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D ER ZU CHTE  
II. J A H R G A N G  MAI 1939 H E F T  5 

(Aus der Dienststelle fiir allgemeine Sortenkunde an der 13iologischen Reichsanstalt; 13erlin-Dahlem.) 

Versuche  zur Untersche idung  deutscher Winter -  yon  Sommergetre idesorten  
und zur E n t w i c k l u n g s b e s c h l e u n i g u n g  yon  Wintergers ten .  

Von J. Voss. 

E i n l e i t u n g .  
Vor einigen Jahren wurde yon mir in dieser 

Zeitschrift (IO) fiber die M6glichkeit der kurz- 
fristigen Unterscheidung yon deutschen Sommer- 
und Winterweizen berichtet. Es wurde damals 
darauf hingewiesen, dal3 eindeutige morphologi- 
sche Merkmale am Korn oder an der Keimpflanze 
zur Trennung des Sommerweizens vom Winter- 
weizen nicht gefunden werden konnten. Als der 
einzig sichere Weg hat sich in Ubereinstimmung 
mit MAXIMOW (5) die beschleunigte Anzucht der 
Pflanzen im Warmhaus (bei etwa -{-2o ~ C) bei 
zus~tzlicher Beleuchtung unter Langtagsbe- 
dingungen, gezeigt. Der Eintr i t t  des Schossens 
bzw. der Ausbildung der 5hrenanlage nach etwa 
vier bis sechs Wochen Kultur unter den ge- 
nannten Bedingungen gibt dann die M6glich- 
keit, den Winter- oder Sommerweizencharakter 
der fraglichen Probe sicher zu erkennen. 

In weiteren Arbeiten (I4) zur sorteneigenen 
Entwicklungsbeschleunigung yon Winterweizen, 
welche in engem Zusammenhang mit der Frage 
nach den Ursachen der so stark verschiedenen 
Entwicklungsphysiologie von Sommer- und 
Wintergetreide standen, wurde dann yon mir 
folgende Formulierung der genannten Begriffe 
f/ir Weizen vorgeschlagen: ,,Weizensorten, die 
bei einer konstant hohen Temperatur (urn 
-}- 2o ~ C) und st~indiger Beleuchtung (durch 
natfirliches oder kfinstliches Licht, m6glichst 
nicht weniger als I5oo Lux) bei sonst giinstigen 
Anzuchtbedingungen im Warmhaus, nicht inner- 
halb von 4--6 Wochen den Eintri t t  des Schos- 
sens zeigen, werden als Winterweizen bezeichnet. 
Alle Sorten, die innerhalb der genannten Zeit- 
spanne dagegen den SchoBbeginn erkennen 
lassen, werden als Sommerweizen bezeichnet." 
.(I4, S. 72). 

Seit der ersten im ,,Zfichter" erfolgten Ver- 
6ffentlichung zu dem angeschnittenen Problem, 
welches in der Praxis der Sortenbestimmung 
nieht nur bei Weizen, sondern auch bei den an- 
deren Getreidearten h~ufig bei Verwechslungen 
oder Vermischungen yon Sommer- und Winter- 
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getreide eine wichtige Rolle spielt, sind bier 
auch ffir die anderen Getreidearten Erfahrungen 
gesammelt worden, fiber die jetzt berichtet 
werden soll. Diese Untersuchungen wurden an- 
geregt durch die allj~ihrlich bei der Biologischen 
Reichsanstalt eingehenden Anfragen fiber den 
Sommer- oder Wintergetreidecharakter yon 
Handelssaatgutproben. Verwechslungen dieser 
Art kommen sowohl im b~uerlichen Betrieb 
wie auch im Saatguthandei deshalb so hfiufig 
vor, weil eine sichere Unterscheidung der 
beiden Formen am Korn weder ffir das gefibte 
Auge des Sortenkundlers noch ffir den Prak- 
tiker m6glich ist. Leider sind aber die wirt- 
schaftlichen Verluste, welche durch eine solche 
Verweehslung oder Vermischung eintreten, 
oft sel~r grog. Sie sind - -  vom Standpunkt 
der Allgemeinheit aus gesehen - -  auch durch 
Zahlung einer Entsch~idigung nicht wieder 
zu ersetzen, weil unter Umst~inden auf groBe n 
Fl~ehen, z .B.  bei Aussaat yon Winter- stat t  
Sommergetreide im Friihj ahr, eine ganze Jahres- 
ernte verlorengehen kann. 

Bei dieser Sachlage ist es fiberraschend und 
wohl nur durch die nun einmal h~iufig vor- 
liegende Interesselosigkeit der landwirtschaft- 
lichen Praxis gegenuber den Fragen der Sorten- 
unterscheidung erkl~irbar, dab weitere Unter- 
suchungen zu den bier angeschnittenen Fragen 
auch ffir andere Getreidearten als den Weizen 
im deutschen Schrifftum kaum vorliegen. Ffir 
Winter- und Sommergerste liegen meines Wis- 
sens nur die ~ilteren Untersuchungen yon 
AUFHAMMER (I) vor, der durch Kombination 
und Vergleich verschiedenster morphologischer 
Merkmale zu einer Trennung von Sommer- und 
Wintergerste zu kommen suchte, der aber den 
hier eingeschlagenen Weg des oben geschilderten 
,,Belichtungsversuches" noch nicht in den 
Rahmen seiner Untersuchungen einbezogen 
hatte. 

In der ersten Ver6ffentlichung im ,,Zfichter" 
(io) wurde bereits darauf hingewiesen, dab zu 
einer sicheren Auswertung des ,,Belichtungs- 
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versuches"  die Kenn tn i s  des Schol3verhaltens 
s~mtlicher im H a n d e l  bef indl icher  Sor ten  no t -  
wendig  ist ,  weil  es sich gezeigt  ha t ,  dab  bei  
manchen  angebl ich als Wintergetreideformen im 
H a n d e l  geff ihrten Sor ten  in Wi rk l i chke i t  nu r  
Sommerformen vorl iegen,  welche eine vie l le icht  
e twas  h6here  K i l t e r e s i s t e n z  als der  Durch-  
schn i t t  der  Sommer fo rmen  bes i tzen .  

I.  U n t e r s c h e i d u n g  y o n  S o m m e r -  
u n d  W i n t e r g e t r e i d e .  

Aus  den e inle i tend erw~hnten  Grfinden wur-  
den sdmtliche nach  der  Reichssor tenl i s te  in den 
le tz ten  J a h r e n  im Hct~dd be/i~dlichen Sorter~ 
unserer  vier  H a u p t g e t r e i d e a r t e n  im Bel ichtungs-  
versuch auf ihr  SchoBverhal ten  geprfift .  N/iheres 
fiber die Vornahme  dieser Ge t re ideanzuch ten  
un te r  Lang tagsbed ingungen  im GewSchshaus is t  
den oben erw~hnten  Arbe i t en  zu en tnehmen .  
Zu der  Belichtungsst~rke sei in Erg~nzung  der  
do r t  gemach ten  Angaben  erw~ihnt, daB die 
K u l t u r  der  Pf lanzen j e t z t  auch bei  e iner  zu- 
sStzl ichen Be l i ch tung  von nut 2oo Watt Licht -  
energie je Q u a d r a t m e t e r  (unter  Benu tzung  von 
u n m a t t i e r t e n  Osram-Ni t ra -Gl f ih lampen)  gu t  ge- 
lang, w~ihrend in ausl~indischen Arbe i t en  (MAXI- 
NOW, 5 und  Bos,  3) IOOO W a t t  bis 16oo W a t t  
je Q u a d r a t m e t e r  Fl~iche angegeben werden.  

l~bersicht I. E n t w i c k l u n g  y o n  W i n t e r -  u i id  
b e i  e t w a  + 20 ~  

Versuch yore 

Zu den m i t  Sommer-  und  Win te rweizen  vor -  
genommenen  Unte r suchungen  kann  auf die 
fr i iheren Arbe i t en  verwiesen werden.  U n t e r  
s~imtlichen zum H a n d e l  zugelassenen Winter- 
weizensor ten  bef inde t  sich nu r  eine Sor te ,  
Ermischs  fr t ihreifer  , ,Win te r"weizen ,  welche 
sich n ich t  der  oben fiir Win te rwe izen  gegebenen 
Fo rmu l i e rung  en t sp rechend  verhiel t .  Diese Sor te  
k o m m t  in der  Ze i t spanne  yon 4 - - 6  Wochen  
im W a r m h a u s  zum Schossen, d. h. die Differen-  
zierung in Kno ten  und  In te rnod ien  is t  im  
L~ingsschnitt  bei  schwacher  b inokula re r  Ver- 
gr6Berung (3o •  deut l ich  zu erkennen (vgl. 
auch Io ,  I2).  

Das  Ergebnis  der  Versuche mi t  Wi~ctef- u~d 
Sommerroggen is t  aus Ubers ich t  I zu ersehen,  
auf der  wegen Raumer spa rn i s  n ich t  alle der  
un te r such ten  und  zum H a n d e l  zugelassenen 
Roggensor ten  mi t  E inze langaben  aufgeff ihr t  
sind. Der  groBe Unte rsch ied  zwischen Sommer -  
und  Win te r roggensor t en  un te r  den hier  ein- 
geha l tenen  Versuchsbedingungen ist  ganz ein- 
deu t ig  aus denUnte r suchungsbe funden  wie auch 
aus der  Aufnahme  I zu ersehen. W i h r e n d  bei  
allen zugelassenen Winterroggensorten der Vege- 
t a t ionskege l  nach  e twa  6 Wochen  klein und un-  
en twicke l t  war,  gingen die be iden  Sommer -  
roggensor ten  in derselben Ze i t spanne  bere i t s  

S o m m e r r o g g e n  u i i t e r  L a n g t a g s b e d i n g u n g e n  
i m  G e w  ~ c h s h a u s .  

3. Januar  1938. 

Sorte IJntersuchungsbefund 1 nach twa  
7 Wochen �9 I Wochen 15 Wochen 

W i n t e r r o g g e n :  
13randts Marien . . . . .  

Carsteiis . . . . . . . . .  

Deutscher Ring . . . . .  

Hel3dorfer Johaiinis . . 

JXgers norddeutscher Cham- 
pagner 

Karlshutder . . . . . . .  

v, Lochows Petkuser  Kurz 

v, Lochows Petkuser 1 

S o m m e r r o g g e i i :  
J~arlshulder . . . . . . .  
v. Lochows Petkuser  . . . 

V.-I(. 0,2--0, 3 

V.-K.. 0,3--0, 4 

V.-K. o,2 

V.-I~. 0,2--0,  3 

V.-K. o,2--0,  3 

V.-I~. 0,2--0,3 

V.-K. o,2--0,3 

V.-K. 0,2--o,  3 

Nhreii geschoben 
Ahren geschoben 

V.-I(. z. T. spitz o,3--o,  4 

V.-t(.  z. T. spitz, o,3--o,5 

V.-I~. z. T. spitz, o,3--o,  5 

V.-K. o,4--o,5 , z. T. spitz 

V.-K. z. T. spitz, o ,3--o,  5 

V.-K. z. T. spitz, o,3--o,5 , 
4 Sommerroggen dazw., 
wahrseh. Vermischung 

V.-K. z. T. spitz, o,3--o,7 , 
vereinzeIt  schossend 

V.-K. spitz, o ,3--o,6 , 
vereinzelt  schosseiid 

V.-K. u.A.-A, o ,4 - - i ,8 ,  
z .T .  schossend 

V.-K. spitz, o,5--I ,O, 
z .T .  schossend 

V.-K. spitz u. A.-A. 
1,2--9,o, schossend 

V.-K. spitz u. fi~.-A. 
o,5--6,o,  schossend 

V.-K. spitz u. X.-A. 
o ,8- - i ,o ,  schossend 

V.-K. spitz u. A.-A. 
o,5--o,8,  schossend 

V.-K. spitz u. A.-A. 
o ,6 - - i ,o ,  schossend 

V.-B2. spitz, o ,4 - - i ,o ,  
schossend. 

V.-Is = Vegetationskegel. A.-A. = Ahrenanlage.  Die Zahlen bedeuten die Entferiiung des V.-K. 
bzw. der A.-A. in cm yon dem Wurzelansatz.  

1 2tilt ~hnlichem Ergebiiis wurden welter folgende Winterroggeiisorten untersucht:  NIeuBeldorfer 
Fichtelgebirgs, Nordost,  Pirnaer, Probsteier. 
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zum Ahrenschieben fiber (vgl. Abb. I, welche 
die typischen Unterschiede gut wiedergibt : 
Ahrenausbildung und kleine kurze B1/itter bei 

fiir den Schol3beginn sowie ftir die Differen- 
zierung des Vegetationskegels zur Ahren- 
anlage. Auf das mit den Winterweizensorten 
in dieser Beziehung iibereinstimmende Ver- 
halten des Winterroggens sei hier nur kurz 
hingewiesen (vgl. hierzu 14, S. 74). 

Auf Grund der obigen Ergebnisse, welche 
dutch weitere ~ihnliche Versuche in den Jahren 
I937--I938 mit Saatgutproben yon Sommer- 
und Winterroggen verschiedenster geographi- 
scher Herkunft  best~tigt wurden, kann man 
also im ,,Belichtungsversuch" die zugelassenen 
Winterroggen- yon den deutschen Sommer- 
roggensorten ebenso wie die Weizensortela ein- 
deutig trennen. 

Auch bei den Gerstensorten liegen die Ver- 

A b b .  I .  U n t e r s c h e i d u n g  von  S o m m e r ~  u n d  W i n t e r r o g g e n .  
L i n k s  P e t k u s e r  S o m l n e l r o g g e n ~  7 W o c h e n  t in t e r  L a n g t a g s b e d i n g u n g e n  
R e c h t s  P e t k u s e r  W i n t e r r o g g e n ~  i m  W a r m h a u s  gezogen .  

VersucJa yo re  F e b r u a r  i 937 .  

der Sommerform, breite und lange Bt/itter bei 
unentwickelter Ahrenanlage bei der Winter- 

A b b .  2. U n t e r s c h e i d u n g  y o n  S o m m e r -  u n d  W i n t e r g e r s t e  n a c h  4 W o c h e n .  
A n z u c h t  i m  W a r m h a u s  u n t e r  L a n g t a g s b e d i n g u n g e n .  (Man  b e a c h t e  bei  
d e r  i i n k e n  P f l anze  d e n  B e g i n n  de r  S t r e c k n n g . )  L i n k s  S o m m e r g e r s t e .  

P.echts  W i n t e r g e r s t e .  A u f n a h m e  a m  2. F e b r u a r  x938. 

form). Nach l~ingerer, fast 4 Monate dauernder 
Kultur im Gew~ichshaus zeigen sich aber auch 
bei dell Winterroggensorten deutliche Anzeichen 

A bb .  3. U n t e r s c h e i d u n g  y o n  S o m m e r -  ur~d W i n t e r g e r s t e .  
R . . . . . . . . . . . . .  i u n t e r  L a n g t a g s b e d i n g u n g  ecnts  v l s c n e r m a K s  zw e lzen  w l n t e r g e r s t e  / . .  �9 

�9 ' > 2 l~lon l m  \ u  L i n k s  H a d o s t r e n g  S o m m e r g e r s t e  I " 
/ gezogen .  

V e r s u c h  v o m  21. J a n .  1938. A u f n a h m e  a m  25. Mfirz 1938. 

h~iltnisse, wie zu erwarten war, ~ihnlich (vgl. 
Ubersicht 2 und Abb. 2 u. 3). Nach 4 Wochen 
Warmhauskultur unter Langtagsbedingungen 
zeigte sich bei den Wintergerstensorten - -  bis 
auf zwei - -  kein Schossen, wtihrend die Sommer- 
gerstensorten deutlich den Streckungsbeginn 
erkennen lieBen (siehe Abb. 2). Nach 6--8 Wo- 
chert waren die Sommergersten beim Ahren- 
schieben, die Wintergerstensorten zeigten bis 
auf Kalkreuther Friihe und Mahndorfer Vik- 
toria noch keinen SchoBbeginn. Alle zum Han- 
del zugelassenen Sommergerstensorten erwiesen 
sich in den hiesigen Belichtungsversuchen ein- 
deutig als Sommer/ormen, die Wintergersten- 
soften - -  bis auf die beiden genannten - -  als 
typische Winter/ormen. Wir kiJnnen also auch 
die deutschen Winter- und Sommergerstensorten 
in der hier geschilderten Art eindeutig vonein- 
ander trennen. Dabei soll yon dell beiden als 
Sommergersten zu betraehtenden Sorten Mahn- 
doffer Viktoria und Kalkreuther Friihe ab- 
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gesehen werden. Auch die Untersuchung ver- 
schiedenster geographischer Herkfinfte der glei- 
chen Winter- oder Sommergerstensorte ergab 
das gleiche Bild, worauf hier im einzelnen nicht 
eingegangen werden soll. Ebenso wie bei 
Winterroggen und bei Winterweizen sieht man 
auch bei l~ingerer Kultur der Wintergerste im 
Warmhaus einen langsamen Ubergang zum 
Schossen eintreten. 

Wenden wir uns nun zu den zugelassenen 
deutschen Ha/ersorten. Sie sind ja bekanntlieh 
durchweg Sommerformen, ihre Anzucht im 
Warmhaus best~itigte dies in allen F~illen. Als 
,,Winterhafer" wird Griesings Sporen be~ 
zeichnet, der nach der oben gegebenen Formu- 
lierung aber auch zu den Sommerformen zu 
z~ihlen ist, wenngleich er dutch seine langsame 
Entwieklung im Gew~ichshaus und dureh seine 
hohe Blattzahl innerhalb der deutschen Sommer- 
hafer doch eine Sonderstellung einnimmt. Er 
brauchte in den hiesigen Belichtungsversuehen 
etwa doppelt solange Zeit bis zum Rispen- 
schieben, wie der Durchschnitt der iibrigen 
deutschen Hafersorten. Diese kamen in etwa 
4--8 Wochen bis zum Rispenschieben, w~ihrend 
es bei Griesings Sporen etwa 12 Wochen dauerte. 
Es sei gerade in bezug auf das Verhalten dieser 
Sorte auf die Untersuchungsergebnisse yon 
STELZNER und HARTISCtt (8) hingewiesen, 
welche durch K~ilteeinwirkung ihre Entwick- 
lung beschleunigen konnten. 

Zusammen/assend kann man au/ Grund der 
geschilderten Versuchsergebnisse die zun&hst /r 
Weizen vorgeschlagene Formulierung des Be- 
grimes Winter- oder Sommer/orm auch /r unsere 
drei anderen Hauptgetreidearten anwenden. Statt 
des Ausdruckes ,,Weizen" ware nut das Wort 
,,Getreide" in die oben zitierte Formulierung ein- 
zusetzen. Wie aus dieser Einteilung unserer deut- 
schen Getreidearten hervorgeht, ist der Begri// 
,,Wechsel/orm", der immer wieder im Sehri/ttum 
angewandt wird, nieht benutzt worden, da seine 
Anwendung iiber/liissig erseheint. Denn wenn 
ZAI)E in seiner ,,Pfianzenbaulehre" (1933) z.B. 
unter ,,Wechselweizen" ,,Sorten vom Charakter 
des Sommerweizens (yon mir kursiv), die 
jedoch so winterfest wie Winterweizen sind", 
versteht, so ist nicht einzusehen, weshalb 
man den Begriff ,,Sommerweizen" nicht 
beibehalten soll und nur die angeblich h6here 
K~lteresistenz zur weiteren Untergruppierung 
des Sommerweizens benutzt. Wie seit langem 
in meinen Arbeiten immer wieder betont 
wurde, ffihrt allein eine klare, experimen- 
tell jederzeit nachprii/bare Festlegung dieser Be- 
gri//e auch zu einer klaren und eindeutigen 

Trennung unserer deutschen Getreidearten und 
-sorten I. in sommereinj~ihrige und 2. in winter- 
einj~ihrige Formen zum Ziel. Wir kdnnen, wie 
bier erneut gezeigt wurde, alle unsere deutschen 
Sorten eindeutig in die eine oder andere Formen- 
gruppe ein/iigen, wenn man sich die auch hier 
wieder angewandten Begriffsformulierungen zu 
eigen macht. Der immer wieder yon den ver- 
schiedensten Autoren als Prototyp des Wechsel- 
weizens angefiihrte ,,Strubes rote Schlanstedter 
Sommerweizen" wird sowohl in meiner ,,Mor- 
phologie und Gruppierung der deutschen Weizen- 
sorten" wie in der Reichssortenliste mit Recht 
zu den Sommerweizen gerechnet. Wenn diese 
Sorte wirklich durch K~ittebehandlung eine 
Entwicklungsbesehleunigung erfahren sollte (4), 
was nach den hiesigen langj~ihrigen Unter- 
suchungen noch keineswegs sicher ist, so w~ire 
sie selbst in diesem Falle besser als Sommer- 
weizen zu bezeichnen, der eben durch K~ilte- 
behandlung eine gewisse Beeinfiussung seiner 
Entwicklung zeigt. Im Beliehtungsversuch abet 
ist die Sorte eindeutig als Sommerweizen zu er- 
kennen. Solange die Frage des Ein/lusses der 
niedrigen Temperatur au/ den Entwicklungs- 
ablau/ auch der sommereinfghrigen Formen nicht 
eindeutig und experimentell /a/3bar (unter Aus- 
schaltung des in diesem Falle nur Verwirrung 
sti/tenden Feldversuches), gekt~rt ist, wird die 
Trennung in der yon rnir vorgeschlagenen Form 
das ein/achste und eindeutigste sein. Wir folgen 
mit der Unterteilung unserer deutschen Getreide- 
arten in diese beiden, nach ihrer Schol3physio- 
logie klar getrennten Gruppen auch der seit 
langem in jedem botanisehen Lehrbuch vor- 
genommenen Unterscheidung der Arten und 
Formen nach ihrem Entwicklungsverlauf und 
vermeiden so die Benutzung eines, wie gezeigt, 
vieldeutigen Begriffes ,,Wechselform". 

II. V e r s u c h e  zu r  E n t w i c k l u n g s b e s c h l e u -  
n i g u n g  y o n  W i n t e r g e r s t e n s o r t e n .  

Ffir die deutschen Winterweizensorten wurde 
yon mir 1933/1935 eine Gruppierung nach der 
Art ihrer SchoBausl6sung vorgenommen (12, I3), 
welche in mehrj/ihrigen weiteren UntersuchungeI1 
dann spS.terhin (14, 1938 ) eingehend nach- 
gepr/ift und vervollst~indigt wurde. Diese 
sorteneigene Art der Schol3ausl6sung wurde 
festgestellt mit tier friiher (1934) beschriebenen 
Methodik, welche in tier Kombination yon 
niedriger Temperatur mit Kurztag und nach- 
tr~glicher Weiterkultur im Warmhaus unter 
Langtagsbedingungen besteht. Dutch den Ver- 
gleich von Feld- und Treibhausversuehen mit 
in dieser Art behandelten Weizensorten wurde 
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gezeigt, dab die Schol3ausl6sung in beiden 
F~illen ~ihnlich verl/iuft. Auch zeigt ein Ver- 
gleich der yon  TAMM und PREISSLEI~ (9) wie der 
von STELZNER und HARTISCH (8) mit  einzelnen 
Weizensorten erzielten Ergebnisse fiber die 
sorteneigene Reakt ionsar t  eine weitgehende 
{}bereinstimmung mit  der yon mir friiher (1935) 
vorgenommenen Gruppierung. 

Es ist in meinen frtiheren Ver6ffentl ichungen 
gezeigt worden, dab die Kenntnis  der jeder 
Sorte eigenen Art  der SchoBausl6sung sowohl 
ftir die Sor tenbes t immung wie auch ftir die An- 
wendung yon  Resistenzpriifungen bei Winter -  
getreide im Gew~ichshaus von Wer t  ist. Vor 
kurzem ha t  RIJI)ORV (7) den Einflul3 der Schol3- 
ausl6sung durch Keimst immung auf die K~lte- 
resistem yon Winterweizen- und Wintergersten-  
sorten gezeigt. Man mul3 demnach der Art  der 
SchoBausl6sung bei den einzelnen Sorten nicht  
allein aus den vorhin yon mir genannten Grfinden, 
sondern auch im Hinblick auf die K~lteresistenz 
besonderes Interesse zuwenden. Nachdem fiir 
die Winterweizensorten die Gruppierung nach 
der Art  der Schogausl6sung durchgeffihrt  war, 
erschien es zweckmfil3ig, mit  der gleichen 
Methodik die Verh~ltnisse bei den Winter-  
gerstensorten im einzelnen zu kl~iren. Auch ffir 
diese liegen eingehende Untersuchungen an 
einer gr613eren Sortenzahl  noch nicht  vor, wenn- 
gleich die Arbeiten yon TAMM und PREISSLER (9) 
wie yon STEI~ZNER und HARTISC*t (8) bereits 
einen Einblick in die Verh~iltnisse bei Winter-  
gerste geben. Auf diese, allerdings mit  der 
russischen Methodik (in Verbindung mit  Feld- 
aussaaten) vorgenommenen Arbeiten wird sp~i- 
terhin noch einzugehen sein. 

Der erste Versuch wurde in der ftir Weizen 
beschriebenen Art  am 8. J anua r  1938 mit  je 
112 K6rnern aller zum Handel  zugelassenen 
Wintergerstensorten auf den Keimappara ten  bei 
einer durchschnit t l ichen Tempera tur  von q- 3 ~ C 
angesetzt ;  nach dem Durchbrechen der Co- 
leoptile wurde fiir 8 Stunden t~iglich eine 
Osram-Ni t ra-Lampe yon 4 o W a t t  eingeschaltet.  
In  Abst~nden yon je Io, 2o, 3o und 4o Tagen 
wurden 27 gekeimte K6rner  bzw. Keimpfl~inz- 
chert den K~isten en tnommen,  in T6pfe ge- 
pf lanzt  und im Warmhaus  unter  Langtags-  
bedingungen auf ihre weitere Entwicklung be- 
obachtet .  Die Untersuchung erfolgte nach 9, 
15 und I 9 W o c h e n  durch Beobach tung  des 
Vegetationskegels oder der ~iul3erlich sichtbaren 
Ver/inderung des Pflanzenhabitus.  Unbehandel te  
Kontrol len aller Sorten waren vom Versuchs- 
beginn an im Warmhaus  gezogen worden. Einen 
Auszug aus diesen verschiedenen Versuchs- 

serien zeigt die l ]bersicht  3 (vgl. zu diesem Ver- 
such auch die Abb. 4--8) .  

{Tbersicht 3. W i n t e r g e r s t e n s c h o l 3 v e r s u c h  
v o m  8. J a n u a r  193 8 . 

Serie 11 (io Tage + 3 ~ C und IZurztag, dann 
Langtag im Warmhaus). 

Befund bei der 3. Ullter- 
Sorte suchung Ende Mai i938 

Carstens Zweizei- 
lige . . . . . .  

Friedrichswerther 
Berg . . . . . .  

Peragis . . . . .  
Vogels Agaer. . . 
Eckendorfer Mam- 

muth I I  . . . .  

Hanses Htibitzer . 
Dr. Mausbergs . . 
Derellburger . . . 
Ebersbacher . . . 
Engelens Wieland. 
Mansholts Gronin- 

get . . . . . .  
Neudorfer l~{arien. 
Peragis 12 . . . .  
Schneiders Eckers- 

doffer . . . . .  
v.TschermaksZwei- 

zeilige . . . . .  

Schossen, N.-A. o,7--14, 7 

Schossen, A.-A. I,o--37,2 
.~." hren geschoben 

Schossen, A.-A. 0,9--42,3 
Oberstes t31att ent- 

wiekel~c 
]3eginn des Ahren- 

sehiebens 
Oberstes Blatt entw. 
~.-A. 4,2--46,2 

Schossen, A.-A. wechselnd 
~.-A. 1,4--I9, 3 

~hrensehieben 
Schossen, N.-A. 0,8--2,8 

~.-A. 2,9--27,2 

Oberstes Blatt  entw. 
Beginn des Nhren- 

schiebens 
In Serie I I  (20 Tage q-3' ~ C und Kurztag, dann 

Langtag) zeigten bei der ersten Untersuchung nach 
etwa 7 Wochen Warmhauskukur  kaum den Schol3- 
beginn: Friedrichswerther Berg und Neudorfer 
Marien. 

I Unbehandelte Kontrolle Ende Mai bei allen 
Sorten (bis auf Mahndorfer Viktoria und Kalk- 
reu~her Frfihe) welt zurtick (Beginn des Schossens, 
5,hrenanlage meist nicht h6her als i cm fiber den 
Wurzeln). 

I m  Vergleich zu den in der gleichen Art  be- 
handel ten Winterweizen war die leichtere Schol3- 
auslb'su*~g der Wi,atergerstensorten deutlich. In  
der Serie I I m i t  2ot~igiger Behandlung waren 
alle Sorten bis auf Neudorfer  Marien nach 
12 Wochen Warmhausku l tu r  bereits bis zum 
Beginn des 5.hrenschiebens gekommen,  wiihrend 
die gleiche Behandlungsdauer nur bei wenigen 
Winterweizensorten eine ~ihnliehe Entwicklungs-  
beschleunigung hervorrief (12, 14). Bereits 
Iotfigige Behandlung r i d  bei einer Reihe von 
Sorten starke Entwicklungsbeschleunigung her- 
vor, eine Behandlungszeit ,  die bei den bier 
untersuchten Winterweizensorten ill keinem 
Falle zur Entwicklungbeschleunigung gentigte. 
Auf diese leiehtere SchoBausl6sung der Winter-  
gerste haben auch TAMM und PREISSLER (9) 
sowie STELZNER und HARTISCI-I (8) hingewiesen. 
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In den hiesigen Versuchen, welche aus metho- 
dischen Grtinden unter Vermeidung des Feld- 
versuches vorgenommen wurden, zeigte sich 
diese leichtere Entwicklungsbeschleunigung 
ebenfalls besonders deutlich. Der erste, in 
LTbersicht 3 auszugsweise wiedergegebene Ver- 
such zeigte aber ebenso wie bei Weizen deutliehe 
Unterschiede in der Art der Entwicklungs- 
beeinflussung der einzelnen Gerstensorten. Wie 
im ersten Teil der Arbeit gesagt wurde, fallen 
Kalkreuther Frtihe und Mahndorfer Viktoria 
dadurch g~nzlich heraus, dab sie ohne jede Be- 
handlung unter den Warmhausbedingungen 
ebenso wie Sommergerste zum Schossen und 
Ahrenschieben tibergehen. Auch zeigten sie 
hier keine Beschleunigung des Entwicklungs- 
verlaufes durch die verschieden gestaffelte Be- 
handlung. Dies ist auch O. STELZNER und 
J. HARTISCH aufgefallen, denn bei ihren Ver- 
suchen bedurften die beiden Sorten ,,erstaun- 
licherweise keiner Einwirkung niedriger Tem- 
peraturen zur  Beseitigung der Schof3hemmung" 
(8, S. 161). Wenn wir an die im ersten Teil ge- 
schilderten Versuche und an die dort gegebene 
Formulierung des Begriffes ,,Wintergetreide" 
denken, so wird aber sofort klar, dab w i r e s  
bei diesen beiden Sorten gar nicht mit ,,Winter"- 
gerste zu tun haben, sondern mit Sommergerste. 
Aus diesem Grunde ist weder der yon mir noch 
der yon S T E L Z N E R  u n d  H A R T I S C H  erw~ihnte Be- 
fund ,,erstaunlich", zumal hier eine Parallele 
zu den angeblichen Winterweizensorten Er- 
mischs Friihreifer, Bensings Meteor u .a .  vor- 
liegt, auf die bereits vor einigen Jahren hin- 
gewiesen wurde (Io). Ein im sp~iten Frtihjahr 
vorgenommener Aussaatversuch mit s~imtlichen 
zugelassenen Wintergerstensorten best~itigte 
diese auf die Warmhausversuche gestiitzte An- 
nahme vSllig. Bei der im Mai 1938 erfolgten 
Aussaat kamen nut  diese beiden Sorten Kalk- 
reuther Frtihe und Mahndorfer Viktoria zum 
Ahrenschieben und zur Reife, alle iibrigen blie- 
ben ,,sitzen". Es sei auf einen ~ihnlichen Be- 
fund yon AUFI~AMM~R (2) bei Sp~itaussaaten fiir 
das Sortenregister hingewiesen, der die beiden 
Sorten als ,,Wechselgersten" bezeichnete. 

Die sortenverschiedene Reaktion der tibrigen 
eige~tlichen Wintergersten in dem zur Be- 
sprechung stehenden Versuch zeigen deutlich 
die Abb. 4--8. Man sieht, dab IoTage  der 
Behandlung geniigten, um die Sorte Peragis 
innerhalb von 4 Monaten zum Ahrenschieben 
zu bringen. Schwerer ist Friedrichswerther 
Berg, am schwersten unter alien Wintergersten- 
sorten ist Neudorfer Marien zum Schossen und 
~hrenschieben zu bekommen. Aus den erw/ihn- 

ten Abbildungen geht auch deutlich hervor, wie 
man aus dem Habitus der Pflanze auch im 
Treibhaus auf den Ubergang yore vegetativen 
zum generativen Stadium schlieBen kann. Man 
beachte z. B. die breiten Bl~itter yon Neudorfer 

Abb. 4. Sortenversehiedene Art der SehoBaus16sung. io Tage + 3 ~ C 
und Kurzt~g, dann ab 22. Jan. bis 4. Mai 1938 bei + 20 ~ C u. Langtag. 
i = Neudorfer Marien Wintergerste, 2 = Peragis Wintergerste, 

3 = Friedrichswerther Berg Wintergerste. 
Versuch vom 8, Januar  ~938. Aufnahme am 4. Mai 1938, 

Marien im Gegensatz zu der schmaleren Blatt- 
ausbildung, dem gestreckteren Wuchs der 
beiden anderen Sorten bei gleicher Dauer der 
Behandlung. Auch der Entwicklungsabschlul3 

Abb. 5. Sortenverschiedene Art der SehoBausl6sung. 3o Tage + 3 ~ C 
und Kurztag, dann ab i i .  Febr. bis 4- Mai 1938 bei + 2o e C und Langtag. 

i = Neudorfer Marien Wintergerste. 2 = Peragis Willtergerste. 
3 -- Friedriehswerther Berg Wintergerste. 

Versuch vom 8. Januar  I938. Aufnahme am 4- Mai 1938. 

des obersten Blattes gibt einen guten A n h a l t  
bei der Beurteilung, falls die Ahren noch nicht 
sichtbar sin& Aus diesem Grunde wird, neben- 
bei bemerkt, auch bei den hiesigen ph~inologi- 
schen Feldbeobachtungen der verschiedenen 
Sortimente der A bschlu/3 der Entwicklung des 
obersten Blattes neben dem Zeitpunkt des Ahren- 
schiebens immer mit in die Beobachtungs- 
biicher eingetragen. 
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Abb. 6. Wirkung verschiedener Behandhmgsdauer auf die 
SchogausI6sung vo~ N e u d o r f e r  M a r t e n  Wintergerste. 

Abb. 7. Wirkung verschiedener Behandlungsdauer auf die 
SchoBausl6sung voa F r i e d r i c h s w e r t h e r  Berg Wintergerste. 

Abb. 8. Wirkung verschiedener Behandlungsdauer auf die Schol3- 
ausl6sung yon P e r a g i s  Wintergerste. 

In  Abb. 6 his 8 bedeutet :  

K =  Kontrolle vom 8. Januar  b i s4 ,  Mai 1938 bei + 2 0  o C und Langtag 
x = io  Tage + 3  ~ C und Kurztag, dann ab 22. Januar  bis 4. Mai i938 

bei + 2 o  ~ C und Langtag 
2 = 2o Tage + 3  ~ C und Kurztag, dann ab 31. Januar  bis 4. Mai 1938 

bei + 2 o  ~ C und Langtag 
3 ~ 3 ~ Tage + 3  ~ C und Kurztag, dann ab i i .  Februar bis 4- Mai 1938 

bei + 2 o ~  und Langtag 
4 ~ 40 Tage + 3  ~ C und Kurztag, dann ab 2o. Februar  b~s 4. Mai I938 

bei + 2 o ~  und Langtag. 

Versuch yore 8. Januar  1938. Aufnahmen am 4- Mai 1938. 

Wegen des Verhaltens der iibrigen Sorten in 
diesem Versuch sei auf die Angaben der {3ber- 
sicht 3 verwiesen. Im einzelnen soll darauf bei 
Besprechung des n~ichsten Versuches, dessen 
wesentlichste Ergebnisse auszugsweise in {3ber- 
sicht 4 wiedergegeben sind, eingegangen werden. 
Dieser, am 25. Juli 1938 wieder mit allen zu- 
gelassenen Wintergerstensorten angesetzte Ver- 
such sollte die Ergebnisse des ersterw~hnten 
Versuches naehpr/ifen und gleichzeitig durch 
Hinzunahme der Behandlungstemperatur yon 
-+-Io~ welter variieren. Er  wurde in der 
neuen ,,Klimaanlage" 1 der Biologischen Reichs- 
anstalt angesetzt, welche aus 8 Kammern besteht, 
die einzeln auf verschiedene Temperaturen yon 
• o bis @ ~6 ~ eingestellt und durch Kontakt-  
thermometer auf der jeweilig gew~hlten Tempe- 
ratur  (Schwankung im H6chstfalle • o,25 ? C) 
konstant gehalten werden. Die ganze Anlage 
ist vollautomatisch. Die Ktihlung erfolgt 
durch Rippenrohrsysteme, durch welche die 
tiefgektihlte Sole flieBt, und durch Luftum- 
w~ilzung mit Hilfe eines Ventilators. Auf 
den Keimk~isten wurden je Sorte I44 K6rner 
einmal bei + 3 ~  und einmal bei - / I o  ~ C zum 
Keimen gebracht und in der vorhin beschrie- 
benen Art t~iglich 8 Stunden belichtet. Nach je 
14, 2I, 3o und 4o Tagen wurden 3o K6rner bzw. 
Keimpflanzen entnommen und in Tont6pfe ver- 
pflanzt. Die weitere Kultur erfolgte wie vorhin 
beschrieben, im Warmhaus bei @2o ~ C. Die 
Untersuchung des Entwicklungsverlaufes er- 
folgte in Uingeren Zeitabstiinden dreimal, das 
Ergebnis der ersten und letzten Untersuchung 
ist auszugsweise in der {Jbersicht 4 enthalten. 
Die Abb. 9--12 geben den Entwicklungszustand 
der einzelnen Sorten bei Abbruch des Versuches 
(4 Monate nach Versuchsbeginn) wieder. 

Die Ergebnisse dieses Versuches mit einer 
Behandlungstemperatur von q- IO ~ C best~tig- 
ten meine /riihe~, bei Winterweize~r gemaehten 
Erfahrungen (14). Sowohl bei Winterweizen 
wie bei Wintergerste wirkt auch die Temperatur 
yon q- IO o C im Gegensatz zu der manchmal fiir 
Wintergetreide geforderten ,,Jarowisations- 
temperatur"  von nur -4-o bis @ 5 ~  deutlich 
entwicklungsbesehleunigend (in den hiesigen 
Versuchen ill Kombination mit Kurztag). 
Ebenso wie bei Winterweizen wirkte abet die 
Temperatur von -{-3~ erheblich st~irker als 
die yon + IO ~ Dieses zeigen sowohl die Einzel- 
angaben in der ~bersicht 4 wie auch die Abb. 9. 
Die sorteneigene Reaktion bleibt aber bei beide1r 
Temperaturen iihnlich. Man vergleiehe hierzu 

1 Erbaut yon der Firma Brown & ]Boveri, 
IKarlsruhe-lBerlin. 
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die Abb. zo und die Abb. 4 und 5- Neudorfer 
Marien war sowohl durch + 3 o wie dutch -1- IO o 
am sehwersten zum Schossen zu bringen, dann 

abschnitten bier deullicher zum Ausdruck kom- 
men. Der Unterschied in der SchoBbeeinflus- 
sung der beiden Sorten Derenburger und Ebers- 
bacher Wintergerste kommt z. B. besonders gut 
in der Serie mit 14 Tage + IO o C zum Ausdruck 
(vgl. Abb. I I  und 12). 

Ordnet man nun auf Grund der vorerw~ihnten 

Abb. 9. SchoBauslOsung mit Einwirkung verschiedener Teaiperaturen, 
Sorte Peragis Wintergerste St. I2. 

r = 2I Tage + I o ~  und Kurztag I 
= 21 Tage -r3 ~ C und Kurztag 

3 = I4 Tage + 3 ~  und Kurztag dana Langtag im Warmhaus 

I 4 = 14 Tage + i n  ~ C und Kurztag 
Versneh vom 25. Jul i  i938. Aufnahme am 28. November 1938. 

folgte in beiden Versuchsserien Friedrichs- 
werther Berg, w~ihrend Peragis Wintergerste 

Abb. xi. SehoBausI0sung mit + i o ~  und Kurztag bei versohieden 
langer Einwirkung, Sorte Derenburger Wintergerste. 

Abb. IO. Sortenversehiedene Art der Schogausl6sung. 3 ~ Tage + IO ~ C 
und Kurztag, dana Langtag im Warmhaus. 

= Peragis Wintergerste 
~, = Friedrichswerther Berg 
,7 = Neudorfer Marien Wintergerste. 

Versuch vom 27. Jul i  I938. Aufnahme am I4. Oktober 1938. 

gleichfalls in beiden Versuchsserien am leich- 
testen zum 2ihrenschieben kam. 

Trotzdem kann auch die Schol3ausl6sung bei 
4-1o ~ gut zur Feststellung der sorteneigenen 
Reaktion benutzt werden. Da nach Einwirkung 
dieser Temperatur die Entwicklung aller Sorten 
langsamer verl~iuft, k6nnen die Unlerschiede 
zwischen den Sorten in manchen Beobachtungs- 

Abb. 12. SchoBauslosung mit ', zo~ und I~:urztag bei verschieden 
langer :Einwirknng, Sorte Ebersbaeher Wintergerste. 

In Abb. xl undi2 bedeutet: 

r = 3oTage  + I o ~  und Knrztag | 
e = 2i  Tage + i o  ~ C und Kurztag ~ dann Langtag bei + 20 ~ C 
3 = 14 Tage + ~o ~  und Kurztag 
4 = KontrolIe st~ndig Langtag hn Warmbaus. 

Versueh vom 25. Juli  i938. Auf1?ahme am 28. November I938. 

Versuche die zugelassenen Wintergerstensorten 
nach der Art ihrer SchoBausl6sung, so mtissen 
Kalkreuther und Mahndorfer wegen ihres 
Sommergerstencharakters in eine Sondergruppe 
gestellt werden. Es k~ime dann Peragis mittel- 
frtihe, bei der Io Tage Behandlungszeit zum 
~ihrenschieben gen/igen. Auf der anderen Seite 
geh6rt Neudorfer Marion in eine Sondergruppe, 
well er eine 3ot~igige Behandlung zur raschen 
Entwicklung ben6tigt. 

Ihm zun~ichst stehen dana die Sorten Fried- 
richswerther, Carstens Zweizeilige, Peragis i2 
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und Schneiders Eckersdorfer, fiir welche zur 
raschen Entwicklung fast 3o Tage Behandlungs- 
zeit erforderlich sind. Auch Vogels Agaer und 
Derenburger sind noch relativ schwer zum 
Schossen zu bringen. 

Die iibrigen, hier gepriiften Soften, so Mansholts 
Groninger, Eckendorfer Mammuth II ,  lViaus- 
bergs, yon Tschermaks und Hanses Hiibitzer 
nehmen eine Mittelstellung ein. Um einen Ver- 
gleich mit  den Angaben anderer Autoren zu 
geben, sei erwtihnt, dab auch E. TAMM und 
R. PREISSLER (9) die leichte SchoBbeeinflussung 
der Sorte Peragis bei ihren Feldversuchen auf- 
gefallen ist. Auch AUFHAMMER (2) ffihrt diese 
Sorte bei seinen Aussaatzeitversuchen mit  
Wintergersten als leichtschossend an. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I. Die kurzfristige Unterscheidungsm6glich- 
keit zur Trennung der zugelassenen deutschen 
Winterroggen- yon den zugelassenen Sommer- 
roggensorten durch den ,,Belichtungsversuch" 
im Warmhaus wird gezeigt. 

2. Die gleiche Unterscheidungsm6glichkeit 
wurde an den zugelassenen Wintergerstensorten 
(mit Ausnahme yon Kalkreuther  Friihe und 
Mahndorfer Viktoria, die ein abweichendes Ver- 
halten zeigten) im Vergleich zu den deutschen 
Sommergerstensorten erprobt. 

3. Eine bereits fiir Weizen vorgeschlagene 
Formulierung des Begriffes , ,Winter"- und 
, ,Sommerform" wird auf Grund der jetzt hier 
vorliegenden weiteren Versuche auf unsere 
4 Hauptgetreidearten ausgedehnt. 

4. Die sorteneigene Art der Schol3ausl6sung 
(durch niedrige Temperatur  [von -}-3 ~ und 
@Io~ und Kurztag) wurde fiir die zu- 
gelassenen Wintergerstensorten best immt und 
ihre entsprechende Gruppierung vorgenommen. 

5- In  Besfiitigung der Befunde fiir Winter- 
weizen wirkte auch bei Wintergerste die nied- 
rigere Temperatur  yon -]-3~ st/irker ent- 
wicklungsbeschleunigend. Doch kann auch die 
Temperatur  yon -}-IO p mit  Erfolg zur Fest- 

stellung der sorteneigenen Art der Schol3- 
ausl6sung benutzt  werden. 
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R e s i s t e n z p r i i f u n g  y o n  K a r t o f f e l s o r t e n  g e g e n f i b e r  Heterodera schachtii SCHMIDT.  

Von H. Goffart .  

Mit der systematischen Prtifung der in 1931 begonnen. Bis dahin hatte man sich haupt-  
Deutschland zum Handel zugelassenen Kar- siichlich auf gelegentliche Beobachtungen im 
toffelsorten auf ihr Verhalten gegeniiber 1Ear- Freiland beschr~inkt (I, 5, 6). Es war aber not- 
toffelnematoden (Heterodera schachtii) wurde wendig, sich nicht Ilur mit  der Prtifung einer 


