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Temperatur und Licht 
als bliihinduzierende Faktoren bei der Zuckerriibe. 

(I. Mitteilung) 

Von P .  CURTH. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Die schnelle Generationsfolge kann eines der wich- 
tigsten ttilfsmittel ftir jede beschleunigt durchzuffih- 
rende neuztichterische Bearbeitung der Beta-Rfibe 
bedeuten. MUNERATI (8) gelang es bereits unter ganz be- 
stimmtert Temperatur-  und Lichtbedingungen f tinf voll- 
stgndige Generationen der Zuckerrfibe in einem Jahr 
zu erhalten. Leider sind in seinen Arbeiten keine 
n~heren Angaben fiber das angewandte Verfahren ent- 
halten, so dab sich als experimentelles Ziel der in 
Angriff genommenen eigenen Arbeit die Verkfirzung 
des normalerweise zweij/ihrigen Vegetationszyklus zu- 
niiehst auf ein Jahr und dann welter, wenn ohne Ver- 
minderung der Schogresistenz m6gtich, auf ein halbes 
Jahr ergab. In erster Linie sollten hierzu nach der 
Stadienlehre LYsseI~I~OS und der Theorie der photo- 
thermischen Blflhindnktion OweNs (IO) die Faktoren 
Temperatur  und Licht benutzt werden. Nach den ersten 
Vorversuchen des Jahres  1953 im hiesigen Inst i tut  
zeigte es sich iedoch sehr bald, dab diese beiden Haupt -  
faktoren in eine gauze Reihe von Einzelkomponenten 
aufgegliedert werden miissen, yon denen nur die wenig- 
sten zum Teil unberficksichtigt gelassen werden k6nnen. 

Beginnend mit der Analyse der Temperaturbehand- 
lung, bei der es sich in diesem Falle meist um die 
Einwirkung niedriger Temperaturen handelt, sollen zu- 
n~ichst die wichtigsten blfihausl6senden Einzelfaktoren 
genannt werden: Die K/iltebehandlungstemperatur, 
die Kiiltebehandlungsdauer, die Temperatur  nach der 
K~ltebehandlung und das Rtibenalter zu Beginn der 
K~ltebehandlung. Gleieh an dieser Stelle m6ge darauf 
hingewiesen werden, dab jeder dieser Einzelfaktoren 
optimal dargeboten werden muB, um frfihestes und 
prozentual h6chstes Blflhen auszul6sen. Die Vernach- 
1/~ssigung eines einzigen kann ein vollst/indiges Verblei- 
ben im vegetativen Stadium zur Folge haben. Weitere 
im Zusammenhang mit der Temperaturphase zu erwgh- 
nende Kriterien sind'der ' jahreszeit l iche Temperatur-  
rhythmus und die Temperatur  ve t  tier X~ltebehand- 
lung, denen jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung 
zukommeu d firfte. 

Der photoperiodisch wirksame Lichtfaktor 1/iBt sich 
in folgende Einzelelemente zerlegen : Die tiigliche Licht- 
periode, die Beleuohtungsst~rke, den Spektralbereich 
und das Rfibenalter zu Beginn der Lichtbehandlung. 

Weitere Einzelfaktoren sind der Beginn und die Dauer 
der periodischen Lichteinwirkung, ferner der jahres- 
zeitliche Lichtrhythmus.  

Bei entsprechenden Serienversuchen ergeben sich 
also eine Vielzahl yon Variationsm6glichkeiten, die 
nur nach und nach sfimtlich untersucht werden k6nnen. 
Demzufolge wurden bei den welter unten geschilderten 
photothermischen Blfihinduktionsversuchen zun~chst 
nur die Faktoren K/iltebehandlungsdauer, Rfibenalter 
zu Beginn der Kiiltebehandlung und tfigliche Licht- 
periode variiert, alle fibrigen Bedingungen blieben fiir 
jedes Versuchsglied gleich. 

Am 3 o. Awil  1953 wurde Zuckerriibensaatgut der 
Sorte Kleinwanzlebener N im Freiland ausges~t, das 
sich nach 3 bis 4 Monaten bereits zu brauchbaren Steck- 
l ingen entwickelt hatte.  Jeweils eine bestimmte An- 
zahl dieser Pflanzen wurde dann in Zeitabst/inden yon 
4, 5, 6, 7, 8 und 9 Monaten nach dem Aussaatzeitpunkt 
gerodet bzw. der Miete entnommen. Da die Eiumietung 
am 17. Oktober erfolgte, ergab es sich also, dab die 
4- und 5-Monate-Gruppe direkt dem Feldbestand ent- 
nommen wurde, w~hrend die 6-, 7-, 8- und 9-Monate- 
Gruppe bereits eine verschieden lange Zeit in der Miete 
gelagert hatte.  Die Mietentemperatur ging yon + I o ~  
im Oktober bis auf + I ~  im Februar zurfick. Die im 
Anschlul3 an die Rodung bzw. Mietenentnahme jeder 
dieser 6 Serien durchgeftihrte K/iltebehandlung wurde 
bei der 4-Monate-Versuehsserie variiert yon o bis 8, 
bei der 5- und 6-Monate-Serie yon o bis IO und bei 
der 7-, 8- uad 9-Monate-Serie von o bis 12 Wochen 
mit einem Thermographendurchschnitt  yon ~.o  ~ bis 
+2~ Die relative Luftfeuchtigkeit betrug ungef~hr 
9o%. Aul3erdem war stets fflr gute Durchlfiftung und 
Durchfeuchtuug der in flachen K/isten auf Erde ein- 
gelagerten und mit feuchten S/icken bedeckten Steck- 
linge gesorgt. 

Nach dieser verschieden lange gew/ihlten K~lteinduk- 
tioa geschah die 13berftihrung der einzelnen Versuchs- 
glieder ins Gewgchshaus und das Eintopfen. Jede 
Variante wurde dann nochmals unterteilt, deren eines 
Parallelglied von diesem Zeitpunkt an eine Dauer- 
belichtung genoB, w/ihrend das andere nur den natfir- 
lichen Kurztagsverhgltnissen ausgesetzt war (Abb. I 
und 2). Die Gesamtbestrahlung der Dauerlichtver- 
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suchsglieder setzte sich 
aus nattirllcher und w~th- 
rend der Nacht gebotener 
Kunstbeliehtung zusam- 
men, wozu Aggregate yon 
Niederspannungs-Leucht- 

stoffr6hren der Type 
t lNW mit Beleuchtungs- 
st~rken yon etwa iooo Lux 
dicht fiber den Pftanzen 
aufgeh~ngt wurden (Abb. 3 
und':4). Wahrend dieser 
Lichtinduktionszeit er- 

reichten sowohl die Tem- 
peraturen der dauerbe- 
lichteten als aueh die der 
im natfirlichen Kurztag 
gehaltenen Pflanzen keine 
devernalisierenden Werte, 
also h6here Grade, die 
geeignet sein k6nnten, die 
bltihind u zierendeWirkung 
niedriger Temperaturen 
riickgangig zu machen. 

Abb.5 zeigt den Stand 
der photothermischen 

Bliihinduktionsseriea am 
I. M~irz 1954, Abb. 6 den 
am 29. des gleichen Mo- 
nats. Zur Erkliirung der 
beiden fdbersichten sei 
noch gesagt, dab auf der 
linken Ordinate die Pro- 
zente der blfihinduzierten 
Pflanzen, auf der rech- 
ten die Bltihbesehleuni- 
gung (Sichtbarwerden des 
ersten Blfitenstandes naeh 
Abschlul3 der K/iltebe- 
handlung in Wochen) urtd 
auf der Abszisse die Dauer 
der Kaltebehandlung in 
Wochen (Ko bis K12 ) mit 
anschlieBender Kurztags- 
(Ku) uad Dauerbelichtung 
(La) abzulesen sind. Die 
S~iulen zeigeI1 die prozen- 
tualerI Unterschiede, die 
gestrichelten Kurven die 
Blfihbeschleunigung der 
Ku-Gruppen und die aus- 
gezogenen Kurven die der 
La-Gruppen. Das Rfiben- 
alter zu Beginn der ther- 
mischen Induktion ist 
fiber den entsprechenden 
Serienversuchen einge - 
tragen. 

Betrachten wir zum 
Beispiel das Ergebnis der 
4-Monate- Serie a m x. M~irz 
1954, so fgllt auf, daft ein 
zunehmender Schol3effekt 
nur bei den Varianten 
5-,6- und 8-Wochen-K~lte- 
behandlung zu verzeiehnen 
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ist. V o n  der 5- und 6-Wochen-Variante zeigen vorerst 
die beiden Dauerlichtparallelen (la) ]e 4o% Schosser, 
wtthrend von der 8-Wochen-Variante auch schon die 
Kurztagsparallele (ku)  einen Schosserprozentsatz von 

reits eine Ioo~oige Induktion auf, w~thrend die Kurz- 
tagsgruppen noch welt zurtickliegen; von letzt- 
genannten liegt dig 8-Wochen-Variante am hOchsten. 
Die zeitlichen Induktionsdifferenzen zwischen den 

Abb, 3. Abb.  4. 

Abb. 3 u. 4. Die aus Niederspannungs-LeuchtstoffrShren bestehenden Pilanzertbestrahlungsaggregate. 

22 aufweist. Die 0berlegenheit einer Langtagsbehand- 
lung trit t  also klar in Erscheinung. Was die zeitlichen 
Unterschiede dieser drei Varianten anbetrifft,  ist die 
Bltihbeschleunigung des 8-Wochen-Versuchsgliedes 
gegeniiber der des 5-Wochen-Versuchsgliedes um 
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jeweiligen Kurz- und Langtagsparallelen zeichnen sich 
in fast allen Versuchsgliedern ab. Besonders deutlich 
erkennt man sie auch in der 5- trod 6-Monate-Serie, 
w~hrend sie sich in den Serien 7- bis 9-Monate-Riiben- 
alter verwischen, ein Zeichen daftir, dab bei h6herem 
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Abb. 6. Der Stand der photothermischen BlOhinduktionsversuche am 29.3,  I954, 

7 Wochen gr6Ber; bei der 5-Wochen-Variante ver- 
streicht also vom Abschlug der K~ltebehandlung bis 
zum Sichtbarwerden des ersten Bltitenstandes eine 
Zeit von I7 Wochen, w/ihrend bei der 8-Wochen- 
Variante der erste Bltitenstand bereits in IO Wochen 
nach Absehlug der K~tltebehandlung sichtbar ist. 
4 Woche,a sparer (Stand am 2 9 . M~rz) weist die 
4-Monate-Serie in den meisten Dauerlichtgruppen be- 

Riibenalter durch K~ltebehandlung allein bereits 
gr6Btm6gliche zeitliche Effekte erzielt werden, wenn 
auch die prozentualen Unterschiede gegentiber den 
Langtagsgliedern bestehen bleiben. 

Analysieren wir welter das Ergebnis der 5-Monate- 
Serie am i. Mtirz: Auffallend ist zun~chst eine deut- 
liche Verschiebung der sichtbaren Wirkungen in Rich- 
tung auf die Varianten mit ktirzerer K~ltebehandlungs- 
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dauer, die bis zur 9-1Vlonate-Serie Mar erkennbar ist. 
W~thrend also in der 4-Monate-Serie nach vierw6ehiger 
K&ltebehandlung noch keinerlei Wirkung festgestellt 
werden konnte, war dies in der 5-Monate-Serie bereits 
der Fall. Eine nur einw6chige Kfiltebehandlungszeit 
ist auch bei letztgenannter Versuchsanordnung noch 
zu gering, um eine Irtihzeitige Bltihausl6sung zu be- 
dingen. 4 Wochen spXter zeigeil sich Schosserprozente 
in siimtlichen Gruppen; v o n d e r  K0- bis zur K10- 
Variante erkennen wir, yon geringen Schwankungen 
abgesehen, eiilen allmah!ichen prozentualen Anstieg 
bis zum Wert ioo, w&hrend sich die Zeit von Beendi- 
gung der IZ~lteeinwirkung an bis zum Sichtbarwerden 
des ersten Bltitenstandes um 12 Wochen verktirzt. 

Betrachtet man wieder ,die Gesamtiibersicht vom 
I. M/irz, so mag im ersten Augen blick die iiberraschende 
SchoBneigung auch der Kontrollgruppen (K0) in der 
6- bis 9-Monate-Serie auffallen, was ferner sehr deut- 
lich die Ergebnisse des 29. M~irz zeigen. Diese 4 Kon- 
trollgruppen lagerten jedoch zusammen mit den 
tibrigen Varianten bereits eine verschieden lange Zeit 
in der Miete bei Temperaturen von etwa 5--6~ die 
also jene bliihausl6sende Wirkung hervorgerufen haben 
miissen. In der 8- und 9-Monate-Serie stehen die K0- 
Varianteil sogar prozentua] an erster Stelle. Die hohen 
Schosserprozente bei den Dauerlichtparallelen der 
Korttrollgruppeil in der 4- und 5-Monate-Serie sind 
ausschlieBlich durch die Langtagswirkung erzielt 
worden. 

Zu den am i. und 29. Mgrz noch leergebliebenen 
FHichen der Serien 6- bis 9-Monate-Rtibenalter sei 
bemerkt, dab zungchst der Anschein erweckt werden 
k6nnte, bei den letzten Va rianten dieser Gruppen fielen 
die Prozente der bliihinduzierten Pflanzen sehr bald 
bis auf den Nullwert ab. Das ist jedoch nur scheinbar 
der Fall,denn zum Zeitpunkt der Bonituren, besonders 
der am I. Marz, waren die meisten Varianten mit 
l~ingerer Kiiltebehandluilgsdauer noch im Kiihlkeller 
oder gerade erst 8 bis 14 Tage im Gew~chshaus. Der 
weitere Verlauf dieser Entwicklung wird durch das 
Ergebnis der Bonitur am 29. M~irz angedeutet. 

Interessant ist ferner tin Vergleich aller 6 $erien 
miteinander. Die Zeit bis zum Sichtbarwerden des 
ersten Bltitenstandes nach Abschlul3 der K~tteeinwir- 
kung verkiirzt sich von links nach rechts (mit zuneh- 
mender KaltebehandIungsdauer) und yon oben nach 
unten (mit sich erh6hendem Rtibenalter zu Beginn der 
Kiiltebehandlung). Die prozentualen Werte dagegen 
erh6hen sieh in den gleichen Richtungen. Eine weitere 
Detailanalyse der Ergebnisse ertibrigt sich, da alle 
Einzelheiten aus den Graphiken ersichtlich sind. In 

der nachf01genden Zusammenfassung werden noch 
einmal die weseiltlichsten Punkte aufgez~hlt: 

I. Bei lgngerer Iiiiltebehandlung nehmen die Pro- 
zente der bliihinduzierten Pflanzen zu und verktirzt 
sich die Zeit bis zum Sichtbarwerden des ersten Bliiten- 
standes. 

2. Jtingeres Rtibenalter mug mit l~ngerer Kfilte- 
behandlungsdauer kombiniert werden, um prozentual 
und zeitlich gleiche Schoi3effekte zu erzielen, denn bei 
denselben Versuchsbedingungen nehmen in h6herem 
Alter Schol3prozente und Blahbeschleunigung zu. 

3. Dauerbetichtung l{ilJt die Anzahl der bltihindu- 
zierten Pflanzen wesentlich ansteigen, auBerdem wird 
die Induktionszeit erheblich verkfirzt. Die zeitlichen 
Differenzen zu den entsprechenden normal belichteten 
Pflanzen verwischen sich bei h6herem Riibenalter, 
wghrend der prozentuale Unterschied bestehen bteibt. 

4. Die auch bei den Kontrollgruppen (K0-Gruppen) 
der Versuchsserieil mit h6herem Rtibenalter relativ 
hohen Schosserprozente zeigen, dab die Mietenlagerung 
einer K~ltebehandlung gleichzusetzen ist. 
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Uber die Anf illigkeit verschiedener Tabak.-Arten, .-Sorten und 
.-Zuchtst imme gegen Thielavia basicola (B. et BR.) ZOPF. 

Von K.  OBERTIcI{)ll. 

Mit 5 Textabbildungen. 

A. Der  Paras i t  und  se ine  S c h a d w i r k u n g e n .  

Eine Wurzelkrankheit des Tabaks, die in den USA 
unter dem Namen ,,Black root-rot" oder ,,root-rot" 
und in Deutschland als ,,Wurzelbr~une", ,,Wurzel- 
schwgrze", ,,Wurzelbrand" oder ,,Wurzelf&ule" be- 
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kannt ist, wird durch den Pilz Thidavic~ basicokz 
(B. et Bin) ZoPF verursacht. In der ausl~ndischen, be- 
sonders in der angloamerikanischen Literatur wird 
dieser Parasit seit etwa 2 5 ]ahren fast ausschliel31ich 
mit der Bezeichnung Thidavi@sis basicola (B~.RK.) 


