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Zuckerriiben, Rote Rtiben und  wahrscheinlich auch 
Mangold ein sehr oxalatreiches ]31att besitzen (Abb. 9 
bis ~ ,  vgl. auch Abb. 2). 

Idber die Wi rkung  dieser Oxalate bet der Verfiitte- 
rung  an Rinder  liegen bisher sich widersprechende An- 
gaben vor. Angesichts der Bedeutung,  die die grogen 
1Kengen der a l l j ihr l ich  verf i i t ter ten Zuckerri ibenbl~t-  
t e l  Schnitzet und  der Fu t t e r r i lben  fth" die Gesundhei t  

Abb. ~ ,  Zuckerr/ibe. Ausschnitt aus einem jungen Btatt .  
MiI;roaufnahme in po[arisiertem Licht. 

Abb. z2, Zuckerrabe. Ausachnitt  aus einem alten BlatK 
Mikroaufnahme in polaris[ertem L i c h t  

u n d  Leistungsf~higkeit  der Tiere haben  k6nnen ,  wenn  
auch durch Calciumoxalat  Sch~idigungen e in t re ten  k6n-  
nen , sche inen  uns hier weitere Unte r suchungen  iiber die 
Wi rkung  des Calciumoxalats  bet Verf i i t terung no twen-  
dig. Daraus  diirfte sich dann  ergeben, ob es no twendig  
sein wird, auch die Zi ichtung oxala tarmer  Zuckerri lben,  
Fut ter r t iben,  Roter  Ri iben  sowie oxala tarmen Nan-  
golds in Angriff zu nehmen.  
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Ein Beitrag zur Anerkennung yon Erdbeerpflanzgut 
V o n  CHRISTINE JORDAN 1.1nd l~. V. SENGBUSCH 

Der Erdbeerzi ichter  h~ilt seine einzelnen Hochzuchten  
n Erha l tungsz i ich tung ,  d .h .  alli~ihrlich werden Klone  

yon  Einzelpf lanzen au i  Sor tenechthei t  und  Gesundhei t  
gepriift. Diese geprtKten Klone s ind das Ausgangs- 
mater ia l  f/lr die Vermehrung  des Erdbeerpf lanzgntes .  
Es wird in  der Regel zwei- bis dreimM venneh r t ,  bevor  
das Pf lanzgut  als Kochzuehtpf lanzgut  in  den Hande l  
kommt .  Die Anerkennungsbeh6rden  i iberwachen so- 

wohl die Erha l tungsz i ich tung  als auch die e inzelnen 
Vermehrungss tufen.  F a r  die Erzeugung eines sorten- 
echten u n d  gesunden P flanzgutes ist es wichtig, i iber die 
Bedeu tung  abweichender  Formen  unterr ichte* zu seth. 
Es s ind ZweifeI dari iber  aufgekommen,  inwieweit  das 
Nichtbli~hen yon  PI lanzen  phanotyp isch  oder genoty-  
pisch bedingt  ist und  inwieweit  in  zwei- und  dreij~thri- 
gen Best~nden S~imlinge u n d  Mutan t en  Ursachen einer 
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Vermischung, d.h. einer geminderten Sortenreinheit 
sind. Wir haben diese beiden Fragen untersucht und 
teilen im naehfolgenden die Ergebnisse mit : 

N i c h t b l i i h e n d e  P f l a n z e n  in  V e r m e h r u n g s -  
b e s t i i n d e n  

In den verschiedenen Erdbeersorten finder man mehr 
oder weniger hiiufig Pflanzen, die im ersten Anbaujahr 
keine Bltiten ausbilden. Es liegf der Gedanke nahe, dab 
es sich bier um Mutanten handelt, die die Fghigkeit 
zum Blahen verloren haben. 

Der Anerkenner steht vor der Frage, ob der Bestand, 
in dem nichtbltihende Pflanzen enthatten sind, ab- 
oder anzuerkennen sei. 

Wir haben nichtbltihende Pflanzen aus verschiede- 
hen Sorten in einj'~thrigen Best~inden angezeichnet, um 
festzustellen, ob sie erstens im folgenden Jahr  die 
gleiche Eigenschaft des Nichtblfihens zeigen und ob 
zweitens die Ableger dieser Pflanzen ebenfalls nicht 
bliihen. 

In allen untersuehten F/illen zeigte es sich, dal3 im 
zweiten Jahr  die ursprfinglich nichtblfihenden Pflan- 
zen normal blfihten und auch s~imtliche Ableger yon 
nichtbltihenden ]?flanzen normal zur B1/ite kamen 
(Tabelle I). 

Tabel le  I. Beobachtungen an nichtbli;henden Ablegern. 

~954 [ ~95s ] ~955 
Sorte  PfL Mut t e rp f l .  ] MutterpI1,  AblegerpfI.  

L Lebens jahr  ~. Lebens jahr  g Lebens jahr  

Regina  

Mach e rau ch s  
Fr f ihe rn te  

Senga  29 

Senga 54 

Senga  ~88 

Senga  24 2 

4- bl t iht  
- -  blfiht  nichi:. 

I 4 -  + 
4- § 
-- 4- 
--  + 

2 4- 
+ 
+ 

2 4- + 

4 

T 
2 
I I I 

4 3 - + 

2 4- 

--  , 

+ 
+ 
§ 
+ 

+ 
§ 
+ 
+ 

+ 
4- 
+ 
§ 

§ 
+ 
§ 
§ 

+ 
+ 
§ 
§ 

§ 
+ 
§ 
4- 

Damit ist der Nachweis erbracht, dab die Eigen- 
schaft Nichfbliihen bei einzelnen Pflanzen der zuge- 
lassenen und als bEihend bekannten Sorten ph~inoty- 
pisch bedingt ist. Es bestehf keine Veranlassung, Ver- 
mehrungsbestfinde, die nichtbliihende Pflanzen ent- 
halten, aus diesem Grunde abzuerkennem 

Unabh~ngig davon, dab es sich beim Nichtbliihen 
um Modifikationen handelt, scheinen die verschiedenen 
Sorten mehr oder weniger empfindlich gegentiber 
AuBeneinwirkungen, die das Nichtbl~hen auslasen, 
zu sein. 

Die Ursachen, die das Nichtbliihen bewirken, k6nnen 
versehiedener Natur  sein, nnter anderem dfirften tiefe 
Temperaturen im Winter in Kombination mit anderen 
unganstigen Witterungsbedingungen alas Nichtbtfihen 
auslasen. 

In bestimmtem Sinne kann man also yon einer geno- 
typischen Eigenschaft ,,Nichtbliihen" sprechen. Der 
Genotyp ,,Nichtblf~hen" stellt eine Reaktionsnorm 
gegent~ber AugeneinfliJssen dar, die sorteneigentiimlich 
sowie eine Werteigenschaft der Sorten ist. Wenn diese 
Eigenschaft ein bestimmtes llaB iibersteigt, setzt sie 
den Weft  einer Sorte erheblieh herab. Sie sollte daher 
bei der Zulassung yon Neuz~ichtungen befiicksichtigt 
werden, nicht aber bei der Anerkennung der Vermeh- 
rungsbest~tnde. 

P f l a n z g u t g e w i n n u n g  aus  e in -  o d e r  m e h r j ~ i h r i g e n  
Bes t~ inden  

Es ist haufig die Frage diskutiert worden, ob man zur 
Pflanzgutgewinnung neben einj ahrigen auch zwei- und 
dreij~hrige Erdbeerbest~tnde heranziehen kann. Fiir 
die Bevorzugung der einj~hrigen Best~inde sprechen 
mehrere Grttnde : 

Bei einem normalen Reihenabstand von 8o bis xoo cm 
haben die Ableger im ersten Jahr  einen ausreichenden 
Standraum zur guten Entwicklung, w~hrend im zwei- 
ten und drit ten Jahr  insbesondere bei stark kraut- 
wfichsigen Sorten ein Vergeilen der einzelnen Pflanzen 
dutch zu geringen Standranm eintritt.  

Es besteht die Gefahr, daft die zwei- und lnehrj~h- 
rigen Kulturen stfirker mit Krankheiten und Sch~d- 
lingen verseucht sind als die einj~hrigen, so dab Ab- 
leger einj~hriger Kulturen beztiglich des Gesundheits- 
zustandes denen aus zwei- und mehrj~hrigen Kulturen 
iiberlegen sind. 

Es ist wiederholt verrnutet worden, dab zwei- und 
dreijfihrige Best~nde weniger sortenrein sein k6nnen 
als einj~hrige. 

Wir haben uns mit dieser Frage besch~iftigt und 
konnten feststellen, dab gelegentlich fremde Pflanzen 
in ursprtinglich reinen Best~nden nachzuweisen sind. 
Wir vermuteten, dab es sich bei diesen fremden Pflan- 
zen um S~mlinge handelt, die bei giinstigen Wifte- 
rungsbedingungen aus den Samen herabgefallener Bee- 
ten im Freiland aufgewachsen sind. Dutch die Hetero- 
zygotie der Erdbeere werden die auf generativen Wege 
entstandenen S~,miinge deutlieh yon der Nufferpflanze 
abweiehem 

i955 haben wit die Bestiinde zahlreicher Klone und 
Sorten eingehend untersucht. Bei etwa 5o% der Klone 
wurden zwischen I u n d  Io Siimlinge ie Mufterpflanze 
festgestellt. In einem Falle fanden wir sogar 4 ~ S~tm- 
linge je _Mutterpflanze. Diese S~imlinge zeigten im 
April das erste Laubblatt  und wuchsen im Laufe des 
Sommers heran. Im August erreiehten sie efwa die 
Or6Be yon Ablegerpflanzen, so dab sie durchaus lebens- 
ffihig in den niichsten Winter gingen. 

Zwei- und mehrj~hrige Best~inde k6nnen also mit 
sortenfremden Individuen durchsetzt sein. Es besteht 
somit die Annahme zu Recht, dab die einj~ihrigen Be- 
stande beztiglich der ~ den mehrj~hrigen 
Best~nden iiberlegen sin& 

Neben der Verunreinigung yon Soften durch S~im- 
linge besteht naturgemliB aueh die NOglichkeit, dab 
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vegetative Mutanten entstehen, sich vermehren und 
die Sortenreinheit eines Vermehrungsbestandes beein- 
tr~tchtigen, fiber die H~ufigkeit des Entstehens vege- 
tativer Mutanten im allgemeinen und im besonderen 
bei den einzelnen Sorten liegen keine zahlenm~iBigen 
Unterlagen vor. Wir haben vegetative Mutanten auch 
in neuen Sorten gefunden. 

Ftir die Anerkennung yon Erdbeerpflanzgut ergeben 
sich daher folgende Schlugfolgerungen : 

Niehtbltihende Einzelpflanzen in einj~hrigen Ver- 
mehrungsbest~nden sind kein Grund fiir die Aberken- 
nung und sind auch kein Orund dafiir, die Bestiinde 
punktm~tBig geringer zu beurteilen als Best~inde, die zu 
lOO% blfihen. 

Man sollte bei der Vermehrung von Erdbeerpflanz- 
gut noeh mehr als bisher Wert darauf legen, dab ftir die 
Vermehrung nur einjShrige Besfiinde herangezogen 
werden. 

(Aus dem Institut far Pflanzenziichtung GroB-Lfisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissen- 
schaften zu Berlin) 

Strahlungseinflut3 auf die Fleischfarbenbonitierung der Kartoffel 
V o n  K . - H .  ENC.EL 

Mit 3 Textabbildungen 

Eine mSglichst gelbe Fleischfarbe gehSrt in Deutsch- 
land wie auch in den meisten europiiischen L~indern zu 
den Qualifiitsmerkmalen einer Speisekartoffel. Ftir 
die Zfichtung erwachsen aus dieser Forderung keine 
sonderlichen Schwierigkeiten, weft die gelben Fleisch- 
farben in den Kreuzungsnachkommenschaffen, wenn 
man gelbfleisehige Eltern verwendet, vorwiegen. Abet 
die Bestimmung der Fleisehfarbe, die im allgemeinen 
auf dem Felde erfolgt, kann sehr ungenau werden, weft 
sie naturgemSB starken Strahlungsunterschieden ausge- 
setzt ist. Sehon die im direkten Sonnenlicht erhaltenen 
Bonitierungswerte weichen yon den im KSrperschatten, 
also im diffusen Himmelslicht gefundenen Werten er- 
heblich ab. Wie nun im einzelnen die Beurteilung der 
Fleischfarbe durch die unterschiedliche Strahlung be- 
einflul3t wird und zu welchen verschiedenen Schlul3fol- 
gerungen dies bei analytischen Untersuchungen ftihren 
kann, soll an einem Beispiel besprochen werden. 

An i t  468 Klonen der Kreuzungen Frt~hm511e • Ca- 
pella und Capella • FriihmSlle wurden unmittelbar 
nach dem Roden die Fleischfarben der Knollen im KSr- 
perschatten des Beobachters bestimmt. Weil nach un- 
seren Erfahrungen die Beurteilung im Freiland un- 
sicher ist, wiederholten wir die Bonitierung an densel- 
ben Klonen im Kartoffelkeller nachts unter einer 5oo 
Watt-Birne bei eiuer konstanten Spannung yon 22o 
Volt. Im Freiland und im Keller wurden drei Knollen 
je3es Klons, deren Durchschnittswerte wir ftir die Zu- 
samm~nstellung benutzten, nach folgender Aufteilung 
beurteilt: 

~Freiland 

O" 
w. g~ by. g. tg. 

gw. h# g. tg. 
Abb. I. Reziproke Kreuzungen  I954.  
H~iufigkeitsprozente der  Fle ischfarben.  

. . . . . .  Cap. • Frf ihm.  (468); 
- -  = Fr i ihm.  • Cap. (468). 

well3 (w) 
gelblichweil3 (gw) 
hellgelb (hg) 
gelb (g) 

tiefgelb (tg) 

Die Auswahl 

wie Stamm Gfilzow 633 
wie Merkur und heller 
wie Friihbote und heller 
dunkler als Friihbote und 
heller als Flava 
wie Flava und dunkler. 

der typischen Vergleichsknollen er- 
folgte nach angefertigten Farbtafeln. 

Die Farbtafeln wurden an dem InstJtut fiir Kunst- 
geschichte, Abteilung Atelier, der Univelsit~t Rostock 
von Fr/~ulein I. $C~ERER angefertigt. 

In Abb.I sind die H~iufigkeitsprozente der verschie- 
denen Fleischfarben bei Beurteilung im Freiland und 
im Keller graphisch dargestellt. Die Kurven der rezi- 
proken Kreuzungen decken sich bei der Bonitierung im 
Keller unter der konstanten Lichtquelle, wiihrend sie 
bei der Freilandbonitierung erheblich voneinander ab- 
weichen. Diese Abweichungen sind nach der Differenz- 
methode statistisch verrechnet worden (Tab. I). 

Bei Bestimmung im Freiland sind die Unterschiede 
der reziproken Kreuzungen in den H~iufigkeitsprozen- 
ten der weil3en und hellgelben Fleischfarbe sehr gut, die 
der gelblichweiBen Fleisehfarbe gut gesichert. Die Dif- 
ferenzen zwisehen dell reziproken Kreuzungen ill der 
gelben und tiefgelben Fleischfarbe sind statistisch nicht 
gesiehert. Bei Bonitierung im Keller konnten s~imt- 
liche Differenzen statistisch nicht gesichert werden. 

Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse scheinen 
bei der Kellerbonitierung keine reziproken Unter- 
schiede zu bestehen, w~ihrend bei der Bonitierung im 

Tabelle I. Reziproke Kreuzungen, 5954, Fleisch/arben. Di//erenzen 
zwischen den Hiiu/igkeitsprozenten der Bonitierungswerte yon Fri~hm6lle X 

Capella und Capella X Fri~hmdlle. 

Fle ischfarbe  

weil3 (w) 
gelblichweil3 (gw) 
hellgelb (hg) 
gelb (g) 
ticfgelb (fg) 

Freiland 

21,2 1,78 II,9I + + +  
26,0 /3'77/ 6,90 
42,4 L4,18Ixo,14 7 ; @  
4.8 /2'35/ 2'04 
o , o  / o,32 / o,oo 

Keller  

I sd ~emp. 

2,8 2,44 ! I,I5 
I,O 4 ,07  0,25 
2,0 2 ,77 0,72 
0,8 2 ,27  0,35 
o,6 0,24 0,25 

*Tab. bei 4 FG f/ir P - -  5 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,78 
P ~ 1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,60 
P = o ,1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,6x 

@ @ @  bedeute t  Differenz sehr  gut  ge~ichert; 
- } - +  bedeute t  D i f f e r enzgu t  gesichert .  

SicheruI~g 


