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Leica-Reproduktionsverfahren und Pflanzenziichtung. 
Von L. R a v e .  

Die wertvollen und ausffihrlichen Darlegungen 
von F. CHRISTIANSEN-WENIOER im 9- Hef t  die- 
ses Jahrganges  fiber das ,,Leica"-Kleinbild- 
verfahren im Dienste des Ziichters verdienen 
nach dem neuesten Stande der Leicatechnik 
eine Erg~inzung, die gerade ffir den Pflalizen- 
zfichter von allgemeinerer Bedeutung sein d/irfte. 

keinen Sucher vollwertig zu ersetzen sei, wird 
bei dem vorliegende n Gefiit dutch eine elegante 
Kombinat ion  von Kleinbildkamera und Matt- 
scheibe gel6st. Zum besseren Verst~indnis sei 
hier kurz eine Beschreibung des Gerfites ein- 
geschoben. 

Wie aus der nebenstehenden Abb. I zu er- 
sehen ist, ist an der S~ule ein verschiebbarer 
Arm festgeklemmt, der bei der alten Einrich- 
tung dazu diente, die Kamera  genau waage- 
recht, also parallel zum Grundbre t t  und Auf- 
nahmegegenstand zu halten. Der neue Arm 

Abb. i. Leica-,,Universal-Reprodtlktiolxsgerg~t". 

Es handel t  sich hierbei um eine neuartige 
Reproduktionseinrichtung,  welche die bei der 
P la t t enkamera  dureh Beiiutzung der Matt- 
Scheibe besoliders gtinstigen M6glichkeiteii der 
Einstellung yon Bildbegrenzung und -sch~irfe 
auch der Leica zug/inglich macht .  Der viM- 
geh6rte Eiliwand, dab die Leica tier Pla t ten-  
kamera  yon  gleich guten Abbildungsverh~ilt- 
ilissen unterlegen sei, weil die Mattscheibe durch 

Abb. 2. Tabakbliite auf MeBunterlage. 

tr~igt s tar t  der Leicabefestigungsschraube das 
mit einer Einstellschnecke verriegelte Elmar- 
objektiv uiid darfiber eilie Revolverdrehscheibe 
mit 2 Ausschliitten, die geliau der Objektiv- 
6ffliung elitsprechen. Die Ausschnitte dienen 
zur Aufiiahlile der Mattscheibeneinrichtung ulid 
der geladenen ~Kamera. Eilie Drehullg der 
Scheibe bis zum jeweiligen Aiischlag bringt das 
Mattseheibeliger~t bzw. die Leica genau fiber 
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das Objektiv, welches ffir diese Aufnahme- 
zwecke mit  einer besonderen Einstellschnecke 
bzw. auBerdem noch mit  einem festen Zwischen- 
ring verbunden ist. Die fiber der Mattscheibe 
aufgesetzte Sucherlinse vergr6Bert 5fach und 
ist austauschbar gegen eine solche mit  3o facher 
Vergr613erung. Die rechts yon dem Grundbret t  
abgebildete Reflektor wie der Lederbalg finden 

weiteste Verwendungsm6glichkeiten 2, insbe- 
sondere fiir den Pflanzenztiehter, der gewohnt 
ist, den gr6Bten Teil seines Zuchtmaterials im 
Laboratorium zu verarbeiten. Denn sie ver- 
bindet die vielen allgemeinen in dem oben- 
genannten Artikel beschriebenen Vorztige, 
welche diese Kleinkamera in sich birgt, mit  den 
Vorzfigen der Reproduktion an sich, oder anders 
ausgedriickt - -  um das wichtigste hier heraus- 

A b b .  3. B l a t t f l e ckenbe fa l l .  

nur bei der Aufnahme von kleinsten Objekten 
in den Abmessungen 4,8 X 7 ,2cm bis 2, 4 
X 3,6 m m  Verwendung. 

Die Aufnahmebereitschaft dfirfte bei diesem 
Gerfit selbst beim Einzelbild gegenfiber der 
Pla t tenkamera ungleich gr6Ber sein, weil das 
Auswechseln der Platte gegen die Mattscheibe 
oft noch viel umsttindlicher sein dfirfte als die 
hier nur notwendige kurze Drehung der Dreh- 
scheibe. 

Die bisher bei dieser Kamera  gebr~uchliche 
Reproduktionseinreichtung unter Verwendung 
von Vorsatzlinsen 1 bietet schon schlechthin 

1 l~Iber die technische Handhabung der Ein- 
richtung ist in Angew. ]got. 13, I (1931) berichtet. 

A b b .  4- A u s s c h n i t t  au s  d e r  I i n k e n  B la t t h f i l f t e  y o n  A b b .  3. 

zugreifen - - ,  liegt hier der Wert  dieser Ein- 
richtung in einer Verbindung schneller serien- 
m~Biger Abbildungen mit  allen Anforderungen, 
welche die Wissenschaft an die Gleichf6rmigkeit 
der Aufnahmebedingungen im Abbildungsmal3- 
stab wie im Farbton zwecks absoluter Vergleich- 
barkeit  zu stellen gewohnt ist. 

Insbesondere leistet diese Art der bildlichen 
Darstellung bei der Zfichtung yon Handels- 
gew/ichsen, Blattpflanzen und in all den F~illen 
recht gute Dienste, in denen leicht verg/ingliche 
Pflanzenteile wie Blfitter und Blfiten u . a .  in 
Frage kommen. Die aus einer Serie von Blfiten- 

2 Einen kurzen Abril3 fiber die Anwendungs- 
gebiete enth~lt die Umschau 29 (1931). 
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aufnahmen herausgegriffene Abb. 2 einer auf 
Mel3unterlage auseinandergenommenen Tabak- 
bliite ist ein Beispiel Itir die Brauchbarkeit des 
benutzten Verfahrens; die an anderer Stelle ~ 
gezeigte Verwendung der Einriehtung z. B. ftir 
die Blattphotographie gestattet eine auger- 
ordentlich genaue Kennzeichnung der Sorten- 
und Stammerkmale. Infolgedessen kann man 
w~hrend der oft nut kurzen Wachstumsperiode 
der betreffenden Kulturpflanze soviel Zucht- 
material mfihelos und in kiirzester Zeit fixieren, 
wie es ohne Leicaverfahren iiberhaupt nicht 
m6glich w/ire. Der Vollst/indigkeit halber sei 
erw~ihnt, dab man bei Verwendung yon halb- 
durchsichtigem Positiv- und entsprechendem 
Farbfolienpapier e auch die natfirlichen Farben 
der Aufnahmegegenst/inde ffir eine sp/itere ver- 
gleiehende Beobachtung erhalten und somlt der 
natfirlichen Verg/inglichkeit der Pflanzenfarben 
entgegenarbeiten kann. Die Verbindung yon 
Reproduktion und Lichtkasten geh6rt eben- 
falls hierher, welche die Gegenst~nde im durch- 
scheinenden Licht abzubilden gestattet. 

Einer der wesentlichsten Punkte bei der Ein- 
sch~tzung der Leiea-Kamera tiberhaupt ist die 
Bildsch~irfe, an die bei dem Reproduktions- 
verfahren natiirlich ein noch sch~irferer MaGstab 
angelegt werden mug als beim Photographieren 
mit gewShnlichem Stativ. Wie weit das auch 
hier mSglieh ist, zeigt ein Bild aus dem Gebiet 
der Resistenzziichtung (Abb. 3), das mit Vor- 
satzlinsen aus n~ichster N/ihe aufgenommen als 
Bildausschnitt aus nebenstehendem Blattbild 

(Abb. 4) gewonnen ist und alle Einzelheiten des 
Befallbildes einwandfrei auszeichnet. Wie man 
durch Projektion feststellen kann, vertragen so 
hergestellte Bilder ein VergrSBern auf das Mehr- 
fache der Eigengr6i3e des Gegenstandes. 

Nur einen Nachteil hatte die a re  Reproduk- 
tionseinrichtung; sobald man n/iher an den 
Gegenstand heran wollte als die Grundentfer- 
hung des betreffenden Objektives betrug, gab 
es keine MSglichkeit mehr, die Abgrenzung des 
Bildes mit Sucher zu erfassen, und alle unsere 
Anregungen, ein Sucherger~it ffir Nahaufnahmen 
herauszubringen, scheiterten wohl an der Schwie- 
rigkeit der Beseitigung der Parallelachsenver- 
schiebung bei den verschiedenen Vorsatzlinsen. 
Das neue sogenannte Universalger~it schaltet 
das etwas umst/indliche Arbeiten mit den Vor- 
satzlinsen g/inzlich aus und bedient sich nur des 
recht lichtstarken Normalobjektives, dessen 
Brennweite durch einen einfachen Kunstgriff in 
gr6Btem Mage verstellbar ist, je n/iher man an 
den Aufnahmegegenstand heran will. 

Der Hauptwert dieser wohl mit Recht ,,Uni- 
versal-Reproduktionsger/it" genannten Einrich- 
tung liegt ftir den Pflanzenziichter darin, dab 
er schnell umfangreiches Material beliebiger 
GrSl3e bis herunter zu einer Abmessung yon 
2, 4 bis 3,6 mm unter Anwendung von verh/iltnis- 
m/if3ig mtihelosen Handgriffen in der h6chst- 
mSglichen Sch~rfe des Objektives abbilden 
kann, ohne auf die Vorteile der festen Ent- 
fernungseinstellung und gleichartiger Licht- 
quelle verzichten zu miissen. 

Die Zahl der FXlle, in denen bei wissenschaft- 
lichen Arbeiten aus dem vorhandenen Material 
solches bestimmter Eigenschaften in seinem Anteil 
zur Gesamtmenge zahlenmXBig erfaBt werden mug 

Abb. I. Zfihluhr. 

(Prozentzahlen), ist aul3erordentlich zahlreich. Um 
nu r  einige Beispiele zu nennen: Prozentsatz der 
brandbefallenen ~hren, der SchrumpfkSrner, der 
vom Sauerwurm angefressenen Beeren einer 
Traube, der kranken oder eingegangenen Pflanzen 
eines Bestandes, der yon Parasiten befallenen oder 

D i e  , ,Z~ ih luh r " .  

durch Bek~tmpfungsmitte ! abget6teten Individuen 
eines Sch~dlings, des Anteils eines Gesehlechts oder 
einer bestimmten Form einer Tierart an der Ge- 
samtzahl - -  die Beispiele lieBen sich auf allen Ge- 
bieten der biologischen Forschung beliebig vermeh- 
ten. Bei allen derar~igen Ausz~hlungen ist es ~ul?ers~ 
unangeneh m, dab man, sofern nicht die Gesamt- 
zahl des untersuchten Materials vorher gesondert 
fes~gestellt wurde, stets 2 Ziffern - -  die Gesamt- 
zahl der KSrner tiberhaupt z. B. und die Za!ll der 
kranken K6rner - -  nebeneinander behalten muB. 
Das ftihrt sehr leicht zu Verwechslungen. Die 
Arbeit wird weitgehend meehanisiert und dadurch 
nicht nut Vor Fehlern geschtitzt, sondern auch 
beschleunigt, wenn man ein Z~hlwerk verwendet, 
wie es die Abb. I zeigt. Der Apparat besteht aus 
einem uhrenartigen Geh~use mit R i n g -  zum 
Durchsteeken des Zeigefingers der linken Hand - -  
und Drticker, das auI der Vorderseite eine mehr- 
stellige Zahl zeigt. Dutch Kn6pfe an der Rtick- 
seite l~,Gt sich diese Zahl auf o einstellen. Bei 
jedem Druck auf: den Driicker springt die Zahl 


