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I. E in l e i t ung ,  stehen. Mit Hilfe der Berechnung von Bestimmthei- 
Die Zuchtziele, die ffir den Winterraps aufgestellt ten, Korrelatiollen ulld Regressiollen sollte gezeigt 

wurdell, lassell sich unter zwei Gesichtspullkten zu- werden, bei welehen Merkmalei1 eine wirkungsvolle 
sammellfassen: I. ]?;rhShullg der Ertragssicherheit, Selektion auf hobeI1 Ertrag m6glich ist. Die Unter- 
2. Steigerung des Fettertrages je Fliicheneinheit. Die suchungen beschr~inkell sich auf Einzelpflanzen ohlle 
Ztichtung auf Ertragssicherheit hat sich in erster Berficksichtigung der Pflanzenzahl je Fl&chelleinheit. 
Linie mit der Verbesserung der Winter- und Frfih- 
jahrsfestigkeit, der Resistenz gegen Sch~dlinge, der II. Material u n d  Me th o d ik .  
Platzfestigkeit und der Herabsetzung der Empfind- Die Untersuchungen wurden 1951 ill Mfincheberg 
lichkeit gegen sp~itere Aussaat zu befassen. Der zweite und 1952 in Mfilleheberg ulld Marquardt durchgeffibrt. 
Gesichtspunkt verlangt eine Verbesserung aller der FfirEinzelpflanzeiiuntersuehungenstallden 1951 Start- 
Merkmale, die direkt auf die H6he des erblich beding- dardteilstticke der Sorte ,,Lembkes Winterraps" zur 
ten Potentials des Fettertrages einwirkell. Diese sind Verffigung, die 40 mal IO cm handgelegt warell. 1952 
der Sameltertrag und der 01gehalt, wobei sich der wurden die Einzelpflanzen der Soften ,,Lembkes Will- 
Samenertrag der Einzelpflanze aus der Schotenzahl, terraps" und ,,Quedlinburger" in Mfincheberg aus 
der durehschllittlichen Samenzahl ]e Schote und dem einer Sortenpriifung (auf 4o cm gedrillt) entnommen. 
Tausendkomgewicht zusammensetzt. Die Zfichtung InMarquardt erstreckten sich dieEinzelpflanzenunter- 
auf diese Merkmale, im folgeI~den als Ertragszfichtung suehungen auf die Soften ,,Lembkes Winterraps", 
bezeichnet, ist bisher im praktischen Zuchtbetrieb ,,Quedlinburger" und ,,Jattetzkis" (3o cm Drillreihen- 
kaumdurchgefiihrt  worden. FRANId~L (4) weist jedoch entfernung). Ffir die Sortenauswertungell lag mehr- 
ill einer neueren hrbei t  tiber Weizenzfichtullg darauf j~ihriges Zahlellmaterial in Mfincheberg vor. 
hin, dag ill dem Augenbtick eine Ertragszfichtullg not- Die Schotellzahl wurde bei der Ernte auf dem Felde 
welldig wird, wo eill gewisser Stand der Z~chtung auf ermittelt. Alle aufgeplatzten Schotell, aueh wellll 
die anderen Merkmaleerreieht ist. Dabeisoll an dieser diese iloch Samen enthieltell, wurdell je Pflanze ge- 
Stelle nicht entschieden werden, ob beim Winterraps zXhlt und yon der weiterell Auswertung ausgeschlossen. 
bereits der Stand erreicht ist, der den Zfiehter zwingt, Im Labor wurden die Schotell aufgeriebell und der 
zur ErtragsziAchtung iiberzugehen. Es ist aber eine Samenertrag der Einzelpflanzen bestimmt. Da sich 
Selbstverst~ndlichkeit, und das betont auch FRANKEL, der Samenertrag nur auf die nicht aufgeplatzten Seho- 
dab man nicht erst dann mit der Ertragszfichtung be- ten bezog, wurden ffir die weiterell Berechnullgen die 
gillnendarf, wennalleallderenMSglichkeitenerschSpft Samenertr~ge unter Zugrundelegung der Gesamt- 
sind. Die in der Literatur vorhandenen Allgaben rei- schotenzahl korrigiert. Die Zahl tier aufgeplatzten 
chell aber als Grundlage ffir eine erfolgreiche Zfich- Schoten war so gering, dab diese Manipulation berech- 
tungsarbeit in dieser Riehtung bei weitem nicht aus. tigt erschien. Es folgte die Bestimmung des Tausend- 
BAIJR (2) gibt die Ergebnisse eigener Untersuehungen korngewichtes. Aus diesell Daten lassen sich die Sa- 
und anderer Autoren fiber Variabilit~ts- und Korrela- menzahl und die durchsehnittliche Samenzahl je 
tionsverhiiltnisse wieder. Diese Angabert sind jedoch Schote leicht errechnen. 
alle ~lteren Datums ulld k6nnell nur als Vorarbeitell Der 01- und Eiweil3gehalt konnte imr an dem Mate- 
gewertet werdell. Vor allem sind die Angaben fiber die rial bestimmt werden, welches ausreichende Samen- 
Variabilit{tt des 01gehaltes und seine Beziehungell zu ertriige der Einzelpflanzen gebracht hatte. Die Er- 
den anderen Ertragskomponentelt sehr  liickenhaft, mittlung des 01gehaltes erfolgte durch Auswiegen des 
Der EiweiBgehalt, der Bedeutung ffir den Futterwert  Rfickstandes llach ffinfstfindiger Extraktion mit dem 
der Rapsextraktionsschrotehat,  land bisher so gut wie Soxhletapparat. Die EiweiBbestimmungen wurden 
keine Beachtung. nach dem Verfahren vort KJELImAI~ (Mikroapparat 

Ill der vorliegenden Arbeit wurden daher die Ergeb- nach PA~NAS) durehgeffihrt. 
nisse von BAtJ~Alq~ (~), BAIJ~ (2) und MANDXKIC (Zit. Bei der Auswertung der Versuche wurde angestrebt, 
llaeh 2) unter dem Gesichtspunkt der Ertragszfiehtung alle Ergebnisse, soweit es sinnvoll erschien, einer statisti- 
nochmals fiberprfift. O1- und Eiweil3gehalt wurden ill schea Analyse zu unterwerfen. Auch wurde angestrebt, 

die statistische Symbolik den internationalen Verein- 
die Betraehtung einbezogen. Dem Verlauf der Varia- barungen anzugleichen. Danach wird der Mittelwert 
tionskurven wurde besondere Beachtung gesehenkt dureh Uberstreiehen des fiir die Einzelwerte verwendeten 
und untersucht, bei welchen Merkmalell die Schiefheit Symbols (z. B. ~, y, d) bezeiehnet. Ferner wurden Iiir die 
der Verteilungskurven eL1 brauchbares Kriterium zur Streuung s, die Differenz d, die Streuung der Differenzen 

s~, den Variationskoeffizienten s%, die Varianz s ~, die 
Beurteilung yon Selektionsm6glichkeitell darstellt. Summe der Abweichungsquadrate SQ, die Freiheits- 
Femer  war es notwendig, die Zusammenhiinge zwi- grade FG, die Individuenzahl n und als Summensymbol S 
schen den Ertragskomponenten zu analysierell, um zu verwendet. Lediglich bei manchen Formeln, die aus Ar- 
erkennen, welchen Allteil die eillzelllell Komponentell beiten ~lteren Datums entnommen wurden, sind die Sym- 

bole angegeben, die yon diesen Autoren gebraucht wur- 
am Zustandekommell des t~rtrages haben. Ullter dem den. Als MaBstab der statistischen Sicherheit wurde bei 
Ertrag ist hier der Olertrag der Einzelpflanze zu ver- doppelseitiger Fragestellung eine Grenzwahrscheinlich- 
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keit von P = 5% zugrunde getegt. ~e naeh der Art  des 
Materials und der Fragestellung wurden verschiedene 
Methoden der stat ist ischen Prfifung angewandt:  

~. Der Vergleich der Mittelwerte zweier Messungsreihen, 
deren Werte  nieht gepaart  sind, erfolgte mittets t-Test, 

wobei t = _~d ist. Da alle Messungsreihen ungleiche In- 
Sd 

dividuenzahlen enthielten, ist 

sd = | / s 2  ( I-- + I 1 ,  wobei s 2 - SQI -~ S ( ~  ist. 
- -  " \ n ~  (n~ + n~) - - 2  

Die Anzah l  der  F re ihe i t sg rade  is t  F G  = (nx + nz) - -  2. 
2. Zur Prtifung der Differenz zweier Streuungen wurde 

der F-Test  angewandt.  
3- Die Berechnung der Schiefheit einer Verteilungs- 

kurve erfolgte nach der Formel yon JOH~>rNSEN (I5). 
4" Mehrere Messungsreihen wurden mit  der Varianz- 

analyse auf ihre HomogenitXt geprfift. 
5. Sollte das Bestehen eines Zusammenhanges zwischen 

zwei Merkmalen (Messungsreihen) geprfift werden, so 
wurde der I~orrelationskoeffizient r und die Bestimmt- 
heir B errechnet. Da die Berechnung yon g nur bei linearer 
Korrelation bereehtigt ist, kann in Zweifelsf~llen die Kor- 
relation nach einem yon LINDE~ (6) angegebenen Ver- 
fahren auf ihre Lineari t~t  geprfiff werden. Da es sich in 
allen F&llen um umfangreiehe, in Klassen eingeteilte 
Reihen handelte, wurde der Norrelationskoeffizient nach 
der Formel 

S / a,~ a v - -  n b~ by 

berechne t ,  wobei  / die I ' ( lassenhgufigkei t ,  a die Abwei-  
chung der Einzelwerte vom angenommenen Mittelwert 
(in Klassen) und b die Abweiehung des angenommenen 
Mittelwertes vom ari thmetischen Mittel bedeuten. Das 
BestimmtheitsmaB, welches sich aus B = r 2 ergibt, lgBt 
den Zusammenhang anschaulieher erscheinen. B gibt an, 
wieviel Prozent der Streuung der einen Variablen auf die 
Vergnderung der anderen zurflckzuf~hren sind. Liegt  
z. B. ein B ~ 0, 5 vor, dann sind 5o% der Streuung von x 
auf der Ver~nderung yon y begrfindet. Da sich jedoch 
zum Prfifen in manchela F~llen der Korrelationskoeffizient 
besser eignet, wurden beide Gr6Ben verwendet. 

Stehen mehr als zwei Merkmale miteinallder im Zu- 
sammenhang, so gibt die einiache Korrelation kein ein- 
wandfreies Bild fiber die gegenseitigen Beziehungen. Die 
,,reinen" Beziehungen wurden durch Berechnung der 
partiellen oder teilweisen Korrelationen ermittel t .  Bei 
drei Vergmderlichen ergibt  sich der teilweise Korrelations- 
koeffizient arts 

fg~y. ,* = f~r - -  r f~d2: 

S t e h e n  vier  Vergnde r l i che  m i t e i n a n d e r  im Z u s a m m e n -  
hang ,  d a n n  mfissen zwei in  ih re r  W i r k u n g  ansgescha l t e t  
werden.  Man  sp r i ch t  h ier  yon  e inem te i lweisen Korre-  
l a t ionskoef f i z i en ten  zwei ten  Grades ,  der  sich n a c h  der  
F o r m e l  

K~g �9 z u  = ~ ' x y .  u - -  K ~ z ,  u r y e .  u 

(~ - r~= .~) (r - r ~  .~) 

e r r e c h n e n  lg/3t. Zu j edem Kor re l a t ionskoef f i z i en ten  ge- 
h 6 r t  das  e n t s p r e c h e n d e  Bes t immthe i t smaI3 .  Der  Regres-  

s ionskoei f iz ient  wurde  n a c h  der  Fo rme l  b ~ r  s v  be- 
S~ 

s t i m m t .  
6. Die Grenzwer te  r~a~ bzw. Bma~ lassen sich ftir die 

gewfinschte  G r e n z w a h r s c h e i n l i c h k e i t  bei den  en t sp r eehen -  
den  F r e i h e i t s g r a d e n  le ich t  den  Tabe l l en  (6, 15) e n t n e h m e n .  
U m  den  Un te r s ch i ed  zwischen  zwei Norre la t ionskoef f i -  
z i en t en  zu prfifen, mfissen diese in  die Gr6Be z n a c h  der  

Fo rme l  z = i ln(~c + r )  - - l n ( I  - - r )  oder  n a c h  der  
2 

Tabel le  (I5) u m g e w a n d e l t  werden.  Die Gr6Be z is t  n o r m a l  

ve r t e i l t  m i t  der  S t r e u u n g  S~z ~ ~ . Daraus  e rg ib t  
N - -  3. 

sich sd ~ ~ / s ' f i  + s " z  ~. Es lgl3t sich d a n a c h  der  W e r t  

u - -  e r r echnen ,  der  es gesta l : te t  aus  e iner  Tafel  
sd 

fa r  N o r m M v e r t e i l u n g  (6) den  W e r t  P d i r ek t  zu e n t n e h m e n ,  

7. Die Darsteilung von vergleichbaren Verteiiungskur- 
yen erfolgte nach einem Veriahren yon BR~I~INa~R (3). 
Danach ergeben sich die Abszissenwerte aus der Multipli- 
kation der Klassenmittel  mit  dem Prozentwert  der MaB- 

einheit Ioo .  Ffir die Ordinatenwerte mtissen die relati- 

yen Klassenh~ufigkeiten dtlrch die relat iven Klassenbrei- 
(Klassenbreite.  ioo) ten = dividiert  und die Quotienten 

.,g 
zweckm~/3ig mit  einem beliebigen Faktor  (z. B. Io  oder 
ioo) mulfipliziert werden. Auf diese Weise lassen sich 
Variationskurven mehrerer MerkmMe in einem Koordi- 
natensystem darstellen. Es sind dann nur die t,2urven 
einer Zeichnung vergleichbar. Sollen mehrere Zeichnungen 
verglichen werden, dann ist ein gemeinsamer MaBstab 
notwendig. 

8. Die Homogenit~t yon Varianzen wurde mittels 
BAI~TLI~TT-Test (I2) geprtif t .  

III. Die Variabilitiit der Ertragskomponenten .  

Ffir  die  Zfichtung ist  d ie  Variabili t~it  der  Merkmale  
in verschiedener  Hi l ts icht  von Interesse .  Von beson- 
de t e r  Wich t igke i t  ist  sie ffir die Auslese auf quan t i t a -  
t ive Merkmale .  Der Ztichter  muB hier  immer  bes t reb t  
sein, d ie  Gesamtvar iabi l i t~i t  ihren Ursacheil  en t spre -  
cherM in umwel tbed ing te  und genetisch b e d i r g t e  
Var iab i l i t~ t  aufzugl iedern.  Er  muB also wissen in 
welchem Ausmal3 die zfichterisch wicht igen Merk- 
male modi f iz ie rbar  sind. Sinkt  die Var iab i l i t~ t  eiiles 
Ausga i lgsmater ia l s  ffir eiil Merkmal  unter  dem Einflul3 
for tgese tz ter  Auslese auf eiileI1 Wer t ,  welcher d u t c h  
weitere Selekt ion n icht  mehr  ve rminde r t  werden kann,  
so ist  dies ein Zeichen daffir,  d a b  die noch vorhan-  
dene Var iab i l i t~ t  nur  mod i f i ka t i v  bedingt  sein kann.  
Wei te re  Auslese is t  sinnlos, und der  Zfichter mul3 seine 
Z uc h tme thode  ~indern oder  ein neues Ausgangs-  
mate r ia l  beschaffen. 

x. D i e  V a r i a b i l i t / ~ t  d e s  S a m e n e r t r a g e s  u n d  
d e r  S a m e n e r t r a g s k o m p o n e n t e n .  

Bedingt  du t ch  das  Mater ia l  uild d ie  Be t rach tungs -  
weise erschien es siilnvoll,  vorers t  den Samei le r t rag  
uild seine K o m p o n e n t e n  gesondert  vom 01- und EiweiB- 
gehal t  zu behande ln .  Die Untersuchungei l  konn ten  an 
neuil  versch iedenen  Variante~l durchgeff ihr t  werden.  
Der Einfachhei t  ha lber  werden im folgendeil  ffir die 
einzeli len Var i an ten  Abkfi rzungei l  benu tz t  : 

L e l  = , , L e m b k e s  W i i l t e r r a p s "  
L e  a = , , L e m b k e s  W i n t e r r a p s "  
L% = , ,Lembkes W i n t e r r a p s "  

(Kon trollpflailze~a) 
Le4 = , , L e m b k e s  W i n t e r r a p s "  

(best~tubte Pflanzen) 
Q1 = ,, Quedl i i lburger"  
Q2 = ,, Qued l inburger"  

(Kontrol lpf lanzen)  
Q3 = ,, Quedl i i lburger"  

(best~ubte Pfianzen) 
Jl = ,, J ane tzk i s "  

(Kontrol lpflai lzen)  
J2 = ,, Ja i l e t zk i s"  

(best~iubte Pflanzen) 

Die Var i an t en  , , K o n t r o l l p f l a n z e n "  ultd , ,bestXubte 
P f l anzen"  e rgaben  sich aus der  Tatsache ,  d a b  such  
noch andere  Unte r suehungen  an d e m  Mater ia l  durch-  
geffihrt  wurde  .n. 

Die Tab.  i gibt  d ie  Mi t te lwer te  und die  Var ia t ions-  
koeff izienten ffir d ie  einzelne~l Merkmale  uild Var ian-  

14" 

Mfincheberg 1951 
Mfincheberg 1952 
Marqua rd t  I952 

Marqua rd t  I952 

Mfincheberg x952  

Marqua rd t  I952 

Marqua rd t  I952 

Marqua rd t  I952 

Marqua rd t  1952 



204 O .  STOLLF,:  Der Ziichter 

ten wieder. Die Variabilitiit des Samenertrages ist, 
abgesehen yon einer Ausnahme (Q2), am gr6gten. Die 
relativ gefinge Variabilit~t des Samenertrages bei Le~ 
ist wahrscheinlich durch die gr6gere Standweite be- 
dingt (4o)<1o cm). Mit abnehmender Variabilit~t fol- 
gen dann die Merkmale Schotenzahl, Samenzahl je 
Schote und Tausendkorngewicht: Bei allen Merk- 
malen ist klar zu erkennen, dab die Variationskoeffi- 
zienten eines Merkmals jeweils in einer Gr6Senordnung 
liegen. Die Unterschiede zwisehen den Merkmalen sind 
so deutlieh, dab auf eine statistische Prfifung verzieh- 
tet werden kann. Zur besseren Ubersicht wurde in der 
letzten SpaRe der Tab. I das gewogene Mittel der 

gung oder Z~ihlung zu ermitteln sind. Eine besondere 
Sehwierigkeit liegt :in dem Umstand, dab oft nicht 
alle Pfianzen einen so hohen Samenertrag bringen, wie 
zur  Untersuchung notwendig ist. Man ist dann ge- 
zwungen, einen Tell der Pfianzen von den Unter- 
suehungen auszuschliegen. Dies ist aber nur bereehtigt, 
wean der ]geweis erbracht ist, dab zwischen Samen- 
ertrag und Olgehalt bzw. EiweiBgehalt keine Korrela- 
tion besteht. Wenn dies der Fall ist, wit in Absehnitt IV 
gezeigt wird, entspricht die so errechnete Variabili- 
flit den wahren Verh~tltnissen. Ferner sind far diese 
Untersuchungen gr6gere Aufwendungen und geeignete 
Serienmethoden notwendig. In der Literatur sind des- 

Tabelle i. Mittelwerte und Variationskoeffizienten des Samenertrages, der Schotenzahl, der Samenzahl 
/e Schote und des Tausendkorngewichtes bei neun-Varianten. 

Samener t rag 

Schotenzahl  

Samenzahi je Schote 

Tausendkorngewicht 

% 

% 

% 

% 

Le t 

16'o 

I6,5 
53,0 

I78,5 
49,8 
18,8 
31,3 

4,7 
14,2 

L% 

98 

6,4 
84,3 

83,7 
58,9 

I6,4 
24,o 

4,4 
I 6 , 2  

�9 L% 

3,0 
81,5 

44,0 
68,6 
I 2 , 8  

33,9 

5,2 
18,6 

L% 

89 

2,8 
7 2 , 0  

41,o 
69,o 

I4,O 
3o,5 

4,9 
18,8 

Q, 

I 95 

%8 
63,9 

142,6 
58,2 
11,6 
35,2 

4,7 
20, 3 

Q~ 

95 

3,6 
67,0 

58,2 
73,2 

IO,9 
29,3 

5,7 
I 5 , O  

Q~ 

3 , I  
70,6 

48.7 
6o,6 

IO,8 
28,5 

5,9 
I7,o 

A 

99 

3,5 
8 8 , I  

56,6 
73,3 
I 2 , O  

29,4 

4,8 
I7,6 

J~ 

I 96 

3 , 0  
72,3 
51,8 
54,0 
13,0 
24,3 

4,7 
18,6 

s% 

Variationskoeffizienten angegehen. An Hand der vor- 
liegemen Zahlen lassen sich auch Untersuchungen fiber 
die untersehiedliche M0difizierbarkeit tier einzelnen 
Merkmale anstellen. Prflft man mittels BARTLETT- 
Test die I-Iomogenit~t der Varianzen bei den einzelnen 
Merkmalen, so erhiilt man ffir jedes Merkmal einen 
z=-Wert. Unter der Voraussetzung, dab alle Merkmale 
gleich stark modifizierbar sind, miigten alle Werte 
gleich grog sein. Sind sie ungleieh grog, dann liigt das 
gr6gere Z ~ einen Schlug auf eine gr6gere, das kleinere 
Z 2 auf eine geringere Modifizierbarkeit des Merkmals 
zu. Die Ergebnisse der Itomogenitiitsprfifung der Va- 
rianzen ffir ffinf Merkmale sind in Tab. 2 zusammen- 
gestellt. Es zeigt sich, dab die Varianzen nut  beim O1- 
gehalt als homogen anzusehen sin& Wesentlich ist 

Tabelle2. z~-WerLe und Wahrscheinlichkeit ( t 9 % ) d e r  
Homogenitiit tier Varianzen yon/i~n/Merkmalen. 

Merkmal 

Samenertrag . . . . . . . . . .  
Schotenzahl . . . . . . . . . .  
Samenzahl je Schote . . . . . .  
Tausendkorngewicht . . . . . .  
Olgehalt . . . . . . . . . . . .  

z ~ ] P% 

443,7 < I ,o 
332,5 < 1,o 

67,6 , ~ I,O 
24,I ~ I,O 

3 , 2  2 0 , 0  

aber der Unterschied zwischen den Werten. Die Modi- 
fizierbarkeit ist also beim Samenertrag am gr6gten und 
nimmt in der weiteren Reihenfolge Schotenzahl, Sa- 
menzahl je Schote, Tausendkorngewicht ab. Die Sa- 
menzahl je Schote und das Tausendkorngewicht erwei- 
sen sich also als viel unabh~ingiger von Umweltfaktoren 
als die anderen beiden Merkmale. 

2. Die V a r i a b i l i l i t ~ i t  d e s  01- u n d  
E i w e i g g e h a l t e s .  

Beim O1- und Eiweiggehalt lassen sich Variabilit~its- 
untersuchungen nicht in dem Ausmage durchffihren, 
wie bei Merkmalen, die durch einfache Messung, W~i- 

71,3 

62,0 

30,0 

Tabelle 3. Mittelwerte und Variations- 
koe/fizienten des 0l- und Eiweifigehaltes yon drei 

Varianten. 

Lel ] I49 
Le a 29 
Q~ 51 

Olgeh alt Eiweiggehalt 

7 

45,9 
44,0 
46,7 

s% 

7.0 90 
5,5 
6,5 

; I P% 

21,0 II, 5 

Die Abb. x und 2 geben einen zusammenfassenden 
Uberblick fiber das unterschiedliche Ausmag der Varia- 
bilit~it der einzelnen Merkmale. Da beide Abbildungen 

m ~o :oo /so :8o 2co 8so Jm 
Caduh?nubpe/te (~= loO) 

Abb. x. Variadonskurven voi1 Samenertrag, Schotenzahl und Samenzahl je 
Schote yon .Lembkes Winterraps" Mtincheberg I95L 

nach dem gleichen Magstab gezeichnet wurden, sind 
alle Kurven vergleiehbar. Die Reihellfolge der Merk- 
male tri t t  hier ganz deutlich hervor. 

halb Angaben fiber die Variabilit~it von 01- und Eiweig- 
gehalt seltener zu linden als fiber andere Merkmale. 
Sie werden aber in dem Augenblick notwendig, wo 
man sich mit der Ziichtung auf diese Merkmale befagt. 
Die Ergebnisse der eigenen Untersuchungen sind in 
Tab. 3 zusammengestellt. 01- und Eiweiggehalt zeigen 
eine deutlich geringere Variabilit~it als die anderen 
untersuchten Merkmale. Dabei liegt der Eiweiggehalt 
noeh h6her als der 01gehalt. 

I7,I 
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3. Die  S c h i e f h e i t  a l s  K r i t e r i u m f f i r d i e  
B e u r t e i l u a g  d e r S e l e k t i o n s m 6 g l i c h k e i t e n :  

Der Auspr~gung eines Merkmales sind dutch gene- 
tische und Umweltfaktoren naeh oben und unten Gren- 
zen gesetzt. Je nach Konstellation dieser Faktoren 
kommt es dann zur charakteristischen Merkmalsaus- 
bitdung innerhalb dieser Grenzen. Bei quantitativen 

Merkmalen liegt immer 
eine fluktuierende Reihe 
der Merkmalsa U sbild ung 
zwischen Maximal- und 
Minimalwert vor, die 
in der Variationskurve 
zum Ausdruck kommt. 
Es kann dabei durchaus 
m6glich Skin, dab weder 
der obere noch der un- 
tere Grenzwert erreicht 
wird. Mail kann sich 
also die Variationskurve 
einer Population theo- 
retisch als aus zwei 
Kurven zusammenge- 
setzt denken. Eine ist 
als Ergebnis der Gen- 
wirkung zu werten; die 
andere ist die Modifi- 
kationskurve. Wirken 
beideFaktorenkomplexe 
in quantitativer Hin- 
sicht positiv wie negativ 

zo b'o luo m in gleieher Weise und 
~ri~cionshreite(~=lou) sind alle Faktorenkom- 

. . . . . . . .  DireiBgeka// binationen voll ausge- 
-----~sendkm'ngewie~t sch6pft, dana mug dies 

eine VarJationskurve er- 
Abb. 2. Variafionskurven yon Tausend- 
korngewicht, Eiweiggehalt und Olgehalt geben, die der Normal- 
yon ,,Lembkes Winterraps" Mtincheberg kurve entspricht. Die 

1951, 
beiden Kurven mfil3ten 

in dem Falle kongruent sein. DaB dig Zusammerlhgnge 
zwisehen den genetisehen und den Umweltfaktoren 
aul3erst kompliziert sind dutch verschiedene Arten der 
Genwirkung und Wechselwirkungen zwischen Umwelt 
und genetischer Konstitution, braucht an dieser Stelle 
weiter nicht erI~utert werden. Nun wird es jedoch in 
praxi kaum FNle geben, in denen die genetische Varia- 
tionsbreite genau der Modifikationsbreite entsprieht. 
H~tufiger wird es sein, dab diese oder jene geringer ist. 
Von dieser Hypothese ausgehend, kann man sieh iol- 
gendes ]3eispiel konstruieren : Die Untersuchung eines 
Merkmals in einer Population oder Kreuzungsnach- 
kommenschaft zeige, dab die beiden theoretiseh an- 
genommenen Kurven aufeinander fallen. Aus dieser 
Population wird nun eine Auslese im positiven Sinne 
betrieben. Dutch diesen Eingriff mug sich der Mittel- 
wert der genetisehen Variationskurve nach rechts ver- 
schieben. Unterstellt man jetzt wieder gleiche Modi- 
fikationsbedingungen, dann liegen die beiden Kurven 
nicht mehr aufeinander, sondern die genetische Varia- 
tionskurve liegt rechts neben der Modifikationskurve. 
Dazu kommt, dab der H6chstwert dutch die Modifi- 
kationskurve bestimmt wird, d. h. die Umweltfak- 
toren reichen nur ffir eine bestimmte Quantit~t aus, 
obwohl auf Grund der genetischen I(onstitution 
eine h6here Leistung mSglich wiire. Daraus resultiert 
eine Haufung yon Werten zur oberen Grenze hin; das 

Dichtemittel verlagert sich rechts neben das arithme- 
tisehe Mittel, und das Ergebnis ist eine linksschiefe 
Kurve. Diesem Gedankengang entsprechend kann 
man auch eine negative Auslese annehmen, was zu 
einer rechtssehiefen Kurve Ifihrt. Der theoretische 
Minimalwert ist dann Null, was praktisch nicht er- 
reicht werden kann, weil ein Merkmal mit dem Wert der 
Auspr~gung Null nicht mehr als solches anzusprechen 
ist. -- Voraussetzung ffir das Zustandekommen einer 
schiefen Verteilungskurve war die Tatsaehe, dab die 
genetische Variationsbreite als Folge einer Auslese 
die Modifikationsbreite nach einer Seite fibersehreitet. 
Ist dies nicht der Fall, dann tritt  eine Schiefheit nieht 
oder erst sp~t auf ; es sei denn, es liegen besondere gene- 
tische Verh$1tnisse vor (z. B. multiplikative Genwir- 
kung). In gleicher Weise ist es auch m6glich, bei glei- 
cher genetischer Konstitution durch positive Ver~n- 
derung der Umweltfaktoren und damit der Modifika- 
tionskurve im Vergleich zur genetischen Variations- 
kurve zu einer schiefen Verteilungskurve zu kommen. 
Allerdings unter der Voraussetzung, dab der tt6chst- 
wert durch die genetischen Faktoren bestimmt wird, 
obwohl die Umweltverh~ltnisse eine h6here Leistung 
zulassen wfirden. Das gleiche ist auch im negativen 
Sinne denkbar. Bestimmend ftir den Verlauf der 
resultierenden Verteilungskurve ist also das VerMlt- 
nis von genetischer Variationsbreite zur Modifikations- 
breite. Ist die Modifikationsbreite relativ zur gene- 
tisehen Variationsbreite gering, dann ergibt sieh als 
Folge einer Selektion aus einer Population eine schiefe 
Verteilung. Ist die Modifikationsbreite relativ gr6Ber, 
dann muB sieh die Wirkung einer Selektion nicht ohne 
weiteres in einer Schiefheit ~ugern. Es sind nun die 
einzelnen Merkmale daraufhin zu untersuchen, welche 
Verh~ltnisse vorliegen. 

D ie  B e d e u t u n g  d e r  S c h i e f h e i t  f f i r  d i e  
A u s l e s e  a u f  h o h e n  O l g e h a l t :  Die Tab. 2 
hatte schon gezeigt, dab der Olgehalt am wenigsten 
modifikativen Einflfissen unterliegt. Hier bestehen 
also dig gr6Bten Aussichten, die Schiefheit als Kri- 
terium ffir den Erfolg und die M6gliehkeiten eiaer Aus- 
lese heranzuziehen. Berechnet man die Sehiefheiten 
der drei Varianten, so ergeben sich die Werte der Tab. 4. 
Die entsprechenden Variationskurven sind in Abb. 3 

Tabelle 4. S f h i e / h e i t ( S )  de,v OlgehaZts- 
v e r t e i l ung  yon  dre7 V a r i a n t e n .  

Varianten S 

,,Lembkes Winterraps" 
M~ncheberg 1951 

,,Lembkes Winterraps" 
Mfineheberg 1952 

,, Quedlinburger" 
Mfineheberg 1952 

--0,215 

+o,o4 I 

--o,424 

dargestellt. Danach hat die Sorte ,,Quedlinburger" 
die grSl3te Sehiefheit aufzuweisen. Wean die oben an, 
geffihrten 13berlegungen ffir den Olgehalt zutreffen 
sollen, dana mfil3te die Sorte ,, Quedlinburger" einen 
h6heren Olgehalt aufweisen als ,,Lembkes Winter- 
raps". Die gr6Bere Schiefheit bei tier Sorte ,, Quedlin- 
burger" wfire dann als das t~rgebnis einer Auslese an- 
zusehen. Die Varianten L% und Q1 sind vergleichbar, 
und eine Prfifung ergibt in der Tat eine gesicherte 
Oberlegenheit von Q~ ( P %  -- < o,I). Um die 
Ausffihrungen nicht nur auf die beiden Sorten zu 
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beschr~nken, wurden die Ergebnisse der Otuntersuchun- 
gen tier in Mfincheberg angelegten Winterraps- und 
Winterrfibsensortenprfifung yon 1948 bis 1951 einer 
varianzanalytisehen Auswertung unterzogen (Tab. 5). 

:oo 
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Abb. 3. Variafionskurven des 0lgehaltes der Sorten ,,Lembkes Winterraps" 
(Le~ = Mfincheberg I95~, Lea = Miincheberg 1952) und ,,Qtledlinburger" (Q~ = 

M/incheberg I952). 

Tabelle 5. Varianztabelle der Olgehalte von drei Winter- 
raps- und zwei Winterri~bsensorten der Jahre 1948 bis 1951. 

Streuungsursache SQ FG s2 I F-Test 

Gesamt i82,2 19 
Sorten 122,6 4 30,6 51 (3,26) 
Jahre 52, I 3 I7,4 29 (3,49) 
WW Soften )< Jahre 7,5 12 0,6 

Der F-Test ergab gesicherte �9 Die 
weitere Verrechnung zeigte zwischen allen Sorten ge- 
sicherte Differenzen. Betrachtet man da zu die Abb. 4, 
so erkennt man, dab die Differenzen relativ recht 
gering sind. Daraus ist eine verh~ltnism~Big strenge 

-ZeRd& 
Grub, ,, 

/'7 

g~ r162 lggY 1258 13di 
d'ahr 

Abb. 4, 01gehalt ion  drei Wint~rraps- mid zwei Winterriibsensorten in de~ 
Jahren 1948 bis 195I (~ = Mittel aller Soften und Jahre). 

genetisehe Gebundenheit des 01gehaltes an den Sorten- 
charakter abzuleiten. Ferner zeigt die Tab. 5 eine 
gr613ere Sorten- als Jahresvarianz. Obwohl die Diffe- 
renz der beiden Varianzen nieht gesichert ist, steht 
diese Tatsache mit den Werten der Tab. 2 im Einklang, 
nach der der 01gehalt den modifizierenden Einflfissen 
nur im geringen Mal3e unterliegt. In diesem Zusam- 
Inenhang interessiert aueh die Wechselwirkung (WW) 
Sorten X Jahre. Da infolge fehlender Wiederholun- 
gen eine Fehlervarianz nicht ermittelt werden konnte, 

Tabelle 6. Varianztabelle tier Samenertrdge (dz/ha) yon drei Winterraps- ~nd zwei 
Winterri~bsensorten der Jahre 1948 bi~ 1951. 

Streuungsursache S Q FG s ~ 

Gesamt 
Jahre 
Soften 
WW Sorten X Jahre 
Fehler 

815,4 
431,4 
334,5 
49,5 

19 
3 
4 

12  
8o 

143,8 
83~6 
.4,I 
2 , I  

kann nicht geprfift werden, ob die WW statistisch ge- 
siehert ist oder nicht. Aus dem sehr kleinen absoluten 
Wert ihrer Varianz im Vergleich zu ,,Sorten" und 
,, Jahre" kann aui das Fehlen tier WW geschlossen 
werden. 

Zusammenfassend kann far das Merkmal ,,01gehalt" 
Iolgendes festgestellt werden: relativ geringe Modifi- 
zierbarkeit verbunden mit verh~ltnism~Big strenger 
genetischer Fixierung, Zusammenfallen von gr613erer 
Schiefheit mit h6herem 01gehalt bei der Sorte ,, Qued- 
linburger" und gleiche Reaktion aller Sorten auf die 
Einfliisse verschiedener Jahre. Diese Ergebnisse be- 
rechtigen zu tier Folgerung, dab bei der Sorte ,, Qued- 
linburger" die oberen Einzelwerte die Grenze des unter 
den gegebenen Bedingungen physiologiseh M6glichen 
erreicht haben. Es hat hier eine erfolgreiche Auslese 
stattgefunden; eine weitere Erh6hung wird immer 
sehwieriger. Dagegen seheint bei der Sorte ,,Lembkes 
Winterraps", die noch weitgehend normale Verteilung 
zeigt, eine weitere Auslese durchaus sinnvoll und 
erfolgversprechend. Weitere Untersuchungen sind 
noch notwendig, um die hier ge~uBerte Annahme zu 
festigen. Ffir den EiweiBgehalt diirfen ~hnliche Ver- 
Mltnisse angenommen werden. 

D i e B e d e u t u n g d e r S e h i e f h e i t  f f i r d i e A u s -  
l e se  be i  d e n  a n d e r e n  E r t r a g s m e r k m a l e n :  
Bei den Merkmalen Samenertrag, Schotenzahl, Samen- 
zahl je Schote und Tausendkorngewicht liegen offenbar 
die Verh~iltnisse so, dab nur eigens fiir diesen Zweck 
angelegte Versuche endgfiltige Klarheit bringen wer- 
den. Wie schon gezeigt wurde, sind diese Merkmale 
welt mehr den modifizierenden Einfltissen unterworfen. 
Dabei k6nnen Samenertrag und Schotenzahl einer- 
seits und Samenzahl je Schote und Tausendkornge- 
wicht andererseits zusammengefat3t werden. Ffir die 
ersteren konnten in unserem Material keine l i n k s -  
schiefen Verteilungen festgestellt werden. Die Varia- 
tionskurven neigen vielmehr alle mehr oder weniger 
zur Rechtssehieiheit. Diese Tatsache 1/igt darauf 
schliegen, dab flit diese Merkmale die Umweltfaktoren 
nicht ausgereicht haben, um die genetische Kapazit~t 
roll auszusch6pfen. Die Modifikation fiberdeckt bier 
offenbar die genetische Konstitution recht eindeutig. 
Als Beweis kann noch eine Sortenprfifung yon 3 Raps- 
und 2 Rfibsensorten aus den Jahren 1948 bis 1951 an- 
gefflhrt werden. Die Tab. 6 zeigt gesicherte Sorten- 
unterschiede. Da die Ergebnisse der einzelnen Jahre 
in 6 Wiederholungen vorlagen, konnte auch die WW 
Jahre X Soften statistisch geprfift werden. •s ergeben 
sich auch hier gesieherte Unterschiede, was versehiede- 
dene Reaktion der Sorten aui die Jahreseinfliisse be- 
weist. Die Sortenunterschiede bleiben aber trotz ver- 
schiedener Reaktionsnorm gesichert, wie der F-Test 
Sorten/Wechselwirkung ergibt. Bestimmte Sorten 
sind demnach in allen Jahren gesichert fiberlegen bzw. 
unterlegen. Dies kommt dadurch, dab die Rfibsen- 
sorten ein niedrigeres Ertragspotential aufweisen und 

in allen Jahren geringere Er- 
tr~ige bringen als Winterraps. 
Verrechnet man n~imlich die 

F-Te~t Rapsertr~tge Ifir sich, dann ver- 
wischen sich die Sortenunter- 
schiede, und auch die Unter- 
schiede in der Reaktionsnorm 
sind nicht mehr gesichert 
(Tab. 7)- Es zeigt sich aber 

So/Fehler = 40,o (2,49) 
WW/Fehler = 2,0 (1,88) 
So/WW = 2o,2 (3,26) 
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jetzt beim F-Test Jahre/Sorten eine 
sehr gut gesichert gr6f3ere Jahres-als  
Sortenvarianz. -- Diese Tatsachen 
zeigen, dab die Schiefheit als Auslese- 
kriterium ffir den Samenertrag und die 
Schotenzahl nur dann Anwendung fin- 
den kann, wenn die Umweltfaktoren 
so gestaltet werden, dab die gfinstigsten 
Genotypen die obere Grenze der Modi- 
fikationsbreite erreichen oder fiberschreiten. Dies ist 
offenbar ohne weiteres nicht m6glich. 

Die Merkmale Samenzahl je Schote und Tausend- 
korngewicht nehmen eine Mittelstellung ein. Die 
Variationskurven dieser Merkmale zeigten weitgehend 
normale Verteilung. Die Prfifung des Einzelpflanzen- 
materials ergab, dab sie als sortentypisch angesehen 
werden k6nnen, was bei Samenertrag und Schotenzahl 
nicht der Fall war. Samenzahl je Schote und Tausend- 
korngewicht unterliegen also einer st~irkeren gene- 
tischen Fixierung. Ffir das Tausendkorngewicht sei 
als Beweis noch folgende Untersuchung angeffihrt: 

�9 An je 6o Rapspflanzen wurden nur die zo bzw. 2o 
untersten Schoten am Haupttr ieb belassen und alle 
fibrigen Ans~tze entfernt. Beim Vergleich des Tausend- 
korngewichtes dieser Pflanzen mit dem Tausendkorn- 
gewieht von Kontrollpflanzen (es wurde auch hier das 
Tausendkorngewieht an den Io bzw. 2o untersten 

Tabelle 7. Varianzlabelle der Samenerlriige (dz/ha) yon drei Rapssorten 
der Jahre z948 bis 1951. 

Streuungsursache SQ F-Test 

Gesamt 
Jahre 
Sorten 
WW Soften X Jahre 
Fehter 

278,4 
265,1 

3,4 
9,9 

FG s ~ 

II 
88,4 

1,7 

6~ 1,6 
2,5 

So/WW = 1,o6 (5,14) 
Ja/So = 52,00 (i9,I6) 

GesamtheK zu betrachten. Die Frage der Sorten- 
spezifit~t soll Gegenstand einer besonderen Betrach- 
tung sein. 

I. D e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e n  
S a m e n e r  t r a g s k o m p o n e n t e n .  

Die Tab. 8 enth~lt die tot_alen und teilweisen Korre- 
lationskoeffizienten und Bestimmtheiten der Samen- 
ertragskomponenten far das gesamte Material. Bei 
den AbMngigkeiten, die als gesichert angesehen wet- 
den k6nnen (P = 5%), sind die Korrelationskoeffi- 
zienten fett gedruckt. Zur besseren Ubersicht sind die 
Bestimmtheiten in Abb. 5 graphisch dargestellt. Auch 
hier sind die Grenzen der Sicherheit bei 20 = i % und 
P = 5% angedeutet. Dabei wurde als mittlere Indi- 
viduenzahl 9 ~ eingesetzt. Durch die geringen Abwei- 
chungen von 9 ~ wird das Endergebnis nur unwesent- 
lich beeinflugt. Lediglich die Variante Le~ weieht 

Tabelle 8. Totale ~*nd teilweise Korrelationskoe//izienten (r) und Bestimmtheiten (B)  der Samenertragskompo- 
nenten bei 9 verschiedenen Varianten; Scho = Schotenzahl, Sa = Samenzahl je Schote, TKG ~ Tausend- 

korngewicht. 

Lel Le2 Lea L% 

%cho-sa +0,04 ,{,o,14 -{-0,04 --0,22 
BScho-Sa o,oo O,O2 0,OO O.O 5 

r .{.O,OI ,{,O,I 5 @o,o6 --o,19 
]3Scho-Sa.TKG O,OO 0,02 O ,O0 0,03 

rseho-'rf~o --0,08 -}-0,34 -{-0,07 -{-0,27 
BSehe-TKG O,OI O,12 O,OO 0,07 

%cho-TKG. Sa --0,07 -{-0,34 +0,08 +0,25 
BScho-TKG-Sa O,00 O, 12 0,oi 0,06 

rSa-TKO --0,34 o,oo --o,3x --O,1 5 
BSa-TKG O,12 O,OO O,IO 0,02 

YSa-TKG. Scho - -0 ,34  - -0 ,05  - -0 ,32  - - o , I o  
BSa-TIiG.Scho O,I2 0,OO O,IO O,01 

Schoten am Haupttr ieb festgestellt) zeigte sich eine 
Erh6hung yon etwa 2 g = 3 6 %. Die Variationskurven 
der behandelten Pfianzen waren deutHch linksschief 
gegeniiber den Kontrollpflanzen. Das gleiche Bild 
ergab sieh bei der L~ingenmessung der Schoten. Durch 
die oben angeffihrte Manipulation wird offenbar die 
Grenze des genetisch M6glichen erreicht. Weitere Un- 
tersuchungen mfiBten zeigen, ob ffir diese Merkmale 
die Schiefheit als Auslesekriterium brauchbar ist. Im 
Vergleieh zu Samenertrag und Schotenzahl bestehen 
berechtigte Hoffnungen. 

IV. Die Zusammenhi inge  zwischen den 
Ertragskomponenten.  

Bevor die AbMngigkeit des Samenertrages von 
seinen Komponenten behandelt wird, ist eine Unter- 
suehung darfiber notwendig, ob und in welcher Weise 
die Komponenten selbst zusammenh~ngen. Um die 
Zusammenh~nge im allgemeinen zu erkennen, er- 
schien es zweekm~Big, das Material vorerst in seiner 

Q~ 

- - o , I  3 
0,02 

--0,08 
O,OI 

+o,14 
0,02 

"{'O,IO 
0 ,0 I  

--0,37 
O,I 4 

--o,36 
O,13 

Q~ 

--0,40 
o,16 

--0,26 
o,o 7 

-{-0,42 
O,18 

-{-0,29 
0,09 

--0,45 
0,20 

--0,34 
O,I I  

Q~ 

--o,14 
0,02 

- -0 ,0  3 
O,OO 

@o,37 
O,I3 

-{-0,34 
O,I2 

--o,33 
o, i i  

--0,30 
0,09 

J, 

-{-0,06 
o,oo 

,{,O,IO 
O,OI 

-{-0,26 
o,07 

-{-0,27 
0,07 

--O,12 
O,O2 

--O,I 5 
O,O2 

J~ 

,{,0,21 
0,04 

-{-0,32 
O,IO 

+0,54 
0,29 

@o,57 
o,33 

--O,IO 
0,01 

- -0 ,26  
0,07 

starker von 9 ~ ab. Hier liegen aber keine Zweifelsf~ille 
For. 

Zwischen S c h o t e n z a h l  u n d  S a m e n z a h l  j e  
S c h o t e 1/iBt sich ein gesicherter Zusammenhang nur 
bei der Variante J2 nachweisen. Der Wert yon Q2 liegt 
bei Ausschaltung des Einflusses des Tausendkornge- 
wichtes unter der Sicherheitsgrenze. Da jedoeh bei der 
Variante J2 die Sieherung keine besonders grol3e ist, 
kann angenommen werden, dab Schotenzahl und Sa- 
menzahl je Schote weitgehend unabMngig voneinan- 
der variieren. Der Zusammenhang zwischen S c h o -  
t e n z a h l  u n d  T a u s e n d k o r n g e w i c h t  ist offenbar 
enger, da bei ffinf Varianten gesicherte Werte auf- 
treten. Bei L%, Q2, Q~, J1 und J~ liegen die Teilbe- 
stimmtheiten aul3erhalb der Zufallsgrenzen. Da acht 
Korrelationskoeffizienten positiv sind, liegt eine Be- 
ziehung in der Weise vor, dab mit einer erh6hten Scho- 
tenzahl eine Erh6hung des Tausendkorngewichtes ver- 
bunden ist. Im Falle J2 lassen sich 33G der Streu- 
ung der Schotenzahl auf die Erh6hung des Tausend- 
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korngewichtes zurfickffihren, woraus ein deutlicher 
Zusammenhang zu ersehen ist. Auch ffir die Merkmale 
S a m e n z a h l j e S c h o t e u n d T a u s e n d k o r n g e w i c h t  
ergeben sich gesicherte Zusammenh~nge. Hier sind je- 
doch alle F2orrelationskoeffizienten negativ. Dies be- 
deutet eine Abnahme des Tausendkorngewichtes bei 
ansteigender Samenzahl je Schote. Die Bestimmtheiten 

0 

Samenzah/je .echo/e- 7~uce/zdXom#ewlN/ 

P=/%o, 

o,3 

0,7 

l 
8 0,i 

Sckotenzakl-7~use~7dkomgew/cht 

i-P=5% 

~ Scfmtenzahl-.qamenzahljbSchote 

Le, Le~ ze~ Le~ ;, Q~ ~3 4 7 
Abb. 5. Besfimmtheitelt (nieht schraffiert) und Teilbestimmtheiten (schraffiert 

der Sameltertragskomponenten volt neult Varialtten. 

liegen zwischen 0,09 und o,13, Es kommt demnach 
vor, das 9- -13% der Streuung des Tausendkorn- 
gewichtes auf die Ver~nderung der Samenzahl je 
Schote zurfickzuffihren sind. Im Hinblick auf die Zu- 
sammenh~nge mit dem Samenertrag scheint es jetzt 
schon angebracht, zu untersuchen, wie sich diese Ver- 
Mltnisse gewichtsm~il3ig auswirken. Durch die nega- 
tive Korrelation wird ein gewichtsm~iBiger Ausgleich 
des $amengewichtes je Schote angestrebt. Entschei- 
dend ffir den Samenertrag je Pflanze bezfiglich dieser 
Merkmale ist ja nicht allein die Samenzahl je Schote 
oder das Tausendkorngewicht, sondern das Samenge- 
wicht je Schote. Die Steigerung des einen Faktors ist 
wertlos, wenn der andere gleichzeitig um den gleichen 
Betrag gedrfickt wird und das Produkt gleich groB 
bleibt. Diese Tendenz liegt offenbar vor, denn Pflan- 
zen mit geringer Samenzahl je Schote streben danach, 
das dadurch bedingte geringe Samengewicht je Schote 
durch eine Vergr6Berung der Samen zu erh6hen und 
umgekehrt. Es ist nun yon Interesse zu wissen, wie- 
weir dieser Ausgleich tats~ichlich ins Gewicht f~tllt. Dies 
soll am Beispiel der Variante Le~ gezeigt werden. Er- 
rechnet man ffir diese Variante den Regressionskoeffi- 
zienten bS~-TKa, SO findet man den Wert --o,o38 g. 
Nimmt also die Samenzahl je Schote u m  einen 
Samen zu, so entspricht dies einer Abnahme des Tau- 
sendkorngewichtes um o,o38 g. Wenn nun eine Pflanze 

mit durchschnittlich io Samen je Schote und einem 
Tausendkorngewicht von 4,o g angenommen wird, 
dann wiegen die Samen einer Schote o,o 4 g. Eine an- 
dere Pflanze babe dagegen im Durchschnitt 2o Samen 
je Schote. Bei dieser Pflanze mfiBte sich das Tausend- 
korngewieht um io mal o,o38g auf 3,62g verringern. 
Das Samengewicht je Schote mit 2o Samen wfirde 
dann o,o724 g gegentiber o,o 4 g bei IO Samen betragen. 
Die doppelte Anzahl Samen je Schote bringt daher nur 
etwas weniger als das doppel te  Samengewicht je 
Schote. Daraus resultiert aber, dab trotz abnehmen- 
den Tausendkorngewichts Pflanzen init vielen Samen 
je Sehote auch t in hohes Samengewicht je Schote auf- 
weisen. 

Die  S o r t e n s p e z i f i t ~ t  d e r Z u s a m m e n h ~ n g e :  
Bei der Abb. 5 fiillt auf, dab bei der Sorte ,,Lembkes 
Winterraps" jeweils eine gr613ere Bestimmtheit bei 
BSoho-TKa. Sa mit einer kleineren bei BSa-TI<G. Soho 
zusammenf~llt. Eine hohe Bestimmtheit des Tausend- 
korngewiehtes durch die Schotenzahl schliel3t dem- 
nach bei dieser Sorte eine hohe Bestimmtheit des Tau- 
sendkorngewichtes durch die Samenzahl je Schote aus.. 
Es erfolgt also bei zunehmender Schotenzahl nur dann 
eine Erh6hung des Tausendkorngewichtes, wenn bei 
steigender Samenzahl je Schote keine Abnahme des 
Tausendkorngewichtes erfolgt. Wie die Tab. 9 zeigt, 

Tabelle 9. Wahrscheinlichkeit (P%) 
der Di/[erenzen zwischen den Korre- 
lationen fScho-TKG.Sa und  f'Sa-TKG.Scho 
bei den Varianten der Sorte ,,Lembkes 

Winterraps". 
I ~--~ I ~'-~'" P~176 

Lel 146 o,28 2,0 
L% 95 o,4o < I,o 
Lea 97 o,41 % I,O 
Le A 86 o,36 2,0 

sind die Differenzen zwischen tScho.TKG.Sa und 
rSa-TKG.Soho bei allen Varianten dieser Sorte ge- 
sichert. Nun gilt es noch zu untersuchen, ob die Un- 
terschiede zwischen Lel-L%, Lel-Le4, L%-L% und 
L%-L% bei rsoho-rKG, sa und rSa-TKG.Soho signifi- 
kant sind. Nach Tab. i0 sind diese Differenzen nicht 

Tabelle io. Wahrscheinlichkeit (P% ) der 
DiHerenzen zwischen den Varianten der Sorte 
,,Lembhes Winterraps" bei den Korrelationen 

~tScho.TKG.S a Nnd rSa-TKG.Scho. 

~'Scho-TKG. Sa [ fSa-TKG. Scho 
z'--z'" P% z'--z'" P% 

Lel -- Le~ 0,42 ~ i,o ] o,29 3,0 
Let -- Le A o,33 2,5 [ 0,25 6,0 
L% -- L% 0,27 6,0 o,27 5,0 
L% - -  Le~ o,I8 22,0 o,23 i2,o 

in allen F/illen gesiehert. Die Tendenz ist jedoch deut~ 
lich. Ftir die Sorte ,, Quedlinburger" trifft dies often- 
bar nicht zu, und bei ,, Janetzkis" miigte eine gr613ere 
Anzahl yon Varianten ffir den Nachweis vorliegen. 

Da die Bestimmtheiten B = r ~ stets positiv sind, 
geben sie keinen AufsehluB fiber die Art des Zusam- 
menhanges zweier Merkmale. Ffir die folgende Be- 
trachtung ist dies jedoch wichtig. Deshalb wurden in 
Abb. 6 die Korrelationskoeffizienten graphisch darge- 
stellt. Die Darstellung zeigt deutlich eine Sortenspezi- 
fit~it im Zusammenhang zwischen Schotenzahl und 
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Samenzahl je Schote. Bei der Sorte ,, Quedlinburger" 
treten nur negative, bei tier Sorte , , ] a n e t z k i s "  nur 
positive und bei , , L e m b k e s  Winterraps" drei positive 
und eine negative Korrelation auf. Es gibt demnach 
Sorten, die bei steigender Schotenzahl mehr Samen je 
Schote ansetzen, und andere, die weniger ansetzen. Die 
anderen beiden Korrelationen sind, mit Ausnahme 
von Le~ bei Sehotenzahl-Tausendkorngewicht, bei 
allen Varianten gleichartig. 

§ 

o 
-0,I 

l-fl,$ 
P 

-0,3 

- a r  

-a,5 

- Sarnenzakld? Schofe-Thu<~e;m'learnje~,/ckt 

erh6htes 3, was wiederum eine nochmalige Steigerung 
von i zur Folge hat. Dadurch wird der Zusammen- 
hang zwischen I u n d  2 verst~irkt. Der EinfluB des 
Merkmales 3 auf die Merkmale I und 2 bedingt, dab 
der Zusammenhang zwischen I und 2 bei Berechnung 
der totalen Korrelation zu eng erscheint. Durch das 
Bestimmen der Teilkorrelation wird der Einflul3 von 3 
auf die anderen Merkmale ausgeschaltet. Dieser Koef- 
fizient muB deshalb kleiner sein und gibt die direkten 
Beziehungen an. Zwei positive und eine negative Kor- 
relation liegen bei b) vor. Nimmt man wieder den Zu- 
samrnenhang zwischen I u n d  2 als Ausgangspunkt, 
dann erfolgt dutch eine Erh6hung von I auch ein An- 
steigen yon 2 und 3. Die Merkmale I u n d  3 sind aber 
negativ korreliert. Zunahme yon 3 hat demnach ein 
Absinken von i zur Folge. Dies bedingt eine Ab- 
schwiichung des Zusammenhanges zwischen i und 2 
unter dem EinfluB vom Merkmal 3- Die Teilkorrela- 
tion ergibt hier den h6heren Wert. Es bleibt dabei 

+85 

+g3 
I +gB 

r +0,! 

0 

- 8 !  

5ckotenzakl-l~zmendkorngewickt 

+ 0,3 

i 

+o,l! 

l0 
r -a , l  

-a,  t 
-0,8 

-8r Le 1 

Scha/enz~hl-ecrmenzg/)lje 2cka/e 

Ze Z Le s Ze~ g ~ ~, 4 4 

Abb. 6. Totale (nicht schraifiert) und teilweise KorrelatioItskoeffizimlten 
(schraffiert) tier Samenertragskomponenten yon neun Varianten. 

Die  Z u s a m m e n h ~ n g e  z w i s c h e n  d r e i  E r -  
t r a g s k o m p o n e n t e n :  Die Abb. 5 und 6zeigen, daft 
in einigen Fiillen die Teilbestimmtheiten bzw. -korre- 
lationen gr613er sind als die totalen ; in anderen Fitllen 
kehren sich diese Verh~iltnisse urn. Diese Erscheinung 
l{iBt sich an Hand einer schematischen Darstellung er- 
kliiren (Abb. 7). Es handelt sich in den obigen Aus- 
fiihrungen um drei Merkmale, die alle in bestimmter 
Weise voneinander abMngig sind. Wenn man z. B. die 
totale Abhitngigkeit zwischen den Merkmalen i und 2 
bestimmt, so hat man damit den EinfluB des Zusam- 
menhanges zwischen i u n d  3 und zwischen 2 und 3 auf 
den Zusammenhang zwischen I und 2 mit erfal3t. 
Dieser EinfluB wird beim Errechnen der Teilkorrela- 
tion ausgeschaltet. Je nach tier Art der drei Korrela- 
tionen, ob positiv oder negativ, wird dann jeweils in 
der totalen Korrelation ein zu hoher oder zu geringer 
Wert ftir die direkte Abhitngigkeit errechnet. Abb. 7 
gibt die vier M6gliehkeiten bei drei Merkmalen wieder. 
Bei a) sind alle Merkmale positiv miteinander korre- 
liert. Geht man yon dem Zusammenhang zwischen I 
und 2 aus, so tri t t  bei Erh6hung yon i auch ein An- 
steigen yon 2 ein. Ansteigendes 2 bedingt aber auch 

j_+G 

 2_L 
Abb. 7- Schematisehe Darstellung tier Zusammenh~inge 

zwischen drei Merkmalen. 

gleich, welche yon den 3 Korrelationen die beiden posi- 
riven oder das negative Vorzeichen haben und welche 
iKorrelation als Ausgangspunkt genommen wird. Beim 
Schema c) hat eine Erh6hung von I Ansteigen yon 2, 
Sinken von 3 und nochmaliges Steigen yon I zur Folge. 
Die totale Korrelation ist demnach gr6ger als die teil- 
weise. Im Fall d) wird die Korrelation durch Aus- 
schalten von Merkmal 3 verstfirkt. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dab sich bei drei Merkmalen die 
totalen Korrelationen im Vergleich zu den teilweisen 
wie folgt ver/indern: 

Bei a: Totale Korrelation >Teilkorrelat ion 
,, b: . . . .  < ,, 
,, C :  . . . .  ~ ,, 

,, d: . . . .  < ,, 

Weiterhin ergeben sich BeziehungeH zwischen der 
Differenz aus totalen und teilweisen Korrelationskoef- 
Iizienten r~--r~2.  ~ einerseits und der H6he der beiden 
, , N e b e n k o r r e l a t i o n e n "  r~a und r2a andererseits. Aus 
Abb. 6 kann ersehen werden, dab die Differenz zwi- 
schen totaler und teilweiser Korrelation immer groB 
ist, wenn die beiden , , N e b e n k o r r e l a t i o n e n "  starker 
ausgepritgt sind und umgekehrt. Es liegen aber often- 
bar keine linearen Beziehungen vor. 

2. D e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s e h e n  d e m  
S a m e n e r t r a g  u n d  s e i n e n  K o m p o n e n t e n ,  

Beim Zustandekommen des Samenertrages wirken 
die einzelnen Komponenten in verschiedenem Grade 
mit. Um die Frage nach dem EinfluB der einzelnen 
Komponenten auf den Samenertrag ersch6pfend be- 
antworten zu k6nnen, muB eine Analyse der Zusam- 
menh~inge den weiteren Betrachtungen vorausgehen. 
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Das Bestimmtheitsmal3 gestattet auch hier eine ein- 
leuehtende Darstellung. Es kann ermittelt werden, 
weteher Anteil der Samenertragsstreuung aus der Ver- 
~nderung der Komponenten resultiert. In Tab. i i  
sind die Teilbestimmtheiten zweiten Grades der Zu- 
sammenh~nge zwischen dem Samenertrag und seinen 

Tabelle i i .  Teilbestimmlheiten ( B )  zweilenGrades des Sarnenertrages und seiner 
Komponenten be~ neun Varianten ( S a E  = Samener~rag, Scho = Schotenzahl, 

Sa = Samenzahl ]e Schote, TIi'G = Tausendkorngewicht). 

~SaE-Scho 
BSaE-Sa 
BSaE-TKG 

l,a 

ga- 

0,6- 
1 L 
B ~4- 

~3 

0 

I Lex L% I L% Lei Q1 Q* I Q: 

O,8I  

0,53 
I o , I I  

o , 9 9 i  0,88 
o,9o 0,60 
0,62 o,13 

0,78 
0 , 5 0  
o,19 

0,74 
o,27 
O,OI 

0 , 8 0  
0,32 
0,I4 

o,83 
o,55 
0 , 2 9  

Regressionskoeffizienten lassen sich an Hand eines 
Beispieles die Verhttltnisse gut darstellen. Um diesem 
eine reale Grundlage zu geben, wurden als Ausgangs- 
werte die Mittel aus den neur~ Varianten genommen, 
die in Tab. 13 zusammengestellt sin& Tab. 14 gibt die 
Regressionskoeffizienten absolut und relativ wieder. 

Erh6ht sich also die Schotenzahl um 
eine Schote, dann tst dies gleich- 
bedeutend einer Samenertragser- 
h6hung von o,o7o 5 g oder 1,28%. 

J, J~ Ein Same je Schote mehr bewirkt 
o,82 0,66 eine Ertragssteigerung yon 0,63 g 
o,3I o,23 oder I I ,4%, und beieinem I g h6he- 
0,09 o;o1 ren Tausendkorngewicht liegt der 

Wert bei 1,59 g bzw. 28,8%. Diese 
Werte sagen an sich noch nieht viel. Wenn mall aber 
bedenkt, dab eine Sehote = 1,26 %, ein Same je Sehote 
= 7,5% und i g Tausendkorngewicht = 2o,i % sind, 
dann kann leicht errechnet werden, um wieviel Prozent 
sich das eine Merkmal ver~ndert, wenn das andere 
um IO Prozent erh6ht wird. Es ergeben sieh dann die 
Verh~ltnisse, wie sie aus Tab. 15 ersichtlich sind. Wenn 
sich also der Samenertrag um einen bestimmten Be- 
trag erh6hen soll, dann ]st dazu eine verschiedene 
Erh6hung tier Ertragskomponenten notwendig. 

Weiterhin interessiert noch, ob der Grad des Zu- 
sammenhanges als sortentypisch anzusehen ist. Fal3t 
man die zu einer Sorte geh6rigen Varianten zusammen, 
dann sind die Sortenunterschiede nicht gesichert. 

II 

I 
Ze Q 

$& g- &~ E&f_& 

-k 
Ze ~ I j i  

Abb, 8. Teilbestimmtheiten zweiten Grades der Zusammenh~nge zwisehen dem 
Samenertrag und seinen Komponenten bei neun Varianten (SaE = Samenertrag, 
Scho = Schotenzahl, Sa = SamenzahI je Schote, TKG = Tausendkorngewicht). 

Komponenten wiedergegeben. Einen noch besseren 
Uberblick gestattet die Darstellung in Abb. 8. Die 
entspreehenden Korrelationskoeffizienten haben aus- 
nahmslos ein positives Vorzeiehen. Alle Werte, auBer 
denen bei Q1 und J2 beim Zusammenhang zwischen Sa- 
menertrag und Tausendkorngewieht, sind gesichert. 

3. D e r  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n 0 1 -  u n d E i -  
w e i l 3 g e h a l t  u n d  z w i s c h e n d i e s e n M e r k m a l e n  

und  d en  S a m e n e r t r a g s k o m p o n e n t e n .  
D e r  Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n 0 1 g e h a l t u n d  

E i w e i B g e h a 1 t : Die Ztichtung wird in Zukunft auch 
dazu flbergehen mfissen, dem 01- und Eiweil3gehalt 

Tabelle i2. Wahrscheinlichkeit ( P % )  tier Di//erenzen zwischen den z-Werten der Abhiingigheiten aus Tab. II 
bei neun Varianten. 

Le 1 L% L% 

rSaE-Scho -- VSaE-Sa ~O,1 ~ O , I  ~ O , I  
rSa-Scho -- rSaE-TKG ~ O, I ~ .O,  I ~ O, I 
rSaE-Sa --rSaE-TKG ~ O , I  ~ O , I  ~ O , I  

Tab. i i  und Abb. 8. lassen aueh den verschiedenen 
Grad des Zusammenhanges erkennen. Uin dies rech- 
nerisch zu ermitteln, wurden bei allen Varianten die 
Differenzen zwischen den z-Werten der Abh~ingig- 
keiten geprfift. Die Wahrseheinliehkeiten sind in 
Tab. 12 angegeben. Abgesehen von einer Ausnahme 

Tab. 13. Mittelwert, Streuung und Korrelationskoeffizienten der Samenertragsmerh- 
male (arithmetisehes 34ittel der neun Varianten). 

Le, Q, Q2 Q3 Jl J* 

o,14 <o,i <o,i <o,I <o,i <o,I 
<o,i <o,i <o,i <o,~ <o,i <o,i 

0,52 0,52 II,O 2,I 2,8 0,52 

mehr Aufmerksamkeit zu sehenken. Da es sich urn 
Merkmale handelt, die anteilm~il3ig im Samen vor- 
kommen, interessiert es in erster Linie, in welcher 
Weise diese Merkmale voneinander abMngen. Aus 
75 Individuen der Variante Lel wurde ein Korrela- 
tionskoeffizient r-------o,645 und eine 13estimmtheit 

B = o,416 ermittelt. Der Wert 
kann als sehr gut gesichert 
angesehen werden. Mit dem 

rSa~.TI<G Ansteigen des einen Merkmals 
ist also ein Absinken des ande- 

+o,37 ren verbunden ; hoher 01gehalt 
, bedingt einen geringen Ei- 
[ weil3gehalt und umgekehrt. 

Das Streben der Ziichtung 

Tabelle 14. Regressionskoe/fizienten (b) des Samenertrages 
mit seinen Komponenten, absolut und in Prozent 

des Samenertrages. 

I 

.~ s ~'SaE-Scho I ~'SaE-Sa Merkmal 

Samener t r ag  = SaE 5,5 3,7 +0 ,90  +0 ,67  
Schotenzah l  = Scho 79,4 47,3 
Samenzahl  je Schote  = Sa I3,4 3,9 
Tausendkorngewich t  ---- T K G  5,0 o,9 

sind alle Differenzen gesiehert. Die Samenertragskom- 
ponenten stehen also in ganz charakteristischer Weise 
mit dem Samenertrag im Zusammenhang. Er ist am 
engsten zwisehen Samenertrag und Sehotenzahl; es 
fo]gen Samenzahl je Schote und Tausendkorngewicht. 
I-Iier drXngt sich aber sofort die Frage nach dem quan- 
titativen Zusammenwirken auf. Durch Errechnen der 

bSaE-Seho bSaE-Sa DSaE-TKG 

I 
absolu t  [ +0 ,07  g 
relativ ( ~ i o o )  [ 1,28% 

+ 0,63 g + 1,59 g 
11,4o % 28,8o% 
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Tabelle 15. Einflu/3 der Samenertragskomponenten au/ den 
Samenertrag au/ Grund ihrer Regression. 

ErhShung der resultierende 
Ertragskomponenten Samener tr agssteigerung 

(%) (%) 

Schotenzahl 
Samenzahl je Schote 
Tausendkorngewicht 

Schotenzahl 
Samenzahl je Schote 
Tausendkorngewicht 

I0 
IO 
10 

I0,0 
6,6 

7,0 

IO,O 
15 ,2  
14,4 

I0 
IO 
IO 

geht jedoch dahin, dab St~mme � 9  hohem Eiweig- 
gehalt und hohem Olgehalt gefunden werden. In wel- 
chem AusmaB dies Bemfihen Erfolg versprieht, l~gt 
sich erst sagen, wenn ausreichende Untersuchungen an 
in beiden Merkmalen heterogenem Zuehtmaterial 
durchgeffihrt sind. Die bei der Variante Le 1 gefundene 
Verteilung in der Korrelationstafel ist in Abb. 9 wie- 
dergegeben. Daraus gem hervor, dab deutliche Augen- 
seiter bei dieser Zuchtsorte nicht auftreten. Die Streu- 
ung der Werte um die Regressionsgrade ist verMltnis- 
m~Big gering. 

Die Z u s a m m e n h ~ n g e  z w i s c h e n  dem 01- 
u n d E i w e i l 3 g e h a l t  und  d e n  S a m e n e r t r a g s -  
m e r k m a l e n :  Tab. i6 gibt die BestimmtheitsmaBe 
und die Korrelationskoeffizienten der Zusammenhiinge 
wieder. Daraus wird deutlich, dab der Samenertrag und 
seine Komponenten weitgehend unabh~ngig vom 01ge- 
halt variieren. Dies trifft in erster Linie fflr die Sorte 
,,Lembkes Winterraps" zu, bei 
der keine gesicherten Abh~ngig- 
keiten nachzuweisen waren. Bei 
der Sorte ,,Quedlinburger" ist 
der Zusammenhang zwisehen 01- 
gehalt und Tausendkorngewicht 
gesichert. Zunehmendes Tausend- 
korngewicht ist bier mit abneh- 
mendem 01gehalt verbunden. 
Bei den Zusammenh~ingen zwi- 
schen den Samenertragskompo- 
nenten und dem EiweiBgehalt 
treten in zwei F~llen gesicherte 
Werte auf. Der Zusammenhang 
zwischen Eiweil3gehalt und Tau- 
sendkorngewicht ist sehr gut 
gesichert. Mit zunehmendem Ei- 
weiBgehalt steigt auch das Tau- 
sendkorngewicht. E~ne gesicherte positive Korre- 
lation liegt auch zwischen EiweiBgehalt und Schoten- 
zahl vor. 

Die Angaben in Tab. I6 beziehen sieh auf die totalen 
Korrelationen. Da jedoch bei der Variante Le~ sehr gut 
gesicherte Zusammenh~inge zwischen Eiweil3gehalt 
und Tausendkorngewieht und EiweiBgehalt und 01ge- 
halt bestehen, scheint es angebracht, diese Merkmale 
noeh einer besonderen Betrachtung zu unterwerfen. 
Ferner erhebt sieh die Frage, in welcher Weise der 
Schalenanteil eine Rolte bei diesen Zusammenh~ngen 
spielt. Aus diesem Grunde wurde bei der Variante Le~ 
der gewichtsm~iBige Schalenanteil einzelpflanzeri- 
weise bestimmt. Aus diesen vier Merkmalen ergeben 
sich die Korrelationskoeffizienten tier Tab. 17. Dabei 
ist interessant, dab der Zusammenhang zwischen 
Schalenanteil und Tausendkorngewicht nicht ausge- 
prggter ist. Da es sich um den gewichtsmii/3igen 

Schalenanteit handelt, dfirfte auch die Schatendicke 
eine wesentliche Rolle spielen. Wie sich die Zusammen- 
h~nge bei Ausschaltung des einen bzw. anderen Merk- 
males verhatten, zeigen die Teilkorrelationen zweiteri 
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Abb. 9. Korrelafionstafel des Zusammenhanges zwischen 0i- nnd Eiweif3gehalt 
bei der Sorte ,,Lembkes Winterraps" (Mtineheberg i95i ). 

Grades der Tab. 17. Der Zusammenhang zwischen 
Eiweil3gehalt und 01gehalt wird unter Ausschaltung 
yon Tausendkorngewicht und Schalenar~teil starker 
ausgepr~gt. Diese Tatsache best~rkt die Vermutung 
von Schwierigkeiten beim Auffinden von Individuen 
�9 it hohem Eiweil3gehalt und hohem 01gehalt. Auf die 

Tabelle 16. Korrelationskoe//izienten (r) und Bestimmtheiten (B)  der Zu- 
sammenhiinge zwischen den Samenertragsmerkmalen und dem 0[- und 

Eiweiflgehalt bei drei Varianten. 

K o r r e l a t i o n s k o e f f i z i e n t e n  
Samenertrag 
Schotenzahl 
Samenzahl je Schote 
Tausendkorngewicht 
B e s t i m m t h e i t e n  
Samenertrag 
Schotenzahl 
Samenzahl je Schote 
Tausendkorngewicht 

01gehalt Eiweiggehalt 

Le~ L% Q1 Lel 

29 51 75 n 149 

--0,08 

--O,I 5 
+0,05 
@O,O1 

O,OI 
0;02 
O,OO 
0 , 0 0  

--0,16 
--0,20 
- -O ,OI  
@o,2o 

O,O2 
0,04 
O,OO 
0 ,0  4 

- - O , I O  
- - O , I 2  
+0,26 
--o,38 

O,OI 
O,OI 
0,07 
0,I 5 

@ 0 , 0 8  
@o,3I 
--o,i 3 
@o,45 

O,OI 
0,I0 
0,02 
0,20 

Tabelle 17. Die Zusammenhiinge der Merkmale ()lgehalt, 
Eiweiflgehalt und Tausendkorngewieht mit dem Schalen- 
anteil bei ,,Lembkes Winterraps". (a Totale Korrelation; 

b) Teitkorrelation zweiten Grades (n ~ 75). 

01gehalt EiweiBgehalt [ Tausendkorngewicht 

a) J --o,I5 --~ t - -0 ,27  
b) I --0,25 --o,18 --o,I 5 

anderen Zusammenh~inge wirken das Tausendkornge- 
wicht bzw. der Schalenanteil nur geringffigig ein. Die 
in dem Zusammenhang errechneten Werte ergeben 
keine zus~itzlichen Informationen. 

4- Der Z u s a m m e n h a n g  z w i s e h e n  0 1 g e h a l t ,  
S a m e n e r t r a g  und  O l e r t r a g .  

Die endgiiltige Leistung der Rapspfianze wird nicht 
nach ihrem Samenertrag, sondern nach ihrem 01ertrag 
beurteilt. Der 01ertrag ergibt sich aus dem Samen- 
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ertrag und dem Olgehalt der Samen. Dabei ist es 
wichtig zu wissen, in welcher Weise beide Komponen- 
ten den Olertrag beeinflussen. Zur Untersuchung 
dieser Verh/iltnisse wurden 154 Pflanzen der Variante 
L% herangezogen. Mittelwerte, Streuungen und Varia- 
tionskoeffizienten sind in Tab. 18 zusammengestellt. 
Die Korrelationskoeffizienten zwischen diesen drei 
Merkmalen sind : 

Olertrag--Samenertrag: r = +0,94 rm~ = o,I8 
01ertrag--01gehalt : r = +0,2  7 
Samenertrag--01gehalt : r = --0,0 7. 

Tabelle i8. Mitlelwert u~d Streuu~g der Merkmale O1- 
gehatt, Samenerh, ag u~d Otertrag yon ,,LembkesWinle~,raps". 

Olgehalt 
Samenertrag 
01ertrag 

E s s% " 

I54 
I54 
I54 

45,9% 
16,7 g 
7,7g 

3,24 
8,52 
3,91 

7,I 
51,0 
50,8 

Der Zusammenhang zwischen Olertrag und Samen- 
ertrag ist sehr gut, der zwischen 01ertrag und 01gehalt 
ist gut gesichert. Samenertrag und Olgehalt variieren 
unabhiingig voneinander. Daraus wird deutlich, dab 
Samenertrag und auch 01gehalt positiv auf den O1- 
ertrag einwirken. Die quantitativen Verh~iltnisse er- 
geben sich bei der Errechnung der Regressionskoeffi- 
zienten : 

01ertrag--Samenertrag:  b = 0,43 g 
01ertrag--01gehalt : b = o,33 g. 

Eine Samenertragserh6hung um i g ist demnach 
gleichbedeutend einer Erh6hung des Olertrages um 
0,432 g oder I*,O5~o. Ein um I %  erh6hter 01gehalt 
geht parallel mit einem um 0,326 g oder 8,34 % h6heren 
01ertrag. Dabei ist I g Samenertrag gleich 6% und 
I Yo 01gehalt 2,I8Yo des Mittelwertes der Merkmale. 
Nun l~Bt sich leicht errechnen, wit grol3 der Effekt ist, 
wenn die beiden Merkmate um 1% des Mittdwertes 
erh6ht werden. Einer Samenertragsteigerung um i %  
des Mittelwertes steht demnach ein um 1,83% h6herer 
01ertrag gegen~l~er. Erh6ht sich der Olgehatt um i % 
seines Mittelwertes, dann erh6ht sich der Olertrag um 
3,82 %. Die gleiche prozentuale Steigerung der beiden 
Merkmale zeigt 10eim 01gehalt einen gut doppelt so 
groBen Effekt auI den 01ertrag wie beim Samenertrag. 
Eine Erh6hung des 01ertrages wfirde demnach durch 
eine Auslese auf Olgehalt viel wirktingsvoller betrieben 
als bei Auslese auf Samenertrag. Diese Zahlen sind je- 
doch nut  in Verbindung mit der Variabilit~it der bei- 
den Merkmale zu sehen. Wit aus Tab. 14 zu ersehen 
ist, steht der Variabilitgt des Samenertrages yon etwa 
5O~o eine Variabilit/it des Olgehattes yon etwa 7~o 
gegen6ber. 

V. B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e  L 

I. D i e V a r i a b i l i t g t d e r  E r t r a g s -  
k o m p o n e n t e n .  

Die Angaben yon BAUMANN (I), BAUR (2) und 
MANDEKIr (Zit. nach 2) fiber die Variabilit{it der unter- 
suchten Merkmale weichen teilweise stark voneinander 

W~hrend der Kor rek tu r  erschien die Arbe i t  von 
SC~Rt}apF, D, :  Untersuchungen iiber den B l i i t e n - u n d  
Schotenansa tz  bei Raps,  R/ibsen und SenI. Z. f. Acker-  
u. Pf lanzenbau  97 S. 3o5--336 (i954). Bei der Bespre- 
chung  der Ergebnisse kollnte leider auf diese Unter-  
suchungen nicht  mehr  e ingegangen werden.  

ab. Dies mag seine Griinde in erster LiMe in dem ver- 
wendeten Material haben. Sicher spieten auch die 
unterschiedlichen Umweltfaktoren eine gewisse Rolle. 
Von diesem Gesichtspunkt aus sind auch die Ergeb- 
nisse unserer Untersuchungen zu sehen. Ffir den 
Ziichter ist vor allem die Rangfolge der Merkmale be- 
ziigIich ihrer Variabilit~it von Interesse. Bei hoher Va- 
riabilit~it ist natfirlich die M6gtichkeit, gew{inschte 
Typen zu linden, eher gegeben. Dagegen kann bei 
Merkmalen mit geringer Variabilit~it mit einer schnel- 
leren erblichen Fixierung gerechnet werden. Die vor- 
liegenden Ergebnisse berechtigen zu dem SchluB, dab 
jedem untersucheen Merkmal eine typische Variabi- 
lit~tt Zuzuschreiben ist. Der Samenertrag und der 01- 
gehalt stehen sich dabei als Extreme gegeniiber. 
Wesentlich ist aber ftir den Ziichter zu wissen, in 
welchem Verh/iltnis Modifikation und Variation bei 
der Bildung der Gesamtstreuung zueinander stehen. 
Der Ausgangspunkt ftir seine Arbeit ist ja die gene- 
tische Variabilit/~t. Das Ziel aller Variabilit/itsunter- 
suchungen ist daher immer die Trennung dieser beiden 
Faktorenkomplexe. Das vorlie'gende Material war lei- 
der nicht so umfangreich, um dies bis zur letzten Kon- 
sequenz durchzuliihren. Wit haben uns darauI be- 
schr~tnkt, die Varianzen aller neun Varianten in ihrer 
Gesamtheit auf ihre Homogenit{it zu prfifen.  Die 
Gr6Be des X2 ffir jedes Merkmal l~gt schon einen recht 
sicheren SchluB auI die Modifizierbarkeit des IVierk- 
males zu. Es ist abet zu bedenken, dab dieses Ge- 
saint-X= auch genetische Unterschiede durch das Vor- 
handensein der drei Soften in sich tr~igt. Dieses Z" 
mfiBte demnach in die beiden Komponenten ,,inner- 
halb der Sorten" und ,,zwischen den Sorten" zerlegt 
werden. Im ersteren wiirde die Modifizierbarkeit und 
im zweiten wiirden die genetischen Unterschiede zwi- 
schen den Sorten ftir das entsprechende Merkmal zum 
Ausdruck kommen. Dieser Nachweis ist jedoch exakt 
nur bei einer gr6f~eren Anzaht yon Varianten m6glich. 
Die Werte tier Tab. 2 geben jedoch schon wertvo112 
Hinweise. Angaben tiber die Variabilit~it gewinnen 
weiterhin an Were, wenn s i t  in Verbindung m~t den 
Zusammenh/ingen zwischen den Ertragskomponenten 
gesehen werden, was an anderer Stelle noch geschehen 
soll. 

Die Schiefheit der Verteilungskurver; ist im Zu- 
sammenhang mit der Selektion in der Literatur nur in 
wenigen F~tllen betrachtet women. Neuerdings ffihrte 
STERN (13) diesbeziigliche Untersuchungen an Forst- 
pflanzen durch. Er konnte nachweisen, dab bei den 
H6henverteilungen yon Nachkommenschaften aus 
Kiefernselektionsversuchen v. WETTSTEI>'S die iiber- 
legenen Nachkommenschaften eine gr6Bere Schiefheit 
aufweisen als die unterlegenen. Diese Tatsache ent- 
spricht durchaus den Anschauungen, wie sie von uns 
im Zusammenhang mit dem 01gehalt ge~tugert wur- 
den. Doch weist auch STER~ auf die grof3e Rolle der 
modifizierenden Faktoren bin. 

Spezielle Selektionsversuche mit Priifung yon Nach- 
kommenschaften miissen nun entscheiden, ob die 
Schiefheit eine brauchbare Gr6Be Ifir die Beurteilung 
der Wirkung und der M6glichkeiten einer Auslese auf 
hohen 01gehalt ist. Die vorliegenden Ergebnisse 
machen die Anwendbarkeit sehr wahrscheinlich. Da- 
dutch wfirde die Sicherheit tier Auslese wesentlich er- 
hOht. Man k6nnte dann die Leistung einer Elffepflanze 
nicht nut  auf Grund der Leistung der Nachkommen- 



24. Band, Heft 7/8 Ein Beitrag zur Ertragsziichtung beim Winterraps. 213 

schaften, sondern auch nach der Art ihrer Variations- 
kurven beurteilen. Ausgehend von einer Population 
bedeutet hohe Lillksschiefheit (= negativer Weft yon 
S) immer eine fiberdurchsehllittliche Leistung der 
Nachkommenschaften. Eine weitere ErhShung des 
01gehaltes aus dieser Nachkommellschaft dfirfte je- 
doch immer schwieriger werden. Aus einer Nachkom- 
menschaft mit geringer Schiefheit oder Normalvertei- 
lung mul3 eine Auslese noeh Erfotg versprechen. In 
der weiteren Folgerung des Gesagten miiBte nun unter 
der Voraussetzung, dab es geliligt, durch Verbesserullg 
der Wachstumsfaktoren die Grenze des physiologisch 
M6glichen welter nach oben zu verschieben, die bisher 
lillksschiefe Verteilullg wieder in eine Normalvertei- 
lung fibergehen. Dann kSnnte eine weitere $elektion 
einsetzen, bis der endgfiltige Maximalwert erreieht ist. 
Diese Folgertmg bleibt jedoch mehr oder weniger theo- 
retiseh, solange nut ein Tell der wesentlichen Wachs- 
tumsfaktoren dem EinfluB des Menschell unterliegt. 

Ffir die Merkmale Samenertrag und Schotenzahl 
wird die Schiefheit in dem Zusammenhang, infolge 
grol3er Modifizierbarkeit, vorerst kaum Bedeutullg er- 
langen. Bei Samenzahl je Schote und Tausendkorn- 
gewicht mfissen weitere Untersuchungen Klarheit 
schaffen. Aus den Ulltersuchungen geht jedoch auch 
hervor, dab das ScniefheitsmaB niche nur zur Beurtei- 
lung zfichterischer MaBnahmen herangezogen werden 
kann. Auch die Wirkung yon Wachstumsfaktoren 
kann damit beurteilt werden. 

2. Die Z u s a m m e n h ~ n g e  zwischen den 
E r t r a g s k o m p o n e n t e n .  

Untersuchungell darfiiber liegell yon BAUMANN (I), 
BAUR (2), MANDEKIC (Zit. llach 2) und MII~AILOVlCI 
(Zit. llach 2) vor. MANDEKIC (Zit. nach 2) land deut- 
liche positive Beziehullgen zwischell Sameliertrag und 
Schotellzahl und zwischen Samellertrag und Samen- 
zahl je Schote. Diese Ergebnisse konnten durch die 
vorliegenden Untersuchullgen best~tigt werden. Dabei 
ist jedoch zu betollen, dab der Zusammenhang mit der 
Samenzahl je Schote erst durch die Berechnung der 
Teilbestimmtheit zweiten Grades all Deutlichkeit ge- 
winllt. Dabei fibt offenbar die Sehotenzahl einen 
gr6Beren Einflul3 auf diesell Zusammenhang aus als 
das Tauselldkorngewicht. Ferller gibt MANDEKIC (Zit. 
nach 2) deutliche negative ZusammenMnge zwischen 
Samenertrag und Tauselldkorngewicht und zwischen 
Tausendkorngewicht und Samenzahl je Schote an. 
Nach den Angabell voli BAUNAN~ (I) und MII~AII, OVlCI 
(Zit. nach 2) besteht jedoch zwischen Samenertrag ulld 
Tausendkorngewicht nur ein recht undeutlicher Zu- 
sammenhallg. Die eigenen Untersuchungen konnten 
die Ergebnisse von MANDEKIC (Zit. llach 2) ebenfalls 
nicht best~ttigen. Welln yon der Teilkorrelatioll zwei- 
ten Grades ausgegangell wird, danll ist auch nur ein 
positiver Zusammellhang delikbar. DaB BAUMAIqN 
und MII-rAILOVlCI keine gesicherten Zusammenh~nge 
faliden, l~iBt sich wahrscheinlich aus der Vernachl~s- 
sigung des Einflusses weiterer Faktoren erkl~iren. Die 
Angabell yon MANDEXlC steheli also im Widerspruch 
zu den anderen Ergebnissell. Der negative Zusam- 
menhang zwischen Tausendkorngewicht und Samen- 
zahl je Schote konnte best~tigt werden. Auch die An- 
gaben von BAUMANN (I), BAUR (2), ~IHAILOVICI (Nit. 
nach 2) und REMu (Zit. nach 2) fiber weitgehende 

Unabh~ngigkeit des 01gehaltes vom Samenertrag 
stimmen mit den eigenen Ergebnissen tiberein. 

Die Ergebllisse fiber die Zusammenh~nge zwischen 
d e n  Samenertragskomponenten lassen verschiedene 
Folgerungell zu. Es konllte gezeigt werden, dal3 Scho- 
tellzahl ulid Samelizahl je Schote weitgehelld unab- 
h~ngig variieren. Wahrscheinlich sind also andere Erb- 
und Umweltfaktoren ffir die Ausbildullg des einen 
Merkmales von Bedeutullg als ffir die des anderen. Da- 
bei ist eili sortentypisches Verhalten anzunehmen. Be- 
zfiglich der Umweltfaktoren is~ z. B. eine hohe Scho- 
tenzahl yon einer hohen Bltitenzahl abh~ngig. Diese 
ist llur mSglieh, wenn die Pflallze eine gute allgemeille 
Entwicklung zeigt. Diese ist im wesentlichen von den 
Faktoren abh~ingig, die yon der Saat bis zur Blfite auf 
die Pflallze eingewirkt haben. Die Samenzahl je 
Schote darfte jedoch entscheidend von den Bedin- 
gungea abh~ngen, die zur Zeit der Blfite wirksam sind. 
Dabei spielen sicher auch besondere bltitenbiologisehe 
Faktoren eine Rolle. Die H6he der Samellzahl je 
Schote elltscheidet sich in einer relativ kurzen Zeit, 
wogegen bei der Schotenzahl die M6glichkeit besteht, 
bei Verlust durch Regeneration einen Ausgleich zu 
schaffen. -- Bei dem Zusammenhang zwischen Scho- 
tenzahl und Tauselldkorngewicht treten keine sorten- 
typischell t~rscheinungen auf. Da aber alle Korrela- 
tionen, mit einer Ausnahme, positiv sind, kanll man 
auf e~nell Zusammenhang zwischen diesen Merkmalell 
schliel3en. Dies w~re in der Weise denkbar, dag Pflan- 
zen, die auf Grund guter Allgemeillentwicklung viel 
Schoten angesetzt habell, auch in der Lage sind, gr6Bere 
Samen auszubilden. -- Die Tatsache, dab ein negativer 
Zusammenhallg zwischen Samenzahl je Schote und 
Tausendkorngewieht besteht, bedarf welter keiner 
physiologischen Erkl~rung. Wie gezeigt werden 
konnte, besteht abet trotzdem ein positiver Zusam- 
menhang zwischen Samenzahl je Schote ulld Samen- 
gewicht je Schote. Das Tausendkorngewicht nimmt 
nicht so stark ab, dab eine erhShte Samenzahl je 
Schote gewichtsm~Big keinen Fortschritt bringen 
wfirde. 

Die in Verbindung mit dell Samenertragsmerkmalen 
erkl~rten ZusammenMnge zwischen drei Merkmalen 
gestatten es, ohne eine Berechnung zu bestimmen, ob 
die teilweisen Korrelationskoeffizienten grSBer oder 
kleiner ausfallell als die totalen. Auf die Beziehungen 
zwischell der Differenz aus totalem und teilweisem 
Korrelationskoeffizienten der ,,Hauptkorrelation" und 
der H6he der ,,Nebellkorrelation" kann hier nur hinge- 
wiesen werden. Es mfil3te ermittelt werden, welcher 
Art diese Beziehungen sind, um die Differenz zwischen 
totaler und teilweiser Korrelation aus der HShe der 
,,Nebenkorrelation" bestimmen zu k6rmell. Dies ist 
j edoeh nut sinnvoll, wenn dadurch a uf einfachere Weise 
als bisher die Teilkorrelatiollskoeffizienten errechnet 
werden k6nnen. 

Die im Abschnitt IV mitgeteiltell Zahlenwerte fiber 
die Zusammellhgllge zwischen dell Ertragskomponen- 
ten kSnnen selbstverst~ndlich nicht verallgemeinert 
werden, da Merkmale und deren Zusammenhiinge mehr 
oder weniger stark modifizierbar sind. Es wird damit 
aber eindeutig gezeigt, dab jede Sameliertragskompo- 
nente einen typischen Zusammenhang mit dem Samen- 
ertrag aufweist. Da alle Teilkorrelationskoeffizienten 
zweiten Grades zwischeli dem Samenertrag ulld seinen 
Komponellten positiv sind, wirkt sich eine Erh6hung 



214 G. STOLLX: Ein Beitrag zur Ertragsziichtung beim Winterraps 

jeder Komponente in einer Samenertragssteigerung 
aus. Die Ailgaben der Tab. 14 und 15 sind bezfiglich 
ihrer absoluten I-I6he ebeiifalls als Richtzahlen anzu- 
sehen. Sie berechtigen zu bestimmteil Sehltissen: Der 
$elektionswert der Ertragskomponenten fiir die Er- 
tragszfiehtung ergibt sich nicht aus dem Grad tier 
Korrelatioil derselbell mit dem Sameilertrag, wie man 
zun~ichst vermutet. Er ist erst an der Ertragssteige- 
rung zu erkennen, die sich bei prozentual gleieher Er- 
h6huilg der Ertragskomponenten ergibt (Tab. 15). 
Die Rangfolge der Korrelationeil weicht yon der, die 
sich beztiglich der Sameilertragssteigerung ergibt, ab. 
Die Ioprozentige Erh6hung der Kompoilenten ergibt 
bei der Sehotenzahl eine Samenertragssteigerung voil 
lO% (r = +o,90 ), bei der Samelizahl je Schote yon 
15,2 % (e = +o,67) und beim Tauseildkorilgewicht 
voil 14,4% (r = +0,37). Weiterhin ist zu berfick- 
sichtigen, dal3 eine Ioprozentige Steigerung der Kom- 
ponenten im Hinblick auf ihre verschiedenen Varia- 
tionskoelfizienteil zu bewerteI1 ist. Wie gezeigt werdell 
konnte, ist bei den Merkmalen Samenzahl je Schote 
und Tausendkorngewicht mit einer geringereil Modifi- 
kation zu rechnen. Es scheint deshalb durehaus nicht 
angebracht, die Auslese auf hoheli Samenertrag nur 
auf die relativ leicht zu bestimmenden Merkmale Sa- 
menertrag und Sehotenzahl zu besehr/inken. Die vor- 
liegenden Ergebilisse habeI1 gezeigt, dal3 der Auslese- 
effekt wesentlich erh6ht werden kann, wenil die Merk- 
male Samenzahl je Schote uild Tausendkorngewicht 
mit herangezoger~ werden. Der Mehraufwand an Ar- 
beit mug in Kauf geliommen werden utld macht sich 
auf die Dauer geseheil wahrscheinlich bezahlt. 

Die Untersuchuilgen fiber den 01- und EiweiBgehalt 
ergaben einen deutlich negativen Zusammenhang 
zwischert diesen Merkmalen. Das Strebeil der Zfich- 
tung geht jedoch dahin, St~imme mit hohem O1- und 
hohem EiweiBgehalt zu linden. In welchem Ausmal3 
diese Bemiihungeil erfolgversprechend sind, kanll erst 
gezeigt werden, wenn genfigend Untersuchungen an in 
beiden Merkmalen heterogellem Zuehtmaterial vor- 
liegen. Hier liegeli die VerhNtnisse sicher anders als 
bei einer Zuchtsorte. Bei der Soja bestehen bekannt- 
lich ~ihnliche Beziehungeil. SEssous und SCHILLEI~ (II) 
siild jedoch der Ansicht, dab es bier trotz negativer 
Korrelation m6glich sein miil3te ziichterisch gfinstige 
Kombinatioilen zu schaffen. Raps wird aber immer 
haupts~ichlich eille 01pflanze bleibei1. Deshalb wird 
man de~lEiweil3gehalt als sekund~ir betrachten kSnnen. 

Von ztichterischer Bedeutuilg ist ferlier die Tat- 
sache, dal3 der 01gehalt weitgehend urmbMngig vom 
Samenertrag uild seinen Komponelltell variiert. Dar- 
aus ergibt sieh die M6glichkeit, hohen 01gehalt mit 
hohem Samenertrag zu kombiiliereil. Eine Kombina- 
tion von hohem Eiweil3gehalt mit hohem Sameilertrag 
erscheint ebenfalls mSglich. 

Die Vermutung, dab der Schalenanteil eine gewisse 
Rolle bei den Beziehuilgell zwischert 01gehalt, Eiweil3- 
gehalt und Tausendkorngewicht spielt, hat sich nicht 
best~itigt. Auf die Ermittlung des Schalellanteils kann 
bei derartigen Untersuchuligen verzichtet werden ; zu- 
mindest wird der Aufwand nicht gelohnt. 

AuI die Notwendigkeit uild die MSglichkeit der Er- 
h6hung des 01gehaltes der Rapssamen weisen ver- 
schiedene Autoren hin (BAuR 2, I~ACKBARTtt 5, NICO- 
LAISEN 8, 9 uild RIJDORF und TROLL 10). F.iltschei- 
dend ist jedoch der 01ertrag je Fl~eheneinheit. Nlco- 

Der Ztichter 

LAISEN (8) h~ilt eine Erh6hung des Sameilertrages ffir 
das wirksamere Mittel zur Hebung des 01ertrages. Be- 
weise ffir diese Ailsicht sind bisher Iloch nicht erbracht. 
Unsere Ergebllisse sprecheil recht deutlieh daffir, in 
Zukunft auch dem 01gehalt grSBere Beaehtung zu 
schenken. Es kann nicht gefragt werden, ob das eilie 
oder das andere im Vordergrund stehen soll. Beide 
Merkmale mfissen als gleich wiehtig behandelt werdem 
Daf3 der Olgehalt bisher so gut wit keine Berticksich- 
tigung land, mag mit gewissert technischen Sehwierig- 
keiten bei der 01gehaltsbestimmung entschuldigt wer- 
den. Heute stehen aber leistungsf~ihige Methoder~ ffir 
Serienuntersuehuligen zur Verffigultg. Die gleiche 
Beachtung, die die Rapszfiehtung dem 01gehalt bei der 
Zfichtung auf 01ertrag schenken muB, hat er bereits 
seit Jahrzehilten in der amerikailisehen Maisziichtung 
gefuilden (Wool)WORTH, L~XO und JUOENHEIMER 16). 
In ffinfzig Geilerationen erfolgte eine Olgehaltssteige- 
rung voil 4,7% auf i5,4%. Die St/imme mit hohem 
Olgehalt bringeil nur etwa 5 ~ his 60~ des Samen- 
ertrages der im Ailbau befindlichen Hybriden und sind 
trotzdem mit diesen im Olertrag konkurreilzf~hig. 

VI. Zusammenfassung.  

Die 1951 in Mfincheberg und 1952 in Mfincheberg 
und Marquardt durchgeftihrten Uiltersuchungeil brach- 
ten folgende Ergebnisse: 

I. Es kollnte ffir jedes untersuchte Merkmal eille 
typische Variabilit~it nachgewiesen werden. Sie nimmt 
ab in der Reihenfolge : Samenertrag, Schotellzahl, Sa- 
menzahl je Schote, Tausendkorngewicht, EiweiBge- 
halt, 01gehalt. 

2. Nit grol3er Wahrscheinlichkeit nimmt die Modifi- 
zierbarkeit der Merkmale in gleicher Reihellfolge ab. 

3. Betraehtungen fiber die MSgliehkeit, die Sehief- 
heit als Kriterium ftir die Selektionsm6glichkeiten her- 
anzuziehen, ergaben, dal3 eiile sillnvolle Anwendung 
dieses MaBes beim 01gehalt Erfolg verspricht. 

4. Bei den Samenertragskompollenten wurden posi- 
tive Zusammellhange zwischen Schotellzahl und Tau- 
sendkorngewicht uild negative Zusammenh/inge zwi- 
schen Samenzahl je Schote und Tausendkorligewicht 
ermittelt. Schoteilzahl und Samenzahl je Schote 
variieren uilabhiingig voneinander ; Sortenuilterschiede 
sind wahrscheililich. 

5. Schotenzahl, Samenzahl je Schote und Tausend- 
korilgewicht stehert in positivem Zusammenhailg mit 
dem Samenertrag. Der Grad des Zusammellhanges ist 
bei den einzelnen Kompollenten verschiedell. 

6. Bei gleicher prozelltualer Steigerurtg tier Kompo- 
nenten bewirkt die Samenzahl je Schote die h6chste 
Sameliertragssteigerung. Es folgen Tausendkornge- 
wicht uild Schotelizahl. 

7- 01- und Eiweil3gehalt sind Ilegativ korreliert und 
weitgehend unabhiingig yon den andefen Ertrags- 
merkmaleil. 

8. Um den 01ertrag zu erh6hen, ist eille relativ gr6- 
gere Steigerung des Sameliertrages notwendig als des 
01gehaltes. 

Herr Prof. Dr. M. SCHMIDT gab mir die MSglichkeit, 
die Arbeit in seinem Institut zu beenden, und Herr 
Dr. H.-J. TROLL gew~ihrte mir groBziigige Unter- 
stiitzulig bei der Durehftihrung tier Arbeiten im Rah- 
men seiner Abteilung. Beiden Herren bill ich zu Dank 
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verpflichtet.  Ebenfalls sei I Ier rn  Diplom-Landwir t  
G. BEI~M und Fraulein BLOCK ffir die Mithilfe bei der 
Durchft ihrung der EiweiBbestirnmungen an dieser 
Stelle nochmals  gedankt.  
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Eine sp itreife Sprot3mutante der Kirschensorte ,,K6nigin Hortense". 
Yon M A R T I N  SCHMIDT.  

Mit 3 Textabbildungen. 

W~hrend der Kriegsjahre wurde in einem Obst- 
quartier des ERWlN-Bal_n~-Instituts in Miincheberg 
(Mark) an einem Baum der zur pomologischen Gruppe 
der halbsauren oder Glaskirschen z~hlenden Sorte K6- 
nigin Hortense ein Zweig mit abweichendem Verhal- 
ten entdeckt.  Dieses kam darin zum Ausdruck, dab 
die Frfichte etwa 4 Wochen sparer reif wurden als die 
des fibrigen Baumteils.  Die Kirschen an dem ab- 
weichenden Zweig waren noch grfin und klein als die 
Frfichte am Haupt te i l  des Baumes die volle Pfltickreife 
erreicht bat ten.  Die Annahme lag nahe, dab es sich 
hier um eine SproBmutante handelt .  Diese Annahme 
wurde dadurch best~tigt, dab sich die Erscheinung der 
Sp~treife an dem inzwischen zu einem kr~ftig ver- 
zweigten Ast herangewachsenen Trieb Jahr  ffir Jahr  
wiederholt hat .  

Im  Jahre 1947 wurden die Frtichte beider Teile des 
Baumes, des normalen und des mutierten, einem n~ihe- 
relI Vergleich unterzogen. Abb I veranschaulicht  in 
einer am gleichen Tage (27. 6. 1947) gemachten Auf- 
nahme den Unterschied in der Reifezeit der Mutante 
gegentiber der Ausgangsform. Wiihrend deren Frfichte 
im Jahre 1947 am 20.6.  pflfickreif waren, konnte die 
Ernte  am mutier ten Teil des Baumes erst am 19. 7. 
erfo]gen. Im  Jahre 1949 waren die Frfichte der Mu- 
tante  am 6.7 .  pflfickreif. 

III dell fibrigen pomologischen Merkmalen unter- 
scheidet sich die SproBmutante nicht oder kaum yon 
der Ausgangssorte,  so in Gestalt, Gr6Be, Gewicht und 
Farbe der Frucht ,  Stieleinsenkung, Bauchnaht ,  Grif- 
Ielnarbe (Stempelpunkt),  Farbe und Konsistenz des 
Fruchtfleisches, Gr6Be und Gestalt des Steins und 
dessen L6sbarkeit  yore Fruchtfleisch sowie in der 
L~inge, Dicke und Farbe des Fruchtstiels.  Abb. 2 zeigt 
Frfichte der SproBmutante in pflfickreifem Zustand, 
Abb. 3 Steine der Ausgangssorte und der Mutante.  In 
manchen Jahren ba t ten  die Frtichte und Steine der 

SproBmutante eine etwa l~nglichere Gestalt. Der Ge- 
schmackscharakter  der Frfichte ist der fiir die Sorte 
K6nigin I-Iortense typische. Einige Bewerter behaup- 
ten, dab die Fruchtgii te nicht ganz die der Ausgangs- 

Abb. I. Am gleichen Tage (27.6. 1947) gepfltickte 
Frfichte der l{irschensorte K/Snigin Hortense (oben) 

und der sp~treifen SproBmutante (unten). 

sorte erreicht. Wie diese hat  sic druckempfindliche 
Frfichte. 

Wieweit die ,,Sp~treife K6nigin Hor tense"  obstbau-  
lichen und wirtschaftlichen Wert  besitzt, werden An- 
bauversuche mit den vonder SproBmutante herge- 


