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im April gefunden werden. Es scheint Verff. aus- 
sichtsreich zu sein, durch Kreuzung  dieser Fo rmen  mit  
S. tuberosum den AS-Gehalt  in kiinftigen Speise- 
kartoffelsorten zu erhShen. 

Die Auswer tung  der gtinstigen AS-Gehalte  in der 
Series Losg@edicellata durch die Ztiehtung ist bereits 
yon  sowjetischen Forschern in Angriff  genommen 
worden. In  einigen, jedoch seltenen F~illen konnte  
auch in S. tuberosum • S. stolotciferum (S. antipo- 
viczii)-Hybriden ein erh6hter  Vi tamin-C-Gehal t  
nachgewiesen werden (PRoKOS~V und  KAMERAZ ~940). 

Z u s a m m e l f f a s s u n ~  
In  vors tehenden Unte rsuchungen  sollte gepriift 

werden, ob unter  den Species des Sort iments  wilder 
und  knlt ivierter  Kartoffeln  des Ins t i tu t s  ftir Pflan-  
zenzt ichtung Grol3-Ltisewitz geeignetes Ausgangs-  
mater ia l  fiir eine Zt ichtung yon  Kartoffelsor ten mi t  
einem hohen Ascorbins~iure-Gehalt vorhanden  ist. 

Es wurden insgesamt yon  den wilden Species lO2 
und  von  den kul t ivier ten Species 325 verschiedene 
Ar ten  nnd  Herkt inf te  anf ihren AS-Gehal t  unter -  
sucht.  Die chemische Analyse umfaBte eine Herbs t /  
Win te run te r suchung  (Untersuchung I) fiir das ge- 
samte  Material und  eine Fr i ih jahrsuntersuchnng 
(Untersuchung II)  als Wiederholung nach  einer 
l~ingeren Lagerungsperiode ftir einen Tell der Muster. 
Ftir eine richtige Bewer tung  der Analysenwerte  wurden 
die Ergebnisse in Ascorbins~iuregehalt in der Frisch- 
substanz  umgerechnet  auf 23% Trockensubs tanz  
relativ mit  Kul turkar toffe lsor ten  (rel. lOO) verglichen. 

Die Variat ionsbrei te  der analysier ten Muster lag 
zwischen relativ 18 und  16o. Bei den ssp. andigenum- 
tuberosum-Formen haben 7% und  bei den 2n = 24- 
chromosomigen kult ivierten Arten  II~ der unter-  
suchten Muster (Untersuchung I) einen mehr  als 
lO% hSheren AS-Gehalt  als der Standard .  

S~imtliche in der Apr i l -Untersuchung (Unter- 
suchnng II)  fiber rel. 11o zum S tandard  liegenden 
Muster ha t t en  bei den 48chromosomigen  kultivier- 
ten Formen  im Mittel rel. 122 (max. ~5 o) und  bei 
den 2n  = 24chromosomigen kul t ivier ten Ar ten  im 
Mittel tel. ~34 (max. ~8o) des AS-Gehal tes  des Stan-  
dards bei 23% Tr.S. Verff. glauben, in diesen For-  
men ein geeignetes Ausgangsmater iaI  fiir die Ziich- 
tung  auf hohen AS-Gehal t  gefnnden zu haben.  
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121bet die Beziehungen yon Volumen und Oberfl i&e bei Kartot elknollen 
Von G. MIglNL unter Mitwirkung yon H. GOSSLER 

Mit 1 Abbildung 

In  der Kartoffe lz t ichtung spielen u. a. die Knollen- 
form nnd  -gr6Be ans vielerlei Griinden eine wichtige 
Rolle. Einer  dieser Griinde, und  dies ist sicher nicht  
der wichtigste, ist das nnterschiedliche Atmungs-  
verhal ten  kleiner und  groBer Knollen. Wie wir 
bereits zeigten (MEINL 1960), kann  der Atmungs -  
verlauf  w~ihrend der Winter lagerung  zur Beurtei-  
lung der Lagerqualit~it herangezogen werden. Sorten, 
die im Win te r  wenig a tmen,  jedoch zum Zei tpunkt  
des Pflanzens durch  Atmungss t imula t ion  eine er- 

h6hte  Keimberei tschaf t  anzeigen, wie etwa die Sorte 
Mira, sind wiinschenswert.  Nun  liegen j edoch kleine 
Knollen wesentlich tiber, groBe un te r  dem Atmungs -  
wert  , ,durchschni t t l icher"  85 g schwerer Knollen. 

I n  einer Reihe yon  Unte r suchungen  tiber die 
A t m u n g  yon  Kartoffelknollen ist daher  die Frage  
aufgeworfen worden,  wodurch  der Unterschied in 
der Atmungsin tens i t~ t  kleiner und  groBer Knollen 
bedingt  sein kann.  Einige Autoren,  u. a. HOFFMANN 
(2916), versuchen,  die unterschiedliche CO2-Abgabe 
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durch das veriinderte Verh~iltnis von Oberfl~iche zu 
Volumen zu erkl~ren. 

Wir hatten uns die Anfgabe gestellt, die Richtig- 
keit dieser Vermntung experimentell nachznprfifen, 
stieBen jedoch anfangs auf die Schwierigkeit, ohne 
gr6geren Zeitaufwand die Oberfl~iche umfangreicher 
Knollenpartien festzustellen. Auf dem im folgenden 
geschilderten rechnerischen Wege versuchten wir, 
dieser Schwierigkeit auszuweichen. 

Als Grundlage der Berechnungen sei unterstellt, 
dab die Oberfl~tche einer Knolle anf Grund der nach 
Elimination der Achsen erhaltenen Funktion des 
Volumens einer Kug~I angen~ihert sei: 

V2 0 ]/36  . 

Die Bestimmung des Volumens kann einmal fiber 
die Verrechnnng der durch Messungen erhaltenen 
Achsenl~tngen, zum anderen durch Verrechnung des 
Gewichtes erfolgen. Vergleichende Messungen haben 
ergeben, dab die Fehlerfortpflanzung der Achsen- 
l~tngenungenauigkeit (Oberflgchendeformation) gr6- 
Ber ist als die Fehlerfortpflanzung spezifischer Ge- 
wichtsdifferenzen (St~irkeprozentschwankungen). 

Ffir die erste M6glichkeit ergab sich im Mittel die 
Abweichung der Knollenoberflgchen yon der Ober- 
fl~iche einer Rotationsellipsoidniherung nach unseren 
Messungen : 

A O %  lOO 2/3 A(abc) 
. . . .  + 25% �9 (2) 

~/ab c 
Auch nach Reduktion der vorget~uschten grbgeren 

Oberfl~iche durch Einffihren eines Proportionalit~its 
faktors [K. 4 ~ (a b c)~l~ verbleiben als Fehler immer- 
hin noch 

AO% 8 % .  
Ftir die zweite Mbgtichkeit, die Verrechnung des 

Gewichtes, ergibt sich die Fehlerfortpflanzung der 
Gewichtsungenauigkeit durch St~irkeprozentschwan- 
kungen der Knollen: 

A~ 
A O %  = ~oo. 2/3 ~ - ~  • ~,5% , (3) 

wobei ~ = 1,o86 = ~5% St~rke 
Ay  = o,o25 = =j= 5% St~rkeschwanknng 

betragen. 
Wir setzen daher in Formel 1 anstelle yon V die 

Beziehung 
G 

ein. 

Gewicht 
durchschnittl, spezifisches Gewicht 

a ,  G9 
0 ~ V 3 6 ~ ( ~  ) " (4) 

Im Verlauf der bisherigen Betrachtungen haben 
wir die spezifische Knollenform (lang, Each, rund) 
nicht mit einbezogen. Es war daher notwendig zu 
priifen, wie grog die spezifische Unrichtigkeit der 
N~iherung ffir unterschiedliche Knollenformen ist. 

Dazu bestimmten wir die Oberfl~che yon loo 
typischen Knollen der 3 Kategorien rund, lang, 
flach wie folgt. 

Die einzelnen gewogenen Knollen wurden in Rich- 
tung der L~tngsachse halbiert und die H~tlften bis 
auf die Schale ausgehbhlt. Dann versahen wir die 
Schalenpartie mit 4--6 Einschnitten, so dab sie 
flach auf Millimeterpapier aufgelegt und abgezeichnet 
werden konnte. Durch Ausz/ihlen der K~istchen lieg 
sich nun die Oberfl/iche leicht bestimmen. So er- 

hielten wir einmal fiber das Gewicht mittels der 
Formel (4) und zum zweiten durch die oben be- 
schriebene Bestimmung 20berfl~chenwerte,  deren 
Korretation in Abb. 1 wiedergegeben ist. 
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Die Korrelation betrggt ffir alle 3 Formgruppen 
annghernd r ~ 1. Wie aus der Abbildung ferner 
zu ersehen ist, gruppieren sich alle Werte gut nm 
die Regressionslinie, wobei jedoch auffallt, dab die 
errechnete Fl~che der runden Knollen durchweg 
gr6ger ausfillt  aIs die durch Messung ermittelte. 
Offensichtlich erf~ihrt die Schalenpartie der runden 
Knollen trotz der Einschnitte beim Ausbreiten eine 
st~trkere Stauchung als die der anderen Knollen, 
wodurch eine kleinere Oberflgche vorget~tuscht wird. 

In Tabelle 1 sind die Regressionen der 3 Knollen- 
typen zusammengestellt. 

Tabelle 1. Regressione~ der Ober- 
/liichen der 3 K~ollen/ormen. 

Knollenform b 

rund o,919 
flach o,998 
lang o,997 

Auf Grund dieser Werte waren wir der Ansicht, 
dab keine spezifische Korrektur notwendig ist und 
lassen daher die Ngherung ohne Proportionalit~ts- 
faktor gelten, b ~ 1. 

Als n~chstes mugte der Restfehler berficksichtigt 
werden, der durch nichtkorrigierbare Deformationen 
der Knollen verursacht wird. 

Tabelle 2. Rest/abler (notch Regressiom- 
vermchnung). 

Z . loo) 

Knollenform (7 % 

rund 
Ilach 
lang 

• 3,o3% 
• 3,93% 
• 4,95% 
:t: 4.oo% 

2 1 "  
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Aus Tabelle 2 ergibt sich die M6glichkeit, die 
Ngherung  generell mi t  einer durchschni t t l ichen Un-  
sieherheit von a% ~ 4% zu verwenden.  

Die Oberfl~ichendifferenzen einzelner Knollen sind 
mit  HiKe der Ngherung  gesichert bes t immt,  sofern 
ihre Grenzdifferenz 

G D O --  a%. l ~ .  h~b. 7,5% (5) 
nicht  unterschrei te t .  

Das entspr icht  einem Gewichtsunterschied der 
einzelnen Knollen yon  

a DG = 3/2*) G D O ~ 11% . (6) 

D i e  Oberf l~chensumme yon  St iehproben ermit te l t  
sieh aus den Einzelfl~chen wie folgt:  

E 0  ~ 01 + 02 + . . . . .  + 0~ .  (7) 

Hierbei  ist mi t  einer durehschni t t l ichen Unsicher-  
heit  von 

4% 

zu rechnen.  

A v  l'v(r)'/o(r) 3 r " r '  
* )  A O  - -  r i o ( r )  �9 i v ( r )  - -  2 r . r 3 - 3/2. 

Die erforderliche Grenzdifferenz betr~igt 

G Dzo  ~ 0,4 1~"  h~-  (S) 

Ftir die Differenz yon  2 St iehproben zu je 20 Knollen 
ergibt sich daher  

G Dzo  ~ 5% �9 

Anstelle der Einzelknollenw/igung wird zweck- 
m~ti3igerweise das mit t lere Knollengewicht  der Stich- 
probe verwende t :  

= 36--IW ). (9) 
Der Fehler  des mit t leren Knollengewichtes kann  

bei sort ier tem Material mi t  einer Gewichtss t reuung 
bis zu 3o% vernachl~issigt werden. Auch  dann  gilt 
noch  die obige Unsieherheit  yon  

4% 
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Ober die Kreuzungsunvertr iglichkeit verschiedener Brassica-Arten 
als Folge eines gehemrnten Pollenschlau&wachstums 

VoI1 GERHARD ROBBELIEN 

Mit lO Abbildungen 

Zur Ga t tung  Brassica geh6rt  eine groBe Anzahl  
von Kul turpf lanzen,  die als 01-, Gemiise-, Fu t t e r -  
oder Gewiirzpflanzen weit verbrei te t  sind. Die mor-  
phologische Vielgestaltigkeit vor  allem ihrer vege- 
t a t iven  Organe regte frfihzeitig zu Kreuzungsver-  
suchen an, bei denen nicht  selten auch verschiedene 
Ar ten  verwendet  wurden.  

SAGERET (zit. n. FOCKE 188t) beschrieb schon um t830 
erfolgreiche A r t b a s t a r d i e r u n g e n  zwischen B. napus 
(sowie B. rapa) und B. oleracea. Sein Hinweis, dab sich 
B. oleracea als Niutterpfianze dutch keine fremde Art  
befruchten l~13t, sondern nur ihr Pollen andere Brass@a- 
Arten, ja sogar Raphanus-Formen zu befruchten vermag, 
ist im vorliegenden Zusammenhang besonders bemerkens- 
wert. DARWIN (1876) verwendete sparer verschiedene 
Brassica-Varietgten, um die Wirkungen von Kreuz- und 
Selbstbefruchtung zu studieren. SUTTOX (t908) hingegen 
fiihrte eine Reihe yon Art- und Varietgtenkreuzungen 
innerhalb dieser Gattung durch, weil er Zweifel an der 
Behauptung in einem der ,,derzeit fiihrenden landwirt- 
schaftlichen Journale" hegte, dab sich bestimmte 
Brassica-Arten in der lgatur nicht bastardieren und ihre 
Samentr~iger daher in unmittelbarer Nachbarschaft 
nebeneinander angebaut werden k6nnten. In  den Iolgen- 
den Jahren wurden zahlreiche Bastardierungsversuche 
zwischen verschiedenen Brassica-Arten in der Absicht 
unternommen, in neuen Kulturformen wirtschaftlich 
wertvolle Eigenschaften zu vereinigen. Diese 13emiihun- 
gen erhielten in neuerer Zeit durch die cytotaxonomischen 
Befunde vor allem japanischer Forscher (NIORINAGA 1928, 
t929a, b, c, 1931, J933, 1934; SASAOKA t930) besonderen 
Auftrieb. Es lieB sich n~imlich nachweisen, dab die hSher- 
chromosomigen Brassica-Arten B. napus L. (mit den 

Genomen AACC, 2 n = 3 8 ) ,  B. /uncea Coss. (AABB, 
2 n = 3 6 )  und B. carinata Braun (BBCC, 2 n = 3 4 )  als 
natiirliche Amphidiploide zwischen den drei G#undformen 
t?. campestris L. (AA, 2 n = 2 0 ) ,  B. oleracea L. (CC, 
2 n =  18) und 17. nigra Koch (BB, 2 H =  t6) entstanden 
sind. Wenn abet die Artbastardierung w~ihrend der 
Evolution dieses Formenkreises eine derartig bedeutsame 
Rolle gespielt hat, war zu erwarten, dab in dieser Gattung 
auch die experimentelle Artkreuzung ziichterische Vor- 
teile bringt. Tats~ichlich konnten durch entsprechende 
Auswahl der Elternformen z. 13. TROLL (1947) und 
RUDORF (1951, 1958) die ersten praktischen Ziichtungs- 
erfolge mit verschiedenen synthetischen 01rapsst~tmmen 
aufzeigen, OLSSON et al. (t 955) aussichtsreiche Linien yon 
experimentell erzeugten Kohlriiben entwickeln und 
HOSODA (1950) durch Kreuzung blattreicher Variet~iten 
Yon B. pekinensis • B. oleracea eine neue fiir Futter- 
zwecke geeignete Rapssorte herstellen. 

Die M6glichkeit, ein solches fiir die Zi ichtung vSllig 
neues Ausgangsmater ia l  zu erhalten, f indet  in der 
unterschiedlichen F r u e h t b a r k e i t  d e r  K r e u z u n -  
g e n  ihre erste Begrenzung.  l Jberschaut  man  die 
diesbeziigliche Li tera tur ,  so f~llt insbesondere auf, 
dab die Kreuzungsergebnisse der einzelnen Autoren  
s tark voneinander  abweichen. So erhielten z. B. bei 
ihren Versuchen zur  Herste l lung synthet ischer  B. 
napus-Formen  aus der Kreuzung  B. campestris 
• B.  oleracea je loo  best~iubte Bliiten U (1935) und  
BRUNE (1949) etwa 0,6 Samen, HOFFMANN U. PETERS 
(1958) 0,25, OLSSON et al. (1955) 0,04 sowie SUTTON 
(19o8), NELSON (1927), CALDER (1937) und  BECKER 


