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15sung polyptoide Pflanzen erhaiten, von denen 
auch deutlich vergr6Berte Samen geerntet wer- 
den konnten. 

Die cytologische Untersuchung dieser For- 
men ergab fiir die Wurzelspitzen die nor- 
male diploide Zahl 2 n  = 14 , w~ihrend im 
Bltitengewebe polyploide Zellen mit  sehr 
verschiedenen Chromosomenzahlen gefunden 
wurden. Die Reduktionsteilungen wiesen na- 

mentlich im ersten Teilungsschritt erhebliche 
StSrungen auf. 
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Ein ziichterisch brauchbares Verfahren zur Aus lese  cumarinarmer F o r m e n  
beim Steinklee (Melilotus). 

Von Max Ufcr,  Berlin. 

Nachdem bereits an verschiedenen Orten 
(4, 5, 6) kurz auf ein yon mir  ausgearbeitetes 
Mxssenverfahren zum Nachweis des Cumarins 
im Steinklee hingewiesen worden ist, ist es nun- 
mehr an der Zeit, diese ftir Zuchtzwecke ge- 
eignete Methode etwas eingehender an dieser 
Stelle zu behandeln. Bei dieser Gelegenheit sei 
nochmals dankbar  erw~ihnt, dab auch diese Me- 
thode tetzten Endes der Anregung und Init iat ive 
ERWIN BAURS ihre Entstehung verdankt.  Von 
BAUR wurde mir  seinerzeit die Ztichtung eines 
cumarinfreien Steinklees iibertragen. Es war 
seine Auffassung, dab es mit  Hilfe einer ge- 
eigneten Auslesemethode gelingen wtirde, unter 
vielen Millionen der infolge ihres Cumarin- 
gehalts bit teren Steinkleepflanzen auch einige 
,,stifle", cumarinfreie Formen zu finden. Wenn 
das gesteckte Ziel in Mtincheberg bisher nicht 
erreicht worden ist, so liegt dies nicht an der 
Verkennung der M6glichkeiten und falschen 
Wegen, sondern an Verh~iltnissen, die mit  den 
behandelten Fragen nicht im Zusammenhang 
stehen. 

Wertvolle chemische Vorarbeiten fiir die LS- 
sung der gestellten Aufgabe sind yon verschie- 
denen Autoren geleistet worden (I, 2, 3, 7, 8). 
Unter  diesen hat  jedoch nur OBERMAYER (3) 
seine Untersuchungen auf das ztichterische Pro- 
blem ausgerichtet. OBERMAYER hat die Be- 
deutung der Z/ichtung eines cumarinarmen 
Steinklees erkannt und entsprechend eine Me- 
thode zur quanti tat iven Bestimmung des Cuma- 
rins ausgearbeitet und deren Anwendung in der 
Ztichtung empfohlen. Diese Methode, die weiter 
unten beschrieben werden sol1, hat  zweifellos 
ihren Wert,  kann aber wegen ihrer Zeitdauer 
und relativen Kompliziertheit  bei der Ztichtung 
nur zur Prtifung bereits ausgelesener cumarin- 
armer Formen herangezogen werden. Es galt 

daher, andere Wege mehr quanti tat iver Art zu 
beschreiten. 

Eine beliebte Methode zum Nachweis des 
Cumarins ist die Mikrosublimation. Das Cuma- 
rin sublimiert bei 75 o C, und es ist m6glich, aus 
rein zerschnittenen welkenden Steinkleebl~ittern 
durch Sublimation das Cumarin zum Auskry- 
stallisieren zu bringen. Das Steinklee-Cumarin 
bildct recht charakteristische spiel3- bzw. nadel- 
f6rmige Krystalle. Es lag nahe, das Sublima- 
tionsverfahren ztichtungstechnisch durchzubil- 
den, doch wurde bald erkannt,  dab hier sehr 
enge Grenzen gesteckt waren. Einen Schritt 
weiter hingegen fiihrten mich die Untersuchun- 
gen WUlTEs (8) und WILLIAMSONs (7), die fest- 
stellten, dab die Natr iumverbindung des Cuma- 
rins mit  verschiedenen Metallsalzen Nieder- 
schl~ge gibt. Da F~illungsmethoden meistens 
ein klares Urteit gestatten, wurden die eigenen 
Versuche in dieser Richtung fortgesetzt, ohne 
jedoch zu einem in technischer und wirtschaft- 
licher Hinsicht befriedigenden Resultate zu 
fiihren. 

Trotzdem wiesen diese Arbeiten der schlieB- 
lich endg/iltig angenommenen Methode den Weg. 
Es ist bekannt  1, dab sich Cumarin besonders in 
Alkalien 16st. Bei Erw~irmung des Cumarins mit  
Kali- oder Natronlauge wird die LSsung gelblich 
und zeigt keine Fluorescenz. Kocht man das 
Cumarin jedoch l~ingere Zeit mit  konzentrierteren 
Alkalien, so stellt sich eine auffallende hell 
gelblich-grfine Fluorescenz ein. Diese Fluores- 
cenz ist bekannt v o n d e r  Orthocumars~iure, die 
im Gegensatz zum Cumarin geruch- und ge- 
schmacklos ist. Dadurch, dab es mSglich .ist, 
das nichtfluorescierende Cumarin in die fluores- 

1 Vgl. BEIr.STEIN, Handb. d. organ. Chemie, 
S. 163o, und ROSENTttALER, Nachweis organischer 
Verbindungen. Stuttgart 1914, S. 381. 
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cierende Orthocumars~iure zu fiberffihren, war der 
Weg zu einer qualitativen Schnellmethode unter 
Verwendung der Fluorescenzlampe gegeben. 

Die Methode ist wegen der Empfindlichkeit 
der Fluorescenzerscheinung vorwiegend qualita- 
tiver Natur. Folgender Umstand l~iBt iedoch 
auch eine quantitative Beurteilung weitgehend 
m6glich erscheinen. Das Chlorophyll bzw. die 
Summe der Chlorophyllfarbstoffe fluoresciert 
bekanntlich blutrot. Durch das Kochen yon 
grfinen Pflanzenteilen mit konzentrierteren 
L6sungen von Alkalien wird der Chlorophyllfarb- 
stoff weitgehend herausgel6st. Beim Steinklee 
wird die Chlorophyllfluorescenz dutch die weit- 
aus kr~Ktigere Fluorescenz der beim Kochen mit 
Alkalien entstandenen Orthocumars~ure iiber- 
deckt. Der Grad der i3berdeckung ist jedoch ab- 
h~ingig v o n d e r  Menge der gebildeten Ortho- 
cumars~iure, die wiederum von dem Prozentsatz 
des in dem untersuchten Pfianzenteil vor- 
handenen Cumarins in Abh~ngigkeit steht, 
gleiche Kochdauer und Alkalienkonzentration 
vorausgesetzt. Cumarinfreie Formen mtil3ten 
durch blutrote, cumarinarme durch hellrote 
Fluorescenz erkennbar werden, wfihrend cuma- 
rinreiche Pflanzen durch besonders hellgrfine 
Fluorescenz ausgezeichnet sind. Diese Auffas- 
sung wurde durch Versuche mit kiinstlich herge- 
stellten L6sungen von Chlorophyll und Cumarin 
sowie vor allem auch an vergleichenden Unter- 
suchungen mit grtinen Pflanzenteiten yon Stein- 
klee und zahlreichen nichtcumarinhaltigen Kul- 
turpflanzen und Unkr~iutern best~itigt. Es war 
mir sp~ter auch m6glich, den Wert der Metho- 
dik dadurch zu beweisen, dab mit ihrer HiKe 
einige cumarinarme bzw. -freie Individuen ge- 
funden wurden, fiber die an anderer Stelle be- 
reits berichtet worden ist (5, 6) und fiber die auch 
unten noch einiges gesagt werden muB. 

Ich gebe im folgenden eine Beschreibung der 
Untersuchungstechnik, wie sie sich bis Mitre 
1933, bei meinem Abgang yon Mtincheberg, 
herausgebildet hat. 

Samen yon Melilotusherkfinften werden in 
Pikierk~isten zur Aussaat gebracht. Die Aussaat 
muB in Reihen und so dfinn erfolgen, dab die 
untersuchten Pflanzen nach dem Z~ihlverfahren 
stets wiederzufinden sind. Sobald die charakte- 
ristischen Prim~rbl~itter entwickelt sind, wird 
die Untersuchung der Keimpflanzen vorgenom- 
men. Ein Primfirblatt wird in je eine Vertiefung 
einer Blechplatte gebracht, die insgesamt 
6o Vertiefungen enth~lt. Jede Blechplatte wird 
markiert, um die Identit~it mit der entsprechen- 
den Pflanzengruppe im Pikierkasten feststellen 
zu k6nnen. 

Anfangs wurden die Steinkleebl/ittchen in 
Reagensr6hrchen gebracht, die zu je 12o Stck. 
in einen Drahtkorb vereinigt wurden. Da mit 
nur wenig L6sung gearbeitet wird, mfissen die 
Bl~ittchen gut auf den Grund der R6hrchen ge- 
legt werden, was nur mit Hilfe langer Pinzetten 
m6glich ist. Bei der Untersuchung selbst mfissen 
sp/iter die Gl~ischen zu je 5 in die Hand ge- 
nommen werden. 

Da die obengenannten Notwendigkeiten die 
Mengenleistung der Methode herabsetzten, ent- 
schlossen wir uns sp~iter, wie bereits oben an- 
gegeben, zur Verwendung yon Blechplatten mit 
je 6o Vertiefungen. Die AusmaBe der Platten 
wurden auf unsere speziellen Verh~iltnisse zu- 
geschnitten. Bei der Herstellung derselben ist 
folgendes zu beachten: Die Tiefe der Mulden 
sollte nicht unter 8 mm, der obere Durchmesser 
nicht wesentlich fiber 15 mm sein. Die einzelnen 
Vertiefungen mfissen wenigstens 16 mm aus- 
einanderliegen, so dab jede Vertiefung durch 
den Zwischenramn zwisehen den Mulden auf 
einer dartiberliegenden Platte nach oben ab- 
gedeckt wird. Die Platten mfissen glatt ulld 
sauber gearbeitet sein, damit sie gut fiberein- 
anderstehen und ihre Vertiefungen gegenseitig 
gut zudecken. 

Aus finanziellen Grfinden habe ich mich 
seinerzeit zur Benutzung yon Blechplatten ent- 
schlieBen mfissen, in welche die Mulden ein- 
gestanzt wurden. Ich wfirde noch heute die 
Verwendung yon Platten aus glasiertem Pro- 
zellan vorziehen, weil bei diesen die Haltbarkeit  
im Verh~Utnis zu Blechplatten aus erkl~irlichen 
Grfinden (vor allem Rostgefahr) bedeutend h6her 
sein muB. Ganz unabh/ingig davon, ob Blech- 
oder Porzellanplatten herangezogen werden, 
schlage ich auch vor, die Abdeckung der ein- 
zelnen Muldenplatten nach dem Fiillen durch 
besondere ebene Deckelplatten vorzunehmen. 

Das Einlegen der Steinkleebl~ttchen in die 
einzelnen Vertiefungen macht sich nattirlich 
weit bequemer und schneller als das Einffihren 
in Reagensr6hrchen. Nach dem Einlegen der 
Bl~ittchen werden die Vertiefungen je zu 3/3 mit 
einer Io%igen Kali- oder Natronlauge geftillt, 
die in einem erhSht aufgestellten Ballon jeder- 
zeit gebrauchsfertig hergerichtet wird. Das Ein- 
ffillen in die Vertiefungen geschieht mittels 
Heber und Schlaueh, an dessen Ende ein etwas 
spitz ausgezogenes Glasrohr angebracht ist, das 
der Einffillende yon Vertiefung zu Vertiefung 
leitet. Hinter dem Glasrohr ist ein Quetsch- 
hahn angebracht, mit dem die Menge der zu- 
str6menden L6sung reguliert wird. Der Gummi- 
schlauch sotlte, sofern nieht ein s/iure- und 
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laugenfester Schlauch herangezogen wird, so 
kurz wie m6glich sein, ohne dadurch natiirlich 
die Arbeit zu behindern. Soweit wie ang/ingig 
ist Glasrohr zu verwenden. Der Einfiillende tut  
gut, seine H~inde mit Lederhandschuhen gegen 
die scharfe Lauge zu schiitzen. 

Sind die Muldenplatten mit Bl~ittchen und 
Lauge besehickt, so werden sie iibereinander- 
geschichtet in den Kocher gebracht. Der 
Kocher aus verzinktem Eisenblech, bestehend 
aus Kochkasten mit Deckel, war in Miincheberg 
yon anderen Arbeiten her vorhanden und daher 
nicht unbedingt zweckm~ifiig. Der Kocher muB 
sich normal den MaBen der Muldenplatten an- 
passen und sollte wenigstens 4 X IO Mulden- 
platten im Ausmal3 2o X 4 o cm aufnehmen 
k6nnen. Die Platten werden auf ein festes, 
herausnehmbares Gitterwerk, das etwa 8 bis 
IO cm fiber dem Boden des Kochers angebracht 
ist, gestellt. Vorher wird der Kocher etwa 5 cm 
hoch mit sauberem Wasser gefiillt, das natiir- 
lich niemals das Gitterwerk tibersteigen darf. 
Dureh unter dem Kocherboden angebrachte 
Brenner kommt das Wasser in kurzer Zeit zum 
Kochen. Der entwickelte Dampf erhitzt in dem 
mit einfachem Deckel verschlossenen Kocher 
die Lauge in den Mulden, wobei nach 2 Stunden 
Kochdauer die Umwandlung des Cumarins der 
Steinkleebl~ttchen in die Iluorescierende Ortho- 
cumars~iure erfolgt ist. 

Nach Beendigung des Kochens kann die 
Untersuchung unter der Fluorescenzlampe be- 
ginnen. Am besten wird eine H~ingelampe, auf- 
geh~ingt in einem verdunkelten Zimmer, ftir die 
Untersuchung herangezogen. Die Platten wer- 
den einfach unter die Lampe gestellt und sofort 
t r i t t  die gelblich-griine Fluorescenz in den 
Mulden deutlich hervor. Etwa vorhandene 
cumarinfreie oder -arme Bl~ittchen heben sich 
dureh ihre blutrote bzw. hellrote Fluorescenz 
wunderbar klar heraus. 

Weist eine Platte eine Mulde mit abweichend 
fluorescierender L6sung auf, so wird die zu der 
Platte geh6rende Pfl~nzchengruppe im Pikier- 
kasten Pfl~inzchen ftir Pfl/inzchen numeriert 
und unter genauer Beachtung der Bezeichnung 
unter Verwendung des ~iltesten Laubbl~ittchens 
nochmals untersucht. Bei dieser Kontrollunter- 
suchung mug die gesuchte Pflanze stets heraus- 
gefunden werden. 

Die Untersuchung nach dieser Methode wurde 
anfangs an Freilandpflanzen durchgefiihrt, und 
zwar im Sp~tsommer und Herbst des ersten 
Entwicklungsjahres. Zu dieser Zeit ist der 
Cumaringehalt des Steinklees (hier sei vor allem 

von den 2 j~ihrigen Arten die Rede) am h6chsten. 
Es wurden dann stets die jiingsten roll  ent- 
wickelten B1/itter gut belichteter im Freiland 
gewonnener Stecklinge zur Untersuchung heran- 
gezogen. Angesichts der Empfindlichkeit der 
Methodik konnte ich es sp~iter wagen, die Unter- 
suchung an Keimpflanzen durchzufiihren, was 
die Untersuchung grSl3erer Pflanzenzahlen er- 
m6glichte und auch sonst aus naheliegenden 
Griinden viele Vorteile hat. Die Anzucht der 
Keimpflanzen muB allerdings unter giinstig~ 
sten Lichtverh~iltnissen vorgenommen werden 
und darf im Sp~itherbst oder Winter keineswegs 
ohne zus~itzliche Belichtung erfolgen. Denn der 
Cumaringehalt ist sehr modifizierbar und in 
starkem MaBe yon ausreichender Belichtung 
abh~ingig. 

Die Sehilderung der Methode hat gezeigt, dab 
sie geeignet is t, bei intensiver Arbeit ein sehr 
grol3es Pflanzenmaterial zu bew~ltigen. Je 
Person wurden t~iglich rund 25oo Pflanzen unter- 
sucht. Seinerzeit waren meine Mittel f/ir diese 
Arbeiten leider sehr beschr~inkt, da ich mit 
einem kleinen Eta t  auch noch die Bearbeitung 
anderer kleeartiger Futterpflanzen und der 
Gr~iser durehzufiihren hatte. Immerhin zeigt 
die folgeilde Tabelle, dab in den Jahren 1929 
bis 1932 eine ganz beachtliche Anzahl Pflanzen 
untersueht worden ist. 

In den von 1929--1932 ansteigenden Zahlen 
spiegelt sich die Entwicklung der Methodik 
wider. Das meiste Material wurde von Melilotus 
albus und M. o/ficinalis untersucht, w~ihrend 
yon den anderen angefiihrten Arten jeweils nur 
kleine Proben zur Verftigung standen. In der 
Tabelle wird auch das Ergebnis der Auslese an- 
gefiihrt. Eine gr613ere Anzahl der ausgelesenen 
cumarinfreien bis -armen Formen erwies sictl im 
2. Jahre als modifikativ und wurde wieder 
bitter. 3 Individuen blieben praktisch cumarin- 
frei, waren aber sp~iter nicht lebensf~ihig. Einige 
wenige erhaltungswtirdige cumarinarme Formen 
aber sollen sp~iter nach miindlichen Mtinche- 
berger Berichten eine starke Aufspaltung hin- 
sichtlich des Cumaringehalts gezeigt haben 
(n~iheres s. 5, 6). 

Zur Nachprtifung des Cumaringehalts der Aus- 
lesen und allgemein zur quantitativen Cumarin- 
bestimmung beim Steinklee wurde, sofern das 
Material ausreichte, stets die quantitative Me- 
thode nach OBERMAYER (3) herangezogen. Ich 
teile diese yon mir kaum abge~inderte Methode 
im folgenden kurz mit: 

IO g lufttrocknes Melilotus-Mahlprodukt wer- 
den mit nicht unbedingt wasserfreiem Nther 
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T a b e l l e  I. (Vergl. auch Schrifttum 6.) 

Der Zfichter 

Jahr x Anzahl Pflanzenart Herkunft yon albus und Auslesen 
officinalis ~= Cure arinarm 

Kreis Lebus o 
Botanische G~Lrten 

1929 

193 ~ 

4 ~ 32o 

177 020 

albus 
officinalis 

albus 
officinalis 
coeruleus 

1931 3o2 16o albus 
officinalis 
dentatus 
altissimus 
suaveolens 
polonicus 
wolgic~s 

1932 332 o8o albus 
officinalis 
wolgicus 
indicus 
italicus 

1 Durchschnittlich j~hrlich 6o Untersuchungstage. 

extrahiert 1. Die Extraktion wird unterbrochen, 
wenn im Kolben nut  noch wenig Ather vor- 
handen ist. Danach wird der Extrakt  mittels 
P~thers in einen 500 ccm fassenden Kolben 
quantitativ tibergesp/ilt, der wenige Ather ver- 
dunstet und der im Kolben verbliebene Ather- 
dampf v611ig ausgeblasen. In den Kolben miBt 
man nun 3ooccm Chlorcalciuml6sung (I kg 
Chlorcalcium auf 3 1 dest. Wasser), setzt feine 
Glasst~ibchen oder Bimsstein zur Vermeidung 
des StoBens hinzu und destilliert so lange, his 
das Knistern der zurtickfallenden Fliissigkeits- 
tr6pfchen, das teilweise Ausscheiden des Chlor- 
calciums und die Umwandlung des Kolben- 
inhalts zu Blasen das Ende der Destillation an- 
zeigen. Die Flamme ist so einzustellen, dab dies 
nach etwa 1--11/4 Stde. der Fall ist. Dann wird 
der Halbliterkolben, in dem das Destillat auf- 
gefangen wurde, his zur Marke aufgeffillt, um- 
geschtittelt, zum Teit abfiltriert und ein ali- 
quoter Teil des Filtrates titriert. Das direkt er- 
haltene Resultat wird mit dem Faktor  1,o4835 
(IOO: 95,39) multipliziert, da mit dem Ver- 
fahren nut  95,39% des gesamten Cumarins be- 
stimmt werden. 

Die Titration wird ill folgender Weise durch- 
gefiihrt. In einen 400 ccm fassenden Erlen- 
meyer-Kolben pipettiert man 50 ccm der wie 
oben erhaltenen w~isserigen Curnarinl6sung. 
Man versetzt die Fltissigkeit zuerst mit 50 ccm 

Wir haben die Extraktion mit Erfolg im Sox- 
leth vorgenommen. 

Brandenburg 
Schlesien 
~)sterreich 
Nordamerika 

Frankreich 
Ungarn 
Kanada 
Vereinigte Staaten 
Deutschland 

RuBland 
Vereinigte Staaten 
Ungarn 
Kanada 
Sfidamerika 

albus 22 
officinalis 6 

albus z3 
officinalis 5 
dentatus I 

albus Alpha i 

wolgicus 3 

Zinksulfatl6sung (200 g m6glichst reines krystal- 
linisches Zinksulfat auf I 1 dest. Wasser) 
und danach mit 50 ccm 1/10 n Permanganat- 
16sung. 

Der Kolbeninhalt wird nun auf einer etwa 
0,3--0,4 cm dicken Asbestplatte IO Minuten 
lang gekocht. Der abgeschiedene Niederschlag 
wird dann im Gooch-Tiegel mit Porzellanfilter 
unter vermindertem Druck abfiltriert und darauf 
mit dest. Wasser gewaschen. Zum Filtrat gibt 
man nach Erkalten in kleinem I)berschuB 
1/10 n Oxals~iure und 25 ccm etwa 2 n Schwefel- 
s~iure (spez. Gew. 1,o67), erw~irmt die L6sung 
nach Farbloswerden auf 6o--7o~ C und titriert 
die iiberschfissige Oxals~iure mit Permanganat 
zurfick. 

Da durch das angewandte Zinksulfat, durch 
beim Waschen und Aufffillen benutztes Wasser 
und Kochen insgesamt einige Zehntel ccm 
Permanganat verbraucht werden, miissen nach 
obigem Schema Blindversuche ohne Cumarin 
angestellt werden. Die vom Blindversuch ver- 
brauchte Menge ist yon der bei den Cumarin- 
bestimmungen verbrauchten Permanganat- 
menge abzuziehen. Insbesondere ist der Blind- 
versuch mit jeder neuen ZinksulfatlSsung durch- 
zuffihren. 
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N e u e  Z u c h t z i e l e  be i  K i i c h e n z w i e b e l  i m  H i n b l i c k  a u f  die  M a r k t v e r s o r g u n g .  
Von Martin Krtctrl. 

Ktichenzwiebeln, mit denen der Markt bis ins 
sp/ite Frtihjahr versorgt werden soU, dtirfen 
selbstverst~indlich erst m6glichst sp~it durch- 
treiben. Um eine zus~tzliche Versorgung des 
Marktes mit heimischer Ware tiber die normale 
Zwiebelsaison hinaus zu erm6glichen und sicher- 
zustellen, ist eine Lagerung im Ktihlhaus unerl~iB- 
lich. Ein voller Erfolg dieser Magnahme ist aber 
meines Erachtens nur dann mit Sicherheit zu 
erwarten, wenn zu diesem Zwecke Sorten zur 
Ver!iigung stehen, die erst An.tang bis Ende April 
oder noch spiiter mit dem Durchtreiben beginnen 
und tiberdies bei normaler Lagerung auch noch 
die geringsten Gewichtsverlmte haben. 

Im Verlaufe der von mir vorgenommenen 
Prtifung yon Elite-Zwiebeln bei der Lagerung von 
der Ernte his zum Durchtreiben ergaben sich 
einige interessante Tatsachen, die im folgenden 
mitgeteilt werden sollen. Gleichzeitig soll abet 
daranf hingewiesen werden, dab die vermuteten 
Eigenschaften, welche ~iuBerlich nicht feststellbar 
sind, vorl~iufig nur durch einen kleinen Tast- 
versueh best~tigt wurden. 

Als ein wesentliches Zuchtziel der yon mir in 
Zucht genommenen Zwiebel betrachte ich - -  wie 
sehon erw~ihnt - -  ein spates Dztrchtreiben und 
einen sehr geringen Gewichtsverlust bei der Lage- 
rung in Verbindung mit einen4 hohen osn4otischen 
Weft. Diese Zuchtziele sind nieht nur ftir die 
nor-male Lagerung, sondern auch fiir eine eventuelle 
Ki~hllagerung von grofler Wichtigkeit. 

Die im Jahre z937 ausgesuchten Elite-Zwiebeln 
wurden erst dann geerntet, als das Laub voll- 
komn4en eingetrocknet war. Die Zwiebeln wurden 
in Ton4atensteigen nebeneinander gelagert und 'bei 
vollen4 Tageslicht im Arbeitsraum des Versuchs- 
gartens zur weiteren Beobachtung wdhrend der 
Lagerung au/gestellt. Dieser Raun4 wurde yon 
An/ang November bis Ende Mdrz tiiglich beheizt. 
Eine zeitweise ()berheizung (bis 22 ~ C) konnte 

nicht verhindert werden, hat sich aber, wie die 
Ergebnisse zeigen, im Sinne einer schar/en Aus- 
lese durchaus giinstig ausgewirkt, d llerdingx 
ki2hlte dieser Raum i~ber Nacht wieder ziemlich 
stark ab, n4anches Mal bis o ~ C. 

An diesen Eliten, die /iuBerlich keine Unter- 
sehiede aufwiesen und zur Samengewinnung 
bestimmt waren, konnte ich im Winter 1937 bis 
1938 die Beobachtung machen, dab das Durch- 
stoBen des Triebes sehr unterschiedlich erfolgte. 

T a b e l l e  i. 

Reif am Gewicht am Triebspitze 
Nr. 1937 io. IX.g 1 9 3 7  sichtbaram: 

i 23./VII. 15o 28./11. 1938 
2 23./VII. 165 25./Xli. 1937 
3 26./VII. 220 28./II. 1938 
4 2./VIII. 290 25./11. 1938 

2./viii.  230 io./IV. 1938 
6 6./viii .  23 ~ 2o./XlI. 1937 

Aus diesem Tastversuch ergab sich, dab sieb 
die Zeit des Durchtreibens yore Dezember bis 
April erstreckte. Diese Unterschiedlichkeit in4 
Durchtreiben muB sich bei Iiingerer Lagerung 
naturgemlifi ungCinstig auswirken und besonders 
bei der Ki~hllagerung zu grS/3eren4 Aus[all /,#hren. 
Dutch diesen Versuch sollte nut eine Zwiebel 
gefunden werden, welehe sehr sp~it durchtreibt. 
Eine Feststellung der Gewichtsverluste, welche 
bei der Nachkommenschaftsprtifung im Jahre 
1938--1939 wertvolle Anhaltspunkte ergeben 
h~itte, wurde leider nicht vorgenommen. 

Im Sommer 1938 sind in dem Zwiebelbestande 
neuerdings 4 ~ Eliten ausgezeichnet worden, 
welche dann im Herbst einer genauen Analyse 
unterzogen wurden (D~archmesser, HShe, Ge- 
wicht, Form usw.). Die im Aussehen, Form und 
Gewlcht besonders zusagenden Zwiebeln wurden 
im Laufe des Winters jeden Monat gewogen, um 


