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Das der Elternform tats~ichlich entsprechende 
Symbol k6nnte erst nach einer F~-Analyse fest- 
gestellt werden. Da die iibrigen pentaploiden 
Kombinationen,welche ssp. abyssinica enthalten, 
begrannte Bastarde ergeben, so kann man vor- 
aussetzen, dab die 42-chromosomigen Eltern- 
Iormen derselben entweder die Gene C oder G 

fiberhaupt nicht enthalten, oder dab dieselben 
in einer ungeniigenden Anzahl vorhanden sind, 
aus welchem Grunde keine grannenlosen Nach- 
kommen auftreten k6nnen. Es kSnnen aber in 
diesen Bastarden auch irgendwelche modifizie- 
renden Elemente yorausgesetzt werden, was nur 
zu wahrscheinlich ist. (Fortsetzung folgt) 

Zur F r a g e  der M e t h o d i k  der H o p f e n z t i c h t u n g .  
Von N. Chartschenko, Moskau. 

Die Arbeiten fiber Hopfenauslese wurden in 
der UdSSR. im Jahre I926 an der Landwirt- 
schaftlichen Akademie Moskau begonnen. 

Das Ziel der Arbeit besteht in der Auslese 
qualifiitsbest~indiger Hopfensorten, die den Be- 
dingungen des Bodens und des Klimas in den 
Hopfenbau-Gegenden entsprechen und im In- 
und Auslande Abnahme finden. Die yon der 
Selektionsstation gestellte Aufgabe forderte 
weiterhin die L6sung einer ganzen Reihe vor- 
1/iufiger Fragen, da es v611ig an Arbeiten fiber 
einheimische Hopfenformen fehlte, die Auslese 
im Hopfenbau ganz verworren war und der 
Hopfen an und fiir sich als Objekt der Selek- 
tionsarbeit wenig erforscht war. 

Eine der Schwierigkeiten bei der Arbeit mit 
dem Hopfen ist seine langsame Entwicklung 
(er tr/igt Frfichte erst im zweiten Lebensjahre) 
und seine langwierige vegetative Vermehrung 
durch Stecklinge. 

Den oben genannten Bedingungen entspre- 
chend wurden die Arbeiten w/ihrend der ersten 
Entwicklungsstadien dem Studium der sich mit 
Hopfenbau befassenden Gegenden der RSFSR. 
zugewandt, vorl/~ufige Methoden der morpho- 
logischen Beschreibung und der Wertung der be- 
triebsm/iBigen Eigenschaften ausgearbeitet und 
festgestellt. Gleichzeitig wurden auch Sortimente 
angelegt, in denen alle Kultursorten der UdS SR. 
(einheimische und importierte) ulld verschiedene 
wildwachsende Formen zu linden waren. 

Die Ergebnisse der ersten Reihe yon Arbeiten 
lassen sich auf S. A. ARCFIANGELSKY (I) zurfiek- 
I/ihren. 

I. W/ihrend der Forschungsreisen durch die 
sich mit Hopfenbau befassenden Gegenden 
wurden die Orte, an denen wertvolle Hopfen- 
formen zu linden waren, notiert und die relative 
Bedeutung einzelner Punkte festgestellt, die ffir 
die Selektionsarbeit (Auslese yon Klonen) und 
die Abnahme zu Betriebszwecken giinstig sind. 

2. Es wurde der Anfang zur Systematik der 
Hopfensorten nach den Blfiten gemacht. 

3. Die Ergebnisse der morphologischen Be- 
schreibung und die Angaben der chemischen 
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Forschungen weisen auf die genetische Un- 
gleichheit der Hopfensorten in botanischer und 
chemischer Hinsicht bin und er6ffnen hiermit 
den Weg zur Arbeit bei der Auslese und Fort- 
pflanzung der wertvollsten Klonen. 

4. Die Ergebnisse des Studiums korrelativer 
AbNingigkeit in verschiedenen F~tllen yon 
Gruppenvefiinderlichkeit (erblicher) weisen auf 
das Unzweckm~iBige der Art yon qualitativer 
Wertung der technischen Eigenschaften des 
Hopfens nach den indirekten ntitzlichen/iuBeren 
(morphologischen) Merkmalen der weiblichen Blii- 
ten bin, die in Westeuropa angenommen ist und 
in der Literatur empfohlen wird. Als objektives 
Mal3 ffir die qualitativen Vorzfige des Hopfens 
halten wir die quantitative Harzbestimmung 
nach der Methode yon WINGE und JENS~N (60). 

Die Abh~ngigkeit des Prozentes der Harze 
gibt bei keinem einzigen Merkmale genfigend 
hohe Quotienten. 

Daraufhin wurde der Anfang zur praktischen 
Hopfenauslese nach dem direkten n/itzlichen 
Merkmal - -  dem Gehalt an bitteren Harzen - -  
gemacht. 

Die beschriebenen Ergebnisse des ersten 
ArbeRsstadiums forderten weitere Unter- 
suchungen. Aul3erdem tauchten auch noch 
v611ig neue Fragen hinsichtlich Auslese und 
Klonvermehrung auf. Es konnte gezeigt wer- 
den, dab der gr613te Wert dem Komplex direkt 
ntitzlicher Merkmale beizumessen ist. Wir 
k6nnen die zweite Serie unserer Arbeit als 
Studium nachstehender Fragen charakterisieren. 

I. Erforschung der Best~ndigkeit der mor- 
phologischen und physiologischen Merkmale der 
Hopfenklone nach Jahrg/ingen und bei der Ver- 
mehrung. 

2. Beschreibung der H~176 der UdS SR" 
3. Die Bedeutung verschiedener Achsen bei 

vegetativer Vermehrung. 
4. Das Studium der M6glichkeit yon Apo- 

gamie und Parthenokarpie bei verschiedenen 
Hopfensorten. 

5. Das Studium der m~innliehen Hopfen- 
pfianzen. 
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6. I-iermaphroditische Erscheinungen und die 
Verwandlung des Geschlechts beim Hopfen. 

7- Planm~Bige L6sung der Frage fiber syn- 
thetische Hopfenauslese. 

Die Erforschung der Best~ndigkeit der Merk- 
male Ningt mit dem yon uns angegebenen 
Hopfenausleseprinzip naeh direktem nfitzlichem 
Merkmal - -  dem Gehalt an bitteren Harzen--ab.  

Zur Erforschung der Stabilit~t dieses Merk- 
males sowie auch der Merkmale der weiblichen 
Bltiten, nach denen gew6hnlich der Hopfen fiir 
Handelszwecke bewertet wird, wurden im 
Laufe einer Reihe von Jahren morphologische 
Beschreibungen der einzelnen Hopfenklone und 
chemische Analysen derselben gemacht. AuBer- 
dem wurde die Best~indigkeit dieser Merkmale 
der Klone bei der Vermehrung erforscht. Zum 
Vergleich untereinander im LaMe yon mehreren 
Jahren wurden Klone verschiedener Sorten 
verwandt (Saatzer, Rogatiner, Semscher, Gol- 
dinger, Early Prolific, Haager, der sog. ,,Aus: 
l~ndische", Silberhopfen (Serebrianka), Frfih- 
reifer (Skorospelka), Tschuvascher, Neu-SibirL 
scher, Sibirischer Gartenhopfen). Zur Erfor- 
schung der Unver~nderlichkeit der Merkmale 
bei der Vermehrung wurden also die Merkmale 
der Mutterpflanzen mit den mittleren arithme- 
tischen Zahlen der Klone aus den Schulen ver- 
glichen; bei der Untersuchung der Unver~nder- 
lichkeit nach Jahrg/ingen wurden die mittleren 
arithmetischen Zahlen verschiedener Klone aus 
den Hopfenschulen untereinander verglichen. 
Der Grad der Unvefiinderlichkeit eines jeden 
Merkmales wurde nach der SPERMAN-PEARSON- 
schen Formel berechnet. 

R--I--~, 

Die so erhaltenen Ergebnisse lassen uns zu 
nachstehenden Sehlul3folgerungen kommen. Am 
best~indigsten ist das direkte Hauptmerkmal:  
der Gehalt an bitteren Harzen. Unver~nderlich 
ist auch die Form der Deckbl~tter (siehe 
F .  WAGNER (54) und S. ARCHANGELSKY (I) 
und der Samenertrag. Die Best{indigkeit des 
Samenertrages ist vollkommen verst~indlich, da 
die Anzahl an Samen in den Hopfendolden yon 
der Blfitezeit abh~ngt. Diese ist aber ein un- 
gemein konstantes Merkmal, woriiber welter 
unten ausf/ihrlicher gesprochen werden soll. 

Die iibrigen Merkmale sind stark vefiinder- 
lich und geben im Laufe der Jahre kein klar 
ausgepr~igtes Bild. Der prozentuelle Harzgehalt 
ist unter verschiedenen Bedingungen ein sehr 
konstantes Merkmal. Nehmen wir zum Beispiel 
folgenden Fall: die einzelnen Hopfenklonen aus 

den Hopfeng~rten der Bauern in Guslizy geben 
bei der Vermehrung in dem Versuchshopfen- 
garten der Station R = -b o,72 4- o,12. Die 
Unver~tnderlichkeit des Harzgehaltes beim Ver- 
gleich der Hopfenklone aus Guslizy fiir das 
Jahr  1927 mit denen yore Jahre 1928 gibt 
R = q-0,76 =k o,o7. Die Klone des Rogatiner 
Hopfens von den Exemplaren aus den Hopfen- 
st{inden der Bauern ergeben im Vergleich nach 
Jahrg/ingen (1927--1928) R = +o ,63  + o,I7. 

Da bei dem Hopfen auBer dem Harzgehalt 
noch folgende physiologische Merkmale grof3e 
wirtschaftliche Bedeutung haben, n~imlich die 
Friihreife und Ertragergiebigkeit 1, so war es 
notwendig, die ]3esfiindigkeit dieser Merkmale 
festzustellen und ihr Verhalten zu einander und 
zum Harzgehalt zu kl~ren. Viele auslfindische 
Hopfensorten kommen in manchen Jahren bei 
Moskau nicht zur Reife, was einen grof3en Ein- 
flul3 auf die Ergiebigkeit und auf den Harz- 
gehalt ausfibt. DaB der Harzgehalt bei nicht 
ganz reif gewordenem Hopfen viel niedriger 
liegt als bei normalem Hopfen, ist aus Tabelle I 
zu sehen, in der ausgew/ihlte Zahlen angegeben 
sind ~. 

Tabelle I. H a r z g e h a l t  des  H o p f e n s  in % 
in A b h ~ n g i l  k e i t  y o n  d e r  E r n t e z e i t .  

~ r. bis 12.bis 3-bis 4. bis 
S o r t e  ~ 21.8- I 4.9. 14.9. 27.9. 

~ Harzgehalt in % 
! 

Silberhopfen 
I 8,39 9,58 (Serebrianka) B 1-6 4,61 8,88 

,, B 1-8 ~ 4,I1 5,91 7,78 8,27 
,, B I-Iol 6,74 8,86 lO,21 Io,12 
,, B 1-12] 6,o2 8,43 8,oo 8,2i 
,, B1-141 3,98 8,56 9,49 9,52 

, ,  B 1-161 4,o9 7,64 8,38 8,4o 

Das Studium der BestSndigkeit der genannten 
beiden Merkmale hat gezeigt, dab sie recht 
konstant sind (siehe Tabelle 2; der Vergleich 
der Best~indigkeit der mittleren arithmetischen 
Zahlen ist fiir die Sorten nach JahrgSngen an- 
gegeben). Beim Studium der Best/indigkeit, der 
Frtihreife u n d  der Ertragsergiebigkeit der ein- 
zelnen Klonen aus dem Versuchshopfengarten 
erhielten wir dieselben Resultate. Die Be- 
stimmung der Best{indigkeit wurde nach dem 
arithmetischen Mittel der Klone gemacht. 

Unter ,,Frfihreife" ist der Anfang der Blfitezeit 
zu verstehen, der bei nns beim Erscheinen des 
Stempels beginnt. Unter ,,Ertragsergiebigkeit" ist 
das Gewicht (in Gramm) der nichtgetrockneten 
I-Iopfendolden yon einer Pflanze zu verstehen. 

2 Alle chemischen Analysen des Gehaltes an 
bitteren Harzen machte ffir diese Arbeit die wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin N. N. ALEXANDROWA. 
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Die Jahre 1931--1932: 
Frtihreife R = + 0,85 + 0,04 (n = 6i), 
Ertragsergiebigkeit R = + o,86 4- o,o 4 

(n = 39). 
Tabelle 2. S t a b i l i t i t  d e r  m i t t l e r e n  a r i t h -  

m e t i s c h e n  Z a h l e n  d e r  S o r t e n  f f i r  
F r i i h r e i f e  u n d  E r t r a g s e r g i e b i g -  
k e i t  d e s  H o p f e n s  n a c h  J a h r g / i n g e n .  

Z~ 

Merkmale Jahre =<~ R 4- m 

Yrtihreife 1929--193 ~ 18 q- 0,96 4- 0,02 
,, 1929--1931 2 o ] + o , 9 6 4 - o , o 2  
,, 193o--1931 18 i q- o,95 + o,o2 

1931--1932 18 + o,96-bo,o2 
Ertragsergiebigkeit  1931--1932 12 ~ 0,72 q- o,14 

U m  z u  wissen, wie weit  diese Merkmale sich 
un te re inander  und  mi t  dem H a u p t m e r k m a l  - -  
dem direkt  n/ i tzl ichen,  dem t t a rzgeha l t  - -  ver-  
t r agen ,  muBte  festgestel l t  werden, ob zwischen 

Tabelle 3. K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t  

ihnen keine ausgesprochene physiologische Kor-  
relat ion besteht .  D a r a u f h i n  wurde ein Vergleich 
der Merkmale im Bereich der einzelnen Klone 
durchgefi ihr t ,  wobei  keine Mar ausgesprochene 
Korre la t ion  zu f inden war  (siehe Tabelle  3). 
Leider  ist die Anzahl  der F~lle im Bereich jedes 
einzelnen Klones zu gering, weshalb der Kor-  
rea l t ionsquot ien t  nicht  e in leuchtend ist und es 
viel  e infacher  ist, im Bereich jeder  Sorte ein- 
zelne E x e m p l a r e  auszusuchen, die a l l e n  drei 
,amforderungen, dem Harzgeha l t ,  der Fri ihreife  
und der Er t ragsergiebigkei t  entsprechen,  um so 
mehr,  da gar kein Grund vorl iegt ,  zu behaupten,  
dab diese Merkmale sich nicht  mi te inander  ver-  
tragen~ In  unseren Hopfensor t imenten  haben 
wir eine recht  ansehnliche S a m m h n g  von 
Hopfen  einheimischen und aus l ind ischen  Ur-  
sprungs, sowie auch wilder Formen.  Die Sorten 
unterscheiden sich recht  betr~cht l ich durch alle 
ihre Merkmale voneinander .  Wenn  man  die 

i m  B e r e i c h  e i n e s  K l o n e s .  1931 . 

Anzahl Harzgehal t  in % Harzgehal t  in % Friihreife 
S o r t e Klone N der F i l l e  Ertragsergiebigkeit Friihreife Ertragsergiebigkeit 

Saazer .................... 

Saazer 2 ................... 

Rogatiner ................. 

Rogatiner ................. 

IRogatiner ......... 2 ....... 

Rogatiner ................. 

Goldinger ................. 

Auslindischer ............. 

Auslindischer ............. 

Silberhopfen (Serebrianka) 
Silberhopfen (Serebrianka) 

2 

3 
4 
5 
6 

4o 
41 
46 
61 

3 
4 
4 

I I  

5 
9 
3 
4 
4 
6 
3 

- -  0,50 ~ 0,33 
@ 0.40 4- 0,42 
+ i ,oo 4- o,oo 
+ o,12 ~ 0,30 
+ 0,70 4- 0,23 
- -  0,53 4- o,24 
+ 0,50 • o~43 

- -0 ,20  
- -0 ,25  
+ 0,65 
+ 0,09 
~ -  O , I O  
+ o,o6 
- -0 ,63  

- - 0 , 2 0 4 - 0 , 4 8  - - o , o o  
- - 0 , 2 0 4 - 0 , 4 8  - -0 ,20  
@ 0,66 4- 0.23 + 0,20 
- - 0 , 5 0 4 - 0 , 4 3  - - 0 , 5 0  

4- 0,43 
i 0,47 
~= 0,29 
• 0,30 
3s 0,44 
~= 0,33 
~2 o,35 
4- 0,50 
4- 0,48 
d= o,39 
4- o,43 

--0,45 + 0,36 
+ 0,65 ~ 0,29 
4- 0,65 • 0,29 
- -0 ,42  4- 0,25 
+ o,1o _4- o,44 
- -0 ,05  4- 0,33 
- - o , 6 3  ~z o,35 
+ 0,40 4- 0,42 
- - 0 , 6 0  4- o,32 
4- 0,09 q- 0,40 
+ i,oo 4- o,oo 

Tabel le4.  M i t t l e r e  a r i t h m e t i s c h e Z a h l e n  d e r  P r o z e n t e  des  H a r z g e h a l t e s  d e r F r t i h r e i f e  
u n d  E r t r a g s e r g i e b i g k e i t  (in Granlm) d e r  V e r s c h i e d e n e n  t t o p f e n s o r t e n  u n d V e r i n d e r l i c h -  

k e i t  d i e s e r  M e r k m a l e  im B e r e i c h  e i n e r  S o r t e .  1932 . 

S o r t e  

Saazer . . . . . . . . .  
Rogatiner . . . . . . .  
Spalter . . . . . . . .  
Early Prolific . . . . . .  
Haager . . . . . . . . .  
Goldinger . . . . . . . .  
Friihreifer . . . . . . .  
Silberhopfen . . . . . .  
AuslXndischer . . . . . .  
Tschuwascher . . . . . .  
Moskauer . . . . . . .  
Grfiner groger . . . . . .  
Griiner kleiner . . . . .  
Neusibirischer . . . :.~ . 
Sibirischer Gartenhopfen . 
Krimscher . . . . . . . .  

Mitt lere ar i thmetische Zahl 
der MerkmMe 

Zahl 
der 

F~lle 

4 ~ 
33 
60 
13 
19 
7 
3 

58 
49 
28 
32 
I7 
28 
13 
28 

Harz- 
gehalt  
in o/~ 

!o,44 
11,32 
12,48 
11,38 
9,5 ~ 

12,64 
Io,87 
11,68 
9,I7 

13,24 
11,55 
lO,9O 
10,80 
9,44 

11,75 
2,92 

Blfite- 
zeit  

30. 771 
29, 

28. 771 
3 ~ . 
3 I. 7. 
2I, 

2 0 ,  

27. 771 8. 
11.7  i 
14  . 

14. 72 
16, 

17 97: 
7. 

Ertrags- 
ergiebig- 

keit 

153 
137 
024 
960 
279 
45 ~ 
585 
906 
4 2 2  

864 
462 
16o 
090 
046 
77 ~ 
868 

Ver~nderlichkeitsamplitude der Merkmale 
im t3ereich einer Sorte 

Harzgehal t  
in % t31iitezeit 

20. 7.--7. 8. 
20. 7.--lO. 8. 
i i .  7.--lO. 8, 
20. 7.--4. 8. 
20. 7.--7. 8. 
I I .  7.--6. 8. 
4 . 8 . - - 6 . 8 .  
3- 7.--31. 7. 
IO. 7.--lO. 8. 
15. 7---4. 8. 

29. 6.--13. 7- 
5- 7.--13. 7. 
6. 7.--26. 7- 
2. 7.--13. 7. 
8. 7.--28. 7. 
i i .  7 . - - i3 .  7- 
5. 9.--11. 9. 

7,62--15,52 
7,74--13,74 
9,42--18,o4 
8,3o--13,33 
6,84--11,78 

lO,81--14,o 3 
lO,21--11,41 

9,74--15,29 
7,37--I3,98 

lO,87--15,45 
6,45--11,54 
8 ,82-- I3 , io  
8,94--12,98 
5,55--I1,45 
8,o1--14,92 
2,62--3,13 

Ertrags-  
ergiebigkeit 

66o--2165 
58o--1795 
50o--2382 
65o--1855 
4oo--2I iO 

lO5O--1625 
1425--1895 
61o--2977 
575--554 ~ 
85 --183o 

40--820 
37o--2233 
44o--297 ~ 
1365--3126 
53o--~6o 7 
755--1o40 
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Tabel le  4 ffir mi t t l e re  a r i thmet i sehe  Zahlen  fiir 
verschiedene Sor ten  durchsieht ,  so f{illt es ins 
Auge,  dab  am frfihreifsten die russischen Hopfen-  
sorten,  Tschuwascher ,  Moskauer  und  Frf ih-  
reifer  Skorospe lka  sind. Den st~irksten H a r z :  
gehal t  haben  die ausl / indischen Sor ten :  Aus-  
l~indischer, Rogat iner ,  Haager .  Gleichzei t ig  is t  
im Bereich ein und  derselben Sor te  eine s t a rke  
Ver / inder l ichkei t  bei  j edem Merkmale  zu be-  
obach ten  (siehe Tabel le  4), da  es F o r m e n  gibt ,  
die allen Merkmalen  en tsprechen  (siehe Ta-  
belle 5). Es w~ire frei l ich sehr  wiinschenswert ,  
solche Hopfenexempla re  zu erhal ten,  die Blt i te-  NN I 
zeit  des Tschuwascher  Hopfens  und  die E r -  
g iebigkei t  einiger Klone  des Si lberhopfens 
(Serebr ianka)  aufweisen. Es is t  aber  schwer zu 1 
erwar ten ,  dab  sich in der  N a t u r  so ideal  die ex t re-  2 
men  pos i t iven  Eigenschaf ten  kombin ie ren  sol l ten.  3 
Das  is t  durch  die Methoden der  ana ly t i schen  4 
Auslese schwerl ich zu erreichen.  Wi r  geben 56 
uns schon zufrieden,  wenn alle diese Merkmale  7 
e twas  fiber das  Mit te l  ragen.  Es h a t  gar  keinen 8 
p rak t i sehen  Wer t ,  wenn der  ,,Goldinger" Hopfen  9 
mi t  hohem Harzgeha l t  und  rech t  grol3er Er -  lO 

I I  
t ragserg ieb igke i t  bei uns sehr sp/i t reif  is t  oder  12 
gar  n ich t  z ur  Reife k o m m t  nnd  in gfinst igen z3 
J a h r e n  his I 9 - - 2 0  % Harze  enth~ilt, wenn aber  14 
der  He rbs t  ka l t  ist ,  n u t  5 - - 6 % ,  da  die Dolden  15 16 
e ingebracht  werden,  Wenn sie sich k a u m  aus- 17 
gebi ldet  haben.  Aus  Tabel le  5 is t  zu sehen, dab  18 
m a n  fas t  bei  jeder  S o r t e  solche E x e m p l a r e  19 
f inden kann,  die unseren Anforderungen  ent-  2o 21 
sprechen,  was da rau f  h indeu te t ,  dab  die Merk- 22 
male  sich gu t  un t e r e inande r  ve r t r agen  und  neue 23 
W e g e  der  Auslese weisen. In  n~chster  Zei t  24 
wird  m a n  noeh die Fes t igke i t  des Hopfens  gegen 25 
Sch~idlinge und  gegen K r a n k h e i t e n  und  das  26 
A r o m a  der  weibl ichen Blfi ten beachten .  27 

28 
Fe rne r  soll die Arbe i t  der  Hopfenauslese  den 29 

Weg  der  syn the t i schen  Selekt ion einschlagen,  30 
wo sehr  in te ressan te  Ergebnisse  zu e rwar ten  31 
sind. I n  unseren Schulen bef inden sich IOOO 32 
Sgmlinge,  die in morpholog ischer  Hins ich t  und  33 

�9 34 
der  Blf i tezei t  nach  s t a rke  Spa l tungen  aufweisen. 35 
Dasse lbe  is t  wahrschein l ich  auch hins icht l ich  36 
der  nfi tzl iehen Merkmale ,  des Harzgeha l t e s  und  "3387 
der  Ertragsergliebigkeitl ,  zu erwar ten .  Es is t  39 
sehr  schwer, Hopfens~imlinge zu erhal ten ,  da  40 
be im Kreuzen  d i e  weibl ichen Pf lanzen im Iso- 41 
l a to r  s t a rk  un te r  Bla t t l~nsen  leiden und  deshalb  ' 42 
sehr  wenige Dolden eine normale  E n t w i c k l u n g  43 

44 
erreichen.  Un)cer unseren k l imat i schen  Ver- 45 
h~iltnissen k6nnen einige Sor ten  n ich t  die 46 
physiologisehe Reife erreichen,  so dab  die ~47 
Samen fast  hie v611ig reif werden.  Aul3erdem 48 

49 
s ind die Hop{ensamen ' sehr  wenig keimf~ihig, 50 

und  es is t  uns in einer ganzen Reihe von J a h r e n  
n ich t  gelungen, die Samen zum Ke imen  zu 
br ingen.  Bei der  Samens t r a t i f i ka t ionsme thode  
- -  die Samen werden in T6pfe ausges~it und  im 
Laufe  des Win te r s  un te r  Schnee geha l ten  - -  
gelang es uns, gu te  Resu l t a t e  zu erhal ten.  Sogar  
be im Auss~ien yon  Sp~tsor ten  - -  E a r l y  P r o l i f i c - -  

Tabelle 5- 
E i n b a r k e i t  d e r  n f i t z t i c h e n  M e r k m a l e  
(Harzgehalt  in %, Friihreife, Ertragsergiebigkeit)  

i m  B e r e i c h  e i n e s  K l o n s .  

S o r t e  

Rogatiner . . . . .  

~3 

Haager  . . . . . .  
Auslgndischer 

3, 

Friihreifer  . . .  

,7 

J, 

,J 

S i lberhopfen  
(Serebr ianka)  

Neusibirischer 

'3 

J, 

Tschuwascher 
Moskauer . . . .  

Grtiner grol3eJ 

Grfiner Meiner 
i ,  

N der 
Pflanze 

A 15. 13 
A I 8 .  3 
A I 8 .  5 
A 2 2 .  7 
]35 .  4 
3 5 . 7  
B 8 . 8  
A 1 9 . 7  
B 3 . 7  

3 3 . 1 2  
3 3 . 8  
3 2 . 6  
3 2 . 3  

A 16. 12 
A 16. 14 
A 16. 15 
A 16. 18 
A 16. 20 
A 19. 17 
A I9. 18 
A 19. 19 
A 19. 20 
A 20. 19 
A 20. 20 
D 5 . 1 2 !  
A 9 .  I4 
] 3 5 . 7  
] 3 5 . 8  

A I 2 . 8  
A i 2 . 6  
A I 2 .  7 
k 12. io 
~_ 12. i :  
A 12. i 5 
A 12. if 
A 12. 1( 

IA 12. 2r 
'A 19.  I (  

1 9 .  I~  

A_ 19- I~ 
A2o.  i ]  

22. 2( 
A 4. 12 
A 5 . 6  

A 5 .  I5 
A 4 .  20 
A 8 . 9  

A 6 . ' 1 7  

H a r z -  Fr f ib -  E r t r a g s -  
g e h a l t  e rgiebig-  
in % reife keit in gr 

16,9o 3 ~ . 7. 177 ~ 
18,o 4 22. 7. 1345 
14,6o 3 ~ 7. 12oo 
13,69 31 �9 7. 12o5 
13,61 28. 7- 16oo 
15,86 21. 7- 1o4o 
15,29 26. 7. 116o 
13,7o 20. 7. 1525 
14,78 28. 7. 137 ~ 
14,78 22. 7. 183o 
15,45 25. 7. 12oo 
14,o7 27: 7. 1215 
14,93 3 I. 7. lO35 
11,64 7. 7. 2605 
I2,I5 8. 7. 2252 
11,97 IO. 7. 2573 
11,72 7. 7. 2095 
I2,O4 5. 7. 2070 
12,67 ! I- 7- 1916 
12,47 i i .  7. 144 ~ 
11,89 io. 7. 156~ 
12,31 IO. 7. 1615 
12,75 IO. 7. 1195 
12,881 io 7. 1695 
11,13 ~ 17. 7. 185~ 
13,98 I9. 7. 2540 
13,81 24. 7 142o 
i3,3o 27. i i  164o 
13,6o i i .  ; 2495 
14,26 15. / i  26o 7 
13,97 19. 7 2400 
14,54 I5. ~i 2345 
14.75 12. 7. 25 ~ 
13.82 15. 7. 2265 
14,92 15. 7- 2495 
13,71 17. 7- 167~ 
13,6o 19. 7- 1945 
14,31 12. 7- 1565 
13,o7 15- 7- 1525 
13,48 12. 7. 166o 
14,86 15- 7. 1435 
lO,18 io. 7. 820 
i3 , io  16. 7. 1166 
12,2o 12. 7. 117~ 
13,oo ~i. 7. 1185 
12,19 17.7. 196o 
i2, i6  12.7- 2o15 
12,76 12.7- 125~ 
11,45 12.7- 237 ~ 
11,31 15.7- 1725 
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entwickelten sich viele :Keimlinge. Sp/iter 
stellte es sich heraus, dab diese Keimmethode 
auch yon RAU~ (24) angewandt wordeff ist. 

Die darauf folgende Schwierigkeit heim Kreu- 
zen besteht in der v611igen Unkenntnis der 
m~innlichen Hopfenpflanzen, die gew6hnlich nur 
im wilden Zustande zu finden s ind/da  sie ill 
den Hopfeng~irten vernichtet werden. 'Wir 
haben in unseren Hopfeng/irten eine geringe 
Anzahl yon m/innlichen Hopfenpflanzen; die 
zum Tell den einheimischen 6rtlichen und wilden 
Formen angeh6ren; zum Teil' aber - - z w e i  
Pflanzen ~ durch das Abarten des Geschlechts 
entstanden sin& Im ersten Falle handelt es 
sieh um eine Pflanze:der Sorte aus Kostroma 
,,der Griine~GroBe HopfenT, die im Verlauf yon 
zwei Jahren eine v611ig normale weibliche 
Pflanze darstellte, im dritten Jahre sowohl 
weibliche als auch m~innliche Bliiten entwickelte 
und im vierten Jahre schon ganz das Aussehen 
einer m~innlichen Pflanze angenommen hatte. 
Leider ging diese Pflanze zugrunde. !m zweiten 
Falle erschien in der Sorte Early Prolific, wo 
Stecklinge nu r  yon weiblichen Pflanzen ge- 
nommen worden waren, eine Pflanze, welche im 
ersten Jahre nicht bl/ihte, :ira n~ichsten Jahre 
aber das typische Aussehen einer m/innlichen 
Pflanze annahm. Beide Pflanzen bltihten zur 
gew6hnlichen Zeit. Im zweiten Jahre des Be- 
stehens des Hopfensortiments gaben zwei Pflan- 
zen derselben Sorte ,,Early Prolific", die im 
ersten Jahre nur weibliche B1/iten hatten und 
v611ig normal in jeder Hinsicht waren, im zweiten 
Jahre weibliche und m/innliche Bliiten, d. h. die 
Pflanze wurde einh/iusig. Die weiblichen Bltiten 
bltilaten zur gew6hnlichen ZeiL sahen ganz nor- 
mal Xus und entwickelten sich zu gut geformten 
Dolden mit allerdings bedeutend niedrigerem 
Harzgehalt (6,84% und 8,79%). 

Die m/innlichen Blfiten bltihten erst auf, als 
die Pflanzen schon reife Ddtden trugen und 
enthielten sehr wenig Bltitenstaub (Abb. I). Es 
konnte leider nicht mit diesem B1/itenstaube 
best~iubt werden, da zu  dieser Zeit schon alle 
Hopfensorten abgebliiht batten. Bei vegeta- 
river Vermehrung dieser Pflanzen war nur 
mon6zische Nachkommenschaft erhalten wor- 
den, deren mgnnliche und weibliche,Blfiten den- 
selben Entwicklungscharaktei- aufwiesen. Zur 
Zeit werden diese Pflanzen au f  cytologischem 
Wege erforscht, wodurch es gelingen muB, cliese 
interessanten Erscheinungen n~iher und genauer 
kennen zu lernen. : 

Es sei an dieser Stelle gesagt, dab diese Er- 
scheinung der Geschlechtsverwandlung und 
Einh~usigkeit des Hopfens sehr selten ist, aber 

auch frfiher bei derselben Sorte ,,Early.Prolific" 
beobachtet worden ist (siehe TOURNOlS 48, 
BRUNOTTE 5). Es ist nicht unmhglich, dab 
solche Pflanzen aut3er ihrem rein wissenschaft- 
lichen Interesse auch praktischen Wert fiir die 
Zucht haben, um ihren Bliitenstaub zur Kreu- 
zung auszunutzen. Die weiblichen B1/iten der 
monhzischen Pflanzen der Early Prolific wurden 
mit dem B1/itenstaub einer m~innlichen Pflanze 
der Early Prolific best/iubt (eine Pflanze, deren 
Geschlecht sich verwandelt hatte). Es ist ge- 
lungen, daraus mehrere S~imlinge zu erhalten, 
die aber nicht geblfiht haben. 

Uber die nfitzlichen Eigenschaften der m~inn- 
Iichen Hopfenpflanzen ist uns nichts bekannt; 

/ 
! 

J / 

Abb. I. Zweig einer inonhzischen Pflanze des Early Prolific. 

wir kennen nur ihre B1/itezeit und ihre Wider- 
standsf/ihigkeit gegen Krankheiten und Sch~id- 
linge. In der Literatur wird immer gesagt, "dab 
nur die weiblichen Pflanzen Lupulindriisen 
hahen, und dal3 dieselben bei den m~innlichen 
immer fehlen. Wir fanden "aber immer in den 
entfalteten m~innlichen H0pfenblliten Lupulin- 
drtisen an der inneren Seite der Bliitenbl~itter, 
die. sogar mit bloBem Auge zu sehen warenl 
Um diese Frage zu M/ire'n, wurde der Gehalt 
an bitteren Harzen in deii Bltiten eincr garizen 
Reihe yon m/innlichen Pflanzen chemisch be- 
stimmt; es stellte sich heraus, dab die m~inn-: 
lichen Pflanzen auch Harze enthalten, iieren 
Menge recht ansehnlich schwankt (siehel Ta- 
belle 6). Es, sei darauf hingewiesen, dab der 
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Tabelle 6. H a r z g e h a l t  i n  d e n  B l f i t e n  d e r  
m g n n l i c h e n  P f l a n z e n .  

N/N ~ 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
oli  
12 
13 
14 

wilde 

N der Harz- 
gehalt Pflanze in % 

12 --I3 1,77 
D 3--12 1,78 
4- -1- -4  1,82 

11--1--13 1,91 
9 - -2 - -9  1,95 
7--2--23 2,o2 
8 - - 2 ~ I  9 2,17 

1I - -2- -23  2,26 
D 4--3 2,28 

6--2--11 2,27 
1 2 - - 1 - - I 8  2,33 
12--1--  7 2,33 
4- -1- -3  2,33 
7--- I - -22 2,38 

! 
g/N [ N der Harz- 

Pflanze gehalt 
I in ~ 

15 7--2--15 2,42 
x6 7--2--19 2,44 
17 9 - - 2 ~ 6  2,50 
18 8--1--18 2,58 
19 9--1--2o 2,65 
20 10 - -2 - -20  2,80 
21 6 - - 2 - -  4 2,80 
22 9- -2- -7  2,81 
23 9--2--27 2,85 
24 11---2-- 14 3,05 
25 lO--2--2 3,I3 
26 lO--1--14 3,39 
27 9--2--4  3,4 ~ 
28 lO--2--25 3,48 

Hopfen - -  Sibirischer Gar tenhopfen 
, ,Sibirsky 0go rodn iy"  - -  fast ebensoviel Harze, 
2 - - 4 % ,  en tMl t .  Es i s t  sehr wahrscheinlich,  
daB der Unterschied im Harzgehal t  der mgnn-  
lichen Hopfenpflanzen,  wenn es auch n u t  1% 
set, e inen s tarken EinfluB auf die Nachkommen-  
schaft haben  kann .  U m  diese Frage zu er- 
forschen, gedenken wir uns  der mbnnl ichen  
S~mlinge zu bedienen,  yon  denen es eine an- 
sehnliche Menge in der Hopfenschule gibt,  u n d  
dabei die diallele Kreuzungsmeth0de  anzuwen-  
den. Alles hier dargelegte mug  noch eingehen- 
der an zahlreichem Material  gepriift werden und  
soll nu r  als vorl~iufige Mit te i lung be t rach te t  
werden, 

L i t e r a t u r ,  
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Inst i tut  Miincheberg i. M.) 

Einzel~ihrendrescher. 
V o n  K l a u s  y o n  R o s e n s t i e L  

Jeder Getreideziichter kennt die zeitraubende fallen durch einen schr~g nach oben gerichteten 
nnd teure Arbeit  des Ausreibens der K6rner yon Wind auf flache Aluminiumschalen. Dabei folgt 
Einzel~hren oder Einzelpflanzen. A11e Maschinen, 
die fiir diesen Arbeitsgang konstruiert warden, 
endeten nach einer kurzen 
Benutzungsarbeit  in der 
Rumpelkammer.  

Dank des grof3ziigigen 
Entgegenkommens der 
Notgemeinschaft der de~t- 

schen Wissenschaften 
konnte die iln folgenden 
beschriebene I~onstruk- 
tion eines Ahrendreschers 
in Znsammenarbeit  mit 
der Firma Leitz, Berlin, 
durchgefiihrt nnd in h~iu- 
figenVersuchenverbessert 
werden. Ich bin mir dar- 
fiber Mar, dab diese Ma- 
schine nich~ ftir alle Ge- 
treidearten brauchbar ist. 
Sie ist seit August 1933 
im Kaiser Wilhelm-Insti-  
rut in Mtincheberg in 
Benutzung zum Ansreiben 
yon Weizen, Roggen and 
Nacktgerste und hat  sich 
nachijberwindung einiger 
Konstruktionsfehler a n d  
Anbringung einiger 24n- 
derungen rol l  bew~ihrt. 

Die Konstrnktion macht  
nicht den Versuch, irgend- 
einen Typ eines gew6hnlichen Dreschers nach- 
zuahmen, sondern geht yon dem Ausreiben mit  
der Hand aus: die abgeschnitrene Nhre getangt 
mit  dem Halmende voran zwischen zwel mit  
Profilgummi bekleidete Platten, eine feststehende 
und eine hin nnd her beweg~e, and wird dort unzer 
Federdruck ausgerieben. K6rner und Spelzen 

die Spreu..dem Wind, die K6rner and vereinzelte 
Teile der Ahrenspindel gleiten auf dem rtittelnden 

Einzel/threudrescher. 

Blech durch einen Trichter  in die Trite. Dutch 
Blechverkleidung wird ein Umherspri tzen der 
K6rner vermieden. Alle Teile sind iibersichtlich 
und leicht zug/inglich angeordnet. Die Maschine 
ist doppelt ausgefiihrt: Die beiden nebeneinander 
liegenden Reibeplatten werden abwechselnd be- 
dient, so daB, w~ihrend auf der einen Seite die 


