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(Aus dem Institut ftir gXrtnerische Botanik und Pflanzenzfichtung, Pillnitz.) 

Die  Kernobstunter lagenselekt ion in England.  
Von W. Gleisberg. 

In den L/indern, in denen ernsthaft an der 
F6rderung der Obstproduktion gearbeitet wird, 
mag es seltsam anmuten, dab in Deutschland, 
dessen Obstproduzenten sich fiber die Uber- 
fremdung des Obstmarktes beklagen mtissen, die 
Kraftanstrengung der K6rperschaften des Obst- 
und Gartenbaues die Grundfragen der F6rde- 
rung der Produktion fast wie Luxusprobleme 
aus der Er6rterung ganz ausgeschaltet haben 
oder sie nur nebenbei ber/ihren, als hiitten sie 
fiir Deutschland keine akute Bedeutung. Es 
erweckt den Anschein, wenn man die Bestre- 
bungen der Verb/inde seit Beseitigung der Deut- 
schen Obstbaugesellschaft fiberpriift, als gelte 
es nur, fiir die vorhandene ausgezeichnete Pro- 
duktion die geeigneten PackgeffiBe zu schaffen, 
als g/ibe es keine Produktions- nur eine Absatz- 
kalamit~it. Es sei zugegeben, dab in den Um- 
pfropfbestrebungen Ans/itze fiir eine ernsthafte 
F6rderung der Obstproduktion liegen. Abet 
erstens ist das Ausmal3 dieser Aktion viel zu 
gering, als dab eine Auswirkung auf die Pro- 
duktion bald zu spfiren wfire, zweitens krankt 
die Aktion an dem MangeI, an dem fast alle 
produktionsf6rdernden Mal3nahmen der tetzten 
Jahre kranken, dal3 der Staat umfangreiche 
Mittel fiir sie angesetzt hat, die bei vielen Privat- 
interessenten verzettelt sind, und ftir deren 
sachverst~indige Anwendung dem Staate jede 
Kontrollm6glichkeit fehlte. Die grogen Sum- 
men, die der Staat nicht nur bei dieser pro- 
duktionsf6rdernden Aktion, sondern z. B. auch 
bei der Einleitung yon Pflanzenschutzmal?- 
nahmen im Obstbau der Wirtschaft ohne Gegen- 
wert gegeben hat, w/iren besser auf dem Gebiete 
angelegt gewesen, das bei uns noch mehr als in 
anderen L~ndern ureigenstes Arbeitsgebiet der 
staatlichen Initiative ist: auf dem Gebiete der 
Forschung. 

Wgren dieselben Summen zu Forschungs- 
zwecken mit wohliiberlegtem Arbeitsziel ver- 
ausgabt worden, dann w~iren heute die Ergeb- 
nisse der Forschung ein Kapital, das nicht ver- 
zettelt werden kann, und das sich fortwirkend 
auf alle Interessenten, die F6rderung suchen, 
nicht nur auf die wenigen NutznieBer der Sub- 
ventionen auswirken kann. 

Der Ztichter, 3. Jahrg. 

Von der Wirtschaft kann bei der Struktur 
des deutschen Obst- und Gartenbaues nicht er- 
wartet werden, dab sie die Gartenbauforschung 
aktiv und direkt f6rdert. Um so mehr miiBten 
Mittel, die der gesamten Obst- und Gartenbau- 
wirtschaft zugute kommen sotlen, ffir die Er- 
forschung solcher Fragen angesetzt werden, die 
yon unmittelbarer Auswirkung auf die Produk- 
tion sind. Die Fiille der ungelOsten Probleme 
darf nicht dazu verleiten, die Dinge laufen zu 
lassen und dem Ausland zu tiberlassen, den wirt- 
schaftlichen Vorrang, den es bereits hat, noch 
durch den Ausbau seiner Forschungsinstitu- 
tionen so zu unterbauen, das ein Vorsprung ftir 
Jahrzehnte erzielt wird, der es in Zukunft iiber- 
haupt  unm6glich macht, den auslfindischen Pro- 
dukten auf dem innerdeutschen Markt die Spitze 
zu bieten. 

Deutschland hat kein Obst- und Gartenbau- 
forschungsinstitut, das sich allein den Aufgaben 
der Forschung zu widmen hat; Die Frage der 
Gartenbauhochschule hat bisher eine L6sung 
gefunden, die vielleicht im Sinne der g/irtne- 
rischen Verbfinde liegen mag, die aber nicht 
den Anforderungen nach produktiv-wissen- 
sctlaftlicher Fundierung der g/irtnerischen Pro- 
duktionsfragen entspricht, die daher im Sinne 
dieser ErOrterungen a~ den Notwendigkeiten 
vortibergeht, Man ist berechtigt, den Wert, 
den ein Land auf einen bestimmten Produktions- 
zweig legt, nach den Einrichtungen zur wissen- 
schafttichen Fundierung der Produktionssiche- 
rungen zu beurteilen. Danach mtil3te man Zu 
dem Schlul3 kommen, dab der deutsche Obstbau 
bereits die unbestrittene Vormachtstellung der 
fremden Lieferl~inder anerkennt, dab es daher 
ffir zwecklos erachtet wird, ffir die F6rderung 
der deutschen Obstproduktion ein Kapital in 
Form einer Forschungsstelle anzulegen , deren 
Arbeitsergebnisse sich zinsbringend jetzt  und in 
Zukunft ftir den deutschen Obstbau auswirken. 
Wenn diese Resignation nicht am Platze ist, 
und wenn es nun endlich gelingt, bei den ver- 
antwortlichen Ftihrern der Verb/Jude die Er- 
kenntnis auszul6sen, dab Absatzf6rderung ohne 
Sicherung der Produktionsgrundlage in weitestem 
MaBe eine Fassade ohne Inhalt bleibt, dann mug 
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man beachten, dab die produktionsf6rdernden 
Mal3nahmen des Obst erzeugenden und Obst 
absetzenden Auslandes nieht allein den Vor- 
sprung haben, der durch unseren Stillstand w~ih- 
rend des Krieges gekennzeichnet ist, sondern 
auch dell der Nachkriegsperiode, in der die er- 
drfickende Auslandseinfuhr fast lfihmend wirkte 
und Angstmal3nahmen ausl6ste, die kaum vor- 
iibergehenden Nutzen, geschweige denn einen 
Dauervortei l  bringen konnten. 

Vor allem hat  Amerika in den beiden letzten 
Jahrzehnten ein gewaltiges Kapital  an Insti-  
tuten und Forschern zur F6rderung seiner Obst- 

sind der Ausdruck des Willens der Obsterzeuger 
des englischen Empire, vor allem ihre Pro- 
duktion sicher zu fundieren. Man geht dabei 
von dem Gedanken aus, dab nicht die standardi- 
sierte Packkiste, nicht die standardisierte Frucht,  
sondern die standardisierte Ernte, d .h .  letzten 
Endes der standardisierte Obstbaum die allein 
wirtschaftliche Form und dauernd wirksame 
Grundlage der Ertrags- und Absatzsicherung 
ist. In  einer vom Empire  Marketing Board 
herausgegebenen Broschtire hat  HATTON, der 
Leiter der East  Mailing Research Station, die 
Ziele der englischen Arbeiten zur Obstbaum- 

Abb. I.  Frtiher Viktoria-Apfel muf S~imling (13 j/ihrig). Links der st~irkste yon i6 B/iumen Frfiher Viktoria-Apfel, rechts der schw/ichste 
derselbell Reihe. (Aus HATTON, Fruit  Growing in the Empire. 1927. ) 

produktion festgelegt. Mustergiiltig und in ihrer 
Art  bahnbrechend sind j edoch die Einrichtungen, 
die in England geschaffen worden sind, muster-  
g/iltig vor allem dadurch, dab die Forschung in 
unmit te lbarem Austausch mit  der Praxis steht 
und die Forsehungsergebnisse sofort der Praxis 
dienstbar gemacht werden. Die englischen In- 
stitute, - -  an erster Stelle die Eas t  Malling 
Research Station Kent  und die Agric. and Hort.  
Res. Stat. Long Ashton bei Bristol - -  haben 
allerdings gegeniiber ~ihnlichen Einrichtungen in 
anderen L~indern noch den Vorzug, dab sie aus 
der Init iat ive der Praxis erstanden und dutch 
die Init iat ive der Praxis erhalten worden sind, 
dab sie also nicht in dem oben entwiekelten 
Sinne Staatsinsti tute sind, wenn auch der Staat  
zu ihrer Erhal tung Subventionen zahlt. Sie 

standardisation seinerzeit festgelegt (2o) in 
einem Memorandum upon the Standardisation o[ 
Horticultural Material by Selection and Vege- 
tative Propagation, with Special Re[erence to 
Root-stock Influence. 

HATTON geht darin yon dem Gedanken aus, dal~ 
zwar die vegetative Vermehrung eine altbekannte. 
gS~rtnerische Vermehrungsmethode ist, dab man 
aber bisher zu wenig den Erbwert der vegetativ 
vermehrten Pflanzen beachtet hat. 

In der Obstpraxis spielen auBerdem S~mlings- 
unterlagen flit die Obstbaumzucht eine fiber Ge- 
btihr grol3e Rolle. Sie sind vor allem deshalb 
populArer als vegetativ vermehrte Unferlagen, weil 
sie billiger herangezogen werden k6nnen. Augerdem 
lassen sich nicht flit alle Obstarten die UnterlageI1 
gleichm~Big vegetativ willig heranziehen. Die 
Praxis nimmt sich jedenfalls nicht die Mfihe, den 
physiologischen Griinden fiir die mitunter mangel- 
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hafte Wnrzelbildung nachzugehen. Obgleich das 
Wachstumsergebnis bei Sgmlingsunterlagen hgufig 
sehr schlecht ist, hat  man sich an den nicht be- 
friedigenden Prozentsatz erstklassiger Ware derart 
gew6hnt, dab er als natfirlich und nnabgnderlich 
hingenommen wird. Dazu kolnmt, dab bei den 
Ggrtnern fiberlieferte Vorurteile oft stgrker sind 
als der Wunsch zur objektiven K1Xrung. Unter  
anderem wurde angenommen, dab alle Sgmlinge 
im Vergleich zu den ,,Ilach bewurzelten" Ablegern 
tiefgehende Wurzeln haben. Man hat sich nicht 
die Mfihe genommen festzustellen, dab es ebenso 
tiefwurzelnde vegetativ vermehrte Pflanzentypen 
wie flachwllrzelnde Sgmlinge gibt. Da nun  ffir die 
Anzucht yon Hochstgmmen angeblich tiefwurzelnde 
Unterlagen bell6tigt werdell, verhinderte das ne- 
gative Vorurteil gegen die vegetativen Unterlagen 
den Versuch ihrer Benutzung zu Hochst~mmen. 
Die unmittelbare Folge war, dab infolge des posi- 
riven Vorurteiles ftir die Sgmlinge in hohem Pro- 
zentsatz llngfinstige Typen fiir die Anzllcht yon 
Hochst~mmen benutzt  wurden, woraus sich nicht 
nnr  Minderwnchs in der Obstbaumschule, sonder, n 
auch schlechte Wuchs- nnd Ertragsergebnisse beim 
Obstzfichter herausstellten (vgl. Abb. I)*. Weiter 
besteht das Vorurteil. dab sich die vegetativ heran- 
gezogene Unterlage zu schnell ersch6pft, wghrend 
die auf geschlechtlichem Wege gewonnene aus- 
gesprochen Starkwfichsigkeit zeige. Dieses Vor- 
urteil ist besonders unverstgndlich, da die fiblicher- 
weise vegetativ vermehrten Doucin-Unterlagen 
schon seit dem I8. Jahrhundert  und lgnger in Ver- 
mehrung sind. Man verwechselt offenbar die rela- 
tive Kllrzlebigkeit yon ant schwachwfichsigenUnter- 
lagen veredelten Obstbaumen n i t  der Lebensdauer 
einer vegetat iv vermehrten Unterlage schlechthin. 

Der Obstzfiehter ist noch weir entfernt davon, 
ffir seine Produktion mit  standardisiertem Baum- 
material rechnen zu k6nuen, denn: 

I. stellen die bisher vegetativ vermehrten Unter- 
lagen, wie die Dollcin-Typen u n d  die Paradies- 
formen bei Xpfeln, die Quit tentypen bei Birnen, 
Mischungen verschiedener Formenldar ,  die erst 
auf ihren Wachstllmswert im weitesten Sinne zu 
prfifen sind, alls denen aber, wie die Untersuchun- 
gen zeigen, brauchbare Typen gewonnen werden 
k6nnen; 

2. ist die S~mlingsunterlage in der bisher be- 
nutzten Form - -  Holz- oder sog. Wildapfel bei 
Apfel, Holz- oder sog. Wildbirne bei Birne, Vogel- 
kirsche (Mazzard) und Mahaleb bei Kirscheu, 
St. Julien, Black Damas und Myrobalane bei Pfir- 
Sich, Mandel und Pflaume usw. - -  ein ebenso lln- 
einheitliches Ausgangsmaterial, das vermntlich 
nicht so sehr durch Auswahl bestimmter Rassen 
als Samenlieferanten als vielmehr dutch den Vet- 
such zur vegetativen Vermehrullg auch bisher llicht 
vegetativ Vermehrter Typen vereinheitlicht wet- 
den kann (vgl. Abb. 2). 

Wie lagen nun  die Dinge ill den europ~tischen 
Obstbaumzuchtst~tten, als HATTON seine Unter- 
suchungen begann? Vegetativ vermehrbare Unter- 
lagen, die zu Versuchszwecken bezogen wurden, 
erwiesen sich als Mischkollektionen, oft Unter nicht 
richtigem l-Iandelsnamen: ,,Sogar yon den ur- 
sprfinglichen I(ollektionen der vegetativ gezfich- 

1 Die Abb. 1 - -  4, 7, 9--11 wurden mir in liebens- 
wfirdiger Weise voI1 Herrn Prof. Ha~a'oN-East 
Malling zur Verffigung gestellt. 

• ,Paradies'-Apfelunterlagen, die yon G~,rtnern 
far experimentelIe Zwecke als reine Unterlagen 
erhalten waren, waren 36 % untermischt und 66 % 
trugen einen falschen Namen." Da die Unter- 
lagen unter  bestimmten Handelsnamen angeboten 
werden und diesen Namen eine bestimmte Wllchs- 
charakteristik beigelegt wird, sind die Mischtypen 
augerdem in der Obstbaumanzucht  nicht an der 
richtigen Stelle verwandt worden. Das ffihrte bei 
dem Baumz~chter zu Fehlschl/igen b e i m  Pfropfen 
llnd Okulieren, zu ungfinstiger Wuchsleistung der 
Bgume und illfolgedessen zu einem hohen Prozent- 
satz llnverk~iuflicher Ware, bei dem Obstzi~,chter, 
der dem Jungbaum die Wuchstendenz der Unter- 
lage nicht ansehen kann, und der aus der Baum- 
schule eiI1 nach der alten Weise charakterisiertes 

Abb, 2. VerscMedene Wfichsigkeit von Dr. Jules Guyot auf vier 
verschiedenen selektionierteK und vegeta t iv  vermehr tenWfldbi rnen .  
(Aus HATT0X, The behaviour of certain pears on various quince 

rootstocks, i928. ) 

Material Ifir seine besonderen Zwecke bezieht, zu 
Ertragsverspatungen und -nnregelm~Bigkeiten oder 
vollst/indigem Ertragsausfall. 

Auch die Obstbaumforschung hat unter  der Un- 
zuverl~ssigkeit des Baummaterials gelitten. Ein 
Beispiel : , I 6  auf SXmlingsunterlagen okulierte 
B~ume der Early Victoria-Apfelsorte (Abb. I) zeig- 
ten, obgleich alls der Ballmschule als uniform ge- 
wachsene einjXhrige B~tume ausgew~hlt, einen dop- 
pelten Variationsbetrag im Wachstum im Ver- 
gleich zu einer benachbart gepflanzten ~hnlichen 
Ballmserie auf vegetativen Unterlagen. Die Varia- 
bilit~t dieser B~ume inl Ertrage war nach den 
Aufzeichnungen im 13. Jahre noch auffallender." 
Selbstverst~Lndlich mfissen Versuchsergebnisse bei 
Obst nnter  dieser Unsicherheit der Kenntnis  des 
Wuchstyplls leiden. Beim Nachweis einer Io % igen 
deutlichen Differenz bei Leaf scorch miiBte z. B. 
die Anzahl der notwendigen B~ume zur Erzielung 
eines verl~glichen Resultates 15 betragen, wenn 
mit B~umen auf bekannter Ablegerunterlage ge- 
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arbeitet wiirde, und 420, wenn es sich um S~m- 
linge handelte. 

HATTO~ begann mit der Sichtung des in den 
]3aumschulen vorhandenen vegetativ vermehrten 
Materiales zun~chst der Apfelunterlagen. Von 
17 Handelsherkiinften gelang es ihm nach einigen 
Jahren exakter klonm~tl3iger Vermehrung und 
statistischer Priifung 4 verschiedene Baumunter- 
lagentypen zu gewinnen, die in ihrem Wuchs- 
charakter scharf unterschieden waren. 

Bei Birnen gelang es ebenso unter den im Handel 
befindlichen Quittensorten verschiedene Typen zu 
unterscheiden, deren verschiedener Einflug auf 
das Verwachsungsprodukt yon Reis und Unter- 
1age yon derselben weittragenden wirtschaftlichen 
Bedeuiung sowohl ~fir den Banmzfichter wie fiir 
den Obstproduzenten ist, und zwar yon so grol3er 
]3edeutung, wie die H~TTOX schen Untersuchungen 
zeigen, dab man geradezu yon verschwendeterArbeit 
und yon verschwendetem Material sprechen kann, 
wenn ohne Beriicksiehtigung dieser Tatsaehen Bir- 
nen auf Quittenunterlagen herangezogen werden. 
Aueh hier ist der EinfluB auf die physiologischen 
Eigenarten des fertigen Baumes von grOBter Be- 
deutung. Die Untersuchungen zur Gewinnung yon 
starkwiichsigen Unterlagen aus Birnens~mlingen 
ergaben, dab es im Gegensatz zu der landlgufigen 
Meinung sehr wohl m6glich ist, auch Birnens~im- 
linge vegetativ zu vermehren (Abb. 2). Zum Ver- 
gleich wufden andere Birnenarten, wie Pirus 
ussuriemis nnd ccdleryana auf ihren Wuchs- und 
Vermehrungscharakter geprfift. 

Ebenso zeigte sich bei Pflaumen, Kirschen und 
Pfirsich die M6gliehkeit, dureh Unterlagenselektion 
zu besseren Veredelungs-, Wuehs- und Frnchtbar- 
keitsergebnissen zu kommen. 

Die Vorteile der Baumsta~cdardisation sind 
gro/3 sowohl [r den Baumz4ichter wie /i~r den 
Obstproduzenten, sic si~r Wirtscha/tsvorausset- 
zungen, ohne deren Beachtung von sachgemd/~er 
Baum- oder Obstzucht i~berhaupt nicht mehr ge- 
sprochen werden diir[te. ,,Der Baumziichter kann 
die infolge der ,,Unvereinbarkeit" yon Unter- 
lage und Reis auftretenden Verluste ausmerzen. 
Er kann einen h6heren Prozentsatz verkaufs- 
f~ihiger B~ume oft in viel kiirzerer Zeit erzielen. 
Er kann auBerdem Baummaterial yon bekannten 
F~higkeiten im Wachstum und Ertrag offe- 
rieren." ,,Der Obstbauer, der diese F~higkeiten 
kennt, kann die fiir seine Verhfiltnisse und Zwecke 
bestgeeigneten Baumtypen erwerben und so 
seine Plantage mit gr6Berer Sicherheit auf- 
bauen. Durch das Ausscheiden unrentabler 
Bfiume kann er mit einem h6heren Ertragsstan- 
dard seiner Plantage rechnen. Schlieglieh kann 
er den Obstschnitt und die Dtingung verst/indnis- 
roller durchffihren und sic unter Kontrolle 
halten." 

Von nicht zu untersch~itzender Bedeutung fiir 
die Erforschung weiterer produktionsf6rdernder 
Faktoren ist schlieglich die Standardisation des 
Baumes ftir den Forscherl Damit ist dem For- 
scher 6berhaupt erst, z .B.  bei D6ngungsver- 

suchen oder bei Versuchen zur Seh~idlings- 
bek~mpfung im Obstbau, die M6glichkeit gegeben 
zu verl~iBlichen Resultaten zu kommen. 

Das  A u s g a n g s m a t e r i a l  de r  E a s t  M a l l i n g  
S e l e k t i o n .  

W/ihrend die Arbeiten zur Obstunterlagen- 
selektion, die in der Baumschule L. Sp~tth- 
Ketzin durchgefiihrt werden, und fiber die hier 
schon berichtet wurde (7, 8), im wesentlichen 
von S~imlingen ausgehen, begannen die Unter- 
suchungen HATTONs tiber Kernobstunterlagen 
mit Handelsmaterial vegetativ vermehrter Unter- 
lagen, das er sich aus verschiedenen Baumschu- 
len Englands und des Kontinents beschaffte. 

Von besonderem Interesse ftir die deutsche 
Apfelunterlagenselektion ist, dab die East Mall-  
ing-Typen X, X I I I ,  XIV, XV und XVI aus 
Deutschland stammen, und zwar seinerzeit von 
der Baumschule Sp~th ffir die HATTONSchen 
Untersuchungen geliefert wurden. Das ist ein- 
real deshalb yon Bedeutung, weft es zeigt, dab 
man schon I9 I  4 - -  dem Lieferungsjahr - -  in 
der Sp~ithschen Baumschule mehrere Typen in 
vergleiehsmiiBiger Vermehrung hatte, und well 
HATTON mit diesen Typen in der Zwisehenzeit 
wichtige Untersuchungen durchgefiihrt hat, ftir 
die in einem deutschen Privatbetriebe weder 
die Zeit noch die Mittel vorhanden gewesen 
w~ren. Das h~itte aber vielleicht nur theoreti~ 
sches Interesse, wenn nicht in der Baumschule 
Sp~th heute noch diese Typen zum Tell vorhan- 
den w~iren, und wenn es nicht in der Zwischen- 
zeit seit Aufbau der eigenen Klonselektion in 
der Sp~ithschen Baumschule m6glich gewesen 
w~tre, sich ein Bild yon dem Wachstumswert 
dieser Typen im Vergleich mit neu selektio- 
nierten Typen, vor allem vegetativ vermehrten 
S~mlingen, zu machen. 

Insgesamt wurden in East Malling 16 Douein- 
oder Paradiestypen in Beobaehtung genommen: 
Typ I:  Broadleaved English Paradise (Rivers). 

,, I I :  Doucin (English Paradise). 
,, I I I :  ,,Hollyleaf" of Malling. 
,, IV: Holstein Doucin (Xhnlich IX). 
,, V: Doucin Amelior6 (Roter Paradies). 
,, VI: Nonsuch Paradise (Rivers). 
,, VII : Unbenannt. 
,, VIII  : French Paradise. 
,, IX:  Jaune de Metz (Dieudonn6). 
,, X: Unbenannt (Sp~th). 
,, XI:  Unbenannt (Mailing Selekfion). 

XII  : 
',i X I I I - - X V I  :"Unbenann~ (Spgti;). 
Von diesen Typen wurden als besonders wert- 

voll fiir bestimmte Zwecke die Nummern I, II ,  
IX, XII ,  X I I I ,  XV und XVI ausgew~ihlt. Sie 
sind folgendermal3en charakterisiert: 



3. Jahrg. io. Heft Die Kerilobstunterlagenselektion in England. 309 

Typ I :  Offenbar eine ideale Unterlage f/Jr 
arme B6den und schwachwiichsige Sorten, wie 
Lanes, gibt sehr kr/iftige Busehb/iume, die oft 
etwa IO m Pflanzweite beanspruchen. 

Typ  I I :  Eine Buschbaumunterlage mit  ziem- 
lich friiher Ernte,  die, obschon sie auch betr/icht- 
liche Gr613e erreichen kann, als Ftillbaum- 
unterlage (Zwischenpflanzung) benutzt  werden 
kann. Sie scheint ideal ffir Sorten wie Cox% 
Worcester, Allington usw. und ist ungeeignet 
ffir diirre B6den und schwachwachsende Sorten. 

Typ  I X :  Gesund, aber sehwer zu vermehren, 
da er nur wenig Ableger gibt. Geeignet ftir 
Spalierobst. 

Typ  X I I :  Sehr starkwiichsig, liefert starke, 
gut verankerte Stfimme, ist aber sparer Trager. 
Er  ist vielleicht fiir viele Zwecke zu kr/iftig. 

Typ  X I I I :  S tem zwischen Typ  I und X I I ,  
liefert gut verankerte Bfiume, die friiher tragen 
als X I I ,  1/il3t sich sehr bequem vegetat iv ver- 
mehren. 

Typ  XV: Ein extrem harter  und krMtiger 
Typ,  der kr~iftig verankerte Hochstfimme liefert, 
die friiher als X I I  und XVI  zu tragen beginnen. 

Typ XVI :  Ebenfalls sehr hart,  aber im Ab- 
legerbeet nicht ausnehmend stark, liefert abet  
such starke, gut verankerte Hochst~mme, die 
zwar sp~it tragen, aber gr613ere Ernten als X I I  
versprechen. 

Die Quittenselektion mit dem Ziele der Ge- 
winnung einer geeigneten Birnenunterlage fiir 
Zwergwuchs ging yon folgenden Typen aus: 

Typ  A, am meisten in englischen Quitten- 
vermehrungen zu finden, oft mi t  Typ B und D, 
gelegentlich mit  C gemischt. Vermutlich die 
wahre Angers-Quitte, aber aueh manchmal  als 
Fontenay bezeichnet. Grobe, gleichm/iBig ver- 
teilte Seitenwnrzeln mit  leichter Neigung ab- 
w~irts zu wachsen. M~Bige Anzahl Fasern an 
den weniger groben Seitenwurzeln. 

Typ B, ebenfalls h/iufig, manchmal  rein, als 
,,gemeine Quitte", such als Angers und ge- 
legentlich nur als Quitte bezeichnet. Wurzeln 
gr6ber als bei A, gleichm/iBig verteilt  und mit  
noch gr613erer Neigung nach unten. Kaum so- 
viel Fasern wie bei A. 

Typ C, am wenigsten vertreten, an kompak-  
tern Wuehs und sehr gelben B1/ittern im zeitigen 
Frtihjahr zu erkennen. Wurzeln gr6ber als bei A 
und B, fast senkrecht nach unten wachsend. 
Viele Fasern an den weniger groben Seiten- 
wurzeln. 

Typ D hat  sehr dunkles Laub und h~ngende 
Zweige, ist mit  Typ  A und B gemischt gefunden 
worden und nnter dem Namen Fontenay und 
,,gemeine Quit te" im Handel. Weniger grobe 

Seitenwurzeln als bei A bis C, meist nur auf 
einer SeRe, verknotet,  nach oben wachsend. 
Nur wenig feine Seitenwurzeln und Fasern. 

Typ E, F u n d  G, starkw/ichsige Formen, als 
Portugal, apfel- und birnenf6rmige Quitte be- 
kannt.  Wurzeln yon E verdreht und oft nach 
aufw~rts wachsend, fast ohne Seitenwurzeln und 
Fasern. Grobe Seitenwurzeln bei F mit  Neigung 
nach unten zu wachsen, ebenfalls mit  wenig 
Seitenwnrzeln und Fasern. Bei Typ G mehr 
Seitenwurzeln und Fasern als bei D, E und F. 

D ie  N o t w e n d i g k e i t  e i n e r  fi, n d e r u n g  d e r  
N o m e n k l a t u r  f i ir  H a n d e l s u n t e r l a g e n .  
Die exakte Prtifung aller seinerzeit aus Baurn- 

schulen bezogenen und etlicher neu selektioilierter 
Typen hat zun/~chst fiir die Kernobstunterlagen 
die Notwendigkeit erwieseil, yon der alten, in den 
Obstbaulehrbiichern iiblichen Termiilologie abzu- 
geheil. Da die wenigsten Baumschulen - -  wenn 
heute tiberhaupt schon e i n e -  in der Lage sind, 
auf Anfordern bestimmte, in ihren physiologischen 
1Kennzeichen bekannte Typen rein, d. h. klonm~Big 
vermehrt, zu liefern, den alten Bezeichnnngeil abet 
infolge der iiberkommenen Meiilung bestimmte 
Wuchscharakteristiken zugrunde liegen, wie z. B. 
der Bezeiehnuilg Doucin die Wuchstendenz : Busch- 
baumtyp, der Bezeichilung Paradies die Tendenz: 
Spaliertyp, so sind diese irreffihrenden Bezeich- 
nungen abzuschaffen und sind danach vor allem 
die Baumschulbest~nde zu sichten. 

Die Paradiesunterlage wird z. B. als ein Zwerg- 
obsttyp sehlechthin bezeichile• mit faserigen, ober- 
fl~tchlichen Wurzeln. Demgegentiber zeigten die 
HA~TONschen Untersuchnngeil, daf3 es allein in 
England 8 oder 9 sog. Paradiesur~terlagen im Han- 
del gab. Die Untersuehuilgen ergaben, dab diese 
Formen teils schwach-, teils mittel-, teils stark- 
wiichsig waren, also keineswegs immer den An- 
forderuilgen fiir eine sog. Paradiesunterlage Rech- 
nung trugen, dab aueh der Wurzeleharakter nieht 
immer dem geforderten Fasertyp ftir eine sog. 
Paradiesunterlage entsprach: Zum Teil traten tief- 
und starkwurzelnde Typen mit S~mlingseharakter 
- -  nach der alten Auffassung - -  auf. 

Andererseits zeigten die von B. T. P. BARI(Et~ 
und G.T. SPINKS (3) ill Bristol durchgeffihrten 
ISntersilchungen yon sog. Free-(S/~mlings-)Unter- 
lagen und yon Crab- (Wildapfel-) Unterlagen, dab 
such hier alle Abstufungen der Anordnung des 
Wurzelsystems auftreten wie bei den Paradiestypen, 
ebenfMls verbunden mit den verschiedeilsten Typen 
der Wiichsigkeit. 

Diese an S/imlingen und an vegetat iv ver- 
mehrten Unterlagen gewonnenen Ergebnisse 
ftihrten HATTON ZU der Forderung, z .B .  die 
Apfelunterlagen im Hinblick anf ihren Gebrauchs- 
wert einzuteilen in: 

I. Sehr zwergige vom Typ des Jaune  de Metz 
=Mal l i ng  Typ IX,  geeignet fiir friihtragende 
Spalierb/iume in gutem Boden. 

2. Halbzwergige vom Typ Malling I I ,  geeignet 
ffir mittelwtichsige Busch- oder Spalierbfiume. 
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3- Starkwiichsige vom Typ des Broadleaved 
English Paradise-Mailing I, geeignet fiir Busch- 
b/iume der schw~cher wiichsigen Sorten. 

4. Sehr starkwiichsige vom Typ der Malling 
XII, XIII und XVI, geeignet Iiir die schw~ichsten 
Sorten zur Buschform und fiir Hochst~mme. 

Die B e w u r z e l u n g  der v e r s c h i e d e n e n  
W u c h s t y p e n .  

Die East Malling Research Station zeigte ge, 
legentlich der Imperial Fruit Show 1929 an B~tu- 
men, die mit ihrem gesamtenWurzelsystem ausge- 
hoben waren, den groBen EinfluB, den die Unter- 

Abb. 3- Zehnjfihrige Lane's Prince Albert auf I. Malling Nr IX (Gelber Metzer Paradies), 2. Malling Nr I I  (Doucitt). 
(Aus H&~r~ON and ROGI~I~S, The ImPortance of the Root-System.) 

Eine sachgem/iBe Nomenklatur darf die Unter- 
lagen nur nach diesen Wuchstypen bezeichnen. 
Alle anderen Bezeictlnungen, wie Doucin schlecht- 
hin, Paradies schlechthin, sind irreftihrend, da- 
her unangebracht (vgl. 7)- 

lage auf die Gesamtentwicklung der Obstb~ume 
ausiibt (vgl. Abb. 3 u. 4). Da die Abbildungen 
in demselben Gr6Benverh~ltnisse wiedergegeben 
sind, ist die Wurzelentwicklung der Typen ver~ 
gteichsweise deutlich und ebenso das Verh~ttnis. 
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derWurzelentwicklung zur Stamm- und Kronen- 
ausbildung (22). Die folgenden Tabellen geben 
einen {3berblick tiber dasWachstum in dem sehr 

Die {3bersichten zeigen unter anderem, dab 
die schw/ichste Unterlage IX in dem guten Bo- 
den von East Malling einen brauchbaren Busch- 

Abb. 4. Zehnj~.hrige Lane's  Prince Albert auf i .  Malling Nr I (Broad leaved English), 2. Long Ashton 0. F. S. 
(Aus HaTTON and ROGERS, The Importance of the Root-System.) 

armen Boden des Versuchsfeldes der Royal baum lieferte, die Wurzel dieser Unterlage aber 
Horticultural Society in Wisley (Tab. I) und in in dem armen Boden von Wisley nicht zur Bil- 
dem guten Lehmboden in East Malling (Tab. 2). dung eines brauchbaren Busches ausreichte. Da- 
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gegen genfigten die krMtigen Wurzeln der stark- 
wfichsigen Unterlagen den Ansprfichen yon 
Wisley. Sind also die Bodenverh/iltnisse bekannt, 
dann kann die Unterlage ffir bestimmte Zwecke 
nach ihrem Wurzelcharakter ausgew~ihlt werden. 
Natfirlich wird die Lebenskraft noch von anderen 
Faktoren, wie yon derWuchskraft  der Edelsorte, 
beeinfluBt, worauf dann noch zuriickzukommen 
ist. T a b e l l e  I. 

Unterlage 

sehr h - sehr 
zwergig zwergig krgftig kr~iftig 

Zweigh6he 3 f t .  6 ineh. ]  3 ft. 5illCh.[ 5 ft. 7 inch.]  8 ft. 3 inch. 
Zweigspanne 4 ft. i , ,  ] 4 ft. 9 ,, j 7 I t .  3 ,, ]io ft. 9 ,, 
Wurzelspanne 7 f t . I  ,, I I I  ft. 9 ,, 113ft. x ,, 13o ft. o 

it. = FuB = 3o,4749 c m ;  inch. = I Zoll 
--~ 2,54oo :m. 

Wfichsigkeit yon io Jahr alten Lane's Prince 
Albert aus sandigem Boden (Wisley, Surrey): 

T a b e l l e  2. 

I Unterlag e 

I 
8f t .  9 ,, I r I f t .  4 ,, I 2 f t .  Io ,, 114f t .  I ,, 

Zweigh6he 
Zweigspanne 

Wtichsigkeit yon xo Jahr alten Lane's Prince 
Albert aus gutem Lehmboden in East Malling, 

Besonders auff~illig ist an den Wurzelbildern 
die grol3e Ausbreitung des Wurzelsystems. Alle 
Wurzeln ragen fiber die Kronentraufe hinaus, 
zum Tell doppelt bis dreimal so welt. Nie ist 
bisher so exakt wie in den Untersuchungen yon 
East Mailing bewiesen worden, wie sehr Wahl 
des Anbauortes und Kulturverfahren einschliel3- 
lich der Dtingung yon den Wurzelverh~iltnissen 
abh~ngig ist. Der arme Sandboden hat die 
Wurzelausdehnung begfinstigt, aber auch unter 
den giinstigeren Verh~iltnissen yon East Mailing 
reicht die Wurzel fiber die Kronentraufe hinaus. 

Aueh die Wurzeltiefe lassen die Abbildungen 
erkennen. Eine Pfahlwurzel hatte keiner der 
Unterlagentypen. Das Hauptgerfist der  Wurzel 
breitet sich in der Oberschicht des Bodens aus. 
Aber yon den Hauptwurzeln gehen senkrechte 
Wurzeln oft meterweit in den Boden. 

Wenn aueh das Wachstum der Wurzel durch 
versehiedene Bedingungen, wie Bodenfeuchfig- 
keit, physikalische Bodenbeschaffenheit, N~ihr- 
stoffgehalt des Bodens und Bodenliiftung stark 
beeinfluBt wird, ist doch der Wurzelcharakter 
der verschiedenen Unterlagen auch unter wech- 
selnden Bodenverh~iltnissen wiederzuerkennen. 

Die  W i r k u n g  des  R e i s e s  au f  die  W u r z e l .  
Die ffir die Beurteilung des standardisierten 

Baumes wichtige Frage des Einfiusses des Reises 

auf die Wurzelentwicklung wird in England in 
Long Ashton und East Mailing bearbeitet und 
hat vorl/iufig zwei L6sungen gefunden, die sich 
scheinbar grunds~itzlich unterscheiden, deren 
Unterschied aber wohl im wesenttichen auf ver- 
sehiedener Beurteitung gleicher Versuchsergeb- 
nisse beruht. SWARBRICK in Long Ashton (37) 
vertr i t t  den Standpunk t, dab der Reiseinflug 
nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 
ist, dab also eine Umstimmung des unterlagen- 
eigenen Wurzelcharakters durch die Reissorte 
erfolgt, dagegen steht HATTON mit seinen Mit- 
arbeitern (22--24) nach den in East Mailing 
gewonnenen Ergebnissen auf dem Standpunkt,  
dab der Reiseinflug im wesentlichen quanti tat iv 
ist, und dab nur durch die quantitative Aus- 
gestaltung der verschiedenen Wurzelelemente 
der Anschein einer Umstimmung des qualita- 
riven Charakters erweckt wird. 

Im allgemeinen wird der Wurzel bei Untersu- 
chungen des Zusammenspieles Reis- -Unter lage  
im Obstbau viel zu wenig Beachtung geschenkt, 
well exakte Beobachtungen an den Wurzeln 
verh~ltnism~iBig schwierig sind. Daher sind die 
bisherigen englischen Untersuchungen fiber den 
Einflufi der Reissorte auf die Ausbitdung der 
Wurzel, die sich zum Tell an amerikanische 
Beobachtungen anschlieBen, von groBem allge- 
meinen Interesse. 

SWARBRICK (37) geht davon aus, dab in der 
g~irtnerischen Literatur gelegentlich yon einem 
qualitativen ReiseinfluB gesprochen wird, er 
schr/inkt freilich dadurch tin, dab er einem Tell 
dieser g~irtnerischen Beobachtungen Beweiskraft 
abspricht, well sie nicht auf sorgf~iltig kontrol- 
lierten experimentellen Beweisen ruben und einer 
ernsthaften Kritik daher nicht standhalten 
k6nnten. Unter anderem erscheinen ihm Beob- 
achtungen von HEINICKE (25) , •OBLET (3I), 
BARKER (4), W~LCH (40), SHAW (34) und 
GARDNE1L BRAm~ORD und HOOKER (6) bedeu- 
tungsvoll. 

SWARBRICK und ROBERTS (35) haben im mitt- 
Ieren Westen der Vereinigten Staaten ausge- 
dehnte Untersuchungen einer groBen Zahl kom- 
merziell gezfichteter Apfelb//ume durchgeffihrt 
und dabei festgestellt, dab dann ein bemerkens- 
werter EinfluB des Reises auf den Wurzelcha- 
rakter zu beobachten ist, wenn Wurzelverede- 
lungen vorliegen, die in Amerika eine groBe 
Rolle spielen, dab aloer ein geringerer Einflul3, 
mitunter iiberhaupt keiner vorliegt, wennWurzel- 
halsokulationen oder Kronenveredelungen unter- 
sucht wurden. So wurde in Best~itigung der 
oben erw~hnten Feststellungen v o n  M U R N E E K  

gefunden, dab der Winesap-Wurzeltyp stets 
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horizontal flache und sp~irliche Wurzel/iste, der 
yon Red Astrakan in die Tiefe strebende hatte,  
obgleich auf S/imlingswurzelstficken verschiede- 
her Art, also verschiedener eigener Wurzelten- 
denz veredelt worden war. Aus diesen Beob- 
achtungen schlossen SWARBRICK und ROBERTS, 
dab das Stammstfick der Unterlage ffir die Be- 
s t immung des Wurzeltyps eine groBe Bedeutung 
hat, ganz gleich ob es sieh um Unterlagen yon 
S~imlings- oder klonalem Ursprung handelt. 

SWARBRICK sucht seine Auffassung v o n d e r  
qualitativen Beeinflussung des Wurzelcharak- 
ters durch die Reissorte auch durch Beispiele 
aus der Rosen-, Wein- und Citruszucht zu 
stfitzen. 

Die weiter unten erSrterten Ergebnisse der 
Untersuchungen yon East  Malling h/ilt SWAR- 
BRICK ebenfalls ffir Beweise seiner Auffassung, 
u n d e r  sucht eine Synthese der beiden diffe- 
renten Standpunkte  yon East  Malling und Long 
Ashton durch den Hinweis auf den schon in 
amerikanischen Untersuchungen festgestellten 
Unterschied zwischen s tamm- und wurzel- 
gep#opf ten  B~iumen zu gewinnen. 

Weder die amerikanischen noch die eigenen 
Feststellungen SWARBRICKs ZU der Frage des  
Reiseinflusses sind yon fiberzeugender Beweis- 
kraft  im Sinne einer qualitativen Einwirkung 
des Reises auf die UntertagenwurzeL 

Nach der yon HATTON und seinen Mitarbeitern 
(I. c.) vertretenen Auffassung fiber den Reis- 
einfluB ver/indert die Reissorte deutlich die 
Quantit~t der Wurzeln und indirekt den rela- 
tiven Betrag groBer und kleiner Wurzeln, ohne 
der Wurzel einen typischen Charakter zu geben, 
der berechtigte, yon einer qualitativen Beein- 
flussung yon Unterlagen verschiedener erblicher 
Struktur  in Richtung einer sortentypischen 
Wurzel zu sprechen. 

Ursprfinglich wurden in East  Malling diese 
Untersuchungen nur an stammveredelten Apfeln 
durchgeffihrt. Man land z. B., dab der faserige 
Nonsuch Paradise (Rivers)-Wurzelcharakter des 
Malling-Typs VI und der Grobwurzelcharakter 
des Douein vom Malling-Typ n scharf unter- 
scheidbar blieben, mit  welcher Sorte sie auch 
immer okuliert wurden. Freilich unterschieden 
sich die Wurzeln mitunter  je nach der Sorte ill 
ihrem AusmaI3, z. B. im Verhiiltnis des WurzeI- 
g..ewichtes zum Baumgewicht, wie folgende kleine 
Ubersicht zeigt (I): 

Wurzelgewiehtsprozent yore Gesamtbaumgewicht 
auf Malling I I  auf Malling VI 

Newton Wonder 19 % 13 % 
Grenadier 31% 26 % 

Der durch die Faserwurzelbildung gekenn- 
zeichnete Wurzeltyp der beiden Unterlagen blieb 
aber erhatten. Das Faserwurzetprozent war bei: 

Malling I I  Malling VI 
mit Newton Wonder 13 % 37 % 
mit Grenadier 15 % 39 % 

Die beiden Wurzelsysteme behielten also mit 
beiden Reissorten ihre typischen Merkmale. 

In  einer gr613eren Experimentalarbei t  zur 
Kl~irung der Frage des Reiseinflusses bei s tamm- 
veredelten Unterlagen wurden die Malling-Typen 
I, VI, I I  und I X  in verschiedenen Unterabtei-  
lungen mit  Bramleys Seedling, Stirling Castle, 
Grenadier, Newton Wonder, Lord Derby, Beauty  
of Bath und Cox's Orange Pippin veredelt. 

Feststellungen fiber das Verh~ltnis des Faser- 
wurzel- zum Totalwurzelgewicht ergaben an 
einjfihrigen Lord Derby, Beauty  of Bath,  Grena- 
dier und Newton Wonder auf Malling I I  und VI 
(Tab. 3a) zwar bezeichnende Unterschiede im 
Totalwurzelgewicht der beiden Unterlagentypen 
I I  und VI bis auf Lord Derbyreihe, aber ein 

Tabelle3. a) W u r z e l a n a l y s e  y o n  E i n j a h r s s t ~ . m m c h e n  a u f  z w e i  U n t e r l a g e n .  

Veredelt mit : 
Zahl 
der 

B~ume 

14 
15 
lO 
14 
14 

VI I I  

Faser % Faser % Totalwurzelgew. 

Mittel Standard- 
error. 

Mittel Standard- 
error, 

50,3 4,6 
53,i 2,8 
52, ~ 3,7 
41,9 2,9 
47,1 3,o 

ZahI ] T o t a l w u r z e l g e w .  
! 

der 
[- MitteI Standard- 

]3 inlne | error. 
l 

15 1 45,9 3,3 

15 I 36'4 2'4 I2 43,0 3,I 
12 51,o 5,9 
16 45,9 ] 3,4 

I. Unveredelt . . . . .  29,1 2, 3 
2. Lord Derby . . . .  3o,8 2,9 
3. Beauty of Bath 28,6 2,6 
4. Grenadier . . . . . .  29,7 2,9 
5. Newton Wonder 33,2 2,6 

b) W u r z e l a n a l y s e  y o n  Z w e i j a h r s s t X m m c h e n  d e r s e l b e n  S o f t e n .  
i. Unveredelt . . . . . .  [ io [ 41,7 3, I 51,3 4,3 12 [ 60,2 4,6 i8,9 
2. Lord Derby . . . . .  | 12 41,8 3, 2 53, 6 5,3 14 53,1 3,4 28,1 
3. Beauty of Bath .[ IO [1 47,I 4, 6 42,9 2,5 12 [ 54,2 4,2 24, 3 
4- Grenadier . . . . . . .  I 13 62,7 5,2 37,6 1, 5 1i 61,8 6, 5 22,4 
5. Newton Wonder.] IO [ 41,7 5,I 67,5 4,7 IO 54,4 6,0 24, 4 

Mittel I Standard.error. 

25,0 1, 5 
31,1 2 , i  
27,9 1,7 
26,7 2,5 
23,2 2,1 

1,9 
2,I  
1,3 
3,1 
2,3 
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charakteristisches Faserprozent der beiden Wnr- 
zeltypen, mit welcher Sorte sie auch veredelt 
waren (I). 

Ein quantitativer Reiseinflug scheint in 
Sehwankungen des Faserprozentsatzes bei bei- 
den Unterlagentypen vorzuliegen und ist often- 
bar bei Lord Derby in dem Sinne gesichert, dab 
diese Sorte den Faserprozentsatz erh6ht. 

Feststellungen an zweij~ihrigen B~umchen der- 
selben Reis- und Unterlagensorten (Tab. 3b) 
best~itigen sowohl die Unterschiede im Total- 
wurzelgewicht der beiden Unterlagentypen als 
auch eine gewisse quantitative Abh~ingigkeit 
des Faserprozentsatzes von der Reissorte. 

Andere Serien mit Bramleys Seedling und 
Cox's Orange Pippin auf Nailing I, II  und IX 
liegen in derselben Richtung. So zeigen die 
Wurzeln yon Cox's und Bramley auf I ent- 
sprechend 34,6% und 36,1%, die auf II  ent- 
sprechend i9,7% und 16,8% und die auf IX 
3o,4% und 24,5% Faserwurzeln. 

Mit wachsendem Totalgewicht der Wurzel 
ffillt der Prozentsatz an Fasern. Man muB also 
bei Vergleich zweier verschiedener Wurzel- 
systeme, um Fehler in der Beurteilung zu ver- 
meiden, auch die relative Gr6Be der beiden 
Systeme in Betracht ziehen und etwa in der 
folgenden Weise nach dem Totalgewicht grup- 
pieren (I): 

Tabelle 4. F a s e r p r o z e n t  in B e z i e h u n g  
z u m  T o t a l g e w i c h t  be i  z w e i j ~ i h r i g e n  
V e r e d e l u n g e n  a u f T y p l i m V e r h g l t n i s  

zn u n v e r e d e l t e n .  

Total- ' l Bramley 
wnrzel- [ auf I 
gewicht ! Zah~  

[ . der ~ /o 
g 1 Baume ~ a s e r  

! 

21--35 [ 8 46,3 
36--5 ~ [ I2 33,5 
51--65 [ Io 27, 5 

Stirling 
auf I I unveredelt 

Zahl % 
der 

B~iume F a s e r  

19 44,1 
I I  34,7 
3 27,4 

Zahl % 
der 

B~iume F a s e r  

7 4t,o 36,I 
6 28,5 

Der Faseranteil nimmt also sowohl bei den 
Veredelungen mit Bramley und Stirling wie bei 
den veredelten Wurzeln mit zunehmender Gr6ge 
des Wurzelsystems ab, ist aber in derselben 
Gr6Bengruppe ann~ihernd gleich. Ein nennens- 
wetter ReiseinfluB scheint hier nicht vorzuliegen, 
w~ihrend sonst gelegentlich quantitative Reis- 
wirkungen nicht unbedeutend sind. 

Nit  besonderen Vorsichtsmagregeln zur Ver- 
hinderung des Freimachens der Edelsorten an- 
gesetzte Versuche mit Wurzelveredelungen der 
Sorten Beauty of Bath und Grenadier auf den 
Unterlagen II  und VI, sowie auf Sfimlingen 
und zum Vergleich auf Unterlage VIII,  stamm- 
und wurzelgepfropff, best~itigten die friiheren 

bei stammgepfropften Bfiumchen gewonnenen 
Ergebnisse auch bei den wurzelgepfropften. 

Entgegen den Befunden yon SWARBRICK und 
ROBERTS (35) konnten in diesen Versuehen keine 
sortentypischen gleichsinnigen Ver~nderungen 
yon heterogenen S~mlingen durch die beiden 
Sorten Beauty of Bath und Grenadier festgestellt 
w e r d e n ,  S W A R B R I C K  u n d  R O B E R T S  nahmen an, 
dab die Unterschiede in der Auffassung von dem 
ReiseinfluB in East  Malling und Long Ashton 
durch den Veredelungsunterschied bedingt sei, 
und dab die nach amerikanischer Methode 
wurzelgepfropften Pflanzen einen spezifischen 
Reiseinflul3 deutlich zeigten, w~ihrend die Wur- 
zeln nach der in Europa vor allem iiblichen 
Stammokulation nut  in begrenztem MaBe durch 
das Reis modifiziert wtirden. Nach den Unter- 
suchungen in East Malling verhalten sich wur- 
zelveredelte nicht wesentlich anders als stamm- 
veredelte Symbioten - -  wenigstens in den bis- 
her geprtiften Altersgrenzen. 

Bemerkenswert war, dab Grenadier immer ein 
relativ stirkeres Wurzelsystem als Beauty of 
Bath aufwies und infolgedessen einen kleineren 
Faserprozentsatz. 

Im Zusammenhang mit diesen englischen Ar- 
beiten tiber den Reiseinflul3 auf die Wurzel sind 
im Interesse der Aufkl~irung der physiologischen 
Grundlagen der Obstbaumstandardisation Ver- 
suche fiber die Wirkung einer Zwischenverede- 
lung von Bedeutung, die sich zum Teil an 
amerikanische Arbeiten, aber auch an Beob-  
achtungen in Baumschulen des Kontinentes an- 
schliegen. 

D e r  E i n f l u B  de r  Z w i s c h e n v e r e d e l u n g .  
Zwischenveredlungen werden in der deutschen 

Baumschulpraxis bei Birnen und Apfeln angewandt. 
Bei Birnen kommen sie in Frage bei solchen Sor- 
ten, die auf Quits nicht oder schlecht gedeihen. 
Die benutzten Soften sind verschieden, unter 
anderem werden aIs Zwischenveredelungssorten 
solche Sorten genannt, die auch einen geraden 
Stamm gewghrleisten: Pastorenbirne, Gellerts 
Butterbirne, Weilersche Mostbirne, Wildling yon 
Einsiedel. Diese Sorten werden zwischen die 
Quittenwurzel (Wurzelhalsveredelung) und die 
Edelsorte der Krone geschaltet (Kronenverede- 
lung). Nhnlich werden Zwischenveredelungen bei 
~pfeln und Birnen dann durchgefiihrt, wenn die 
gewiinschten Kronensorten schlechte Stammbild- 
net sind. Dann werden also die zwischenveredelten 
Soften als Stammbildner benutzt. So werden als 
Stammbildner genannt bei Apfeln: Harberts 
Reinette, tKlitzings Apfel, Roter Trierischer Wein- 
apfel und Wintergoldparmgne, bei Birnen: Hafer- 
birne, Holl~tndische Krautbirne, Kieffers Sgmling, 
Luxemburger Mostbirne, Spgte Grfinbirne u, a. 
Exakte Prtifungen fiber die Wirkung dieser Zwi- 
schenveredelungen auf die Wurzel und auf Wachs- 
rum und Ertrag der aufgepfropften Soften lie- 
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gen noch nicht  vor. Um so mehr ist es zu be- 
gr/jgen, dab die englischen Arbeiten diese f/Jr die 
Standardisierung der Obstb~ume wichtige Frage 
schon unter  dem Gesichtspunkt der m6glichen 
Wachstums- und Ertragsbeeinflussung in den Kreis 
der  Untersuchung einbezogen haben. Die urspr/jng- 
liche Fragestellung war, ob die erw~hnten noch 
nicht  gekl/~rten Differenzen in derWurzelausbildung 
nach Wurzel- und Stammveredelung etwa dadurch 
ihre L6sung linden, dal3 der Tell des Symbionten 
die Entwicklung des Wurzelcharakters best immt,  
der  den S tamm bildet. 

GRUB~ (9) konn te  zeigen, dab  die als Zwischen- 
s t / ick  benu tz t e  Sor te  einen en tsche idenden  Ein-  

I m m e r h i n  h/ilt  auch K~mHT das  eigentl iche 
W u r z e l s y s t e m  f/Jr den a m  meis ten  bes t immen-  
den F a k t o r .  

D i e  R e i s - U n t e r l a g e - U n v e r e i n b a r k e i t .  

In  einer Baumschule, in der die Unterlagen- 
selektion nicht beachtet  wird, werden Verluste, 
die durch die Benutzung ungeeigneter Unterlagen 
bei der Veredelung entstehen, gew6hnlich Ms un- 
vermeidbarer  nat~rl icher Abgang hingenommen. 
Hguiig werden ganz zu unrecht klimatische Fak-  
toren oder Mgngel bei der technischen Durch- 
ffihrung der Veredelung f/jr Veredelungsausfglle 

Abb. 5. Verschiedene Annahme einzelner Birnensorten durch Mall ing-Quit te  G: i .  Pitmaston, zuerst gut  gewaehsen, daun eingegangen; 
ansehliel3end Durandeau, ebenfalls eingehend. Bei C letzter Baum vorl Conference der Reihe Bild 2. 2. Conference, gu t  entwiekelt. 

(Original East  Malling, August  193o.) 

flul3 auf die Wi ichs igke i t  des k ronenb i ldenden  
Reises aus/ ibt .  Al lerdings  zeigte sich, dab  eine 
s ta rkwi ichs ige  s t a m m b i l d e n d e  Sor te  ihren 
W u c h s c h a r a k t e r  n ich t  i m m e r  auf die Krone  
i ibertr / igt .  

Aus  den die G~uBBschen Un te r suchungen  
erg~inzenden Versuchen KNIa~Ts (26) geht  her-  
vor,  dab  das  S t amms t / i ck  der  Wurze lun te r l age  
offenbar  ein f/Jr die E n d w i r k u n g  der  Un te r l age  
wicht iger  Tei l  ist. E in  S t a m m s t i i c k  einer  zwer- 
gigen Unter lage ,  auf einen s ta rkwi ichs igen  W u r -  
z e l t y p  gepfropf t ,  e rzeugt  einen zwergigen Baum.  

verantwortl ich gemacht, die in Wirklichkeit  auf 
die physiologische Unvereinbarkeit  yon Reis und 
Unterlage zurtickzuf/jhren sind. Besonders be- 
kannt  und f/Jr die Baumschnlen verlustreich sind 
die Ausf~lle bei Pflanmen, Pfirsich und bei Birnen 
auf Quitte. Ffir die Baumschulen und f/jr den 
Obstzfichter w~re es ein groBer wir~schaftlicher 
Gewilm, wenn Ansf~lle, die mit  der physiologischen 
Unvereinbarkeit  des Edelreises mit  der Unterlage 
zusammenhXngen, vermieden werden k6nnen. Mit ,  
unter  t r i t t  die mangelhafte Verbindung nicht so- 
fort in die Erscheinung, so dab ein derartiges 
krankhaftes Gebilde mehrere Jahre durch die 
Baumschule geschleppt wird und unter  Umst~nden 
sogar in eine Obstplantage kommt  und dort  nach 
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kurzem Vegetieren zugrunde geht. Es ist ein Ver- 
dienst der englischen Unterlagenztichter, dab sie 
mit besonderem Nachdruck auf diese F/~lle der 
Reisunterlageunvereinbarkeit hingewiesen haben. 

Besonders aufschlul3reich versprechen die 
Untersuehungen der Reisannahme bei Quitten 
zu werden (I4, 21). 

Die oben genannten sieben Quittensorten 
k6nnen nach ihrem Verwachsungscharakter in 
zwei Gruppen geteilt werden: I. Typ A, B und C, 
verhtiltnism/iBig sichere Formen mit guten Ver- 
wachsungsergebnissen, 2. Typ D, E, F und G, 
die als Unterlagen unsicher sind und h6chstens 

Abb. 6. Verschiedene Annahme yon Conference (C) und Pi tmaston (P) dutch Malling- 
Quitte D. (Conference zuerst s ta rk  entwickelt, sp~iter absterbend, Pi tmaston schw~iehlich, 

sehon im  Absterbell). (Original East  Malling, August  193o.) 

C o n f e r e n c e  P f l a n z u n g  (1921 

Tabelle 5. Z n n e h m e n d e  S t e r b l i c h k e i t  
bei  e i n i g e n  U n t e r l a g e n t y p e n  in e i n e r  

: ep f l anz t ) .  

Beobachtungs- A_ 
jahr 

1 9 2 1  
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 I 
1928 

B C D F G 

- -  - -  3 i o  5 

6 8 
I - -  I 
O O 
I O 
I I 

O 
O O 

Eine Pflanzungvon j e I6 Con- 
ferenceb~umen auf den Unter- 
lagen A, B, C, D, Fund  G macht 
die Abstufung in dem Zusam- 
menpassen yon Reis und Unter- 
lage besonders deutlich. 

Alle B~ume auf Typ A--C 
hatten normalen Wuchs, die auf 
D, F u n d  G waren unterschied- 
lieh, und w~ihrend die auf F in 
den ersten beiden Jahreri voll- 
stfindig abstarben, gingen die 
auf D langsamer zugrunde. Die 
Veredelungen auf G batten an- 
fangs eine kr/iftige Entwicktung 
nnd gingen doeh in den ersten 
Jahren sehr schnell ein. Wenn 
die klimatischen Bedingungen 
im Veredelungsj ahr giinstig sind, 
kann der Grad der Unvereinbar- 
keit, der in diesemBeispiel ziem- 
lich kral? zum Ausdruck kommt, 
etwas verwischt werden, so dab 

bei bestimmten Sorten brauchbare Anwachs- 
ergebnisse liefern. Klimatische Be dingungen 
k6nnen gelegentlich die Unvereinbarkeit ver- 
sehleiern. Typ D muB als ungeeignetste 
Form bezeichnet werden, w~hrend E, F u n d  G 
(Abb. 5) nur bei gewissen Sorten versagen. Die 
Typen A, B und C waren besonders zufrieden- 
stellend bei den Sorten Conference, Fertility, 
Emile d' Heyst, Dr. Jules Guyot und Durondeau, 
die Typen F und G nur bei den ersten drei. 
Dieses differente Zusammenpassen der Sorten 
mit den verschiedenen Unterlagen ~iul3ert sich 
sowohl in dem verschiedenen Annehmen der 
Augen als auch in der Erhaltung der Verwach- 
sungsbriicke und der Wiichsigkeit des j ungen 
Reises. Conferenceb~iume sind fast einheitlich 
auf allen Unterlagen bis auf Typ D (Abb. 6) und 
E, Fertility lieg besonders nach auf E, F u n d  G, 
(Abb. 7), Emil d Heyst zeigt auffallende Vor- 
liebe fiir A und C und 1/iBt naeh auI F und G. 

die Absterbeerscheinungen sich 
auf einen lfingeren Zeitraum hinziehen, also 
unter Umstgnden erst bei dem Obstziichter, 
nicht schon in der Baumschule deutlich werden. 
Das Vegetieren wird dann gewfhnlich durch 
eine Vergilbung des Laubes angedeutet, die nicht 
mit anderen Erscheinungen yon Chlorose zu 
verwechseln ist. 

W i r k u n g  der U n t e r l a g e n  auf Wiiehs igkei t  
und  P r o d u k t i v i t ~ i t  der  B/iume. 

fJber die Wiiehsigkeit verschiedener Reis- 
unterlagenkombinationen liegt in East Malling 
eine sehr umfangreiche Statistik vor. Als Aus- 
druck der Wiichsigkeit wurde der Holzzuwachs 
durch Messung der Triebl~inge sowie die Gr6ge 
der Baumkrone durch Messung der Durch- 
schnittsh6he und der Ausbreitung der ~ste 
festgestellt. 

Sehr eingehende Aufzeichnungen werden fiber 
die Produktivit~t der VersuchsbXume gemacht. 
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Als Ausdruck der Produktivit/it werden fest- 
gestellt: I. jfihrlich die B1/itenanzahl, 2. ihre 
Position an der Krone und den Zweigen, 3- der 
Fruchtbehang sowohl sofort nach dem Ansatz 
als auch nach der Reife. Daneben laufen Fest- 
stellungen fiber Bltihbeginn, Krankheitsvor- 
kommen t, Wurzelhatt, Saugkraft der B~ume 
und anderes (19, 23, 24). 

idber die Wirkung. verschiedenartiger Unter- 
lagen auf Zuwachs und Produktivit/it soil nach 
den bei den Apfelunterlagen gewonnenen Er- 
gebnissen nur folgendes hervorgehoben werden: 

infolge einer unerwarteten Neigung reich zu 
tragen, an Wiichsigkeit einbfigen. 

2. Ein Unterlagentyp braucht nicht bei jeder 
Sorte, die auf ihn veredelt wird, dieselbe Wnchs- 
tendenz hervorzurufen. So ergibt Mailing II  
einen halbzwergigen Lane's Prince Albert, aber 
bei Bramleys Seedling und Worcester Pearmain 
mittelstarkwtichsige und bei Cox's 0rangen 
Pippin und Stirling Castle sehr starkwfiehsige 
B/iume. 

In der folgenden Tabelle ist bemerkenswert, 
wie die extreme Tendenz der Schwachw6chsig- 

Abb. 7. Seehsjahrige Fert i l i ty:  I. Normaler Wuchs auf Malling-Quitte A, 2. nnd 3. Verschiedene Grade von Reisunterlage-Uzlvertr~ig - 
lichkeit auf Malling-Quitte D (2) und E (3)- (Aus tGKTTOlg, The behavior of certain pears on various quince rootstocks. 1928.) 

I. In den meisten F~illen stimmt die einem 
Baume dutch die Unterlage induzierte Wtichsig- 
keit Init der bei der freiwachsenden Unterlage 
festgesteltten iiberein, so dab im altgemeinen die 
Zuordnung nines Unterlagentyps zu einer Wuchs- 
klasse schon nach dem Wuchseharakter der 
freiwachsenden Unterlage m6glich ist. Es gibt 
abet Typen, wie Mailing X, die, ursprtinglieh 
als starkwtichsig bezeichnet, sp~iter, vermutlieh 

t Uber die Bedeutung der englischen Unter- 
tagenarbeiten ~fir die Pflanzenpathologie und den 
Pflanzenschutz wird sp~iter znsammenfassend be- 
richter werden. 

keit bei Mailing IX (vgl. Abb. 8) bei allen Sorten 
zum Ausdruck kommt, ebenso win die der Stark- 
w/ichsigkeit yon XVI und XII,  win aucll die 
Tendenz zur Mittelwfichsigkeit bei Mailing I 
ganz, bei II ann~ihernd deutlich ist, dagegen die 
Wuehstendenz der verschiedenen Soften anf 
Typ X verschieden ist. 

Das kann auf die Formel gebracht werden: 
Die extremen sehr zwergigen und sehr stark- 

wfiehsigen Gruppen ffihren kaum zu Schwan- 
kungen im Wuchswert der Sorten, bei den Mittel- 
gruppen wird durch verschiedene Reissorten die 
Wfiehsigkeit sorteneigenttimlich qualifiziert. 
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Tabelle 6. 
G r u p p i e r u n g  d e r  W i i c h s i g k e i t  n a c h  
U m f a n g  be i  e i n i g e n  W u r z e l u n t e r l a g e n .  

Ursprfingl. Lane's I Bramleys I Orangen Grnppierung Prince I Seedling Worcester Cox's 
Albert Pearmain Pippin 

L 
IX IX IX IX IX 
II I 

X 
XVI XVI X XVI I II 
XII XII  XII  XII 

3. Werden die Unterlagentypen nach ihrer 
Wirkung auf den Holzzuwaehs steigend ge- 
ordnet, dann f~llt in dieser Reihe mit einigen 

Abb. 8. Bramley's Seedling auf Malling-Typ IX (in der MJtte, sehwaehwiichsig) und 
Typ XVI (an den Seiten z und 2, starkwfiehsiger Hoehstammtyp). 

(Original East Mailing, August 193o.) 

Ausnahmen die Produktivit~t (vgl. Abb. 9)- 
Dadurch wird die alte Erfahrung best~tigt, dab 
sich vegetativer Zuwachs und Ertrag ent- 
gegenwirken. 

4. Man kann, wie die Ausllahmen zeigen, aus 
der Wirkung a u f  Starkw/ichsigkeit bei einer 
Unterlage nicht ohne weiteres auch auf sprite 
Produktivit~t schlieBen. So gibt Typ VII stark- 
wiichsige, aber doch frtihreife B~ume. 

Die Ausnahmen starkwiichsiger Unterlagen, 
die im Fruchtertrag den friihreifen gleichstehen, 
sind fiir den Obstzfichter von besonderem 
Interesse. 

5- Der EinfluB der Reissorte auf den Ertrags- 
beginn ist ausgesprochen deutlieh. 

6. Gewisse Reiser zeigen, nach ihrer Pro- 
duktivit~t zu urteilen, eine besondere ,,Partei- 
lichkeit" fiir bestimmte Unterlagen, durch die 

die generelle Klassifizierung der Unterlagen- 
wirkung durchkreuzt werden kann. 

Diese besondere ,,Parteilichkeit" oder Vor- 
liebe bestimmter Sorten fiir bestimmte Unter- 
lagen liegt auch bei Birnen auf Quitte vor (2I). 
Hier ~uBert sie sieh, wie oben gesagt worden 
ist, zum Teil so stark, dab entweder das Auge 
gar nicht angenommen wird oder die Verwaeh- 
sung unzul~inglich ist und sich bald wieder 16st. 

Die starkwfichsigen Quit tentypen E, F u n d  
G sind such dort, wo sie sich nicht als voll- 
kommen unvereinbar gezeigt haben, nicht in 
der Lage ihren Wuchscharakter ant das Ver~ 
einigungsprodukt zu iibertragen. Dagegen in- 

duzieren die Typen A, B und C, 
die normale B~iume von etwa 
gleiehgutem Wuchscharakter 
liefern, diesenB~iumen differente 
Bltiheigensehaften : Die B~iume 
auf C sind besonders produktiv 
im Sinne zeitigerBliitenknospen- 
bildung (Abb. IO) und zeitigen 
Fruehtells (Abb. II) .  

Sieben Jahre alte Conference- 
b~umchen auf Typ A, B und C 
hatten durchschnittHch j e Baum 
auf A 2,5, auf B 3,5, auf C da- 
gegen 15,5Frtichte gebracht oder 
bzw. per acre bis zum siebenten 
Jahre 547, 415, 2397 engl.Pfund 
lllld in einer anderen Serie eben- 
falls per acre 491 , 377, 251o 
engl. Pfund. Aehtjfihrige Duron- 
deau ergaben auf Typ A etwa 
9ooIg, auf C dagegen etwa 61/2 kg, 
ebenso a r e  Dr. Jules Guyot auf A 
etwa 11/4 kg, auf C etwa 21/2 kg. 
Dieseproduktionsf6rderndeWir- 

kung von Typ C bestfitigte sich auch bei Fer- 
tility. Nach einem erstmaligen Ertrag im sech- 
sten Jahre kann die Ernte  per acre gesch~itzt 
werden bei A auf 208 engl. Pfund, bei B auf 
566, be i  C dagegen auf 1368. 

In dem in Abb. IO dargestellten Falle Pit- 
maston Duchess war im sechstenJahre die durch- 
schnittliche Gesamtanzahl der Bliitenbiischel 
bei A 4,I ( ~  o,9), bei C 27'4 (d: 8,3). 

Bei Conference wurde die Anzahl der Obst- 
ans~itze zu der der Bliitenbiischel in Beziehung 
gesetzt: Bei einem Durchschnitt yon 

gliitenbtiseheln Frtichte 
21, 7 erzeugten B~ume auf A 4 , 5  

16,9 . . . . . .  B 3,9 
43,6 . . . . . .  C 24,1 
26,5 . . . . . .  D 9,1 

Die Quittenselektion mug in Deutschland 



3. Jalarg. Io. Heft Die Kernobstunterlagenselektion in England. 319 

Abb. 9- Vierj/~hrige Durchschnittspflanzen von Lane's  Prince Albert, links auf Malling Nr I (Broadleaf), rechts auf Mailing Nr IX  (Jaune  
de Metz). (Aus HATTON, The influence of different rootstocks upon the vigour and productivi ty of the var ie ty  budded or graf ted 

thereon. 1927. ) 

Abb. IO. P i tmaston  Duchess, siebenj~ibrig, l inks auf  Malt ing-Quit te  A, reehts auf  C mi t  der ffir diesen Quit tentyp typischen 
Bltihleistung. (Aus HATTON, The behaviour of certain pears on various quince rootstocks. 1928. ) 

neben den in den englischen Arbeiten zum Aus- 
druck kommenden Fragen auch die nach der 
Winterh~irte stellen, die z .B.  in den Ketziner 

Arbeiten ~ur Quittenselektion berticksichtigt 
worden ist. Das Ausgangsmaterial hierzu lie- 
ferte die durch die Winter 1927/28 und 1928/29 
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auf na t i i r l i chem Wege  erfolgte Selekt ion,  also 
gewil3 besonders  widerstandsf~ihige Pflanzen.  

Die  englischen Arbe i t en ,  die n ich t  nu r  durch  
den S t ab  yon  Biologen,  die in E a s t  Mall ing und 
Long  Ash ton  an den F ragen  der  S t a n d a r d i -  
s ierung des 0 b s t b a u e s  arbe i ten ,  s icher  fund ie r t  
s ind und  wer tvol le  Resu l t a t e  zu l iefern ver-  
sprechen,  s ind auch ein Hinweis  auf den orga-  
n i sa tor i schen  Weg,  der  bei  e iner  Reorgan i sa t ion  
des Obs tbaues  in Deu t sch l and  beschr i t t en  wer- 
den miil3te. Die Zeit  dr~ingt. Ehe  alle Versuche 
auf  dem bisher igen  Wege zu einer  F 6 r d e r u n g  

2. BAILEY, L. H. : The Nursery Book. (Rural 
Science Series.) Mac Millan 1911. 

3- BARKER, B. T. P. and G. T. SPINKS: Investi-  
gations on apple stocks. Ann. Rep. Long Ashton 
Res. Sta, 1917. 

4. BARKER, B. T. P. : Studies in root develop- 
ment.  Univ. Bristol Agric. and Hort.  Res. Star. 
Ann. Rept.  I921. 

5 '  BRIERLEY,  W. G.: The effect of the source of 
nursery on the growth of apple trees in Minnesota. 
Minn. Horticulturist .  May 1927 . 

6. GARDNER, V.R . ,  BRAI)EOI~T, F . G . ,  and 
H. O. HOOKER: The fundamentals of fruit  pro- 
duction. McGraw Hill Book Co., N . Y .  1922. 

Abb. I I .  Unterschied voi1 Wuchs und Fruehtansatz yon 7 Jahre alten Conference auf Maliing-Quitte A (links) und C (rechts). 
(Aus HATTON, The behaviour of certain pears on various quince rootstocks. 1928. ) 

des he imischen Obs tbaues  durch  Absa tz rege lung  
usw. zu kommen ,  rest los  und  endgi i l t ig  geschei-  
t e r t  sind, sol l te  endl ich  d a r a n  gegangen werden,  
nach  Schaffung einer  eng m i t  der  Baumschu l -  
und  Obs tbauwi r t s cha f t  z u s a m m e n a r b e i t e n d e n  
Forschungsst~i t te  durch  O b s t b a u m s t a n d a r d i -  
sa t ion  den deu tschen  O b s t b a u  s icherer  als b i sher  
zu un te rbauen .  
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Bedeutung der Landsorten ffir die Pflanzenztichtung ~. 
Von F .  C h r i s t t a n s e n - W e n i g e r ,  Ankara  (Tfirkei). 

Es mag  iiberfifissig erscheinen,  heu te  noch 
f iber  die B e d e u t u n g  der  Landso r t en  f/it  die 
Pf ianzenzf ichtung zu sprechen,  da  diese wohl  
k a u m  yon einen Zfichter  geleugnet  wird.  W e n n  
ich es doeh tue,  so geschieht  es aus dem Gedan-  
ken heraus ,  dab  sich unsere Ste l lung zu dem 
zi ichter isehen W e r t  der  Landso r t en  mi t  der  for t -  
schre i t enden  Zf ichtung und  m i t  der  Wei t e r -  
en twick lung  unserer  Erkenn tn i s se  ge~indert hat .  

1 Vortrag, gehalten auf der Tagung der intef- 
nationalen Pflanzenzfichter-Vereinigung am I i.  Juni 
I93I  zu Berlin. 

Der Zfichter, 3. Jahrg. 

Ursprf ingl ich waren  die vo rhandenen  Popu-  
lationCn die wesentl iche Arbe i t sg rund lage  fi ir  
den Z/ichter .  Aus  ihnen wurden  die le is tungs-  
ffihigsten Linien isoliert  und zu neuen Zucht -  
sor ten  entwickel t ,  i-Iier l ieferte die Landso r t e  
das d i rekte  Aus.gangsrnaterial  fiir den Zfichter.  

Allm~ihlich gewann aber  die Bas ta rd ie rungs -  
z i ich tung gegeni iber  der  Auslesez i ichtung aus 
natf i r l ichen Popu la t ionen  i m m e r  mehr  an  Be- 
deutung.  Sic kombin ie r t e  erfolgreich wer tvol le  
E igenschaf ten  verschiedener ,  auch ausl~indischer,: 
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