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Feldversuehswesen: die Gitterquadratmethode in praktischer 
Anwendung. 

V o n  KARL F .  ZIMMERMANN. 

Von den neueren, sich auf der Anwendung der 
Varianzanalyse (VA) aufbauenden Methoden des Feld- 
versuchs verdient die Git terquadratmethode (GM) be- 
sondere Beachtung. DaB sie bisher in Deutschland 
IIicht in grSgerem MaBe angewendet wurde, hat seine 
Ursache hauptsgehlich in einer gewissen Scheu der 
Versuchsansteller, sich mit der gr6Beren Kompliziert- 
heit des Verrechnungsganges vertraut  zu maehen. 
F6rdernd auf diesen Umstand wirkt, dab die bis- 
herigen deutschen Ver6ffentlichungen fiber dieses 
Thema nicht da-zu angetan sind, diese Scheu zu fiber- 
winden. Den praktischen Versuehsansteller inter- 
essiert weniger die theoretische Grundlage einer Ver- 
suchsmethode als vielmehr ein Rezept ffir die An- 
weiidung. 

Die groBe Bedeutung der GM liegt darin, dab es 
mit ihr mSglieh ist, eine groBe Zahl yon Versuehs- 
gliedern auf geringstem Raum mit der gr6gtmSglicheii 
Effektivit~t auf ihre Leistungseigeiischaften zu prti- 
fen. Diese M6glichkeit sollte sieh der Pflanzenzfichter 
in st~rkerem MaBe zunutze machen. Gerade er steht 
oft vor der Notwendigkeit, zahlreiche, zuweilen Hun- 
derte yon Zuehtstgmmen auf ihre Anbauwtirdigkeit 
zu prfifen. Bei der h e u t e  meist hierffir benutzten Lang- 
parzellenmethode entsteht durch die Einschaltung 
zahlreicher Standardparzellen eine erhebliehe Be- 
lastung des Versuchsbetriebes. Auch bei Unterteilung 
des Materials und Anlegung yon vielen kleineren Ver- 
suchen (z. B. nach der Blockmethode) muB in jeder 
Gruppe ein Standard als Versuchsglied geffihrt wer- 
den, um mit dessen tIilfe die Ertrgge aller Versuchs- 
glieder auf gleiches Niveau umrechnen zu kSnnen. 
Bei der GM f/illt jede fiberflfissige Arbeit auf dem Ver- 
suchsfeld weg, da IIur die Versuchsglieder, von denen 
ellis zum Vergleich verwendet wird, angebaut werden. 
Es k6nnen 9--225 (oder mehr) Versuchsglieder in 
ei n e m  einheitliehen Versuch geprfift werden. 

Wie sich welter unten zeigen wird, ist der Ver- 
rechiiungsgang bei weitem IIicht so kompliziert, wie es 
zun~chst den Anschein ha t .  Da er beim einheitlichen 
Versuch nur I mal durchgeftihrt zu werden braucht 
und nicht wie bei der erwiihnten Unterteiluiig viele 
kleiiie Versuche verrechnet werden mtissen, ist der 
Gesamtaufwand an Rechenarbeit nicht gr6Ber als bei 
anderen Methodeii, wean die Zahl der Versuchsglieder 
gegeben ist. 

Es ist unumg/inglich, etwas fiber die Prinzipien der 
GM zu sagen, wenn bier auch IIicht der Ort ist, ihre 

theoretischen Grundlagen zu er6rtern. Interessenten 
m6geii sich anhand der Literatur informieren (Coc~IRAN 
and Cox). Wesentlich ist, dab die Anwendung der 
Methode ohne eingehende Kenntnis ihres geistigen 
Gehalts mSglich ist, wenn eine gewisse Schematisie- 
rung verwendet wird. 

Die GM ist eine Methode der uiivollst~ndigen 
Blocks, d. h., dab in einem ,,Block" nicht wie bei der 
FISHER-Blockmethode u. a. Verfahren alle Versuchs- 
glieder imal  vertreten sind, sondern sie kommen nur 
Imal  in einem Quadrat vor. Die Verteilung der Ver- 
suchsglieder innerhalb des Quadrates erfolgt auf 
Grund des Strukturplanes in der Weise, dab jedes 
Versuchsglied mit jedem anderen I mal bzw. 2 mal in 
einem Block oder einer S~ule vorkommt.  

Der Aufbau eines Strukturplanes ist bei manchen 
Gitterquadratversuchen schwierig. Es soll deswegen 
nicht darauf eiiigegangen werden, zumal fiir alle vor- 
kommenden Gitterquadrate Strukturpl~ne in der 
Literatur ver6ffentlicht sind (CoCH~AN and Cox, 
]VIUDRA, ZIMMERMANN). 

Die Zahl der Wersuchsglieder (v)liegt bei der 
GM lest. Sie sind immer Quadratzahleii, wie aus der 
Tabelle i hervorgeht. 

Nr. 

i 9 3 
2 I6 4 
3 25 5 

(4) (36 ) (~) 
5 49 
6 64 8 
7 81 
(8) (lOO) (1) 
9 I2I  I I  

IO I44 [2 
I I  I69 I3 
12 I96 14 
13 225 15 
14 256 I6 

Tabelle .r. 

Formel  

k + 112 
k + i  
k + 1 / 2  

(k + I) 
k + II2 
k + l /  
k + I / 2  

(k + ~ )  
k + i 1 2  
k + i  
k + I/2 
k + i  
k + I / 2  
k + i  

2 

5 
3 

(11) 
6 

I3 

17 

Parzellen 

18 
8o 

75 

196 
576 
4o5 

726 
1872 
I I83  
2940 
18oo 
4352 

Dies ergibt sich daraus, dab die Zahl der Versuchs- 
glieder in Block und S~ule wie bei anderen quadrati- 
schen Versuchsanlagen (z. B. lat. Quadrat) gleich sind. 
Von den Quadraten der Zahlen 3, 4, 5, 6, 7, 8 . . . .  (k) 
fallen die Zahlen 6 und IO aus, da es bisher nicht ge- 
lungen ist, Strukturpliine ffir diese Versuchsgr6Ben 
aufzustellen, welche die genannte Bedingung, dab je- 
des Versuchsglied mit jedem anderen i oder 2 real in 
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Block oder Saule vorkommt, erfiillt. Es ware eine ver- 
dienstvolle Aufgabe ftir einen Mathematiker, ffir das 
io X io Gitterquadrat m i t  ioo Versuchsgliedern 
einen brauchbareii Strukturplan herzustellen, da ge- 
rade dieses Gitterquadrat wegeii seiner Verwaiidt- 
schaft mit dem Dezimalsystem sehr brauchbar ware. 

Die Zah l  d e r  T e i l s t / i c k e  ist in eiiiem Gitter- 
quadratversuch ebenfalls nicht frei w/ihlbar, sondern 
liegt fiir jede Versuchsgr6ge voii vornherein lest 
(Tab. I). 

Die Zahl der Teilstficke oder Quadrate (q) folgt be- 
stimmten GesetzmiiBigkeiten. Die Versuche mit einer 
geraden Zahl yon Versuchsgliedern hat die Zaht der 
Quadrate: k + i.  Eine ungerade Zahl yon Ver- 
suchsgliedern bewirkt eiiie Zahl der Quadrate von 

k + ~ , wobei k die Anzahl der Versuchsglieder in 
2 

Block oder Saule ist. 
In der festliegendeli Zahl der Quadrate liegt die 

Grenze ffir die Aiiwendbarkeit der GM. Besonders bei 
eiiier geraden Zahl der Versuchsglieder steigt die Zahl 
der Quadrate bald ins Unertr/igliche ( k - / i ) .  Voli 
den Versuchen mit gerader Versuchsgliedzahl kaiiii 
fiber das 8•  mit 64 Versuchsgliedern 
kaum hiliaus gegangen werden. Bei ungerader Zahl 
voii Versuchsgliedern ergibt sich die Grenze bei dem 
15 X I5-Git terquadrat  mit 225 Versuchsgliedern. Dies 
erfordert 8 Quadrate oder Teilstficke. 

Zur Vermeidung einer fibergroBen Zahl von Tell- 
stricken, wie sic sich z. B. bei dem 12 X 12 Gitter mit 
13 Teilstfickeii ergibt, wird, wenn i44 Versuchsglieder 
geprfiff werden solleii, das 13 X 13 Gitterquadrat mit 
169 Versuchsgliedern und 7 Teilstficken gew/ihlt uiid 
die fehlendeii 25 Versuchsglieder durch Wiederholung 
der eiitsprecheiiden Aiizahl Prfifiiummern ersetzt. Es 
kaiin aber auch auI einen Teil der Versuchsglieder ver- 
zichtet werden und das nS.chst kleinere Modell 
( iI  X 1I : 121) mit 6 Teilstacken Verwendung 
filiden. 

Nach dieseii Einschr/iiikuiigen bleiben Iolgeiide An- 
lagen ffir die praktische Versuchsaiistellung fibrig: 

i .  3 X 3---- 9 mit 2 Quadraten 
2. 4 X  4 =  i6 ,, 5 ,, 
3. 5 X  5 =  25 ,, 3 ,, 
4. 7 X  7 =  49 ,, 4 ,, 
5. 8 X  8 =  64 ,, 9 ,, 
6. 9 X  9 = 8I ,, 5 ,, 
7. i i  X 1i-----121 ,, 6 ,, 
8. I3 X I 3 = I 6 9  ,, 7 ,, 
9. 15 ; / 1 5 = 2 2 5  " 8 ,, 

Diese 9 Versuchsanlagen bieten Ifir alle vorkommen- 
den Fille eine ausreichende Auswahl. 

Die Teilstiickzahl 2 beim 3 X 3-Gitter und beim 
5 X 5-Gitter ist IIur dann ausreichend, wenii die 
Differenzeii zwischen den Versuchsgliederii sehr groB 

sind. Da dies gerade bei der Prfifung von Zucht- 
st~mmen im Zuge einer Erhaltungszfichtung meistens 
nicht der Fall ist, mug der Grulidplaii I oder gar 2mal 
wiederholt werden. Auf den Einflug dieser MaBnahme 
auf den Verrechiiungsgang wird welter uiiten eili- 
gegaiigen. 

Nach der Wahl der Versuchsanlage und Aufstellung 
bzw. 13bernahme des Strukturplanes muff iiinerhalb 
der Quadrate eine zuf~llige Verteiluiig vorgenommen 
werden. Dies geschieht in der Weise, dab die Blocks 
und $aulen des Strukturplanes neue Nummern er- 
halten. Die Reihenfolge der Nummern wird durch 
Losen, WfirfelI1 oder Eiitnahme aus Zufallstabellen 
(MIJI)RA) Iestgelegt. Danach werdeii die Blocks uiid 
innerhalb derselbeii die Versuchsglieder nach den 
IIeuen NummerI1 geordnet. 

Beispiel :  
Strukturplan 

(2) (5) /i) (s) (4) 

I4)  _5_41 5_J (i1 
(I)} 6 7 8 9 i lO ] (2) 

(5) 1 II 12 I3 I 14 15 I (3) 

2I 22 23 24 25 

A nlageplan 
(I) (2) (3) (4) (5) 

__8,2__2__ i 0  
23 2I 24 25 

Z Z - T E  
13/ i t  i 141 I5 

2 2  

i 2 j  

Nach dem so eiitstaiidenen neuen Plan wird der 
Versuch angelegt. 

Es soll bier mit Nachdruck darauf hingewiesen wer- 
den, daB der einmal aufgestellte Lageplan nicht nur 
ftir einen bestimmten Versuch verweiidet werdeii 
kann. Es besteheii keiiierlei Bedeiiken, diesen gleicheii 
Lageplaii wiederholt ffir die gleiche oder eine andere 
Kulturart  wieder zu verweiiden. Die Wiederverwen- 
dung ist IIur dann ausgeschlossen, wenn bei bestimm- 
ten Dauerversuchen eiii und derselbe Versuch auf dem 
gleichen Versuchsfeld aiigelegt werdeii soll. 

In solchen Anlageplanen siiid die Versuchsglieder 
in den einzelnen Quadraten recht bunt verteilt. Dies 
erfordert bei Aussaat und Ernte eine aul3erordentliche 
Aufmerksamkeit des Aufsichtspersolials, zumal Git- 
terquadrate gegeii Aussaatfehler sehr empfiiidlich 
sind. Das Verwechseln zweier Versuchsglieder in 
eiiiem Quadrat erschwert die Auswertuiig, mehrere 
Fehler machen den Versuch wertlos. 

Zur Umgehung dieser Schwierigkeit verwende ich 
seit Jahren eiiie IIeue Art der Numerieruiig der Par- 
zellen. (Parzelte wird bier ffir den racist gebriuch- 
lichen Ausdruck ,,Teilstfick" verwendet.) Nach Fer- 
tigstellung des Anlageplaiies erhalten die Parzellen 
fortlaufelide Nummern, die Standort-Nummerli (St.- 
Nr.). Die Nummern beginnen im I. Block uiid laufen 
durch den gaiizen Versuch. Die Zufallsverteiluiig ist 

Quadrat a Quadrat b Quadratc Quadrat d Quadrate 

9 zo zz I2 25 26 27 2g 
45 I 46 I 47 } 48 I 6z I 62 I 63 I 64 I 77 ~ 78 ! 79 I 80 

+----N.  
Abb. I. Lageplan zur Gr~iser-Stammpriifung B Vc/53 als 4 • 4-Gitterq uadratversuch mit 5 Teilstttcken 
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Blat t  z Versuch Nr. B Ve/53 

Die ErgebnJsse 

V-Nr. V KS Vkorr" g/T dz/ha rel. L. Sieher. 

I 8 505 + 2 523 Zr 02.8 2 204 45,9I 79,9 0 

2 2"I OZO + 67X 22" 68_r 2 336 48,67 84,7 0 

3 I5 82"5 - -3  980 2"2" 835 2 367 49,31 85,8 - -  

4 9 Ioo + 2 6 9 6  zz796  2.359 49,r5 [ 85,5 -- 

5 2"2" 2"4 ~ - -  zo2 2"2" 038 2 2o8 45,99 ] 80,0 0 

6 I 2  2 0 5  - - I  0 7 2  I I  1 3 3  2 2 2 7  46,39 80,7 0 

7 r5 o55 + z 055 2"6 2"2o 3 222 67,22 .rz6,8 + 

8 2"4 I25 + 244 24 369 2 874 59,87 2.04,2 - -  

9 2"5 650 - -  864 I4 786 2 957 6 2 . , 6 2  2"07,2 - -  

IO 26 9.to --2" 23I 2"5 679 3 I36 65,33 213,7 - -  

z z  25 375 - -  260 I5  I2"5 3 o23 62,98 ro9,6 -- 

I 2  2"6 020 --t 232 2"4 788 2 958 61,62 2"07,2 - -  

I3 z4 795 + x  224 2"5 919 3 2"84 66,33 2"15, 4 + 

14 2"5 560 - -  577 2"4 983 2 997 62,43 208,7 - -  

I5 13 935 + 80I I4 736 2 947 6r,4~ zo619 - -  

x6 25 44 ~ + 214 x5 654 3 2"3r 65, 2~ 22"3,5 -- 

Grenzdifferenz ffir p = 5,o% : s d, 2,04 425 8,85 x5,4 - -  

,, ,, p = I,o% : s d �9 2,75 573 zz,94 2o,8 - -  

,, ,, p = o,x%:Sd.3,65 76z 25,85 27,6 - -  

Relative Lelstung bezogen auf das Versuchsmittel = 57,45 dz/ha = ioo,o 

Kontrollen: SV = Sx, SVkorr" = Sx, SKS = o 

Umreehnungsfaktor g]T in dz/ha: f = o,o2o883 

Urliste 
Ertr~ge in g/T 

B[att 2 Versuch Nr. B Vc/53 

BI. Qua- St- St- St- St- 
drat Nr. g/T Nr. g/T Nr. g/T Nr. g/T B 

Siiule: x ~ 3 4 

a 

41  

z 4285 ~ 42.85I 3 4ozo 4 4485 2"6 965 z2"995 

5 2245 6 373o 7 323o 8 2555 r266o 2"2 805 

9 3 I05 ZO e 720 II  2 92"5 x2 2 945 z2" 685 2"2 325 

I3 236o I4 2r7o I5 226o 26 268o 947o _r2665 

SRule: 5 6 7 8 R a = 49 780 

17 395o 18 3345] I9 432o ~o 3o8o 2"4 695 z42"25 

~I 3 720 22 2 880 28 2 875 24 2 260 2.z 735 re 065 

25 2545 26 2 65o 27 252o 28 2425 82"3o 23695 

29 392.0 8o 4 2"9o 32 13980 32 27o5 2.4 785 946o 

S~iule: 9 to xI x2 R b = 49 345 

91  

!Zo 
3 A 4500 34 49451 35 ] 4 3 z ~  36 4080 2"78351zz765 

37 3o6o 38 f 8 3 o  3 9  32.oo 4o x82o 9 8 r ~  

4 x 2 785 42 2 59 ~ 43 .Ix 660 44 1 57 ~ 9 605 [ I2 660 

45 2420 46 3580 47 1259 ~ 48 2 7 4 o l r 2 3 3 o  zo ezo 

S~iule: 23 14 z5 x6 R c = 48 580 

z 3  49 .  428o 50 32"2o 5 I 3 3 o  ~ 5 ~  4z2o 2.4 720 2"0 340 

5 3  248o 54 x_85~ 55 ] 2o3~ 56 ] 256o 8925 zo235 ~ ~ 57 2" 360 5_s 2 430 ~9 l 2 2"50 / 60 2 430 8 370 9 2"50 

~6 1 6~ 12 320 ~2 2 730 ~ I S ~ o ~ o t ~  2"8~o 8 530 2"0 920 

Sgule: I7 x8 19 20 R d = 40 545 

27 65 402"5 66 3420 67_7 2 630.. 68 2850 1292.5 9070 

72 z 34 ~ 

75 2" 565 

I 8  

19 

~o 

69 2 48o 70 22"25 72 r555  749o 94r5  

73 z 22o 74 2" 700 76 ] I 295 5 780 7 x35 

771 i 3 5 5  78 2 z8o 79 z 600 ] 80 I z 070 6 205 6 77 c 

R e = 32 390 

Kontrolle: R a + R b +  Re + Rd + Re = Sx = 220 640 

Blatt 3 

Sortensummen (V) und Korrekttvsummand (KS) 

Versuch Nr. B Vc/53 

V- Staudor tnummera 

16 ss ss 57 7s 

z 268o r42.5 2" 830 236o 2" 220 85o5 + 3 3 7 r  - - 8 5 8  +2523  

13 20 45 ~4 71 

2 e 360 3 080 2 420 z 82o 2" 34 ~ Ix  ozo + 5xz + 2"60 + 67I 

i~ sz  ~5 50 a~ 

3 e 260 2 705 4 32.0 3 12o 3 420 25 82.5 - -  4656 + 676 - -  3980 
1~ 24 ~4 55 $o 

4 22.7o 226o 2" 57 ~ 2o3o xo7o 92"oo + 2 9 6 7 + 7 2 9  +2696 

5 26 ,17 51 77 

5 22451 2"650 2590 3300 x355 z2"z4o + 358 - -460 - -  to2 

s i s  40 ~4 67 

2 555 3 345 282o z 855 2 630 12 205 --x479 ] + 407 - -2o72  

e ao 4z 6o ,~o 

7 373o 42"9o 259o 243o z I . r  5 I5O55 +2533  --478 +-ro55 

7 22 I 32 ~ i  7~ 

8 3 2"30 2 880 4 5 ~ 2 320 .r 295 x 4 i25 - -  4 ~ + 284 + 244 

a 27 a ~  5~ 69 

9 4o2.o 252o 4o8o e56o 248o 2"5 650 - -  970 +2"o6 - -  864 

2 19 43 ~,9 75 

IO 42"85 432o 266o 42"8o t 5 6 5  2"6 92"0 ~2"478 + 2 4 7  - -2232  

4 81 87 63 78 

I t  4485 398o 3060 2"67o a i8o  .r5375 + 48 - - 3 0 8  - -  260 

i ~s 46 5a 6s i 

i2  4e85 2875 3580 243o 285o 2"6 o 2 o ] - - 2 5 7  z + 3 4 o  --2"232 

Io s~ az Ga 6S 

I3 272o 2545 2 785 ~73o 4o2"5 t4795  + I834 --7zo + zx24 
U 17 3 t  59 7~ 

24 2925 395o 4945 22.5o 26oo z556o - -  796 + 229 - -  577 
9 S~ ~S 5S ?4 

15 3 205 3 92.0 2 740 2 480 z 700 2"3 935 + 997 - -  196 + 802. 
I S  I x  t a9 52 7~ 

16 ~ 945 3 720 ] 3 2.00 4 I2O 2" 555 2"5 440 + 374 -- x6o + 22. 4 

Ktr. 49 780 49 345 48 580 40 545 32 39 ~ 220 64 ~ o o o 

R a R b R e R d R e Sx o o o 

Errechnung yon B V 

Blatt  4 Versuch Nr.B Vc/53 

B l o e k - N u m m e r n  
V-Nr. B V 

~ I b I c I d I o 
4 7 10 15 19 

X 9 47 ~ 8 -'3O 9 8ZO 8 37 ~ 5 78o 4.r 560 
4 5 12 10 I ~  

2 9 47 ~ x4 695 2"z 33o 8 530 7 49 ~ 52" 5z5 
I 

i 4 a 9 la  17 i 

3 [ 9 47o 2"4 785 I7 835 2"4 72o 2"2 925 69 725 
t 6 11 14 29 

4 9 470 2"x 735 9 605 8 9z5 6 205 45 940 
2 7 12 ta e9 

5 I2" 660 8 2"30 ZI 33 ~ 14 720 6 205 52 045 

g 5 t o  i t  17 

6 2"2" 66o 2"4 695 9 8to 8 925 x2 9t  5 58 o05 
'~ 8 I I  15 18 

7 z z  660 2"4 785 9 605 8 370 7 49 ~ 5 z 9to 

2 6 9 i~ 1~ 

8 12" 660 2"2" 735 I7 835 8 530 5 780 55 540 

1 7 $ i~ i s  

9 2"6 965 8 t3o 2"7 835 8 925 7 49 ~ 59 345 
1 b 11 13 19 

x6 965 2"4 695 9 605 z4 720 5 780 62" 765 
1 S 19 16 29 

z6 965 2"4 785 9 8.to 8 530 6 205 56 295 

1 ~1 12 15 17 

x6 965_ x_z 735 x2" 33o 8 37 ~ 2"2 9t5 6x 3t  5 
a ? I I  16 17 

2"z 685 8 I3o 9 605 8 53 ~ z2 925 5 ~ 865 
3 ~ 9 15 ~o 

2"2" 685 24 695 I7 835 8 370 6 205 58 790 

2i  685 x 4 785 xz 330 8 925 5 780 52 5 ~ 

8 6 IO 18 18 

zx 685 z z  735 9 82"0 2"4 720 7 49 ~ 55 44 ~ 

XO 

I I  

13 

14 

x5 

16 

Kontrolle 88z 560 

4 R a 4 Rb 4 Rc 4 Rd 4Re 4 Sx 
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Errechnung von L V 

131aft 5 Versuch Nr. B Vc/53 131aft 6 

Korrekfur der Block- und S~iulenstreuung 

V-Nr. 

I I2 665 

1 

xz 995 

3 7~ 375 

Sgulen-Nummem 

22 805 

I u I c I d 

s to la 

9 460 z2 945 zo 34 ~ 

8 i 9 1~ 

9 460 72 765 zo 920 
l l  1 4  

9 460 Ie 660 zo r35 

9 460 zo 27o 9 x5o 

IZ 995 x2 065 x2 660 9 z5o 
�9 7 - - - - ~ 7 - ~  1o V, - 

22 6 6 5  ze 065 zo 2xo zo z35 

r o 
17 

9 070 
19 

7 z35 
i s  

9 475 

~0 

6 77 ~ 
n 

9 070 

LV 

54 480 

52 275 

53 985 

48 395 

54 940 

7 z35 52 azv 

7 z2 8o5 x2 o65 xz 945 _ _  

SI2 6 8 3x5 z2 065 .re 765 _ _  

9 .re 325 13 695 zo 22o 

xo _r2 805 z3 695 z2 660 

xz z2 665 73 695 z2 765 

7 I0 

12 xl 995 23 695 .r2 945 

zo 9~o 9 425 58 z5o 

ta ~o 

zo 340 6 77 ~ 54 255 

IO 920 9 07 ~ 56 2Z0 

xo 34 ~ 7 235 56 635 

9 15o 9 425 57 690 
14 ~o 

xo z35 6 770 55 540 

~3 z2 805 z4 z25 

I4 z2 325 x4 225 
x 

z5 zx 995 24125 

16 z2 665 24x25 

Konffo~e . 4Ra 

11t 17 
72 765 , zo z35 9 070 58 900 

lo Is 1~ 

z2 945 9 75o 7 z35 55 670 

xo 27o zo 340 9 4r5 56 085 

1 1  I g  2 0  

r~ 660 ~o 9~o I- 6 77 ~ 57 x4o 

_ 882 560 

4Rb 4Re 4Rd 4Re 4Sx 

Versuch Nr. 13 Vc/53 

V-Nr, B V L V D 4 V 5B V H J K M 

I 

z 4z 560 54 480 1--z2 920 

I 575 5 44o4o 
i 

3 69 725 53 985 + 2 5 7 4  ~ 63 260 

4 45 940 48 395 - -  7455 36 400 

5 52 045 54 940 - -  2895 

6 58 0o5 5222o + 5795 48 82o 

7 5 zg ro  58z5o -- 624o 6o2~o 

8 55 540 54255 + z285 56 500 
I 

9 59 345 56 2IO -~ 3 I351 62 600 

76~ IO 6x 56 635 + 51301 67 640 

I I  56 295 57 690 - -  2395 6I 5oo 

~2 62 325 55 54 ~ + 5775 64 080 

I 8 50 865 58 900 -- 8o35 

I4 58 79 ~ 55 670 [ - ~ 3  z2o 

15 52 505 56 085 3 580 

x6 55 440 57 ~4o - -  z 700 

~ o ~ t ~ .  882 5~o [ 88~ 560 o 

4Sx 4Sx o 

I 
34 020 2 o 7 8 o o + 4 6 8 6 o + 3 3 9 4 o i  _ 4 8 2 o - - x 7 7 4 2  

t 

 575751+ 7-57- 1 + . . . .  ,3o , 
348 6~5 - -  64 725 - -  48 985 - -  x 765 + I:3 972 

229 70~ + 27 340 + 24885 + 27 520 + 25 o6~ 

44 560 260 225 + 4 9 7 5 +  2 o 8 o - -  6 6 o 5 - -  95oc 

290 025 - - 2 0  565 - -  z4 77 ~ L ~ 6-r5 +-- 8 4zc 

259 550 + 2 7 3 r o + x 5 0 7 0 - -  365 o -  989 c 

2777oo---GIV- . TSGI+ 

3 o 8 8 2 5 - - 2 o 5 4 5 - - . t 5 4 r 5 - -  251+ 5ro5 
. . . .  [ . . . .  

3o65751--2x855--x6o8ol+____x245 + 7o2c 

5978o 254325 + 2 5 4 9 5 + x 7 4 6 o i - -  6 6 4 5 - - I 4 6 8 ~  

62 24o: 2 9 3 9 5 ~ - - z z o 7 o - -  7950 + z4:ro+ 453~ 

5574 o 262525 + z 3 8 5 5  +xo275  --  4 6 5 - -  4o45 

6776o 277200 + 52o0 + 35oo --2:6oo - -  33o~ 

882 560 14 422 800 o o o o 
I 

4Sx 2oSx o o o o 

Erl~uterungen: D = B v - - L  V K = J + 3D 

H = 4 V +  S x - - 5 B v  M = D +  K 

J = D + H  

Versuch Nr. B Vc/53 Blatt  7 

Errechnung der Varianzen 

Totalvariaaz T 

Sx0 = ~ + ~ + . . .  + ~ o  = ~79 397 35o sQz = s ~ - ~  Sx 

Sx = x~ + x~+ . . .  + xs~ = 22o 640 SQT = 7z 066 23o 

Sx 
= - -  = 2 758 

80 
xSx = 608 525 72o 

Quadratv~ianz R 
SR ~ 

SR ~'= R a+R b+'''+ Re= 9966oo295~ 

SR~ 622 8751"84 SQR = 2435 o 064 

Vet such sgliede~-var i an z V 
SV 2 

sv~ = v~ + v~ + . . .  + v~6 = 3 , 4 8  794 7oo SQv = - - - - x  s ~  
5 

SV ~ 
- -  = 628 638 940 SQ V = 20 113 820 

5 

Blockvafianz B 
SH 2 

SHZ=H~+I-Iz2q--..q-H~6 = zo I58 8o7 85o SQB = 32~ = 37746274 

Blockvarianz B' 
s J  * 

s y  = J ~ + J ~ +  . . .  + J~6 = 5 750 8o9 650 SQ B, = x9~ = 29 952 x34 

S~iuIenvarianz L 
SM ~ 

SM s = M~+ M ~ + . . .  + M~S = x 424 302 850 SQ L = - -  = 4 45 ~ 946 
320 

S~ulenvarianz L '  
SK 2 

SK z = I ~ - l -  E~ 2 + - - -  + K216 = 5xo zo6 650 SQ L . . . .  2 656 805 
x92 

Fehlervarianz F 

SQ F = SQ T- (SQ R + SQ v-l- SQB + SQL,) = 92 x99 26 

crier SQT--(SQR+ SQv+ SQB,+ SQL)= 2299266 

Kontrolle: Die beiden Wer te ffir S QF mfissen fibereinstimmen, 

denn SQB 4- SQL' = SQL + SQB" 

Blatt 8 Versuch Nr. B Vc/53 

Die VafianztabelIe 

Streuungsursache S Q FG s ~ 

Total T 

Quadrate R 

Versuchsglieder V 

13lock 13 

Block ]3' 

S~iulen L 

S~ulen L" 

Fehler F 

7 z 066 230 [ 

r r4 350 064 

20 IX 3 820 

32 746 274 

29 952 x34 

4 450 946 

2 656 805 

2 299 266 

79 

4 

I5 

x5 

15 X 996 809= E b 

75 

I5 z77 I 2 O = E t  

30 73 3 o 9 = E f  

Die W~gungs[aktoren 

Wb 3 (~6Bb B~--Ef) 

x 923 500. 635 z7x 
Wb = 3 (26"353 674 736 77 z) 

x e2x 751 478 500 

Wb 76 976 387 376 ooo 

W b = O ,  o77968 

(~1 - ~ , )  (4 Zb - -  Bf) 
w l ~  3 ( X 6 E b E  __Ef  ) 

zo 3 8 I i .  7 913 927 
w ~  x6 976 387 376 ooo 

82x 552 675 797 
w 1 = x 6  976 387 376 000 

w,  = 0,048 394 

Der Differenzfehler 

Sd = ~ 2 E f  (i + 4wb + 4 w ~ ) =  ~/~ 

5 

sa = 1 / 4 ~  

s d = eo8,4 

�9 733o9(1+4" 0,077968 +4 "Go48394} 
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dadurch far den technischen Ablauf des Versuches 
aufgehoben. Mit diesen Standortnummern werden die 
Tfiten mit dem Saatgut bezeichnet, die Bonitierungen 
durchgeffihrt und die Ttiten oder Beutel mit dem 
Erntegut kenntlich gemacht. Anlage und Ernte des 
Versuchs sind dadurch sehr erleichtert. Die Stand- 
ortnummern gehen auch in die Verrechnung ein. 

Die ausschliel31iche Verwendung der Standortnum- 
mern far die technische Durchffihrung des Versuches 
ist m6glich bei allen Versuchen, die mit der Hand aus- 
ges~t oder gepflanzt werden (Kartoffeln, Mais, Rfiben 
usw.). Bei Getreideversuchen, die in der Regel mit 
der Maschine gedrillt werden, ist ihre Benutzung bei 
der Aussaat nicht zweckmiigig, wenn der Versuchs- 
ansteller nicht vorzieht, auch Getreideversuche mit 
der Hand auszusgen. Diese M6glichkeit habe ich in 
,,Technik des Versuchswesens" ausfahrlich er6rtert. 

Der V e r r e c h n u n g s g a n g  richtet sich nach der 
Versuehsanlage. Beide sind enger gekoppelt als bei 
anderen Methoden. Versuche mit k - { - i  Quadraten 
lassen sich nur naeh dem hierffir erdachten Verrech- 

nungsgang, solche mit k +  ~ Quadraten nur nach 
2 

einem anderen Verrechnungsgang auswerten. 
Die Verrechnung von Versuchen nach der GM er- 

folgt an Hand von Schemata. Es ist im Rahmen dieser 
Abhandlung nicht m6glieh, fiir alle vorkommenden 
Versuchsanlagen nach der GM die erforderlichen Ta- 
bellen wiederzugeben. Ich mug mich auf das eine 
unt~n gegebene Beispiel beschr~nken, zumal dies 
einen guten Einblick in den Aufbau eines solchen 
Schemas gibt. Im abrigen kann auf die in der 3. Auf- 
lage von ZIMMEI~ANX: ,,Technik des Versuchs- 
wesens und der Pflanzenzachtung" dargebotenen 
Beispiele verwiesen werden. 

Das Wesentliche derartiger Schemata besteht darin, 
dab abersichtliche Tabellen angefertigt werden, in 
welche nach einfacher Anleitung die aus dem Versuch 
gewonnenen Zahlenwerte eingetragen und im Zuge 
der Verrechnung yon einer Tabelle in die andere fiber- 
tragen werden. Das Wesen der Varianzanalyse be- 
steht bekanntlich in immer neuer Gruppierung der 
Werte nach Versuchsgliedern, Blocks, S~ulen usw. 
Die Gruppierung an Hand der Tabellen ist eine rein 
mechanische Angelegenheit. Die Errechnung der 
Varianzen erfolgt ebenfalls nach einer vorgeschrie- 
bench Tabelle. Varianztabelle, Schema far die Er- 
rechnung der Wiigungsfaktoren und des Differenz- 
fehlers sowie die Tabelle far die Ergebnisse werden 
gleichfalls vorgeschrieben. 

Das Vorschreiben der Tabellen erfolgt am besten 
auf unliniiertem DIN A 4-Papier mit der Schreib- 
maschine. Wean es mit der Hand auf kariertem Pa- 
pier ausgefahrt wird, geschieht dies mit Tinte, damit 
sieh die mit Bleistift eingesetzten Werte von dem 
Schema abheben. Far sp~ter ist vorgesehen, solche 
Tabellen far alle in Frage kommenden Versuchsanlagen 
gedruckt herauszugeben. 

Einen gewissen Arbeitsaufwand macht nur die Auf- 
stellung des Schemas. Far weitere Versuche nach 
demselben Lageplan ist es nur erforderlich, das 
Schema abzuschreiben und die Werte des neuen Ver- 
suehes einzusetzen und zu verrechnen. 

Es soil besonders auf die zahlreiehen Kontrollm6g- 
lichkeiten im Verrechnungsgang der GM hingewiesen 
werden. Diese konsequent durchzufahren und anzu- 

wenden, schafft die M6glichkeit, den Gang der Ver- 
rechnung in jedem Stadium auf seine Richtigkeit zu 
prafen. 

Ein groger Vorteil der GM besteht darin, dag die 
Endergebnisse korrigiert, d.h. ,  von Bodeneinflassen 
bereinigt erscheinen. Dies erfordert bei anderen Ver- 
suchsmethoden besondere Mal3nahmen. 

Beispie l  : 

Ein Gr~serversuch, der 195 3 mit dem Ziel angelegt 
und durchgefahrt wurde, die Grfinmasseleistung von 
St~mmen von Knaulgras (Nr. 1--6) und Glatthafer 
(Nr. 7--16) zwischen und innerhalb der Arten zu ver- 
gleichen. Der Boden war Sand mit der Ackerwertzahl 
2 5. Aussaatstiirke und Dangung waren normal. Die 
geringen Ertr~ige vom i. Schnitt, der in dem Beispiel 
ausgewertet wurde, sind auf Frahjahrsdarre und 
unganstige Bodenverh~ltnisse zurfickzufahren. 

Abbildung I gibt den Lageplan wieder. Die Par- 
zellen sind 2, 4 X 2,o m = 4,8 m ~ grog. Die Nummern 
in den Parzellen sind Standortnummern. Welches 
Versuchsglied auf der einzelnen Parzelle gestanden 
hat, geht aus Blatt 3 des Verreehnungsschemas 
hervor. 

V e r r e c h n u n g s g a n g  : (Blatt 1--8). 
Die Ertfiige werden in g/T in Blatt 2 eingetragen. 

Durch Addition der Kolonnen und der Zeilen werden 
die Block-(B) und Siiulen-(L)summen errechnet, sowie 
die Quadratsm'nmen (R~ -- Re) ermittelt. Die Sorten- 
summen ergeben sich aus Blatt 3. Zur Korrektur der 
Block- und S/iulenstreuung werden By und Lv be- 
n6tigt, die auf Blatt 4 und 5 dadurch errechnet wer- 
den, dab in die K~stchen die zu der entsprechenden 
Nr. geh6rende Block- bzw. S~iulensumme yon Blatt 2 
abertragen wird. 

Die Errechnung voI1 H, J, I4 und M geht aus den 
Erl~uterungen auf Blatt 6 ohne weiteres hervor. 

Damit sind die Grundlagen far die auf Blatt 7 er- 
folgende Errechnung der Varianzen gegeben. Varianz- 
tabelle u. a. sind aus Blatt 8 ersichtlich. Die W~gungs- 
faktoren wb und w z werden nach Multiplikation mit 
H und M (Blatt 6) auf Blatt 3 abertragen und KS 
errechnet. 

Schlieglich werden die Ergebnisse auf Blatt i zu- 
sammengestellt. Diese auf Blatt I darzustellen, ist 
deswegen empfehlenswert, well die Bl~tter zur Auf- 
bewahrung zusammengeheftet werden und so die 
Resultate des Versuches auf der Vorderseite des Heftes 
erscheinen. 

Die erzielte GD v o n  I 5 ~  o far p = 5% ist als normal 
zu werten. Beim Vergleich re_it dem Mittel des Ver- 
suches zeigt sich, dab Knaulgras weniger Ertrag ge- 
bracht hat als Glatthafer und dab die Glatthafer- 
zuchtst~imme z.T. untereinander gesiehert verschie- 
den sind. 

D u r c h g e f a h r t e  Versuche .  
In der Futterpflanzenabteilung des hiesigen Instituts 

wurden seit 195o zahlreiche Versuehe nach der GM 
angelegt und ausgewertet. 

l~ntsprechend den Aufgaben der Abteilung sind 
die Objekte der Versuehe meistens Futterpflanzen. 
Es ist bekannt, dab Versuche mit Futterpflanzen 
gr6Bere Schwierigkeiten bereiten als z.B. Getreide- 
versuche. Die erzielten Grenzdifferenzen (GD) liegen 
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allgemein hoch, was durch die groBe inhere Streuung 
dieser Kulturarten bedingt ist. W~ihrend s% bei Ge- 
treide meist unter IO liegt, erreichen Futterpflanzen, 
wie auch Hackfrfichte ein s% von 2o--3o u. mehr. 
Mit anderen Versuchsanlagen werden mindestens 
so hohe, wenn nicht h6here GD errechnet. Trotzdem 
sind bei allen Versuchen signifikante Differenzen 
zwischen den Versuchsgliedern nachweisbar. 

Zu der technischen Durchftihrung der in Tab. 2 
aufgeffihrten Versuche ist zu sagen, dab sie alle 
mit der gr6Btm6glichen Sorgfalt durchgeffihrt 
worden sind. Die Parzellengr6Be wurde soweit ver- 
kleinert, wie es bei der betreffenden Kulturart tragbar 

Unterschiede beeinflussen ihn sehr stark. Durch diese 
groBe, nicht eliminierbare Streuung entstehen die 
hohen Grenzdifferenzen. 

Die Versuche 3 und 4 zur Grfinmassebestimmung 
bei Luzerne hatten eine Parzellengr6Be von 4 mS. Die 
Erntemenge yon ca. 27o dz/ha im Aussaatjahr und 
45 ~ dz/ha im I. Nutzungsjahr ist als normal zu be- 
zeichnen. Die geringen Grenzdifferenzen von IO und 
14% machten es m6glich, bei zahlreichen Zueht- 
stiimmen gesicherte Mehrertfiige nachzuweisen. 

Die Versuche 5--8 weisen einen ungew6hnlich 
niederen Grfinmasseertrag auf. Dieser ist dadurch 
zustande gekommen, dab es sich um Versuche han- 

Tabelle 2. Versuche nach tier Gi#erquadratmethode z954. 

Lfde. Versuchs- GD 5 % 
Nr. Versuch Art Erntegut Methcde gliederung dz/ha tel. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 
I I  
I 2  
I3 
14 
I5 
16 
17 
18 
1 0  
2 0  
2 I  
2 2  
23 
24 

AI/51 
AI/5I 
AI/5I 
AI/5I 
B I a +  c/52 
BIa+c/52 
BIIa+c/52 
BIIa+c/52 
BVc/53 
BVe/53 
CIIb/54 
GIb2/5I 
GIa2/51 
GIbI/53 
GIbI/54 
GIbI/5I 
GIaI/5I 
GIb2/53 
GIb2/54 
GIbI/51 
Glal/51 
GIb2/54 
LI/5o 
LI/5I 

Luzerne 
Luzerne 
Luzerne 
Luzerne 
Gr~ser 
Gr~ser 
Gr~ser 
Gr~ser 

Samen i95I 
Samen 1952 
Grfinmasse I951 
Grflnmasse 1952 
Griinmasse 1952 
Griinmasse 1953 
Grfinmasse 
Griinmasse 

GM 5 X  
GM 5 X  
GM 5 X  
GM 5 X  
GM 8 X  
GM 8 X  

1952 GM II  X 
1953 GM II  X 

5 
5 
5 
5 
8 
8 

I I  
I I  

1,7 
o , 5  

267,9 
452,0 

57,9 
44,9 
78,4 

1 1 3 , 0  
Gr~iser 
Gr~iser 
WeiBklee 
Wicken 
Wicken 
Wicken 
Wicken 
Wicken 
Wicken 
Wieken 
Wicken 
Wieken 
Wicken 
Wieken 
Hirse 
Hirse 

Griinmasse 
Griinmasse 
Griinmasse 
IK6rner 
K6rner 
K6rner 
K6rner 
Griinmasse 
Griinmasse 
Grfinmasse 
Griinmasse 
lieu 
Heu 
Heu 
K6rner 
K6rller 

1953 
1954 
1954 

GM 4 X  4 
GM 4 X  4 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 5 X  5 
GM 13 X 13 
GM 8 X  8 

25 
25 
25 
25 

1 6 9  
64 

I00,2 
64,2 

2 2 2 , 0  
21,I 
1 6 , 3  
9,2 
8,2 

257,I 
169,4 
1 5 2 , O  

8 0 , 0  

41,5 
3 9 , 2  
2 o , o  
2 9 , I  
27,6 

35,6 
5 2 , 0  
14,o 
10,  5 
2O, 7 
2 3 , 0  

5 , 2  
26,8 
24,I 
13,8 

9 , 0  
I 6 , 2  

19,7 
18,9 
2 1 , 8  

9 ,O 
16,0 
I2, 5 
I6,9 
Io,4 
2 2 , 8  
I6,7 
12, 7 
I0,7 

war. Bei manchen Versuchen war die Parzellengr6Be 
nur wenige mL bei anderen nicht fiber 12 m s. Diese 
Verkleinerung der Parzellen ist m6glich aufgrund der 
Uberlegung, dab die Mindestzahl Pflanzen je Parzelle 
je nach Kulturart zwischen IOO und 2oo liegen soll. 
Diese Zahl von,Einzelpflanzen ist bei den vorliegenden 
Versuchen immer erreicht. 

Die meisten Versuche der Tab. 2 sind ohne Wege 
zwischen den Blocks angelegt worden. Dadurch 
werden Randwirkungen ausgeschaltet. Durch Anlegen 
eines Randstreifens yon o,5--I,O m rund um den Ver- 
such entsteht ein geschlossener Bestand. Die Nachbar- 
wirkung ist in den meisten F~illen ohne Bedeutung, 
da es sich in der Regel um Prfifung von Zuchtst~m- 
men handelt, die sich in ihrer Wuchsh6he nur wenig 
unterscheiden. 

Im einzelnen ist zu den Versuchen folgendes zu 
sagen : 

Bei den Versuchen I und 2 handelt es sich um die 
Prfifung yon Zuchtstiimmen von Luzerne, die im ttin- 
blick auf ihre Samenertragsfiihigkeit ausgelesen wor- 
den sin& Die GDn von 35 bzw. 52 % sind zwar auBer- 
gew6hnlich hoch; dennoch waren gesicherte Differen- 
zen nachweisbar, da sich die Zuchtst~imme bis zu 7 ~ % 
im Samenertrag unterschieden. Der Samenertrag 
bei Luzerne ist eine auBerordentlich leicht modifizier- 
bare Eigenschaft. Schon kleinste mikroklimatische 

delt, bei deneI1 die Gr~ser (Knaulgras und Glatthafer) 
einzelpflanzenweise gesetzt waren. Die Pflanzenzahl 
je Parzelle betrug nur 3 oder 5. Nach den allgemeinen 
Regeln ist diese Pflanzenzahl zu klein. Bei derartigen 
Versuchen geht ein Teil der Streuung innerhalb des 
Versuchsgliedes in die Block- und Siiulenstreuung 
fiber. Die Grenzdifferenzen werden dadurch zu hoch. 
Sie k6nnen aber niemals zu niedrig sein. Wenn mit 
den erzielten Grenzdifferenzen von 2o--27% ge- 
sicherte Abweichungen nachweisbar sind, dann sind 
diese auf jeden Fall real. Die aus dem Rahmen fallende 
Grenzdifferenz von 5}/o beim Versuch 7 ist durch un- 
erkl~rliche Ursachen, nicht aber durch einen Rechen- 
fehler zustande gekommen. 

Bei den gedrillten GrS.serversuchen 9 und io ist 
ein etwa normaler Grtinmasseertrag und die gleiche 
Grenzdifferenz wie bei den Versuchen 5--8 erzielt 
worden. 

Der Weigkleeversuch Nr. I I  mit dem als gut zu 
bezeichnenden Griinmasseertrag yon 222 dz yon 
I Schnitt war so angelegt, dab der Grundplan wieder- 
holt wurde. Dadurch kamen anstelle der ffir den 
5 X5 -Versuch notwendigen 3 Teilstficken 6 Teilstficke 
zustande. Die Wirkung auf die Grenzdifferenz (9,O}/o), 
ist eklatant. Daraus mug die Lehre gezogen werden, 
dab beim 5 X5 -Versuch dann der Grundplan wieder- 
holt werden muB, wenn der Nachweis geringer Diffe- 
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renzen erforderlich ist. In diesem Falle wird der Ver- 
rechnungsgailg ftir die Versuche Ilach der Formel 
k + I angeweildet. 

Die zahlreichen Versuche mit Wicken (Nr. I2--22), 
bei delleil z .T.  die Ermittluilg der K6rnerertrags- 
Ifihigkeit, z .T.  die Ertr~ige an Grtinmasse und Heu 
das Ziel waren, haben bei normalen K6riler- uild Grtin- 
masseertrS.gen normale Grenzdifferenzen ergeben. 
Wenn es mit diesen Grenzdifferenzen auch nicht 
m6glich ist, kleine Unterschiede zwischen den Zucht- 
stiimmen als real nachzuweisen, so ist hierzu zu sagen, 
dab Differenzeil von wenigen Prozent z .B.  bei der 
Griinmasse ohne jedes Interesse fiir den Praktiker 
sind. Die durch Anbaubedingungen uild Boden ent- 
stehendeI1 Unterschiede siild uilvergleichbar gr6Ber 
als diejenigen zwischeil Stfimmen und Sorten. 

Der Hirseversuch Nr. 23, der ein i3Xi3-Gi t te r -  
quadrat darstellt, hat bei einem mittleren Ertrag yon 
ca. 3ode  eine Grenzdifferenz yon 12,7% ergeben. 
Meines Wissens ist eiil Gitterquadratversuch in dieser 
Gr6Be in Deutschland Iloch nicht angelegt worden. 
Die dabei gesammelteil Erfahruilgen zeigeil, dab auch 
ein Versuch in dieser Gr6ge durchaus technisch durch- 
fiihrbar ist. Gerade hierbei macht sich die oben be- 
schriebeile Verwendung von Standort-Nummern sehr 
vorteilhaft bemerkbar. 

Einige weitere Versuche des Jahres 1954 sind zur 
Zeit dieser Zusammenstelluilg noeh nicht ausgewertet. 
Sie werden das Gesamtbild kaum veriinderil. 

Zusammenfasseild kann gesagt werdeil, dab die 
bisher in Deutschland kaum verwendete Gitter- 
quadratmethode technisch durchfiihrbar ist. Bei 
Verwendung der angegebenen Erleiehterungen (Staild- 
ortnummern und Verrechnuilgsschema) ist der Auf- 
wand fiir die Auswertung der Versuche nicht gr6Ber 
als bei anderen Versuchsmethoden, wenn die Zahl 
der Versuchsglieder gegeben ist. 

IR. FocxE: Der Ziichs 

Zusammenfassung. 

Die Grundlagen der Gitterquadratmethode werden 
sower er6rtert, wie es fiir die praktische Anwendung 
erforderlich ist. In Tabellen werden die Teilsttick- 
zahlen, welche die einzelnen Versuchsgr6Ben not- 
wendig machen, gegeben. 

Es wird darauf hingewiesen, dab durch Verweildung 
von Standortnummern die technische Durchftihrung 
tier Versuche wesentlich erleichtert wird. 

Zur Verrechnung wird auf Schemata hingewieseil, 
von deilen im Rahmen dieser Er6rterung Ilur eiil Eel- 
spiel gebracht werden kanil. 

Die in der Futterpflanzenabteilung des Instituts 
fiir Acker- und Pflanzeilbau, Mtincheberg, seit 1954 
nach der Gitterquadratmethode angelegten und ausge- 
wertet.en Versuche sind in einer Tabelle zusammen- 
gefal3t. Eiile Besprechung der einzelnen Versuche 
ergab, dab die erzielten Grenzdifferenzen dem Nor- 
malen entspreehen. 

Es kann gesagt werden, dab die technischen und 
verrechnungsmS.Bigen Schwierigkeiteil der GIV[ bei 
weitem nicht so groB siild, wie bisher ailgeilommeil 
wurde, und es wird besoilders dem Pflailzenztichter 
empfohlen, die Methode in st~irkerem Mal3e fiir die 
Prtifuilg von zahlreichen Zuchtst~immeI1 anzuweilden. 
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Rhizoctonia,Resistenzprfifung an S imlingen einiger Wild, 
und Kulturkartoffeln. 

Von R. FOCKE. 

(Mit 4 Textabbildungen.) 

Die praktische Kartoffelziichtung besch~ftigte sich 
in den letzten Jahren starker mit den M6glichkeiten 
einer Z{ichtung Rhizoctonia-resistenter Kartoffelsor- 
ten und mit der Ermittlung von Wildkartoffelarten 
mit einem unseren Kultursorteil tiberlegenen Resistenz- 
grad. 

CORSANT entwickelte bereits 1915 einen Test, der 
gut geeignet ftir Serienuiltersuchungen an Kartoffel- 
knollen ist. HOFFERBERT und ORTH ( 195 I) verwendeten 
eine der CORSANTschen/ihnliche Methode zur Prfifung 
ihrer zahlreichen Kartoffelst~imme, die sogenailnte 
Knollenstreifeninfektion. K. O. M/3LLER (1947) prfifte 
die Rhizoctonia-Anf~lligkeit einiger Kartoffelsorten im 
Freilandversuch dureh Bestreichen eines Teiles der 
Pflanzknollen mit Rhizoctonia-Myzel und schlol3 dann 
auf Grund der aufgetretenen Ertragsdifferenzen zwi- 
schen beimpften und nicht beimpften Knollen auf die 
Anf~lligkeit der Sorten. RICHTER und SCHNEIDER(195 O) 

untersuchten nach einer von ihneil entwickelten Feuch t- 
kammer-IIlfektioilsmethode an abgeschnittenen Dun- 
kelkeimen im Labor und in ~hnlich den voil K. O. 
MOILER durchgeftihrten Freilandversuchen eiile groBe 
Anzahl Kartoffelsorten auf Resistenzuilterschiede 
gegeiltiber Rhizoctoni~ solani K. 

Nach den ersten Ergebnissen der Freilandver- 
suche von RICHTER und SCHNEIDER (1950) konnte 
ein sortenunterschiedliches Verhalten gegeniiber dem 
Pilz angenornmen werden, die nun vorliegenden Ge- 
samtergebnisse von Priifungen an 37 Kulturkartoffel- 
soften und 56 Wildkartoffelarteil jedoch mfissen das 
Vorhandensein eines solcheil ausschliel3en. HOFFER- 
BERT und ORTI~ konnten ein sortenunterschiedliches 
Verhalten in der Rhizocto1r beobachten, 
doch waren diese Untersehiede naeh der lVfeinung ge- 
Ilanilter Autoren so gering, dab nicht die Ailfiilligkeit 
der Sorten, sondern ihr Regenerationsverm6gen die 


