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T i t e l b i l d :  Aus der im nAchsten Heft  erscheinenden Arbeit  M. t ( r i c k l ,  Ziichtungsversuche 
bei Kopfkohlarten. 

R E F E R A T E .  
Spezielle Pflanzenzfichtung 

Aufgaben der PflanzenzUchtung in tier Kriegs- und 
Nachkriegszeit. Von L. H O N E C K E R .  Prakt .  B1. 
Pflanzenbau 19, I42 (I942). 

Der vorliegende Aufsatz gibt Ausftihrungen 
wieder, die Verf. in einem Vortrag vor den Gesell- 
schaftern der I. G. Pflanzenzucht in Mtinchen ge- 
macht  haL. Nach den Irrwegen der Ziichtung in 
der Vergangenheit sind die Aufgaben der deut- 
schen Pflanzenztichtung heute aufs engste m i t d e r  
Zielsetzung der gesamten nationalsozialistischen 
Agrarpolitik verkntipft. Eine wesentliche .:inde- 
rung in den Zuchtzielen hat der gegenw~trtige Krieg 
nicht mit sich gebracht, wie ja auch die leitenden 
Ideen des Vierjahresplans und der Erzeugungs- 
schlacht gleich geblieben sind. Zweifellos werden 
aber die nach dem Kriege zu erwartenden agrar- 
politischen und agrarstrukturellen Umschichtungen 
in Europa auch neue Aufgaben ftir die I'flanzen- 
zfichtung zur Fotge haben. Ein solcher Aufgaben- 
komplex wird sich aus der notwendigen VerstXr- 
kung der vollmechanisierten Betriebsweise ergeben. 
Bei den Hackfrtichten z .B .  bedingt die zu for- 
dernde leichte maschinelle Erntbarkei t  die ver- 
stgrkte Beachtung einer Reihe yon Zuchtzielen. 
Bei den Futterpflanzen wird die Ztichtung auf aus- 
reichenden Samenertrag yon groBer Bedeutung 
sein. Nach wie vor stellt bei einer groBen Zahl yon 
Kulturpflanzen die W'interfestigkeit ein aul3er- 
ordentlich wichtiges Zuchtziel dar. Verf. erl~iutert 
kurz den Stand der Ztichtung auf WTinterfestigkeit 
bei den Hauptgetreidearten, um sich dann cinem 
anderen, sehr wichtigen Problem zuzuwenden, der 
Zfichtung auf Krankheitsresistenz. Die Problem- 
lage, die Aufgaben und Schwierigkeiten der Re- 
sistenzziichtung werden an Beispielen von Ge- 
treide- und Kartoffelkrankheiten aufgezeigt. Als 
letztes allgemeines Zuchtziel wird die Steigerung 
der Gtite der ErtrXge behandelt. Als Beispiele 
werden die Qualit/itsfragen beim Getreide, das Ei- 
weiBproblem sowie die zfichterische Bearbeitung 
der Gfiteeigenschaften der I(artoffel und der 
Faserpflanzen angeftihrt und erlguterf. Mit einer 
Mahnung an die Ztichter, ihre Arbeit durch ,,eine 
analytische Betrachtungsweise der einzelnen bio- 
logischen Erscheinungen und Vorggnge" zu er- 
g~nzen, schliel3t der Aufsatz. Schmidt. 
Application of genetics to plant breeding. 2. The 
inheritance of quantitative characters and plant 

breeding. (Die Anwendung der Genetik auf die 
Pflanzenztichtung. 2. Die Vererbung quanti ta-  
l iver  Eigenschaften und Pflanzenziichtung.) Von 
V. G. PANSE.  (Gallon Laborat., Univ. Coll., Lon- 
don.) J. Genet. 40, 283 (194o). 

Am Beispiel der mittleren Faserl~inge yon Baum- 
wolle (Gossypium arboreum) wurde die Vererbung 
quanti tat iver  Eigenschaften mit  neuer statistischer 
Methodik untersucht. Das Versuchsmaterial be- 
steht aus den drei Kreuzungen zwischen drei Sor- 
ten. Zun~chst wird eine Varianzanalyse nach 
FISHER ftir die F 2 gegeben, indem je Kreuzung die 
Nachkommenschaften von 4 F1-Pflanzen in fiinf 
Blocks aufgepflanzt wurden und die quadratischen 
und mittleren Abweichungen ftir die Blocks (4 F. G.) 
Nachkommenschaften (3 F.G.) und Parzellen 
(12 F.C-.) best immt wurden. Weiterhin wird d i e  
Regression der F~-Familien (je io Pflanzen 3 F,~- 
Eltern) auf die 15h/tnotypen der F~-Pflanzen be- 
rechnet und daraus, unter Verwendung spezieller 
Eormeln, der Anteil der f:3 bestimmt. Hierzu dient 
die Ermit t lung des Regressionskoeffizienten. Das 
VerhXltnis des Quadrates der genotypischen Va- 
rianz in den F3-Familien zur Varianz dieser Varianz 
soll die ,,effektive Zahl von Faktoren" wieder- 
geben, die fiir die Aufspaltung in F 2 verantwortlich 
sind, wenn man als Arbeitshypothese annimmt, 
dab die Faktoren gleiche Varianz bedingen und 
nicht gekoppelt sind. Hiertiber und fiber weitere 
statistische Er6rterungen zur Frage der Dominanz 
mul3 auf das Original verwiesen werden. 

Freisleben (Halle a. d. S.). ~ ~ 
Das regionale fiortenversuchswesen, l .  Zusammen- 
stellung der Ergebnisse yon Sortenversuchen mit  
Wintergetreide in den Jahren 1928--1938. Von 
G. S U N D E L I N  und ST. ELIASSON.  Lantbruks- 
h6gskolan Jordbruksf6rs6ksanst. Medd. Nr 3, 
1--127 u. engl. Zusammenfassung 129 (194o). 
[Schwedisch]. 

Die Arbeit  bringt eine Zusammenstellung der 
Ergebnisse der in Schweden sehr gut organisierten 
6rtlichen SortenversuchstXtigkeit ftir Winter- 
weizen und Winterroggen aus dem Jahrzehnt  I929. 
bis 1938. In Prtifung standen 18 Vr 
sorten der Saatzuchtanstalt  Sval6v, io Sorten der 
Saatzuchtanstalt  Weibullsholm sowie 2 d~tnische 
Sorten. Eine Tafel zeigt die verwandtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den schwedischen Ziich-- 
tungen. Von Winterroggen wurden 5 Sval6v- 
Sorten, 2 \Veibull-Sorten sowie die deutschen. 
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Spi tzensor ten Petkuser  und deutscher  Ringroggen 
geprfift .  Die zahlreichen Einzelversuche werden in 
I4 natf ir l ichen Landbaugebie ten  zusammengefal3t,  
deren Abgrenzung aus einer Kar te  ersichtl ich ist. 
Im  Vordergrund der  Be t rach tung  stehen die Korn-  
er t ragsleis tungen der Sorten, welche in zahlreichen 
Tabel len ffir die gesamte Versuchsperiode und f/ir 
die einzelnen Versuchsjahre den verschieaenen 
Vergleichssorten gegenfibergestel l t  werden. Da-  
neben werden Angaben  fiher Hekto l i te r -Gewicht ,  
~ooo-Korngewicht,  Rohpro te ingeha l t  sowie fiber 
\,Vinterfestigkeit, Standfest igkei t ,  Nrankhei ts re-  
sistenz usw. gemacht ,  t;fir (tie einzelnen Gebiete 
lassen sich besonders geeignete Sorten bzw. Sorten- 
gruppen herausstellen.  Es ist  auffatlend, dab bei 
Wmterweizen  eine Steigerung der  I(ornertrags-  
teistung durch neuere Soften offenbar  nur  in ge- 
r ingem Mage erzielt  werden konnte.  ]is wird aber  
darauf  hingewiesen, dab (lie neueren Sorten in den 
sonstigen Eigenschaf ten Vorzfige gegenfiber den 
gtlteren Sorten aufzuweisen haben. Bei Winter -  
roggen t r i l l  (tie enorme 6kologische Streubrei te  des 
Pe tkuser  Roggens deutl ich in Erscheinung,  obwohl 
er zienflich gesichert  demStah l roggen  aus Sval6v 
um 2, 5 % unterlegen ist. Lein (Halle a. d. S.) ..... 

Qualit~itspriJfung an Winterweizen. Von S. W A G -  
N E R .  ( Eidgen. Laml~,irtschaftl. ['ersuchsanst., 
Zi2rich-Oerlikon.) Lan(hv. J. Schweiz 5 5 , 7 3 9 ( I 9 4 1 ) .  

Es wurden die tolgenden Sorten in 8 Anbau-  
stellen und in 3 Jahren vor  al lem auf Mehl- nnd 
BackfXhigkeit  geprfift:  <lie i tal ienischen Zucht-  
sor ten Mentana,  Arodito,  Villa Gloria, (tie schweize- 
rischen Sorten Mont  ( ' ahne  245, Alpha und Plan ta -  
hof und (tie kanadische Sorte l<harkow, h n  Hekto-  
l i tergewicht  s tand die Sorte l{harkow stets an 
erster Stelle, obwohl sich letzteres sonst  als ziem- 
lich. abh/~ngig yon den kl imatischen 13edingungen 
erwles. Besonders har tk6rnig  sind die Sorten 
Alpha und Plantahof .  Der  Schalenantei l  war  am 
geringsten bei Kharkow. F.ine hohe diastat ische 
t{raft  besi tzen die Mehle der Sorten Kharkow, 
Alpha und Plantahof .  Den h6chsten Klebergehal t  
erre ichten in allen drei Versuchen Ardito,  wghrend 
Nharkow die beste Kleberquant i t~i t  aufzuweisen 
hatte.  Am Teig wurde dieWasseraufnahmefi*higkeit ,  
(tie Teigentwickhmgszei t  und die Teigresistenz ge- 
t)rfift. In  den ersten beiden Eigenschaf ten s tanden 
Alpha  und Planta,hof, in den le tz ten Kharkow an 
erster  Stelle. I)iese 3 Sorten erwiesen sich auch 
im Backversuch  im allgemeinen als die besten. I )en 
Schlug der Arbe i t  bi ldet  eine zusammenfassende 
Qual i t 'a tsbeurtei lung det  geprfiften Sorten hin- 
sichtl ich der Qualit~tts- sowie auch anderer  Eigen-  
schaften,  in  der  Winter fes t igkei t  waren die ein- 
heimischen Sorten am besten, w~hrend in der 
Standfes t igkei t  die kurzstrohigen italienischen 
5or ten  an der Spitze standen.  Letz tere  zeichnen 
sich auch durch besondere Frfihreife aus. 

Haclebarth (I .aukischken bei Labiau) .  

Die Briichigkeit des Roggens. V o n  E. J E R M O L -  
JEV.  (Kartoffelzuchtanst., Slap b. Tabor.) Z. 
Pflanzenzt ichtg 24, 59 (i94z). 

Die Brfichigkeit  des Roggens ist  eine anormale  
Eigenschaf t ,  die nur  vereinzel t  erscheint  und keine 
nennenswer te  Er t ragsminderung  verursacht .  Brfi- 
chig nenn t  inan einen Roggen (lamu wenn seine 
H a l m  e so schwach sind, dab sic sich nnter  der  Las t  
(let -;~_hren allzu stark: neigen und Irfiher oder spgter  
umbrechen.  Morphologisch betrachtet ,  ha t  brfi-  

chiger Roggen meist  n icht  so hohe H a l m e  wie nor- 
maler,  auch sind die .~hren kleiner und die KOrner 
leichter. Mikroskopische Studien ergaben, dal3 
beim brfichigen Roggen die Dicke der Zellwande. 
nament l ich  des mechanischen Gewebes, geringer 
ist. Die chemische Analyse zeigte, daf3 (tie brfichi- 
gen Pf lanzen (auf Trockensubs tanz  bezogen) mehr  
anorganische and  mehr  die Fehlingsche L6sung 
reduzierende Stoffe, dagegen viel  weniger  Zelh lose  
und Lignin enthal ten,  wenn auch der prozentuah:' 
Ligningehal t  der Rohfaser  h6her ist. Eine brfichigt ~ 
Pflanze ist  nicht  imstande,  genug Zel]ulose zu er- 
zeugen, um ihr mechanisches Gewebe genfigend 
krgft ig aufzubauen.  Auch verl / iuf t  die Zellulose- 
bi ldung viel  langsamer.  Die Zellwande bleiben da- 
her dfinner, das Sklerenchym des Hypode rms  uud 
alas Xy lem der  GcfgBbfindel werden re la t iv  mehr  
von Lignin durchdrungen,  l )e r  t l a lm verliert  seine 
Elast iz i tgt ,  wird mfirbe und bricht  seht leicht, t)ic 
Brfichigkeit  des Roggens konnte  als eine e r b l i c h c  
Eigenschaf t  festgestel l t  werden, (tie durch eincla 
recessiven Fak to r  (g) verursach t  wird. Sic t r i t t  
~tuf3erlich in Erscheinung,  wenn das recessive Gen 
tier Brfichigkeit  homozygot  wird, z. B. bei Selbst- 
best/ iubung. Auf dem \Vege der Selbs tbes tgubung 
1/igt sich daher  bei der Zfichtung die t3rfichigkeit 
des Roggens am schnellsten beseitigen, da  (lie re- 
cessiven Faktoren,  die in den heterozygoten Formcn  
verborgen sind, in den homozygot i schen  Zustand 
fiberffihrt und dadurch  s ichtbar  werden. Bei diesem 
Verfahren mfissen dann noch vor  der Blt i tezeit  
sgmtl iche S t g m m e  besei t igt  werden,  in welchen 
[}rfichigkeit gefunden wurde, l?oegner-A ust. 
Uber den Auswuchs beim Getreide. \ : on  A. t)C) - 
P O F F .  (Inst. f. Npez. Pflanzenbau ~. pflanzenziichL. 
Univ. Sofia..) Angew. Bot.  23, e54 (Jq4z). 

Die Prfifung bulgarischer  Sorten yon \Veizen. 
Gerste, Roggen und I l a fe r  aus Auswuchsfest igkei t  
nach der Methode SCHS~IDT (im Keller  bei 
99---too % Imftfeucht igkei t )  ergab, dab unter  
allen Getre idear ten  betr~ichtliche Unterschiede 
vorhanden  sind. in  Zusammenhang  mi t  L i te ra tur -  
angaben wird die Meinung ver t re ten ,  (lab insbeson- 
dere die sfidlichen Verbrei tungsgebiete  Fo rmen  mi t  
sp~iter Keimreife  enthal ten.  Dies erscheint  vor  
atlem ffir Roggen und Hafer  yon Bedeutung,  da bei 
diesen Arten nach bisher vor l iegenden Untersu-  
chungen nu t  sehr wenig Ausgangsmater ia l  ffir eine 
Zfichtung auf Auswuchsfes t igkei t  vorl iegt ,  l~is- 
herige Untersuchungen  iiber (tie physiologischen 
Grundlagen der Keimruhe konnten keine sicheren 
Beziehungen zn ls  oder znr diasta~i-. 
schen Kra f t  des ts feststellen. Die Beobach-  
tung, dab die Behandlung keimreifer  N6rner mi t  
s tarker  Hete roauxin l6sung  die Keimf/ ihigkei t  s tark  
hemmte,  veranla~te  (lie Bes t immung  des Wuchs-  
stoffgehaltes in nicht  keimreifen und keimreifen 
K6rnern  nach der Methode \VENT (l~rbsenkeim- 
linge). I )anach besagen nicht  keimreife KOrner 
einen hOheren Wuchsstoffgehal t  als keimreife 
K6rner,  \~ 'uchsstoffbehandlungen nicht  keimreifer  
K6rner  brachten keine ein(leutigen l~:rgebnisse, l~ei 
n i ede renTe lnpe ra tu r en  (~)- ~o ) wurde keine Wir- 
kung beot)achtet.  Bei hOhereu Tempera tu rcn  (-'3 
his 25':') keimten l~ehandelte K6rner  einiger Sorten 
langsamer,  anderer  Sorten schneller als (lit.' l,:ontr~,l- 
len. Trotzdem bleibt  (lie Annahme  berechtigt ,  d~,13 
zwischen dem \Vuchsstoffgehalt  der l (6rner  uml 
tier Keimreife  kansale Beziehungen bestehen. 

l.ein (Hall(" a. S . ) .  :" 
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