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Tabelle3. Que l l ve r such  mi t  4St~tmmen von L u p i n u s  a n g u s t i f o l i u s  nach  ve r sch ieden  
langer  T r o c k n u n g  bei 35 ~ . Nach  m - b z w .  2ot~tgigem Rinque l len  in Wasser  waren yon 

ioo Samen ungequol len .  

Stammnummern 53 Tage etrocknet 
io Tage 2o Tage 

1 

3 
5 

I I  

Unbehandelt 
io Tage 2o Tage 

5 ~ 3 
95 54 

o o 

16 Tage getrocknet 
io Tage 20 Tage 

9 9  9 9  
19  o 9 9  

6 2 

IOO 
lOO 

9 9  
8 

98 
lOO 

98 
7 

sind. Die R~inder der Nabelspalte z. B. sind fest 
aufeinander gepreBt, Offene Risse im Strophio- 
lure konnte ich nur feststellen an Samen, die 
einmal gequollen und dann zuriickgetrocknet 
sind. Unbehandelte Samen haben fast framer, 
16 Tage und l~inger getrocknete Samen framer 
einen Rig im Strophiolum. Er 6ffnet sich abet 
bei diesen Samen nicht nach augen. \Vie ich 
schon friiher beschrieben habe (ZIM.~IER.~IAXN 
1936 ), weichen die an dieser Stelle besonders 
langen Palisadenzellen in der Mitte auseinander. 
Die Oberfl~iche des Samens ist nicht verletzt. 
Auch am inneren Ende hfingen die Palisaden- 
zellen noch zusammen. Ein solcher Ril3 hat auf 
die Quellfiihigkeit der Samen keinen Einflu[3. 
Beim trockenen Samen klafft der Ril3 in der 
Mitte nicht auseinander, sondern die Rfinder 
sind ~ihnlich fest aufeinander geprel3t wie bei der 
Nabelspalte. Der RiB im Strophiolum entsteht 
bei der Reife der Samen. Beim Austrocknen 
entweicht das Wasser zuerst aus der Samen- 
schale, die dadurch zu klein wird und sich fiber 
den noch gequollenen Embryo spannt. Dabei 
entsteht im Strophiolum der RiI3. Beiin Aus- 
trocknen des Embryos wird die Spannung der 
Samenschale wieder aufgehoben, und diese liegt 
mehr oder weniger lose um den Samen herum. 
Der RiB schlieBt sich wieder. Mit reifen ge- 

quollenen Samen kann man diesen Vorgang 
nachahmen. Wenn man diese trocknen 15Bt, 
reiBen die Palisadenzellen am Strophiolum voll- 
kommen auseinander, da die Samensehale nicht 
mehr die friihere Elastizit~it hat. Mit zunehmen- 
der Austrocknung des Embryos schliel3t sich der 
Rig wieder. Allerdings werden solche Samen 
nicht wieder hartschalig, da jetzt der Rig auch 
durch die Cuticula geht. Scharfes Trocknen 
wirkt in ~ihnlicher Weise. Spannung in der 
Samenschale gleicht sich immer durch Erweitern 
des Risses im Strophiolum aus. 

Neuere  A r b e i t e n  fiber die H a r t s c h a l i g k e i t  
von L u p i n e n  und ande ren  Leguminosen .  
Am Schlul3 dieser Arbeiten ist die Literatur fiber 

dieses Gebiet ersch6pfend zusammengefaBt. 
BEtt~ENS, H.: Beiti~ge zur Kenntnis der Hart- 

schaligkeit yon Leguminosensamen. Diss. Ham- 
burg 1934. - -  ESDORN, I.: Arch. Landw. Abt. A, 
Pflanzenbau 4, 497--549 (193o). - -  GEHLSEN, C.: 
fJber Mittel zur Behebung der Hartschaligkeit bei 
Lupinus luteus und einigen anderen Leguminosen. 
(Mit besonderer Berficksichtigung ihrer Verwend- 
barkeit in der Landwirtschaft.) Diss. Hamburg 
1931. - -  Ki3HN, O. : Kfihn-Arch. 9, 332--4o4 (1925). 
- -  S E N G B U S C H ,  R .  v . ,  u .  N .  L O S C H A K O W A :  Zfichter 
1932, H .  5. - -  ST()TZ, H.: Uber den EinfluB ver- 
schiedenartiger Lagerung auf die Hartschaligkeit 
von Kleesamen. Diss. Hamburg 1933. - -  ZIMMER- 
~ANN, K.: Die landwirtschaftt. Versuehsstationen 
I27, 1--56 (1936). 

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

Ziichtungsversuche zur Beeinfiussung der Kopfbildung bei Kopfkohlarten. 
V o n  M a r l i n  K r l c k l .  

Die wissenschaftlichen Untersuchungen auf 
dem Gebiete der Pflanzenztichtung haben er- 
geben, dab bei den Auslesen der Zuchtpflanzen 
neben den ~iul3erlich sichtbaren Merkmalen, in 
hohem MaBe der innere Aufbau bzw. das Vor- 
handensein gewisser Gehaltsstoffe, der Pflanze 
erst ihren wirtschaftlichen Wert gibt. Diese Be- 
rficksichtigung des inneren Aufbaues bzw. das 
Vorhander~sein, yon bestimmten Eigenschaften 
in der Frucht, werden v o n d e r  landwirtschaft- 

lichen Pflanzenziichtung bereits seit langem mit 
gr6Btem Erfolg ausgewertet. So ist die Ziich- 
tung von kleberreichen Weizensorten, hohem 
Zuckergehalt der Zuckerriibe und hohem El- 
well3 und Fettgehalt der Sojabohne nur durch 
die chemische Analyse zu erreichen. DaB die 
analytisehe Untersuchung von Pflanzen und 
Frfichten in vielen F~illen fiir die wirtschaftliche 
Sortenanerkennung von allergr613ter Bedeutung 
ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden. 
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Bei der gartenbaulichen Pflanzenz/ichtung 
sind diese Erkenntnisse im besonderen ffir die 
Gem/isez/ichtung yon tiul3erst wichtiger Be- 
deutung. Alle Gem/isearten, die ,,K@/e" aus- 
bilden, sind bis jetzt mit wenigen Ausnahmen 
nach den iiuflerlichen Merkmalen zur WeRe> 
zfichtung ausgew~ihlt worden, wobei der mor- 
phologische Aufbau der K6pfe im wesentlichen 
nicht berticksichtigt wurde. In Zuchtbetrieben, 
wo durch jahrelange Nachkommenschaftsprii- 
tung wm Einzelpflanzen verschiedene St~imme 
iiberpriift wurden, ist in manchen F~illen durch 
Zusammenwirken von verschiedenen Faktoren 
auch eine zufriedenstellende Kopfbildung er- 
reicht worden. Bei der Auslese nach /iuBeren 
Merkmalen, dem Phtinotypus, verbleibt aber 
immer die grol3e Unsicherheit, einen Stature mit 
guter, innerer Kopfbildung aufzufinden. 

Besonders die Kohlgemiisearten sind in ihrem 
Kopfaufbau sehr stark variabel und bed/irfen 
in vielen F/illen der ziichterischen Bearbeitung, 
um die innere Kopfbildung einheitlich zu ge- 
stalten. Maf3gebend f/ir die Beurteitung aller 
Kopfkohlarten ist neben den /iul3eren Sorten- 
merkmalen der innere Aufbau der K6pfe, da 
wm diesen die wirtschaftliche Verwertbarkeit 
sehr stark abh/ingig ist. Sorten, bzw. K6pfe mit 
einem hohen inneren ,,Strunk"-Anteil (ira wei- 
teren kurz als ,,Zapfen" bezeichnet), werden bei 
der Verarbeitung immer einen, je nach Ltinge 
des Zapfens, mehr oder weniger gr613eren Abfall 
ergeben, als solche mit einem kurzen Zapfen. 
Aus dieser Tatsache ergibt sich die Notwendig- 
keit, alle wirtschafflich wertvollen Sorten noch 
auf einen kurzen Zapfen durchzuzfichten, womit 

z. vollkommen geschlossene K61)fe ohne 
Hohlrgmme erreicht werden, 

2. bei Dauersorten, die der Lagcrung dienen 
sollen, die gr6Btm~iglichstc Haltbarkcit erzielt 
wird, 

3. die gr6gte wirtschafttiche Verwcrtung er- 
m(}glicht wird und 

4. eine groge Unempfindlichkeit der St/imme 
mit kurzen Zapfen gegen das Aufspringen der 
Kiipfe erreicht wird, wie im Verlauf der Ver- 
suche nachgewiesen werden konnte. 

,'~ul3erlich sichtbare Merkmale, die mit Sicher- 
heit einen Riickschlul3 auf den morphotogischen 
Aufbau der K6pfe ermdglichen, sind bis jetzt 
noch nicht aufgefunden worden (2). Wenn auch 
die Strunkform (gemessen Wml Wurzel- bis zum 
Kopfansatz) kurz, unten schmal, oben breit er- 
warren 15.13t, dab die Zapfenform ghnlich ver- 
l/iuft, so ist die Auslese in dieser Richtung, da 
sich verschiedene Erbfaktoren noch gegenseitig 
beeinflussen, auf einen zu groBen Zeitraum aus- 

gedehnt. Sind die St/imme mit kurzen Zapfen, der 
noch Dreiecksform aufweist, einmal aufgefunden, 
so wird v o n d e r  zweiten Generation an (tie Aus- 
lese nach tier im I./ingsschnitt trapezffirmigen 
Strunkform, nlit griil3ter \Vahrschcinlichkoit 
zum Ziele f/ihron (3). 

a) A d v e n  twc i l3k rau t .  
Bei den im folgenden m itgeteilten Versuchen, 

(tie in erster Linie den Zweck verfolgten, die 
Wege aufzufinden, wetche die Umziichtung yon 
fr/ihreifem WeiBkraut und Wirsingkohl auf 
einen winterfesten Typ, als sogenanntes Adveni- 
gemiise erm6glichen sollten, sind gleichzeitig 
auch die Versuche zur Beeinflussung des inneren 
Aufbaues der K6pfe durchgeffihrt worden (I). 
Zu diesem Zweck sind yon den St/immen zur 
Zeit der Vollreife die Pflanzen, die zur V~eiter - 
zucht in Frage kamen, ausgelesen worden. Nach 
dem Abschneiden der K6pfe sind diese dann in 
der Mitte auseinandergeschnitten worden und 
wurde vom Ausgangsmaterial und der ersten 
Nachkommenschaft .... leider nur wm den 
Pflanzen, deren morphologischer Aufbau be- 
friedigte --- Zap/enIiinge und -breite so~,ie Kop/- 
h~he und -breite gemessen. Erst in den letzten 
Generationen (11038 und 194 ~ ) sind wm den 
einzelnen StS~mmen eine gr6Bere Anzahl K6pfc 
untersucht worden. Der Samen ist von dell 
Striinken der Pflanzen gewonnen worden, die 
neben relativ kurzen Zapfen auch einen ziemlich 
gut geschlossenen Kopf aufwiesen. Dabci 
konnte nicht immer die Pflanze mit den k/ir- 
zesten Zapfen beriicksichtigt werden, da solche, 
deren tibriger Aufbau nicht befriedigte und des- 
halb fiir Ziichtungsversuche sehr fragtich er- 
schienen, keine Verwendung fanden, auch 
wenn ~lie Zapfen relativ am ktirzesten waren. 
Die ENebnisse dieser Versuche rechtfertigten 
die Vermutung, dal3 nut  solche Pflanzen zu 
cinem raschen positiven Ergebnis ffihren, dic 
yon alIem Anfang eine, dem Beginn derZiichtung 
angemessene, harm(misch(~ Kopfbilduilg auf- 
wiesen. 

Der erste Anbauversuch ist Mitte August 1933 
durchgeffihrt worden. Die Versuchsbeobach- 
tung im Fr/ihjahr 193 4 ergab, dal3 die /iugere 
Form der Pflanzen, abgesehen yon den Ver- 
tinderungen, die ein Teil der Pflanzen zeigte, 
welche aber durch die winterlichen Einfltisse be- 
dingt waren, etwas unterschiedlich war und diese 
auch in tier Kopfform und deren Ausbitdung 
zum Ausdruck kam (I). Zu den Untersuchungen 
iiber den Kopfaufbau sind Io Pflanzen, die am 
fr{it~esten schnittreif waren, welche augerdem 
(lie charakteristischen Sortenmerkmale auf- 
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wiesen und bei denen die ~iugerliche Kopfbil- 
dung vollkommen einwandfrei war, ausgesucht 
worden. Die Untersuchung dieser K6pfe hat 
ergeben, dab diese in ihrem Aufbau sehr unter- 
schiedlich waren. Die Zapfenl~inge war ver- 
hSltnism~il3ig hoch, die Form sehr variabel. Die 
Rechteeksform war sehr oft vertreten und K6pfe 
mit dieser Zapfenform hatten durchwegs ein 
~iul3erst ungtinstiges Aussehen, wobei bes~mders 
die groBen Hohlr~iume an der Unterseite der 
K6pfe auffielen. Diese waren in vielen Fallen 
auch dann vorhanden, wenn dabei zufiillig ein 
Zapfen verhS~ltnism~iBig kurz war (Abb. I). Die 
Kegel, bzw. die im L/ingsschnitt dreieckige Form 
der Zapfen hatte hingegen auch bei h6heren 
Zapfen immer eine etwas gfinstigere innere Kopf- 
bildung zur Folge. Wenn auch diese noch nicht 
entsprechen konnte, so war es doch wahrschein- 
lich, dab dieser Zapfentyp ffir die Zukunft zu 
den gr6Bten Hoffnungen berechtigte. Ein 
Durchschnittswert fiber das Verh~iltnis der 
Zapfenl~inge zur Kopfh6he kann nicht an- 
gegeben werden, da die Zahl der K6pfe, die ge- 
messen wurde, zu gering war. Die Auslese- 
pflanzen (Strfinke) sind wfihrend der Blfitezeit 
isoliert worden und erbrachten teilweise nut eine 
sehr geringe Samenernte. 

Die Untersuchungen fiber das Verh~iltnis der 
Zapfenl~inge zur Kopfh6he in der ersten Nach- 
kommenschaft ergaben im Durchschnitt eine 
Zapfenl/inge yon 52 vom Hundert.  Im Verh~iltnis 
zum Ausgangsmaterial ist dieser Durchschnitts- 
weft als gfinstig zu bezeichnen. Die Beobach- 
tung der ~iuBeren Merkmale ergab wieder die- 
selbe Unterschiedlichkeit wie beim Ausgangs- 
material. Diese war hauptsachlich in der Blatt- 
haltung festzustellen. Viele zeigten eine beinahe 
waagerechte Blattstellung. Dadurch steht der 
Kopf immer etwas fiber den Bl~ittern (heraus- 
ragend), wodurch der geschlossene Ausdruck 
verloren geht, was eine mehr oder weniger un- 
sch~ne Wirkung hervorruft  (I). Obwohl die 
Zapfenform der Ausgangspflanze dreieckig war, 
ist der Anteil an Rechtecksformen sehr hoch 
gewesen. Im allgemeinen war die innere Kopf- 
bildung bedeutend besser geworden, ganz be- 
sonders die K6pfe mit dreieckiger Zapfenform. 
Wenn auch die K6pfe mit rechteckigen Zapfen 
teilweise gut geschlossen waren, so konnten 
diese doch nicht ganz befriedigen, da solche 
durch die an den unteren Enden des Zapfens 
teilweise waagerecht abstehenden Blattrippen, 
mehr oder weniger groBe Hohlr~iume aufwiesen 
und yon unten herauf h~iufig nur die Blattrippen 
vorhanden waren und infolgedessen ~iul3erst un- 
sch6n wirkten. Dieser unseh6ne Aufbau der 

K6pfe war bei einem anderen Stamm, dessen 
Ausgangspflanze rechteckige Zapfenform hatte, 
noch deutlicher ausgepr~igt. Von den verbleiben- 
den Mutterpflanzen (Strfinken) sind einige fiber 
Winter eingegangen, einige erbraehten infolge 
der Isolierung beinahe keine Samenernte, so 
dab nur der Samen yon einer Pflanze mit 53% 
Zapfenl~inge zur Weiterffihrung der Versuehe 
verwendet werden konnte; deren Zapfenform 
war dreieckig. 

In der zweiten Nachkommenschaff war folgen- 
des festzustellen: Trotzdem die Zapfenl~inge der 
Mutterpflanze 53% betrug, konnte im Durch- 
schnitt der Nachkommenschaft eine Verminde- 
rung der Zapfenl~inge erzielt werden. Da diese 
bereits 5o% der Kopfh6he erreieht hatte, war 

Abb. I. WeiBkraut mi t  Rechteckzapfen, lockerer Blattlage und groBen 
Hohlr~iumen, 

es naheliegend, anzunehmen, dag in der folgen- 
den Generation eine weitere bedeutende Ver- 
minderung derselben erfolgen mtil~te. Ein klei- 
ner Teil der K6pfe hatte abet noch immer recht- 
eckige Zapfenform und diese waren, obwohl ein 
Teil ganz gut geschlossene K6pfe hatte, im 
Gegensatz zu den K6pfen mit dreieckf6rmigen 
Zapfen, auffallend unsch6n. Die zusammen- 
fassende Darstellung in Tabelle I ergibt einen 
genauen Uberblick tiber das Verhalten der 
Zapfenliinge zur Kopfh6he in den einzelnen 
Nachkommenschaften. 

Die Beobachtungen der Strunkpflanzen wfih- 
rend der Bliitezeit hat ergeben, dab nieht alle 
Triebsprosse auch Bliitentriebe ausbilden. Einige 
wachsen im Frfihjahr nicht mehr weiter und ver- 
trocknen dann langsam an der Pflanze. Durch 
diesen Umstand wird nattirlich die Samenernte 
sehr stark beeintrfiehtigt. Um diesem Ubelstand 
abzuhelfen, wurden Anfang September etwa 
5o % der Triebsprossen weggeschnitten und diese 
dann als Stecklinge im Mistbeetfenster zur Be- 
wurzlung gebracht. Da diese innerhalb yon 8 
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Tab. 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  
d e s  V e r h a l t e r l s  d e r  Za. p f e n l g n g e  z u r  
K o p f h a h e  in  d e n  e i n z e l n e n  N a c h k o m -  
m e n s c h a f t e n  b e i m  A d v e n t w e i l 3 k r a u t .  

E l i t e .  Zapfenl/~nge zur Kopfh6he 
Anbau-Jahr  ih:r iln I)urchschnitt der 

Nr. Mutt(,rpflauze Nac ~k(mlmensc raft 
" I 7~; 

Ausgangspflanze : 
1933 I<)34 ] A2  [ 47 ] 

1. ~'0,C]) ],:( )I'11111 (tl] s( h ~t f t  z 

~935 q936 ] A2  [ - -  ' 5 2 
I , I 5:~ i - 

2.  Nachkommenscha ft : 
I937---1938 2 - 40,8 

r -t 2 - - -  

3 5" - -  
16 47 - 
17 47 - - 
18 42 --- 

3. Nachkonm~enschaft : 
1939 194o 1 --  34,7 

3 - -  39,5 
1 (> - 33,9 
17 -- _ 42,7 
) 8  - - 4.5,2 

his IO Tagcn erfolgt,  so crtfiilt man auf diese Art  
yon besonders  wertvol len Zuchtpf lanzen eine 
gr6Bere Anzahl  yon (selbstiindigen) Pflanzen und 
die Gefahr  des Verlustes einer wertvollen Zuch(- 

die d r i t t e  Nachkommenscha f t  wm allen St~m- 
men der  n.otwendige Samen geernte t  werden,  so 
dab  die Uberpr i i fung yon 5 St~mmen m6glich 
war. Die Zapfenlfinge der  in der  zweiten Nach-  
kommenschaf t  ausgesuchten El i tepf lanzen war 
nur  um weniges niedr iger  als die der  Ausgangs- 
pflanze und jener  (let ers ten Nachkommen-- 
schaft.  Tro tzdem is( in tier d r i t t en  Nachkommen-  
schaft  (tie e rwar te te  weitere  Verki i rzung des 
Zapfens erreicht  worden,  nur  bei e inem S tamm 
(Nr. 18) war  ein neuerl iches Ansteigen der 
Zapfenlfinge festzustetlen.  Wenn  auch dieser 
S t a m m  attf Grund des Antei ls  an K6pfen mit  
sehr kurzem Zapfen in der n/ichsten Genera t ion  
ebenfalls  einen guten Durchschn i t t  der  Zapfen-  
liinge erwar ten  l~il3t, so ist doch die Ta t sache  
bemerkenswer t ,  dal3 t ro tz  sorgfiil t iger Auswahl  
der  Zuchtpf lanzen in der d r i t t en  Genera t ion  (tie 
Erban lage  fiir hohe Zapfen neuerlich zum Durch-  
bruch kommt .  Die rechteckige Zapfenform war  
dagegen ganz verschwunden und dadurch  auch 
eine vol lkommen geschlossene Kopfb i ldung  und 
sehr d ichte  Blat t Iage,  wie bei Daue rk rau t  vr 
reicht  worden (Abb. 2). 

Die in Tabel le  ~ angegebenen,  e rmi t te l ten  
Durchschni t t swer te  der  Zapfenltinge von den 
einzelnen Sti immen ergeben aber  keinen rich- 
tigen f.)berblick /iber die tatsSchlich erreichte 
Verki i rzung der Zapfen.  l ) a  im al lgemeinen die 
Zapfenl~inge bei gut  durchgezi ich te ten  Sorten 
ein i ) r i t t e l  der  gesamten Kopfh6he nicht  iiber- 
schrei ten soll, ist zur Beur te i lung des erreichten 
Zuchtzieles  auch der Antei l  yon 4 ~ und 5o~ 
yon groger  Bedeutung.  Wie aus Tabel le  2 er- 
sichtl ich ist, sind (tie einzelnen St~imme in 
dieser Hinsicht  sehr verschieden.  

Abb. 2. \VeiBkraut mit kurz.m Drcic~kszapf<~ und dichter P, lattlago. 

pflanze ist wei tgehendst  ausgeschal te t .  Die 
Steckl ingspflanzen sind dann im Fr / ih jahr  mit  
der  St runkpf lanze ,  nach St i immen r 'aumlich ge- 
t rennt ,  ausgepf lanzt  w o m e n  und erbrachtcn  
immer  eine schr gute  Samenernte .  i ) a  (lie 
Pflanzen auch auf den Bl6 ten t r ieben  i lmner 
eine groBe Anzahi  wm Bla t t t r i eben  entwickeln,  
sei auf die M6glichkcit  hingewiesen, yon ganz 
besonders  wertvollen Zuchtpf lanzen durch die 
S teckl ingsvermehrung einc mehrmal ige  Samen- 
ernte  zu erhal ten.  

1)urch die S teckl ingsvermehrung konnte  fiir 

Tab. 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  
d e r  Z a p f e n l / t n g e n g r u p p e n  b e i  d e n  
S t a m m e n  y o n  A d v e n t s w e i l 3 k r a u t .  

3. Nachkommenschaft  

Zapfenlttngen- 
gruppe yon 

% 

25----3o 
3I 4 ~  
4 ~ 5 ~ 
5 i1- 60 

Stature Nr. 

r 3 ] J<> i 17  

Anteil in Prozent 

32 5 2o I - - 
48 58 7o i 4() 
2o 37 to i 53 

. . . . . . .  l 7 

18  

7 
.,6 
4 o 

Vergleicht  man  die Durchschni t t swer te  der  
Zapfenlfinge in Tabel le  I mi t  dem aufgefundenen 
Antei�93 von fiber 5o% in Tabel le  2, so sind die 
Schwankungen im Durchschn i t t swer t  le icht  er- 
kliirlich. Im weiteren ist  aber  die Ta tsache  wich- 
rig, dab  dieser Ante i l  schon in der/ iul3eren F o r m  
der Pflanzen bemerkba r  ist. W~ihrend S tamm 
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Nr. I, 3 und 16, jeder fiir sich betrachtet, im 
~iuBeren Aussehen vollkommen ausgeglichen 
war, konnte bei Stamm Nr. 17 eine geringe und 
bei Stamm Nr. 18 eine etwas st~irkere Unter- 
schiedlichkeit in der Blatthaltung und Kopf- 
bildung beobachtet werden. (Bl~itter abstehend, 
Kopfform fund, flachrund und flach.) DaB diese 

schieden ist, konnte die Zapfenl~inge im Ver- 
hSltnis zur Kopfh6he nut  in einer schematischen 
Darstellung riehtig wiedergegeben werden 
(Abb. 3). Abb. 4 zeigt die natiirliche Zapfen- 
form in derselben Reihenfolge wie in Abb. 3- 
Bei Betrachtung der Zapfenbilder kann man sieh 
der Ansicht nicht verschliel3en, dab es in Zu- 

= 100% Ausgangs#Nunze 

l 
= l e o %  Z NachkommenscAT# 

A 
W. #achkommenscha/t 

rl 

i 
= 1oo% 3 Nuehkommmscbe# 

AAAAAAAAAAAAAA 
:1oo% 

,,AAAAAAAAA 
Abb. 3. Schematische Darstellung der Zapfenl/inge zur Kopfh6he: AdventweiBkraut. 

iiuflerlichen Abweichungen mit dem AnteiI an 
Zap/en von i~ber 50% Zusammenhiingen, konnte 
bei der Analyse einwand[rei /estgestellt werden (I). 

Bei diesen Versuchen sind immer die K6pfe 
yon den Pflanzen, die am friihesten schnittreif 
waren, analysiert und aus diesen dann die giin- 
stigsten Typen Ms Zuchtpflanzen attsgewS_hlt 
worden. Es diirfte deshalb ebenfalls von Be~ 
deutung sein, dab in der dritten Nachkommen- 
schaft ein Stamm um 8 Tage friiher schnittreif 
war als alle iibrigen. 

Da die H6he der einzelnen K6pfe ganz ver- 

kunft m6glich sein dtirfte, ein praktisch fast 
zapfenloses Kraut  zu ziichten. Wieweit eine 
Verkiirzung der Zapfen angestrebt werden kann, 
ohne dab die Kopfbildung beeintdichtigt wird, 
kann nur dutch weitere Versuche im Sinne von 
zapfenlosen K6pfen gekl~irt werden. 

tm weiteren w~ire anzunehmen, dab mit der 
L~inge des Zapfens die absolute Blattzahl im 
Kopf ansteigt und je niedriger dieser ist, um so 
weniger Bliitter vorhanden sind. Bei diesen Ver- 
suchen wurde deshalb auch die Zahl der im 
L~ingsschnitt sichtbaren KopfblS.tter ermittelt, 
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und es konnte auch bet K6pfen mit besonders 
kurzem Zapfen keine Verminderung der Blatt- 
zahl festgestellt werden (3)- Bet zwei St~immen 
hatten gerade die K6pfe mit hohem Zap/enanteil 
die geringste Blattanzahl. Das mag vielleieht auf 
einem Zufall beruhen, da bet einem anderen 
Stamm der Kopf mit dem kiirzesten Zap/en die 
wenigsten Kop/blatler hatte. Doch konnte er- 
mittelt werden, (tab im Durchschnitt eine Ver- 
minderung der Kopfbl~itter aueh bet kiirzesten 
Zap/en nicht eingetreten ist. Dutch die Analyse 
der aufgeschnittenen K6pfe k6nnen aber mit 
Sicherheit die Pflanzen, welche die meisten 
Kopfbl~itter besitzen, sofort festgestellt werden. 

Welche Zapfenl/inge ist nun anzustreben, bzw. 
wirtschaftlich am giinstigsten? Auf Grund der 
Versuchsergebnisse sollte his zur Klfirung der 

Abb.  z/, N a t i i r l i c h e  Zap fen fo rmen  w m  A d v e n t w e i g k r a u t .  

oben angedeuteten Frage, (lie Zapfenlfinge 25 % 
der gesamten Kopfh6he nicht unter- und ,o ~ . )  , o  

aueh nicht fiberschreiten. Der innere Kopf- 
aufbau wird bet dieser L/inge fiulJerst stark l/e- 
gfinstigt, und die Zapfenforln wird immer drei- 
eckig sein. Diese Dreiecks/orm ist, wie eine an- 
dere Versuchsbeobachtung ergeben hat, aueh 
sonst noeh yon grofler Wichtigkdt. 

Erfolgt die Ernte der schnittreifeu K6pfe 
nicht zum richtigen Zeitpunkt, so springt in 
vielen Ffillen ein gewisser Hundertsatz auf, wo- 
durch j/ihrlich ansehnliche Werte verlorengehen. 
F/ir Frtihkraut ist diese Eigenschaft nicht so 
bedeutungsvoll, da dieses in den meisten Ffillen 
schon vet  der Volheife geerntet wird. Das Auf- 
springen der K6pfe wird erst bet den Soften 
yon Herbst- und Dauerkraut zur vollen Aus- 
wirkung kommen, bet welchen die Ernte aus 
verschiedenen Grfinden meistens m6glichst sprit 
erfolgt. Da bet diesen Versuchen (tie K6pfe his 
zur erreichten Vollreife und darfiber hinaus 

stehenblieben, konnte in der zweiten Nach- 
kommenschaft eine grof3e Widerstandsf/ihigkeit 
einzelner K6pfe gegen das Aufspringen be- 
obachtet werden. 

Zur Priifung dieser Widerstandsfiihigkeit siml 
in der dritten Nachkommenschaft veto Stature i 
2o K6pfe, die Mitte Juli in Vollreife waren, nicht 
geerntet worden. Am 16. August sind 4 K6pfl. 
mit einer Zapfenlfinge yon 37--39%, his 
23. August I2 K6pfe, (tie eine solche yon 34 
bis 39% batten, aufgesprungen. Die K6pfe der 
vier restlichen Pflanzen, (tie bis Ende September 
stehen blieben, sind fiberhaupt nicht au/- 
gesprungen. Die Blfitter dieser Pflanzen sind his 
Mitre September abgefallen, aueh die Um- 
bl'atter der K6pfe waren bereits stark gelb. Die 
ruhenden Seitensprossen am Strunk batten sicb 

abet inzwischen zu starken Triet)- 
sprossen ausgebildet. Beim Abschnei- 
den dieser K6pfe sind nur die Zapfen 
mit einem starken, knalliihnlichen ( ;e 
rSusch in der ganzen L/inge aufgerissen : 
(tie K~Spfe aber blieben unverletzt, i)k. 
Zapfent/inge dieser Kgpfe schwankt, 
zwischen 24---2930. Die Zapfenform 
der 2o K6pfe war dreieckig. Als 
iiuflerst wichtig ersckeint aber der (:m- 
stand, da/3 die m~tere Zap/eubreite der 
lelzten 4 P/lanzen giber 3,5 cm belrng, 
w/ihrend diese bet den aufgesprungencn 
K6pfen nur 2, 7- 3,z cm erreichte. 

Eine relativ niedrige Zapfenl~ingc 
in Verbindung mit groger unter(q 
Zapfenbreite ergibt eme wesentlieh 
flachere I)reiecksform der Zapfen. 

Wenn auch die wenigen Untersuchungen kein 
abschliegendes Urteil erlauben, so ist die Ver- 
mutung sehr naheliegend, dab (lies(, Zapfen- 
form das Aufspringen der Kiipfe am allerwenig- 
sten begfinstigt. 

Es ist selbstverst/indlich, dab auf Grund dieses 
eimnaligen Versuches ein endgfiltiges Urteil fiber 
die Verhinderung des Aufspringens tier K6pfe 
nicht erfolgen kann. Da diese Frage aber volks- 
wirtschaftlich eine grol3e Bedeutung hat, kann 
die Mitteilung dieser einmaligen Versuchsergeb- 
nisse ffir weitere Versuche in dieser Riehtung 
wertvolIe Anhaltspunkte ergeben. 

Bet den Untersuchungen, (tie nur mit fr/ihen 
WeiBkrautstfimmen einer Sorte durcbgef/ihrt 
wurden, konnte im m~rphologischen Kopf- 
aufbau gegenfiber I)auerweil3kraut ein Unter- 
schied beobachtet werden (x). W~ihrend bet letz- 
terem die Blattlage auch bet stark unterschied- 
licher Zapfenlfinge immer ziemlich dicht ist und 
Hohlfiiume nur in tier Basis (ler l((ipfe mit 
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langen Rechteckzapfen vorhanden sind, wobei 
es bei dieser Zapfenform auch h~iufig zu einer 
vollkommen geschlossenen Kopfbildung kommt, 
ist die Blattlage bei dieser frtihen Weigkraut- 
type nicht immer ganz gleichmiigig dieht ge- 
wesen. Unter den K6pfen des Ausgangs- 
materials und tier ersten Nachkommenschaft 
sind solche aufgefallen, bei denen die Blattlage 
aueh oberhalb des Zapfens mehr oder weniger 
stark aufgelockert war, obwohl die manuelle 
Druckpriifung auf einen anscheinend festen 
Kopf schlieBen lieB. Bei K6pfen mit Dreieck- 
zapfen war diese aufgelockerte Blattlage weniger 
auffiillig als bei solchen mit reehteekigen, welche 
in vielen Fiillen auch oberhalb des Zapfens aus- 
gesprochene Hohlr~iume aufwiesen, und wirkten 
dieselben in Verbindung mit den unteren Hohl- 
r~iumen beiderseits des Zapfens ausgesprochen 
unsch6n (Abb. I). In der zweiten Nachkommen- 
schaft ist diese aufgelockerte Blattlage nur mehr 
bei K6pfen mit langen Rechteekzapfen auf- 
getreten, w/ihrend die Dreieekform immer eine 
dichtere Blattlage, iihnlich wie bei Dauerweil3- 
kraut, hatte. Diese aufgeloekerte Blattlage 
d~rfte m.E. darauf zuriickzuffihren sein, dab 

1. die notwendigen Zuchtpflanzen (des Frtih- 
krautes) beim Vermehrungsanbau ausgew/ihlt 
wurden. Da dieser meistens sehr sp/it erfolgt, so 
kommen die Pflanzen mit der Kopfbildung in 
das kiihle Herbstwetter. Beim sehr zeitigen 
Friihjahrsanbau im Erwerbsgemiisebau ist der 
Witterungsverlauf ftir die Entwicklung und 
Kopfbildung gerade umgekehrt. Da bier die 
Ernte in die w~irmsten Sommermonate f~kllt, 
kann dadurch die vollkommene Kopfbildung 
wesentlich beeintr~ichtigt werden. Die Elite- 
p/lanzen sollten deshalb nur vom zeitigsten Frfih- 
jahrsanbau ausgew~hlt werden, wodurch gleich- 
zeitig auch eine Pr~i[ung der Widerstands[iihigkeit 
gegen gro~e Temperaturschwankungen, wie solche 
~m FrCihjahr hiiu]ig au]treten, ermi~glicht wird. 

2. Dtirfte die Auswahl des Zuchtmaterials nur 
nach ~iuBeren Merkmalen erfolgt sein. Wie diese 
Versuche ergeben haben, ist bei dieser Auslese 
eine Beeinflussung des Kopfaufbaues nur in den 
seltensten F~illen m6glich. 

Da bei der Aufarbeitung der vorerst nach 
/iuf3erlichen Merkmalen ausgew~ihlten verhiiltnis- 
m/iBig wenigen Zuchtpflanzen des Ausgangs- 
materiales und der ersten Nachkommenschaft 
nur die Pfianzen analysiert, bzw. gemessen 
wurden, deren K6pfe einen ziemlieh guten Kopf- 
aufbau hatten, ist die engere Auswahl natiirlich 
sehr beschr/inkt gewesen. Von diesen Pflanzen 
sind bis zur Durchf/ihrung der Stecklingsvermeh- 
rung noch einige eingegangen, und die durch die 

Isolierung bedingte, ~iul3erst gerillge Samenernte 
von einigen Pflanzen fiihrte zwangsliiufig zur 
Weiterfiihrung der Versuche mit Samen von 
jener Pflanze, yon der die notwendige Samen- 
menge erhalten werden konnte. Und diese hatte 
nicht immer den erwtinschten kurzen Zapfen 
und den besten Kopfaufbau. Werden vom Aus- 
gangsmaterial und der ersten Nachkommen- 
schaft mindestens 5o Pflanzen bzw. K6pfe analy- 
siert, so ist zu erwarten, dab schon unter diesen 
mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit die erwiinschten 
Typen aufgefunden werden. Durch die Steck- 
lingsvermehrung eines Teiles der Blatttriebe von 
den einzelnen Zuchtpflanzen wird die Gefahr, 
dab einige eingehen, fast ganz beseitigt. Aul3er- 
dem kann man durch diese Magnahme noch eine 
sehr gute Samenernte erreichen, so dab die Ver- 
suche immer in dem notwendigen Ausmal3 
durchgefiihrt werden k6nnen. Durch diesen 
Umstand k6nnen schon in der ersten Nach- 
kommensehaft mehrere Stiimme iiberprtift wer- 
den, was die Erreichung des angestrebten Zucht- 
zieles wesentlich besehleunigt. 

b) R o t k r a u t .  
Bei anderen Versuchen mit Dauerwei~kraut 

ist im Jahre 1934 eine Pflanze mit roten Blatt- 
rippen und etwas rdtlichen Bl~ittern besonders 
aufgefallen. Die Analyse dieses Kopfes ergab 
folgendes: Zapfenform rechteekig, Zapfenliinge 
54,5%, im Kopfaufbau ~iul3erst sschlecht, mit 
groBen Hohlriiumen und sehr grobrippig. Es 
war nun ~iuBerst interessant, wie sich die innere 
Kopfausbildung bei weiteren Ztichtungsver- 
suchen verbessern wird uncl wieviel Genera- 
tionen hierzu erforderlieh sind. 

Zur Analyse kamen nur K6pfe yon jenen 
Pflanzen, welche die intensivste Farbe zeigten 
und deren iiul3ere Kopfbildung am besten war. 
Die innere Kopfbildung der ersten Nachkommen- 
schaft war ebenfalls noch schlecht, zum Tell so- 
gar sehr schlecht und die Zapfen aul3erdem un- 
gew6hnlich hoch. Um zu priifen, ob gegeniiber 
den schlechtesten Pflanzen im Kopfaufbau noeh 
ein Unterschied besteht, wurden auch solehe auf- 
geschnitten, u n d e s  konnten dabei keine wei- 
teren nennenswerten Abweichungen festgestellt 
werden. Sehr dunkellaubige Pflanzen und reine 
WeiBkrauttypen sind nieht aufgetreten. S/imt- 
liche Pflanzen stellten vielmehr ein Gemisch yon 
Griinrot bis intensiverem Rotgriin dar. In 
Tabelle 3 ist das Verh/iltnis der Zapfenl~inge zur 
Kopfh6he tibersichtlich dargestellt. 

In der zweiten Nachkommenschaff war nut 
insofern ein Unterschied, als die Blattfarbe et- 
was auffallender und bei einem geringen Tell 
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Tab. 3- Z u s a m m e n f a s s e n d e  D a r s t e t t u n g  
f i be r  d a s  V e r h a l t e n  d e r  Z a p f e n l t i n g e  
z u r  K o p f h S h e  in  d e n  e i n z e l n e n  N a c h -  

k o m m e n s c h a f t e n  b e i m  R o t k r a u t .  

,I Zapfenl~tnge zur Kopfh6he 
Anbau-Jahr  Elite &r ]ii)l l)urcbschnitt d(,r 

~N.E. Mutt{,rpflanz( > ] Na(.l)komnt(ms{'haft 
. j 7;; 

Ausga ngspflan zc : 
~9~4 ! A l 54 ,5  I .... 

~. Nachk'mm~enscha it : 
936 I A ; ()1,6 

t i 5 1 - 5  " -- 
2. Nachlr ft : 

i938 ] 1 ! ] 00,8 
I 9 1  43 i - -  

3. Nachkommenschaft:  
I 9 4  ~ [ 9 ! 4 8 , 2  

so war die Verbesserung in dieser Hinsicht bc- 
sonders ausget)riigt (Abb. 7). Die erreichtc 

der Pflanzen nicht mehr  stark rotgrim, son- 
dern hellrot war. Der Anteil an grfinroten 
Pflanzen ist ebenfalls stark zuriickgegangen, und 
in der iiui3ercn Kopfbildm,g konnte cine zu- 

Abb. 5. Rotkraut mit hohem Zapfi,n. 

nchmende schwache Verbesserung beobachtet  
werden. Obwohl im allgemeinen (lie innere 
Kopfbildung etwas besser wurde, mul3te diese 
doch als zicmlieh schlecht bezeichnet werden 
(Abb. 5). Die Zapfen waren ebenfalls noch sehr 
hoch, und im I)urchschni t t  konnte keine 
nennenswcrte Verkfirzung derselben ermittelt  
werden. Ein Kopf yon der besten PfIanze er- 
reichte aber doch schon eiue Zapfenl~inge v(m 
43% und eine sehr g,,lte inhere K(>pfbildung 
(Abb. 6). 

In der dri t ten Naehkommenschaf t  war eine 
besonders auffallende Verbesserung in jeder 
Riehtung hin festzustellen. Die Blattfarbe war 
vorwiegend ein sttirkeres Rot,  einige Pflanzen 
waren schon stark dunkehot  und nur wenige 
hat ten noch eine rotgriine Blattfarbe. Beriick- 
sichtigt man die immer noch sehr schlechte 
Kopfbildung in der zweiten Nachkommenschaft ,  

Abb, 6. Rotkraut:  Kopf einer Zu(.htpflauze /nit kurzenl Zapfcn 

durchschnitt l iche Zapfenlimge yon 48% kann 
als giinstig angesehen werden, da diese in der 

crsten und zweiten Nach- 
kommenschaft  beinahc un- 
vertindert blieb. Wenn auch 
die Zapfenlfinge imnmr noch 
als sehr hoch zu bezeichnen 
war, kann auf Grund des 
vorhandenen Anteils v(,n 
unter 5o% in (let niichsten 
Generation ein weiteres sehr 
starkes Absinken mit Sicher- 
heit erwartet werden. 

l)ie ermittelten Durch- 
sehnittswerte der Zapfen- 
liinge zur Kopfhiihe gebcn 
keinen Autschlul3 fiber die 

festgestellten nicderstcn und h6chsten Zap- 

.\l)1). 7. Rotkraut:  1)ritt(' Na(:hkonm~enschaft. Sehr ~utc' l(npff<)rm 
tlrl(] kllj'y~(>r Zapfcn. 

fen in den einzelnen Nachkommenschaften.  
Durch die zusammenfasscnde 1)arstellung in 
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Zapfenl~ingengruppen an Hand der Tabelle 4 
kann die tats~ichlich erreichte Zapfenliinge der 
einzelnen K6pfe sowohl nach unten als auch 
nach oben besser beurteilt werden. 

Tab. 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  
d e r  Z a p f e n l ~ n g e n g r u p p e n  in den  N a c h -  

k o m m e n s c h a f t e n  b e i m  R o t k r a u t .  

Nach- 
kommenschaft 

I .  

2.  

3. 

ZapfenlXnge zur Kopfh6he  
Gruppe  Antei l  

% in P rozen t  

47--5 ~ i6 
5 1 - 6 ~  45 
61--7o 16 
7 I - -8o  i6 
bis 81 7 

43--5 ~ 24 
5 I - 6 o  44 
61--7o 2o 
71--75 I2 

36--4 ~ 17 
41--5 ~ 6o 
51--6o t6 
bis 62 7 

Der Anteil an K6pfen mit einer Zapfenlfinge 
von fiber 5o% war in der ersten Nachkommen- 
sehaft sehr hoch und verringerte sich auch in der 
zweiten Nachkommenschaft nur sehr wenig. In 
der dritten Nachkommenschaft hatten dagegen 
schon 77 % der untersuchten KSpfe eine Zapfen- 
l~inge bis zu 5 ~ %. Die niederste ZapfenlSnge er- 
reichte bereits 36, die h6chste nur mehr 62%. 
Die h6chste Zapfenl~ingengruppe hatte gegen- 
fiber der ersten Nachkommenschaft also schon 
um 19% abgenommen. Da die Mutterpflanze 
ftir die dritte Nachkommenschaft eine Zapfen- 
1/inge von 43% hatte, konnte auch eine Ver- 
kiirzung des Zapfens in die n~iehst niedrigste 
Gruppe erreicht werden. Ferner wurde noch er- 
mittelt, dab die zweitniedrigste L/ingengruppe 
immer den hSchsten Anteil der K6pfe hatte. Auf 
Grund dieser Versuchsergebnisse ist fiir die 
n/ichste Nachkommensehaft mit einer weiteren 
Verkiirzung des Zapfens zu reehnen und bedingt 
dutch diese aueh eine neuerliche Verbesserung 
des Kopfaufbaues. Weiters kann noch mit 
Sicherheit angenommen werden, dal3 die h6ch- 
sten Zapfen 5o% der gesamten Kopfh6he nicht 
mehr iiberschreiten diirften. Die schematische 
Darstellung in Abb. 8 vermittelt  einen guten 
Uberblick fiber die Verkiirzung der Zapfen in 
den einzelnen Nachkommenschaften. 

Die Versuche mit diesem Rotkrautstamm 
haben hinsichtlieh der Zapfenform ebenfalls 
wertvolle Anhaltspunkte ergeben. Wie schon 
frtiher erwiihnt, wirkt sich die Rechteckfl~rm bei 
Frtihkraut auf den morphologischen Kopfaufbau 
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wesentlich ungiinstiger aus als bei Dauerkraut. 
W~ihrend bei ersterem auch bei relativ kurzen 
Zapfen unten schon Hohlriiume vorhanden sind, 
entstehen diese bei letzterem meistens erst dann, 
wenn die Zapfenliinge ann~ihernd 50% betriigt 
oder iiberschreitet. Im allgemeinen hatte aber 
die Dreiecksform bei noeh h6heren Zapfen mei- 
stens einen gesehlossenen Kopf zur Folge. Bei 
der Auswahl der Mutterpflanzen wurden nur 
solche beriicksichtigt, deren K6pfe dreiecks- 
f6rmige Zapfen hatten. In der dritten Nach- 
kommenschaft k(mnten deshalb nur mehr we- 
nige Rechteeksformen festgestellt werden. 

Dieser, im Kopfaufbau besonders schleehte 
Stamm, konnte im Verlauf von 3 Generationen 
bedeutend verbessert werden. In der n/iehsten 
Generation dtirfte neben vollkommen geschlosse- 
ner Kopfbildung der Zapfen ebenfalls soweit 
verkiirzt sein, als notwendig ist, um die gr613te 
wirtschaftliche Verwertbarkeit zu erm6glichen. 
Dieses Ziel konnte nur dadurch erreicht werden, 
dag bei der Auswahl der Zuchtpflanzen neben 
der ~iul3eren Form in der Hauptsache der grin- 
stige Aufbau der K6pfe beriicksichtigt wurde. 
Durch die strenge Nachkommenschaftspriifung 
der Einzelpflanzen ist diese Verbesserung noeh 
in verh~iltnism/iBig kurzer Zeit mSglich gewesen. 

Da die Isolierung der Ausgangspflanze eine 
sehr gute Samenernte erbrachte, sind auch die 
Zuchtpflanzen fiir die folgenden Nachkommen- 
schaften isoliert worden und ergaben immer eine 
sehr gute Samenernte. Bedingt durch die Steek- 
lingsvermehrung waren ftir die dritte Naeh- 
kommenschaft yon der besten Pflanze noch 
mehrere Steeklingspflanzen vorhanden. Ein 
Teil von diesen wurde isoliert und ergaben diese 
bei der Samenernte gegen/iber den nieht iso- 
lierten keinen nennenswerten Unterschied. Es 
ergibt sich sorest die i~zteressante Tatsache, da~ 
entweder Rotkraut gegen eine Isolierung weniger 
emp/indlich ist, oder dap sich die einzelnen 
Sorten yon Wei/3kraut und Rotkraut gegen eine 
solche iiberhaupt unterschiedlich verhalten. Da 
sich bei solchen Zfiehtungsversuchen immer die 
Notwendigkeit ergibt, mehrere St/imme zu'iiber- 
prfifen, besteht eben die Schwierigkeit darin, 
diese aueh r~tumlieh weit voneinander auszu- 
pflanzen, um die erwiinschte reine Linie zu er- 
halten. Sollen aber mehrere Sorten und Arten 
gleichzeitig geziichtet werden, so mug die rfium- 
liehe Trennung der St5mme zu noch grSBeren 
Sehwierigkeiten fiihren. Kann man hingegen 
bei einigen Sorten, auch bei eventueller Isolie- 
rung mit einer ausreichenden Samenernte reeh- 
nen, so sind solche Ztichtungen bedeutend leich- 
ter durchzuffihren. Schon aus diesem Grunde 

I6 
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wSren umfangreiche Versuche in dieser Rich- 
tung tiuBerst wichtig und wfinschenswert. 

Dutch die Entfernung der Ki~pfe zur analyti- 
schen Untersuchung ergibt sich die Notwendig- 
keit, (tab der Samen wm den Strunkpflanzen 
herangezogen werden muB. Beiin Friihkraut, 

Die Pflanzen, <tie zu solchen Analysen n6tig 
sind, sollen deshalb so angebaut werden, dal3 die 
Kopfbildung bis Ende August beendet int. Von 
diesem Zeitpunkt entwickeln sich (lie Seiten- 
triebe noch ausgezeichnet, und eine Stecklings- 
vermehrung kann ebcnfalln noch erfolgcn. 

it = 100% - -  Augga/zysptlaaae 
[ 

A 
T = raa~ - -  

IVachkommensukaft 

AAAAAAAIAIIi 
I 

= 100% 2. NauhA'olnrneusckat't 

 AAAA IIA 
= 100% 3. NackRommenscha i7 

l l l l l l i l l l l l t  
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Al~b. 8. Schelnatische Darstellung tier Zapfenl/mge zur I,~opfh6he: Rotkraut, 

dan schon Anfang bin Mitte Juli untcrsucht 
werden kann, werden die Striinke immer eine 
geniigende Anzahl von Seitentrieben ausbilden. 
En k6nnen wm diesen auch immer zeitgerecht 
eine geniigende Anzahl wm Stecklingen gemacht 
werden, so dal3 ein Vcrl ust wertvollcr Zuchtpflan- 
zen ebenfalls verhindert werden kann. I)a Dauer- 
kraut bedeutend sp~iter ausgepflanzt wird, so be- 
steht die Gefahr, dal3 (lie Striinke (tie Seiten- 
triebe nur mehr mangelhaft ausbildcn k6nnen. 

c) A d v e n t w i r s i n g k o h l .  
Versuche mit Wirsingkohl, welche die not- 

wendigeu Unterlagen f/it die Verwendung dieser 
Sortc zmn Anbau als Adventkohl crbringen 
sollten, wurden im Herbst  I929 begonncn. Die 
uotwcndigen Zuchtpflanzen wurden nach 5uBc- 
ten Mcrkmatcn ausgewi~hlt und zur Samcn- 
gewinnung auch gemeinsam ausgepflanzt, so dal3 
immer eine gegenseitige Befruchtung der einzeI- 
non Pflanzen stattfand. W'~thrend in dec vierten 
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Nachkommenschaft die angestrebten anderen 
Zuchtziele ann~ihernd erreieht wurden, ist die 
~iul3ere Form der K6pfe sehr ungleich ge- 
blieben (I). Eine lJberprtifung der inneren Kopf- 
bildung wurde nicht vorgenommen, da eine 
solche bei Wirsing als nicht besonders wichtig 
erschien. 

Die konstante Ungleichm~il3igkeit in der ,tuBe- 
ren Form tier Pflanzen und K6pfe war der AnlaB, 
auch die innere Kopfbildung zu untersuchen. In 
der vierten Nachkommenschaft (1935--1936) 
sind deshalb einige K6pfe iiberprtift worden, 
wobei ebenfalls eine groBe Unterschiedlichkeit in 
der Zapfenltinge und Form festzustellen war. 
Diese Unterschiedliehkeit bedingt wieder eine 
sehr verschiedene Kopfbildung (I). Aus rSum- 
lichen Griinden muBten aber die ausgewiihlten 
Zuchtpflanzen wieder gemeinsam ausgepflanzt 
werden. Die Aussaat erfolgte aber getrennt 
nach Pflanzen. In der folgenden Nachkommen- 
schaft waren durch die Stecklingsvermehrung 
von ]eder Zuchtpflanze eine gr6gere Anzahl selb- 
st/indiger Pflanzen vorhanden. Durch diesen 
Umstand war auf jeden Fall eine gute Samen- 
ernte zu erwarten, undes  wurde deshalb fiir die 
letzte Nachkommenschaft nur mehr die Pflanze 
bzw. Stecklingspflanzen mit der gtinstigsten 
Zapfenlfinge zur Samengewinnung ausgepflanzt, 
womit auch eine weitere Beeinflussung durch 
Fremdbefruchtung innerhalb des Stammes aus- 
geschaltet war (I). Das Verhalten der Zapfen- 
iSnge zur Kopfh6he in den einzelnen Nach- 
kommenschaften ist in Tabelle 5 und 6 dar- 
gestellt. 

Tab. 5. 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  
f iber  alas V e r h a l t e n  d e r  Z a p f e n l f i . n g e  
zu r  K o p f h 6 h e  in den  e i n z e l n e n  N a c h -  

k o m m e n s c h a f t e n  b e i m  A d v e n t k o h l .  

ZapfenlXnge zur Kopfh6he 
Anbau-Jahr Elite der iln Durehschnitt der 

Nr. Mutterpflanze% ] Nachkon~}lenschaft,~, 

Augangspilanze = 4- Nachkommenschaft: 
1935--1936 I A I 46 I - -  

5. Nachkommenschaft : 
1937--I938 ] A - -  52 , 

I 4 41,7 --  
6. Nachkommenschaft : 

1939--194 ~ [ 4 [ - -  l 44 

Bei der Analyse konnte wie schon beim WeiB- 
kraut ebenfalls festgestellt werden, dal3 die 
Zapfenform und -l~inge die ~iuBere Form des 
Kopfes etwas beeinflul3t. Die ~iuBere KopHorm 
war bei Dreieckszap/en etwas spitz, die immer 
flacher wurde, je ausgepr/igter rechleckig and 

Tab. 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  
de r  Z a p f e n l i i n g e n g r u p p e n i n d e r  6. Nach-  

k o m m e n s c h a f t  b e i m  A d v e n t k o h l .  

ZapfenlXnge zur Kopfh6he 
Nach- 

kommensehaft Gruppe Anteil 
% in Prozent 

6. 

25 
31--4o 
4I--5~ 
5I--6o 

81 

3 
38 
44 
I2  

3 

hSher die Zap/en waren. Abb. 9 zeigt das giin- 
stige Verhfiltnis der Zapfenl~inge zur gesamten 
Kopfh6he und deren Beziehung zur inneren 
Kopfbildung. Die weitere Beeinflussung der 
Kopfbildung verlSmft sinngem~ig, wie bereits 
beim Weil3kraut angegeben, so dab yon einer 
ausfiihrlichen Bespreehung abgesehen werden 

Abb. 9. Wirsii~gkohI: Gate I'2~pfform mid seer kurzer Zapfcn. 

kann. Das Verhalten der Zapfenlfinge zur Kopf- 
h6he in den Nachkommenschaften ist in Abb. Io 
anschaulich dargestellt. 

Da bei diesen Versuchen mit Wirsingkohl die 
Auswahl der Zuchtpflanzen nach dem besten 
Kopfaufbau erst in der vierten Generation vor- 
genommen wurde, aul3erdem die einzelxaen 
Zuchtpflanzen noch gemeinsam abblfihten, 
konnte keine nennenswerte Beeinflussung der 
inneren Kopfbildung erreicht werden. Erst 
durch die Auswahl nach den morphologischen 
Merkmalen und die Ausschaltung der Befruch- 
tung durch andere Pflanzen war eine Verbesse- 
rung im Kopfaufbau m6glich. Bei weiterer Be- 
achtung dieser Punkte diirfte die n~ichste Nach- 
kommenschaft schon die angestrebte Kopf- 
verbesserung mit geringem Zapfenanteil er- 
geben. 

Zusammenfassend kann demnach Ifir die 
Ziichtung der Kopfkohlarten auf f o ~  
sachen besonders hingewiesen weri~,.~.:" 

I. Da ~iufiere Merkmale n i c h t ~  4~-~-u~er 
Sicherheit das Auffinden der P f ~ e n } ~ i ~ t  der 
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besten Kopfbildung erm6glichen, kann dies nur 
durch die Analyse der aufgeschnittenen K6pfe 
festgestellt werden. 

e. Die %rtgesetzte Auswaht der Pflanzen mit 
den kiirzesten Zapfen ergibt in der dritten Nach- 
kommenschaft mit  Sicherheit Sttimme, die sich 
hinsichtlich dieser Eigenschaft konstant vet- 

5. Die im IAingsschnitt dreieckige Zapfen- 
forln ist fiir die Kopfbildung am g/instigsten. 

6. Eine Verminderung der Kopfbltitter findet 
auch bei kiirzesten Zapfen nicht statt.  

7. Die gr613te Widerstandsftihigkeit gegen das 
Aufspringen konnte bei jenen Kiipfen fest- 
gestellt werden, die aul3er kurzen I)reiecks- 

# =zoo% 

! 

t 

AusCgng,,o,o/'/a,,zze /n dee ~ l/uchkemme,~scherF/ 

i 

l 
= sou% 

I 

//achkommevschat7 

AAIIi 
I = laO % g,, Nach~oinmenschat"/ 

, A i l l l l i i i i i i i l i l l  
i = zoo% 

Abb, ~o. Schematisch~' IIarstclhmg (h'r 

halten. Je mehr Pflanzen schon beim Ausgangs- 
material  und Stfimme in der ersten Nach- 
kommenschaft  untersucht werden, desto raseher 
wird der morphologiseh giinstigste Kopfaufbau 
erreicht werden. 

3. Die dritte Nachkommenschaft ergibt wei- 
ters die St~mme, die am fr/ihesten schnittreif 
sind. 

4. Geringer Zapfenanteil ergibt vollkommen 
geschlossene I46pfe, die aul3erdem beim wirt- 
schaftlichen Verbrauch den geringsten Verlust 
ergeben. 

ZapfeulMige zur Kopfh6hc: Adveittwirsing. 

zapfen noch eine grol3c untere Zapfenbreite auf- 
wiesen. 

8. Durch die Stecklingsvermehrung wird dic 
(;efahr, dab wertwflle Zuchtpftanzen eingehen, 
ganz beseitigt. AuBerdem k6nnen diese bis zu 
dem Zeitpunkt, bei dem die Elitepflanzen der 
ifitchsten Generation auszuw~ihlen sind, erhalten 
werden bzw. noeh eine gute Samenernte ergeben. 
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