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3. Infektionsversuche an einem 9 Sorten umfassen- 
den Sortiment best~itigen die Ergebnisse frfiherer Un- 
tersuchungen fiber das Vorliegen parasitischer Rassen. 
Von den Sorten Erstlillg, Frfihm6lle, Friihbote, Frfih- 
nudel, B6hm's Mittelfrfihe, Aquila, Voran Capella und 
Ackersegeli erwies sich die letztgenannte als am wider- 
standsf~ihigsten. Infektionen mit einem Biotypenge- 
misch erbrachten einen h6heren Befallsgrad als durch 
die schw~chsten Erregerherkfinfte erreieht wurde, sie 
wurden aber yon den hochaggressiven Rassen fiber- 
troffen. 

4. Es wird auf die M6glichkeiten der Verwendung 
der Methode zur Resistenzprfifung eines gr6Beren Sor- 
timentes hingewiesen. 
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(Aus der Rebenziichtung Wfirzburg.) 

Die R6ntgendiagnose in der Rebenziichtung. 
V o n  H A N S  B R E I D E R .  

Mit 3 Textabbildungen. 

Im Jahre 195I wurde durch BREIDER erstmals tier 
Versuch unternommen, mittels weicher R6ntgenstrah- 
len solche morphologisch-anatomischen Merkmals- 
unterschiede an Reben zu erkennen, die ffir die Ge- 
winnullg hSherer Anwuchsprozente in der Rebenver- 
edlullg eine wesentliche Rolle spielen. Nach Ansicht 
einiger maBgebender praktischer Rebenveredler soil- 
tell alas Holz/Mark-Verh~,tltnis (HMV) und die Ausbil- 
dung der Diaphragmen der Unterlagenreben von be- 
sonderer Bedeutung sein. Die 13berprfifung dieser An- 
schauung war umso notwendiger, als sich namentlich 
fiber die Bedeutung eines~wohl ausgebildeten Diaphrag- 
mas die praktischen Rebellveredler nicht einig waren. 
Dank der Verh~ltnisse im Jahre 1952 konnten diese 
Unstimmigkeiten unter Zuhilfenahme der R6ntgen- 
diagnostik experimentell dahingehend gekl~rt werden, 
dab dem Zustand der Diaphragmen ftir die Rebenver- 
edlung nicht die Bedeutung zugemessen werden kann, 
wie angenommen wurde (BREIOER 1953). Dagegen ist 
das VerMltnis yon Holzk6rper:Markr6hre ein Merk- 
real, dem eine besondere Aufmerksamkeit  gewidmet 
werden muB (BREII)EI~ 1953). Es sei betont, dab dieser 
Merkmalskomplex natfirlich nicht allein ffir die Vered- 
lung ausschlaggebend ist, sondern dab die Affinit/it 
yon Unterlage und Edelreis und die wiihrend des Vor- 
treibens herrschellden Umweltverhiiltnisse, sowie 
schlieBlich die weiteren Kult iviemngsmaBnahmen 
einen EinfluB haben, der nicht durch ein gtillstiges 
HMV der Pfropfpartner kompensiert werden kalln. 

Die Frage nach der Ursache unterschiedlicher Ver- 
edlungsfiihigkeit =L verwandter Pfropfpartner  ist von 
uns in Angriff genommen. Die Untersuchungen haben 
bereits zu wesentlichen Erkenntnissen geffihrt, deren 
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Darstellung einer sp~teren Ver6ffentlichung vorbehal- 
ten wird. 

I m  Verh~ltnis yon Holzk6rper : Mark ist eine deut- 
liche Variabilit~it sowohl unter den Arten und Sorten, 
wie unter den Illdividuen einer Kreuzungsgruppe fest- 
zustellen. Die makroskopische Feststellung war bisher 
langwierig und mit dem Verlust der untersuchten Re- 
benteile verbunden. Man hatte nicht die M6glichkeit, 
vor der Veredlung die Pfropfpartner zu selektionieren 
und die entsprechenden Versuche anzustellen. Da- 
durch aber, dab wir nunmehr die Unterlagen ein und 
derselben Sorte r6ntgendiagnostisch in zwei Gruppen 
vor der Veredlung aufteilen konnten, die sigh deutlich 
im HMV unterschieden, konnte die Bedeutung dieses 
Faktors gekliirt werdell. Es wurden je ioo Zweiaugen- 
stupfer mit ungiinstigem und gfinsfigem HMV r6nt- 
gendiagnostisch sortiert und unter gleichen Bedingun- 
gen ill Saatkisten im Gew~tchshaus ill eiller kontrollicr- 
ten Isolierabteilung herangezogen. Als erstes zeigte 
sich, dab der Austrieb der Stupfer mit ungfinstigem 
HMV auBerordentlich unregelm~Big und versp~itet ge- 
geniiber der Kontrolle war. Als zweites wurde fest- 
gestellt, dab dem Ausfall von 4~o bei der Kontrolle ein 
Ausfall yon 42 % bei den Zweiaugenstupfern mit un- 
giinstigem HMV gegenfiberstand. 

Ill einem weiteren Versuch mit 9000 Pfropfreben 
wurden 2825 Veredlungen mit so]chert Edelreisaugen 
hergestellt, in dellen das HMV zugunsten der Mark- 
r6hre verschoben war. Das Ergebllis war : Unter 6175 
Pfropfreben I. Sorte war ein Ausfall von 2 ~/o, bei den 
Pfropfreben mit einem Edelreisauge der n .  Sorte be- 
trug tier Ausfall 43,75%. 

Nach diesen Ergebnissen wurde die Rfntgendiagnose 
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auch auf andere Soften: Sylvaner (Klon Castell) und 
Sp/itburgunder (Selektion Hal31och), beide Sorten auf 
den Unterlagen Ri/)ariaXBerI~ndieri 5BB/34G, S04 
und der Unterlage Sylvaner XI616E = NI 75--2I 
angewandt. Der r6ntgenphotographische Vergleich 
yon ausgetriebenen und nicht ausgetriebenen Pfropf- 
reben zeigte deutliche Unterschiede im HMVder Edel- 
reiser, nicht der Unterlage. 

Die Frage nach tier Bedeutung des HMV bei Unter- 
Iagenreben wurde einem eingehenden Studium unter- 
worfen. Es wurden Unterlagen-Blindreben folgender 
Sorten in Kisten gepackt und vorgetrieben: 8 b Am- 
brosi, 5 BB Seh Kitzingen, 5 BB/I3G, S04, NI 
76--24, NI 75--21, Riparia Oppenheim, 1616 E, Te- 
lecki 18 BB, Telecki 5C/8, 5 A Goseck. Am 12.3.1953 
ausgepflanzt, wnrden sie am 29. 4. 53 nach Austrieb 
und Kallusbildung am FuB und nach Wurzelbildung 
beurteilt. Nach der Bonitierung in Ktassen wurden sie 
einer R6ntgendiagnose unterzogen. Dabei stellte sich 
heraas, dab die im Austrieb und in der Ful3kallus- 
bildung wie Wurzelbildung zurfickgebliebenen sich 
durch ein ungtinstiges tlMV auszeichneten. 

In j tingen Rebentrieben ist d_e_r H01zk6rper sehr ge- 
,,Relfe Wird dieser umfang- ring. Mit zunehmender  ~ " 

reicher, w~thrend gleichzeitig die Markr6hre eingeengt 
wird. Je nach der L~nge der Vegetationsperiode und 
dem individuellen Verlauf der Ausreife erlangt das 
HMV mit Vegetationsabsehlug ein bestimmtes, indivi- 
duell untersehiedliches Malt Die Einengung der Mark- 
r6hre geht im 2- mad 3-j~hrigen Rebenhotz welter, bis 
schlieBlieh die Markr6hre im Rebenstamm auf ein 

Minimum zusammengedr~ingt 
ist und schliel31ich ganz ver- 
sehwindet. 

Die Einengung der Markr6hre 
kann im Edelreisauge der "r 
edelten Rebe deutlich verfolgt 
werden. Sie erfolgt dort vom 
Internodienabschlul3 aus, yon 
wo sie in der H6he des Dia- 
phragmas bzw. des Auges durch 
Kallusgewebe ausgeffillt wird, 
das sich allm~hlich differenziert. 
Im R6ntgenbild erscheint dann 
die Markr6hre des verwachsen- 
den Teiles des Edelauges enger 
als im absterbenden bzw. ab- 
gestorbenen Restzapfen. (Vgl. 
Abb. I). Ffir die Winzer wird 
daher vorgeschlagen, mit dem 
Pflanzen der Pfropfreben den 
Restzapfen durch Abschneiden 
eng am Knoten zu entfernen, 
damit die Wundstelle vom auS- 

Abb. I. L~ingsschnitt durch 
einezweij~ihrige Pfropfrebe fliel?enden Kallus vollkommen 
(~]x0 normaler Gr6ge). Man verdeckt werden kann. Der 
achte auf die Einengung 
der NIarkr6h . . . . .  K~oten Wundverschlul3 erfolgt auch, 
aus. In der Unterlage ist 
noch keine IvIarkr6hrenver- ohne dab ein Diaphragma im 

engung erfolgt. IZnoten vorhanden ist. 
Das Entsprechende gilt nun auch ffir den Basalkno- 

ten der Unterlage unter der Vorausset zung, dab ffir die- 
sen die Umweltbedingungen entsprechend der Eigen- 
art der Unterlagensorte wenigstens im I. Vortreibjahr 
gegeben sind. Diese sind keineswegs fiir die derzeitig 
gebr~iuchlichen Unterlagensorten einheitlich, Ihr 
WundverschluB richter sich ganz nach dem W/irme- 

bedfirfnis der Unterlagensorten, das ffir die derzeitigen 
Unterlagen rein amerikanischer Wiidreben-Deszen- 
denz im aligemeinen h6her ist als Ifir solche Unter- 
tagensorten, die Erbgut europ~ischer Viniferasorten 
beinhalten. 

Nach diesen notwendigen Erl~iuterungen wird nun- 
mehr die Brauchbarkeit der R6ntgendiagnose ffir die 
Rebenzfichtung er6rtert. 

Die Notwendigkeit neuer Unterlagensorten ffir den 
deutschen Weinbau wurde m. W. yon ]3IRK erstmals 
deutlich ausgesprochen, indem er forderte, dab unseren 
B6den angepaBte Unterlagen mit guter Veredlungs- 
f~higkeit und hinreiehender Reblausresistenz notwen- 
diger sind als Unterlagen, die bei absoluter Reblaus- 
immunit/it durch ihre ungenfigende Bodenadaptation 
und geringe Affinit~it zum Edelreis die Ertrfignisse be- 
eintr~chtigen und die Lebensdauer eines Weinberges 
herabsetzen. Wenn man dazu berficksichtig t, dab die 
derzeitigen Unterlagen in den Mutterg~irter~ des deut- 
schen Weinbaues vorwiegend FySelektionen rein 
-amerikanischer Abstammung und dazu ungarischer 
Auslese sind, fiberrascht die mangelhafte Ausbeute in 
der Rebenveredlung nieht mehr, wenn auch das Unter- 
iagenholz in deutschen Mutterg~irten vermehrt wurde. 
Die Umweltverh~iltnisse verm6gen nicht die erbliche 
Eignung zu ver/indern, es sei denn, dab durch Klonen- 
auslese jene Mutanten ausgelesen werden, die zuf/illi- 
gerweise die Mutation in deft Erbanlagenkomplexen 
erfahren--haben, die ffir die Bodenadaptation und 
AffinitXt verantwortlich sind. Sotche Zfichterarbeiten 
mfissen stets in h6herem MaBe mit Zuf~llen arbeiten 
alSeine Selektion in S/imlingen aus sinnvollen Kreu- 
zungspopulationen. 

Zu Beginn der 3oer Jahre warden alle jene Kreu- 
zungss~imlinge in sog. Bodenprfifg~rten in dreifaeher 
Wiederholung mit je einem Stock aufgenommen, die 
nach einer Prfifung auf Reblausresistenz durch die 
Biologische Reiehsanstalt Zweigstelle Naumburg in 
dieser Eigenschaft ffir wfirdig befunden wurden. Zwei 
solcher Bodenprfifgiirten befinden sich seit 1934 u. a. 
in t~ranken, einer in Muschelkalk- und einer in schwe- 
rem Keuperboden (Wfirzburg und Wiesenbronn). Seit 
1934 sind die dort angepflanzten Neuzfiehtungen der 
verschiedenen deutsehen Rebenzuchtstationen einer 
Sfiindigen Beurteilung auf Resistenz gegenfiber Plas- 
mopara, Oidium, Rotbrenner, Melanose, auf Wachs- 
tuna und Geiztriebbildung und auf Rindenbr~iunung 
als Kennzeichen der Holzreife unterzogen worden. 
Diese sog. Vorprfifung wurde 1952 als abgeschlossen 
angesehen und 4 ~ Eliten mit je lO Stock in zwei- und 
dreifaeher Wiederholung in die Zwischenprfifung ge- 
nommen, wo sie weiterhin im Vergleich mit der Sorte 
5 BB als Standard beobachtet werden sollen. 

Es ist verst~ndlich, dab die rein ~uBerliche Beurtei- 
lung der Holzausreife an Hand der Rindenbr~unung 
fiber das charakteristische I-IMV einer Neuztichtung 
nichts aassagen kann. Nit H~lfe der R6ntgendiagnose 
ist uns aber die M6glichkeit gegeben 1. das HMV im 
Vergleich mit der Standardrebe unter dem Leueht- 
schirm zu beurteilen und 2. dureh r6ntgenphotogra- 
phische Aufnahmen die j~ihrlichen Gegebenheiten zu 
katalogisieren, womit man fiber mehrere Jahre ein 
sicheres Belegmaterial hat, wie es keine noch so genaue 
Beschreibung ersetzen kann. 

Es sei als Nachteil aber auch herausgestellt, dab die 
Beurteilung unter dem Leuchtschirm niemals die pho- 



~4. Band,  Hef t  x Die RSntgendiagnose in der Rebenziiehtung. I9 

tographische Aufnahme ersetzen kann. Das beruht 
darauf, dab i. die Beobachter verschieden sehnell und 
gut adaptieren. Eine Adaptation d auert fiber(ties im- 
merhin 15-2o Minuten; 2. die Re benteile nicht immer 
so gerade gewachsen sind, dab sie direkt dem Leucht- 
schirm anliegen, wodurch unscharfe Bilder entstehen. 
Schliel31ich ist der R6ntgenologe 3. st/indig dem Ein- 
flul3 indirekter Strahlung ausgesetzt, der zwar durch 
bereits geschaffeneVorsichtsmaBregeln erheblich herab- 
gemindert ist, aber doch nieht ganz behoben werden 
kann. 

Andererseits kann mart die Leuehtsehirm-Methode 
bei Reihenuntersuchungen nicht ganz ausscheiden. 

Ftir solche F/ille hat die Firma Koch und Sterze l  
A G. Dtisseldorf, die sich ftir die Ausarbeitung dieser 
Methode groBe Verdienste erworben hat, durch ihren In- 
genieur Roth,  Wfirzburg einen mit Blei ausgesehlage- 
nen Beobachtungstisch konstruiert, der es gestattet, die 
Reihenuntersuehungen schnell und verh~ltnism~l?ig 
sicher durchzuftihren. 

Im RSntgenbild erscheinen HolzkSrper und Mark- 
r6hre verschieden hell, bzw. dunkel. Der Holzteil ist 
dunkel, die Markr6hre hell. Gut erhaltene Diaphrag- 
men sind dunkel, abgestorbene Diaphragmen'aber hell. 
Diese Lichtunterschiede sind auch entsprechend auf 
dem R6ntgenfilm festgeha!ten. Die Bildsch~irfe h/ingt 
davon ab, ob das Objekt direkt aufliegt oder nicht. 
Wghrend ftir die Leuchtschirmdiagnose die Normal- 
r6hre ausreicht, sind die photographischen Auf- 
nahmert mit der FeinfokusrShre sch/irfer. 

F/ir die Leuchtschirmdiagnose werden RSntgen- 
strahlert von 6o--8o KV und 3 mA benutzt. Bei rSnt- 
genphotographisehen Aufnahmen erzielten wir mit 
5 ~ KV, 5 mA bei 3 sec. Belichtungsdauer im allge- 
meinen gute Bilder. Als R6ntgenfilm wurde Dr. 
Schleul3ners ,,Doneo"-Film benutzt. Diese Dateri 
k6nnen nicht allgemein gelten, sondern mtissen je naeh 
dem Objekt, nach der Objektdicke und Objektdichte, 
nach der Entfernung und naeh dem benutzten Film- 
material variiert werden. Mit Bleistift auf dem Ein- 
schlagpapier der Filme angebrachte Kelmzeichen sind 
nach Belichtung im Film zu erkennen. 

Ftir die Durchftihrung der R6ntgendiagnose schnei- 
der man die 2-- 4 m Iangen Ruten in veredlungsf/ihige 
Lgngen von 3o--35 cm, in welcher Ausdehnung sie 
auch in den Beobachtungstisch der Firma Koch un d 
S t e r z e I passen. Man kann IO--15 L~tngen gleichzeitig 
beobachten und unter dem Leuehtschirm sofort sor- 
tieren. Im Augenblick befagt sich besagte Firma mit 
der Konstruktion eines anderen Tisches, in dem die 
Ruten in ganzer L~nge nebeneinander hinter dem 
Leuchtschirm durchlaufen. Aus leicht verst/indlichen 
Grfinden kann diese Konstruktion nicht beschrieben 
werden. 

Ist in der Leuchtschirmdiagnose das Verhalten der 
Neuheiten in der Zwischenprfifung erkannt, wird zur 
Best~tigung und als Belegmaterial eine RSntgenphoto- 
graphie angefertigt, so dab auf jedem Bild mit der zu 
beurteilenden Neuzfichtung aueh mindestens 2 L~ngen 
aus der entsprechenden HShe der Standardrebensorte 
festgehalten werden (Abb. 2). 

In den 1953 erstmalig angestellten rSntgendiagno- 
stischen Holz/Mark-Untersuchungen waren yon 34 
Neuzuchten 17 besser als die Standardsorte, I i  geringer 
als die Standardrebe und 6 als der Standardrebe 
gleichwertig anzusprechen. Ob sich das Verh/iltnis in 

den n~chsten Jahren ~indern wird und welche Sorten 
sich als umweltstabil erweisen, werden die weiteren 
Untersuchungen ergeben. 

Nattirlich werden auch die Edelreissorten hinsicht- 
lich dieser ihrer jShrlich variierenden Eigenschaft fiber- 

Abb. 2. RSntgenaufnahme von Rebenruten I953. von l inks  nach rechts:  
Die 5. und 3. L/inge der  Standardrebe V. Berlandieri • V.Riparic~ 5 BB/34G;  
es folgen: R I 5--17 [(V. vini/era va t .  Money,tire x V. rupe,{tris) i2o2) x V. 
Rip~ria] 3. und 5. Lange mitMarkschrumpfungen und aus der  gleichen Kreu- 
zung RI  5--21 ebenfalls mi-t Markschrumpfungen. Im HMV sind beide Sof- 

ten  ungttnst iger  als die Standardsorte .  

priift, denn auch diejenigen Edelreiser liefern bessere 
Anwuehsprozente, deren Mark zugunsten des Holz- 
teiles verringert ist. 

Eing:friihere Beurteilung d~s HMV als in der ZWi- 
scheriprfifdng bei neUeff-Unterlagens0rten ist i~icht 
notwend{g; da mit der Zwischei~pr-/ifuilgerst did Affi- 
nit/itsversuche get~tigt werden. 

Neben Holz- und Markk6rper k6nnen aber auch 
pathologische Ver~nderungen erkannt werden. Als 
solche sind Markschrumpfungen bekannt, die bei 
einigen Variet~iten sowohl nach Pilzbefall als auch in 
trockenen Perioden auftreten k6nnen, wie es Abb. 2 
darstellt. Da aber nicht alle Sorten gleich auf der- 
artige Umwelteinflfisse reagieren, haben wir in der 
R6ntgendiagnose eine gethode, um zwischen ver- 
schiedenen Neuheiten an trockenen Standorten aus- 
werten zu k6nnen. Rein ~ul3erlich brauchen Trocken- 
schaden z. B. im Wachstum oder in der Blattverf/ir- 
bung noch nicht erkennbar zu sein, wenn ,Mark- 
schrumpfungen aueh schon aufgetreten sind. 

Anders als Trockentieitssymptome erscheirmn im 
R6ntgenbild die Folgen der sog. Reisigkrankheit, von 
der bis heute noch nicht sicher feststeht, ob es sieh um 
ern/ihrungsphysiologisehe StSrungen oder um Sym- 
ptome einesVirusbefalles handelt. In stark reisigkran- 
ken, vergilbten und krauternden Rebentrieben ist das 
Mark in schmale Brficken aufgeteilt, die sich im R6nt- 
genbild genau so dunkel darstellen, wie der I{olzk6r, 
per (Abb. 3). (Dartiber vgl. BREIDEI~ '53, Heft 9/i0 des 
Landwirtschaftl. Jahrbuches ffir Bayern.) Dort sind 
auch weitere Detaits fiber die Struktur des Diaphrag- 
mas angegeben. 

Inwieweit andere Holzgew/ichse, z. B. Forstpilan: 
zen, Obstgeh6Ize usw. in der R6ntgendiagnose ein 
Hilfsmittel in der Selektion wie in der Phytopathologie 
linden k6nnen, muB sich mit der Zeit ergeben. Soweit 
bisher Probeaufnahmen gemaeht wurden, kann die 
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Frage Ifir den Obst-, Wald- und WalnuBbau bejaht 
werden. PASINETTI beschreibt die Anwendung der 
R6ntgenographie ffir den Olivenbau. 

Abb. 3. R6ntgenbildeinesreisigkranken Triebes der Vinifera-Sorte Silvaner. 
Die Querbrficken im Mark und die Aufl6sung des Diaphragmas sind ffir eine 

starke Erkrankung typisch. (n. B R E I D E R  1953}. 

Bevor jedoch den Ergebnissen die richtige Bedeu- 
tung beigemessen werden soil, mug sich der jeweilige 
Untersucher mit den R6ntgenstrahlen wie mit der 

R6ntgentechnik n~ther vertraut machen. Ffir tech- 
nische Darstellungen ist in dieser Zeitschrift nicht der 
richtige Platz. 
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Mutationsversuche an Kulturpflanzen. 

III. Uber genetische Vorstufen der Kapuzengerste mit variabler Manifestierung 
bei r6ntgeninduzierten Mutanten. 

Von G. BANDLOW~ Kleinwanzleben. 

Mit 7 Textabblldungen. 

Unter den vielen r6ntgeninduzierten Gerstenmutan- 
ten der letzten Jahre (STuBBE U. BANDLOW 1947, 
BANDLOW 1951) traten 1948 in zwei verschiedenen 
Nachkommenschaften zwei einander/ihnliche Formen 
auf, deren eine stark ausgepr~igte in die Richtung der 
Kapuzengerste wies, w~thrend die zweite schw~cher 
manifestiert war und ~hnlichkeit init dem inflatum- 
Typ der Weizenspetze hatte. Beide Mutanten schienen 
vielleicht nur im Grad der Merkmalsauspr/igung ver- 
schieden zu sein und erweckten deA Eindruck yon 
morphologischen Vorstufen der Kapuzengerste. Zur 
KHirung der Beziehungen zwischen diesen drei Typen 
begann ich im Jahre I949 eine genetischeAnalyse, fiber 
die ich bier berichten will. 

GUSTAFSSON hat 1944 eine grunds~itzlich gleiche, 
wenn auch im einzelnen etwas variierte, spontane 
Gerstenmutante gefunden und sie catcaroides 1 genannt. 
Ich habe diese t3ezeichnung f fir unsere starker mani- 
Iestierte Form zun~chst fibernommen 2 und der zweiten 
Mutante ihrem schw~cheren Auspr~gungsgrad ent- 
sprechend den Namen subcalcaroides gegeben. Auch in 
dem yon FREISLEBEN und LEIN aufgebauten und von 
W. HOFFMANN weiterentwickelten Sortiment von r6nt- 
geninduzierten Gerstenmutanten sind den unseren sehr 
fihnliche Typen vorhanden, yon denen NOTZEL zwei 
beschrieben und ebenfalls genetisch analysiert hat. 
Ich komme sp/iter auf sic zurfick. 

Zun~chst sei der Habitus unserer beiden Mutanten 
calcaroides und subcaIcaroides beschrieben. 

1 calcar = der Sporn. 
2 Eineendgfiltige Berechtigungffir die gleiche Benennung 

besteht freilich erst dann, wenn die genetische Identitgt 
mit GUSTAFSSO~S Mutante nachgewiesen wi~re. 

I. 1Kut. calcaroides Nr. 2208 
hat an der Spitze der Deckspelze Aussackungen ver- 
schiedener Art (Abb. 1) 1. Ihr charakteristischer Typ  
ist gleichzeitig die st/irkste Auspr/~gungsform: Die 
Aussackung ist etwa bis zur halben Spelzenl~nge ein- 
geschnitten, so dab das Ahrchen often blfiht und das 
Korn auf der Rfickellseite zur H~lfte frei liegt und nur 

1 2 3 
Abb. I. I~[ut, calcaroides. Von links nach rechts abnehmende Expressivit~it : 
I. Ausgescknittene zurfickgezogene , ,Kapuze". A Ausschnitt der umgebil- 
deten Deckspelze, G Granne, K Horn, V Vorspelze. 2, gebeutelte und 

3. helmartige Form. Vergr. 5 fach. 

yon der meist dfinnen, gewellten und hinf~I1igen 
Granne -- sic ist etwa 4 cm lang -- fiberzogen wird 
(Abb. 2). Ihre Widerhaken sind dfinn, aber etwa gleich 
lang wie die der Kontrolle. Die Aussackung der Deck- 
spelze bleibt bei schw~icheren Graden geschlossen und 

1 Die Abbildungen 1-- 7, Zeichnungen und Photo- 
graphien, verdanke ich Herrn HA•SXN, IKleinwanzteben. 


