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w~hrend der Wachstumsperiode bei der weiB- 
knolligen Variet~t ein wesentlich iippigeres 
und freudigeres Stengelwachstum beobachtet 
werden. Damit Hand in Hand ging auch ein 
st/irkeres Wachstum der Knollen. 

Leicht k6nnte auf der anderen Seite ver- 
muter werden, dab die hohen Ertr~ge nut  dureh 
die hohe Stickstoffdiingung (die Gabe wurde so 
hoch wig zu Zuckerriiben gew~hlt) hervor- 
gerufen seien. Dem ist aber, wie aus verschie- 
denen D/ingungsversuchen mit steigenden Stick- 

s toffgaben hervorgeht, nicht so. Die hohen 
Stickstoffgaben wurden unter der falschen 
Voraussetzung gegeben, dab Topinambur tin 
groBer Stickstoff-Fresser sei, doch die D/ingungs- 
versuche des Jahres 1931, die fortgesetzt werden, 
haben bislang das Gegenteil ergeben. Auf Kali 
und Phosphors~iure zeigte er nur eine schwache 
Reaktion, eine st~rkere auf Stickstoff, jedoch 
im Vergleich zu den Wirkungen des Stickstoffes 
bei Getreide und Kartoffeln war sic auch hier 
gering. 

In einem bier gleichfalls im Jahre 1931 durch- 
geffihrten Dtingungsversuch wurde die Blatt- 
masse bei Topinambur durch 12o kg reinen N 
um 29% gesteigert, der Knollenertrag um 33%, 
bei Kartoffeln dagegen der Knollenertrag nm 
62%, bei Getreide der K6rnerertrag um 133%. 
Es diirfte damit erwiesen sein, dab in dieser 
Beziehung der Topinambur eine ~ihnliche Stel- 
lung einnimmt wie die Wiesengr/iser, bei denen 
die Stickstoffdfingung deshalb meist proble- 
matisch ist, weil ein zu geringer Mehrertrag die 

Kosten des aufgewendeten Stickstoffes oft kaum 
oder gar nicht lohnt. Auch augenscheinlich war 
zu beobachten, dab die stickstofflosen Teilstticke 
kaum aus dem Gesamtbild herausfielen, w~ihrend 
dies bei Getreide und Kartoffeln auf leichtem 
Boden ja immer augerordentlich stark der Fall 
ist. H~ufig waren die stickstofflosen Teilstiicke 
nur durch die hellere Farbe der Topinambur-- 
blotter zu erkennen. 

Nach all dem scheint der Topinambur zu den 
Pflanzen zu gehgren, die eine hohe Aneignungs- 
f~higkeit fiir Bodenn~ihrstoffe besitzen. Das 
sehr stark entwickelte Wurzelsystem diirfte diese 
Feststellung nur um so wahrscheinlicher er- 
seheinen lassen. Fiir die Praxis ist die Tatsaehe 
aber sehr wiehtig, geht doch daraus hervor, dab 
Topinambur sich auch im Notfalle ohne Diinger 
kultivieren l~igt, ohne dab sieh dies in so starkem 
MaBG wie bei anderen Kulturpflanzen im Er- 
trage ausdriickt. Eine Erkl~irung dafiir, dab 
Topinambur den Diinger nicht im selben Mal3 
verwertet wie andere Kulturpflanzen, dfirfte 
darin liegen, dab aus ibm ztiehterisch noch sehr 
wenig herausgeholt ist, und dab weder eine 
natiirliebe noch eine kiinstliehe Selektion hin- 
sichtlich Verwertbarkeit yon Diinger statt- 
gefunden hat. Wenn aber ztichterisch erreieht 
wird, dab der Topinambur ~hnlich wig die Kar- 
toffel in unseren Versuchen infolge besserer 
Ausnutzung yon Dtingung seine heutigen Er-  
trEge durch Dfingung um 63% steigert, so. 
berechtigt die Pflanze zu den gr6gten Hoff~ 
nungen. 

(Aus dem Institut fiir Pflanzenztichtung in Yesilk6y-lstambul.) 

Die Verteilung der Weizenarten in der Tiirkei. 
(Vorl/iufige Mitteilung). 
Von Mtrza 

Der Getreideziichter in der Ttirkei arbeitet 
unter anderen Bedingungen und hat andere 
Aufgaben als der Getreideziichter in West- und 
Nordem'opa. Im letzteren sind die M6glich- 
keiten beschrEnkt; das Ausgangsmaterial, rnit 
welchem man zu arbeiten hat, ist ziemlich er- 
sch6pft. In vielen Gegenden sind sogar die 
Landsorten verschwunden. Durch die Auslese 
kann man die Ertrfige nur urn 5, im besten Falle 
um IO % steigern. Durch die Kreuzungen kann 
man auch nieht zu auBerordentlichen Ergeb- 
nissen komrnen, well hier das Ausgangsmaterial 
ziemlich ausgeglichen und nicht besonders reich 
ist. Im ganzen Westeuropa arbeitet man mit 
2--3 Formen yon Vulgare-Weizen~und im Vor- 
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gebirge der Alpen mit Emmer und Spelz. Nacl~ 
einem Ausdruck yon ZI~I:I~OVSKY 1 ist das Ma- 
terial, mit welchem man in Europa arbeitet, mit  
einer ausgeprel3ten Citrone zu vergMchen. 

Ganz anders liegen die Dinge in der Tiirkei. 
Hier begann man erst vor 5--6 Jahren ziichte- 
risch zu arbeiten und die geziichteten Sorten 
haben noch nieht die Landsorten yon den Fel- 
dern verdr~ingt. Die Landsorten sind so mannig- 
fach, dab sie gar nicht mit denjenigen in West- 
europa zu vergleichen sind. Gew6hnlich be- 
stehen sie aus zwei oder drei versehiedenen 
Weizenarten und 7--8 Variet~ten. Landsorten 

1 p .  ZHLTKOVSKY : O n  w h e a t  c rops  of Georgia..  
Tiflis .I 923 . 
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aber aus 3 - -4  Arten und 18--2o Varietfiten sind 
keine Seltenheit und kommen sehr  oft vor. 

Bekanntlich z~hlt VAvII, OV 1, Kleinasien ftir 
viele Weizenarten zum Genkonzentrations- 
gebiet. Unsere n~iheren Studien zeigten, dab 
Kleinasien das Ursprungsgebiet fast aller wich- 
tigsten Weizenarten sein mug. So z .B.  hfilt 
u fiir Tr. pyramidale P~l~c. Nordafrika 
als einziges Genkonzentrationszentrum und l~3t 
Kleinasien augerhalb dieses Zentrums. Unsere 
Studien stellten eine Reihe von bis je tzt  un- 
bekannten Tr. pyramidale-Variet~ten fest. Auger 
den j e t z t  bekannten 8 Variet/iten fanden wir 
8 neue Formen. Ferner Stellten wir lest: 
5 neue Variet~iten yon Tr. orientale PERCIV., 
3 Variet~ten yon Tr. Durum DESF., 4 yon 
Tr. Turgidum L., 2 yon Tr. vulgate VILL. und 
4 von Tr. compactum HOST. 

Won den obengenannten Weizenarten kommen 
in der Tfirkei fast alle Formen vor: nut  die eli- 
gulaten Formen yon Weich- nnd Zwergweizen, 
welche in Nordindien und Afghanistan zu Hause 
sind, wurden bis jetzt noch nicht geffmden. 

Von Hartweizen sind hier die Formen mit 
braunen K6rnern und Circumflexum-Grannen 
nur ganz selten zu linden. Auch yon dieser 
Weizenart. sind bisher die eligulaten und un- 
begrannten Formen noch nicht festgestellt 
worden: 

In  den westlichen, nord- und siidwestlichen 
Teilen Kleinasiens sind die grogk6rnigen und 
langhalmigen Variet~iten verbreitet. I m  Osten 
des Landes dagegen sind die kleink6rnigen For- 
men verbreitet. Formen yon Tr. persicum Vhv. 
sind an der kaukasischen Grenze, in den Wila- 
jets Artvin, Kars, Beyazid, Erzerum bis Gti- 
miishane hinein verbreitet. Grogk6rnige, aber 
kurzhalmige &~ro-compaclum-Formen sind mehr 
an der syrischen Grenze in den Wilajets-Urfa, 
Gaziantep, Diyarbekir usw. zu Hause. Aber wie 
gesagt, die Typen sind so gemengt, dab es kaum 
m6glich ist, einen Feldbestand zu treffen, wo nur 
die Formen einer Weizenart vertreten sind. So 
ist es begreiflich, dab die Zahl der Untervarie- 
t~ten, Rassen, Farbent6ne usw. sehr grog ist. 

Somit wird klar, dab es dem Ztichter nicht 
leicht ist, yon einem so iiberaus grogen Typen- 
reichtum bei Beginn  der Ztichtung das richtige 
herauszufinden; es mugten daher die Eigen- 
schaften aller einzelnen Formen studiert werden. 
Man konnte sich dabei nicht mit  dem or ts-  
material  begn/igen, sondern es war notwendig, 
Material aus der ganzen Ttirkei herbeizuschaffen. 
Da die ttirkischen Weizen bis jetzt noch nicht 

1 VAVILOV: Studies on the origin of cultivated 
plants. Leningrad 1926. 

n~iher studiert sind, versprach das  Material aus 
ganz Anatolien um so interessantere Ergebnisse, 
weil es dort sowohl Gegenden gibt, wo die jfihr- 
lichen Niederschl/ige 20o m m  nicht iibersehrei- 
ten, und weil es andererseits dort andere Gegen- 
den gibt, wo die Niederschlagsmenge 15oo bis 
18oo mm betr~igt, und wobei der Weizen in 
beiden Gegenden noeh gut gedeiht. Mit Bezug 
auf die H6henlage gibt es Weizenkulturen vom 
Meeresniveau ab bis zur H6hengrenze des 
Weizenbanes iiberhaupt. 

Aus einem so reichen Material kann man die 
verschiedenartigsten Typen, wie z .B.  w i d e r -  
standsf/ihige Formen gegen Dtirre, gegen Ros t  
und sonstige Pilzparasiten herausziichten. Viel- 
leicht k6nnte man durch den Anbau des ganzen 
Materials, welches man sich aus allen Teilen des. 
Landes beschafft hat, direkt durch Auslese der  
geeigneten Typen zu ganz sch6nen Resultaten 
kommen. Sonst k6nnen die anatolischen Weizen 
ftir die Kombinationsztichtung sehr wertvolles 
Material abgeben, zmnal sie in einer sehr primi- 
riven ackerbaulichen Kultur  wachsen, die weder 
irgendwelche Dtingung noch eine intensive 
Bodenbearbeitung kennt. Man kann also auch. 
in bezug auf Anspruchslosigkeit gegentiber dem 
Boden sch6nes Ausgangsmaterial erwarten. 

Die klimatischen Verh/iltnisse des Landes sind 
bisher noch wenig studiert worden. Wir m6chten 
im Rahmen dieses Berichtes nur tiber die Regen- 
verh/iltnisse des Landes einiges hervorheben und 
legen dazu I Kar te  (Abb. 1) bei, die vom Meteo-~ 
rologischen Inst i tut  in Angora herausgegeben 
und die die Niederschlagsverteilung im Jahre- 
193o wiedergibt. Es sind seit 1925 im Lande 
46 Stationen erster und zweiter Ordnung und 
54 Stationen dritter 0rdnung eingerichtet 
worden. Es ist begreiflich, dab filir e in so.. 

ausgedehntes Land yon so vielgestaltiger Be- 
schaffenheit IOO Stationen nicht ausreichend 
sind; aber man kann fiber die klimatischen 
Verh/iltnisse auch schon so einen Begriff be- 
kommen. In Rise am Schwarzen Meer ist die 
j~ihrliche Niederschlagsmenge etwa 25oomm, 
w/ihrend sie etwa 5o--6o km siidlicher kaum 4oo 
bis 5oo mm betr~igt; in Mugla an der Siidwest- 
ktiste von Anatolien betr/igt die Niederschlags- 
menge  13oo bis 14oo mm, w~ihrend 4o--5 ~ k m  
nord6stlich kaum 4oo--5oo mm Niederschl~ge 
fallen, in der N~ihe yon Konya  sogar noch nicht 
einmal 2oo ram. 

Wir haben uns nun bemtiht, aus alien Ort- 
schaften der Ttirkei Weizenproben zu be- 
schaffen. Zu diesem Zwecke h~itten wir eigent- 
lich eine Studienreise unternetmaen sollen. Da 
aber binnen 1--2 Monaten, d .h .  w~hrend der 
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Erntezeit, nicht alle Ortschaften bereist werden 
k6nnen, und da es praktisch nicht Mcht  ist, aus 
einem Orte bei einem einmaligen Besuche alles 
herauszuholen, was mall gem haben m6chte, 
und da es aul3erdem nicht ausreicht, wenn man 
wghrend einer Reise aus einem Fektbestande 
nut  einige Ahren ausw{ihlt, so haben wir einen 
anderen Weg gew~ihlt, und zwar schickten wir 
an alle wichtigen Orte (etwa 3ooo) Fragebogen 
mit Ttiten und gleichzeitiger Bitte um Proben 
herans. 

Dabei wollen wir aus einem Orte von jeder 
Landsorte nicht weniger als I kg Samen er- 
halten. Es ist begreiflich, dab I kg Saatgut 
von jeder Landpopulation nns mehr Material 
und 17bersicht tiber die dortigen VerhSltnisse 
geben kann als ein paar an Ort und Stelle zu- 
f~illig herausgegriffene ~hren. Um sicher zu 

Abb. I. Niederschlagzone in der Tiirkei: z93o. 

sein, gewissenhaft beschafftes und aus den Orten 
selbst stammendes Saatgut zu bekommen, 
schickten wir die Ttiten all die landwirtschaft- 
lichen Ortsbeh6rden und die Ortsvorsteher. 

Das gesammelte Material konnten wit auch 
dadurch noch erg~inzen und kontrollieren, indem 
ich selbst w~ihrend einiger Reisen in Thrazien 
(europ~iische Ttirkei) und in einigen Orten von 
Anatolien (asiatische Tfirkei) viel Material 
sammelte. AuBerdem erhielten wir noch Proben 
durch Herrn Professor TEVFIK DfJNDAR (Pro- 
fessor an der Landwirtschaftlichen Hochschule 
in Halkali) von seiner Reise mit deln russischen 
Professor ZI~ouovsIr im Sommer 1927 in 
Mittelanatolien und yon seiner Studienreise, 
die er im Sommer I93o in Sfid- und Sfidost- 
anatolien durchftihrte, freundliehst zur Ver- 
ffigung gestellt, Diese Proben erg/inzten nns 
das erstgenannte Material. 

Im folgenden soll nur das Material bertick- 
sichtigt werden, das wir im ersten Jahre, d. ih. 
im Jahre I93o, bekommen und ausges~t haben. 
Das Fehlende konnten wit erst im n~ichsten 
Jahre erg~inzen und werden es erst nach der 
kommenden Ernte  im Sommer 1932 ver6ffent- 
lichen k6nnen. Aus der beiliegenden Karte 
Nr. 2 (Abb. 2) ist ersichtlich, welche Ortschaften 
im ersten Jahre Proben geschickt haben. 

193 ~ haben wir rund 65o Proben untersucht. 
Um eine richtige 13bersicht zu bekommen, sind 
im ersten Jahre von jeder Probe ungef~ihr 
2700 K6rner mit  der Hand ausgelegt. Den Rest 
haben wit aufgehoben, urn im n~chsten Jahre 
diese Arbeit zu wiederholen. Von interessanten 
Proben bestellten wir sogar 2--3 Parzellen mit 
2700 K6mern. 

Nach der Reife stellten wir ein sehr buntes 
und hochinteressantes 
Bild fest. Es zeigten sich 
sehr groBe Unterschiede 
hinsichtlich Weizenform, 
Reifezeit, Anfiiiligkeit 
gegentiber verschiedenen 
Krankheiten, Halml~tnge, 
Bestockung, Ertrags- 
f~higkeit usw. Die Sor- 
ten waren sehr bunt; 
es gab nur sehr wenige 
Proben, die rim" eine 
Weizenform batten (3 his 
4 Proben). Dagegen gab 
es sehr viele Proben, in 
welchen mehr als 20 Va- 
riet~ten vertreten wa. 
ren. Je naeh der geo- 
graphischen Lage, je 

nach den Klimaverh~iltnissen und der H6hen- 
lage des Entstehungsortes der Probe, ~inderte 
sich das Bild. 

In Bezug auf Reifezeit zeigten sich sehr groBe 
Unterschiede. Nicht einmal in einer Probe 
reiffen alle Pflanzen gleichzeitig; w~ihrend die 
einen noch nicht grtinreif waren, standen die 
anderen schon in der Vollreife. Der Unter- 
schied bei allen Proben betrug mehr als einen 
Monat. Wir haben am 7. Juni die erste Ernte 
vorgenommen und am 9-Jul i  die sp~itreifsten 
Formen gesammelt. Der Untersdlied in der 
Widerstandsf~ihigkeit gegentiber Rost nnd son- 
stigen Pihparasiten war ein sehr groger. Wir 
suchten 4o00 Eliten aus, die wir im n~ichsten 
Herbst bestellten, and die wir w~hrend der 
Vegetation beobaehteten. 

Auch die Halml~nge ~inderte sich je nach der 
Weizenform und der Entstehungssorte be- 
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tr~r sie schwankte 
zwischen 8o und 17o cm. 
Ertragsf~higkeit, Bestockung, 
~hrenl~nge und -gewicht der 
verschiedenen Typen waren 
sehr verschieden. So bewegte 
sich das IOO-Korngewicht 
zwischen 2,3--8,7 g und die 
Halmlfinge zwischen 2,5 bis 
13 cm. 

Es ist klar, dab es nicht 
m6glich war, binnen 1--2 Jah- 
ren alas ganze Material zu 
analysieren und alle physio- 
logischen Eigenschaften zu 
beschreiben. 

Um die physiologischen 
Eigenschaften n~her kennen- 
zulernen, haben wit yon jeder 
Probe die wichtigsten Typen 
getrennt und morphologiseh 
nfiher untersueht. Wir haben 
dabei die zugeh6rige Art und 
Varietfit sowie den Anteil 
der einzelnen Formen prozen- 
tual festgestellt. Dann haben 
wir diese Typen einzeln ge- 
drosehen, numeriert, iooo- 
Korn- und Hektolitergewicht 
festgestellt, und so entstanden 
aus den 540 anf~ngliehen 
Winterweizenproben etwa 
45oo neue. 

Die physiologischen Eigen- 
schaften dieser 45oo Proben 
prtifen wir jetzt unter ver- 
schiedenen Klima- und Bo- 
denverh~iltnissen. Wir be- 
stellten von allen Nummern 
}e eine kleine Parzelle in 
Yesilk6y (Istanbul) - -  4 ~ m 
fiber dem Meeresniveau, jghr- 
liche Niederschlagsmenge etwa 
7o0 mm, Jahresmittel tempe- 
ratur  + 13,8 ~ C, der Sommer- 
mitteltemperatur-}- 22 ~ C Juli- 
isotherme 23,8 ~ C und sehr 
trocken. 

Im kontinentalen Klima 
werden die Proben teilweise 
in Angora und teilweise in 
Eskisehir geprfift. Hier ist 
der Winter ausgesprochen kalt ,  
und im Sommer ist es auBer- 
ordentlich trocken und heiB. 
Die Niederschl/ige nnd Luft- 

Der Ztichter, 4. Jalarg. 
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feuchtigkeit sind sehr gering, was bei der auf 
dem Hoehplateau besonders intensiven Sonnen- 
bestrahlung fiir das Wachstum der Pflanzen 
sehr nachteilig ist. Angora liegt 86o m fiber 
dem Meeresspiegel und Eskisehir 8oo m. Das 
fflnfj/ihrige Niederschlagsmittel betr~igt in An- 
kara 28o ram, in Eskisehir 285 ram. Juliiso- 
therme in Ankara - -  + 22--24 ~ C, in Eskisehir 

+ 2 1 - - 2 2  ~ C. Februarmit tel temperatur  in 
2 ~ Ankara - -  ,5 C, in Eskisehir - -3 ,3  ~ C. 

Ferner werden dies~ Proben in Adana und 
Adapazari geprtift. Ersteres liegt in dem slid- 
lichen Ktistenstreifen Kleinasiens, 38 m tiber 
dem Meer, mit  sehr mildem Winter, wo die 
durchschnittliche Wintertemperatur  fiber + IO ~ C 
liegt und die Juliisotherme q-29 ~ C betr~gt; die 
Luft im Frtihjahr und Sommer enth~ilt viel 
Feuchtigkeit, welch~ das Rostauftreten sehr be- 
giinstigt. Die durchschnittliche Jahresnieder- 
schlagsmenge ist in Adana 620 ram. Adapazari 
(in der N~ihe vom Golf Izmit) liegt 32 m hoch, 
das ftinfj~hrige Niederschlagsmittel ist 636 m m  
und ist sehr gut verteilt; die Luft enth~ilt vie1 
Feuchtigkeit, demzufolge trit t  auch viel Rost auf. 

Wit hoffen, dab dies~ Anbauversuche uns ge- 
stat ten werden, die wichtigsten Eigenschaften 
der einzelnen Weizenformen n~her kennenzu- 
lernen. So z.B.  kann man die Widerstands- 
f~ihigkeit gegen K~ilte und Dfirre sehr gut unter 
den extremen klimatischen Bedingungen in 
Ankara (Angora) und Eskisehir prtifen. Resi~ 
stenz gegen Rost und sonstige Pilzparasiten 
werden unter den Ieuchten Klimaverh~iltnissen 
in Yesilk6y, Adana und Adapazari geprtift. Und 
nachdem man bei diesen Versuchen viele Proben 
untersucht hat, werden nut  wenige davon tibrig- 
bleiben, welche sich tiberall als resistent gegen 
Krankheiten zeigen. Die verschiedenen Linien 
von den tibriggebliebenen besten Typen (urn die 
Resistenz der einzelnen Linien gegen im Lande 
vorkommende Krankheiten festzustellen) wtir- 
den dann noch auf ihre Anf~illigkeit gegentiber 
den verschiedenen Rostbiotypen n5her zu 
prtifen sein. 

Sonstige Eigensehaften der wichtigsten Wei- 
zenformen, wie z. B. vor allem Ertragsf~ihigkeit, 
Baekf~ihigkeit, werden in Yesilk6y, in unserem 
Institut,  von wo dies~ Versuche schon ein- 
geleitet sind, geprtift. 

Vorl~tufig wollen wir noch nicht die in dieser 
Beziehung erzielten Ergebnisse behandeln. Es 
soll vielmehr bier noch ein kurzer {]berblick 
fiber die Verteilung der Weizenarten in der 
Tfirkei gegeben werden. 

Das Hauptkontingent  der in der Ttirkei ge- 

bauten Weizenarten bilden Tr. durum, Tr. vuL 
gate und Tr. compactum. 

Wie auch aus der beiliegenden Karte  Nr. 4 
zu ersehen ist, bildet der Hartweizen das Haupt-  
kontingent der Feldbest~nde in der ganzen 
europfiisehen Ttirkei, ferner im nordwestlichen, 
westlichen, stidwestlichen und stidlichen Ana- 
tolien. Hier sind fast all~ Variet~iten des Hart -  
weizens vertreten. In Thrazien bestehen 90% 
der Saaten aus Triticum durum und etwa Io% 
aus Weich- und anderen Weizen. Der Weich- 
weizen wird hier haupts~ichlich in rauhen Oegen- 
den gebaut, wo im Winter der Hartweizen gegen 
K~lte nicht resistent genug ist. Obwohl bier, 
wie auch in vielen anderen Gegenden der Tiirkei 
der Weizen alternativ ist (Ausnahmen bilden im 
allgemeinen die Weizen aus sehr hochliegenden 
Teilen Anatoliens, wo der Winter sehr kalt ist), 
d .h .  sowohl im Herbst  wie auch w/ihrend des 
ganzen Winters und im Frtihjahr gesfit werden 
kann, wird der Hartweizen gew6hnlich als 
Winterfrucht gebaut. Als Sommerfrucht werden 
haupts~ichlich yon Tr. wdgare entweder Formen 
,,erythrosperrnum" oder ,,/errugimum" gebaut, 
die man ,,Stinter" nennt, je nach der Farbe 
der Htillspelzen: ,,kirmizi Stinter" (rot) oder 
,,beyaz Stinter" (weir3). Die Sommersaaten sind 
nieht so bunt gemischt wie die Wintersaaten. 

Man mul3 hinzuftigen, dab tiberall dort, wo 
Hartweizen gebaut wird, daneben auch in viei 
geringerem Maf3e and~ Weizenarten vor- 
kornmen. Mit der Entfernung der Lage des 
Ortes yon der Ktiste naeh dem ~nneren des 
Landes und mit  der Zunahme der H6henlage 
des Ortes steigt der Anteil des Weich- und 
Zwergweizens. 

Einen besonderen Formenreichtum findet 
man in Vorderanatolien. Dort, wo der Hart-  
und Weichweizen das Haupkontingent bitden, 
sind die verschiedensten Formen yon Tr. pyra- 
midal~ PERC., Tr. compaetum HOST., Tr. orien- 
tal~ P~RClV., Tr. duro-compactum FLAKSB., Tr. 
turgidum L. usw. beigemengt. 

Auch bei Tr. vulgar~ findet man fast alle bis 
jetzt bekannten Formen. Von den Ktisten- 
gebieten nach den inneren Teilen Anatoliens, 
insbesondere mit  der steigenden H6he tiber dem 
Meeresspiegel, wo der Weizen noch als Winter- 
frueht gebaut wird, tr i t t  der Anbau des Hart-  
weizens zurtiek, und an seine Stelle kommt  der 
Weich- und Zwergweizen. So bei Sivas, Erzin- 
can, Sebinkarahisar, nach Erzerum hinunter, ist 
der Welch- und Zwergweizen die Hauptfrucht.  
Es gibt sogar Gegenden, wo der Hartweizen 
tiberhaupt versehwunden ist. Wenn dort noch 
Hartweizen gebaut wird, so wird er als Sommer- 
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frucht gebaut oder besteht mindestens aus mehr 
als einem Drittel Weich- oder Zwergweizen. Bei 
weiterer Zunahme der H~She tiber dem Meeres- 
spiegel hSrt der Anbau des Winterweizens auf. 
In der HShe yon ~9oo--2ooo m wird der Weizen 
nur als Sommerfrucht gebaut. 

An dritter Stelle kommt  in Kleinasien der 
Zwergweizen vor. Der Formenreichtum inner- 
halb der vorkommenden Typen yon Tr. com- 
pactum ist ein sehr groBer. W~ihrend er in 
Thrazien, in Vorderanatolien und in den Kfisten- 
gebieten weniger stark auftritt,  so steigt sein 
Anteil in den Gemengen mit  der Entfernung 
yon den Kfistengebieten nach Osten und mit 
der Zunahme der H6he (wie der Weichweizen). 
In den 6stlichen Teilen Kleinasiens stellt er in 
vielen F/illen das Hauptkontingent  des Weizen- 
baues, auch sein Formenreichtum steigt gegen 
Osten hin. Ngheres fiber das Vorkommen der 
einzelnen wichtigsten Weizenarten sowie fiber 
die Verbreitung des Zwergweizens in Kleinasien 
und in Thrazien soll die beiliegende Karte  be- 
leuchten. 

Triticum lurgidum ist in der Ttirkei nicht in 
solchem MaBe verbreitet wie die obengenannten 
3 Weizenarten. Immerhin ist er ziemlich oft 
anzutreffen, wo die klimatischen Verh/iltnisse 
ffir sein Gedeihen gfinstig sind. Aus der bei- 
liegenden Karte  ist zu ersehen, dab er in kleinen 
Inseln an der West-, Nordwest- und Stidwest- 
ktiste, sowie in den stidlichen Teilen Anatoliens 
w~ichst. Auch in den Wilajets Maras, Kayseri 
und Adana wird der Turgidum-Weizen noch 
gebaut. N6rdlich yon Vansee wird turgidum 
als Sommerfrucht gebaut. Tr. turgidum ist dort 
verbreitet, wo er gute EntwicklungsmSglich- 
keiten finder. In solchen F/illen gibt er bessere 
Ertr/ige als alle andere Weizenarten. Obwohl er 
sich schlech~ bestockt, ist er wegen der sehr 
grogen fl~hren den anderen Arten fiberlegen. 

Der Formenreichtum von Trit. tu,'gidum ist 
nicht so ausgepr/igt wie bei Trit. durum, vulgate 
und compactum. Hier sind nicht alle bekannten 
Formen gefunden worden. Trotzdem fanden wir 
4 neue Formen, welche bis jetzt von den Weizen- 
systematikern noch nicht entdeckt worden sind; 
sie werden unten benannt~und beschrieben. 

Triticum duro-compactum. Einige Weizen- 
systematiker (PERciVAL) wollen diese Gruppe 
nicht als eine spezielle Art anerkennen. Wir 
schlie/3en nns aber der Meinung einer anderen 
Gruppe yon Forschern an, welche die Formen 
der duro-compactum-Gruppe durchaus als Ver- 
treter einer selbst/indigen Art ansprechen. Sie 
unterscheidet sich von der echten durum-Art 
dadurch, dab die erstere, /ihnlich wie sich 

Tr. compactum von Tr. vulgate unterscheidet, 
viel gedrungener, nur 2 - -4  mal  so lang als dick 
ist, im Umfang quadratisch oder auf der mehr- 
zeiligen Seite breiter ist als auf der zweizeiligen. 
Diese Verh~iltnisse sind bei dem echten Hart-  
weizen gerade umgekehrt. 

Die Formen dieser Weizenart sind im west- 
lichen, besonders im siidlichen Anatolien, und 
zwar an der Syrischen Grenze in den Wilajets 
Gaziantep, Urfa, Diyarbekir usw. verbreitet.  

Der polnische Weizen spielt in der Ttirkei keine 
besondere Rolle. I m  Westen yon Anatolien 
trifft man ab nnd zu relativ einheitliche Be- 
stfinde von Tr. polonicum L. Im ganzen sind 
bis jetzt nur 7- -8  verschiedene Forlnen fest- 
gestellt worden, woraus man schlieBen kann, 
dal3 der polnische Weizen nicht als a r e  boden- 
stfindige Landpopulation anzusehen ist, und dal3 
er Anatolien nicht als Entstehungsgebiet hat, 
sondern dab er aus Nordafrika und Syrien ein- 
gefiihr~ wurde. 

Tr. Persicum VAv. ist im Osten verbreitet. 
Hier finder man alle bis j etzt bekannten Formen: 
Er  spielt dort keine zu grol3e Rolle und wird ge- 
wShnlich mit dem Weichweizen zusammen ge- 
baut, wo der letztere vorherrscht. Es sind 
wenige F/ille, wo die FeldbestEnde haupts~ich- 
lich nur aus persischem Weizen bestehen. 

Auch der Emmet spielt in der Tfirkei keine 
wichtige Rolle. Man trifft ab und zu den Emmer  
sowohl in Winterung als auch in Sommerung, 
und zwar ziemlich einheitlich. 

Es ist interessant, dal3 wir in den im ersten 
Jahre untersuchten 650 Proben keine Formen 
yon Trit. spelta gefunden haben; eine Ausnahme 
machte nur eine Probe aus qatalca (Thrazien), 
in welcher eine einzige Spelzpflanze vorhanden 
und sehr stark bestockt war (I6 Ahren)... 

Bemerkt sei hier noch, dab es sehr viel Uber- 
ggnge yon verschiedenen Arten sowie natfir- 
lithe Kreuzungsprodukte gab, yon denen wir 
viele isoliert und zur Untersuchung heran- 
gezogen haben. 

Zum AbschluB wollen wir noch einmal folgen- 
des betonen: Nimmt man die bekannte Formel 
yon VAVlLOV an, wonach der Entstehungsort  
die einzelnen Kultnrpflanzenarten dort zu 
suchen ist, wo die Formen am meisten und am 
reichsten in allen Nuancen vertreten sind, so 
mfiBte man Kleinasien ffir folgende Weizen- 
arten als Genkonzentrationsgebiet ansprechen: 
I. Tr. pyramidale PERC., 2. Tr. orientale PERSIV., 
3. Tr. durum DEsr., 4. Tr. duro-compactum 
FLAI~SS., 5. Tr. persicum VAv., 6. Tr. vulgate 
VILL. und 7. Tr. com!bactum HOST. 

Oben win'de schon angegeben, dab hier auger 
6* 
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den bekannten Formen einige bis jetzt un- 
bekannte Variet[ten vorkommen. Nachstehend 
sind diese neuen Formen anfgeftihrt. 

I. Von Triticum pyramidale P~I~c. sind 
folgende Formen: 

I. vat. Pseudo-a//i~r mihi (var. nova). Ahren 
weiB, glatt, begrannt, K6rner rot (Izmit, Biiyiik- 
derbent, Diyarbekir). 

2. vat. aydiniense mihi (var. nova). ~hren 
weiB, glatt, Grannen schwarz, KSrner weiB 
(Aydin, Diyarbekir, Urfa). 

3. var. pseudo-Reichenbachi mihi (vat. nova). 
Ahren weil3, glatt, Grannen schwarz, K6rner 
rot (Zonguldak, Mugla). 

4. var. divarbekiricum mihi (vat. nova). Ahren 
rot, begrannt, K6rner weiPo (Bilecik, Balikesir, 
Diyarbekir, Sinop, Ayancik, Urfa). 

5- var. mudanianum mihi (vat. nova). Ahren 
rot, glatt, begrannt, K6rner rot (Mudanya, Bali- 
kesir, Diyarbekir). 

6. var. pseudo-Diyarbekiricum mihi (vat. nova). 
Ahren rot, unbehaart, Grannen schwarz, KSrner 
weiB Diyarbekir, Balikesir, G6nen, Sile). 

7. var. pseudo-rnuda~cia~,mm mihi (var. nova). 
~hren rot, glatt, Grannen schwarz, K6rner rot 
(Diyarbekir, Mudanya. Urfa). 

8. vat. pseudo-coerulescens mihi (var. nova). 
Ahren schwarz, behaart, K/Srner well3 (Zonguldak 
B artin). 

II. Von Tr. orientale PERCIV. folgende Varie- 
t~iten : 

9. vat. Gazi-Musta/a-Kemali mihi (vat. nova). 
J~hren weir3, begrannt, unbehaart, K6rner weiB 
(Manisa-Kula, Sinop, Bilecik, Afyon). 

io. vat. gemrosum mihi (vat. nova). ;4hren 
rot, begrannt, unbehaart, K6rner weiB (Ban- 
dirma, Sarkisla, Afyon). 

II. vat. Bandirmaicum mihi (vat. nova). 
J~hren weiB, behaart, begrannt, K6rner rot 
(Bandirma, Kutahya-Kediz). 

12. var. pseudo-ba~dirmaicum mihi. ~_hren 
weiB, behaart, Grannen schwarz, K6rner rot 
(Bandirma). 

13. vat. Yalova~cianum mihi (vat. nova). 
~hren rot, behaart, begrannt, KSrner rot 
(Yalova-Task6prti). 

I I I .  T~. Turgidum L. 
14. vat. nigroglumarum mihi (var. nova). 

J~hren weil3, glatt, Seiten von Htillspelzen 
schwarz, begrannt, K6rner weig (Adana-Saim- 
bey]i). 

15. var. miscibile mihi (vat. nova). Jihren 
weig; glatt, Seiten yon Htillspelzen schwarz, 
Orannen schwarz, K6rner weiB (Adana-Saim- 
beyli). 

I6. vat. caryopsirubrum mihi (vat. nova). 
24hren weig, behaart, Grannen schwarz, KSrner 
rot (Bandirma Bilecik, Bursa- Orhaneli, Izmir). 

17. vat. Izmiric,~m mihi (var. nova). Ahren 
schwarz, unbehaart, begrannt, K6rner weiB 
(Bandirma, Izmir, Bursa-Ineg61). 

IV. Tr. w~lgare VILL. 
I8. var. nigroatrum mihi (var. nova). Ahren 

schwarz, behaart, unbegrannt, K6rner well3 
(Artvin, Polatli, Nigde-Nevsehir, Cubuk, Sivas, 
Erzurum). 

19. var. cya~co-relutinum mihi (var. nova). 
24hren graublau behaart, unbegrannt, K6rner 
weiB (Kirsehir-Mucur, Polatli, Nigde). 

V. Trit. compactum HOST. 
2o. vat. pseudo-splendem mihi (vat. nova). 

~hren weil3, glatt, begrannt, Grannen schwarz, 
K6rner weig (~ankiri, Maras). 

2I. var. pseudo-icterinum mihi (var. nova). 
~:~hren weil3, glatt, begrannt, Grannen schwarz, 
K6rner rot (~ankiri, Bilecik). 

22. var. anatolicum mihi (var. nova). Ahren 
weiB, behaart, begrannt, K6rner rot (Bilecik, 
Bursa, Giimiishane, Sinop, Izmir, Canakkale). 

23. var. pseudo-eri~caceum mihi (var. nova). 
Ahren rot, glatt, begrannt, Grannen schwarz, 
K6rner rot (Kars-Arpa~ay). 

Uber die Aufzeichnungen auf der Karte sei 
bemerkt, dab wir alle Proben aus einem ,,Kaza" 
(kleiner administrativer Bezirk) zusammen- 
genommen haben. Bei der Strichelung iiber- 
schneiden sich innerhalb eines Wilajetes (groBer 
Regierungsbezirk, der aus mehreren Kazas be- 
steht) einzelne Kazas je nach der prozentualen 
Zusammensetzung der Weizenarten. Z.B. k6n- 
hen in einem Wilajet 90% der Saaten aus der 
einen und lO% aus einer anderen Weizenart be- 
stehen. Es soll aber damit nicht gesagt sein, 
dab dort, wo eine bestimmte Strichelung an- 
gegebml ist, nicht such eine andere Art vor- 
kommen kann. 

Zur Geschichte der fruchtbaren, intermediiiren, konstanten 
Weizen-Roggenbastarde.  

Von t3. Lewi~sku Leningrad. 
In dem Aufsatze yon Prof. E. TSOItERMAK 1931als Separatabdruckerhaltenhabe), wird die 

,,Weizen-Roggenbastarde und ihre ziichterische Angabe gemacht, dab es mir und BE~ETZKaJA 
Verwertung" (den ich leider nur Ende Dezember gelnngen sei, ,,eine vollst~indig fruchtbare, nicht 


