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unter gleichen Versuchsbedingungen angebaut und 
auf ihren AnteiI an flissigen Ahrchen untersucht. 

2. Carstens Hater IV zeigte unter allen Bedingungen 
die geringste, v. Lochows Gelbhafer eine nlittlere 
und Mahndorfer Victoria WeiBhafer I I  eine sehr hohe 
Flissigkeit. Diese sortentypische Flissigkeitsneigung 
blieb in allen I6 Jahren und an allen 2o Anbauorten 
erstaunlich konstant.  Die im I6-Jahresversuch ge- 
wonnenen Durchschnittsmittel der Ftissigkeit (Tab. I, 
Abb. I) entsprachen denen des Anbauversuchs an 
20 Orten (Tab. 2) absolut und relativ fast genau 
(Tab. 3). 

3. Es kann festgestellt werden, dab ein physiologi- 
sehes Merkmal, welches die Reaktionsfiihigkeit der 
Pflanze ant nngiinstige Wachst~mseinflfisse z~m 
Ausdruck bringt, unter denkbar verschiedenen iiuBeren 
Verh~iltnissen eine so durchgehende Sortenkonstanz 
zeigt, dab es nur erblich bedingt sein kann. 

4- Durch Kreuzung der beiden extremen Soften 
Carstens und Mahndorfer konnte die Erblichkeit der 
Flissigkeitsneigung nachgewiesen werden (Tab. 4 u. 5, 
Abb. 2). 

5. Die Schwankungen im jeweiligen Flissigkeits- 
anteil sind um so gr6Ber, je starker die Sorte zur 
Flissigkeit neigt, je labiler sie also Wachstumsst6- 
rungen gegeniiber ist. Dabei unterschreiten die 
Flissigkeitsmittel aller drei Sorten einen bestimnlten, 
in beiden Versuchsgruppen fast genau gleichen Wert 
nicht (Tab. 6, Abb. 3). 

6. Es mug daher mindestens fiir die Hater mR 
hohen1 Flissigkeitsanteil angenommen werden, dab 
sie stets mehr ~hrchen anlegen, als sie aucti nnter  
gfinstigen Wuchsbedingungen ausbilden k6nnen. 
Neben der erblich versehiedenen N e i g u n g zur 
Flissigkeit besitzen nlanche Sorten demnach einen 
gewissen Flissigkeitsanteil als ebenfalls erbliches 
Merkmal. Diese ,,Erbfiissigkeit" braucht nicbt als 
pathologische Erscheinung gewertet zu werden. 

7" Starke Flissigkeitsneigung kann gleichzeitig ein 
Ausdruek hoher Empfindlicnkeit, aber aueh hoher 
Ertragsf~higkeit einer Sorte sein. 

8. Zur Frage der ,,Degeneration" oder des ,,Ab- 
banes" bei Getreide verm6gen die Versuche keine 
Maren Ergebnisse zn Iiefern. 
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Natiirliche Standorte yon diploidem und tetraploidem 
Hordeum bulbosum L. 

Von ALFRED LEIN. 

~i t  2 Textabbildungen. 

In1 'Jahre 1936 ver6ffentlichte K. H. voN BERG (I) 
eine sorgf~ltige Studie fiber die chromosomalen Ver- 
h~ltnisse bei Hordeum bulbosurn L .  Ffir seine Unter- 
suchungen standen ihm Pflanzen aus dem Garten 
der Lehrkanzel ffir Pflanzenzficbtung in Wien und a~ts 

d e m  Kaiser Wilheln1-Institut fiir Ziichtungsforschung 
in Miincheberg/Mark zur Verfiigung, fiber deren ge- 
nanere Herkunft  jedoch nichts bekannt ist ,  VON BERG 
bestXtigte zun~ichst die bereits friiher yon GHIMPU, 
ST/~XLIN nlld KUCKUCK (2) getroffene Feststellullg, dab 
die somatische ChromoSomenzah128 betr~igt. Im Ver- 
lauf seiner Untersuchungen wies er nach, dab es sich 
dabei t~m eille a u t  ot et r a p  lo ide Chromosomen-Komr 
bination handelt. Er zog die Folgerung, dab dieses 
Hordeum bu!bosum als natfirlich entstandene Poly- 
ploidforn1 anzUsprechen set, die sich unter natfirlichen 
Bedingungen als setektionsfiihig erwiesen hat. Er  wies 
welter daranf hin, dab die Autotetraploidie erst relativ 
jnngen Datums sein k6nne, und nlachte die Voraus- 

sage, dab es neben den bisher bekannten tetraploiden, 
auch diploide Formen geben mfisse, deren Standorte 
siCherlich im Mitteimeerraum zu snchen seien. 

Als' yon den - -  tmter Leitung von Prof. STUBBE 
s t e h e n d e n "  Balkansammelreisen 1941 und  1942 unter 
anderem Material auch verschiedene Herkffnfte yon 
Hordeum bulbosun4 nlitgebracht wurden, lag" es deshalb 
nahe, dieses Material zytologisch zu untersuchen. Die 
Herkiinfte wurden als ausgereiffe Sanlen mitgebracht 
nnd in1 ~'rfihjahr bzw. Herbst 1942 nnd ein zweites 
Mal im Herbst 1944 (restliche Origin-alsaat und Nach- 
ban) ausgelegL Zun1 Vergleieh stand weiterhin eine 
unbekannte He~kunft aus einem Wildgeireide-Sorti- 
merit Prof. F1REISLEBENS zur Verffigung 1. 

1 Der Anbau erfolgte im Institut ffir Pflanzenbau und 
Pflanzenzfichtung der UniVersitS, t Halle, Herrn Prof. 
FREISL~BEN bin-ich ffir die Oberlassnng des IVfaferials 
ffir die vorllegende Untersuchung, die leider ~uBerer 
Umst/inde wegen nicht v611!g zu Ende geffihrt werden 
konnte, zu D~nk verpflichtet. 
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Nach den Sammelprotokollen waren folgende Korn- 
proben als Hordeum bulbosum gekennzeichnet: B I 
(1941) 17, 69, 1348, 1425, 2oi 7, 2185, 2300, 2318, 2435 ; 
B I I  (1942) 6Ol, 886, Kr. 320. B I  17 aus Joanina 
erwies sich als Wildroggen. B 1 1348 aus Strusa (N~he 
Zygos-Pass im Pindus) keimte nicht. B I  2185 aus 
Larissa war eine an'dere Wildart der Gattung Hordeum. 
B I I  6Ol aus Serani und B I I  886 aus Christofaleika 
hat ten meines Wissens ebenfalls nicht gekeimt. Es 
wurden also lediglich folgende Herk/infte untersucht:  

Tabelle I. Fu~zdorte und Chromosomenzahlen yon Hordeum bulbolsum. 

Sammel-  
Nr, 

Institut unbekannt 

H e r k u n f t  

Herkiinften: breiteres dunkleres Blatt,  st~irkere Be- 
stockung, Halm etwas st~irker lind Iiinger. Ferner war 
der sp~tere Eintr i t t  des Schossens und ~hrenschiebens 
deutlich. 

Die  zytologische Untersuchung der Pflanzen, die 
an der Meiosis durehgefiihrt wurde, brachte die in der 
obigen Tabelle enthaltenen Befunde. Die Unter- 
suchmlgen wurden an mehreren Pflanzen jeder Her- 
kunft durchgefiihrt, mehrfach kontrolliert, zum Teil 
auch an N~chbau aus der Aussaat Herbst 1944. Da -  

m i t  i s t  d ie  V o r a u s s a g e  yon BERGS 
als  r i e h t i g  e r w i e s e n .  Es  g i b t  

Somatische d i p l o i d e  F o r m e n  v o n  Hordeum bul- 
Chromo- 

somenzahl bos~/Br 

Die Meios i s  der diploiden FormeI1 
28 verl~iuft, wie bei der Diploidie zu er- 

B I 2oi7 
B I 23o0 
B I 69 
B I 1425 
B I 2318 
B I 2435 
t3 II Kr. 32o 

stidlich Kumanovo (Mazedonien) 
Dreschpiatz bei 2r Gotista (Pindus) 
Lager Ali Pascha, n6rdl. Joanina (Pindus) 
Eichengebiisch bei Asproangeli (Pitldus) 
Kapesowon (Nghe Joanina, Pindus) 
Nea Selefkia (N~Lhe Igumellica) 
La'ssithi-Hochebene (6stliches Kreta) 

20 21 zz 

Abb. x. I I  Fund0rte  yon te t rap lo idem ~ltordeu~ b~lbosu4r 
X \ k k  Fundgebiete  voa  dipIoldem 1-Io~deum b*abosum. 

Es handelte sich bei allen Herkiinften u,m echte 
Winterformen, die im Ansaatjahre eine kr~iftige, mel)r 
oder weniger niederliegende, sich stark bestockende 
Rosette bildeten und erst nach 13berwinterung zum 
Schossen kamen. Die Winterfestigkeit war bei allen 
Formen in den Wintern 1942/43, 1943/44 und 1944/45 
gut, wobei allerdings zu beriicksichtigen ist, dab sie 
einen geschtitzten Standort  im Garten des Inst i tuts  
in Halle bat ten.  Die unbekann~e Herkunft  , , Ins t i tu t"  
zeigte neben den Herk i in f tenBI .2oI  7 und 23oo eine 
kriiftigere Entwicklung im Vergleich zu  dell sonstigell 

28 
28 
14 
14 
14 
14 
I4? 

warren, durchaus normal: stets s~hr 
enge Bivalentbildung mit starker Ter- 
minalisation der Chiasmen. Die Biva- 
lente haben fast stets die Form kleiner 
Ringe; nur sehr selten ist die Doppel- 
stiibchenform festzustellen. Fiir die 

Tetraploiden k6nnen die Befunde YON BERGS voll 
und ganz best~t igt  werden. Die Multivalentbildung 

Abb. e. ~et tphase-Chromosoraen yon diploid~m mid te t raploidem 
1to deu~r bulbosu m. 

a - - c )  B ! 1425 (7I~); 
41V q- 61I . d) B I  2o17 . 1 " 

e) B I 2Soo (6 V + 2H). 

ist sehr ausgepr~gt, fast in allen PMZ sind drei bis 
vier IV-VerNinde in Form yon GroBringen, Ketten,  
Zickzackverb~inden usw. zu beobachten. Die  Ter- 
minalisation der Chiasmen ist auch bier sehr deut- 
lich und bewirkt, dab der weitere Verlauf der Meiosis 
ein relativ normales, nur wenig gest6rtes Bild zeigt. 
Es scheint, dab sich die natiirlichen tetraploiden 
Formen yon Hordeum bulbosum gerade hieriI1 s t a rk  
von den durch Hitzeschock 0der Colchicin indu- 
zierten tetraploiden Kulturgersten Untefscheiden, 
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Die P o l l e n r e i f u n g  verl/iuft in beiden Polyploidie, 
stufen normal. Bei Anf/irbung mit Karminglycerin 
zeigt der Pollen der Diploiden eine nur nnwesentliche 
Pollensterilifiit. Die Pollensterilitfit der Tetraploiden 
liegt, soweit sie durch die Karminfiirbung zu beurteilen 
ist, maximal bei etwa lO%. Sie scheint also geringer 
zu sein, als es nach eigenen Erfahrungell bei indu- 
ziertentetraploiden Kulturgersten [Rosnl~DAI~L (3)] 
und tetraploiden Kulturroggen der Fail ist. Die 
Unterschiede imPollendurehmesser scheinen zwischen 
den 4 n- und 2n-Formen nnr gering zu sein, werden 
a!lerdings durch eine etwas st~irkere Variabilit~it beim 
Pollen der Tetraploiden verwischt. 

Wie bekannt, ist Hordeum bulbosum ein ansgespro- 
chener F r e m d b e f r u c h t e r .  Dies gilt sowohl ffir die 
tetraploiden wie ffir die dip'loiden Formen. Ahnlich 
wie beim Roggen werden zur Blfihreife die Spe!zen 
weit gespreizt. Die Staubbeutel werden auf- lallgen, 
sich im Augenblick der Blfite schnell streckenden 
Filamenten herausgeschoben, und entlassen beim Um- 
kippen groBe, weit vom Wind verst~iubt e Pollenmassen. 
Die Grfge der Antheren und die Menge des gebildeten 
Pollens ist wesentlieh gr6Ber als bei denKultnrgersten. 

In einigen Tastversuchen konnte die Frage des A n- 
sa tzes  und  der  Se lbs t fe r t i l i t~ i t  dieser Wind- 
befruchter angeschnitten werden. Im Sommer 1944 
wurden bei Diploiden nnd Tetraploiden. einige Isolie- 
rungen in Pergamenttfiten vorgenommen, auBerdem 
wurden: bei frei abgeblfihten Pflallzen Ansatzzahlen 
ermittelt (Ausz~hlung yon IOO s an verschie- 
dellen J~hren eiller Pflanze). Es wurden folgende 
Ergebnisse erhaRen: 

Tabelle 2. Ansatzverhdltnisse yon 2n- und 4 n, Hordeum bulbosum. 

Sammel-  Pflanze 
Nr. Nr. 

Zli B I 2435 I 
2 

3 
4 

B I 23~8 i 
Im Mittel 

4 n  B I 2 O I  7 I 

B I 2300 I 

4n , , Inst i tut  " 

Im Mittel 

I 
1 

2 

frei  abgeblfiht. 
Ar~satz 

% 

3 I  
29 
43 
27 
74 
4 1  

73 
32 

28 
26 

74 

47 

1. &hre 

3.  ~ 
4 .  ~J 

Isolierungen 
Blfiten- 

zahl 

272 
2t4 
112 

598 

3 1 2  
60 
64 
56 
60 

24o 

452 
5 2 6  
516 
3~I2 

49o 
396 
2 2 8  

454 

3374 

Korn- 
zahl 

O 
O 
O 

O 

1 
i6 
2O 
2O 
I O  

66 

o 

O 
O 
O 
o 
O 
O 

9 

allerdings nicht m6glich. Die gegenseitige Befruchtung 
der verschiedenen Polyploidiestufen ist fibrigens der 
sp/iteren Blfitezeit der Tetraploiden wegen unwahr- 
scheinlich. Aus den I s01ierungen  ist zu folgern, 
dab sowohl die Diploiden wie die Tetraploiden dent- 
liche Selbststerilitiit anfweisen. Es scheint jedoch, dab 
diese bei den Tetraploiden eher dnrchbrochen wird. 
Es ist jedenfalls merkwfirdig, dab gerade die tetra- 
ploide Herkunft Gotista, die aus eillem Areal stammt, 
in dem offe@ar die diploiden Formen an sich v0r- 
herrschell, eine sehr gute Selbstfertilit/it aufwies. 

Im Rahmen der allgemeinen Diskussion fiber das 
Polyploidieproblem und insbesondere fiber die M6g- 
lichkeiten der zfichterischen Auswertung der Poly- 
pl0idie nimmt meines Erachtens das natfirliche Vor- 
kommen des'diploiden und autotetraploiden Hordeu~n 
bulbosum eine bemerkellswerte Stelhmg ein. I. Die 
na t t i r l i che  E n t s t e h u n g  der P o l y p l o i d i e  bei 
einem Vertreter der Gattung Hordeum ist deshalb 
bemerkellswert, weft bei Hordeu~n sativum - -  der 
Kultnrgerste - -  eine polyploide Reihe n ich t  ellt- 
standen ist, wie es z. B. innerhalb der Kulturformen 
der Gattung Tri t icum (Eink0rn, Emmer, Dinkel) der 
Fail ist. Bei Hordeum sativum hat sich die ganze 
Mannigfaltigkeit der Kulturformen anf diptoider Basis 
entwickelt. Lediglich unter den Wildarten gibt es 
polyploide Formell. Die natfirlich entstandenen tetra- 
ploideI1 Formen von Hordeum bu!bosum haben der 
n a t f i r l i c h e n  S e t e k t i o n  standgehalten, w/ihrend die 
sicherlich anch gelegentlich spontan entstehendell 
tetraploiden Formen der Kulturgerste sich nicht als 
selektionswfirdig erwiesen haben. 2. Bei der Ver- 

b r e i t u n g  der Formen verschiedenen Poly- 
ploidiegrades im Zusammenhang mi t  der 

A~atz Frage der natfirlichen Selektion ist zu- 
% mindest auffallend, dab d e r  festgestellte 

Standort in Mazedonien m6glicherweise 
h~rtere 6kologische Bedingnllgen hat, als o 

o die im sfidlicheren Balkan gelegenen Stand, 
o orte der diploiden Formen. Hinzu kommt, 

dab die frfiher untersuehten tetraploiden 
Formen wahrscheinlich ebenfalls yon n6rd- 

o licher gelegeneren Standorten stammen. 
o,o3 D.iese Feststellungen sind zumindest nicht 

26 im Widerspruch zu den allgemeinen An- 
3I schauungen fiber die Selektiollsf/ihigkeit nnd 
36 Variationsbreite diploider und tetraploider 
I7 Arten. ~3. Bemerkenswert erscheinen die 

[27,5 zy to log i sche l l  VerhXltnisse  im Zu- 
2 sammenhang mit der Fertilit~it und der 
o Fortpflanzungs- bzw. Vermehrullgsfiihigkeit 
o der Formen.  Obwohl die Tetrapl0iden yon 
o Hordeum bulbosum enge Chr0mosomen- 
O 
o paarung nnd starke Multivalentbildung 
o zeigen, die zu dem Schlul3 ffihrt, dab tat- 
o sfichlich eine autoploide Entstehung vor 

I o;27 relativ kurzer Zeit anzunehmen ist, verl~iuft 
die Verteilnng der Chromosomen trotzdem 

offenbar ziemlich regelm~iBig, regelm~Biger jedellfalls, 
als es bei den indnzierten tetraploidell Kultur- 
gersten der Fall ist. Die Ursache hierfiir ist h6chst- 
wahrscheinlich in der besonderen Eigenschaft zur 
starken Terminalisation der Chiasmen begrfindet. 
Falls die verst~irkte Neigung zur Terminalisation der 
Chiasmen bzw. zu einer regelm~iBigen Trennung der 
multijealente~a Verb~nde,genetisch bedingt ist, w~ire 

Aus diesen Ergebnissen ist zun~ichst- zu folgern, dab 
die Tetraploiden bei f r e i em Abbl f ihen  offenbar 
keinen schlechteren Ansatz haben als die Diploiden 
(47 gegen 41%). Der all sich geringe Ansatz ist sicher- 
lich auf ungenfigende Befruchtung zurfickzuffihren, 
da nur jeweils wenige Pflanzen gleichzeitig blfihten. 
Eine sichere Beurteilung der echten Fertilit~tsunter- 
schiede zwischen den Polypleidie-Stufenist dadurch 
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jedenfalls diese Eigenschaft auch bei Kulturgetreiden 
als Parallelvariation zu erwarten. Eine vergleichende 
cytogenetische Studie dieser Verh~ltnisse an den 
diploiden und autotetrapl0iden Formen der Kultur- 
gerste und des Hordeum bulbosum, diirfte eine 
lohnende Aufgabe sein. 4. Im Gegensatz zu den 
reichen M6glichkeiten der A r t - u n d  Gattungsbastar- 
dierung innerhalb des Weizenverwandtschaftskreises 
bieten sich nur wenig Ansatzpunkte ffir ent- 
Sprechende Versuche bei dem Verwandtschaftskreis 
der Gersten (Hordeum, Elymus). Die Kreuzung 
yon Hordeu~ ~ t ivum mit Hordeum bulbosum ist 
bereits m e h r f a ~  versncht worden, KUCKUCI~ (2) 
berichtete fiber einen einzigen gelungenen lebens- 
f/~higen Bastard zwisc~hen Hordeum sativum (2n) 
und Hordeum bulbosum (4n). In den Jahren 194o 
bis 1944 wurden yon FREISLEBEN nmfangreiche 

(Hippophae Rhamnoides L.). 9 

Kreuzungsserien zwischen diploiden nnd tetra- 
ploiden Kulturgersten einerseits und Hordeum bul- 
bosum (4 n) andrerseits durchgefiihrt; Der Ansatz 
war Stets anBerordentlich gering; Samen, die vermut- 
lich aus echter Kreuzbefruchtung stammten, keimten 
in der Regel nicht. Eine einzige Bastardpflanze mit 
tetraploider Gerste wurde erhalten, die iedoch bereits 
vor dem Schossen abstarb. Da bekannt ist, dab die 
Polyploidiestufe fiir das Gelingen yon Kreuznngen 
yon EinflnB sein kann, sollten nunmehr also auch die 
diploiden Formen mit  herangezogen werden. 
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(Aus dem Botanischen Institut der Technischen Hochschule Darmstadt.) 

Tiroler Sanddorn (Hippophae Rhamnoides L.) als Vitamin C-H6chst- 
leistungspflanze. 

Von O. STOCKER. 

Mit 3 Textabbildungen. 

GRIEBEL und HESS haben 194o erstmals auf den 
hohen Askorbinsfiure-(Vitamin C-)Gehalt der Beeren 
des Sanddorns (Hippophae Rha~nnoides L.) und die 
Eignung derselben als natfirliche Vitamin C-Quelle 
hingewiesen. Sie fanden an Material aus Norddeutsch- 
land einen ebenso hohen Askorbins~uregehalt wie bei 
Paprika, n~mlich 20o mg~ ~. Sp~ter bestimmte dann 
L6HNE~ (A. H6RMAN~) in oberbayrischen Beeren 
Ask.-Gehalte yon 3oo 6oo rag%. Damit wurde das 
bisher als Ask.-reichste bekannte~ und unmittelbar 
verwendbare Pfianzenprodukt, die Hagebutte, er- 
reieht, ja teilweise fibertroffen 2. Der Sanddorn rfickt 
in die vorderste Linie der natiirlichen Vitamin C- 
Quellen, zumal da eine Reihe praktischer Vorzfige 
fiir ihn sprechen: Die Beeren sind in groBen Sanddorn- 
best/inden an den aus den Alpen kommenden Fltissen 
und an den Meereskiisten leicht zug/inglich und 
sammelbar, enthalten die Ask. in einem sehr stabilen 
Zustand und sind leicht zu einem Mark verkoehbar, 
mit demMarmelade ohne Gesehmacksbeeintr~chtigung 
vitaminisiert werden kann. Dazu kommI, dab der 
Sanddorn an D~immen und ~ihnlichen 0dlandstellen 
leicht angepflanzt werden kann, dort durch reichliehe 
und tiefe Wurzelentwfcklung und Wurzelschogbildung 
ein gutes Be-festigungsmittel ist. dureh s• Be- 
dorfiung wirksame Hecken abgibt und dureh sein 
silbergl~inzendes Laub und die ro~en Beeren eine 
Zierde der Landschaft  ist. Ffir die VerwendHng der 
Beeren bestehen weitere aussichtsreiche MSglich- 
keiten, wie z .B.  zur Herstellung yon ausgezeichnet 

Wir kfirzen im folgenden Ask. = Askorbinsfiure 
(=  Vitamin-C) ab und verstehen unter mg% die ill ioo g 
Frischggwicht enthaltelle Ask. ill rag. 

Es enthalten llach dell Zusammenstellungen bm 
H6RMANN und bei GIRAUD mg~o Ask.: 

Zitronen und Orangen 50--80, max. 184 rag%. 
Hagebuttell etwa 450, m a x .  (L6nNER) 786 rag%. 
I31/itter yon Gladiolen 500--800, max. ~o85 rag%, 

Die letzteren wurden frfiher yon der la'irma MERcx zur 
Herstellung yon Vitamin C benutzt. 

schmeckenden Limonaden, Lik6ren und Konditorei- 
gebficken; auBerdem sind die fruchtenden Zweige ffir 
Dekorationszwecke stark nachgefragt. Die Anslese 
und Zfichtnng yon Vitamin C-H6chstleistungspflanzen 
des Sanddornes haben also praktisc~e Bedeutnng; fiir 
sie Grundlagen zu gewmnen, war Aufgabe unserer 
Unters~chungen ~. 

Von der Tatsache ausgehend, dab die oberbayrischen 
Herkfinfte h6here Ask.-Werte aufweisen als die nord ~- 
deutsehen, haben wir uns I943 den in Europa h6chst- 
gelegenen Best~inde in Tirol (GAMS) zugewandt. Da 
es uns dabei nicht nur auf die Frage nach dem Einflul3 
der Meeresh6he ankara, sondern auch darauf, Ein- 
blicke in den t a g e s - u n d  jahreszeitlichen Gamg des 
Ask.-Gehaltes, den EinfluB yon Boden und Exposition 
und vor a]lem auch das Vorhandensein verschiedener 
Rassen und die Korrelation morphologischer Merkmale 
znm Ask.-Gehalt zu gewinnen, haben wir nns nicht 
mit der Analyse yon Durchschnittsproben begnfigt, 
sondern mit einer geeigneten ehemischeli Methodik ~ 

Wir haben zu dankeI1 : Ftir Anregung der Arbeit und 
chemische Beratung Herrn Dozent Dr. M. OT~, ffir die 
experimentelle Durchffihrung Herrll Dr. J.FIscI~ER und 
Frl. PAASCEE, SPII.G~R und DRXISS; ffir die Gew~hrung 
yon Arbeitsr~umen dell Herren Oberregierungsrat Dipl.- 
Ing. R SCHRAFF5 (Lalldw.-chem. Versllchs- u. For- 
schungsanst. Innsbruck), Hofrat Prof. Dr. TUR~GG~ 
(Staath Anstalt f. Lebensmittelunters. Innsbruck) und 
Prof. Dr. KNAPP (Inst. ffir Vererbungsforsch. Stragburg) ; 
ffir'floristische Beratung Herrll Prof Dr. GAMs. 

2 Die voll jedem Strauch gesammelten Beeren werden 
sofor~ in den Kfihlscbrank gestellt und am gleichen oder 
sp~itestells n~chsten Tag verarbeitet. Aus dem Material 
werden Proben yon Beeren durchschnittlicher Gr61?e 
und Reife im Gewieht yon etwa 2,5 g entnommell. 
gewogen und ausgez~hlt. Die Beeren werden illit 2% 
Metaphosphors~nre ulld etwas Sand dreimal zerrieben 
ulld dllrch eill kleines Nesseltuch ausgepreBt. Der PreB- 
saft, der die gesamte Ask. enth/ilt, wird mit z%'HPO:~ 
auf iooccm aufgeffillt; 2ocem davoll werden mit 
m/ioo Dichlorphenolindophenoll6sfing aus emler Mikro- 
bfirette titriert. Zur Bestimmung der ,,Gesamt-Ask." 


