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Eine neue Selektionsmethode in der Sonnenblumenztichtung 
V o n  W .  M E R F E R T  

Mit 7 Textabbildungen 

In ihrer Entwicklung zur Olpflanze von Weltbe- 
deutung hat  die Sonnenblume auch Deutschland nicht 
unbertihrt gelassen. Die groBen produktiven M6glich- 
keiten dieser in RuBland als anbauwtirdig erkannten 
Kulturpflanze wurden bei uns schon frtih zu nutzen 
versucht (PRAsCK zitiert nach v. BOCUSZAwsxI 1953). 
Bisher gelang es jedoch nicht, sie in dem MaBe in die 
landwirtschaftliche Praxis einzuftihren, wie es ihrer 
Bedeutung als Lieferant eines ftir die Nahrungsmittel- 
und Konsumgtiterindustrie wertvollen Rohstoffes ent- 
sprieht. Dies dtirfte im wesentlichen auf das Fehlen yon 
Sorten mit hohem und sicherem Olertrag zurtickzu- 
ftihren sein. Die gute Anpassungsf~ihigkeit der Sonnen- 
blume, die bisherigen, wenn auch noch geringen Erfah- 
rungen des Sonnenblumenanbaues in Deutschland und 
die Erfolge auf dem Oebiet der Sonnenblumenztichtung 
in der Sowjetunion (Sorten mit einem 01gehalt yon 
46--50% gegentiber 28--33% bei unseren Sorten) 
lassen darauf schliegen, daB es auch in Deutschland 
mSglich sein wird, Sorten mit hohem Leistungsver- 
m6gen zu ztichten. Nit  HiKe tier Einkreuzung sowje- 
fischer Sorten in das vorhandene Zuchtmaterial und 
der Verwendung neuer Wege in der Selektion diirfte 
dieses Ziel sogar in absehbarer Zeit zu erreichen sein. 

Das Bestreben der Ztichter ist stets darauf gerichtet, 
den Erbwert der zur Befruchtung gelangenden Partner  
m6glichst genau zu erkennen. Dem steht bei der Ztich- 
tung von Fremdbefruchtern, zu denen ja die Sonnen- 
blume geh6rt, die schwer regulierbare Befruchtung 
durch den Pollen der Vaterpfianze entgegen. Es hat 
daher in der Vergangenheit nicht an Versuchen gefehlt, 
Merkmale, wie Verzweigung, Korbform, Wuchsh6he, 
Anf~illigkeit gegentiber Krankheiten usw., der zur Be- 
fruchtung gelangenden Pflanzen vor der BIiite zu er- 
kennen, um eine gerichtete Best~iubung vornehmen zu 
k6nnen (ScHuSTER, 1951; MOROSOW, 1953; MERFERT, 
1956 ). Andere Merkmale, wie Dichte des Samenbe- 
satzes, Neigung des Korbes, Vorhandensein der Panzer- 
schicht usw. konnten in jedem Falle erst nach erfolgter 
Befruchtung wahrgenommen werden. Im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit soll auf eine Methode hingewiesen 
werden, die es erlaubt, einige ztichterisch wertvolle 
Eigenschaften mit grSBtmSglicher Sicherheit bereits 
vor Beginn der Best~ubung zu erkennen. 

Grundla~en der Methode 
Um die Eigenschaften tier Pflanzen besser als bisher 

vor der Best~iubung beurteilen zu k6nnen, war es not- 
wendig, den Zeitpunkt der Beobachtung dieser Eigen- 
schaften an den Pflanzen zeittich sp~tter als bisher zu 
wtthlen. Dies konnte jedoch nur dann geschehen, wenn 
man die sich sp~ter entwickelnden Frtichte des zentra- 
len Korbteiles bei der weiteren Arbeit zu verwenden 
in der Lage ist. Letzterem standen die Erkenntnisse 
bekannter Ztichter und Pflanzenbauer entgegen, die 
besagen, dab die Frtichte im Zentrum des Korbes als 
biologisch minderwertig zu betrachten sind, man sich 
daher bei der Vermehrung auf die Friichte der Rand- 
zone beschr/inken sollte (JAKuSCHKLN, 1953 ; MOROSOW, 

1953). Als Ausdruck dieser biologischen Minderwertig- 
keit ist das verstiirkte Auftreten tauber Frtichte und 
die behinderte Entwicklung der Frtichte im Zentrum 
zu werten (Abb. 1 und 2 links). Eine Vorstellung tiber 
diese Verhaltnisse in den SonnenblumenkSrben unter 
deutschen Bedingungen gibt die Tabelle 1. 

Abb. 1. Sonnenblumenkorb mit schlechter En twickhng  der Frtichte im zentralen 
TeiI. 

Abb. 2, Sonnenblumenfrtichte verschiedener~ Ursprurtgs. Links Frtichte aus dem 
zentralen Teii  unbehande!.ter K6rbe. Mitte Friichte aus allen Teilen unbeha~t- 

delter K6rbe. Rechts Friichte aus dem zentralen Tell behandelter X6rbe. 

Von besonderer Bedeutung war es deshalb, dieWert- 
eigenschaften der Frtichte im Zentrum des Korbes so 
zu verbessern, dal3 sie ftir die weitere Verwendung in 
der Ztichtung bestens geeignet sin& Durch Unter- 
suchung der Ursachen des Auftretens tauber und min- 
derwertiger Frtichte im zentralen Korbteil war uns be- 
kannt, daf3 dieselben in der mangelnden Versorgung 
der zentralen Frtichte mit N~ihrstoffen und dem auf 
den zentralen Frtichten Iiegenden Druck der Rand- 
frtichte zu suchen sin& Um diese Ern~ihrungs- und 
Raumschwierigkeiten zu beseitigen, entfernten wir bei 
unseren Versuchen die Friichte der Randzone zu dem 
Zeitpunkt, an welchem alle Knospen auger denen des 
Teiles, der nicht entfernt werden smite, bereits bltihten 
oder abgebliiht waren (Abb. 3) und erreichten eine 
volle Ausbildung der Frtichte im Zentrum (Abb. 4). 
Eine totale Kastration gentigt in diesem Falle nieht, da 
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Tabelle 1. Das du/treten tauber und minderzeertiger Fri~chte bei den Sonnenblumensorten gew6hnlicheParenchym- 
,,Ostsonne" und ,,Bernburger Futtersonnenblume" in den Jahren 1956 und 1957. gewebe anffirben. Es ist 

Sorte und Herkunft Jahr 

AnteiI der tauben Frfichte 

des Zentrums I an des Randes an des Zentrums an 
der Gesamtzahl der Gesamtzahl der Gesamtzahl 
der Frfichte im der Fr~chte im der Frfichte im 

Zentrum Rand Korb 

Tausendkorngewicht der Frfichte 

des Zentrums [ des Randes 

i n %  • s~" in g =k s~ 

daher anzunehmen, dab 
ein teilweiser ProzeB der 
Umwandlung von Paren- 
chymgewebein Leitungs- 
gewebe vor sich gegan- 
gen ist. 

Ostsonneaus 1956 56,7 :E4,2 15,8 •  21,1 �9 1,2 29,8 •  58,9 _-[:o,7 
Salzmiinde 1957 32,9 ~ 3,6 7,6 • o,9 14,5 =k 1,8 63,4 • o,4 88,7 3:o,3 
Bernburger 1956 7o,6 ~ 2,3 22,7 3:1,8 26,5 :k 1,9 33,5 • o,2 6o, 5 • o, 1 
Futtersonnen- 1957  59,5 • 2,6 14,2 • 1,1 18,1 =k 1, 7 42,8 • o, 4 84,2 • o,1 
blume aus 
Schlanstedt ] 

1 ZentraIer TeiI des Sonnenblumenkorbes, der durch verst/irktes Auftreten tauber und minderwertiger Frtichte gekennzeiehnet 
ist (Abb. 1). 

sich die Samenschalen auch ohne Kern entwickeln und 
den zentralen Friichten N/ihrstoffe entziehen. 

Wie besonders aus Untersuchungen von MOROSOW 
(1953) bekannt  ist, befinden sich die meisten und best- 
ausgebildeten Leitgefi~Be der Sonnenblume in der 

Dutch die zuletzt ge- 
schilderteMal3nahme, die 
mit  Hilfe eines einfachen 
Messers durchgefiihrt 
wird, best eht dieM6glich- 
keit, vollwertige Friichte 
im Zentrum zu erzielen, 
deren Gr613e (Abb. 2 

rechts) und Tausendkorngewicht (91 g) sich von dem 
der Fr/ichte unbehandelter K6rbe (79 g) nur positiv 
unterscheidet (Abb. 2, Mitre). 

Da der Vermehrungskoeffizient der Sonnenblume sehr 
hoch ist, f~ltt der Verlust, der durch die Entfernung der 

Abb. 3. Blfitenkorb zu Beginn der BehandIung. 

Randzone des Korbes (Abb. 5). Bei unseren Unter-  
suchungen stellte es sich heraus, dab nach Entfer- 
nung dieser Zone an der Stelle AB die Ern~thrung des 
fibrig gebliebenen Korbteiles trotz des Fehlens der 
wichtigsten Leitstdinge nicht schlechter sondern besser 

A A 

Abb. 5. Leitbandelverteilung im Sonnenblumenkorb (AB = Schnittstelle). 

wurde (Abb. 6). Hierbei beobachteten wir, daB die 
unter den zentralen Bliiten liegende Parenchymschicht 
nicht wie bei unbehandelten K6rben w/ihrend der 
Reife Iehlte oder nur ein lockeres Gewebe darstellte, 
sondern stets vorhanden und yon bedeutend Iesterer 
Konsistenz war. Bei der Behandtung mit Phloroglucin 
und Salzs~iure lieB sich dieses Gewebe st/irker als das 

Abb, 4. Ausbildung der Friichte im zentralen Tell nach Entfernung der Frfichte 
des Randes. 

Randfrfichte entsteht,  nicht besonders ins Gewicht. 
W~hrend wir gew6hnlich mit 5oo bis 6oo vollwertigen 
Frfichten rechnen k6nnen, bleiben uns nach der be- 
schriebenen Methode je nach Gr6Be der nicht ent- 
fernten Zone 2oo bis 4oo FriJchte. (Der Prozentsatz an 
tauben FriJchten bei behandelten K6rben liegt zwi- 
schen lO und 2o%,/ihnlich dem in der Randzone yon 
unbehandelten K6rben (Tab. 1)). 

Befiirchtungen, dab infolge der Schnittverletzungen 
an den K6rben ein erh6hter KrankheitsbefalI, be- 
sonders durch Botrytis, zu erwarten sei, erwiesen sich 
als unbegrtindet. Die behandelten K6rbe schlossen ihre 
Wunden durch Harzausscheidung sehr schnell ab, so 
daB Auswirkungen yon Infektionen bisher nicht zu 
beobachten waren. In  unseren Versuchen, die be- 
sonders 1957 sehr umfangreich waren, zeigte sich, dab 
der Krankheitsbefall der behandelten K6rbe den der 
unbehandelten nicht iibersteigt. 

Die BliJhdauer der einzelnen Sonnenblumenk6rbe 
schwankt zwischen 5 und 15 Tagen (MoRosow, 1953; 
TARAN, 1956 ) und betr/igt im Durehschnitt  lO Tage. 
T/iglich bliiht vom Rand her eine kreisf6rmige Zone 
von Knospen auf. Wenn wit nur die drei letzten Bliiten- 
zonen fiir unsere Zwecke ben6tigen, k6nnen wir den 
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Zeitpunkt der Beurteilung der Pflanzen vor der Be- 
st~iubung um etwa 7 Tage verschieben. Zu diesem Zeit- 
punkt ist es aber bereits mSglich, folgende ziichterisch 
wertvollen Merkmale der Sonnenblume mit Sicherheit 
zu beurteilen : Zentrumanteil  des Korbes, Schalenanteil 
der Friichte, L~nge der Vegetationsperiode, Wider- 
standsfiihigkeit gegen Krankheiten, Wuehstyp und 
H6he, Verzweigung, Ausgeglichenheit, Korbform, 
Korbgr6Be, Neigung des Korbes, Besatzdiehte im 
Korb, Samenfarbe und Or6Be, Phytomelanschicht und 
Nektarproduktivit~it. 

Unter Zentrumanteil  verstehen wit den Anteil tier 
tauben und minderwertigen Friichte im zentralen 
Tell an der Gesamtzahl der Friichte des Korbes. Die 
Verringerung des m6glichen Ertrages infolge des Auf- 
tretens tauber und minderwertiger Friichte im Zentrum 
schwankt in den einzelnen Jahren zwischen lO und 
250/0 . Zu dem oben genannten Zeitpunkt ist man in der 
Lage, MiBbitdungen im Zentrum, die AnIage der Knos- 
pen im Zentrum und die MSglichkeiten der Ausbildung 
der Friichte (aus der Korbform) zu erkennen. 

Der Schalenanteil bzw. die St~irke der Schalen wird 
visuell gepriift. Man kann auf diese Weise sehr gut 
Formen mit grober und feiner Schale unterscheiden. 

Da Bliite und Reife in einem unmittelbaren zeit- 
lichen Zusammenhang stehen, ist es auch m6glich, zu 
dem genannten Zeitpunkt eine Beurteilung der L~inge 
der Vegetationsperiode zu geben. Ein umfangreiehes 
Material, welches aus Versuchen in Krasnodar ge- 
wonnen wurde, best~ttigt diese Feststellung. 

An Krankheiten lassen sich zur Zeit der Bliite in der 
N;ihe des Zentrums natarlich nut  diejenigen fest- 
stellen, welche bis zu diesem Moment aufgetreten sind. 
Zum Beispiel Botrytis an Stengeln, Bl~ttern und am 
Korb sowie Rost, Sclerotinia, Phoma, Plasmopara und 
Verticillium. 

Verzweigungen der Stengel t reten meist vor dem 
Zeitpunkt der Behandlung auf, so dab auch diese un- 
erwtinschte Eigenschaft verMltnism~iBig gut erkannt 
werden kann. 

Der Wuchstyp und die H6he der Pflanzen lassen 
sich mit groBer Sicherheit ebenfalls friih bestimmen, 
da die Pflanzen zu dem uns interessierenden Zeitpunkt 
ihr H6henwachstum weitgehendst abgeschlossen haben. 
Das gleiehe gilt auch fiir die Ausgeglichenheit des 
Bestandes. 

Korbform und -grSl3e kSnnen ebenfalls mit groBer 
Sicherheit zur Zeit der Blilte in der N~ihe des Zentrums 
beurteilt werden, da das Breitenwachstum des Korbes 
fast beendet und die Form des Korbes in den wesent- 
liehsten Ztigen ausgeprtigt ist. ~hnlich verh~ilt es sich 
mit der Neigung des Korbes. 

Die Besatzdichte und somit die Produktivit~tt der 
K6rbe 1/il3t sich durch Ausz~ihlen der Bltiten und 
Bltitenanlagen sehr einfaeh bestimmen. Man ermittelt 
die Zahl der Spiralen in der Mitre des Korbes und die 
auf einer Spirate befindliehen Bltiten und BItitenan- 
lagen. Eine Multiplikation dieser beiden Werte ergibt 
die Zahl der Frtiehte pro Korb (ScHuSTER, 1951 ). Uber 
die M6glichkeit des Ausfalles der Frtichte bei der Reife 
gibt der Sitz der Randfrtichte in den Spreuschuppen 
Auskunft. 

Auch die Samenfarbe und -gr6ge l~if3t sich anhand 
der Randfrtichte erkennen, die zur genannten Zeit 
bereits geniigend entwickelt sind. 

Abb. 6. Ausbildung der Friichte im zentralen Korbteil nach Entfernung des 
Randes. 

Das Vorhandensein der Phytomelanschicht wird 
durch Schaben an den scharfen Kanten der Friichte 
mit Hilfe eines Messers festgestellt. 

Die Nektarproduktivit~it, die unter deutschen Ver- 
h~iltnissen zwischen o,1 und o,4 Milligramm Zucker 
pro Blfite schwankt, l~igt sich mit Hilfe der Mikro- 
pipetten-Methode (LIwENZEW& 1954) sehr einfach an 
den Randbliiten feststellen. 

Anwendung der Methode 
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen ffir das 

Gelingen der beschriebenen Methode ist die Aussaat 
des zu beurteilenden Materials zu einem Zeitpunkt und 
an einem Ort, welche garantieren, dab sich alle Pfianzen 
gem~Po ihrem Erbwert normal entwickeln k6nnen. 

Bei Neuzfichtungen werden die Elitek6rbe, die sich 
auf Grund der vorangegangenen, schon beschriebenen 
Beurteilung in ihren Eigenschaften ~ihneln, yon den 
unkontrolliert befruchteten Samen durch Abschnei- 
den derselben im bereits geschilderten Zeitpunkt be- 
freit und mit Stoffbeuteln isoliert. (Bei Vorhanden- 
sein verschieden gef~irbter Beutel lassen sich auf diese 
Weise gleich mehrere Gruppen mit verschiedenen 
Merkmalen isolieren). Bei dem Schnitt ist darauf zu 
achten, dab der Korbboden m6glichst breit bleibt, 
w~ihrend die Knospenregion so eng beschnitten werden 

Abb. 7. Blfitenkorb am Ende der Behalldlung. 
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muB, dab keine aufgebliihten Knospen zurt~ekbleiben 
(Abb. 7). Diese lassen sich im Notfalle auch mit einer 
Pinzette entfernen, was jedoch zu einer Verz6gerung 
der Arbeit ffihrt. An den folgenden Tagen werden dann 
die verschiedenen Gruppen unter sieh bestfiubt. Nach 
der Befruchtung werden die Beutel entfernt, in der 
Zeit der Reife jedoch wieder angebracht, um die Elite- 
k6rbe vor Vogelfral3 zu schtitzen. 

In  der Erhaltungszfichtung, bei der das Bestreben 
im Vordergrund steht, eine m6glichst groBe Anzahl 
yon Bliitenk6rben gerichtet zu best~iuben, beschneidet 
man die K6rbe ebenfalls nach entsprechender Beur- 
teilung und beutelt sie daraufhin ein. Hierftir eignet 
sich am besten der Zeitpunkt, an dem bei den meisten 
Pflanzen die Bliite im Zentrum der K6rbe beginnt. 
Das Einbeuteln der beschnittenen K6rbe, deren Zahl 
vom Vorhandensein des Isoliermaterials abh~ingO, 
wird 4 Tage lang durchgeftihrt, ohne dal3 die einge- 
beutelten K6rbe best~iubt werden. Bis zu diesem Zeit- 
punkt  behalten die entfalteten Narben der am ersten 
Tag behandelten K6rbe ihre voile Fertilit~t, wfihrend 
sie sp~iter verloren geht. Am ftinften Tag wird dann 
noch einmal eine entsprechende Anzahl yon K6rben 
beschnitten, die noch vorhandenen unbehandelten be- 
seitigt und die Beutel yon den, an den ersten vier 
Tagen behandelten K6rben entfernt. Auf diese Weise 
ersparen wir uns die zeitraubende Arbeit des Best~u- 
bens und ttberlassen sie den Insekten. 

Vorteile der Methode 

Einen wesentlichen Vorteil der neuen Methode stellt 
die gerichtete Best~iubung in bezug auf ztichterisch 
erwttnschte Merkmale dar. Besonders dtirften hier- 
durch die Arbeiten zur Schaffung der ben6tigten friih- 
reifen Sorten gef6rdert werden. Bisher war es infolge 
des langsamen Abbltihens der Blt~ten im Korb m6glich, 
dab sprite Blfiten einer frfihen Form yon frfihem Pollen 
einer sp~iten Form befruchtet wurden. Mit der be- 
schriebenen Methode ist es m6glich, eine scharfe 
Trennung zwischen allen diesen in einer Population 
befindlichen Typen in bezug auf die L~inge der Vege- 
tationsperiode durchzufiihren. DaB durch die gerich- 
tete Best~ubung eine starke Beschleunigung des Zucht- 
erfolges eintritt,  ist zu erwarten. 

Weiterhin ist zu beachten, dab der Umfang der als 
Ausgangsmaterial benutzten Elitek6rbe infolge der ge- 
richteten Best~ubung geringer sein kann und dadurch 
der Arbeitsaufwand vermindert  wird. 

In  der Richtung der Verringerung des Arbeitsauf- 
wandes liegt aueh die Einfachheit der vorgeschlagenen 
Methode, die bei entsprechender Einarbeitung zu gro- 
Ber Arbeitsproduktivit~t ffihrt. 

Ein weiterer Vorteil der neuen Methode sind die 
grol3en M6glichkeiten in der Anwendung der Kreuz- 
best~ubung. Die Geschichte der Sonnenblumenztich- 
tung zeigt, dab dort, wo die Ztichtung auf zu enger 
Basis oder lediglich unter Anwendung der Inzucht ge- 
ftihrt wurde, niemals groge Erfolge erzielt worden 

Beim Vorhandensein yon 4oo Beuteln 1/iBt sich ein 
Samenertrag yon 2 kg erzielen, der bei Nestsaat im 
Quadratverband 62,5 • 62,5 cm und 5 Samen pro Nest 
ungef~thr ffir 1 ha ausreicht. 

sind (MERFERT, 1956 ). Dutch die beschriebene Methode 
ergibt sieh die M6glichkeit, in vollem Mafle die Er- 
kenntnisse des zur Zeit erfolgreichsten Sonnenblumen- 
ztichters W. S. PUSTOWOIT, die auf der Grundlage des 
sch6pferischen Darwinismus gewonnen wurden, an- 
zuwenden. Urn ein Ausgangsmaterial von erh6hter Vi- 
talit~it und bereicherter Erbgrundlage zu bekommen, 
schl/igt W. S. PUSTOWOIT (1952) folgende Mal3nahmen 
vor: 

1. Auslese der Elitepflanzen aus Populationen, die 
im Resultat der freien, zwischensortlichen Kreuz- 
best~iubung erhalten wurden. 

2. Auslese unter Sorten und Linien, die in verschie- 
denen natfirlichen und geschichtlichen Bedingungen 
entstanden sind. 

3. Auslese auf Zuehtfl~chen mit  gerichteter Kreuz- 
best~iubung bei freier Bltite der besten Linien und 
Nummern.  

4. Gerichtete Erziehung des Zuchtmaterials in allen 
Stadien der Vermehrung. 

Zusammenfassung 
Die vorgeschlagene Methode, die im wesentlichen 

auf einer Entfernung der Randfrtichte der Sonnen- 
blumenk6rbe zur Blfitezeit der Knospen in der N~ihe 
des Zentrums beruht, erm6glicht es: 

1. den Zeitpunkt der Beurteilung von ztichterisch 
wertvollen Merkmalen der Sonnenblume vor der Be- 
st~iubung im Durchschnitt  um sieben Tage zu ver- 
schieben. 

2. die Friichte des Korbzentrums denen des Randes 
in ihrem biologischen Wert  gleichwertig zu machen. 

3. eine gerichtete Best~iubung vorzunehmen und da- 
mit  die Zuchtarbeit  zu beschleunigen. 

4. den wertvollen Einflul3 der Kreuzbest~tubung 
durch Verwendung eines Pollengemisches innerhalb 
der Selektionsgruppen mit gleichen Merkmalen roll 
nutzbar  zu machen. 

In  ihrer Anwendung ist die vorgeschlagene Methode 
einfach und mit  geringem Arbeits- und Materialauf- 
wand verbunden. 
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