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Das Hanfsaatgut  verliert bei normalen Lagerungs- 
bedingungen im drit ten Lagerungsjahr die Keim- 
f~higkeit, w~hrend das gleiche Saatgut bei einer 
Lagerungstemperatur yon - -2o~  im Laufe von 
ffinf Jahren bezfig!ieh der Keimf~ihigkeit keine Ver- 
~nderungen aufweist (fiber 9 ~ %). 

Das Roggensaatgut hat te  zu Beginn des Versuches 
eine Feuchtigkeit yon 14%. Es wurden jeweils Par- 
tien heruntergetroeknet auf lO,8 und 6%. Unab- 
h~ngig yon dem Feuchtigkeitsgehalt sinkt die Keim- 
f~ihigkeit bei einer normalen Lagerung yore dri t ten 
Jahr an. Bei einer Lagerung bei --2o ~ C bleibt die 
Keimf~ihigkeit unabh~ngig von dem Feuehtigkeitsge- 
halt des eingelagerten Saatgutes ffinf Jahre unver- 
findert erhalten (etwa 98 %). 

Das Zuckerrfibensaatgut zeigt nach ftinf Jahren 
Lagerung noch keine grogen Unterschiede bezfiglich 
der Keimfiihigkeit bei den zwei Lagerungsarten. 

AbschlieBend k6nnen wir sagen, dab bei Tempera- 
turen von --2o ~ C eine sehr lange Erhaltung der Keim- 
f~higkeit auch bei sehr empfindlichen Kulturarten 
mOglich ist, ohne dab eine Vorbehandlung oder be- 
sondere Ma2nahmen der Verpaekung n6tig sind. 

Um die Frage zu priifen, ob die Temperatur  von 
- -2o~ die Gefahr einer Keimseh~digung in sieh 
birgt, haben wir Hanf  und Roggensaatgut Tempera- 
turen yon --  4 ~ C ausgesetzt. Selbst bei so niedrigen 
Temperaturen treten keine K__ eimsch~digungen auf, so 
dab man mit Sicherheit annehmen kann, dab die 
Temperatur yon - -2o~  noeh welt oberhalb der 
Grenze liegt, an der eine SchS.digung einsetzt. 

. l)ber die Keimf~higkeit des eingelagerterl Saatgutes 
hinaus spielt ffir die Gtite des Saatgutes auch die 
Triebkraft eine Rolle. Zu Beginn der Versuche wurde 
die Triebkraft nicht bestimmt. 

Im M~rz 1955 wurde bei dem eingelagerten Saat- 
gut yon Roggen eine Triebkraft yon 97% und beim 
Hanf eine Triebkraft yon 78% ermittelt .  Obgleieh 
keine Ausgangswerte fiber Triebkraft vorliegen, kann 
man auf Grund der 1955 festgestellten Werte prak- 
tiseh kein Absinken der Triebkraft  feststellen. 

Die Erhaltung der Keimf/ihigkeit des Saatgutes hat 
ftir mehrere Gebiete eine Bedeutung (vgh auch 

! .  Fiir die Sicherung der Saatgutversorgung, ins- 
besondere bei hoch empfindlichen Kulturarten,  die 
bereits nach einj~hriger Lagerung ihre Keimf~higkeit 
verlieren (Zwiebelsamen, BEAa:a'I~E nnd BOSWELI.). 

2. Ffir die Erhaltung yon Wildformen, Landsorten 
und Hoehzuchtsorten, insbesondere bei Fremdbe- 
fruehtern. 

Die grogen Sortimente, die in Leningrad, gaters- 
leben und an anderen Stellen gehalten werden, ver- 
ursachen bei j~hrliehem Anbau sehr hohe Unkosten, 
auBerdem besteht Vermisehungsgefahr und die Ge- 
fahr der gegenseitigen Fremdbefruchtung, wenn alle 
Einheiten einer Kulturart  jedes Jahr nebeneinander 
angebaut werden miissen. Wenn man dagegen das 
Saatgut viele Jahre gut keimf~ihig erhalten kann, ge- 
ntigt es wahrscheinlich, die einzelne Einheit jeweils 
nur alle ffinf oder zehn Jahre anzubauen und zu ver- 
mehren. 

3. Ftir die Ztiehtung. Man kann die Wirkung der 
Auslese in den verschiedenen Stadien des zfichteri- 
schen Vorgangs prfifen und gegebenenfalls Zuchtver- 
fahren auf Grund der Ergebnisse ab~ndern bzw. neu 
entw~ckeln. Es besteht die MSgtiehkeit, insbesondere 
bei Fremdbefruchtern die Ver~nderungen der Leistung 
der Sorten yon Jahrzehnt zu Jahrzehnt oder in an- 
deren Intervallen naehzuweisen. 

4. Ftir die Stellen, die sich mit der Priifung von 
Kulturpf]anzen beseh/iftigen. Dutch j~hrliehe Ein- 
lagerung yon Restsaatgut k6nnen die Ver~nderung der 
einzelnen Soften yon Fremdbefruehtern und anderen 
Kulturarten iiberpriift und Fragen der Setbst~ndig- 
keit nicht nur zur Zeit der Einsendung sondern fiber 
gr6Bere Zeitr~iume hinweg gekl~rt werden. 

Wir selbst lagern j~hrlich Restsaatgut des Zucht- 
materials im Kfihlhaus tin, so dab wir jeweils in der 
Lage sind, yon den oben geschilderten Vorteilen Ge- 
brauch zu maehen. 

In Anbetracht dessen, dab t in  endgfittiger Ab- 
schlul3 der Versuehe erst nach Jahren zu erwarten ist, 
werden die bisher erzielten Ergebnisse in diesem Vorbe- 
richt verSffentlieht. 

Es wird zweifellos noch umfangreicher Versuche be- 
dfirfen, um festzustellen, ob tiefere Temperaturen 
gfinstigere Lagerungsbedingungen bit ten und welche 
Abwandlungen der Lagerung noch zweekm~igig sind. 
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Methodisches zur Ziichtung yon Futterrtiben 
N o n  ~ I I L  F .  ZINIMERMANN 

Mit 2 Textabbildungen 

Der Anbau von Futterrfiben, der noch vor lO--2o 
Jahren auf den BSden an der Grenze der Rfibenf~hig- 
keit eine groBe Bedeutung hatte, ist neuerdings zu- 
gunsten der Zuckerrtiben zurfiekgegangen. Die Grtinde 
hierffir liegen einerseits in Sehwierigkeiten bei der 
Ernte, andererseits in der Tatsaehe, dab die Zucker- 
rfiben eine gr6Bere N~ihrstoffleist ung haben. Wo keine 

Rtibenvollerntemaschinen zur Verftigung stehen, wer- 
den Futterrtiben vorwiegend mit der Hand geerntet, 
da sich auf sie das Pommritzer Verfahren (9) nicht 
ohne grol3e Verluste anwenden l~iBt. Zur Ernte mit 
der Hand eignen sieh am besten die Vfassenriiben 
(Criewener u.a.),  da sit sich ohne weiteres ziehen, 
notfalls mit einem Schneepflug ernten lassen. Beim 
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&noau aer zu einem DritteI bis zur I{~tfte aus dem 
Boden wachsenden Gehaltsrfiben ist die Anwendung 
yon Ger~ten unumg~nglich. Die h6here N~hrstoff- 
ernte bei den letzterell wird durch den hohen Aufwand 
an Erntearbeit  kompensiert. Die Praxis ist deswegen 
vielfach zum Zuekerrfibenanbau fibergegangen (2). 
Durch Verwendung von Musmaschinen k6nnen diese 
in einen verffitterbaren Zustand gebracht werden. 

Unter diesen Umst~nden hat der Anbau yon reinen 
Massenrt~ben keine volle Berechtigung mehr, denn 

I. ist der N~hrstoffertrag bei diesen von allen 
Formen der Betarfiben am geringsten, 

2. ist die t ta l tbarkei t  der Massenrfiben gering, 
3- wird des Problem der Abfuhr der groBen Massen 

vom Feld immer schwieriger. 
Da andererseits die Futterriiben ffitterungstech- 

nisch gfinstiger sind als Zuekerrfiben, erw/ichst ffir den 
Zfichter die Aufgabe, Futterrfibensorten mit folgenden 
Eigenschaftell bereitzustellen: 

i. Die N~hrstoffleistung mug so hoch oder fast so 
hoch sein wie bei Zuckerrfiben. 

2. Die Massenleistung mug betdichtlich sein. 
3. Das Fleiseh soll so welch sein, dab die Rtiben 

ohne Zerkleinerung yore Vieh aufgenommen werden. 
4 - D i e  Rtiben mfissen unter mittleren VerhNt- 

nissen mit der Hand rodbar sein. 
Bestrebungen zur Erreiehung dieses Zieles sind 

schon seit langem im Gange, ohne bislallg zu einem 
vollen Erfolg gefiihrt zu haben. Die heutigen Gehalts- 
I fiben (Ovana u. a.) liegen in ihrer N~ihrstoffleistung 
llicht wesentlich fiber der Leistung der Massenrfiben, 
wie aus Tabetle z hervorgeht. 

Tabelle I. Ertriige an Masse und Niihrsto//en bei 17utter- 
und Zuckerri~ben (nach BerichEen i~ber Wertpri~[ungen 

zusammengestellr 

Nr. S o r t e Masse Gehalt Ni~Jarstoffe 
dz/ha % dz/ha 

I Altenburger Tonnen 916 11, 4 lO 4 
Criewener g'elbe 870 11,8 lOi 

i Deutsche Barres 822 12, 7 1o 4 
Knehdener gelbe 775 13,2 io2 
Frankes Rekord 760 12,8 97 

161~ Kirsches Ideal 702 " 15,2 io 7 
7 Friedriehswer ther 676 15, 7 lO6 

Veni Vidi Vici 674 15,1 io i  
Ovens 662 15, 7 lO 4 
Kleinwanzlebener E 474 25,0 119 

Die Tabelle wurde zusammengestellt nach den Be- 
richten fiber Wertprfifungen mit Futterrfiben (i,5). 
Die Ertr~ge liegen infolge der besseren Pflege der 
Versuche allgemein etwas h6her als in der Praxis. 

Die Soften sind in der Tabelle nach ihrem Massen- 
ertrag geordnet. Ertrag an Masse und "N~hrstoff- 
gehalt stehen in negativer Korrelation, woraus bei 
fast allen Sorten ein N~hrstoffertrag von IOO dz/ha 
resultiert. Allein die Zuckerrfiben fallen mit 20}/0 
Mehrleistung aus dem Rahmen. 

Aus der Tabelle i ergibt sich scheinbar zwingend, 
dab der alte Wunsch der Riibenzfichter, die Massen- 
leistung der ausgesprochenen Futterrfiben mit dem 
hohen Gehalt der Zuckerrfiben zu koppeln, sich nicht 
verwirklichen 1/il3t. Wenn dies im grogen und ganzen 
auch zutreffen mag, so ist doch nicht ausgeschlossen, 
dab diese Kopplung bei bestimmten Linien yon 
Zuckerr/iben und Futterrfiben m6glich ist. 

Augerdem verdient im  Rahmen der Futterrt~ben- 
zficMung die Frage eine Nachprfifung, ob dutch Vet- 

wendung anderer als der bisher in der Futterrfiben- 
zfichtung angewandten Kethoden ein Fortschritt  in 
der angegebenen Riehtung zu erzielen ist. 

Mit diesem Doppelziel - -  der Zfichtung lleuer Sorten 
und der Erprobung neuer Methoden - -  wurden 1949 
in der Futterpflanzenabteilung des hiesigen Inst i tuts  
Versuche eingeleitet. Die im Vordergrulld stehende 
methodisehe Seite der Versuche besteht in der An- 
wendung der P~rehenzfichtung. Sie basiert auf fol- 
genden Gedankeng~ngen : 

Die Farbe einer Rfibe, z. B. rot, beruht darauf, dab 
im Genbestand derselben die dominante Eigensehaft 
, ,rot" verankert  ist. Die rote Riibe kann homo- oder 
heterozygot ffir rot sein. Wenll aus einer Anzahl 
Rfiben yon gleicher Farbe P~rchen gebildet werden, 
besteht eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dab 
2 Rfiben, die homozygot ffir , ,rot" sind, zusammen- 
treffen. Die Wahrseheinlichkeit ist grog, wenn es 
sieh um ein eillziges freispaltelldes Merkmal handelt. 
Sie wird um so geringer, je gr6ger die Zahl der Gene 
ist, die Form und Farbe bestimmen. Wenll auch 
einiges fiber Vererbung yon Form und Farbe der 
Rfiben bekannt ist, so ist die Betarfibe doeh ffir exakte 
genetische Untersuchungell eill ~iul3erst ungfinstiges 
Objekt. Infolgedessen ist es unbekalmt,  wieviele Gene 
diese iiugeren Eigenschaften der Rtibe bestimmen. 
Jedenfalls sind es ziemlich viele. Wegen der grogen 
Zahl der Kombillafionsm6glichkeiten ist die Wahr- 
scheinlichkeit, bei der P~irehenbildung 2 Rfiben heraus- 
zugreifen, die in Form- und  Farbgenen homozygot 
sind, gering. Um einen Erfolg wahrseheinlich zu 
machen, mug mit mindestens t-Iunderten, wenn die 
M6glichkeiten ersch6pft werden sollen, mit Tausenden 
von P~rchen gearbeitet werden. 

Die P~irchenmethode hat, wie sich unten zeigell 
wird, den Vorteil, dab in wenigen Generationen kon- 
stante St~imme gewonnell werden, ohne durch Inzucht 
entstehende Sch/iden in Kauf nehmen zu mfissen (ii).  
Der Verwendung der Inzucht bei Rfiben s tem auch 
im Wege, dab diese in hohem Grade selbststeril sind. 

V e r s u c h e  u n d  E r g e b n i s s e  
1949 wurden Kreuzungen von Futterrfiben mit 

Kleinwanzlebener Zuckerrfiben und reziprok durch- 
geffihrt. Von den in Tab. 2 enthaltenell Sorten wurden 
je 6 Rfiben zu Kreuzungsgruppen zusammengestellt 

Tabelle 2. Kreuzungen zwischen Futter- und Zuckerri~ben 
1949 

Kreuz. 
Nr. 

I 
2 

3 
4 

7 
8 
9 

I 0  
I I  
1 2  

13 
14 
:r 5 
16 
I7 
t8 
I9 

M u t t e r  V a t e r  

Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleillwanzlebener 
Kleinwallzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleillwanzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebeller 
Kleinwanzlebener 
Kleillwanzlebener 
Kleinwallzlebener 
Kleinwanzlcbener 
Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebener 
Kleinwanzlebener 

Z X Criewener I 
Z X Criewener I I  
Z X Eckendorfer rot 
Z X Deutsche Barres 
Z X Eckendorfer gelb 
Z X 0vans 
N X Criewener I 
N X Criewener I I  
N X Eckendorfer rot 
N X Deutsche Barres 
N X Eckendorfer gelb 
N X Ovens 
E X Criewener I 
E X Criewener i I  
E X Eckendorfer rot 
E X Deutsche Barres 
E X Eckendorfer getb 

Kleinwanztebener E X Ovana 
Spontane Kreuzungen 
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und gegeneinander  r~umlich isoliert 
zur Bltite gebracht .  

Criewener I ist normale  Hoch- 
zucht yon  Criewener gelbe Fu t t e r -  
riibe, Criewener I I  e in S t a m m  mit 
rein gelber Farbe  und  ziemlich ein- 
hei t l icher  Form.  

Die fibrigen zu den  Kreuzungen  
verwende ten  Rt iben sind 1948 aus 
no rma lem t tochzuch t saa tgu t  der 
be t ref fenden Sorte gezogen worden.  

Die , ,Spon tanen  K r e u z u n g e n "  
gehen auf 3 Rfiben zurfick, die als 
rote ol ivenf6rmige Abweicher aus 
e inem Fe ldbes tand  yon  Criewener 
gelbe Fut te r r f ibe  ausgelesen wur-  
den. Sic sind wahrscheinl ich bei 
der Vermehrung  durch E inkreu-  
zung yon  Zuckerrf iben en t s t anden .  

Der einzelpflanzenweise gewon- 
nene Samen der K r e u z u n g e n  wurde 
I95o in  12o Parzel len zu je iooPf lan-  
zen ausges~t. Die F i a l l e r  Kreuzun-  
gen war e in  bun tes  Ge- 
miseh von  roten,  weigen 
und  ge lbenRf iben in  al len 
d e n k b a r e n  Formen.  Auf- N~. 
fallend h~iulig waren rote 
Rf iben,  de ren  Farbe  
durch den  Anthozyange-  
hal t  de rR indeve ru r sach t  
wird. Diese Farbe  t r i t t  3 
auch auf  bei K r e u z u n g e n  4 
vonZuckerrf iben mit  wei- 5 
Ben Fu t t e r r i i ben  (Ova- 
na). Die weiBe Fa rbe  der 7 
Zuckerrf iben en t s t eh t  
wahrscheinlich dadurch ,  8 
dab ein Grundgen  ffir so 
Fa rbausb i l dung  bei den  
Zuckerrf iben rezessivist ,  i s  
Gelangt durch die Zuk- 
kerr t iben dies Gen in  ho- i2 
mozygoter  F o r m  in  die m3 
neue Genkombina t ion ,  
wird der Fak t  or ff i r , , rot"  14 
manifest .  Bei Anth i r -  
rh inum gibt es Analo- 15 
glen ffir diese Erschei- 

16 
hung.  Zwischen den  Far-  
ben  , ,rot" und , ,orange" 
einersei ts  und  , ,orange" 17 
und  , ,gelb" anderersei ts  
gibt es fdbergiinge, die i8 
eine einwandfreie  Klassi-  
f izierung der e inzelnen 
Rtibe ersehweren. Als 19 
, ,rot" wurden  Rt iben  be- 
zeichnet, de renFarbe  wie 
bei , ,Eckendorfer  ro t"  in  
erster Linie durch An- 
t hozyan  im Zellsaft 
ents teht .  , ,Orange" ist 
, ,Deutsche Barres" und 
,,gelb" ,,Criewener gel- 
be".  Siehe Tabelle 31 

Tabelle 3. Spaltung der F 1 YOn  Kreuzungen zwischen Zucker- 
und tVutterriiben 

Nr. 

I 

3 
4 

6 
7 
8 

l O  

II 

1 2  

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

K r e u z u n g  

Kleinwanzlebener Z X Cfiewener 
,, Z X Eckend. rot 
,, Z X D. Barres 

�9 Z X Eckend. gelb 
Z X Ovana 

Kleinw.'N • Criewener I 
,, N • Criewener I I  
,, N X Eckendorfer rot 
,, N X Deutsche Barres 
,, N X Eckendorfer gelb 

N X Ovana 
Kleinw. E • Criewener I 

,, E X Criewener II  
,, E ;< Eckendorfer rot 

, , E X Deutsche Barres 
,, E X Eckendorfer gelb 

E X Ovana 
Spontane Kreuzungen 

Summen : 
% 

Zahl der Rfiben 

gelb orange rot ges. ~ well3 

283 I 
576 75 
118 o 
796 245 
394 383 
430 44 
229 7o4 

20 
375 80 
57 ~ 2 
492 398 
737 lO2 
815 67 

lO89 382 
777 lO3 
767 81 
736 739 
2 1 3  

9417 2776 

IOO,O 2 9 ,  5 

225 
25 

5 
357 

358 
I27 

O 

64 

55o 
653 

27s 3 

I 2  

3 8 1 2  

40,5 

0 

54 
IO0 

0 

2 

O 
O 

76 
O 
O 

5 
2 
O 

I 

O 

628 

6,7 

57 
422 

13 
194 

4 
26 
28 
2O 

155 
38 
86 
80 
93 

704 
16 
7 ~ 

3 
I92 

2 2 0 1  

23,3 

Tabelle 4. F~ 1952 nach Piirchenbildung in der F i 

K r e u z u n g  

Kleinw. Z X Criewener I 

Kleinw. Z X Eckend. rot 

B:leinw. Z X Deutsche Barres 

Kleinw. Z X Eckend. gelb 

Kleinw. N X Criewener I 
,J X ,, 

IKleinw. N X Criewener II  

Kleinw. N X Deutsche Barres 
,, ~ 7, 

Kleinw. N X Eckend. gelb 

Kleinw. N X Ovana 

Kleinw. E X Criewener I 
t ,  ~x( 7p 

Kleinw. E X Criewener II  

Zahl der Rfiben 

gesamt 

7 6 
204 

929 

361 

382 
I574 

1 5 6  
81 

71 

351 
93 ~ 
3o8 
125 

341 

39o 
16o 

593 
528 

weig 

I 2  

97 
207 

56 
lO6 
442 

48 
2 I  

26 

lO 5 
230 

lO3 
26 

76 

93 
48 

lO6 
12i 

gelb 

6 0  

95 

32 

59 

159 
5o3 

86 
13 

33 
192 
185 

153 
21 

88 

229 
46 

385 
153 

orange 

O 
O 

16 

~3 

5 
27 

3 
O 

O 

19 
58 

7 
5 

5 
15 
6 

2O 

23 
Kleinw. E X Eckend. rot 

Kleinw. E X Deutsche Barres 

Kleinw. E ;< Eckend. gelb 

Kleinw. E X Ovana 

I598 

151 
83 

7 ~ 
597 
297 

333 
141 
307 

32I 133 6 

39 84 3 
15 41 16 

31 21 4 
165 284 I7 

66 85 IO 

230 19 3 
28 78 1 

177 23 3 
Spontane Kreuzungen 

,s i 77 1378 
2 2  

lO 4 
37 

205 
I 

II 

rot 

4 
12  

674 

233 
112 
602 

19 
47 
1 2  

35 
457 

45 
73 

I72 

53 
60 

82 
231 

1138 

25 
11 

14 
131 
136 

8i 
34 

lO4 

17 
io58 

I 
Weit3e Auslesen: [ 403 26ii 4 ~ 7 95 

%: [ 1oo,o 64,8 9,9I 1,7 23'6 

Gelbe Auslesen: 3293 853 178o ! 91 569 
%: ioo,o 25, 9 54,oi 2,8 17, 3 

! 
Rote Auslesen: ] 8896 

~ O :  I IOO,O 

F 1 
2oo7i 1682 I I99 
22,6i I8,9]  2,2 

5008 
56,3 

Auslesen 
z95o 

gelb 
rot 

rot 

rot 

gelb 
rot 

gelb 
r o t  

gelb 

gelb 
rot 

gelb 
r o t  

r o t  

gelb 
rot 

gelb 
r o t  

r o t  

gelb 
r o t  

weiB 
gelb 
r o t  

weiB 
gelb 
rot 

gelb 
rot 
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Im Mittel aller Kreuzungen sind etwa 1~ der 
Rfiben weig, ~ gelb und ~ rot oder orange. Gegen- 
fiber der Erwartung ist das VerhAltnis nach rot ver- 
schoben, denn es ist nur eine anthozyanrote Sorte 
(Eckend. rot) verwendet worden. 

Aus der F 1 wurden vorwiegend rote olivenf6rmige 
Rfiben ausgelesen und aus ihnen 1951 289 Piirchen 
ans je 2 gleichen Rfiben gebildet. Die P/irchen wurden 
gegeneinander in der bekannten Weise durch Hanf- 
streifen isoliert. 

Aus der Zusammenfassung am Ful3 der Tabelle 4 
ergibt sich beim Vergleich mit der entspreehenden 
Zusammenfassung am FuB der Tabelle 3, dab die 
P/irchenbildung auf den Anteil von roten, gelben oder 
weigen Rtiben einen erheblichen EinfluB gehabt hat. 
Der Anteil an  roten Rtiben hat sich bei den Auslesen 
auf ,,rot" von 23,3% auf 56,3% gesteigert. 2 Einzel- 
pflanzennachkommenschaften waren einheitlieh rot, 
und 4 weitere enthielten weniger als Io% gelbe oder 
weige. 

Nr. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
I O  

I I  

I 2  

13 

14 

I5 
16 

17 
i8 

Tabelle 5. Fa x954 der Piirchenkreuzungen aus F~ 

K r e u z u n g  

Kleinw. Z X Criewener I 

Kleinw. Z X Eckend. rot 

,, X Deutsche Barres 

,, X Eckend. gelb 
~p X i1 ~t 

, ,  X O v a n a  

Kleinw. N X Criewener I 
~J X JJ 

,, x ,, n 

,, X Eckend. rot 

,, X Deutsche Barres 
,w X ,, ,J 

,, X Eckend. gelb 

,, X Ovana 

Kleinw. E X Criewener I 

,, X Criewener II  

,, X Eckend. rot 

,, X Deutsche Barres 

,, X Eckend. gelb 

,, X Ovana 
H X ~1 

Spontane Kreuzungen 

gesamt 

1 2 9  

99 
828 

716 

599 
270 

1 9 o  

I o o  

99 

518 
44 
48 

386 
88 

I4X 

142 

1893 

98 

198 

298 
204 

4955 

Zahl der Rtiben 

weiB gelb 

13 3 ~ 
3 76 

65 32 

59 I I4  

72 97 
26 218 

25 29 
i 97 

�9 3 78 

67 118 
9 32 
o 4 2  

38 92 
io 26 
o 126 

2 1  I O O  

I58 lO5 

3 79 
32 15o 
17 22 

183 4 

381 643 

orange 

0 

0 

3 

:5 

[ 

D 

9 
O 

2 

O 

O 

O 

O 

8 

O 

O 

O 

O 

O 19 

WeiBe Auslesen: 204 o 17 
%: ioo,o o,o 8,3 

1239 
IOO,O 

110600 
IOO,O 

I83 4 
89,7 2,o 

lO8 998 
8,7 80,5 

905 13o8 
8,5 12,3 

Gelbe Auslesen: 
% :  

Rote Auslesen: 
%: 

4 
0,3 

49 
o , 5  

ro t  

86 
2 0  

728 

528 

41g 
25 

133 
2 

8 

324 
3 

4 
256 

52 
15 
2 I  

I622 

16 

i6 

:259 
I7 

3931 

I3o 
1 0 , 5  

8338 
78,7 

Auslesert 
1952 

Das einzelpflanzenweise geerntete Saatgut dieser 
P/irehen wurde 1952 parzellenweise ohne Wieder- 
holung ausgesitt. Es handelt sich um 185 Parzellen 
mit je 86 Pflanzen. Bei der Ernte wurden die Rfiben 
nach Farbe und Form ausgeziihlt. Die Ergebnisse 
Iinden sich in Tabelle 4- 

Bei manehen Kreuzungsnaehkommenschaften (Nr.3, 
4 u. a.)" waren so zahlreiche rote olivenf6rmige Rfiben 
vorhanden, dab nur dieser Typ ausgelesen wurde. 
Bei anderen Kreuzungen waren bei manchen Naeh- 
kommenschaften mehr gelbe oder mehr weiBe als 
rote vorhanden. In diesen Fgllen wurden gelbe oder 
weil3e E1Ren ausgelesen. Es war zu dieser Zeit noch 
nieht bekannt, welcher Typ die bessere Leistung auf- 
weisen wird. 

Der Durchschnittser- 
trag des gesamten Ver- 
suches war ca. 5oodz/ha, 
was ffir hiesige VerMlt- 
nisse als gut anzuspre- 

rot chen ist. 
gelb Eine provisorische 
rot Auswertung eines Teiles 

des Versuehes ergab, 
rot dab beim Vergleieh mit 
rot Criewener gelbe Futter- 
gelb rtibe (=  IOO) der N/ihr- 

-- stoffertrag der besten 
rot St~imme etwa 15o--16o, 
gelb derjenige von Zucker- 
gelb raben etwa 16o--17o 
_ betrug. 

rot Bei einigen St~immen 
gelb wurde der Anteil der 

Rfiben im Boden fest- gelb 
gestellt, indem je 5 ~ Rfi- 

rot ben des betreffenden 
rot Stammes in der gbene 
gelb der Bodenoberfl~iche 
gelb durchschnitten und bei- 
rot de Teile getrennt ge- 
gelb wogenwurden.Beieinem 

roten Stamm waren 
gelb 54,4% der Rfibenmasse 
rot im Boden, bei einem an- 
weiB 

deren 48,3%. Vide an- 
rot dere Stgmme weisen fthn- 

liche Verh~iltnisse auf. 
Im Winter i952/53 

wurde eine Zwischenver- 
mehrung guter St~imme 
im Gew~chshaus ver- 
sucht (3). Die eingetopf- 
ten Pflanzen kamen zur 
Blfite und zum Samen- 
ansatz, doch reifte der 

Samen erst Ende Mai I953 aus. Durch die sp~te 
Aussaat im Juni 1953 blieben die Rtiben klein, so dab 
der Versuch sich nicht auswerten liel3. 

Aus der Rfibenernte 1952 wurde aus zahlreichen 
St~immen eine erneute Auslese von roten oliven- 
f6rmigen Rfiben vorgenommen. Aus einem anderen 
Tell der Stiimme wurden weil3e oder gelbe Eliten 
entnommen. Aus diesen Eliten wurden 1953 260 P/ir- 
chen gebildet und diese durch Hanfstreilen isoliert 
zur B1/ite gebracht. Es handelt sich also hierbei 
um die 2. P~irchenbildung im Zfichtungsgang. Sie 
wurde in der F~ vorgenommen. 

1954 wurde die einzelpflanzenweise Samenernte 
der P~irchen nachkommenschaftsweise ausges~it. Die 
300 Parzellen enthielten je 60 Pflanzen. Bei der Ernte 
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wurden die Rtiben nach Form und Farbe ausgezAhlt. 
Durch Zusammenfassung nach Kreuzungen entstand 
die Tabelle 5. 

Die zweimalige Bildung von P~irchen aus gleich- 
artigen Rtiben hat zu einer starken Vereinheitlichung 
der Stgmme geftihrt. Die orangefarbigen Rfiben sind 
fast v611ig ausgemerzt.  Bei den Auslesen auf ,,rot" 
sind insgesamt noch 21,3% andersfarbige vorhanden. 
Aus der Zusammenstellung am FuB der Tabelle 5, 
die den entsprechenden Zusammenstellungen der 
Tabellen 3 und 4 entspricht, geht hervor, dab die 
nochmalige P~rchenbildung und Auslese auf den 
Anteil an roten, gelben oder weiBen Rtiben auBer- 
ordentlich wirksam war. Bei allen St~mmen, die auf 
,,rot" ausgelesen waren, sind jetzt 78,7% rote vor- 
handen. ~hnlich liegen die Verh/iltnisse bei den 
Gruppen, die auf ,,weiB" oder ,,gelb" ausgelesen 
wurden. 

Unter den 298 Nachkommenschaften des Jahres 
1954 waren 

I reinweiBe, I mit weniger als lO% Fehlfarben 
o reingelbe, 7 mit weniger als lO% Fehlfarben 

36 reinrote, 34 mit weniger als lO% Fehlfarben 

Dies Ergebnis bedeutet, dab ca. 8o St~mme vor- 
liegen, die in bezug auf die Farbe entweder v611ig ein- 
heitlich sind, oder nur vereinzelt Rtiben mit falscher 
Farbe aufweisen. 

Beziiglich der Form sind die Befunde nicht so ein- 
deutig (6, i i ) .  Die zahlreichen l]bergAnge zwisehen 
Zuckerrfiben- und Futterrt ibenform ersehweren eine 
einwandfreie Klassifizierung der einzelnen Rfibe. 
Als haupts~chlichstes Kriterium ftir die Zuordnung 
zur einen oder anderen Klasse wurde die Umriglinie 
der Rtibe verwendet. Ist die Seitenlinie der Rtibe 
vom Hals zur Wurzelspitze konkav, gilt die Rfibe als 
Zuckerrtibe, ist sic konvex, als Futterrfibe (Abb. I). 
Voraussetzung ftir die Eingruppierung bei den Futter-  
rtiben war, dab die betreffende Rtibe mindestens 
ihrer L~nge, d. h. ca. 5o% ihrer Masse, aus dem Boden 
gewachsen war. Das Herauswachsen der Rtiben aus 
dem Boden ist tibrigens s tark von dell Anbaube- 
dingungen, d .h . ,  vom absoluten Ertrag abh~ngig. 
Wenn bei einem und demselben Stamm bei eillem 
Ertrag von 5oo dz/ha die Rtiben mit 5o% ihrer Masse 
aus dem Boden ragen, dann tun sic dies bei IOOO dz/ha 
mit ca. 6o--7o %, w~hrend kleinere Rtiben u. U. nur 
2o--3o % aus dem Boden waehsen. Tabelle 6 gibt 
eine f)bersicht fiber das Auftreten von Zueker- und 
Futterrt iben in der F 2. 

Die Auslese auf Futterrt ibenformen hat sich s tark 
ausgewirkt. 85,6 % der 1954 in den Nachkommen- 
schaften vorhandenen Riiben haben mehr oder weniger 
ausgepr~gte Futterriibenform. Dementsprechend ist 
die gesuchte Kombination ,,rot + Olivenform" eben- 
falls s tark vertreten. 

Aus der Ernte 1954 wurden aussehlieBlich rote, 
olivenf6rmige, welt aus dem Boden wachsende Rtiben 
ausgelesen. Der Verzicht auf weitere Auslese yon 
gelben und weigen Rtiben geschah einmal aus Grfinden 
der Arbeitskapazit/it, zum anderen, well sieh gezeigt 
hat, dab die gelben olivenf6rmigen St~mme meistens 
einen geringeren Gehalt an N~ihrstoffen hat ten als 
die entsprechenden roten. 

Nach einigen vorl~iufigen Versuchen in den Jahren 
I95I  und 1953 wurde 1954 erstmalig ein exakter  Ver- 

Tabelle 6. Au]treten yon Zucker- und Futterri~ben in der 
F~ z954 

Mr. 

I 

3 
4 

7 
8 
9 

I o  
IX 
I 2  

I3 
I4 
15 
16 
17 
18 
I9 

K r e u z u n g  

Kleinw. Z X Criewener I 
,, X Eckend. rot 
,, ;K Deutsche Barres 
,, X Eckend. gelb 
,, X Ovana 

Kleinw. N X Criewener I 
,, X Criewener I I  
,, X Eckend. rot 
,, X Deutsche Barres 
,, X Eckend. gelb 

X Ovana 
Kleinw. E X Criewener I 

,, X Criewener I I  
,, X Eckend. rot 
,, • Deutsche Barres 
,, X Eckend. gelb 

X Ovana 
Spontane Kreuzungen 

Gesamt: 
%: 

Zahl 
der 

Riiben 

22~ 
82~ 
7I~ 
945 

291 
9g 

562 
48 

386 
229 
142 

19o3 
98 

197 
493 

4 293 

11 458 
I00,0 

6o  

1 3 9  
115  
I 2 O  

65 
I I  

75 
4 

46 
37 
24 

195 
79 
9 

65 
612 

I656 

I4,4 

168  

6 8 9  
6Ol  

825 

226 
88 

487 
44 

340 
I 9 2  
1 1 8  

17o8 
19 

I88 
428 

3681 

9802 

85,6 

3 

Abb. I. Formen yon Futter- und Zuekerrfiben 
1-- 5 Futterrfiben, 6 Zuckerrfibe 

such zur Feststellung der Leistungsf~ihigkeit der neuen 
Formen angelegt. 

Von der Einzelpflanzensamenernte der P~irchen 
1953 wurden kleine Proben entnommen und ent- 
sprechend den Stiimmem von 1952 zusammenge- 
schtittet. Es wurden nur die IO besten St~imme yon 
1952 verwendet. Es sind ausschlieBlich Nachkommen 
der , ,Spontanen Kreuzungen".  Zum Vergleich 
wurden die Kleinwanzlebener Zuckerrtibe N (Nr. 24) 
und die Criewener gelbe Futterrtibe (Nr. 23) mit an- 
gebaut. AuBerdem war in der Prfifung eine F 1 von 
i i  neuen Kreuzungen enthalten. (Siehe unten!) 
Diese 25 Versuchsglieder wurden in einem Versuch 
nach der Methode des Zweisatzgitters gepriift. Die 
Zahl der Teilstficke war 6. Die Ergebnisse dieser 
Prtifung sind in Tabelle 7 wiedergegeben. 

Die Ertrlige an Rtibei1 waren im Jahre 1954 auBer- 
gew6hnlich hoch. Eine Ernte von 700 dz/ha v o n d e r  
Criewener gelben Futterrtibe liegt ffir Mtincheberger 
VerhAltnisse welt tiber dem Normalen. Der Zucker- 
rtibenertrag von 400 dz/ha mit einem Refraktometer- 
wert yon 21% liegt auf der gleichen H6he wie in den 



174 I~ARL F .  ZIMMERMeKNN '. Dot Zfichter 

besten Rfibengebieten. Zurtickzuffihren ist diese (Yber- 
erh6hung der Ernte auf das kiihle Wetter im Sommer 
I954, verbunden mit reichlichen Niedersehlggen. 
Dadurch ist eine gewisse Nivellierung der Massen- 
und N~ihrstoffertfiige eingetreten. Die Differenz 
zwischen dem Ertrag an Niihrstoifen bei Zucker- und 
Futterrfiben, die in anderen Jahren 6o--7o % betrug, 
ist auf die tI/ilfte reduziert. Die Reihenfolge Crie- 
wener gelbe, Mfincheberger rote und Zuckerrfibe, die 

Nahrstoffe in dz/ha reI. 
Criewener 62 IOO 
Mfincheberger 82 132 
Zuckerrfiben 98 159 

Das urspriingliche Ziel, Futterriiben mit der Nghr- 
stoffieistung der Zuekerrfiben zu zfichten, ist damit 
zwar nieht erreicht, doch ist die negative Korrelation 
zwischen Masse und N~ihrstoffgehatt gebrochen. 

Tabelle 7. A nbaupri',/ung z954 yon Stgmmen der M~ncheberger roten Futterriibe 

Nr. 

I 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

23 
24 

G D  5 %  
1% 

O , I ~  0 

dz/ha 

559 
553 
552 
533 
441 
454 
533 
567 
561 
468 
694 
406 

64 
84 

IO9 

Massenertrag 

i tel  I 

80,6 
79,7 i 
79,5 
76,8 
63,5 
65,4 
7 6 , 8  
6 0 , 0  

i 80,8 
i 67,5 

IOO,O 

58,5 

9,2 
I2,2 
15,7 

Sieh. 

OOO 
o o o  
O00 
OOO 
OO0 
O00 
OOO 
O00 
0OO 
OOO 

O00 

% 

12, 9 
12,  7 
13,3 
13,3 
13,O 
13,1 
13,9 
11,9 
13,3 
13,6 

8,9 
20,6 

dz/ha 

71,89 
70,3 ~ 
73,43 
70,95 
57,48 
59,41 
74,11 
67,33 
74,73 
63,65 
61,57 
83,71 

5,53 
7,35 
9,51 

Trockensubstanz 

tel. Sich. F 
[ 116,8 + + +  
i 114, 2 qT~_ 

t19 ,2  q - q - +  
I I 5 , 2  + @  

93,4 
96,5 

I2O,4 + + + 
i lO9,4 + 

121, 4 @q-q-  
lO3, 4 
IOO,O 
136,o + q- + 

9 ,0  
11,9 
15,4 

dz/ha 

142 
168 
153 
152 
163 
141 
I46 
128 
151 
124 
109 
I76 

Blattertrag 

[ rel. I Sich. 

13o,3 ] + + +  
154,6 + @ @ 
I4o,4 + + + 

, 139, 8 , 2_ 
I 149,7 - t-++ 
i I29,4 + + +  

134' 2 + + +  
117,9 q - q - +  
139,o ! @ + +  
113,6 + @ @  
I00,0 
161,8 q- ~- q- 

3,7  
4,6 
6,4 

Nr. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

IO 

23 
24 

Tabelle 8. Morphologische Eigenscha/ten der gepri~/ten Stdmme (Tab. 7). 

Kreuzung 

Sp. Kr. 19/1 

',', i9i '  2 

,'; 19i; 

Criew: g, H. Z. 
Kleinw. E,H.Z. 

Zahl 

26b 
267 
247 
259 
245 
275 
261 
279 
281 
278 
277 
3o6 

Rfibenfarbe % 

wei g 

I I ,  9 
1,9 

i 2 , i  
3,o 
9,0 

10, 9 
5,7 
3,3 
1,8 
I , I  

0,4 
IOO,O 

gelb 

8,2 
II,2 

2,0 

IO, 4 
2,8 
8,7 

15,7 
6,8 

lO,3 
23,0 
99,6 

O,O 

o;an~ 

0 , 0  
0 , 0  

0,4 
0 ,0  
0 , 0  

0,4 
0,0 
2,2 
o,o 
0,0 
o,o 
o,0 

rot 

79,9 
86,9 
85,5 
86,6 
88,2 
8 0 , 0  
78 ,6 
87,7 
87,9 
75,9 

O,O 
O,O 

Futter- 
rfiben 

% 

95,5 
94,0 
9o,7 
93,o 
94,3 
92,0 
82,0 
97,1 
9o,7 
84,2 

IOO,O 
O,O 

Teil 
i.B. 
% 

62,5 
61,6 
69,1 
61,6 
60,0 
66,6 
68,3 
62,5 
73,3 
71,6 
43,3 
94,1 

Allg. 
Urteil 

g 
s . g .  

g 
g 
g 

m - - g  
g 

sg - -g  
g 
g 

s .g.  
schl. 

nach den bisherigen Erfahrungen durch die Zahlen 
ioo: i4o : i6o charakterisiert ist, weist I954 die Werte 
ioo:i2o:i35 auf. Die Gunst der Witterung wurde 
vonder  Criewener besonders gut genutzt. Trotzdem 
liegen die besten St~mme (Nr: 3, 7, 9) in ihrem N~ihr- 
stoffertrag niiher an der Zuekerriibe als an der reinen 
Massenrfibe Criewener gelbe. 

ttinsiehtlich des Blattertrages (7) ist das Verh~iltnis 
noch giinstiger. Der Stamm Nr. 2 hat einen Blatt- 
ertrag gebraeht, der sich nicht nennenswert von dem 
der Zuckerriibe unterseheidet. Der Btattertrag der 
Criewener ist in normalen Jahren so gering, dab seine 
Einbringung nicht lohnt. Durch die Steigerung um ca. 
5o% kommen die betreffenden St{imme erstmalig 
in den Bereieh derjenigen Sorten, bei denen eine 
Blatternte durehgeffihrt wird. Der N/ihrstoffertrag 
versehiebt sich gegenfiber der Criewener dadurch um 
weitere 15--2o %. Der Nghrstoffgehalt der BlOtter 
ohne K6pfe wurde mit 8% angesetzt. 

Unter Berfieksichtigung dieser Umst~inde sieht das 
Bild wie folgt aus: 

13ber die morpho- 
logischen Eigenschaf- 
ten der mo geprfiften 
St~mmegibtTabelle8 
Auskunft. 

Es muB d a r a n  er- 
inner t  werden,  d a b  
die in  Tab.  7 u. 8 auf -  
geff ihrten St / imme 
ausschlieBlich aus 
spon t anen  Kreuzun-  
gen s t ammen ,  Die 

aus  planm~iBigen 
Kreuzungen  sich ab -  
l e i t enden  St~imme 
versprechen  nach 
dem augenbl ick l ichen  
S tand  der  Dinge 
bessere Leis tungen.  

Durch die Anwen- 
dung der Pgrchen- 
methode ist erreicht 

7~# P ~ lgt(rea~ungeh 
I 
I 

1950 ~ ~ IgOH#chkommensch#s 
I 
I 

1951 Fa ~..e~Pdmhenl.__7 

_ ~  "'.~_] "z, P:iffung lege 

r ~ csgNeeh,~ammeasNoC'/en 
I 
I 

r ~ (~. 2eOPLi:chen 

l, qSq F a ~ 30OA/uehkommenseha:len 
I 
I 
I 

1955 ~ E/iIen za/. ~fameave:raeh/'z/ng 
Abb. 2. Schema zur Futterrfibenzfiehtung. 

Abstammung des 1954 vorhandenen Rttben- 
Zuchtmaterials 
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worden, dab wenige Jahre nach der Kreuzung 1953 wurden folgende 
St/imme von einer Einheitliehkeit vorliegen, wie sie i i  Teutonia  X 
ohne Anwendung derselben erst naeh 5 - - 6  Gene- 12 Teutonia  >< 
rationen, d. s. lO--12 Jahre, zu erreichen ist. Da die 13 Teutonia  X 
meth0dische Seite Haup tzweck  der Versuche war, 14 Teutonia  • 
kann  es als gl~nzender Erfolg gewertet werden, daB I5  Teutonia  X 
schon nach 5 Jahren zahlreiche konstante  Stiimme 16 Dickwanst  Y,, 
vorliegen. (Siehe Tabelle 5). I7  Dickwaiist )< 

In  Abb. 2 ist der Werdegang der 1954 vorliegenden 18 Dickwanst  5< 
St~mme dargestellt.  

H e t e r o s i s v e r s u c h  
In  einer weiteren Versuchsserie wurde die Frage ge- 

prfift, ob bei Kreuzungen zwisehen Fut te r -  und 
Zuckerrfiben in der F 1 t in  Heterosiseffekt auftr i t t .  
Dieser Versuchsreihe liegt folgender Gedankengang 
zugrunde : 

Kreuzungen durchgeffihrt : 

Dickwanst  
Kleinwanzlebener E 
Kleinwanzlebener Z 
Kleinwanzlebener N 
Criewener 
Kleinwaiizlebener E 
Kleinwaiizlebener Z 
Kleinwanzlebener N 

19 Dickwanst  )< Criewener 
20 Kleinwanzlebener E )< Criewener 
21 Kleinwanzlebener Z X Criewener 
22 Kleinwanzlebener N ;< Criewener 

Von den beiden El ternsor ten wurden je 16 Rfiben 
vermischt ausgepflanzt.  Die einzelnen Kreuzungs-  
gruppen wurden r~iumlich isoliert. 

Tabelle 9. Anbaupri4/ung der F~ yon 14reuzungen zwischen Futter- und Zuvkerri~ben 

Nr. 

II 

I2 

13 

14 

15 
16 

17 
18 

19 
2O 

21 

22 

23 

24 

G D 5 %  
i% 

o,IO/o 

ch/ha 

Massenertrag 

I rel. I Sieh. 

571 [ 82,2 I ooo 
454 65, 4 j ooo 
411 59,2 i ooo 
509 I 73,4 I ooo 
634 ' 91,3 -- 
502 72,3 ooo 
469 65,2 ooo 
468 65,1 ooo 
546 78,7 ooo 
538 ' 77,5 ooo 
411 59,2 ] 0oo 
459 ~ 66,2 o0o 
694 ioo,o -- 

4o6 i 58,5 ooo 

9,2 
12 ,2  

I 5 , 7  

64 
84 

I o 9  

% 

11, 4 
I4,9 
16,4 
14,8 
IO,3 
14,5 
15,9 
I6,2 
11,8 
13,7 
15,6 
16,4 

8,9 
2 0 , 6  

dz/ha 

65,24 
67,56 
67,58 
75,I9 
65,45 
72,61 
74,60 
75,83 
64,3o 
73,73 
64,36 
75,38 
61,57 
83,7I 

5,53 
7,35 
9,51 

Trockensubstanz 

I rd. ! 

! I06,0 

! lO9,7 
lO9,8 
122 ,1  

I 1~ 
[ 117,9 

1 2 1 , 2  
: 123,2 

lO4,4 
119,7 
11o,7 
122, 4 
IOO,O 
136,o 

9,O 
11,9 

I5,4 

Sich, 

+ 
+ 

+ + +  

+ + +  
+ + +  
+ + +  

+ + +  
+ 

+ + +  

+ + +  

dz/ha 

152 
I6o 
I45 
I62 
134 
16o 
153 
I7!  
I51 
t48 
15o 
166 
lO9 
176 

Blattertrag 

l tel. I 

1 I39,I 
1 1 4 6 , 8  

133,o 
148,9 
123,1 
I47,I 

I 14~ 
' 157,3 

I39,o 
135,8 
137,3 
152,8 
I00,0 

i 1 6 1 , 8  i 

3,7 
4,6 
6,4 

Sich. 

+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  
+ + +  

+ + +  

Tabelle 1o. Form- und Farbspaltung bei Kreuzungen yon Futter- und Zuckerriiben (Tabelle 9) 

Nr, 

II 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
I9 
20  
2 I  
22  
23 
24 

Igxeuzung 

T. X Dickw. 
T. XK1. E 
T. XK1. Z 
T. XK1. N 
T. X Criew. 
Dickw. )< Kl. E 
Dickw. X K1. Z 
Dickw. X K1. N 
Diekw. X Criew. 
K1. E X Criew. 
KL Z X Criew. 
K1. N X Cfiew. 
Criew. H. Z. 
I{1. N H. Z. 

Zahl 

275 
2 7 0  
264 
274 
242 
302 
296 
289 
3o3 
295 
290 
280 
277 
3o6 

Rttbenfarbe in % 

weiB geIb orange 

26,2 I7,I  5,I 
17,4 58,9 1,8 
26,9 51,9 1,5 

8,8 57,3 3,3 
1,2 63,2 5,0 

95,7 I,O o,o 
97,6 1, 4 o,o 
94,1 2, 4 o,o 
58,4 17,2 0,6 
30,2 46,8 o,o 
55,2 28,3 o,o 
30,7 31,4 0,4 

o, 4 99,6 o,o 
IO0,O O,O O,0 

rot 

51,6 
21,9 
19,7 
3o,6 
3o,6 

3,3 
I ,O 

3,5 
23,8 
23,0 
16,5 
37,5 

O,0 
O,O 

Futter- 
rfiben 
% 

9 0 , 2  
67,8 
58,7 
69,3 
97,5 
65,6 
56,1 
46,0 
8 1 , 2  
69,5 
43,4 
66,1 

IO0,O 

O,O 

% 

65,o 
83,3 
8 0 , 0  
80 ,0  

53,3 
81,6 
8 0 , 0  
81,6 
67,5 
70,O 
84,1 
8 0 , I  

43,3 
94,1 

Allg. 
Urteil 

g 
g 

1171 
g 

s . g  
m 
m 
m 

m - - g  
g 

schl. 
m- -g  
s . g  
schl. 

Wenn der Heterosiseffekt bei derar t igen Kreu-  
zungen sehr groB ist, also der N/ihrstoffertrag mit 
einem Schlage auf die H6he der Zuckerrfiben steigt 
oder diese fibertrifft, dann  kann  es v o n d e r  Praxis 
h ingenommen werden, dab die Konsumrfiben ein 
buntes Formen-  und Farbengemisch darstellen. Es 
ist sogar denkbar,  dab bei Verwendung bes t immter  
Sorten oder St~mme der Kreuzungsel tern  die Streu- 
breite in bezug auI  Form lind Farbe  in engen 
Orenzen bleibt. 

Ein 1953/54 unternommener  Vorversuch sollte 
fiber die H6he des Heterosiseffektes Auskunft  geben. 

1954 wurde das gruppenweise geerntete Saatgut  
zur Aiilage der 2. Hi l f t e  des oben angeffihrten Zwei- 
satzgit ter-Versuches verwendet.  Als Vergieich diente 
ebeiifalls Criewener gelbe (Nr. 23) und Kleinwanz- 
lebener N (Nr. 24). Die Ergebnisse siiid in Tab. 9 
wiedergegeben. 

Der Massenertrag bleibt meistens erheblich hinter 
demjenigen der Criewener zurfick. Infolge des bei 
manchen Kreuzungen recht hohen Gehalts weisen die 
meisten Nachkommeiischaften eiiien stark gesieherten 
Mehrertrag an  N~hrstoffen auf. Der Blat ter t rag ist 
ebenfalls s tark erh6ht.  
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Im groBell und gallzen ist mit den Kreuzungen 
nicht mehr erreicht als mit dendurch P~rchenzfichtung 
gewonnenen St~mmen. Hinzu kommt, dab die Rtiben 
in Form und Farbe stark variieren (siehe Tab. IO). 

Die Kreuzungsnachkommenschaften sind entweder 
in Form und Farbe einigermagen einheitlich (Nr. 15), 
haben dann aber keine hohe Leistung, oder sit haben 
eine hohe N~thrstoffleistung, enthalten dann aber eine 
groge Zahl voll Zuekerriibenformen (Nr. 16, 17, 18). 
Gleichzeitig wachsen diese mit dem gr6Bten Teil ihres 
K6rpers in den Boden. 

Da die F1-Ramsche der Kreuzungen nicht in der 
Leistung befriedigen und im Hinblick auf die Formen- 
mannigfaltigkeit das tragbare Mal3 fiberschreiten, 
ffihrt dieser einfaehe Weg nicht zum Ziel. Um eine 
erhebliche Heterosiswirkung zu erhalten, mug doch 
auf Inzuchtlillien zurfickgegriffen werden, Es mfissell 
Linien ffir die Kreuzung verwendet werden, die in 
Form- und Farbeigenschaften homozygot sind und 
eine gute Kombinationsflihigkeit besitzen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
Nach allgemeinen Betrachtungen fiber die Berechti- 

gung des Futterrtibenanbaues werden Versuehe be- 
schrieben, deren Ziel es ist, Futterriibentypen zu 
schaffen, die in der Massellleistung nicht wesentlich 
hinter den Massenrfiben zurfiekbleiben, deren Gehalt 
aber so hoch ist, dab die Niihrstoffleistung in den Be- 
reich der Zuckerrtiben gelangt. Mehr noch als dem 
Ziel der Schaffung neuer Sorten dienten die Versuche 
der Anwendung der P~rehenmethode in der Futter- 
rtibenztichtung. 

Es wurden 1949 Kreuzungen zwischen Futter- und 
Zuckerrfibensorten durchgeffihrt. Aus der F 1 wurden 
P~rchen gebildet und diese isoliert zur Blfite gebracht. 
Der Nachbau dieser P~rchen wurde nach Form und 
Farbe ausgez~hlt. Es ergab sich, dab weil3e, gelbe und 
rote Rtiben zu je einem Drittel in dem Gesamtmaterial 
vertretell waren. 

Aus bestimmten St~immen wurden gelbe, aus 
anderell weil3e, aus wieder anderen rote olivenf6rmige 
Eliten ausgelesen. 

Aus diesen wurden 1953 erneut P~rchen gebildet, 
derell Nachkommenschaften 1954 ebenfalls nach 

Form- und Farbeigenschaften analysiert wurden. 
Es zeigte sich, dab bei den Auslesen auf rote oliven- 
f6rmige Rtiben der Anteil an Idealformen auf ca. 8o% 
gestiegen war. Es lagen bereits nach 2 Generationen 
ca. 8o St~imme vor, die entweder rein rot warell oder 
nur vereinzelte fehlfarbene Riiben aufwiesen. 

Die Massenleistung dieser neuen St~mme betrug 
ca. 8o % derjenigen der Criewener gelben Futterrfiben, 
der Gehalt lag um 13% und die NShrstoffleistung 
bis 2o% fiber derjenigen der Criewener Rfiben. Die 
im gleichen Versuch mitgeprfiften Zuckerrtiben batten 
eine Mehrleistung an N~thrstoffell yon 36 %. 

In einer weiteren Versuchsserie wurden Kreuzungs- 
nachkommenschaften von Futterrtiben )<Zuekerrfiben 
auf ihren Heterosiseffekt geprtift. Die N~ihrstoff- 
leistung dieser StSmme war zwar relativ hoch, doeh 
war die Streuung in bezug auf Form und Farbe gr613er 
als yon der Praxis tragbar. 
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Temperatur und Licht als bliihinduzierende Faktoren 
bei der Zuckerriibe 

(2. Mitteilung) 

W o n  P E T E R  C U R T H  

Mit IO Textabbildungen 

Galt in der vorigen Mitteilung ,,Temperatur und 
Licht als blfihinduzierende Faktoren bei der Zucker- 
rfibe (I. Mitteilung)" das besondere Interesse dell 
Einzelfaktoren a) Rfibenalter zu Beginn der Tempera- 
t ureinwirkung, b) K~ltebehandlungsdauer und c) t~g- 
liche Lichtperiode, so wurde diesmal neben einer 
wiederholten Bearbeitung des Langtags-Kurztags- 
ph~nomens besonders der Spektralbereich auf die 
blfihJnduzierende Wirkung hin untersucht. Da dieser 

Faktor meines Wissens von anderen Autoren bisher 
wenig bearbeitet wurde, konnten Vergleiche mit den 
eigenen Ergebnissen nicht angestellt werden. Die 
weiter unten aufgeffihrte Literatur behandelt ill der 
Mehrzahl allgemeinere Fragen der photothermischen 
Blfihinduktioll. 

Zuvor mSge die erste grafische Darstellung dazu 
dienen (Abb. i), sich einen ~berblick fiber die wichtig- 
sten Komponenten der Temperatur- und Lichtein- 


