
6 SCHANDERL : Der Ztichter 

Die Befruchtungsverh~iltnisse bei unseren Obstsorten. 
Einleitung. 

Die Keillntnis der Befruchtungsm6glichkeiten bei 
uilseren Obstgeh61zen ist eine der wichtigsten 
Grundlagen ffir einen wirtschaftlichen Obstbau. 
Das gilt besonders dann, wenn man, ebenfalls in der 
Absicht, einen neuen deutschen Erwerbsobstbau zu 
schaffen, mit  Recht eine Verminderung der Sorti- 
mente fordert. Eine solche EinschrXnkung der 
Sorten, sei es durch groBangelegte, beh6rdlich ge- 
f6rderte Umpfropf-Aktionen oder durch Neupflan- 
zungen, mug zu FehlschlS, gen Itihren, wenn sie, wie 
das tats~chlich hier und da geschehen ist, ohne 
Berficksichtigung der Befruchtungsm6glichkeiten 
durchgeftihrt wird. 

Wir wisseil heute, dab es nur  sehr wenige Obst- 
sorten gibt, die sich selbst befruchten k6nnen; weit- 
aus die meisten sind auf Fremdbefruchtung ange- 
wiesen. Sogar aber bei den ,,Selbstbefruchtern" 
ist in sehr vielen F~Ilen eine Blockpflanzung mit 
nur  einer Sorte nicht wirtschaftlich, well der Grad 
der , ,Selbstfruchtbarkeit" Ilicht immer ausreicht, 
um normale Ernteertr~ge zu sichern. 

Wir  wissen ferner, dab Ileben der Selbstunver- 
tr~glichkeit wahrscheinlieh in allen unseren 
, ,Fruchtgat tungen" Kreuzuilgsvertr~glichkeit vor- 
kommt. Diese l?;rscheinung, die sich dahin aus- 
drt~ckt, dal3 eine Sorte yon nur  bestirnmlen anderen 
befruchtet werden kann, beim Fehlen dieser aber 
v611ig versagt, ist ganz besonders bei den Stil3- 
kirschen verbreitet und bier auch am besten er- 
forscht. Sie ist ferner nachgewiesen ftir Sauer- 
kirschen, Pflaumen und in einigen wenigen F~llen 
anch ftir Npfel uild Birnen. Die BlreuzungsvertrXg- 
lichkeit kann, wie besonders bei den Sfi~3kirschen, 
reziprok, sie kann aber auch nur einseitig sein; 
ferner sind F~lle bekannt,  wo sie partiell in die Er- 
scheinung tritt.  

SchlieBlich ist neben diesen UnvertrXglichkeiten 
die Pollenqualit~t des Pollenspenders noch yon 
Bedeutung. Es gibt in a l l en  Fruchtgattungen 
Soften mit  gutem und solche mit schlechtem 

Pollen. Die Neigung der Bildung von gutem 
(keimf~higen) und schlechtem (nicht keimf~higen) 
Pollen ist in allen F~llen, auch dort, wo sie nur  unter 
best immten Auf3enbedingungen zum Ausdruck 
kommt, genetisch bedingt. Sie kann cytologische 
Ursachen haben, wie beispielsweise bei den ,,tri- 
ploiden" Apfel- und Birnensorten, bei denen der 
Pollen auch morphologisch schlecht ist, sie kann 
aber auch rein physiologiseher Natur  sein. 

An der Erforschung der VertrXglichkeitsverh~!t- 
nisse unserer Obstsorten und den damit zusammen- 
h~ngenden Einzelerscheinungen wird seit Jahren 
auch in Deutschland an verschiedenen Stellen in- 
tensiv gearbeitet, nachdem uns vor allem die 
Amerikaner beispielgebend vorangegangen sind. 
Die Arbeiten sind heute schon so welt gediehen, dab 
der praktische Obstbau aus ihnen seinen Nutzen 
ziehen kann. Es gilt nun, ihil fiber die wichtigsten 
gefestigten Tatsachen zu unterrichten und ihm 
dann fortlaufend die gesicherten Ergebnisse zu 
vermitteln. 

Wenn diese Aufgabe zum Nutzen ftir den prak- 
tischen Obstbau durchgeffihrt werden soll, ist es 
notwendig, die bereits vorhandenen Forschungs- 
ergebnisse zu sichten und yon unn6tigem Beiwerk 
zu befreien. Dem praktischen Obstbau diirfen nur  
solche Ergebnisse zugeleitet werden, die als weit- 
gehend gesichert gelten k6nnen. Von diesen Er- 
w~gungen ausgehend, hat die Arbeitsgemeinschaft 
ftir Obstztichtung es fibernommen (laut BeschluG 
aus der Sitzung vom 6. Sept. 1932 in Bad Neuen- 
ahr), diese verantwortungsvolle Arbeit mit  in ihr 
Programm aufzunehmen. Die Spezialisten der in 
der AGO. zusammengefaGten Inst i tute  haben sich 
bereit erkl~trt, die bisherigen Ergebnisse der For- 
schilngen auf diesem Gebiete in Sammelreferaten 
im ,,Zflchter" zusammenzutragen und sparer fiber 
die Fortschritte welter zu berichten. 

C. F. RuDLOF17-Miincheberg. 

(Aus der Pflanzenphysiologischen Versuchsstation, Geisenheim a. Rh.) 

I. Die Befruchtungsverh/ i l tnisse  unserer Birnensorten.  
(Sammelreferat.) 

von H. Nehander l .  

Obwohl die ersten zielbewul3ten Best~ubungs-  
versuche an Obstblf i ten mi t  Bi rnensor ten  vor- 
genommen  wurden,  nfimlich in den Jahren  
189o--1894 dutch  den Amer ikaner  WAITE (27), 
die Befruchtungsverh~l tnisse  also gerade der 
Bi rnen  am frfihesten von allen Obs tga t tungen  
s tudier t  wurden,  herrschen heute  beziiglich der 
Angaben  fiber das Verhal ten der einzelnen 
Bi rnensor ten  bei Bes t~ubung mi t  sorteneigenen 
Pol len noch sehr grol3e Unklarhe i ten .  Dies ha t  
seinen Grund  darin,  dab die Bi rnen  von allen 
Obs ta r ten  am stfirksten zur Jungfernfrf icht igkei t  
neigen u n d  alle ~lteren Forscher einfach eine 
Sorte se lbs t f ruchtbar  (oder selbstfertil) n a n n t e n ,  
wenn sie nach  Best / iubung mi t  sorteneigenen 
Pollen Frt ichte ansetzte.  Vielfach wurde zur 

Beur te i lung des Grades der , ,Selbstfruchtbar-  
ke i t"  nicht  e inmal  die Reife der Frfichte ab- 
gewartet ,  sondern m a n  begnfigte sich mi t  dem 
Notieren des Ansatzes, und  wenn wirklich die 
endgfiltige En twick lung  der Frfichte abgewartet  
wurde, war leider in den al lermeisten F~illen 
nicht  geprfift worden, ob die Frfichte normale  
Samen enthie l ten oder nicht.  

So kommt  es, dab wir heute  trotz der reichen 
Li te ra tur  gerade fiber die Befruchtungsverh~ilt-  
nisse der Birnen keinen so guten  Einbl ick  in die 
tatsi~chlichen Befruchtungsverh~ltnisse der Bir- 
nen  haben,  wie ma n  es erwarten sollte. Mit dazu 
beigetragen ha t  wohl auch der Ums tand ,  dal3 
ma n  bei den ersten an deutschen Kernobs tsor ten  
durchgefi ihrten Unte r suchungen  sich darauf be- 
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schr/inkte, Pollen der verschiedenen Obstsorten 
unter Beigabe yon Narben in Zuckerl6sungen 
auskeimen zu lassen und danach die Fertilit~it 
der Obstsorten beurteilte. Es zeigte sich aber 
bald, dab dieses Verfahren, obwohl es nach 
manchen ~ilteren Beobachtungen an anderen 
Pflanzen zun~ichst als aussichtsreich erscheinen 
konnte, zur restlosen AufklS~rung der Befruch- 
tungsverh~ltnisse unserer Obstsorten nicht aus- 
reicht und sogar zu Fehlschltissen ftihren kann. 
So wurden in der ersten Zeit der bliitenbiologi- 
schen Bearbeitung der deutschen Obstarten 
auch einige unserer wichtigsten Birnensorten, wie 
z. B. Williams Christbirne, Gellerts Butterbirne 
und K6stliche aus Charneu als selbstfruchtbar 
bezeichnet, w~ihrend sich sp/iter herausstellte, 
dab sie selbststeril sind. Auf die Gefahr solcher 
Fehlschltisse haben verschiedene Forscher, so 
Z. t3. PASSECKER (2a) und KOBEL (I3C) nach- 
drticklich hingewiesen und betont, dab sich die 
Fertilit/it der Obstsorten nur nach dem Ergebnis 
yon Best/iubungsversuchen zuverlfissig bewer- 
ten l~Bt. 

Auch in der Praxis hat  man sich heute yon 
der Richtigkeit dieses Standpunktes tiberzeugt, 
wie u. a. die 2. Auflage der von TRENKLE be- 
arbeiteten ,,Bayerischen Obstsortenliste" be- 
weist. Ebenso werden in wissenschaftlichen 
Ver6ffentlichungen, wie u .a .  eine neue Arbeit 
yon BRANSCHEIDr (2b) beweist, Obstsorten, die 
noch vor einigen Jahren als selbstfruchtbar an- 
gesehen wurden, heute als selbststeril bezeichnet. 

Unter  Bliitenbiologen diirften j edenfalls kaum 
noch Meinungsverschiedenheiten dariiber be- 
stehen, dab sich fiber die Fertilit~it einer Obst- 
sorte nut  mit  HiKe von Best/iubungsversuchen 
ein sicheres Urteil gewinnen l~il3t. 

Wir m/issen unter alien Umst~inden fordern, 
dab nur dann eine Sorte mit  der Bezeichnung 
selbst/ruchtbar belegt wird, wenn sie in Be- 
stiiubungsversuchen am Baum mit sorteneigenen 
Pollen Frtichte mit  nornlalen Samen in hin- 
reichender Zahl brachte. Wenn aus Selbstungs- 
versuchen samenlose Friiehte, sogenannte Jung- 
fernfrtichte, hervorgingen, so darf die betref- 
fende Sorte deswegen ebenfalls nicht als selbst- 
fruchtbar, sondern muB nichtsdestoweniger als 
selbststeril bezeichnet werden. Die Sorte neigt 
nur sehr stark zur Jungfernfriichtigkeit. 

W~ihrend bei den Steinobstarten die Jungfern- 
frtichtigkeit sehr selten und nut  in geringem 
Grade anzutreffen ist, und man sie auch bei den 
Apfelsorten nie so ausgepr~igt findet, dab man 
sich praktisch auf eine Fruchtbildung ohne Be- 
st~iubung ganz und gar verlassen diirfte, kommt  
es bei den Birnen h~ufiger vor, dab Partheno- 

karpie zur Erzielung befriedigender Ertr/ige aus- 
reicht. Von wirtschaftlicher Bedeutung ist die 
starke Neigung zur Jungfernfriichtigkeit bei- 
spielsweise bei den Mostbirnsorten (OsTER- 
WALI)EI~ [Iob], KOBEL und SCHANDERL). 

Bei den Tafelbirnen ist zu berticksiehtigen, 
dab eine mehr oder minder starke Neigung zur 
Jungfernfriiehtigkeit wohl bei den einzelnen 
Sorten 1 erblieh fixiert sein kann, dab ihr Er- 
seheinen aber meistens in weitgehendem Mal3e 
yon verschiedenen Faktoren abh~ingig ist. Als 
solche sind u .a .  zu nennen: Standort und 
Standortsklima, Jahreswitterung, Veredelungs- 
unterlage und der Ern~ihrungszustand. Vor 
allem ist aber eine befriedigende Ernte  in Form 
yon Jungfernfrtichten nur dann zu erwarten, 
wenn der betreffende Baum Uberschtisse von 
Kohlenhydraten dadurch aufzuweisen hat, dab 
er mehrere ]ahre  infolge mangelnder Befruch- 
tung keine Kohlenhydrate in Form von Zucker 
und Cellulose in Friichten hat te  abstol?en 
k6nnen. B~iume yon Sorten, welche wenig oder 
gar nicht zur Jungfernfriichtigkeit neigen, 
wachsen bei Befruchtungsmangel fast immer 
anormal stark ins Holz. Unter  keinen Um- 
st~nden ist zu empfehlen, eine Sorte auf Grund 
starker Neigung zur Jungfernfriichtigkeit im 
reinen Satz anzubauen. Die Jungfernfrtichte 
vieler Sorten haben iiberhaupt keinen Markt- 
wert, werden zu friih oder zu spgt reif nnd be- 
sitzen abnorme Formen. TUFTS und PHILP 
(1923) weisen darauf bin, daB aus Kreuzungen 
entstandene Friichte bei weitem nicht so stark 
beim ,,Junifall" abfallen als die Frtichte, welche 
aus Selbstungen hervorgingen. Ebenso wie in 
Deutschland (KAMLAI-I 12) sind die Jungfern- 
frtichte der Williams Christbirne in den Ver- 
einigten Staaten (WELLINGTON, Sour,  EINSET 
und ALSTYNE 27) und in S/idafrika (REINECKE) 
in der Mehrzahl kleiner als samenhaltige Friichte 
und nicht birnen- sondern walzenf6rmig. Auch 
JOHANSSON (IIe)  (Schweden) stellte das gleiche 
von den Soften Claude Blanchet, Comte de 
Chambord, Madame Tr~yve, Neue Poiteau und 
Easter  Beurr6 lest. In den Versuchen SCI~AN- 
DERLS 1930 und I93I  brachten nur Amanlis 
Butterbirne, K6stliche yon Charneu und Sieve- 
nicher Mostbirne normalgestaltige Jungfern- 
friichte, w~ihrend die yon Olivier de Serres, 
Gute Luise und Le Lectier krtippelig waren 
und nicht reif wurden. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dab der 
Obstpflanzer unbedingt auch bei Birnen fiir 
Fremdbest~iubung sorgen muB, da dadurch die 

1 In Tabelle I sind alle Soften, welche zu Jung- 
fernfrtichtigkeit neigen, mit * hervorgehoben. 
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Wahrscheinlichkeit, eine normale Ernte von 
marktf/ihigen Frfichten zu erhalten, erheblich 
zunimmt. Zu diesem Zweck muB er wissen, 
welche Sorten schlechten, befruchtungsunfghi- 
gen Pollen haben und daher bei keiner anderen 
Sorte eine ausreichende Befruchtung ausl6sen 
k6nnen, und welche Sorten sich besonders durch 
gute Polleneigenschaften auszeichnen. 

Aus den bisher vorliegenden Selbstungs- 
versuchen an Birnen, bei denen die erzielten 
Frfichte genau auf ihren Samengehalt gepriift 
wurden, geht hervor, daft des gr~flte Teil unserer 
Birnensorten selbststeril ist. Dies wird wieder 
durch die neuesten Arbeiten yon ANGELI (I) 
(Italien) und JOHANSSON (IIe) (Schweden) be- 
st~itigt, welche zusammen 33 Birnensorten ge- 
selbstet haben, von denen die meisten fiberhaupt 
nach Selbstung nicht ansetzten und die fibrigen 
nur Jungfernfrfichte brachten. 

Auch nnter den 81 mit durchschnittlich 
113 Blfiten je Versuch 1933 in Geisenheim ge- 
selbsteten Birnensorten war nur eine einzige 
Sorte, welche nach Selbstung kernhaltige Frtichte 
brachte. Alle fibrigen setzten mit sorten- 
eigenem Pollen best~ubt entweder iiberhaupt 
nicht oder nur zu Jungfernfrfichten an. Im 
Zusammenhang mit diesen Tatsachen muB bier 
besonders auf die MiBverst~indnisse hingewiesen 
werden, die durch die Ausdrficke ,,selffruitful" 
und,,selffruitfulness" aus der englischsprachigen 
Literatur sich bei uns eingesehlichen haben. So 
kam auch KR/JMMEL (1932, S. 271 ) zu der Auf- 
fassung, dab ,,REINECI~E (Sfidafrika) bei fl~pfeln 
und ganz besonders bei Birnen einen ziemlich 
stark fiber das gewohnte MaB hinausgehenden 
Grad von Selbstfertilit~t feststellen konnte".  
Es muB allerdings zugegeben werden, dab die 
Art, wie REINECKE den Ausdruck ,,selffruitful" 
gebraucht, sehr leicht zu Irrtfimern ffihren 
kann. Er  gibt zwar auf S. 9 seiner Arbeit eine 
ausffihrliche Definition der Begriffe : selffruitful, 
selbstfertil und selbststeril. Er  sagt auch, dab 
der Ausdruek selffruitful sich nur auf den 
vegetativen Teil einer Frucht  bezieht, dab self- 
fruitful nicht gleichbedeutend mit selffertil ist, 
sondern dab eine ,,selffruitful"-Sorte entweder 
selbstfertil oder selfsteril sein kann. Jedoch 
macht er in der Zusammenfassung praktiseh 
zwischen den beiden Ausdrfieken keinen Unter- 
schied. Er  bezeichnet 15 Birnensorten, I3 Apfel- 
sorten ebenso wie Aprikosen, Pfirsiche und 
Quitten als selffruitful. Wie aber aus den 
Tabellen und sonstigen Aufzeichnungen REI- 
NECKES hervorgeht, war keine Birnensorte wirk- 
lich selbstfruchtbar. Der Ausdruek self fruitful 
darf daher nicht als selbstfruchtbar, sondern 

vielleicht als ,,selbstfruchtend" und der Aus- 
druck selffruitfulness mit ,,Selbstfruchtungs- 
verm6gen" iibersetzt werden; da viele der 
selbstfruchtenden Sorten nach seinen eigenen 
Worten parthenokarp waren, wird der Ausdruck 
,,selffruitfulness" mit unserem Ausdruck Nei- 
gung zur Jungfernfrfichtigkeit identisch sein. 
Bemerkenswert ist ferner, dab nach REINECKE 
das Selbstffuchtungsverm6gen der einzelnen 
Sorten je nach Jahreszeit, Gegend, Alter der 
B~ume, Bodenverh~iltnissen und Gesundheits- 
zust~nden der B~ume stark variiert. Er  kommt 
zu dem SchluI3: ,,Self-fruitfulness in a variety 
therefore is not a constant varietal characte- 
ristic." 

Sorten ohne Beriicksichtigung der Kern- 
verh~iltnisse, lediglich auf Grund yon Ansatz- 
notizen als ,,selbstfruchtbar" oder ,,teilweise 
selbstfruchtbar" ztt bezeichnen, wie es amerika- 
nische Forscher: TUFTS und PHILP (1923), 
WELLINGTON, SOUT, EINSET und VAN ALSTYNE 
(1931), sowie die schwedischen Forscher ST/~L- 
FELT (23) und JOHA~SSON 1921 (IIa)  noch 
taten, ist aus wissenschaftlichen und prakti- 
schen Grfinden zu verwerfen. Aus praktischen 
Grtinden vor allem deswegen, weil dadurch der 
Obstbauer leicht verfiihrt wird zu glauben, dab 
er derartige Sorten in reinem Satz und ohne 
Sorge um Pollenspender anpflanzen k6nnte. 
E. JoI~ANSSO~ (IIe) gibt in seinen jfingsten 
Arbeiten neuerdings auch erfreulicherweise die 
Kernverh~ltnisse der aus Selbstbest~ubungen 
erzielten Frfichte an, gebraucht jedoch noch 
den Ausdruck ,,selbstfertil" ffir Sorten mit 
starker Neigung zu Jungfernfrfichtigkeit (193o, 
S. 16). 

Fiir zukfinftige befruchtungsbiologische Unter- 
suchungen an Birnensorten ist jedenfalls un- 
bedingt die Forderung aufzustellen, dab durch 
genaues Studium der Kernverh~iltnisse Jung- 
fernfrfiehtigkeit und echte Selbstfruchtbarkeit 
streng auseinandergehalten werden. Welche 
Irrttimer aus der ungenauen Anwendung des 
Ausdruckes ,,selbstfruehtbar" entstehen k6nnen, 
l~iBt sich entnehmen aus den Angaben von 
TUFTS und PHILP (26) fiber die angebliche Ein- 
wirkung von AuBenfaktoren, wie des Klimas 
usw., auf den Grad der Selbstfruchtbarkeit der 
Sorten Doyenne de Cornice, Flemish Beauty,  
Beurr6 d'Anjou und Howell. Wie aber aus dem 
Text  und den Abbildungen der Arbeit yon diesen 
Autoren hervorgeht, haben sie in Wirklichkeit 
die groBe Rolle des Klimas ftir den Grad der 
Jungfernfrtichtigkeit dieser Sorten festgestellt. 
Es w~re daher nicht richtig, wenn man, wie 
BRANSCHEIDT (2a) und TRENKLE (24 b) aus 
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diesen Resu l t a t en  von TUFTS und PHILP 
schlieBen wollte,  dab  eine Sor te  je nach  Kl ima-  
verh/ i l tnissen auf  sor teneigenen Pol len ver-  
schieden reagier t .  In  verschiedenen Kl imazonen  
ausgefi ihr te  Se lbs tungsversuche  an der  gleiehen 
Sor te  e rgaben  nach  SCHANDERL (22) in Wes t -  
deutschland ,daB die Reakt ionsweise  einer Birnen-  
sor te  gegeni iber  eigenem Pol len i m m e r  p rak t i s ch  
die gleiche is t  1, dab  dagegen der  Grad  der  
Jungfernf r t i ch t igke i t  wei tgehend vom Jahres -  
und  S tandor t sk l ima ,  sowie vom Ern~hrungs-  
zus tand  des einzelnen Baumes  usw. abhfingig ist. 

BRANSCHEIDT (2b) dagegen v e r t r i t t  neuer-  
dings die Ansicht ,  , ,dab die Neigung zur Par -  
t henokarp ie  als Sor tene igenschaf t  aufgefaBt 
werden muB und in wei ten  Grenzen unabh~ingig 
is t  vom Kl ima" .  Es ist  s icherl ich n ich t  zu be- 
s t re i ten ,  dab  die Veran lagung  zu P a r t h e n o k a r p i e  
wie sie BRANSCttEIDT in 1Jbere ins t immung m i t  
ELSSMANN (I928) und  JOI~ANSSON (1930) an der  
Sor te  Neue Po i t eau  fests tel l te ,  eine Sor ten-  
e igenschaf t  ist. Aber  alle diesbeztigl iehen Unte r -  
suchungen ergaben i m m e r  wieder,  dab  diese 
l a t en t  vo rhandene  Eigenschaf t  n ieht  immer  in 
gle icher  Weise  in die Ersche inung  t r i t t ,  sondern  
je nach  Or tsk l ima,  Jah resk l ima ,  S tandor t ,  
Al ter ,  Ernf ihrung usw. ba ld  s ta rk ,  ba ld  schwach,  
ba ld  i i be rhaup t  n icht  zum Vorschein kommt .  

I m  Gegensa tz  zu BRANSCI~EIDT m6chte  ich 
aus seinen Beobach tungen  an der  Sor te  Neue 
Po i t eau  nicht eine al lgemeine,  fiir alle jungfern-  
fr i icht ige Bi rnensor ten  gtil t ige SchluBfolgerung 
ziehen, sondern  nur  die, dab  bei  dieser Sor te  
wegen ihrer  bekann ten  Anspruchs los igke i t  an 
das  K l i m a  die E igenschaf t  der  Jungfernf r t ich t ig-  
kei t  weit  mehr  unabhi ingig  von AuBenfaktoren  
und  6fters zum Ausdruck  kommt ,  wie bei  den 
jungfernfr / icht igen  Bi rnensor ten  mi t  gr6Beren 
Kl imaanspr i i chen ,  welche zudem aueh in der  
Mehrzahl  sin& 

F/ i r  den Blt i tenbiologen,  den Ziichter ,  aber  
auch fiir den p rak t i schen  Obs tpf lanzer  is t  die 
Ta t sache  von groBer Bedeutung ,  dab  die Birnen-  
sor ten  ebenso wie die Apfe lsor ten  in bezug auf 
Po l lenausb i ldung  und  Pol lenkeimfi ih igkei t  in 
zwei Gruppen  zu tei len s ind:  

I .  Sor ten  mi t  gle ichm~gig gebauten ,  keim- 
ffihigen und  

2. Sor ten  m i t  ungleiehmiiBig gebauten ,  sehr  
unzuverl i iss ig oder  t i be rhaup t  n ich t  keim- 
f~ihigen Pollen. Die Sor ten  aus der  Gruppe  der  

1 Bei den Pflaumen ist es vielfach anders. Siehe 
RUDLOFF, F. C., u. H. SCHANDERL: Befruchtungs- 
biologische Studien an Zwetschen, Pflaumen, Mira- 
bellen und Reineklauden I. Gartenbauwiss. 7, 421 
(I933)- 

Tabelle i.  l ~ b e r s i c h t  f ibe r  d i e  P o l l e n e i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  B i r n e n s o r t e n .  

Aufgefiihrt sind nur Sorten, die yon mindestens 
zwei Forschern mit  t ibereinstimmenden Ergeb- 

nissen untersucht wurden. 
Zeichenerkl~rung: * = Neigung zu Jungfernfrtich- 
t igkeit  mehrmals beobachtet ,  (2) = cytologisch 
untersucht und als diploid, (3) als triploid be- 

funden. Bb. = Butterbirne.  
L u t e  P o l l e n b i l d n e r  

(Keimf~higkeit von 33--1oo%) 
Andre Desportes (2) * 
Benekes Birne 
Beurr6 bal te t  p6re 
Blumenbachs Bb. ( =  Sol- 

da t  laboureur) 
Bosc's Flaschenbirne * 
Bunte Julibirne 
Capiaumont 
Chaumontel 
Clairgeau * 
Clapps Liebling 
Clara Fri js  
Colomas Herbstbb.  ( =  

Urbaniste) 
Conference 
Edelcrassane 
Erzbischof Hons 
Esperens Herrenbirne * 
Esperens Bergamotte * 
Esperine 
Frtihe aus Trevoux 
Gellerts Bb. ( - -  Beurre 

Hardy  2) 
General Tott leben (2) 
Giffards Bb. * 
Graf Moltke 
Gr~fin yon Paris 
Graue Herbstbb.  ( =  

Beurre dAnjou) 
Lute Luise * 
Lute  yon Ez6e 
Hardenponts  Butter-  

birne * 
Hel6ne Gregoire 
Herzogin Elsa 
Herzogin yon Angoul4me 

Hochfeine Bb. 
Jakobsbirne 
Jeanne d 'Arc 
Josefine aus Mecheln 
Jules Guyot  
KSnig Karl  yon Wtirt- 
temberg * 

K6stliche aus Charneu* 
Le Brun (u) 
Le Lectier  
Liegels Bb. 
Ltibecker Bergamotte 
Madame Trgyve * 
Madame Vert6 * 
Monchallard 
Mollebusch 
Napoleons Bb. 
Neue Poiteau (2) * 
Notar  Lepin 
Nat ionalbergamotte  
Phil ippsbirne ( - -Doyen-  

ne Bousoch) * 
Sievenicher Mostbirne * 
Sommereierbirne 
Sommermagdalene 
Sterkmanns Bb. 
S tu t tgar te r  GaiBhirtle 
Tongern 
Triumph aus Vienne 
Vereinsdechantsbirne 

(2) * 
Weilersche Mostbirne 
Williams Christbirne (2) 

( =  Bartlet t)  * 
Winterdechantsbirne * 

S c h l e c h t e  P o l l e n b i l d n e r  
(KeimfS~higkeit von 0--33 %) 

Alexander Lucas (3) * 
Amanliser Bb. (3) * 
Charles Cogn6e 
Diels Bb. (3) * 
GroBer Katzenkopf 
Lute  Graue * 
Hofratsbirne (3) 
Holzfarbige Bb. * 
KongreBbirne 
Marguerite Marillat 

Die Sortennamen sind 

Minister Lucius * 
Olivier de Serres * 
Onondago 
Pastorenbirne (3) 
Pi tmaston ( =  Will iams 

Herz. v. Angoulgme) 
Schweizer ~rasserbirne * 
Sparbirne 
Trockener Martin 
Windsor  * 

in der neuen, verein- 
faehten und berichtigten Schreibweise angeftihrt, 
wie sie in Heft  7 der Mitt. des Bundes dtsch. Baum- 
schulenbesitzer, Juli  I933, angegeben ist. Die An- 
gaben tiber die Polleneigenschaften der Birnen- 
soften wurden zusammengestell t  aus den Arbeiten 
yon ANGELI, BRANSCHEIDT, FLORIN, JOHANSSON, 
KAMLAtt, KOBEL, KRUMMEL, PASSECKER, SCHAN- 
DERL und  ZIEGLER. 
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guten Pollenbildner k6nnen in der Obstbau- 
praxis als Pollenspender dienen, w~ihrend die 
Soften aus der Gruppe der schlechten Pollen- 
bildner als Pollenspender allgemein nicht in 
Frage kommen 1. In der Tabelle i sind die bisher 
auf Pollenbeschaffenheit nntersuchten Birnen- 
sorten aufgez/ihlt und in zwei Gruppen eingeteilt. 

Die Ursache, warum die einen Sorten guten, 
die anderen schlechten Pollen besitzen, wurde 
ftir die Birnensorten durch die eytologischen 
Arbeiten yon NOBEL (I3b), FLORIN, CRANE, 
LAWRENCE,  N E B E L  U . a .  aufgekl/irt. Die ge- 
nannten Forscher haben die Zellteilungen, 
welche zur Bildung des Pollens fiihren, an ver- 
sehiedenen Soften studiert, die Chromosomen- 
zahlen der einzelnen Sorten bestimmt und dabei 
festgestellt, dab es unter den Birnen genau wie 
bei dell Xpfeln Sorten gibt mit 34 nnd solche 
mit 51 Chromosomen. Die Gruppe mit dem 
normalen Chromosomensatz 2 n 17 = 34 wird 
als diploide, die zweite mit 3 n 17 ---- 51 Chromo- 
somen als triploide bezeichnet. Alle bisher als 
triploid befundenen Soften sind zngleich 
schlechte Pollenbildner. Das ist damit zu er- 
kl/iren, dab die Abnormitfiten in der Chromo- 
somenzahl und ihrer Paarung zu unregelmSBigen 
Reduktionsteilungen bei der Pollenausbildung 
ftihren. Normalerweise entsteht das Pollen- 
korn bei Xpfel- und Birnensorten aus einer Zelle 
mit 17 Chromosomen. In der triploiden Gruppe 
ist diese Zahl jedoch bei ein und derselben Sorte 
sehr verschieden und entspricht nur selten der 
Normalzahl 17. Es entstehen Pollenk6rner aus 
Zellen mit viel mehr oder mit vie1 weniger als 
17 Chromosomen. Diese geben Zwerg- und 
Kriippelk6rner, jene werden zu Riesenk6rnern. 
Die Mischk6rnigkeit, Ungleichwertigkeit und 
schlechte Neimf~higkeit des Pollens triploider 
Sorten ist also cytologisch bedingt (KoBEL 13 C). 

In Tabelle I links sind diejenigen Birnensorten 
aufgeftihrt, welehe sieh in Best~iubungsversuchen 
iiberall besonders bew~ihrt oder in Pollen- 
keimungsversuchen dutch wiichsigen Pollen 
und hohe Keimprozente ausgezeichnet haben. 
Diese Sorten eignen sich besonders als Pollen- 
spender. Es mu8 jedoch bereits bier darauf 
hingewiesen werden, dab nach neueren For- 
schungsergebnissen auch bei den Birnen her- 
vorragend keimender Pollen auf Narben ge- 

l Die Einteilung in ,,Vatersorten" und in 
~,)7%u~t~rsorten" halte ich nich~c fiir sehr glticklich; 
gen~;~,~nbauwiirdige Obstsorte mulg eine,,Mut- 
~c&,~grte ~ t ' ~ n .  Dagegen kann der Ausdruck 
~ s o r t e r ~ . ~  vom Praktiker leicht miBver- 
s ~ . ~ .  werd~, als ob die betreffenden Soften ~ur 
~ r  uff~li! nicht auch als Miitter gebraucht 

wisser Sorten vollstgndig versagen kann. Es ist 
als sicher erwiesen, dab auch bei den Birnen 
echte, also physiologisch bedingte Unvertr/ig- 
lichkeit innerhalb gewisser Sorten vorkommt. 

Unter den bisherigen Angaben fiber Inter- 
sterilit~t zweier Birnensorten sind alle diejenigen 
als unberechtigt auszuschalten, bei welchen die 
als Vater verwendete Sorte zur Gruppe der 
schlechten Pollenbildner geh6rte. Unter echter 
Intersterilit/it sind nur diejenigen Fglle zu ver- 
stehen, in denen zwei Sorten mit gut keimenden 
und sonst befruchtenden Pollen untereinander 
unfruchtbar sind. 

W~ihrend die ersten und meisten Unvertr/ig- 
lichkeitsgruppen unter dem Steinobst gefunden 
wurden, sind solche beim Kernobst bisher noch 
nicht ganz sicher gewesen. In jiingster Zeit sind 
jedoch Sterilit~itsgruppen auch unter Apfel- und 
Birnensorten nachgewiesen worden. So sollen 
z .B.  die Sorten: Gute Luise und Williams 
Christbirne intersteril sein. Zuerst versagten 
OSTERWALDERS (Ioa) Kreuzungen Gute Luise 
• Williams Christbirne, sodann die reziproken 
Kreuzungen KAMLAICS (12). Die Naehpriifungen 
dieser Befunde am Insti tut  fiir Pflanzenbau und 
Pflanzenziichtung in Halle ergaben naeh Nr/2M- 
MEL (15) dasselbe Bild. OSTERWALDER stellte 
fest, dab der Pollen yon Williams Christbirne in 
seinen Versuehen wohl auf den Narben der 
Guten Luise gekeimt war, dab aber die Pollen- 
schl~iuehe mit angesehwollenen Enden im Griffel- 
kanal stecken geblieben waren. Es ist daher 
wohl denkbar, dab in den Griffelkanalsekreten 
der einzelnen Soften Stoffe vorhanden sind, 
welehe eine selektive Wirkung auf die Pollen- 
schlfiuche verschiedener Sorten austiben. In der 
amerikanischen Literatur wird neuerdings 
(MARSt~ALL 16) ebenfalls eine Sterilit~ttsgruppe 
genannt: Seckle und Williams Christbirne. Die 
Bliitenbiologie wird sich in den ngchsten Jahren 
mit besonderer Sorgfalt der Erforschung yon 
Intersterilit~itsgruppen widmen miissen, da einer- 
seits der Nenntnis der Sterilit~itsgruppen eine 
nicht geringe praktische Bedeutung zukommt, 
andererseits eine Intersterilit~tsgruppe nur dann 
als gesichert gelten kann, wenn sie mehrere 
Jahre hindurch und an mehreren Orten gepriift 
worden ist. 

Die  S c h l n B f o l g e r u n g e n  f i i r  die  w i s s e n -  
s c h a f t l i c h e  A u s w e r t u n g  u n d  fi ir  die  An-  

lage  w e i t e r e r  B e f r u c h t u n g s v e r s u e h e .  
I. Da sieh bisher alle Birnensorten als selbst- 

steril im strengen Sinne des Wortes erwiesen 
haben, kann man sich bei Nreuzbestgubungen 
eille Nastration der Bliiten sparen. Dadurch ist 
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es m6glich,  mi t  groBen Bl i i tenzahlen  zu arbei ten.  
Zu e inem Bes t~ubungsversuch  sol l ten ganz all- 
gemein  mindes tens  IOO Blt i ten ve rwende t  
werden.  

2. Neben  Selbst-  und  Kreuzbes tgubungen  
s ind  such  Pol lenkeimungsprf i fungen erforder-  
lich. Man muB Kla rhe i t  haben  fiber die Eigen-  
schaf ten  des Pollens, mi t  dem m a n  eine Kreuz-  
bes t i iubung  ausf i ihr t ,  d a m i t  m a n  be im wieder-  
hol ten  Versagen ether b e s t i m m t e n  Kreuzung  
en tsche iden  kann,  ob echte In t e r s t e r i l i t g t  oder  
ob Po l lendegenera t ion  bet der  als Va te r  ver-  
wende ten  Sor te  vorl iegt .  

3. Auf  das S tud ium der  Samenausb i ldung  ist  
bet  Selbstbest~iubungen wie bet Kreuzungen  
gr613ter W e r t  zu legen. 

4. D a  fiir den p r a k t i s c h e n O b s t b a u  Bi rnensor ten  
sehr  wer tvo l l  wgren,  welche ohne jegliche Be- 
f ruch tung  regelm/iBig vol lwer t ige  F r i i ch te  zu 
erzeugen verm6gen,  so sol l ten Jnngfernf r i i ch te  
auch s te ts  h ins icht l ich  Fo rm,  Gr6Be, Geschmack  
und  Reifezei t  un te r such t  werden.  

D i e  S c h l u f 3 f o l g e r u n g e n  f i i r  d e n  
p r a k t i s c h e n  0 b s t b a u e r .  

i .  Niemals  eilr Sorte,  selbst  wenn sic s t a rk  
zur Jungfernf r i i ch t igke i t  neigt ,  in re inem Satz  
anpf lanzen.  

2. Ste ts  ftir ausre ichende  F r e m d b e f r u c h t u n g  
in der  B i rnenp l an t age  sorgen durch  Zwischen-  
pf lanzung yon Pol lenspendern .  (Es gentigt  j e 
ein Po l l enspende rbaum auf 6 7 Mutterb/ iume.)  

3. Da rau f  achten,  dab  ein So r t imen t  nicht n u t  
aus triploides Sortes (schlechten Pol lenbi ldnern)  
gewghl t  oder  aus einer  Ster i l i t~i tsgruppe wie 
Wi l l i ams  Chr is tb i rne  und  Gute  Luise gebi lde t  
wird.  

4. Die Mindes tzahl  der  Sorten,  aus denen eine 
Pf lanzung  bes tehen mug,  wenn n ich t  aus Nach-  
barg~irten befruchtungsf i ih iger  Pollen bezogen 
werden kann,  is t  bet d ip lo iden  (guten Pollen-  
spender-)  Sor ten  zwei; bet eiser t r ip lo iden  Sor te  
(schlechter  Pol lenbi ldner)  drei, bet zwei Sor ten  
vier, bet drei Sor ten  / i / s / ,  bet vier Sorten sechs 
I1SW. 
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Cenad-RumS~nien) 

Eine Maiszuchtmethode in experimenteller Priifung. 
V o n  W ,  M a d e r  und F .  D o t z l e r .  

E i n l e i t u n g .  

Die Erz ie lung yon Erfolgen in der  Maiszucht  
scheint  uns eine der  schwers ten  Aufgaben  ftir 
den Pf lanzenzi ichter .  Sowohl die auf die ver-  

Abb. I. Der vierte  Kolben yon links zeigt die Cenader Rundmaissorte ,,Regele Ferdinand" 
im Vergleich m i t  anderen S o f t e n :  Von links nach rechts: 3 sp/itreife Pferdezahnea, nach 

d e m  Cenader folgen: Gelber Szelsler und WeiBer Perlnlais. 

schiedenste  Weise be t r i ebene  Veredlungszt ich-  
tung,  als auch die Kreuzungszuch t  f i ihr t  oft  nu r  
l angsam zu Erfolgen,  die besonders  v o m  S tand -  
p u n k t  der  E rh6hung  der  Er t r agss iehe rhe i t  reeh t  
klein genann t  werden miissen. 

Besonders  ge te i l t  s ind die Ans ich ten  t iber die 
Erfolge,  die durch  /ortgesetzte Individualauslese 
ohm geschlechtliche Trennung der Nachkommen- 
scha/ten zu erzielen sind. 

Verfasser  h a t t e n  Gelegenheit ,  diese 
Methode im Verlaufe einer p r a k -  
t i schen Zi ichtung exper imente l l  zu 
pri ifen und  so eine kr i t i sche  Be- 
t r a ch tung  zu liefern. 

Die P f l anzenzuch t s t a t ion  Cenad, 
die in den J a h r e n  1922--1932 als 
Bet r ieb  der ,,S~m&nt, a "  AG.  ffir 
Samenzuch t  a rbe i te te  und schlieB- 
l ieh vom K6nigl.  rum~inischen In-  
s t i t u t  fiir l andwir t schaf t l i che  Fo r -  
sehungen in Bukares t  ( Ins t i tu tu l  de 
Cercet~ri Agronomice  als Romfiniei) 
zur For t f f ih rung  der  Arbe i t en  t iber-  
nommen  wurde,  nahm I922 eine 
Rundma i s so r t e  aus dem west l ichen 
Teil  der  rum~nischen Donauebene  in 
Vered lungszucht  und  wendete  dabe i  

die  obige iViethode an. Es hande l t  sich dabei  um 
den , ,Rum~inischen Mais"  (Porumb rom~nesc) 
schlechthin,  einer  zur  Gruppe  Zea May vulgaris 
vzdgata KcI~E geh6rigen langkolbigen,  mi t te l -  
sp~ten,  in tens iven  R u n d m a i s f o r m  (Abb. I),  die 


