
29, Band, Heft 3 W.  MERFERT: Ertragsstruktur u n d  

halben Zentimeter hoch tiberdeckt. Auf dieses wurden 
die nicht enthaarten Samen ausgebreitet und mit 
Wasser mittels einer Zerst~iuberspritze besprfiht, so 
dab die Samenwolle mit dem leichten Oberboden 
koh~irierte. Zuletzt wurde die Samenwolle mit dem 
Sand-Torfgemisch leicht tiberdeckt und nochmal be- 
sprtiht. Die iiberdeckte Saat mit unenthaarten Samen 
hatte sich, im Widerspruch zu anderen Angaben, 
bereits in den Vorjahren bew~ihrt. 

Die S~imlinge laufen bei fiberdeckter Saat in der 
Regel nach 2 bis 3 Tagen auk Um die Durchltiftung 
der oberen Sand-Torfschicht und ihre bekanntlich 
gtinstige \Virkung auf die ]3ewurzlung der Pflanzen 
durch Oberfl~tchenverschl~immung nicht zu gef~ihrden, 
wurden die Aussaat- und sp~iter die Pikierk~sten yon 
unten bew~tssert, indem sie in flache Kunststoff- 
wannen gestellt wurden und das Wasser langsam durch 
die Fugen und Ritzen yon der relativ schweren Land- 
erde aufgenommefl wurde. Diese Art der Bew~sserung 
hielt in der Regel 5 bis 7 Tage vor, was die Wartungs- 
arbeiten wesentlich erleichterte. 

Wie oben bereits erw~ihnt, erfolgte die S~mlings- 
anzucht im Jahre ~958 in Klimakabinen mit regulier- 
baren Temperaturen (Abb. 3). Als einige Male an 
der Klimaanlage Reparaturen vorgenommen werden 
mul3ten, stiegen die Temperaturen stark an, jedoch 
wurde die Wirkung der hohen Lufttemperaturen durch 
die Wasserhaltef~higkeit and die nur z6gernde Er- 
w~irmung der schweren Landerde ausgeglichen, so dab 
keine st6renden Faktoren in Erscheinung treten 
konnten. Die Untergrundbew~tsserung und die Sand- 
Torfdeckschicht verhinderten in weitgehendem Mal3e 
eine 0berfl~chenverschlfimmung und -verdichtung der 
Anzuchterden, w~ihrend der schwere Unterboden die 
Funktion eines N~thrstoff- und Feuchtigkeitsspeichers 
und Temperaturregulators austibte. 

Im Vierblattstadium wurden etwa 12ooo S~mlinge 
pikiert and Anfang Oktober, einige Wochen nachdem 
die letzten Pflanzen in die Friihbeete pikiert worden 
waren, rund lOOOO Sfimlinge gez/ihlt. 

Die Technik der praktischen, im gr6Beren Rahmen 
betriebenen Weidenztichtung scheint durch die be- 
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friedigenden Anzuchtergebnisse der zuletzt beschriebe- 
nen Methode gel6st zu sein. 

Zusammenfassung 
Die Nachteile der bisherigen Verfahren der Gew~ichs- 

hauskreuzung machten im Hinblick auf die zunehmen- 
de wirtschaftliche Bedeutung der Gattung Salix eine 
erneute Untersuchung der diesbezt~glichen technischen 
Probleme notwendig, um den Belangen der im gr6Beren 
Stil arbeitenden praktischen Weidenztichtung Rech- 
hung zu tragen. 

Es wurde ein neues Gew~ichshausverfahren ftir die 
Kultur der zu kreuzenden Zweige beschrieben, bei 
dem die Vorteile der Sandkultur mit denen schwerer 
Ackerb6den in Form eines Zweischichtenbodensystems 
verbunden sind. 

Aus verschiedenen variierten Keimprtffungen mit 
Weidensamen wurde insbesondere die Bedeutung der 
Ern~ihrung flit die ersten Stadien der Keimung und 
die sp~itere Entwicklung der S~mlinge herausgestellt. 

Ein praktisches Verfahren ffir die S~mlingsanzucht, 
welches den ztichterischen Erfordernissen weitgehend 
Rechnung trggt, wurde beschrieben und durch An- 
zuchtergebnisse belegt. 
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Ertragsstruktur und Ertragspotential bei Olsonnenblumen 
VoI1 W. MERFERT 

Als entscheidendes Kriterium ftir die Verdr/ingung 
einer Sorte oder Kulturart  durch eine andere wird die 
~lberlegenheit letzterer im 6konomischen Nutzeffekt 
angesehen. Wenn wir bei der Betrachtung der Fak- 
toren, die diesen Nutzeffekt bewirken, yon wirt- 
schaftlichen Fragen absehen, tritt  uns das wichtige 
naturwissenschaftliche Problem des Ertrages ent- 
gegen. 

Der Erh6hung des Ertrages ~ und seiner Sicherheit 
bei 01sonnenblumen widmeten sich in den Haupt- 

1 Unter Ertrag versteht man in der Olsonnenblumen- 
zfichtang grunds/~zlich den Olertrag. (Es bleibt zu hof- 
fen, dab mit dem Erscheinen neuer 61reicher Sorten die 
Bewertung nach dz Samen eingestellt und nach dz 01 
durchgefiihrt wird.) 

anbaugebieten vor allem PUSTOWOIT, SttDANOW und 
MoRosow. Die Resultate ihrer Arbeiten sicherten der 
Sonnenblume den ersten Platz unter den in der UdSSR 
angebauten 01friichten. 

Die Sonnenblume, in der Sowjetunion auf 4,5 Millionen 
ha angebaut, nimmt ungef/thr 7o}~ der gesamten 01- 
fruchtfl/iche ein. Es folgen nach Angaben der Allunions- 
Landwirtschaftsausstellung in Moskau 1954: Lein mit 
8,3%, Sareptasenf mit 6,6%, Leindotter mit 5,5%, Soja- 
bohnen mit 5,3% und Rizinus mit 1,6%. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dab sich 
der Sonnenblumenanbau nach dem Norden und Osten 
der Ursprungsgebiete ausdehnt (Ostsibirien 1913 kein 
Anbau, 194 ~ 21oo ha, Baschkirisehe ASSR 1913 4ooo ha, 
194o 7 ~ 6oo ha), also in Gebieee, deren Vegetation der 
unseren nicht un~hnlich ist. In den tr zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSIR ffir die 
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Jahre 1959--1965 heiBt es u. a.: ,,Ausweitung der An- 
baufl~tehen und bedeutende Erhi3hung des Ertrages yon 
Sonnenblumen, Ollein und anderen ~lknlturen in den 
Gebieten des Urals und Sibiriens, wie auch in der Nasa- 
chischen SSR." 

Durch eine verst~trkte ziichterische Bearbeitung 
yon ertragsbestimmenden und ertragssichernden Fak- 
taren diirffe es auch bei uns in Deutschland m6glich 
sein, die Sonnenblume an die Spitze aller 01friichte 
zu stellen, die Leistungen des vorhandenen Zucht- 
materia!s und folgende Charakteristika, welche die 
Sonnenblume als ideales Zuchtabjekt ausweisen, 
lassen dies deutlich erkennen: 

1. das zeitlich verschiedene Abblfihen im Frucht- 
stand erlaubt eine Beurteilung der Werteigenschaften 
einschlieBlich des 01gehaltes vor der Best~tnbung 
(M~F~Rr ~958); 

2. die Sonnenblume ist Fremdbefruehter; 

3. die Sonnenblume besitzt einen hohen Vermeh- 
rungskoeffizienten. 

und eine einheitliche Bestandesdichte varaussetzen 1, 
sa ist ein idealer Ertrag dutch falgende ~erkmale ge- 
kennzeichnet : 

1. maximale Anzahl roller Friichte im Karb 
(maximale Anzahl van Frfichten - /maximale r  Frucht- 
ansatz), 

2. maximales Gewicht der Friichte, 
3- einheitliches Gewicht der Frfichte, 
4. maximaler 0Igehalt der Fri~chte 

(maximaler Samenanteil der Friichte + maximaler 
0Igehalt der Samen). 

Da der ideale Ertrag auch gleiehzeitig unser fernes 
ZuchtzieI ist, gilt es, die Ann~herungen all ihn zahlen- 
m~tBig zu erfassen. Setzen wir den idealen Ertrag 
gleich lao, so mug auch der Fruchtansatz loo-pro- 
zentig sein. Es erweist sich daher bei der Beriick- 
sichtigung der Ertragskompanente F r u c h t a n s a t z  
als notwendig, die vollen und tauben Fr~chte eines 
Korbes ins Verh~iltnis zur GesamtZahl der Frtichte 
zu setzen (Tab. 1). Da die Ursachen des Entstehens 

Tabelle 1. Anteil der vollen und tauben Friichte in den einzelnen Korbzonen an der Gesamtzahl der Fri~chte (inoffizielle 
Leistungsprii[ung in Bernburg 1958 ). 

Sorte 

BFS 1 
88832 
8932~ 
654 o2 
89312 
34973 
Ostsonne 

l Anzahl der - - -  
" Frfichte 1 

imKorb - - -  
volle I taube 

12o8 
t381 
1265 
1435 
1436 
1478 
1384 

Bernburger -Futter -Sonnenblume 
2 W N I I M K  
3 W N I I M K Armawir 

S• 
* ~ - = - - , n = 4  o 

davon in Zone 

% 

397 
398 
3o4 
463 
393 
432 
469 

32,9 lO9 9,0 
28,8 62 4,5 
24,0 71 5,6 
32,3 8o 5,6 
27,4 75 5,2 
29,2 62 4,2 
33,9 7 ~ 5,1 

4OO 
412 
35 ~ 
456 
398 
423 
448 

3 

voile taube volle taube 

% ~" % 

33,0 77 6,4 
29,8 79 5,7 
27, 7 lOO 7,9 
31 ,8  82 5,7 
27,7 lo9 7,6 
28,6 80 5,4 
32,3 99 7,2 

% 

113 9,4 
124 9,0 
146 11,5 
167 1:,6 
207 14,4 
202 13, 7 
143 lO,3 

112 9 ,3  
306 22,2 
294 23,3 
187 13,o 
254 17,7 
279 18,9 
155 11,2 

Tabelle 2. TKG, Samenantei! und Olgehalt e,niger sowjetischer und deutscher Sonnenblumensorten 
(inoffiz@Ite Leis~ungspri~[ung ~n Bernb~rg I958). 

TKG (in g) [ S . . . . .  anteil (in %) I 0igehalt(lufttroeken in %) 

Soxte 

1 

BFS 82,8 
8883 75,7 
8932 82,9 
6540 7o,1 
8931 67,1 
3497 68,1 
Ostsonne 73,6 

der Frflehte in Zone 

2 3 1 2 

77,5 
64,2 
75,1 
63,o 
62,3 
64,1 
67,6 

54,6 
48,5 
53,4 
4 2 , 1  

43,4 
45,3 
50,3 

55,9 
67,0 
68,0 
70,5 
75,2 
68, 4 
54,4 

54,7 
69,8 
7a,3 
7 2 , 1  
76,8 
71,4 
57,1 

der Samen ia Zone 
/ 

3 1 2 3 L 1 2 3 

6o,o 31,3 3o,4 32,0 56,1 55,6 5.3,3 
74,3 39,6 42,o 43,7 59,1 6o,2 58,8 
75,4 4o, 6 43,4 44, o 59,6 6o,o 58,4 
78,2 44,6 45, ~ 45, 8 63,2 62,4 58, 6 
81,1 48,o 48,8 5o,3 63,9 63,5 62,0 
73,3 40,3 42,3 42,6 59,0 59,2 58,1 
66,3 31,2 33,4 35, 8 57,3 58,4 53,9 

tauber Friichte itir den zentralen nnd den iibrigen 
Karbteil verschiedener Natur sind (Mol~osow 1958 ), 
die Qualitat der Frtichte (TKG, 01gehalt usw., Tab. 2) 
auBerdem van ihrem Sitz im Korb abh~ingt, muB 
zwischen vollen und tauben Friichten im zentralen 
Teil (Zane 3), im Randteil (Zone 1) und im Tell zwi- 
schen diesen beiden Zonen (Zone 2) unterschieden 
werden. 

Da das Bestreben der Sonnenblumenztichter auf 
eine Beseitigung der minderwertigen Friichte im zen- 

1 Die Anzahl der Pflanzen pro ha smite im allgemeinen 
51 ooo (62,5 • 62,5 cm und 2 Pfianzen im Nest), bei 
weniger wfichsigen SorLen 77 ooo (62, 5 • 62, 5 cm und 
3 Pflanzen im Nest) betragen. 

Es ist bekannt, dab ein Ziel um so schneller er- 
reicht wird, je besser die Bearbeiter fiber die zur 
Erreichung des Zieles fiihrenden Faktoren intormiert 
sind und ie genauere MaBst~ibe sie fiir die Kontro!le 
ihrer Leistungen besitzen. Im foigenden sollen einige 
Hinweise zur exakten Ermittlung des Anteils der 
einzelnen Ertragskomponenten am idealen Ertrag und 
die Nutzanwendung derselben gegeben werden. 

Ermittlung des Anteils der einzelnen Ertragskom- 
ponenten am idealen Ertrag 

Wenn wit uns bei den weiteren Betrachtungen auf 
die ertragsbestimmenden Komponenten beschr~inken 
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tralen Korbtei l  gerichtek ist, was ein e i n h e i t l i c h e s  
F r u c h t g e w i c h t  nnd eine Erh6hung des Ertrages 
zur Folge hat, k6nnen wir bei unseren Berechnungen 
das T K G  der Friiehte yon Zone 1 als Bezugsgr613e 
benutzen. Soll daher der Anteil der vollen, tauben 
und minderwertigen Friichte am idealen Samen- 
ertrag, ohne Beriicksichtigung der Er t ragskomponente  
Fruchtzahl, ermit tel t  werden, so ist: 

(A"  T 1 @ B "  T 2 @ C" Ta) @ (A"  T z @ B "  TII 
+ c "  T~.)+ (A' r~ + B' rr~ + c' r~.) 
+ (A' 71 +B' G + c' G) = ~oo (1) 

wobeJ A" T 1 q- B" T2 -}- C" T a Samenertrag der vor- 
handenen vollen Friichte, 
(A"  T r -}- B " T z t  + C" Tnz ) + (A' T z + B'  T H q- C' Tin) 
Verringerung des idealen Samenertrages infolge Auf- 
tretens minderwertiger Friichte und 
A'  T 1 q- B '  T~ + C' T a = Verringerung des idealen 
Samenertrages infolge Auftretens tauber Friichte. 

Zeiche~erMiiru~zg der Formeln 1 bis 3 

Bezeichnung in Zone 

vorhandene volle 
Frtichte (in %) 

vorhandene taube 
Friichte (in %) 

fehlende volIe 
Friichte (ila %) 

fehlende taube 
Frtichte (in %) 

TJKG der Friichte 
(in g) 

Samenanteil der 
Friichte (in %) 

0]gehalt der 
Samen (in %) 

A/I 

A' 

A'" 

A' 

u 

x 

~ft 

B' 

B" 

b 

v 

c} 
C' 

C"} 

C" 

W 

s. Tab. 

s. Tab.5 

s. Tab.2 

besten Variante als o~ beriicksichtigen wir die Forde- 
rung des Zuchtziels nach einem m a x i m a l e n  Ge-  
w i c h t  de r  F r i i c h t e ;  die Aussagen, die sich nun 
machen lassen, sind in Tab. 4 wiedergegeben. 

Die Erreichung einer maximalen Anzahl v o l l e r  
Frtichte im Korb verlangt neben einem maximalen 
Fruchtansatz eine m a x i m a l e  A n z a h l  y o n  F r t i c h -  
ten .  Wollen wir dieses Merkmal rechnerisch erfassen, 
so miissen wir bei einem Vergleich yon der Variante 
mit  der gr6f3ten Zahl an Frtichten (K) ausgehen und 
den Prozentsatz der fehlenden Frtichte bei den iib- 
rigen Varianten (PG) so aufteilen, dab die Werte der 
vollen und tauben Frtichte in den einzelnen Zonen 
die Werte  der Kontrolle erreichen (Tab. 5). Auf diese 
Weise beriicksichtigen wir, dab bei einer Kreuzung 
der Prtifglieder mit  der Kontrolle neben der hohen 
Fruchtzahl auch die Struktur  des Ertrages der Kon- 
trolle vererbt  werden kann. 

Die Berechnung der Ert ragskomponenten des 
idealen Samenertrages gestaltet sich jetzt  derart,  dab 
fiir die Ermit t lung der vorhandenen Friichte des 
Priifgliedes die Formel 1, mit  Berticksichtigung der 
entsprechenden TKG-Koeffizienten, benutzt  wird, 
w~ihrend die fehlenden Friichte mit  HiKe yon 

(A T1 + B G + C G) + (A" rr  + B r .  + C" Tm 
+ (A'+ B ' +  C') (2) 

bereehnet wtrden. Hierbei ist A'" T 1 - /B ' "  T 2 - / C " T a  
Verringerung des idealen Samenertrages infolge Feb- 
lens roller Frtichte, 
A'" T z + B'" Trt + C'" Tzz z Verringerung des idealen 
Samenertrages infolge Fehlens roller minderwertiger 
Friichte, 

T T _ _ a - - a  T n _ a - - b  

fzzz __ a - -  c . 
- -  - -  ~ Sorte a 

S und 0 wie T nut  anstelle von 
a b c ;  u v w ,  bzw. x y z ;  tl, tz, t 2 . .  
wie T 1, T~, T z . . .  nut  anstelle yon BFS 
a als Bezugsgr6ge cx; s und 6 wie S 8883 

8932 
und 0 nur anstelle yon u bzw. x als 6540 
BezugsgrSBe2 bzw. z. 8931 

o~, 2, ~ = Weft  der besten Variante 3497 
in Zone 1. Ostsonne 

Die Aussagen, die sich mit Hilfe 
obiger Berechnung aus den Tab. 1 
und 2 machen lassen, sind in Tab. 3 
zusammengefaBt. Die Angaben der 
Tab. 3 haben jedoch nur beschr~ink- 
ten Wert,  da sie lediglich eine Be- 
trachtung der Sorten in sich, ohne 
Vergleich mit den iibrigen, gestatten. Sorte 
Soll letzteres m6glich gemacht wer- 
den, so muB bei den Priifgliedern 
(PG) anstelle v o n T  1, T z, T2 . . . t ~ ,  BFS 
tr, t 2 . - .  in die Formel 1 eintreten, 8883 
w/ihrend sich bei der Variante mit  8932 
dem h6chsten TKG in Zone z (Kon- 654o 
trolle = K) nichts ~indert. Durch 8931 

3497 
Benutzung des T K G  in Zone 1 der Ostsonne 

Tabelle 3. Prozenhtaler Anteil der Erlragskompomnlen Fruchtansatz und 
F~uchtgewichl am idealen Samenertrag, ohne Beriicksichligung der FruchtzahL 

(Bezug dev $orlen au/ das TKG der eigenen Zone 1 .) 

Samener trag I d;vvo  an 
J__ in % 

69,9 
6 0 , 0  

56,7 
67,9 
62,5 
65,2 
70,6 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) infolge Auftretens 

tauber ] minderwertiger 

Friichte in Zone insge- 
samt 

1 ~ 3 insges, ] 3 insges. 

9 , 0  

4,5 
5,6 
5,6 
5 , 2  
4 , 2  
5 , 1  

6 , 0  
4,8 
7,2 
5,1 
7,1 
5,o 
6,6 

6,1 
14,1 
14,9 
7,8 

11,5 
1 2 , 6  

7,7 

2 1 , 1  

23,4 
27,7 
18,5 
23,8 
2 1 , 8  

19,4 

2 
! 

2,6 
5,4 
3,3 
3,8 
2,5 
2 , 0  
3 , 2  

6, 4 9,0 
ZZ,2 16,6 
12, 3 15,6 
9,8 13,6 

11,2 13, 7 
1l,o 13,o 
6,8 lo,o 

3 O, 1 
4 0 , 0  

43,3 
3 2 , 1  

37,5 
34,8 
29,4 

Tabelle 4. Prozentualer Anteil der Erlmgskompo~zenten Fruchtamatz und 
Fruchtgewicht am idealen Samenertrag, ohne Beriicksichliguczg der Frueht- 

zahl. (Bezug der einzehwn Varianten au[ das TKG in Zone 
der Sorte 8932. ) 

Sarnener trag 
der vollen 

Frtichte 
in % 

69,9 
54,8 
56,7 
57,3 
50,5 
53,7 
62,7 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) infolge Auftretens 

tauber I minderwer tiger 

Frtiehte in Zone 

q- %-i 2 insges, x + 2 

15,o 2,6 
8,5 lo,9 

12,8 3,3 
9,1 14,9 
9,9 15,o 
7,6 13,6 

lo,4 1 1 , 6  

6 , 1  { 2 1 , 1  
1 2 , 9  21 ,  4 
14,9 27,7 
6 , 6  15, 7 
9,2 ! 19,1 

lo ,3i  17,9 
6 ,8 '  17,2 

6,4 
12 ,9  
12 ,3  
1 2 , 1  

1 5 , 4  
14 ,8  
8,5 

insges. 

9,O 

23,8 
15,6 
27,0 
30,4 
28,4 
2 0 , 1  

insge- 
saint 

3 O, 1 
45,2 
43,3 
42,7 
49,5 
46,3 
37,3 
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Tabelle 5. Beispiel zur Aufteilung [ehlender Fri~chte. 

Kontrolle (3497) 
Priifglied (BFS) 

fehlende Friichte 

Frtichte im Korb 

Anzahl !; % 

5___ 

1479 lOO 

118,4 271 

clavon in Zone (in %) 

I ~ t 3 

vone ]taube I voU~ I e~Ue [ voU~ t~u~e 

26:8 I 7:4 27:~ i 5:2 ~ 7:6 7'6 

+2,4 [--3,2 1+~,6 ]+0,2 I+6,1 +11, 3 

A' + B" + C' Verringerung des idealen Samenertrages 
infolge Fehlens tauber Frtichte. 

Das Ergebnis dieser vollstitndigen Analyse der 
Samenertragskomponenten ist in Tab. 6 zusammen- 
gestellt. 

Die Berticksichtigung des Anteils der Ertrags-  
komponenten S a m e n a n t e i l  und 0 1 g e h a l t  de r  
S a m e n  am idealen 01ertrag gestaltet sich sehr ein- 
fach, da nur die Prinzipien, welche bereits bei der 
Berticksichtigung des TKG benutzt  wurden, Verwen- 

dung linden. Anstelle vom a t r i t t  
als Bezugsgr6Be u und x und anstelle 
yon c~ t r i t t  t u n d  x. 

Es gilt dann ftir den idealen reinen 
Samenertrag:  

(A t' T i s  1 + ~ "  rfl S 2 -t- C tt T aSs) 
+ (A" T 1S r + B"  T~ Srr 
+ c" G s.~), (3) 

w~thrend die tibrigen Glieder aus den 
Formeln 1 und 2 nicht aufgeschltissett zu werden 
brauchen. Dabei ist : 

A "  T 1S 1 +  B" T 2& + C'' TaS a =  reiner Samener- 
trag der vorhandenen Frtichte, 

A"  T 1 S I + B"  T2 Srz + C" Ta S m  = Verringerung 
des idealen reinen Samenertrages infolge Auftretens 
grobschaliger Frtichte im Korb. 

Die gleichen Prinzipien, die bei der Bestimmung 
des reinen Samenertrages angewandt wurden, gelten 

Tabelle 6. Prozentualer Anteil der Ertragskomponenten 

Sorte 

BFS 
8883 
8932 
654 ~ 
8931 
3497 
Ostsonne 

Samenertrag 
in % 

57,1 
5 1 , o  
48,4 
55,6 
49,0 
53,7 
58,8 

am idealen Samenertrag. (Bezug des TKG au/ die Sorle 8932, 
der Samenzahl au[ die Sorte 3497.) 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) infolge Auftretens �9 

tauber ! minderwer tiger 

T + 2  3 

I 

12 ,2  

7,9 
Ii,0 
8,7 
9,7 
7,6 
9,6 

Friichte in Zone 

insges. 

5,0[ 17,2 
12 ,2  I 20 ,  1 
12,8 23,8 
6,41 15,i 
8,9} 18,6 

lo ,317,9 
6,4 16,o 

~ + 2  

2 , 2  
10 ,1  

2 , 9  
14,4 
14,6 
13,6 
lO,9 

5 , 2  
12, 1 
lO ,5  
11 ,8  
1 5 , 0  
14,8 
7,9 

insges. 

7,4 
2 2 , 2  

13,4 
2 6 , 2  
29,6 
28,4 
18,8 

insgesamt 

24,6 
42,3 
37,2 
41,3 
48,2 
46,3 
34,8 

fehlender 

voller 

tauber 
und 

minder- insgesamt 
wertiger 

Fr/ichte 

7,9 
5,8 

15,6 
- - 2 , 2  

3 , 2  
O 

- - 1 , 2  

lO, 4 
0,9 

- - 1 , 2  

5,3 
- - o ,  4 

0 

7,6 

18,3 
6,7 

14,4 
3,1 
2,8 
0 

6,4 

insge- 
samt 

42,9 
49,0 
51,6 
44,4 
5 1 , o  
46,3 
41,2 

Tabelle 7. Prozentualer Anteil der Ertragskomponenten 

Sorte 

BFS 
8883 
8932 
654 ~ 
8931 
3497 
Ostsonne 

am idealen (Jlertrag. (Bezug des TKG au/ die Sorte 8932, der 
trruchtzahl au] die Sorte 3497, des Samenanteils und des Olgehaltes der Samen auf die Sorfe 893~. ) 

01ertrag 
i~% 

36,8 
43,5 
42,6 
52,1 
49,o 
46,4 
39,8 

Verringerung des idealen 01ertrages (in %) infolge Auftretens von 

Samen mit 
niedrigem 
Olgehalt 

5,5 
3,3 
3 ,1  
1,2 

o , 4  
3,9 
4,5 

Frtichten mit 
niedrigem 

Samenanteil 

14,8 
4,3 
2 , 7  
2,3 

- - 1 , O  

3,4 
14,5 

Fr tiehten mit 
niedxigem 
0igehalt 

2 0 , 3  
7,6 
5,8 
3,5 

- - o , 6  

7,3 
19,o 

Frfichten mit 
niedrigem 

TKG 

7,4 
2 2 , 2  

13,4 
26,2 
29,6 
28,4 
18,8 

J 
tauben ', fehlenden 

Friichtei1 

i7,2 i8,3 
20,0 6,7 
23,8 i4,4 
15,i 3, i 
i8,6 2,8 
17, 9 o,o 
16,o 6,4 

minderent- 
wickelten, 

tauben und 
fehlenden 
FrQehten 

63,2 
56,5 
57,4 
47,9 
51 ,O 

53,7 
6 0 , 2  

Tabelle 8. Der ideale Olertrag und seine Zusammensetzung 
in absolutes und reladven Zahlen. 

idealer 
0lertrag Ertragsausfall 0[ertrag 

Sorte 

dz/ha 

BFS 
8883 
8932 
6540 
8931 
3497 
Ostsonne 

D/eser aus dem Rahmen fallende El-tra 
vedusten. 

dz/ha % 

7,86 36,8 
9,75 43,5 

(6,96) 1 42,6 
13,49 52,1 
12,3o 4%o 
11,31 46,4 
9,21 39,8 

dz/ha % 

13,4 ~ 63,2 
1 2 , 7 2  5 6 , 5  
(9,4 ~ ) 57,4 
12,4o 47,9 
1 2 , 3 o  51 ,O 
13,oo 53,6 
14,2o 6o,2 

beruht auf ~iberm~13i 

2 1 , 2 6  
22,47 

(16,36) 
2 5 , 8 9  
24,60 
24,31 
23,41 

lmhen Ernte- 

auch ftir die Ermit t lung des idealen 01ertrages, 
nur t r i t t  bier 0 anstelle yon S. Eine vollst~indige 
Analyse der 01ertragskomponenten ist in Tab. 7 de- 
monstriert.  

Setzen wir anstelle der Verh~iltniszahlen die abso- 
luten Werte aus dem Feldversuch, so bekommen wir 
eine Vorstellung tiber die absolute Gr613e der Ver- 
ringerung des idealen 01ertrages und des Leistungs- 
verm6gens der Sonnenblumen tiberhaupt (Tab. 8). 1 

1 Frau SCmLOWA, die an der Entwicklung der mathe- 
matischen Analyse des Sonnenbiumenertrages entschei- 
dend beteiligt war, gilt mein besonderer Dank. 
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Bespreehung der Analyse 
Vor der intensiven Bearbeitung eines jeden wissell- 

schaftlichen Problems ist es notwendig, eill genaues 
Bild fiber seine Bedeutung zu entwerfell. Hierzu ge- 
hhrt bei dem Problem der Steigerung des Sonnei1- 
blumenertrages die Feststellullg der Ertragsreserven 
und ihrer Bedeutung im eillzelnen. 

Das Zahlellmaterial der Tabellell 1 und 2 gestattet  
uns zwar, eine recht gute Vorstellung fiber die Er- 
tragskomponenten zu erlallgell, es vermag uns jedoch 
nicht den wirklichen Wert der eillzelnen Kompo- 
nellten beim Zustalldekommen des Ertrages zu ver- 
mitteln und die yon gleicher Ursache abh~tngenden 
Faktorell in einem gemeinsamell Wert zu erfassen. 

Betrachten wir nur die beidell Kompollelltell Frucht- 
ansatz ulld Fruchtgewicht, so stellen wir lest, dab eill 
Prozentsatz an tauben Frfichten in Zone : yon 9,o 
(Tab. : BFS) auch eine Verringerung des Ertrages 
infolge Auffretens tauber Frfichte llm 9% zur Folge 
hat (Tab. 3), w~thrend dies ill Zone 3 mit 9,3% (Tab. 1) 
ullm6glich ist, da das TKG dieser Frachte  nur 54,6 g 
(Tab. 2) gegelliiber 82,8 g in Zone 1 betr~igt. Es ist 
leicht zu verstehen, dab ill dem Wert  9,3% auch die 
Verringerung des Ertrages illfolge Auffretens minder- 
wertiger Frfichte enthalten ist. Eine Trennung dieser 
beiden Merkmale erm6glicht die Anwelldullg der For- 
mel i ,  wie die ZahleR der Tab. 3 zeigell. Wir er- 
kennen, dab das Auftreten tauber Frfichte in Zone 3 
6,1% Ertragsausfall zur Folge hat, wogegen es beim 
Auftreten minderwertiger Frfichte llur 6,4--3,2 = 
3,2% siR& (Der Wert  6,4% ellth~tlt dell Ertrags- 
ausfall infolge Auftretens minderwertiger roller 
Frfichte, der bier natfirlich abgezogen werden mul3.) 

Aus dell Angaben der Tab. 1 fiber das Auftreten 
tauber Frfichte elltnehmen wir, dab es bei den ein- 
zelnen Sorter  in Zone 1 zwischen 4,2~o und 9,0%, 
in Zone 3 dagegen zwischell 9,3 ulld 23,3% schwankt. 
Hier wird also, genau wie in dem vorangegangenen 
Falle, ein groBer Anteil der tauben Frfichte ill Zone 3 
am ErtragsausfallvorgetRuscht, w~ihrelld erinWirklich- 
keit llur zwischen 6,1}/o llnd 14,9~ o schwallkt (Tab. 3), 
in Zone 1 iedoch den Wertell der Tab. 1 entspricht. 

Die Tabellen 3, 4, 6 und 7 vermitteln uns eine Vor- 
stellung fiber den Aussagewert der angestellten ein- 
zelllen Berechllullgen. Obwohl eille laufende Auf- 
schlfisselung des gleichen Materials roll Tab, 3 bis 7 
vorgenommen wird, hat jede ihren spezifischen Wert.  
Dem einzelnen Ztichter wird es vorbehaltell bleiben 
zu entscheidell, welche Ertragskomponenten er in den 
Vordergrund stellt ulld dementsprechelld exakt ana- 
lysiert. Stellt er lest, dab ein Merkmal gegentiber den 
anderen eille verschwindelld geringe Rolle spielt, so 
wird er es wohl erfassell, ohne aber ins Detail zu gehen. 

In bestimmten F~llen wird es z .B.  llicht n6tig 
sein, eine Analyse der fehlendell Fraehte,  wie in 
Tab. 5, vorzunehmen. Wie wichtig sie aber sein kann, 
zeigt Tab. 6, dab n~imlicla eine Kombination der Soften 
3497 • 654o wenig verspricht, obgleich letztere einen 
Millderertrag durch fehlende Frtichte yon 3,1~ 
gegenfiber o% bei der Sorte 3497 aufzuweisen hat. 
Da anzunehmen ist, dab bei einer gelungenen Kreu- 
zung nebell der hohen Fruchtzahl der Sorte 3497 
(1478 Tab. 1) auch der hohe Allteil tauber Frfichte 
in Zone 3 vererbt wird (18,9% Tab. 1), l~ge der Ertrag 
der Hybride 2,2% tiefer als der der Sorte 6540. 

Die vollst/indige Analyse des Allteils der einzelnen 
Komponenten am idealen Ertrag, die sich in den 
Zahlell der Tabellen 3, 4, 6 und 7 widerspiegelt, ge- 
stat tet  ulls, auf Fragen vielfiiltigster Art  zu ant- 
worten. 

Eines der wichtigsten Probleme ullserer gegen- 
w~trtigen zfichterischen Arbeiten all der Sollnenbtume 
in Deutschland ist die Ermitt lung eines Ausgangs- 
materials, dessell Bearbeitung am schnellstell und 
sichersten zu einer Erh6hung der 01ertr~ge fi~hrt. 
Auf Grund unserer ill den vergangeRen Jahren ge- 
machten Erfahrungen, die durch die Werte der Tab. 7 
best~itigt werden, sind wir der Meinung, dab die ge- 
samte Zuchtarbeit auf sowjetischem Material (Zfich- 
tullgen yon W.S.  PUSTOWOIT) aufgebaut werden 
sollte, was nat~rlich die Benutzung anderer Sorten 
zu Einkreuzungen llicht ausschliel3t. Besondere Be- 
achtung verdient in diesem Zusammellhang die 
Sorte 8883, die zusammen mit der Sorte 8932 eine 
Woche frfiher als die iibrigell Sortell reift, dabei je- 
doch 43,5}/0 des idealell Ertrages erreicht (Tab. 8), 
wiihrelld es bei der Sorte ,,Ostsonne" nur 39,8%, bei 
der Sorte BFS sogar nur 36,8~/o sind. Nattirlich wird 
sie yon den sowjetischen mittelsp~tten Sortell 8931 
und 654 ~  49,0% bzw. 52,1% weir ftbertroffen. 

Wesentlich erscheint auch die Frage nach der Er-  
tragsreserve, die am leichtesten auszuschSpfen ist und 
eillen groBen Anteil am Zustalldekommell des Ertrages 
hat. In Abh~tllgigkeit yon der Sorte wird sie ver- 
st~tlldlicherweise verschiedene Ertragskompollenten 
umfassen. 

Bei der Sorte 654 ~ darffe es das Auftreten yon 
Frfichten mit niedrigem TKG (26,2~/o Ertragsausfall, 
Tab. 7) sein, welches durch Einkreuzllng der Sorte 
8932: zur Erh6hung des TKG in den Zoner 1 und 2 
(13,4% Ertragsausfall, Tab. 7) und durch Auslese" 
yon Formen mit lliedrigem Anteil minderwertiger und 
tauber Frtichte in Zone 3 (11,8% + 6,4% Ertrags- 
ausfall, Tab. 6), die durch gleiche Ursachen bedingt 
silld (Mol~osow 1958 ), verringert werden k6nllte. Bei 
dell Soften 8931 s ulld 3497 liegell die Dinge 52mllich. 

Da das Auftreten tauber Frfichte ill den Zonen 1 
und 2 auf gleiche Ursachen zurfickzufiihren ist 
(goRosow 1958 ), der Allteil am Ertragsausfall bei dell 
Sorter  BFS ulld 8932 (12,2~o bzw. t1%,  Tab. 6) je- 
doctl recht hoch ist, scheint es bei ihnen vorteilhaft 
zu seill, sich neben der Erh6hullg der Fruchtzahl im 
Korb (18,3% bzw. 14,4% Ertragsausfall, Tab. 7) 
dieser Ertragsreserve zu widmen. (Bei tier BFS nur, 

1 Nattirlich muB in solchen F~Lllen beachtet werden, 
dab nut bestimmte Formen miteinander gekreuzt wet- 
den diirfen, t3ei den yon uns analysierten Sorten w~re 
daher zu berticksichtigen, dab die Sorten 8883 und 8932 
mitteKrtih, die ~brigen j edoch mittelsp~t sind. AuBerdem 
dtirfte bei der BFS nicht vergessen werden, dab sie eine 
yon den tibrigen Sorten abweichende Form darstellt 
(Korbgestaltung, Verteilung der Friichte im Korb, 
Wuchstyp usw.). 

Die beschriebene Methode der Analyse yon Ertrags- 
komponenten kann selbstverst~Lndlich auch auI einzelne 
K6rbe angewandt werden. 

a Der Weft --1 beim Ertragsausfall durch Auftreten 
yon Friichten mit niedrigem Samenanteil (Tab. 7) ent- 
steht durch den h6heren Samenanteil der Frtichte in Zone 
3 (Tab. 2), der auf dell Samenanteil der Frtichte in Zone x 
bezogen wird. Der Bezug auf die Frtichte der Zone 1 er- 
weist sich deshalb als notwendig, weil der hohe Samen- 
anteil der Friichte in Zone 3 bei Beseitigung der Friichte 
mit niedrigem TKG in dieser Zone verschwinden wird. 
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well sie eine Futtersonnenblume ist, ansonsten mtil3te 
in erster Linie der 01minderertrag (2o,3~ beseitigt 
werden.) Daftir sprechen weiterhin die geringen j~thr- 
lichen Sehwankungen des Merkmals ,,Auftreten 
tauber Frt~chte im Randteil des Korbes" (Tab. 9), 
was eine zttchterische Bearbeitung erfolgreicher er- 
seheinen l~tBt als die des Auffretens minderwertiger 
Friiehte. Letzteres wird in den einzelnen Jahren yon 
gr0gen Schwankungen begleitet (Tab. 9) und ist durch 
agrotechnische Magnahmen leichter zu beeinflussen 
(Tab. 1@ 

Tabelle 9. Abhiingigkeit der Struktur des Samenminderertrages yon den 
Wachstums- und Enlwichlungsbedingungen verschiedener Jahre (ohne Be- 
ri~cksichtigung der Ertragskomponenten Bestandesdichte und Fruchtzahl). 

... 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) infolge Auftretens 

tauber I minderwertiger tauber 
Sorte Jahr 

1956 
1957 
1958 
1956 
1957 
1958 

Friichte in Zone 

1 + 2 3 insges. 1 + 2 3 insges. 

6,7 
8,9 
9 ,1  

11, 3 
10 ,2  
13,O 

Ostsonne 

BFS 

4 ,2  
4,1 
4 ,2  
7,6 
5,5 
5,2  

lO,9  
13 ,o  
13,3 
18,9 
15,7 
18,2  

30,3 
O,O 

10,1 
25,8 
7,9 

i0,1 

14,1  

4,4 
9 ,1  

16 ,0  
8,7 
6,2  

44,4 
4,4 

19,2 
41,8 
16,6 
16,3 

sehaften ergeben. Aus diesem Grunde stellten die in 
den Tabellen angegebenen Werte aueh keine ab- 
strakten Zahlen, sondern reale M6glichkeiten dar. 

Mit dem Abfallen des prozentualen Anteils des 
derzeitigen Ertrages am absoluten idealen Ertrag 
steigt letzterer selbstverst~ndlich. Nehmen wir als 
Beispiel die Sorte ,,Ostsonne", so erreicht sie bet Be- 
rticksiehtigung des TKG der eigenen Zone 1 und des 
Fruchtansatzes einen Ertrag yon 7o,6% (Tab. 3), was 
bet einem 01ertrag yon 9,21 dz/ha (Tab. 8) einem 
idealen Ertrag yon 13 dz/ha entspricht. Werden die 

Sorten aufeilaander bezogen, so erh6ht 
sich der ideale Ertrag bet einem Ertrag 
yon 62,7% (Tab. 4) auf 14,7 dz/ha. 
Bet Hinzuziehung der Ertragskompo- 
nente Fruehtzahl erh6ht sich der ideale 
Ertrag auf 15,7 dz]ha bet einem Ertrag 

~na ~na~r- von 58,8% (Tab. 6). Wird nun noch 
werfiger 
Frfiehte der 01gehalt der Frftchte in Erw~igung 

gezogen, so steigt der ideale Ertrag 
55,3 auf 23,4 dz 01 pro ha an (Tab. 8). 
17,4 Die eben erw~hnten Zahlen lassen den 
32,5 dialektischen Charakter unserer Analyse 
6%7 deutlich werden. So, wie wit mit jeder 
32,2 neuen wissensehafflichen Erkenntnis die 
34,5 relative Wahrheit bereichern, ohne j emMs 

die absolute Wahrheit ganz zu erfassen, 
n~hern wir uns mit jeder Senkung des 
Anteils der tauben Friiehte und Erh~Shung 
des TKG der Frtichte in den Zonen 2 
und 3 dem yon uns erreehneten idealen 
Ertrag, der ein Tell des absoluten Zucht- 
ziels ist und sich mit jeder Erh6hung tier 

tauber Fruchtzahl pro Korb, des TKG mid 01- und minder- 
wertiger gehaltes der Friichte in Zone 1 vergrOl3ert. 
Frtiehte 

Theoretisch mtiBt e der ideale 01ertrag 
der Sorten, die aufeinander bezogen 

22,7 werden, gleich seth. Wenn dies prak- 39,2 
44, ~ tisch nicht so ist (Tab. 8), hat das vet- 
54,6 schiedene Ursachen. Einmal kann der 
29,6 ermittelte absolute Ertrag (dz/ha) 
35'2 Fehler aufweisen, zum anderen kann 44,5 
47,1 die Analyse der Stichproben, die den 

relativen Ertrag (%) liefert, solche ent- 
halten. InTab.  8 diirfte der niedrigeWert der Sorte8932 
auf Ernteverluste zurtickzuffihren sein. Wenn auch 
die ttbrigen Sorten in Tab. 8 im idealen Ertrag etwas 
voneinander abweichen, so sehen wir doch, dab der- 
selbe unter Berficksichtigung der genannten Ertrags- 
komponenten und ihrer Ausbildung bet den unter- 
suchten Sorten zwischen 21 und 26 dz/ha liegen mug. 

Einen Hinweis auf die Genauigkeit unserer Ana- 
lyse der Ertragskomponenten gibt der Vergleich der 
absoluten und relativen ErtrXge (Tab. 8). Wir sehen, 
dab die Rangordnung der praktisch und theoretisch 
ermittelten Ertr~tge, mit Ausnahme der schon er- 
w~ihnten Sorte 8932, gleich ist. 

Ein praktisches Beispiel ftir die Leistungskontrolle 
mit HiKe der beschriebenen Analysenmethode sou 
uns die Betrachtung des Effekts einer einmaligen 1958 
getAtigten Auslese vor tier Befruchtung auf ErhShung 
des TKG, Beseitigung minderentwickelter Friichte in 
allen Zonen und tauber Frtichte in Zone 3 liefern. 
Tab. 11 zeigt uns die Ausgangswerte, die aus einer 
Analyse yon 4 ~ K6rben ]e Variante gewonnen wurden, 
Tab. 12 die errechneten Ertragskomponenten. 

Aus Tab. 12 ist zu erkennen, dab neben der Ver- 
ringerung der minderwertigen und tauben Frfichte in 

Tabelle lO. Abhiingigkeit der Struktur des Samenminderertrages yon der 
Standweite (ohne Beri~cksichtigung der Ertragskomponenten Bestandes- 

dichte und t~ruchtzahl). 

Sorte 

Ostsonne 

BFS 

Stand- 
weite 

in Claw 

3 0 0 0  
15oo 
100o  

750 
3000 
15oo 
100o  

750 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) infolge Auftretens 

tauber [ minderwertiger 

Frfiehte in Zone 

i + 2 3 insges. 1 + 2 3 insges. 

8,8 
11,5 
9,4 
7 , 1  

18,5 
18,3 
13,O 
12 ,4  

4,5 
6,5 
7,3 

13,o 
4,0 
5,0 
6,0 
6,7 

13,3 
18,o  
16,7 
2 0 , 1  
22,  5 
23,3 
19 ,o  
19 ,1  

3 ,2  
12,8 

i7,4 
18,0 
2,8 
6,7 

18,1 
19,4 

6 ,2  
8,4 

1 0 , 0  

16,5 

4,3 
5,2 
7,4 
8,6 

9,4 
21 ,2  

27,4 
34,5 

7,1 
11,9 
25,5 
28,0 

Die Sorte ,,Ostsonne" mtiBte ill erster Linie durch 
BeseitJgung des Ertragsausfalles infolge Auftretens 
von Friichten mit niedrigem 01gehalt (i9%, Tab. 7) 
und geringem TKG (18,8%) verbessert werden. Bet 
der Verringerung des Ertragsausfalles infolge Auf- 
tretens yon Frfiehten mit niedrigem Olgehalt wiirde 
die Beseitigung der Grobschaligkeit, die a4,5% des 
Ertragsausfalles (Tab. 7) zur Folge hat, die graBte 
Rolle spielen. 

Die ziichterische Bearbeitung der Sonnenblume 
wirft auch die Frage naeh dem heutigen Stand und 
der Perspektive, nacE dem zu erreichenden H6ehst- 
ertrage auf. Tab. 3 zeigt, dab der ideale Ertrag (nur 
den Fruchtansatz lind das TKG der eigenen Zone 1 
beriicksichtigend) der einzelnen Soften recht unter- 
schiedlich zusammengesetzt ist und yon der besten 
Sorte (Ostsonne) zu 7o,6%, yon der schlechtesten 
(8932) zu 56,7% erreicht wird. Dieser Wert  ~indert 
sich natiirlich, wenn die Sorten miteinander ver- 
gliehen werden (Tab. 4, 6 und 7). Der Anteil des 
Ertrages (heutiger Stand der Zfichtung) am idealen 
Ertrag (Perspektive) f~llt mit der Hinzuziehung jeder 
neuen Ertragskomponente, da sich neue M6glichkeiten 
der K.ombination bester Sorten in bestimmten Eigen- 
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Tabelle 11. Verteilung tier tVri~chte im Korb und TKG einer Variante mit einjdhriger Selektion und ihrer Kontroll e 

Varianten 

1 + 2  

Kontrolle (Ostsonne + BFS) 1 1~t,2 
einmalige Auslese 12,5 

-b = freie Abblfite gegeniiber x = erzwungene ]3estaubung 

Anteit (in %) tier 

taubea I vollen 

Frfichte an der Zahl der Frfiehte in Zone 

3 

7,3 
4,8 

insges. 

18,5 
17,3 

: L + 2  

74,9 
79,2 

3 

6,6 
3,4 

insges. 

81,5 
82,6 

TKG {in g) der Fr0ehte 
in Zone 

1 2 3 

83,5 74,8 52,9 
91,8 81,9 55,2 

Tabelle 12. Anfeil tier einzelnen tgomponenlen am idealen Erlrag einer Variante mit ein]iihriger SelekHon und ihrer 
Kontrolle. 

Varianten 

Kontrolle (Bezug auf das TKG 
der eigenen Zone 1) 

Kontrolle (Bezug auf das TKG 
der Auslesevariante) 
ginmalige Anslese (13ezug auf 
das TKG der eigenen Zone 1) 

Verringerung des idealen Samenertrages (in %) 

infolge Anftretens 

tauber ! minderwerfiger 
Frfichte 

insgesamt 
q- 2 3 insges. I + 2 3 insges. 

lo,5 

9,5 

1 1 , 9  

4,6 

4 , 2  

2 , 8  

15,1 i 4,1 
I 

13,7 11,7 

14, 7 i 4,7 

Zone 3 der Auslesevariante gegentiber der Kontrolle 
(Bezug auf das TKG der eigenen Zone 1) um 1,8% 
(5,>--3,3) bzw. 1,8% (4,6--2,8) eine Erh6hung des 
TKG in Zone 1 stattgefunden hat, was natiirlich aueh 
die Werte der Kontrolle bei ihrem Bezug auf die 
Auslesevariante ver~indert. W~thrend der Ertrag ohne 
Bezug der Varianten aufeinander nur um 1,6% 
(77,3%--75,7%) steigt, erh6ht sich derselbe bei dem 
Bezug der Varianten aufeinander um 8,6% (77,3% 
bis 68,7% ). Bei Betrachtung der Werte der Kon- 
trolle (Bezug auf das TKG der eigenen Zone 1) stellen 
wir lest, dab der Ertragsausfall infolge Auftretens 
tauber und minderwertiger Friichte in Zone3 
(4,6% + 5,1%) sowie minderwertiger Friichte in 
Zone 2 (4,1%) (dutch gemeinsame Ursache bedingt) 
13,8% betr~igt, indes der Minderertrag der tauben 
Frtichte in den Zonen 1 und 2 (ebenfalls auf ge- 
lneinsamer Ursaehe beruhend) lo,5% ausmacht. Bei 
der Auslesevariante betragen die entsprechenden 
Werte lo,8% (2,8% + 3,3% + 4,7%) bzw. 1~,9%, 
was besonders auf die Notwendigkeit einer st~trkeren 
Bearbeitung der tauben Friichte in den Zonen 1 und 
2 hinweist, welche mit HiKe der Beurteilung dieses 
Merkmals vor der Best~ubung ebenialls sehr wirksam 
gestaltet werden kann. 

5,  1 

5,9 

3,3 

9 , 2  

17,6 

8,0 

24,3 

31,3 

2 2 ,  7 

idealer 
Samenertrag Samen- 

er trag 

% I dz/ha 

75,7 28,7 37, ~ 

68,7 [28,7 41,o 

77,3 31,9 41,o 

Schluf~fol~erun~en 

Die von uns angewandte Methode der mathema- 
tischen Analyse des Ertrages und seiner Komponenten, 
die am Beispiel einer inoffiziellen Leistungsprfifung 
sowjetischer und deutscher Sorten demonstriert wird, 
gestattet:  

1. ein Erkennen des Anteils der einzelnen Kompo- 
nenten am Ertrag und damit ein Erkennen der Not- 
wendigkeit ihrer ziichterischen Bearbeitung; 

2. Kreuzungspartner fiir bestimmte Kombinationen 
yon Ertragskomponenten zu ermitteln; 

3- den Fortschrit t  der Zuchtarbeit  im allgemeinen 
und im speziellen (bei einzelnen Ertragskomponenten) 
exakt zu messen; 

4. konkrete Hinweise auf die ziichterischen Lei- 
stungsreserven der Sonnenblume zu bekommen. 
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Beitr//ge zur Zfichtung moniliaresistenter Sauerkirschen 
I. Mitte i lung fiber Infekt ionsversuehe mit  Sclerotinia laxa AD~m-L et Run~. nnd Sclerotinia [fuctigena 

SCHROET. an Sauerkirschsorten  
V o l a  M E C I t T I L D  B R A U N S  

Mit 5 Abbildungen 

Die Anbauwfirdigkeit der Schattenmorelle, unserer ordentlich hoch und der zur Bek/impfung erforderliche 
wichtigsten dunkelfrtichtigen Sauerkirsche, wird durch laufende Aufwand fiir die Schnittarbeiten kann selten 
ihre hohe Anf~tlligkeit ffir die dutch Sclerotinia laxa geleistet werden. Die Ziichtung einer moniliaresisten- 
verursachte Zweigdiirre begrenzt. Der Schaden auf ten Sauerkirschsorte mit den Frucht- und Ertrags- 
leichten B6den und in luftfeuchten Lagen ist auBer- eigenschaften der Schattenmorelle ist desha]b ein 


