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liche Bewertung der bisher im Handel befindlichen 
S~tmlingsunterlagen ist insofern schwierig oder sogar 
ullm6glich, als sog. Sortell wie z.B. St. Juliell ulld 
Damascenerpflaume, auf denen sich unsere Best~llde 
teilweise aufbauen, keine Sortell im eigelltlichen Sinne 
sind, sondern ein Gemisch darstellen, das, erbm~iBig 
gesehell, alles ellth/ilt, was im Formenkreis P. domesHca 
tiberhaupt vorhallden sein kann. Diese Erkenntnisse 
hatten zur Folge, dab der Obstbauer h~ufig die For- 
derullg aufstellte, auf die Stimlingsunterlage zugunsten 
der vegetativ vermehrten Unterlage g~inzlieh zu ver- 
zichten. 

Dieses Verlangen ist nicht realisierbar, weft es gegen- 
w~rtig und auf Jahre hinaus unm6glich sein wird, 
gentigelld Pflaumenunterlagen auf vegetativem Wege 
zu erzeugen. Die Verwendullg yon S~imlingen aus 
gewissenhaft ausgelesenen ulld gepriiften Samen- 
spendersorten scheint daher vorerst der geeignetste 
Weg zur Erzeugung der erforderlichen groBen Mengen 
an Pflaumenveredelungsunterlagen zu sein. 

Zusammenfassung. 
Die Beurteilung des obstbaulichen Wertes der z. Zt. 

als Veredelungsunterlagen verwendeten Pflaumen- 
s~mlinge des P. domestica-Formellkreises ist sehr 
schwierig, weft diese ,,Sammelart" genetisch auBer- 
ordelltlich uneinheitlich ist. Der Mangel an Saatgut 
von obstbaulich wertvollen P.domesHca-Abk6mm- 
lingen hat zur st~irkerellVerwendung der zu P. cerasifera 
geh6rellden, nicht in allen Allbaugebieten ausreichend 
frostharten Myrobalallenpflaume geffihrt. Vorliegellde 
Arbeit hatte zum Ziel, P. domestica-Samenmutter- 
bttume mit einer morphologisch und physiologisch 
weitgehend einheitlichen F1-Nachkommenschaft aus- 
findig zu machen. 

Es wurden 34 Pflaumensorten, darullter bekannte 
Stammbildnersortell, die verbreitetsten Edelsorten, die 

meisten in der Regel nur vegetativ vermehrten Unter- 
lagenklone sowie eigene Auslesen aus umfangreichell 
S~mlingsbest/inden auf ihre Eignung als Samellspender 
gepriift. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
Typen zu erhalten, deren F1-Generation so wenig auf- 
spaltet, dab morphologisch extrem abgewandelte Nach- 
kommen nicht auftreten. 

Die Mehrzahl der Edelsorten erwies sich als unge- 
eigllet. Vermehrullgswfirdig waren einige Auslesen aus 
Damas blanc und St. Julien d'Orleans. 

Es zeigt sich, dab die morphologischen UIIterschiede 
bei S~imlingen der F1-Generation bei den gepriiften 
selbstfertilen tttittnerauslesen geringer waren als bei 
denen der zum Vergleich herangezogenen selbststerilen 
GroBen Grfinen Reneklode. 

Siirnlinge wertvoll erscheinender Samenspender- 
sorten wurden in Prussendorf und AItellweddingen 
aufgepflanzt und mit den Edelsorten Wallgenheim, 
Hauszwetsche ulld Czar veredelt. Hierbei zeigte die 
Unterlage P. tIiittner 35/V/8 Leistungen, welche welt 
tiber denen der P. Grol3e Griine Reneklode lagen. 

Eine gleiche Anzahl Sfimlinge blieb unveredelt, um 
weitere Beobachtungen fiber das morphologische und 
physiologische Verhaltell der F1-Nachkommenschaft 
der Samellspendersorten anstellen zu k6nnen. 

Es ist notwendig, an die baumschulm~tBige die obst- 
bauliche Prfifung der lleu herausgestellten Samen- 
spelldersorten anzuschlieBen. Die hierftir notwendigen 
Pflallzungen wurden bereits vorgenommen. 
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Literaturiibersicht. 

Unter den mallnigfachen und absonderlichen Knol- 
lenformen, welche sich bei Kohlrabipflanzen gelegent- 
lich finden, verdienen die zylindrischen Formen eine 
besondere Erwiihnung. 

Derartige lallggestreckte Knollell, vom G~rtner viel- 
fach als ,,LanghNse" bezeichnet, linden sich in den 
g~rtnerischen Kulturen mehr oder welliger geh~iuft zur 
Zeit des Frtihjahrsanbaues unter Glas, seltener aber 
auch zur Sommerszeit in den Freilandkulturen. Da 
diese Kllollen unverktiuflich sind, vermag ein h~iufi- 
geres Auftreten in den Pflanzullgen den Fl~chenertrag 
empfindlich zu schm~ilern und die Rentabilit~it des 
Anbaues zu gefiihrden. 

LJber die Ursachen der Bildung dieser zylindrischen 
Knollellformell finden sich mehrere Meinullgen ver- 
breitet. Als erster hat sich wohl VOCHTING (I) mit 
diesem Problem beschiiftigt. Er land, dab sich Jung- 
pflanzen, die einer unterllormalen Belichtung aus- 

gesetzt wurden, zu betr/ichtlicher L~inge streckten und 
dann zylindrisch anschwollen oder wenigstens einen 
kleinell gewSlbten Knollenansatz bildeten. Bei nach- 
folgend krttffiger Belichtung der zylindrischen Ge- 
bride erzielte VSchting ,,ira obersten Tell des Zylinders 
Knollen bis zu 4 cm und mehr Dnrchmesser". Er fol- 
gert daraus, ,,dab die zylindrische Gestalt des Organs 
als Hemmungsbildung aufzufassen sei", VSchting 
fiigt hinzu, dab zylindrische Formen auch unter sonst 
gfinstigen Bedingungen erzielt werden, ,,wenn die sich 
elltwickelnden Pflanzell zu dicht stehen". 

Auch BECKER-DILLINGEN (2) kommt zu derselben 
Ansicht, ffigt aber hinzu, dab Wassermangel, zu hohe 
oder zu niedrige Treibtemperaturen, ~berftitterung 
mit Stickstoff, mangelnde Belichtung in Gurkenh~iu- 
sern und Anzucht der Jungpflanzen in zu kleinen TSp- 
fen weitere Ursachen sein kSnnten. 

Ill eiller sehr umfassenden und grfindlichen Arbeit 
fiber die Ursachen der Schosserbildung bei Kohlrabi 
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vertritt  R6sSOER (3) die Meinung, dab die hochgezoge- 
hen Knollen in der Entwicklung steckengebliebene 
Schosser seien. Er ffihrt den Beweis, dab das Schossen 
dutch verschieden hohe Anzuchttemperaturen gef6r- 
dert oder gehemmt werden kann. 

Ffir die Zfichtung ist es zweifellos yon Bedeutung zu 
wissen, ob die zylindrischen Knollenformen allein der 
vegetativen oder generativen Phase der Entwicklung 
zuzurechnen sind, oder ob in beiden Entwicklungs- 
stufen verschiedene Ursachen zu ~thnlichen Formen 
ffihren k6nnen. 

Ein Freilandversuch mit verschiedenen Standr~u- 
men, der in den Jahren 1948, 195o und 1951 zu Spiit- 
kohlrabi in Weihenstephan durchgeftihrt wurde, 
brachte zu diesem Problem einige Aufschltisse, die 
nachfolgend dargelegt werden sollen. 

Tabelle I. Ertrag im Mittet dreier Versuchsfahre. 

Pf lanzwel te  Gesamte rn te  m a r k t  f~ihiger Ante i l  
cm Knollen u, Laub  in  kg der  Knol lenernte  

in kg  

5oX25 
45X22,5 
4 ~ X 20 
35XI7,5 
3oX 15 

85,2 *) 
88,9 
87,7 
91,2 
9 1 , 8  

*) Mittel aus 2 Versuchsjahren. 

44,6 */ 
4I,I 
39,6 
36,5 
31,6 

Die Gesamternte zeigt im Mittel der Versuchsjahre 
dine geringe Gewichtszunahme bis zur engsten Pflanz- 
weird, w~ihrend umgekehrt die marktf~ihige Knollen- 
ernte bei der weitesten Pflanzweite am gr6Bten war 
und mit Verengerung der Pflanzweite stetig absank. 

Versuchsanlage. 
In dem genannten Standratlmversuch wurde die 

Doppelpflanzung in Vergleich zur Einzelpflanzung ge- 
setzt unter gleiehzeitig ffinffacher Variierung des 
Standraumes der Einzelpflanze von 45 ~ bis 125o qcm. 

In diesem Zusammenhang soll nur die unter dem 
Einflul3 verschiedener Pflanzweiten eingetretene Ver- 
~inderung der Knollenform und zwar bei Einzelpflan- 
zung besprochen werden. Es sei jedoeh darauf hin- 
gewiesen, dab bei Doppelpflanzung durchaus tendenz- 
gleiche Ergebnisse erzielt werden konnten. 

Der hier behandelte Tell der Versuchspflanzung um- 
fal3te folgende Pflanzweiten : 

I. 5 ~ • crn 
2. 45 • cm 
3. 4 o •  cm 
4. 35 x 17, 5 cm 
5. 3o•  crn. 

Von Reihe I naeh 5 wurde demgem~tl3 der Standraum 
der Einzelpflanze zunehmend eingeengt. Die Ver- 
suehsreihe I wurde erst ab dem Jahre 195o geffihrt. 

Die Versuchsreihen wiesen im Jahre 1948 dine Par- 
zellengr6Be yon durchschnittlich 24 qm, in den beiden 
anderen Versuchsjahren eine durchschnittliche Fl~tche 
yon 15 qm auf. Die infolge der verschiedenen Pflanz- 
weiten erforderlichen Unterschiede in der Parzellen- 
gr613e betrugen im iiugersten Falle o,75 qm. Zur Aus- 
wertung wurden die Ertr~ge einheitlich auf eine FKt- 
chengr613e yon 15 qm umgerechnet. Die Versuchs- 
reihen waren nach der MITSCHEI~LICH-Methode angeord- 
net und jeweils viermal wiederholt. 

Als Sorte fand der Sp~itkohlrabi ,,Blauer Speck" 
Verwendung. Der Boden des Versuchsfeldes ist ein 
tiefgrfindiger, diluvialer Decklehm fiber Sanden und 
Kiesen des Mioe~ns und Plioc~ns ; sein Humusgehalt ist 
gering. Die Pflanzung erfolgte am I. 7- I948, 6.6. 195o 
und 12.7. 1951, die Ernte am IO. I I .  1948, 13. IO. 195o 
und 26. 9. 1951- 

Ergebnisse. 
Bereits im Verlaufe des Wachstums konnte be- 

obachtet werden, dab die Kohlrabiknollen bei enger 
Pflanzweite zu einem erheblichen Tell eine auffallend 
zylindrisehe, langgestreckte Form annahmen, die Jhre 
Verwendung ffir den Verkauf g/inzlieh unm6glich 
maehte. Diese Unterschiede traten bei der Ernte 
noch bei weitem deutlicher zu Tage. 

In Tab. I sind zunXchst die Erntegewiehte im Mittel 
der drei Versuchsjahre dargestellt. 

Abb. I. Verschiedene Knoltenformen des Kohl rab i .  

Nr. i - -  sor tentypische,  Nr.  r - -  l e i ch t  hochgezogene,  Nr.  3 und 4 - -  
hochgezogene Knollen, Nr.  5 und 6 ,,Langhglse". 

Die gegenl~ufige Ten- 
denz der marktf~higen 
Knollenernte wurde 
durch das bei enger 
Standweite sehr starke 
Ansteigen zylindriseher 
und daher nicht markt- 
fiihiger Knollen her- 
vorgerufen. Zur zah- 
lenm~iBigenErmittlung 

dieser Verb~iltnisse 
wurde die Gesamt- 
knollenernte je nach 
Knollenform in 4Grup- 
pen unterteilt, die aus 
Abb. I zu ersehen sind. 
Diese Sortierung er- 
brachte die in Tab. 2 

zusammengestellten 
Abb. 2. Ver~inderung der  Knollenform 

unter  dem Einf luB der  Pf lanzwei te .  
Die je 3 E inze lexempla re  yon Nr.  i 
und 2 en tsprechen  den du rchschn i t t -  Ergebnisse. 
l i chen  Knollenformen bei der  Pf lanz-  

Aus den Zahlen der weite 50 x 25 era, Nr. 7 und S den Znol- 
Tab. 2 geht hervor, dab lenformen der  Pfla  . . . .  ire 35 • 17,5 cm. 

durch Verengung der 
Pflanzweite in allen Jahren ein deutlicher Rfickgang 
sortentypischer Knollenformen und ein starker Anstieg 
v611ig deformierter, also hochgezogener oder zylin- 
drischer Knollenformen herbeigefiihrt wurde. Die nur 
leicht hochgezogenen Knollenformen erwiesen sich in 
diesem Zusammenhang als weniger typisch und zeig- 
ten daher nur unregelm~13ige Schwankungen. 

Insgesamt konnte somit ein ganz eindeutiger Zu- 
sammenhang zwischen der Ausbildung langgestreckter 
Knollenformen und der Pflanzweite nachgewiesen 
werden. 

In Abb. 2 werden die vorhandenen durehsehnitt- 
lichen Unterschiede der Knollenformen dargestellt. 

Diese zytindrischen Knollenformen dfirfen somit 
woh! als Gebilde des vegetativenWachstums angesehen 
werden und stehen daher nicht mit der Entwicklung 
von Schossern in Zusammenhang. Zur weiteren 
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Tabelle 2. Verdnderung der Ifnollen[orm unter dem Ein- 
fl~p tier .P[lamweite. 

Pflanzweite 
cm 

Versuchsj ahr i948 
45 X 22,5 
4 ~ X 20 
35X I7,5 
3oX I5 

Versuchsjahr 195 ~ 
5o125 
45X 22,5 
4 ~ X 20 
35X 17,5 
3ON 15 

Versuchsjahr 1951 
5o125 
45• 
4oX 20 
35X I7,5 
3oX 15 

sorteR- 
typisch 

44,9 
39,6 
28,8 
2 3 , 0  

46,9 
48,5 
48,6 
40,7 
34,7 

63,5 
54,8 
51,4 
47,2 
34,I 

K n o l l e n f o r m e n i n  % 

leicht 
hoch- 

gezogen 

43,2 
48,4 
48,9 
44,8 

43,4 
4 1 , 1  
43,o 
47,4 
49,5 

31 ,2  

35,9 
37,5 
31,4 
37,3 

hoch - 
gezogen 

I1,4 0.5 
I1, 4 0,6 
20 ,1  2 ,2  

27,8 4,5 

9 , 2  0 ,6  
9,3 z,I 
7,2 1,2 

I0,I  2,0 
1 1 , 9  4 ,0  

4,8 o,5 
8,4 o,9 
9,7 1,4 

18, 7 2,6 
22,3 6,3 

Lang - 
h~.Ise 

Sicherung dieses Ergebnisses wurden yon einer grol3en 
Anzahl der geernteten ,,Langh/~lse" die Vegetations- 
punkte unter der Lupe untersucht, ohne dab auch nur 
bei einem Exemplar  ein Anzeiehen der beginnenden 
Bliitenbildung aufgefunden werden konnte. Unter 
den insgesamt rund 28 ooo Pflanzen befanden sich in 
den zwei Versuchsjahren nur zwei echte Sehosser. Die 
sommerlichen W~rmegrade h/itten auch gar keine 
MOglichkeit zur Erreichung niedriger Temperaturen 
mit schoBausl6seMer Wirkung entsprechend den Un- 
tersuchungen R6SSOERS (3) zugelassen. 

Nach den eingangs besprochenen Ergebnissen von 
V6CtITING konnte vermutet  werden, dab der durch 
Verengerung der Pflanzweiten herbeigeftihrte Licht- 
entzug die Ursache zur Entstehung der langgestreck- 
ten Knollenformen war. Zur weiteren Klarstellung 
wurden daher Messungen mit einem Luxmeter  tier 
Firma Dr. Lange unter Verwendung der Zelle S 6o mit 
Vorschaltung eines Platinopalglasfilters angestellt, um 
die Belichtungsverh/iltnisse unter den Pflanzen bei den 
einzelnen Pflanzweiten festzusteUen. 

Tabelle 3- Belichlungsverhdllnisse unter den Kohlrabi- 
p/legmen in A bhdingigkeit yon der P/lanzweite. 

Pflanzweite 
cm 

Lichtintensit~t in % des Wertes 
bei voller Belichtung 

I95~ I I95Z 

A. Zwischen den Pflanzreihen 
5oX25 19,5 14,5 
45X 22,5 14,6 14,o 
4oX 2o 17,8 13,8 
35X 17,5 9,5 8,0 
3 0 X  1 5  8 , I  8 , 2  

B. In den Pflanzreihen, zwischen 2 Pflanzen 
5 O X 2 5  1 2 , 8  1 2 , 6  
451 22,5 lO,6 14,3 
4oX 2o 15,o r2,1 
35117, 5 6,6 8,8 
3oX 15 5,6 7,6 

Die in Tab. 3 angegebenen Werte ffir die Lichtinten- 
siUit wurden in jewefls 20 Einzelmessungen ermittelt. 
Trotzdem ist die Streuung der Werte recht erheblich; 
sie ist aus dem verschieden starken Wachstum der 
Einzelpflanzen leicht erld~iflich. 

Dennoch ist die starke Abnahme der Lichtintensit~t 
mit Verengerung der Pflanzweiten unverkennbar.  
Die Annahme, dab wow in erster Linie der allzu starke 
Lichtentzug als Ursache bei der Entstehung zylin- 
drischer Knollenformen anzusprechen ist, wird dadurch 
erh~rtet. Inwieweit allerdings noch andere Ursachen 
mitbeteiligt sein kSnnen, l~Bt sigh aus den vorliegenden 
Ergebnissen nicht ersehen. 

S c h l u B f o l g e r u n g e n .  

Bei der Entstehung zylindrischer Knollenformen 
kSnnen zwei verschiedene Ursachen beteiligt sein. 
Einerseits kSnnen diese abnormen Formen als Vor- 
stufe des Schossens entstehen, anderseits entstehen 
konvergente Formen bei zu enger Pflanzweite. 

Infolgedessen mtissen zur Verhiitun g dieser Knollen- 
formen auch zwei verschiedene Wege eingeschlagen 
werden, n/imlich die Bereitstellung ausreiehender 
W/irmemengen im Jugendstadium entsprechend dem 
Vorschlag ROssom~s (3), wenn es sich um die Vorstufe 
des Schossen handelt bzw. die Einhaltung gentigend 
welter Standweiten, wenn die zylindrischen Knollen 
unter dem EinfluB unzureichender Belichtung ent- 
s t a m e n  sind. 

Im zweiten Falle handelt es sich daher offensicht- 
lich um eine rein modifikatorische Bfldung, die ftir 
die Ziichtung ohne weitere Bedeutung ist. Gleichzei- 
tig wird es aber auch ftir Sortenprtifungen mit Kohl- 
rabi yon Bedeutung sein, ausreichende Standweiten 
zu w~hlen, um die Bildung sortentypischer Knollen- 
formen bei runden oder plattrunden Kohlrabisorten 
zu erm6glichen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

In einem w~hrend dreier Jahre in Weihenstephan 
durchgeliihrten Standraum-Versuch zu Spiitkohlrabi 
zur Sorte ,,Blauer Speck" wurden folgende Beziehun- 
gen zwischen Pflanzweite und Knollenform fest- 
gestellt : 

I .  Bei Verengerung der Pflanzweite wird die Bil- 
dung langgestreckter und daher ftir den Verkauf un- 
brauehbarer Knollen stark gef6rdert. 

2. Als wesentlichste Ursache der festgestellten 
Streckung der Knollen kann der Lichtentzug bei zu 
eng stehenden Pflanzen angenommen werden. 

3. Die auf diese Weise erzielten zylindrischen Knot- 
lenformen werden als Gebilde des vegetativen Wachs- 
turns gedeutet. Die sehr/ihnlichen Knollenformen, die 
als Vorstufe des Sehossens aufzutreten pflegen, stehen 
damit  urs~ichlich nicht in Beziehung, sondern sind als 
Konvergenzformen aufzufassen. 

4- Es wird darauf hingewiesen, dab bei Sortenprti- 
fungen mit Kohlrabi ausreichende Pflanzweifen ein- 
gehalten werden mfissen, um die Bildung abweichender 
Knollenformen und damit eine Verf~lschung der Prti- 
fungsergebnisse zu vermeiden. 

Als modifikatorische Formen dtirften die dutch 
Lichtmangel erzeugten zyliMrischen Knollen ftir die 
Ztichtung ohne weiteren Belang sein. 
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