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Zur Frage des Einflusses der Edelsorte auf die Unterlage. 
Von IE. K~EMMER. 

Nit 3 Textabbildlingen. 

Der groBe EinfluB, den Unterlagen auf ihre Pfropf- 
par tner  ausfihen k6nnen, ist bekannt. Allerdings ist 
dies nur hinsichtlich der W i r k u n g der Fall, fiber 
die U r s a c h e n liegen lediglich Vermutungen vor. 
Im allgemeinen neigen wit ztt der Annahme, dab ir- 
gendwelche differenzierenden Unterlagenstoffe eine 
wesentliche Rolle bei der unterschiedlichen Entwick- 
Iung der Edelsorte spielen, doch lfiBt das von K e m - 
m e r aufgestellte Gesetz der Unterlagenwirkung 1 
erkennen, dab zum mindesten hinsichtlich der Wuchs- 
leistung mehr quanti tat ive als qualitative Einflfisse 
vorzuliegen scheinen. Im umgekehrten Fall - -  Ein, 
fluB der Edelsorte ant die Unterlage - -  kennen wir 
noch nicht einmal die Art der Wirkung, denn die bis- 
herigen Hinweise z. B. auf das Verh/iltnis von Faser- 
wurzeln zu Strangwurzeln oder auf die Gr6Be des 
Wurzelwinkels 2 sind wenig stichhaltig a. Bei kriti- 
scherEins te l lung mug man leider sagen, dab wenig 
Anlag zu der Hoffnung vorliegt, fiber das iiuBere Zu- 
standsbild des Wurzelk6rpers brauchbaren Einblick 
in die Abh~ingigkeit de r  Unterlage yon der Edelsorte 
zu bekommen ~. Nan betrachte daraufhin nur einmal 
Abb. I. Es handelt sich um je zwei S~imlinge der 
Sorten Goldparm~ine und Kleiner Langstiel, die eng 
beisammen standen, Der eine S~mling wurde pikiert, 
der andere an Ort nnd Stelle ausges~it. Wer mSchte 
glauben, dab dadurch der Wurzelcharakter so grund- 
legend ver~indert wurde, wie es das Bild zeigt ? Wenn 
t in derartig kleiner EingrifI den Zustand der Wurzeln 

1 E. K~M~ER, Die Unterlage als Standortfaktor. 
Feld, Wald u. Garten 1947. Heft I I. Das Gesetz lantet : 
Wirken zwei oder mehr Unterlagen auf ein Obstgeh61z 
ein, so wird die Wuchsleistung der Sorte bestimmt: bei 
vertikaler Anordnung der Unterlagen (d. i. in Form der 
Zwischenveredlung) durch jene Unterlage, die den 
s c h w g c h s t e n Wuchs veranlaBt; bei horizontaler 
Anordnung tier Unterlagen (d. i. in Form der u 
veredlung) durch jene UnterIage, die den s g g r k s t e n 
Wuchs veranlaBt. 

2 U .  a ,  SWARBRICK, Rootstock and scion-relationship. 
J. Pom. Hort. Sci. 193 o. ROBbErS, Notes upon stock 
and scion relations in i931. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci. 
18, 1931. --  HILKENBXU=ER, Die gegenseitige Beein- 
flussung yon Unteflage und Edelreis bei den Hauptobst- 
arten im Jugendstadium unter Berficksichtigung ver- 
schiedener Standortverh~iltnisse. Kiihn-Archiv 1942. 

a VYWZAN, The etiect of scion on root. J. Pore. and 
Hort. Sci. I93o. --  I4EMMER, E., Uber die Regenerations- 
fghigkeit der Obstgeh61zwurzeln. Garterrbauwissensch. 
1944, Bd. i8, Heft 2. 

Auch unsere Massenbeobachtnngen an Wurzlingen, 
die -con zahlreichen Sorten auf verschiedenen Unterlagen 
gewonnen wurden, ergaben noch keinen stichhaltigen 
AufschluB. Wir versuchen es jetzt mit der Vorspann- 
veredlung bei B~iumen auI Paradiesunterlage. Nachdem 
der Vorspann j ahrelang eingewirkt hat, wird er beseitigt, 
so dab die Edelsorte gezwungen ist, die alte, weitgehend 
ruhende, aber gesund gebliebene Paradiesunterlage mit 
aller Kraft neu zn entfalten. 

so weitgehend /indern kann, dann miissen wir tms 
fragen, ob es iiberhanpt einen Zweck hat, der Wurzel 
Aufmerksamkeit zu schenken, wenn wir die Wirkung 
der Edelsorte erkennen wollen. Wo sollen wir sit aher 
dann erkennen ? Ich glaube dort, wo wir sit am we- 
nigsten erwarten, n/imlich an der Edelsorte. Es 
kommt nur darauf an, die richtige Betrachtung an- 
zustellen, um diese, im ersten Augenblick fiberra- 
schende Antwort  flit zweckm~iBig zn halten. Dazu 

Abb. I, W a r z e l b i l d  j u n g e r  A p f e l s / i m l i n g e .  
Links: Goldparm/ine uad Kt. Langstiel (pikiert). 
Rechts: desgl., am Standort ausges/it. 

mfissen wir aber etwas weiter ausholen: Es geh6rt zu 
unserer althergebrachten Denkweise, die Pfropipart-  
ner als gleichwertige Symbionten anznsehen. Dies ist 
aber nicht richtig und daran gndert auch die bei 
krautart igen Veredlungen nachgewiesene Hormon- 
wanderung nicht s. Der Hinweis auf die ,,gegenseitige 
Beeinflussung", so als ob jeder Partner  gleichwertig 
gibt und nimmt, h~ilt bei Obstgeh61zen einer scMir- 
feren Kritik nicht stand. Wir mfissen uns an die Vor- 
stellung gew6hnen, dab die Partner  durchaus un- 
gleichwertig sind, dab zwischen Unterlage und Edel- 
sorte insofern ein absoluter Unterschied besteht, als 
die Unterlage tatsttchlich ein selbsttindiges Indivi- 
duumis t ,  die Edelsorte aber nicht. Die aristotelische 
Vorstellung, dal3 die ,,Seele" des I~aumes ihren Sitz 
im Wurzelhals babe, ist binsichtlich der Obstgeh61ze 
gar nicbt so ungereimt, wie es im ersten Augenblick 
erscheinen mag. Trennen wir die Partner  gewaltsam, 
so ist das Leben der Edclsorte beendet, die Unterlage 
kann sich dagegen selbst bei alten Bitumen regene- 
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rieren. Stirbt  die E.delsorte ab, so ist der Tod der 
Unterlage damit nicht zwangsl~iufig verbunden, im 
umgekehrten Fall jedoch stets. Die Unterlage erh~lt 
s ich 'demnach durch die Mitwirkung der Edelsorte 
nur leistungsf~ihig, lebensf{ihig ist sie aus eigener 
Kraft .  Die Edelsorte besitzt dage'gen nur entlehntes 
Leben. WohI deshalb bestimmt die Walal der Unter- 
lage in so e~tscheidender Weise den Lebensablauf der 
Edelsorte. Ein ~hnlich v i t a 1 e r EinfluB der Eclel- 
sorte auf die Unterlage kann nach alledem nicht err 
wartet  werden und die t~igliche Beobaehtung beweist 
dies. Es handelt  sich allenfalls bet ihr, wenn man  so 
sagen darf, um einen t e m p e r i e r t e n  EinfluB. 
Dieser Nangel an Gleichwertigkeit macht die Fest- 
stellung der Wirkung der Edelsorte auf die Unterlage 

st~nde miissen deshalb Riickschliisse auf die Unter-  
lagenbeeinflussung erm6glichen. Mit anderen Worten: 
die g!eichzeitige Ptiifung yon Klonbgumen und Edel- 
sorten auf diesen Klonen bet stark wechselnden Wur- 
zelraumverh~iltnissen muB zur Kl~irung des Einflusses 
der Edelsorte auf die Unterlage ffihren. Wie gesagt, 
erlauben bereits diese allgemeinen Schlugfolgerungen 
die Aufstellung eines Gesetzes der Edelsortenwirkung, 
das durch die anschlieBenden Ergebnisse nut  eine 
Erg~inzung erf~ihrt. Es lautet:  D e r  E i n f l u 1 3  
d e r  E d e l s o r t e  a u f  d i e  U n t e r l a g e  
~ i u B e r t  s i c h  i n  d e r  W u ~ c h s l e i s t u n g  d e s  
B a u m e s  u m  so d e u t l i c h e r ,  j e  w e t t e r  
s i c h  d i e  L e b e n s b e d i n g u n g e n  d e r  
U n t e r l a g e  v o m  O p t i m u m  e n t f e r n e n .  

Abb. 2. W u c h s b i l d  d e r  S o r t e  , , R o t e r  A s t r a c h a n " .  
Links: Oftener Boden; Ge-Mcht des ausgeschl~immten Baumes ~ e,Tkg. 
Rechts: Grasboden; Gewicht des ausgeschlS.mmten Baumes= 1,2kg. 

schwierig. M6gen aber aucb Umwege notig seth, um 
ihren Einflufl zu erfassen, so geniigen doch bereits 
auf allgemeine Beobach~nngen gestiitzte ~berlegun- 
gen, um sogar ein Gesetz der Edelsortenwirkung auf- 
zustellen. Kultivieren wir z. ]3. B~iume eines veredel- 
ten Klones jeweils im Rasen ilnd im offenen Boden, 
so werden sich in der Regel best immte Wuchsunter-  
schiede zeigen. Bet dem Ltbergewicht, das die Unter-  
lage gegen/iber der Edelsorte besitzt, miissen diese 
Uflterschiede in ~ihnlicher Weise auch.am veredelten 
Klon auffreten.  Ist dies nicht der Fall, so kann bet 
sonst gleichen Voraussefzungen der Einflug tier Un- 
tertage nur dureh die Edelsorte iiberstimmt worden 
sein. ])ann aber muB die Edelsorte gleichzeitig auch 
auf die Unterlage einwirken, denn allein von Sich aus 
ist es der Edelsorte nat/irlich unmSglich, z. B. eine 
gute Triebleistung unter  erschwerten Lebensbedin- 
gungen der Unterlage zustande zu b r ingen .  Experi- 
mentell  herbeigefiihrfe, unterschiedliche Kronenzu- 

Die folgenden Ausffihrungen mSgen zeigen, wie 
ein n o r m a 1 e r physiologischer Einflnf~ der Edel- 
sorte auf die Unterlage an d er Edelsorte nachweisbar 
ist. ~ber  eine einwandfreie z u I/ i  1 1 i g e Wirkung 
wurde bereits triiher berichtet  1. Es handelte sich 
damals um den Einflug eines sehr starken Dezember- 
frostes (1938; - -17 ~ C) auf nahe beieinander stehende 
unveredelte und mit Alexander Lucas veredelte Quit- 
ten vom Typ A. Wiihrehd die unveredelten Quitten 
im folgenden Jahr  keine St6rung zeigten, waren fiber 
die tt~ilffe der veredelten B~iume abgestorben. 

Diesmal tfandelt es sich um die Ergebnisse eines 
besonders angelegten Versuches mit 16 Apfels0rten 
auI Typ IX (32 Parzellen; i. D. 9 B~iume je Parzelle; 
I,O • 2,o m Standwei te) .  Die Geh61ze s tammen vom 
gleichen Baumschulbestand (Okulation I942 ), doch 
wurden wegen ether besonderen Beobachtung die im 

1 KEM~ER, E., Die Bedeutung der Standortsfragen 
tiir die Obstziichtung. Der Forschangsdienst-I94o. 
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offenen Boden stehenden B~inme im Herbst  1943 als 
e i njXhrige Okulate, die im Gras befindlichen im 
Herbst 1944 als z w e i j~hrige Spindeln aufgepflanzt. 
Die Graseinsaat erfolgte im Frtihjahr 1947. Die 
Empfindlichkeit  der Apfelgeh61ze gegen Grasunter- 
kultur,  vor allem in niederschlagsarmen Gebieten, ist 
bekannt.  Auch Versuchsergebnisse liegen hiertiber 
vor, doch handelt  es sich dabei nicht um die Prtifung 
eines einheitlichen Unterlagentyps in Abh~ingigkeit 
voll verschiedenen Edelsorten. Vom Standpunkt  
reiner Zweckforschung aus liegt es auch fern, Geh61ze 
auf Paradiesunterlage in Grasnarbe zu stellen, denn 
die normale Erwar tung kann dabei nur die sein, dab 
die Grasdecke verhfiltnism~il3ig rasch zu Nachteilen 
fiihrt. Diese Nachteile konnten im vorliegenden Fall 

h61zen (Abb. 2 u. 3) wurden die Wurzeln dutch Aus- 
schl/immen freigeleg t. Erwartungsgemiig ergab sich, 
dab die Paradiesunterlage im offeneI1 Boden reicher 
an Faserwurzeln ist als im Grasboden. 

Bereits im Sommer 1947 machten sich die Nach- 
teile der Grasnarbe bemerl~bar. Jetzt ,  wfihrend der 
zweiten Veget ationsperiode, zeigen sie sich noch deut- 
licher, iedoch mit Unterschieden. Die meisten Sorten 
sind im Grasboden erwartungsgem~il3 schwachwiich- 
siger als im offenen Boden, auch t r i t t  hellgr/ine Be- 
laubung auf. Einige Sorten lassen jedoch keine Be- 
nachteiligung im Wuchs erkennen und dies ist ffir 
unsere Betrachtung das Beachtliehe. Eine, nach der 
kurzen Standzeit  im Grasboden zu erwartende, 
m ~i 13 i g e Beeintr~ichtigung der Wuchsleistnng zei- 

Abb. 3. W u c h s b i l d  d e r  S o r t e  , ~ O l d e n b u r g  ~'. 
Links:  Oftener Boden; G~wicht des ausgesehl~mmten Baumes = 2 kg. 
Reehts: Grasboden; Gewicht des ausgesehlftmmten Baumes = 2~i kg. 

gegenfiber den Kontrollgeh61zen im offenen Boden 
um so eher erwartet  werden, als letztere t rotz gleichen 
Alters kurz vor der Graseinsaat im Durchschllitt  
einen etwas st~irkeren Stammumfang bat ten.  

Die Versuchsgeh61ze stehen im lehmigen Sand- 
boden auf einem fast ebenen Gel~inde. Das Gef~lle 
betr/igt in Reihenrichtung nur 1,5%. Selbst wenn 
sich diese geringe Neigung geltend machen sollte, so 
ist dies belanglos, da die Parallelen stets nebenein- 
ander stehen und am h6heren wie am tieferen Stand- 
ort sowohl gute als aueh schlechte Beispiele auftreten. 
Beztiglich der in den Tabellen gellannten Sorten ist zu 
erw/ihnen, dab die Baumzahl  aus verschiedenen Grtin- 
den ungleich ist. Einige Geh61ze gingen durch Kriegs- 
einwirkungen verloren, zwei (Gravensteiner) wurden 
durch Wtihlm~iuse beschfidigt und blieben deshalb 
unberticksichtigt. Ein Baum der Sorte Laxtons Su- 
perb wurde wegen ganz aul3ergew6hnlich starken 
Wuchses vorsichtshalber ausgeschaltet. Bei vier Ge- 

gen z. B. die Sorten: Breuhahn; Starring, Early Mac- 
Intosh. Starker als erwartet  sind die Sorten Signe 
Tillish, Roter  Astrachan, Goldparm~ine, Gravenstei- 
her beeintr~chtigt worden, otine sichtbaren Nachteil 
blieben bisher die Sorten Oldenburg, Boskoop, Lax- 
tons Superb (Tab. I u. 2, Abb. 2 u. 3). 

Das Verhalten der im Grasboden gut wachsenden 
Sorten ist vor allem auch deshalb beachtlich, weil 
keinesfalls nur starkwachsende Sorten gegen die Be- 
nachteiligung Widerstand leisteten. Wenigstens ge- 
h6rt Oldenburg nicht zu den kriiftigen Sorten-, ande- 
rerseits ist die benachteiligte Sorte Gravensteiner 
starkwiichsig. Die Ergebnisse lassen jedenfalls den 
Schlu~ zu, dab es sich bei dem vorteilhaften Verhalten 
einiger Sorten um einen echten Einflul3 der Edelsorte 
auf die Unterlage handelt. Dami t  ist mindestens die 
Anregung zu einer nenen Art der Versuchsanstellung 
gegeben, doch mug dabei, wie oben erwiihnt, auch alas 
Verhaltell der unveredelten Ullterlage als Standard 
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mitbeobachtet  werden. Im vorliegenden Fall wurde 
dies unterlassen. Es ist jedoch bekannt,  daB Zwerg- 
~ipfel, also auch Typ IX, gegen Verunkrautung und 

ren, dab auch weiterhin keine St6rungen bei den bis- 
her widerstandsf~ihigen Sof ten  auftreten. Damit ist 
sicher zn rechnen, doch hat dies mit der grunds~tz- 

Tabelle I. Dumhsch*dttlicher Stammurn[ang einigev Ap/elsorlen au[ Typ I X  im offenen Boden und i~n 
Grasboden (5 cm fiber dem Veredl%ngswulst gemessen). 

Sorte 

GoldparmXne . . . . . . .  
IRoter Astrachan . . . . . .  
Signe Tiltish . . . . . . . .  
Gravensteiner . . . . . . .  

Boskoop . . . . . . . . .  
Berlepsch 
Laxtons Superb . . . . . .  
Oldenburg . . . . . . . . .  

Anzahl der B~iume 
je Parzelle 

oftener 
Boden Rasen 

S t a m m u m f a n g / c m  

Winter ^ [ Winter [ 
I946/47 [ August 194o~ 1946/47 l August 1948 

" I I(vor Einsaat)] 

Zunahme 
im Rasen 
(oftener 
Boden 
~:oo %) 

a) Sorten mit 
IO IO 
I I  9 
7 9 
9 ', 7 

scblechter Triebleisiung irn Rasen 
[ 7,9 lO,2 l 7, I 8,4 
1 8 , 4  1 1 , 3 1 7 , 5  9,7 

7,5 9,9 6,9 8,4 
9,7 12,6 8,4 ] lO,9 

b) Soften mit 

7 8 
9 i 9 

guLerTriebleistungim Rasen 
8,4 11,5 8,5 
9,8 13,4 9,0 
7,9 lO,5 7,8 
6,9 9,3 6,6 

11,2 
11,9 
10,8 

, 9,3 

82,3 
85,8 
84,8 
86,5 

97,4 
88,8 

102,9 
IOO 

Tabelle 2. Dur~hs~hnitr Gesemttriebldnge einiger A p/et 
soften au[ Typ I X  #n offenen Boden und im Grasboden 

(August 1948; nur Triebe fiber IO cm L~nge). 
l Ges amttriebl~inge Leistung 

Sorte oftener im Rasen (oftener 
BodeR Rasen Boden 

m m zoo %) 

a) Soften mit schlechter Triebleistung ina Rasen 

GoldparmXne . . . . .  I 12,16 6,68 
I 

Roter Astrachan . . . .  I 14,15 7,I5 
Signe Tiltish . . . . .  ] 13, 66 1 7,78 
Gravensteiner . . . . .  I 19,o [ 11,85 

b) Soften mit guter Triebleistung 

Boskoop . . . . . . .  13, I2 
Berlepsch . . . . . . .  18,23 
Laxtons Superb . . . .  28,09 
Oldenburg . . . . . . .  8,95 

im Rasen 

12'65 [ 
18,96 
26,64 
lO,67 

54,1 
50,5 
56,9 
62,4 

96,4 
lO4,O 
94, I 

119,2 

damit erst rer gegen Graswuchs sehr empfindlich 
sind. Schon DOMLER hat 1661 in seinem ,,Baum- nnd 
Obstgarten" darauf hingewiesen. SelbstverstgndliCh 
darf das jetzige Verhalten nicht zn der Annahme ffih- 

lichen Frage des Einflusses der Edelsorte auf die Un- 
terlage nichts zu tun.  Erg~inzend sei bemerkt,  daft 
der Stammumfang kein eindentiges Bitd der Wuchs- 
verh~iltnisse vermittel t .  Die Summe der Triebl~ngen 
ergibt erst eine richtige Vergleichsm6glichkeit. 

Da die Grasunterkultur  haupts~ichlich Trockenheit  
veranlaBt, die wiederum zum physiologischen Nfihr- 
stoffmanget ftihrt, so l iegt  die Frage nahe, o b  wit 
nicht evtl. mit I~ew/~sserungs- oder Diingungsver- 
suchen zu verschiedenen Soften auf gleicher Typen-  
unterlage (evtl. auch mit Hilfe des Wurzelkappens 
ode1" der Zwischenveredlung) Einblick in die Abh~in- 
gigkeit der Unterlage v o n d e r  Edelsorte erhalten 
kSnnen. Dies erscheint durchaus m6glich. In jedem 
Fall handelt  es sich aber darum, den EinfhlB der Edel- 
sorte auf die Un te r l age  an der E d e l s o r t e  zu 
beobachten und ihn night wie bisher nur bei der Un-  
terlage zu suchen. Es wfire vim gewonnen, wenn wir 
auf diese Weise die Wirkung der Edelsorten allm~ih- 
lich erfassen k6nnten, deml solange hierfiber Un- 
kenntnis  herrseht, kann von einer Priifung der 
U r s a c h e n iiberhaupt nicht die Rede sein. 

Eine biochemische Methode zur Sorten,Bestimmung bei Kartoffeln 
(Solanum tuberosum). 

V o r l / i u f i g e  M i t t e i l u n g .  

V o n  SIGVARD EKELUND, Sval6f/Schweden. 
Mit i Textabbildung. 

Die bisher angewendeten Methoden zur Sorten- einen speziellen c h e in i  sc  h e n T e s t  zu finden, 
bestimmung bei IZartoffeln basieren in der Haupt-  der charakteristische Sortendiiferenzen auf quali- 
sache auf morphologischer Beschreihtmg und Feld- ta t ivem Wege nachzuweisengestat tet .  Es erwies sich 
versuch, (VgI. HELL~O und ESI3O 1938, ILLGEN 1933, aber bislang aIs unm6glieh, f/it alle Kartoffel- 
KLAPP 1928 und 1932, PIEPER und GRUMBACH 1932, sorten einen Gruppentest  oder einen hinreiehend 
SNELL 1929 und I932 , Sr~I~LI, und GEYER ~932.) Da signifikanten chemischen Individualtest zu linden. 
sich diese Untersuchungsmethoden auf die gesamte Deshalb w~ihlte ich einen mehr generellen Weg, 
Vegetationsperiode erstrecken, sind sle recht zeitrau- der sich jedoch als nicht so einfaeh in der Aus- 
bend. Es erschien daherWfinschenswert, s tat t  dessen ffihrung erwies. 


