
1 4 g  )]IAYR : Der Z~chter 

WALDs Klassikern der exakten Naturwissen- 
schaff beantragt hatte, die jedoch - - in fo lge  von 
seitens SOLMS-LAUBACH ge~iuBerter B e d e i l k e n -  
erst dann (19Ol) erfolgte, als ich nochmals 
energisch darauf hinwies, dab unterdessen der 
Abdruck derselben in der , ,Flora" (19oo !) durch 
GOEBEL veranlaBt, erfolgte. - -  Es war aber fiir 
den ,,~ungen" TSCltERMAK nicht leicht, mit sei- 
nero Fundanteil  und seiner praktisch-ziichteri- 
schen Verwertung des Mendelismus durchzu- 
dringen, da in den damals filhrenden Lehr- 
bilchern nur die Namen yon DE VRIES und 
CORRENS Erw~ihnuilg fanden - -  doch wurde 
dieses Versehen in den n~chsten Auflagen 
richtiggestellt. Auch wurde in diesen noch die 
Meinung vertreten, wie sie seinerzeit bereits der 
GieBener Botaniker H. HOFFMANN (1869) ge- 
/iuBert, der, wie wir durch ROBERTS wissen, die 
MENDEL sche Abhandlung kann te - - ,  dab Rassen- 
bastarde eiilfach die Neigung haben, in die 
beiden Elternformen zurilckzuschlagen - -  ein 
Anschein, der tats~ichlich jedoch nur solange 
besteht, als nur ein einziger Differenzpuilkt be- 
rilcksichtigt wird. 

Eine ~ihnliche gleichzeitige und selbst~ndigeEnt- 
deckung vollzog sich sp~iter beziiglich des Auf- 

tretens mendelnder Neuheiten bzw. der Krypto-  
merie (Besitz reaktionsf/ihiger, jedoch bei IIl- 
zucht wirkungslos bleibender Erbeinheiten), in- 
dem meine bezilglichen Mitteilungen 1 mit jenen 
yon CORRENS, CU~NOT und BATESON zeitlich 
zusammenfielen. Bei der raschen Ausbreitung 
des Mendelismus und der wachsenden Zahl yon 
Bearbeitern genetischer Probleme ist es sehr 
wohl verstgndlich, dab ich auch auf den weiteren 
Arbeitsgebieten, speziell bei dem Aufbau der 
Lehre yon der Chromosomenadditioil bei Art- 
kreuzungen, welche die nicht welter filhrende 
~iltere Vorstellung eiilfacher Ausl6sung yon Poly- 
ploidie zu ilberwinden hatte und die intermedi~ir- 
konstante Vererbungsweise aufklgrte, aber auch 
bei dem Nachweise yon F~illen hybridogeiler 
Parthenogenesis bald Weggenossen land. Mit 
neidloser Freude, aber auch unter der Forderung 
historischer Gerechtigkeit darf jeder treue 
Schiller MENDELs gelegentlich Rilckschau halten 
auf dem zurilckgelegten, milhevollen Weg. 
Consumitur singulus, augebitur sciential 

1 Bet. fiber die Naturforscher-Versammlung 
in Meran 19o2; ]~.TscttERMAK-SEYSENtgGG: Die 
Theorie der Kryptomerie und des Kryptohybridis- 
mus. I3eih. zum t3ot. Zbl. I9o3, i. 

(Aus der Bundesanstalt ffir Pflanzenbau und Samenprfifung, Wien.) 

Die 6sterreichischen Weizen- und Roggen-Zuchtsorten. 
Von tgrwin rVlayr. 

Die klimatischen Grenzen, welche die 6ster- 
reichischen Alpeilliinder durchlaufen, die Gren- 
zen zwischen dem pannonischen und dem balti- 
schen, zwischen ttochalpen- und Tieflandgebiet, 
zwischen Zonen mit kontinentalem Klima und 
solchem mit ozeanischem oder mit mediterranem 
EinfluB bedingen eine besonders sorgf~iltige Be- 
handlung der Sortenfrage bei allen IZultur- 
pflanzen. Diese klimatischen und pflanzen- 
geographischen Unterschiede sind so tiefgreifend, 
dab sie auch verschiedene laildwirtschaftliche 
Betriebsweisen bedingen. Die Sortenfrage uild 
besonders die Frage der Pflanzenzilchtung wird 
demnach nicht nur yon sorteilgeographischen, 
sondern auch von wirtschaftsgeographischen 
Verh~iltnissen beeiilfluBt. 

Die gr6Bte Zahl der Getreidezuchtst~tten liegt 
im pailnoilischen Floreilgebiete, denn dies ist 
auch die Zone des intensiven Getreide- und 
Zuckerrilbenbaues; hier ist auch der GroBgrund- 
besitz stark vertreten. Einige Zuchtstellen sind 
aueh im Getreidebaugebiet des Alpenvorlandes 

gelegen, w~hrend wir Ilur ganz wenig Zucht- 
betriebe im eigentlichen Alpengebiete haben. 
Dies soll keineswegs bedeuten, daft filr die Ge- 
treideztichtung in den Alpent~lern kein T~itig- 
keitsgebiet vorhanden w~re. Bedingt wurden 
diese Verh~iltnisse durch die Tatsache, dab eine 
geordnete Z/ichterarbeit leichter ein GroBbetrieb 
als eine Mittel- oder gar Xleinbauernwirtschaft 
leisten kann, und dab im Gegensatz zum Flach- 
land die in Gebirgslagen gezilchteten Sorten ein 
beschr~nkteres Anbau- und Absatzgebiet haben, 
da der Saatgutbedarf gering ist und in den ein- 
zelnen H6henzonen die getreide6kologischen 
Verh~iltnissen sehr verschieden sind (5). 

Doch die ungeheure Bedeutung, die gerade im 
Getreidegreilzgebiet der Hochalpeiltiiler die yon 
den Bauern noch gepflegteil primitiven Land- 
rassen filr die Zilchtung haben - -  ich habe schon 
a. a .O.  mehrmals ausfilhrlich darauf hin- 
gewiesen (6, 7, 8) --- geben der Getreideziiehtung 
eine besondere Aufgabe. Einmal gilt es, die 
Ertragsf~higkeit des Getreides durch einfacheVer- 
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edlungsanslesezfichtung in jenen Lagen, in denen 
der Bauer das Getreide ausschliel31ich zur Selbst- 
versorgung baut, zu verbessern, um so die be- 
vSlkerungspolitisch so wichtige Erhaltung des 
Bergbauerntums yon den Zuf/illen der Wirt- 
schaftskonjunktur unabh~ingig zu machen. An 
solchen Versuchen hat es nicht gefehlt. 

Eine weitere M6glichkeit ist die Verwendung 
der in den primitiven, urtfimlichen Landsorten 
noch liegenden Erbeigenschaften zur Blutauf- 
frischung und Zuchtrichtungs/inderung schon 
bestehender Hochzuchten anderer Gegenden im 
Wege der Kreuzungszfichtung. Ffir beide Auf- 
gaben steht der Pflanzenziichtung noch ein 
reiches Bet~itigungsfeld often. 

Anders verh~ilt es sich in Bezug auf die Zahl 
der Zuchtsorten im intensiven Getreideban- 
gebiet des Flachlandes. Hier gibt es eine Reihe 
von Zfichtungen, die fiir ein und dasselbe Anban- 
gebiet geeignet sind, und es war notwendig, auf 
eine Verringerung der Sortenzahl hinzuarbeiten. 
Allerdings muB bei der schon geschilderten Viel- 
gestaltigkeit der Klimalagen auch der Frage der 
Akklimatisationsziichtung besondere Beachtung 
geschenkt werden. Vielfach sind, vor allem beim 
Roggen, yon ein und demselben Ausgangs- 
material ausgehend in verschiedenen Klima- 
zonen Ziichtungen vorgenommen worden und 
es ist zu untersuchen, wie weir diese morpho- 
logisch kaum unterscheidbaren Sorten sich 
physiologisch verschieden verhalten. 

Zur Aufstellung einer Sortenkunde und zur 
Benrteilung der Eintragwfirdigkeit einer Sorte 
im Zuchtbuche des Bundesministeriums fiir 
Land- und Forstwirtschaft dienen nach dem 
Bundesgesetz fiber die Bezeichnung yon Saatgut 
hochgezfichteter landwirtschaftlicher Kultur- 
pflanzen (B. G. B1. Nr. 26o vom 28. August 
I934) die yon der Bundesanstalt ffir Pfianzenban 
und Samenprfifung in Wien durchgeffihrten 
wissenschaftlichen Kontrollversuche. 

Diese Versuche (Register- bzw. K&ungs- 
versuche, 3) zerfallen in den Erkennungsversueh 
zur Priifung der Sortenechtheit und den Wer- 
tungsversuch zur Leistungspriifung. Der Er- 
kennungsversuch wird nach /ihnlichen Grund- 
s/itzen wie bei den Registerstellen des Deut- 
schen Reiches durchgeftihrt, und zwar an drei 
Stellen: im Versuchsgarten der Bundesanstalt 
ffir Pflanzenban und Samenprfifung in Wien 
(Prater), ferner auf den Versuchsfeldern in 
Tulln (beide im pannonischen Gebiet) und in 
Wieselburg a. d. Erlauf bzw. dem nahe gelegenen 
Grabenegg im Voralpengebiet. 

Der Wertungsversuch erstreckt sich auf die 
Ertragsleistungsprfifung im Feldversuch in den 

wichtigsten Klimazonen, die laboratoriums- 
m~il3ige Giitebestimmung des Ernteproduktes 
und die Widerstandsfiihigkeit bzw. Anf~itligkeit 
gegenfiber Pflanzenkrankheiten im k/instlichen 
Infektionsversuch. Die Ieldm~igige Ertrags- 
prtifung wird teils auf Versuchsfeldern der 
Bundesanstalt fiir Pflanzenbau und Samen- 
prtifung, teils auf Betrieben landwirtschaftlicher 
Lehranstalten an verschiedenen Stellen des pan- 
nonischen Gebietes, des Voralpenlandes und' im 
Alpengebiete vorgenommen. Die phytopatho- 
logischen Versuche werden yon der Bundes- 
anstalt ffir Pflanzenschutz in Wien auf ihren 
Versuchsanlagen in Wien und Petzenkirchen 
a. d. Erlauf durchgeffihrt. Da alle diese Wer- 
tungsversuche erst seit zwei Jahren lanfen, 
k6nnen darfiber noch keine abschlieBenden Er- 
gebnisse mitgeteilt werden. Die Erkennungs- 
versuche werden zum Teil schon viel l~nger ge- 
fiihrt, so dab die botanische Sortenbeschreibung 
schon festgelegt werden kann. 

Beim Weizen sind fiir die Aufarbeitung die 
Methoden yon Voss (II) zugrunde gelegt worden. 
Es erfibrigt sich daher, zu jeder der in der Tabelle 
angefiihrten Sorteneigenschaft n~ihere Erl~iute- 
rungen hinzuzuffigen. 

Grunds~itzliela gehen wir yon der Anschanung 
aus, dab nur das Vorhandensein oder Fehlen 
einer Eigenschaft als sortentypisch anerkannt 
werden kann. Quantitative Unterschiede wer- 
den im allgemeinen nicht beriicksichtigt. Eine 
Dreiteilung in der Beurteilung einer Eigenschaft 
ergibt sich also nur dort, wo eben ein Organ drei 
verschiedene einander aussehlieBende Formen 
aufweisen kann, wie z. 13. die Schulter der Hiill- 
spelze, die gerade, schr/ig oder gehoben sein kann. 

Auch die Klassifizierung der ]fhrenspindel- 
behaarung in ,,stark belaaart", ,,mittel behaart" 
und ,,katll" ergibt sich nicht aus einer quantita- 
riven Bewertung. Als ,,stark behaart" wird eine 
Spindel bezeichnet, wenn sich unter der Ahrchen- 
ansatzstelle ein kr~iftiger, sich am Riicken hinab- 
ziehender Haarbusch finder, als ,,mittel be- 
haart",  wenn die etwas schw/ichere Behaarung 
nur zwischen den Wiilsten der ~hrchenans~itze 
vorhanden ist. 

Nur bei der Schofizeit und der Halml~nge 
ist die Beurteilungsskala auch quantitativ ab- 
gestuft in ,,sehr friih" und ,,Irfih", ,,sehr sp~t" 
und ,,sp~t" schossend sowie in lang-, mittellang- 
und kurzhalmig. 

Abweichend ist nnsere Methode zur Be- 
urteilung der Hiillspelzen/orm. Wir beurteilen 
nicht die Hfillspelze ans dem h6her inserierten 
~hrchen der siebenten Nhrenstufe, sondern s~mt- 
liche Hfillspelzen yon mehreren (mindestens drei) 



Tabel le  i .  U b e r s i c h t  f i b e r  

Zncht- 
bueh- 
Nr. 

Sortermame 

I9 

I8 

2 

14 

15 

16 

32 

52 

39 

4 ~ 

27 

42 

46 

22 

23 

50 

33 

I7 

30 

53 

64 

57 

a) W i n t e r w e i z e n  

Tschermaks weiger 
begr. Marchfelder 

Tschermaks brauner 
begr. Marchfelder 

Probstdorfer Kolben 

G. & W. L6w, Angern 
(N.-0.) 

Kadolzer Nr. 3 

Angerer friiher begr. 

i 
i Loosdorfer begrannter 

Austro Bankut  
Grannen 

Anstro Bankut  
Grannen mittelfriih 

Pammers  Hohenauer 
Kolben 

Marienhofer Bar t  

Manker Kolben 

Plantahofer 

Ritzlhofer 

Mauerner Diekkopf 

b) S o m m e r w e i z e n  

Angemer  

Tschermaks Znaimer 
• Tucson 

Probstdorfer 
Manitoba 

Hohnauer frfih 

Staatzer  Bar t  

Wiese!burger Kolben 

Zuehtstelle 

Ackerbaugesellschaft 
m. b. H., Probstdorf 

(N.-0.) 

Bonfermier • bl~ 
gros blen, Typus  einer 
vor 30 Jahren  einge- 
fiihrten franz6s. Sorte 

Slowakischer Land- 
weizeu 

Alfons Piat t ische 
Gutsverwaltung,Loos - 
dorf, Bez.Mistelbaeh 

(N.-O.) 

Diplomlandwir t Hans 
Lukaes, Hohenau 

@,%-0.) 

Hohenauer Zncker- 
fabr~k der Brfider 

Strakoseh, .Hohenau 
(N.-O.) 

0ska r  0ser,  Gut  Ma- 
rienhof bei St. P6lten 

(N.-O.) 

Stifts6konomie Melk 
in Melk a. d. Donau 

Fri tz FKickiger, Guts- 
pachtung Kunagrfin, 
Post Pruggern a. d. 
Enns (Steiermark) 

Landes-Aekerbau- n. 
Obstbausehuie Ritzl- 

her (0 . -0 . )  

Versorgungsheim No- 
fels der Stadtgem. 

Feldkireh (Vorarlbg.) 

G. & W. L6w, Angern 
(N.-O.) 

Ackerbangesellschaft 
m. b. H., Probstdorf 

(N.-O.) 

J~ 

Diplomlandwirt  Hans  
Lukaes,  Hohenau 

(N.-O.) 

A.-G. ffir landwirt- 
sehaftliehe Betrlebe, 

S taa tz  (N.-0.) 

Bundesversuehswir t - 
sehaft  Wieselburg 
a. d. Erlauf (N.-0.) 

AusgangsmateriaI 

Dioszeger aus der 
Gegend yon Lunden- 

burg 

B6hm. WeehseI • 
amefik. Carmen Nr. 55 

(Sirban X Piatt i)  
• Hainischweizen 

Begrannte Linien aus 
TheiBweizen x 

Marquis 

Begrannte Linien aus 
Marquis x TheiB- 

weizen 

Winterweizen nnga- 
fischer Herkunf t  

Banater 

Landsorte aus der 
Gegend von Mank 

(N.-0.) 

Sehwdzer  Land- 
weizen 

Alpine Gebirgsh 
und Alpenvolla 

Sippachzeller Land- 
weizen 

Strnbes Kreuzung 56 

Fruhwir ths  Novinka  
(aus RuBland) 

Mfihrischer X kana- 
discher Weizen 

Manitoba kanadiseher 
Herkunf t  

Garnetweizen 

Landsorte aus der 
Znaimer Gegend 

N.-6. Landsorte 

Hauptanbaugebiet  

Pannonisches G~ 
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Pannonisches G( 
. Maisbaugebiet 

Alpenvorlan 

Pannonisches G~ 

PannonJsehes Ge 
n. Weizenbange 
des Alpenvorlan 

Pannonisches G~ 

N.-O. Alpenvorl 

sehmai 

O.-6.Weizeubang, 
und Alpenvorla 

Vorarlberg u. grin 
Lagen der Tire 

Hanptt~iler 

Pannonisches Ge 

Alpenvorland 
Gebirgslagen 

Pflanze w~ihrend der 
Keimpflanze _ _  Entwiek 

Wuchs Blatt- Blatt- Blatt*/  Blatt- 
I scheide / stellung I " j  farbe*) 

.i 

~ g  

stark 
blau 

bereift 

hell 

hell 
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weiteren 
lung 

Sehossen 

spit 

spit 

sp~t 

spXt 

:spit 

spit 

sehr frah 

spit 

frfih 

st 5.t 

fi lh 

sehr spit 

sehi spit 

sehr spit 

sehr spit 

spit 

sehr frfih 

frfih 

frfih 

sehr frfih 

friih 

sp~t 

reile 
Pflanze 

HaIm- Begran- 
l~nge nung 

Spindel- 
Dichte Farbe behaarung 

mittel 
behaart 

stark 
behaart 

kahl 

stark 
behaart 

stark 
behaart 

mittel 
behaart 

Ahre Kom 

Spindel-Trichome Form 

farblos breit bauchig 

farblos breit bauehig 

farbIos breit bauchig 

Hfillspelze Phenol- Kehnung [ 
l Schulter I Zahn f/irbung n. Phenol Form 

Iang, breit 

lang, breit 

Iang, breit 

farblos I breit bauchig 

farblos ] breit bauchig 

farblos breit bauchig 

farblos breit bauehig 

farblos sehmal gefaltet 

Iang, breit 

iang, breit 

Iang, breit 

lang, breJt 

tang, breit 

Iarb]os I breit bauchig tang, breit 

farblos breit bauchig 

farblos breit bauchig 

kurz, breit 

kurz, breit 

mit totem Inhalt schmal gefaltet 

farblos schmal bauchi~ 

lang, 
sehmal 

n~, breit 

farbios I breit bauchig Iang, breit 

mit totem Inhalt schmal bauchig 

farblos breit bauchig 

farblos breit bauchig 

farblos breit bauehig 

farblos breit bauchig 

farblos sehmal bauehil 

mit rotem Inhalt sehma! bauchil 

farblos breit bauchig 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

teilweise 

lang, breit 

kurz, breit 

lang, breit 

lang, 
schmaI 

kurz, breit 

kurz, breit 

kurz, breit 

kurz, breit 
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Tabelle 2. ( 3 b e r s i c h t  f i b e r  d i e  

Zucht- 
buch- 

N r .  

5 

7 

51 

61 

54 

60 

26 

4 I 

47 

59 

55 

31 

24 

48 

44 

Sortenname 

W i n t e r r o g g e n  

Tschermaks veredelter  
Marchfelder 

Tschermaks neuer ver- 
besserter Marchfelder 

Loosdorfer Reform 

Steinfelder 

Tyrnauer  

Reuhofer Frt ih 

Pammers  Hohenauer  

Pammers  Marienhofer 

Melker 

Lasseer 

Wienerwald 

Kefermarkter  

Ritzlhofer 

Otterbacher  

Schl~gler 

Edelhofer 

Zuchtstelle 

Ackerbaugesellschaft  m. b. H., 
Probstdorf,  N.-0.  

A.-G. Itir landwirtschaft l iche Betriebe, 
Staatz,  N.-0.  

Alfons Piat t ische Gutsverwaltung, 
Loosdorf, Bez. Mistelbach, N,-0.  

Wir tschaf tsverwal tung Fohlenhof der There- 
sianischen Mili t~rakademie 
in Wiener-Neustadt ,  N.-0.  

N.-5. Landw. Landes-Lehranstal t ,  
Obers~ebenbrunn 

N.-6. Landessaat  zuchtwirtschaft,  
Reuhof, Post  Pillichsdorf 

Hohenauer  Zuckerfabrik 
der Brfider Strakosch, Hohenau N.-O. 

Oscar Oser, Gut A~[arienhof bei St. P61ten, 
N.-0.  

Stifts6konomie Melk in Melk a. d. Donau 

Josef Moring, SchSnfeld-Lassee, N.-O. 

Bundesversuchswirtschaft ,  
Wieselburg a. d. Erlauf, N.-O. 

Gablenz-Thfirheimsche Gutsv.e.rwaltung 
Schlog Weinberg, O.-O. 

Landes-Ackerbau-  und Obstbauschule 
Ritzlhof, 0 . -0 .  

O.-0. Landes-Virinterschule ffir Landwir t -  
schaft, Otterbach,  Post  SchS, rding, 0 . -0 .  

Stiff Schl~gel, Post  Aigen, O.-0. 

N.-6. Landw. Landes-Lehranstal t ,  
Edelhof bei Zwettl  

Ausgangs- 
material 

Marchfelder Landsor te  

Petkuser  • Prof.Heinrich 

Spontane Kreuzung aus 
Lochows Petkuser  • 

Landsorte  

Landsor te  aus Ungarn 

Landsorte  aus der Geg.e.nd 
yon Hainburg N.-O. 

Tyrnauer  • Melker 

Melker 

Melker S tamm 23 

Landsor te  aus Wolfs- 
bach, O.-0. 

Melker 

Landsor te  au.s. Stollberg, 
N.-O. 

Melker 

0.-6.  Landsor te  

Landsorte  aus A.igen- 
Schl~gl, O.-O. 

Akkl imat is ier ter  
Champagner 

Ahren.  Es  e rg ib t  sich n~imlich, dab  die typ i sche  
Spelzenform,  die im a l lgemeinen im mi t t l e r en  
A h r e n d r i t t e l  vo rhanden  ist ,  nach  d e r , , E i n d r i t t e l -  
zahlenregel  der  Wesens fo rm"  (2) unschwer  zu 
erkennen ist,  da  die i ibr igen Zweid r i t t e l  der  
Spelzen die verschiedenen einzelnen V a r i a n t e n  
dars te l len  und  daher  infolge ihrer  Ungle ichhe i t  
das  Gesamtb i l d  n ich t  beeinflussen k6nnen.  

Besondere  Bedeu tung  messen wir  auch  der  
F~rbung der  A'hren@indel-Trichome bei, da  sie 

nach  unserer  E r f ah rung  m i t  der  F~irbung der  
Spelzen n ich t  immer  i ibere ins t immt .  Die Tr i -  
chome, und zwar  sowohl die des Spindelr t ickens,  
wie die der  Spindelr / inder  erscheinen rSt l ich-  
b raun  oder  weiB, je nachdem,  ob sie mi t  Zel lsaf t  
erffillt  s ind oder  nicht .  Es is t  diese E igenschaf t  
m i t  schwacher  VergrSBerung e rkennba r  u n d  
kann  durch  Behand lung  des mikroskopische l l  
P r~para te s  m i t  einer  2 5 % i g e n  Kal i l auge  seh r  
deu t l ich  gemach t  werden.  
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Haupt- 
anbaugebiet Typus 

Phenol- 
f~rbung 

des 
Kornes 

Pannonisches Gebiet 

~ 7  

N.-6. Alpenvorland 

Alpenvorland und gtin- 
stige alpine Tallagen 

Pannonisches Gebiet 

! Alpenvorland und alpine 
Tallagen 

O.-6. Alpenvorland 

0.-5. Weizenbaugebiet 
und Alpenvorland 

Alpine Gebirgslagen, A1- 
penvorland, Mtihlviertel 

Waldviertel und alpine 
Gebirgslagen 

Ein Typus, der ~uBerlich zwischen V und T steht, 
dem V-Typ durch die lange lockere ~hre und 
offene Kornlage, dem T-Typ durch die schwache 

Vierkantigkeit gleichend 

Sondertypus; lange, feste, sehr schlanke, vier- 
kantige, etwas breitgedrfickte Nhre mit schwach 
oftener bis geschlossener Kornlage, zarte, schlanke, 
anliegen de Spelzen ; liegender Wuchs, breites Blatt, 

Korn blaugrtin 

T-Typus mit oftener Kornlage und lockerer Ahre 

T-Typus 

J~ 

V-Typus, feinspelziger wie der Melker, 
nXhert sich dem T-Typus 

V-Typus 

V-Typus mit schlanker, walzenf6rmiger, langer 
und lockerer ~hre 

V-Typus mit dichter, vielstufiger schlanker Nhre 

A-Typus, im Korn jedoch dem V-Typus 
gleichend 

A-Typus, lange, regelm~13ig gebaute J~hre 
mit geschlossener Kornlage 

A-Typus mit oftener Kornlage, dadurch dem 
Melker (V-Typus) ~hnlich 

wenige 

wenige 

keine 

viel 

viel 

viel 

vie1 

wenige 

wenige 

wenige 

wenige 

vie1 

wenige 

wenige 

wenige 

wenige 

c 
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Keimung 
nach Phenol- 
behandlung 

tei!we'se 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

keine 

teilweise- 

keine 

keine 

keine ~ 

keine- 

keine- 

keine 

keine 

Einige bei Voss beschriebene Eigenschaften 
sind bier nicht angeffihrt, da sie bei allen Sorten 
gleich sind: J~hrchenanomalien sind nirgends 
vorhanden, in der Form des Htillspelzenzahnes 
sind keine deutlichen Unterschiede in unserem 
Sortimente, Antherenfarbe ist bei allen Soften 
gelblichweil3, Kornfarbe bei allen Sorten rot. 
S/imtliche im Zuchtbuche eingetragenen Sorten 
geh6ren der Gruppe Triticum vulgate an.  

Ganz eigene Wege mul3ten wir bei der Sorten- 

kunde des Roggens gehen. Die stark voneinander- 
abweichenden Klimazonen liegen verschiedene 
Roggentypen entstehen, die einwandfrei unter- 
scheidbar sin& Schon vor drei Dezennien h a t  
PALMER unter den Landroggen mehrere Typen 
erkannt und seither wiederholt beschrieben (9, Io).  
Es sind dies der A-Typus mit  dichtem Ahrenbau,  
von unten breit aufbauend mit gr6Bter Brei te  
im ersten Drittel  der Ahre, weiter oben sich ver- 
jiingend mit  rechteckigem Querschnitt. Ferner- 
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der B-Typus mit  lockerem Ahrenbau, gleich- 
m/iBig dicker und breiter Form der ~hre,  nach 
oben sich nur wenig verjfingend, demnach mit  
quadratischem Querschnitt. Innerhalb dieser 
beiden Typen unterscheidet PAMMER noch zwi- 
schen Formen mit  geschlossener und solchen mit  
oftener Kornlage, die er als Ao bzw. Ag und Bo 
bzw. Bg bezeichnet. 

Gestfitzt auf die langj~ihrigen Untersuchungen 
und Erfahrungen PAMMERs sowie auf meine 
eigenen Forschungen an den alpinen Roggen- 
Landsorten und die nun durchgeffihrten Er- 
kennungsversuche der Zuchtsorten ist die Auf- 
stellung yon drei einwandfrei unterscheidbaren 
Typen m6glich : 

I. Der Trockengebietstypus (T-Typus) : Dichte, 
schlanke, schwach vierkantige, regelm~iBige 
24hre mit  schwach oftener Kornlage, Korn mittel- 
schlank, lang, griin bis gelbbraun; Wuchs hoch, 
Blat t  schmal; frfihschossend. Standard: Tyr- 
nauer Roggen. 

2. Der voralpine Typus (V-Typus) : La.n. ge, vier- 
kantige, im Querschnitt quadratische Ahre mit  
oftener Kornlage; Korn bauchig, kurz, grfin bis 
grfinbraun, Wuchs hoch, Blat t  breit  his sehr 
breit; mittelfrfih schossend. Standard: Melker 
Roggen. 

3. Der alpine Typus (A-Typus): Kurze bis 
lange, tockere, walzenf6rmige fl~hre mit  schwach 
oftener bis geschlossener Kornlage, oft grannen- 
abwerfend, oft grobspelzig; Korn schlank, kurz, 
grfin bis grfinbraun, Wuchs niedrig, Blat t  sehr 
schmal; sp~tschossend. Standard : Schl~gler 
Roggen. 

Einige Roggenzuchten, besonders solche, die 

nicht aus bodenst~indigem Landsortenmaterial  
hervorgegangen sind, nehmen eine Mittelstellung 
zwischen diesen Typen ein, oder zeigen einen 
ganz eigenen Typus, wie z .B.  der Loosdorfer 
Reform-Roggen. 

In den vorstehenden Tabellen wird nun eine 
sortenkundliehe fJbersicht sowohl fiber die 
Weizen- wie auch die Roggen-Zuchtsorten ge- 
geben. 
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Neue Ergebnisse nach Bastardierung zwischen Weizen und Roggen. 
Von A. Buchinger.  

Io 

Nach kurzer Besprechung der bisher vor- 
liegenden Ergebnisse fiber erfolgreiche Bastar-  
dierungsversuche zwischen Weizen und Roggen 
(in beiden Richtungen) soil ein anderer dies- 
heziiglicher, jedoch ganz neuartiger Fall erst- 
malig beschrieben werden. 

Bei den bereits bekannten F~illen, die mehr- 
fach und gut studiert, daher Iest fundiert sind, 
handelt es sich um klare Bastarde (II), um eine 
Bastardierungswirkung m i t deutlich erkennbarem 
Bastardcharakter. Dieser wird n~imlich als Folge 
einer vorausgegangenen Bastardierung zwischen 
den genannten Gattungen durch gleichzeitiges, 

sichtbares Auftreten und ermittelbares Vor- 
handensein beidelterlicher Merkmale und Eigen- 
schaften an einem und demselben Individuum 
sowie durch Beobachtung und Untersuchung 
der unmittelbar einander folgenden Generatio- 
nen - -  und zwar von Anbeginn - -  eindeutig 
offenbar. 

Demgegenfiber erweist sich das zum eigent- 
lichen Gegenstand dieser Abhandlung werdende 
Material als unklare Bastarde (III) ,  als eine 
Bastardierungswirkung ohne deutlich erkenn- 
baren Bastardcharakter. Es resultiert n~mlich - -  
bei sonst gleicher Vorgangsweise wie oben - -  
ein anderes Verhalten, indem sich weder in der 


