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bleibt einige Minuten erhalten, um dann all- 
m/ihlich zu verschwinden, kann aber durch noch- 
maliges Eintauchen ill die Jodl6sung wieder her- 
vorgerufen werden. Ob die Behandlung mit  
Jodl6sung unmittelbar nach dem Abtupfen oder 
erst sp~kter nach dem Eintrocknen erfolgt, ist 
ohne Einflul3 auf die Reaktion. Eine Mit- 
fiirbung des Papiers, die bei stgrkerer Jodl6sung 
oder bei Verwendung mancher Papiersorten auf- 
tri t t ,  l~iBt sieh leicht dadurch entfernen, dab 
man das Papier ftir einige Sekunden in Wasser 
legt oder unter der Wasserleitung abspfilt. Der 
Alkaloid-Jod-Niedersehlag haftet  fest am Pa- 
pier; so dab die Intensit~t der F{irbung nn- 
beeinfluBt bleibt. 

Das Filtrierpapier verwendet man vorteilhaft 
in Form von Streifen oder Rechtecken und tupft  
daranf die Pflanzen einer Reihe bzw. einer gan- 
zen Parzelle ab. Die Anordnung der Tupfen hat  
so zu erfolgen, dab auf dem Papier ein verklei- 
nertes Abbild der Reihe oder der Parzelle ent- 
steht. Ein Ineinanderlaufen der Tupfen t r i t t  
nicht ein, wenn man den Zwisehenraum nicht 
zu knapp bemil3t. Die Behandlung mit Jod- 
16sung kann unmittelbar  auf dem Felde oder im 
Laboratorium vorgenommen werden. I m  le t>  
teren Falle sind die Streifen und Rechtecke mit 
den entsprechenden Reihen- bzw. Parzellen- 
nummern zu versehen. Naeh einem kurzen 
Trocknen an der Luft k6nnen sie zu Biindeln 
iibereinandergelegt werden, so dab der Trans- 
port mit  keinerlei Schwierigkeiten verbunden 
ist. Zu beachten ist auch hierbei die I<on- 
zentrationsabnahme der Jodl6sung durch Ge- 
branch und Lichteinwirknng. 

Gelbe und blaue Lupinen lassen sich nach 
dieser Tupfmethode nicht untersuchen. Bei 

gelben bitteren Pflanzen tr i t t  die Braunf/irbung 
entweder iiberhaupt nicht ein, oder sie t r i t t  ein, 
um sofort wieder zu verschwinden. Bei blauen 
Lupinen ist sie nicht sehr deutlich, so dab bitter 
und siiB in vielen F/illen nicht sicher zu unter- 
scheiden sind. 

Es liegt auf der Hand, dab die beschriebenen 

o 

Abb. 3- Saft yon Biattstielen s/JBer mid verschieden bitterer Pflanzen 
yon weigen Lupinen auf Filtrierpapier getupit  und mit  Jod Jod- 
kaliI6sung gef~irbt. Die schwarzen Flecken entsprechen den dunkel- 
braunen Tupfen der bitteren Pflanzee~, die grauen Flecken den 
hellbraunen der schwach bitteren und gelblichgrtinen Tupfen der 

sffBen Pflanzen. 

Methoden gegentiber der Reagensglasmethode 
Vorztige haben. Der Verbranch an Salzs/iure und 
Reagensgl~isern fgllt iiberhaupt fort und der an 
Jodl6sung ist wesentlieh geringer, Besonders 
s tark f~illt aber die Ersparnis an menschlicher 
Arbeitskraft  trotz sehr hoher Leistung der Me- 
thode ins Gewicht. 

(Aus dem Institut ftir Pflanzenbau und Pflanzenzfichtung der Versuchs- und Forschungsanstalt 
ftir Landwirtschaft in Wien.) 

M6glichkeiten im Adventgemtisebau. 
Ziichtung der Sommersorten yon Kopfkohl auf Wintersorten. 

Von Martin Krtckl. 

Um m6glichst friihe Ernten im Freiland zu 
erreichen, ist unbedingt eine Mistbeetanlage er- 
forderlich, damit  die Aussaat zu dem Zeitpunkt  
erfolgt, dab mit  Beginn der w/irmeren Witte- 
rung das Auspflanzen erfolgen kann. Welche 
Arbeit bei solchen Frtihsaaten erfordertich ist, 
um die Pflanzen zeitgerecht abgeh~irtet zum 
Auspflanzen bereit zu haben, kann wohl nur der 
G~irtner richtig ermessen. Dabei ist noch zu be- 
denken, dab die Anlage und der Betrieb der not- 

wendigen Mistbeete gerade in den Monaten Ja-  
nuar-Februar  ziemlich kostspielig ist und damit  
die Kulturkosten ebenfatls h6here werden. Aus 
diesem und anderen Grfinden sind die folgenden 
Versuche durchgefiihrt worden, urn Wege zn 
finden, welche die Umzfichtung der Friihjahrs- 
sorten auf winterfeste Formen ermSglichen. 

Um die Kosten ftir die Anzucht der Jung- 
pflanzen auf das MindestmaB herabzudriicken 
und auBerdem im Frtihjahr die frfihesten E m t e n  
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zu erreichen, kommt  dem Anbau von Advent- 
gemtise (August-Oktober) die gr613te Aufmerk- 
samkeit zu. Durch diese Art yon Gemiisebau 
werden I. die frtihesten Ernten erreicht und 
2. die zur Heranzucht der Pflanzen nach der 
iiblichen Methode notwendigen Fenster in den 
Monaten Januar-Mgrz ftir andere Pflanzen, die 
eine 1/ingere Vorkultur ben6tigen, oder ftir aus- 
gesprochene Treibzwecke, frei. Wie heute fiber- 
all im Herbst  Wintersalat angebaut und aus- 
gepflanzt wird, so soll es auch in Zukunft  mit  
Wirsingkohl, WeiBkraut, Zwiebel, vielleicht 
Kohlrabi usw. erfolgen, wenn diese Arten f/Jr 
diese Zwecke geziichtet sin& Ebenso k6nnen 
Erbsen mit  Erfolg bereits im Herbst  angebaut 
werden. Der Zeitpunkt des Anbaues ist bei 
diesen yon ganz ausschlaggebender Bedeutung(2). 

Es ist deshalb in Zukunft  die vornehmste Auf- 
gabe der Gemtiseziichter, eine gr6Bere Zahl yon 
Gemtisearten bzw. Sorten, welche heute als 
Frtihsorten im M/irz-April angebaut bzw. aus- 
gepflanzt werden, auf die M6glichkeit, diese be- 
reits im Herbst  anzubauen, zu untersuchen. Bei 
denjenigen Arten, welche noch die geringste 
M6glichkeit der {)berwinterung aufweisen, w/ire 
zielbewuBt weiter zu arbeiten. Bei solchen Ver- 
suchen ist besonders auf den ungeheuren Wert  
yon Zeitstu/e~saate~ hinzuweisen, da bei vielen 
Arten der Zeitpunkt des Anbaues Iiir eine gute 
oder sehleehtere {)berwinterung bzw. frtihe oder 
sp/itere Ernte yon ausschlaggebender Bedeu- 
tung sein kann. Diese Zeitstufensaaten sdl ten 
frtihestens am 15. August beginnen und je nach 
der Gemfiseart bis Ende November beendet sein. 
Zeitstufensaaten mit Zwiebel sollen schon mit  
I. Juli erfalgen und anfangs September beendet 
sein, da diese bei sp/iteren Aussaaten eine sehr 
schlechte {)berwinterung zeigen und auBerdem 
der Zeitpunkt der Ernte  gegentiber Frtihjahrs- 
anbau, nur um weniges fr/iher ist. Selbstver- 
st/indlich diirfen zu solchen Ziichtungsversuchen 
nur die aller/ri&esten Sorten verwendet werden. 

Bei den im folgenden besprochenen Ver- 
suchen ist als Ausgangsmaterial die Wirsing- 
sorte , ,Eisenkapf" und die Weil3krautsorte 
,,Wiener frfihes", mittelgroBes, verwendet war- 

den. Beide Sorten sind nur als mittelfrtih zu 
bezeichnen. Bei Verwendung der frfihesten 
Sorten, z. B. Wirsing ,,Wiener Kapuziner",  
Weigkraut ,,Wiener friihestes Nr. x", oder 
,,Juni Riesen", w/ire ein noch friiherer Ernte- 
zeitpunkt zu erreichen. Bei Wirsing soil die erste 
Ernte in der zweiten Maih/ilfte und bei WeiB- 
kraut bis 25. Juni erfolgen kSnnen, da es nur 
dann mSglich ist, eine um etwa 14 Tage frfihere 
Ernte  zu erreichen, als durch normalen Frtih- 
jahrsanbau im Mistbeet. Allerdings mu/3 be- 
merkt werden, daft au/ Grund der la~gjiihrige~ 
Versuchsbeobachtungen, diese /ri~hen Erntetermine 
~ur d a ~  erreicht werden, wens dos wieder be- 
ginnende Wachstum dutch die Witteru,ag im M~rz 
begii~stigt wird. 

a) V e r s u c h e  m i t  W i r s i n g k o h l .  

Der erste Anbauversuch wurde im Herbst  I929 
vorgenommen und erbraehte folgendes Ergebnis 
(Tabelle I). 

Das Ergebnis dieses ersten Versuches war des- 
halb nieht ermutigend, weft ein so hoher Anteil 
an Sehiel3ern (ehne Kopfbildung) nicht erwartet  
wurde. Die Kopfbildung der fibrigen Pflanzen 
war ebenfalls sehr untersehiedlieh und teilweise 
sehleeht. Einige wenige Pflanzen bildeten doch 
einwandfreie KSpfe und die, wenn auch noch 
sehr geringe Anlage zur Kopfbildung, ergab die 
MSgliehkeit, diese Anlage in den folgenden Nach- 
kommenschaften welter zum Durehschlag zu 
bringen. Nach etwa 4 Wochen wurden die KSpfe 
abgeschnitten und die Strtinke an jenen Ort 
verpflanzt, an welchem diese dann ohne Frost- 
sehutz /iberwinterten. Jede Pflanze erbrachte 
gen/igend krMtige Seitentriebe, welche bis zum 
Herbst  noch teilweise kleine KSpfe bildeten. 
Es zeigte sieh aber, dab mit  einer Ioo%igen 
{3berwinterung nicht zu rechnen war. Die wei- 
teren Nachkommenschaften wurden im frost- 
freien Mistbeet/iberwintert .  Zur Durchfiihrung 
einer einwandfreien Nachkommenschaftsprti-  
lung wurden die Pflanzen vor Bltihbeginn iso- 
liert und konnte deshalb nut  eine ganz geringe 
Samenernte erreicht werden. 

Die erste Nachkommenschaftspriifung im 

Tabelle I. Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des  I . A n b a u v e r s u c h e s .  

An- 
ball- 
jahr 

1929 
b i s  

193 ~ 

Sorte 

Eisenkopf 
(Handels- 

saat) 

A n -  
bau 
a m  

3-9- 

Allf- 
gang 
am 

8.9. 

i l l S -  
gepflanzt 

a m  

25. IO. 

Davon Schiegen 
fiber- ohne Kopf- 

wintert bildung 
% % 

58 88 

I. 
Ernte 

a m  

lO. 6. 
, 193 ~ 

Durchschnittliche 
Breite [ H6he I Gewicht 

der K6pfe 
cm cm t g 

I I  I3 l 510 
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Jahre 1931--1932 ergab bei Stamm Nr. I einen 
h6heren Anteil an nicht winterfesten Typen und 
waren diese bei dell beiden anderen St~mmen 
auch nicht besonders zuriickgegangen. Die An- 
zahl der Pflanzen, welehe otme Kopfbildung den 
Bliitentrieb entwickelten (im weiteren kurz als 
SchieBer bezeichnet), war bei den einzelnen 
St~immen stark verschieden. Zwei St~imme 
batten eine besonders schlechte Kopfbildung. 
Stature Nr. 3 ergab neben gutem Wuchs eine 
ziemlich gute Kopfbildung, obwohl diese noch 
sehr unausgegliehen war. Bei diesem Versuch 
sind auch die damals im Handel befindlichen 
Sorten mit angebaut worden. Die Sorten 
,,Original Advent" und ,,Advent gelbgriiner 
runder" bildeten wohl sehr sch6ne und groBe 
K6pfe, waren aber besonders sp~itreif, wodurch 
der Vorteil einer frtihen Ernte eben verloren 
ging. Die Sorte ,,Bonner Advent" bfldete ganz 
gute K6pfe, welche aber auch sehr sp~it reif 
waren. Bei diesen Handelssorten war die Zahl 
tier SchieBer sehr hoch und auch die Zahl der 
nicht winterfesten Typen war sehr bedeutend. 
Die Ergebnisse der ersten Nachkommenschafts- 

priifung und des ersten Anbauversuches mit 
Handelssorten sind in Tabelle 2 iibersichtlich 
dargestellt. 

In der zweiten Nachkommenschaft (1933 bis 
1934) war die Anzahl der nicht winterfesten 
Pflanzen schon sehr gering geworden und der 
Hundertsatz an Schiel3enl erheblich zurfick- 
gegangen (Tabelle 2). Im weiteren konnte eine 
bedeutend bessere Kopfbildung festgestellt wer- 
den, wenn auch diese noch nicht ganz befriedi- 
gend war. Zwecks genauer Beobachttmg wurden 
die K6pfe erst dann entfernt, wenn diese atff- 
sprangen. Dabei konnte festgestellt werden, dal3 
bei einigen Pflanzen, welche dem Aussehen 
naeh vollkommen normale K6pfe hatten, sich 
in diesen statt  der Bl~itter ein vollkommen ent- 
wickelter Bliitenstand befand. Diese Erschei- 
hung ist ~iul3erlich sehr schwer zu erkennen. 
Werden die K6pfe nicht n~her untersucht, so 
besteht die Gefahr, dab auch solche Strunk- 
pflanzen zur Samenzucht verwendet werden, 
womit diese Anlage nicht nur erhalten, sondenl 
noch verst~irkt wird. Diese Gefahr ist um so 
gr613er, weft solche K6pfe meistens am frtihesten 

Tabelle 2. 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des I. u n d  2. N a c h k o m m e n s c h a f t s v e r s u c h e s .  

.Q 

< 

J 

T 

Sorte 

Original Advent 
(Handelssaat) 

Advent, gelb- 
grfiner, runder 
(Handelssaat) 

Bonner Advent 
(Handelssaat) 

Adventkohl Nr. I 

Adventkohl Nr. 2 

Adventkohl Nr. 3 

Original Advent 

Advent, gelb- 
grfiner, runder 

Adventkohl 
Nr. 3/2 

9.9. 

5.9. 

O ~ aD ! ~  � 9  
~ ' ~  ~0~ ~ : -~ ~ o ~  Ernte 

~ % % 

15.9- 

l O .  9 . 

44 77 

65 79 

75 81 
29.1o. 

68 80 

51 66 

59 53 

80 37 

86 28 
2O. lO. 

89 25 

22.6. 
1932 
3o. 6. 
1932 

2 .  7 . 

1932 
8.6. 
1932 
8.6. 
1932 
8.6. 
1932 

25 . 6. 
1934 

2. 7 . 
1934 

lO.6. 
1934 

Durchschnittliche 

Breite Hbhe wight 
der K6pfe 

c m l c m ]  g 

I 16 19 800 

18 20 880 

io 12 35 ~ 

14 15 600 

17 20 850 

18 19 8oo 

16 17 7oo 

Anmerkung 

gute 
Kopfbildung 
gute 
J~opibi[dung 

gute 
Kopfbildung 
schlechte 
Kopfbildung 
sehr schlechte 
Kopfbildung 
sehr gute 
Kopfbildung 

gute Kopfbildung. 
5 Pflanzen keinen 
Kopf 
sehr gute IZopf- 
bildung, io Pflan- 
zen keinen Kopf 
sehr gute Nopi- 
bildung, 3 Pflan- 
zen keinen Kopf, 
5 Pfl. sehr schlech- 
ten, 7 PI1. nor- 
malen Kopf, aber 
start derBl~tter ei- 
nen Blfitenstand 



~ 0 0  I~[RICKL ." Der Z(ichter 

schni• sindo Femer  konnte beobachtet wer- 
den, dab die winteflichen Einflfisse sich auch 
im Aussehen der Pflanze auswirken. Es kommt  
zwar zu keiner FormverSnderung der Sorte, 
aber es sind Pflanzen vorhanden, die im Gegen- 
satz zur Sommerform, auflergewdhnlich vide 
BlOtter entwickeln und nur einen sehr kleinen 
Kop/ausbilden. Da es sich in diesem Falle um 
die zweite Nachkommenschaft  yon erstklassigen 
Pflanzen handelt, die aul3erdem noeh isoliert 
abblfihten, k6nnen diese Abweichungen nur 
durch die winteflichen Einfl/isse erkl~rt werden. 

Da die erste Nachkommenschaft  der Handels- 
sorten auch irn Versueh 1933--I934 (Tabelle 2) 
keine friihere Emtem6glichkeit  ergab, wurden 
diese St/imme trotz der ausgezeichneten Kopf- 
bildung zu weiteren Versuchen nicht mehr ver- 
wendet. 

Die Behandlung der Zuchtpflanzen bzw. 
Strtinke war dieselbe wie schon frfiher an- 
gegeben, nur wurden diese im Mistbeet ziemlich 
frostfrei fiberwintert. Die Mutterpflanzen yon 
der ersten Nachk0mmenschaft  (1931--1932) 
wurden bei Blfihbeginn wieder isoliert und er- 
gaben mlr eine geringe Samenemte.  Um eine 
zufriedenstellende Samenernte zu erhalten, wur- 
den die Mutterpflanzen der zweiten Nach- 
kommenschaft  (I933--i934) nicht mehr isoliert, 
da durch die zweimalige Isolierung die gleich- 
erbigen (homozygoten) Individuen in der Mehr- 
zahl zu erwarten waren. 

In der dritten und vierten Nachkommen- 
schaft (Tabelle 3) kann die angestrebte Winter- 
festigkeit als praktisch erreicht angenommen 

werden, da j a einige Pflanzen aus irgendeiner 
Ursache immer eingehen k6nnen, tn der dritten 
Nachkommenschaft  (1935--1936) ist der Anteit 
an Schiegern bedeutend zurtickgegangen. Die 
Anzahl der Pflanzen, die eine schlechte, bis sehr 
schlechte Kopfbildung hatte, war abet noch 
verh~iltnism~il3ig groB. Der Anteil an Pflanzen, 
welche wohl einen Kopf bildeten, in welchem 
aber stat t  der B1/itter eiI1 Bltitenstengel aus- 
gebildet war, ist gr613er geworden. 

In der vierten Nachkommenschaft  (1937 bis 
1938 ) sind die Schiel3er ganz verschwunden und 
auch der Anteil an Pflanzen mit schlechter 
Kopfbildung ist sehr klein geworden. Nur die 
Anzahl jener Pflanzen, welche wohl einen Kopf 
ausbildeten, ill dem aber ein Blfitenstengel aus- 
gebildet war, ist ungef/ihr dieselbe geblieben. 
Eine vollkommen einheitliche Kopfbildung 
konnte aber noch nicht erreicht werden und 
dfirfte diese, wie die Analyse der K6pfe  der 
dritten und vierten Nachkommenschaft  ergab, 
mit  der ZapfenlSnge zur Kopfh6he im Zusam- 
menhange stehen. 

Zur Feststellung der Erntedifferenz wurde im 
Frtihjahr i936 Handelssaatgut der Sorte ,,Eisen- 
kopf" angebaut und war gegenfiber der Advents- 
sorte ein sp~iterer Erntebeginn um 2o Tage fest- 
zustellen. In der vierten Nachkormnenschaft 
(1937--1938) ist ein kleiner Teil erst im Fr/ih- 
jahr ausgepflanzt worden. Auch in diesem 
Falle ist eine Ernteverz6gerung yon 8 Tagen er- 
mittelt  worden. Diese 8 Tage diirften demnaeh 
den Zeitpunkt ergeben, den die Pflanzen bis 
zum Einwurzeln ben6tigen. 

Tabelle 3- 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des  3 - u n d  4. N a c h k o m m e n s c h a f t s v e r s u c h e s .  

Anbau- 
Sorte 

jahr  

1935 
bis 

1936 

rrfih-I 
jahr 
1936 

1937 
bis 

1938 

Adventkohl 
Stamm 
Nr. 5 

Eisenkopf 
(Handels- 
saat) 

o i 
~ ~ ~~ 

% % 

3-9. 9.9. 26.1o. 96 14 
! 

11.2. 15.2.114.4.. . . . .  

J 

i .  
Ernte  

m6glich 
am 

2 . 6 .  

1936 

23 . 6. 

Adventkohl] ] 15-10. 97 - *  22.6. 
Stamm ] t 1938 
Nr. 6 [3.9.[8. 9 . 21-3- __ __ 3 ~ 

'~ [ ]  I938 

J I 
Durchschnit tliche Durchschnittliche ~ 

H6he ] Breite ]Gewicht Zap!enl~inge 
zur Kopfh6he 

der K6pfe 
in Yo 

c m [ c m l  g I 

I3 I5 510 

11 I3 420 

I2 13 500 

12 35 z 

Zuchtpflanze 

46 

52~I  

5 1 , 6  

Anmerkung 

sehr gute Kopfbildung, 3 PI1. 
keinen Kopf, 29 Pfl. schlecht 
nicht erntef~ihig, 16 Pfl. 
schlechten Kopf~ 3 ~ Pfl. nor- 
malen Kopf, aber s ta t t  der 
Bl~itter vollkommen ausge- 
bildeten Blfitenstand 

sehr guteKopibi ldung,  3 Pfl. 
keinen l~opf, 8 Pfl. schlecht 
nicht erntef~hig, zo Pfi. 
schlechten Kopf 

sehr gute Kopfbildung. 4 Pfl. 
keinen Kopf, 5 PI1. schlechten 
iKopf, 2i  Pfl. normalen !Kopf, 
abet  B1/ltenstand darin 
gute Kopfoildung, 3 PfL 
keinen Kopf, 4 Pfi. nonnalen 
Kopf, aber Blfitenstand darin 
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Der auffattend sprite Erntebeginn im Jahre 
1938 ist durch das sehr kalte Wetter  im April 
und teilweise noch im Mai zu erkl/iren, wodurch 
das gallze im Freiland stehende Gemfise eine 
empfindliche Ernteverz6gerung erfuhr und auch 
rein gewiehtsm~il3ig den Durchschnitt ~riiherer 
Jahre nicht erreichte. 

In der dritten und vierten Nachkommenschaft 
wurde praktisch eine absolute Winterfestigkeit 
erreicht. Diese genfigte wohl ffir die Ilormalen 
Winter des kontinentalen Wiener Beckens, war 
aber den Anforderungen, die der abnormal kalte 
Winter des Jahres I939--194o stellte, lloch nicht 
gewachsen. Die Kahlfr6ste yon Ende Dezem- 
her bis 17. Januar (an welchem Tage der erste 

allgemeillen war die Kopfbildung aber aus- 
geglichen and, da das Wachstum erst anfangs 
April wieder beginnen konnte, ist der Zeitpunkt 
der Ernte ebenfalls als frfih zu betrachten 
(Abb. i). Z .B.  konnte Wintersalat in diesem 
Jahre erst am 2o. Mai und Maik6nig am 1. Juni 
geerntet werden. 

In der dritten Nachkommellschaft ist yon den 
Mutterpflanzen erstmalig der Kopfaufbau unter- 
sucht und das VerMltnis der Zapfenl~inge zur 
Kopfh6he Iestgestellt worden. Zum Anbau kam 
der Samen yon jener Pflanze, die den g/illstig- 
s~ten Kopfaufbau ulld den relativ kfirzesten 
Zapfen batte. Da die Auslese lleben den an- 
deren Merkmalen, in dieser Richtung erst in der 

Abb. I. Adventkohl,  aufgenommen am 20. 6. 194o. 

schfitzende Schneefall einsetzte), mit weir fiber 
minus 2o ~ C und andauernd niedr~gen Mittags- 
temperaturen, in Verbindung mit teilweiser in- 
tensiver Sonnenbestrahlung, lieB starke Frost- 
sch~iden erwarten. Im M~irz, als die Schllee- 
schmelze beendet war und die Kulturfl~ichen 
nur noch yon einer stark wfisserigen Schnee- 
schicht bedeckt waren, setzte neuerdings ein 
starker Frost ein und die nun einsetzenden Eis- 
bildungen vernichteten ebenfalls einen Teil der 
noch gesunden Pflanzen. 

Vom zfichterischen Standpunkt aus, ist die 
Llberwinterung roll 24 yon Hundert,  trotzdem 
als gut zu betrachten, da diese natfirliche Selbst- 
auslese sich in Zukunft nur vorteilhaft aus- 
wirken kann. Allerdillgs kamen noch viele 
Pflanzen durch, die aber durch eine schlechte 
Kopfbildullg zeigten, dab sie trotzdem mehr oder 
weniger starke Frostschfiden erlitten hatten. Im 

Abb. 2. AdventkohI, Kopfquerschnitt  mi t  kurzen Zapfen. 

drittell Naehkommenschaft erfolgte und in 
dieser auch noch mehrere Pflanzen gemeinsam 
abbltihten, konnte keine einheitliche Kopf- 
bildung erreicht werden. Wie die Analyse er- 
geben hat, ist je nach der L~nge des Zapfens 
eine geringere oder st~irkere Abweichung in der 
~uBeren Kopfform festzustellen. Kurze Zapfell- 
l~inge ergibt eine etwas spitzere Kopfform ulld 
K6pfe mit besonders hohen Zapfen silld stark 
abgeflaeht. Aus diesem Grunde konnte bis zur 
vierten Nachkommenschaft keine einheitliche 
Kopfform erreicht werden, da in den Nach- 
kommenschaften alle Zapfenl~ingen vorhalldert 
waren. In der vierten Nachkommenschaft er- 
folgte gegenfiber der Mutterpflanze im Durch- 
schnitt noch eine Erh6hung der Zapfenl~inge. 
In der ffinften Nachkommenschaft war die 
Durchschnittsl/inge des Zapfens schon niedriger 
als die absolute L~inge der Ausgangspflm~ze. Die 
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/iuBere Form der K6pfe war ebenfalls einheit- 
licher geworden. In der n~ichsten Nachkommen- 
schaft  ist deshalb eine weitere Erniedrigung der 
Zapfenl~inge zu erwarten (Abb. 2). 

Da die Samengewinnung bei solchen Zfich- 
tungsversuchen immer aus den Strunkpflanzen 
erfolgen mug, besteht die Oefahr, dab wertvolle 
Mutterpflanzen bei der Uberwinterung eingehen 
k6nnen. Zur Vermeidung dieser Gefahr sind 
deshalb vonder  besten Pflanze der vierten Nach- 
kommenschaIt  die Seitensprosse als Stecklinge 
vermehrt  worden, wetche sich bis zum Herbst  

entwlckelten. noch zu ansehnlichen Pflanzen " ' 
Man erh~lt dadurch yon der Mutterpflanze eine 
grSBere Anzahl (selbst~indiger) Pflanzen und 
gleichzeitig eine gr6Bere Samenernte als jene, 
welche yon der Strunkpflanze allein m6glich 
w~ire. Bei den frtiheren Nachkommensehaften 
blfihten immer einige Pflanzen gemeinsam ab, 
wodurch infolge der gegenseitigen Befruchtung 
keine reine Linie zu erhalten war. Da der Kopf- 
aufbau erst in der dritten Nachkommenschaft  
beriicksichtigt wurde, in dieser aber alle Mutter- 
pflanzen noch gemeinsam abbltihten, konnte 
schon aus diesem Grunde keine einheitliche 
Kopfform erreicht werden. Durch die Steck- 
lingsvermehrung war es mSglich, yon der boston 
Mutterpflanze der vierten Nachkommenschaft  
eine gr61?ere Anzahl Pflanzen dieses Formen- 
kreises zu erhalten. Es sind deshalb nur die 
Strunk- und die yon diesen erhaltenen Steck- 
lingspflanzen, welche den besten Kapfaufbau 
hatten, zur Samengewinnung ausgepflanzt war- 
den und, da keine Beeinflussung durch andere 
Pflanzen mSglich war, ist in der ftinften Nach- 
kommenschaft  eine ziemlich einheitliche Kopf- 
bildung erreicht worden (Tabelle 4). 

Die bereits erw~ihnte, batanisch interessante 
Erscheinung, dab in einem scheinbar normal 
entwickelten Kopf s tar t  der Bffitter ein Bliiten- 
stand entwickelt ist, ist in folgender Weise aus- 
gebildet : 

Den Kopf umschlieBen als eine Art Hiille 
einige B1Etter und im Innern des Kopfes, zu- 
sammengerollt ,  befindet sich der Bliitenstengel 

mit  a]l seinen Ver/istelungen und auch den 
Bliiten. Wenn sQ ein Kopf durch den inneren 
Druck aufspringt, so kann man beobachten, 
dab diese Bltiten, welche sich knapp an dell 
Hiillbffittern befinden, sofort aufbltihen, wenn 
der Kopf often ist. 

Bei den Versuehen konnten somit drei ver- 
schiedene Phasen des Bliihens festgestellt wer- 
den: 

z. Phase." Die Pflanzen bilden keinen Kopf, 
sondern nur die zur Weiterentwieklung not- 
wendigen Bl~itter und aus diesen entwickelt sich 
dann der Bltitenstand und in weiterer Folge erst 
die Bltiten, wie bei tiberwinterten K6pfen, wetche 
im FrEhjahr zur Samengewinnung ausgepflanzt 
werden. 

2. Phase." Solche Pflanzen, die zuerst einen 
normalen B1/itterkopf ausbilden, welcher sp~ter 
aufspringt und aus dem sich dann der normale 
Bltitenstand entwickelt. Diese Phase entspricht 
unseren heutigen Kultursorten. 

3. Phase." Sind ouch Pflanzen vorhanden, die 
rein fiuBerlich gesehen, einen normalen Kopf 
ausbilden, in welchem abet s ta t t  der Bl~itter, in 
einer /iuBeren Blatthtille, der fertige Bliiten- 
stengel mit  all seinen Ver~istelungen und den 
bereits ausgebildeten Bltiten vorhanden ist. 

Aus diesen Versuchen geht hervor, dab das 
DurchschieBen des Bliitenstandes und die Aus- 
bildung yon Bliiten zwei voneinander unab- 
h~ingige EntwicklungsvorgSnge darstellen. 
Durchschiei3en und sp~itere Ausbildung yon 
Blfiten mug nicht miteinander gekoppelt sein. 

Bei diesen Ziichtungsversuchen ist demnach 
der Fall eingetreten, das Bliihen sozusagen in 
drei Phasen zu zerlegen. Im weiteren ist es ge- 
lungen, die erste und die dritte Phase, beimWirsing 
in der fiinften und beim WeiBkraut in der drit- 
ten Nachkommenschaft ,  wieder auszuschalten. 
Damit  ist der normale Entwicklungsvorgang des 
Bliihens unserer Kultursorten wieder her- 
gestellt. 

b) V e r s u c h e  m i t  W e i l 3 k r a u t .  

Da bei den im Jahre I92 9 begonnenen Ver- 

Tabelle 4- 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des  5. N a c h k o m m e n s c h a f t s v e r s u c h e s .  

A n -  

bau- 
jahr 

1939 
bis 

194 ~ 

Sorte 

Adventkohl 
Nr. 4 

2 1 . 8 .  

~s 

25 . 8. 
i 

19. IO. 

,4~ e .~ 

~ o l % t  
2 4  n 

I .  
Ernte 
mSg- 
lich 
am 

15.6. 
194 ~ 

Durchschnittliche 
Breite Ge- H6he wicht 

der K6pfe 
cm cm g 

IO I I  3 0 0  

Durchschnit~cliche 
Zapfenl~,nge zur 
Kopfh6he in % 

44 
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Tabelle 5. 
Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s •  des  i. A n b a u v e r s u c h e s  m i t  "vVeiBkraut.  

An- 
bau - 
jahr 

1933 
bis 
1934 

Sorte 
~ 

Ausgangsmaterial I 
Frfihes Wiener, 5.9- 
mittelgrof3es 
(Handelssaat) 

g % 

IO.9. 20. IO.. 48 

Ernte 
~ m6g- 

o ~ lich 
% lam 

22 25 . 6. 
1934 

Durchschnitfliche 

Breite H6he wGeht 
der K6p !e 

cm cm g 

I I  12 IO5O 

Durchschnittliche 
Zapfenl~nge zur 
Kopfh6he in % 

Zuchtpflanze 

44 

suchen mit Wirsingkohl ein Erfolg zu verzeich- 
nen war, wurde im Jahre 1933---1934 auch 
Weigkraut in diese Versuche einbezogen. Da 
die Auswinterung und die Zahl der Schiei3er 
beim ersten Versuch mit Wirsing eine sehr 
groBe war, wurde b e i m  Weil3kraut ein noch 
h6herer Anteil an solchen und eine noch ge- 
ringere Winterfestigkeit erwartet. Es war daher 
etwas fiberraschend, dab diese Vermutung durch 
das Versuchsergebnis nicht best~tigt wurde 
und in diesem Fall die Erreichung des ange- 
strebten Zieles in verh~ltnismgl3ig kurzer Zeit 
zu erwarten war (Tabelle 5). 

Bei diesem Versuch war die Anzahl der nicht 
winterfesten Pflanzen wohl ziemlich hoch, doch 
war zu erwarten, dab diese in den weiteren 
Nachkommenschaften rasch zurfickgehen wer- 
den. Die verh~iltnism~il3ig geringe Anzahl von 
Schiel3ern ist ebenfalls nicht erwartet worden. 
Wfichsigkeit und Kopfbildung war dagegen 
stark unterschiedlich und sind besonders jene 
Pflanzen aufgefallen, welche ganz waagerecht 
abstehende Bi~itter hatten. Durch diese Blatt- 
haltung war der Kopf nicht mehr yon den 
Bl~ittern umgeben, sondern scheinbar etwas er- 
h6ht fiber diese, wodurch die ganze Pflanze ein 
/iul3erst unsch6nes Aussehen bekam. 

Von den wenigen Pflanzen, die in den/iul?er- 
lichen Merkmalen dem angestrebten Typ ent- 
sprachen, ist der Kopfaufbau n~her untersucht 
worden. Neben K6pfen, in welchen der Zapfen 
nur ungef~ihr die Hglfte der Kopfh6he ein- 
nahm, befanden sich solche, in welchen 
dieser bis zwei Drittel der Kopfh6he erreichte. 
Kurzer Zapfen hatte meistens einen ziemlich 
gut geschlossenen Kopf zur Folge, w~ihrend 
K6pfe mit hohem Zapfen mehr oder weniger 
starke Hohlr/iume aufwiesen. Wenn auch bei 
ersteren noch kein dicht geschlossener KQpf vor- 
handen war, so konnte in den n~chsten Nach- 
kommenschaften doch eine Kopfform mit kur- 
zem Zapfen und dicht geschlossener Blattlage 
ohne Hohlr/iume erwartet werden. Die Aus- 

wahl der Mutterpflanzen erfolgte nur nach dem 
Aufbau des Kopfes. 

Um eine sichere Nachkommenschaffsprfifung 
zu erm6glichen, wurden die Strunkpflanzen vor 
Blfihbeginn isoliert und konnte dadurch nur 
eine sehr geringe Samenernte erreicht werden. 

Die erste Nachkommenschaftsprfifung im 
Jahre 1935--1936 ergab eine Erh6hung der 
winterfesten Pflanzen um 13 %. Da die Anzahl 
der Schiel3er nur mehr 2,5% betrug, k6nnen 
diese als praktisch ausgeschaltet angesehen 
werden. Stamm Nr. A I hatte neben schlechtem 
Wuchs einen grol3en Anteil an Pflanzen mit 
waagerecht abstehenden B1/ittern, was wieder 
eine sehr schlechte Kopfbildung und ein ~iuBerst 
ungfinstiges Aussehen der Pflanzen zur Folge 
hatte. Bei Stamm Nr. A 2 war der Anteil an 
solchen Pflanzen sehr gering und die KQpf- 
bildung im allgemeinen bedeutend einheitlicher 
geworden (Tabelle 6). Auch bei diesem Ver- 
such konnte die interessante Erscheinung be- 
obachtet werden, dag in ~iugerlich normal aus- 
sehenden K6pfen sich ein vollkommen aus- 
gebildeter Bliitenstand befindet (siehe Wirsing- 
kohl). 

Zur Feststellung der Erntedifferenz zwischen 
Herbst- und Frfihjahrsanbau wurde im Friih- 
jahr 1936 auch ein Anbau im Mistbeet durch- 
gefiihrt und erbrachte im wesentlichen dasselbe 
Ergebnis wie bei Wirsing. 

Bei den Untersuchungen des morphologischen 
Aufbaus der K6pfe konnte folgendes ermittelt 
werden : 

Stature A L" Zapfenl/inge d e r  Mutterpflanze 
- -  53%, im Durchschnit t  der Nachkommen- 
scha/ten - -  57,6%. 

Bedingt durch den hohen Zapfendurchschnitt 
waren an der Unterseite der K6pfe starke Hohl- 
r/iume vorhanden und nur bei wenigen war die 
Blattlage etwas geschlossener. 

Stature A 2: Zapfenl~inge der Mutterpftanze 
- -  47%, im Durchschnitt der Nachkommen, 
schafl i 5 2 , 6 % .  
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Tabelle 6. Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des  1o N a c h k o m m e n s c h a f t s v e r s u c h e s  
m i t  W e i B k r a u t .  

A; 2u 

1935 
his 

1936 

Sorte 

Advenfkraut 
Stamm 
Nr. A2 

Frtih- Frtihes 
jahr[ Wiener, 
1936 mittelgroBes 

(Handelssaat) 

~ ~.~ ~ I. 
~ ~ ~ ~ Ernte  
~ ~ ~ 53 o I m6glich 

am 

18.8. 2.9. 11.IO. 65 2,51 22.6. 
1936 

'ri.2.15.2. I I .  4 .  - -  - - "  . IIO9376. 

Bei diesem Stature war der Aufbau der K6pfe 
wohl besser, konnte aber bei weitem nQch nicht 
befriedigen (I). Wenn auch bei vielen schon ein 
besser geschlossener Kopf festgestellt werden 

Abb. 3- Adventkrau t ,  aufgenommen am io. 7. I938, 

konnte, war der Anteil an solchen, welche mehr 
oder weniger Hohlr/iume hatten, immerhin noch 
hoch. 

Bei beiden St/immen ist auffallend, dab die 
Zapfenl~nge in der ersten Nachkommenschaft  
h6her wurde, obwohl die Auswahl der Mutter- 
pflanzen nach dem gfinstigen Kopfaufbau er- 
folgte. Da in beiden F/illen die durchschnitt- 
liche Zapfenlgnge noch sehr hoch war, ferner der 
g/instigste Kopfaufbau in erster Linie ber/ick- 
sichtigt werden sollte, so war es nicht immer 
m6glich, die Pflanze mit  den kfirzesten Zapfen 
als Mutterpflanze auszuw/ihlen. Die eine oder 

Durchschnit t l iche 

Breite I H6he IGewicht 

der  K/3p fe 

cin Cl~l g 

17 II, 4 118o 

13 9 9 ~ 

i 

Durchschnit t l iche 
ZapfenI/inge 

zur Kopfh6he 
in N 

52 

62. 5 

Anmerkung  

sehr gute  Kopfbi ldung,  
io PfL hat ten  5,uf3erlich 
einen normalen Kopf, in 
welchem s ta t t  der  B1/itter 
der vol lkommen aus- 
gebildete BRitenstand 
war  

gute Kopfbi ldung 

andere Pflanze ging aul3erdem bei der Uber- 
winterung ein. Dutch die geringe Samenernte 
yon einigen Pflanzen infolge der Isolierung 
mugten die Versuche mit der Pflanze weiter- 
geffihrt werden, die die notwendige Samenernte 
ergab. 

Um eine weitere einwandfreie Nachkommen- 
schaftsprtifung zu ermSglichen, sind die Strunk- 
pflanzen ftir die zweite Nachkommenschaft  
neuerdings isoliert worden. 

Die zweite Nachkommenschaftsprtifung im 
Jahre I937--I938 ergab bei den beiden Stem- 
men eine vollkommene Winterfestigkeit. Im  
weiteren Verlaufe konnte, da keine Schieger 
auftraten, eine Ioo%ige gute Kopfbildung er- 
reicht werden. S tamm A I hatte wieder einen 
grol3en Anteil an Pflanzen mit waagerecht ab- 
stehenden Bl~ttern, wodurch das ungiinstige 
Aussehen besonders hervortrat.  In der Kopf- 
bildung waren ebenfalls starke Abweichungen 
festzustellen. S tamm A 2 hat te  dagegen neben 
ausgezeichnetem Wuchs eine ziemlich aus- 
geglichene Kopfbildung. Damit  durfte in der 
n/ichsten Nachkommenschaft  eine ganz einheit- 
liche Kopfbildung erwartet werden (Abb. 3). 
In beiden St/immen waren aber noch immer 
K6pfe festzustellen, in denen s tat t  der B1/itter 
ein Bltitenstand ausgebildet war. 

Das Auspflanzen der im Herbst  angebauten 
Pflanzen im Frtihjahr ergab auch bei WeiB- 
kraut  eine sp~itere Ernte. Zur Verminderung 
der Anzuchtskosten besteht abet ffir ungiinstige 
Lagen trotzdem die M6glichkeit, die Pflanzen 
im Herbst  anzubauen, diese vor den st/irksten 
Fr6sten im Saatbeet zu schfitzen und im Frtih- 
jahr auszupflanzen. Durch diesen Vorgang wer- 
den nicht nur viele wertvolle Mistbeetfenster fiir 
andere Zwecke frei, es kSnnen auch die fiir den 

~Frtihjahrsanbau notwendigen Pflanzen friiher 
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Tabelle7. Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  des  2 N a c h k o m m e n s c h a f ~ c s v e r s u c h e s  
m i t  W e i B k r a u t .  

Sor~ce 

*~ ~ N "~ ~ i Durehschnittl iche 

der Kdpfe m,m 
[ 21.3- - -  119;378. 14 I I  IO70 

Durchschnit fliche 

ZapfenI/inge 
zur Kopfh6he 

i~ % 

Anmerkung 

sehr gute Kopfbildung, 
i2 Pfl. hat ten normalen 
Kopf, abet  Blfite dafin 

sehr gute Kopfbildung, 
I Pfl. normalen t~opf, 
aber Blfite darin 

1937 
bis 

I938 

Adventkraut 
Stamm 
Nr. 2 

ausgepflanzt werden, als vielleicht dutch den An- 
bau im Mistbeet sonst m6glieh w~ire (Tab. 7). 

Die Analyse der K6pfe ergab folgendes: 
Stature A z:  Zapfenl/inge der Mutterpflanze 

- -  57 %, im Durchschnitt der Nachkommenschafl 
- -  6 0 % .  

Da bei diesem Stalnm eine neuerliche Er- 
h6hung der durchschnittlichen Zapfenl~inge er- 
folgte, der Aufbau der K6pfe aul3erdem sehr un- 
gtinstig war, kam dieser Stamrn Iiir weitere 
Zfichtungsvelsuche nicht mehr in Frage. 

Stature A 2: Zapfenl~inge der Mutterpflanze 
- - 5 2 , 6 % ,  im Durchsehnitt der Nachkommen- 
scha]t - -  49,8%. 

Wie beim Stamm , ,A i "  hatte auch die 
Mutterpflanze ffir die zweite Nachkommenschaft 
eine h6here ZapfenI~inge ats die Ausgangs- 
pflanze. Trotzdem konnte im Durchschnitt elne 
Verringerung der Zapfenl~inge festgestellt wer- 
den. Wenn diese vorderhand auch noch gering 
war, so liel3 der Anteil an K6pfen mit einer 
Zapfenl~inge yon unter 5o% in der folgenden 
Nachkommenschaft eine weitere Verminderung 
erwarten. Da bei diesem Stamm der Hundert-  
satz an Pflanzen mit kurzen Zapfen ein h6herer 
war, wurde der Kopfaufbau derselben ebenfalls 
gfinstig beeinflul3t. Im allgemeinen kann dem- 
naeh festgestellt werden, dab KSpfe, bei welchen 
die Zapfen eine L~nge yon fiber 50% der ge- 
samten Kopfh6he erreichen, mehr oder weniger 
starke Hohlr/iume aufweisen. 

5 0  

51 

Eine Isolierung der ausgewghlten Mutter- 
pflanzen erfolgte nicht mehr. Diese wurden 
r~iumlich getrennt ausgepflanzt, so dab eine 
gegenseitige Fremdbefruchtung der einzelnen 
St~imme nicht m6glich war. 

Die dritte Nachkommenschaft wurde im 
Winter i939-- i94o fiberprfift. Die starken 
Kahlfr6ste bewirkten, wie schon beim Wirsing 
erw~ihnt, auBerordentlich starke Frostsch~iden. 
Da beim WeiBkraut in diesem Winter erst die 
dritte Nachkommenschaft im Versuch Stand, 
waren die Frostsch~iden ungleich st~irker und 
nachhaltiger, wie aus der Zusammensteliung des 
Erntegewichtes aus Tabelle 8 zu ersehen ist. 
W~ihrend die Wirsingpflanzen noch ann~ihernd 
dieselbe Wuchskraft aufwiesen, w a r  im Waehs- 
turn der Weil3krautpflanzen eine merkliche Verl- 
minderung derselben zu beobachten. Trotzdem 
erfolgte aber bei allen Pflanzen noch eine Kopf- 
bildung, wenn diese auch bedeutend kleiner war.. 
Die Kopfform war einheitlich geworden, nur 
beim Stamm Nr. 18 ergaben sich auffallende 
Unterschiede .  Bei der Ernte ergaben Sieh in- 
sofern Unterschiede, als e in  Stamm u m  volle 
8 Tage frfiher schnittreif war als die anderen.  
Da die St~imme der ersten und zweften N ach  - 
kommensehaffen gleichzeitig schniffreif Wurden, 
kann diese Feststellung als wich t ig  angesehen 
werden, da hiermit die M6glichkeit gegeben ist, 
in der dritten Nachkommenschaft die frfihesten 
St~imme herauszufinden. K6pfe, in denen start 

Tabelle8. Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e l l u n g  d e s  3. N a c h k o m m e n s c h a f t s v e r s u c h e s  
m i t  W e i B k r a u t .  

A D -  

bau- 
jahr 

Adventkraut 

1. [ 
Io ~ ~/r ~5~ Ernte . . . . . .  .. Ge- Durchschnittl. 

E ~ ~ ~ ~ m6g-lich ]~onederiJ~relXelwichtK6p e ZapfenlS.nge zur 
am cm cm g Kopfh6he in %. 

21.8. 25 . 8. 19.1o. 19. 18, 4 8. 8,5 515 39,5 
21. 8. 25. 8. 19.1o. 7,5 16. 71 8, 7 9,1 47 ~ 33,9 
21. 8. 25. 8. 19. Io, ~3,3 16. 8,i Io,3 54 ~ 42,7 
21.8. 25: 8. IO. 16. 7- 8 9,8 51o 45,2 

1939 
bis 

194 o 

Sta tu re  Nr .  1 
S t a tu re  Nr.  3 
S~a, m m  2NIl ", I6 
S ta tu re  Nr .  17 
S t a m m  Nr.  18 
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der Blgitter ein Blfitenstand ausgebildet war, 
sind nicht mehr aufgetreten. 

Der Kopfaufbau innerhatb der einzelnen 
St~imme und die damit  verbundene neuerliche 
Verktirzung in der Zapfenlgnge erfolgte eben- 
falls erwartungsgem~iS. Nur S tamm Nr. ~8 er- 
gab eine Erh6hung der Zapfenltinge gegenfiber 
der Mutterpflanze. Die absolute Zapfenlgnge der 
Mutterpflanze ist zur Beurteilung des tatsgch- 
lich erreichten Durchschnittswertes wichtig. 
Diese ist im folgenden angefiihrt: 

Stature Nr. I :  Zapfenl~inge der Mutterpflanze 
- -  42%, im Durchschnitt  der Nachkommen- 
schaft - -  34,7%. 

Stature Nr. 3: Zapfenl~inge der Mutterpflanze 

Abb. 4. Adventkraut,  Kopfquerschnitt mit kurzen Zapfen. 

- -  52 %, im Durchschnitt  der Nachkommenschaft  
- -  39,5 %. 

Stamm Nr. 16: Zapfenlfinge der Mutterpflanze 
--  47 %, im Durchschnitt  der Nachkommen- 
schaff - -  33,9%- 

S tamm Nr. 17 : Zapfent~inge der MutterpfIanze 
o/ - -  47 ~o, im Durchschnitt  der Nachkommen- 

schaft - -  42,7 %. 
Stamm Nr. I8 : Zapfenltinge tier 1Kutterpflanze 

- -  42 %, im Durchschnitt  der Nachkommenschaft  
- -  45,2%. 

Die St~imme mit einer Zapfenl/inge von unter 
4o % ergaben eine vollkommene Einheitlichkeit 
der /iuBeren Kopfform und im weiteren einen 
sehr giinstigen A ufbau der K6pfe. Die Blatt-  
Iage war sehr dicht. Bedingt durch den kurzen 
Zapfen, waren keine Hohldiume mehr vor- 
handen (Abb. 4). Beim Stature Nr. I7 waren in 
der XuBeren Form noch einige gelingftigige Ab- 
weichungen festzustellen. Hohlr~iume sind aber 

nur in. jenen K6pfen beobachtet  worded1, bei 
denen die Zapfenl~inge noch fiber 50% betrug. 
Beim Stature Nr. I8, dessert durchschnittliche 
Zapfenl~nge etwas h6her war als die der ~{utter- 
pflanze, ist die ~iuBere Form der K6pfe noch 
stark unterschiedlich gewesen (flach, flachrund, 
fund). Durch den h6heren Anteil an K6pfen 
mit  einer ZapfenlEnge von fiber 5o% wurde 
auBerdem der Aufbau der K6pfe sehr ung/instig 
beeinfluBt, da mit  zunehmender Zapfenl~inge 
Hohlrfiume an der Unterseite der K6pfe auf- 
traten. 

Auf Grund der Versuchsergebnisse kann des- 
halb als sicher angenommen werden, dab Ab- 
weichungen in der ~iuBeren Form des Kopfes 
durch eine stark unterschiedliche Zapfenentwick- 
lung begrfindet sein dfirften. 

Der Anbau yon Kopfkohl als Adventgem~se 
wird sich im allgemeinen auf die klimatisch 
gtinstigen Gegenden beschr~inken. Da der An- 
bau von Adventgemfise in erster Linie den 
Zweck verfolgen soll, mSglichst friihe Ernien zu 
erzielen, auBerdem die Heranzucht der Jung- 
pflanzen bedeutend vereinfacht wird, kann der 
Anbau noch in klimatisch ungfinstigen Gebieten 
erfolgen, da die Pflanzen im Saatbeet vor den 
st~rksten Fr6sten (Reisig, Bretter, Schilfmatten 
usw.) verh/iltnism/iBig leicht zu schiitzen sind. 
Diese Pflanzen sind gegen eventuelle Frfihjahrs- 
fr6ste auch noch am unempfindlichsten. Da soi- 
che Pflanzen in bezug auf Abh~rtung woh[ alien 
Anspr~chen gerecht werden, so k6nnen diese im 
Friihjahr schon dann ausgepflanzt werden, wenn 
der Boden genfigend abgetrocknet ist. 

Sind die wertvollen Friihsorten der Kopf- 
kohlarten flit solche Zwecke umgeziichtet, so 
kann der gesamte Anbau ffir den Friihjahrs- 
bedarf bereits im Herbst  erfolgen und in Mima- 
tisch giinstigen Gebieten auch noch das Aus- 
pflanzen durchgeffihrt werden. Im anderen 
Falle geniigt schon ein geringer Frostschutz, um 
die notwendigen Pflanzen fiir das Fr/ihjahr in 
dem Entwicklungszustand bereitzuhalten, der 
notwendig ist, um friihe Ernten und H6chst- 
ertr/ige zu erreichen. Durch diese Umstellung 
werden auBerdem noch die zu derzeit ffir die 
Heranzucht der Pflanzen im Friihjahr not- 
wendigen Mistbeete fiir andere Zwecke frei. 

Zusammenfassend kann Iolgendes festgestellt 
werden : 

z. Die Umziichtung der Kopfkohlarten yon 
der Sommerform auf eine winterfeste Form ist 
innerhMb von 3--5  Generationen maglich. 

2. Sollen ffir diese Zwecke nur die frtihreifsten 
Sorten verwendet werden, da nut  diese frfiheste 
Ernten ergeben. 
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3. Die lJrberpr/ifung mehrerer Stfimme einer 
Sorte ergibt den groBen Vorteil, innerhalb dieser 
die frtihesten St/imme aufzufinden. 

4. Neben anderen, iuBerIich sichtbaren ge rk -  
malen ist dem Aufbau der K6pfe bzw. des 
Zapfens die gr6gte Aufmerksamkeit  zu widmen. 

Damit  ist eine Ausgeglichenheit in der fiuBeren 
Kopfform und auBerdem noch die gr6Btm6g- 
lichste wirtschaftliehe Verwertung gew/ihrleistet 

L i t e r a t u r :  
I. Kop~rz, L.: Z/iehter 1938. - -  2. KRICKL, M.: 

Gartenbauw. 194o, Nr. 4 o. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Insti• ffir Zfichtungsforschung, Erwin-Baur-Insti tut ,  Mfincheberg/Mark.) 

Luxurierende Kreuzungen bei Pintls silvestris 
und die Grundlagen ftir ihre Durchftihrung. 

Von W . v . W e t t s t e i n  und Oh. Datd~net .  

Herkunffsvergleiche haben eindeutig gezeigt, 
dal3 wir bei der Kiefer mit  einer gr613eren Zahl 
yon Rassen zu reclmen haben, die sich in be: 
s t immte Wuchsgebiete zusammenfassen lassen. 
Die ktinstliche Aufforstung der letzten Jahr-  
zehnte und die durch den Samenhandel stark 
gef6rderte Verwendung yon ungtinstigen Her- 
kfinften haben, besonders fiir Mitteleuropa, eine ~- 
Verschlechterung der Wuchsformen mit sich ge- zeidnnung 
braeht. Die Ztichtung versucht, dutch Indivi- F/37 
dualauslese die Auswahl wirtscgaftlich giinstiger Z/37 
Formen zu erreichen. Wie in dieser Zeitschrift FZ/37 
in Bd. I YON LOCHOW gezeigt hat, sind, wenig- M 82/37 

FZ/3~ stens ~n jugendlichem Alter, groBe Unter- M82/36 ' 
schiede vorhanden. J%hnliche Versuche sind yon 
W. SCH~IIDT, BUSSZ, V. W~TTSTEIN, LANOL~T 
USW. in Angriff genommen worden. 

Absaaten yon Herktinften, die in fremder Um- 
gebung aufgewachsen waren, haben in den mei- 
sten F&llen, wenn auch in abgeschwS.chter Form, 
die Eigenschaften der Mutterbiume beibehalten, 
und man sprach von einer Nachwirkung. 
DENGLER hat die internationalen Herkunfts- 
versuche in Eberswalde dazu ausgenutzt, Kreu- 
zungen zwischen diesen Herktinften durchzu- 
ffihren und land, dab die Bastarde von franz6- 
sischen • mirkischen und schottischen • m/ir- 
kischen Kiefern gegen/iber den reinen Eltern im 
Alter yon 9 Jahren noch luxurierendes Wachs- 
turn besitzen, ebenso, daf3 z .B.  die Krumm- 
w/ichsigkeit der Pffiher Kiefern dominier t  und 
die GradschMtigkeit reiner Schotten auch in der 
F1-Generation beibehalten blieb. Durch STROH- 
~I~u meinen Mitarbeiter in der Forstabteilung 
des Kaiser Wilhelm-Institutes ffir Ztiehtungs- F/37 I 
fQrschung in Miincheberg, konnten yon einer " Z/371 
Ioj/ihrigen Kultur, die in Zeithain in Sachsen FZ/371 

M 82/37 mit  finnt/indischen Samen gegrfindet worden war FZ/36 
und t935 rein weiblich bltihte, Zapfen mit keim- M 82/36i 
I/ihigen Samen geerntet werden, undes  kann mit  
Sicherheit angenommen werden, daI3 eine Be- 
st~ubung yon dem umliegenden Altholz s~ichsi- 

scher Kiefern stattgefunden hat. Im  Juli ~94I 
hat  CH. ])AUBiNET Yermessungen an den aus 
diesen Samen hervorgegangenen Pflanzen im 
Mfincheberger Zuehtgarten vorgenommen, die 
f01gendes ergaben : 

H6hen- 
mittelwert 

3f 

3o,I6cm I 
96.33 cin 
67,49em I 
71.55cm1 
[00,22 cm / 
_r I i, 48 era{ 

T a  elle I. 

-t-3 m 

cm 

cm 

Clll 

cm 

Crll 

cm 

M Diff. : 3 m Diff. 

Z :F = 66,I7:i,45 
FZ:F  =37,33:2,43 
Z :FZ =28,84:2,51 
FZ:M82 = 4,06:2,44 
Z :M82= 25,27: 1,8I 

Wie aus Tabelle I zu ersehen ist, ist die mitt- 
lere Hahe der zum Vergleich herangezogenen 
reinen Finnlinder im 5. Aufwuchsjahr 3o.cm, 
W/ilirend die s/ichsische Herkunft 9 6 cm mil3t. 
Die durch freies Abblfihen gewonnenen Bastarde 
stehen mit 67 cm in der Mitte. Man kann also 
daraus schlieBen, dab die W/ichsigkeit der sgchsi- 
schen Kiefer dominant ist gegenfiber der finni- 
schen oder zumindest mit  einem intermedifiren 
Wuchs zu reehnen ist. Die Mfincheberger Nach- 
kommenschaft  M 82 ist sowohl im Jahre 1937 
als auch im Jahre I936 innerhalb der Fehler- 
grenze gteich gut. 

Auch die Lfinge der Nadeln zeigt gleiches Ver- 
halten. 

T a b e l l e  2. 
m 

Be- [ L/ingen-  
z e i c h n u n g  mitteiwert  :1:3 m Iv[ Diff. : 3 m Dif f .  

3 1 , 9 2  m m  
7o,I4 mrn 
64,17 mm 
46, 2 4 mm 
48,43 mr~ 
56,46 mr~ 

0,27 mm 
o,64 ram 
o,45 mm 
0,4 ~ inm 
o,55 mm 
0 , 7 0  II11TI 

Z :F =39,22:0,69 
FZ:F  =23,25:0,53 
Z :FZ =i5,97:o,78 
FZ:M82= 7,93:0,65 
Z :N182 = 23,9o : o,79 

Bei der Trockensubstanz (Tabelle 3) der ein- 
und zweijihrigen Nadeln ist auffillig, dab die  


