
7. Jahrg. 5. Heft PISSAREV: Problem der Verbreitung des Weizens nach Norden in der Sowjetunion. 119 

immunen zweizeiiigen Nachkommen mit feinen 
Braugersten erforderlich sein. 

Ein anderer Weg, um das Ziel der gemeinsamen 
Bekgmpfung der beiden Rassen A und B 
schneller zu erreichen, ftihrt fiber die Ziichtung 
meltauresistenter Wintergersten. Es kann n/im- 
lich als erwiesen gelten, dab die St/irke und 
H~iufigkeit der Meltauepidemien mit dem Urn- 
fang des Wintergerstenanbaues in urs~ichlichem 
Zusammenhang stehen, ins0fern, als ein aus- 
gedehnter Wintergerstenanbau der Verseuchung 
der Sommergerstenbest/inde mit Meltau Vor- 
schub leistet (PAI"E U. RADEMACHER 4, ttO- 
NECI{~R 2). Durch fortlaufende Beobachtungen 
in den letzten Jahren konnten wir nachweisen, 
dab der Meltau auf Wintergerste in der Conidien- 
form fiberwintert und sich darauf um so st/irker 
anreichert, je kr/iftiger die Herbstentwicklung 
der Wintergerstenbest/inde bei friihzeitiger Aus- 
saat ist. Nachdem aber eine #iihzeitige Aussaat 
als erste Voraussetzung fiir einen erfolgreichen 
Wintergerstenanbau gelten muB, und die Anbau- 
fl~iche der Wintergerste in Deutschland zur 
Deckung des Ausfalles der in friiheren Jahren 
eingefiihrten ausl~indischen Futtergerste stark 
im Ansteigen begriffen ist, wird damit eine ernste 
Gefahr f/Jr den deutschen Sommergerstenbau 
heraufbeschworen (PAPE u. RADEMACHER4). 
Auf Grund unserer im Herbst  *934 angelegten 
Wintergerstenversuche besteht Aussicht, aus 
der Dalmatinischen Landsorte Ragusa durch 
Auslese geeignete vierzeilige Wintergersten zu 
zfichten, die gegenfiber den Meltaurassen A und 

B immun und gegeniiber C ziemlich resistent 
sind. In der Verbreitung solcher Wintergersten 
sieht Verf. eine M6glichkeit, dem epidemischen 
Frfihbefall unserer Sommergerstenbest~inde vor- 
zubeugen, da eine Uberwinterung und Anreiche- 
rung des Meltaues in der Conidienform auf 
solchen Wintergerstensorten ausgeschlossen ist. 

Dureh unsere Sorteninfektionsversuche konn- 
ten wir auch einzelne Sommergerstevariet/iten 
ermitteln, die, wenn auch nicht vollkommen 
immun, so doch hoch resistent gegeniiber den 
3 beschriebenen Rassen des Gerstenmeltaues 
sind, so z .B.  die uns yon Prof. E. B. MAINS, 
University of Michigan USA. iiberlassenen 
Variet~iien Nigrate C. J. Nr, 2444 und GoeAl, 
C. J. Nr. lO91, die wir als geeignete Eltern zur 
Erreichung hoher Resistenz bei Sommergersten- 
kreuzungen betrachten. 
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Das Problem der Verbreitung des Weizens  nach Norden in der Sowjetunion. 
Von v .  1~.. P tssarev,  Detzkoje-Sselo bei Leningrad. 

In unserer vorigen Mitteilung 1 wiesen wir 
darauf hin, dab die gegenw/irtige Nordgrenze 
durchgfingiger wirtschaftlicher Kultur des Wei- 
zens in der Sowjetunion noch weft yon der m6g- 
lichen entfernt ist. Sie befindet sich im Durch- 
schnitt lO--12 ~ sfidlicher als die heutige n6rd- 
liche Grenze Kir das Reifwerden der aller- 
friihreifsten Weizenarten. Als solche k6nnen wir, 
ohne besonders fehlzugehen, in unseren klima- 
tischen Verh~iltnissen den Polarkreis annehmen. 

Der Hauptgrund dieses Zuriickbleibens liegt 
vorwiegend in dem Mangel an entsprechenden 
Sorten nur in der niedrigen Agrotechnik. Ins- 
besondere gilt dies fiir den Winterweizen und 
in n6rdlicheren Breiten auch fiir den Somme> 
weizen. Erst das Vorhandensein guter, durch 
Ziichtung erhaltener Sorten kann die Weizen- 
kultur in n6rdlichen Verh~iltnissen zu einer be- 

1 Z f i c h t e r  I932 H .  8~ 

st~indigen machen. Natiirlich sind ftir die 
Stetigkeit  und H6he der  Ertr/ige auch ver- 
schiedene agrotechnische Verfahren und Mal3- 
regeln yon ungeheurer Wichtigkeit, so z .B.  
richtige Fruchtfolge, gute Bodenbearbeitung, 
geniigende Diingung, Drainierung der Felder 
usw. Trotz alledem kommt doch die haupt- 
s/ichlichste Bedeutung gerade der Sorte zu, das 
entscheidende Wort gehSrt daher der Selektion. 
Leider  ist die yon uns in unserer ersten Mit- 
teilung angegebene und fiir die L6sung dieses 
Problems bestimmte Auswahl yon Sorten noch 
sehr gering, besonders im Vergleich zu dem 
riesigen Territorium in der Sowjetunion, w0hin 
die Weizenkultur vorgerfickt werden kann. 

Bei seiner Arbeit mit Weizen, wie auch' mit 
anderen Pflanzen, sucht der Ziichter aus unseren 
schon vorhandenen 5rtlichen oder eingefiihrten 
Populationen praktisch wertvolle Formen aus, 
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oder er muB sie mit Hilfe der Kreuzung kon- 
struieren. In beiden Ffillen hat der Zfichter das 
Ausgangsmaterial zu beriicksichtigen, yon des- 
sen ersch6pfender und richtigen Auslese und 
dessen Erforschung in 6kologischer und wirt- 
schaftlicher Hinsicht der Erfotg sowohl der 
analytischen Zfichtung, d .h .  derjenigen durch 
Formentrennung, als auch der synthetischen 
oder Kombinationsziichtung abh~ingig ist. 

So verdankt, unseres Erachtens, die Weizen- 
zfichtung in Kanada (W. SAUI~I)EI~S und 
CIr. SAU~DERS) ihren einzigartigen Erfolg ge- 

Abb. I. 
Triticum vulgare var. ~utescens-ruthenicum- u~ld sibiricum-Formen. 

rade der Heranziehung eines reichen Ausgangs- 
materials aus den verschiedenen Gebieten der 
Weizenkultur auf der Erde. 

Also wenden wir uns dem Ausgangsmate- 
rial zu, das wir fiir die L6sung der vor uns 
liegenden Aufgabe verwenden k6nnen. Vor 
alien Dingen befinden sieh in dem breiten 
Giirtel, welcher sich fiber den ganzen Norden 
der Sowjetunion yon ihren westlichen Grenzen 
bis zur Kfiste des Stillen Ozeans hinzieht, und 
in welchen die sozialistische Wirtschaft das Vor- 
dringen der Weizenkultur vorgesehen hat, unter 
dieser Kultur schon I Mill. Hektar.  

Die WeizenfI~ichen liegen bier zerstreut und 
bilden einen winzigen Prozentsatz unter den 
fibrigen Kulturen, mitunter kommen gewisser- 
maBen ,,Weizenoasen" vor, wo die Weizen- 
flS~chen bis zu 3o% anwachsen, so z .B.  in 
einigen Stellen des frfiheren Ssewero-Dwinsker 
Gouvernements im europ~iischen Teil der Sowjet- 
union oder in einigen Distrikten yon Ostsibirien 

(Gouvernement Irkutsk) und in der Jakuten- 
republik. 

In den meisten Gebieten dieser Zone ist die 
Weizenkultur schon eine sehr alte; so fanden 
z~ B. in Sibirien die russischen Eroberer irn 
~6. Jahrhundert  Weizensaaten bei der ein- 
heimischen Bev61kerung auf der ganzen Strecke 
vom Uralgebirge bis zum oberen Lauf des 
Amur vor. 

Folglieh muB die Erforschung der auf dieser 
ungeheuren Fl~iche vorkommenden Landweizen 
fiir die ,,n6rdliche" Selektion yon grol3em Inter- 
esse und ausschlieBlicher Bedeutung sein. 

Gegenw~rtig ist die vorl~ufige Erforschung 
der Landweizen dieses ungeheueren Terri- 
toriums beendet, und zwar sind der Norden des 
europ~iischen Teils der Sowjetunion, Ostsibirien 
und Jakutien teils vom Verf, selbst, teils unter 
seiner Leitung erforscht worden, der Nordural 
hingegen yon Dr. Go~I~-, Westsibirien yon 
Dr. TAR~OWSK'~" und das ebemalige Jenisseyer 
Gouvernement von Dr. G S O B A S C H N I K O V .  

Alle einheimischen Weizen dieser Zone sind 
vor alien Dingen • Sommerformen, eine 
Ausnahme bilden nur die wenig zahlreichen 
Vertreter yon Winterweizen im Sfidwesten un- 
weir des Baltischen Meeres, die offenbar a re  
Landsorten sind. 

Auch durch ihre morphologischen Merkmale 
unterschieden sich die sibirischen Weizen auf- 
fallend: Sie sind unverb~iltnism~il3ig niedrigen 
Wuchses, haben eine zarte, feste und nicht sehr 
!ange Nhre, die nicht rieselt, mit sehr kleinem, 
lgnglichem, oft glasigem Korn. Die begrannten 
Varieffiten haben sehr diinne, zarte und stark 
ausgebogene Grannen, bei den. rot~ihrigen Varie- 
t~ten geht die Ffirbung der Ahren yon rot zu 
r6tlicbbraun fiber. 

Alle Formen von ,,sibiricum'" sind wenig 
widerstandsffihig gegen Puccina glumarum 
ERIKSS, und zwar werden besonders die Weizen 
aus dem kontinentalen Ostsibirien bei der Ver- 
setzung in ein feuchteres Klima von ihr be- 
fallen, in geringerem Grade die Weizen des 
feuchten Finnland. Unter dem sibiricum-Typus 
war ursprfinglich nur eine Variet~t v./errugineum 
(ScH/JBELER-Iq'LAKSBERGER) festgestellt worden. 
Sp~iter wurden vom Verf. wS~hrend seiner Arbeit 
in Ostsibirien noch drei Variet~ten festgestellt: 
Tr. v. erythrospermum ircutianum PISSAREV, 
Tr. v. milturum Khogotense PISSAREV, Tr. v. lu- 
tescens praecox PISSAR~EV. 

Die unterscheidenden morphologischen Eigen- 
tfimlichkeiten der sibirisehen Weizen treten be- 
sonders deutlich hervor beim Vergleich mit der 
sp/itreiferen Gruppe der gteichfalls einheimi- 
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schen Weizen, welche Dr. FLAKSBERGER ,,die 
russischen" nennt. 

Die Gruppe oder der Typus ,,ruthenicum" 
wiegt in den s/idlichen Teilen der uns inter- 
essierenden Zone vor und verschwindet all- 
m/ihlich in den Mustern nSrdlicherer Herkunft, 
die in einheitliche Populationen aus sibirischen 
Formen fibergehen. 

Die vorherrschende Varietfit in dem sibiri- 
schen Typus ist fiir die ganze Zone V. /erm- 
gineum sibiricum FLt;sBc., obgleich yon anderen 
Forschern reine Populationen auch anderer 
Variet/iten gefunden worden sind: v. erythro- 
s?Sermum ircutianum im Norden des ehemaligen 
Jennisseyschen Gouvernements, sog. ,,Angarka- 
Weizen" (Dr. SSOBASCHNIKOW), milturum Kho- 
gotense im friiheren Irkutskischen Gouverne- 
ment (Verf.) und v. lutescens praecox in Mittel- 
finnland (Dr. A. PISSAI~EWA). 

Die Weizen vom sibirischen Typus bieten als 
Material zur Gewinnung frfihreifer Sorten yon 
Sommerweizen ein ausschlief31iches Interesse. 
Wir geben daher nachstehend eine eingehendere 
6kologische und wirtschaftliche Charakteristik 
derselben. 

Das ffir uns weitaus interessanteste Merkmal 
der sibirischen Weizen ist deren Frfihreife. In 
bezug auf dieses Merkmal haben wir die er- 
freuliche M6glichkeit, ihr Verhalten an drei sehr 
weit voneinander entfernten Punkten der n6rd- 
lichen Halbkugel zu untersuchen, nitmlieh auf 
der Tuluner Versuchsstation in Ostsibirien, auf 
der Zentralstation ffir Genetik und Pflanzen- 
zucht in Djetskoje Sselo bei Leningrad nnd auf 
der Versuchsstation Rampart  auf Mittelalaska 1. 

Unten bringen wir eine Zusammenstellung, in 

Proben yon sibirischenWeizen habe ich 19i 3 
auf seine Bitte dem Direktor der Versuchsstationen 
yon Alaska iibersandt und, wie es sich hierbei 
erwiesen hat, wurde dutch sie die v611ige LSsung 
der Frage fiber die Kultivierbarkeit des Weizens 
auf Alaska erm6glicht. /3is dahin zeigten die ver- 
schiedenen auf Alaska geprtiften Sorten bloB 
wechselnden Erfolg, indem sie nur in warmen 
Jahren zur Reife gelangten. 

der wir in Ermangelung genauerer Angaben 
fiber den W~irmezuflul3 die Summe der mittleren 
Tagestemperaturen w/ihrend der Wachstums- 
periode des sibirischen Weizens an diesem oder 
jenem Punkte anffihren. 

Wie wit sehen, bleibt das sich in den Tempe- 
ratursummen spiegelnde W~irmebedtirfnis fiir 
die verschiedenen geographischen Punkte ziem- 
lich best/indig, trotz der verfinderten Wachs- 
tumsdauer. Noch sch~irfer aber als in dem mitt- 
leren Westen tritt  diese Erscheinung in den ein- 
zelnen Jahren hervor, wie dies aus folgendem 
Beispiel ersichtlich ist. 

T a b e l i e  2. 

V e r s u c h s s t e l l e n  

~*~ ~ 
o 

N~ 

V e r s u c h s s t e l l e  M a t a n u s k a  a u f  
Alaska 192I . . . . . . . .  113 I31I ~ 11,6 ~ 

Zentr.-Stat. ftir Gen. u. Pflanz. 
im Djetskoje Sselo 1 9 2 1 . . .  85 1348o115,8 ~ 
Wir sehen schon, dab die sibirischen Weizen 

trotz des deutlichen Unterschiedes in der 
Wachstumsdauer in beiden F~illen fast dieselbe 
W~irmemenge beanspruchten. Es mug auch die 
/iul3erste Anspruchslosigkeit dieser Weizen in 
bezug auf W~rme hervorgelioben werden, betrug 
docE in Matanuska die mittlere Tagestemperatur 
fiir die Vegetationsperiode der sibirischen Wei- 
zen nut I I ,6  ~ Ebenso gering ist auch das ge- 
samte W~irmebediirfnis der sibirischen Weizen; 
es schwankt zwischen 13oo ~ und I4OO ~ w~ihrend 
sonst die ffir Sommerweizen erforderliche Tem- 
peraturensumme mit 18oo--22oo ~ bestimmt 
wird. 

In gtinstigeren Jahren gediehen die sibirischen 
Weizen sogar auf der Subarktischen Abteilung 
des Instituts f/Jr Pflanzenzucht auf der Halb- 
insel Kola 67 ~ 44' n. Br. So wurde die reine 
Linie (Verf.) 93 A/oI3 im Jahre I924 in IiO Ta- 
gen reif, bei einer Gesamtsumme der Tempera- 
turen yon I288 o, im Jahre 1925 aber in 95 Tagen, 

T a b e l l e  I. 

Versuchsstellen Versuchs- ZahI der Tage Von der Aus- Summe der Mittlere Tages- 
d~Luer  bis zur Ahren- saat bis zur mittleren Tages- temperatur der 

bildung Reife temperaturen Reife 

T u l u n e r  V e r s u c h s s t a t i o n  (54 ~ 3 3 ' - -  n. 
13,reite) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Zentral-Station ftir Genetik und Pflan- 
zenzucht in Detskoje Sselo (59 ~ 
44 ' - -  n. Breite) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

u Rampart (Alaska 65 ~ 
3 o" - -  n. Breite) . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1 9 1 4 - - 1 9 2 o  

1 9 2 1 - - 1 9 2 5  

1 9 1 4 - - 1 9 2 1  

48 

47 

45 

92 

97 

95 

I 3 9 5  ~ 

I 3 9 4  ~ 

1318 ~ 

I 5 , 2  ~ 

14,3 ~ 

I3 ,9  ~ 
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bei der Temperaturensumme yon 1198~ ferner 
ben6tigte die reine Linie (Verf.) 85/'14 193o zu 
ihrem Wachstum I z 4 T a g e  und die Tempe- 
raturensumme yon 1199,7 ~ Es ist sehr wahr- 
scheinlich, dab das verminderte Bediirfnis des 
Weizens an W~rme in den h6heren Breitegraden 
dem photoperiodischen Effekt als Wirkung des 
langen Tages zuzuschreiben ist. 

Dieses Material zeigt, dab die sibirischen 
Weizen tats~chlich eine bedeutende Frtihreife 
besitzen und zugleieh ein ~iuBerst beschr~inktes 
W~irmebedfirfnis. 

Was ferner die Ertragsf~higkeit dieser Weizen 
anbelangt, so ist sie in entsprechenden 6kologi- 
schen Verh~iltnissen eine ~uBerst hohe. Dies be- 

st~tigen die Angaben yore Versuchs- 
felde in Bajandaj (Ostsibirien), wo 
die Durchschnittsernte des sibiri- 
schen Weizens in der Zeit yon 1914 
bis I92I  25 dz gleiehkam, der HSchst- 
ertrag im Jahre 1915 betrug 33 dz 
je ha. i3ber ~ihnliche Ertr~ge berieh- 
ten auch die Versuchsstationen in 
Alaska. 

Die sibirisehen Weizen sind als 
Tr~iger des Frtihreifemerkmals von 
uns bei einer ganzen Reihe yon ein- 
fachen und komplizierten Kreu- 
zungen verwertet worden, besonders 
gute Erfolge aber haben wir mit  
ihnen schon auf der Tuluner Ver- 
suchsstation in Ostsibirien bei der 

abb. 5. Kreuzung mit , ,Marquis".  Bei dieser 
,:6Petty", Kreuzung zeichnete sich besonders 

fr tihreifender 
Sodom ..... Sz~ eine frfihreife und hierin dem sibiri- 
~ K  . . . . . .  g schen Weizen nicht nachstehende l~'larq uis • sibi- 
ri . . . .  W e i  . . . .  Sorte ,6  Delta" aus, die aber im 

Gegensatz zu ihm festes Stroh und 
gr6gere K6rner besitzt. 

Bei dieser Kreuzung wurden noch folgende 
praktische wertvolle Sorten gewonnen" ,,27 
Delta",  ,,72 Delta" und ,,96 Delta",  die nach 
ihrem Korntypus dem ,,Marquis" nahestehen, 
aber frtihreifer sind. 

Bei den weiteren Kreuzungen auf Frtihreife 
ziehen wires  vor, bereits die frtihreifen Hybriden 
tier sibirischen Weizen zu benutzen, da sie die 
praktisch wertvollen Merkmale derselben be- 
wahren, dabei aber ihre M~ngel nicht besitzen. 
Von besonderem Interesse ist in dieser Hinsicht 
die Sorte ,,6 Delta".  

Zwecks Kombinationsziichtung wurden die 
sibirischen Weizen auch auf den Versuchs- 
feldern von Alaska (Dr. G .W.  GASSER) ver- 
wendet. Hier waren ihre Komponenten gleieh- 
falls ,,Marquis" und , ,Romanowweizen" (russi- 

scher Herkunft). Aus verschiedenen Kreuzungen 
sind fo?gende Soften gewonnen worden: , ,Hy- 
brid 24", Hybrid  63" und , ,Hybrid zoo", die 
gentigend friihreif sind, um in den T~ilern des 
inneren Alaska zu gedeihen, die abet zugleich 
gr6gere K6rner und festeres Stroh als der sibi- 
rische Weizen besitzen. 

Auf solche Weise erm6glichen die Iriihreifen 
und wenig W~rme beanspruchenden sibirischen 
Weizen in der Hand  des Ztichters die Schaffung 
solcher Sorten von Sommerweizen, die sogar 
ganz in der N~ihe des Polarkreises einen wirt- 
schaftlichen Effekt ergeben. 

Es ist anzunehmen, dab man auf dieselbe 
Weise aueh ftir die gebirgigen Gegenden des 
NordensSorten schaf- 
fen kann, z .B.  ffir 
den gebirgigen Tell 
Norwegens (das sog. 
Fjeldbygdene) oder 
fiir Nordsehweden, da 
unserer Meinung nach 
die allerfrfihreifsten 
Weizensorten nicht 
viel mehr W~rme be- 
anspruchen als die 
friihreifen Sorten yon \ 
Gerste. 

Die sp~treifere 
Gruppe der Land- 
weizen, der Typus  
,,ruthenicum",kommt ,- d 
auch in vier Haupt-  :? 
variet~ten vor: v . v .  
/errugineum, erythro- auu. 3. 
spermum, milturum Ruthenicum-Typus (So~ merweizcn) 

und lutescens, aul3er- 
dem gibt es aber noch weitere Variet~iten, die 
sich yon dem ebengenannten durch schwarz- 
gef/irbte Grannen oder durch rauchfarbenes 
Erg~nzungspigment auf der Ahre unterschieden. 
Wie schon erw~ihnt, ist dies eine sp~itre~fere 
Gruppe. Sit ist vorwiegend ffir den mittleren 
und sfidlichen Teil der fiir die Zukunft  vorge- 
sehenen Weizenzone der Sowjetunion geeignet, 
wo aus ihr einige Zfichtungssorten gewonnen 
worden sind. 

In betreff der Waehstumsdauer weist diese 
Gruppe eine gr6Bere Ver~nderlichkeit auf als die 
Gruppe der sibirischen Weizen, und zwar sind 
die begrannten Formen und unter ihnen v. [erru- 
gineum in dieser Gruppe die friihreifsten, dann 
folgt v. erathrospermum, ferner v. millurum, am 
spiitesten reifen endlich die Formen v. lutescens 
mit einer Wachstumsdauer,  welche der des 
,,Marquis" gleichkommt oder diese sogar fiber- 
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trifft. In derselben Reihenfolge verteilen sich 
diese Weizen in der Breitenrichtung. Weiter 
als alle anderen Variet~iten dringt v. /erru-  
gineum nach Norden vor, wfihrend v. lutescens 
am h/iufigsten in den sfidlichen Zonen anzu- 
treffen ist. So betfiigt nach unseren Unter- 
suchungen der Anteil dieser Varlet/it in den 
Proben der Weizen yon Weigrugland 7 ~ %. Die 
Weizen des Typus ,,ruthenicum" unterscheiden 
sich yon den sibirischen Weizen durch einen 
ganzen Komplex quantitativer Merkmale, ganz 
abgesehen vom Merkmal der Wachstumsdauer. 
Sie sind grog von Wuchs, haben groge lockere 
~hren und grol3e K6rner. 

In der folgenden Tabelle 3 bringen wir die 
mittleren Angaben ffir die vier Hauptvariet~iten 
jeder Gruppe. Sie stammen yon der Tuluner 
Versuchsstation. 

Hinsichtlich der Wachstumsdauer unterschei- 
den sich die Weizen des ,,russischen" Typus 
yon denjenigen des ,,sibirischen" durch eine 
Verl~ngerung yon 5--7 Tagen his zu einem 
Monat. 

Abgesehen yon der Wachstumsdauer, lassen 
sich die ruthenicum-Weizen in zwei scharf- 
getrennte Gruppen entsprechend ihrem Feuch- 
tigkeitsbedarf teilen: in die Gruppe der hygro- 
phyten Weizen mit ihrem grol3en Bedarf an 
Niederschl~igen im Frtihjahr und Sommer und 
in die Gruppe der xerophyten, weniger feuchtig- 
keitsbediirftigen Weizen. 

Im europ/iischen Teil der Sowjetunion herr- 
schen die Weizen der ersten Oruppe vor, in 
Sibirien die der zweiten, und zwar sind hier 
yon besonderem Interesse diejenigen Weizen, 
welche gegen die dureh hohe Insolation hervor- 
gerufene Frtihjahrsdtirre widerstandsf~hig sind. 
Gleichzeitig widerstehen diese Weizen dem Be- 
fall durch die Frfihlingsfliege. 

Morphologisch stehen sich beide Gruppen 
augerordentlich nahe, doeh die zweite unter- 
scheidet sich dutch ein m~ichtigeres Wurzel- 
system und macht die Phasen der Bestockung 
und des Halmens schneller durch, was ihr auch 
die Festigkeit gegen Dfirre und Fliege verleiht. 

Wie sehr sich beide biologischen Gruppen von- 
einander unterscheiden, beweist deutlich folgen- 
des Beispiel. Verf. bestimmte fiir beide Gruppen 
in den Verh/iltnissen der Tuluner Versuehs- 

T a b  

station in Ostsibirien, w o e s  sowohl schwere 
Sch~digungen durch Fliege als auch Fr/ihlings- 
dtirre gibt, den Prozentsatz yon Pflanzen, die 
sich bis zur Ernte erhalten batten, und bekam 
ftir das Jahr  z9I 9 folgende Zahlen: 

Hydrophytische Nr. 324 = 2,9 % 
Xerophytische Nr. 8I/4 = 72,6 % 

,, Nr. I2o/32 = 77,4 % 
Von den aus diesen zwei Gruppen des ruth& 

nicum-Typus geziichteten Sorten ist aus der 
ersten Gruppe die Sorte ,,Ladoga" zu nennen, 
welche yon Dr. W. SAUNDERS aus einem in der 
Umgegend des Ladogasees bei Leningrad er- 
haltenen Muster herausgeziichtet worden ist. 

Die Sorte ,,Ladoga" (v./errugineum) hat eine 
wiehtige Rolle bei der Verbreitung der Weizen- 
kultur naeh dem Westen Kanadas gespielt, wo 
die sp~itreiferen Sorten ,,Red-Fife" schon nicht 
mehr normal reifen konnten. In der ersten Zeit 
wurde ,,Ladoga" in diesen Gegenden in ziem- 
lich grol3em Umfange kultiviert, sp~iter aber 
wurde er wegen seiner geringen Backfiihigkeit 
durch seine Kreuzungen mit ,,Red-Fife", 
, ,Huron", , ,Preston" u. a. ersetzt. Das Blur des 
Ladogaweizens steckt fast in allen Sorten der 
kanadischen Zfichtung. 

Aus den Weizen der zweiten Gruppe ist vom 
Verf. in Ostsibirien die Sorte ,,Tulun 8~/4" ge- 
ztichtet worden, welehe gegen Frfihjahrsdfirre 
und ,,Frfihlingsfliege" widerstandsf/ihig ist. 

Von den aus tier ersten Gruppe geziiehteten 
russischen Sorten sind zu erwfihnen: die Sorte 
,,Leda" (v. lutescens), geziichtet auf der Krassno- 
jarsker Versuchsstation (Sibirien), die Sorte 
Nr. o13 (v. milturum), geziichtet auf der Ver- 
suchsstation in Perm (Uralgebiet) und einige 
andere. 

Diese ganze verh/iltnism/igig spfitreifende 
Gruppe von ruthenicum-Weizen stellt ein sehr 
umfangreiches Material ffir die Zfichtung dar, 
da sie eine groge Anzahl von Rassen enth/ilt, 
die in 6konomischen Beziehungen flit die 6rt- 
lichen Verh/iltnisse sehr geeignet sind. Leider 
sind die meisten dieser Formen nicht in jeder 
Beziehung vollkommen. Sehr oft besitzen sie 
nicht genfigend Iestes Stroh, sie rieseln ver- 
h/iltnism~Big leicht, besitzen M/ingel in bezug 
auf Backfghigkeit und sind nicht immer gegen 
Pilzkrankheiten widerstandsf~hig. Daher sind 

l le  3. 

Weizentypen 

Sibiricum . . . .  ii 
Rui:henicum.. 

Mittlere IMittl. Gewicht 
fi~hrenlgnge I. Ahre 

cm gr 

7,1 1,2 

9,6 2,0 

Alle K6rner 
auf I. Hahn 

gr 

o,9 
1,4 

Tausend 
Korngewicht 

18,9 
34,7 

fl~hrendichte 

23,6 
184 

~u 
der Pflanze 

ClI1 

79,8 
98,8 



1 ~ 4  P I S S A R E V  : Der Ztidi:ter 

die unmittelbar aus diesen Populationen aus- 
gelesenen Soften als zeitweilig zu betrachten, 
unter der Voraussetzung, dab sie dutch syn- 
thetisch geziichtete Soften ersetzt werden 
m/issen, d. b. durch ihre eigenen Hybriden, die 
aber ihre Mangel nieht besitzen. 

Wenden wit uns nun der Betraehtung zu, 
was wir fiir unsere Zwecke aus dem grogen 
Sortiment y o n  Weizen aul3erhalb der Sowjet- 
union verwenden k6nnen. Die Scbwierigkeit 
der genannten Aufgabe ist gegenw~irtig bis zu 
einem gewissen Grade dadurch verringert, dab 
die groge vom Unionsinstitut fiir Pflanzenzucht 
gesammelte Kollektion yon Weizen nunmehr 
klassifiziert und in Typen nach ihren grund- 
legenden 6kologisehen und wirtschaftlichen 

Merkmalen eingeteilt ist. 
Da wir fiber diese Arbeit 
bereits berichtet haben, 
geben wir hier nicht mehr 
n~iher auf sie ein*. 

Am interessantesten sind 
ffir uns aus dem Weizen- 

",, sortiment der ganzen Welt 
die Sommerweizen Indiens. 
Es sind dies frtihreife, in nn- 
seren Verh~ltnissen relativ 
niedrig wachsende Weizen 
mit dtinnem, a b e r  festem 
Stroh und mit  grol3em, 

! glasigem Korn von vorz/ig- 
licher Form. Die Art der 

; Fr/ihreife ist bet diesen 
Weizen eine etwas andere 
als bet den sibirischen. Die 
indischenWeizen sind friih- 

reif und werden mitunter  noch frfiher als die 
sib{rischen reif, abet nur einen geniigend 
warmen Sommer vorausgesetzt, da sie gr6Bere 
Anspriiche an die W/irme stellen. In kalten 
Jahren im Norden verz6gern diese Weizen im 
Herbst  deutlich das Reifwerden his zum Ein- 
t r i t t  w~rmerer Tage. I m  allgemeinen ist bet 
den indischen Weizen die Periode vom Aufgehen 
bis zur Ahrenbitdung eine kiirzere als bet den 
sibirischen, und umgekehrt  ist bet den sibirischen 
Weizen die Periode yon der 5hrenbildung bis 
zum Reifwerden eine k/irzere. Diese beiden 
Merkmale lassen sich in ether Sorte kombinieren. 
Es stehen uns schon Kreuzungen zm- Verfiigung, 
die in n6rdlichen Verh/iltnissen friihreifer als die 
sibiriscben Weizen sind. 

Die vorz/iglichen Korneigenschaffen der indi- 
schen Weizen sind yon Dr. W. u. CH. SA:JNDZRS 
ausgenutzt worden, und daher sind die Vor- 

: Z. f. Ziichtg A 1933. 

Abb. 4- 
Typischer indischei Weizen. 

fahren der meisten Kanada-Weizen die aus In- 
dien s tammenden:  Gehun, Hard  red-Calcutta 
und andere. 

Von seinem indischen Vorfahren hat der be- 
rtihmte Weizen ,,Marquis" die Friihreife, das 
feste Stroh und das ausgezeichnete glasige 
Korn ererbt. Bekanntlich ist ,,Marquis" eine 
Kreuzung yon Red-Fife X Hard  red-Calcutta, 
Ebenso scharf ausgepr{igt sind die Eigenschaften 
der indischen Weizen in der kanadischen Sorte 
,,Pr~lude", welche sogar nach ihrem ganzen 
Habitus und ihrer biologiscben Beschaffenheit, 
wie erb6hte Friihreife, groBes W~irmebediirfnis, 
:Ahren- und Korntypus,  dem Typus der indi- 
schen Weizen sehr nahe steht. 

Aus diesem Grunde bilden die indischen 
Weizen ein 5ul3erst wertvolles Material ffir die 
Kreuzung, insbesondere wenn es gilt, der kiinf- 
tigen Sorte ein groBes glasiges Korn yon guter 
Form mit  hervorragender Backfahigkeit zu ver- 
leihen. 

In seiner Heimat  ist dieser Typus yon Weizen 
schon der Selektion unterzogen worden (Dr. Go- 
WARD, Pusa). 

Von derartigen Seiten sind als friihreifere 
, ,Pusa4" ,  , ,Puss 5o" und andere zu bezeich- 
nen. Es ist aber besser, die Arbeit mit  Popu- 
lationen zu beginnen und aus ihnen die reinen 
Linien, die Elemente der kiinftigen Sorten, 
auszulesen. 

Ein noch festeres Stroh und ein noch vollkomm- 
neres fast glasiges Korn besitzt die den weichen 
Weizen nahestehende neue Form Tr. sphaero- 
coccum P>;RC:VAL, die such aus Nordindien 
s tammt.  Nach unseren Erfabrungen geht abet 
die Spaltung in der Kreuzung vulgar X sphaero- 
coccum nach einem sehr verwickelten Schema 
vor sich, und die wertvollen Formen hSufen 
sich sehr langsam an. Es ist yon Interesse, dab 
in den Kreuzungen yon Sommerweizen vNlgafe 
xsphaerococcum Formen yon Winterweizen 
auftreten. 

Als minderwertige Merkmale des sphaero- 
coccum-Weizens sind zu bezeichnen, sein grofies 
W~rmebediirfnis, seine Sp•treife und seine Ge- 
neigtheit, in den feuchten Verh:iltnissen des 
Nordens yon Gelbrost befallen zu werden. 

Einen sehr interessanten Typus yon fr/ih- 
reifen und grogkgrnigen Sommerweizen, sowohl 
vuggare wie compact,aim, liefert Afghanistan. Sie 
gleicben eher den indiscben Weizen. In n/Jr& 
lichen Verhaltnissen sind sie wenig produktiv 
und daher nur interessant f/it Kreuzungen als 
Tr~iger yon Frtihreife und Grogk6rnigkeit. 
Durch Strohfestigkeit zeichnen sich die afghani- 
schen weichen Weizen nicht besonders aus. 
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Einen besonderen 6kotogischen Typus, der 
sich dem indischen anschliegt, bilden die Weizen 
australischer Zfiehtung. In einigen F~illen k6n- 
nen sie nach ihren Kulturmerkmalen,  gutes 
Stroh, gutes Korn, ffir Kreuzungszwecke be- 
nutzt  werden. Ihre Wachstumsdauer ist nicht 
lgnger als die der indischen Weizen. Fiir unsere 
Zwecke yon Interesse sind ferner die weichen 
nnd zwergartigen Sommerweizen yon Klein- 
asien. 

Unter  ihnen zeichnen sich die beiden Arten 
der 42 chromosomigen Weizen durch ihre Frfih- 
reife aus; sie lassen sich leicht mahlen, das Korn 
:steckt aber lest im H~iutchen. Es ist meist 
glasig. Ein Mangel der weichen Weizen Klein- 
asiens ist ihre geringe Standfestigkeit und der 
niedrige Halm. 

Durch festeres Stroh zeichnen sieh die Zwerg- 
weizen aus und ferner aueh der intermedi/ire 
Typus mit diehterer Ahre - - , ,Compae to ides" ,  
der ein wenig an Squarehead-Weizen erinnert. 

Einen interessanten Typus yon frfihreifen 
Weizen bieten die gebirgigen Provinzen von 
China - -  darunter finden sich scheinbar die 
vorelterliehen Formen tier sibirischen Weizen, 
die fiber die Mongolei nach Sibirien gekommen 
sin& 

Ein bestimmtes Interesse sowohl ffir die un- 
mittelbare Einfiihrung in die Xultur  als auch 
ffir zfichterische Zwecke bieten ferner die 
Selektionssorten der n6rdlichen L~inder. Unter  
ihnen sind yon besonderem Interesse die kana- 
dischen Weizen mit ,,Marquis" an der Spitze, 
der im sfidlichen Teil der uns interessierenden 
Zone zur Reife gelangen kann. Ferner sind zu 
nennen : , ,Huron",  ,,Master", , ,Reward", ,,Pr& 
!ude" und , ,Garnet",  yon denen die letzt- 
genannte Sorte in einer Reihe yon Gebieten der 
Sowjetunion schon vielversprechende Resultate 
gegeben hat. 

Die frfihreifen Hybriden auf Alaska haben wir 
schon erw~ihnt. 

Von den skandinavischen Sorten sind zu 
nennen: die norwegischen ,,B6rsum" und ,,As", 
die schwedischen , ,Extra-Kolben I I " ,  ,,Rubin", 
, ,Diamant",  die finnischen ,,Tammi", ,,Ruskea" 
nnd ,,Pika". Die skandinavischen Sorten sind 
aber  wenig ilnmun gegen Puccinia glumarum 
E R K S S .  

Von den franz6sischen Weizen weisen wir nur 
auf  ,,Aurore" yon Vilmorin him 

Um den n6rdlichen Sommerweizen eine m/Sg- 
lichst hohe Leistungsf/ihigkeit zu verleihen, 
empfiehlt es sich, bei der Kreuzung deutsche 
spfitreifende produktive Formen vom Typus 
des Squarehead-Weizens zu verwenden. Sie be- 

sitzen gutes Stroh und vielbl/itige ~hrchen in 
den Xhren. Hierbei mug in Betracht gezogen 
werden, dab die Squarehead-Weizen ein meist 
mehliges Korn und nied- 
rige Backf/ihigkeit auf- 
weisen, i 

Einen speziellen Fall 
bei der Kreuzung auf 
,,Leistungsf~higkeit" bil- 
den die Kreuzungen der / 
Sommer- mit  Winter- 
weizen, bei weiterer Aus- 
lese der frtihreiferen und 
leistungsfghigerenFormen 
des Sommerweizens. Nieht 
jede Kombination solcher 
Kreuzungen ergibt grin- 
stige Resultate. In unse- 
rer Praxis jedoch ergaben 
die Hybriden der schwe- 
dischen Squarehead mit  
dem frfihreifenden Weizen '~ 
, ,Nowinka" unserer Zfich- Abb. 5, ,,Nowinka" 
tung sehr interessante frat, er S . . . . . . .  i . . . .  

Resultate f/ir die Gewin- 
nung genfigend frfihreiferSommer-Squareheads 
mit  gutem glasigen Korn vom Typus der 
,,Nowinka", aber mit  erh6hter Leistungsf/ihig- 
keit im Vergleich zu dieser. 

Schwieriger gestaltet sich 
die Aufgabe bei Zfichtung 
auf Widerstands f~ihigkeit 
Pilzkrankheiten gegenfiber. 

In den verschiedenen Tei- 
len der n6rdlichen Zone 
treffen wir in dieser Be- 
ziehung sehr verschiedene 
Verh~ltnisse. I m  europ~ii- 
schen Teil der Union und 
namentlich im Westen des- 
selben hat eine groBe Be- 
deutungPuccinia glumarum 
ERICSS et HxNu und eine 
geringere Bedeutung Pucci- 
nia triticina ERICSS. In den 
kontinentalen Gebieten yon 
West- und Ostsibirien haben 
die Rostpilze fast gar keine Abb. 6. S . . . . . . .  ize= 
Bedeutung, daffir aber hat ausK . . . . . .  g,,Nowinka" 
im FernenOsten (Amur- und • Grenadier II {Schwed. 

Winterweizen}. reifertd 

Kfistengebiet) in ,,Pilz"- bei Leningrad. 

Jahren die Widerstands- 
f/ihigkeit gegen Puccinia graminis PEI~S eine aus- 
schlaggebende Bedeutung. Was aber die Brand- 
pilze anbelangt, so verursachen diese in der ganzen 
n6rdlichen Zone einen sehr grol3en Schaden. 
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Hier lassen sich Resultate nur dutch Kom- 
binationsz/ichtung erzielen; and in diesem Falle 
wird die Heranziehung der Weizen Indiens und 
zum Tell auch Kteinasiens yon Nutzen sein. 
Von den gez/ichteten Sorten seien folgende ge- 
nannt- die deutsche Sorte ,,Heines Kolben", die 
kanadischen ,,Marquis", , ,Kitchener", ,, Garnet",  
ferner die neuen amerikanischen Sorten ,,Hope" 
(MAc FADnEN), eine Kreuzung von Marquis und 
Tr. dicoccum, ,,Ceres", ,,Marquilto", eine Kreu- 
zung von Marquis and Tr. durum, ,,Jumillo", 
die yon ihrem 28chromosomigen Elter die 
Widerstandsf~ibigkeit ererbt haben. 

Als widerstands- 
f~hig gegen Pucci- 
uia graminis haben 
sich im FernenOsten 
die Sorte , ,Strube" 
(aus Schlesien) er- 
wiesen mit einem 
Befall von 7 % und 

~ die vom Verf. ge- 
ziichtete Sorte ,,No- 

, winka" mit  einem 
Befall von 2 %, fer- 
ner die Sorte 7o B/8. 
Gegenfiber Brand- 
pilzen ist yon ge- 
zfichteten Sorten 
,,Hope 18o3" wider- 
standsf/ihig, wenig 
befallen werden : 
, ,Hussar", ,,Gar- 
net",  ,,Florence", 

;~ , ,Baart".  
Natiirlich miissen 

ahb. 7. auch die direkten 
Tri~icu~ persicum.VAv, aus Georgien. Ureuzungen der 

weichen Weizen mit 
Vertretern der 28chromosomigen Gruppe weft- 
volle Resultate liefern. 

Leider geht die Spaltung in F~ und den 
folgenden Generationen nach sehr komplizierten 
Schematas vor sieh, und praktiseh wertvolle 
Formen k6nnen hier erst in F 5 und F 6 angeh~tnft 
werden, daher soll man in diesen Fiillen die 
individuelle Auslese bis znr Anh~iufung der er- 
wiinschten Formen in den Kreuzungspopula- 
tionen verlegen. 

Eine auBerordentlich verlockende Aufgabe 
fiir die Ziichtung stellt das Vorr/ieken des 
Hartweizens - -  Tf. durum - -  nach Norden 
dar. 

Es handelt sich darum, dal3 wir, wenn es 
gliickt, hier zwei Fragen zugleich 16sen k6nnen: 
wir erhalten eine gegen Pilzkrankheiten immune 

Sorte und !6sen gleichzeitig die Frage der Lei- 
stungsf~ihigkeit. 

Erstens ist schon an und fiir sich Mar, dab 
die 28chromosomige Gruppe eine bei weitem 
grSBere Widerstandsf~Eigkeit besitzt als die 
42chromosomigen Weizen. Was jedoch Ietz- 
teres anbelangt, so haben wit sowohl in der 
Sowjetunion als auch in Deutschland Beweise 
daffir, dab in den gleiehen Verh~ltnissen die 
harten Weizen leistungsf~ihiger sind als die 
weichen. 

Leider ist die ganze Gruppe der Tr. durum 
6kologisch mehr w~rmeliebend als Tr. wdgare, 
und daher dringen die durum-Weizen bei ihrer 
Verbreitung nach Norden nur 5is zur Wald- 
steppe vor. Unter den 28 chromosomigen Weizen 
gibt es aber eine von VAvlzov festgestellte neue 
Form 7u persicum VAV., die naeh ihren 6kologi- 
schen Eigenschaften fiir uns iiul3erst wertvoll 
ist. Tr. persic~m ist gegeniiber den anderen 
Formen dieser Gruppe sehr wenig w~rme- 
bedfirftig und v611ig widerstandsf~ihig gegen er- 
h6hte Feuchtigkeit. So reift der Persian-Weizen 
regelln~igig bei Leningrad, d. h. fast unter dem 
6o ~ n6rdlicher Breite. Diese Eigentfimlichkeit 
des Persicum-Weizens ist auf seine eigenartige 
~)kologie zurtickzufiihren. Tr. persicum wird in 
Sowjetgeorgien, in Sowjetarmenien und in den 
an Sowjet-Transkaukasien grenzenden Vilajets 
der Tfirkei kultiviert. 

Dort linden wit folgende Verbreitung der Aus- 
saaten verschiedener Weizen: in den T~ilern auf 
dem Niveau des Meeresspiegels und bis zu 
450--500 m fiber dem Meeresspiegel sind harte  
Weizen der Herbstaussaat  (Oktober-November) 
und Winterweizen verbreitet, die zweite Zone 
auf der H6he yon 5oo--I45o m nehmei1 haupt-  
s~ichlich weiche Winterweizen ein, ihren oberen 
Tell abet Sommerweizen Tr. vulgare und 
Tr. persicum, und schlieBlich in der dritten 
Zone mit  der Obergrenze bis zu 2ooo m bleibt 
Tr. vulgate im Vordringen nach oben zurfiek, 
und welter nach oben dringt nur die Kultur  des 
persischen Weizens. 

Dieser Umstand ist darauf zuriickzufiihren, 
dab Tr. persicum 6kologisch eine Kultur  der 
Zone des m~Big-kalten Klimas und aufierdem 
in Gebieten mit  erh6hter Feucbtigkeit, in den 
Bergen mit  ihren Nebeln, am wenigsten emp- 
f~inglich fiir Pilzkrankheiten ist. Dies gewfihrt 
ihm gegentiber den anderen Kulturen eine be- 
vorzugte Stellung, u n d e s  ist daher nicht ver- 
wundertich, dab die Weizenzone bier mit  diesem 
Weizen absehlieBt. 

Unsere Untersuchungen zwecks Ausnutzung 
des Tr. persicum ffir die Schaffung von Formen 
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des nSrdlichen Durum-Weizens wurden in den 
Jahren I925--1926 begonnen und haben gegen- 
w~irtig schon erfolgreiche Resultate ergeben. 
Wir sind schon im Besitz einiger Kreuzungs- 
soften des Hartweizens, die im Leningrader 
Klima reif werden. Die anderen Komponenten 
in diesen Kreuzungen waren sowjetrussische 
Selektionssorten des Durum-Weizens. Da der 
Persicum-Weizen ziemlich schwaches Stroh hat, 
so mug dieser Umstand bei der Wahl des zweiten 
Komponenten fiir die Kreuzung in Betracht ge- 
zogen werden. Zu diesem Zweck lfil3t sich unter 
den Dumm-Weizen eine g r o g e  Gruppe yon 

duro-compaclum empfehlen, die 
in Syrien, Palfistina, Transjor- 
danland und in der Tfirkei ver- 
breitet ist. Aus dieser Gruppe 
sind yon besonderem Interesse 
die Weizen inSyrien vom Typus 
hora~icum Vav., die sich durch 
eine pr~ichtige kurze und rund- 
liche Form des Korns, durch 
festes, nicht lagerndes Stroh 
und gegenfiber den anderen 
Durum-Weizen durch verhSlt- 
nismfiBig frfihes Reifwerden aus- 
zeichnen. Die horanischen Wei- 
zen geh6ren zum hygrophilen 
Typus, was unseren Zwecken 
durchaus entspricht, aber in 
bezug auf W~irme insbesondere 
in der Periode der~hrenbildung 
bis zum Reifwerden, sie sind 
sehr anspruchsvoll. 

Vor verhSltnism/igig kurzer 
Zeit (I932) gelang es uns, unter 

Abb. 8. , I  H 232" , den violettk6rnigenDurum-Wei- 
frt~hreifender 28 chro- 

. . . . . . .  iger Wei . . . .  z e n  A b e s s i n i e n s  (v. ARRASEITA), 
reifend bei Lenin- 
grad (T*. d~rum • die auf einer H6he yon fiber 

r~. p~,~,~/. 3ooo m fiber dem Meere gesam- 
melt worden waren, night nur 

frfihreifende, sondern auch wenig W~rme bean- 
spruchende Rassen zu entdecken. Wir hoffen, 
dab die Kreuzung d. v. ARRASEITA mit  anderen 
Durum-Weizen nicht minder interessante Re- 
sultate ergeben werden als die Kreuzung mit  
Tr. persicum. 

Schlieglich bietet sich noch ein dritter Weg 
ffir die Schaffung n6rdlicher Durum-Weizen 
durch Heranziehung von Tr. dicoccum, der fiber 
einen grol3en Ver~inderlichkeitsspielraum ver- 
ffigt. In der Zone der Weizen angefangen yon 
den frfihreifenden Formen Abessiniens, Indiens 
und Jemens his zu den sp~treifenden Formen 
Spaniens und Deutschlands, nehmen die russi- 
schen Dicoccum-Weizen eine intermedi~re Stel- 

lung ein. Bei Auswahl der Elternformen unter  
den V. dicoccum mug die Kornform ber/ick- 
sichtigt werden. Gew6hnlich treffen wit bei 
v. dicoccum ein sehr h~i/3liches langes und schma- 
les Korn mit einer tiefen Furehe. Bei Durchsicht 
einer grogen Sammlung gelang es uns aber, 
Rassen yon dicoccum mit kurzer durchaus 
kulturgemSBer Form des Kornes zu linden. 

Von Interesse ist es, dab sich alle Muster mit  
kurzem Korn als zum dicht~ihrigen Typus  ge- 
h6rig erweisen und gutes starkes Stroh hatten. 
Eins dieser Muster in unserer Sammlung s tammt  
aus Deutschland, die iibrigen aus Sowjet- 
armenien. 

Falls bei der Wahl von Formen des Durum- 
Weizens ffir die Kreuzung nur mit  ihrer Frfih- 
reife gerechnet und die Be- 
schaffenheit des Strohes 
auger acht gelassen wird, 
so z. B. bei der Kreuzung 
mit  dicht~ihrigen v. di- 
coccum, soll man die friih 
reifenden Tr. durum aus j 
Jemen im Auge haben. 

Da in allen drei Kom- 
binationen zur Gewinnung 
yon n6rdlichen Tr. durum 
die Weizen mit  niedriger 
Backf~ihigkeit teilnehmen 
( Tr. persicum, Tr. durum 
v. ARRAS~Ira und Tr. 
dicoccum), so mul3 dieser 
Umstand berficksichtigt 
werden, indem man eine ~. 
entsprechende Prfifung 
schon in den frtihen Sta- Abb. 9. Triticum Timopheev; 

Zhuk. sehr interessante neue 
dien der Zfichtung vor- Form, immun gegen Pilz- 
n immt und nach diesem krackheite~, aus Georgiem 
Merkmal selektioniert. 

Am Schlug dieser l~bersicht fiber das Material 
ffir Sommerweizen mfissen wir noch ein wenig 
auf das Problem des ,,Weigen Fleck" im 
europ/iischen Teil der Union eingehen, fiber das 
wir in unserem vorigen Aufsatz geschrieben 
haben. 

Das Hauptziel  der Arbeit mug hier die Zfich- 
tung auf Immuni t~t  gegen Fusarium und Sch~i- 
digungen durch Fritfliege Oscimlla/tit.  L. sein. 
Da sich ein bedeutender und der ffir die Ent -  
wicklung der Weizenkultur weitaus inter- 
essanteste Teil des ,,Weigen Flecks" in klima- 
tischen Verh~ltnissen befindet, welche das Reif- 
werden barter  Weizen erm6glichen, so mug das 
Hauptaugenmerk auf diese gerichtet sein. Ein 
besonderes Interesse bieten daher diejenigen 
zfichterischen Arbeiten, welche fiir dieses Gebiet 
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auf der Schatilowschen Versuchsstation be- 
gonnen worden sind. Hier hat DroWwEDV;NSKI 
nach gegen Fusarium und Fritfliege wider- 
standsf~higen Formen von Weizen gesucht und 
solche seiner Zeit nur unter Tr. dicoccum ge- 
funden. Eine dieser Formen des dicoccum, die 
von der Wolga stammte, wfihlte er als Eltern- 
form bei den Kreuzungen mit Durum-Weizen. 
Die erste Generation wurde, weil das Merkmal 
der Immunit/it gegen Fusarimn vorwiegend re- 
cessiv ist, auf der Pflanzenziichtungsstation in 
Rostow am Don aufgezogen, wo die Fusariose 
nicht vorkommt. 

Da sehr viele Formen des Tr. dicoccum ein 
m~chtigeres und sich schnell entwickelndes 
Wurzelsystem besitzen und auBerdem ver- 
h/iltnismiigig schnell das Stadium der Halm- 
bildung passieren, so widerstehen sie dem Befall 
durch Fritfliege. 

Die Kreuzung yon Tr. dicoccum mit Durum- 
Weizen wurde schon I927 begonnen, und gegen- 
w~rtig kann man schon mit Bestimmtheit sagen, 
daft diese Arbeit ~ul3erst interessante Resultate 
gezeitigt hat. Es ist gelungen, aus den Kreu- 
zungen typische Tr. durum mit gutem Korn 
auszulesen, die gegen Fusarium immun sind und 
wenig durch Fritfliege leiden. 

1933 begann die Priifung dieser Kreuzungen 
auch auf den anderen Selektionsstationen im 
Bereich des ,,Weifien Fleckes". 

Wir kennen jedoch schon gegenw~irtig eine 
ganze Reihe von gegen Fusariose immunen 
Formen auch unter anderen Weizen auger 
dicoccum. So hat die seit 1929 auf einer Reihe 
von Versuchsstationen durchgeftihrte Unter- 
suchung der unter Leitung des Verf. im Unions- 
institut fiir Pflanzenzucht zusammengestellten 
Kollektion der 6kologischen Typen aller vom 
Institut  gesammelten Weizen ergeben, dab es 
in Kleinasien, in Syrien und Pal/istina einen 
besonderen Typus von Durum-Weizen, Typus 
asiaticus VAV., gibt, der sich als h6chst immun 
gegen Fusariose erwiesen hat. 

In den Verh~iltnissen des ,,Weigen Fleckes" 
(Schatilowsche Versuchsstation) liefern diese 
Weizen ein volles gutes Korn, w~ihrend die 
Weizen anderer Lfinder umkommen oder g{inz- 
lich untaugIich sind. Diese Weizen sind auch 
gegen Fritfliege immun und weisen ferner auch 
eine gentigende Frtihreife auf. Ein Nachteil der 
Weizen vom Typus asiaticum ist ihr schwaches 
Stroh, weswegen sie vorwiegend zur Kreuzung 
mit anderen Typen des Durum-Weizens aus- 
genutzt werden m/issen, welche festes Stroh be- 
sitzen, z. B. ein Typus horanicium. 

Die Weizen vom Typus asiaticum sind auch 

im Fernen Osten gegen Fusariose immun, was 
dutch Versuche der Amerikanischen Versuchs- 
station festgestellt worden ist. 

Kleinasien liefert ebenso interessantes Material 
ftir Immunit~it gegen Fusariose auch unter den 
Formen yon Vulgare- und Compactum-Weizen. 
So konnten wir bei Compactum-Weizen in dem 
Ernteertrag der Schatilowschen Station Formen 
mit lO% Fusariumbefall am Korn feststellen, 
unter Vulgare-Weizen sogar mit 5 %. 

Ziemlich gut gedeihen im ,,WeiBen Fleck" die 
v o n d e r  Omsker Selektionsstation (Dr. SI<ALO- 
SUBOW) geziichteten Soften ,,Caesium I I I "  und 
,,milturum 321". Sie gehSren 6kologiseh zur 
sp~treifen und xerophyten Grnppe yon Weizen 
des ruthenicum-Typus, die aus westsibirischen 
Landweizen hervorgegangen sind. 

Da diese Sorten fiir die Verh~iltnisse der 
Waldsteppe geschaffen worden sind, so sind sie 
relativ sp~t reifend, insbesondere ,,milturum 
32I" und bediirfen daher einer weiteren Hybri-  
disierung. Vermutlich werden die kleinasiati- 
schen Vulgare-Weizen hier wegen ihrer ver- 
h/iltnism/igigen Frtihreife und ihrer Immunit~t 
gegen Fusariose niitzliche Komponenten sein. 

Einen speziellen Fall ffir die Verbreitung des 
Weizens nach Norden bildet sein Vordringen in 
solche Gebiete, wo die Bedingungen fiir seine 
Kultur noeh dutch das Vorkommen leichter 
B6den erschwert werden, so z .B.  im Nord- 
westen der Ukraine und in Weil3rufiland. Hier 
wird fiir die Ztichtung der Sommerweizen die 
Heranziehung der xerophyten Gruppe der 
Weizen ,,mthenicum" besonders niitzlich sein, 
vornehmlich fiir Kreuzungszwecke. Die Weizen 
dieses Typus entwickeln ihr prim/ires Wurzel- 
system augerordentlich schnell und besitzen 
iiberhaupt m~ichtigere Wurzeln als die Weizen 
der hygrophyten Gruppe. Nachfolgende Tabelle, 
in der die Angaben ffir den xerophyten Weizen 
81/4 und den hygrophyten ,,Pr61ude" enthalten 
sind, veranschaulicht dieses sehr deutlich, 

L ~ t n g e n s u m m e  d e r  p r i m ~ t r e n W f i r z e l c h e n  
be i  7 t A g i g e n  P f l a n z e n .  

Tulun 81/4 . . . . . . . . . .  42,0 cm zoo % 
Tulurt 33o/16 (,,Prelude") . . . .  33,1 cm 78,8 % 

Es ist ferner yon auBerordentlichem Interesse, 
Yr. dicoccum ffir leichteste und sandige B6den zu 
prfifen, da diese Art im allgemeinen Formen mit 
ungeheuer schneller und starker Bewurzeiung 
liefert. AuBerdem weist das Vorkommen yon 
Kultur des Tr. dicoccum auf den armen B6den 
des Wolgagebietes, so z. B. in der Tschuwaschen- 
republik, darauf hin, dag diese Art gegeniiber 
anderen Weizen geringere Anspriiche an die 
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Bodenverhttltnisse stellt. Nat/irlich mug man 
:selbst im Falle des Getingens eine Kreuzung yon 
Tr. dicoccum mit nacktk6rnigen Weizen: Tr. 
persicum, Tr. d~fuf],~ oder sogar Tr. vulgare vor- 
nehmen. 

Wir wollen nun znr Frage iibergehen, wie sich 
im Norden der Union die Winterweizen ver- 
breiten und mtissen hierbei bemerken, dab das 
sich heute schwieriger verhtilt als mit den 
Sommerweizen. Erstens bleibt die jetzige 
Grenze des Winterweizens selbst im europ/i- 
ischen Teil der Union, wo die Bedingungen fiir 
.die lJberwinterung dank der mtichtigen Schnee- 
dicke ziemlich gtinstig sind, hinter derjenigen 
.des Sommerweizen weit zurtick. Zweitens aber 
haben wir ftir den Winterweizen keine alten 
wirklichen Landsorten, wie wir das ftir den 
Sommerweizen gesehen haben, ausgenommen 
nur den tiul3ersten westlichen Teil des Lenin- 
grader Gebietes, woes ziemlich gut tiberwinternde 
Sorten von Weizen mit behaarten J~hren 
gibt (Sommerweizen), die offenbar ebensolchen 
Weizenarten in Estland, Lettland, Finnland 
und Schweden nachstehen. Aus diesem Grunde 
war Dr. RUDZINSKY, welcher um 19o 4 an der 
Landwirtschaftlichen Hochschule bei Moskau 
die ersten ziichterischen Arbeiten in RuBland 
begann, gen6tigt, als Ausgangsmaterial Proben 
yon Winterweizen aus S/idruBland zu nehmen. 
Es gelang ihm auf diesem Wege Ifir das Moskauer 
Gebiet eine Reihe sehr geeigneter Sorten zu 
schaffen. 

Es sei bemerkt, dab die Aufgabe der Winter- 
weizenztichtung ftir den Norden der Union eine 
sehr komplizierte ist, denn die entsprechende 
Sorte mul3 in sich nicht nur solche wirtschaft- 
liche und biologische Merkmale vereinigen, wie 
Lagerfestigkeit, Nichtrieseln, Immunit/it gegen 
Pilzkrankheiten und gute Backf/ihigkeit, son- 
dern mug auch gentigende Winterfestigkeit auf- 
weisen, was wiederum einen verwickelten Kom- 
plex yon Merkmalen voraussetzt. 

In den Verhtiltnissen des Nordens der Sowjet- 
union bildet sich die best/indige Sehneedecke 
mitunter  sehr verspMet, oft erst Ende Dezem- 
ber, wtihrend selbst im Leningrader Gebiet die 
Temperaturen im November und Dezember, 
wenn noch keine Schneedecke vorhanden ist, 
bis auf 25~ sinken k6nnen. 

Die zweite Httlfte des Winters ist jedoch sehr 
reich an Niederschltigen, und die Schneedecke 
erreicht in dieser Zone eine grol3e Mtichtigkeit, 
aul3erdem htilt sie sich sehr lange, oft bis zum 
April. 

Schliel31ich bildet auch der l~lberflug an 
Feuchtigkeit im Herbst und im Fr/ihling ein 

Der Ztichter, 7. Jahrg. 

grol3es Hindernis fiir eine gute !Jberwinterung 
des Weizens. 

Daher ist die Frage der Wahl des Ausgangs- 
materials ftir die Ziichtung yon Winterweizen 
yon noch gr6Berer Bedeutung als fiir die Ziich- 
tung yon Sommerweizen, denn es handelt sich 
hier um einen sehr verwickelten Komplex yon 
Forderungen, die an die Sorte gestellt werden 
mtissen. 

In dieser Beziehung hat das Institut fiir 
Pflanzenzucht eine Reihe ntitzlicher Materialien 
erhalten. So wurden im Jahre 1924 in der n6rd- 
lichen Zone der Union rege!m~iBige Arbeiten 
zur Sortenpr/ifung der Selektionssorten des 
Winterweizens begonnen. Dem Sortiment ein- 
verleibt wurden die Sorten der Sowjetunion und 
mit Auswahl die besten Sorten yon Nordamerika, 
Deutschland, Schweden und Finnland. 

Vor allen Dingen hat es sich erwiesen, dab 
alle westeurop~ischen Sorten, darunter auch die 
finnltindischen, nicht gentigend k~ilteresistent 
sind. Sie gaben nur einen sehr geringen Prozent- 
satz yon Pflanzen mit guter Uberwinterung. 

Ferner erwiesen sich zwei 6kologisch abseits 
stehende Weizengruppen der Ukrainischen 
Steppe und der Krim (Kooperatorka, Semka, 
Stepnjatschka), der siidlichen Waldsteppe der 
Ukraina (Ukraina, Sarja, Ssarmatka) als nicht 
gentigend ktilteresistent. Von ihnen tiberwintert 
im Norden noch am besten die Sorte, ,Ukrainka", 
geztichtet auf der Mironowa-Versuchsstation. 

Zur dritten 6kologischen Gruppe der Sowjet- 
weizen geh6ren die aus dem kontinentalen Stid- 
osten mit seinen strengen Wintern und flachen 
Schneedecken stammenden und yon der Sara- 
tower Versuchsstation geziichteten Sorten. Ho- 
stianum 237, Lutescens 329 und andere. Sie 
sind zwar in ihrer Heimat durchaus k/iRe- 
resistent, im Norden aber iiberwintern sie wegen 
der tiefen und sich lange haltenden Schneedecke 
sehr schlecht. 

Die vierte Gruppe bilden schliel31ich die 
Sorten (N. N. 917 u. 1239) der Charkower und 
Iwanower (Sorte ,,Durable") Selektionsstatio- 
nen, die zwar im n6rdlichen Teil der Wald- 
steppe gezfichtet worden sind, dafiir aber im 
Winter unter einer tiefen Schneedecke liegen. 

Fast vom gleichen Typus sind die Winter- 
weizen der Moskauer Selektionsstation: 24 i i  , 
2453, 246o und andere. Aber die Moskauer 
Soften sind doch winterfester als die der Char- 
kower und Iwanower Selektion. 

Alle genannten Sorten sind aus Populationen 
ausgelesen, und daher sind sie noch lange nieht 
ideal. So haben die meisten von ihnen zwar 
gutes Stroh, sind abet nicht immer lagerfest, 
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viele yon ihnen sind nicht genfigend fr/ihreif, 
neigen zur Rieselung und folglich kurz, die ein- 
fache Auslese reiner Linien aus Populationen 
kann keine entscheidenden Resultate ergeben, 
und hier ist eine komptizierte Arbeit mit Hilfe 
von Kreuzung n6tig. 

Von den Pilzkrankheiten ist im europ~ischen 
Teile der Union fiir Winterweizen yon grund- 
legender Bedeutung Puccinia glumarum, ob- 
wohl sie nach unseren Erfahrungen selbst in den 
Jahren ihrer st~irksten Entwicklung keinen be- 
sonders groBen EinfluB auf die Herabsetzung 
der Ernteertr~ige hat. Es seien ferner Brand- 
pilze f/it die gauze Zone, im Fernen Osten aber 
noch Puccinia graminis erwghnt. 

Abb. IO. Winterweizen 2444/2 in Djetskoje Sselo gezfichtet. 

Da die Z/ichtungsarbeiten auf Immunit~t f/ir 
die n6rdlichen Winterweizen in der Union erst 
vor kurzem organisiert worden sind, so k6nnen 
wir noch keine irgendwie wertvollen Angaben 
machen. 

In betreff der Z/ichtung auf Immunit~t gegen 
Gelbrost scheint uns, dab diese Arbeiten mit 
denen ffir die Steigerung der Leistungsfiihigkeit 
und Strohverbesserung kombiniert werden m/is- 
sen, wobei von den westeurop~iischen Squar- 
headformen solche zu w~ihlen sind, die gleich- 
zeitig gegen Puccinia glumarum immun sind, 
z. B. die deutschen Sorten ,,Carstens Dickkopf 
V" und ,,Kraffts Dickkopf". Schwieriger ist es, 
f/ir den Fernen Osten gegen Puccinia graminis 
immune Winterweizen ausfindig zu machen. 

Immun gegen Kornbrand sind yon den 
Winterweizen sowjetrussischer Selektion Steppn- 
jaschka und /erruginum 065, Semka, Sarja. 

Um die ffir die Kreuzung zweckm~iBigsten 
Kombinationen herauszufinden, haben wir bei 
Leningrad in Djetskoje Sselo die Kreuzung der 
hauptsiichlichsten 6kologischen Gruppen yon 
Winterweizen mit Selektionsarten vorgenom- 
men, die im Norden die besten Resultate er- 
geben: Moskau 2411, Durable, D. S. 2458/4 (ge- 
zfichtet in Djetskoje Sselo), Ukrainka und 
einigen anderen. 

Ffir solche zyklische Kreuzungen verwandten 
wir folgende Sorten: die franz6sischen ,,Bon 
Fermier", ,,Rouge d'Alsace, ,,Rouge prolifique 
barbu", die besser als die anderen in Djetskoje 
Selo fiberwinterten, die schwedischen ,,Thule 
II", ,,Sonnenweizen", ,,Grenadier Ir',  ,,Stan- 
dart",  ,,Ritterweizen"; von amerikanischen 
,,Kansas347 und 30" und ,,Squarhead aus 
Pullmann", die Gruppe der kaukasischen ffiih 
reifenden Weizen und eine Reihe anderer Pro- 
ben. Im ganzen sind sie den Jahren 1926--I927 
mehr als 20o Kombinationen gemacht worden. 

Da bei den meisten Kreuzungen eine auger- 
ordentlich komplizierte Spaltung zu erwarten 
war, so w~ihlten wit folgende vereinfachte 
Methode zur Bewertung der Resultate. 

Alle Kreuzungen wurden der Massenauslese 
bis zur F 5 unterworfen, wohin das Material jedes 
Jahr individuell nach Pflanzen durchgesehen 
wurde. Die notorisch untauglichen Formen 
wurden entfernt, die besten aber nach Typen 
vereinigt. Angefangen von F 4 vor allem von 
F~ begannen wir reine Linien anzulegen. Zu 
diesem Zeitpunkt traten sehon mit voller 
Bestimmtheit die praktisch wertvollen Resul- 
tate jeder einzelnen Kombination hervor, und 
auf diese Weise konnte man sie miteinander 
vergleichen. 

Wir k6nnen hier nicht genauer auf Einzel- 
heiten eingehen und behalten uns dies ffir 
sp~iter vor; doch k6nnen wir die haupts~ichlich- 
sten SchluBfolgerungen mitteilen. 

Die besten Kombinationen waren die yon 
Moskau 2411, D S 2458/4, Ukrainka mit schwe- 
dischen Weizen vom Squareheadtypus. Die 
neuen Hybridformen iiberwintern ebenso, in 
manchen Fallen sogar besser als die sowjet- 
russischen Sorten, welche ihre Eltern waren. 
Die G/ite des Strohs ist merklich gestiegen, denn 
es gibt vollstSmdig lagerfeste Formen. Es gelang, 
eine bedeutende Anzahl yon  Linien mit groBem, 
kurzem, rundlichem und ganz glasigem Korn 
auszulesen. Stark zugenommen hat auch die 
Leistungsf~higkeit der _Khre durch Erh6hung 
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der Zahl fruchtbringender Ahrchen bis auf 4--5- 
Es sind nichtrieselnde Formen gefunden worden. 

Die Kreuzung mit den franz6sischen und den 
anderen Gruppen ergab bedeutend schlechtere 
Resultate. 

Selbstredend kann eine n6rdliche Winter- 
weizensorte nicht dutch einmalige Kreuzung ge- 
geschaffen werden, da die hierzu notwendigen 
Merkmale auf verschiedene 5kologische Gruppen 
verteilt sind, die sehroft  neben dem erwtinschten 
wertvollen Merkmale noch eine Reihe yon aus- 
gepr/igt negativen Merkmalen besitzen. So 
finden wir z .B.  im n6rdl ichen Kaukasus im 
Gebiet von Stawropol einen /iuBerst wertvollen 
6kologischen Typus yon schnell reifenden 
Winterweizen. Diese frtih reifenden Formen 
verdanken ihre Entstehung dem frtihen Ein- 
treten der Sommerhitze und dem Vorhanden- 
sein trockener Winde (Souchoweja), welche alle 
sp/~t reifenden Formen schon vor dem Reif- 
werden vertrocknen lassen. 

Alle Weizen des Stawropoler Rayons (Nord- 
kaukasus) tiberwintern aber/iuBerst sehlecht im 
Norden. Ein iihnliches Beispiel bieten die 
h6chst k~ilteresistenten Ztichtungssorten des 
mittleren und unteren Wolgagebietes, die aber 
in den Verh/iltnissen des Nordens mit seiner 
tiefen Schneedecke schlecht iiberwintem. Es 
w/ire indessen ftir die nSrdlichen Sorten yon 
nicht geringem Nutzen, wenn man ihnen auch 
das Merkmal unmittelbarer K$1teresistenz ver- 
leihen kSnnte. 

Ein anderes Beispiel stellen einige Weizen 
Chinas vor, die in den Verh/iltnissen yon 
Djetskoje Selo zugleich mit dem Winterroggen 
in die Ahren zu schiel?en begannen, das ist ftir 
Weizen aul3erordentlich fr/ih. Dieselben Sorten 
dehnen abet die nachfolgende Periode derart 
aus, dab es ihnen bei Leningrad kaum gelingt, 
reif zu werden. Es ist natfirlich yon grol3em 
Wert, bei jeder 6kologischen Gruppe ihre be- 
sonderen Merkmale auszntmtzen und die un- 
erwtinschten auszumerzen. 

Unserer M efnung nach erscheint hier als der 
zweckm~13igste Weg die stufenartige Kom- 
binationszfichtung, bei der die neue Sorte da- 
durch geschaffen wird, dab man die n6tigen 
Sorten miteinander kreuzt, aus solchen Kreu- 
zungen die konstanten Formen mit den ein- 
zelnen erforderlichen Merkmalen ausliest und 
diese Formen wieder untereinander kreuzt, um 
alle erwfinschten Merkmale auf eine Sorte zu 
konzentrieren. 

Da die Verh/iltnisse des Nordens spezifische 
sind, so sind nach VAWLOV die ursprfinglichen 
Kulturgebiete des Weizens, die sogenannten 

Zentren seiner Sortenmannigfaltigkeit und seiner 
Entstehung ftir die Ztichtung n6rdlicher Winter- 
weizen yon verh/iltnism/i/3ig geringem Wert. 
Dies stimmt in gewissem Grade mit der Auf- 
fassung fiberein, dal3 sich an der Peripherie des 
Kulturareals praktisch wertvolle recessive For- 
men abspMten, zu denen auch winterfeste 
Winterweizen zu rechnen sind. Immerhin aber 
mtissen die Hochgebirgsweizen von Afghanistan, 
Armenien und Kleinasien fiir uns ein gewisses 
Interesse bieten, insbesondere aus den Gebieten 
mit strengen Wintern und h/~ufigem Schneefall. 
Ein gewisses Interesse als Material  fiir die 
Kombinationsziichtung mtissen h6chstwahr- 
scheinlich auch die Formen Tr. sffelta dar- 
stellen, die in den gebirgigen Gegenden yon 
Tirol, in Wiirttemberg, in den Ausl/iufern der 
Pyrengen in Spanien kultiviert werden, wo sie 
die Uberwinterung unter tiefer Schneedeeke 
vorzfiglich vertragen. 

Ebenso muB die neue Form Tr. Macha be- 
r/icksichtigt werden, ein Verwandter 1 yon 
Tr. spdta, der yon Dr. DEKAPRILEWITSCH in den 
Bergen des westlichen Georgien gefunden wor- 
den ist. Eine charakteristische Eigentfimlich- 
keit yon Tr. Macha ist seine F~ihigkeit, den 
Anbau auf feuchten Stellen sehr gut zu ver- 
tragen und gleichzeitig dank seiner groBen 
Anspruchslosigkeit auch auf kalkigen B6den zu 
gedeihen. 

Eine besondere Stellung nimmt die Frage ein, 
inwiefern ffir die Z/~chtung n/Srdlicher Winter- 
weizen weitverwandte Kreuzungen benutzt wet- 
den k6nnen. 

Eine Reihe yon Erfolgen im Moskauer Gebiet 
mit Roggen-Weizenhybriden aus der Ztichtung 
yon Dr. M~IsrzR in Saratow spricht dafiir, 
dab diese Kombinierung der Merkmale yon 
Winterroggen und Winterweizen interessante 
Resultate zeitigen kann. Dieser Weg ist aber 
nat/Mich sehr lang. Zu demselben Typus yon 
Kreuzungen ist wegen der Schwierigkeit ihrer 
schnellen praktischen Auswertung auch die er- 
folgreiche von Dr. ZYzI~ durchgefiihrte Kreu- 
zung yon Winterweizen mit Agropyrum glaucum 
und anderen Formen yon Quecke zu rechnen. 

Man daft aber unter keinen Umstgnden auf 
die L6sung des Problems der Sehaffung yon 
winterfesten Weizen auch auf diesem Wege ver- 
zichten. 

Die Hauptarbeit  in Fragen der Ausbreitung 
der Kultur des Weizens nach Norden wird in 
der Sowjetunion yon der in Djetskoje Sselo be- 
findlichen Abteilung fiir Selektion an dem 

Auch 4~--chromosomige Weizen. 
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Unionsinstitut flit Pflanzenzucht unter Heran- 
ziehung einer Reihe entsprechender Versuehs- 
stationen durchgeffihrt. Ein bedeutender Tell 
der Kreuzungen bis zu 7oo Kombinationen 
wurde dort selbst in Djetskoje Ssleo vor- 
genommen. AuSerdem ist aber zur Erleichte- 
rung der Arbeit eine groi3e AnzahI von Kreu- 
zungen - -  gegen 2ooo - -  yon Dr. E. PALMOWA 
auf der speziellen Versuehsstelle im subtropi- 
schen Gebiet yon Aserbaidschan auf der Ver- 
suchsstation im Gandsha bewerkstelligt worden. 

Hier gedeihen sowohl Sommer- als aueh 
Winterformen bet Oktobereinsaat vorziiglich, 
und es ist dadurch die Bewahrung wertvollen 
Materials vor Auswinterung gew~ihrleistet. 

Die erste Generation wird ebenfalls in Gand- 
sha aufgezogen, und ihr Ertrag wird vom In-  
stitut ffir Pflanzenzucht an die verschiedenen 
Versuchsstationen des Nordens versandt, um 
aus der F~ die f/ir jedes Gebiet interessanten 
Formen austesen zu tassen. 

Wir sehen somiL dab die vor der Weizen- 
ziichtung liegende Aufgabe, den Weizen nach 
dem Norden der Sowjetunion auszubreiten, eine 
ziemlich komplizierte ist; aber es hat sieh 
schon tier Weg gezeigt, den wir welter zu be- 
schreiten haben. Es set bemerkt,  dab das 
Problem des Sommerweizens flit den Norden 
schneller und leichter getSst sein wird als das 
des Winterweizens. 

Abb. L Das nermaIe X-Chromo- 
sore in tier Speicheldriisenzelle 
yon Drosophif~ melanogas~er 
tr~gt ein Stiick des IV. Chromo- 
sores auf sehlem linken Ende 
(P3_INTEI~, 1934, S. i82, Abb. I3). 

C h r o m o s o m e n s t r u k t u r  VI.  E i n  A u s s c h n i t t  ~. 

Von B. R. Nebel ,  Geneva N.Y., U. S .A.  

Unter Chromosomenstruktur versteht man 
das morphobgische Bild des Chromosoms, so- 
welt es sich mit  den Hilfsmitteln der Mikroskopie 
erfassen l~/3t. Chromosomenstruktur besch/iftigt 
sich vorwiegend mit  dem inneren Feinbau der 
Chromosomen und wird erg&nzt durch Chromo- 
somenmorphologie, unter welchem Begriff Kon- 
turfragen im Vordergrund stehen - -  und durch 

genetisehe Struktur,  
unter welcher man den 
durch das genetisehe 
Exper iment  ersehlosse- 
nen Feinbau, speziell 
die Reihenfolge und 
den Abstand der Erb-  
einheiten des Chromo- 
soms versteht. Das 
Strukturproblem ist 
zellmechanisch und ge- 
netisch yon zentraler 
Bedeutung. 

Der Feinbau der 
Chromosomen der Speicheldrfisenzellen yon 
Drosophila fand k/irzlich durch die Entdeckung 
PalNTeK~ und deren Besprechung durch BRID- 
OES Eingang in die amerikanische Tagespresse. 
Es gelang PAINTER die Konstanz struktu- 
teller Eigenheiten dieser Riesenchromosomen 
festzustellen. Da sich diese Chromosomen, wie 
HEITZ und BAUER gezeigt hatten,  in enger 

1 E i n  R e f e r a t  f i b e r  d a s  G e s a m t g e b i e t  i s t  v o n  
O E H L K E R S  a n g e k i i n d i g t ;  h i e r  h a n d e l t  e s  s i c h  u m  
einen Teilausschnitt. Mit Zustimmung des Direk- 
tors U .P .  HEDRICK als Institutsarbeit Nr. 52 
tier Agricultural Experiment Station angenommen 
lO/22/34 . 

synaptischer Vereinigung homologer Elemente 
befinden, konnte PAINTER Inversionen und 
Translokationen durch die flit diese charak- 
teristisehen Sehleifen- und Gabelbildungen nach- 
weisen (siehe Abb. I). BRWGZS 
erkl/irte die Riesenhaftigkeit 
der , ,Spei"chromosomen %l- 
gendermagen: Diese sollen als 
,,Kabel" aufgefal3t werden und 
aus mehreren (wohl ether Po- 
tenz yon 2) Genffiden, weiche 
einander parallel taufen, be- 
stehen. Wo ein Genfaden eine 
Unregelm~il3igkeit zeigt, haben 
alle F~tden die gleiche Unregel- 
mgBigkeit, und es entsteht ein 
Band oder eine Scheibe flit 
das Auge des Mikroskopikers. 

KOLTZOFF hat: seine Vor- 
stellung yon der Feinstruktur 
der ,,Spei"chromosomen in 
der beistehenden Abbildung Abb. 2. Strukt, tr  der 

in Abb. I yon PAINTEg 
veranschaulieht (siehe Abb. 2). gezeichneten Ch . . . . .  
]k~OLTZOFFs Terminus Oeno- somen nach der Vor- 

stellung KOLTZOFI~s 
nema oder Genfaden als ein (KosTzoF~'I934, S. 313). 
Tell des Chromonema ist gfiick- 
lich, well er eflaubt zwischen einem sichtbaren 
Chromosomenfaden (Chromonema) und dem der 
Aufl6sung des Mikroskopes entrfickten Genfaden 
zu unterscheiden. 

Wie stimmen nun diese neuesten Befunde und 
Vorschl~ge zu den an anderen Objekten ge- 
wonnenen Ergebnissen? 

Chromonemen sind in der Cytologie dem We- 
sen nach seit BARANETZKY ein Begriff. Dutch 
die neueren Arbeiten. yon B~L~R, GRkGOIRE, 


