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Mit I Textabbildung 

Im vorigen Jahrhundert  haben die Erfolge der 
Roggen- und Zuckerrtibenzfichtung bahnbrechend der 
Ztichtung der iibrigen Kulturpflanzen den Weg berei- 
tet. Die yon VILMORIN schon I856 empfohlene und 
spgter yon Gebriider DIPPE in die Praxis der Zucker- 
rtibenztiehtung eingeftihrte Individualauslese mit Prti- 
lung der Nachkommenschaften ftihrte nicht nur bei 
der Rtibe nnd beim Roggen zu schnellen Erfolgen, 
sondern bei Weizen, Gerste, Hafer und anderen Selbst- 
beffnchtern zur Zfichtung zahlreicher neuer Sorten. 

Nit dem Beginn des Jahrhunderts und der Wieder- 
entdeckung der MENDELschen Vererbungsgesetze tritt 
aber auch in der Pflanzenzfiehtung eine Wende ein. 
Die planm~il3ige Anwendung der Kombinationsz~ich- 
tung verlegte das Schwergewieht auf die Ziichtnng 
der Selbstbefruchter und ffihrte zur allgemeinen An- 
wendung des dentsehen Ansleseverfahrens und der 
Ramsehmethode, der wir so viele hervorragende neue 
Kultursorten zu verdanken haben. 

Zur selben Zeit, als bei den Selbstbefruchtern die 
Anwendung der Kombinationszfiehtung und der Aus- 
lese reiner Linien zu immer neuen Erfolgen ffihrte, 
kam die Zfiehtung der Fremdbefruehter und vor allem 
der Zuckerriibe zu einem Stillstand. In meiner Kritik 
der Familienauslese (13) konnte ieh zeigen, dab dieses 
Verfahren naeh groBen Anfangserfolgen bald zu 
einem toten Punkt  gelangen mugte, da die theoretische 
Grundlage ihrer Wirksamkeit -.- wie sie die Hypothese 
PANSCHINS (9) und anderer Vererbungsforscher (I) 
voraussetzt - -  nicht gegeben ist, da die Best~tubung 
der Mutterpflanzen nicht gleichm~iBig, sondern spezi- 
fisch (3), die Befruchtung der Mutterrtiben nicht zu- 
fiillig, sondern selektiv erfolgt (12) und die Leistung 
der Nachkommensehaften schon wegen der unbestimm- 
baren und ephemeren Heterosiswirkung keinen sicheren 
SchluB auf den Erbwert der Mutterrtiben erm6glicht. 
Noch weniger konnte eine Auslese aus den besten 
Nachkommenschaften zu einem danernden Erfolg 
fiihren, da gerade die h6chste Leistung von den hetero- 
zygoten Nachkommenschaften erreicht wird, abet 
nicht stabilisiert werden kann. Eben deshalb ftihrte 
dieses Verfahren viel langsamer, als es zu erwarten 
gewesen w~re, zur Inzucht nnd Homozygotie der 
Sorten; aber bald zu einem Stillstand, der sich auch 
in dem Abfall der Vitalit~it, in den sinkenden europ~ii- 
schen Zuckerertr/igen zeigte. 

Der Anstieg der deutschen Zuckerernten in den 3oer 
Jahren, tier der genialen Idee ROEMERS (I0), n~tmlich 
dem Frtihanbau der Rtiben, zu verdanken ist und mit 
der Z~iehtung schoBfester Rtiben einen unbestreit- 
baren Zuchterfolg brachte, ~tndert nichts an der Tat- 
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sache, dab seit Beginn des Jahrhunderts Ertrags- 
f~ihigkeit, VitalitSt der Zucker- und Fntterrfiben- 
soften nicht mehr wesentlieh verbessert werden konnten. 
Und doch bahnte sich seit Beginn der 2oer Jahre bei 
einer wichtigen fremdbefruchtenden Pflanze, ngmlich 
dem Mais, ein Erfolg an, der in der Geschichte der Pflan- 
zenziiehtung einzig dasteht und in ausdauernder 
Arbeit seit den 3oer Jahren in die gro/3e Praxis tiber- 
fiihrt, in den Vereinigten Staaten yon Nord-Amerika 
zu einer ungeahnten Steigerung der Maisernten ftihren 
solIte (5). 

Der Mais, dessen leicht und im groBen praktisch 
durchfiihrbare Kastrierbarkeit die Erzeugung yon 
Hybriden im grol3en und die praktische Anwendung 
der Heterosisztichtnng, also der Verwendung von 
Kreuzungssaatgut yon der ersten Generation erm6g- 
licht hatte, zeigt uns die Wege, die in der Ziichtung 
der Fremdbefruchter beschritten werden m/issen, um 
zu neuen Erfolgen, vitaleren, ertragsf~thigeren nnd 
resistenteren Sorten zu gelangen. Schon F~I.~.~EI. (4) 
konnte zeigen, dab bei einer zweiMusigen Pflanze, 
wie dem Spinat, Heterosiswirkung - -  ~thnlich wie bei 
Mais - -  zu erreichen ist, und seither ist es bei zahl- 
reichen Pflanzen, selbst bei Ieicht kastrierbaren Selbst- 
befruchtern, wie bei Tomaten (2) und dem Paprika 
gelungen, durch Erzengung yon Heterosissorten die 
Ertr~ige und Qualit~t einzelner Kulturpflanzen wesent- 
lich zu steigern. Kann aber yon Heterosisztichtung 
bei R/iben, also bei nicht oder im gro/?en praktisch 
nicht kastrierbaren fakultativ allogamen Pflanzen ge- 
sprochen werden ? 

Beim gemeinsamen Abbltihen zweier solcher Pflan- 
zen, St/tmme oder Sorten sind doch nach der bekann- 
ten Formel nur 5o% Hybriden zu erwarten, w~thrend 
25% aus der Nachbarbest~tubung der einen, 25% aus 
der der anderen Elternsorte bestehen sollten. 

A X B - > A A q - A B @ B A + B B  

Schon 1939 konnte ich feststellen, dab bei der freien 
Best~nbung zweier Riiben in der Nachkommenschaft 
Hybriden in viel gragerer Zahl, ja nicht selten ioo% 
Hybriden auftreten. Diese Feststellung wnrde zwar 
vielfach angezweifelt, aber yon L. OnXH I950 bei der 
Kreuzung yon Zucker- und Fntterrtiben bestiitigt (8), 
SCHWEMMLE (II) fand in Oenothera Bertheriaua eine 
isogame Komplexheterozygote, bei der die reziproke 
setektive Befruchtnng die Entstehung homozygoter 
Formen aussehlieBt, weft die A PollenschIXuche die 
B Samenanlagen befruchten und so die B Schl~iuche 
mit den A Samenanlagen kopulieren. 

A X B - + A B  q - B A  
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AA und BB - -  homozygote Nachkommen - -  ent- 
stehen also in diesem Falle tiberhaupt nicht. Die Art 
bleibt unver~ndert heterozygot und zeigt uns damit 
die vielversprechende, aber noch weit entfernte M6g- 
lichkeit der Ziichtung konstant heterozygoter Hete- 
rosiskreuzungen. 

Wir mtissen also die Selektionsvorg~inge in der 
Gametophase nicht nur erforschen, sondern k6nnen 
dieselben gerade bet der Heterosisztichtung nicht 
kastrierbarer fakultativ allogamer Pflanzen praktisch 
verwerten. Der Begriff ist allerdings noch nicht ge- 
ntigend scharf umrissen. 

Tabelle i. Die Gremfiille der selektiveu Be/fuchtung A • B .  
P~nmixis AA + AB + BA + BB 
Gegenseitige / AB+BA 
Einseitige a t AA+A13+BA 

b Selektivitit AB + BA + 13B 
Gegensinnige a AA + BA 

b AB+BB 
Pollensterilitgt AsB + BB 
Selbstfertilit~t oder } AA + BB 
Letalit~tt der Hybriden 

Im weitesten Sinne des Wortes sprechen wir von 
,,selektiver Befruchtung" in allen F/illen, bet denen die 
Zusammensetzung der Nachkommenschaft freier Be- 
standeskreuzungen signifikant yon den auf Grund der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung zu erwartenden Zahlen- 
verh~tltnissen abweicht. Diese , , Se lek t i v i t~ t"  wirkt 
positiv oder negativ, je nachdem mehr oder weniger 
Hybriden vorhanden sind als theoretisch zu erwarten 
war; einseitig A -+ B, oder gegenseitig A -~ B, j e nach- 
dem nur bet der Nachkommenschaff des einen oder 
beider Eltern die Abweichung von der Zufallsvertei- 
lung zu beobachten ist. Gegensinnig ist die Selekti- 
vit~it, wenn die Nachkommenschaft des einen Eltern 
eine positive, die des anderen Eltern eine negative Ab- 
weichung yon der Zufallsverteilung aufweist, wie dies 
z. B. h~iufig bet Bestandeskreuzungen di- und tetra- 
ploider Riiben der Fall ist. 

Wir ben6tigen diesen weiteren Begriff der Selekti- 
vi t i t ,  da j a meist die tieferen Ursachen der Abwei- 
chungen yon der Zufallsverteilung nicht n~her be- 
kannt sind. Von einer ,,selektiven Befruehtung" im 
eigentlichen Sinne des Wortes kann aber nur gespro- 
chen werden, falls die Befruchtung selbst nicht zu- 
fallig, sondern selektiv erfolgt ; die Atiologie der Selek- 
tivit~it in der Gametophase ist n0ch wenig gekl~irt, 
meist nimmt man an, dab der fremde Pollen auf der 
fremden Narbe schneller oder langsamer keimt, die 
Schl~iuche im fremden Narbengewebe langsamer oder 
schneller wachsen als in dem eigenen oder, wie dies 
von einigen sowjetischen Forschern (I6) angenommen 
wird, die mtitterliche Keimzelle selbst tiber ein Wahl- 
verm6gen verftigt, das vielleicht auf einen verschie- 
denen Chemismus der versehiedenen Keimzellen zu- 
rtickzufiihren ist. Wie dem auch set, die Tatsache 
einer selektiven Befruchtung, einer Euselektivitat im 
engeren Sinne des Wortes, kann nicht bestritten wer- 
den, auch wenn es noch nicht gekl{irt ist, wie welt die- 
selbe im Pflanzen- und Tierreiche verbreitet und durch 
~ngere Einfltisse ver~indert werden kann. Von ,,Para- 
selektivit~it" sprechen wir, falls die geringe Keim- 
fahigkeit oder Keimungsenergie des Pollens oder de> 
sen v611ige Sterilit~tt eine Verschiebung in den Zahlen- 
verh~ltnissen der Nachkommenschaft bewirkt und 
damit eine Selektivit~t vortauscht. Im Extremfall: 

A s x B - + A s B + B B  

fallen nach dem pollensterilen Elter ioo% Hybriden, 
w~ihrend die Samen des selbstfertilen Partners mut- 
tergleich sind. So besteht in diesem Falle die gesamte 
Nachkommenschaff - -  wie im Falle der freien gegen- 
seitigen Befruchtung - -  zu 5o% aus Hybriden. 

Gerade umgekehrt liegen die Verh~ltnisse im Falle 
der Pseudoselektivit~t: auch wenn die Befruchtung 
zuf/~llig erfolgt, kann die geringere Vitalit~t, das vor- 
zeitige Absterben der Hybridenembryonen eine Ab- 
weichung v o n d e r  Zufallsverteilung bewirken, die so 
weir gehen kann, dab Heterozygote in der Nachkom- 
menschaft iiberhaupt nicht gefunden werden, 

A • B - + A A + B B  

wie z. B. im Falle des diploiden und tetraploiden Rot- 
Mees, bet dem die beiden Elternsorten auch in ge- 
mischten Best/nden rein erhalten bleiben. 

Es daft natiirlich nicht vergessen werden, dab die 
Abweichungen yon der zu erwartenden Zusammen- 
setzung der Nachkommenschaften ffeier Bestandes- 
kreuzungen auch yon dem Zahlenverh~ltnis der El- 
tern, oder, genauer, yon dem Verhiltnis der keim- 
f~ihigen Pollen und befruchtbarer Bliiten, also der 
Zahl der Gameten abh~tngt. Wie wir sp~iter sehen 
werden, kann dutch eine entsprechende Verschiebung 
der Zahl der Eltern bet Bestandeskreuzungen die Zu- 
sammensetzung der Nachkommenschaften planm/iBig 
gelenkt und damit der Heterosiseffekt der Nachkom- 
menschaften verbessert werden. 

Die Leistung der Nachkommenschaffen fret ab- 
bltihender Gemische zweier fakultativ allogamer Sor- 
ten oder StXmme oder  Individuen kann dnrch nach- 
stehende Formel ausgedrttckt werden: 

A • B - > A A +  AB + BA q- BB 

nihi + n2h2 + naha q- n4h ~ H%= 
I O 0  

in der H % die Leistung der Nachkommenschaft (oft 
als D bezeichnet) in % der rayonierten Standard- 
sorte, nl_ 4 das perzentuelle VerMltnis der einzelnen 
Glieder (AA = i, AB = 2, BA = 3, BB = 4), hi-4 die 
Leistung der einzelnen Glieder in % der rayonierten 
Standardsorte bedeutet, wobei der Zttchter - -  ab- 
weichend vom Genetiker - -  die Heterosiswirkung 
nicht an der Leistung der Elternsorten, sondern an 
der der rayonierten Standardsorte miBt. Es kOnnte 
sonst Ieicht vorkommen, dab die Kybriden zweier 
degenerierter Inzuchtst imme eine gewaltige Hetero- 
siswirkung zeigen und dabei doch im Ertrag hinter der 
Standardsorte zur~ekbleiben. 

Die obige Formel zeigt deutlieh, dab der scheinbare 
Heterosiseffekt der , ,D" -Popu la t ion  - -  der ersten 
Nachkommenschaft aus der Bestandeskreuzung zweier 
fret abbliihender, fakuItativ allogamer Sorten oder 
St~tmme - -  vom perzentuellen Anteil an Hybriden 
einerseits und der Leistung dieser Hybriden anderer- 
seits abh~ingt. 

Es wtirde zu weir ftihren, fails ieh in diesem Beitrage 
die M6glichkeiten der Steigerung gegenseitiger Fremd- 
beffuchtung und Heterosiswirkung n~iher untersnchen 
wollte. Es liegt im Wesen der Heterosisztichtung, der 
einmaligen Verwendung von Gebrauchskreuzungen, 
dab wir uns hierbei nieht nur auf genotypische Ver- 
/inderungen besehr~inken, sondern a l le  N6glichkeiten 
in Anspruch nehmen, die eine Steigerung der Hete- 
rosiswirkung erm6glichen. 
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Bei der Polyploidisierung yon Futter- und Zucker- 
rtiben, die yon urls in Sopronhorp~ics seit mehr als 
I5 Jahren mit kurzen Unterbrechungen unentwegt 
und unbeirrt fortgesetzt wird, hat es sich gezeigt, dab 
die tetraploiden Formen im allgemeinen die Leistung 
der Diploiden nicht oder kaum tibertreffen, dab da- 
gegen die durch Kreuzung von Tetra- und Diploiden 
erhaltenen triploiden Hybriden eine bisher unerreichte 
Vitalit~t und Ertragsftihigkeit aufweisen. Die groBen, 
dicken und ungew6hnlich breiten Bl~itter der Hybriden 
sitzen auf kurzem, krtiftigem Blattstiel, ihre Tran- 
spiration ist verh~iltnismSil3ig gering, ohne dab dadurch 
die Assimilation zuriickbleiben wiirde. Im Gegenteil, 
gerade dies scheint ihre erh6hte Trockenheitswider- 
standsf~ihigkeit und Resistenz zu erkl~ren. Ober- 
raschend ist der hohe ZuckergehaIt der Polyploiden, 
da doch - -  ~ihnlich wie bei anderen polyploiden Arten 

- -  nach der Polyploidisierung und der damit verbun- 
denen Zellvergr6Berung ein Abfall im Trockensub- 
stanzgehalt und eine Verminderung der Zells~ifte- 
konzentration zu erwarten war. Der Gehalt an scMd- 
lichem Stickstoff und 16slicher Asche ist geringer, der 
Reinheitsquotient h6her als bei den diploiden Aus- 
gangssorten. Die Einkeimigkeit der groBen Kn~iule ist 
zwar keine vollkommene, bedeutet aber doch einen 
unscMitzbaren wirtschaftlichen Vorteil, dem nur die 
langsamere Keimung als NachteiI gegentibersteht. 
Der Samenertrag der Bestandeskreuzung ist normal 
und bleibt hinter den Diploiden nicht zurtick, was des- 
halb besonders bemerkt werden muB, da im allge- 
meinen der Samenertrag der Polyploiden geringer zu 
sein pflegt. 

Es kann daher festgestellt werden, dab die Erzeu- 
gung triploider Bestandeskreuzungen zur Ztichtung 
neuer und ertragsftthiger Sorten geftihrt hat, fiber 
deren Erfolge in in- und ausl~indischen Versuchen 
folgende Tabellen ein vorl~iufiges Bild geben. 

Tabelle  2. Zusammen/assender Auszug aus den Versuchen 
des Institutes ~tie P/la~zenziichtung und P/la~zenbau in 
Sopronhorpdcs. (8 Vers~tchssCellen, je 6 Wiederho~unge~. 

Jahrbuch z955 des Imtitutes.) 

Sorten Rflbenertrag Zuckergehalt Zuckerertrag 
q/Joch % q/Joeh 

Be ta  1 (Poly) 
Be ta  3 (Poly) 
Be ta  K 91 
P Z H R  4 
Kleinwanzl.  Poly 
Dobrovicze  N 

296,6 
298,3 
286,8 
284,4 
269,2 
282,0 

16,86 
16,3I 
I6,59 
I5,6~ 
I6 , i6  
15,59 

4o, Io 
38,48 
38,24 
35,44 
35,18 
34,24 

Tabel le  3. Auszug aus dem Jahresbericht 1955 des Unga- 
rischen Institutes /i& P/lan.zensorle~pr~/u~gen. (8 Ver- 

suehsstelle~, 7 Wiederholungen. 

Sorten Rtibener trag Zuckergehalt Zuckerertrag 
q/Joeh ~o q/Joch 

Beta  I (Poly) 
Be ta  3 (Poly) 
Be ta  K 91 
Kleinwanzl .  CR  
Kleinwanzl.  E. 
Dobrovice  N 

274,2 
273,7 
259,6 
248,8 
254,9 
240,6 

16,89 
16,78 
16,56 
16,41 

: I5,~ 
15,6I 

38,79 
37,59 
35,41 
33,64 
30,4 ~ 
3o,o6 

Ich m6chte aber erw~ihnen, dab night nur bei Zuk- 
ker-, sondern auch bei Futterriiben, Zichorie, Stoppel- 
rtiben und anderen fakultativ allogamen Arten die 
Ziichtung yon Polyploiden uns die M6glichkeit in die 
Hand gibt, Heterosissorten yon ungew6hnlicher 
Vitalit~tt und Ertragsf~ihigkeit zu erzeugen. 

Tabel le  4- Auszug ags dem Jahresbericht 1955 des Unga- 
rischen tnstitules /r Zuckerindustrie. ( I I  Versuchsstelten, 

5 Wiederholu~zgen.) 

sortei1 Rtibenertrag Zuckergehalt Zuckerertrag 
q/Joch % q/Joeh 

Be ta  1 (Poly) 
Be ta  3 (Poly) 
Beta  K 91 
P Z H R  4 
Dobrovicze  N 2 

237,0 
241,2 
223,7 
224,8 
218,6 

17,o3 
16,52 
16,29 
15,4I 
15,91 

31,o5 
30,00 
27,24 
26,oi 
25,59 

Tabel le  5- Auszug aus dem Jahrbuch 1955 des Institutes 
/i~r PflanzenzCichtung und Pflanzenbau in Sopronhorpdcs, 

U~,garn 
GroBbetr iebs - -  Sor tenversuche i955. 

Soften Riibener t rag Zuckergehalt Zuckerer trag 
q/Joch , % q/Jocll 

Be ta  4 (Poly) 
Be ta  K 91 
R 1745 

Be ta  4 (Poly) 
Be ta  K 91 
Kleinwanzl.  E. 

Olz l6  
16o [ I 6 , - -  25,6 
145 15,2 22 , - -  
13o ] 13,6 17, 7 

Palgdics  

158 17,7 27,9 
165 16,3 26,9 
144 16,6 23,9 

Parzellengr/313e: 5 K J o c h  

Tabelte  6. duszug aus ,, Vorld~/ige Mitleilungen yon Ver- 
suchsergebnissen de~" Bundesanslalr /~'~r P/lan.zenbau nnd 

Samenprr Wield, z955". 
Zuckerr t ibensor tenversuche 1955, 

Sof ten  Blattertrag Rfibenertrag Zuckerertrag Zuckergehalt 
ReI. Rel. Rel. % 

Be ta  i (Poly) i 
Hil lesh6g K Poly  
Kle inwanzl .Poly  
Be ta  242-53 I 
Kleinwanzl .  N 

Be ta  I (Poly) 
Be ta  242-53 f 
Kleinwanzl .  Poly  / 
Hil lesh6g K Poly  
Kleinwanzl.  N 

Ste t te ldorf  
136,6 [ 117,2 

82,5 114,2 
86,2 I 11~ 

lO9,6 lO7,O 
90,3 98,5 

DraBbnrg 

111,4 113,9 
113,5 lO8, 5 

8o,I 98,9 
81,2 97,9 
89,8 96,8 

I I9 ,4  14,86 
IO9,I 13,96 
lO8,5 14,32 
lO6,7 14,54 

95,1 14,13 

I13,o 16,o 7 
lO6,5 15,9o 

97.o 15,93 
95,5 15,82 
94,9 15,9o 

Tabel le  7. A uszug aus ,, Vovliiu/ige Mitteilungen yon Ver- 
suchsergebnissen der Bundesanstalt /i~r Pfla~zenbau und 

Samenprii/ung, Wie.n, ~955". 
Zuckerr i ibensor tenversuche  I955 

Zusammenfassung  N .0 .  (N6rdlich). 

soften Zuckergehalt % 
Rel. 

Hillesh6g K Poly  I 
Be ta  1 (Poly) 
Be ta  K 91 
Kleinwanzl .  Poly  
Be ta  242-53 
Kleinwallzl .  N i 

Erfr~ge 
Rtibe Zucker 
Rel. Rel. 

120,9 119,9 
113, 7 116,o 
11o, 5 11o, 4 
lO8,3 lO7, 4 
lO5,1 IO5,I 
99,4 96,9 

98,1 
l o l , 9  
IO0,O 

98,9 
99,9 
96,8 

Die planm~tl3ige Ziichtung und Erhaltung triploider 
Heterosispopulationen erfordert aber die Anwendung 
zweckentsprechender neuer Ausleseverfahren. Die 
rekurrente Selektion auf reziproke Kombinations- 
f~ihigkeit (das RR-Verfahren) ist besonders der Er- 
zeugung triploider Rtiben angepaBt, bei der reziproke 
Selektivit~t und Heterosiswirkung des di- und tetra- 
ploiden Partners gesteigert und fixiert werden muB, 

5* 
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die Anwendung der Polycrossmethode also nicht in 
Betracht kommt. 

Ausgangsmaterial der Selektion sind zwei auf Grund 
reciproker Probekreuzungen miteinander gut kombi- 
nierende di-, resp. tetraploide Sorten. 

Da die Leistung der Nachkommenschaft nach der 
Formel 

H% = nlhl + n~h~ + n3h 3 q- n~h 4 
IO0 

vonder Zahl der Hybriden (i) und yon ihrer Leistung 
(2) abh~ngt, ist es Aufgabe der Selektion soiche Miit- 
ter auszusuchen, die (I) vonder Vatersorte bevorzugt 
befruchtet werden und (2) hochleistungsf~thige Hybri- 
den ergeben. 

dahr 

Abb. I. Rekurrente Selektion auf reciproke Kombinationsffihigkeit 

Die reciprok rekurrente Ausiesemethode geht von 
der Voraussetzung aus, dab die Nachkommenschaften 
der bestkombinierenden Mtitter miteinander gekreuzt 
eine gesteigerte Selektivittit und Heterosiswirkung 
ergeben. 

Die Klonisierung der Matter und die willkiirliche 
Lenkung der generativen Entwicklung der Klone ist 
die teehnische Vorbedingung des Verfahrens, yon deren 
einwandfreien Durchfahrung der Erfolg abhiingt. 

Es mul3 daher hier kurz die Methodik der vegetati- 
yen Vermehrung besprochen werden. 

Die einfachste Methode ist die Teilung der Mutter- 
riiben, der aber enge Grenzen gesetzt sind. Unter 
unseren klimatischen und BodenverMltnissen ist eine 
Teilung in mehr als 6 Segmente praktisch nicht durch- 
fahrbar. Wenn daher eine weitere vegetative Ver- 
mehrung notwendig ist, kann zur Klonisierung der 
Augen des Kopfes geschritten werden. Die Bewurze- 
lung dieser - -  oft mehr als Ioo - -  Augen bedarf aber 
einer sorgf~iltigen Technik nnd klimatisierter Glas- 
h~iuser. 

Leichter und in vieler Beziehung zweckm~iBiger ist 
die vegetative Vermehrung aus Stengelgliedern der 
Samentr~iger. Auch gibt diese Methode uns die MSg- 
lichkeit, bis zur Bltite der Samentr~iger eine vegetative 
Vermehrung der einzelnen Mutterrtiben durchzu- 
ftihren. 

Sch]ieBlich haben wit in Sopronhorp&cs die Ver- 
mehrung aus Trieben remontierender Samentr~ger 
ausgearbeitet, die den Vorteil haben, dab auch nach der 
Samenernte aus schlafenden Augen austreibende 
Sprosse air die vegetative Vermehrung verwendet 
werden k6nnen. 

Obgleich theoretisch die verschiedenen Methoden 
der vegetativen Vermehrung zu demselben Ziel, n~im- 
]ich der unver~inderten genetischen Erhaltung der 

Mutterrtiben, fahren, mul3 doch untersucht werden, ob 
und in welchem MaBe die einzelnen Verfahren geeignet 
sind, ein vollwertiges Saatgut zu erzeugen. Auch ist 
es noch nicht gekl&rt, ob nicht ein Altern und I]ber- 
altern der Klone, die Verschiedenheit der einzelnen 
Augenknospenvariationen und dergleichen zu einer 
Degeneration des Klones fahren k6nnen. Mit anderen 
Worten: wie lange eine Rabe genetisch und physiolo- 
gisch unver~ndert vegetativ erhalten werden kann. 
Diese Frage ist um so aktueller, als die Klonisierung 
leicht zu einer Infektion der Steeklinge mit Yellow- 
und Mosaikvirus fahren kann und so sieh indirekt 
sch~idlich auf die Vitalit~it der Nachkommenschaften 
auswirken kann. 

Es liegt die Frage nahe, ob an Stelle der Klonisie- 
rung nicht eine erzwungene Selbstbefruchtung (Taten- 
is01ierung ) der Mutterrtiben verwendet werden 
kann, wie dies bei Mais yon COgMSTOCI< empfohlen 
wurde. Da bei fakultativ allogamen, nicht kastrier- 
baren Pflanzen die reeiproke Selektivit~tt die Voraus- 
setzung far die erfolgreiche Hybridisierung, Bestandes- 
kreuzung ist, bei der Isolierung aber eine Kontraselek- 
tion auf Selbstfertilit~it erfolgen warde, kann nur im 
Falle der Einkreuzung mit plasmatisch pollensterilen 
Linien an die Verwendung yon Inzuchtlinien gedacht 
werden. 

Die Auslese der Mutterraben aus den Topcrossing- 
Parzellen erfolgt in zwei Etappen : 

I. auf Selektivit~it: Bestimmung der Zahl der Hy- 
briden in der Nachkommenschaft, 

2. auf Heterosiswirkung: Bestimmung der h 1 - -  der 
Leistung der Hybriden. 

Zu I: Die Auslese auf Selektivit~it, die cytologische 
Kontrolle der Nachkommenschaft der einzelnen Mut- 
terraben erfolgt noch im Laufe des Herbstes und Win- 
ters. Nur die Nachkommenschaften mit aberwiegend 
triploiden Rtiben gelangen im n~ichsten Jahr in die 
vergleichenden Sortenversuche. 

Zu 2: Die Durehftihrung der Leistungsprtifung - -  
wir arbeiten in Sopronhorp~cs mit der Gitterquadrat- 
methode - -  gibt uns die M6glichkeit nach folgender 
Formel die Leistung der Triploiden zu messen und so 
die wertvollsten Mutterrtiben zu erkennen. Auf Grund 
der Formel 

I o o H % - - h ~  • n 
h 2 =  

n2  

kann die Leistung der Hybriaen aus der im vergtei- 
chenden Feldversuch bestimmten Leistung H% der 
Heterosispopulation D errechnet werden. 

Die Klone der besten Mutterriiben werden gemein- 
sam und systematisch gemischt, als Samentr~iger aus- 
gesetzt und gleichzeitig far eine Probekreuzung mit der 
reciproken Klonpopulation verwendet. Hierbei ist das 
riehtige Zahlenverhfiltnis der di-und]tetraploiden El- 
tern far j eden Fall zu kl~iren, um so die Unterlagen fiir 
die Erzeugung des Heterosissaatgutes im grol3en zu 
siehern. 

Im n~tchsten Jahre gelangen die Samenernten der 
Klonpopulationen A~ und By zum Anbau als Ans- 
gangspunkt far die weitere Selektion, w~ihrend die 
Probekreuzung (AB, BA und AB + BA) in verglei- 
chenden Versuchen auf den Erfolg der Selektion ge- 
praft wird. 

Je mehr Mutterraben gepraft werden, um so gr61~er 
ist die Wahrscheinlichkeit, dab 
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L die wertvollsten Riiben aufgefunden werden, 

2. eine Verarmung der beiden EIternpopulationen 
vermieden wird. 

Die rekurrente Selektion auf reciproke Kombina- 
tionsf~ihigkeit erm6glicht also eine stetige Steigerung 
der Heterosiswirkung in der Nachkommenschaft 
zweier Kreuzungspartner ohne Minderung ihrer Vita- 
lit/it und Plastizit/it. 

Es w/ire natiirlich falsch, die weitere Zuchtarbeit 
bei Riibe ausschlieBlich auf Heterosis und Polyploide 
aufbauen zu wollen. Neben dieser vielversprechenden 
Methode miissen auch andere Wege zur Erzeugung 
ertragsreicher, vitaler und resistenter Sorten be- 
schritten werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Bei freier Bestandeskreuzung tetra- und diploider 
Rtiben erh~ilt man Heterosispopulationen ungew6hn- 
!icher Vitalit~it. Ihre Ertragsf~ihigkeit und Qualit/it 
ist um so besser, je mehr triploide Hybriden in der 
Nachkommenschaft vorhanden sind und je h6her die 
Leistung dieser Hybriden ist. 

Auf Grund der yore Verfasser ausgearbeiteten Me- 
thode der rekurrenten Selektion auf reciproke Kom- 
binationsfghigkeit (dem RR-Ausleseverfahren) kann 
der Heterosiseffekt der Nachkommenschaft ,,D" 
zweier gemeinsam frei abbltihender Populationen fa- 
kultativ allogamer Pflanzen planm/iBig und stetig 
gesteigert werden, ohne durch Inzucht die Vitalit~tt 
und Anpassungsf/ihigkeit der Kreuzungspartner zu 
mindern. 
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Die papierchromatographische Bestimmung der einzelnen 
S iure- und Zuckerarten als Grundlage {fir die Auslese auf Wohlgeschmack 

bei Obst, Beerenobst und Gem/ise* 
V o n  CHR. JORDAN, ~F. KORTE~ R. VON SENGBUSCH 

Mit 24 Textabbildungen 

Die Ziichter von 0bst, Beerenobst und Gemtise sind 
seit langem daran interessiert, die Auslese auf ge- 
schmackliche Qualit~tt mit Hilfe chemischer Methoden 
durchzuftihren. Nur beim Vorhandensein chemischer 
Schnellbestimmungsmethoden 1/iBt sich eine wirksame 
Auslese oder Vorauslese auf Geschmack an einem 
zahlenm/~/3ig gro/3en Material vornehmen. 

Wit haben vor fiber 2o Jahren bereits einmal den 
Versuch gemacht, solche chemischen Methoden zur 
Bestimmung der Zucker- und S/iurekomponenten des 
Geschmacks zu entwickeln. 

Bei der S/iure scheiterten diese Versuche daran, dab 
die Schnellbestimmungsmethoden nur zur Bestim- 
mung des Gesamts/iuregehaltes brauchbar waren. Beim 
Zucker liel3en sich weder die Gesamtmenge noch die 
einzelnen Zuckerarten qualitativ, geschweige denn 
quantitativ bestimmen. Sowohl die FEHLING'sche ats 
auch die polarimetrische und refraktometrische Me- 

* Diese Arbeiten wurden mit Unterstiitzung der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft durchgefiihrt. 

rhode sind fi]r die Bestimmung des Siil3wertes un- 
geeignet. 

Wir haben dann die organoleptische Methode der 
Geschmacksbestimmung im grogen in der Zfmhtung 
angewendet und daffir zun~ichst die Menschen aus- 
gelesen, die ftir eine solche Priifung besonders gut 
geeignet waren; d. h. die, die 

I. in der Lage waren, den Geschmack von Friichten 
reproduzierbar zu bestimmen, 

2. nur geringe Ermiidungserscheinungen bei diesen 
Priifungen aufwiesen, und 

3. in der Lage waren, ohne k6rperliche Sch~den eine 
groBe Zahl yon Prtifungen durchzufiihren. 

Mit Hilfe der organoleptischen Methode haben wit 
j/ihrlich etwa IOOOO Priifungen von Erdbeerklonen 
durchgeftihrt. Wir haben Klone gesucht und gefunden, 
deren Friichte nach dem Gefrieren und Wiederauftauen 
nicht den typischen Gefriergeschmack besitzen. 

Der Wunsch nach dem Vorhandensein geeigneter 
chemischer Schnellbestimmungsmethoden des Ge- 


