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land wird die Ervilie nur gelegentlich ange- 
baut  im Mittelrhein-, Nahe-, Glan- und Mosel- 
tal (16). 

In allen Teilen Anatoliens wird Vicia Ervilia, 
bier ,,Bur~ak" genannt, in betr~chtlichem Um- 
fange als Grtinfutterpflanze angebaut. ZHU- 
KOVSKY (15) gibt als Proteingehalt einer anato- 
lischen Variet~t (var. atropunctata) den Wert  
von 27,26% an. In ~ihnlicher Weise wie in 
Anatolien finder auch der Anban der Ervilie 
in Syrien, Pal~stina und Transjordanien statt .  
Alle diese L~inder besitzen ausgedehnte Trocken- 
gebiete, in denen eine umfangreichere Futter-  
erzeugung sehr in Frage gestellt ist. Die Ervilie 
ist infolge ihrer Dtirreresistenz gerade fiir diese 
L~indereien besonders geeignet. 

In Afghanistan wird Vicia Ervilia haupts~ch- 
lich in den h6her gelegenen Gebieten angebaut. 
Vor allem in Badachschan finden sich umfang- 
reichere Kulturen dieser Pflanze (13) sowie in 
den Bergl~indern von Hazara,  Ghazni und den 
mittleren Gebirgsregionen des Landes. Hier 
kommt  Vicia Ervilia noch in H6hen von 2600 m 
und sogar 3o00 m vor. 

W~hrend in den meisten L~ndern die Knltur-  
linse, Lens esculenta MOENCH. im Anbau die 
Kultur  der Ervilie und der Erve bei weitem 
iiberragt, steht in Spanien der Anbau der ein- 
bltitigen Erve, Vicia monanthos und der Ervilie, 
Vicia Ervilia im Vordergrunde. Insbesondere 
spielt in Spanien Vicia monanthos als Fut ter-  
pflanze eine wichtige Rolle (3). Auch in Por- 
tugal ist Vicia monanthos als Futterpflanze sehr 
verbreitet.  Die wichtigsten Anbaugebiete der 
Erve liegen in Spanien in den zentralen Pro- 
vinzen, besonders in Salamanca, Avila und 
Toledo, ferner in den Provinzen Valladolid, 
Segovia nnd Madrid. Von untergeordneter Be- 
deutung ist die Kultur  der V. monanthos in den 
Provinzen Burgos, Gnadalajara, Ciudad Real 
und Caceres. Ira  0sten der Iberischen Halbinsel 
wird die Erve in geringem Umfange in den Pro- 

vinzen Alicante, Castellon und Gerona angebaut. 
In  den fibrigen Mittelmeerl~ndern spielt Vicia 
monanthos als Kulturpflanze keine Rolle. Nur  in 
einigen Teilen yon Frankreich wird Vicia mo- 
nanthos mit Winterhafer, Raigras und Winter-  
erbsen angebaut (14). 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika 
wird seit dem Jahre 1898 in den Siid- und West- 
staaten Vicia monanthos ebenfalls kultiviert und 
haupts~chlich als eine fiir mildere Klimate ge- 
eignete Futterleguminose empfohlen (II ,  4). 
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Entwicklung und Stimulation. 
V o n  R o b e r t  y o n  V e h .  

Das ewigneue Problem der Entwicklung, der 
epigenetischen Evolution, hat  noch nichts yon 
seiner grunds~itzlichen RStselhaftigkeit einge- 
b~13t. 

Die tierische Entwicklung. Die bewunderungs- 
wiirdigen experimentellen Forschungen der 

Zoologen von Rol:x, DRIESCH, HERBST, LOEB, 
PFLUGER bis SPEMANN, MANGOLD, HOLTFRETER 
haben unseren Einblick in die Vorg~nge der 
ontogenetischen Entwicklung der Tiere in iiber- 
raschender Weise vertieft. Insbesondere wurde 
die yon SPEMANN erkannte Bedeutung des 
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,,Organisators" zum Ausgangspunkt eingehender 
Untersuchungen fiber die Wechselwirkungen 
zwischen Implantat  und Wirt bei den verschie- 
densten Kombinationen yon Organanlagen 
gleichalter, verschiedenalter, artgleicher, art- 
verschiedener Partner (SP~MANN 1935). 

Die gegenseitige Vertretbarkeit pdisumptiver 
Organanlagen und der Einflul3 der Nachbar- 
schaff konnte bei den klassischen Objekten ent- 
wicklungsmechanischer Forschung (den Amphi- 
bien Molch und Frosch) fiir eine Reihe bestimm- 
ter F~ille ermittelt werden. 

Das anf~inglich harmoniseh-~iquipotentielle 
System besteht aus Blastomeren, deren mdg- 
liches Sehicksal (,,prospektive Potenz") mit fort- 
schreitender Entwicklung enger wird (DRIESCH 
1894). 

Diese mit der Zelldifferenzierung parallel- 
laufende Verarmung an F/ihigkeiten ftihrte A. 
WEISMANN (1892) bekanntlich auf eine erb- 
ungleiche Kernteilung zurtick. 

Sowohl Cytologie, als auch Genetik und Ent- 
wicklungsmechanik haben fiir diese Annahme 
WEISMANNs keine Belege schaffen k6nnen, 
sondern im Gegenteil - -  alle Ergebnisse spreehen 
dafiir, dab im Organismns normalerweise stets 
erbgleiehe Kernteilung erfolgt (eine Ausnahme 
stellt MoB die Reduktionsteilung bei Bastarden 
dar). 

Die Schicksalsbestimmung der Blastomeren 
mug also ihre Ursache au/3erhalb des Kernes 
haben. 

Die Art der Schicksalsbestimmung (Determi- 
nation) der Blastomeren wurde zum Kernpro- 
blem entwicklungsphysiologischer Forschung: 
Sie ruht auf geger~seitiger Beein/Iussung vow 
Keimbezirken innerhalb eines gesehlossenen 
Anlagensystems. 

Die Feststellung des organisierenden Ein- 
flusses, der in bestimmten Stadien von gewissen 
embryonalen Organanlagen auf ihre Umgebung 
ausgetibt wird, ftihrte zur Unterscheidung eines 
Aktions- und Reaktionssystems. 

Die Natur des Einflusses, der yore ,,Organi- 
sator" auf das zu bestimmende lebende Bildungs- 
material der Nachbarschaft ausgefibt wird, 
konnte in jfingster Zeit gekl~irt werden: es sind 
sto[Jliche Einfliisse, die auf der Wirkung von 
Hormonen beruhen (H. SPEWANN, J. ~-IOLT- 
FRETER, O. ~VIANGOLI), F. G. FISCHER und E. 
WEHMEIER, J. u. D. M. NE~I)I~AM und C. H. 
WADDINGTO~). 

Uberraschend war die Feststellung der weiten 
Verbreitung des ,,Induktionsstoffes", der in den 
verschiedensten Organen des erwachsenen K6r- 

pers und jfingerer Stadien - -  his zmn Ei - -  
nachgewiesen werden konnte. 

Der yon H. SPEMANN veranlaBte und von O. 
SCHOTT~ ausgeffihrte Versuch der Transplanta 
tion der Bauchhaut vom Frosch in die Mund- 
gegend eines Molch-Embryo hatte folgendes Er- 
gebnis (SPEMANN 1935, S. 19): ,,Es entstanden 
Molchslarven, welche an Stelle der Haftf~iden 
Haftn/ipfe besal3en und an Stelle der Z~ihne 
Hornkiefer; also Molchslarven mit einem richtig 
sitzenden, wohlausgebildeten Kaulquappen- 
maul." Dadurch entstanden somit aus einem 
Keimmaterial, das normal heine Mundorgane 
gebildet h/itte, herkun/tsgemi~/3 (d. h. /rosch- 
natiirliche) Homkie/er dort, wo ortsgem~/3 Zi~hne 
beim Moleh sein sollten, also analoge Mund- 
organe. 

Die Problematik der erw/ihnten Entwicklungs- 
vorg~inge wird uns dutch zwei UmstSnde be- 
sonders nahegebracht : 

I. Der ,,Induktionsstoff" ruft nicht die Bil- 
dung einzelner Zellen hervor, oder eines unge- 
formten Zellmaterials, sondern typisch ge/ormte 
Organanlagen; die F~ihigkeit zu dieser Antwort 
auf den Reizstoff muB im ,,Reaktionssystem" 
irgendwie vorliegen. 

2. Der unspezifische ,,Induktionsstoff" tuft  
spezifische ortsgemd/3e Gebilde hervor (Kaul- 
quappenkie/er am Munde der Molchslarve), 
wenn aueh in besonderen F~illen Abweichungen 
m6glich sind. 

Es liegt in der Natur des Objektes, dab die 
experimentelle zoologische Forsehung vor der 
entsprechenden botanischen einen weiten Vor- 
sprung gewinnen konnte. Die yon Rovx  be- 
griindete Forschungsrichtung ging - -  entspre- 
ehend der herrschenden Geistesrichtung - -  yon 
tier Voraussetzung aus, dab sich auch die Lebens- 
vorgdnge grunds/itzlich in physikalisch-chemische 
Prozesse restlos aufl6sen tassen mtissen. >Ieute 
ist die ,,Entwicklungsmechanik" der Zoologen 
rund 5o Jahre alt, eine stolze Disziplin mit einer 
untibersehbaren Fiille hervorragender Arbeiten. 
Doch, je tiefer der Einblick in die Entwicklungs- 
vorg~nge des tierischen Organismus, desto vor- 
sichtiger wird das Urteil eines ffihrenden Ver- 
treters dieser Richtung (H. SPEMANN 1923, S. 16), 
und yon einem physikalisch-chemischen Vet 
stfindnis der tierischen Entwicklung sind wit 
heute anseheinend welter entfernt als zur Zeit 
A. WEISMANNs 1. 

1 Roux spricht sich an verschiedenen Stellen un2 
mil3verst~ndlich fiber seine Grundansichten aus, 
z.B. in ,,Entwicklungsmechanik der Organismen", 
I9O5, S. 17: , , \u n e h m e n  daher  his zum Be- 
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Wir stellen uns heute den tierischen 0rganis- 
mus als ein sich selbst bei der Entwicklung weit- 
gehend regulierendes geschlossenes, ganzheit- 
liehes System vor, das ans dem einzelligen Ei 
durch wiederholte Zellteilungen entsteht, wobei 
die Zellen das Material ftir die embryonalen 
Organanlagen liefern, die sich gegenseitig in 
best immte Entwicklungsrichtungen zwingen ; 
:sowohl si#ntliche Potenzen als auch die Induk- 
tionsmittel, die die ortsgem/il3en Potenzen zur 
richtigen Zeit wecken, sind Funktionen bzw. 
Produkte des Lebenstr~igers. 

Der tierische Organismus kann somit - -  bild- 
lich gesprochen - -  sieh selbst in ein h6heres 
Entwicklungsstadium versetzen, /ihnlich, wie 
ein Wundermensch ~ la Miinchhausen sich selbst 
an dell eigenen Haaren aus dem Sumpf empor- 
zuziehen vermag. 

Die pflanzliche Entwicklung. Das pflanzliche 
Objekt  ist in seinen embryonalen Stadien ftir 
experimentelle Eingriffe in der Regel unzu- 
g~inglieh. 

Wie bei sehr vielen Tieren lassen sieh bei den 
meisten Pfianzen zwei Lebenszust~nde unter- 
scheiden : 

I. der aktive Lebenszustand, in dem alle 
Lebensprozesse lebha/t und leicht nachweisbar 
verlaufen, und 

2. der passive Lebenszustand, bei dessen 
extremer  Auspr~igung keinerlei Lebenszeichen 
feststellbar sind. 

Im  Gegensatz zum Tier, das ein gesehlossenes 
Entwicklungssystem von begrenztem Wachstum 
darstellt, bezeichnen wit die Pflanze als ein 
oMenes System yon in der Regel unbegrenztem 
Wachstum. 

Es kann nun die ganze Pflanze sich im aktiven 
(Sommer-) oder passiven (Winter-) Zustande 
befinden oder es k6nnen nur einzelne Organe im 
passiven Zustande - -  an einer Gesamtpflanze 
im aktiven Zustande - -  verharren. 

weise  des G e g e n t e i l s  an,  dab  die beson-  
d e r e n  W i r k u n g s w e i s e n ,  welche  in den 
L e b e w e s e n  s t a t t f i n d e n ,  ihre  U r s a c h e n  nu r  
ill der  b e s o n d e r s  k o m p l i z i e r t e n  phys i -  
k a l i s c h - c h e m i s c h e n  Z u s a m m e n s e t z u n g  der  
L e b e w e s e n  haben .  (Gesperrt yon Roux.) NuT 
auf dieser Basis und nur soweit erkennen wir eine 
Autonomie der gestaltenden LebensvorgXnge an." 

Ferner auch auf S. lO8, Anmerkung 24 (fiber die 
Entstehung tier Lebewesen) und auf S. 269 (Schlug 
tier Anmerkung 138). - -  Rotrx hielt somit die 
Lebenserscheinungen grundsdtzlich durchaus ffir 
,,restlos mechanistisch, d.h. atso ehemisch-physi- 
kalisch auil6sbar" (Zitat nach DORKEN 1936, 
S. 15). Daher wird die Opposition gegen die Be- 
nennung einer biologischen Forschungsrichtung sis 
,,Entwicklungsmechanik" wohl verst~tndlich. 

So stellen z. B. ruhende Knospen an einem in 
Entwicklung begriffenen Baum Entwicklungs- 
herde im passiven Lebenszustande dar. 

Man stelle sich ein Tier mit  embryonalen 
Entwicklungsherden vor: wir k~imen so zu den 
Stadien, die noch vor der Differenzierung stfin- 
den; am entsprechenden Material ' haben die 
Zoologen auch tats~chlich ihre entwicklungs- 
mechanischen experimentellen Arbeiten durch- 
gefiihrt ! 

Es liegt also in der Natur  der Sache, dab die 
botanische Forschung dem Problem der Ent-  
wicklung am Ubergang vorn passiven zum aktiven 
Lebenszustand beiznkommen versucht, da hier 
auch meist der Ubergang yore embryonalen zum 
differenzierten Stadium vor sieh geht. 

Nach J. SACHS unterscheiden wir in der Ent-  
wicklung jedes Organes einer h6heren Pflanze 
drei Phasen : 

i. die embryonale Phase der Entwicklung, 
2. die Phase des Streckungswachstums, 
3. die Phase der inneren Ausgestaltung. 
Der embryonale Herd am Vegetationsscheitel 

stellt vermutlich ein ,,harmonisch-/iquipoten- 
tielles System" dar. Beweisen l~il3t sich das 
nicht experimentell, da das pflanzliche embryo- 
nale Gewebe infolge der besonderen Ausbildung 
der Zellw~inde einen fester gefiigten Bau hat und 
eine Verlagerung der , ,Blastomeren" nicht ge- 
stattet .  Auch sind die Vegetationspunkte ftir 
Operationen ,,bei lebendigem Leibe" technisch 
nicht zug~inglich. 

Die Schicksalsbestimmung (Determination) 
der einzelnen Zellen des anf/inglich undifferen- 
zierten embryonalen Herdes erfolgt vermntlieh 
auf dieselbe Weise, wie bei den tierischen Ob- 
j ekten: durch gegenseitige Beeinflussung inner- 
halb des geschlossenen Systems, wobei die Lage 
im ganzen entscheidend ist: Aus den peripheri- 
schen Zellen (Dermatogen) wird stets die Epider- 
mis, aus den mittleren (Periblem) - -  die Rinde, 
aus den inneren (Pleurom) - -  der Zentralzylinder. 

Wieweit und his zu welchem Entwicklungs- 
s tadium die , ,pr~sumptiven" Anlagen sich 
gegenseitig zu vertreten verm6gen, ist experi- 
mentell bis heute nicht zu kl~iren gewesen. Die 
Zone der ersten Differenzierung liegt unmit telbar  
in und unter dem Vegetationspunkt.  Auch 
lassen sich tiber die mutmaBlichen Aktions- und 
Reaktionssysteme keine n~iheren Vermutungen 
aussprechen. 

Der Beobachtung am leichtesten zug~nglich, 
weil me/3bar, ist die Zone des Streckungswachs- 
turns. Die Forschungen yon FITTING, BOYSEN- 
JENSEN, PAAL, F. W. WENT, NIELSEN, LAIBACH, 
S6DING, K6GL u. a. (vgl. BOYSEN-JENSE~ 1935) 
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haben zu der Feststellung gefiihrt, dab das 
Streckungswachstum als Reaktion yon einem 
,,Induktionsstoff" ausgel6st wird; fiir diesen 
unter dem Namen Auxin oder Heteroauxin be- 
kannten Streckungswuchsstoff ist charakte- 
ristisch, dab er 

I. weitgehend unspezifisch ist und 
2. auch auBerhalb der Pflanze in gr6geren 

Mengen vorkommt (Urin). 
Auch die Zellteilung innerhalb der embryo- 

nalen Phase der Entwicklung, die zur Anreiche- 
rung des embryonalen Bildungsmaterials ftihrt, 
wird - -  mindestens theoretisch - -  auf die Wir- 
kung eines Teilusgswuchssto//es zuriickgefiihrt 
(ALMOSLECHNER, BOAS, RIPPEL, E. WILDIERS 
u.a .  Lit. bei K. RIPPEL 1936 ). 

Wieweit eine Trennung der Wuchsstoffe in 
Streckungs- und in Teilungswuchsstoffe erforder- 
lieh und m6glich ist, soll hier nicht er6rtert 
werden. Dartiber sind die Akten noch nicht ge- 
schlossen, da dieses Gebiet der Spezialforschung 
noch in den ersten Stadien der Entwicklung 
steckt (vgl. H. SODING I936a, S. 295/96, 
F. BOAS 1937, K. RIPPEL I936 a, b). 

Vergleichen wit das in grol3en Z/igen ftir die 
tierische und pflanzliche ontogenetische Ent- 
wieklung als charakteristisch Erw~ihnte, so 
kSnnen wir eine groBe Ubereinstimmung fest- 
stellen : 

I. t t ier wie dort werden die Potenzen des 
Zellmaterials durch den denselben innewohnen- 
den ,,Erbschatz ''1 bestimmt. 

2. Die Aktivierung tier besonders charakte- 
ristischen Gestaltungsvorgfinge geschieht bier 
wie dort durch ,,Induktionsstoffe": 

a) Bei den Tieren erfolgt die Determination 
eines pr~isumptiven Organes durch den ,,Orga- 
nisator" mit Hilfe eines Hormones. 

b) Bei den Pflanzen wird das Streckungs- und 
Dickenwachstum durch das Hormon ,,Auxin" 
geregelt; in den Wurzeln wirkt dieser ,,Wuchs- 
stoff" in der Regel hemmend auf das Streckungs- 
wachstum. 

c) Sowohl der tierische ,,Induktionsstoff" als 
auch das pflanzliche ,,Auxin" sind unspezifisch 
und weit verbreitet. 

Im ttinblick auf die groBe Zahl tibereinstim- 
mender Feststellungen kann es heute nicht be- 
zweifelt werden, dab die Wuchsstoffe in der 
Entwicklung der Pflanze eine wichtige Rolle 
spielen. 

1 Hier wird unter  ,,Erbschatz" nicht nur  der 
,,Genotypus" der Genetiker verstanden, sondern 
das Gesamtverm6gen des ,,Artplasma" im ent- 
wicklungsmechanischen Sinne D~RXENs (1936). 

Doch wird m. E. die Bedeutung der Hormone 
oft tibersch~itzt, indem das Bestreben vorliegt, 
die Lebenserscheinungen in ein Spiel yon Hor- 
monen aufzul6sen. Dagegen sagt L. JOST 
treffend (1937 S. 118): ,,Das Protoplasma aber, 
das ,,abgesetzt" schien, ist wieder zu seiner 
alten Wichtigkeit gekommen." 

Die botanische Forschung, die in der kausalen 
Analyse der ontogenetischen Entwicklung der 
zoologischen bedeutend nachsteht, mul3 H. 
SPEMANNS oben erw~ihnte Mahnung zur Vorischt 
beherzigen. 

In der zoologischen Forschung ist es ein 
R/itsel, woher der ,,Induktionsstoff" im Reak- 
tionssystem die Bildnng typisch geformter 
Organanlagen hervorzurufen vermag - -  in der 
botanischen entsprechend - - ,  z. B. wie denn das 
,,Auxin" im SproB die Zellen zum Teilungs- bzw. 
Streekungswachstum bewegt? (in der Wurzel 
hingegen zur Einstellung des Streckungswachs- 
turns); denn es bander  sich auch hier um min- 
destens komplexe Vorg~inge: 

Zellteilusg: a) Formung der Chromosomen, 
b) Wanderung der Chromosomen nach dem 
Aquator, c) Wanderung der Chromosomen nach 
den Polen, d) Bildung der Zellwand, e) Bildung 
der Ruhekerne. 

Zellstreckung: a) Vakuolisation dutch Wasser- 
aufnahme, dabei b) Zellwanddehnung dureh 
Intussuszeption und Turgor (was ist prim~ir?). 

Ein bekanntes Beispiel daffir, dab die Zell- 
streekung auch nut  eine Zelle durchzufiihren 
vermag, ist das Archespor, aus dem der Embryo- 
sack wird. 

Wuchssto//usd Entwicklu.ng. Meist 1/iBt sich 
in den Knospen und SproBinternodien h6herer 
Pflanzen folgende Beziehung feststellen: Wo 
lebhafte Entwicklung, findet sich auch viel 
Wuchsstoff und umgekehrt, wo viel Wuchsstoff, 
ist auch die Entwicklung lebhaft (ZIMMERMANN 
1936). 

Aus dieser Sachlage l~iBt sich aber das kausale 
Verh~iltnis noch nicht erkennen, zumal es Aus- 
nahmen yon dieser Regel gibt (z. B. BOYSEN- 
JE•SEN 1935, S. 37, H. SODING 1936 b, S. 553, 
ZIMMERMANN 1936 ). 

Die Entstehung des Wuchssto//es kann naeh 
den Ergebnissen jiingerer Untersuchungen so 
ziernlich iiberall erfolgen, wo Entwicklung 
einsetzt. 

Ob das, was sich auf den Streekungswuchsstoff 
in dieser Hinsicht bezieht, auch auf den Zell- 
teilungswuehsstoff (oder die Teilungswuehs- 
stoffel) zutrifft, erseheint zweifelhaft (vgl. 
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F. K6GL I935), da der Mangel an entsprechen- 
dem ,,Bios" die Hefeentwicklung hemmt. 

W~ihrend im tierischell Organismus die Rollen 
des Induktiolls- und Reaktionssystkms auf ver- 
schiedene Zellgruppen verteilt sind, scheint das 
im pfianzlichen Organismus beziiglich des 
Streckungswuchsstoffes nicht so deutlich aus- 
gepr/igt zu sein, ja, in vielen Fiillen sind Induk- 
tions- und Reaktionssystem nur als zeitlich, 
nicht riiumIich trennbark Wirkungssphiirkn nach- 
weisbar: Von der Annahme einer Wanderung 
des Wuchsstoffes fiber gr6Bere Strecken rficken 
wir - -  wie es scheint - -  immer mehr ab zu- 
gunsten dkr Ansicht, dab Wuchsstoff im allge- 
meinen dort gebildet, wo er bendtigt wird (H. 
S6DING I936 a, S. 3oi). 

Damit r~ckt die Frage nach dem ersten, be- 
dingenden Ansto/3 zur Entwicklung aus der 
Wuchsstoffsph~re : Der Wuehsstoff wird zu einem 
Mittel oder Werkzeug, wie jedes Enzym, er wird 
dort gebildet und eingesktzt, wo ihn die Weiter- 
entwicklung erfordert. Gewil3 ist es leicht vor- 
stellbar, dab der Mangel oder der Uberschufl an 
Wuchsstoff in einer bkstimmten Phase der Ent-  
wicklung voll gewissem hemmenden oder f6r- 
dernden Einflul3 sein kann oder sogar sein muB. 
Welche Bedeutung k6nnte nun einer derartigen 
lokalkn oder partiellell Beeinfiussung des orga- 
nischen Bildungsprozesses auf die Gesamtent- 
x~icklung zugesprochen werden? Doch wohl 
keine andere, als diejenige einer lokalen Stdrung 
des Gleichgewichtes: Bei einer Serienherstellung 
yon Automobilen am laufenden Bande k6nnte 
die FSrderung nur einer Phase, beispielsweise 
der Montage der R~ider am Gestell, auch nicht 
die Gesamtproduktion steigern, mtil3te vielmehr 
eine Verwirrung und St6rung zur Folge haben, 
da der gesamte Arbkitsrhythmus aus dem 
GleichmaB gebracht w/ire. 

Wenn tier lebendk Organismus auch unver- 
gleichlich viel geschickter und besser dkrartige, 
yon augen auf ihn einwirkende St6rungen aus- 
gleicht und ihren verderblichen EillfluB ab- 
schw~tcht, als es eine menschliche Organisation 
im besten Falle zu leisten imstande wgre, so ist 
immerhill an der Rolle eines kfinstliclaen Ein- 
griffes dieser Art nicht zu zweifeln :sie kann stets 
ihrem Wesen nach nur eine Stdrung sein. 

Die zur Anregung dkr Organbildung mit der 
,,Wuchsstoffpaste" durchgefiihrten Versuche 
von LAIBACH (1935, 1937) sind ohne Zweifel yon 
theoretischem Interesse. DaB sie dariibkr hinaus 
zu einer praktisch brauchbaren Methode der 
Beeinflussung der pftanzliehen Entwicklung 
fiihren k6nnten, erscheint mir deshalb zweifel- 
haft. 

Eine wirkliche, d. h. bleibende und natiirliche 
F6rderung der organischen Gestaltung mug 
m . E .  anders angestrebt werden. Stets ist es 
erforderlich, dell Gesamtrhythmus der Entwick- 
lung in dem gewfinschten Sinne zu 5ndern oder 
zu steigern. Es gibt hierzu nur folgende Wege: 

I. ~nderungder  erblichbedingten,,Potenzen". 
2. Modifikation der Aul3enbedingungen und 
3. Operative Eingriffe, um a) latente ,,Potell- 

zen" unter entsprkchenden Bedingungen zur 
Wirksamkeit anzuregen und b) evtl. vorhandene 
, ,Hemmungen" auszuschalten. 

Stimulation dutch Stimulantien. G. H. MELT- 
MANN besprieht in einem ausffihrlichen Referat 
(Forschungsdienst I936 ) dig physiologischen 
M6glichkeiten der Wachstumsf6rderung bei 
Pflanzen dutch chemisehk und physikalische 
Mittel (die nicht ,,Kernn~ihrstoffe" sind). 

Die auf ihre wachstumsf6rdernde Wirkung hin 
zu untersuchenden Stoffe und Mittel werden in 
drei Gruppen gesondert und einzeln behandelt: 
A. Stoffe pflanzlichen Ursprungs (Wuchsstoffe) ; 
B. Stoffe nichtp/lanzlichen Ursprungs (organi- 
sche: Hormone u. a. und anorganische: Chemi- 
kalien) ; C. Strahlungseinfltissk. 

Den SchluB der Besprechung bildet folgender 
Satz (B. II, Heft  I, S. 38) : ,,Aus dem bier dar- 
gelegten Stand der Forschung ergibt sich, dal) 
die bisherigen Versuche zu einer kfinstlichen 
Wachstumssteigerung der Pflanzen noch weit- 
gehend pfianzenphysiologisch-theoretischer Na- 
tur  sind und zu eindeutigen, zumal in der Praxis 
verwertbaren Ergebnissen noch nicht geffihrt 
haben. Die Notwendigkeit, diese vielseitige 
Forschung welter zu verfolgen, ist zweifellos 
gegeben." 

1)ber den Wert einer Forschungsrichtung soli 
gewil3 nicht ausschlieBlich nach dem praktisehen 
Erfolg geurtkilt werden. Es stimmt aber be- 
denklich, wenn ein derartiger MiBerfolg festge- 
stellt werden toni3, zumal VELTMANN 256 Fach- 
arbeiten berficksichtigt hat. 

Ich glaube nicht, dab sich das Bild in Zukunft 
grunds~tzlich ~ndkrt, sofern die geistige Methode 
und somit die Forschungsrichtung beibehalten 
wird. 

Wenn einzelne Stoffe, ski kS in alphabetischer 
oder irgendeiner anderen Reihenfolge, auf ihre 
Stimulationswirkung lain geprfift werden, indem 
einzelne Organe oder ganze Pflanzen in Kontakt  
mit diesen Stoffen gebracht werden, so gesehieht 
das im Zeichen einer synthetischen Vorstellung 
vom Organismus : er wird aufgefal3t als Ergebnis 
yon Einzelvorgiillgen, als Summe seillkr Teile, 
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als ein sekundiires Ding aus prim~ren Bau- 
elementen oder Vorg~ngen in diesen 1. 

Sobald man aber den Merismus grunds~itzlich 
ablehnt (DiS"RKEN 1936 ) und die Ganzheit des 
Organismus als das Primiire betrachtet,  das 
sich seine Organe sehafft, die damit  einen sekun- 
dliren Charakter erhalten, mu8 man folgerichtig 
derartige synthetische Bestrebungen als unnatfir- 
liche und aussichtslose Beeinflussungen von 
untergeordneten Teilvorg~ngen aufgeben und 
s ta t t  dessen das Entscheidende zu beeinflussen 
suchen: die prim/ir gegebene Ganzheit des Or- 
ganismus. Wie dieses nach der hier vertretenen 
Ansicht im allgemeinen erzielt werden k6nnte, 
ist im Abschnitt  ,,Die pflanzliche Entwicklung" 

Mi 

H Mi  

Abb. I. 6 Samen von der Aprikosensorte ,,MiUion/ir". Geerntet um 
den io. August 1936. Mi = Mikropyle; H ~ Hilum. PhotograpMert 

am. 28. August x936. 

angedeutet  worden; ffir einen Sonderfall bietet 
der n~ichste Abschnitt  Beispiele. 

Stimulation ohne Stimulantien. Es ist schon 
wiederholt dariiber berichtet worden, dab Em- 
bryonen auch solcher Samen, die normal eine 
Ruheperiode durchmachen mtissen, durch Frei- 
pr~iparation zur so/ortigen Entwickllung veran- 
lagt werden k6nnen ( F L E M I O N  1934, TUKEu 1934, 
VEH 1936 a). 

Die Untersuchung der Samen auf die Ent- 
wicklungsbereitscha/t ihrer Embryonen bin babe 
ich - -  yon Apfeln, Birnen, Quitten und Kirschen 
ausgehend - -  auf Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen 
und Mirabellen ausgedehnt. 

1 Das hier Gesagte trifft auch ffir die Stimu- 
lationsbestrebungen yon M. POPOFF ZU, die in der 
yon ihm gemeinsam mit W. GLEISBERG heraus- 
gegebenen Zeitschrift ,,Zell-Stimulationsforschun- 
gen" (Berlin, Paul Parey, Bd. i, 1925, Bd. 2, 1927, 
Bd. 3, 193 ~ zum Ausdruck kommen. 

I m  folgenden seien die einzelnen Anzuchts- 
versuche geschildert, deren Ziel es war, klarzu- 
legen, unter welchen Bedingungen die Embry-  
onen auch entwickIungsfi~hig sind und tats~chlich 
gesunde Pflanzen ergeben. 

Abb. 2. 6 Embryonen der Aprikosensorte ,,Miliionfir". R = Radicula. 
Die Embryonen freipr~ipariert und photographiert am 28. August I936. 

Aprikosen. In Abb. z sind sechs Samen der 
Aprikosensorte ,,Million~r" wiedergegeben. Die 
Friichte wurden um den IO. August 1936 ge- 
erntet;  entfleischt am 15. August 1936; Holz- 

Abb. 3. 6 Embryonen der Aprikosensorte ,,Millionfir", R = Radicula; 
K = Kotyledonen. Photographiert am x, September x936. 

geh/iuse entfernt am 26. August 1936 ; gew/issert 
ab 26. August bis 28; August 1936. 

Die Samen entstehen im Fruchtblatt aus den 
in Einzahl vorhandenen anatropen Samen- 
anlagen. An den fertig ausgebildeten Samen ist 
die Ansatzstelle des Funiculus an der Placenta 
(der Nabel = H) und der Ort der Mikropyle 
--Mi- zu erkennen. 
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In Abb. 2 sind sechs Ireipr~parierte Embry- 
onen wiedergegeben; die Samenschale und das 

lich der Mikropyle direkt zugewandt ist (wie 
unten rechts). 

Die gr613eren Samen vertragen im allgemeinen 
schlecht eine W/isserung, die mit LuftabschluB 
verbunden ist. Empfindlich sind darin bekannt- 

Abb. 4. 3 Keimpflanzen aus den am 27./28. August 1936 Ireiprfiparierten 
Embryonen der Aprikosensorte ,,Millionfir". Die l~ingste Pflanze 
12,5 em (Gesamtl~inge). K = Kotyledonen; E = Epikotyl. Photo- 

graphiert am 11. September 1936. 

Endosperm sind entfernt worden (vgl. VEH u. 
S6DI•G I937, S. 27o, Richtigstellung). Die Pr~- 

Abb. 6. S5.mlinge der Aprikosensorte ,,Millionfir" aus den am 27./28. August 1935 
freiprfiparierten Embryonem Photographiert am 31, Oktober 1936. 

paration der 1--2 Tage gew~sserten Samen l~iBt Kotyledonen K 
sich leicht durchfiihren. Auffallend ist bei 
manchen Aprikosenembryonen eine seitliche 
Verlagerung der Radicula (in Abb. 2 bei den 
vier oberen Objekten zu erkennen), die gew6hn- 

Abb. 5. 2 S~imlinge der Aprikosensorte ,,Million~r" aus den a1[~ 
27./28. August 1936 freipr~parierten Embryonen. HOhe der Pflanze 

rechts 20 cm. Photographiert am 3. Oktober i936. 

lich auch Erbsen, Bohnen u. a. m., da durch den 
Sauerstoffmangel die Atmung erschwert wird. 

Infolgedessen habe ich die Aprikosenembry- 
onen auf einer schr/igen Glas- 
platte, die mit Filtrierpapier 
bedeckt war, gew~issert, indem 
das feuchte Papier durch trop- 
fendes Wasser unter dem 
Wasserhahn st~indig feucht 
gehalten wurde. Die groBen 
Aprikosenembryonen wurden 
dabei tfiglich oder alle 1--2 
Tage gewendet, da der obere, 
geltiftete Kotyledon in seiner 
Entwicklung durch den Was- 
sermangel sichtlich gehemmt 
wurde (vgl. VEI~ ~936a, Abb. 
io;  c Abb. 15). 

In Abb. 3 sind sechs Em-  
bryonen abgebildet, die yore 
27./28. August bis I. Septem- 
ber 1936 (4 Tage lang) in dec 
geschilderten Weise behandelt 
wurden. Zu erkennen ist die 
erste Entwicklungsregung : die 
beginnen sich gegeneinander 

abzuheben, die Keimwurzel R hat sich sichtlich 
gestreckt. 

In dieser Art wurden die freipr/iparierten 
Aprikosenembryonen vom 27./28. August bis 
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zum 3. September I936 auI feuchtem Filtrier- 
papier in flieBendem Wasser bet Zimmertempe- 
ratur und diffusem Lieht zur Entwicklung an- 
geregt und dann am 3- September z936 in Korh- 
schrot iiber/euchte~n Sand gepflanzt �9 die Anzucht 
erfolgte auch weiterhin bet Zimmertemperatur 

t~ und diffusem Licht, aber 
unter einer gr6Beren 
Gtasglocke. 

Bis zum Ix. Septem- 
ber 1936 (in 7 Tagen) 
zeigten fast alle Embry- 
onen 'iebhafte Entwick- 
lung sowohl des Wurzel- 
systems als auch des 
Sprogsystems. In Abb. 4 
sind drei Keimpftanzen 
abgebildet, die Gesamt- 
l~inge der gr613ten betrug 
I 2 , 5  e r a .  

Die im feuchten Sande 
Abb. 7. O Embryonen yon Mira.- angezogenen S/imtinge 
belten. Freipr~ipariertam26. Aug. wurden a m  I I .  Septem- 
1936. K = Kotyledonen; R = 

Radieula. her 1936 in leichte Kom- 
PI~otographiert am 3. September posterde umgepflanzt 

1936, 
und in einem Gew~chs- 

haus untergebracht. Die Weiterentwicklung 
erfolgte lebhaft. In Abb. 5 sind zwei Pflanzen 
aus dieser Anzuclat in ihrem Entwicklungszu- 
stande am 3-Oktober 1936 
(nach 21 Tagen) wiedergege- -- 
ben; H6he der Pflanze rechts 
2o cm. (H6he des Topfes 
I I  cm, ~ugerer Durchmesser 
desselben IO,5 cm.) 

Eine Gesamtansicht der 
Versuchspflanzen im Alter 
von 2 Monaten liefert die 
Abb. 6 vom 31. Oktober 1936. 

Mirabellen. In Abb. 7 sind 
neun Embryonen yon Mira- 
bellen wiedergegeben. 

A nzucht: geerntet am 15. Aug, 
I936 , 

entfleischt am 17./18. August 
1936 , 

Holzgeh~use entfernt am 2o. 
August i936 , 

IreiprXpariert am 26. August 
I936,1 

bis 3. September I936 in flieBen- 
dem Wasser auf Filtrierpapier 
bet Zimmertemperatur und dif- 
fusem Licht (vgl. Aprikosen). 

Zustand am 3. September 1936 (am 8. Tage 
nach der Freipr~paration) : Notyledonen K (Abb. 7) 
gegeneinander abgehoben, leichtes Gelbwerden be- 
ginnt (Vorstufe zum Ergrfinen), leichte Streckung 
der Radicula R feststellbar. 

Am 3. September 1936 wurden die in dieser Art 
zum Keimen angeregten Embryonen der Mira- 
bellen in Korkschrot fiber feuchten Sand gepflanzt 
und bet Zimmertemperatur und diffusem Lichk 

Abb, 8. 7 Keimpflanzen aus den am 26. August 1936 freipriipariertelx 
Embryonen von Mirabellen. K = Kotyledonen; H = Hypokotyl. 

Photographiert am 16. September I936. 

unter einer gr6geren Glasglocke gehalten. Fast 
alle Embryonen zeigten lebhafte Entwicklung so- 
wohl des Wurzelsystems als such des SproB- 
systems. In Abb. 8 sind die kr~ftigen Pfl~nzeheu 
in ihrem Entwicktungszustand am I6, September 

Abb. 9. Sfimlinge von Mirabellen aus den am 26. August 1936 freiprS.parierten Embryonen. 
Phetographiert am 17. Oktober I936. 

I936 (2o Tage nach der FreiprS~paration) wieder- 
gegeben. 

Am 17- September 1936 wurden diese Mirabellen- 
s~mlinge aus dem feuchten Sande in leichte IKom- I 
l~osterde umgepflanzt und m einem Gew~chshaus 
untergebracht. Sie entwickelten sich gut weiter 
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und iieferten gesunde und kr~ftige Keimpflanzen. 
Ihrer Wfichsigkeit nach weisen sie die ftir Bastarde 
fiblichen Abweichungen auf. In Abb. 9 sind die 
besprochenen Mirabellensgmlinge naeh einer Photo- 

Abb .  Io .  Zwei  m i t  f r e i p i ~ p a r i e r t e n  E m b r y o n e n  b e s c h i c k t e  R a h n l e n :  a)  75 • 55 cm~ Maschenwe~te :  
6,8 ram; b) 80 • 58 era,  Naschenwe~te  4 r am.  P h o t o g r a p h i e .  

graphie vom 17. Oktober I936 wiedergegeben 
(einen Monat spgter als in Abb. 8). 

Abh .  I I .  G e s a m t a n s i c h t  des  S t i m u l a t i o n s a p p a r a t e s :  Schl = W a s s e r z u l e i t u n g s s c h I a u c h ;  
r = d e r  r e ch t e  Zwe ig  des  R o h r e s ;  l - -  d e r  l i n k e ;  D/r u n d  Dlt = d ie  D f l s en ;  0 e  ~ 01- 

p a p i e r ;  G = Geste] l ;  R~ = d ie  be iden  R a h m e n  m i t  d e n  a n z u r e g e n d e n  E l n b r y o n e n .  
P h o t o g r a p h i e .  

StimuIatiomapparatur. Die bei den Aprikosen- 
und Mirabeltenembryonen angewandte W~sserung 
zur Anregung der Keimung war umst~indlich und 
unbefriedigend. Ihre Nachteile sind folgende: 

I. zeitraubende PfIege, 
2, ungleichmgBige und auch nicht gleichzeitige 

W/isserung der beiden Kotyledonen, 
3. schlechte Durchliiftung des gew~sserten Ko- 

tyledons, 
4- groBe Infektions- 

gefahr durch Schimmel- 
bildung auf dem feuchten 
Filtrierpaper. 

Um diese Nachteile 
auszuschalten, bringe ieh 
die anzuregenden frei 
prgparierten Embryonen 
auf ein gespanntes Netz 
aus verzinktem Eisen- 
draht und setze sie einer 
st~tndigen ,,Berieselung" 
durch fallenden \u 
nebel aus. In Abb. io 
sind zwei derartige Rah- 
men luit gespanntem gi-  
sendrahtnetz wiedergege- 
ben, die mit  den zu 
prtifenden Embryonen 
und Samen verschiedener 
Pflanzenarten beschickt 
sind. 

Die Maschenweite ist 
in Abh/ingigkeit yon der 
EmbryonengrOl3e gew~thlt 

worden; so befinden sich auI dem Rahmen b in 
Abb. io rechts oben Apfel-, Quitten und Birnen- 

embryonen, weiter unten Mira- 
bellen, bei einer Maschenweite 
yon 4 mm, auf dem Rahmen a 
in Abb. io bei einer Maschen- 
weite yon 6 ,Smm groBe Em- 
bryonen (Pflaumen, IZirschen, 
Aprikosen, Pfirsiche). 

Zur Berieselung durch den 
fallenden Wassernebel werden 
die beschickten Rahmen auf 
einem wasserdichten AbfluBtisch 
horizontal angebracht und dem 
Nebel ausgesetzt, den zwei Dii- 
sen erzeugen. In Abb. i i  ist 
die Gesamtansicht des Stimula- 
tionsapparaees yon einer breiten 
Seite aus in T~tigkeit dargestellt: 
das XNasser wird durch einen 
druckfesten Schtauch (Schl) yon 
der Leitung unrnittelbar in ein 
Rohr geleitet, das anf dem 
Tischrande aufmontiert  ist; das 
~Zasser gelangt durch den rech- 
ten Arm r nach der Dtise D/r 
und durch den linken Arm 1 nach 
der Diise D/1. Nach verschiede- 
nen Versuchen haben sich die 
Dtisei1 Nr. 3 der Fi rma Gustav 
Schlick (Dresden N, AntonstraBe 
7/9) als besonders geeignet er- 
wiesen: sie erzeugen einen feinen 
NebeI dank dem Drucke, der im 
\Vasserleitungssystem herrscht; 
der Nebel steigt his etwa 1,3o m 

hoch und fMlt st~ndig und gleichm~Big, wobei er 
die ganze TischflXche feucht hglt. 

Damit  der Wassernebel nicht in den iibrigen 
Raum gelangt, ist am Tisch ein Holzgestell G an- 
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gebracht, an dem 01papier als Vorhang den l~aum 
nach allen Seiten abschliel3t, 

Mi• dem geschilderten Stimulatiortsapparat habe 
ich eine groBe Zahl yon Embryoner~ verschiedener 
Steinobstarten zur Entwicklung angeregt. Die Er- 
gebnisse waren besonders bei den Pflanzen mit 
groBen Embryonen durchweg befriedigend. Ffir 
Xpfel und Birnen ist die bereits frfiher geschilderte 
Methode besser (Va~I 1936 b). 

Durchschnittlich wurden die Embryonen z.B. 
-Jon Pflaumen und Pfirsichen etwa IO Tage lang 
tier Einwirkung des \Vassernebels ausgesetzt und 
konnten dann in Sand gepflanzt werden (unter 
Glas); im Gewgehshaus entwickelten sie sich in 
IO--i4Tagen zu kr/Ktigen Pflttnzchen, die in 
leichter, mit Sand nntermischter Komposterde 
gut weitergediehen. 

Das Fassungsverm@en: je Rahmen 900 bis IOOO 
groBe Embryonen (z. B. Pflaumen). 

Die Leistung: im Monat jeder Rahmen 3 • iooo 
3ooo Embryonen, der gauze Apparat 6ooo Em- 

bryonen. 

Au/  sterilsn Bidden hat TUKEY (1934, 1936 ) 
freipdiparierte Embryonen von Pfirsichen mit 
Erfoig herangezogezl. Doch scheint mir, warum 
soll man es umstiindlich machenl wenn es ein- 
[acher auch geht? Auch glaube ich, dab reich- 
liche Ltiftung das rasche Erstarken der Keim- 
pflanzen besonders f6rdert. Die Anzucht der 
freipr/iparierten Embryonen auf sterilen B6den 
ha re  ich daher ffir wenig zweckm/iBig. 

Pflaumen. Die Erfahrung lehrt, dab die Em- 

Abb. 12. Schwimmbadprobe der 
Ptlaumenkerne yon 5 Pfund reifert 
Frfiehten der Sorte ,,K6niginViktoria", 
A = untersinkend, 34 Kerne, B = 
sehwimmeud, 41 Kerne. Photo~aphiert  

am 29. August 1936. 

Abb. 13. Sehwimmbadprobe der 
Pflaumenkerne yon 5 Pfund reiferL 
FriJehten der Sorte ,,Ungarische Musca- 
teller Zwetsehe". A = untersinkend~ 
xoz Kernel B = sehwimmend, z3 Kerne, 
Photographiert am 30. August 1936. 

Die Vomi~ge dieser Art WXsserung sind eina 
leuchtend: 

I. keinerlei Mfihe oder Pflege erforderlich; 
2. gleichm~.Bige Bew/isserung der gamen Pflanze; 
3. st/~ndiger Wasserwechsel, daher keiile Stauung 

und und Verunreinigung durch Mikroorganismen, 
sondern Entkeimung ; 

4. st/indige Durchlfiftung; 
5- keine Berfihrung der Embryonen raft orga- 

nischen ]3estandteilen (Filtrierpapier), daher ge- 
xinge Ansiedlungsm6glichkeit fiir Pilze und Bak- 
terien. 

Die Diisen hubert Wochen und Monate hindurch 
ununterbrochen in meinen Versuchen gearbeitet, 
ganz selten mugten sie gereinigt werden, was stets 
eine Arbeit -con nnr einigen Minuten war. 

Die dusma/3e der yon mir benutzten Apparate 
waren : 
Tisehfl/iche: 1,45 • x,iom, 
H6he des Gestelles vom FuBboden: 2, IonL 
H6he des Gestelles yore Tisch: 1,3o m. 

Der Zfichter, 9. oIahrg - 

Abb. 14. 6 Samen der ,;Ungarischen Musca- 
teller Zwetsche" gleieh nach Befreiung yon 
Holzgeb~iuse: die beiden oberen aus der 
Gruppe B in Abb. i3 ;  die 4 unteren aus der 
Gruppe A der Abb. I3; E = der Embryon 
der Samensehale. Phot. am 31. August 1936. 

bryonen in den einzelnen reifen Frfichten, die 
sich ~uBerlich durch nichts unterscheiden, sehr 
verschieden gut ausgebildet sind. Das l~igt sich 
auch bei den Pfiaumen (vgt. Veil 1936 c betr. 
die Kirschen) gut durch die Schwimmbadprobe 
erkennen. In Abb. z2 ist alas Ergebnis der 
Schwimmbadprobe dargesteltt, der die ent- 
fleischten frisch geernteten Kerne aus ffinf Pfund 
reifen Frfichten der Sorte ,,K6nigin Viktoria" 
unterzogen wurden; die schwimmenden Kerne 
enthalten einen relativ kleinen Embryo, der das 
Holzgeh~iuse nicht ausfiillt; der hohle Raum des 
Geh/iuses ftihrt in der reifen Frucht Lu/t, daher 
der Auftrieb dieser Kerne. 

Die Gruppe A in Abb. 12 (untersinkend) be- 
stand aus 34 Kernen, die Gruppe B (schwim- 
mend) aus 41 Kernen. 

~2 



298 HEINISCX: Professor Dr. h. c. Franz Schindler ~. net z~chter 

In Abb. 13 ist das Ergebnis einer Schwimmbad- 
probe mit  den entfleischten frisch geernteten 
Kernen yon ftinf Pfund reifen Friichten der Sorte 
,,Ungarische Muscateller Zwetsche" wiederge- 
g e b e n :  Gruppe A (untersinkend) besteht aus 
Io2 Kernen, Gruppe B (schwimmend) aus 
23 Kernen. 

Wie Abb. 14 lehrt, sind auch in der Gruppe A 
(Schlug 

(vgl. Abb. I3, untersinkend) nieht alle Samen- 
hfillen yon den Embryonen roll  ausgeftillt; im 
Samen a ftillt der Embryo  die Hiille roll  aus, 
in den Samen b, c und d bedeutet E die Gr613e 
des Embryos.  Die der Gruppe B (schwimmend} 
aus Abb. 13 entnommenen iKerne enthielten 
noch kleinere Embryonen,  wie es z .B.  die 
Samen e und / in Abb. 14 erkennen lassen. 
folgt.) 

Professor Dr. h. c. Franz Schindler  t .  
Von O t t o k a r  I-Ietnisch, IKvasice. 

Vor einigen Monaten wurde die 0ffenttichkeit 
durch das Erscheinen einer autobiographischen 
Schrift Prof. Dr. h. c, FRANZ SCHINDLERs tiber- 
rascht, die einen f3ber- 
blick des Werdeganges 
dieses hervorragenden 
Forschers gew~ihrt. Da- 
mals dachte wohl nie- 
mand daran, dab der 
Verfasser dieses Werks, 
das in seinem Inhal t  
wohl die abgekl~irte 
Weisheit richtig ausge- 
legter und zweckm~iBig 
angewandter Erfahrun- 
gen eines arbeitsreichen 
Lebens erkennen ]~il3t, 
seiner Form nach aber 
geradezu j ugendliche 
Geistesfrische verriet, 
dem Tode so nahe w~ire. 

Am 16. Oktober 1937 
hat Prof. SCmNDLER im 
Alter yon 84:Jahren in 
Neu-Titschein sein Le- 
ben ausgehaucht. 

8CHINDLER geh6rte zu 
jenen immer seltener 
werdenden Vertretern 
der Landwirtschafts- 
wissenschaft, deren Ar- 
beit sich nicht in der aus- 
schlieglichen Behand- 
lung yon eng umgrenz- 
ten Sondergebieten ersch6pft, sondern deren Be- 
streben dahin geht, mit  dem Gesamtgebiet der 
Landwirtschaftslehre in m6glichst engem Kon- 
t ak t  zu bleiben. Hierzu dtirfte v i e lde r  EinfluB 
der Umgebung seiner Jugendjahre beigetragen 
haben. Als Sohn eines Gutsp~ichters und nach- 
maligen Giiterdirektors stand er dauernd mit  
der praktischen Landwirtschaft  in enger Be- 

riihrung. Entscheidender EinfluB in dieser Hin- 
sicht kommt  wohl den hallensischen Lehrjahren 
bei dem genialen Jul~IUS KtiH• zu, der, selbst 

aus der landwirtschaft- 
lichen Praxis hervorge- 
gangen, die naturwissen- 
schaftlichen Grundlagen 
der Landwirtschaft  als 
,,Physiologie und Bio- 
logie der Kulturorganis- 
men" auffaBte, und der 
durch seine Lehren nicht 
nur SCHI~DLERs Liebe 
zur Landwirtschaft  f6r- 
derte, sondern auch die 
in SCmNDLZR bereits 
vorhandene Neigung zur 
Pflanzenphysiologie zur 
wahren Leidenschaft an- 
fachte. 

Die Lehrt/itigkeit ftihr- 
te SCHINDLER I888 als 
Professor an das bal- 
tische ' Polytechnikum 
nach Riga und 19o 3 an 
die deutsche technische 
Hochschule nach Brfinn. 
Von dort aus t ra t  er 
1926 in den Ruhestand, 
der abet mit  eifriger 
wissenschaftlicher T~tig- 
keit ausgeffillt  war. 

Als Ergebnis seiner for- 
schenden Tfitigkeit ent- 

standen zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten, 
die an dieser Stelle nicht zitiert werden k6nnen. 
Ftir seine pflanzenziichterischen Arbeiten war 
die enge Freundschaft mit  dem bekannten 
Ztichter der Hannagerste,  Dr. h. c. EMA~UEL 
PROSKOWETZ von gr6Bter Bedeutung. Die fiefe 
freundschaftl~che Verbundenheit dieser beiden 
geistig hochstehenden MS.nner, die bis zum 


