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Z U C H T E R  
3. J A H R G A N G  A U G U S T  1931 H E F T  B 

(Aus dem Insti tu• ffir Pflanzenzfichtung der Landw. Akademie Cluj, Rum~niell.) 

D i e  B e d e u t u n g  d e u t s c h e r  Z u c h t s o r t e n  in R u m / i n i e n  1. 
von N. Saulescu. 

Die in den folgenden Zeilen zusammenge- 
fal3ten Beobachtullgen fiber die in Rum~llien all- 
gebautell  deutschell Soften s tammen aus dell 
Versuchsfeldern der Saatzuehtstat ionen ill Cluj, 
Cellad, Odvos, Feldioara  und aus dem Versuchsfeld 
der Zuckerfabrik in Roman. 

Ich danke a u c h  an dieser Stelle den Herren 
]Dr. MADER und DOTZLER (Cenad), Dr. C. Ko~oPI 
(Odvos), Prof. BR~DT (Feldioara) und PRISCHING 
(Roman) ffir ihre freundlichen Mitteihmlgell. 

Von prak t i schen  Ges ich t spunk ten  aus  be-  
t r ach te t ,  k6nn te  es den Anschein  haben,  als 
verdiene  dieses P rob lem keine groBe Aufmerk -  
samkei t ,  da  es sonde rba r  erscheinen k6nnte ,  
heu te  v o n d e r  E ignung  deu tscher  Sor ten  f/i t  
Rumiin ien  zu sprechen,  wo wir  bes t r eb t  sind, 
ftir jedes  Gebie t  die k l imaeigenen Sor ten  zu 
finden. 

T r o t z d e m  sollte m a n  die E ignung  einer  Sor te  
ftir e ine b e s t i m m t e  Gegend n ich t  schablonen-  
m~Big beur te i len ,  sondern  m a n  soll te alle Sor ten  
ohne R/ icks ich t  auf  ihre H e r k u n f t  prfifen, da  
m a n  auf  d iesem Wege oft  zu ~iuBerst in ter -  
essanten  Ergebnissen  k o m m e n  kann.  

Das  Thema,  das ich hier  zu be t r ach t en  babe ,  
wird  dies deu t l ich  zeigen. 

Das P rob lem der  in Deu t sch land  gezt ichteten,  
in Rum~nien  angebau ten  Sof ten  h a t  eine 
doppe l t e  Bedeu tung :  

a) Eine  wirtscha/tliche, welche sowohl  die 
deutschen  als auch die rumSnischen Landwi r t e  
in gle ichem MaBe interessier t ,  die ersteren,  weft 
- -  im Fa l le  der  ]~ignung deutscher  Zuch t so r t en  
ffir rum~nische  VerhMtnisse  - -  eine fiir die 
deutschen Saatzf ichtere ien  wicht ige  Absa t z -  
mSgl ichkei t  geschaffen wird,  die le tz te ren  werden 
abe r  auch ein groBes In teresse  da ran  haben,  da  
die deutschen  Zi ich tungen  - -  wenn sie sich t a t -  
s~chlich bewShr t  h a b e n  - -  einen bedeu tenden  
Mehre r t r a  K ffir die rumSnischen Bet r iebe  
br ingen werden.  

b) Eine  wissemcha/tliche: denn durch das  
Versuchswesen in Rum~nien  werden mehrere  
Eigenschaf ten  der  Sor ten  un te r such t ,  in ers ter  
Reihe die K~Ite-  und  Di i r reres is tenz und  die 

1 Vortrag, gehalten auf der Tagung der Inter-  
nationalen Pflanzenzfichtervereinigung am i r. Juni 
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geographische Verbre i tungsm6gl ichke i t  der  Sot-  
ten. D a du rc h  wird  viel  zur  Sor tenkunde  im 
al lgemeinen und  besonders  zum S tud ium ihrer  
Anpassungsf~higkei t  beiget ragen.  

Aul~erdem er le ichter t  mal l  durch  /ihnliche 
Bei t r~ge die Eiuf i ihrung ausl~ndischer  Sorten in 
die rum~inische Landwi r t scha f t ,  denn  das  MiB- 
l ingen einiger Sor teu  wird  die Landwi r t e  dah in  
ffihren, andere  Sor ten  zu prfifen, und  dieselben 
u  werden n ich t  h u n d e r t m a l  vergebens 
wiederhol t ,  wie es heu te  gesehieht .  

Deutsche  Zuch t so r t en  wurden  in Rum~inien 
auf  verschiedene Weise eingefi ihrt .  

I m  al ten  K6nigre ich  waren  es die GroBgrund- 
b e s i t z e r ,  Dip lomlandwir te ,  die ihr  Landwi r t -  
s cha f t s s tud ium in Deu t sch land  gemach t  haben,  
die Ackerbauschu len  und  die a l te  l andwi r t -  
schaft l iche Versuchss ta t ion  in Bukares t ,  die 
viele deutsche  Sor ten  prfiften. 

In  Siebenb/ i rgen h a t  die Ackerbauschule  in 
Fe td ioa ra  (Brasov) und  besonders  der  Sieben- 
b/irgische s~chsische landwir tscha~t l iche Verein 
viele deutsche Sof ten  e ingef / ih r t  bzw. geprtif t ,  

Der  s~chsische landwir t schaf t l i che  Verein h a t  
uns folgende Lis te  der  y o n  ihm in Siebenbfirgen 
eingefi ihr ten deutschen Zuch tsor ten  gesendet :  

P f l a n z e  S o r t e  Z t i c h t e r  
Winterweizen . Bayernk6nig . . .  Ackermann 

,, Squarehead . . . .  Versch. Zfich•er 
Sommerweizen Blaue Dame . . . .  
Wil l ter roggen.  Kloseerroggen . .  Heine 

Petkuser . . . . . .  Lochow 
Wintergerste . - -  Ackermann 

,, . Friedriehswerther Meyer 
Sommergerste.  Isar ia  . . . . . . . . . .  Ackermann 

Bavaria  . . . . . . .  Aekermann 
Sommerhafer . Gelbhafer . . . . . .  Engelerr 

,, . Schlanstedter . .  Strube 
�9 Gelbhafer . . . . . .  Lochow 

Kartoffeln . . . .  Wohl tmann . . . .  Cimbal 
. . . . . .  Deodara . . . . . . .  v. Kameke 
. . . . . .  Parnassia . . . . . .  v. Kameke 
. . . . . .  Silesia . . . . . . . . .  Cimbal 
. . . . . .  Proeentragis . . .  
. . . . . .  Wekaragis . . . . .  ] Rabbethge u. 
. . . . . .  Sonnenragis . . . .  } Giesecke 
. . . . . .  Gelkaragis . . . . .  ] 
. . . . . .  Ragis Zehn . . . .  
. . . . . .  Industrie . . . . . .  Modrow 
. . . . . .  Frtihe R o s e n . . .  Lembke 
. . . . . .  Pepo . . . . . . . . . .  v. I (ameke 
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P f l a n z e  Sor t e  Zf ich te r  
Kartoffeln . . .  Juli . . . . . . . . . . .  Paulsen 

. . . . . .  Weddigen . . . . . .  Paulsen 

. . . . . .  H e l e n a .  . . . . . . .  Paulsen 
, ,  . . . .  Juwel . . . . . . . . .  Richter 
. . . . . .  Schneeflocke . . .  Richter 
. . . . . .  Imperator . . . . .  Richter 
,, . . . .  Goldspende . . . .  Richter 
. . . . . .  Frfihe Nieren .. Lembke 
. . . . . .  Juliperle . . . . . .  Ebstdorf 
. . . . . .  Odenwglder Blaue B6hm 

. . . .  Allerfrtiheste Gelbe B6hm 
Futtermais . . .  Gelber Badischer 

Landmais . . . .  Rastatt  
�9 Janetzki 

Futterrfibe Eckendorfer gelb ~ v. Borries- 
,, Eckendorfer rot J gckendorf 
,, Ideal . . . . . . . . . .  tOrsche 
,, Mammuth . . . . . . .  - -  
,, Oberndorfer . . . .  - -  
,, Zuckerwalze . . . .  Friedrichswerth 

In  der letzten Zeit haben die staatlichen 
Pflanzenzuchtstationen (Cluj, Bukarest, Iasi) 
das systematische Studium der ausl~ndischen 
Soften in Rum/inien begonnen. 

Wit  wollen nun sehen, welche deutschen 
landwirtschaftlichen Zfichtungen bisher in Ru- 
m{inien angebaut oder untersucht wurden, Was 
ffir ein Ergebnis mit  diesen Zfichtungen erzielt 
wurde, welche Schliisse wir daraus hinsichtlich 
der Anpassungsf{ihigkeit der deutschen Sorten 
in Rum~inien ziehen k6nnen, und welche Be- 
deutung sie fiir die rum~inische Landwirtschaft  
haben. 

Urn die verschiedenen Beobachtungen genauer 
auswerten zu k6nnen, werden wit die Ergebnisse 
folgendermaBen gruppieren: 

I. Nach Pflanzen. Die Ergebnisse beim 
Weizen waren anders als bei der Sommergerste, 
bei der Kartoffel wieder anders als bei der R~ibe. 

II .  Nach Gebieten. Das rum~inisehe Land 
weist groBe Klima- und Bodenunterschiede auf. 
Hier interessiert uns in erster Reihe die Nieder- 
schlagsmenge und die Zahl der Regentage. 

Fiir uns genfigt es nun, wenn wir das ganze 
Land in drei verschiedene Gebiete einteilen, und 
zwar: 

I .  B u k o w i n a  u h d  S iebenbi&gen als das Gebiet 
mit  der gr6Bten Niederschlagsmenge, 700 bis 
iooo ram, wo die Niederschl~ge am gleichm/iBig- 
sten auf das Jahr  verteilt sind, und wo m/i~3ige 
Temperaturen herrschen. 

2. D a s  B a n a t  u n d  die D i s t r i k t e  an  der Thei/3 
mit  einer Niederschlagsmenge von 600--700 ram, 
die ungleichm/if3iger verteilt ist, mit  hohen 
Sommertemperaturen,  Neigung zum kontinen- 
talen Klima (Pannonikum). 

3. D ie  Donaut ie febene ,  M o l d a u  u n d  Bes -  
sarabien,  Meinere Niederschlagsmengen (4o0 bis 
600 ram) sehr ungleichm~Big verteilt. 

Es leuchtet ein, daB, nachdem in bezug auf 
Klima so groBe Unterschiede vorhanden sind, 
auch die deutschen Sorten, die in diese Gebiete 
eingefiihrt wurden, groBe Unterschiede ergeben 
werden. 

W i n t e r w e i z e n .  

DaB die deutschen Sorten fiir rnm~inische 
Verhgltnisse nicht geeignet sind, babe ich deut- 
licher in 1926 beobachtet,  als ieh, mit  der Ab- 
sicht, die am Inst i tut  fiir Vererbungsforschung 
in Berlin-Dahlem begonnenen Kreuzungen fort- 
zusetzen, eine groBe Anzahl von deutschen 
Weizensorten auf der Dom~tne Moara Dom- 
neasca (Bezirk Ilfov) nicht welt yon Bukarest  
angebaut habe. Das Ergebnis war, dab ich in- 
folge Auswinterung, Dfirretod und Sp~treife der 
Soften nut  einige wenige Kreuzungen durch- 
fiihren konnte. Aus demselben Grund konnte 
ich nur wenige Kreuzungen zwischen deutschen 
und rumgnischen Soften auf der Domgne der 
Universit~t Jassy in Ezareni (Bezirk Jassy) vor- 
nehmen. In  Cluj (Siebenbtirgen) konnten dafiir 
die deutschen Soften in gewissen Jahren fiir 
Kreuzungszwecke verwendet werden, und zwar 
in den Jahren, wenn die Auswinterungssch/iden 
sehr klein waren. Arts diesem Grunde beziehen 
sich vorliegendeMitteilungen nur auf Sortilnents- 
untersuchungen an den Inst i tuten fiir Pflanzen- 
zfichtung aus Cluj, Cenad, Odvos, Bukarest  und 
Roman. 

Nur eine einzige deutsche Sorte wurde in die 
vergleichenden Anbauversuche aufgenommen, 
n/imlich Ackermanns Bayernk6nig. Aber diese 
Sorte litt so stark unter der K~ilte des Winters 
1928/29, dab sie in den nachsten Jahren nicht 
mehr angebaut wurde. 

Ackermanns Bayemk6nig ist auch die einzige 
deutsche Winterweizensorte, die in Sieben- 
bfirgen, besonders im Burzenland, auf gr613eren 
Fl~tchen angebaut wird 1. Die Ackerbauschule in 
Mediasch baut  sie ebenfalls feldm~igig an, und 
man erzielt mit  ihr - -  wie mir mitgeteilt w u r d e - -  
einen K6rnerertrag yon 3oookg/ha.  In den 
letzten Jahren wurde Ackermanns Bayernk6nig 
auch nach der Moldau eingefiihrt (Racaciuni, 
Bezirk Roman), gibt aber 5~ul3erst variable Er- 
tr~tge und reift etwas zu sp~t. 

Es wurden in Cluj (Institut fiir Pflanzen- 
ziichtung) und in Odvos (Saatzuchtwirtschaft, 
Dr. KoNoeI) aus dem Gebiet I, in Cenad (Saat- 
zuchtwirtschaft Samanta) aus dem Gebiet I I  
und in Bukarest  (Institut fiir Pflanzenztichtung) 
und Roman (Landwirtschaftliches Laboratorium 

SAULESeU, N.: L'amelioration des p]antes 
agricoles en Roumanie. 1929. 
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der Zuckerfabrik) aus dem Gebiet III ,  haupt- 
s~ichlich folgende Sorten geprtift: 

General yon Stocken 
Criewener Io 4 
Strubes Dickkopf 
~irsches Diekkop~ 
Kraffts Dickkopf 
Rimpaus Bastard 
Friedrichswerther 

Berggold 
Janetzkis frtihe Kreuzg. 
~irsehes Stahl 
Hohenheimer Bastard 
Salzmtinder Standard 
Salzmtinder Ella 

Karstens Dickkopf 
Raeckes Dickkopf 
Mahndorfer Dickkopf 
Heines Teverson 
Bensings Trotzkopf 
Lembkes Wilzenweizen 
Hohenheimer Dickkopf 
Eldinger Kleber 

ttannoveraner 
Eldinger Kleber Reseda 
Nassauer Rotweizen 
Saxonia Prinzen 
Lischower Winterweizen 

Ackermanns Landskrone Metres rostfreier 
Ackermanns Bayernk6nig Dickkopf 

Mit Ausnahme des Gebietes um Brasov 
(Kronstadt) herum, wo die Regenmengen gleich- 
mrl3iger auf das Jahr  verteilt sind, und wo keine 
hohen Sommertemperaturen herrschen, so dab 
die Sorte Ackermanns Bayernk6nig (vielleicht 
auch andere) auch im feldmrBigen Anbau be- 
friedigende Resultate gibt, stimmen die in den 
anderen Versuchsfeldern gemachten Beobach- 
tungen untereinander tiberein; somit werden wir 
nun die wichtigsten Erscheinungen besprechen, 
die in diesen Versuchsfeldern bei den deutschen 
Sorten beobachtet wurden. 

I. Herbstentwicklung. Die deutschen Sorten 
zeigen einen krrftigen Wuchs, sie entwickeln 
sich tippiger als die rumrnischen. 

Die grol3e Mehrzahl der deutschen Sorten 
hat te  eine aufrechte Wuchsform, wrhrend die 
rum~inischen Sorten zu Boden gedriickt sind 
und Rosettenform zeigen. 

2. Friihjahrsentwicklung. Wir miissen hier die 
Entwicklung gleich nach der i3berwinterung und 
dem sprteren Wuchs auseinanderhalten. 

Nach der l]berwinterung zeigen die rumrni- 
schen Sorten eine langsamere Entwicklung, 
haben weniger Blrt ter ,  schwrchere Bestockung, 
niedrigere Wuchsform als die deutschen Sorten, 
die sich im Frfihjahr krrftiger entwickeln. 

Sp~ter aber werden die deutschen Sorten yon 
den rum~inischen iiberholt; diese schossen nm 
5--20 Tage friiher als die deutschen. 

3. Winter/estigkeit. Selbst in den Jahren mit 
milden Wintern liel3 die Winterfestigkeit der 
deutschen Sorten viel zu wiinschen tibrig, um 
so ungeniigender ist ihre Krlteresistenz in den 
Jahren mit hartem Winter. 

In Clu i wrhrend des strengen Winters 1928 
bis 1929 winterten fast alle deutschen Sorten 
aus, weniger beschrdigt waren nur die Sorten 
Janetzkis frtihe Kreuzung, Rimpaus Bastard 
und Ackermanns Bayernk6nig. Letztere stand 
auch in den Sortenversuchen, litt aber so stark 

unter der Krl te  desselben Winters, dab die 
Ertragszahlen nicht verwertet werden konnten. 
Auch in der Saatzuchtwirtschaft Odvos hat man 
die ungeniigende Winterfestigkeit der deutschen 
Sorten beobachtet. 

In Roman verschwanden wrhrend desselben 
strengen Winters alle Pflanzen eines sehr 
reichen deutschen Sortiments. 

Wie gesagt, erwiesen sich einige deutsche 
Sorten als etwas winterfester, so Aekermanns 
Bayernk6nig, Janetzkis friihe Kreuzung und 
Rimpaus Bastard. 

Dasselbe wurde auch yon MAI~R 1 beobachtet, 
als er sagt: 

,,Die beste Uberwinterungsklasse erreichte nur 
Ackermanns Braunweizen Bayernk6nig, also eine 
sehr frtihe Sorte, die geographisch aus einer Gegend 
stammt, die nicht mehr allzu weit vom pannoni- 
schen Florengebie~c entfernt liegt, Bayern. Ibm 
gesellen sich mit guter Uberwinterung die Frfih- 
weizen Janetzkis Irfihe Kreuzung L., Strengs 
K37, N6rdlinger E. braun St. I i ,  Barbinger 
Bayern, Rimpaus friiher Bastard und Rastgtter 
begr. ~3reisgauer hinzu. Es sind dies anspruchs- 
lose Typen, die entweder aus Populationen ex- 
tensiver Gegenden stammen oder aber bei ihrer 
Entstehung durch Kreuzung Erbanlagen solcher 
Soften erhal~en haben. Zu dieser letzteren Gruppe 
geh6rt typisch Janetzkis frtihe Kreuzung L., die 
der Kombinationsztichtung aus nieder6sterreichi- 
schen Landweizen und Banater entstammt und 
eine wirklich gute Winterfestigkeit aufwies." 

4. Rei/ezeit. Alle deutschen Sorten gelangen 
zur Rei!e unter abnormalen Umstrnden, haupt-  
srchlich deshalb, weil sic fiir rumrnische Ver- 
l~iltnisse zu sprit reif sind, wo etwa nach dem 
20. bis 25. Juni eine trockene Hitzeperiode ein- 
setzt. Die sp/ite Reife ist f/Jr alle deutsche 
Sorten charakteristisch, obwohl es aueh bier 
grol3e Unterschiede gibt, und sic wird sowohl 
beim Ahrchenschieben als auch bei der Reife b e -  
obaehtet. Aus den am Institut ftir Pf lanze~ 
z/ichtung in Cluj gemachten Beobachtungen 
geht hervor, dab die deutschen Sorten etwa u m  
8--15 Tage sp~iter in die Ahre gingen als die 
rumrnischen Soften, und sic reiften auch um 
5--14 Tage sprter  als jene. 

Dasselbe hat man auch in Cenad beobachtet, 
wo fiber IOO deutsche Soften geprfift:wurden, 
bei keiner aber ein normales Reifen festgestellt 
werden konnte. 

5. Komqualitiit. Da die K6rner nicht aus- 
reifen k6nnen, leidet auch di e Kornqualitr t .  
Das Korn ist zusammengeschrump!t , das Tau- 
sendkorngewicht im Vergleichlzu de r Original- 
sorte sehr klein. Die Herabsetzung der Korn- 

1 MAOXR: Das Verhalten baltischer Winter- 
weizen. Fortsdhr. Landw! i927;:iH. 9. 
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qualit~t ist besonders im Banat  und der Wa- 
lachei auff~llig, wird aber - -  wenn such in 
geringerem Mage - -  auch in den Versuchs- 
Ieldern Siebenbfirgens und der Bukowina be- 
obachtet.  

Herr  D r .  W. STEeHANI kam zu denselben 
Resultaten,  wie aus dem folgenden hervorgeht:  

,,Von den deutschen und schwedischen Weizen- 
'zUchten hat sich keine ffir uns. als genfigend ge- 
eignet erwiesen. In manchen Jahren haben einige 
dieser sehr wfichsigen steifhalmigen und sehr breit- 
bl~tterigelt Sorten.sehr hohe Ertr~ge gebracht, in 
anderen Jahren aber vollst5ndig versagt. Sie sind 
zwar selten ausgewintert, abet in sehr regnerischen 
kMten Jahrelt und noch mehr in sehr troeknen 
warmen jahrelt bleiben die K6rner geschrumpft. 
Am meisten versagten in solchen Jahren die echten 
Dickkopfweizensorten (Squarehead), yon denen 
Strubes Squarehead schon seit I9o6 mehrere Jahre 
auch im groBelt in der Feldwirtschait gebaut 
wordelt war. Abet selbst die aus Kreuzungelt m it 
Dickkopfweizen hervorgegangenen deutschen Zueh- 
ten, wie Strubes Kreuzung Nr. 56 und 2Io, Rimpaus 
frfiher Bastard; die vielen Landweizen-Dickkopf- 
kreuzungen volt CimbM in Fr6msdorf und der 
weniger anspruchsvolle weitverbreitete Criewelter 
Nr.  lO 4 wuchselt zu stark ins Stroh und wurden 
hgufig nut notreif. Daher konnten diese Soften 
"bei: nns nicht verbreitet werden, und vereinzelte 
Versuche unserer Bauern, sie wegen ihrer grol3en 
Lagerfestigkeit und Wfichsigkeit doch anzubauen, 
endeten im zweiten 0der spXtestelts im driften 
Jahre meist mit Mnem v011stXndigen MiBerfolg 1,,. 

Die Ackerbauschule in Feldioara (Brasov) hat  
uns Daten fiber die Ertragsf~higkeit einiger 
deutschen Winterweizensorten mitgeteilt, wo- 
naeh sich die Soi'te Ackermanns Bayernk6nig 
als die beste erwiesen hat. 

In  Zusammenfassung k6nnen wir sagen, dab 
auf Grund der bisher gemachten Beobachtungen 
in verschiedenen Versuchsfeldern die deutschen 
Winterweizensorten in erster Reihe wegen ihrer 
geringeren Winterhfirte und spfiten Reife ffir 
rumfinische Verh~ltnisse nicht geeignet sind. 

Nur  eine einzige Sorte, Ackermanns Bayern- 
k6nig, wird in Siebent~firgen auf gr613eren 
Flfichen mit  Erfolg angebaut, besonders in der 
Gegend yon Brasov (Kronstadt), wo verh~ltnis- 
m/igig gem~13igtere Winter und Sommertempe- 
raturen herrschelt, und wo die j~hrliche Nieder- 
schlagsmenge gr613er ist sis im iibrigen Sieben- 
biirgen. 

D ie  W i n t e r g e r s t e .  
Versuche mit  Wintergerste wurden in gr6Be- 

rein Umfange in Cluj und in Cenad ausgeffihrt. 
I m  Jahre  I928--1929 wurden in Cluj in 

Dibbelsaat und in den Feldversuchen folgende 
deutsche Sorten geprfift: 

1 45.--55. Jahresberichte der Ackerbauschule zu 
Marienburg, Feldioara (Brasov), Siebenbfirgen. 

Engelens Mittelfrfihe Janetzkis Frfihe 
Friedrichswerther Berg Dettweiler 
Werthers Ettersberg 
Die Auswinterungssch~iden waren so grog, 

dab wir uns entschliel3en mul3ten, keine deutsche 
Sorte mehr in die Feldversuche einzuffihren, 
ohne vorher fiber ihre Winterfestigkeit durch 
Sortimentversuche orientiert zu sein. 

Es ist interessant, zu bemerken, dag wir nach 
dem s t rengen Winter 1928/29 bei fast allen 
deutschen Sorten, die im Feldversuche standen, 
viele Pflanzen mit  Doppel~ihren gefunden haben. 
Als wit diese ~hren im n~ichsten Jahre getrennt 
auss~ten, konnten wir Ieststellen, dag es sich 
urn nicht erbIiche monstruose Modifikationen 
handelte. 

In Cenad wurden in dreij~hrigen Feldver- 
suchen folgende Sorten untersucht:  

Bfichlings Frfihe Friedrichswerther Berg 
EekeIIdorfer Mammuth Janetzkis Frfihe 

MitteKrfihe Janetzki Mittelfrfihe 
v.  Tschermaks Zwei- Eglfinger 

zeilige Werthers Ettersberger 

Die Ergebnisse der Versuche wurden in einem 
Referat  ver6ffentlichtll Die in Cluj und Cenad 
gemachten Beobachtungen fiber die Haupt -  
merkmale st immen untereinander gut fiberein, 
wie es aus folgenden hervorgeht:  

I. Die Winter/estigkeit bei den deutsehen 
Sorten ist geringer als bei den rum~inischen 
Sorten oder  Populationen, jedoCh sind die 
Unterschiede zwischen deutschen und rum/ini- 
schen Sorten bei der Wintergerste nicht so er- 
heblich wie beim Winterweizen. Ffir solche 
strengen Winter wie in I928/29 k6nnen die rum~i- 
nischen Sorten such nicht als genfigend winter- 
lest betraehtet  werden. In I928/29 konnten die 
Ergebnisse der Sortenversuche in Cluj infolge 
zu groBer Auswinterungssch~den n i c h t  aus- 
gewertet werden. Bei den Dibbelsaaten konnten 
wir in Cluj durch Z~ihlung der Pflanzen vor und 
nach dem Winter folgende Winterfestigkeits- 
grade bestimmen. (Die Zahlen stellen das Mittel 
aus drei Wiederholungen dar:  

I ' f lanzenzahl  Winter -  
festig- 

S 0 r ~; e [ vo r  nach  kei t  
] d e m  dem 
I Win te r  ] Wintel  ir~ ~ 

I. Engelens . . . . . . . .  ] 897 I l l  12,37 
I 

2. Friedriehswerther B e r g . .  | 9r9 253 27,53 
3. Werthers Ettersberger . . [ 998 252 25,25 

Janetzkis Frtihe . . . . .  [ 827 18o 21,76 
i Dettweiler . . . . . . .  [ lO23 I63 15,93 

6. Klausenburger Population [ 964 331 34,33 

MADER n. DOTZLER: Ergebnisse dreij~hriger 
Sortenversuehe bei Wintergerste ill Cenad, lZu- 
m~nien-Banats. Pflanzenbau, 7- ]g., It .  8. 
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Von den deutschen Sorten erwies sich Fried- 
r ichswerther Berg als die winterfesteste, was 
auch im Feldversuch der Fall  war. 

Auch in Cesad ~ ha t  man  die ungeniigende 
K~ilteresistenz der deutschen Sorten beobach- 
tet. I n  Roman (im Versuchsfeld des H. P~I- 
SCI~ING) winterte das ganze deutsche Gersten- 
sor t iment  aus. 

2. Entwicklungsrhythmus. Die deutschen 
Wintergerstensorten verhielten sich in dieser 
Hinsicht  ganz gegenteilig wie die Winterweizen- 
sorten. Die rum~inischen Weizensorten ent-  
wickeln sich im Fri ihjahr  langsamer als die 
deutschen Sorten, t ro tzdem findet das ~hren-  
schieben Irfiher bei den rum~inischen Sorten 
s t a t t .  Bei der Wintergerste finden wir gerade 
das Gegenteil: die deutschen Sorten zeigen nach 
dem Winter  eine schnellere Entwicklung,  und 
die ~h ren  erscheinen einige Tage frfiher als bei 
den rum~inischen Sorten. In  Cluj kommen  die 
deutschen Sorten den rumfinischen um 3 bis 
4 Tage zuvor,  sie reifen auch 2 - -3  Tage frfiher. 

Diesbeziiglich teilen uns ~V~ADER und DOTZLER ~ 
in ihrer letzten Arbeit  folgendes inK: 

,,Ira al!gemeinen mu/3 gesagt werden, dab alle 
deutschen Frtihgersten ein geradezu rapides Wachs- 
tum im Frfihjahr zeigten. Das Halmschossen 
setzte zu einem bedeutend friiheren Stadium ein, 
als bei den Cenader Gersten. Auch bezfiglich 
Xhrenschossen und Reife eilen sie den einheimi- 
schen Sorten weir voran, Obenan in dieser Be- 
ziehung stehen die Soften yore Mammuttyp:  
Eckendorfer Mammut, Btichlings Friihe und Ja- 
netzkis Frfihe. Dann folgen Eglfinger, Acker- 
manns Viktoria. Die l?;rnte vollzieht sich um Tage 
frtiher als bei den Cenader Soften. Die unter 

1 MADER: Das Verhalten baltischer Winter-  
weizen. Fortschr. Landw. I927, H. 9. 

~IADER U. ])OTZLER: Ergebnisse dreij~hriger 
Sortenversuche, Pflanzenbau z93I, I-t. 8. 

unseren VerhXltnissen mitteispgAen iibrigen Sorten 
haben noch immer beim Xhrenschossen einen Vor- 
sprung gegen unsere yon 1 - -  3 Tagen, w~hrend die 
Reife allerdings ziemlich mit der letzteren zu- 
sammenf~tllt." 

3. Die Stand[estigkeit ist, wie aus den Be- 
obachtungen in Cluj und Cenad hervorgeht ,  bei 
den d e u t s c h e n  Sorten geringer als bei den 
meisten rum/inischen Herkfinften. 

In  Cenad ergaben die Sortenversuche folgende 
Aufstellung : 

Lagerschwache Sorten : Bfichlings Frfihe, 
Eckendorfer  Mammut ,  Janetzkis  Frfihe, Ja -  
netzkis Mittelfrfihe. 

Relat iv  lagerwiderstandsf~ihige Sorten:  Fried- 
r ichswerther Berg, Werthers  Ettersberger,  Bfich- 
lings Mittelfrfihe, Cenader 112 und 395- 

4. Rei/ezeit. Die deutschen Sorten reifen 
einige Tage frfiher als die rum~inischen, 

5. Ertrags/dhigkeit. Infolge ihrer Frtihreife 
erlauben die deutschen Sorten eine Prfifung auf  
Ertragsffihigkeit in allen Versuchsfeldern Ru-  
m~iniens. Bedauerlicherweise verfiigen wir nicht  
fiber Ergebnisse aus mehreren Jahren  und aus 
mehreren Gegenden, um daraus gfiltige Schlfisse 
ziehen zu k6nnen. Tro tzdem k6nnen wir auf  
Grund der Versuchsergebnisse in Cenad an- 
nehmen,  dab - -  wenigstens im Bana t  - -  die 
deutschen Soften weniger ertragsf~ihig sind als 
die besten Linien der betreffenden Saatzucht-  
wirtschaft.  Die Ackerbauschule in Feldioara 
(Brasov) ha t  in den Prtifungen gefunden, dab 
die Ackermanns  Wintergerste ertragsf~ihiger ist 
als d ie  Werthers  Et tersberger  Wintergerste,  

In  Zusammenfassung k6nnen wir sagen, dab 
im Gegensatz zu den Winterweizensorten,  die 
praktisch ffir nnsere Feldversuche g a r  nicht  in 
Bet raeht  kommen,  die frfihreifen deutschen 
Wintergerstensorten doch wenigstens prfifungs- 

S o r t e  
M 

I. Isaria Nachbau .. 
2. BavariaNachbau . 

3. 

~S 

I .  

2 .  

3. 

Tabelle I. S o m m e r g  r s t e n s o r t e n v e r s u c h e .  Cluj 193o. 

O 
M | ~ 4d m kg/ha ].~ ~ m ~ ~ | 

26. IV. 16. VI. I. i. 15 . VII.  233o - -  63--127 4531' lO8,3 33,96 
RumS~nische Her- 

kunft (Standard) 26. IV. 12. VI. I. I. I2. VII .  2393 4,i83 ioo 36,39 
Tabelle II ,  S o m m e r g e r s t e n s o r t e n v e r s u c h e .  Campia-Turzii 193 o. 

I I ~ ~ ~ ~ ~ . ~  

I I I 
Isaria Nachbau . . .  8. IV. 12. VI. 1. i. 14 . VII .  2214 + 593--84 3378 116,5 39,59 
Bavaria Nachbau.  . IV, 9. VI. I. 2. i i .  VII .  152o - -  lOl--96 3254 112,2 31,84 
Rum~nische Her- 

knnft(Standard) 8. IV. I2. VI. - -  I. 14 . VII .  1621 ~ o 2,9oo IOO 35,85 
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Sor te  
wert fiir solche Gebiete zu sein scheinen, wo 
nicht sehr strenge Winter herrschen. Es w/ire ~z 
wfinschenswert, mit diesen Sorten in geeigneten ~a 
Stellen des Landes ausfiihrliche und genauere i. 
Versuche anzustellen. 2. 

S o m m e r g e r s t e .  3. 

Es wurden mehrere deutsche Sorten in Cluj, 41 
Campia-Turdei (Distrikt Turda), Cenad, Ro- 6. 
man und Bukarest geprtiff. Die Ergebnisse, die 71 
bisher erhalten wurden, berechtigen uns zu dem 9. 
Schlug, dab die deutschen Sommergersten- lO. 
sorten vortrefflich fiir alle diejenigen Gebiete ~i. 

1 2 .  
geeignet sind, wo sie angebaut wurden. Einige 13 . 
yon diesen Sorten scheinen sogar den rumfini- 
schen Sorten oder I.ierkiinften weit fiberlegen 14. 
zu sein. 

Die Rei/ezeit der deutschen Sorten ist in 15. 
Rum/inien sehr verschieden; einige Sorten, wie 
Pflugs Extensiv, Heines Hanna und v. Rimpaus 
Hanna, reifen etwas frfiher als die einheimischen 
Sorten, andere, wie Isaria usw., sind sp/iter 
reifend. 

Was die Ertragsf/ihigkeit anbelangt, werde 
ich einige Zahlen anfiihren, die in den Feld- 
versuchen erhalten wurden (Tabelle I und II). 

In Roman war der Ertrag folgenderl: 

t (6rnerer t rag  
Laufde.  S O r t e pro ha  

Nr.  R o m a n  ] Muncel 

I .  

2 ,  

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

I O .  
I I .  

I 2 .  

1 3 .  
1 4 . 
1 5 �9 
1 6 .  

1 7 . 

Heines Hanna . . . . . . . . . . . .  
Rimpaus Hanna . . . . . . . . .  
Lauingers Bachtalzucht . . .  
Aekermanns Danubia . . . . .  
RnmXnische Herkunft . . . . .  
Pflugs Intensiv . . . . . . . . . .  
Mahndorfer Hanna . . . . . . .  
Stadlers R. 4 ~ . . . . . . . . . . . .  
H6rnings Hanna . . . . . . . . .  
Postelberger Nr. 14 . . . . . . .  
Kraffts verb. Riedgerste . . .  
t3ethge II  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Criewener 4o3 . . . . . . . . . . . .  
Pflugs NormM . . . . . . . . . . .  
13ethge I I I  . . . . . . . . . . . . . .  
Eglfinger . . . . . . . . . . . . . . . .  
Heines Vierzeilige . . . . . . . . .  

3o82 
2713 
2645 
2538 
2490 
2408 
2400 
2345 
2340 
2340 
231o 
2282 
2280 
2270 
2227 
21o 3 
2070 

2819 
2523 

2583 

2o90 

2344 

I97 ~ 
2880 

2167 
Von Cenad ftihre ich folgende Zahlen an, die 

mir Herr Dr. NADIR Ireundlichst zur Verftigung 
gestellt hat  (siehe folgende Tabelle). 

Hinsichtlich der Ertragsf/ihigkeit k6nnen wir 
also feststellen, dab in Siebenbiirgen und im 
Banat die Sorte Ackermanns Isaria die gr6Bten 
Ertdige liefert, w~ihrend im alten K6nigreich 
mit der Sorte Heines Hanna die besten Erfolge 
erzielt wurden. 

Auch hinsichtlich des Hektolitergewichtes 

i Dare de seam~ asupra activit~tii stafiunei ex- 
perimentale agricoie ,,Danubiana". Roman 1929 . 

Ackermanns Danubia Orig. 
Ackermanns ,, I. Nachb, 
Ackermanns ,, II. 
Ackermanns Isaria Orig_".. 
Ackermanns ,, I. Nachb. 
Ackermanns ,, II. 
Pflugs Extensiv Nachba'u 
Criewener 4o3 Original . . .  
Criewener 4o3 I. Nachbau. 
Criewener 4o3 Nachbau...  
v. Rimpaus Hanna Nachb. 
Mahndorfer Hanna Nachb. 
Heines Hanna Nachbau 

Standardsorte 
v. Tschermaks Hanna 

• Chevalier . . . . . . . . . .  
Rumgnische Herkunft . . .  

K6rnerer t rag  in  0/0 
der S tandardsor te  

9 2 8  1929 I 193o 

86,3 lO3,3 - -  
97,3 lO5,91 IO5,O 
- -  I O 3 , I  / - -  

9%1 lO7,81 - -  
- -  io9,61114,6 
- -  lO6,31 - -  

91,591'59~ lO6,5__ 113, 4 _  

88,995'693'5 I~176 87,~ 

- -  lO3,O 81,2 

I00 I00 I I00 

392c (2720 (2020 
- -  - -  [ 81,8 

und des Tausendkorngewichtes erweisen sich die 
deutschen Sorten den rum~inischen welt tiber- 
legen. 

An der Ackerbauschule in Feldioara wurde 
auch Ackermanns Bavaria gepriift 1, ihre Ver- 
breitung wurde durch diese Ackerbauschule 
und durch die Helfsdorfer M~lzerei der Drei- 
eichenbrauerei in Hermannstadt durch die Ver- 
teilung yon Saatgut gef6rdert. 

Abgesehen yon den Versuchsergebnissen des 
Jahres 1929 hat  die Isariagerste die besten Er- 
tr~ige gegeben. ,,Ihre hohe Ertragsf, ihigkeit und 
ihre hervorragenden Eigenschaften als erst- 
klassige Braugerste haben die Bezirksverwal- 
tung veranlal3t, im Burzenland die Verbreitung 
dieser Gerstensorte an Stelle der bisher gebauten 
,Bavaria' durchzufiihren." (57. Jahresbericht 
der Ackerbauschule zu Marienburg Feldioara- 
Brasov.) 

Auf Grund der bisher vorliegenden Versuchs- 
ergebnisse k6nnen wir also behaupten, dab die 
deutschen Sommergerstensorten fiir die rum/i- 
nische Landwirtschaft von grol3er Bedeutung 
sind. Diese Bedeutung wurde auch yon den 
rum~inischen Landwirten erkannt, und so sehen 
wir, dab in Siebenbtirgen Ackermanns Isaria 
und in der Noldau Heines Hanna auf groBen 
Fl~ichen angebaut wird. Die meisten Bier- 
brauereien aus Siebenbtirgen (Brasov, Sibiu, 
Oradea) beziehen ihre Braugerste aus dem 
Burzenland und aus dem Hermannst/idter Ge- 
bier, wo die Sorte Isaria auf groBen F1/iehen 
angebaut wird, etwas weniger die Sorten Ba- 
varia und Hanna. 

Bei Isaria ist der Kornertrag je Hektar ziem- 
lich hoeh und erreicht an manchen Stellen 

1 Jahresberichte der Ackerbauschule zu Marien- 
burg, Feldioara (Brasov). 
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Tab. I I I .  H a f e r s o r t e n v e r s u c h e .  Cluj. 

d - Korner t rag  Strohertrag Korn- Spelz.- Ernte- 
~:~ S o r t e  kg/ha I Mehrertrag Absol.IRelativ anteil  anteiI jahr  

I .  
2. 

3- 
4- 
I .  
2. 

3- 
4- 
I .  
2.  

3- 
4- 
I .  
2.  

Kirsches Gelbhafer Orig . . . .  
Strubes Gelbhafer . . . . . . .  
v. Lochows Gelbhafer . . . . .  
Cenad 88 (Standardsorte) . . . 

Kirsches GelbhMer Orig . . . . .  
Strubes Gelbhafer . . . . . .  
v. Lochows Gelbhafer Orig. 
Cenad 88 (Standardsorte) . . . 

Kirsches Gelbhafer I. N a c h b . . .  
Strubes Gelbhafer I. N a c h b . . .  
v. Lochows Gelbh. I. Nachb. . . 
Cenad 88 (Standardsorte) . . . 

v. Lochows Gelbhafer Orig. . . 
Cenad 88 (Standaxdsorte) . . . 

1348 - -  344-63,0 
i268 - - i 14~=67 ,2  
1436 + 5 4 •  
i49o o 

2640 - - 5 4 5 4 - I o , 2  
2900 - - 2 8 5 4 -  9,0 
3005 - - 1 8 o 4 - 1 1 , 3  
3185 o 

2520 - - 3 6 5 4 -  8,0 
2815 - -  6 o ~  9,6 
303 ~ + 1 5 5 + 1 o , 6  
2875 o 

303 ~ +283-4-145 
2824 o 

35;7 
3387 
3165 
-931 

8700 
8550 
78oo 
9ooo 

9ooo 
95oo 
770o 
91oo 

5Io7 
5409 

123 
119 
I I I  
IOO 

97 
95 
86 

I o o  

99 
lO 4 

85 
IOO 

94 
IOO 

27,76 
27,24 
31,21 
33,7 
23,26 
26,o6 
28,99 
27,57 
2 3 , 0 0  
2 7 , 0 0  
28,7 ~ 
25,I 

37,82 
34;26 

29, Io 
28,1o 
26, oo 
32,00 

3 0 , 0 0  
24,30 
27,3o 
28,30 

3 0 , 0 0  
24,3 o 
27,30 
28,3o 

2 6 , 0 0  

27,84 

1928  

I 9 2 9  

1929  

193 ~ 

(Ackerbauschule  in Mediasch) fiber 32oo kg pro 
Hek t a r .  

S o m m e r h a f e r .  

Viele Landwi r t e  haben  die Einff ihrung deu t -  
scher  Hafe r so r t en  versucht ,  da  sie yon zwei 
E igenschaf ten  der  deutschen  Sor ten  angezogen 
wurden,  die bei  den rum/inischen Sof ten  fehlen, 
n~imlich GroBk6rnigkei t  und  Feinspelz igkei t .  
H e u t e  werden  deutsche  Sor ten  in verschiedenen 
Gebie ten  Rum~iniens mi t  sehr  verschiedenen 
Ergebnissen  angebau t .  I n  vieten Wi r t s eha f t en  
f indet  m a n  die Sor ten  Kirsche,  Leutewi tz ,  
Duppau ,  Beseler  usw. Die Landwi r t scha f f s -  
k a m m e r  aus  Sibiu  (He rmanns t ad t )  te i l t  uns mit ,  
dab  im dor t igen  Gebie t  auI  grol3en Fl / ichen 
S t rubes  Sch lans ted te r  WeiBhafer  gebau t  wird.  

E ine  k lare  Idee  fiber den W e f t  deu tscher  
Hafe r so r t en  fiir die rum~nische  L a n d w i r t s c h a f t  
k6nnen wir  abe r  nu r  durch  Sor tenversuche  ge- 
winnen,  die in den  Versuchsfeldern tier s t a a t -  
l ichen und  p r i v a t e n  Zuch t s t a t ionen  ausgeffihrt  
werden.  

F i i r  diese Versuche wurden  in den le tz ten  
zwei J a h r e n  besonders  der  deutsche  von Lo-  
chows Gelbhafer  eingeffihrt .  

Die Zahlen,  die ich hier  anffihre, s t a m m e n  
aus  den Versuchen in Clu i und  Cenad, sowohl 
aus den mi t  H a n d  ausgelegten Parzel len  als 
auch  aus den  Sor tenversuchen,  d a  le tz tere  
immer  die s ichers ten Resu l t a t e  ergeben. 

I. Rei/ezeit. Einige  der  deutschen  Sor ten  
reifen frfiher als die rum~inischen andere  sp~iter. 
Die frfiheste is t  v. Lochows Gelbhafer  - -  die 
sp~itesten sind Kirschs  und  Engelens  Gelbhafer .  

2. Stand[estigkeit. Die meis ten  deutschen  
Sof ten  s ind lagef fes ter  als die rum/inischen.  

3. Ertrags/~higkeit. I n  Cluj erhie l ten wir  

folgende Ert r / ige  (als Vergleichssorte  d iente  der  
bes te  rum~inisehe Hafe r  Cenad 88) s. Tab.  I I I .  

In  Cenad wurden  folgende Zahlen  e rha l t en :  

8 o r t e  

I. v.Lochows Gelbhafer, 
Original . . . . . . .  

2. I. Nachbau . . . . .  
3. II .  Nachba~ . . . . .  
4.1 I I I .  Nachbau ! 
5.1 IV. Nachbau . . . . .  
6.[ Schlanstedter Gelb Orig. 
7.1 I. Nachbau . . . . .  
8.1 SchianstedterWeiBOrig. 
9.[ I.  Nachbau . . . . .  

1o.[ I I .  Nachbau . . . . .  
I I.[ llI. Nachbau .... 

12.1Fischers Wirchen- 
l blatter XVI ....... 

13.1Cenad 88 (Standard- 
I sorte) . . . . . . . . . . . . .  

1927 1928 
kg/ha kg/ha 

lO5,O 83,3 
I O I , O  9 5 , 3  
99,7 98,2 

- -  IOO,I 

89,4 - -  
94,7 84,2 
Z _  74--5 

97,7 86,5 
IO0 I00 

(352o) (342o) , 

Der K6rnerer t rag in 
% der Vergleichssorte 

1929 193 ~ 
kg/ha kg/ha 

III,0 -- 

Io7, 7 lO6,9 
zi3,8 - -  

[ I t , (  - -  

[ O 7 , ~  - -  

- -  63,0 

9 I , ~  69,6 
85,~ - -  
86A - -  

I00 I00 

(23Io) (1496) 

Die bisher  e rha l tenen Zahlen  zeigen, dab  die 
deutschen Sor ten  den rum/inischen im F. r t rag  
unter legen  sind, mi t  Ausnahme  de r  Sor te  
v. Lochows Gelbhafer ,  die sowohl  in Cluj wie 
in Cenad gu te  Ergebnisse  zei t igte,  indem sie im 
Mit te l  de r  J a h r e  selbst  die bes te  rum/inische 
Sor te  Cenad 88 geschlagen hat .  Es  wfirde sich 
lohnen,  diese Sor te  auf  gr6Beren Ft~chen anzu-  
bauen,  obwohl  auch bei  diesem H a l e r  A b b a u -  
erscheinungen auf t re ten .  Es  wurde  n i m l i c h  
beobach te t ,  dab  im N a c h b a u  eine Verminderung  
des Tansendkorngewichtes ,  des t I ek to l i t e r -  
gewichtes  und eine Ste igerung des Spelzen- 
ante i les  s t a t t f inde t .  Dieselbe Ersche inung haben  
wir  auch  bei  den anderen  deutschen Sof ten  be-  
obaeh te t ,  die nach  Rum{inien eingeffihrt  wurden,  
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T a b e l l e  IV. 

S o r t e  

v. Lochows Gelbhafer 
Orig . . . . . . .  

v. Lochows Gelbhafer 
I. Nachb . . . . .  

Engelens Gelbhafer 
Orig . . . . . . .  

Engelens Gelbhafer 
I. Nachb . . . . .  

Meyer Orig . . . . .  
Meyer I. Naehb. . . 

A u B e n k 6 r n e r  

"~J ~:O 

g g % 

33,7 

2o,6 

3o,9 

25,4 

14,3 

22,3 

17,o 
32,3 
17,5 

26,4 
42,8 
28,8 

Innenk6rner ] AuBenk6rner ] Innen 

~ ~ '~ | mit Spelzea entspelzt mit Spelzea 

I ] o ~ "~ ~ M I s L/inge Breite LS.nge Breite LS.nge o o = / ~  
g g ] % , mm I mm mm mm ] mm mm 

18,3 

8,6 

I5,O 

10,5 
21,8 
II,9 

14 12,8 

26 !12,3 

22 112,3 

3 ~ 11,6 
23 13,8 
32 12,8 [ 

2,67 

2,23 

2,66 

2,59 
3,0 
2,61 

8,8 

8,7 

9,2 

8,5 
9,8 
8,9 I 

25 21,1 

31 11,6 

28 19,1 

36 I5,O 
25 28,I  
39 17,4 

2,29 IO,2 2,34 

2,04 IO,1 1,97 

2,22 lO,6 2,31 

2,19 9,4 2,I4 
2,5 lO,9  2,69 
2,21 lO, 5 2,24 

I n n e n k 6 r n e r  

entspelzt 

L~inge Breite 

mm mm 

7,9 2,o7 

7,4 1,78 

7,6 2,o9 

7,1 1,47 
7,8 2,36 
7,6 2,o 

TabelleV. G e w i c h t  u n d  M a s s e  des  N a c h b a u s  in P r o z e n t e n  d e s  O r i g i n a l s .  

S o r t e  

A u B e n k 6 r n e r  

v. Lochows Gelbhaferl6i,i21 56,29 1124,o 
Engelens Gelbhafer . 185,43 76,23 129,5 
Meyer Orig . . . . .  ! 67,28 54,27 156,o 

]L~inge Breite Lnge Breite 

I n n e n k 6 r n e r  A u B e n k 6 r n e r  

o.~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ mit Spehen entspelzt 

g % % 1 %  % 1 %  
54,971 46,991185,7196,o8183,52198,86'89,08 
7~,53 7o,oo 136,3i94,3o i 97,oo 192,39i98,64 
61,92 54;.58 139,1 92,75 87,00 9o,81 88,40 

I n n e n k 6 r n e r  

mit SpelzeI1 entspelzt 

Lfinge Breite L~inge Breite 

% % % % 

99,Ol 84,I81 I 93,67485,99 
88,67 92,64 93,42 70,33 
96,3 83,27 97,43 84,74 

sie t r i t t  um so auff~illiger auf, je sp~iter die be- 
treffende Sorte reift. 

Die in Cluj und in Cenad gemachten Be- 
st immungen I ergaben beim ersten Nachbau, dab 

I.  die KSrner leichter und kleiner werden, 
2. der Spelzenanteil, besonders bei den Innen- 

k6rnern grSger wird, 
3. das Hektolitergewicht sinkt. 

Die Endresultate der Messungen sind in 
Tabelle IV niedergelegt; iibersichtlicher wird das 
Bild, wenn wir die Tabelle V ansehen, welche 
die Mage und Gewichte des Nachbaues in Pro- 
zenten des Originalsaatgutes wiedergibt. 

Aus diesen Tabellen sehen wir, dab das 
Tausendkorngewicht bei alien Sorten sinkt, und 
zwar schwankt das Tausendkorngewicht des 
Nachbaues yon 

61,12--85,43 % des Originales bei bespelzten 
AuBenk6rnern, 

54,97--78,53 % des Originales bei bespelzten 
Innenk6rllern, 

54,17--76,23 % des Originales bei naekten 
AuBenk6rnern, 

46,99--7o,o0 To des Originales bei nackten 
Innenk6rnern. 

Die K6rner des Nachbaues werden auch 

1 MADER : Abbauerscheinungenbei Sommerhafer. 

schm~Uer; die Breite der KSrner des Nachbaues 
schwankt von 

83,52--97,00% des Originales bei bespelzten 
Aul3enk6rnern, 

83,27--92,64% des Originales bei bespelzten 
Innenk6rnern, 

88,4o--98,64 % des 0riginales bei nackten 
AuBenk6rnern, 

7o,33--85,99 % des Originales bei nackten 
Innenk6rnern. 

Der Spelzenanteil nimlnt beim AuBenkorn 
zu, und zwar schwankt der Spelzenanteil des 
Nachbaues von 
i24,o--i56,o% des Originales bei Aul3enkorn, 
136,3--185, 7 % des Originales bei Innenkorn. 

Aus den Untersuchungen in Cenad I geht her- 
vor, dab wenn vom Originalsaatgut zum 
I. Nachbau eine Verminderung des Hektoliter- 
gewichtes, des Tausendkorngewichtes und eine 
VergrSBeruhg des Spehenanteiles feststellbar 
ist, so werden solche Abbauerscheinungen vom 
ersten zum zweiten und zum dritten Nachbau 
weder hinsichtlich der genannten Eigenschaften 
noch hinsichtlich der Ertragsf~ihigkeit nicht 
beobachtet.  

1 MADER: Nochmals Abbauerscheinungen bei 
Sommerhafer. 
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K a r t o f f e l n .  
Das bekanntlich weit fortgeschrittene Sta- 

dium, in welchem sich heute die deutsche Kar- 
toffelzfichtung befindet und die ausgezeichneten 
Zfichtungen der berfihmten deutschen Saat- 
zuchtwirtschaften veranlagten viele rum/inische 
Landwirte, deutsche Kartoffelsorten einzu- 
ffihren. In vielen Wirtschaften land ich die 
Sorten Modrows Industrie, Paulsenes Juli und 
Maik6nig, Kaiserkrone, M/irker, v. Richter Im- 
perator, Ceres, Kfihn, Wohltmann usw. Die 
Statistik zeigt, dab in der letzten Zeit groBe 
Mengen Saatkartoffeln nach Rum/inien ein- 
geffihrt wurden, so im Jahre 1928 (in den ersten 
6 Monaten) wurden IO 823 kg, im Jahre 1929 
I I  221 kg importiert. (Nach einer Mitteitung 
des Finanzministeriums. ) 

Trotzdem Ver6ffentlichungen fiber die An- 
passungsf/ihigkeit deutscher Sorten in Rum~- 
nien nicht vorhanden sind, kann auf Grund der 
Beobachtungen in einigen Versuchsfeldern ge- 
sagt werden, daft deutsche Kartoffelsorten mit 
Erfolg angebaut werden k6nnen, und sie werden 
auch auf groBen F1/ichen besonders im Brasover 
Gebiet angebaut. 

Die Mediascher Ackerbauschule teilt uns mit, 
dab sie mit recht gutem Erfolg Modrows In- 
dustrie und Paulsens Juli anbaut. 

Die Ackerbauschule in Feldioara untersuchte 
folgende Sorten : 

Modrows Industrie Juli 
Modrows PreuBen Industrie 
Silesia Parnassia 
Ella Allerfrfiheste Gelbe 
Frfihe Rosen Centifolia 
Jubel Ersatz Zwickauer 
Maik6nig Frtihe 
Schneeflocke Veronica 

Dr. STEP~IANI 1 teilt mit, dab die Sorten 
Hindenburg, Silesia, Parnassia und Deodara 
h6here Ertfiige ergeben haben als die bei uns 
am meisten verbreitete Sorte Wohltmann. 

Nach den bisherigen Versuchsergebnissen in 
Feldioara gab die h6chsten Ertr/ige die Kar- 
toffelsorte Deodara, dann folgten Silesia, Hin- 
denburg, Pepo und Parnassia. 

In der staatlichen Versuchswirtschaff Campia- 
Turdei haben die folgenden Kartoffelsorten sehr 
gut abgeschnitten: Modrows Industrie, In- 
dustrie Wohltmann, Deodara und Parnassia. 

Die t3berlegenheit vieler deutscher Kartoffel- 
sorten in den Sortenversuchen yon Sieben- 
bfirgen einerseits und die Bedeutung der Her- 
kunftsfrage andererseits, hat viele unserer Fach- 

Dr. STEPI-IANI: 45.--55- Jahresberichte der 
Ackerbauschule zu 2VIarienburg, Feldioara (Brasov). 

leute veranlaBt, zu behaupten, dal3 eine Kar- 
toffelztichtung, wenigstens in den heutigen 
schwierigen Zeiten, ffir Rum/inien nicht emp- 
fehlenswert ist. Vietmehr scheint es angebracht, 
durch exakte Sortenversuche Iestzustellen, 
welche deutsche Kartoffelsorten fiir unsere Ver- 
h~iltnisse am besten passen, und auBerdem fest- 
zusteilen, welches die besten Kartoffelpflanzgut- 
erzeugungsgebiete sind. 

In dieser Richtung arbeitet schon seit langer 
Zeit die s/ichsische Bev61kerung in Siebenbfirgen, 
die sich dort als Kartoffelpflanzgutlieferant ffir 
viele Gegenden Rum/iniens spezialisiert hat. 

Zucke r r / i be .  
Nach den Angaben, die ich sammeln konnte, 

wird fast der gauze Bedarf Rum/iniens an 
Zuckerriibensaatgut mit deutschem Samen ge- 
deckt, und nur ganz kleine Mengen werden yon 
der Tschechoslowakei und yon Polen eingefiihrt. 

Die Statistik gibt die in den letzten drei 
Jahren von Deutschland eingeffihrten Saatgut- 
mengen mit folgenden Zahlen an: 

1927 . . . .  1o223o 5 kg 
1928 . . . . . . .  i o82o73 kg 
193 ~ . . . .  763 2o2 kg 

Im Katenderjahr I93o hat die Zuckerfabrik 
Klein-Wanzleben 48o ooo kg Zuckerrfibensamen 
nach Rum/inien ausgeffihrt. 

Nit  dem Studium der Zuckerrfibensorten in 
Rum/inien befal3te sich CiP~IANU. 

Vergleichende Sortenversuche bei der Zucker- 
r/ibe wurden haupts/ichlich yon den Zueker- 
fabriken des Landes ausgefiihrt und dabei die 
I01genden Sorten verwendet: 

Kleinwanzleben N Dippe W I 
Kleinwanzleben ZZ Dippe Z 
Kleinwanzleben ExtraZZ Strube. 

Auf Grund der Mitteilungen der Zuckerfabrik 
der Gesellschaft Danubiana in Giurgiu eignet 
sich die Sorte Kleinwanzleben besonders gut 
f/Jr die Gebiete an der Donau, weniger ffir hohe 
Lagen, w/ihrend die Sorte Dippe sich auf ent- 
wiisserten Fl~chen bew~ihrt hat. 

Aus Feststellungen maneher Landwirte geht 
hervor, dab die deutschen Zuckerrfibensorten, 
obwohl sie manchmal gute Resultate ergeben, 
ffir rum~nische Boden- und besonders Klima- 
verhiiltnisse nicht geniigend geeignet sind, und 
dab es sehr wfinschenswert w/ire, spezielle Sorten 
ffir rum/inische Verh/iltnisse zu zfichten. Soweit 
wir informiert sind, hat  die Kleinwanzlebener 
Zuchtstation solche Versuche mit Linien, die 
den Boden- und Klimaverh/iltnissen Rum/iniens 
v611ig entsprechen, schon im Gangel 
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F u t t e r r i i b e .  

Auch im Futterrf ibenbau findet mall in Ru- 
m~nien zahlreiehe deutsche Herkfinffe, wie 
Eckendorfer, Oberndorfer, Mammut ;  die alle 
recht gute Resultate geben. Z .B .  in der Her- 
manllsfiidter Gegend ist die Eekendorfer Fut ter-  
riibe viel angebaut, weniger die Sorten Obern- 
dorfer, Kirsches Ideal und die Friedrichswerther 
Zuckerwalze. 

Dr. STEPHA~I 1 ~iul3ert sich fiber die An- 
passung der deutsehen Fntterrfiben in Rum~i~ 
nien folgendermagen : 

,,DIG Futterrfiben-Sortenversuche der frtiheren 
Jahre wurden auch im Jahre 19i 5 und 1916 fort- 
gesetzt und die namhaftesten Sorten auf Ertrag, 
Zuckergehalt, Trockenmasse und Haltbarkeit wie 
vorher geprtift. Den besten Zuckergehalt, aber 
etwas geringeren Ertrag hatte die weiBe grfin- 
k6pfige ,,Futterzuekerriibe", dann Mayers Fried- 
richswerther ,Zuckerwalzen', den geringsten die 
Eckendorfer roten und gelben Futterrtiben. Die 
,Eckendorfer' ist die anspruchsloseste Sorte, die 
auf magerem, trockenem Boden und bei schw~iche- 
rer Pflege noch immer gr6Bere Riiben bringt wie 
die anderen Soften, kann aber mit dem kleinen 
Blattschopf nur wenig Zucker erzeugen und bleibt 
sehr w~sserig. Bei besserer Kultur sind Fried- 
richswerther ,Zuckerwalzen' und Futterzucker vor- 
zuziehen." 

Die Samenzuchtstation der Samanta  A. G. 
in Cenad (Banat) fiihrte I929 und 193o mit  8 
bzw. I2 deutschen Sorten yon Futterri iben 
exakte Versuche aus. Es zeigt sich daraus, dab 
I929 keine der deutschen Sorten die Cenader 
Zucht:  Futterzuckerriibe Sacharosa in der mal3- 
gebenden Zahl Trockensubstanzertrag je Hekta r  
iibertreffen konnte. I929 schlug diese Sorte die 
deutschen, w~thrend ihr 193o die Dippes weil3e 
Grfink6pfige und die Friedrichswerther Zucker- 
walze gleichkamen. An Hal tbarkei t  gab die 
Cenader Sorte recht gute Resultate. Typisch 
im allgemeinen ist, dab die Gehaltsriibell besser 
abschneiden als die Massentr~iger. 

R a p s .  
Soweit ich unterrichtet  bin, wurdell bisher nur 

in Cellad Versuehe mi t  deutschen Rapssorten 
ausgeftihrt. Nebell einer ungarischell Sorte 
Eszterhaza und einer Cenader Population wurden 
yon den deutschen Sorten v. Lembke,  Hirsch's 
Raps und Probsteier Raps geprfift. Das Haupt -  
ergebnis dieser Versuche war folgendes: 

Rei/ezeit (Beurteilung nach der Blfitezeit). Am 
frfihesten waren Eszterhaza, Hirsche und die 
Cellader Population, Lembke und Probsteier 
sind sprite Sorten; bei diesell beginnt die Blfite- 
zeit um 5--7  Tage sp~iter. 

1 45.--55. Jahresberichte der Aekerbauschule zu 
Marienburg, Feldioara (Brasov). 

Die Stand/estigkeit war schwach bei Esterhaza 
und bei der Cenader Landsorte, st~irker bei den 
sp~iten Sorten; Probsteier und Lembke, mittel- 
m/il3ig bei Hirsehe. 

Die Ertrags/iihigkeit war minder bei Lembke 
und Probsteier, mittelm~il3ig bei Hirsche und 
Cenader, am h6chsten war sie bei Eszterhaza. 

Betreffs des Strohertrages fiberragen die deut- 
schen Sorten die friihen Eszterhaza, Hirsehes 
S~ichsischer und die Cenader Population mit  
etwa 4o--5o %. 

Mais .  

Seit kurzer Zeit wurde auch der ,,Gelbe Ba- 
dische" in die siebellb/irgischen Feldversuche 
aufgenommen. 

Dieser Mais zeichnet sich durch seine grol?e 
Friihreife ulld hohen Kornertrag aus. , 

Der gelbe badische Mais ist, wie ulls yon der 
Saatzuchtanstal t  Ras ta t t  freundliehst mitgeteilt 
wurde, seit 18 Jahren in zfichterischer Be- 
arbeitung unter  der Anwendullg der Ver- 
edelungs-Ausleseziichtung auf der Grundlage 
des alten badischen Landwelschkorns, das ill 
der sfidlichen Rheinebene (Breisgau) in gr613erem 
Umfang schon seit alters her gebaut  wird. Bis 
vor 7 - -8  Jahrell  wurde das Zuchtziel aus- 
gesprochen auf Verbessernng der Korllertr~ige 
gerichtet, in neuerer Zeit jedoch ist das Zucht- 
ziel auf kombinierte Lieferung hoher Grfin- 
massen - -  und hoher Komertr~ge eingestellt, 
zwecks Erzeugung eines Silomaises. - -  Neben 
der Veredlungsziichtung wird seit einigell Jahren 
die Herausziichtung reiller Linien nach dem 
amerikanischen Inzuchtverfahren durchgefiihrt. 
In  der heutigen Verkaufsware ~iul3ert sich jedoch 
diese Ztichtungsform noch nicht. - -  Der Mais 
hat  eine H6he bis zu 2 m, ist m~il3ig verzweigt 
(1--2 Seitentriebe, je nach Pflanzweite) und hat  
1--2 Kolben achtreihig besetzt. Die Korn- 
ertr~ige gehell fiber IOO Ztr. je Hek ta r  hinaus 
ulld wfirden praktisch lloch besser sein, wenn 
er nicht gerade in Ras ta t t  ziemlich s tark unter 
der Sch~idigung des Maiszfinslers zu leiden Nitte. 

Bei der Ernte  (Versuchsjahr 193o ) hat  der 
Gelbe badische Mais bei unseren Analysen 
(Versuchswirtschaff Campia-Turdei) folgende 
Merkmale gezeigt : 

Pflanzenh6he . . . . . .  98,6 cm 
Nolbenl~nge . . . . . . .  17,86 cm 
Kolbenbreite, oben 3,i 4 cm 
Kolbenbreite, unten 3,98 cm 
tleihenzahl . . . . . . . .  8 
I~6rnerzahl in der Reihengerade 
Nolbengewicht . . . .  149 g 
K6rnergewicht . . . . .  i17 g 
% Korn . . . . . . . . . . .  8z 

t~s ist bemerkenswert,  dal3 der Gelbe badische 
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Mais eine sehr kleine Pflanzenh6he in unseren 
Feldversuchen erreichte; diese fibertraf selten 
I--1,2o m, obwohl dieselbe Sorte in Rastat t  
gew6hnlich etwa 2 m H6he hat. 

Der Gelbe badische Nais war gegen unsere 
Erwartungen sehr fr/ihreif, und zwar der Irtih- 
reifste yon allen yon uns gepriiften MMssorten. 

Der Kornertrag war in den Feldversuchen 
yon Cluj und Campia-Turdei sehr gut; er stand 
nebst den rum~inischen Maissorten Portocaliu 
Ezareni und Ardelenesc Varadi an erster Stelle. 
Die Kolben der badischen Sorte zeigten in un- 
seren Versuchen grol3e Zwischenr~iume zwischen 
den Reihen; diese Erscheimlng kann den Ak- 
klimatisationssch~iden zugeschrieben werden. 

Die rum~inische Landwirtschaft verdankt der 
deutschen Pflanzenzfichtung atlch noch andere 
wertvolle Sorten bei vielen Kulturpflanzen. So 
ist der Petkuser Winter- und Sommerroggen in 
RumSnien vim verbreitet, ebenso die Viktoria- 
Erbse (Frfiherbse yon Strube-Schlanstedt), die 
Zuckererbse oder tztlcara (selbst ihr Name 
verr/it ihre deutsche Herkunft). 

Feldverstlche mit Pferdebohnen wtlrden bei 
der Ackerbauschtlle Feldioara Brasov durch- 
geftihrt; es wurden folgende Sorten geprfift: 
Heines Halberst~idter, Heines Thtiringer, Sper- 
lings Ovale, K1. schwarze Marienburger und 
Terra Saubohne. 

Den besten Ertrag an K6rnern und Masse 
haben die Heines Halberst~idter und die Terra 
Saubohne gebracht. 

Auch werden viele Gemfise- und Blumen- 
samen yon Quedlinburg (Metre und Dippe) und 
yon Erfur t  nach Rum/inien verkauft. 

Z t l s a m m e n f a s s u n g .  
Wir k6nnen fiber die deutschen Sorten in 

Rtlmiinien folgendes sagen: 
Die Winterweizensorten Deutschlands eignen 

sich ffir rum~inische Verh/iltnisse Ilicht, da sie 
zu sp~treif tlnd zu winterweich sind. Trotzdem 
konnte sich die Extensivsorte Ackermanns 
Bayernk6nig, die auch etwas winterfester ist, 
in manchen Gebieten Siebenbfirgens verbreiten. 

Die Wintergerstensorter~ sind nicht gentigend 
winterfest. 

Die Sommerhafersorten sind infolge der Ab- 
batlerscheinungen nicht genfigend ertragreich. 
Trotzdem ergab die Extensivsorte v. Lochows 
Gelbhafer in dell Sortenversuchen in Cltlj und 
Cenad ein recht gutes Resultat. 

Die Sommergerstensorten hew/ihrten sich an 
verschiedenen Stellen des Landes gl~inzend. Es 
zeichnete sich besonders Ackermanns Isaria aus, 
die in Siebenbiirgen auf groBen F1/ichen an- 

gebaut wird, w~ihrend sich in der Walachei und 
Moldau die Sorte Heines Hanna immer mehr 
verbreitet. 

E s  mug hervorgehoben werden, dab die 
Ackermannschen Zfichtungen am besten Iiir 
Siebenbtirgen passen. Dr. STEPt~A~I 1 sagt 
folgendes darfiber: 

,,Bemerkenswert ist der sch6ne Stand aller 
Ziichtungen yon AC~ER~aANN in Bayern auf Gut 
Irlbach bei Straubing. Von allen versuchten deut- 
schen Sorten hat er die seh/Snste Sommergerste 
(Bavaria, nach den letzten Versuchen Isaria N. S.) 
und nach dem heurigen Stande im Felde auch den 
sch6nsten Winterweizen (Bayernk6nig und brauner 
Diekkopfweizen) und die bes~e Winterger.ste. Es 
ist m6glich, dab dieses an der gr613eren Ahnlich- 
keit des Klimas liegt." 

Die Zuckerriiben-, Futterriiben- und Kar- 
toffelsorten haben fiir manche Gebiete Rum~- 
niens einen groBen Wert,  und sie sind auch 
weir verbreitet. Eine umfangreichere Priifung 
mit heimischen Zucht- und Landsorten ist 
dringend n6tig. 

So sehen wir also, dab die direkte Einffihrung 
vieler deutscher Sorten mit Erfolg gekr6nt war, 
und wollen wir bier in erster Reihe die Sommer- 
gerstensorten Ackermanns Isaria und Heines 
Hanna hervorheben. Nachdem nun auf Grund 
der Bestimmungen des Hochzuchtregisters und 
der Saatenanerkennung, die in Rum~inien im 
letzten Jahre eingeffihrt wurde, der rum~inische 
Staat in der Zukunft nur gezfichtetes tlnd an- 
erkanntes Saatgtlt kauft, liegt es im Interesse 
der rtlmfinischen Vermehrer und Landwirte, 
dab diejenigen deutschen Saatztlchtwirtschaften, 
deren Zfichttlngen fiir Rum~nien geeignet sind, 
Vermehrungsstellen in Rum~inien errichten, 
welche yon jenen bevollm~ichtigt die Interessen 
der Saatztlchtwirtschaften verteidigen sollen. 

Es k6nnten auch andere deutsche Sorten in 
Rtlmiinien verbreitet werden, wenn die be- 
treffenden deutschen Saatzuchtstationen eine 
Auslese des Zuchtmaterials unter rum/inischen 
Yerh~iltnissen vornehmen wiirden, mit anderen 
Worten, es miiBten Filialstationen in Rum~inien 
gebildet werden, z .B.  ffir die Ziichtung der 
deutschen Zuckerrfiben, Futterrfiben und Kar- 
toffelsorten, fiir v. Lochows Gelbhafer usw. 

Die anderen Sorten, die als solche ungeeignet 
sind ffiir Rum/inien, sollten einem genauen Stu- 
dium unterworfen werden, da sie ein wertvolles 
Kreuzungsmaterial darstellen. 

Es kann auf dem Gebiete der Saatguterzeu- 
gung mit der Zeit eine innige Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland und Rtlmiinien entstehen. 

1 45.--55- Jahresberichte der Ackerbauschule zu 
Marienburg, Feldioara (Brasov). 
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Auger den Fragen, die ich schon dargelegt habe, 
verdient die Vermehrung der deutschen Klee: 
und Luzernezuchtsorten in Rum~inien unsere 
Aufmerksamkeit. 

Jedenfalls ergibt sich aus diesen Darlegungen 
die Notwendigkeit eines systematischen Stu- 
diums der deutschen Sorten in Rum~inien; 
dieses Studium is t  durchzuffihren im Rahmen 
des neubegrfindeten Instituts ffir landwirt- 
schaftliche Forschungen, welches mit vielen 
Versuchsstationen und Versuchsfeldern in ganz 
Rum~inien arbeitet. 

J~hnliehe Studien mfissen auch f fir andere 

ausl~indische Sorten unternommen werden; wir 
holfen, dab die internationale Pflanzenzfichter- 
vereinigung diese Arbeiten I6rdern wird. 

Als Landwirte miissen wir die wertvollsten 
Sorten anbauen, gleichgfiltig woher sie stammen. 
Um aber ihren Wert zu bestimmen, mfissen wir 
an dem betreffenden Ort Versuche ausffihren, 
und dfirfen wir uns nur anf die sicheren Ergeb- 
nisse der Versuche verlassen. Nur auf diesem 
Wege kSnnen wir solche fremden Sorten ent- 
decken, die wertvoll ffir eine bestimmte Gegend 
sind, selbst wenn diese entfernt vom ~rsprfing- 
lichen Zfichtungsort ist. 

(Aus dem Institut ffir VererbungsforschUng, Berlin-Dahlem.) 

G e s c h l e c h t s u m k e h r  b e i m  H a u s h u h n .  
(Sammelreferat.) 

Von Eugen Schwarz. 

Wie Kosswm (57) in dieser Zeitschrift unl~tngst 
beschrieben, f~illt die Entscheidung fiber das 
Geschlecht eines Individuums im Augenblicke 
der Befruchtung. Der Mechanismus der Ge- 
schlechtschromosomen bedingt eine gleiche An- 
zahl von Weibchen und M~innchen in der Nach- 
kommenschaft, wobei das eine Geschlecht das 

Abb. i. Chromosomellbild vom Huhn. (Mikrophoto yon HANCE, n. 
BARTSCtL) 

homogametische, das andere heterogametisch ist, 
das heiBt, entweder Keimzellen mit X- oder 
Y-Chromosomen produziert. Das gleiche gilt ffir 
alas Haushuhn. Das heterogametische Geschlecht 
ist hier das weibliche, der Hahn ist homoga- 
metisch. Das ist einmal durch zahlreiche gene- 
tische Experimente bewiesen, wir kennen ffir 
die Hfihner heute schon eine Reihe geschlechts- 
gebundener Erbfaktoren. Zweitens wurden diese 
genetischen Erfahrungen erh/irtet durch die 
cytologischen Untersuchungen einer Reihe yon 
Forschern. KRALLINGER (59) hat die_Ergebnisse 
der Chromosomenuntersuehungen yon LOYEZ, 
SONNENBRODT, GUYER, LECAILLON, CREW, 

RENSCH, STEVENS, HANCE, SHIWAGO und 
AKKERINGA zusammengestellt. AKKERINGA (I)  
und HANCE (5 O) besonders haben wahrscheinlich �9 
gemacht, dab die beiden gr6Bten der 32--36 
Chromosomen die X-Chromosomen sind (Abb. I), 
AKKERINGA hat das Vorhandensein eines Y- 
Chromosoms nachgewiesen. Normalerweise be- 
sitzen also XX-Tiere Hoden, XY-Tiere Eier- 
st6cke. Nun unterscheiden sich ja Hahn und 
Henne nieht nur durch den Besitz yon verschie- 
denen Keimdriisen, wie es z, B. bei den meisten 
Tauben der Fall ist. Der Haushahn besitzt 
gegenfiber der Henne spitze und lange Hals- und 
Sattelfedern, die sogenannte Sichel, einen 
gr6Beren, aufrechten Kamm, Sporen und m~nn- 
liche Instinkte, wiihrend fiir die Henne kurze, 
aSgerundete Federn, Fehlen der Sporen, kleinerer 
Kehllappen charakteristisch sind. Diese Eigen- 
schaffen sind nun nicht direkt durch die Ge- 
schlechtschromosomen bedingt, sondern ihre 
Existenz ist abh~ngig von der Erzeugung ge- 
wisser Stoffe durch die Keimdrfisen, Hoden 
oder Ovar, Stoffe, die durch das Blut in alle 
Organe getragen werden und die Ausbildung 
vieler Organe beeinflussen. Die Wirkung dieser 
Stoffe oder Hormone, die Natur der sogenannten 
inneren Sekretion, wurde uns in der Hauptsaehe 
erst bekannt durch die Tatsache der Geschleehts- 
umkehr, sei sie spontan aufgetreten oder experi- 
mentell erzeugt, durch die Geschlechtsumkehr, 
wie sie uns heute bei alien Wirbeltierklassen 
bekannt ist. Im Verlauf der Darstellung dessen, 
was uns vonder Geschlechtsumkehr beim Haus- 
huhn bekannt, wird sich dann eine genauere 
Definition der sogenannten prim~iren, d. h. der 


