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Vergangenheit eine starke Beschriinknng erfahren 
rniissen, ebenso wie die hierbei zu verfolgenden Zlleht- 
ziele. Sie ist abet anch notwendig, da helite die erfor- 
derlichen Fachkrgfte und die technischen Hilfsmittel 
nicht mehr vorhanden sind, um das Aufgabengebiet in 
tier friiheren Vielseitigkeit auszufiillen. Die Zucht- 
arbeiten werden auf solche Kulturarten beschr/inkt , 
~iir deren Bearbeitung in Miincheberg die natiirlichen 
Verhgltnisse vorhanden sind und fiir die eine hesondere 
wirtschaftliche Notwendigkeit vorliegt. Hierzu ge- 
ih6ren vor allem die verschiedenen Obstarten, Forst- 
pflanzen, Lupinen, Futterpflanzen fiir leichte B6den, 
Roggen, Kartoffeln und 01pflanzen. Die ziichterischen 
Arbeiten bei den genannten Knttnrarten sind naeh dem 
Kriege bereits wieder in Gang gekommen, wenn auch 
nicht tiberall in gleich groBem Umfang. Soweit das 
Zuchtmaterial/iber dig Kriegszeit gerettet worden ist, 
v/ie es beim Obst, hei Reben, Lnpinen und teilweise 
den Pappeln zutrifft, soll es vordringlich nach wirt- 
schaftlich wertvollen Formen durchforscht werden, 
nm diese schnellstens zlt vermehren und ihrer wirt- 
schaftlichen Nutzung zuzufiihren. Bei dieser Arbeit 
werden die Zuchtbetriebe der Deutschen Saatzucht- 
!gesellschaft dem Institut weitgehende HiKe leisten 
k6nnen  und hierdurch auch zur engeren Gestaltung 
der Beziehungen des Instituts zur ziichterischen Praxis 
und zu einer gegenseitigen Befruchtung beitragen. Die 
Untersttitzung der Zu~chtbetriebe dutch das Institut 
:soll wiederum durch die Ausfiihrung von Spezialprii- 
:fungen an Zuchtst~immen erfolgen. Die hierzu not- 
wendigen Voraussetztingen werden aber erst im 
Laufe des kommenden Winters geschaffen werden 
k6nnen. 

Durch den Fortfall einer ungesnnden Konkurrenz 
zwischen den frtiheren Privatbetrieben ist heute die 
N[6glichkeit eines viel stirkeren Erfahrungsaustausches 
zwischen den Ziichtern gegeben, der sich unbedingt 
fortschrittlich in der Entwicklung attswirken wird. 

Anch unwirtschaffliche Doppelarbeiten kbnnen bei 
der neuen Organisation viel leichter beseitigt werden; 
bei dem gegenw~rtigen Mangel an Fachkr~iften nnd an 
ztichterischen Bedarfsgiitern mtissen sie auch auf alle 
F~lle vermieden werden, was j edoch nicht ztt bedeuten 
hat, dab jegliche Konkurrenz zwischen den Zucht- 
betrieben auszuschalten ist. 

Wenn in dem neuen Arbeitsprogramm far die Nach- 
kriegszeit die zytologisch-genetische Grnndlagenfor- 
schnng nicht erw~hnt worden ist, die seit der Griin- 
dung des Instituts stets eine bevorzugte Stellung ein- 
genommen hatte, so soll das keineswegs bedeuten, dab 
der zweckfreien Grundlagenforschung keinerlei Be- 
det~tting zuerkannt wird. Ohne ihre Fbrderung und 
Weiterentwickhing wird auch die Ziichtnngsforsch~ng 
und praktische Zftehtung nicht weiterkommen. In 
Anbetraeht der gegenw/irtigen Zeitverh~iltnisse schien 
es aber richtiger, beim WiederaIfbau mit den n~her- 
liegenden und vordringlichen Problemen der prakti- 
schen Ziichtung zu beginnen trod die Grundlagenlor- 
schling Instituten zu iiberlassen, die auf Grund ihrer 
Einrichtungen tmd Besetzung dazu besser in der Lage 
sind. Dies wird aber nicht ausschlieBen, dab zu gege- 
bener Zeit auch wieder genetische und zytologische 
Probleme yon hierzu bernfenen Forschern in Miinche- 
berg bearbeitet werden k6nnen. 

Wenn in tier heutigen Arbeitsrichtung Miinchebergs 
die Betonung in der Ausarbeitung neuer Zuchtmetho- 
den mit der gleichzeitigen Schaffung neuer Soften 
liegt, so soil diese Tatsache keineswegs als eine IZritik 
an den frtiheren Arheiten aufgefal3t werden. Die Mit- 
glieder des Instituts, so gering ihre Zahl im Vergleieh 
zur Vorkriegszeit jetzt ist, haben das Bestreben, den 
Wiederaufbau des Instituts Jm Rahmen der wirtschaft- 
lichen Notwendigkeiten nnd N6glichkeiten der Gegen- 
wart durchzuftihren und somit dem Werke EI~WlN 
BAuRs zu dienen und es in seinem Geiste weiterzn- 
fiihren. 

(Aus der Zentrallorsch~ngsanstalt ftir Pilanzenzucht [ERwI~'-BAUR-Institut], ~tincheberg]~Iark.) 

Erreichtes und Erstrebtes in der Obstziichtung. 
Von MARTIN SCHIVIIDT. 

Mit 2 5 Textabbildungen. 

I. A l l g e m e i n e s .  
Der Wert des Obstes als Nahrungsmittel ist heute 

allgemein anerkannt nnd unbestritten. Auch fiber die 
Notwendigkeit der ziichterischen Arbeit im Obstbau 
bedarf es keiner langen ErkP, irungen, ebenso dartiber, 
dab die im Wesen der Obstgewichse hegriindete Son- 
derstellung der Ztichtung den Einsatz groBer Mittel 
und umfangreicher wissenschaftlicher Vor- und Neben- 
arbeiten erfordert nnd die Obstztichtung daher in erster 
Linie an Zuchtst~tten, die aus 6ffentlichen Mitteln un- 
terhalten werden, betrieben werden muB. Daft plan- 
m~Bige, auf weite Sicht betriebene Obstziichtung zu 
Erfolgen yon groBer volkswirtschaftlicher Bedeutung 
ftihren kann, beweisen die Ergebnisse der in der So- 
wjetunion und in Nordamerika durchgeftihrten Ar- 
beiten. 

In Erkenntnis dieser Tatsachen hat ERWlN BAUt~ 
bei der Griindung des Kaiser-Wilhelm-Instituts fiir 
Ziichtungsforschung auch die Obstziichtung in sein 

Miincheberger Forschungsprogramm aufgenommen, 
nachdem er sich selbst bereits in Dahlem und in Bri- 
gittenhof mit obstziichterischen Arbeiten befal3t hatte 
(37). Der erste Obstziichter in Mtincheberg war BE~N- 
I{at~h R. N~BEL. Als dieser im Jahre i929 nach Ame- 
rika ging, trat C. F. RUI)LOrF an seine Stelle. 1.93o 
wurde eine hesondere Abteilung I/Jr Beerenobstziich- 
tung geschaffen, die F]~IEDRICH GRUBER iibernahm 
und bis 1945 leitete. Im Jahre i934 wurde die Ztich- 
tung VOl] Kern- nnd Steinobst und naeh dem Kriege 
auch die t3eerenobstziichtung dem Verf. iibertragen. 

In den folgenden Abschnitten soll ein ~berblick 
fiber unsere Arbeit auf einem Gebiet der Pflanzen- 
ztichtung gegeben werden, auf dem es auch heute noch 
in vieler Hinsicht Neuland zu erobern gilt und dessen 
Langwierigkeit bekannt ist. Beim Baumobst vor allem 
sind die ersten zehn Jahre nach dem Aufbau eines ge- 
ntigend groBen S~imlingsmaterials in des Wortes wahr- 
ster Bedentung ertraglos. Es ist die Anlaufzeit. Ist 
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sic erst einmal tiberwunden, so vergr6Bert sich, vor 
allem, wenn st~indig neue S~imlingspoputationen her- 
gestellt werden, die Selektionsbasis sehr rasch, und da- 
mit  steigen auch, g/instiges Zuchtmater ial  vorausge- 
setzt, die Chancen ffir das Auftreten der den Zucht- 
zielen entsprechenden Formen. Zu der Wartezei t  bis 
zum Beginn der Selektion gesellen sich zwei weitere 
Zeitspannen, dig his zur Vorentscheidung fiber den 
Wert  eines allsgelesenen S~imlings vergehen. Es sind 
dies zun~tchst 2 oder 3 oder noch mehr Jahre, in denen 
die Fruchtgiite eines S~imlings bonitiert werden muB. 
W/ihrend dieser Zeit kann aber bereits mit  der Ver- 
mehrung des Siimlings ftir die Leistungsprfifung be- 
gonnen werden, deren Dauer verschieden ist, z .B.  
beim Kernobst  i e nach dem Charakter  der verwendeten 
Unterlage. Beim Beerenobst verl~iuft der Zuchtgang 
schneller. Hier aber wie auch besonders beim Baum- 
obst wird er noch langwieriger, wenn die Allslese nicht 
bereits in der F1 erfolgen kann, sondern auf weitere 
Generationen ausgedehnt werden muB. 

Bet Beginn unserer Arbeiten s tanden wir auch hin- 
sichtlich der anzuwendenden Methodik vor Nenland 
und muBten erst Erfahrungen technischer und z~chte- 
rischer Art sammeln. DaB daher in dieser Beziehung 
viel probiert  und  manches wieder verworfen werden 
muBte, ist selbstverst~indlich, aber der Erfolg dieser 
Bestrebungenwar,  dab in methodischer und t echnischer 
Hinsicht Mare Grunds~itze ~lnd Verfahren erarbeitet  
worden sind, die auch andereI1 Zfichtern Zllgute kom- 
men werden, so, um nur einige Beispiele ztl nennen, 
bet der Anlage von S~imlingsquartieren, der Technik 
yon Infektionsversuchen, der Bonitierung der Frucht-  
gtite, der Anlage und Ffihrung yon Quartierlisten und 
Zuchtbtichern, der Durchffihrung und Auswertung yon 
Beobachtungsreihen, die sich fiber mehrere ]ahre  er- 
strecken, der Organisation gr6Berer Kreuzungsvorha- 
ben usw. 

Unsere z/ich~erische Arbeit hat nieht ungestSrt ver- 
laufen k~Jnnen, sondern ist sehr schweren Riickschl~tgen 
ausgesetzf gewesen, deren verh~tngnisvollste die schweren 
Frostkalamit~ten in den Jahren 1939/42 nnd die Ein- 
wirkungen und Folgen des Kriegsgeschehens in Miinche- 
berg und an den Zweigstellen des Instituts gewesen sind. 
Freilich boten die strengen Winter, vor allem I939/4o, 
ideale AuslesemSglichkeiten fiJr den Obstz/Jchter, abet 
in anderer Hinsicht haben uns die Frostjahre schwere 
EinbuBen an wertvollem Pilanzenmaterial zugeliigt. 
Durch den I(ahlfrost im Winter 1941/42 ist unser reich- 
haltiges ]3irnen- und Pflaumensortiment fast restlos ver- 
nichtet worden, nachdem der Winter 1939/4 o bereits in 
dem auf Vogelkirsche stehenden Kirschensortiment 
starke Ausfiille und Sch~iden hervorgerufen hatte. Fer- 
her sind die Apfel- und Pilaumenklone, die ttir die Lei- 
stungspriifung bereitgestellt worden waren, infolge der 
Frostempfindlichkeit tier Unterlagen mehrfach dezimiert 
worden. Wi~hrend des Krieges hat sich der 5Iangel an 
Stall- und Handelsdiinger und die Vernachl~issigung der 
Bodenbearbeitung sehr miBlich auf den Fruchtertrag und 
das Triebwachstum der ~ilteren t3~ume ansgewirkt, so 
dab viele S~imlinge jahrelang far die Anslese nnd die 
Vermehrung ausiielen. - -  Mit dem I(riegsausgang steht 
uns das all dell friiheren Zweigstellen Klein-]31umenau 
(Ostpreu/3en) und in Klagenfurt angepilanzte Zucht- 
material nicht mehr zur Verftigung, und auch die all der 
Zweigstelle Rosenhof bet Ladenburg (NeCkar) yon nns 
angelegten Quartiere unterstehen nich~ mehr nnserem 
institut. 

Obwohl sich auf dem Institutsgel~inde ira April 1945 
Kampfhandlungen abgespielt haben nnd davon auch die 
Obstquar~iere betroffen wurden, sind diese im groBen 
und ganzen erhalten geblieben. Freilich sind die immer- 
hin beachtlichen Sch~iden schmerzlich genug, nnd man- 
ehes wertvolle ]V~aterial isf unwiederbringlich verloren, 

Das gilt auch ftir viele Versuchsprotokolle, Auswertnn- 
gen, Mannskripte, Quartierlisten nsw. Diese empfind- 
lichen Verluste wiegen abet gering gegeniiber der Tat- 
sache, dab es m6glich war, das Werk BAuRs auch auf 
dem Gebiete des Obstbaues fortzusetzen und jahrelange 
Arbeit nicht umsonst war. Ich gedenke dankbar aller, 
die dabei Y6rderer und Helfer waren. 

Mannigfaltig wie die Arten und Soften der Obst- 
gew/ichse sind die Zuchtziele; jedoch lassen sic sich 
alle, gleichviel oh kS sich nm die Ziichtung yon Kern-, 
Stein- und Beerenobstsorten oder yon Unterlagen- 
formen handelt, anf einen gemeinsamen Nenner brin- 
gen: Steigerung der Ertragssicherheit  nnd der Frucht-  
gfite. 

II. Zi ichtung auf Frostres is tenz.  
DaB die Frage der Frostwiderstandsf/ihigkeit yon 

lebenswichtiger Bedeutung ffir den Obstban ist, haben 
vor nicht allzu langer Zeit die auBerordentlich strengen 
Winter  1939--1942 und i946/47 mit erschreckender 
Deutlichkeit gezeigt. Die Winter  1939/4o und 194o/41 
haben vor allem an den oberirdischen Teilen der Obst- 
bgume schwerste Sch~iden und AusfSlle hervorgerufen 
(,,Holzfrost"), wghrend in den Kahlfrostwintern I94i -  
42 und 1946/47 in erster Linie die Wurzelunterlagen 
betroffen worden sind (,,Wurzelfrost"). Die verhee- 
renden Folgen der kalten Winter haben eine lebhafte 
Diskussion fiber die ~'rage der Vermeidung k/inftiger 
trrostkalamitgten im Obstban ausgel6st und wertvolle 
Aufschliisse fiber die Ursachen der FrostschSden sowie 
den EinfluB yon Erbgut  und Umwelt  auf die Erschei- 
nungen der Frostresistenz erbracht (27). Die Analyse 
der resistenzf6rdernden und resistenzmindernden Fak- 
toren (41, 42) erlaubte die Anwendung gewisser daraus 
gezogener Folgerungen ffir die Anbauplanung. 

Dariiber hinaus ergab sich dig zwingende Not- 
wendigkeit, auch dnrch Z i t c h t u n g  f r o s t -  
r e s i s t e n t e r  O b s t s o r t e n  u n d  U n t e r -  
l a g e n f o r m e n  den FrostschSden im Obstbau 
vorzubeugen. Da sich bet fast allen Obstarten 
gerade die hochwertigen Spitzensorten am emp- 
findlichsten gegen Frosteinwirknngen erw~esen haben 
und mit dem Anbar~ frostresis temer Verbranchs- 
und Massensorten allein dem deutschen Obstban 
nicht gedient ist, toni3 die Ztichtung frostresistenter 
Obstsorten K o m b i n a t i o n s z f i c h t u n g  mit 
dem Bestreben sein, die Frostresistenz mit einer 
m6glichst groBen Zahl von Giitemerkmalen, insbe- 
sondere der Frucht,  zu verbinden. 

Die Grundlage fiir die in Miincheberg betriebene 
Frostresistenzziichtnng beim Kern- ~lnd Steinobst bil- 
dete die anfierordentlich s e h a r I e ,  n a t ii r 1 i c h e 
A u s 1 e s e ,  die die kalten Winter  an dem gesamten 
umfangreichen Zuchtmater ial  ausgefiht haben. Was 
den Frostwintern und ihren Nachwirkungen getrotzt  
hat, darf mit  gutem Gewissen als hochgradig frost- 
widerstandsfghig bezeichnet werden, nnd die weitere 
Auslesearheit kann sich auf Menge und Giite der Er- 
trSge beschr/inken. Ein besonderer Glficksllmstand 
war es, dab ftir die Selektion fiberwiegend/iltere, in 
den , ,Polarwintern" 1939--1942 ~o- - I4  j~ihrige S~im- 
tinge zur Verffigung standen. Denn die Fr6ste dieser 
beiden Winter  baben sich am schwersten an ~ilteren, 
ertragsfiihigen B~iumen, vor allem an den St~immen 
und ~ilteren Trieben, ausgewirkt, und so war eine weit- 
gehende Angleictmng an die natfirlichen Verh/iltnisse 
gegeben. Hinzu kamen weitere, im Jahre  1939 vor- 
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handene resistenzmindernde Umst~nde, wie reicher 
Ertrag und sphte Holzreife, so dab anch in dieser Hin- 
sicht eine sehr scharfe Auslese eintreten konnte, die 
sich an jfingeren Shmlingen bestimmt nicht so deutlich 
ausgewirkt und manches falsche ~Bild ergeben tfiitte. 

Von der Ailwendung des Gefrierversuchs und anderer 
kfinstlicher lV[ethoden der Frostresistenzztichtilng hake 
ich, otfen gestanden, nicht viel und m6chte ihnen nur ffir 
eine grobe Vorauslese Bedeutung zumesseil. Denn die 
Natur arbeitet mit einer ungeheuren F~ille yon Is 
lationen der meteorologischen, edaphischen und biolo- 
gischen Faktoren, die wir im Laboratorium nicht Ilach- 
ahmen k6nnen, und die Herstelluilg der jeweils geeigne- 
ten ,,Disposition" der Versuchspilanzen ist das andere 
schwierige Problem. Die letzten Jahre haben gezeigt, 
dat3 jeder Frostwinter wieder anders ist als sein Vor- 
gXnger, und entsprechend verschieden sind auch die 
Auswirkungen. Angesichts der alten ztichterischen For- 
derung, die Auslese auf m6glichst fr/ihem Stadium vor- 
zunehmen, um daffir ein um so gr613eres 2Ka%erial prtifen 
zu k6nnen, steht man hier nor einem Dilemma, das im 
Hinblick auf die hohen Kosten und N[tihen bei der jahre- 
langen Haltung yon SXmlingsbAumen besonders unan- 
genehm ist. t?;ine KompromiB16sung ffir k/inftige Aus- 
lesearbeiten wird yon mir dadurch angestrebt, dab jtin- 
gere S~tmlinge durch Anbau in allwinterlich stark frost- 
gef~thrdeten Lagen einer Vorauslese unter natfirlichen 
Bedingungen unterzogen werden sollen, damit sich das 
Material, zugleieh nn• Anweildung einer Selektion in 
ailderer Hinsicht (Wuchs, Bewurzelung, Resistenz gegen 
Pilzkrankheiten) einengt. Diese iKethode wird besonders 
auch ftir die Unterlagenselektion in Frage kommen. 

Die F r o s t s c h ~ [ d i g u n g  d e r  t ~ l i i t e n o r -  
g a n e wiihrend der Winterruhe besitzt nach den Er- 
fahrungen der kalten Winter  keine fiberragende, yon 
dem Gesamtproblem des, ,Holzfrost  es" abzutrennende 
Bedeutung. Sie ist naeh den in M/incheberg yon 
ZWlNTZSCHER (55) mit Hilfe des Gefrierversuchs durch- 
geffihrten Untersnchnngen nnd Beobacht~ngen an 
dem der nattirlichen Auslese unterworfenen Zueht- 
und Ausgangsmat erial yon Apfeln und Pflaumen geno- 
typiseh fixiert, aber weitgehend vom Entwicklungs- 
zustand der Bliiten abh~ingig. Obstbaulich sehr wich- 
tig ist die Resistenz der Blfitenorgane gegen S p/ i  t - 
f r 6 s t e nor und w~hrend der Blfiteperiode (25, 4o). 
Die Zfichtung auf Sp/itfrostresistenz betrieben wir auf 
zwei Wegen: direkt durch Selektion yon Formen, 
deren Blfiten einige Frostgrade aushalten, und indi- 
rekt durch Auslese yon Sp~itbl/ihern, die der kritischen 
Periode ,,entschltipfen". Da in Miincheberg stfirkere 
und lgngere SpStfr6ste relativ selten auftreten, war die 
Aufpflanzung des Versuchsmaterials in besonders ge- 
fiihrdeten Lagen eingeleitet worden. Ein Ausbau dieser 
Versllche in wiinschenswertem Umfang wurde dutch 
die Kriegsereignisse vereitelt und soll jetzt  nach nnd 
nach nor sich gehen. Im folgenden sei zunhehst einiges 
fiber den Stand und die Weiterf/ihmng unserer Ar- 
beiten zur Zfichtung auf Resistenz gegen Winterfrhste 
gesagt. 

A p f e l .  
Wie ich bereits mehrfach berichtet habe (4 o, 4 r, 42, 

45, 48, 51), ffihrten die in den Frostwintern durch- 
geffihrten Untersuchungen zur Z fi c h t u n g f r o s t - 
r e s i s t e n t e r  A p f e l s o r t e n  zu einigen wich- 
tigen Feststellungen. Von diesen seien folgende her- 
vorgehoben. Es bat sich gezeigt, dab man beim Apfe! 
ffir unsere deutschen Verh/iltnisse ohne den langwie- 
rigen Weg fiber die Kreuzung mit entfernt  verwandten 
Malus-Formen (!o,63) auskommt, wie er in der Sowjet- 
union und in Nordamerika mit einem ffir besondere, 

z .T .  neu zu erschlieBende Anhaugebiete beachtens- 
werten Erfolg beschritten wurde (36). Die Untersu- 
chungen, die in Miincheherg nach den Frostwintern 
an den fiber lO ooo S~imlinge umfassenden Nachkom- 
menschaften aus Kretlzungen und treier Abbliite yon 
Kultnrsorten angestellt wurden, ergaben das Vor- 
kommen genfigend frostfester Formen und erlaubten 
die Auslese yon S~imlingen, deren Frostresistenz mit 
anderen Leistungsmerkmalen kombiniert ist. Diese 
Untersuchungen ergaben auch einige Aufschlfisse fiber 
die g e n e t i s c h e n  G r u n d l a g e n  d e r  F r o s t -  
r e s i s t e n z  (4I, 43, 48 , 51), die nicht nnr Iiir die 
Sortenzfichtung, sondern auch ffir die Frage der frost- 
festen Sfimlingsuntertagen nnd die Selektion geeigne- 
ter  Saatmutterb~ume yon t~ede~ltung sind (45)- Es 
wurde festgestellt, dab es Apfelsorten gibt, die die ftir 
sie typische Reaktion auf Frosteinwirkung in starkem 
NaBe auf ihre Nachkommenschaft fibertragen. So 
konnte der Z u c h t w e r t verschiedener wichtiger 
Sorten hinsichtlich der Frostresistenz ermittelt wer- 
den. Bemerkenswert ist, dab auch frostempfindliche 
Sorten Anlagen ffir Frostresistenz enthMten. Wichtig 
ist ferner, dab die Kombination Sp/itreife und Frost- 
resistenz ohne weiteres m6glich ist, dab also eine 
strenge Bindung zwischen Frostresistenz nnd Frfih- 
reife (und damit verbundenem friihen ,,AbschluB" als 
resistenzf6rderndem Faktor) nicht besteht (52). Das 
ungeheuer mannigfaltige Zusammenspiel der ffir die 
Fruchtmerkmale verantwortlichen Gene ist auch in 
der Frostresistenzzfic]~tung ein groBer Vorteil fiir die 
Erfolgsaussichten der Auslese. So kann man in Nach- 
kommenschaften aus der Kreuzung zweier frostresi- 
stenter Frfihfipfel mit dem Heransspalten Irostresi- 
s tenter  Herbstiipfel reehnen, ebenso abet auch aus der 
Verbindung ,,frostempfindlich-hochwertige Frucht"  
mit, ,frostresistent-geringe Frnchigtite", das Auftreten 
zahlreicher erwfinschter Typen , ,kostresistent-hoch- 
wertige Fruch t"  nach den Prinzipien der Kombina- 
tionszfiehtnng erwarten. 

Unsere praktisch-ziichterische Arbeit verlieI anf der 
Grundlage der erwiihnten Beobachtungstatsachen in 
Verbindung mit den langjhhrigen Studien fiber die 
Vererbung anderer Merkmale und dell Zuchtwert der 
Sorten (52). Es sei erw~ihnt, dab die Sorte Ontario 
die gute Qualit~it und lange Haltbarkei t  der Frfichte 
in relativ hohem MaBe vererbt, und in Naehkommen- 
schaften ans der Kreuzung yon Ontario mit anderen 
Soften sind mehrfach die erwtinschten frostresistenten 
Kombinationstypen aufgetreten. Bei anderen Nach- 
kommenschaften aus der Verbindung frostfester Apfel- 
sorten mit hochwertigen Spitzensorten, z. B. Weiger 
Klarapfel • Baumanns Rtte.,  Apfel aus Croncels • 
Wintergoldparmiine, Batlmanns R t t e . •  Apfel aus 
Croneels, Cox' Orangen-Rtte. • Sch6ner aus Nord- 
hausen, Ananas-Rtte. • Charlamowsky n .a . ,  sind 
Formen aufgetreten, die dem Znchtziet einer Verbin- 
dung der Frostwiderstandsfiihigkeit mit gutem Aus- 
sehen, vorzfiglichem Geschmack, ansprechender F/ir- 
bung und z .T .  auch langer Haltbarkeit  der Frucht  
entsprechen. Auch in den Nachkommenschaften frost- 
empfindlicher Sorten, deren Zuchtwert binsichtlich 
der Fruchtgtite besonders hoeh ist, konnten zahlreiche 
frostfeste, qualitativ befriedigende S/imlinge selektio- 
niert werden, z. B. in den Nachkommenschaften Win- 
tergoldparm~ine frei abg., Geheimrat Dr. Oldenburg 
frei abg., Cox' Orangen-Rtte. frei abg. und Kreuzungen 
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zwischen den beiden letztgenannten Sorten. Ein jiin- 
geres, nach dem Kriege in Ertrag gekommenes, frost- 
resistentes S~imlingsmaterial aus der Krenzung der 
verschiedensten Sorten er6ffnet weitere giinstige M6g- 
lichkeiten. Die Auslese erfolgt auch bier in Verbin- 
dung mit den vielfiiltigen Zuchtzielen, die sich auf die 
Fruchtgiite im weitesten Sinne efstrecken. 

Die bisher auf Grund ihrer Fruchteigenschaffen aus- 
gelesenen frostresistenten S~mlinge werden welter ver- 
mehrt,  um als veredelte B~ume ether nochmaligen Prfi- 
fung tmterzogen zu werden. Insgesamt befinden sich 
- -  in wechselnder Individuenzahl - ,  je tzt  79 Zucht- 
klone frostfester Apfelauslesen in Vermehrung. Die 
in dell folgenden Jahren vor sich gehende Leistungs- 
prtifung wird eine weitere Einengung des Materials zur 
Folge haben.  

In den letzten Kriegsjahrell wurde lleues Zucht- 
material aus I4reuzungen yon giitem~iBig bochwertigen 
Sorten mit robusten Lokalsorten und Sortell os• 
ischer Herkunft hergestellt. Leider sind die aus diesen 
Kreuzungen hervorgegallgenen S~imlinge Kriegseinwir- 
kungen zum Opfer gefallen. Dasselbe Schicksal ereilte 
einen GroBversuch, der im Jahre 1943 mit dem Ziele eill- 
geleitet wurde, den Zuchtwert bestimmter Apfelsorten 
tiir die Schaffung frostresistenter Edelsorten sowie die 
Frage ibrer Eigllung als Samenspender ffir die Unter- 
lagengewinnung zu kl~iren. Im Winter I942/43 wurden 
die Kerne aus je 5 ~ Frfichten yon 95 Soften bzw. Her- 
kfinften ausgesg~t, die sich in den verschiedellsten Ge- 
gellden als v611ig frostfest erwiesen ha t t en  (darullter 
meist ,,Primitiv"- und Lokalsortell). Dabei wurden yon 
den Anbauern der Mutterbiiume mbglichst eingehende 
Angaben fiber die Sortenzugeh6rigkeit der mutmaBlichen 
Pollenspender erbeten. Die Nachkommellschaften soil- 
ten sp~iter tinter den m6glichst batten ]3edingungen einer 
natfirliehen Selektion angebaut und geprfift werden. 
Eine Wiederholllng dieses ,,Aufspaltungsversuchs" ist, 
soweit es die Zeitverbitltnisse gestatten, geplant. Das 
Problem der Wu r z e 1 f r o s t r e s i s t e n z ist, wie die 
EriahrungeI1 des Kahlfrostwinters I941/42 (54) gezeigt 
habei1, auBerordentlich dringlich ffir die Zfichtung yon 
Siimlings- und Klonunterlagen. Die Frostresistenz fiber- 
haupt, und das gilt auch fiir die anderen Obstartell, ist 
eines der obersten Zuchtziele in der Unterlagenzfichtung. 
Darauf wird noch n~her zuriickzukommen sein (vgl. 
S. 148). 

Auf Grund der in den le tz ten J ah ren  gewonnenen 
Einblicke in die Genetik der Frostresistenz and naeh 
den Erfahrungen tiber den Zuchtwert der Ausgangs- 
sorten beim Apfel kommt es je tz t  darauf an, g r o 13 e 
A u f s p a l t u n g s g e n e r a t i o n e n  a u s  e i n i g e n  
w e n i g e n ,  a b e r  e r f o l g v e r s p r e c h e n d e n  
K r e u z u n g e n zwischen hochgradig frostresisten- 
ten Sorten mit anspruchsvollen, in der Fruchtgiite her- 
vorragenden Apfelsorten herzustellen und heranzu- 
ziehen, um die breite Basis fiir die erfolgversprechende 
Auslese der erwiinschten Kombinat ionstypen zu ge- 
winnen. Es ist zu hoffen, dab die technischen Voraus- 
setznngen fiir ein derartiges GroBvorhaben bald ge- 
geben sein werden. Als frostfeste Ausgangsformen mit 
einem far die Auslese auf Fruchtgiitemerkmale nicht 
allzu ~mgiinst~gen Zuchtwert kommen in Frage u . a .  
Danziger Kantapfel,  Sch6ner von Nordhausen, Apfel 
aus Croncels, WeiBer Klarapfel und ferner besonders 
die Sorten des Antonowka-Formenkreises, da diese 
auch Gene ftir Schorfresistenz enthalten. 

iJber die in der F~ aus der Kreuzung yon frostresi- 
s tenten Malus-Arten mit Kult~irsorten (36, 43, 49) 
heransspaltenden frostfesten Sbmlinge und ihre Be- 
deutung im Rahmen anderer Zuchtziele wird unten 
(S. 144) berichtet .  

In den letzten Jahren wurden auch die Arbeiten zur 
Ziichtung yon A p f e l s o r t e n  m i t  s p ~ i t e m  
V e g e t a t i o n s b e g i n n ,  fiber dessen genetische 
Grundlagen ieh frtiher berichtet babe (8, 4o, 52), fort- 
gesetzt. Auch bier ist das Zuchtziel die Verbindung 
hoher Fruchtgiite mit weitgehender Frost,,resistenz", 
die in diesen F/illen in sparer Bliite und sp~item La~b- 
austrieb lind damit verbundenem Schutz vor Sp~it- 
fr6sten liegt. Als Ausgangsformen fiir die bislang her- 
gestellten Kombinationen mit ggtemiiBig hochwertigen 
Sorten dienten die mosell~indische Lokalsorte Jonas 
Hannes lind sp~ttreibende S~imlinge aus Kreuzungen 
verschiedener Sorten mit den Sp~itbliihern Weil3er 
Wintertaffetapfel  und K6niglicher Kurzstiel. 

B i r n e n .  
Die Nachkommenschaffen aus Kreuzungen und freier 

Best~iub~mg yon Edelsorten der t3 i r n e sind in den 
strengen Wintern zu fast 90% vernichtet  oder schwer 
geschiidigt worden. Um so wichtiger sind die Formen, 
die erhalten geblieben sind. Ein groBer Tell ist bereits 
in Ertrag gekommen, jedoch wurden darunter  S~m- 
linge, die in den Fruch~eigenschaften befriedigen, noch 
nicht aufgefunden. Im Winter I939/4o ist eine a~s 
!668 damals neunj~hrigen Individuen bestehende 
Nachkommenschaft aus der Kreuzting der etwas we- 
niger frostempfindlichen Sorte Stut tgar ter  Gaishirtle 
mit der sehr frostempfindlichen Guten Luise von 
Avranches restlos erfroren. Etwa 6o% der S~mlinge 
haben aus den vom Schnee bedeckt gewesenen Teilen 
des Stammes wieder ausgetrieben, und einige von 
ihnen sind nunmehr in Ertrag gekommen. Unter  den 
Handelssorten der Birne fehlt es an geeigneten Aus- 
gangsformen ffir die Z/bchtung auf Frostresistenz. Es 
waren daher, wie beim Apfel, 1943 Aufspaltungsver- 
suche und Materialsammlungen geeigneter Kreuzungs- 
partner  aus der Fiille der Most- und Lokalsorten ein- 
geleitet worden. Eine Wiederaufnahme dieser Bestre- 
bungen ist vorgesehen. Bet der Birne wird man den 
umstgndlichen Weg iiber die Kreuzung mit entfernt  
verwandten Formen, z. B. Pirus ussurie•sis, P. betuli- 
[olia, P. daeagri/olia und P. salici/oIi~ nicht aul3eracht 
lassen diirfen. Ein Teil der im Rahmen der Ziichtung 
auf Schorfresistenz (vgl. S. I4o ) hergestellten Bastarde 
ist erhalten geblieben und s tem ftir weitere Kreuzungs- 
arbei ten zur Verftigung. Wie ich bereits frfiher (148) 
betont  habe, h~ngt die Notwendigkeit der Ztichtung 
frostresistenter Tafelbirnen weitgehend yon der Ent-  
scheidung dariiber ab, ob man den Birnenanbau auf 
die ftir diese w/irmebediirftige Obstart geeigneten Ge- 
biete beschr/inken will oder nicht. 

DaB die Frostresistenz auch bet der Ziichtung neuer 
B i r n e n u n t e r l a g e n  das wichtigste Ziel dar- 
stellt, ist angesichts der trostlosen Lage bet den 
Quitten-Typen und nach den Erfahrungen mit der in', 
Winter I941/42 zutage getretenen Unzul~nglichkeit 
der Siimlingsunterlagen einleuchtend (vgl. S. 148 ). 

P f l a u m e n .  
Ebenfalls sehr scharf war die fortgesetzte und kom- 

binierte Auslesewirkung der Holz- und Wurzelfr6ste 
in den Jahren 1935--1947 bet unseren Pflaumens~m- 
lingen. Einige S~imlinge, die alle Frostjahre heil fiber- 
standen haben und sich durch vortreffliche Frucht-  
eigenschaften und andere giinstige Merkmale auszeich- 
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hen (Abb. I), befinden sich in Vermehrung und Wert-  
prfifung (vgl. S. 145). 

Bekanntlich ist unsere wirtschaftlich wichtigste 
Pflaumensorte, die D e u t s c h e  H a u s z w e t s c h e ,  
im Winter 1939/4o besonders verheerend gesch~idigt 
worden. In Parallele z!l der an anderen Stellen vorge- 
nommenen Selektion frostfester Typen iiber die An- 
k6rung geeigneter Mutterb~iume haben wir versncht, 
dem Zwetschenproblem auch auf dem Wege der S~im- 
lingszucht beizukommen. Leider sind die bisherigen 
Aussaaten dem Wurzelfrost 194!]42 bzw. Kriegs- 
einwirkungen zum Opfer gefallen, aber die An- 
zucht nener Populationen aus Selbstbest/inbung und 
freier Abblfite guter Hauszwetschentypen ist ein 
geleitet worden. 

Aueh bet der zfichterischen Bearbeitling der 
K i r s c h p f l a u m e ,  Prunus cerasi/em (S. 145 ) , 
spielt die Frage der Frostresistenz eine Roll< An nn- 
serem aus der Kreuzung und Selbstbest~iubnng vorde> 
asiatischer Ansgangsformen hervorgegangenen S~im- 
lingsmaterial haben sich bedeutende Unterschiede ge- 
zeigt, insbesondere im Verhalten der Wnrzeln. Dies 
ist ffir die Unterlagenzfichtung von Bedeutung (vgl. 
S. z48). 

K i r s c h e n .  
Die Wahl geeigneter Ausgangsformen Ifir die Zfich- 

tung auf Frostresistenz bei den S ii 13 k i r s c h e n 
ist schwierig, well die im Winter 1939/4o an den ver- 
schiedensten Sorten gemachten Beobaehtnngen viel- 
fach widersprechend sind. Der Grund daffir ist in der 
genotypisch begrfindeten nnterschiedlichen Frostresi- 
stenz der Vogelkirschensiimlinge, anf denen die Ver- 
suchsb/inme standen, nnd der Answirkung dieser Un- 
tersch{ede auf das Gesamtschadbild zu suchen. Die 
Schaffung frostresistenter SiiBkirschensorten bleibt 
nach wie vor - -  in Verbindung mit gleichgerichteten 
Bestrebungen der Unterlagenziichtnng bei der Vogel- 
kirsche - -  ein wichtiges Zuchtziel. Bei der Wahl der 
Ausgangsformen miiBte man robuste Lokalsorten be- 
riicksichtigen. Unsere in Vermehrung befind!ichen 
S f i B k i r s c h e n a u s l e s e n ,  fiber die auf S. 144 
berichtet wird, haben sich als weitgehend f r o s t - 
f e s t erwiesen. 

B e i d e r  S a u e r k i r s c h e k e n n t  m a n e i n e  Reihe 
gen/igend frostresistenter Sorten, die als Kreuznngs- 
partner f/ir die Z/ichtung auf Gfitemerkmale der Frucht 
dienen k6nnen. A~ch die von uns im Rahmen anderer 
Zuchtziele ansgelesenen und in Vermehrnng befind- 
lichen S/fmlinge (vgl. S. 14o u. S. 144 ) erwiesen sich 
als winterhart .  

P f i r s i c h .  
Das wichtigste Zuchtziel beim P f i r s i e h ,  wenn 

sein Anban mit Rficksicht auf den Selbstversorger- 
obstbau nicht ganz anf w~irmere Klimate beschr~inkt 
bleiben soil, ist F r o s t r e s i s t e n z des Holzes nnd 
der Bliitenorgane. Unter  etwa I5oo Siimlingen des 
Proskauer Pfirsichs, die wir in Tapiau (Ostprengen) 
angepflanzt hat ten und die dort den kalten Wintern 
ausgesetzt waren, wurden 3 frostresistente Formen 
ausgelesen. In der Fruchtgfite tiberragen diese die 
Ausgangssorte, die ja weitgehend homozygotisch in 
bezug auf die Fruchtmerkmale ist, nicht. Das bereits 
in Vermehrung stehende Material ist in Mfincheberg 

leider durch Kriegseinwirkung zugrunde gegangen, an 
der Zweigstelle Rosenhof jedoch erhalten geblieben. 

Das frtiher in Mtincheberg angebante Pfirsich-Sgm- 
lingsmaterial ist in den Fros• restlos eingegangen. 

Abb. i. Fruchttragender Zweigeines frostresistenten Sgtmlings (,,Reich- 
tragende Gelbe") aus freier Abbltite eines Bastards Mirabelle yon 
Nancy • GroBe griine Reineclaude. Gr/inlich-gelbe, stiBe, ,Reinebelle"; 

sehr ertragreich. 

B e e r e n o b s t .  
Bet den S c h w a r z e n  J o h a n n i s b e e r e n  

erscheint es geboten, der Frostresisteuz der Blfiten nnd 
jlmgen Triebe Beachtung zu schenken. Ein Kardinal- 
problem ist die Frostresistenz fiir die B r o m h e e r - 
z i5 c h t u ng .  Im Winter  1939/4o hat sich yon den 
bet uns verbreiteten Sorten, die meist aus milderen 
Klimaten stammen, nur Wilsons Frfihe einigermagen 
gehalten. Wir haben daher mff Arbeiten zur Zfichtnng 
einer ffir unsere deutschen Anbauverhiiltnisse geeig- 
neten, frostfesten Gartenbrombeere begonnen. Als 
Ausgangsmaterial sollen robust< einheimische For- 
men aus Mittelgebirgsgegenden dienen. Weiterhin 
empfehlen sieh einige sehr ertragreiche, qnalitativ 
befriedigende mlsliindische Sorten, die in Miincheberg 
ausgehalten haben (z. B. Minnewaska, Philadelphia, 
Erskine Park, Eldorado), als Kreuznngseltern. Wie- 
weir es m6glich ist, G a r t e n e r d b e e r e n  zu 
Ztichten, die gegen Kahlfr6ste im Winter und 
Frfihjahrsfr6ste resistent sind, bedarf der Kl~irung. 

III. Ziichtung auf Resistenz gegen Krankheiten 
und Schiidlinge. 

Neben dem Frost verursacht vor allem das ge- 
f/ihrliche Wirken der vielen pilzlichen und tierischen 
Parasiten die starken Ertragsschwankungen im 
Obstbau. Zn den Ausfallschfiden gesellen sich die 
hohen Kosten ffir die Bek~impinng der Krankheiten 
~nd Sch~idlinge. Manche Krankheiten t re ten all- 
jiihrlich in so starkem Ausmal3 auf, dab die Zfichtung 
und Einffihrung resistenter Sorten einen Vorteil 
bieten wiirden, der nicht hoeh genug veranschlagt 
werden kann. Seit vielen Jabren sind wir daher be- 
strebt, alif diesem Gebiet voranzukommen, nnd es 
wurden bereits dnige Teilerfolge erzielt. 

A p f e 1 s c b o r f (Erreger Venluria inaequalis). 
Anch in der Ziichtung auf Resistenz gegen den 

Apfelscborfpilz wurde zun~ichst der Weg tiber die 
Einkreuzung schorfwiderstandsf~ihiger Malus-lJormen 
gew~ihlt (23). Er  wurde bald verlassen, einmal infolge 
des zfichterisch sehr ungfinstigen Erbgangs der 
Frnchteigenschaften (IO, 35, 36), znln anderen, weil 
es gelang, s c h o r f r e s i s t e n t e  F o r m e n  a u s  
N a c h k o m m e n s c h a f t e n  v o n  K u l t u r -  
s o r t e n auszulesen (23). Von groBem Wert ffir die 
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Selektion erwies sich das frtiher entwickelte Massen- 
infektionsverfahren Nit dessen Hilfe wurden zahl- 
reiche groBe Populationen eiI~j/ihriger S~m!inge ver- 
schiedener Knltursorten geprfift. Unter 1638 S~im- 
lingen einer polnischen Antonowka-Herknnft wurden 
1938 I17 resistente S/imlinge ansgelesen, yon denen 
jetzt noch 49 in weiterer Beobachtung anf ihre Frucbt- 
giite und andere Leistnngsmerkmale stehen. Diese 
Formen sind bisher vSllig schorffrei geblieben. Ihre 
hochgradige Resistenz warde mittels der yon uns aus- 
gearbeiteten Methode eines histologischen Nach- 
weises aktiver Widerstandsf~ibigkeit der Wirts- 
pflanze (34) nach kiinstlicher Einzelpflanzen-Infektion 
(31) and in langj~ihriger Freilandbeobachtung er- 
wiesen. Als sehr niitzliches Verfahren dafiir erwies 
sick das Hineinveredeln yon Reisern der zu,priifenden 
resistenten S~imlinge in th/iume hochanf~illiger Sorten 
in besonders vom Apfelschorf heimgesuchten I,agen. 
Um der ,,Biotypengefahr" (31, 47) vorzabeugen, wird 
die Resistenzprfilung in verschiedenen anderen Ge- 
bieten Deutschlands vorgenommen, Anch dort sind 
bislang noch keine Anzeichen des t~efalls an den 
resistenten Antonowska-S~imlingen anfgetreten. 

Uber die Frnchteigenschaften dieser Formen l~igt 
sich vorerst noch nicht viel sagen, da die Original- 
S~imlinge sp~tt in Ertrag gelangen nnd ,,schlechte 
Obstjahre" hinznkamen. Kronenveredtnngen nnd 
Oknlate auf ~ IX, die zwecks Beschleunigung des 
Ertragsbeginns gemacht warden, gingen dutch 
Kriegs- and Nachkriegseinwirknngen verloren and 
muBten erst wieder neu hergestellt werden. Die 
schorfresistenten Auslesen bilden ein sehr wertvolles 
Ansgangsmaterial f i i r  die Einkrenzung qualitativ 
hochwertiger Sorten, zumal sie auch frostresistent 
sind. Es kann also mit guten Erfotgsaussicbten an- 
gestreht werden, nene Obstsorten zu zfichten, die 
S c h o r f w i d e r s t  a n d s f ~ i h i g k e i t ,  F r o s t -  
r e s i s t e n z ,  A n s p r n c h s l o s i g k e i t ,  h o -  
h e n E r t r a g nnd alle, einen Tafelapfel auszeichnen- 
den Gfitemerkmale der Frucht anfweisen. Vorans- 
setzm~g ffir dieses Vorhaben ist wieder die Herstellung 
mSglichst grofher S/imlingspopulationen, nnd so zielen 
unsere Bestrebungen jetzt auf eine mSglichst nmfang- 
reiche Vermehrnng der schorfresistenten S/imlinge. 
Darfiber hinaus lassen es die bisberigen Bonitierungen 
als nicht ausgeschlossen erscheinen, dab anch einige 
der Original-S/imlinge bereks ffir die Einfiihrung in 
den Anbau geeignet sind. Selbst wenn es sich dabei 
nur nm gate Wirtschafts~pfel handeln wiirde, w~re 
das ein groger Fortschritt, inshesondere ffir den 
bSnerlichen Obstbau. 

B i r n e n s c h o r f (Erreger Venturia pirina). 
Die Ziichtung auf Resistenz gegen den Birnenschorf 

begegnet gi~nstigeren Voraussetzungen als das Apfel- 
schorfproblem, weft unter den Kultursorten der 13irne 
Ausgangsformen mit ziemlich weitgel~ender Resistenz 
bekannt sind. Wie unsere in den Jahren I934--1939 
angestellten Versuche erwieselL lassen sich die 
methodischen Grundlagen der Resistenzziichtnng 
gegen Apfelschorf weitgehend auf die Verh~tltnisse 
bei Birnen und Birnenschorf iJbertragen. Es war 
beabsichtigt, die Ergebnisse unserer Auslesearbeiten 
an S/imlingen yon Kultursorten und arts Kreuzungen 
von Birnensorten mit Pims-Spezies Zll verSflent- 
lichen. Leider sind aber die Versuchsprotokolle durch 

Kriegseinwirkung verlorengegangem Im fibrigen 
waren die Birnenschorfarbeiten in den ersten Kriegs- 
jahren in Mfincheberg eingestellt worden, um all 
anderen Stellen weitergeffihrt zu werden, ~o gfin- 
stigere Verh~iltnisse ffir den Plrnenanbau and den 
Spontanbefall mit Ve~#uria pirina bestehen. 

M o n i l i a k r a n k h e i t  d e r  S a u e r k i r s c h e n  
(Erreger Scleroti~ia cinerea). 

Nach Ausarbeitlmg einer handlichen Infektions- 
methode (33) wurde zunfichst ein Bild iJber die An- 
fSlligkeit bzw. Resistenz der wichtigsten StiBkirschen-, 
halbsauren and Sauerkirschensorten (6, 18, 33) gegen- 
fiber der heimtiJckischen, Zweigdfirre nnd Frucht- 
fiiule hervorrufenden Monilia-Se~che gewonnen. Die 
Notwendigkeit der Resistenzzfichtnng ergibt sich nor 
allem aus der Tatsache, dab eine ]hekfimpfuflg der 
Krankheit auf direktem Wege bisher nieht mSglich 
ist. B e s o n d e r s  a n f ~ i l l i g  ist unsere wirt- 
schaftlich wichtigste Sauerkirsche, die S c h a t t e n- 
m o r e 11 e, und der allj~ihrliche Ausfallschaden ist 
auBerordentlich groB. Das Ziel der zfichterischen 
Arbeit war daher yon vornherein, moniliafeste 
Sauerkirschen zu schaffen, die dem Typ der Schatten- 
morelle weitestgehend entsprechen. Es wurde zu- 
n~ichst verslicht, die schwache Anf~illigkeit gewisser 
SfiBkirschensorten anszunntzen. Zu diesem Zweck 
wurden ldinstliche Infektionen an FI-Bastarden aus 
Kreuzungen zwischen StiB- and Sauerkirschen, vor- 
wiegend Schattenmorelle, vorgenommen. Es wurden 
einige resistente Typen gefunden, ebenso mater Rfick- 
kreuzungen der Bastarde mit SiiB- rind Sauerkirschen; 
leider aber sind alle Auslesen nnd deren Veredlungen 
im Winter 1939/4o erfroren. Weiterhin wurden in 
den Jahren 194 o and 1941fiber 2oo0 Schattenmorelien- 
S~imlinge, die sich, bereits im ertragsf~ihigen Alter, 
an der Zweigstelle in OstpreuBen befanden, mittels 
kfinstlicher Infektion auf ihr Verhalten gegen Monilia 
gepriift. Unter den ausgelesenen moniliafesten S~im- 
lingen befanden sich einige, die in ihren Frucht- 
eigenschaften durchaus befriedigten und deshalb 
vermehrt wurden. Leider ist yon den im Sommer 1944 
hergestellten Okulaten ein grolher Tell verloren ge- 
gangen, and nur ein kleiner Tell, tier in Nittel- 
deutschland stand, blieb erhalten. Bemerkt sei noch, 
dab die moniliafesten Auslesen hocbgradig frost- 
resistent sind, da sie alle kalten Winter in OstpreuBen 
ohne Schaden fiberstanden haben (vgl. auch S. I44). 
Neben der weiteren Vermehrung and Priifung der 
moniliafesten Formen, die am Institut ffir Obstbau 
der Universit~it Halle in PruBendorf und an anderen 
Stellen erfolgt, ist die Wiederaufnahlne der In- 
fektionsversuche an einem inzwischen bereitgestellten 
neuen S~imlingsmaterial im Jahre 1949 vorgesehen. 

~hber die von Sclerotinia cinema and Scl. ]ructigena 
hervorgerufenen Fruchtf/iulen des Kern- und Stein- 
obstes hat MITTMANN-MAIER (I~, 19) wichtige Unter- 
suchungen durchgeffihrt. Bei der Bedeut~ng, die den 
M o n i l i a - F r u c h t f ~ u l e n  in vielen Gebieten 
znkomlnt, w/iren Resistenzprfifnngen am Ansgangs- 
und Zuchtmaterial yon Wert. In Mfincheberg sind 
allerdings die natfirlichen Befallsgegebenheiten gering, 
so dab die Untersuchung auf dem Wege der kiinst- 
lichen Infektion am Platze w~ire. 

Im Verlaufe der langj~hrigen Beobaehtungen an 
unseren Kern- nnd Steinobsts~mlingen sind stfindig 
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Freilandbonitierungen fiber den Grad des Befalls mit 
ether Reihe yon Pilzkrankheiten sowie tierischen 
Parasiten vorgenommen worden, so dab fiber das 
Verhalten bestimmter Nachkommenschaffen und 
Einzelpflanzen, insbesondere der Auslesen, ein ge- 
wisses Bild gewonnen wurde. Teilergebnisse sollen 
sp/iter ver6ffentlicht werden. Trotz vieler Be- 
miihungen ist es bisher nicht gelungen, ein Ver- 
fahren der kfinstlichen Infektion mit dem Erreger 
des A p f e 1 m e h 1 t a u s (Podosphaera leucotricha) 
Zu entwickeln. An der Zweigstelle Klagenfnrt waren 
yon BAIJEI~ (26) Untersltchungen fiber die Resistenz 
gegen den die S c h r o t s c h u B k r a n k h e i t  der 
Kirscl~en hervorrufenden Pilz Clasterosporium car- 
pophilum eingeleitet worden. KOB~ZL (16) hat te  be- 
reits frtiher Versuche fiber die Vererbung der Schrot- 
schul3resistenz an einj~hrigen S~imlingen aus Kreu- 
zungen zwisehen StiBkirschensorten dnrchgefiihrt. 
M. YON SCHELImRN (30), die Kl~ltur- und Infektions- 
versuche mit Claslerosporium durchffihrte, erw~igt, 
ob sich die Resistenzzfichtnng gegen Schrotschug- 
krankheit angesichts ihrer leichten BeMimpfung 
[ohnen wfirde. 

schaften wurde eine Reihe resistenter Formen ausge- 
lesen, die auch in Gr6ge und Gfite der Frucht  befrie- 
digen (Abb. 2--4).  Sie wnrden sofort vegetativ ver- 

Abb. 2. Obere Reihe: mehltaubefaIlene Frfichte der Stachelbeer- 
sorte Frtiheste Gelbe. Darunter  Frtichte eines mehltauresistenten 
Klons (38,87/5) aus [(Goldkugel • Ribes divarict~tum) ArM abg.] 
• Grtine Riesenbeere (mittlere Reihe) und eines Klons (38,9o/2) 
aus F(Goldkugel x R. divericatum) freiabg.] • Mort- streuse (nntere 

Reihe). Juni  z948. 

$ t a c h e l b e e r m e h l t a u  (Erreger Sphaero- 
lheca mors uvae). 

Der Stachelbeermehltau ist die gefflhrliehste 
Krankheit  des Beerenobstes. Sein verheerendes Auf- 
t re ten hat in manchen Gebieten den An- 
bau yon Stachelbeeren v611ig unm6glich 
gemacht. In Nordamerika hat man daher 
widerstandsf~hige Soften aus Kreuzungen 
mit einheimischen Wildarten gezfichtet. 
Diese mehltaufesten Soften, z. ]3. ,,Gebirgs- 
stachelbeere" tribes grossularia • R. cy~os- 
bali), Downing (R. gracile • R. grossularia) 
nnd Houghton ( R. grossularia uva crispa X R. 
oxyacanthoides) sind kleinfrfichtige F1-Ba- 
starde, deren Fruchtgfite unbefriedigend ist. 
Auf der Orundlage der von BAIJR in- 
spirierten Arbeiten yon LORENZ (7), der 
zahlreiche Krenzungen zwischen Kultur- 
sorten und amerikanischen Arten, wie 
R. divarica#tm, R. succirubrum, R. pine- 
&rum, R. oxyacanthoides u . a .  ausffihrte, 
wurden yon GI~UBER (8) in Miincheberg 
umfangreiche Arbeiten zur Ziichtung mehl- 
taufester, den europ~ischen Sol-ten weit- 
gehend nahekommender Stachelbeersorten 
durchgeftihrt. Diese Arbeiten, die jetzt  
zu einem gewissen AbschluB gelangt stud, 
haben einen sehr guten Erfolg gehabt, und 
die Einf/ihrung yon Neuzfichtnngen ist nnr 
noch eine Frage der ffir die Vermehrung er- 
forderlichen Zeit. ~be r  die Zfichtung mehl- 
tauresistenter Stachelbeeren wird demn~ichst 
im Zusammenhang berichtet werden. 

Die Auslese auf Mehltauresistenz erfolgte 
mit Hilfe eines Einzel- und Masseninfektions- 
verfahrens (3). U m  die erwiinschte GroB- 
frfichtigkeit nnd den Geschmackscharakter der eu- 
rop~iischen Knltnrsorten zu erziele~, wurden resi- 
stente F2-S~mlinge aus freier Abblfite yon Ba- 
starden zwischen verschiedenen Soften ~nd Ribes- 
Arten, vor allem R. divaricalum, mit Knl tursor ten  
rtickgekrenzt. Aus den Rfickkreuznngsnaehkommen- 

mehrt  lind einer Wert- und nochmaligen Resistenz- 
prfifung vnterzogen, die aueh in anderen Anbaugebie- 
ten stattfand. ~)berall haben sich die Neuziichttmgen, 
von denen jetzt  26 in engerer Wahl stehen, als voll 

Abb. 3. Je eine Frueht  der Stachelbeersorten Rote Triumphbeere (links), Weil3e 
Triumphbeere (Mitte) nnd Cro~naprince (rechts). 19/~ 0 nat.  Gr. 

Abb. 4. Je eine Frucht  yon mehltauresistenten Klonen. Von links nach rechts: 38,63/6 
(griin); 38,63/5 (grfin); 38,63/2 (weiBlichgrt~n) aus Keepsake • [(Goldkngel • R. divari- 
catu~:) t rei  abg.]; 3~},58/3 (rotbraun) aus Grtine Flasehenbeere x [(Goldkugel • R. 

diwricc*tum) fret  abg.]. ~/2o itaL Gr. 

resistent erwiesen. So sind sie in Geisenheim, wo der 
Stachelbeermehltau allj~hrlich stark wiitet, in den 
Jahren 1946--1948 vfllig unhefallen geblieben. In 
dem Dfirresommer i947 haben sie doff, wie aueh in 
lV[fincheberg, einige andere Vorzfige unter  Beweis ge- 
stellt, die sie yon den Ribes-Wildeltern geerbt haben: 
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kriiftigen Wuchs, guten Ertrag und gochgradige Dfirre- 
festigkeit. Im vergangenen Sommer ist ein lleues, um- 
fangreiches Rtickkreuzungsmaterial in Ertrag gekom- 
men, bet dem vor allem ill der Fruchtgr6Be und Frucht- 
qualit~it weitere Fortschritte zli verzeichnen sind. Die 
bisher daraus selektionierten Formell sollen vermehrt 
werden urtd gleichzeitig eine nochmalige Resistellz- 
prfifung durchlaufen. 

B 1 a t t f a 11 k r a n k h e i t (Erreger Gloeosporium 
ribis). 

Die Blattfallkrankheit kommt nicht nur bet J o- 
h a n n i s b e e r e n  vor, sondern kann auch den 
S t a c h e 1 b e e r e n gef~hrlich werden. Allerdillgs 
stellte BAIJEI~ (26) das Vorkommen zweier verschiede- 
ner Rassen des Pilzes auf Ribes rubmm und R. 
grossularia lest. InMancheberg wurde einkombiniertes 
Massenillfektionsverfahren ftir Mehltau und Blattfall- 
krankheit ausgearbeitet (3). Aus dem Miincheberger 
Stachelbeer Zuehtmaterial wurden ,,feldres!stente" 
S~mlinge ausgelesen, die eine geringe Anf~lligkeit ohne 
Sporenbildung aufweisen (26). R. alpinum erwies sich 
als blattfallresistellt. Bet der Johanllisbeere besitzen 
einige Sorten, an deren Abstammung R, petraeum be- 
teiligt ist, eine gewisse Blattfallresistenz. ES gelang 
BAUER, aus Kreuzullgen dieser Sorten mit aiaf~iltigen, 
gro6frtichtigen und ertragreichell Soften vom Typ R. 
vulgare blattfallresistente Typen auszulesen. Die Fort- 
setzung dieser durch den Krieg ullterbrochellen Ar- 
beiten, ebenso yon Versuchen fiber Resistellz gegen 
den Erreger des Sg~llenrostes, Cronar~ium ribicola, ist 
vorgesehell. 

R u t e l l s t e r b e r t  d e r  H i m b e e r e n .  
In martchen Gegendenist das gei~ihrliche R u t e II - 

s t e r b e i1, dessen sichere Bekgmpfullg bislang nicht 
m6glich ist, zu einer Existenzfrage fiir dell Himbeer- 
anbau geworden, i3ber die Ursachen d er Krankheit 
weiB man rtoch sehr wenig. Nach dell durch dell Krieg 
urtterbrochenell Versuchsergebnissen roll BAUER (26) 
sotlen sowohl Pilzparasitell, vor allem Didymella ap- 
planata und Coniothyrium Fuckelii, als auch Frostein- 
wirkungen das Rutensterben veranlassell. Ftir die 
Resistenzztichtnllg fehlt es an Ausgangsformen. Viel- 
leicht kommt bier die amerikanische Himbeersorte 
Latham in Frage, die sieh ill unserem schwer verseuch- 
ten Sortiment als ziemlich rutensterbenfest erwies. 
Weiterhin wollen wir versuchell, aus einem in den bet- 
dell letzten J ahren zusammengetragenell S~mlings- 
material voll Wildpflanzen resistefite F0rmen auszu- 
lesen. Die Brombeeren leiden llicht ~t l r 'nnter  der 
Krankheit. Jedoch d/irftell sie flit die, Rgsiste~zztich- 
tung nieht geeignet seill, da, wie frti~cier u. a. auch in 
Miincheberg gezeigt wurde (8), in der F~ aus Brombeer- 
Himbeer-Kreuzungen die Brombeermerkmale stark 
durchschlagell. 

B 1 u t 1 a u s (Eriosoma lanigerum). 
Fiir die Auslese blutlausresistenter, gleichzeitig frost- 

fester Apfelsiimlinge mittels der an der Zweigstelle 
Naumburg der  Biologischen Zentralanstalt ausgear- 
beiteten Methoden der kiinstlichen Infektion (I) und 
des histologisehen Nachweises der Resistenz (2) be- 
sitzen wit ein giinstiges Material in zahlreichen Nach- 
kommenschaftell aus freier Abbltite und Kreuzullgell 
mit der Sorte Ontario, die gegell die Blutlaus wider- 

standsf/ihig ist. Leider sind die Protokolle tiber die im 
Jahre !944 yon GOLLMICK an unserell glteren, bereits 
im ertragsfXhigen Alter befindlichen S~imlingen vor- 
genommenen Prtifungen verlorellgegangen. Es wur- 
dell damals einige blutlausresistente Formell mit giin- 
stigen FruchteigenschafteI1 und gentigender Frost- 
hgrte gefundell. Eine Wiederaufnahme und Erweite- 
rung der Untersuchnngen ist dringend erwtinscht. 

IV. Ziichtung auf Gii temerkmale der Frucht 
und andere Zuchtziele. 

Bet der Verfolgung all der vielf/~ltigen Zuchtziele im 
Obstbau muB selbstverst/indlieh auf eine m6glichst 
hohe Fruchtqualit~t sowie gnten llnd regelm~Bigen Er- 
trag stillschweigend ,,mitgezfichtet" werden. Nebell 
die Aufgabell der Ztichtung auf Frost- und Krank- 
heitsresistellz treten daher zwei alldere allgemeille 
Zuchtziele: h6chstm6gliche Ertragssicherheit (die wie- 
derum weitgehend durch Resistenzeigenschaften be- 
dingt ist) nnd hohe Fruchtgtite in weitester Hinsicht. 
It/diesen vierfachen Rahmen gliedern sich die spezi- 
ellen Zuchtziele bet dell einzelnen Fruchtgattungen ein. 

Die Bollitierung der Fruchtgfite bet nnseren Kern-, 
Stein- und Beerenobsts~imlingen erfolgt grundsiitzlich 
w~ihrend dreier Tragjahre, und auch die im Rahmell 
der Bonitierungell und zum Zwecke genetischer Unter- 
sllchullgen (vgl. S. 149) erfolgende morphologisch- 
p0mologische Beschreibung der S~imlingsfrtichte wird 
zwei weitere Jahre hindurch llachgepriiff. Dies ist 
verst~ndlicherweise~ sehr wichtig. Reifezeit, Haltbar- 
keit, Gr6t~e, Geschmack, alle diese Merkmale unter- 
liegen weitgehender modifikativer BeeinfluBbarkeit. 
Auch das vor allem art Kernobsts~imlingen immer wie- 
der zu beobaehtende, yon MITSCI-IUlZlN (vgl. 36, 52) 
besonders herausgestetlte Ph~inomen tier Wandelbar- 
keit der Frucht im Lebensablauf des S~imlings bedarf 
ill diesem Zusammenhang gr6gter Beachtung und 
ether kausalen Ergrtindung. Auch an den in der Lei- 
stungsprtifung stehendell Vermehrungen muB die Be- 
wertung der Fruchtgiite mehrj~ihrig erfolgen. DaB an 
den Geschmackspriifungert mehrere Personen mit- 
wirken mtissen, ist eine Selbstverst~illdlicbkeit. 

A p f e l .  
Die wichtigsten, in jahrelanger Beobachtungs- und 

Auslesearbeit vorallgetriebenell Arbeitell beim Apfet 
zielen, in Verbindung mit der Frostresistenz, auf die 
Ziichtung voll Sorten mit l a l l g e r  H a l t  b a r -  
k e i t ,  vorziiglichem Geschmack, geniigender Gr6ge 
und gutem Aussehen der Frucht. Die Prfifung auf 
Haltbarkeit erfolgte in mehrj~hrigen Lagerungsver- 
suehen, bet denell im allgemeinen yon jedem S~imling 
3o Friichte geprtitt wurdell. Es wurde eine gr6Bere 
Zahl sehr lange haltbarer ~pfel ausgelesell, die sich 
dutch alldere gtirtstige Fruchteigenschaften und Frost- 
resistenz auszeichllen. Leider konntell die Versuche 
im Winter 1944/45, in dem tiber 6ooo Proben unter- 
sucht wurdell, infolge der hereinbrechenden Kriegs- 
ereignisse nicht zu Ende geftihrt werden, und erst im 
Winter 1948/49 k6nnell die Lagerungsversllche, be- 
gtinstigt durch eine sehr gute Ernte, fortgesetzt werden. 

Unter den Nachkommenschaften, aus denen frost- 
feste S~mlinge mit qualitativ hervorragellden, iange 
haltbaren Friiehten ausgelesell wurden, silld vor allem 
Kreuzullgen mit Ontario zu nennell. Diese Sorte ver- 
erbt nicht nur die lange Haltbarkeit, solldern auch die 
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typische Gestalt und F~irbung und den vorziiglichen 
Oeschmack sehr ausgeprSgt auf ihre Nachkomrnen 
(vgl. SCHMIDT [36]). Es ist daher nicht ausgeschlossen, 
auf dem Wege der Kombinationszfichtnng einen frost- 
festen ,,Ontario" zn schaffen, der alle 
gfinstigen Merkmale dieser Spitzen- 
sorte, aber nicht die groBe Frostemp- 
findlichkeit des ,,alten" Ontario be- 
sitzt. Eine Reihe yon Nachkommen- 
schaften aus Kreuzungen mit Ontario 
ist neu in Ertrag gekommen und l~iBt 
wertvolle Ergebnisse erhoffen. AuBer- 
dem ist schon darauf hingewiesen 
worden (S. 137 ), dab in Kreuzungen 
zwischen frostempfindlichen Spitzen- 
sorten und frostresistenten, aber quali- 
tativ weniger hochstehenden Sorten 
eine gr6gere Zahl tier erw/inschten 
frostfesten, in der Fruchtgfite befrie- 
digenden Kombinationstypen aufge- 
treten ist, so dab die M6glichkeit 
einer weiteren einengenden Auslese 
besteht. 

Obwohl wir einige gute fr/ihe, mittel- 
friihe und spSte S o m m e r / / p f e l  
besitzen, sind auch hier noch manche 
Wiinsche often, die sich, wie unsere 
Erfahrungen gezeigt haben, auf dem 
Wege der Kombinations- und Trans- 
gressionsz~chtung erffillen lassen. Aus 
den verschiedensten Nachkommen- 
schaften wurden frfihreife Formen 
ausgelesen trod vermehrt, die sich durch 
ansprechende Gr6Be und FSrbung, 
genfigendes Gewicht und in einigen 
F~illen im Aroma auszeichnen, das 
an den Geschmackscharakter mancher 
Herbst- und Wjntersorten heran- 
kommt (vgl. unten S. I44 ). Aus der 
Kreuzung der beiden Sommersorten 
WeiBer Klarapfet • Sch6ner von Bath 
(Abb. 5--I2) gingen S~mlinge hervor, 
die noch frfiher reifen als der Klar- 
apfel. Gute Sommer~ipfelspalten auch 
in Nachkommenschaften yon Sorten 
mit sp~tterer Reifezei~ heraus. So 
wurden z. ]3. einige wertvolle Formen 
aus der Nachkommenschaft Geheim- 
rat Dr. Oldenhurg frei abg. aus- 
gelesen (52). 

In einer frtiheren Arheit (52) habe 
ich fiber die in jahrelangen Be- 
obachtungen an groBen Nachkommen- 
schaften gewonnenen Erfahrungen fiber 
den verschied~nen Z u c h t w e r t  
d e r  e i n z e l n e n  A p f e l s o r t e n  
hinsichtlich bestimmter Merkmale be- 
richtet. Diese Beobachtungen ergaben 
eine wertvolle Grundlage ffir die Wahl 

Ontario, Charlamowsky, Weil3er Klarapfel u.a.  In- 
folge der Kombination dieses sorteneigentiimlichen 
5Ierkmalskomplexes mit verschiedenen bei der Aus- 
gangssorte nicht vorhandenen Einzeleigenschaften 

9. 

7. 8. 

Abb, 5--~e. Aufspaltung i~a den Fruch tmerkmalen  beim Apfel. 
Abb. 5, WeiBer t{larapfeI. Abb. 6. SchSner von Bath .  Abb, 7--12. S/imliilge aus der 

Kreuzung WeiBer Klarapfel  • Sch6ner yon Bath .  e/l e nat.  Gr. 
der Ausgangsformen bei kfinffigen 
Kreuzungsvorhaben. Weiterhin wurde /estgestellt, des Kreuzungspartners (bzw. der nnbekannten Vater- 
dab die an sich sehr bunte Aufspaltung doch auch ge- sorte) erh/ilt man S ~t m 1 i n g e, d i e i n v i e 1 e n 
wisse Grenzen hat. Es i s t  vongrol3er zfichterischer N e r k m a l e n  s e h r  s t a r k  a n  d i e  M u t t e r -  
Bedeutung, dab manche Sortenin auff~tlliger Weise s o r t e  bzw. e i n e  E l t e r n s o r t e  e r i n n e r n ,  
einen ,,Komplex" ihrer typischen Merkmale auf die abet eine oder mehrere bemerkenswerte Eigen- 
Nachkommen iibertragen, z.B. Cox' Orangen-Rtte., schaften aufweisen, die ,,hen" stud" bzw. deren Fehlen 
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gar als Mange1 empfunden wurde. So wurden S~im- 
linge erhalten, die Gestalt, Farbe und Aroma der 
Frucht  oder den Wuchstyp der Cox' Orangen-Rtte. 
besitzen, aber groBfriichtiger sind, andere , ,Cox"-Ty- 
pen, die weniger frostempfindlich sind oder eine an- 
dere, z. B. friihere Reifezeit aufweisen. In Kreuzungen 
mit dem Weil3en Klarapfel sind ganze Serien typischer 
,,KlarApfel", in Naehkommenschaften mit Charla- 
mowsky Formen aufgetreten, deren Friichte in ihrer 
Rotstreifung sehr  an diese Sorte erinnern. Von On- 
tario war schon die Rede. Zweifellos h/itte die Ziich- 
tung von Formenkreisen weitgehend ~hnlieher Apfel- 
sorten mit unterschiedlichen Einzelmerkmalen (z. B. 
Reifezeit, Eignung fiJr bestimmte Anbangebiete usw.) 
wirtschaftliche Bedeutung, und unsere Bestrebungen 
gehen auch in diese Richtung, die bereits yon den 
nordamerikanischen Zfichtern mit Erfolg einge- 
schlagen wurde (vgl. 36). 

Wie bereits mehrfach berichtet wurde (Io, 32, 36, 
43, 48), ist der ziichterische Wert der aus der K r e u - 
z u n g  v o n  A p f e l s o r t e n  mit kleinfrfichti- 
gen, wilden oder zu Zierzwecken angebanten MMus- 
F o r m e n (z. B. M. baccata, M. pruni/olia, M. zumi, 

I3. 

Abb. i3--I4.  Fruchttragende Zweige eines S~imlings aus der Kreuzung Bfihler Friihzwetsche • Tuleu 
gras. Frostresistente, eelbstfertile, Mitte September reifende Zweteehe. 

Abb. r3. Natfirlieher Bebang. Abb. 14. Aus Selbstbesth.ubung b_ervor- 
gegangene Frttchte. Aufnahmen August :r948. 

M. micromalus u. a . )begrenzt ,  da in fast allen Merk- 
malen mit einem starken ,,Durchschlagen" der wirt- 
schaftlich ungiinstigen Merkmale der Wildeltern ge- 
reehnet werden muB (IO), Von gewisser Bedeutnng 
sind die Bastarde mit Formen der zur Pumila-Gruppe 
geh6renden, rotlanbigen Art M. niedzwetzkyana (IO, 
36). In der F 1 aus der Kreuzung Ernst  Bosch • M. 
niedzwetzkyana t ra ten  groBfriichtige Formen auf. Un- 
ter  ihnen befinden sich frostfeste, ertragreiche, tief- 
dunkelrotfrfichtige Typen, die auch rotes Frucht-  
fleisch besitzen. Dariiber wird demniichst gesondert 
berichtet  werden. 

In  den le tz ten Jahren sind aueh die F2- und F '  2- 
Bastarde in Ertrag gekommen. Es bandelt  sich in 
erster Linie um Nachkommen aus Selbstbest~nbung 
(vgh S. I4O) von F1-Bastarden der Kreuzungen yon 
M. z~tmi mit einigen Kuitursorten sowie urn Rtick- 
kreuzungen dieser Bastarde mit dem Kultursorten- 
elter oder Kreuzungen mit anderen Sorten. Das Ma- 
terial ist noch recht umfangreich, obwohl leider Viele 
B~iume durch die Kriegsereignisse und ihre t~olgen zu- 
g rundegegangens ind .  Die a n s p r u c h s l o s e n ,  
f r o s t r e s i s t e n t e n und meist aul~erordentlich 
f r u c h t b a r e n  A r t h a s t a r d e ,  yon denen 
einige eine gegeniiber der F~ merklich gesteigerte 
Fruchtgr6Be besitzen, k6nnten eine gewisse Bedentung 

ffir die Friichteverwertung gewinnen. Man kann aus 
ihne n einen vorziiglichen Siil3most bereiten. Nach frii- 
heren Untersuchungen (49) zeichnen sich viele dieser 
Formen auch durch einen bemerkenswert hohen Ge- 
halt an sehr gelierkr~iftigen Pektinen aus. 

S i i B -  u n d  S a u e r k i r s c h e n .  
F/ir die Verbesserung der Fruchteigenschaften und 

die Schaffung neuer Geschmackstypen bei den Kir- 
schen gibt es noch weite z/ichterische Mhglichkeiten. 
In Nachkommenschaften ans der Kreuzung zwischen 
verschiedenen S a u e r k i r s c h e n s o r t e n ,  beson- 
ders Schattenmorelle X Rote Maikirsche, wurden S~im- 
linge ausgelesen (44, 48), die sich dutch Frostresistenz 
(vgl. S. I39), guten Ertrag und giinstige Fruchteigen- 
schaften auszeichnen, vor allem vorteilhafte Gr613e 
und Farbe der Frucht,  geringen Steinanteil, zarte und 
doch unempfindliche Schale, hohen Gehalt an stark 
Eirbendem Saft und gutes Aroma. Es befinden sich 
darunter  frilhe und sp~te Formen. Auch die in Ost- 
preugen selektionierten frostfesten Schattenmorellen- 
S~imlinge weisen giinstige Fruchteigenschaften auf. 
Die Sauerkirschen-Auslesen sind seit einer Reihe yon 

Jahren in Vermehrung und 
Priifung, und einige yon ihnen 
diirften f/ir die Einfiihrung in 
den Anbau geeignet sein. 

Bei den S i i B k i r s c h e n  
brauchen wir Friihsorten, deren 
Friichte festfleischig, versand- 
f/ihig und vollwfirzig sind. Die 
zeitigste Sorte, Friiheste der 
Mark, weist in dieser Hinsicht 
groBe Miingel auf. Aus einer nur 

~4. I I  S~imlinge umfassenden Nach- 
kommenschaft der Kreuzung 
Flamentiner (mittelfriihe Reife- 
zeit) • Friiheste der Mark 
wurden einige sehr frfihreife 
Formen ausgelesen (44, 48?, die 

dem Zuchtziel weitgehend entsprechen. Sie stehen 
in Vermehrung, und mit ihrer baldigen Einfiihrung 
in den Anbau kann gerechnet werden. 

Ein wesentlicher Faktor  der Ertragssicherheit beim 
Steinobst ist die S e 1 b s t f e r t i 1 i t / i  t .  Das haben 
di e Beobachtungen an Sauerkirschen- und Pflaumen- 
soften (Abb. i3 - - r4)  und unseren S~imlingen framer 
wieder best/itigt. Unsere Auslesearbeiten erstreckten 
sich daher auch auf die Feststellung der Befruchtungs- 
verhiiltnisse, indem mehrj/ihrige Best/iubungsver- 
suehe an den S~imlingen durchgefiihrt wurden. Leider 
sind dig Aufzeiehnungen fiber die bereRs ausgewerteten 
Versuche der Kriegseinwirkung zum Opfer gefallen, 
so dab die Best[ubungen, zumindest an den Auslesen, 
wiederholt werden mfissen. Von groBem Weft  fiir den 
Obstbau w/ire es, wenn die Ziicht~ang selbstfertiler 
SiiBkirschensorten gel/inge. Auf dieses Problem wird 
unten (S. x5o) zur/ickzukommen sein. 

P f l a u m e n .  
Das in Miincheberg stehende ~ltere Pflaumen-S~m- 

lingsmaterial ist, wie bereits erw~hnt wurde, durch 
eine scharfe natfirliche Selektion auf Frostresistenz 
gegangen. Alle iiberlebenden S/i.mlinge d/irfen auch 
als hochgradig diirrefest angesproehen werden. In- 
folge der a u B e r o r d e n t l i c h  b u n t e n  A u f -  



~g.. Baitd, Heft  5/6 Erreichtes uncI Ers~cre~tes 

s p a 1 t u n g in den verschiedenen in Beobachtung 
stehenden Nachkommenschaften aus freier Abbliite 
and Kreuzungen yon Pflaumen-, Zwetschen-, Mira- 
bellen- und Reineclaudensorten ergab sich eine breite 
Basis ffir die Selektion, mad es konnte eine 1Reihe yon 
Siimlingen ausgelesen werden, die sich in Vermehrung 
and weiterer Prfifung befinden (Abb. 15--22 ). Einige 

in den Obstztichtung. x45 

terial (39) and bezwecken die Schatfung anspruchs~ 
loser MassentrSger ffir arme B6den and rauhe Lagen 
(53). Die allgemeinen Zuchtziele sind die gleichen wie 
bet den Pflaumen der Domeslica-Gruppe. Aus Nach- 
zuchten, insbesondere Kreuzlmgen der urspriinglichen 
anatolisehen S~imlinge untereinander, warden einige 
aussichtsreiehe Typen ausgelesen and vermehrt.  

~5. ~6. fT. ~8. 

I9. 

22. 
Abb. I5--22.  Je eine Frucht  yon ausge]eselten Pflaumensiimlingen. a9/20 nat.  Gr. 

Abb. 15. , ,Blaues E l "  (Frfihe Fruchtbare frei  abg.). DunkelbIauviolett, stil3, gute Steinl6sbarkeit. Reifezeit Aniang August. - -  Abb. 16. ,,K6niginpflaume 
yon /VRincheberg" (GreBe griine Reineelaude x Iq6nlgilx Victoria). Br~iuniiehrot aut grtmlich-gelb, sear  siiB, hoeharomatiseh, gute Steinl6sbarkeit. I~eifezeit 
Mitte his Ende A u g u s t . -  Abb. z7. , ,Vio le t ta"  (Fr/~he iFruehtbare frei  abg.). Btauviolett,  stY8, hocharomatiseh, gute Stein16sbarkeit. Reifezeit Mitre his 
Ende A u g u s t . -  Abb. ~8. , ,Silberfee" (Frfihe Fruehtbare fret abg.). Rotviolett,  hoeharomatisch,  gute Steinl6sbarkeit.  Starker.  silberigwei/?er Waehs- 
belag. Reifezeit Anfang August.  - -  Abb. r9. ,Sehnabeltier N r . z "  (Zimmers Friihzwetsche x selbst), t tel]rotviolett  siiB aromatisch ute SteinI6sbarkelt.  
Relfezelt Anfan~ August. ~ Abb. 2o. , ,Homgpflaume [(Mlrabelle yon Nancy • GreBe grime Reineelaude) fret abg.]. Griinlieh-gelb, g2hr siiB, v011wtirzig. 
Reifezeit Anfang his Mitre August. - -  Abb. 2i. , ,Rote Jul ipf lanme" (Friihe Fruehtbare  fret  abg.). Weinrot ,  still gute Steinl6sbarkeit.  ]?riihreif (Mitre 
J a l i ) . - -  Abb. 22. , ,Frtiheste veto Diebsgraben" {Friihe Fruehtbare  fret  abg.). Dunkelrotviolett ,  si~B, ga te  Steinl6sbarkeit. FrfiJazeif (Mitre Juli). - -  Die ,,Sor- 

tenn amen '  ' s ind , ,  Werkbezeichnungen".  

von ihnen d/irft en sicher Eingang in den Anbau finden. 
Es befinden sich darunter Formen verschiedener 
Reifezeit and F~irbung veto Charakter den Delikateg- 
pflaumen, aber auch ftir Verwertungszwecke. Auger 
auf Grol3fi-tichtigkeit und guten Geschmaek wurde be- 
senders auf L6sbarkeit des Steines ausgelesen. GroBer 
Wert wurde auch bei den Pflaumen auf Selbst fertilitfit 
gelegt. Einige der Auslesen besitzen einen sehr hohen 
Gr~d der Selbstfruchtbarkeit. 

Unsere langj~hrigen Ztichtungsarbeiten an der 
K i r s c h p f i a u m e (Prunus  cerasi/era) ruben auf 
einem gelletisch sear mannigfaltigen anatolisehen Ma- 

Der Ztichter, 19. Band  

S t a c h e i -  u n d  J o h a n n i s b e e r e n .  
Die wichtigsten in Miincheberg mit Stachelbeeren 

lind Roten Johannisbeeren durchgefiihrten Arbeiten 
liegen im Rabmen der Resistenzztichtung, yon der be- 
reits die !Rede war (S~ !41--142 ). Untersuchungen fiber 
die Ztichtung eider kernlosen bzw. kernarmen Jo- 
hannisbeere haben einige Fortschritte erbracht, sind 
aber noch nicht abgeschlossen. WeRe M6gliehkeiten 
er6ffnen sich noeh der A r t b a s t a r d i e r u n g in der 
Gattung Ribes. Wie bereits an den yon Bau~ and 
GRUBER (8) geztiehteten ,,Jochelbeeren" (R. grossu- 
laria • R. succirubrum) and ~ihnlichen F 1- und F o- 

IO  
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Bastarden zwischen Arten der Grossularia-Gruppe er- 
kennbar ist, getangt man auf diesem Wege zu neuarti- 
gen, sehr wtichsigen, ertragreichen und besonders fiir 
Verwertungszwecke geeigneten Stachelbeertypen. An 
einem reicbhaltigen, yon GRUBER hergestellten jiinge- 
ren Material, das auch I~astarde zwischen Vertretern 
versehiedener Sektionen der Gattung Ribes umfaBt, 
werden seit 1947 eingehende Auslesearbeiten durchge- 
fiihrt, und von verschiedenen Hastarden wurbe eil~e 
F~. herangezogen. Diese Arbeiten bedfirfen der theore- 
tischen Vertiefung (vgl. S. I5I). 

Seit einer Reihe yon Jahren wird in Miineheberg 
die durch hohen Vitamin- und Pektingehalt ausge- 
zeichnete S c h w a r z e  J o h a n n i s b e e r e  ziich- 
terisch bearbeitet, die noch in mancher Hinsicht der 
Verbesserung bedarf. Die wichtigsten Zuchtziele sind 
neben Frostresistenz (S. 139), Pektinreichtnm, Wohl- 
geschmack, geniigende Gr6Be der Frueht und vor allem 
hoher, gleichm~iBiger Ertrag in Verbindung mit dem 

Bei der B r o m b e e r e  besitzt die Frage der 
Frostresistenz Vorrang vor der Qualit~itsziichtnng. 
Die Arbeiten fiber Brombeer-Himbeer-Bastarde (8) 
sind, wie bereits (S. 142) erw~hnt wurde, infolge zyto- 
genetisch und durch das Vorkommen yon Apogamie 
bed~ngter Sehwierigkeiten wieder aufgegeben worden. 

E r d b e e r e n .  
Die von ORUBER an Kreuzungen zwisehen verschie- 

denen GartenerdbeersorteI1 durehgeffihrten Ziich- 
tungsarbeiten ftihrten zur Auslese einiger beachtens- 
wetter Formen, von denen die eine (Kion 3I, 157/I), 
die bereits die mehrj~ihrige Priifung des Sortenamts 
durchlaufen hat, gen/igend vermehrt worden ist, so 
dab sie demn~ebst als neue Sorte angemeldet werden 
kann. Bei dem KIon 3I, 157/I handelt es sich 1lm 
einen Bastard aus K6nigin Lnise yon D/inemark 
• Deutsch Evern ~ (Abb. 23). Er iibertrifft Deutsch 
Evern an Frfihreife und baut nicht so leicht ab wie diese 
Sorte; Ierner zeiehnet er sich durch Gr613e and Quali- 
t~t der Frueht sowie Diirrefestigkeit aus. 

Bei den immertragenden oder lVf o n a t s e r d b e e - 
r e n k6nnen vor allem in der Gr6Be und Giite der 
Prucht noch erhehliche Verbesserungen erzielt wer- 
den. KAUTZSC~ (unver6ffentlicht) war es gelungen, 
mit Hilfe der Colchicinmethode t e t r a p 1 o i d e 
Formen von M o n a t s -  n n d  W a l d e r d b e e -  
r e n zu erzeugen. Diese Versuche warden durch den 
Krieg unterbrochen. Wir hagen sie jetzt wieder auf- 
genommen und erstreben dabei die Sehaffung ver- 
besserter Monatserdbeeren, insbesondere durch Steige- 
rung der Fruehtgr6Be. 

Abb. 23, JezweiFrttchteder Erdbeersorten K6niginLuisevonD~tnemark 
(oben links) und Deutsch Evern (oben rechts) and des Klons 3r,~57/x 

(unten) aus der Kreuzung der beiden Sorten. 

Ausbleiben des l~istigen vorzeitigen Friichtefalls, des 
,,Durchrieselns". Diese Ziele werden an einem um- 
fangreichen S~imlingsmaterial verfolgt. Die Frage 
nach den genotypischen und umweltbedingten Ur- 
sachen des ,,Rieselns" ist auch fiir die Z/iehtung sehr 
wichtig und bedarf dringend der Ktiirung. Wir hoffen, 
entsprechende Untersuchungen, die von GRUBER be- 
gonnen wurden, infolge der Kriegsereignisse aber ab- 
gebrochen werden mugten, wieder aufnehmen zu k6n- 
nen. Ein vielleieht nicht zu unterseh~tzender Umweg 
bei der Ziichtung auf Rieselfestigkeit stel!t die Auslese 
yon Formen dar, die nur wenige, abet sehr groBe Bee- 
ren je Traube besitzen und im Gesamtertrag den lang- 
traubigen Sorten gleichkommen. 

H i m b e e r e n  u n d  B r o m b e e r e n .  
In der Ziichtung anf Fruchtgiite ist bei den H i m- 

h e e r e n bereits ein ziemlicher Hochstand erreicht 
worden, doch lassen sich auch in dieser Hinsicht noch 
maneherlei Bereicher~ngen des Sortiments erzielen (8). 
In Miincheberg wurden einige wertvolte Typen aus 
Kreuzungen der Sorten Preugen nnd Lloyd George 
ausgeleSen, u. a. eine zweimal tragende, groBfrfichtige, 
gelbe Himheere. 

V e r b e s s e r n n g  d e r  f / i r  d i e  F r i i c h t e -  
v e r w e r t u n g  w i c h t i g e n  E i g e n s c h a f t e n .  

Unsere Kenntnis der ,,inneren", giitebestimmenden 
Faktoren der Friichte ist noch sehr gering. Es fehlen 
bisher fiir die Kern-, Stein- nnd Beerenobstarten 
serienm~Big anzuwendende, ztichterisch brauchgare 
Niethoden zur Bestimmung der Iiir die indnsfrielle und 
hanshaltliche Friichteverwertung (Marmelade-, ~us-, 
Gelee-, Kompott-, D6rrobst-, Salt- und SiiBmostbe- 
reitung) wichtigen Eigenschaften (50)- In Erkenntnis 
dieses Mangels haben wir irn Jahre 1943 ein Labora- 
torium eingerichtet, in dem Frl. Dr. KXT~INER an Aus- 
gangs- und Zuchtmateriaf verschiedener Bantu- nnd 
Beerenohstarten zun~ichst Zucker-, S~ure- nnd Pektin- 
bestimmungen vorgenommen und Untersuchungen 
fiber Safteigenschaften sowie die Eignung zur Gelee- 
und Kompottbereitung usw. durchgeffihrt hat. In- 
folge der Kriegssch&den und der gegenw/irtig bestehen- 
den Beschaffungsschwierigkeiten konnten diese Unter- 
suchnngen bisher noeh nicht fortgefiihrt werden. Eine 
Ver6ffentlichung der friiher erzielten Ergebnisse ist 
wegen Verlustes der Versucnsprotokolle nicht m6glich. 

E r t r a g s h 6 h e  u n d  E r t r a g s s i c h e r h e i t .  
Wenn auch die endgiiltige Ermittlung der Ertrags- 

verh~Itnisse bei den ausgelesenen Siimlingen erst bei 
der Priifung der Vermehrungen (vgl. unten) erfolgen 
kann, so nehmen wir doch in den Beobachtungs- 
quartieren all den Originals~mlingen bereits eine 
Voraustese vor, indem in mehrjiihrigen Unter- 
suchnngen im Rahmen unserer ph/inologischen und 
morphologischen Studien (vgl. S. 149 ) Feststellungen 
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iiber Bltitenbesatz, Fruchtansatz und Fruchtbehang 
getroffen werden. Dabei wird auf Formen mit langer 
Bliihdaner und beim Kernobst auf S~imlinge ge- 
achtet, die allj~ihrlich reichlich bl/ihen und fruchten. 
Lrber die Selbstfertilit~it als positiven Faktor der 
Ertragssicherheit wurde bereits gesproehen. 

V. Priifung und Vermehrung der Auslesen. 

Methodische nnd organisatorische Grnndlagen fiir 
die Leistungsprtifnng yon Neuziichtungen nach den 
Prinzipien des Feldversuchs fehlen bisher beim 
t~aumobst fast g~,nzlich. Nur beim Beerenobst hat 
man entsprechende Verfahren angewandt, am wei- 
testen entwickelt bei Erdbeeren. Da sich bereits eine 
groBe Anzahl von Auslesen (,,Zuchtklonen") in 
Bearbeitung befindet und welter geprfift werden 
muB, ja manche Klone ohne Bedenken sieber bald, 
wenn such zunSchst versuehsweise, in den Anbau 
iiberfiihrt werden k6nnten, ist die Schaffung der 
technischen und organisatorischen Voraussetzungen 
ftir die Durchfiihrung yon Leistungsprfifungen ein 
dringendes Gebot. Leider ist diese Frage in den 
letzten Kriegsjahren aus dem Stadium der Er6rterung 
nicht herausgekolmnen. Es gilt, ein zeitsparendes 
Priifungsverfahren zu schaffen nnd fiir die ans- 
reichende Vermehrung der als ,,fertige" Neu- 
ziichtnngen aus der Leistungspriifung hervorgehenden 
Klone Sorge zu tragen. 

Die Auslese in den S~imlingsquartieren stellt die 
erste Stnfe der Selektion dar. Ihr folgt die zweite, 
die das Zuchtmaterial welter einengt. Die zweite 
Selektionsstufe besteht in der Wertpriifnng der 
klonm~iBig vermehrten S~mlinge unter Einschaltung 
yon Vergleichssorten. Diese Priifung hat sich anf alIe 
wesentlichen Leistungsmerkmale, insbesondere natfir- 
lich die Fruchtgiite, zu erstrecken nnd soll beim 
Baumobst tunlichst auf versehiedenen Unterlagen- 
formen ertolgen. Die Selbst~indigkeits- und Wert- 
priifung beim Sortenamt kann zeitlich mit den an 
anderen Stellen erfolgenden Priifnngen gekoppelt 
werden. Wenn erforderlich, folgt der zweiten, sich 
vor allem auf die Fruchteigenschaften erstreckenden, 
als V o r p r ii f u n g zu betrachtenden Selektions- 
stufe noch eine abschliel3ende I-t a u p t p r ii f u n g,  
dnrch die eine eingehende obstbauliche, baumschul- 
und obstverwertungstechnische Bewertnng der Neu- 
zfichtungen erfolgt. 

Auf die Anwendung eines nach streng wissen- 
schaftlichen Prinzipien gehandhabten Priifungs- 
verfahrens wird wegen der groBen zeitbedingten 
Schwierigkeiten und der langsamen Entwicklung der 
meisten Obstgew/ichse vorerst verzichtet werden 
mtissen. Dies soil nicht ausschlieBen, dab an der 
methodischen Grundlegung fiir ,,Feldversuche" im 
Obstban, spezielI fiir die Prfffung yon Zuchtmaterial, 
weitergearbeitet wird. Auf keinen Fall kann darauf 
verzichtet werden, die Leistungspriifung weitgehend 
regional aufzugliedern, d. h. sie auf klimatisch, boden- 
und lagemi~Big unterschiedliche Gebiete zu verteilen. 
Das Frtifungsverfahren mul3 m6glichst Mar und 
einfach sein. FOr die Methodik der Vor- nnd Hanpt- 
prtifung k6nnen die friiher yon KR~IMMEL, HILIZEN- 
BAUMER, RUDLOFF und  SCHMIDT ausgearbeiteten 
Richtlinien zugrunde gelegt werden. Bei der obst- 
baulichen und baumschultechnischen Bewertung der 

Zuchtklone, den Frnchtbonitierungen usw. wird auf 
die Heranziehung erfahrener Praktiker aus Obstbau 
und Baumsehnlwesen, ill besonderen FSllen auch 
yon seiten der Verwertung, gr613ter Wert gelegt 
werden. 

Nach diesen Grunds~itzen wollen wir bei dem Wieder- 
aufbau der Leistungspriifungen verfahren. Die seit 
1946 aufgenommene T~tigkeit zur Priifung und Ver- 
mehrung der Auslesen erfolgt dabei in zweierlei Rich- 
tungen: 

I. In versehiedenen Gebieten Deutschlands werden 
systematisch angelegte Versuchsqnartiere fiir die Vor- 
"and Hauptpriifung geschaffen. Dabei werden gr6gere 
Obstbaubetriebe und Baumschulen, Forschungs- 
institute, Lehranstalten und in der sowjetischen 
Besatznngzone Betriebe der Deutschen Saatzucht- 
Gesellschaft einbezogen. Einige dieser Stellen iiber- 
nehmen die Vermehrung der Neuzfichtungen. Auch 
die Vermehrung in eigener Regie ist, insbesonders 
beim Beerenobst, geplant. Vorpriifungen mit Kern-, 
Stein- nnd Beerenobst-ZucStklonen stehen bereits 
an verschiedenen Stellen, z.B. in PruBendorf 
(Sachsen-Anhalt), Wurzen (Saehsen), Legefeld (Thii- 
ringen), Geisenheim (Rheingau) u.a.  Hinzu kommen 
die yore Kaiser-Wilhelm-Institut in Voldagsen dureh- 
gefiihrten Priifungen auf der Grnndlage des ~ilteren, 
an der Zweigstelle Rosenhof aufgepflanzten Materials. 
Weitere Leistungspriifungen sind angelegt bzw. vor- 
gesehen in Blankenburg (Harz), im Alten Land, in 
Westfalen, Siidbaden nnd Bayern. 

2. An der Vorprtifung der Zuchtklone wirkt eine 
Reihe yon einzelnen Liebhaber- und Erwerbsanbauern 
mit, deren Erfahrungen ftir sorgfiiltige Beobacl~tung 
biirgen. Die Art der Priifung ist je nach den 6rtliehen 
und betrieblichen Gegebenheiten entspreched zwang- 
loser. Dnrch Einschaltung dieser Anbauer wird das 
,,Netz" der Beobachtungsstationen m6glichst eng- 
maschig gestaltet werden k6nnen. 

Die r e g i o n a l e  A u f g l i e d e r u n g  d e r  
L e i s t u n g s p r i i f u n g  ist vom ziichterischen 
Standpunkt sehr wichtig, weil wir ja wissen, dab die 
Standortansprtiche der einzelnen Genotypen auBer- 
ordentlich verschieden sein k6nnen, weft such in den 
physiologisehen Merkmalen der Obstgew~ichse eine 
starke Aufspaltung eintritt. Die Regionalprfifung 
erst wird uns auf Klone mit welter ,,6kologischer 
Streubreite" nnd auf solche mit einer besonderen 
Eignung ffir spezielle - -  giinstige und ungtinstige --  
Standortverh~ltnisse hinweisen. Es ist ein bew~ihrtes, 
yon BAUR mit der Einf/ihrung yon Obstztichtungs- 
versuchen auf den armen ]36den und in dem trockenen 
Klima Miinchebergs verfolgtes ziichterisches Prinzip, 
die Auslese unter ungiinstigen Umweltbedingungen 
vorzunehmen. Was sich unter diesen Bedingungen 
als hochwertig erweist, wird unter optimalen Ver- 
h~ltnissen gewiB nicht entt~iuschen. Ich bin daher 
tiberzeugt, dab manche nnserer Obst-ZuchtMone in 
bestimmten Obstbaugebieten angenehme Uber- 
raschungen in Wuchskraft, Fruchtgr6ge nnd Frucht- 
gtite bereiten werden. Einige bisherige Erfahrungen 
denten bereits auf diesen giinstigen Aspekt. 

Die Zahl der augenblicklich in Prtifung befindlichen 
Zuchtklone betr~igt bei Apfel Iio, Sauerkirsche i4, 
S/Jgkirsche 9, Pflaume 22, Stachelbeere 20, Himbeere I 
und Erdbeere i. 

IO* 



148 .IVIARTIN SCHMIDT2 Der Zfichter 

VI, Unterlagenziichtung. 
Es ist einleuchtend, dab llnter unseren in Be- 

obachtung stehenden Siiinlingen tin Laufe der Jahre 
6fter Genotypen auftraten, die sich dutch ,,Unterlagen- 
eigenschaften" auszeichnen, wie z. t3. schwachen oder 
besonders starken Wuchs, starke Wurzelsch6131ings- 
bildung, besonders gerade und starke St~inme usw. 
Diese Feststellungen veranlaBten vor einigen Jahren 
dazu, auch die Zfichtung kloniniiBig und generativ 
vermehrbarer Unterlagenformen in unser Zfichtungs- 
programm aufzunehmen. Wie bereits erwithl~t wnrde, 
ffihrten die Beobachtungen fiber den Zuchtwert ver- 
schiedener Kernobstsorten zu Erkenntnissen, die ffir 
die Frage der frostfesten S~mlingsunterlagen yon 
Weft  sind. 

Bisher hat man, yon wenigen englischen Ver- 
suchen abgesehen, Kombinationsziichtung und Eillzel- 
pflanzenauslese auf Grund genetischer Erkennt-  
nisse bet der Ziichtung yon Klonunterlagen noch 
nicht betrieben, w~hrend die Frage der S~imlings- 
unterlagen bereits in den grundlegenden Unter- 
suchungen von KE~M~R nnd SCI-IULZ (~2, 13, 14, 15) 
als ein nach genetischen Gesiehtspunkten zu be- 
arbeitendes Problem erkannt wurde. Es dtirfte kein 
Zweifel darfiber bestehen, dab die Prinzipien der 
Zfichtung bet den Unterlagen die gleichen sind wie 
bet den Edelsorten; nur sind die Zuchtziele und dainit 
die Ausleseinethoden andere. 

Die Erkenntnis, dab die Frostresistenz, aber auch 
die Erzielung anderer keistungsinerkinale der 
S ~ i n l i n g s u n t e r l a g e n ,  set es nun Trieb- 
st~irke, Holzreife, Resistenz, Bewurzehmgstiefe oder 
Verankerung, ein ztichterisches Problem darstellt, 
ist heute allgeinein durchgedrungen. Wie die Frucht- 
Inerkinale, die Blfihzeit, die Wuehsforin usw. spalten 
auch die Unterlageneigenschaften nach bestiininten, 
freilich ebenso sehwierig zu ergrfindenden Gesetz- 
IniiBigkeiten. Beobachtungen, die wir fiber den 
Zuchtwert der Elternforinen bet der Edelsorten- 
zftchtung Inachen konnten (z. t3. fiber das ,,Dnrch- 
schlagen" bestiminter elterlicher Merkmale in der 
Nachkominenschaft) lassen sich vielleicht Inutatis 
mutandis bet der Wahl der Ausgangsforinen ffir die 
Gewinnung eines m6glichst einheitlichen S~imlings- 
materials ausnutzen. In dieser Richtung liegen unsere 
vor einigen Jabren eingeleiteten Arbeiten. Uinfang- 
reiche Siiinlingsanzuchten, die auch an anderen 
Stellen angebaut werden, haben, auf dein Wege ether 
Beurteilung der Nachkoininenschaff, die Auslese yon 
, ,Saatgutspendern" fiir die Gewinnung frostfester, 
starkwiichsiger und weitestgehend einheitlicher Apfel- 
und Birnens~inlingsunterlagen zuin Ziel. In Parallele 
zu den v o n d e r  Praxis durchgefiihrten Versuchen 
gleicher Richtung beschr~nken wir uns dabei auf 
aussichtsreiche Forinen nnseres Zuchtinaterials. Da- 
bet wurden weitgehend Malus- und Pirus-Spezies, 
S~imlinge dieser Arten und F1-Bastarde aus der 
Kreuzung von Wildformen Ink Kulturs0rten als 
Saatmutterbiiuine herangezogen. Es ist noch ver- 
frfiht, Ergebnisse Initzuteilen. 

Jedoch set auf Beobachtungen hingewiesen, die Frau 
Liselotte DA~aEI~ in OstpreuBen mit Miincheberger S~- 
lingsmaterial gemacht hat. Sie erzielte sehr gfinstige An- 
wuchsprozente und ausgezeichnete Verkaufsware bet der 
Veredlung der verschiedensten Apfelsorten auf einer Po- 
pulation yon Bacc~ta-S~mlingen. Diese staminten aus 
fl-eier Best~ubung (wohl sicher aueh mit Pollen yon Kul- 

tursorten und t{ultnrsortens/imlingen) ether gr6Beren 
Zahl yon S~mlingen, die, wiederum aus freier Best~u- 
bung, yon einera Exemplar yon M. baccata vat. hima- 
laica aus dem Botanischen Garten in t3erlin-Dahlem 
stammen. 

Ein lockendes Fernziel, Init dein wir uns, bisher 
allerdings ohne Erfolg, befassen, ist die Prfifung der 
M6glichkeit, weitgehende einheitliche, s c h w a c h - 
w f i c h s i g e  U n t e r l a g e n  fiir Apfel und Birne 
a u s S a in e n zu gewinnen. Auf Grund der bet der 
Sortellztich~ung gewonllenen genetischen Grulld- 
]agen wollen wir auch prfifen, ob es In6glich ist, bet 
Apfel und Birne ,,wurzeleehte" S t a in in b i 1 d i1 e r 
zu ziehen, die, wie Vogelkirschenst~inine, aus Sainen 
gezogen und in Kronenhbhe veredelt werdell. Neben- 
her l~uft die Auslese yon S~mlingen, die vielleicht als 
neue frostfeste Staininbildnersorten in Frage koininen. 

t~ei der Selektion yon v e g e t a t i v v e r In e h r - 
b a r e n U n t e r 1 a g e n kann man zwei Wege gehen. 
Der erste ist yon MAUI~ER (20) und HiJLSMANN (1I) 
beschritten worden und stellte die Eignung zur 
vegetativen Vermehrung an dell Anfang der Selek- 
tion, die an den zu Mutterbeeten aufgeschulten S~in- 
lingen vorgenominen wurde. Man kann aber aueh 
so verfahren, dab man zun~ichst auf andere Unter- 
lageneigenschaffen ausliest, wie z .B.  Zwergwuchs, 
gutes Staininbildungsverin6gen, Resistenz gegen 
Wurzelfrost oder dergl., und dann erst die vegetative 
Verinehrbarkeit nach dieser oder jener Methode 
prfift, Vielfaeh ergeben sich bereits Anhaltspunkte 
fiir das Regeneratiollsverin6gen der S~iinlinge in 
aoffallender WurzelscboBbildung usw. 

DaB alle unsere vegetativ verinehrbaren K e r n -  
u n d  S t e i n o b s t u n t e r l a g e n  Inebr oder 
weniger groBe M~ngel aufweisen und dab Neu- 
zfichtungen eingefiibrt werden sollten, wird allgeinein 
eingesehen. Wir Infissen aus dein circulus vitiosus 
der EM-Typen herauskommen und nelle Wege gehen. 
Bei unserem Mfincheberger Siimlingsinaterial dr/ingt 
sich einem die Auslese bestiinmter Forinen, die durch 
typische Unterl~geneigenschaften ausgezeichnet stud, 
vielfach f6rmlich auf, u n d e s  w~ire unverantwortlieh, 
diese Gelegenheiten nicht zu nutzen. Besonders 
interessant sind dabei gewisse S~mlinge yon Malus- 
Arten und ans Kreuzungen zwischen Malus-Arten 
nnd Kultursorten (Abb. 24). Diese Forinen besitzen 
nq~t/irlichen, d .h .  genotypisch bedingten Zwergwuchs 
und vielfach gutes vegetatives Reproduktionsverin6- 
gen. Die Frostwinter haben sie ohne Schaden fiber- 
standeI1. Es besteht die Hoffnung, unter  ihnen eine 
schwachw0chsige Unterlage fiir leichten Boden zu 
finden, die standfest, wurzel- und bolzfrostresistent 
ist ulld auf die aufveredelten Soften frostresistenz- 
f6rdernd einwirkt. Die Prfifung einiger Typen auf 
vegetative Vermehrbarkeit ist eingeleKet. Eine wich- 
tige Aufgabe der Unterlagenzfichtung ist die Ziichtung 
einer schwachw/ichsigen, frostfesten Pirus-Unterlage 
als Ersatz ffir die Quitten, die in den Frostjahren be- 
kanntlich v611ig versagt haben und zudein weitere 
M~ingel besitzen. ~ber  erfolgreiche Versuche auf 
diesem Gebiet haben vor kurzem M/)LLEI~ (2I) und 
DE HAAS (9) berichtet .  

Sehr dringlich ist auch die Neuzfichtullg yon 
P f l a u m e n u n t e r l a g e n .  Auch hier ist die 
Frostresistenz besonders wichtig, trod in dieser Rich- 
tung liegen unsere Arbeiten an S/imtingen yon P r u n m  
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cerasi/era und Pr. imilitia. Wie bereits erw~hnt 
wurde, konnten wir frostresistente Cerasi/era-S~m- 
linge auslesen. Einige dieser Formen besitzen nach 
bisherigen Erfahrungen gute vegetative Vermehrbar- 
keit, und sic sollen daher in Mutterbeeten und sparer 
im Veredlungsversuch ant ihre Leistnng gepriift 
werden. Vielleicht gelingt es, einen Ersatz ffir die 
frostempfindliche Myrobalane zu linden. Aussichts- 
reich sind einige Nachkommen aus Selbstbest~ubung 
ether yon der Baumschule Sp~th st ammenden schwaeh- 
wfichsigen ?r. i~sititia (Species 1,34), fiber deren 
Erblichkeitsverhalten unten (S. I51) berichtet wird. 
Diese frostfesten, anspmehslosen Formen, die teils 
schwach-, teils mittelstarkwiichsig sind, zeichnen sich 
durch verh~tltnism~il3ig starkes Wurzelschogbildungs- 
verm6gen aus. Im Jahre 1948 werden Abrisse zu 
Mutterbeeten aufgeschult. 

VII. Ziichtungsforschung. 
Nur kurz k6nnen hier die auf dem Gebiete der 

Ziichtungsforschung im engeren Sinne durchgef/ihrten 
Arbeiten behandelt werden, zumal diese w~hrend 
des Krieges weitgehenden Beschr~nkungen nnter- 
lagen und ihre Weiterffihrung nach dem Kriege in- 
folge des Fehlens technischer Voraussetznngen erst 
sehr langsam wieder in Gang gekommen ist. Die 
Fortsetzung oder die Ver6ffentlichung mancher Ar- 
beiten ist leider ffir immer unm6glich gemacht, oder 
die Versuche mfissen yon neuem begonnen werden, 
weft das Versuchsmaterial, die Versuchsprotokolle 
oder die Auswertnng der Ergebnisse infolge yon 
Kriegseinwirknngen verlorengingen. 

A p f e l .  
Seit dem Frfihjahr 1946 werden die allj~hrlichen 

m o r p h o l o g i s c h - p o m o l o g i s c h e n  u n d  
p h a e n o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  an 
zahlreichen Nachkommenschaften yon Kultursorten 
nnd aus Artbastardierung weitergeffihrt, nm die 
Grundlage ffir weitere Erkenntnisse iJber die V e r -  
e r b u n g  d e r  v e r s c h i e d e n s t e n  M e r k -  
r e a l  e zu gewinnen. Uber den ersten Teil dieser 
Stndien habe ich bereits berichtet (52). Nachdem 
HE,WING (I0) die Erblichkeitsverh~ltnisse in der F 1 
aus Kreuztingen zwischen Mal~s-Arten, Bastard- 
formeu nnd Kultursorten eingehend analysiert hatte, 
sind seit einigen Jahren entsprechende Untersuchnngen 
an der F 2 aus Selbstung verschiedener Artbastarde 
und der F'9. aus Kreuzungen dieser Bastarde mit dem 
Kultursorten-Elter oder anderen Kultursorten im 
Gange. Im Rahmen dieser Arbeiten werden auch 
zytologische Untersuchungen durchgef/ihrt, z.B. bet 
Nachkommenschaften, an deren Entstehung 68- 
chromosomige Arten der Sektion Chtoromdes be- 
teiligt sind. 

Nut sehr unvollst~ndig werden fr/ihere Versuche 
iiber das Vorkommen yon s e 1 b s t f e r t i 1 e n For- 
men in der Gattnng Malus und fiber das Verhalten 
der Selbstungsnachkommenschaften rekonstruiert 
werden k6nnen. An Kreuznngen ether schwach 
selbstfertilen Form yon Malus zumi (vgl. RUDLO~r 
nnd SCHmDT [24]) mit verschiedenen Kultursorten 
(selbststeril) hatte sich gezeigt, dab in der F 1 eine 
Spaltung in selbststerile, =[= schwach und ~2 mittel- 
stark selbstfertile Typen eintritt. Die F2aus Selbstnng 

der ~ selbstfertilen Bastarde ergab interessante Anf- 
spaltungen hinsichtlich der Wuchsstfirke nnd Vit alitfit. 
In manchen Familien traten, sehr deutlich geschieden, 
etwa 5o% typisch inzuchtsdeprimierte nnd 5o% 
angerordentlich wfichsige S~mlinge ant. Es ist ge- 
plant, diesen Versuch zu wiederholen. Die F l- 
Bastarde stehen noch. 

Bereits im Jahre 1938 war mit Untersnchnngen 
fiber die k f i n s t l i c h e  A u s l 6 s u n g  v o n  
S p r o B m u t a t i o n e n  (32, 36, 48 , 52) mittels 
R6ntgeastrahlen an einigen Apfelsorten begonnen 
worden. Leider ist der grSBte Teil des Versnchs- 
materials dnrch Erfrieren der behandelten Edelsorten 
im Winter i939/4o bzw. der Wurzelunterlagen 1941/42 
vernichtet worden. Im Jahre !948 haben wir die 
Versuche wieder aufgenommen. Im Friihjahr wurden 
Reiser einiger Apfelsorten bestrahlt nnd nach der 

Abb. 24. I5 jghriger, sehwachwiichsiger Apfelsamling aus der 
Kreuzung M~lus bao.cat~ x M.  rnicromMus; mit  Bode~trieben. 

Behandlnng ant ~iltere ]3~inme gepfropft, nnd im 
Sommer erfolgte die Bestrahhng yon 0kulations- 
reisern, iibrigens aueh yon der Schattenmorelle "and 
der Dentschen Hauszwetsche. 

In eimer friiheren Arbeit (4 6) habe ich fiber einen inter- 
essanten Fall yon geh~ufter C h i m ~ r e n b i l d u n g  
an einem S~mling der Apfelsorte Kaiser Wilhelm be- 
richtet. Dieser ]3aum trug fiberwiegend Friichte, deren 
Schale mehr oder weniger groLe 13ezirke auiwies, die yon 
rot nach gelblichgrtin mutiert waren. In den Iolgenden 
Jahren, in denen der ]3aura trug, hat sich dieses inter- 
essante Ph~tnomen der Genlabilit~t wiederholC /)as fast 
fertige Manuskript und die daffir ben6tigten Unterlagen 
einer darfiber verfaBten Ver6ffentlichung sind 1945 ver- 
loren gegangen. Nach dem Kriege hat der ]3aura nicht 
mehr getragen. Seine Erhaltung wurde, n.a. dutch 
Reiserentnahme, sichergestellt. 

Die Z i i c h t u n g  t e t r a p l o i d e r  A p f e l -  
s o r t e n hat groBes theoretisches nnd praktisch- 
ziichterisches Interesse. Einmal ist es nicht ans- 
geschlossen, dab bet tetraploiden Apfeln in ver- 
schiedener Hinsicht mit Leistnngssteigerungen ge- 
rechnet werden kann. Vor allem kann im Gefolge 
der Genomverdoppelung Selbstfertilit~t eintreten, 
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wig bei der Birne der Fall der tetraploiden Sprol3- 
mutante bei der Sorte Fertility (5) zeigt. Znm 
anderen gewiniit man die lVf6glichkeit, arts Kreuzun- 
geii tetraploider Formen mit normal-diploiden neue 
triploide Sorten zu ziichten. Dies w/ire ziichterisch 
bedeutsam, weil das spontane Auftreten triploider 
S/imlinge selten und v611ig unkontrollierbar ist. Die 
Ziichtung IIeuer triploider Apfelsorten ist erwiinseht, 
weil die bestehenden triploiden Sorten gegeniiber der 
Masse der diploiden dutch einen besonders hohen 
Prozentsatz voii Vertretern mit vorteilhafteii Frucht- 
merkmalen ausgezeichnet ist. Das Gesagte gilt eiit- 
sprechend fiir die Birne. NiI.SSOSr-Em.~ (22) und 
B~RGSTR6M (4) ist es gelungen, tetraploide Formen 
unter Nassenanssaaten yon Samen triploider Apfel- 
soften zu finden. Die Entstehung der Tetraploiden 
wird aus der Befruehtniig nnreduzierter Goiien der 
triploiden Sorten mit normal haploidem Pollen der 
Best~iubersorte erkl~irt. Eine Wiederholnng des -con 
NII.SSON-E~LE durchgefiihrten Experiments war fiir 
uns bislang infolge yon Schwierigkeiteii der Saatgut- 
beschaffung tinm6glich. Wir haben daher versucht, 
die Colchicinmethode beim Apfel anzuwendeii. Es 
wurdeii sowohl angekeimte Keriie von Apfelsorten 
und Malus-Arten durch verschieden langes Ein- 
tauchen in Colchicinl6sungen verschiedener Kon- 
zentration als auch dig Vegetationspunkte an den 
Triebspitzen einj~ihriger Veredlungen v Grschiedener 
Apfelsorten nach der Wattebiinschchenmethode mit 
Konzentrationen yon o,! bis o,5Yo behandelt. ~ber 
den Erfolg der Behandlung l~iBt sich noch nichts 
aussagen. Auf eine andere M6glichkeit, zu tetra- 
ploiden, selbstfertilen ~pfeln zu gelangen, babe ich 
friiher hingewiesen (24i- Sie best/inde in der Her- 
stellung konstant-intermedi~irer Bastarde mittels Be- 
st~iubung triploider Sorten durch r6ntgen- oder k/ilte- 
behandeltem Pollen diploider Sorten in der Hoffnung, 
dab sich gelegentlieh diploide Eizellen mit diploiden 
m/innlichen Gameten vereinigen wfirden. 

Von Untersuehungen, die 1945 so gut wie abgeschlos- 
sen waren, 4eren Un~cerlagen bzw. Auswertungen jedoch 
durch Kriegseinwirkung verloren gingen und die deshalb, 
so weir m6glich, neu bearbeitet werden miissen, seien 
genannt: Studien fiber Blfihzeit und Bliihbeginn yon 
Apfelsorten, Untersttchungen fiber die ]3eziehungen zwi- 
schen Kernzahl, Fruchtgewicht und Fruchtgr6Be bei 
verschiedenen diploiden und triploiden Apfelsorten, po- 
mologische Studien an ausl~ndischen Sorten. ~ In den 
Jahren i941j43 wurde ein groBes Sortiment frostfester 
Lokalsorten aus B6hmen, Nordbaden und Wiirttemberg 
zusammengetragen. 

K i r s c h e i i .  
In Fortsetzllng yon friiheren, durch die Kriegs- 

ereignisse unterbrochenen Untersuchnngeii wurden 
1948 die Versnche wieder aufgenommen, mittels der 
Colchicinmethode p o l y p l o i d e  F o r m e n  b e i  
Prunus  avium (n ~ 8 )  zu erzeugen. CTber das Er- 
gebnis dieser Versuche, fiir die vorerst Vogelkirschen 
gew~hlt wurden, kann noch nichts AbschlieBendes 
gesagt werden. Die Erzeugung polyploider Formen 
bei Pr. avium stem im Znsammenhang mit einigen 
theoretisch uiid praktisch-zttchterisch bedentsamen 
Fragen. Nach den mit anderen Objekten gemachten 
Erfahrungen (vgl. oben S. 15o) ist zu erwarten, dab 
tetraploide SfiBkirschen selbstfertil sind. Die Schaf- 
fung tetraploider S/il3kirschen wiirde ferner ganz 
neue M6glichkeiten ffir die Bastardierung mit Saner- 

kirschen (2 II = 32) schaffen. Weiterhin wiirden sich 
sehr wichtige Eiiiblicke in die Phylogeiiie yon Pr. 
cerasus und anderen 32-chromosomigen Kirschen 
sowie der Amarellen ergeben. Dieses Problem ist 
yon englischer Seite auf Grniid zytologischer Aiialysen 
an Bastardformen untersucht worden. Es wfirde 
zu weit fiihren, die dariiber vorliegende Literatnr 
hier zu diskutieren. Als Ausgangsform ffir die Her- 
stellung tetraploider SiiBkirschen k6nnte auch die 
von lVf. vo~ SCI~ELI-IORN (29) bearbeitete triploide 
Vogelkirsche dienen. 

An einem gr6Bereii, 1926 am Institut ftir Pflanzeii- 
b a u d e r  Universit/it Halle hergestellten Siimlings- 
material aus K r e u z u i i g e n  z w i s c h e n  S a u e r -  
k i r s c h e n (vor allem der Schatteiimorelle) m i t 
v e r s c h i e d e n e n  S i i g k i r s c h e n s o r t e n  
wurden mehrere Jahre hindurch eingehende mor- 
phologisch-genetische ~tlld befrnchtnngsbiologische 
Untersllchnngen durchgeffihrt. I.eider siiid die Anf- 
zeichnungen infolge der Kriegseiiiwirkungen verloren 
gegangen. Die Uiitersuchungen sind daher, so weit 
es m6glich ist, noch einmal begonnen worden. Ihre 
friihere Ver6ffentlich~ng war IIoch nnterblieben, weil 
die Ergebnisse der zytologischen lJntersnetiuI~g der 
Bastarde abgewartet werden sollten. Auch dafiir 
wurde IIoch einmal Material fixiert, das demn/ichst 
bearbeitet werden wird. Die Befruchtungsverh~ltnisse 
werden ebenfalls noeh einmal, so weit m6glich, ge- 
priift werden. Die :morphologisch-obstbauliche Unter- 
SUGhung ergab, dab die Bastarde fiberwiegend Sauer- 
kirschenmerkmale besitzen oder intermediiiren Cha- 
rakter vom Amarellentyp trageii. Diese Tatsache 
stem zweifellos mit der h6heren Chromosomenzahl 
des Sauerkirschenelters in Beziehung. Theoretisch 
miiBten die Bastarde 2 n ~ 2 4  Chromosomen be- 
sitzen. Das gute Fruchtungsverm6gen der meisten 
Formeii deutet aber darauf bin, dab die Verh~ltnisse 
vielleicht anders liegen, als es bei Triploiden eigent- 
lich zu erwarten w/ire. Mehrj~ihrige Bestiinbungs- 
versuche ergaben fiir jeden nntersnchten Siimling 
eine jeweils verschiedene Interfertilit~t bzw. Inter- 
sterilit~it gegeniiber verschiedenen Siig- niid Sauer- 
kirscheiisorten. Manche Sgmlinge erwiesen sich als 
selbststeril, manche als selbstfertil. Der Selbst- 
Iertilit/itsgrad der Schattenmorelle wurde jedoch 
bei keinem Bastard erreicht. Die aus diesen Be- 
st~nbungen hervorgegangenen S/imlinge stehen be- 
reits im Ertrag. Bei verschiedeiien ,,RiieKkreuznngeii" 
mit Siigkirschen isr eine deutliche Verstiirkung des 
Siil3kirschen-Eintlnsses bemerkbar. Die morpho- 
logische nnd befruchtnngsbiologische ]3earbeitung 
dieser Formen ist noch niciat abgeschlosseii. 

An den in Ostpreugen angepflanzten S c h a t t e II - 
m o r e 11 e n - S/i m 1 i n g e n wurde eine erstaniiticl~ 
bunte Anfspaltniig festgestellt, die sich auf alle Merk- 
male, yore Wnchstyp bis zur Frucht, erstreckte. 
Leider ging der gr613te Teil der Anfzeichnungen 
dariiber verloren. Neben mntter~hnlichen Typeii 
traten amarellenartige, ja sogar eine starkwtichsige, 
fast siigkirschenghnliche Form nnd bemerkenswert 
viele schwaehwiichsige bis kriippelige S/imlinge auf. 
Anch in den Fruchtmerkmalen war die Variation 
sehr groB. Die Sgmlinge stammten aus freier Be- 
st/inbnng yon Schattenmorellenbtischen aus einem 
gemischten Bestand. Der Aufspaltungsbefund be- 
weist, dab die Schattenmorelle nicht streng autogam 
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ist. Was dabei auf das Kollto de Fremdbest~iubnng 
kommt und wie welt andererseits die zweifellos vor- 
handene starke Heterozygotie der (polyploidell!) 
Schattenmorelle ffir die starke Aufspaltung ver- 
antwortlich ist, sollen weitere Versuche kliirei1, 
die ~ nach dem Verlust der !943 aufgepflanzten 
S~imlinge - -  1947 llnd I948 neu angelegt wurden. An 
drei Oruppen von Schattenmorellen Siimlingen sollen 
die genetischen Verhgtttllisse tlnserer wirtschaftIich 
wichtigsten Sauerkirschensorte untersucht werden: 
I. Herk/inften aus gemischten 13est~inden, 2. aus ge- 
schlossenen l?est~inden, 3. aus kontrollierten Selbst- 
best~ubtlngen. I;/ir 1949 sind weitere Aitssaaten 
bereitgestellt bzw. vorgesehen. 

P f l a u m e n .  
Mehrere J ahre hindurch /~aben wit uns bemfiht, 

B a s t a r d e  z w i s c h e n  K i r s c h p f l a u m e  
(Prunus cerasi/era, n = 8 )  l t n d  S c h l e h e  (Pr. 
spinosa, n = x6) herzustellen. Die wenigen Siimlinge, 
die erhalten wurden, gingen nach nnd nach alle ein, 
die letzten im Winter 1939/4o dnrch Frost. Auf den 
grundlegenden Untersuchnngen yon RYBIN (28) 
fuBend, war unser Ziel, dutch Polyploidisierung der 
Bastarde (2 n = 24) eine ,,synthetische Pr. domestica" 
(2 n =48)  zu erhalten. Die Versuche sollen, allen 
Schwierigkeiten zum Trotz, wieder aufgenommen 
werden. Leider ist der yon mir friiher (39) be- 
schriebene, spontan aufgetretene, ,,domesticoid" aits- 
gebildete triploide Cerasi/era-S~mling im Winter 
i941/42 erfroren. Ob er antotriploid war oder ein 
Bastard mit Schlehe, l~igt sich nicht mehr ent- 
:scheiden. Versnche, ihn mittels der Colchicin- 
behandinng zu potyploidisieren, waren leider fehl- 
geschlagen. 

Im Frtihjahr I948 wurden Untersuchungen fiber 
.die Erzeugung Polyploider mit Hilfe der Colchicin- 
methode all verschiedenen normalen, 8-chromo- 
somigen Formen yon Pr. cerasi/era aufgenommen. 
Darfiber wird sp~iter berichtet werden. 

Bastardierungsversucbe mit den 8-, I6- und 24- 
chromosomigen Prunus-Arten der Gruppe Pm~m- 
phora tinter Einschaltung der zytologischen Analyse 
und der Colchicinierung er6ffnen weite N6glichkeiten, 
die yon ztichterischer Bedeutung sein k6nnten und 
interessante Aufschlfisse fiber die Verwandtschafts- 
und Abstammungsverhiiltnisse und den Zusammen- 
hang zwischen der bei dieser vielgestaltigen Gruppe 
vorkommellden Selbstfertilit~it nnd der Polyploidie 
erbringen wfirden. Die im Rahmen derartiger Ver- 
suche erhaltenen Bastarde yon Pr. cerasi]era mit 
Sorten der Tri/lora- und Domestica-Gruppe sind 
leider im Winter 1939/4o dem Frost znm Opfer ge- 
fallen. An der ]5 t a u s  Selbstbest/iub~lllg der frfiher 
beschriebenen Cerasi/era-Formen anatolischer Her- 
kunft (39) und aus Kreuzungen dieser Formen Itnter- 
einander werden seit einigen Jahren Unters~chungen 
fiber die Vererbung der Fruchtmerkmale und das 
Vorkommen von Setbstfertilit~it durchgef/ihrt. Ahn- 
liche Stndien werden an den Nachkommenschaften 
aus Selbstnngen, Kreuzungen Itnd ffeier Abblfite 
yon Pflaumen, Zwetschei1, Mirabellen und Reine- 
clanden betrieben. A~s den bisherigen Beobachtungen 
gillg hervor, dab der herk6mmlichen Einteilullg der 
Pflaumen im weiteren Sinne (Grogart Pr. dome- 
stica) in die oben erwghnten Grnppell llur bedingter 

systematischer Wert zukonlmt. In einer sp/iteren 
Arbeit wird gezeigt werden, dab die zur Abgrenzung der 
Pflaumen i. e. S., Zwetschen, Reineclaitdell lind 
Mirabellen herangezogenen Nerkmale, insbes0ndere 
der Frucht, frei mendeln und sich in der mannig- 
fachsten Weise kombinieren k6nnen. Lediglich die 
Sortellgruppe der Hauszwetschen scheint ei~e ge- 
wisse komplexe Natur zu besitzen. Wieweit dies 
mit der Selbstferfilit~it und mit einer m6glichen 
weitgehenden Homozygotie bezfiglich bestimmter 
wesentlicher Merkmale zusammellNingt, ist nicht 
bekannt. Znr Kl~rung dieser Frage wollen wit 
unsere ditrch den Kriegsausgang unterbrochenen 
Studien tiber die G e n e t i k  d e r  H a u s z w e t s c h e  
wieder aufnehmen nnd zun~ichst grol3e Nachkommen- 
schaften yon Hauszwetschen-Herkfinlten a as Selbst- 
best/iubung und freier Abbliite ulltersuchen. Im 
Zusammenhang mit dem Zwetschenproblem ver- 
dient die Feststellullg Beachtung, dab sich unter den 

Abb. 25. Links Sehwarze Johannisbeere, Fruebt- 
s tand der Sorte Langtratlbige Schwarze. Rechts oben 
Stachelbeere, Frucht  der Sorte Lady Delamere.  
Rechts untelt Fruchtstar~d (die eine Frucht  ist  , ,ab-  
gerieselt") eines Fi-Bastards aus de r  IKreuzung Lang-  
traubige Schwarze • Lady Delamere. 19/20 nat.  Gr. 

Selbstungsnachkommen der auf S. I49 erw~ihnten 
Pr. insititia Spec. 1,34, einer klein- und rund- 
frfiehtigen Form, S~imlinge mit typischen spfitreifell 
Zwetscbenfrfichtell befinden. Auch fiber diese Be- 
obachtungen werde ich demn~chst im Zusammen- 
hang berichten. 

B e e r e n o b s t .  
In Fortsetzung und Erweiterung der von GRUBER 

durchgeffihrten Untersnchungen fiber A r t b a s t a r - 
d i e r u n g in der Gattung Ribes steht seit 1947 ein 
grofies Material alls Kreuzungen zwischen den ver- 
schiedensten Rf~es-Arten in t~eobachtnng. Darunter 
befinden sich auch Bastarde zwischen Vertretern 
verschiedener Sektionen, so z.B. arts R, nigrum 
(Sect. Coreosma) und R. grossularia (Sect, Grossularia) 
u.a.  (Abb. 25)- Es ist noch verfrfiht, Einzelheiten 
fiber die Ergebnisse dieser Untersuchungen mit- 
zuteilen. - -  Uber die Polypioidisierullg yon Fragaria 
vesca vgl. oben (S. I46). 
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~ t i o l o g i e  v o n  K r a n k h e i t e n  d e r  O b s t -  
g e w ~ c h s e  u n d  B i o l o g i e  d e r  E r r e g e r .  

Es  wurde  bere i t s  erw~ihnt, dab  die  Er fo r schung  der  
Ur sachen  des R u t  e n s t  e r b e n s  de r  H i m b e e r e n  
eine wicht ige  Vorausse tzung  fiir die Res i s tenzzf ich tung  
da r s t e l l t .  Es  w~ire sehr  zu  begriif3en, wenn e inmal  
yon  p h y t o p a t h o I o g i s c h e r  Se i te  e rns tha f t  an  dieses 
P r o b l e m  he rangegangen  wtirde.  

I m  Z u s a m m e n h a n g  mi t  unseren  t r f iheren Un te r -  
suchungen  fiber die  Zf ich tung  mon i l i a r e s i s t en te r  
K i r schen  e rgaben  sich noch  einige ftir d ie  Bek~mpfung  
de r  Z w e i g d ii r r e wesen t l i che  offene F ragen .  So 
b le ib t  zu kl~iren, wiewei t  das  auf  d e m  Wege  f iber  die  
Blf i te  in  den  Tr ieb  ge lang te  Myzel  w~ihrend des 
Sommers  zu wachsen  ve rmag .  GewiB~eit  da r i i be r  i s t  
f t ir  d ie  P r a x i s  des  zur  E i n d ~ m m u n g  der  MoDilia- 
seuche h i she r  ver l / iBl ichsten Mit te ls ,  des k r~f t igen  
Rf ickschni t t s ,  wicht ig .  F e r n e r  schein t  das  im Zweig 
f ibe rwin te rnde  Myze l  eine wicht ige  Rol le  be i  d e m  
oft  zu beobach t enden ,  besonder s  , , he imt f i ck i schen"  
Ausb rechen  der  K r a n k h e i t  in m a n e h e n  J a h r e n  zn 
spielen,  in  d e n e n  znr  Zei t  de r  Bl i i te  du rchaus  ke in  
feuchtes ,  k i ih les  , ,Moni l i awe t t e r "  her r sch t .  

Venturia inaequalis, der  Er rege r  des  Apfelschorfes ,  
geh6r t  heu te  zu den  a m  b e s t e n  e r fo rsch ten  p a r a s i t i -  
schen Pi lzen.  17ber unsere  umfangre i chen  A r b e i t e n  
zu r  B i o l o g i e  d e s  S c h o r f p i l z e s  babe  ich  
im J a h r e  1942 eine zusammenfas sende  ] ]bers ich t  (47) 
gegeben.  Diese A r b e i t e n  e r s t r e c k t e n  s ich auf  dre i  
P r o b l e m g r n p p e n :  die F o r m e n m a n n i g f a l t i g k e i t  des  
Pi lzes ,  seine phys io logische  Spez ia l i s ie rung  u n d  die  
Phys io logie  de r  Wide r s t ands f~h igke i t  gegen den  Pilz.  
N a c h d e m  wir  be re i t s  K r e u z u n g e n  zwischen  Morpho-  
und  B i o t y p e n  des Pi lzes  a n f  na t i i r l i chem S u b s t r a t  
dnrchgef i ih r t  und  E inb l i cke  in die  Vererbung  der  
morpho log i schen  Merkmale  auf  k i ins t l i chen  Nghr -  
b6den  u n d  die Gene t ik  der  spezi f i schen Aggress iv i t~ t  
de r  Venturia-Rassen gegeni iber  b e s t i m m t e n  W i r t e n  
gewonnen  h a t t e n  (38), ge lang  es sp i i te r  PALMITER 
und  KEITT 1, attch in v i t ro  K r e u z u n g e n  auszuf i ib ren  
und  den  endgf i l t igen  Beweis  fiir  d ie  He t e ro tha l I i e  y o n  
V. inaequalis zu e rbr ingen .  N u n  b le ib t  vo r  a l l em 
noch das  P r o b l e m  der  N e u e n t s t e h u n g  yon  morpho -  
logisch u n d  phys io log isch  spez ia l i s ie r ten  F o r m e n  des  
Schorfpi lzes .  Es  is t  gep lan t ,  d ieser  F r a g e  durch  Ver- 
suche zur  Ausl6sung y o n  N u t  a t ionen  m i t t e l s  RSn tgen -  
s t r a h l e n  u n d  andere r  Agenz ien  n~herzu t re ten .  
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Entwicklung und Probleme der Miincheberger Lupinenziichtung. 
Von H.-J. TROLL. 

Nit 42 Textabbildungen. 

Nit dem 2oj~ihrigen Bestehen des ]~RWIN-BAUR- 
Inst i tnts  in Mfincheberg ist die Entwicklnng der Lu- 
pinenzfichtung und des Lupinenbaues in Deutsch- 
land eng verbunden. Die schon x927 von E. BAUR 
ausgesprochene Anregung, daf3 eine Untersuchungs- 
methode zur Auffindnng atkaloidarmer Mutanten 
bet Lupinen erfolgreich seiu mfisse, wurde bereits in 
demselben und in dell folgenden Jahren durch yon  
SE~GBUSCI~ in den unter  BAIJRs Leitung stehenden 
Ins t i tu ten  inBerlin-Dahlem und insbesondere in dem 
heutigen ERWI~-BAuR-Institut in Miincheberg mit 
Erfolg in die Tat umgesetzt.  Ferner wurden bald dar- 
auf yon  H~USER und seinen Mitarbeitern x in Lands- 
berg/Warthe vnd yon LA~JB~ in Petkus alkaloidarme 
Formen yon Lupi~us aZbus gefunden und ziichterisch 
bearbeitet.  Auch in t~u131and begann man damals 
mit Erfolg anf diesem Gebiet zu arbeiten. Es liegen 
hierfiber Ver6ffentlichungen vor yon FEDOTOV 
(f--Jo) ,  IvA~ov (23), I v a x o v  nnd SMIX~OVA (24), 
3dATUSI~SKI (30), SCHARAP0V (45), SVlRSKI (44) und 
VAWLOV (5~). 

Die Einzelheiten fiber die zeitliche Entwicklung 
der Miincheberger Lupinenzfichtung sind dnrch YON 

1 Heute befinden sich zwei alkaloidarme Stfimme yon 
Lup. albus, die ursprtinglich yon H~ns~R and v. V~LS~N 
in Landsberg/YVarthe herausgearbeitet und dann an die 
Saatzuchtwirtschaft Heine in I-Iadrnersleben (jetzt Deu• 
sche Saa• abgegeben wurden, in der 
Sortenwertpriifung der Hauptverwaltung fiir Land- und 
Forstwirtschaft in der sowjetischen Zone. Auch yon der 
Terra A.-G. Aschersleben (jetzt DSG) wird eill yon 
den genannten 2Bearbeitern in Landsberg gezfichteter 
Stature yon alkaloidarmer Lup. Mbus darin naitgeprtift. 

SE~GBUSCU (4I) und andere (3, 4, I I ,  12, 42) mehr- 
reals festgehalten. Diese Ausffihrungen sollen sich 
deshalb darauf beschr/inken, den Werdegang der Lu- 
pinenbearbeitnng his zum gegenwfirtigen Stand nur 
m grol3en Zfigen zu umreiBen, um jeweiIs n/iher auf 
die noch nicht abgeschlossenen Probteme einzugehen. 

I. Probleme,  die bis zum gegenwiirt igen Zeit- 
punkt mit  wei tgehendem Erfolg geklfirt wurden 

in chronologischer  Reihenfolge. 

Alkaloidarmut.. 

Die Arbeitsrichtung Dei den Lupinen in Mfinche- 
berg ging zun/ichst dahi~, aus den damaligen bitteren 
Griindfingungspflanzen Lup, lute~s und Lup, angusti- 
/olius mit platzenden tIiilsen, gezeiehneten K6rnern 
und langsamer JugendentwicMung, Kulturpflanzen 
fiir die Eiweigproduktion auf leiehten und mittleren 
B/bden zu machen. Das erste Ziel war, bit terstoffarme 
oder bitterstofffreie Lupinen fiir Fiitterungszwecke zu 
schaffen. Als dies v. SE~cGBUSCI~ mit der Auffindung 
der drei genetisch versehiedenen hit terstoffarmen 
Formen yon L~@. luleus und ferner den zwei sich un- 
terscheidenden Formen yon Lup. angusti/oZi~ts ge- 
lungen war, warden diese im Jahre i93i  der yon 
B-cuR gegrfindeten Saatgnterzeugungsgesellschaft 
(SEG) fibergeben. Wenige Jahre sp~iter bekam die 
SEG auch die yon v. SENGBUSCg gefundene alkaloid- 
arme L ~ .  albus. Diese erwies sich aber als sehr sp~tt- 
reif, so dab sie nicht zur Vermehrung kam. Im Jahre 
i93 7 wurde das Miincheberger Material von L~p. al- 
bus yon der SEG nach Petkus abgegeben. An gleich~ 


