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Betrieben, sondern in kleinem Umfange in 
Pillnitz selbst - -  begonnen. Das Samenmaterial  
wurde aus Siidafrika bezogen, wobei der bota- 
nische Garten der Universit/it Stellenboseh in 
liebenswiirdiger Weise half. Die ersten vorhan- 
denen S:imlinge werden vegetat iv  vermehrt  
werden und, wenn geniigend Material vorhanden 
sein wird, werden einzelnen Betrieben, die schon 
die Klonselektion im eigenen Betriebe gef6rdert 
haben, Klonpfianzen dieser S~mlinge zu ver- 
gleichenden Versuchen zur Verftigung gestellt 
werden. 
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(Aus dem IIIstitut ftir Pflanzenziichtung, Wageniligen, Holland.) 

Pflanzenztichtung und Pflanzenphysiologie. 
Von A.  E.  H. It. B o o n s t r a .  

Die wichtigste Arbe i t  beim Z/ichten neuer 
Sorten unserer Kulturpflanzen ist die Anslese. 
Versucht man durch Kreuzung (in diesem Ar- 
tikel sprechen wir allein yon sich generativ ver- 
mehrenden, selbstbestiubenden Kulturpflanzen) 
eine neue Sorte zu zfichten, dann mu13 zu zwei 
Zeitpunkten Auslese erfolgen. Die eine Auslese 
betrifft das Ausgangsmaterial. Vater  und Mut- 
ter der neuen Rasse (Rassen) miissen ausge- 
w:ihlt werden. Diese Wahl best immt die mSg- 
lichen Komhinat ionen yon Eigenschaften ffir 
die Nachkommen,  d. h. hierdurch ist festgelegt, 
welche Eigensehaftskombinationen tiberhaupt 
auffreten kSnnen. Wenn Erbfaktoren fiir giin- 
stige (aber aueh ungtinstige !) Eigenschaften so- 
wohl beim Vater  als auch bet der Mutter fehlen, 
k6nnen sic auch in der zu ziichtenden neuen 
Sorte nicht vorkommen. Welche der im allgemei- 
nen unz:ihlbaren mSglichen Kombinat ionen yon 
Eigenschaften tats~chlich in der Nachkommen- 
schaft auftreten, M n g t  vom Zufall ab, solange 
wir nicht bet der Reduktionsteilung den 
Erbanlagen ihren Weg vorschreiben k6nnen. 
VorlXufig scheint das unmSglich zu sein. In 
der letzten Zeit ist man zwar bestrebt,  mittels 
best immter  Eingriffe (Temperaturbehandlung, 
Radiumbestrahlung und dergleichen) die nor- 
male Reduktionsteilung abzufindern, aber damit  
ersetzt man nur den einen Zufall durch einen 
anderen. Man kann nicht vorausbestimmen, 
welche Kombinat ion yon Erbanlagen entstehen 
soll. Wir sind also nur imstande, durch die Aus- 
lese der Eltern best immte Erbanlagen und die 
damit  verket teten Eigenschaften in der F 1 ZU- 
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sammenzubringen, und miissen alles andere 
d e n  Glt:ck iibertassen. 

Die zweite Auslese best immt dann, welche 
dieser neuen Kombinat ionen wetter geziichtet 
werden soll. Wird diese zweite Auslese an Kreu-  
zungsmaterial angewendet, das bereits aus- 
gemendelt hat  und praktisch als ein Gemenge 
Homozygoter  angesehen werden darf, dann ge- 
niigt es vollkommen, als Auslesekriterium die 
Eigenschaften zu nehmen, die den Sortenwert 
fiir den sp~iteren Anbauer bestimmen. Dies ist 
aber nieht der Fall ftir die erste Auslese, die 
Elternauslese. Hier gelten andere Kriteria. 

Es ist eigentlich iiberfliissig, in dieser Zeit- 
schrift auf solche Grundelemente der Ziichtung 
hinzuweisen. Ich tue es aber doch, um noch- 
mals deutlich werden zu lassen, dab der Erf01g 
in der Pflanzenzfichtung in der Hauptsache vom 
Zufall abh~ingt, und dab der einzige Einflul3, 
den wir auf das Entstehen einer neuen Sorte 
(durch Kreuzung) zi e 1 b e w u 13 t ausiiben kSnnen, 
in der Wahl der Eltern liegt. 

Mit um so mehr Naehdruck kann dann auf 
die dringende Notwendigkeit hingewiesen wet- 
den, der Elternauslese die gr5f3te So~gfatt zu 
widmen. 

Bisher sind wit aber auch in der Auswahl 
geeigneter Eltern noch gro13enteils vom Zu- 
fall abhS.ngig! Unseren mangelhafte n Kennt-  
nissen haben wir dies zuzuschreiben. Wir achten 
bet der Elternwahl allein auf einige leicht fest- 
stellbare Eigenschaften, kennen aber eine viel 
grSgere Anzahl ganz und gar nicht. 

Inshesondere sind unsere Kenntnisse der phy- 
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siologischen Eigenschaften noch viel zu mangel- 
haft. Dies (wenigstens ffir Holland) zuerst er- 
kannt zu haben, ist das Verdienst Professor 
C. BROEI(EMAs, der durch die Schaffung einer 
besonderen physiologischen Abteilung am In- 
stitut fiir Pflanzenzfichtung danach getrachtet 
hat, diesem Mangel abzuhelfen. 

Eines der wichtigsten Ziele der Pflanzen- 
zfichtung ist die Ziichtung ertragsreicherer Sor- 
ten. Achten wir weiterhin nur auf dieses Teil- 
gebiet der Pflanzenzucht und wolien wir uns 
beim Ztichten ertragsreicherer Rassen v o m  Zu- 
fall unabh/ingiger machen (durch eine richtigere 
Elternwahl), dann muB an erster Stelle getrach- 
tet werden, eine bessere Einsicht in das Problem, 
wodurch der Ertragsunterschied verursacht 
wird, zu erlangen, iJber die Ursachen, wodurch 
die Sorte A mehr Ertrag bring t als die Sorte B, 
wissen wir noch so gut wie nichts. Haben wir 
es mit 2 Weizenrassen zu tun, dann kann es 
den Anschein erwecken, dab wir damit be- 
sch/iftigt sind, die Ursachen dieses Ertragsunter- 
schiedes zu finden, wenn wir bei beiden Rassen 
Bestockung, 5hrengewicht, 24hrenl~nge, Korn- 
gewicht usw. vergleichen. Denn wir k6nnen ja 
folgende Berechnung anstellen: Der Gesamt- 
ertrag je ha ist gleich der 24hrenzahl• 
mittleren Ahrengewieht. Das 24hrengewicht ist 
gleieh der durchschnittlichen Kornzahl•  
mittleren Korngewieht. Die Kornzahl ist ge- 
geben durch Ahrenl~inge • XI(orn- 
zahl je fl~hrchen usw. Auf diese Weise zerlegen 
wir wohl den Gesamtertrag, linden wit wohl die 
Komponenten, die zusammen den Ertrag be- 
stimmen, aber wir finden nicht die eigentlichen 
Ursachen. Ein Endzustand ka~cn nie eine Ursache 
sein. Ahrenl~inge, Korngewieht usw., so, wie sie 
am Ende tier Vegetationsperiode gefunden wer- 
den, sind nicht die Ursaehen des Endresnltats, 
des Ertrags. Um die Ursachen zu finden, mfissen 
wir dem Zustand dem Endzustand vorhergehen- 
tier Stadien und Zeitpunkte nachgehen. Dies 
stimmt abet mit dem Stndium tier ganzen Ent- 
wicklung eines Gew~ichses fiberein. Bei unserem 
Weizenbeispiel mfissen wir also verfolgen, wie 
Ahrenl~inge,Korngewicht usw. zustande kommen. 

Dazu genfigt es aber nicht, w~ihrend einer 
Vegetationsperiode den Stand des Gew~chses 
einige Male aufzunehmen. Eine Besiehtigung 
allein liefert haupts~ichlieh nur Ergebnisse fiber 
die Form. Bei der Pflanze als Lebewesen mfissen 
wit jedoch trachten, in das Zustandekommen 
einzudringen. Wir mfissen danach traehten, 
Tatsachen fiber die Lebensprozesse, die sich in 
der Pflanze abspielen, zu erhalten. Die Menge 
Kohlenhydrate, die zum SchluB im Korn auf- 

gespeichert werden, h~ingt nicht alMn von der 
Gr6Be der Blattoberfl/~che (die fibrigens durch 
einfaches Beschauen doch nicht genau genug 
bestimmt werden kann), sondern anch von der 
Intensit~it der Assimilation, dem Transport des 
Assimilats in die K6rner usw. ab. ~ Um also die 
Ursachen zu finderi, wodurch eine Sorte ertrag- 
reicher als die andere ist, mfissen wir die Unter- 
schiede in den Lebensprozessen zu linden ver- 
suchen, yon welchen die Unterschiede des End- 
zustandes (Korngewicht usw.) die Resultate 
sind. Dies betrachte ich als die Hauptaufgabe 
der Physiologie im Dienste der Pflanzen- 
zfichtung. 

Viel mehr als es bisher geschieht, mug dann 
die Entwicklung tier Pflanze (soweit wie m6g- 
lich unter natfirlichen Verh~iltnissen, d .h .  im 
Feldbestand) untersucht werden, und nicht 
allein das Wachstum, sondern vor allem auch 
der Verlauf und die Intensit~it der fundamen- 
talen Lebensprozesse: Absorption, Assimilation, 
Transpiration, Atmung, Transport anorgani- 
scher und organiseher Stoffe. 

Es ist selbstverst~ndlich, dab hier ein ge- 
waltiges Arbeitsfeld ffir Untersuchungen often 
liegt, und dab diese Untersuchungen haupt- 
s~iehlieh in gut ausgestatteten Laboratorien aus- 
geffihrt werden mfissen. Auch ist es klar, dab 
das Studium derartiger Fragen kein direkt prak- 
tisches Ergebnis liefern wird, sondern bier gilt, 
was BOHNE vor kurzem in Ztiehter 3, 16I ge- 
schrieben hat:  ,,Die staatliehen Stellen wollen 
auch betontermaBen weniger zfichten als for- 
schen, d .h .  wissenschaftliche Grundlagen ffir 
planm~13ige Zfichtung schaffen." 

Statt  noch mehr theoretische Auseinander- 
setzungen zu geben, folgen hier einige Beispiele, 
die eine Beurteilung des Wertes derartiger 
Untersnchungen m6glich machen. 

Im Jahre 1928 (BooNSTRA I929a ) wurde bei 
4 Hafersorten die Lebensdauer der Bl~itter ver- 
glichen. Nit  Lebensdauer ist dabei die Anzahl 
Tage bezeichnet, die voin Zeitpunkt der vollen 
Entfaltung bis zum Zeitpnnkt, wo das Blatt  zur 
H~ilfte gelb war, verliiuft. 

Obwohl von einer genauen i)bereinstimmung 
keine Rede zu sein braucht, k6nnen wir doeh 
annehmen, dab im allgemeinen bei l~ingerer Le- 
bensdauer eines Blattes mehr Kohlenhydrate ge- 
bildet werden. Die nntersuchten Sorten waren 
Siegeshafer, Goldregen, Zwarte President und 
Evene (Var. von Av. strygosa). Das letzte Objekt 
ist eine Landsorte. Die Leben~sdauerunterschiede 
betrugen bis etwa 25%, siehe Abb. I. 

Abb. I gibt die graphische Darstellung der 
Lebensdauer der BHitter des t laupthalms 
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Bei den Seitenhalmen bestehen dieselben Ver- 
h~iltnisse. (Siehe die Originalarbeit.) Die Le- 
bensdauer der Blfitter (jedenfalls der h6chst- 
inserierten Bl~itter, die den grSl3ten EinfluB 
auf den Korner t rag haben; vergleiche Weizen- 
versuche unten) n immt ab in der Reihenfolge 
Siegeshafer, Zwarte President, Goldregen, Evene. 
Dieselbe Folge linden wir beim Ertrag,  wie aus 
Tabelle I hervorgeht. 
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Abb. I.  L e b e n s d a u e r  d e r B I ~ i t t e r  d e s  H a u p t h a h l l s  
e i n i g e r  H a f e r s o r t e m  (Aus BOONSTRX I929a.) 

Siegeshafer (73 Pflanzen). 
Goldregen (75 Pflanzen). 
Zwarte President (74 Pflanzen), 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Evene (23 Pflanzen). 

gr6gten Anzahl Bl~itter, und infolgedessen wahr- 
scheinlich auch der grSgten Blattoberfl~iche, 
nicht auch den hSchsten Er t rag  geben, 

Bei 7 Erbsensorten und -arten haben wir 
Entwicklung und Aktivit/ i t  des Wurzelsystems 
verglichen. Um die Untersuchungen an Pflan- 
zen unter normalen Verh~ltnissen auszuffihren, 
verwendeten wir keine Oef/iBe oder T6pfe, die 
mit  Erde geffillt werden, sondern prismatische, 
eiserne Beh~ilter (12o cm X 5o cm • 2o cm), die 

Tabelle if 
I Z o r n e r t r a g  des H a u p t h a l m s  und  der  dre i  
e r s t e n  S e i t e n h a l m e  e in ige r  H a f e r s o r t e n .  

Siegeshafer . . . 
Goldregen . . . .  
Zwarte President. 
Evene . . . . . .  

Haupt- 
halm 

g 

2,3o4 
1,834 
1,981 
0,898 

erster ]zweiter I drifter 
Seitenhalm 

g I g ] g 
1,5Ol 1,58o 1,293 
1,119 1,372 o,997 
1,298 1,387 o,933 
0,733 o,6II o,615 

Nebenbei sei noch hingewiesen auf Tabelle 2, 
woraus hervorgeht, dab die H a l m e  mit  der 

Abb. 2. D a s  E i n r a m m e n  d e r  e i s e r n e n  B e h ~ i l t e r  I f i r  
V e r s u c h e  f i b e r  W u r z e l w a e h s t u m  u n t e r  n a t f i r -  

l i c h e n  V e r h ~ i l t n i s s e n .  

kurz vor der Saat in den Grund geschlagen und 
bei der Ernte  wieder herausgeholt werden 
(Abb. 2 und 3)- Bei Gebrauch dieser Beh~ilter 
wird an der Bodenstruktur,  und damit  auch 
an der Wasser- und Luftversorgung nur sehr 
wenig ver~indert. Ftir die Ergebnisse verweisen 
wir auf die folgende zusammenfassende Tabelle 3 
mit  den Angaben der Ernte  zur Reifezeit. 
(Originalarbeit im Druck,) Die Objekte w a r e n :  

MNK. = NANSI~OLTS Nieuwe Kruising, eine 
niedrige, griine Erbse. 

Tabelle 2. Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  K o r n e r t r a g  (Gramm pro Khre) u n d  B l a t t z a h l  
des  H a u p t h a l m s .  (Die Zahlen in Klammern bedeuten die Anzahl der Pflanzen.) 

Siegeshafer . . . . . . . . .  
Goldregen . . . . . .  , . . 
Zwarte President . . . . . .  
E v e n e  . . . . . . . . . . .  

I 0  

g 

2,460 (I) 
2,086 (5) 

0,666 (6) 

H a l l  

9 
g 

2,744 (33) 
2,19o (42 ) 

2,~85 (17) 
0,782 (ii) 

)thalm mit B1/ittern 

2,187 (33) 
1,379 (14) 
2,158 (47) 
0,793 (4) 

O, lO3 (5) 
0 , 8 7 6  ( I I )  

o,9o~ (7) 

~ a  

0,060 (6) 
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V 38 = eine niedrige, graue Erbse, Zuchtstamm 
unseres Instituts. 

Per = PFLUGS Baltersbacher Felderbse, eine 
hohe, griine Erbse. 

Cap = eine hohe, graue Erbse unseres In- 
stituts. 

Fr  ~ Pois nain, d'Annonay, frtihe, niedrige, 
gelbe Erbse. 

sche Teile durch I g Wurzeln mit den notwen- 
digen N~ihrsalzen und Wasser versorgt werdcn. 
Daher nennen wir weiterhin diese Verhiltnis- 
zahl oberirdische Trockensubstanz: unterirdi- 
sche Trockensubstanz kurz den Wurzdwert. Die 
Obiekte sind in der Tabelle ftir jedes Jahr  nach 
dem abnehmenden Wurzelwert geordnet. 

SpaRe II  gibt das Gesamtwurzelgewicht, 

Abb. 3. D i e  e i s e r n e n  B e h ~ i l t e r  f~ir  d i e  U n t e r s u c h u n g e n  f i b e r  d i e W a c h s t u m s v e r h / i l t n i s s e  d e r  W u r z e i n  
v o r t  E r b s e r t  u r t t e r  r ~ a t f i r l l c h e a  U m s t g . n d e t l  ar t  e i n e r  S e i ~ e  f r e i g e l e g t ,  k u r z  v o r  d e m  H e r a u s h o l e n .  

Am Gruad zwischen den Beh~ltern ist  deutlieh zu sehen, dab d~e Bodenstruktur dutch das Einramraen der Beh~.lter hicht  ver~indert 
worden isL 

Unica----eine niedrige, griine Erbse. 
Victoria = eine hohe, gelbe Erbse. 
In der Spalte I i s t  das Trockengewichts- 

verNiltnis zwischen der Gesamtmasse ober- 
irdischer und unterirdischer Teile angegeben. 
Die Zahlen geben an, wieviel Gramm oberirdi- 

Spalte I I I  den Gesamtertrag oberirdischer Teile, 
Spalte IV das Gewicht der Samen (in 1927 der 
H/ilsen). Betrachten wir in SpaRe IV die in 
Klammern () gesetzten Zahlen, dann f~illt es 
auf, dab mit einer Ausnahme (Peragis) der Sa- 
menertrag mit zunehmendem Wurzelwerot stieg. 
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Wenn wir bedenken, dab Per. gerade die einzige 
Futtererbse, und deshalb nicht auf hohen Sa- 
menertrag geziichtet ist, dann ist die Ausnahme 
zu verstehen. 

In SpaRe V ist der Wurzeltiefgang angegeben. 
Die Z ahlen geben an, wieviel Prozent des Ge- 
samtwurzelgewichtes sich tiefer als 3o cm im 
Boden befand (vgl. Abb. 4). Auch hier sehen 

i 2 �84 " 

Abb. 4. P h o t o g r a p h i e n  d e r  W u r z e i n  u n d  o b e r i r d i s c h e n  T e i l e  y o n  P f l a n z e n  d e r  V e r s u c h e  f i b e r  d i e  W a c h s -  
t u m s v e r h ~ i l t n i s s e  d e r  W u r z e l n  v o n  E r b s e n  u n t e r  n o r m a l e n  B e d i n g u n g e n .  

Von links nach rechts: V38  , M . N . K . ,  Unica, Victoria. Anfang Jul i  1929. Auger dem Unterschied in Tiefgang ffillt der groge EJnfluB 
der Pflugsohle auf die Wurzelentwicklung auf. Die Abmessungen der schwarzen Fl~iche~l der Photos betragen i2o • 50 em ilx l~bereinstimmung 

mit  den Magverhiiltnissen der verwendeten Behfilter. 

wir wieder, mit der gleichen Ausnahme, dab ein 
Zusammenhang mit dem Wurzelwert besteht. 

Zusammenfassend erhalten wir als Endresul- 
tat aus dieser Tabelle: Je gr613er der Anteil 
des Wurzelsystems ist, der tiefer als 3o cm (etwa 
die Pflugsohle) in den Grund eindringt, desto 
gr613.er ist der Wurzelwert und desto gr6Ber der 
Samenertrag. 

Den groBen Unterschied im Wurzelwert haben 
wir mit Hilfe von Topfversuchen bei Fr und 

V 38 weiter analysiert. Dabei zeigte sich, dab 
der gr6gere Wurzelwert nicht dem Einflul3 der 
tieferen Bodenschichten zuzuschreiben ist, die 
durch das relativ tiefer gehende Wurzelsystem 
der Sorte Fr besser ausgenutzt werden k6nnen. 
Denn bei den Topfversuchen war die zur Ver- 
ftigung stehende 3/Ienge Grund und dessen Zu- 
sammensetzung gleich und die Wurzelwerte yon 
Fr: 7,76; 9,67; 12,66; IO,2O gegen 3,89; 5,46; 
5,36; 6,5o yon V 38 bei einer resp. Wasserver- 
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Tabelle 3- V e r s u e h e  f i b e r  d a s  W u r z e l w a c h s t u m  u n d  d i e  W u r z e l a k t i v i t ~ t  y o n  
s i e b e n  E r b s e n s o r t e n  u n t e r  n o r m a l e n  ] 3 e d i n g u n g e n .  

Die Angaben beziehen sich jedesmal auf einen Beh~lter als Mittel  yon drei Beh~ltern und ferner auf 
die letzte Ernte  (Reife). Die Zahlen in den Klammern bedeuten die 1Reihenfolge ffir jede Spalte 

und jedes Jahr.  * bedeutet  Hfilsenertrag. 

1927 M N  K . . . . . . . .  
V 38 . . . . . . . . .  

1928 F r  . . . . . . . . . .  
Cap . . . . . . . . .  
]Per . . . . . . . . .  

M N K  . . . . . . . .  
V 38 . . . . . . . . .  

1929 Victoria . . . . . . .  
Unica . . . . . . . .  
M N K  . . . . . . . .  
V 38 . . . . . . . . .  

I. I I .  I I I .  IV. V. 
Wurzelwer t Wurzelgewicht Gesamtertrag der Samenertrag Wurzeltiefgang 

oberirdischen Tell 

11,67 
8,57 

13,99 
12 , 93  
10,08 
9,74 
8,41 

16,76 
13,40 
1 2 , 2 2  

8,27 

4,92 (2) 
7,7 ~ (I) 

2,97 (5) 
4,78 (3) 
6,08 (2) 
4,36 (4) 
6,30 (I) 

2,94 (3) 
2,78 (4) 
3,05 (2) 
5,40 (1) 

56,04 (I) 
5 I , I I  (2) 

41,94 (5) 
59,7 ~ (2) 
60,99 (i) 
42,29 (4) 
53,32 (3) 

47,83 (1) 
37,47 (3) 
37, ~ (4) 
44,46 (2) 

*32,38 (I) 
*28,85 (2) 

23,25 (I) 
22,II  (2) 
lO,98 (5) 
17,Ol (3) 
14.44 (4) 
19,o2 (I) 
18,79 (2) 
13,37 (3) 
9,71 (4) 

25,7 (I) 
22,1 (2) 
29,5 (2) 
-- (3) 

32,9 (I) 
27,6 (4) 
26,9 (5) 
28,1 (I) 
18, 4 (2) 
15,3 (3) 

5,9 (4) 

sorgung von 30, 50, 70 und  90% Wasser -  
kapaz i t~ t .  

Bei diesen Topfversuchen  wurde  auch der  
Wasse rve rb r auch  verfolgt  und  die aufgenom- 
mene Menge Aschenbes tand te i l e  bes t immt .  Je  
G r a m m  Wurze lmasse  werden bei  F r  viel  mehr  
Wasse r  und  Aschenbes tand te i l e  aufgenommen 
als bei  V 38. 

Die gleiche Ersche inung  f inden wi t  auch in 
Tabel le  4, Spa l te  V I I  und v i i i ,  die die Ergeb-  

nisse einer Un te r suchung  an den gleichen Ob- 
j ek ten  fiber die Per iodiz i t / i t  der  En twick lung  
w~ihrend der  ers ten  Wochen  der  Vegeta t ions-  
per iode  enth~ilt. Man b e m e r k t  z . B . ,  dab  die 
F r  im al lerers ten Beginn der  En twick lung  , einen 
ger ingeren Wurze lwer t  bes i tz t  als die V 38. 
Dies bedeu te t  abet ,  dab  diese Sor te  mi t  h6herem 
Wurze lwer t  f ib  die ganze En twick lung  in ihrer  
frf ihesten En twick lung  ihr  Wurz e l sy s t e m mehr  
ausbau t  als V 38. Es is t  fibrigens n icht  tier Zweck, 

Tabel le4 ,  V e r s u c h e  f i b e r  d a s  W u r z e l w a c h s t u m  u n d  d i e  W u r z e l a k t i v i t ~ t t  d e r  
E r b s e n s o r t e n  F r  u n d  V 38 in  d e r  e r s t e n  L e b e n s p e r i o d e .  

Die Anzahl Pflanzen pro Topf betr~gt  yon 3- -1I  Tagen zw61f~ yon I7~25  Tagen zehn, yon 3 I ~ 3 9  Tagen 
acht, und yon 45--49 Tagen vier. Die Angaben beziehen sich stets auf einen Topf als Mittel  yon IO T6pfen. 

3 
5 
7 
9 

I I  

17 
19 
21 

23 
25 

31 
33 
35 
37 
39 

45 
47 
49 

I .  

Zunahme an 
Gesamttrocken- 
substanz in g 

Fr [ v 3 8  

o,221 0,29 ~ 
o,4481o,541 
o,7281I,OO4 
o,944 1,552 
1,222 2 , 1 5 6  

i 

I , I I712 ,9o4  
1,62o!3,2oo 
1,96713,336 
1,765!3,96o 
2,627 4,369 

2,886 4,977 
3,314 5,348 
3,586 5,946 
3,51515,817 
4 ,054 6,274 

2,991 4,898 
3,287 5,491 
3,857 5,479 

II .  
Trockensub- 

s tanzgewieht der 
Wurzeln fll g 

F r  IV 38 

o,176 o,216 
0,256 O,291 
0,335 o,413 
0,378 0,541 
o,441 o,715 

0,337 0,798 
0,502 o,9o5 
0,539 1,o28 
0,524 I ,I94 
0,775 1,3o8 

0,734 1,406 
o,818 1,47o 
0,828 1,487 
0,909 1,53o 
0,948 1,572 

o,718 1,253 
0,754 1,299 
o,813 1,346 

III. 

Wurzelwert 

F r  IV38 

IV. 
Aufgenommene 
Aschenbestand- 

teile in g 

Fr  V 38 

0,024 
o,o37 
o,o78 
O, 128 

o, 195 

0,348 
O,401 
o,424 
O,513 
0,600 

0,696 
0,766 
0,795 
o,821 
0,895 

v I vi  
Wasser- 

verbrauch I mg Asche 
in ccm pro g Wasser 

F r  V381 F r  [V38 

9 1,95 
17 2,25 
35 2,21 
76 1,57 

144 1,26 

364 o,77 
447 o,85 
491 0,88 
6o4 0,74 
705 o,81 

819 0,70 
926 0,76 

1115 0,66 
1219 0,59 
1249 0,62 

1,27 1,45 
1,44 1,68 
1 ,7o  2 ,Ol  
1,96 2,30 
2,17 2,35 

2,77 2,91 
2,55 2,76 
2,93 2,41 
2,67 2,49 
2,59 2,49 

3,21 2,76 
3,20 2,77 
3,49 3, I I  
3,62 3,I3 
3,65 3,16 

o, o 1 6  
o,o31 
0,062 
0,095 
o, I39 

o, I32 
0 , 2 2 2  
0,259 
o,234 
0,394 

0,404 
o,462 
0,483 
o,512 
0,545 

8 
14 
28 
60 

IiO 

171 
260 
295 
315 
485 

516 
605 
734 
863 
885 

2,54 
2,22 
2,24 
1,69 
1,36 

0,96 
0 , 9 0  
0,86 
o,85 
0,85 

0,85 
0,83 
o,71 
0,67 
o~72 

VII ,  VI I I ,  
mg Asche ] g Wasser 

pro g I pro g 
Wurzeln Wurzeln 

F r  V38 F r ]V38 

lO9 

3,63 3,23 
3,55 3,28 
3,81 3,32 

o,423 
o,47o 
6,509 

o,751 
0,790 
0,789 

8 2 2  

857 
lOO8 

1192 
13o4 
1351  

o , 5 I  
0,55 
0 , 5 0  

0,63 
o,61 
0,58 

90 47 
123 128 54 
185 188 84 
251 237 16o 
314 274 249 

392 437 507 
441 443 518 
476 407 547 
447 43 ~ 6Ol 
509 459 626 

548 498 703 
566 516 74 ~ 
584 534 886 
542 533 95o 
578 568 934 

593 574 11145 
604 595 ~1137 
625 599 [I24 o 

44 
58 
84 

14o 
201 

456 
494 
478 
506 
539 

583 
63o 
75 ~ 
797 
795 

951 
I O 0 4  
IoO 4 
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bier die ganzen Ergebnisse dieser Versuche 
zu besprechen, doch soll auf eine Tatsache 
noch hingewiesen werden. Wenn wir berechnen, 
in welchem Verh~iltnis in beiden Objekten das 
Wasser und die Aschenbestandteile aufgenom- 
men werden, dann zeigt es sich, dab je Gramm 
Wasser durch V38 mehr Asehenbestandteile 
aufgenommen werden als durch Fr. Dasselbe 
haben wir aueh bei verschiedenen anderen Ver- 
suchen, Topfversuehen und aueh Wasserkul- 
turen, unter tibrigens sehr variierenden Verhfilt- 
nissen festgestellt. 

W~hrend durch die Feststellung einer grS- 
13eren Aktivit~it des Wurzelsystems der Sorte 
Fr (n~imlich einer st~irkeren Absorption je 
Gramm Wurzelmasse) die Erkl~irung in einer 
feineren Verzweigung des Wurzelsystems ge- 
sucht werden k6nnte, folgt aus diesen Tat- 
sachen, daB, auch bei Richtigkeit dieser An- 
nahme, dies sicher nicht eine vollkommene Er- 
klfirung geben kann. I)brigens sind die vielleicht 
bestehenden Unterschiede im Bau des Wurzel- 
systems nicht so deutlich, dab davon etwas 
augenf~illig zu bemerken w~ire. Vom Ausfiihren 
yon Messungen babe ich vorl~ufig abgesehen, 
da dies mit grol3en Sehwierigkeiten verbunden 
ist. Mit der Bestimmung der wirksamen Ober- 
fl~iche des Wurzelsystems, die wir eigentlich 
gern wissen wollen, sind wir ja noch nicht fertig, 
wenn wir L/inge und Dicke der Wurzeln ge- 
messen haben. Aueh die Wurzelhaare und ihre 
Funktionsdauer miiBten beriicksichtigt werden. 
Denn immer wenn es sich um Quantit~iten han- 
delt, ist die Zeit ein sehr wichtiger Faktor. 

Aus einer allerdings begrenzten Anzahl (IO) 
Potometerversuchen folgt mit groBer Wahr- 
scheinlichkeit, dab die Saugkraft der Wurzel- 
zellen der Sorte Fr gr613er ist als die yon V 38. 
Hierin darf man vielleicht die Erkl/irung sehen, 
weshalb bei Fr relativ mehr Wasser, bei V 38 
relativ mehr Salze aufgenommen werden. 

Untersuchungen mit Wilhelminaweizen, die 
jetzt schon 4 Jahre lang am Insti tut  fiir Pflan- 
zenztichtung ausgeffihrt werden (BooNsTRA 
I929b ) haben den Zweck, die GrSl3e des Ein- 
flusses des obersten, des darauf folgenden und 
der weiteren Bl~itter auf die Kornproduktion 
zu bestimmen. Dabei arbeiten wir auf zwei ver- 
schiedene Arten. Bei einem Teil der Halme 
werden ein oder mehrere Bl~itter (in verschie- 
denen Kombinationen) gleich nach der Bltite 
abgeschnitten, bei anderen werden sie durch 
Hiilsen gegen Licht abgeschirmt (Abb. 5)- Aus 
den Resultaten dieses Versuches nenne ich 
allein den grol3en Einflul3 des EinschlieBens der 
Ahre, siehe Abb. 6, (wahrscheinlich spielen die 

Spelzen eine groBe Rolle bei der Kohlenhydrat- 
bildung fiir die KSrner), w~ihrend die Assimi- 
lation der Bl~itter (Blattspreiten) in der letzten 
Periode (yon der Bltite an) nicht mehr als 4- 25 % 
des Gesamtkorngewiehtes betr~igt. Und dennoch 
wird ziemlich die ganze Kohlenhydratmenge, 
die wir mit dem Korn ernten, in der Zeit nach 
der Bltite gebildet. Von einer Speicherfunktion 
yon Stengel und Bl~ittern kSnnen wir nicht 
spreehen, da deren Trockengewicht zwischen 
Bltite und Reife nicht mehr als um 4- IO % des 
Korngewichtes f~illt. Abschneiden des 3. 
oder 4. Blattes yon oben gerechnet, hat einen 
nur gerade noch bemerkbaren Einflul3 auf die 
Kornproduktion. 

Zum Schlul3 wollen wir mit einem theore- 
tischen Beispiel noch darauf aufmerksam ma- 

Abb. 5. A n s i c h t  d e s  W e i z e n v e r s u c h s f e l d e s :  z u r  
F e s t s t e l l u n g  d e s  E i n f l u s s e s  d e r  v e r s c h i e d e n e n  
a s s i m i l i e r e n d e n  P f l a n z e n t e i l e  a u f d e n K o r n e r t r a g  

Zwischen den Pflanzenreihen ist an drel Stellen Draht  gespannt, 
woran die eingeschlossenen Halme befestigt sind. 

chen, wie unvollkommen und ungentigend es 
unseres Erachtens ist, bei der Beurteilung des 
Wertes einer Elternpflanze fast aussehliel31ich 
auf die Eigenschaften der entwickelten Pflanze 
zu aehten. Die reife Pflanze ist das Ergebnis 
des Gesamtwachstums, d.h.  aller Lebenspro- 
zesse zusammen. Nicht nur die Assimilation hat 
auf das Korngewicht EinfluB, sondern auch die 
Transpiration, die Atmung, in einem Wort der 
GesamtlebensprozeB des Individuums. Finden 
wir bei 2 Sorten den gleichen Ertrag, dann be- 
deutet dies keineswegs, dab nun beide Sorten 
gleiches AssimilationsvermSgen besitzen. Es ist 
sehr gut mSglich, dal3 das AssimilationsvermS- 
gen bei A besser ist als bei B, aber dab dies 
nicht zum Ausdruck kommt, weil A seinen 
Wasserbedarf nicht geniigend befriedigen kann 
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oder der Transport  der gebildeten Assimilate 
nicht schnell genug erfolgt. An Ahrenl~inge, 
J~hrengewicht oder Korngewicht ist dies nicht 
festzustellen. 

Auch kann der Er t rag gleich sein, aber auf 
verschiedenen Wegen zustande kommen, indem 
die aufeinanderfolgenden Bl~itter bei beiden Sor- 
ten einen verschiedenen Anteil an der Assimi- 
lation gehabt haben, usw. 

Bei Bastardierungen, wobei das Ausgangs- 
material  auf Grund yon Eigenschaften der aus- 

diese Eigenschaften durch Kreuzung zu komN- 
nieren versuchen. Wir k6nnen beurteilen, welche 
Funktionen sich in giinstigem Sinne erg~inzen 
k6nnen. 

Mit den obenstehenden Ausffihrungen ist des 
Thema Pflanzenphysiologie und Pflanzenziich- 
tung weir davon entfernt ersch6pfend behan- 
delt zu sein. Wir hoffen aber, mit  diesen Aus- 
ffihrungen wenigstens fiir einen wichtigen 
Punkt  dieses Arbeitsgebietes Interesse ge- 
weckt zu haben. 

Abb. 6. D e r  K o r n e r t r a g  v o n  j e  30 W e i z e n / i h r e n  b e i  v e r s . c h i e d e r l e r  B e h a n d l u n g .  

Von links naeh reehts: 
0 = kurz neeh der Blfite alle Blattspreiten abgesehnitten. 
i = dasselbe, nur das oberste Blatt  blieb an dem tIalm. 

i 2 ~ dasselbe, die zwei obersten B1/itter blieben an dem Halm usw. 
N = unbehandelte Pflanzen. 
A = kurz naeh der Bifite ist die Ahre vom Lieht abgeschirmt. 
A + I = Ahre + erstes Blat t  vom Lieht abgesehirmt. 
A + i + 2 = Ahre + erstes + zweites Blat t  abgeschirmt, usw. 

gewacttsenen Pflanzen ausgew~hlt wird, wissen 
wir ganz und gar nicht, welche Eigenschaften 
die Pflanze dazu gemacht haben, was sie ist. 
Wir bringen die Faktoren der beiden Eltern- 
pflanzen in F 1 zusammen, aber wir wissen nicht, 
ob die Eigenschaften, die auf diesen Faktoren 
beruhen, sich gegebenenfalls in giinstigem Sinn 
erg/inzen k6nnen. 

Sind wir mit  dem physiologischen Studium 
so weir, dab wir wissen, bei Sorte A haben wir 
eine starke Assimilation je Quadratdezimeter 
Blattoberfl~iche, bei B eine lange Funktions- 
dauer der Bl~itter, bei C ein grol3es Absorptions- 
verm6gen fiir N~ihrstoffe, bei D einen raschen 
Transport  der Assimilate usw., dann k6nnen wir 
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