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1. E i n l e i t u n g .  

Bei der Bearbeitung yon Zuchtmaterial wird im 
allgemeinen am Ort der Zuehtstation auch die Selek- 
tion durchgefiihrt. Leider l~13t sich durch die Auslese 
unter den jeweiligen Standortbedingungen die , ,un-  
bewul3te" Selektion yon 0kotypen nicht vermeiden. 
In vielen F~dlert hat man daher zur Vermeidung 
einer Selektion yon Standorttypen dig Priifung der 
Zuchtstiimme unter verscbiedenen 6kologischen Be- 
dingungen durehgefiihrt. Gegen dieses Verfahren 
bestehen neben der zunehmenden Unsicherheit mit 
wechselnden, meist nicht vom Zachter selbst kon- 
trollierten Yersuchen, auch noch Bedenken durch den 
erhShten Aufwand und durch die groBe Inanspruch- 
nahme yon Versuchsfl&chen. Da die unterschied- 
liche Reaktionsf~higkeit der St~imme an den ver- 
schiedenen Standorten zum grol3en Teil durch die 
Faktoren Klima und Witterung bedingt werden, 
dtirfte eine Analyse der Reaktion der Zucbtstfimme 
auf einen unterschiedliehen Witterungsverlauf be- 
sonders lohnend erscheinen. Ein Beitrag zu diesem 
Problem wurde i95i yon UNGEI~ bei Erbsen gegeben. 
Analog dazu wird nachfolgend an Hand yon Tomaten- 
versuchsergebnissen die Reaktionsf~higkeit auf den 
klimatischen Wert Temperatur untersucht. 

Die klimatische Steuerung yon Erntezeit und 
Ertragssicherheit bei den Tomaten ist sicher nicht 
nur eine Funktion der Temperatur, sondern auch des 
Lichteinflusses, der Wasserversorgung und anderer 
klimatiseher Faktoren, ganz abgesehen davon, dal3 
neben den klimatisehen Faktoren noch mal3geblich 
andere Faktoren beteiligt sin& Wird in einer Vege- 
tationsperiode durch zus~tzliche Bewfisserung die 
Wasserversorgung der Pflanzen m6glichst optimal 
gehalten, so bleiben als entseheidende Faktoren noch 
die L~inge der eigentlichen Lichtzeit und die Tem- 
peratur abrig. Die Erntezeit und die Ertragssicher- 
heir kann bei unterschiedlicher Tagesl~nge entschei- 
dend yon der Lichfzeit gesteuert werden. Da aber 
normalerweise in jedem Jahr far das Auspflanzen 
der KuRuren etwa die gleiche Zeit gew~ihlt wird, 
(bei der vorliegenden Versuchsreihe bei Tomaten war 
der maximale Unterschied der Auspflanzungszeit in 
6 Jahren nut 8 Tage [siehe Abb. 2]), kann die Lichtzeit 
im Vergleieh der Versuchsjahre untereinarlder als 
nahezu konstant betraehtet werden, da alle Versuche 
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an einem Ort durchgeftihrt worden sind. Aus diesem 
Grunde bleibt als mal3geblieher klimatischer Faktor 
vor allem noch die Temperatur fibrig. 

Der Einflul3 der Temperatur, besonders bei Toma- 
ten, wurde yon WENT in jahrelangen Untersuchungen 
studiert. WENT verffigte bei seinen Unfersuchungen 
fiber eine mit allen teehnischen Neuheifen ausge- 
stattete Gew~chshausanlage, in der in Klimazellen 
alle Temperaturabstufungen kanstlich erzeugt wer- 
den konnten. Das bemerkenswerteste Ergebnis dieser 
Untersuchungen stellte die Erkenntnis dar, dab dig 
Entwicklung w~hrend der Dunkelheit ein anderes 
Temperaturoptimum hat als w~hrend tier Lichtzeit. 
~VXNT nannte diese Temperaturreaktion Thermo- 
periodismus. AuBerdem ist die Gr613e der Optima/- 
temperatur noch yon dem Entwicklungsstand der 
Pflanzen abMngig. Nach WENT basiert der Ther- 
moperiodismus auf den verschiedenen optimalen 
Temperaturen ffir die verschiedenen physiologischen 
Prozesse w~hrend der Dunkelzeit und w~thrend 
der Lichtzeit. 

Kohlendioxydreaktionen und andere photosynthe- 
tische Prozesse gehen nur am Tage vor sich und haben 
allgemein hohe optimale Temperaturen. Die Haupt- 
waehstumsprozesse finden aber vorherrschend in der 
Nacht start, und zu hohe Temperaturen warden den 
Pflanzen nur einen Atmmtgsverlust zuffigen, so dab 
die optimalen Dunkeltemperaturen tiefer als die op- 
timalen Temperafuren w~hrend der Lichtzeit zu 
suchen sind. WENT hat nun far eine ganze Reihe 
amerikanischer Tomatensorten die optimalen Licht- 
und Dunkeltemperaturen bestimmt, die aber nur auf 
Grund eines hohen technischen Aufwandes mittels 
ventilierter Gew~chshausanlagen ermittelt werden 
konnten. Es erhebt sich die Frage, ob auf  Grund 
normale r  F e l d v e r s u c h s e r g e b n i s s e  ebenfa l l s  
eirle Aussage fiber den T e m p e r a t u r a n s p r u c h  
ve r sch iedene r  T o m a t e n s o r t e n  zu e rmi t t e ln  
ist. Da bei zachteriscben Bearbeitungen ein grol3es 
Ausgangsmaterial notwendig ist, sind so kostspielige 
I(limaanlagen zur Oberpriifung von Nachkommen- 
sehaften auf ihren Temperaturanspruch nicht tragbar. 
Aber besonders die Fr~hzeitigkeit, das heil3t die mOg- 
lichst kurze Periode zwischen dem Auspflanzen und der 
ersten reifen Frucht, sowie ein m6glichst schnelles Ab- 
reifen der einzelnen Fruchttrauben bei normal kulti- 
vierten Pflanzen, ferner tier Gesamtertrag und die 
Ertragssicherheit sind weitgehend yon dem Tempe- 
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raturanspruch der einzelnen Sorterl abhgngig, so dab 
vide wiinschenswerte Merkmale in einem alleirt auf 
den Ertrag abgestellten Programm verlorert gehen 
mfissen, wenn es nicht m6glich sein sollte, auch die 
steuernden klimatischen Faktoren fiir die Ertrags- 
bildung kennen zu lernen. Aul3erdem diirfte es nur 
durch die Kenntnis dieser Zusammenh~nge m6glich 
sein, bewuBt  b e s t i m m t e  S o r t e n  fiir a n d e r s  
k l i m a t i s c h  g e l a g e r t e  S t a n d o r t e ,  als es der 
S e l e k t i o n s o r t  d a r s t e l l t ,  a u s z u l e s e n .  

2. Material .  
Zur praktisqhert l~berpriifung, ob aus Feldversuchs- 

ergebnissen eine Aussage fiber den Temperatur- 
anspruch verschiedener Tomatensorten zu ermitteln 
ist, wurden die Ergebnisse yon Leistungspriifungen 
aus den Jahren 1948 bis i952 herangezogen. Neben 
Standardsorten des Tomatensortiments wurden St{ira- 
me yon Neuzfiehtungen geprfift, deren spezielles 
Zuchtziel Friihzeitigkeit und gute Ertragsleistung ist. 
Die Priifur~gen der Neuziichtungen erfolgten nach 
Blockanlage in vierfacher Wiederholung. Die Pflanzen- 
zahl pro Wiederholung betrug lO. Die Pflanzen wur- 
den als eintriebige Stabtomaten gezogen. Der Pflan- 
zenabstand war 60 real 60 cm. Die Pflegemal?nahmen 
beschrgnkten sich auf mehrmaliges Hacken, zusgtz- 
liche Bew~isserung und 0rdnungsgem~tfies Ausgeize~. 
und Anbinden. Die Ernte der Frfichte erfolgte erst 
im vollst~ndig genuBreifen Zustand. Es wurde 
w6chentlich einmal gepflfiekt, und auf Orund der 
Frfihzeitigkeit der gepriiften Tomaten konnte in 
einer Priifungsperiode jede Priifungsnummer lO bis 
13mal geerntet werden. Fiir die gesamte Auswertung 
wurde der Ertrag einer Versuehsparzelle yon 3,6 m 2 
mit lO Pflanzen in Gramm zu Grunde gelegt. Die 
Vergleichssorten waren die Sorten ,,Bonner Beste" 
und ,,Rheinlands Ruhm". 

Die Sorte ,,Bonner Beste" wurde yon LOBN~R in 
Bonn geztiehtet. Es ist eine mittelstark wachsende 
Tomatensorte, deren besorLdere wirtschaftliche Be- 
deutung in der Frtihzeitigkeit liegt. Im Gesamt- 
ertrag erreieht sie nicht die iibrigen Tomatensorten. 
Die Fruchtqualit~it lgtl3t zu wiinschen iibrig. Auf Grund 
der. Friihzeitigkeit wurde ,,Bonner Beste" als Ver- 
gleicbssorte in die Priifung eirtbezogen. 

1951 wurde neben ,,Bonner Beste" als weitere 
Versuchssorte ,,Eislebener Vollendung" herangezogen. 
Die Hochzucht ,,Eislebener Vollendung" wurde 195o 
in der DDR als Ersatz fiir ,,Bonner t3este" zugelassen 
und damit ,,Bonner Beste" ab 1953 aus dem Sortiment 
gestrichen. ,,Eislebener Vollendung" ist im Durch- 
schnitt 2 bis 3 Tage spgter piliickreif, jedoeh ertrag- 
reicher und bringt gute, gleichm{~gig runde Friichte. 

Die Tomatensorte ,,Rheinlands Ruhm" ist yon dem 
Ziichter FREM~OESr in Niederdollendorf am Rhein ge- 
ziichtet worden und etwa seit 1932 im Handel. Diese 
Sorte war auI Grund ihrer sehr guten Ertragsleistung 
und der guten Fruchtqualit~t in die Priifung ein- 
bezogen. 

Die Tomatenhochzucht ,,Quedlinburger Frtihe 
Liebe" stammt aus einer am Erwin-Baur-Institut 
Miincheberg Anfang der 3oer Jahre durchgefiihrten 
Kreuzung zwisehen der friihen Zuchtsorte ,,Bonner 
Beste" und der Primitivform Lyco#ersicu~ t~i~tSi- 
nellifolium. Die ziichterische Arbeit begann 1936 
in Quedlinburg. Dazu wurden die friihreifen und 

platzfesten Typen dieserPopulation noch mit,,Mikado" 
gekreuzt. Aus diesem Material entstand 1951 die 
Hochzucht ,,Quedlinburger Friihe Liebe". 

Der Wuchs dieser Stabsorte ist etwas schw~icher 
als der der Sorte ,,BonnerBeste". Die hervor- 
stechendste Eigenschaft ist die Friihzeitigkeit. In 
den Prfifungsjahren ergab sich gegeniiber ,,Bonnet 
Beste" eirte Ernteverfriihung yon durchschnittlich 
i4Tagen und gegeniiber ,,Rheinlands Ruhm" von 
durchschnittlich 21 Tagen. Der Gesamtertrag betrggt 
auf Grund der Frfihzeitigkeit im Durchschnitt 85 % 
im Vergleich zu ,,Bonr~er Beste". 

,,Stamm 26--4" ist eine Verbesserung der Hoch- 
zucht ,, Quedlinburger Friihe Liebe". Er ist eitfige 
Tage sp~iter pfliickreif, jedoch wesentlich ertrag- 
reicher, gegeniiber ,,Bonnet Beste" ist der Stamm 
bei gleicher Ertragsleistung etwa ioTage friiher 
pfliickreif. 

Die Versuchsergebnisse der Tomatenleistungspriifung 
wurden auf Grund einer Streuungszerlegung auf die 
Oberzufglligkeit der Reaktion Sorten/Fehler, der untcr- 
sehiedlichen Reaktion der Soften auf den Witterungs- 
verlauf sowie auf die {3berlegenheit oder Unterlegenheit 
der Sorten untereinander bei jeder Jahreswitterung ge- 
priift. Dutch die untersehiedlichen PriiIungsjahre und 
Wiederholungen der einzdnen Sorten mul3te ein von 
YAT~S eingefiihrtes Verfahren fiir unvollstgndige B16cke 
in Anwendung gebracht werden. In den 5 Untersuchungs. 
jahren konnte so mit dem F-Test eine {3berzufglligkeit 
der untersehiedlichen Sortenreaktion auf den Witterungs- 
verlauf pro Jahr sowie eine Significance der friihen gegen- 
fiber den spgten Sorten bei jeder Jahreswitterung Iest- 
gestellt werden. Naeh dieser Prtifung erseheint es be- 
rechtigt, die vorliegenden Leistungspriifungsergebnisse 
einer Korrelationsrechnung zu unterwerfen. 

Als meteorologisches Vergleichsmaterial dienten 
die yon tier Agrarmeteordogischen Forschungs- 
station Quedlinburg auf ihrem MeBfeld im Stmnpfs- 
burger Garten des Instituts ftir Pflanzenzfichtung 
Quedlinburg gewonnenen Temperaturregistrierungen. 
Die Leistungspriifungen wurden ebenfalls in diesem 
Zuchtgarten des Instituts durchgefiihrt, so dab die 
Werte miteinander vergleichbar sin& Nicht zu ver- 
meidert ist bei dem statistischen Vergleich der Fehler, 
wdcher durch den Temperaturunterschied zwischen 
dem meteorologischen Megfeld und dem Tomaten- 
bestand besteht. Die mikroklimatischert Unterschiede 
der Best~inde untereinander diirften nicht wesentlich 
sein, da die Bestandsweite immer gleich gew~ihlt wurde, 
wie schon UNG~R (1951) bei anderen Versuchsergeb- 
nissen nachweisen konnte. Der Fehler dutch den 
Temperaturunterschied Mel3feld-Tomatenbestand trifft 
alle in die Untersuchung einbezogenen Sorten 
gleich, und bei der Betrachtung der Sortenunter- 
schiede tritt  dieser Fehler nut als untergeordnete 
Gr6ge in Erscheinung. Wichtig ist aber die Fest- 
stellung, dab durch diese mikroklimatischen Diiferen- 
zen alle Temperaturwerte nut als rdative Gr6gen und 
nicht als absolute Vergleichswerte zu betrachten sin& 

3. B e s t i m m u n g  des Temperaturanspruches  
v o m Auspflanzen bis zur Ernte. 

Die unterschiedliche Lfinge der Zeitperiode vom 
Auspflanzen bis zur ersten Pflficke in den einzelnen 
Jahren bei verschiedenen Soften zeigt Abb. I. So 
schwankt z.B. die Lfmge dieser Periode bei tier Sorte 
,,Quedlinburger Frfihe Liebe" im Jahre 1947 bis 1952 
zwischen 5 ~ bis 68 Tage, wghrend ,,Rheinlands R uhm" 
eine Schwankung zwischen 7I bis 88 Tage aufweist. 
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Die geringste Schwankungsweite linden wir von den 
4 Vergleichssorten bei der Sorte ,,Bonner Beste" mit 
7I bis 81 Tage. Da der Beginn der Ernte als ph~nolo- 
gisches Datum aufgefal3t werden karm, ist es auch 
m6glich, die fibliche ph~nologische Auswertungs- 
methode durch die Bestimmung der Summe aller 
positiven Tagesmitteltemperaturen vorzunehmen. In 
Abb. 2 sind diese Summen in Summenkurven ffir 
die Jahre 1947 his 1952 aufgetragen. Aber schon 
ein grober Vergleich der versehiedenen Erntebeginne 

ratur  aber am Tage und in der Nacht vorhanden war, 
l~13t dieser Mittelwert nicht zu. Aus diesem Grunde 
wurde ffir die Zeitperiode vom Auspflanzen bis zur 
ersten Pfliicke eine H~ufigkeitsausz~hlung der in der 
Naeht und wghrend der Lichtzeit vorkomrnenden 
Stundenmitteltemperaturen durchgeffihrt. Setzt man 
dann voraus, dal3 die wirksame Temperatur  ffir jede 
Sorte ers~ fiber einer bestimmten Schwellentemperatur 
beginnt, dann bis zu einer bestimmten optimalen Tem- 
peratur ansteigt, um dann wieder abzusinken, so 
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Abb. 2. Temperatursummenkurven (der po~itiven Tagesmitteltemperaturen) der 

Jahre I948 bis 1952 mit dem Erntebeginn der verschiedenen Soften. 

Tabelle i. Summe der Stundentemperaluren in der Zeit yore Auspflanzen bis zur ersten P/li~cke 
der Tomatensorle ,,Quedlinburger Fri;he Liebe" in Quedlinburg. 

Jahr  

1948 
1949 
195o 
195I 
1952 

Summe 

Optimale 
Tempera.- 
tur 

Schwel- 
lentem- 
peratur 

Summe tier Stundentemperaturen 

der 
Lichtzeit 

O 

I6 I55 
17 95 ~ 
I8 475 
16 8oi 
19 053 

der 
Dunkelzeit 

o 

5252 
6o89 
622o 
5653 
6533 

Mittel- I 
-vvert 

mittlerer 
Fehler 

1 Ist statistisch nicht significant festzulegen. 

aller 
Stunden 

2I 407 
24 039 
24 695 
22 454 
25 586 

I I 8  I 8 I  I 

23 636 

:~675 

Lichtzeit Dunkelzeit 

20 (20) 1 

7 7 
7578 I777 
8822 21Ol 
8837 188o 
8672 2503 
8832 1694 

Reduzierte Summe der Stunden- 
temperaturen 

der der aller 
Stunden 

L 9355 
IO 923 
Io 717 

, i i  I75 
I lO 526 

I ;; 696 

IO 539 

Jc 281 

der einzelnen Sorten zeigt keine befriedigende 
Obereinstimmung der verschiedenen Temperatur-  
summen. Auch die Berechnung eines Schwellen- 
wertes fiihrte mit diesem Zahlenmaterial zu keinem 
Ergebnis. Ein Vergleich der Tagesmitteltemperaturen 
kann aueh zu keinem brauchbaren Ergebnis ffihren, 
da z.B. eine TagesmitteItemperatur yon ffinfund- 
zwanzig Grad, 25 ~ tagsfiber und 25 ~ nachtsfiber be- 
tragen kann, andererseits k6nnen in der Nacht z.B. 
IO bis 15 ~ und am Tage 30 his 35 ~ geherrscht haben 
sowie alle nur denkbaren Kombinationen um diesen 
Mittelwert. Eine Aussage, welche wirksame Tempe- 

entsteht far die Dunkelzeit und ffir die Lichtzeit 
fol'gende Bedingung : 

hi ti - -  s • h i - -  Z hi h - - . ~  (li - -  to) 1% -= const. 
~ s  <s  >to 

Dabei ist ti die Temperatur,  h i die H~ufigkeit je 
Temperatur,  s der Schwellenwert, t o die optimale 
Temperatur  und h o die H~ufigkeit der Temperaturea 
fiber der optimalen Temperatur.  Dabei wird voraus- 
gesetzt, dab die Summe aller wirksamen Tempera- 
turert ffir jede Sorte eine Konstante bildet. Aus die- 
sem Grunde l~13t sich nun umgekehrt aus der Wieder- 
holung der Bedingungen in den verschiedenen Jahren 
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Tabel le  2. Summe der Stundentemperaturen in der Zeit vom Auspflanzen bis zur ersten P[li~ahe 
der Tomate~sorte ,,Rheinlands Ruhm" in Quedlinburg. 

Summe der Stundentemperaturen Reduzierte Summe der Stunden- 
Jahr temperaturen 

f der aller 
der Lichtzeit der nunkelzeit i aller Stunden der Lichtzeit Dunkelzeit Stunden 

oo oo 26 14 

I949 
195 ~ 
1951 
1952 

S u m 1 3 2 e  

Mittel-  
wef t  

mi t t l e re r  
Feh le r  

Tabe l le  3- 

O p t i m a-  
le Tem-  
p e r a t u r  

Schwel-  
l en tempe-  
r a t u r  

0 0 

9425 
84Io  
9292 

I0 26I 

33 155 
30 357 
33 004 
34 903 

7 

13 346 
14 39I 
I5 o76 

7 

2807 
2415 
2518 

53 73 ~ 
21 947 
23 712 
24 642 

16 I53 
16 806 
17 594 
I6  689 

67 242 

16 81o 

~ 2 5 8  

131 419 

32 855 

~ 8 I I  

14 080 26o9 

Summe der Stundentemperaturen in der Zeit yore Auspflanzen bis zur ersten 
der Tomatensorte ,,BOtcher Beste" in Quedlinburg. 

P/li~cke 

J a h r  

I948 
1949 
195o 
1951 

Opt ima le  
Tem-  
p e r a t u r  

Schwel- 
l en t em -  
p e r a t u r  

Summe der Stundentemperaturen 

22 Ol 7 
20 306 
22 354 
24 147 

der der 
Lichtzeit Dunkelzeit 

OO OO 

O O 

5949 
6782 
7812 
8676 

aller 
Stunden 

28 966 
27 088 
3 ~ 166 
32 823 

Reduzierte Summe der Stunden- 
Temperaturen 

der der ] aller 
Lichtzeit Dunkelzeit I Stunde 

(25) 1 14 

6 6 

14 593 
14 631 
15 222 
16 o5o 

2486 
2924 
2974 
3158 

17 079 
I7 555 
18 196 
19 2o8 

S u m m e  [ I19 043 72 o38 

29 761 

•  

Mit te l -  
we f t  
mi t t l e r e r  
F e h l e r  

18 OlO 

•  

1 Dieser W e r t  is t  s t a t i s t i sch  n i c h t  s ign i f i can t  festzulegen.  

Tabel le  4. Summe der Stundentemperaturen in der Zeit vom Ausp/lanzen bis zur ersten P/ligcke 
des Tomatenstammes ,,Stature 26--4" in Quedlinburg. 

Summe der Stundentemperaturen Reduzierte Summe der Stunden- 
Jahr Temperaturen 

der aller 
der Lichtzeit der Dunkelzeit i aller Stunden tier Lichtzeit Dunkelzeit Stunden 

195 ~ 
1951 
1952 

S u l B m e  

Mitte l -  
we r t  

mi t t l e re  
Feh le r  

Op t ima le  
T e l i 1 -  

p e r a t u r  

Schwel-  
l en t em-  
p e r a t u r  

OO 

o o 

18 544 6159 
16 998 5793 
22 642 7112 

CX) 

24 703 
22 791 
29 754 

77 248 

25 749 

___1695 

23 , 14 I 
I 

8 8 

9573 1469 
8576 1473 
9338 165o 

i i  042 
i o  o49 
io  988 

32 o79 

io  693 

:1:253 

a u s  d e n  o b e n  a n g e f t i h r t e n  G l e i c h u n g e n  d ie  S c h w e l l e n -  
t e m p e r a t u r  u n d  d ie  o p t i m a l e  T e m p e r a t u r  a b s c h i i t z e n ,  
i n d e m  die  Di f f e renz  e i n e m  M i n i m u m  z u s t r e b e n  m u l l  

Die  a u s  d i e s e n  A n n a h m e n  g e f u n d e n e n  S c h w e l l e n -  
t e m p e r a t u r e n  u n d  o p t i m a l e n  T e m p e r a t u r e n  ffir d ie  
L i c h t z e i t  u n d  ftir d ie  D u n k e l z e i t  s i nd  in  d e n  T a b e l l e n  I 
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bis 4 angegeben. Die h6chste Schwellentemperatur 
hat nach diesen Ergebnissen der Stamm 26--4  mit 8 ~ 
w/ihrend ,,Bonner Beste" die geringste Schwellen- 
temperatur  mit 6 ~ hat. Bei ,,Quedlinburger Frtihe 
Liebe" und ,, Rheinlands Ruhm" fanden sichSchwellen- 
temperaturen von 7 ~ /~s ist auffallend, dab die 
Schwellentemperaturen sich bei Licht- und Dunkelzeit 
bei keiner Sorte unterscheiden. 

Die optimalen Temperaturen sind vor allem bei der 
Lichtzeit bei den 4 Versuchssorten sehr unterschiedlich. 
Die geringste optimale Temperatur  und damit wahr- 
scheinlich den h6chsten Q~0-Wert hat die Sorte 
,, Quedlinburger Frtihe Liebe". Die optimale Tem- 
peratur liegt bei 2o ~ Der Stamm 26--4  hat eine 
optimale Temperatur  yon 23 ~ die Sorte ,,Rheinlands 
Ruhm" bei 26 ~ w~hrend bei der Sorte ,,Bonnet Beste" 
aus dem vorliegenden Zahlenmaterial kein Tempera- 
turopt imum festgelegt werden konate. W~hrend die 
Sorte ,, Quedlinburger Frtihe L i e b e "  in der Dunkel- 
zeit noch bei 20 ~ optimale Entwicklung zeigt, haben 
die tibrigen 3 Sorten w~hrend der Dunkelzeit ein 
Temperaturopt imum yon 14 ~ Unter Annahme dieser 
Schwellen- und Optimaltemperaturen finden sich 
in den verseNedenen Versuchsiahren gut tiberein- 
stimmende Temperatursummen atler Stundentem- 
peraturmittel  w~ihrend der Zeit vom Auspflanzen bis 
zur ersten Ernte. 

Die Anzucht der Jungpflanzen erfolgte jXhrlich unter 
den gleiehen Bedil~gungen. Als Aussaat#ermin wurde die 
Zeitspanne vom 2o.--25. M~rz gew~hlt. Die Spannweite 
der Aussaatzeiten betrug wXhrend der 5 Versuchsjahre 
6 Tage. Die Kulturmagnahmen in den Versuehsjahren 
blieben stets gle~eh. Die Aussaat erfolgte im Warmhaus. 
Nach dem Aufgang wurden die Pflanzen in 8 cm T6pfe 
pikiert nnd im Frfihbeet bis zum Auspflanzen aufgestellt. 
Der Entwicklungszustand der Pflanzen beim Auspflanzen 
in den einzelnen Jahren ist somit kaum untersehiedlich. 
Wfinschenswert wXre es vor allem, dab die Versuchser- 
gebnisse nicht nut in 3 bis 5 Wiederholungen vorliegen 
warden, da mit Zunahme der Wiederholungen sich die Op- 
timal- und Sehwellentemperaturen noeh wesentlieh ein- 
deutiger ertassen lieBen. Ftir die zachterische Arbeit ist 
es aber yon ganz besonderer Bedeutung, auch mit nut 
wenigen Wiederholungen eine Abseh/~tzung der Tem- 
peraturansprfiehe, vor allem zur Selek~:ion frahreifer 
Sorten, durehftihren zu k6nnen. 

Bisher wurden als besondere Merkmale ftir die Frfih- 
zeitigkeit eines Tomatenstammes folgende Gesiehts- 
punkte herangezogen: I. der Zeitpunkt des Blahbeginns, 
2. die Zeitspanne zwisehen Blare und IReife der ersten 
Frucht am ersten l:3liitenstand, unter Voraussetzung einer 
normalen Ausbildung desseIben und eines normalen 
Ansatzes. Naeh Se~ii.6sssg ist der Zeitpunkt des Blfih- 
beginns weitgehend morphologisch bedingt. Je geringer 
die Anzahl der tnternodien bis zum Btatenansatz ist, 
um so friiher kommt es zur Reife der ersten Frfiehte. 
3. Fiir die Zfichtung ertragreieher fraher Tomaten- 
st~mme ist jedoeh such noch das sehnelle Abreifen des 
gesamten Fruehtansatzes yon Bedeutung, damit die 
Verluste dureh Frost im tterbst so gering wie mSglieh 
sind. (FRI~5~5 und LAtseI~.) Aueh sol1 der Haupt- 
ertrag einer Sorte m6gliehst fr0_h sein, um dann Ende 
August das Feld einer Nachfrueht rXumen zu kSnnen. 
Nach langj/~hrigen Beobaehtungen unter Quedlinburger 
Verh/~ltnissen ergaben sich far die angeffihrten Soften 
folgende durchsehnitttiche Daten, an denen 50% der 
Ernte (---- Haupterntetermin) erreicht wurden: ,,Qued- 
iinburger Frtihe Liebe" 2o. 8 . . . .  Bonnet Beste" 3 o. 8,, 
,,Rheinlands Ruhm" 15. 9. 

Nach den vorliegenden Ergebnissen dieser Arbeit 
zeiehnen sieh frtihreife Solten unter Beriieksichtigung 
ihrer Temperaturansprfiche dadurch aus, dab bei 
einer relativ niedrigen Temperatur  diese Soften schon 
ihre optimale Entwicklung haben (Frfihe Liebe 20~ 

w~hrend bei sp~iter reifenden Sorten die Temperatur  
for ihre optimale Entwicklung bedeutend h6her liegt 
(Rheinlands Ruhm 26~ Danaeh haben frf ihe 
S o r t e n  b e r e i t s  b e i e i n e r  n i e d r i g e n  T e m p e r a t u r  
ihre o p t i m a l e ,  v e g e t a t i v e  E n t w i c k l u n g .  Sp / i t e  
S o r t e n  zeigen e r s t  bei w e s e n t l i c h  h 6 h e r e n  T e m -  
p e r a t u r e n  ih r  h 6 c h s t e s  v e g e t a t i v e s  E n t w i c k -  
l u n g s v e r m O g e n .  

4. B e s t i m m u n g  des Temperature inf lusses  f/Jr 
die Ausbi ldung  der Gesamternte  pro Jahr. 

Die Ernte  wurde in jedem Jahre durch eine Reihe 
yon Pflficken durchgeffihrt, die in Abst/inden yon 
7Tagen so lange vorgenommen wurden, bis durch das 
Absinken der Nachttemperaturen in Gefrierpunktn~he 
die Tomaten zu erfrieren drohten und so such der 
Rest der noch vorhandenen grfinen Tomaten mit 
gepflfickt werden mugte. Z~hlt man die Ernten aller 
vorhergehenden Pflfieken und diesen nicht zum Aus- 
reifen gelangten Restertrag zusammen, so ergibt sich 
eine Gesamtertragsmenge far jede Sorte pro Jahr. 
In Abb. 3 sind die Schwankungen dieser Gesamternten 
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Abb. 3, Verlauf des Gesamtertrages pro J ah r  x'on 5 Tomatensorten 
in den Jahren  I947 his 1952. 

in den Jahren 1947 bis 1952 bei 5 verschiedenen 
Tomatensorten aufgetragen. Trotz starker Abstufun- 
gen der gesamten Ertragsmenge zeigen diese 5 To- 
matensorten eine einheitliche Tendenz, auf den unter- 
schiedlichen Witterungsverlauf der einzelnen Jahre zu 
reagieren. Far  eine statistische Auswertung lassen 
sich aber nur die Sorten verwenden, bei denen min- 
destens 4 Wiederholungsjahre vorliegen (,,Quedlin- 
burger Friihe L i e b e " ,  ,,Bonner Beste" und ,,Rhein- 
lands Ruhm"). Aus den schon oben n/iher erl~iuterten 
Grtinden wurde wieder nur die Temperatur  als Ver- 
gleichsgr6Be benutzt. Da die far die Ertragsschwan- 
kungen entscheidende Zeit wahrscheinlich zwischen 
dem Auspftanzen und der Ernte zu suchen ist, wurde 
die Temperaturverteilung dieser Zeit als Vergleichs- 
gr61?e herangezogen, indem far diese Zeit, wieder 
wie im vorhergehenden Kapitel erlautert, die H~iufigkeit 
aller Stundentemperaturmittel  in der Lichtzeit und in 
der Dunkelzeit gebildet wurden. Ein statistischer 
Vergleich dieser Summengr613en, sowie aueh die mitt-  
leren Licht- und Dunkeltemperaturwerte lieJ3en keine 
iiberzufalligen Zusammenh~nge zwischen den Sehwan- 
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kungen des Gesamtertrages der Sorten erkermen. 
Aus diesem Grunde mugte die Zeit vom Auspflanzen 
bis zur Ernte nochmals aufgeteilt werden, und zwar 
in die Zeit vom Auspflanzen bis zur Blfite und yon 
der Bliite bis zur Ernte. Leider lagen ffir die 3 Sorten 
keine Bestimmungen der  Bliitezeit vor, so dab aus 
anderen Tomatenversuchsergebnissen, bei denen 
diese ph~inologischen Daten bestimmt waren, eine 
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Abb. 4. Abb. 5. Abb. 6. 

Abh~ngigkeitskurven des Gesamtertrages pro Jahr  yon der mittleren 
Temperatur in der Lichtzeit ( • ) und in der Dunkelzeit (O) in den Perioden 
yore Auspflanzen his zur Bltite und in der Lichtzeit (V) und ia der Dunkel- 
zeit (@) in der Perlode yon der Blfite bis zur t~rnte bei der Sorte Qued- 
linburger Frtihe Liebe (Abb. 4), der Sorte Bonner Beste (Abb. 5) und der 

Sorte Rheinlands Ruhm (Abb. 5). 

mittlere Temperatursumme bis zur Bltite berechnet 
wurde, und dann ftir diese Sorten in den einzelnen 
Jahren eine Zeit der vermutlichen Bltite bestimmt 
werden konnte. Ftir die Zeit yore Auspilanzen bis 
zur Bliite und yon der Bltite bis zur Ernte (unter 
Bltite ist hier die erste Bltite und unter Ernte ist 
bier die erste Ernte verstanden worden) wurde nun 
fiir jede Sorte die Hiiufigkeitsverteilung der Stunden- 
temperaturmittel in der Lichtzeit und in der Dunkel- 

berechnet werden kann. Dabei sind bt und b2 die 
multiplen Regressionskoeffizienten. Sollen die Korre- 
lationen auf eine lineare Korrelation zuriickgefiihrt 
werden, so ist es mSglich, den jeweiligen Wendepunkt 
der Parabel als Optimalwert einzufiihrer~ und die 
Temperaturen auf den Optimalwert zu reduzieren. 
Dadurch werden die Aste der Parabel durch N~ihe- 
rungsgraden ersetzt. In Tab. 5 sind die optimalen 
Temperaturen zur Ausbildung der hSchsten Ge- 
samternte pro Jahr verzeichnet. In der Zeit 
vom Auspflanzen bis zur Blfite hat die Sorte 
,,Bonner Beste" w~hrend der Lichtzeit das hbchste 
Temperaturoptimum mit 17 ~ und in der Dunkelheit 
hat die Sorte ,,Bonner Beste" das Temperaturopti- 

Tabelle 5. optimde Temperaturen zur Ausbildung 
h&hster Gesa.mternte~r pro Jc~hr. 

Sorte 

Friihe Liebe 
Bonnet Beste 
Rheinlands 
IR uh m 

Stamm 26-- 4 

Auspflanzen bis Blfite 

Licht- Dunkel- 
temperatur temperatur 

I4 ,O  10, 5 
I7 ,O  12,O 

14, 3 II,O 
(I4,5) (II,O) 

Blfite his Ernte 

Licht- ! Dunkel- 
temperatur I temperatur 

17,5 14,o 
i8,o 14,o 

17,5 14,o 
(18,o) (I3,o) 

mum bei 12 ~ w{ihrend die Sorte ,,Quedlinburger 
Friihe Liebe" das Temperaturoptimum bei io ~ hat. 
In der Zeit vonder  Bliite bis zur Ernte sind die Unter- 
schiede zwischen den Sorten wesentlich geringer, so 
dab sogar w~hrend der Dunkelzeit das Temperatur- 
optimum bei allen 3 Soften bei 14 ~ zu finden ist. 
Auffallend ist bei dieser Auswertung vor allem, dab 
sich die Sorte, welche unter klimatisch giinstigeren 

Tabelle 6. Die Korrelationshoeffizie~te~r zwischen dem Ertrc~g und den mittleren Tempercbturen 
der Stundenmittel caller Livhlstunden bzw. Dunkelstu~den in der Zeit yon der Ausp/la~czu~cg his 

zur Bli~le u~d yon dee Bli~te bis zur Ernte. 

rE  " T Q  

r E "  T D I  

r E . T L  2 

r E "  TD~ 

7 

o,6o 

0 , 8 0  

o,14 

0,34 

Frfihe Liebe 

Betirteilung 

t I P=5% 

3,9 3, 2 

7'2 ] 3'2 
im Zufallsbereich 

von Null 

(2,3) 

O,21 

o,92 

o,31 

0,56 

Bonnet Beste 

Beurteilung 

t ] P=5% 

im ZufMlsbereich 
von Null 

9, ~ 4,3 
im ZufMlsbereich 

yon Null 

(3,5/ k I 

o,61 

0,65 

0,86 

0,31 

Rheinlands Ruhm 

Beur teilung 

t [ P = 5 %  

im ZufMlsbereich 
(3,4) yon Null 

im ZufMlsbereich 
(3,7) yon Null I 
7,4 i 4,3 

im Zufallsbereich 
yon Null 

Zeichenerklgrung: r = Korrelationskoeffizient. -- E = Gesamtertrag. -- T = Mittlere Tem- 
peratur der (L) Stundenmittel aller Lichtstunden. bzw. (D) aller Dunkelstunden in der Zeit (I) 
yon der Auspflanzung bis zur Bliite, bzw. (2) yon der Bliite bis zur Ernte. (T wurde reduziert 
auf eine Linearabhgngigkeit zu E.) 

zeit bestimmt, und durch die Unsicherheit des Bliih- 
termins mugten nun zur weiteren 13erechnung nicht 
die Temperatursumme, sondern die mittleren Tem- 
peraturen der H~iufigkeitsverteilungen in der Licht- 
und in der Dunkelzeit zur Zeit des Auspflanzens bis 
zur Blfite und yon der t31iite his zur Ernte benutzt 
werden. In den Abb. 4 - -6  sind Iiir 3 Tomatensorten 
die mittleren Temperaturen irt den angefiihrtert Zeit- 
perioden in Abh{ingigkeit yon der Gesamternte auf- 
getragen. Wird nun zwischen der Temperatur und dem 
Gesamtertrag eine Korrelation berechnet, so zeigt die 
Abh~ingigkeitskurve eine Parabelform, die nach der 
Gleichung 

y = y + b 1 ( x - - ~ )  + b  2(x  2 - ~ : ~ )  

Verh~iltnissen selektiert wurde (,,Bonner Beste"), 
vor allem in der Periode bis zur Bliite einen h6heren 
Temperaturanspruch stellt, da sich die Friihjahrs- 
temperaturen Mitteldeutschlaads und die des Rhein- 
landes wesentlich unterscheiden. In den Unterschieden 
dieser optimalen Temperaturen tritt der unbewugte 
Selektionseffekt des Zuchtortes zu Tage. Wird zwi- 
schen den reduzierten Temperaturwerten der je- 
weilige Korrelationskoeffizient zum Gesamtertrag 
berechnet, so ergeben sich die in Tabelle 6 angegebe- 
hen Werte. Dabei zeigt sich in der Straffheit der 
Beziehungen, ob die einzelnen Perioden fiir die Aus- 
bildung der Gesamternten besonders wichtig sind oder 
nicht. So scheint besonders die Periode vom Aus- 
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pflanzen bis zur Blflte zur Ausbildung des Gesamt- 
ertrages yon besonderer Bedeutung zu sein. In der 
Zeitperiode yon der Blfite bis zur Ernte kommen nur 
die Korrelationskoeffizienten zwisehen der Tem- 
peratur der Dunkelzeit und dem Gesamtertrag noch 
in die N~the der Grenze des Zufallbereiches von Null. 
Die geringe Sicherung der Korrelationskoeffizienten 
ist besonders auf die kleine Zahl der Freiheitsgrade 
zuriickzuffihren, so dab auch hier durch eine gr6Bere 
Anzahl von Wiederholungen mit einer besseren 
Absch~itzung der Zusammenh~nge zu rechnen ware. 

5. Der EinfluB der Temperatur auf die Schwan- 
kungen, der Pflfickergebnisse. 

Nach der Ausbildung der ersten reifen Frfichte 
wurden in jedem Versuchsjahr in regelm~Bigea Ab- 
st~nden (durchschnittlich 7 Tage) Pfliieken durch- 
gefiihrt. Normalerweise milBten die Ertr~ige solcher 

Pllficken allm~hlich ansteigen und nach dem Errei- 
ehen eines hSchsten Ertrages wieder absinken. Ein 
solcher Verlauf der Pflfickergebnisse ist bei der Sorte 
,,Rheinlands Ruhm" etwa im Jahre I95 z gegeben 
(Abb. 7). Wenn keine st6renden, bzw. einschr~irNen- 
den 'fiugeren Faktoren Iiir das Ausreife~ der Friichte 
auftreten, mfiBte anni~hernd eine GAvsssche Normal- 
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Abb. 7. Pflf iekergebnisse d e r r o m a t e n s o r t e  Rheinlands  R u h m i n d e n  J a h r e n  
z949 bis 1952. 

verteilung als Verlauf der Pflfickergebnisse zustande 
kommen. Wfirde man dann z.B. die Pflfickergebnisse 
in Prozent des Gesamtertrages als Summenlinie dar- 
stellen, so mfiBte der Verlauf der Grundkurve in 
ungest6rten Jahren etwa eine Gerade sein. Das ist 
fiir 1952 auch fast der Fall. In den fibrigen Jahren 
ist aber durch einschfiinkende Faktoren eine Ver- 
zerrung dieses normalen Ernteverlaufes eingetreten. 
Nachfolgend soil nun untersucht werden, ob die 
Temperaturen unter bestimmten Schwellenwerten als 
einschr~inkende Bedingung fiir den Ertragsverlauf ver- 
antwortlich gemacht werden. Die statistische Be- 
arbeitung erfolgte durch die Aufstellung einer Korre- 
lationstabelle zwischen dem Ertrag pro Pflficke aller 
Versuehsjahre pro Sorte und der Temperatursumme 
aller mittleren Stundentemperaturen in der Dunkel-- 
zeit und in der Lichtzeit. Nach dem Prinzip der Be- 
stimmung der maximalen Korrelation wurden die 
beiden AbMngigkeitsgr6Ben (Pflfickergebnisse und 
Temperatursumme) so verzerrt, dab schliel31ich der 
h6chstm6gliche Korrelationskoeffizient, d. h. die m ax i -  

male Korrelation errechnet werden konnte. Die an- 
n~hernd maximale Korrelation konnte in diesem Fall 
durch die Einffihrung eines bilogarithmischen Rasters 
als Verzerrung erreicht werden. Nach dieser Um- 
rechnung ergibt sich z.B. ffir die Abh~ngigkeit 
zwischen den Pflfiekergebnissen und den Dunkel- 
temperatursummen ein Korrelationskoeffizient von 
r - ~  +0 ,73 .  

Die Korrelationskoeffizienten zwischen den Pflfick- 
ergebnissen und den Lichttemperatursummen sind 
statistisch nicht yon Null verschieden, so dab wahr- 
scheinlich nur die Nachttemperaturen eine f6rdernde 
und hemmende Wirkung auf die Ausbildung der reifen 
Frfichte haben. In Abb. 8 sind die Abh~ngigkeiten 
der Pflfickergebnisse der Tomatensorten ,,RheinlaHds 
Ruhm", ,,Bonner Beste" und ,, Quedlinburger Frfihe 
Liebe" von den Dunkeltemperatursummea in einem 
doppeltlogarithmischen Koordinatensystem als mitt- 
lere Regressionsgraden eingezeichnet. Die logarith- 
mische Verteilung I/iBt auch welter erkennen, dab 
eine Temperatursumme Yon 500 ~ bei der 5orte 
,,Quedlinburger Frfihe Liebe" nicht mehr f6rdernd 
auf das Ausreifen der Tomaten wirkt. Bei einer mitt- 
leren Zeitdauer der Pflfickabst~nde von 7 Tagen mit 
IO Dunkelstunden pro Tag in der Erntezeit ergeben 
sich im Mittel 7 ~ Dunkeltemperaturstunden in der 
Zeit yon Pflticke zu Pflticke, d .h .  erst von einer 
Schwellentemperatur yon etwa 7 ~ an beginnt die 
Temperatur bei der Sorte ,,Quedlinburger Frfihe 
Liebe" ffir das Ausreifen der Frfiehte wirksam zu sein. 
Bei der Sorte ,,Bonner Beste" lfil3t sich durch die 
gleichen Uberlegungen ein Schwellenwert von 5 ~ 
finden. Die Sorte ,,Rheinlands Ruhm" hat danaeh 
einen Schwellenwert yon 9 ~ w/ihrend der Dunkelzeit. 
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Abb. 8. Abh~inglgkeit (mitt le~e Regressionsllnien) der Pflfickergebnisse der 
Tomatenso r t en  Rhein lands  R u h m ,  B o n n e t  Beste  und Quedl inburger  Frtihe 
Liebe yon de r  S u m m e  der Stundentemperaiuren der Dunkelze i t  yon 
Pflficke zu Pilficke in  e inen doppel t logarf fhmischen Koord ina tensys tem,  

Vergleichen wir die Sorten untereinander, so hat 
die Sorte ,,Bonrmr Beste" durch den tiefsten 
Schwellenwert auch die geringsten Schwankungen 
der Pflfickergebnisse w~hrend der Erntezeit zu ver- 
zeichnen. Dieses Ergebnis finden wir in Abb. 9 beim 
VerlauI der Pflfickergebnisse bei ,,Bonner Beste" gut 
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best/itigt. Die Sorte ,,Rheinlands Ruhm" reagiert 
auf tiefe Nachttemperaturen besonders stark (Abb. 7), 
da der Temperaturschwellenwert w/ihrend der Nacht- 
stunden bei 9 ~ zu suehen ist, d. h. beiNachttempe- 
raturen, die unter dem Schwellenwert liegen oder dem- 
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Abb. 9. Pfliiekergebnisse der Tomatensorte Bonner Beste in den Jahren  1947 bis z952. 

selben gleich sind, h6rt das Ausreifen tier Frfichte 
auf. Wfinschenswert w~re die Zfichtung yon Tomaten- 
sorten mit einem m6glichst tiefen Schwellenwert der 
Durtkeltemperatur w~thrend der Erntezeit, damit tiefe 
Nachttemperaturen die Ausbildung rel ier  Frfichte 
nicht eirtschr~nken. Trotz der wenigen Versuchsjahre 
ist die Bestimmung ftir die einzelnen Sorten w~ihrend 
der Pflficken statistisch eindeutig durchzufiihren, so 
dab es lohnend erscheint, auch Neuziichtungen in 
~ihnlicher Weise zu fiberprtifen. 

wicklung und fiir die Ertragssicherung entscheidend 
sind, aus Temperatursummengr6Ben bestimmt, die 
erst am SchluB der statistischen Rechnung wieder 
auf einen einzelnen Temperaturwert reduziert wurden. 
Im Gegensatz dazu wurden bei der Bestimmung des 

Temperatureinflusses ffir die Ausbildung 
der Gesamternte pro Jahr von vornherein 
Temperaturmittelwerte benutzt. Aul3er- 
dem ist durch den Temperaturunter- 
schied zwischen dem Mel3feld und der 
Bestandstemperatur noch ein zus~itzlicher 
Versuchsfehler in der gesamten staff- 
stischen Auswertung vorhanden, so dab 
alle angegebenen Temperaturwerte nur als 
Relativzahlen aufzufassen sind. Da aber 
wahrscheinlich die Bestandstemperaturen 
zwischen den einzelnen Versuchsparzellen 
nicht wesentlich schwankten, kann es sich 
also nur um eine Verschiebung des gesam- 
ten Temperaturniveaus handeht. Der ent- 
scheidende Untersehied der Schwellentem- 
peratur und der Optimaltemperatur zwi- 
schen den verschiedenen Soften muB auch 
dann in ~hnlicher Weise vorhanden sein. 

Unter Quedlinburger Verh~ltnissen konnten unter 
den angeffihrten Kulturbedingungen aus Kreuzungs- 
populationen friihabreifender Typen die Hochzucht 
,, Quedlinburger Frfihe Liebe" und der Stamm 26--  4 
ausgelesen werden. Unter den Bedingungen des Rhein- 
landes wurden die beiden zum Vergleieh angebauten 
Sorten ,,Bonner Beste" und ,,Rheinlands Ruhm" 
selektiert. In der nachfolgenden Gegenfiberstellung 
sind die Durchschnittswerte der Prfifungsergebnisse 
in Quedlinburg angeffihrt. 

Tabelle 7. Vergleiah der Schwellentemperaturen und optimaltemperaturen /i~r die Ausbildung der Ernte. 
zeit, /i~r die Ausbildung der Gesamternte pro Jahr und ]iir die Ertragsschwankungen bei den Pfli~cken. 

Tomatensor te 

Fr tihe Liebe 

Bonner Beste 

Rheinlands Ruhm 

Vegetative 
Entwieklung 

Liehtzeit  

7 ~ 

20 ~ 

6 ~ 

(.~25o)I I 

7 ~ 

2 6  ~ 

Dunkelzeit  

7 ~ 

I (~oO) 

6 ~ 

14 ~ 

7 ~ 

Ftir die Ausbildung der Gesamternte pro J ah r  Ffir die 
Ertrags-  

schwankun. 
Auspflanzea bis Bltite Bltite bis Ernte gen beiden 

Pflficken 

Liehtzeit [ Dunkelzeit Lichtzeit  II Dunkelzeit  Duakelzeit  
R 

14,o ~ lO,5 ~ ( I 7 , 5  ~ 

(18,o ~ 

(14,o ~ ) 

(14,o ~ ) (17,o ~ 12,o 

14~ i (14'5~ II,O 17,5 ~ (14,o ~ 

l 7 ~ | Schwellen- 
temperatur 

Optimal- 
temperatui 

5~ I Schwellen- 
temperatuI 

Optimal- 
temperatm 

Z I' Schwellen- 
temperatm 

Optimal- 
temperatm 

1 Zahlen in Klammern sind nicht significant. 

6. SchluBfolgerungen. 
In der Tabelle 7 sind die Schwdlentemperaturen 

und die Optimaltemperaturen, die ffir die klimatische 
Steuerung der Erntezeit, der Gesamternte und der 
Ertragssicherheit yon besonderer Bedeutung sind, 
zusammengestellt. Leider sind die angeffihrten Tem- 
peraturwerte nicht ohne weiteres untereinander ver- 
gleichbar. So wurden die Schwellentemperaturen urtd 
die Optimaltemperaturen, die Iiir die vegetative Ent- 

Dumhschnittswerte der Pri~/ungsergebnisse in Quedlinburg. 
Haupternte  

Sorte oder Stamm Reifebeginn 5o%re i f e  Frfichte Frostverlust 
der Gesamternte 

20. 8. ,, Quedlinburger 
Frfihe Liebe" 

Stamm 26--4 
,,Bonner Beste" 
,, Rheinlands 

Ruhm" 

18. 7. 

2 I .  7- 
3.8. 

9.8. 

25. 8. 
3 o. 8~ 

15.9. 

8% 

8% 
15% 

26% 
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Wfihrend der v e g e t a t i v e n  E n t w i c k l u n g ,  in der 
Zeit vom Auspflanzen bis zur Ernte, zeigen sich zwi- 
schen der frfihesten Sorte, ,,Quedlinburger Frfihe 
Liebe", und der sp~itesten Sorte, ,,RheinIands Ruhm", 
in den Temperaturanforderungen die grSBten Unter- 
scbiede. ,,Quedlinburger Frfihe Liebe" hat von den 
geprfiften Tomatensorten das niedrigste Temperatur- 
optimum mit 2o ~ und ,,Rheinlands Ruhm" das 
hSchste mit 26 ~ Obwohl die Werte ffir Stamm 26--4 
und ffir die Sorte ,,Bonner Beste" statistisch nicht 
gesichert sind, ist zu erkennen, dab diese eine Mittel- 
stellung zwischen den oben angeffihrten Sorten ein- 
nehmen mfil3ten. 

Auf die Ausbildung der G e s a m t e r n t e  p ro  J a h r  
fibt die Temperatur einen entscheidenden EinfluB aus. 
Vom Auspflanzen bis zur Blfite sind die Unterschiede 
zwisehen den einzelnen Sorten deutlich sichtbar. 
,, Quedlinburger Frfihe Liebe" weist mit i4 ~ wghrend 
der Lichtzeit den niedrigsten Optimalwert auf und 
,,Bonner Beste" mit 17 ~ den hSchsten. Auch in der 
Dunkelzeit ist zwischen diesen beiden Sorten eine 
Temperaturdifferenz yon 1,5 ~ Dabei kommt den 
zahlenm~il3ig geringeren Differenzen eine grSBere 
Bedeutung zu, da hier yon vornherein mit Mittel- 
temperaturen gearbeitet wurde. Die Temperatur- 
ansprfiche der Sorte ,,Rheinlands Ruhm" zur Aus- 
bildung der Gesamternte decken sich weitgehendst 
mit denen der Hochzucht ,,Quedlinburger Frfihe 
Liebe". In der Zeit v o n d e r  Blfite bis zur Ernte 
scbeint die Temperatur ffir dig 3 geprfiften Sorten 
nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Der Zeit- 
raum vom Auspflanzen bis zur ersten Blfite erweist 
sich somit ftir die Ausbildung des Gesamtertrages als 
besonders bedeutungsvoll. 

Einen mal3geblichen EinfluB fibt die Nachtfem- 
peratur auf dig E r t r a g s h 6 h e  de r  e i n z e l n e n  
P f l f i c k e n  aus. Besonders ertragsichere Soften, 
das heil3t Sorten, die auch noch bei tiefen Tempera- 
turen reife Frfichte ausbilden, haben einen tiefen 
Schwellenwert, wie z.B. ,,Bonner Beste" bei 5 ~ in 
der Dunkelzeit. Besonders empfindliche Soften bilden 
bei bedeutend h6heren Schwellentemperaturen schon 
keine reifen Frfichte mehr aus. So liegt die Schwellen- 
temperatur der Dunkelzeit ffir die Sorte ,,Rhein- 
lands Ruhm" in der Erntezeit bei 9 ~ Diese Tatsache 
ist ftir so frfihzeitige Sorten, wie beispielsweise 
,, Quedlinburger Frfihe Liebe" unwesentlich, da diese 
Sorte ihren Hauptertrag bereits bis zum 20.8. bringt. 
Im September gelangen nur noch Friichte der oberen 
Trauben zur Reife, die abet auf Grund ihrer schlechten 
Sortierung keine grol3e wirtschaftliche Bedeutung 
besitzen. Bei sp~ten Sorten, wie ,,Rheinlands Ruhm", 
ist der Schwellenwert ffir die H6he des Anteils reifer 
Frfichte an der Gesamternte der mal3gebliche Faktor. 
Die t taupternte  dieser Sorte f~llt bei einem Anbau 
in Quedlinburg in Jahren mit normalem Temperatur- 
ablauf auf Mitte September, und der Anteil der griinen 
Frtichte betr~gt durchschnittlich 26%. 1952 waren 
162Dunkelstunden in der Erntezeit unter dem 
Schwellenwert yon 9 ~ so dab das Abreifen sehr sehlep- 
pend erfolgte, und daher trat der aul3erordentlich hohe 
Anteil von 53% grfiner Frfichte an der Gesamternte 
all~. 

Die Sorte ,,Quedlinburger Frfihe Liebe" ist unter 
Quedlinburger Bedingungen selektiert worden. Sie 

besitzt w~ihrend der vegetativen Entwicklung ein 
niedriges Temperaturoptimum, paBt sich also 
mit ihren Temperaturanspriichen dem Zucht- 
ort weitgehend an. Der Zuchtort der Sorten 
,,Bonner Beste" und ,,Rheinlands Ruhm" ist das 
Rheinland. Die h6herea Anforderungen dieser 
beiden Sorten an dig Temperatur kSnnen als un- 
bewul3ter Selektionseffekt durch den Zuchtort an- 
gesprochen werden. 

Durch eine Analyse der Reaktionsf~thigkeit des 
Tomatenzuchtmaterials auf den Temperaturverlauf 
dfirfte es in Zukunft mSglich sein, nun ganz bewul3t 
bestimmte Formen ffir andere Standorte auszulesen, 
als es der Zuchtort darstellt. Bei einer Tomatensorte, 
beispielsweise ftir Mecklenburg, muff w~hrend der 
vegetativen Entwicklung und auch zur Ausbildung 
der Gesamternte die optimale Temperatur niedrig lie- 
gen, um ein Abreifen der Frfichte zu ermSglichen, 
wean alle anderen Beeinflussungen der Tomatensorten 
hier unberfieksiehtigt bleiben. Nur wenn diese An- 
forderungen erffillt sind, wird es m6glich sein, unter 
den dortigen klimatischen Bedingungen befriedigende 
Ertr~ige zu erzielen. Tomatensorten, die wahrend 
der gesamten Vegetationszeit hohe Temperatur- 
ansprfiche stellen, sind nur ffir klimatisch begfinstigte 
Anbaulagen (z.B. das Rheinland) geeignet. Unter 
diesen klimatischen Bedingungen wird die Jugend- 
entwicklung so gef6rdert, dal3 die Ausbildung einer 
guten Gesamternte gewghrleistet ist. So kommen 
die Tomaten auch zu einem gleichm~13igen und rest- 
losen Abreifen im Herbst. 

Wenn es nach den in der vorliegenden Arbeit an- 
gegebenen Methoden gelingen sollte, bereits in kurzer 
Zeit einen Hinweis fiber dig Temperaturansprtiche 
der Tomatensorten und Tomatenst~mme zu geben, 
wfirde die Zfichtung, die zur Erreichung ihrer ge- 
steckten Ziele mit sehr groBem Material arbeiten mul3, 
wesentlich erleichtert werden. 

Damit dfirfte auch die in der Einleitung aufge- 
worfene Frage, ob auf Grund normaler Feldversuchs- 
ergebnisse eille Aussage fiber die Temperaturan- 
sprfiche verschiedener Tomatensorten zu ermitteln ist, 
in wesentlichen Teilen zu bejahen sein. Selbstver- 
st~indlich wird es niemals mSglich sein, solche in jede 
Einzelheit des Entwicklungsabschnittes gebende Ana- 
lyse durchzuffihren, wie es init Klimagew/ichs- 
h~iusern mSglich w~re. Aber die ffir dig praktische 
Zfichtung so notwendige Abschiitzung der Unter- 
schiede der verschiedenen Sorten und St~imme 
dfirfte auch aus Feldversuchen zu gewinnen sein, 
wenn die Auspflanzungszeiten immer gleich gewghlt 
werden und dureh zus~tzliche Bewgsserung die Boden- 
feuchtigkeit mSgliehst optimal gehalten wird. Auf 
die wirtschaftliche Bedeutung, diese Aussagen durch 
Feldversuche zu gewinnen und nicht durch guBerst 
kostspielige Selektionsarbeiten in Klimagew~chs- 
Musern, sei nur am Rande verwiesen. 

Zusammenfassung. 

An Hand vori ffinfj~hrigen Tomatenfeldversuchen 
in Quedlinburg und der H~iufigkeit der Stunden- 
temperaturen w/thrend der Lichtzeit und w/thread 
der Dunkelzeit wurde der Einflul3 der Temperatur 
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auf die Erntezeit, Ertragsbildung und Ertragssicher- 
heit yon 4 Stabtomatensorten untersucht. Es zeigte 
sich, dab frfihe Sorten bereits ihre optimale Ent- 
wicklung bei niedrigen Temperaturen haben. Er~ 
tragreiche sp~te Sorten haben noch hohe Gesamt- 
ertr~ge pro Jahr, wenn in der Zeit vom Auspilanzen 
bis zur Blfite relativ tiefe Temperaturen herrschen. 
Ertragsichere Soften bilden w~hrend der Erntezeit 
noch bei tiefen Temperaturen in der Dunkelzeit reife 
Frfichte aus. 
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Beitrag zur Ziichtung der Robfnie (Robinia pseudacacia). 
Von OTTO SCttROCK. 

Nit 15 Textabbildungen. 

Die Robinie ist eine Holzart, die, obwohl sie bereits 
Anfang des 17. Jahrhunderts iiber Paris in Europa 
eingefiihrt wurde und sich auch unter unseren kli- 
matischen Verh~ltnissen bew~ihrt hat, trotz ihrer 
Leistungsf~ihigkeit und ihres wertvollen tIolzes mit 
wenigen Ausnahmen in unseren W~ldern nicht ein- 
gebfirgert ist. Es erfibrigt sich, an dieser Stelle noch- 
mals auf die waldbaulichen Vorteile und die Eigen- 
schaften des Holzes tier Robinie einzugehen. Es sei 
vielmehr auf die Ver6ffentlichungen der letzten Zeit 
yon BLUMKE (2), GOHRE (4), KRAHL-URBAN (6), 
MANO (8) und MOLL (9) verwiesen. Ein wiehtiger 
Grund ffir die bisherige geringe WertschS.tzung der 
Robinie im deutschen Wald ist die Tatsache, dab die 
Robinien sehr gem zur Krummwiichsigkeit neigen und 
selten geradsch~ftige Bfmme, geschweige denn Best~tn- 
de, gefunden werden. 

AuBer der Iirummsch~iftigkeit sind ihre starke 
Gef~hrdung dutch Frflh- oder Sp~ttfr6ste, sowie ihre 
oft weitgehende Sch~idigung durch Wildverbil3, ins- 
besondere durch Hasen und Kaninchen, und aul3erdem 
ihre groge Neigung zur Bildung yon Wurzelbrut und 
Stockausschl~gen weitere Nachteile, die ihrer Ver- 
breitung im Wege stehen. Bezfiglich der Sch~digung 
durch Frfih- oder Sp~tfr6ste ist jedoch darauf hinzu- 
weisen, daft sie selbst im st~rkeren Winter sich als 
verh~iltnism~13ig winterfest erwiesen hat. Ihre Knospen 
sind lest in den Blattkissen eingeschlossen, so dab 
sie verh~iltnism~iBig gut geschfitzt sind. 

Diesen Nachteilen, die sich aber durch eine zfichte- 
rische Bearbeitung weitgehend beheben lassen werden, 
stehen aber grol3e Vorteile gegentiber, die ihre weitere 
Verbreitung rechtfertigen und sie zu einer wertvollen 
Holzart maehen. Insbesondere ist dabei auf ihre 
Raschwfiehsigkeit, ihre Anspruchslosigkeit sowie die 
Z~higkeit und Dauerhaftigkeit des Holzes hinzu- 
weisen, das in mannigfacher Weise Verwendung 
finden kann. In schw~cheren Dimensionen ist es be- 
sonders als Zaun- und Pfostenholz w e r t v o l l . . A b e t  
auch zu Masten ist es wegen,seiner Dauerhaftigkeit 
gut geeignet. Ebenfalls ffir Stellmach'erarbeiten und 
als Gruben- und Schwellenholz ist die Robinie gut 
verwendbar. Nach BELTI~A~ (I) ist die Robinie 
heute in manchen D6rfern Schumadiens in Nord- 

serbien die einzige zur VerIfigung stehende Holzart. 
Sie wird dort zu Wagen, landwirtschaftlichen Ge- 
r~ten, ja sogar ffir Fenster, Tfiren, M6bel, F~sser und 
Balken verwendet. Nach XRAHL-URBA~ (6) sind 
astreine Stammabschnit te  furnierf~hig und geberi 
sehr sch6ne, wertvolle, dem Rfisternholz ~ihnliche 
M6belfurniere. 

Das allgemein als Fr/ihfrostschXden bezeichnete 
Absterben der Zweigspitzen ist nach unseren Beob- 
aehtungen nicht auf direkte Einwirkung des Frostes 
auf die noch nicht verholzten Triebspitzen zurtick- 
zufflhren, vielmehr auf ein Vertrocknen derselben 
vermutlich infolge des dutch die niedere Temperatur  
herabgesetzten Wassertransportes. Das Absterben 
der Triebspitzen ist n/imlich auch in den Jahren zu 
beobachten, in denen die Frfihfr6ste erst verh~ltnis- 
m~il3ig sp~t einsetzen, w~ihrend bereits vorher die Ab- 
sterbeerscheinungen der Triebspitzen eintraten. Die 
Frfihfrostelnpfindlichkeit der Robinie ist nach un- 
seren Beobachtungen wahrscheinlich auch nicht so 
groB, wie bisher allgemein angenommen wird. Wir 
konnten im Jahre 1952 an einj ~hrigen S~mlingen nach 
Strahlungsfr6sten mit Temperaturen bis zu - - 4 ~  
am 12. io. lO52 an den Bl~ittern keine Erfrierungs- 
erscheinungen feststellen, obwohl sie vollkommen 
bereift waren. 

Treten dagegen Sp~tfr6ste nach erfolgtem Aus- 
treiben der Robinien ein, so ffihren sie fast stets zu 
einer starken ScMdigung. Besonders gef~thrdet sind 
dabei die sich entwickelnden Bltitenst~inde. Die 
starke Gef~hrdung der Robinie im t-Ierbst in Nord- 
deutschland ist in den klimatischen und photo- 
periodischen Verh~ltnissen ihres Herkunftgebietes be- 
griindet. Das Heimatgebiet der Robinie ist das 6stliche 
Gebiet der Vereinigten Staaten yon Amerika, ins- 
besondere das A l l e g h a n y - G e b i r g e ,  das sich etwa 
vom 32. bis zum 41. Breitengrad erstreekt. Die mit t-  
lere Jahrestemperatur liegt in diesem Gebiet etwa 
zwischen + I I  und + 2o ~ C, w~hrend sie in Nord- 
deutschland unter + io ~ C liegt. Infolge dieses 
Temperaturunterschiedes treibt die Robinie bei uns 
trotz ihrer Kurztagreaktion erst Mitte Mai aus. Als 
Kurztagpflanze erreieht sie unter unseren Tages- 
l~ngenverh~ltnissen erst mit abnehmender Tages- 


