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gesprochen s ta rke  Anf~ll igkei t  gegen Gelbrost  
w/ihrend des Sommers  im F re i l and  aus. Bei 
der  Zi ich tung mtissen wir  auf  die Ausscha l tung  
soicher ,,Gelbrostindikatoren", die mi t  Sicher- 
hei t  nur  durch Fe ldbeobach tungen  e rkann t  
werden k6nnen,  besonders  bedach t  sein. 

5- Zwischen Rost res is tenz  und Mehl taures is tenz 
bes teh t  offenbar  keine Korre la t ion .  
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Entwicklung und Stimulation. 
Von R o b e r t  y o n  V e h .  

(Schlul3.) 

Um die Entwicklungsbereitscha/t der  Pf iaumen-  
kerne zu kl~iren, wurden  folgende Ve~suche 
durchgef i ihr t .  

I.  S o f o r t i g e  A n r e g u n g  a u f  d e m  
S t i m u l a t i o n s a p p a r a t .  

Pr@aration. Die frisch geernte ten,  entfleisch- 
t en  Kerne  wurden  1 - - 2  Tage lang der  Luf t  i m  
Arbe i t s r aum ausgesetz t  und dann  durch einen 
kurzen Schlag auf die scharfe K a n t e  des Holz-  
geh~uses mi t  e inem H a m m e r  ge6ffnet (vgl. VEIt 
I936 c betr .  Kirschen).  

Die auf diese Weise  gewonnenen Samen wur-  
den 12- -24  S tunden  gewfissert, worauf  sie sich 
le icht  sch~len lieBen. 

Die freipr~iparierten E m b r y o n e n  gelangten 
d i rek t  auf  die Drah tne t ze  der  R a h m e n  des 
S t imu la t i onsappa ra t e s  und wurden bier  der  Ein-  
wi rkung  des Wassernebels  ausgesetzt .  

Abb.  15 g ib t  9 P f l aumenembryonen  in En t -  
wicklung wieder ;  die beiden oberen Reihen 
(6 Stiick) E m b r y o n e n  der  Sorte , ,Ungarische 
Museatel ler  Zwetsche"  : 

Anzucht: geerntet,  am 3o. August  1936, 
entfleischt am 3o. August 1936, 
Holzgeh~tuse entfernt am 31. August 1936, 
freipr~pariert am 4. September 1936, 
photographier t  am 16. September 1936. 

(Nach I2t~giger Einwirkung des Wassernebels.) 
Die un te rs te  Reihe (3 St/ick) E m b r y o n e n  der  
Sorte  , ,K6nigin V i k t o r i a " :  

Anzucht: geerntet  am 29. August  1936, 
entfleichst am 29. August 1936, 
Holzgeh~use entfernt am 31. August 1936, 
freiprXpariert am I. September 1936, 
in Wasser (Petrischalen) vom I. bis 4. Sept. 1936, 
unter Wassernebel (Stimulationsapparat)  vom 4- bis 

16. September i936, 
photographiert  am 16. September 1936. 

Entwicklungszustand tier Embryonen beider 
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Sorten am I6. September I936: Farbe hellgriin, 
Kotyledonen gegeneinander abgehoben; bei ein- 
zelnen die 1Radicula gestreckt. 

I I .  P r i i f u n g  d e r  E n t w i c k l u n g s b e r e i t -  
s c h a f t  n a c h  v o r h e r i g e m  T r o c k n e n .  

Die im Holzgehiiuse an der Luft  des Arbeits- 
raumes getrockneten Kerne  wurden nach  I,  2, 
3, 4 Monaten  frei pr~ipariert: dem Wassernebel  

ausgesetzt,  zeigten 
die E m b r y o n e n  
stets mi t  geringen 
Ausnahmen  E n t -  
wicklungsregung. 

Dasselbe Ergeb-  
his liel3 sich mi t  
den ohne Holzge- 
h~iuse getrockne- 
ten  Kernen  er- 
zielen. 

Auch die ohne 
Holzgeh~iuse und  
ohm Samenschale 
undEndospe rmge-  
t rockneten  nackten 
E m b r y o n e n  liel3en 
sich zurWei te ren t -  
wicklung auf dem 

Abb. ~5. 9 Pflamnenembryonen in Ent- St imula t ionsappa-  
wicklung: die beidem oberen Reihen 
Embryonen der Sorte ,,Ungarische Mus- r a t  anregen. 
cateller Zwetsche", aus Gruppe A in 
Zbb. ~3; die untere Reihe Embr~ . . . . .  Allerdings s t e l l t e  
der Sorte ,,K6nigin Viktoria", aus Grup- sich b e i  d e r  An- 

p e a  ia Abb. 12. 
zucht im letzteren 

Falle in der Regel ein gr613erer Ausfall  ein, wie 
aus folgendem B~ispiel zu ersehen: 
Hauszwetsche, geerntet am 2o. September i936, 
entfleischt am 21. September 1936, 
tIolzgeh~use entfern~ am IO. bis 12. Oktober 1936, 
freipr~pariert am 14. Oktober 1936, 
die naekten Embryonen getrocknet y o n  14. Ok- 
tober bis I9. November 1936, 
d e n  Wassernebel auf dem Stimulat ionsapparat  

ausgesetzt ioo Sttiek vom 19. November bis 
4. Dezember 1936, 

in Sand gepflanzt 9o Sttick am 4. Dezember 1936, 
in Erde gepflanzt 55 Stiick am 14. Dezember 1936. 

Bestand an gesunden Pflanzen am 2o. April 
1937:22 St~ck. 

Von Interesse und  Bedeu tung  ist, wie i n n e r ,  
der positive Ausfall  des Versuches. Er  zeigt, dab 
Entzvicklungsbereitscha/t der E m b r y o n e n  auch 
nach dem Aust roeknen - -  n i t  und  ohne Htillen 
- -  vorliegt.  

Aufgabe weiterer Un te r suchung  ist es, die fiir 
die gegebene Versuchspflanze opt imalen  Be- 
d ingungen  - -  vor allem Tempera tu r  und  Lieht, 
als auch Boden und  Durchl i i f tung - -  ausfindig 
zu maehen.  

I I I .  E n t w i c k l u n g s b e r e i t s c h a f t  d e r  
E i n b r y o n e n  n a c h  l ~ n g e r e m  W ~ i s s e r n  

d e r  S a m e n .  

Nach meinen ]Erfahrungen n i t  Apfel- (I 936 a, b) 
und  Kirschsamen (1936 c) habe ich es nicht  anders  
bei den Pf laumen erwartet ,  was die Versuche 
best~itigten. 

i. Versuch. Material: Samen der Sorte ,,Unga- 
rische Muskateller Zwetsche": 
geerntet am 5. September 1936, 
enffleischt am 5. bis 7. September I936 , 
Holzgeh~use entfernt am 7. September 1936. 

Ab 7. September 1936 bis 12. Mai 1937 (8 Monate 
lang) wurden die kompletten Samen (Embryo in 
Endosperm und Samenschale), 23 S~ick, der Ein- 
wirkung des V~Zassernebels auf dem Apparat aus- 
gesetzt. 

Ergebnis: Von 23 Sttick bis zum 12. Mai 1937 
rzicht gekeimt, aber lebend 15 Stiick, 
mit  etwas gestreckter Keimwurzel I Stiick, 
Samenschale geplatzt, Kotyledonen zum Teil er- 

grtint 7 Stiick. 
Von d e n  Versuchsmaterial, das - -  wie dar- 

gelegt - -  8 Monate lang gew~issert worden war, 
wurden 19 Embryonen freiprXpariert und ab 
12. Mai 1937 der Einwirkung des Wassernebels 
ausgesetzt. 

Ergebnis am 26. Mai 1937 (nach 14 Tagen): 
in energischer Entwicklung II  Embryonen, 
(Kotyledonen grtin, gegeneinander abgehoben), 
in schwacher Entwicklung 6 Embryonen, 
Spuren von Entwicklung bei 2 Embryonen. 

2. Versuch. Material: Hauszwetsche: 
geerntet am 17. September 1936, 
entfleischt am 19. September 1936, 
Holzgeh~use entfernt am 25. September 1936. 

Ab 25. September 1936 bis 12. Mai 1937 (7 Mo- 
nate lang) wurden ioo Sttick komplette Samer~ 
der Einwirkung des Wassernebels ausgesetzt. 

Ergebnis bis 12. Mai 1937: 
nicht gekeimt 79 Samen, 
ausgekeimt i2 Samen, 
n i t  etwas gestreckter Keimwurzel i Samen, 
n i t  geplatzter Samenschale und zum Teil er- 
grtinten Kotyledonen 8 Samen. 

Von den nichtgekeim• 79 Samen, die 7 Mo- 
nate lang gewXssert worden waren, wurden 
68 Embryonen freipr~ipariert ( i i  gingen bei der 
Preparation zugrunde) und ab 12. Mai 1937 der 
Einwirkung des Nebels auf dem Apparat aus- 
gesetzt. 

Ergebnis am 26. Mai I937 (nach 14 Tagen): 
in energischer EntwicMung 59 Embryonen, 
in schwacher, abet deutlicher Entwicklung 9 Em.- 

bryonen. 
3. Versuch. Material: Hauszwetsche: 

geerntet am IO. his 12. September 1936, 
entfleischt am 12. bis 15. September 1936, 
Holzgeh~use entferrlt am 25. September 1936. 

Ab 25. September 1936 bis 12. Mai 1937 (7 Mo- 
nate lang) wurden IOO Sttick komplette Samen der 
Einwirkung des ~Vassernebels ausgesetzt. 

Ergebnis bis 12. Mai 1937: 
nicht gekeimt 67 Samen, 
ausgekeimt 26 Samen, 
mit  geplatzter Hiille und zum Tell ergriinten 

Kotyledonen 7 Samen. 
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Yon den nichtgekeimten 67 Samen, die 7 Mo- 
nate lang gew/issert worden waren, wurden 
64 Embryonen freipr~pariert und ab 12. Mai 1937 
der Einwirkung des Wassernebels auf dem Apparat 
ausgesetzt. 

Ergebnis am 26. Mai 1937 (nach 14 Tagen): 
in energischer Entwicklung 55 Embryonen, 
in schwacher, aber deutlicher Entwicklung 9 Em- 

bryonen. 

Aus den geschilderten Versuchen 
kennen, dab die Entwicklungsbereit- 
scha/t der Einbryonen im gequollenen 
Zustande fiber Monate hindurch er- 
halten wird, ohne dab die Entwick- 
lung einzusetzen braucht. Ein Teil 
der Samen keimt dabei aus ; bei diese~r 
muB die bestehende Hemmung durch 
die Einwirkung der Quellung aufge- 
hoben worden sein. 

Pfirsich. Reichliehes Material stand 
mir yon der Sorte ,,Dr. Brfickner" 
zur Verffigung. Es wurden etwa 
35 ~ Sttick Embryonen frei pr~pariert 
und auf dem Apparat zur Entwicklung 
angeregt, die sofort energiseh anging. 

A nzucht: geerntet am 14.Oktober 1936, 
entfleischt am 3-November 1936, 
Holzgeh~use entfernt am lO. Novem- 
ber 1936, 
freipr/~pariert am i2. November 1936. 

Aus einem Satz von 18o IreiprXpa- 
rierten Embryonen konnten beispiels- 
weise 175 Keimpflanzen am 21. November 1936 
(9 Tage spS~ter) in Sand ins Gew~chshaus gepflanzt 
werden, und ab 2. Dezember 1936 ill leichte 
t(omposterde. 

Die Anzucht erfolgte bis zum I. MS~rz 1937 mit 
Zusatzlicht bei einer Tagesdauer yon etwa 15 Stun- 
den und bei einer Temperatur yon 13 his 18 ~ C. 

ist zu er- 

Abb. I6. Pfirsichs/imlinge der Sorte ,,Dr. Brt~ckuer", 2 Monate alt:  
pr~pariert am 12. November 1936, photographiert am 12. Januar I937. 
Die h6chsten Pflanzen ~4 cm hoch (vom Boden bis zu den ~iugersten 

Blattspitzen). 

Die in der geschilderten Art behandelten 
SS.mlinge der Sorte ,,Dr. Briickner" haben sich 
fiberraschend gut entwickelt. In Abb. I6 sind 
die zwei Monate alten Keimpflanzen wieder- 
gegeben; sowohl hinsichtlieh der Wiichsigkeit 
als auch des Blattgriins waren sie durchweg 

gesund und normal. Als Zusatzlicht wurde rotes 
Neon-Licht am Morgen und am Abend geboten, 
im ganzen eine Tagesbelichtungsdauer yon etwa 
~5 Stunden angestrebt. 

Unter diesen Bedingungen wurden diese Pflan- 
zen bis zum I. M~irz 1937 kultiviert, ab I. M~irz 
I937 ohne Zusatzlicht, da die nattirliche Tages- 
15nge ausreichte. 

In Abb. 17 ist die Anzucht in ihrem Ent- 

Abb. 17. S~.mlinge der Pfirsiehsorte ,,Dr. Br/iekner". 5 Monate alt, freipr~parlert 
am 12. November 1936, photographiert am .xi. April I937, Die hSehsten Pflanzen 

50 em hoch, 

wieklungszustande am II .  April 1937 wieder- 
gegeben (5 Monate alt). Die h6chsten Pflanzen 
sind bereits 50 cm hoch, unten verholzt, in der 
Mitte und oben krautig. Diese Ergebnisse 
widerlegen die Ansicht F. FLEMIONS, als sei es 
nicht m6glieh, durch die Anzucht yon S~mlingen 
aus freipr~parierten Embryonen, normale und 
wiichsige Pfirsiehpflanzen zu erzielen (F. FLE- 
:V~ION 1936, vgl. auch das Referat yon HASSE- 
BRAUK 1937: ,,Zur Anzucht yon S~mlingen ist 
die Methode wegen des auftretenden Zwerg- 
wuchses allerdings nieht zu verwenden."). 

Veredlung. Falls es mSglieh sein sollte, die 
S~mlinge ,,auf treibendes Auge" zu veredeln, 
derart, dab die austreibenden Augen Blfiten- 
anlagen bi]den und zum Herbst abschlieBen, 
dann m/iBten diese aufveredelten Reiser im 
zweiten Sommer blfihen und fruchten, w~.hrend 
das bei den Pfirsichen normalerweise nur erst 
frfihestens im dritten Sommer geschieht. 

Zur Priifung dieser M6glichkeit wurden ein- 
i/ihrige Pfirsichs~imlinge aus einer Baumschule 
bezogen, am 3-April 1937 eingetopft und im 
Gew~ichshaus bei i 3 - - i 8 ~  C angetrieben. 

Von den in Abb. 17 wiedergegebenen S~im- 
lingen wurden Sprol3abschnitte mit zwei und 
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drei Augen gewonnen, und zwar wohl verholzte, 
aber noch nicht zu harte Stiicke aus der mitt- 
leren Region, am 2o. April 1937 auf die ein- 
j/ihrigen und nun bereits angetriebenen Pfirsich- 

Abb. 18. Pfirsichvered!ung. Edel- 
reiss/imling der Sorte ,,Dr. Brfiick- 
her" (Winteranzucht aus Irischge- 
erntetem Saatgut, 5 Monate urtd 
8 Tage alt mit  2 Augen auf Mn- 
jgthriger Pfirsichunterlage. Ver- 
edelt am 20. April) 1937, photo- 
graphiert am 7.Mai 1937. A l = d a s  

durclagewaehsene obere Auge. 

Abb. 19. Die PfirsichveredIung 
aus Abb. 18 am 15. Mai 1937 
(8 Tage spfiter): At = das dutch- 
getriebene Auge in energischer 

Entwicklung. 

unterlagen aufgepfropft. Z.B.  yon einem Satz 
aus IO St/ick sind 6 angewachsen, 4 abgestorben, 
2 Reiser mit 2 Augen, 4 Reiser mit 3 Augen. 

Abb. 20. Pfirsichveredlung. 
Edelreiss/imling der Sorte ,,Dr. 
Br tickner" (Winteranzueht 
aus frischgeerntetem Saatgut, 
5 Monate und 8 Tage a!t) mit  
3 Augen auf einj~ihriger Pfir- 
sichunterlage. Veredelt am 
20. April 1937, photographiert 
am 7. Mai 1937. A ~ d a s  
durchgewachsene obere Auge. 

Abb. 21. Die Pfirsichveredlung aus 
Abb. 20 am 15. Mai 1937 (8 Tage 
sp/iter): AI = das obere durchge- 
wachsene Auge, A.o = das mittlere 
durchgewachsene Auge, beide in 

energischer Entwicklung. 

In Abb. 18 u. 19 ist dieselbe Veredlung mit 
2 Augen am 7. Mai und am 15. Mai I937 (nach 
8 Tagen) wiedergegeben. Das energische Aus- 
treiben des anfangs nur in Knospenlage gewe- 
senen Ausges Ax ist deutlich zu erkennen. 

In Abb. 20 u. 2I ist dieselbe Veredlung mit 
3 Augen in ihrem Entwieklungszustande am 

7. Mai und am 15. Mai 1937 (8 Tage sp/iter) 
wiedergegeben. Auch hier, wie in Abb. I8 u. 19, 
ist zu erkennen, dab das oberste Auge sich am 
energischsten entwickelt; doch treibt in beiden 
F~illen auch das zweite Auge aus (zu erkennen 
in Abb. 21, A2), als auch das dritte (in den 
Abb. 20 und 21 allerdings nicht sichtbar). 

Das Ergebnis dieses Veredelungsversuches 
hinsichtlich der Bliihreife muB abgewartet 
werden. 

Veredlung ~ach erzwu~gener ,,Wi~terruhe". 
Denkbar w~ire es, dab die 6 Monate alten 
Pfirsichs~imlinge durch kiinstliche Abkiihlung 
im April-Mai zum ,,Abschlu[3" zu bringen 
w~iren. 

Zu diesem Zweck wurden je 3 S~imlinge der 
Sorte ,,Dr. Brtickner" und einer geftillt bliihen- 
den Gartenform im Dresdner K/ihlhaus (nach 
einer am 3. April 1937 eingeleiteten Abh/irtung 
bei 7--1o ~ C) ab 9. April 1937 kiihl und dunkel 
gelagert: 7 Tage bei + 2  ~ C, dann 7 Tage bei 
- -2  ~ C, danach IO Tage bei + 2  ~ C. 

So/ort im AnschluB an diese Ruhe im Ktihlhaus 
wurden die Edelreiser in derselben Art, wie die- 
jenigen in den Abb. 18--21 am 4. Mai 1937 
aufveredelt. 

Ergebnis: Je zwei Veredlungen dieses Ver- 
suches sind angewachsen. 0b  die nun durch- 
treibenden Augen Bliitenknospen bilden und im 
n~ichsten Sommer bltihen werden, kann nur die 
Zeit lehren. 

Entwicklu~gsbereitscha/t der P/irsichsame~ 
nach liingerem Wiissern. Um dieselbe zu prtifen, 
wurden die Samen der Pfirsichsorte Dr. Brtickner 
auf dem Stimulationsapparat der Einwirkung 
des Wassernebels ausgesetzt. 

Versuchsanstellung. Das Material wurde 
geerntet am 14. Oktober 1936, 
entfleischt am 3-November 1936, 
Holzgeh~iuse entfernt am IO. November 1936. 

5 ~ Sttick komplette Samen wurden auf dem 
Apparat ab io. November 1936 der Einwirkung 
des YVassernebels ausgesetzt. 

Ergebnis: Es keimten 
7 Samen bis I6. Dezember 1936, 

2o Samen bis 6. Februar 1937, 
8 Samen bis 3 o. April I937, 
nicht gekeimt waren 15 Samen bis 12. Mai 1937. 

Prdparation. Von den 15 nichtgekeimten Samen 
wurden 14 Embryonen Ireipr~pariert (einer ging bei 
der Pr~iparation zugrunde) und als nackte Em- 
bryonen der Einwirkung des Wassernebels auf 
dem Apparat in der Zeit vom 12. Mai I937 bis 
zum 26. Mai 1937 (14 Tage lang) ausgesetzt. 

Ergebnis. Alle 14 Embryonen fingen sofort an, 
sich energisch zu entwickeln. In Abb. 22 sind 4 
dieser 14eimpfl~inzchen IlaCh I4tLLgiger Beeinflus- 
sung auf dem Apparat wiedergegeben; die Keim- 
wurzeln sind bis 3 cm lang, die Kotyledonen hell- 
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grtin, s tark gegeneinander abgehoben, das epi- 
kotyle  Glied sichtlich gestreckt, das erste Laub- 
b la t tpaar  in Entwicklung. 

Wie  die durchgeff ihr ten Versuehe lehren, is t  
d ie  Hemmu~cg in den Pf i rs ichsamen n ich t  so 
fest ve ranker t ,  wie bei  den Pf laumensamen,  
da  durch das W~ssern  ein gr613erer Prozent -  
s a t z  Pf i rs ichsamen zum Auskeimen veran-  
lal3t werden kann.  

Die Entwicklungsbereitscha/t des E m b r y o s  
l iegt  auch hier s te ts  vor, was durch die 
solorlige Entwick lung  der  freipr~iparierten 
und un te r  Ke imbedingungen  gebrach ten  
~Embryonen bewiesen wird  (vgl. Abb.  22). 

Ktirbis. Bei allen b isher  besprochenen 
O b j e k t e n  geht  die En twick lungshemmung  
yon  dem lebe~r162 Endospe rmgewebe  aus. 
I m  Gegensatz  dazu  s t e m  - -  wie es scheint  

- -  Cucurb i ta  Pepo.  Hie r  wird  die H e m m u n g  
du rch  die En t f e rnung  der to ten  Samenschale  
sofort  behoben 1. 

Der  E m b r y o  wird innerhalb  der  Samen-  
schale  yon einer dt innen gri inen und einer 
farblosen H a u t  umgeben,  die von Nucel lus  
und  Endospe rm herr i ihren  di i r f ten und deren 
H e r k u n f t  dahinges te l l t  sein mag.  Sowohl 
i n  der farblosen H a u t  als auch ohm die- 
selbe beginnt  der  f re iprf ipar ier te  E m b r y o  
so/ort mi t  der  Wei te ren twiek lung ,  falls er 
de r  E inwi rkung  yon Luft ,  Wasser  usw. aus- 
gese tz t  wird.  In  Abb.  23 sind 7 f re ipr / ipar ier te  
E m b r y o n e n  yon Cucurb i ta  Pepo nach zehn- 
t~igiger E inwi rkung  auf dem A p p a r a t  wieder-  
gegeben,  yon denen 4 in der farblosen H a u t  
s tecken,  3 yon derselben befrei t  s ind (o. H.). 

Versuchsanslellu~cg. Die Samen yon Cucurbita 
:Pepo wurden am 5. Oktober 1936 frisch geerntet, am 
7. Oktober 1936 die Embryonen herauspr~pariert  
~nd yore 7. bis 17 . Oktober 1936 (IO Tage lang) 
auf dem Appara t  der Einwirkung des Wasser- 
nebels ausgesetzt. (Ergebnis: vgl. A Abb. 23.) 

Entwicklungsbereitschaft u~zd Festigkeil der Hem- 
mungsverankeru~r Zur 2Prtifung derselben wurden 
foIgende Versuche durchgeftihrt. 

I. Versuch. Material:  Friseh am 5. Oktober 1936 
geerntetes Saatgut  von Cucurbita Pepo (dasselbe, 
wie im oben geschilderten Versuch). Die Samen 
wurden vom 7. Oktober 1936 bis 3o. April  1937 
(7 Monate lang) der Einwirkung des Wassernebels 
auf dem Appara t  ausgesetzt. 

Ergebnis. Von 71 Samen ist keiner gekeimt, alle 
yon schleimigen Pilzen tiberwuchert und die Eln- 
bryonen verschleimt. 

2. Versuch. Material: Zierkfirbis. 
Geerntet am 8. Oktober 1936, 
entfleischt am io. Oktober 1936, 
getrocknet  bis 2o. Januar  1937. 

Es besteht  noch die M6glichkeie, dab die Hem- 
mung yon der lebende~ grtinen Hau t  ausgeht; 
dieses soll nach der n~chsten Ernte  experimentell  
geprtift  werden. 

Vom 2o. Januar  1937 bis 3 o. April  1937 (3 Mo- 
nate lang) wurden 5 ~ Samen auf dem Appara t  
der Einwirkung des Wassernebels ausgesetzt. 

Abb. 22. Pfirsichembryonen der Sorte ,,Dr. Brtickner" in Iebhafter 
Entwicklung nach i6t/igiger Beeinflussung durch den Wassernebel auf 
dem Stimulationsapparat (vom 12. Mai 1937 his 28. Mai 1937 ). Vorher 
yore io. November 1936 his 12. Mai 1937 (6 Monate lang) in  der Samen- 

schale dem Wassernebel ausgesetzt - -  ohne jede Wirkung. 

Ergebnis. Bis zum 3 o. April  1937 waren 
ausgekeimt 12 Samen, 
nicht ausgekeimt 41 Samen. 

Die Embryonen der nichtausgekeim• Samelt 
waren am 3 o. April  I937 alle verschleimt. 

3. Versuch. Mate- 
rial: Cucurbita Pepo. 
Entfleischt am 7. bis 
8. Januar  1937. 

Vom 8. Januar  1937 
bis 3 o. April  1937 wur- 
den die Samen auf 
dem Appara t  der Ein- 
wirkung des Wasser- 
nebels ausgesetzt (3 
Monate und 23 Tage). 

Ergebnis. Bis 3 ~ . 
April  1937 waren 
ausgekeimt 35 Samen, 
nic]'~t ausgekeimt Io8 
Samen. 

Von den nichtaus- 
gekeimten Samen ent- 
hielten nur 4 lebende 
Embryonen, alle tibri- 
gen Embryonen waren 
am 3 o. April  1937 ver- 
schleimt. 

Die 4 lebenden Em- 
bryonen wurden am 
3 o. April  1937 freiprXpariert und als nackte Em- 
bryonen der Einwirkung des ~rassernebels aus- 
gesetzt. 

Ergebnis. Am 7- Mai 1937 (9 Tage sp~ter) : Alle 
4 Embryonen in deutlicher Entwicklung, die Ko- 
tvledonen gegeneinander abgehoben, werden gelb, 
die Keimwurzel leicht gestreckt (Abb. 24). 

Abb. 23. 7 Kilrbisembryonen, o/H 
ohne Haut, die fibrigen 4 mit  Haut. 
Vom 7. bis 17. Oktober 1935 (io Tage 
]ang) auf dem Stimulationsapparat: 
lebhafte Entwicklung. Photogra 

phiert am 17. Oktober 1935- 
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Am 8. !Vfai 1937 werden die 4 KeimpflS.nzchen in 
leichte Komposterde im Gew~ichshaus gepflanzt 
und bei etwa I 5 ~  kultiviert. 

Am II .  Mai 1937 sind durch zu starke Liiftung 
3 Keimpfl~nzchen zugrunde gegangen. 

Bis 19. Mai 1937 
hat sich ei~ Embryo 
zu einer kr~ftigen 
grtinen Keimpflanze 
entwickelt. 

Gesu~de Ki~rbis- 
p/lanzen aus Embry- 
orate. Um zu priifen, 
ob sieh gesunde und 
normale Ktirbis- 
pflanzen aus frei- 
pr~parierten E m-  
bryonen heranzie- 
hen lassen, wurde 
folgender Versuch 

Abb. 24. 4 Ktirbisembryonen in durchgeftihrt.  
lebhafter Entwicklung, yore 30. M ~ t e f i a ,  l. Samen 
April 1937 bis 8. Mai 1937 (9 Tage y o r e  Zierktirbis. 
lang) auf dem Stimulationsapparat .  
Vorher yore 7. J anua r  1937 bis Geerntet am 8. Ok- 
3o. Aprit 1937 (3Monate und 23 tober 1 9 3  6,  
Tage iang) in der Samenschale auf entflefscht a m  I 0 .  
dem Apparat  oh~*e jede Wirkung.  

Photographiert  am 8. Mai 1937. Oktober 1 9 3  6,  
getrocknet (an der 

Luft) bis 2o. Januar 1937, 
Embryonen in tier Iarblosen Haut  freiprf~pariert 

am 2o. Januar I937. 
Vom 2o. Januar 1937 bis 4. Februar 1937 

Abb. 25. KiirbissSmlinge aus freiprfiparierten Embryonen (in der farblosen Haut ) :  
Monate und 3 Wochen alt. Freipr~ipariert am 2o. Januar  1937, photographiert  

am i i .  April 1937. Zustand:  reichlicher Bltitenallsatz, 

(14 Tage lang) wurden 5 ~ Sttick Embryonen (in der 
farblosen Haut) der Einwirkung des Wassernebels 
auf dem Apparat ausgesetzt, undes  konnten nach 
dieser Beeinflussung 4 ~ Keimpfl~tnzchen am 4- Fe- 
bruar 1937 in Sand gepflanzt werden, 35 derselben 
am 8. Februar 1937 in leichte Komposterde. 

W~l~rend der Stimulationsraum eine Tempe- 

ratur yon i o - - I 5 ~  hatte, erfolgte die weitere: 
Anzucht vom 4. Februar 1937 im Gew~chshaus bei 
i 3 _ _ i  8 o C .  

In Abb. 25 ist diese Anzucht in ihrem Ent-  
wicklungszustande am i i .  April 1937 wieder- 
gegeben (2 Monate und 3 Wochen alt): die vege- 
tativen Organe sind gesund und reichlicher 
]3Iiitenansatz vorhanden. 

Am 3. Mai 1937 war die erste Bliite often, am 
7. Mai 1937 steht die ganze Kultur reich in Bliite. 

Ein analoger Versuch mit  freipr/iparierten 
E m b r y o n e n  ohm farblose H a u t  fiihrte zu keinen 
gesunden Pflanzen, dieselben gingen vielmehr,  
nachdem sie sich anfangs gut  entwickelt  ha t ten ,  
bis zum 22. Februar  1937 zugrunde. Ich  schreibe 
das einem nicht  aufgekl~irten Kulturfehler  zu, 
die Mb'glichkeit zur Anzucht  gesunder S~imlinge 
aus freipr~iparierten Embryonen  besteht  offenbar  
auch beim Ktirbis. 

Wuchsstoff der Kr162 Von Interesse 
ist die Frage  nach dem Vorhandensein von 
natiirl ichem Wuchsstoff  in den Geweben des. 
Ktirbissamens. Auf meinen Vorsehlag hin ha t  
Herr  Prof. SODI~G, Dresden, den Kiirbissamen 
untersucht  und mit  seiner freundliehen Geneh- 
migung seien kurz die wesentlichsten Ergebnisse 
nachstehend mitgeteilt.  Wuchsstoff  wurde mi t  
Hilfe des Hafer- und Cephalariatestes gefunden 
in den Kotyledonen,  Wurzel  q - P l u m u l a  (ge- 
meinsam untersucht) ,  der Samenschale, dem 

gr/inen, der Samenschale anliegenden 
Hgutchen  und ebenso dem weigert 
H~iutchen, das sich allerdings nicht  
vollst~indig vom grtinen t rennen lieB. 
Die beobachteten Kr t immungswer te  
liegen unter  2 ~ Nur  in einem Fal l  
gaben Samenschale und  weiges H~iut- 
chen Kri immungswerte  yon 7 - -8  ~ 
(absolute Werte).  Die Wuchsstoffab-  
gabe im Test entspricht  also im allge- 
meinen e twa derjenigen der Apfel- 
kerne (auf gleiches Volumen bezogen). 

Der Wuchsstoffgehal t  der Kiirbis- 
samen ist ferner auch yon MEYER 
(I936) untersucht  worden. 

Wie die Samen yon Apfel, Qui t te  
und  Pflaume (vgl. v. V ~  u. SODII;G- 
i937) , enthal ten demnach  auch die 
Samen des Ktirbis in allen Geweben 
das nattirliche Auxin in nachweis- 
baren Mengen, so dab Wuchsstoff-- 
mangel  als Ursache des Keimverzuges  

nicht  in Frage  kommt .  

E r g e b n i s s e .  
I. Bei allen untersuchten Pflanzen ist der  

E m b r y o  ein stets entwicklungsbereites geschlos- 
senes System. 
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2. Die Hemmung liegt bei allen untersuchten 
Objekten auflerhalb des Embryos und zwar: 

a) verursacht durch lebende Gewebe bei Apfel, 
Birne, Quitte, Aprikose, Pfirsieh, Pflaume, 
Mirabelle, Kirsche, 

b) verursacht (h6chst wahrscheinlich) durch 
tote Gewebe - -  bei Kiirbis. 

3. Zu unterscheiden ist zwischen 
a) Entwicklungsbereitscha/t und 
b) Entwick!ungs/dhigkeit: erstere liegt bei 

allen Embryonen der untersuchten Objekte stets 
vor, solange sie noch am Leben sind, unabh~ngig 
yon Ruheperiode und Jahreszeit, im ausge- 
trockneten als auch im angequollenen Zustande, 
letztere ist bedingt durch I. Beseitigung der 
Hemmung, 2. geeignete Keimbedingungen (Was- 
set, Luft, Temperatur, ev. Licht usw.). 

Ungeldst sind folgende Fragen: 
I. Wie unterbindet das Endosperm des Kern- 

und Steinobstes bei den Embryonen den I3ber- 
gang yore passiven in den aktiven Lebenszu- 
stand, oder das ,,Keimen"? Ist die Verhinderung 
tier Keimung an die Eigenschaften des lebenden 
Protoplasmas des Endospermgewebes derart 
gebunden, dab mit dem Absterben dieser EinfluB 
aufh6rt, oder ist derselbe yon Lebens/unktionen 
unabhfingig? 

2. Wie kommt die Hemmung bei Cueurbita 
Pepo durch die abgestorbene Samenschale zu- 
stande? 

Die L6sung dieser Fragen wiirde uns dem 
Verst~indnis der Vorg~nge n/iherbringen, die 
durch das ,,Stratifizieren" ausgel6st werden. Im 
Zusammenhang damit w~re die bessere Beherr- 
schung des Keimvorganges zu erwarten. 

Keimung, Entwicklung, Stimulation und 
Wuchsstoff. 

Meine Beobachtungen an den Apfelembryonen 
(Vzt~ I936a ) veranlal3ten mich, die denkbaren 
M6glichkeiten hinsichtlich des Vorkommens des 
Wuchsstoffes in den ruhenden Embryonen zu 
erw/igen. 

Von diesen hat sich diejenige unter P. 2b auf 
S. 148 (VEI~ i936a ) erw~ihnte als zutreffend er- 
wiesen (VEI~ u. S6OING 1937): die Embryonen 
enthalten stets nachweisbare Wuchsstoffmengen. 

Infolgedessen wird die Frage, wann das 
eigentliche Keimen beginnt, nicht durch den 
Wuchsstoff entschieden, mit anderen Worten - -  
alas Keimen ist kein eigentliches Wuchssto//- 
problem ! 

Was ffir das Keimen gilt, trifft auch ffir die 
Entwieklung allgemein zu. Wir denken da zu- 
n/ichst an die ontogenetische Entwicklung der 

Tiere, die besser erforscht ist als diejenige der 
Pflanzen. 

Es steht heute als Ergebnis der entwicklungs- 
mechanischen Forschung unzweifelhaft fest, dab 
jeder Organismus auch im einzelligen Zustande 
eine einheitliche Ganzheit darstellt. Die onto- 
genetische Entwicklung besteht, als echte Epi- 
genesis, im selbstt~itigen Auf- und Ausbau der 
Organe, der zur immer weiteren Gtiederung des 
K6rpers fiihrt. 

Bedingt wird tier Entwicklungsvorgang durch 
das Gesamtverm6gen des Artplasmas, das als 
Teilorgane auch die Differenzierungen des Zell- 
kernes (z. B. Chromosomen) umfal3t (DORKEN 
1936). 

S~imtliche gegenseitig sich beeinflussende 
Keimbezirke als auch die ,,Induktionsstoffe", 
die Mittel zu dieser Beeinflussung, schafft das 
Artplasma selbsttS~tig am eriorderlichen Ort und 
zu der gegebenen Zeit. 

Stets ist der Aufbau des Organismus in erster 
Linie eine Gamheitsleistung: Jede Anlage ist in 
ihrer Entstehung ganzheitsbedingt und ganzheits- 
bezogen. Hierzu zwei Beispiele. 

Bei dem Seeigel ist am vegetativen Pol des 
jungen Keimes ein Organisator zu linden. 
DORKEN 1936, S. lO5: ,,Sein Material ger~it bei 
der Furchung in die kleinen Zellen, die sp~iter 
als Skelettbildner t~itig sind. Wenn man diese 
Zellen aber fortnimmt, so wird die Organisator- 
wirkung yon dem dann dem vegetativen Pol 
zun~ichst liegenden Bezirk fibernommen. Das 
besagt, dab jener Organisator kein starrer Me- 
chanismus ist, sondern dab Iiir das Zustande- 
kommen seiner Wirkung nur ein gewisses Orga- 
nisationsgefS~lle des Keimes verantwortlich zu 
machen ist." 

Die Ha/erkoleptile besitzt an der Spitze einen 
,,Organisator" des Streckungswachstums; wird 
die Spitze entfernt, so erfolgt Neubildung einer 
,,physiologischen" Spitze. Nach S6OlNG (1929) 
bildet sich im obersten Millimeter der neugebil- 
deten Spitze der Bildungsort des Induktions- 
stories, unabh/ingig davon, ob 5--6 mm oder 
1--11/2 mm entfernt worden sind. 

In beiden F~illen f]bernahme der Organisator- 
funktion durch andere Zellgruppen, die durch 
ihre Lage im ganzen dazu bestimmt sind! 

In voller 13bereinstimmung mit der bier ver- 
tretenen Auffassung steht die allgemeine Fest- 
stellung yon L. JOST, die er in folgenden Worten 
zum Ausdruck bringt (1935, S. 749): ,,LAIBACH 
hat auch betont (I935a), was wir bestfi~tigen 
konnten, dab der Ort, an dem sich eine Zelle 
befindet, also ihr physiologischer Zustand, maB- 
gebend ffir die Reaktion ist und dab die QualitS.t 
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des Wuchsstoffes v61iig hinter dieser physiolo- 
gischen Disposition zuriicktrit t ." 

Die die Entwicklung bestimmenden Einflfisse 
lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

I. Die Gesamtpotenz des Artplasmas;  
2. die allgemeinen Aul3enbedingungen; 
3. ev. Sch/idigungen oder operative Eingriffe, 

die Regulationen ausl6sen, oder latente Potenzen 
wecken oder ev. Hemmungen beseitigen. 

Vollwertiges Artplasma und normale AuBen- 
bedingungen (gute Ern~hrung) vorausgesetzt, 
ist eine Entwieklungsstockung aus Mangel 
beispielsweise an , ,Induktionsstoffen" keines- 
wegs zu erwarten. 

Wie bei den Tieren liegen die Verh~iltnisse 
auch bei den h6heren Pflanzen. In allen frag- 
lichen Organen und Geweben ist Wuchsstoff 
nachweisbar, zu dessen Bildung jede Zelle grund- 
s~itzlich beEihigt ist. Treffend sagt W. A. ZIM- 
MERMANN (I936 S. 249), der Wuchsstoff er- 
scheine ,,weniger als Herr  denn als Diener des 
Organismus bei der Lenkung des Wachstums. 
Der Fortschrit t  in der lErkenntnis besteht nur 
darin, dab Waehstumsunterschiede mit  hoher 
Wahrscheinlichkeit auf Untersehiede im Wuchs- 
stoffgehalt zuriickgeffihrt werden konnten. Die 
Ursache dieser Unterschiede im "Wuchsstoff- 
gehalt aber ist heute genau so r/itselhaft wie 
vorher die der Unterschiede im Wachstum".  

Somit ist die ontogemtische Entwicklung einer 
P/lame kein eigentliches Wuchssto//problem! 

Da weder Keimung (vgl. VE~ u. S6DINGI937) 
noch Entwicklung ein Wuchsstoffproblem ist, 
kann es auch deren F6rderung oder Steigerung 
nicht sein, also: Die Stimulation ist kein Wuchs- 
sto//problem! 

Infolgedessen kann eine wirkliche F6rderung 
der organischen Entwicldung - -  die ihrem 
Wesen nach ganzheitliche Beziehungszvirku~cg ist 
- -  nur dutch eine Beeinflussung des gesamten 
R~aktionssystems erzielt werden, yon dem als 
leitendem Zentrum aus dann der weitere Aufban 
in andere Bahnen gelenkt werden mug oder in 
einem anderen Rhythmus  angest immt werden 
kann. 

Die , ,Ganzheit" ist im Artplasma irgendwie 
,,festgelegt". Denkbar  sind, wie H. DRIESCI~ 
(1922) richtig sagt, nur zwei M6glichkeiten: 

I. Die Ganzheit ist Funktion einer Struktur, 
daraus eine mechanistische ,,Maschinentheorie" 
des Organismus. 

2. Die Ganzheit wird durch ein ordnendes 
Prinzip ,,Entelechie" bedingt, durch einen 
immateriellen Faktor.  

Im  ersten Falle mtissen wir zu einer zun~ichst 
nicht nachweisbaren Ultra-Mikrostruktur die 

Zuflucht ergreifen, die dazu befihigt  sein mug, 
im Falle verschiedenartigster Teilung - -  durch 
Mehrleistung, bet Zusammenfiigung - -  dutch 
Minderleistung bet Transplantationen - -  dutch 
Fremdleistung die Gamheit des Organismus zu 
wahren (DORKEX 1936), was nicht vorstellbarist. 

I m  zweiten Falle miissen wir annehmen, dab 
immaterielle Ideen die organische Gestaltung 
lenken. Auch dieses ist eine ftir uns unvorstell- 
bare Annahme, wenn wir such die Tatsache, dag 
Ideen in das Geschehen der realen Wirklichkeit 
eingreifen k6nnen und eingreifen, aus eigener 
Erfahrung kennen. 

Wit  stehen somit vor der eigenartigen Tat-  
sache, dab beide denkbare;~ M6glichkeiten der 
Verankerung der organischen Ganzheit im Art- 
plasma fiir uns unvorstellbar sind. 

Doch unvorstdlbar ist nicht gleichbedeutend 
mit  unmdglich! 

Es ist Aufgabe der Forschung, diesem Jahr-  
tausende alten R~itsel nachzugehen. 

Ein ForschungszuschuI3 des Herrn Reichs- 
und PreuBischen Ministers fiir ErnS~hrung und 
Landwirtschaft  erm6glichte die geschilderten 
experimentellen Untersuchungen. 

Die g~irtnerische Pflege der Anzuchten be- 
sorgte Gartenbauinspektor R. ZI•PEL. 

Die Veredelung der Pfirsiche ftihrten die Teil- 
nehmer der Oberstufe des h6heren Lehrganges 
WALTER KOCI~ und OTTO VOSS durch. 
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Methodisches zur Bestimmung des Rohproteingehaltes in Zuchtmaterial. 
V o n  P.  S c h w a r z e .  

Die yon SCHWARZE und  yon v. SENGBUSCH 
beschr iebene S t i cks to f fbes t immungsappa ra tu r  
(diese Zei tschr i f t  Bd. 9) ha t  ill l e tz te r  Zeit  eine 
Reihe yon ~nde rungen  erfahren.  Diese ]6nde- 
rungen haben  sieh bei  den im I n s t i t u t  laufenden 
Arbe i ten  als sehr zweckm~iBig, zeit-  und mate r ia l -  
sparend,  erwiesen und  sollen deshalb  als Er -  
g~nzung der  genannten  Arbe i t  kurz  darges te l l t  
werden.  

An  Stelle der  Normalschl i f fkolben werden 
schli//lose Kolben verwendet ,  die sich w i e  die 
Schliffkolben mi t  Hilfe yon Spiral federn am 
Dest i l l ieraufsatz  befest igen lassen. Der  dem 
Schliff en tsprechende  konisch ver laufende For t -  
satz  des Dest i l l ieraufsatzes  is t  durch  einen 
zyl indr isehen,  am oberen Ende  zu einem W u l s t  
e rwei te r ten  F o r t s a t z  ersetzt ,  auf den ein welt  
gebohr ter ,  jedoch s t raff  s i tzender  Gummi-  
s topfen aufgeschoben ist  (Abb. I).  Die Ver- 

b indung zwischen Kolben  und Aufsa tz  i s t  
dampfd ich t ,  das  Ansetzen  und  Abnehmen  der  
Kolben  bere i te t  keine wesent l ichen Schwier ig-  
kei ten,  wenn der Gummis topfen  ab und zu m i t  
Vaseline eingerieben wird. Die Vasel ineschicht  
d ient  gleichzeit ig als Schutz  gegen D a m p f  u n d  
Lauge und erh6ht  die H a l t b a r k e i t  des Gummis .  
Soweit  es sich bisher  i ibersehen HiBt, wird  eine 
Erneuerung  der  Gummis topfen  nur  verh~iltnis- 
m~iBig selten n6t ig  sein. Die schlifflosen Kolben  
haben  sich in ihrer  H a n d h a b u n g  den Schliff- 
kolben gegentiber  als nahezu  gleichwert ig  er- 
wiesen, ihr  groger  Vorte i l  l iegt  im niedr igeren  
Preis,  der  e twa  0 ,60--0 ,70 RM. betrS.gt, fiir die 
Schliffkolben hingegen mindes tens  2,1o RM. 

Die Verwendung der  schlifflosen Kolben  ha t t e  
eine Umges t a l t ung  der  A p p a r a t u r  zur Voraus-  
setzung. D a  die bei den Sehliffkolben vor-  
handene  feste F i ih rung  fehlt,  muBten die Kolben 


