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Die grane und gelbe Streifung ist physiologisch 
der bei Laubbl/ i t tern als Buntbl~tttrigkeit oder P a - 
n a s c h i e r u n g bezeichneten Erscheinnng gleich- 
znsetzen. In  beiden F~tllen handel t  es sich nm einen 
Verhlst des Chlorophylls in bes t immten Gewcbe- 
part ien.  Bei den gestreiften Beeren haben w i r e s  
demnach mit einer sektorialen Panaschiernng zu tun, 
im besonderen mit einer gelbbunten Panaschiernng 
im Gegensatz zu den meisten Panaschiemngen bei 
Bl~ttern. Hier sind weiBbunte Panaschierungen be- 
de~ltend h/ inf iger  als getbbnnte;  bei ersteren ver- 
lieren die Plast iden nicht  nnr die griinen, sondern 
auch die gelben Blattfarbstoffe,  die bei gelbbunter  
Panaschierung erhal ten bleiben. Die rein gelben 
Beeren verkSrpern lediglich den extremsten Fall mit 
vollst~indigem Chlorophyllverlust in allen Gewebe- 
teilen. Panaschiernng bei Tranb.~nbeeren beruht  na- 
tiirlich ebenfalls anf Mutation. Dariiber, ob gewisse 
Weinst6cke mit einiger Regelm/~gigkeit panaschierte 
Tranben hervorbringen, fehlen Beobaehtnngen;  auch 
tiber das Verhalten der Naehzncht  aus Kernen yon 
panaschier ten nnd reingelben Beeren ist bislang 
niehts bekannt.  Das Lanb der yon  mir beobaehteten 
St6cke mit grtinen und gelben Beeren zeigte keinerlei 
Spuren von  Panaschierung. Dennoch kommt attch 
bei der Rebe Buntbl~ittrJgkeit vor;  solche St6cke 
besitzen geringere Wuchsfreudigkeit  als normale und 
werden in der Praxis wohl racist unter  Chlorose- 
verdacht  ansgehauen, da Blat tpanaschiernng Chlo- 
roseflecken nicht nn~hnlich ist. 

AuBer der beschriebenen griin-gelben Streiflmg 
kommt bei  Weintra~ben gelegentlich auch eine griin- 
rote vor, die natiirlich erst mit  einsetzender Re l i c  
sichtbar wird. Man kennt  z .B .  eine Variet/it des 
Heunisch mit  rotgestreif ten Beeren. Der oben be- 
sproehene spontane Riickschlag der Beerenfarbe nach 
rot  hat  sich dabei nur  auf in Streifen angeordnete 
Teile der Beerenhaut  erstreckt.  Solche und/ thnl iche  
Zllchtprodukte haben natiirlich h6chstens als Zier- 
stfieke Bedentung,  wie i iberhaupt Rebst6cke mit 

verschiedenfarbigen Trauben durcE ihre Absonder- 
lichkeit stets die Aldmerksamkeit  des Beschauers 
erwecken. 

Im tibrigen scheint Panaschierung bei Friichten nur 
selten vorzukommen. Einen Fall sektorialer Panasehie- 
rung hat nenerdings KOST~R (1939) bei einer Feigenart 
(Ficus Pargellii) beobacbtet. Hier waren die yon Natur 
grtingef~rbten Scheinfrtichte mit meridional verlaufen- 
den, hellrStlichen, chlorophyllfreien Streifen bedeckt, die 
zusammen �88 bis }/.2 der Fruchtoberfl~che attsmachten. 

Z t t s a m m e n i a s s u n g .  

Es sind 3 Arten yon  spontanen F~rbungsmuta-  
t ionen bei Weint ranben ztt unterscheiden: 

I. Die selten vorkommende Bildung yon  hellen 
Trallben (grfinen, granen oder weil3en) aus dnnkel- 
beerigen Formen, wenn die F/ihigkeit verloren geht, 
bei der Reife Anthocyan zu erzcngen; diese hell- 
beerigen Ab~ndernngen dfirften im wesentlichen die 
Grnndlage der WeiBweinsorten bilden. 

2. Die ziemlich h/itifigen F~rbnngs/~nderungen 
nach B 1 a u nnd R o t bei hellbeerigen Tranben;  
sie verk6rpern R ii c k s c h 1 ~i g e nach der llrsprfing- 
lichen nnd natfirlichen F~rbung s/imtlicher Vilis- 
Arten. 

3. Bereits im unreifen Zustand erkennbare teit- 
weise (Streifnng) oder totale  F/irbnngs~ndernng der 
Beeren yon  Grfin nach Gelb entspricht  der bei Laub- 
bl~ittern als P a n a s c h i e r u n g bezeichneten, auf 
ein Fehlen yon  Chlorophyll in den Plastiden be- 
ruhenden Erscheinnng. 
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Verfahren zur Erzielung yon vollwertigen Samentr igern der Beta,Rfibe 
im ersten Vegetationsjahr mit Hilfe yon K ilte,Behandlung. 

Von KURT ]~RDMANN. 

Ns 7 Abbildungen. 

Im Rahmen von Versnchen mit welter gestecktem 
Ziel interessierte tins die Frage, inwieweit und anf  
welchem Wege es m6glich sei, Beta:Rfiben bereits 
im ersten Vegetationsjahr znm Schossen, Bifihen und 
Samentrfigen zn bringen. Die L6slmg dieser Anfgabe 
schien erschwert  dnrch die Tatsache, dab im Verlauf 
der letzten zwei Jahrzehnte  bei fast allen Rfiben- 
sorten durch zfichterische MaBnahmen die Schosser- 
resistenz geste~gert worden ist. 

Nach Erfahrungen der prakt ischen Landwirt-  
schaft erbrachten zeitig gedrillte Riibenschl/ige, die 
so friih aufgelaufen waren, dab die KeimpflAnzchen 
noch Nachtfr6ste  erleiden mul3ten, h~nfig einen 
hohen Prozentsatz  an Schossern. Durch Z/ichtnng 
auf Schosserresistenz hat  alierdings die SchoBneigung 

nach Sp/itfrSsten ganz wesentlich abgenommen. 
Zahlreiche Literatl lrangaben, auf die hicr im Ein- 
z e ln en  nicht eingegangen werden soll (13bersicht 
fiber das Schr i f t tum bis 1933 bei CHROBOCZEI~ 1934, 
S. 6--15), lieBen erwarten, dab KMtebehandhmg 
riehtig gew/ihlt, das Schossen anslSsen wiirde. Voss 
(1936, auch dort  Hinweise anf die /~ltere Literatur)  
hat  nun nachgewiesen, dab Kn~nle und junge Keim- 
pflanzen nach KXltebehandlung geringere Neigung 
znm Schossen zeigen als ~tltere Keimpflanzen (s. S. 
393 n. 394), was mit den Befunden LiJDECKES (I934) 
fibereinstimmt, der durch 42t/igige K~ltebehandl~ng 
(Temperaturen yon  @3 ~ bis @4 ~ C) yon 2 4 Stunden 
zUvor angequollenen Kn/iulen keine SchoBbereit- 
schaft  erzielen konnte.  

I9" 
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Zur K1/irting der eingangs aufgeworfenen Frage 
beschri t ten wir zwei Wege: Um die Jahreswende 
zogen wir RiiberI im Gew~tchshaus an. D i e  Jung- 
pflanzen wurden in der einen Versuchsreihe (A) in 
einem Kal tbeetkas ten  w~hrend des Vorfrfihlings far  
l~ngere Zeit den nattirgem~,tg schwankenden nied- 
rigen Angentemperature!l  ansgesetzt. In  der zweiten 
Versuchsreihe (B) hielten wir die Jungriiben far  
ktirze Zeit tinter ann/ihernd kons tanten  Tempera-  
turen im Eisschrank bzw. in ether Kahlzelle. 

A. Versuche 
mit ,,natiirlicher" K{ilte-Einwirkung. 

I. Ix Futterrt~bensorten wurden am 4. 12. 1948 im 
Laboratori t im bet Tempera turen  yon  + 1 6  ~ his 
+ I 8 ~  atif Fil tr ierpapier eingekeimL Sie zeigten 
am 13.12. die ersten Keimwurzeln. Am 21.12.  
wurden die Pfl~tnzchen im Gew~chshatis in Pikier- 
k~sten pikiert  und danach im Gew~tchshaus bet 
Durehsehfl i t ts temperatnren um + i 2 ~  gehalten. 
Am 17. 3. wurden sie in einen Kal tbeetkas ten  ge- 
pflanzt und darin attf die bet G~trtnern abliche Weise 
,,reichlich gelftftet" lind , ,abgeh~rtet".  Nachdem 
dies erfolgt war, wurde der Kas ten  nur noch bet 
Tempera turen  nnter  o ~  mit Glasfenstern zuge- 
deckt, sonst blieb er offen. Am 5.5.  kamen die 
Pflanzen ohne besondere Behandlung ins Freiland. 
Am 17. i i .  wtirden die aberlebenden Pflanzen tind 
die Schosser unter  ihnen atisgez~ihlt. 

Tabelle I. Futterri~ben-Schosser nach [r~her Aussaat ohne 
besondere Kdlte-Behandlung. 

S o r t e  

O v a n a  . . . . . . . . .  
Friedrichswerther gelbe . . 
Veni vidi vici . . . . . .  
Schreibers griink6pfige . . 
Eckendorfer rote . . . . .  
Deutsche Barres . . . . . .  
Jaenschs Teutonia . . . .  
Lischower . . . . . . . .  
Criewener ge lbe  . . . . .  
Peragis rote Walze . . . .  
Strubes Schlanstedter GK 

am 
17.3.  

in  
kal tes  
Mist- 
beet  

74 
26 
66 
I5 
31 

lO4 
64 
14 
25 
39 
2 1  

Oberlebende am 
17.9 .  I949 

d a v o n  Schosser 

insges. 
Anzahl  = % 

31 [ 26 84 
14 7 5 ~ 
31 15 48 
13 46 
8 2 25 

53 Io 19 
48 5 IO 
I0 I IO 

1 7  o o 
2 2  O 0 

14 o o 

In  Tabelle I sind die so erhal tenen Daten, nach 
Iallenden Schosserprozenten geordnet, znsammen- 
gestellt. Die letzte V~rtikalspalte enth~ilt die Schos- 
serprozente der iiberlebenden Pflanzelf. Bet gleichen 
Bedingungen zeigte in diesem Versuch Ovana den 
gr6Bten Schosseranteil (84%), ihr fo lg ten  mit  Ab- 
stand, aber gr6Benordnungsm~tBig untereinander  
gleieh, Friedrichswerther gelbe (50 %), Vent vidi viei 
(48%) nnd Schreibers weiBe grank6pfige (46%). 
Noch weniger geneigt zum Schossen waren Ecken- 
dorfer rote (25 %), Deutsche Barres (I9%), Jaenschs 
Tetitonia (IO %) und die Lischower gelbe Futterri ibe 
(IO%). Fret yon Sehossern blieben die gelbe Crie- 
wener, Peragis rote  Walze und Strnbes GK. 

Auf ~thnliehe Weise wurden 9 Ztickerraben-Sorten 
behandelt,  und zwar Kleinwanzleben E, N, Z nnd 
ZZ, Rimpalt E und Z, sowie Schreiber E ,  N trod Z: 
Am 3. i .  eingekeimt, am 7- I .  die ersten Keim- 

wurzeln sichtbar, zwischen 14. tind 21. I. in Pikier- 
k~isten pikiert  und ills Gew~ichshaus bet durch- 
schnittlich + I 2 ~  gebracht.  A m 5 . 4 -  in den glei- 
chen Kal tbeetkas ten  wie die Futterrfiben, am 5.5.  
ins Freiland. Am 17. 11. wurden ~3berlebende und 
Schosser ausgez~ihlt. Dabei  zeigte sieh, dab keine 
tier nntersnchten  Zuckerrfibersorten zum Schossen 
gekommen war. 

2. Znm Vergleich mit den vorgenannten Versuchen 
wurden 4 Fnt terr i ibensorten (Ovana, Criewener gelbe, 
Peragis rote Walze und Strubes G K ) a m  27. 4. 49 im 
Laboratorit im eingekeimt, am IO. 5. in Pikierk~tsten 
ins Gew~ichshaus tind am 19. 5- anf ein Nachbarbeet  
ins Freiland gepflanzt. 3 Zuckerrfibensorten (Klein- 
wanzleben E und N, Schreiber E) walrder~ am 6. 5. 
im Laborator ium eingekeimt, am 1 7 . 5 .  in Yikier- 
k~isten illS Gew~ichshaus nnd am 20.5.  ins Frei land 
gepflanzt. Bet der Auszithlnng am 18. io. wurden 
bet keiner einzigen Sorte Schosser festgestellt, Je 
Sorte abe r l eb t en  durchschnit t l ich 3o Pflanzen. 

3. Zu weiterem Vergleich walrden 17 Futterrfiben- 
sorten 1 zugleich rnit 18 Zuckerrfibensorten 2 am 
29. 4. 1949 in unmit te lbare  Nachbarschaft  ins Fret- 
land ansges~it. Am 12.5. begannen sie aufztiIaufen. 
Bis Mitte Oktober ha t t en  sie yon durchschnitt l ich 
30 Uberlebenden je Sorte keinen einzigen Schosser 
erbracht.  

4. Uberlebende, Schosserzahlen und Schosserpro- 
zente eines am 27. 4- 1949 ges~tten, zwischen dem 
IO. und 13.5. aufgelaufenen, am  2.6.  Vereinzelten, 
am 14. IO. allsgeziihlten Fut terraben-Sorten-Versu-  
ches mit  durchschnit t l ich Iooo Pflanzen je Sorte 
sind in Tabelle 2 zusammengestellt .  In  einem gleich- 
zeitig und gleichsinnig dtirehgefiLhrten Zuekerraben- 
Sorten-Versuch mit durchschnitt l ieh 12oo Pflanzen 
je Sorte brachten yon  I2 Sor ten drei gar keine 
Schosser, bet drei Sorten wurden o,o9% Schosser 
gez~ihlt, bet zwei Sor ten o,15%, bet zwei Soften 
o,26%; bet einer o,53 % und bet einer weiteren 0,69% 
Schosser. 

Ein  Vergleich der vorstehend in den Zitfern 2 his 4 
beschriebenen Versuche mit denen unter  Ziffer I 
zeigt, dab die Ende April ges~tten, Anfang Mat ge- 
keiinten Raben  im Gegensatz zn den tim dieJahres- 
Wellde gekeimien nicht mehr znm At!fschieBen 
kamen, wobei es gleiehgaltig ist, ob sie zun~ichst bet 
Zimmertempera tur  gekeimt nnd im Gew~ichshaus 
angezogen wurden (Versuch 2), oder ob sie yon  
Anfang an im Frefland anfwuchsen (Versuche 3 u. 4)- 

Oegen die Versuehsreihen 2 und 3 k6nnte geltend 
gemacht werden, sie seien mit nur geringer Pflanzen- 
zahl angesiel!t worden, Dem stehen die mit aus- 
reichender Individtienzahl dnrehgeffihrten Sorten- 
verstiche (Ziffer 4) entgegen, in denen yon insgesamt 
34 Sorten 5 g ar~keine, 22 ~ttiBerst kleine Schosser- 
zahlen (nnter I%)  nnd 7 Sorten nur i b i s  4,5% 
Schosser erbrachten.  

10vana ,  Friedrichswerther gelbe und rote, Yeni vidi 
vici, Deutsche Barres, Jaenschs Teutonia, Lischower, 
Criewener gelbe, Peragis rote Walze, Strubes GK, Rex, 
Waldmanns Barres, Kirsches Ideal, Frankes 1Rekord, 
Altenburger Tonnen, Knehdener gelbe Walze und Sper- 
lings WeiBe griink~Spfige. 

2 Kleinwanzleben E 632, E 831, lx/822, Z 811, ZZ 8Ol ; 
Braunes E, N, Z ; Dieckmanns E, Z ; Nfettes N, Z ; tZim- 
paus E, Z; Strubes E, Z; Mausbergs E;  Schreibers E. 



2o.Band, f-Ieft9/zo Verfahren zur Erzieiung yon volfwertigen Samentrggern der Be~-R/ibe. 293 

Tabelle 2. Schosser-Zahler162 und Prozente aus einem 
Futterri~ben-Sorten- Versuoh 1949. 

(Am 27. 4. gesgt, io.--13. 5. aufgelaufen, 2.6. vereinzelt, 
Auszghlung am I4. IO. 1949). 

I 

S o r t e Ober ] davoit Schosser 
lebende [ ~ 1  % 

Kleinwanzleben E . . . . . . .  
Waldmanns tgarres . . . . . . .  
Jaenschs Teutonia . . . .  . . . 
Deutsche 13arres . . . . . . . .  
Rex . . . . . . . . . . . . . .  
Lischower . . . . . . . . . . .  
Dickwanst . . . . . . . . . .  
Peragis rote Walze , . . . . . 
Criewener gelbe . . . . . . . .  
Eckendorfer gelbe . . . . . . .  
Ovana . . . . . . . . . . . .  
Vent vidi vici . . . . . . . . .  
Strubes GK . . . . . . . . . .  
Altenburger Tonnen . . . . . .  
Knehdener gelbe Walze . . . . 
Frankes Rekord . . . . . . . .  
Friedrichswerther Zuckerw. gelb 
Kirsches Ideal . . . . . . . .  
Friedrichswerther rote . . . . .  
Schreibers weige griink{Bpfige . . 
Lanker . . . . . . . . . . . .  
Sundhausener Ideal I I  Neuzuchf 

l 
1OO9 o,oO 
87r o,oo 
855 o, I2 

1156 o,26 
993 o,40 
864 0,46 
844 0,47 
988 0,51 

1OO2 0,70 
1OO6 0,70 
1147 0,70 
1176 9 0,77 
1144 IO o,87 
1154 Io  0,87 
lOO3 9 0,90 
1154 13 I , I3  
1158 15 1,3o 
lO21 14 1,37 

857 15 1,75 
lOO2 28 2,79 

834 33 3,96 
1124 51 4,54 

Alle Versnche s tanden  nnter  I lormalem Taglicht  
ohne zus~iztliehe kiinstliche Belellchtnng. Die Pflan- 
zen der Versuche 2 his 4 ke imten  nnd w'aehsen uilter 
gleichen Liehtbedingungen.  Die Pf lanzen der Ver- 
snchsreihe I b a t t e n  w~ihrend ihrer Keimuilg  nnd 
Jngend  in den vier  ers ten Monaten  des Jahres  we- 
niger Licht  zur  Verfiigung. CHROBOCZEK ha t  nnn 
in eigenen Untersuchillrgen (s. seine Tabel len 11--14 
und seine ABb. 23) und aus der L i t e ra tu r  iiberzen- 
gend dargelegt, dab das Licht  wohl einen Einflug auf 
das Schossen der Beta-Rf iben  ausfibt, dab die Rfiben 
aber  Ilur unter  Langtag-Bedingungen zn ve rmehr t em 
AufschieBen kommeil .  Dai lach kailn in unseren uilter 
Ziffer I mi tgete i l ten  Versnchen die im Vergleieh zu 
den Versuchen 2 his 4 kiirzere Taglichtzeit  der ersten 
Jugendmona te  das Schossen nicht ausgel6st  habeil, 
sie miiBte eher hemmend  auf die Schosserbildnng 
gewirkt  haben.  Die Ursache fiir das Aufschiegen der 
Rtiben in uuserer Versuchsreihe I mug der U ms tand  
gewesen seth, dab die P f l anzen in  dem kal ten  Kas ten  
niedrigeren Tempera tu r en  ausgesetzt  waren als die 
Pf lanzen in den Versnchen 2 bis 4. 

CHARGENKO (I915) (zit. n. CHROBOCZEI~ arts CHM~.- 
LA~ [I928]) beriehtet ,  verpf lanzte  Riiben brfiehteil 
selten Schosser hervor.  Die Tatsache,  dab die Riiben 
in unseren Versuchen I und  2 verpf lanz t  worden 
stud, kann  also keiilen EinfluB anI  das Schossen 
gehabt  haben.  Wenn ein derar t iger  EinfluB be- 
sttinde, h~itten sich auch wohl Unterschiede zwi- 
schen den verpf lanz ten  Riiben in Versueh 2 nnd den 
nicht verpf lanz ten  Riiben der Versuche 3 und 4, die 
sonst unter  gleiehen Bedingungen standen, ergeben. 

Man k6nnte  nnn gegen die nilter I .  referier ten 
Versliehe sagen, die Zuckerri iben seien 2 �89 W0eheil 
sp~iter in den kalteil  Kas t en  gekommen  als die Fnt te r -  
riiben, und es set m6glich, dab sie Ilieht mehr  den 
niedrigen Tempera tn ren  ausgesetzt  geweseil seien 
wie die Futterrf iben.  Gewig ist dieser E inwand nicht 
yon  der H a n d  zu weisen. Fiir die Anilahme, dab 
dies die ausschlaggebende a]Ieinige Erkt{iruilgsm6g- 

l ichkeit  fiir das verschiedene Verhal ten von Fnt te r -  
und Zuckerri iben in nnseren Versuchen set, sind abet  
keinerlei Anhal tspui lkte  vorhanden.  Die allgemein 
bekannte  h6here Schosserfestigkeit  der auf Schosser- 
resistenz besser durc1~geziiehteten Zuekerri iben dart  
bet dieser Be t rach tnng  Ilieht auger  Aeht  _gelassen 
werden. Gerade das Nichtschossen der in Tabelle 1 
zuletzt  genailnten Fut ter r i ibensor ten  unter  Bedin- 
gnilgen, die bet den e rs tgenannten  8 Sor ten  Schog- 
berei tsehaft  hervorriefen, kanil  als Beweis gelten, 
dab diese Unterschiede ant  Sorteneigeiltiimlieh- 
kei ten zuriickzufiihren sin& Diese Ansicht  wird 
gesti i tzt  dnrch die Resul ta te  yon  LEVAIV und OLS- 
sON (1944), die yon  der am 9, 3. 43 ins Frei land 
ges~iten ant  Schosserresistenz gez/ichteten Zncker- 
ri ibensorte HilIesh6g durehschnit t l ieh 52,2% Schos- 
ser erhielten, wohiilgegen eine nicht so sehosser- 
resistente Zuckerrfibe v o m  Vi lmorm-Typ 78,4% 
Schosser und eine Fnt terr i ibe vom Bar res -Typ  
74,3 % 8chosser  erbrachten.  

B. Versuche 
mit .kfinstlicher" K~ilte-Einwirkung. 

Fiir eine zweite Versnchsreihe wurden Ende Ok- 
tober  1948 im Labora to r inm bet @16 ~ bis -}-18 ~ C 
auf Fi l t r ierpapier  angekeimte S~mlinge voil  I2 
Fut terr i iben-  und 9 Zuckerrf ibensorten AMang No- 
vember  in Pikierkttsten gepflanzt  lind im Gewachs- 
hans bet durchschnit t l ich @ I 2 ~  gehalten. Mitte 
Dezember  wurden sie auf  einen 12 cm hoch mi t  Erde 
bedecktei1 Tisch im gleicheil Gewgchshans nmpikiert ,  
und  schlieBlich a m  20. z. m949 in ein warmes  Mist- 
beet  verpflanzt .  Anfailg Mat wurden die znr durch- 
schnit t l ichen Gr6ge eiiles s ta rken  Radieschens her- 
angewachsenen Jnngri iben ans dem Beet  gei lommen 
und dutch leichtes Abkl0pfen yon  der ai lhaftenden 
g rde  befreit.  Die !Sl~ttter wurden his ant  die Herz-  
lol~ttter abgedreht  z, und die so behaildel ten Pf lanzen 
mehrere Tage Tempera tu ren  dicht beim Nul lpunkt  
ausgesetzt.  Dies geschah zum Tell in einem gis-  
schrailk ( =  E in Vert ikaIspal te  2 der Tabr 3), 
zum anderen Tell in ether Kiihlzelle des stgdtischen 
Schlachthofes ( =  K in SpaRe z der Tabelle 3). 

In  SpaRe 2 der Tabelle 3 ist augerdem die Dauer  
der K~iltebehandlnng ftir die eiilzelnen Sorten an- 
gegeben. In  Spalte 3 siild die Tempera tn ren  auf- 
geschriebeil, denen die Pflanzen w~thrend dieser Zeit 
ausgesetzt  waren, in Spalte 4 die Tage, an denen die 
Sorten ins Yreiland gepflanzt  worden stud, ~1 SpaRe 
5 die Anzahl  der ausgepflallzten RBben. Die Spal ten 
6 his I2 enthal ten  die Schosser als Prozentzahlen der 
~3berlebenden zn den im Kopf  der Tabelle ange- 
gebenen Ausz~hlterminen. Pi lnkte s tar t  ether Zahl 
bedenten ,,an diesem Tage wurde die betreffeilde 
Parzelle Ilicht ansgeztthlt".  Striche bedenten, dab 
die Parzelle durch Wildfrag teilweise oder g a n z  ver- 
nichtet  worden war, so dab mit  den friikeren ver-  
gleichbare Wer te  nicht mehr  zn erhal ten waren. 

Tabelle 4 gibt die Schosserprozente an, die nach 
gleichen Zeitrgumen, gerechilet nach Beelldigung der 
K~ltebehandlnilg,  yon  den einzelnen Sorten er- 
wachsen warem Pnnkte  ~ild Striche haben  die 
gleiche Bedeutung wie in Tabelle 3. Nach den er- 

1 JXgHA (I926) h a t  nachgewiesen ,  dab  E n t f e r n e n  der  
Bl l i t te r ,  ganz  gleich in w e l c h e m  A l t e r  de r  P i l anze  dies 
er folgt ,  ke ine  Schosser  al lst0sende W i r k u n g  ha%, 
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Tabel le  3- Ri~ben-Sahosser naoh Kdlte-Behandlung. 

S o r t e  

Fu t t e r r f i ben  : 
Veni  v id i  v i c i .  
O v a n a  . . . . .  
Schre iber  gk  
Jaenschs  T e u t . .  
R e x  . . . . . .  i 
Deu t sche  Barres  . 
Eckendorf .  r o t .  
Eckendorf .  gelb :. 
Friedric hsw. g . .  
Cr iewener  gelb . 
L ischower  . . . .  
Peragis  ro te  W. 

Zuckerrf ibel  ! : 
Kleinwanzl .  N . 

, ,  Z . 

ZZ 
R i m p a u  E . : 

Z . . 

Schre'iber E . . 
, ,  g . . 

, ,  Z . . 

D a u e r  d e r  K f d t e -  
b e h a n d l u n g  

5 Tage  E 
3 Tage  i6h E 
5 Tage  E 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
4 Tage  I9  h E 
8 Tage  K 
4 Tage  I9 h E 
5 Tage  E 
8 T age K 
5 Tage  E 
8 Tage  K 

8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage  K 
8 Tage K 

, I 2 ] 0 3 

] ins  F r e i -  t A n z a h l  I 
land der ge- | 

Temperatur ge- pflanz- I. 
pflanzt ten [ 

[ am ] Rflben[ 8~6. 

1 
1I. 541 Io5 
3 ~ . 198 

H .  51 I56 
19. 14o 
19.5. 32 

�9 

45 
I9"~i  4 I 
I I .  1I 7 
19.5.  I4I  

+0 ,  5 his 
+ 0 , 3  bis 
+ 0 , 5  bis 
- -2 ,0  bis 
- -2 ,0  bis 
+ 0 , 5  bis 
- -2 ,0  bis 
+ 0 , 5  bis 
+ 0 , 5  bis 
- -2 ,0  bis 
-[-0, 5 bis 
- -2 ,o  bis 

- -2 ,0  bis 
- -2 ,0  his 
- -2 ,0  bis 
- -2 ,0  bis 
- -2 ,0  bis 
E2,O bis 
- -2 ,o  bis 
- -2 ,0  bis 
- -2 ,0  bis 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

+ 2 , 0  ~ 
. [ - 2 , 0  ~ 

+ 3 , 0  ~ 
.[-2,00 

@3,o ~ 
. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

.[-2,0 ~ 
+ 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - [ -2 ,0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

. [ - 2 , 0  ~ 

I9.51 IIO 
19. 176 
i 9  51 4s 
19. 35 
19.51 95 
19. 59 
19.5.  30 
19.5.  88 
19.5.  12 

8 1 9 1 , o  

% S c h o s s e r  a m :  

25 
45 
2 

~ 3 . 6 .  

53 
72 
50 

z6 

O 

I I  

7 

I6 
4 
0 

3 
25 

2 1 . 6 .  

79 
82 
60 
24 
56 
55 
35 
37 
50 
I7 
I7 

0,7 

53 
33 
3 I 
37 

I O  

30. 6. 

9o 
87 
84 
45 
82 
68 
6o 95 

7 ~ 92 
38 92 
287 72 

47 

78 97 
72 
72 93 
67 97 
93 96 
53 

59 
4 ~ 

9 . 8 .  7 . 9 .  

IO0 100 

.. IO0 

IO0 IO0 

100 

-- --7- 

95 

92 

98 

93 
97 

L; 

7. I 0 .  

I O O  

I O O  

I O O  

1 O O  

95 

95 
92 
72 
54 

98 
98 
93 
97 
96 
72 
85 

S o r t e  

Veni  v id i  v ic i  . . . . .  
O v a n a  . . . . . . . .  
Schreibers  gri ink6pfige . 
Jaenschs  Teu ton i a  . . . 
R e x  . . . . . . . . .  
Deu t sche  Barres  . . . .  
Eckendor f e r  rote  . . . 
Eckendor fe r  gelbe . . . 
F r iedr ichswer ther  gelbe 
Cr iewener  gelbe . . . .  
L i schower  . . . . .  i 
Peragis  ro te  W a l z e .  . . 

Kle inwanz leben  N . . 

j~ Z . 

ZZ . 
R i m p a u '  E . . . . . .  

�9 Z . . . . . .  

Schreiber  E .' . . . . .  
g . . . . .  

Tabel le  4 -  

I 2 

3 4 

25 

2 . ~ 

2 2  

z i ;  

2 0  

2 8 
�9 7 

O O 

4 i i  

o 4 

O O 

3 
25 

Riiben-Sahosser naah Kdlte-Behandlung. 

8 9 1:O 

% Schosser .. Wochen nach AbschluB der K~ilte-Behandlung 

22 5 6 

53 79 
45 72 
5 ~ 60 
24 45 
56 
2 7 4 ~ 
35 6o 
I O  

. .  ; O  

17 38 
Iz  

53 , .  
33 . .  
31 . .  
37 . .  
�9 . 93 

I O  . .  
1 
i 

7 8 0 I 2 - - I ~  I 7 ~ I 8  

90 . .  __ ioo  ioo  
82 . .  87 . . .  IOO 
84 . . . .  ioo  ioo  

I O O  

55 68 - -  - -  
77 . . . .  95 95 
37 

70 i i  . .  
. .  92 92 

27 . .  72 ] . .  t 
8 m ..  47 54 

78 : 97 98 
72 ' 97 i 98 
72 .- 93 93 
67 97 97 
96 . .  96 96 

' 5 3  
3 i  
59 . . . .  ~ - -  - -  
4o - -  ~ __ 

I O O  

I O O  

I O O  

I O O  

95 

95 
92 
72 
54 

98 
98 
93 
97 
96 
72 
85 

h a l t e n e n  Z a h l e n  r e a g i e r t e  d ie  F u t t e r r i i b e  R e x  a m  
s c h n e l l s t e n  a u f  d ie  e r l i t t e n e  K i i l t e b e h a n d h m g ,  n ~ m -  
l i c h  s c h o n  n a c h  d re i  W o c h e n  m i t  2 2 %  Schos se rn ,  
z u  w e l c h e r  Z e i t  d ie  a n d e r e n  u n t e r s u c h t e n  F u t t e r -  
r i i b e n s o r t e n  u n d  die  Z u c k e r r f i b e n s o r t e n  K l d n w a n z -  
l e b e n  N n l l d  ~E, R i m p a u  E u n d  S e h r e i b e r  Z g e r a d e  
m i t  d e m  A u f s c h i e B e n  b e g a n n e n  (2 b is  7 % Schosse r ) .  
V i e r  W o c h e n  n a e h  d e r  K ~ l t e b e h a n d l u n g  k a n n  m a n  
die  S c h o B n e i g u n g  f i i r  d ie  F u t t e r r f i b e n  m i t  A u s n a h m e  
y o n  C r i e w e n e r  g e l b e r  (8%),  L i s c h o w e r  (7%) u n d  
P e r a g i s  r o t e r  W a l z e  (die z u  d iese r  Z e i t  n o c h  n i c h t  
schoBte)  i m  D u r c h s c h n i t t  rn i t  20 % a n g e b e n ,  fffr die  
Z u c k e r r i i b e n  d u r c h s c h n i t t l i e h  m i t  6 , 5 % ,  a u s g e -  
n o m m e n  R i m p a u  E (16%),  S c h r e i b e r  Z (25%)  u n d  
S e h r e i b e r  E (die n o c h  g a r  n i e h t  selaoBte). V o n  d e n  

Z u c k e r r i i b e n  s c h e i n e n  S c h r e i b e r  Z, R i m p a u  E u n d  
K l d n w a n z l c b e n  N a m  s c h n e l l s t e n  z u  r e a g i e r e n ,  
S c h r d b e r  E a m  l a n g s a m s t e n .  I n  u n s e r e n  V e r s u c h e n  
w a r  d ie  F u t t e r r i i b e  P e r a g i s  r o t e  W a l z e  d ie  s chosse r -  
r e s i s t e n t e s t e  y o n  a l i e n  u n t e r s u c h t e n  S o f t e n ,  sic wies  
e r s t  n a c h  f i in f  W o c h e n  o , 7 %  S c h o s s e r  a u f  u n d  sic 
h a t  es  his  A n f a n g  O k t o b e r  i iber lTaupt  n n r  a u f  5 4 %  
S c h o s s e r  g e b r a c h t .  H i n s i c h t l i c h  S c h o B n d g u n g  f o l g e n  
d a n n  die  Z u c k e r r i i b e  R i m p a u  Z u n d  die  L i s c h o w e r  
F u i t e r r i i b e ,  b e i d e  m i t  72 % S c h o s s e r n  n a c h  22 W o -  
chen ,  w e l t e r  die  Z u c k e r r i i b e  S c h r e i b e r  E m i t  8 5 %  
u n d  d a r a u f  d ie  C r i e w e n e r  g e l b e  F n t t e r r i i b e  m i t  92 % 
(diese Z a h l  h a t  sic s c h o n  n a c h  I2  W o e h e n  e r r e i c h t )  
u n d  die  K l e i n w a n z l e b e n e r  Z u e k e r r i i b e  v o m  Z - T y p  
m i t  9 3 %  S c h o s s e r n .  
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Von den Futterrtiben erbrachten die Sorten Veni 
vidi vici, Ovana, Schreibers grtink6ptige und 
Jaenschs Tentonia Ioo % AnfschvB. Anch die Sorte 
Rex wird man hierzu rechnen dih'fen, wie ein Ver- 
gleich der nach sieben Wochen erwaehsenell Schos- 
serprozente mit den Wertell der vorgenanntell vier 
Sorten zeigt; die Rex-Parzelle war Ieider nor Ab- 
schlug der Versuche dnrch WildfraB vernichtet 
wordell. 

Allgemein kalln mall nach den ill Tabelle 4 nor. 
gelegten Zahlen sagen, dab man etwa I5 Wochell 
uach AbschlnB der Kfiltebehandlllng deren Erfolg 
benrteilen kann (s. die 3 letzten Spalten in Tab. 4). 

Abb. 2. Lischower  Fu t t e r r t t be ;  yore 5. his  xo. 5. = 5 Tage  
E i s s c h r a n k  bei + o,5 b i s  + z ~ C ; I x. 5. ins F r e i l a n d  ; A ufnahme 

am i .  9. aus 4,o m E n t f e r n n n g ,  

Abb.  I .  Fu t t e r r f i be  O v a n a ;  vom 26. bis  3 0 . 4 .  
= 3 T a g e  i 6 h  E i s s c h r a n k  bei  + 0,3 his  + z  ~ C; 
3 0 . 4 ,  ins F r e i l a n d  gep f l anz t ;  Aufnahme  am 

1 .9 ,  arts 2 , 5 m  E n t f e r n u n g .  

Wie ein Vergleich der vier Wochen nach Beendigung 
der K~tltebehandhmg ermitteltell Schosserprozente 
(s. Tab. 4, SpaRe 2) zeigt, reagierten die Zucker- 
riiben auf die K~tltebehandl~ng nicht so schnell wie 
die Futterrfibell. Sie holten dann aber dell Vor- 
sprung der Futterrfiben innerhalb der n~chsten drei 
Wochen wieder allf (s. Tab, 4, Spalte 5). 

Anf Zweifel, wie etwa, die K~ltebehandl~ng h/itte 
wohl die SchoB- llnd J31fihneigung der Rfiben im 
erstell Vegetati0nsjahr ausge16st, es sei aber fraglieh, 
ob diese Beschleunigung des Entwickl~ngsablaufes 
um fast ein volles Jahr fiber theoretisches !nteresse 
hinalls praktische Bedeutung fiir die Gewinnung 
brallchbaren Samens haben k6nne, l~gt iich er- 
widern: 

Die Abbildungen x--5 zeigen Aufnahmell von 
Samentr~gern yon 3 l?utterriiben- nnd 2 Zucker- 
riibensorten aus dem in Abschnitt B referierten Ver- 
such. Sie sind einer groBen Zahl yon A~ffnahmen 
entnommell, die aus Raumgriinden in der vorliegen- 
den Mitteilung nicht irt ihrer Gesamtheit ver6ffent- 
licht werden sollen. Die hier gezeigten Samentr/iger 
stellen nicht etwa die krMtigstell Vertreter der je- 
weiligen Sorte dar, sondern es handelt sich alls- 
nahmslos um Durchschnittstypen der betreffellden 

Abb.  3. 

F u t t e r r f i b e  Jaenschs  Teu-  
t o n i a ; v o m  Io.  bis  i 8 .  5. 
= 8 T a g e  Kfihlzetle bei  
- - z , o  bis  + 2 , o ~  19. 5. 
ins F r e i l a n d ;  Aufnahme  
am 1.9 .  au 3,0 m E n t f e r -  

nung .  

Abb.  5. 

Zucker r f ibe  R i m p a u  Z;  
io .  bis x 8 . 5 .  = 8 T a g e  
Ki ih lze l le  bei - - 2 , o  bis 
+ 2,o ~ C; I9.5,ir~s Frei-. 
l and ;  Aufnahme am L 9. 

aus 4,0 Ill E n t f e r n u n g .  

Abb,  4. Zuckerr~ibe Kle inwanz leben  E ;  vom 
io.  bis x8 .5 .  = 8 T a g e  Kfihlzelle b e i - - 2 , o  bis  
-i- 2, ~ C; z 9 . 5 .  ins F r e i l a n d ;  Au inahme  am 

2 3 . 8 .  aus 2,5 m E n t f e r n u n g .  
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Parzellen. D e m  ~ul3eren Gesamtbilde nach erschei- 
llen diese Samentr~iger normal,  als' ob sie im zweiten 
Vegetat ionsjahr  gewachsen w~tren. 

Die reifen Knltule wurden Allfang Oktober  I949 
geerntet.  I m  J a n u a r  195o wnrden in der fiblichen 
Weise ihre Keimffihigkeit ulld ihr iooo-Kn~uel-  
Gewieht best immt.  Die Ergebnisse silld in Tabelle 
5 zusammengestel l t .  Die Keimfiihigkeit  ist als sehr 
gut his normal  zu bezeiehnen, lediglich die Kn~iule 
der Fut terr / ibe Jaenschs  Teutollia (mit 58%) und 
der Zuekerrfibe Kleillwanzleben ZZ (mit 6 I % )  

Tabelle 5. Keim]dhigkeit und xooo-Knduel-Gewiehte der 
im Herbst z949 geernteten Kndule yon naeh Kdlte-Behand- 
lung geschofiten Ri~ben. xoo-Knduel-Gewichte der grofien, 

rnittelgrofien und kleinen Kndule. 
(Die eingeklammerten Zahlen in SpaRe 2 geben die Keim- 
fS~higkeit des Ausgangs-Materials im Winter 1948/49 an). 

K e i m f ~ i h i g -  
S o r t e k e i t  

Veni vidi vici . . 
Ov&na  ' . . . . .  
Schreibers grfink. 
Jaensehs Teutonia 
Deutsche Barres . 
Eckendorfer rote . 
Friedrichsw. gelbe 
Criewener gelbe . 
Peragis rote Walze 
Kleinwanzteben E 

, ,  ~ -  

, ,  Z 

z z  
Rimpau E . . . 

Z . . . 

Sch'reiber E . . . 

% 

97 (8o) 
69 (94) 
82 (77) 
58 (72 ) 
82 (92) 
80 (81) 
80 (54) 
73 (7 ~ ) 
87 (63) 
84 (81) 
84 (8o) 
86 (79) 
61 (67) 
78 (74) 
88 (69) 
70 (78) 

3 

i o o o -  
KnS.ue l  

gewichi groB 

24,o 6,4o 
28,O 7, IO 
28,3 5,95 
29,3 5,45 
23,5 6,80 
24,2 5,55 
31,o 6,65 
31,7 6,50 
34,6 6,57 
27;o 5,81 
25,1 6,25 
25,7 6,07 
27,9 6,46 
25 .6 fi,61 
25,8 6,36 
19,4 5,29 

4 1 � 8 4  
~oo K n a u l e  w o g e n  g: 

m i t t e l -  k l e i n  
~ roB  

3,55 2,04 
4,50 2,05 
4,05 2,07 
2,93 0,90 
3,4 ~ 1,85 
3,68 2,21 
4,30 1,62 
4,21 2,81 
4,68 2,53 
4,IO 2,28 
4,IO 1,95 
3,95 1,9o 
3,94 2,43 
3,90 1,78 
2,75 1,82 
3,II  1,7o 

weisen etwa s verr ingerte  Keimf~higkei t  ant  (s. Spalte 
2 in Tabl 5). Die eingeklammertel l  Zahlen in Spalte 
2 gcben die Keimf~higkei t  des Saatgutes  an, das zu 
Bcginn der Versuche im Winter  I948/4g verwandt  
worden war. 

Abb. 6 zeJgt S~mlinge I9  Tage nach der Aussaat  
yon  im Herbs t  1949 geerntetell  Kn~tuien aus der 
Friedrichswerther-Parzelle des in Abschni t t  B be: 
schriebellen Versuches. Abb. 7 ist 5 Tage Sparer 
aufgenommen.  Die Striche auf dem mi tphotogra-  
phier ten  Mal3stab sind I cm voneinander  entfernt.  
Ke imung  and  erstes Wachst~arn verliefen normal.  

Die IOOO-Kn~tuelgewichte sind mit  Ausnahme der 
Zuckerriibe Schreiber E betr~tchtlich grSBer als sie 

allgemein in der L i t e ra tu r  angegeben bzw. fiir die 
Praxis  gefordert  werden (fiir gew6hnlich 22 g; vgl. 
dami t  SpaRe 3 in Tab.  5). ~ b e r  die so erml t te l ten  

A b b .  6.  F r i e d r i c h s w e r t h e r  g e l b e  F u t t e r r / i b e ;  S ~ m l i n g e  I 9  T a g e  n a c h  
A u s s a a t  i m  H e r b s t  I 9 4 9  g e e r n t e t e r  K n i u l e  y o n  K ~ . l t e - S c h o s s e r n  a u s  
d e m  e r s t e n  V e g e t a t i o t l s j a h r .  - -  A u f  d e m  M a g s t a b  s i n d  2 lange 

S t r i c h e  2 c m  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t .  

A b b .  7. F r i e d r i c h s w e r t h e r  g e l b e  F u t t e r r f i b e ;  S ~ i m l i n g e  24 T a g e .  n a c h  
A u s s a a t  i m  H e r b s t  1949 g e e r r t t e t e z  Kn~iu le  v o n  K f i l t e - S c h o s s e r n  a u s  d e m  
e r s t e n  V e g e t a t i o n s j a h r .  - -  A u f  d e m  M a B s t a b  s i n d  2 l a n g e  S t r i c h e  2 c m  

voneinander ~ntfernt. 

Werte hinaus wurden die ioo:Kn~iuelgewiehte der 
grol3en, mittelgroBen and  kleinell yon  dell K~tlte- 
schossern geernteten Kn~iule festgestellt .  Die Ergeb- 
nisse sind in dell Spaltell  4 - - 6  der Tabelle 5 zll 
finden. Wie aus Tabelle 5, Spalte 4 en tnommen 
werden kann, haben  die durch KMtebehandlung 
annuell gewordenen Rfiben recht  ansehnliche Kn~ule 
hervorgebracht .  

Dami t  diirfte die Frage, ob die mitgetei l ten Ver- 
suchsergebnisse ftir den Ziichter prakt ische Bedeu- 
tung haben, im bejahenden Sinne zu beal l tworten 
seil l .  

L i t e r a t u r .  
I. CH~ELA~, F. : Pokusn6 zjiw sMonu sort cu- 

krovky a krmn6 ~epy ku tvo~eni vyb~hlic. - -  ~esko- 
slovensk6 Akad." Zem~d~lsk6. Vestnik 4, 464~47 ~ 
(1928). (zit. n. Chroboczek 1934). - -  2. CHROBOCZEK, E. : 
A study of some ecological factors influencing seedstalk 
development in beets (Beta vulgaris L). Cornell Univ. 
Agric. Exp. Star. Mere. 154, (1934). ~ 3. JutlA, V. : Ex- 
perimentalni gtudie o vykv6tani cukrovky (Beta vulgaris 
saccharifera) --  Biologicke Spisy Vysoke Skoly Zvg~ole- 
karske Brno Cechoslovak. Republik, 5, I--32 (1926). 
(zit. n. Chroboczek 1934). - -  4. LEVAN, A. und P .A.  
OLSSON : On the decreased tendency to bolting in tetra-  
ploids of mangels and sugar beets. - -  Hereditas 30, 
253--254 (1944). - -  5. L~D~C~E, H. : Jarowisafions- 
Versuche mit  Zuckerfiiben. Dtsch. landwirtsch. Presse 
6I, 481--482 (1934). - -  6. Voss, J. : Experimentelle 
AuslSsung des Schossens und Prfifung der Schogneigung 
der Rttbensorten (Beta vulgaris L.). Angew. Bot. I 8 ,  
37o--4o7 (1936). 

(Aus dem Inst i tut  ffir Obstbau, Berlin.) 

Beitrag zur Wurzlingsvermehrung bei Apfelgeh61zen. 
Y o n  RUTH GISI~VIUS. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Nachdem bereits frfiher in England nnd USA. ein- 
gehende Versuche zur Wurzl ingsvermehmllg durch- 
gefiihrt worden warell, ha t  m a l l  atlch in Deutsch-  
land im Laufe des le tz ten Jahrzehnts  diese Frage 
ll~her behandelt .  !nsbesondere  haben  FI~ISC~IEN- 
SCHLAGER, HILKENBAUMER, ~/~OHRING, GLEISBERG 

ulld GISEVIUS diesbezfigliche Untersnchllngen vor- 
genommell. Es s teht  vor  allem test, dal3 sich die 
Wurzeln d e r  Typen  IV, IX,  X I  U lld junger S~im- 

linge gut zur Wurzl ingsvermehrul lg eignen. Als ge- 
eignete Stecklingsl~inge geltell Io  cm, als -st~rke 5 
his 8 ram. Die Wurzelstiicke sollen w~ihrend der 
Vegetationsruhe gewonnen and  im Herbs t  oder Friih- 
jahr  aufgeschult  werden. Als S tandor t  der Wurz-  
linge wird teils gut vorberei te tes  Freiland, teils der 
kalte, vereillzelt such  der warme Kas ten  empfohlen. 
In  grogen Zfigell dart  man  die Wurzl ingsvermehrung 
als gekl~irt betrachten.  Wie unsere Untersuchungen 


