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wie die benachbarten Zellen, die zu Skleren- 
chymfasern werden, strecken und verdicken sie 
sich. Sie sind dann yon ihnen nieht mehr zu 
unterscheiden (Abb. 4 u. 5). Zuerst erkennbar 
wird diese Tatsache an einem Fruchtknoten aus 
einer offenen Blare (Abb. I5)- Die Verwach- 
ungsstelle ist hier im Gegensatz zu dem analogen 
Bild bei der platzenden Form (Abb. 14) nicht 
mehr zu finden. 

Bei den normalen, platzenden Lupinus luteus 
kann man also die Verwaehsungsstelle wm dem 

I 

Abb. 14. Lupim~sh~teus, normal. Abb. I5. Lupinu,; luteus, Stature 
Lfingsschnitt durch die Verwach- 3535 A. Liingsschnitt dutch die 
sungsstelle eines Fruchtknotens Verwachsmlgsstelle eines Frucht- 
aus einer offenen Blfite. Rechts knotens aus einer offenen Bltite. 
und links yon der durch einen Die Naht und die tipidermis- 
stfirkeren Strich angedeuteten zellen sind nicht zu erkennen. 
Naht liegen die mehr polygonalen 

Epidermiszellen. 

kleinsten Stadium der Fruchtanlage his zur 
fertigen Frucht verfolgen. Bei dem nicht- 
platzenden Stamm 3535 A kann man sie da- 
gegen nur solange erkennen, wie die Epidermis- 
zellen ihre Wiirfelform aufweisen. Danach ver- 
wischt sie sich vollkommen. An der Rfieken- 
naht ist bei den kleinen Stadien wm~ Spalt gar 
nichts zu erkennen. Erst bei der halberwaehse- 
nen Frueht wird der Spalt dadurch deutlieh, 
dab die Zellen an dieser Stelle kiirzer bleiben. 

Gut sichtbar wird er erst dann, wenn die 
Sklerenchymzellen verdickte W~tnde erhalten, 
was erst bei der fast erwachsenen Frucht der 
Fall ist. 

Die eindeutige und friihzeitige Erkennbarkeit 
der Eigenschaft Nichtplatzen beim Stamm3535A 
ist bei ziichterischen Arbeiten von grogem Vor- 
teil. Durch Ungunst der Witterung kann das 
Platzen der Htilsen im Freiland stark hintan- 
gehalten werden (v. SF.NGBUSCH und ZIMMER- 
MANN 1937) und sich ein nicht einwandfreies 
Bild ergeben. Bei Kreuzungen des Stammes 
3535 A mit anderen Formen (z. B. sfiBen, weich- 
schaligen, weil3samigen) kann die Auslese der 
nichtplatzenden Formen an Hand des mikro- 
skopischen Bildes vorgenommen werden. Die 
Herstellung von Querschnitten durch die Nfihtc 
der Hiilsen mit einem Gefriermikrotom oder 
auch mit der Hand ist ziemlich einfach. Die in 
einem solchen Fall vorkommende Anzaht wm 
Pflanzen 1/il3t sich leicht verarbeitcn, da wm 
jeder Pflanze nur ein Schnitt hergestellt werden 
braucht. Jedenfalls k6nnen auf diese Weise ge- 
naue Spaltungszahlen erhalten werden. I)ie 
wahrscheinlich auftretcnden intermedifiren For- 
men, die bei Freilandprfifung durch Phtzen  ver- 
loren gingen, werden auf diese Weisc ebenfalls 
gefunden. 

Es bliebe noch zu erwtigen, ob nicht mit Hilfi" 
der mikroskopischen Methode sogar eine GroB- 
auslese neuer ;~ihnlicher St~imme vcrsucht werden 
k6nnte. Es kalm sein, dab 6fter Pflanzen w}r- 
kommen, die an ciner Naht die beschriebenc 
Anomalit/it aufweisen. Bei der Freilandauslese 
werden diese Formen nicht gefunden, da sic, 
platzen, hn  mikroskopischen Bilde sind sie zu 
erkennen. 

I , i t e ra tu r .  
SENGmJSC~, R. v., u. 1<. ZII~IMIs Ztichter 

1937, 5 7 - - 6 5 . -  S E N G B U S C H ,  R .  V., l l .  I ( .  Z I M M E R -  
MANN: Zfichter 1937. - -  ZIMMERMANN, l~.: Die 
landwirLschaftl.\:elsuchsstationen 127,1--56 (1936). 
- -  Z I M M E R M A N N ,  l ( . :  Zfichter 1936, 231--24 o. 
ZIMMFRMANN, I(.:  Ziichter 1937, 3--J3. 

Am SchluB der aufgef6hrten Arbciten findet 
sich weitere Literatur fiber das Problem der Ziich- 
tung von Lupinen mit nichtplatzenden t{tilsen. 

(Aus dem 7Botanischen LaboratorSum der Versuchs- und Forschungsanstalt fiir Gartenbau 
und H6hercn (;artcnbauschule \~'eihenstephan-Irreising.) 

Cytologische Ontersuchungen  an asiat ischen F o r m e n  von Cucumis satious g 
Von V.  H a r t m a i r .  

Im Rahmcn wm Ztichtungsarbciten I auf seit 1938 an dcr Versuchs- und lrorschungs - 
Bitterstoff-Freihcit bci Trcibgurkcn, wie solche anstalt ffir Gartenbau ill Weihenstephan in 

1 Diese Arbeiten wurden seitens ties R.-E.-M. Durchfiihrung begriffen sind, gelangten daselbst 
in 13erlin durch Bezuschussung gef6rdert, auch asiatische t;ormen und Varietitten \'(~n 
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Cucumis sativus L. zum Anbau. Eine Beschrei- 
bung der morphologischen Verh~iltnisse dieser 
Formen ist bereits an anderer Stelle (HARTMAIR 
1941 ) gegeben worden. Vorliegende Arbeit be- 
richtet nunmehr fiber das Ergebnis der an diesen 
Formen yon Cucumis sativus L. durchgeffihrten 
cytologischen Untersuchungen. 

Als Untersuchungsmaterial, das durchwegs 
yon Gewiichshauspflanzen entnommen wurde, 
dienten fast ausschliel31ich Blfitenknospen, nur 
vereinzelt gelangten auch Wurzelspitzen zur 
Untersuchung. Die Fixierung erfolgte bei dem 
im Monat April entnommenen Material in den 
Morgenstunden, bei den Mitte Oktober desselben 
Jahres entnommenen Bliitenknospen in den 
frtihen Nachmittagsstunden. Zur Fixierung 
wurde vorwiegend Carnoy (Alkohol-Eisessig- 
Chloroform im Mengenverh~iltnis 6 : 2 : 2) ver- 
wendet ; gute Fixierungsergebnisse erbrachte an 
den untersuchten Objekten auch Alkohol-Eis- 
essig nach FARMER (Alkohol-Eisessig in den 
Mischungsverh~iltnissen 3 : I und 2 : I). F/Jr Ob- 
jekte, die der Anfertigung von Paraffinschnitten 
dienen sollten, fanden neben den bereits er- 
w~ihnten Fixiergemischen noch das nach NAVA- 
SCHIN (San Felice) und das Pikrins~iuregemisch 
in der Modifikation nach BOUIN DUBOSCQUE 
Verwendung. Bekanntlich sind die Blfiten- 
knospen yon Cucumis sativus L. yon dichtste- 
henden Haaren bedeckt, die infolge der zwischen 
ihnen festgehaltenen Luft dem Eindringen 
w~isseriger Fixierflfissigkeiten einen grol3en Wi- 
derstand entgegepsetzen. Daher gelangten bei 
Anwendung solcher schwer eindringender Fixier- 
flfissigkeiten (Fixiergemisch nach NAVASCHIN, 
Pikrinsiiuregemisch nach BOUIN DUBOSCQUE) die 
Blfitenknospen entsprechend der yon KIHARA 
angegebenen Methode vor der Fixierung fiir 
kurze Zeit in Alkohol-ehloroform. Dadurch 
wurde die Luft zwischen den Haaren verdrgngt 
und die Fixierflfissigkeit konnte rasch in die 
darin befindlichen Objekte eindringen. Die 
heute in vielen Fiillen mit grogem Erfolg ver- 
wendete Schnellf~irbemethode nach HEITZ- 
BELLING erwies sich ffir unsere Objekte als un- 
brauchbar. Es konnte selbst nach 5~6t~igiger 
F~irbedauer in den Pollenmutterzellen keine 
ausreichende Anfgrbung der Chromosomen in 
der Metaphase beobachtet werden. Dagegen 
gelang es, dureh nachstehend besehriebene Mo- 
difikation dieser Methode auch bei Gurken zu- 
friedenstellende F~irbeergebnisse zu erzielen. In 
der/iblichen Weise bereitete Karmin-Essigsiiure 
wurde durch 2 Tage bei Zimmertemperatur 
stehengelassen, dann filtriert, hierauf durch 
einige Stunden einer Temperatur von o ~ C aus- 

gesetzt und schliel31ich nochmals filtriert. In 
einer so bereiteten K.-E. k6nnen sich sp~iterhin 
keinerlei Niederschl~ige mehr bilden. 5 ccm einer 
auf diese Weise hergestellten ges~ittigten (etwa 
o,8%igen) K.-E. wurden mit 7 Tropfen einer 
0,5 %igen Eisenchloridl6sung versetzt und darin 
die Objekte bei + 4 o ~  im Thermostaten an- 
gef/irbt. Hierbei fiel auf, dab die F~irbeergeb- 
nisse mit frisch bereiteter K.-E. meist bessere 
waren. Es empfiehlt sich daher, die K.-E. vor 
Gebrauch stets frisch zu bereiten und diese 
w/ihrend der Anf/irbung der Objekte mehrere 
Male zu erneuern. Nach 3--5 Tagen war die 
Fiirbung beendet, worauf die Objekte durch 
kurz0s Erhitzen in 40 %iger EssigsS~ure auf un- 
geffihr 80 ~ C im Schmelztiegel differenziert und 
hierauf in der iiblichen Weise gequetscht 
wurden. Der Versuch, das Eisenchlorid in der 
Farbl6sung durch Ferrihydrat zu ersetzen, ffihrte 
bei Gurken, im Gegensatz zu den an Kohlrabi 
gemachten Erfahrungen, zu keinem zufrleden- 
stellenden Ergebnis. In manchen der unter- 
suchten F~ille war das F~irbeergebnis ein besseres, 
wenn die o 5 %ige Eisenchloridl6sung der K.-E. 
erst zugesetzt wurde, nachdem die Objekte fiber 
Nacht (durch etwa 15 Stunden) in dieser bereits 
gelegen hatten. Ein rascheres Arbeiten, als es 
die vorhin beschriebene modifizierte Eisen- 
Aceto-Karmin-Methode erm6glichte, gelang 
durch folgendes Verfahren : Die in Carnoy fixier- 
ten Objekte verblieben darin durch 2--3 Stun- 
den, um hierauf fiber 96%igen und hernach 
5o% igen Alkohol in ein Gemisch yon 5 ccm kon- 
zentrierter Karmin-Essigs~iure d- I Tropfen 
einer 2o%igen L6sung von Eisen-Ammoniak- 
Alaun in Wasser zu gelangen, in der sie I Tag 
bei 2o ~ C und einen weiteren Tag oder eventuell 
kfirzer bei 4 o ~ C belassen wurden. F~irbung und 
Fixierung zusammen waren demnaeh in l~ing- 
stens 2 Tagen beendet. Bei Material, das lgngere 
Zeit (mehrere Monate und 1/inger) in einem Auf- 
bewahrungsgemisch gelegen hat, ist jedoch mit 
einer l~ingeren F~irbedauer als der vorhin ange- 
gebenen zu rechnen. 

Wie bereits erw~ihnt, gelangten neben Quetsch- 
pr~iparaten auch Paraffinschnitte zur Beob- 
achtung. Nach erfolgter Fixierung und Ent-  
w~isserung wurden die Objekte nach der Senk- 
methode fiber Zedern61 in Paraffin gebracht. Um 
Wurzelspitzen ffir Querschnitte zu mehreren 
nebeneinander bequem und zweckm~il3ig orien- 
tieren zu k6nnen, wurde folgend verfahren: Das 
mit Glycerin ausgestriehene Sch~ilchen wurde 
mit Paraffin gefiillt, zum Erstarren gebracht 
und hierauf in eine Porzellan-Entwicklerschale 
auf einen kleinen Streifen Herbarpapier gestellt 
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A b b .  I m i t  l l  | l e t e r o t , v p l s e h e  T e l l u n f f .  Abb.  i B e g i n n e n d e  P r o p h a s e  ( h a t h  HEIMLICH) .  - -  Abb.  _0 P a r a s y n a p s %  r , ,chts  dav~m Symzesls .  
Abb .  3 Synize~is,  Nucleo[us  m i t  V a k u o h ' n .  B i l d u n g  y o n  M i t o c h o n d r i e n .  - -  Abb.  4- S t r eps i t f i n  (nach  tIEI3ILICI:[). --- Abb.  5 Auf lockv rung  des 
S y n i z e s l s k n o t e n s  - -  S t r eps i t tm .  --- Abb.  6 S, pSte  Diak inese .  - -  Abb.  7 M e t a p h a s e n  in  Po!  bzw.  S e i t e n a a s i c h t .  --- Abl~. ,'~ M~aphase.  Abh.  q 
Sp/i te  A n a p h a s e .  - -  Abb.  zo [ ' e l o p h a s <  ..\bb. i i I n t e r k i n e s e k e r n e .  - A b b .  1~, n l i t  1 6  t l o m i i o t y p l s e h e  T e l l u n l l .  Abb.  i 2  M e t a p h a s e  
Abb .  t 3 A u a p h a s e .  ---  Abb .  I ;  "[c[ophas~.. Ahb.  15 Te lophase  m i t  M i t o c h o n d r i e n .  - -  Abb.  i 6  T e t l a d e n k o r n e .  �9 - Abb.  ~7 Me taphase  au> 

e iner  W u r z e l s p i t z e  i n  P o l a n s i c h t .  

l)[e Abb.  ~'. 5 m t d  t7:4[AIINIII'II ~llta S c h u i t t e n  ln i t  H d h .  Fg i rbung ,  die Abb.  3 tllld 6 m i t  ~t, bezieh{tl  sic|t  a u t  K[ ' . -Qur ,  t~cl lpr / ipara te .  
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und das Paraffin durch die W~irmewirkung einer 
dartiber geneigten elektrischen Lampe (a]s solche 
kann iede kippbare Schreibtischlampe rnit etwa 
4o-Watt-Gliihbirne verwendet werden) von oben- 
her zum Schmelzen gebracht. Sobald die alsbald 
beginnende Verfltissigung des Paraffins etwa 
his zur halben Tiefe des ScNilchens fortge- 
schritten war, holte man die Ob~ekte arts dem 
Thermostat, drehte die Lampe zur Seite und 
tibertrug die passend vorgef/irbten Wurzelspitzen 
in das fltissige Paraffin, wobei man diese bequem 
mit der angew/irmten Pr/ipariernadel orientieren 
konnte. Die Objekte lagen nun auf der unter 
dem flfissigen Paraffin befindlichen noch festen 
Schicht sch6n in Btindeln zu drei oder mehreren 
nebeneinander, mit den Spitzen nach augen, so 
dab man beim spiiteren Anfkleben des Paraffin- 
blockes deren Lage genau kannte. Sobald das 
Orientieren beendet war, wurde frisehes Leitungs- 
wasser vorsichtig bis zum Rand des Einbettungs- 
schfilchens in die Entwicklerschale gegossen. 
Nach oberfl/ichlichem Erstarren des im Einbet- 
tungssch~ilchen befindlichen Paraffins wurde 
weiter Wasser zugegeben, wobei man das 
Sch~ilchen, eventuell mit einer Pr/ipariernadel, 
am Emporsteigen hinderte. - -  Nebenbei sei 
noeh erw/ihnt, dab sich auch das Strecken der 
Schnitte mit der Lampe Mcht vornehmen 1/iBt, 
wobei ein Schmelzen des Paraffins durch recht- 
zeitiges Wegnehmen der Lampe stets leicht zu 
verhindern ist und die Schnitte sich sehr sch6n 
ausbreiten. - -  Auf die Vorteile, die dieses Ver- 
fahren bie tet, braucht wohl nicht besonders hin- 
gewiesen zu werden. Die Herstellung der Pa- 
raffinschnitte erfolgte in der sonst iibliehen 
Weise. Die Schnittdicke betrug bei Wurzel- 
spitzen 8/~, bei Bliitenknospen lO--12/~. Die 
F/irbung der Schnitte wurde, wenn nicht anders 
angegeben, nach tier Heidenhain-Methode vor- 
genommen. 

Zur F~irbung von Metaphasen in Wurzel- 
spitzen erwies sich eine Modifikation der ,,schnel- 
len EisenhS~matoxylinf~irbung nach GRAUPNER" 
als sehr geeignet. Die Schnitte wurden durch 
5 Minuten bei + 5 o ~  am Neapler Wasserbad 
in einem Gemisch yon folgender Zusammen- 
setzung gebeizt : 2 Teile einer 3 %igen L6sung 
von Eisen-Ammoniak-Alaun + I Teil dest. 
Wasser; hierauf gelangten sie ffir 5 Minuten in 
fliel3endes Wasser und wurden nach vorherigem 
Abspfilen in dest. Wasser io Minuten bei 50 ~ C 
in einer Farb16sung von nachstehender Zu- 
sammensetzung gef/irbt: I Teii einer 7 Monate 
alten I%igen Hfimatoxylinl6sung + i Teil 
IO %igen Alkohol. Nach erfolgter Differenzie- 
rung m zuerst 3%igem und hierauf ~/o%igem 

Eisen-Ammoniak-AIaun wurden die Schnitte 
durch 2o Minuten in fliel3endem Wasser ge- 
waschen und dann tiber 3 ~ %igen und 80 %igen 
Alkohol der Reihe nach tiber Dioxan, Methyl~ 
benzoat (NelkenS1) und Xylol, das einmal ge- 
wechselt werden mul3te, schliel31ich in Caedax 
tibergefiihrt. Im zweiten Xylol wurden die 
Schnitte durch mehrere Stunden belassen. 

S~imtliche untersuchten Formen und Varie- 
t/iten yon Cucumis  sat ivus L .  - -  insgesamt 22 - -  
(HARTMAIR 1941 ) zeigten im Ablauf der Meiosis 
untereinander weitgehende l)bereinstimmung. 
Nach erfolgtem Herausdifferenzieren der Chro- 
matinf~iden aus dem Retikuhun des Ruhekernes 
(Abb. I), erscheinen diese vielfach einander 
paarweise gen~ihert (Parasynapsis). Es findet 
nunmehr eine Zusammenballung s/imtlicher 
Chromatinfiiden an einer Seite des Kernes in 
Beriihrung mit dem Nucleolus stat t  (Synizesis, 
Abb. 2 und 3). Dieses Stadium war in den 
Pr~iparaten sehr h~iufig anzutreffen (HEIMLICH 
1929--30 ). Gew6hnlich befinden sich alle P. M. 
Z. einer Blfitenknospe in ungef~ihr demselben 
Entwicklungszustand; es konnten jedoch mit- 
unter in einem Pr/iparat auch alle Stadien gleich- 
zeitig beobachtet werden. Der Synizesisknoten 
beginnt sich nunmehr aufzulockern (DiplotS_u) 
und die Paarlinge umschlingen sich mehr oder 
weniger (Strepsit~in, Abb. 4 und 5). Nach Auf- 
lockerung des Synizesisknotens erfolgt der Ein- 
trit t  in die Diakinese (Abb. 6). Der Nucleolus, 
der bereits wS.hrend der Synizesis in seinem 
Inneren oft eine oder mehrere Vakuolen erkennen 
i/il3t (Abb. 3), nimmt nun rasch an Gr6Be ab. 
Im Verlaufe der friihen Prophase wird die peri- 
nucleale Zone ausgebildet, in der schon vor 
Eintrit t  der Pollenmntterzellen in die Diakinese 
zahlreiche Mitochondriei1 zu erkennen sind 
(Abb. 3). Im Verlaufe der Diakinese tri t t  die 
verdickte Zellhiille in Erscheinung ; ihre Bildung 
kann jedoch auch schon frtiher einsetzen. Die 
multipolate Spindel, die nunmehr angelegt wird, 
wandelt sich allm~hlich in eine bipolare um. 
Unterdessen haben sich die Gemini in der 
~,quatorialebene angeordnet (Abb. 7). Nunmehr 
findet alas Auseinanderweichen der homologen 
Chromosomen in der Anaphase statt  (Abb. 8 
und 9), worauf die Bildung yon Interkinese- 
kernen erfolgt, die sich mit je einer Membran 
umgeben (Abb. IO und II). Innerhalb derselben 
treten vortibergehend auch wieder Nucleolen 
auf. 

Im Verlaufe der nun folgenden hom6oty- 
pischen Teilnng ordnen sich die Chromosomen 
in den Aquatorialplatten an (Abb. 12). Nach 
Sichtbarwerden des Lfingsspaltes erfolgt als- 
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bald das Auseinanderweichen der Spalth~ilften 
gegen die Pole hin (Abb. 13). Bereits bei Beginn 
der hierauf einsetzenden Bildung der Tetraden- 
kerne (Abb. t 4 mit  I6), hat  die Mitochondrien- 
bildung ihren H6hepunkt erreicht (Abb. 15). 

Die haploide Chromosomenzahl betr~igt bei 
allen yon mir untersuchten Formen und Varie- 
t~iten yon Cucumis sa l ivm L. x = 7. Die an 
Querschnitten von Wurzelspitzen durchgeffihr- 
ten Chromosomenz/ihlungen ergaben bei all 
diesen Formen entsprechend dice Diploidzahl 
2 n - :  14. Von diesen sind IO Chromosomen 
deutlich segmentiert und 4 glatt (Abb. 17). 

Daneben konnten in zahlreichen Wurzelspitzen 
auch immer wieder Zellen mit  einer Chromo- 
somenzahl yon mehr als 14 beobachtet werden 
(Kozucuov 193o ). 

Bei der Anfertigung der Pr/iparate und Abbil- 
dungen wurde ich durch Herrn K. HoxEcI~ in 
tatkr~iftiger Weise unterstiitzt. 

L i t e r a t u r .  
HEINLICH, L. F. : Proc. nat. Acad. Scil;. S. A. 13. 

..... HEI~aHCI-I, L. F. : Cellule vol. 39- - -  KozucRov, 
Z. A.: Bull. appl. bot. and plant-breed 23 (193o). 
---PASSMORE, S. F.: Bot Gaz. 9o (193o). 
WH['rAKER. TH. \V.: Amer. J. Bat. 1 7 (193o). 

(Aus dem institut ftir Gemiisebau der Versuchs- und Forschungsanstalt fiir Gem/iseb:m, Eisgrub, ND.) 

Zeitstufenversuche mit der Kohlrabisorte ,,Roggli". 
Ein Beitrag zur Frage der .&uslSsung yon Schossern 1. 

(Vorliiufige Mitteilung.) 
Von L. M. Kopetz .  

Im Gegensatz zu anderen Frfihsorten ist die 
Kohlrabisorte ,,Roggli" durch eine weitest- 
gehende Widerstandsfittfigkeit gegen die Ein- 
wirkung tiefer Temperaturen ausgezeichnet, so 
dab selbst starke Fr6ste nicht imstande sind, 
das Schossen auszul6sen. Darin mag auch einer 
der Grtinde liegen, warum gerade diese Sorte in 
den Alpenl/indern S ~ bevorzugt wird, da in diesen 
Gebieten bis in die Monate Mai, J uni hinein mit  
Frosteinbriichen zu rechnen ist und (tie Frfih- 
kultur sonst bew~ihrter Sorten immer die Gefahr 
in sich schliegt, einen hohen Prozentsatz an 
Schossern in Kauf nehmen zu mtissen. 

Dieses extreme Verhalten stempelt die ge- 
nannte Sorte aber auch zu einem wertvollen 
Versuchsobjekt, das bei erzwungener Schosser- 
bildung einen ungleieh tieferen Einbliek in die 
Physiologie dieses Prozesses zu geben versprieht, 
als es bei den frostempfindhehen Frfihsorten der 
Fail ist. W~ihrend bei diesen ein schwacher Frost 
im Jugendstadium gentigt, um das Schossen aus- 
zul6sen, muBte bei den Versuchen mit der Sorte 
,,Roggli" diese K/ilteeinwirkung so variiert wer- 
den, daft sie auch tiltere Pflanzen betraf. 

Es wurde daher der Weg des Zeitstufen- 
versuches gew/ihlt und mit den Zeitstufen be- 
reits im Sp~itsommer begonnen. Nach dem Auf- 
laufen wurden die Pflanzen aller Aussaaten in 
kalte Kasten pikiert, wo sie auch tiberwinterten. 
Dadurch wurde der gesamte zur Untersuchung 
bestimmte Pflanzenbestand zur gleiehen Zeit der 
gleichen Kiiltewirkung ausgesetzt und die ge.- 

Mit Unterstfitzung der deutschen Vorschungs- 
gemeinschaft. 

wiinschte Konstanz der K~iltebehandlung, wenn 
auch mit natiirlichen Mitteln, erreicht. Das 
Auspflanzen ins Freiland erfolgte erst im Friih- 
jahr, und zwar am 2I. Mfirz 1941 auf 3o • 3ocm 
Pflanzenentfernung. {]lber den Zeitpunkt der 
einzelnen Aussaaten sowie fiber die Ergebnisse 
des Versuches selbst gibt nachfolgende i~bersicht 
Aufschlul3 : 

Anbau 
Anzahi tier Schosser am 20.6. 

Aufgang [~fla,)~?,za,ll Schosser in % 
i J c  Ll31tSt/ l i t~ . . . .  

I.Aug. 5. Aug. i 77 77 IOO 
I5. Aug. I9. Aug. j 76 74 97 
2. Sept 6. Sept. I 77 55 71 

14. Sept. I9. Sept. i 7 ~ 4q 64 
3o. Sept. 9. ()kt. I 73 2~ 29 

Schon ein fliichtiger Blick zeigt das unter- 
schiedtiche Verhalten der einzelnen Zeitstufen. 
W~ihrend die Pflanzen der ersten Aussaaten zur 
Gtinze in Samen gehen, nimmt tier Prozentsatz 
der Schosser mit  fortschreitender Verschiebung 
der Aussaatzeit ab, um schlieBlieh bei der 
5. Saatstufe einen Wert yon 299o zu erreichen. 

Wenn auch dieser Versuch mangels geeigneter 
Mittel nur in dieser Weise durchzufiihren war, 
so 1/il3t er dennoch gewisse Folgerungen zu, w)r 
allem die, dab nicht nur die Ktiltewirkung f/ir 
das Schossen verantwortlich zu machen ist, 
sondern auch das Alter der Pflanze, in dem (tie 
Kfiltebehandhmg erfolgt. Denn gerade im be- 
sehriebenen Beispiel war der KSlteeinflul3 so- 
wohl hinsichtlich seines absoluten Wertes ats 
auch seiner Dauer konstant, variiert wurde nut  


