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Befruchtungsbiologische 

In Anbetracht der Wichtigkeit einer genatien Kennt- 
nis der Bttiten- und Befruchttingsbiologie der Obst- 
gew/ichse und der Tatsache, dab bis heute das Ver- 
halten der einheimischen Sfidtiroler A p f e 1 s o r t e n 
(8o% des Siidtiroler Obstbatimbestandes sind Apfel- 
b/iume!) tinter sich tind mit  den eingeftihrten Sorten 
bis anf einen Beitrag yon BAcI-I (I928) g~nzlich tiner- 
forscht geblieben ist, habe ich mich im Jabre I947 ent- 
schlossen, eille Serie systematischer Ullterstichungen zti 
beginnen, um diese fiihlbare L/icke zu schliegen. 

Dem grogziigigen Entgegenkommen der DOBLHOF" 
schen Gutsverwaltung, Meran, verdanke ich es, wenn 
ich meine Vers~xche in den rationell angepflanzfen 
und gepflegten Obstanlagen dieses Betriebes, der etwa 
40 ha Kulttirgrund auf einer Meeresh6he yon 325 m 
fi. d. M. umfagt,  durchffihren konnte.  

Das vorhandene Sortiment timfagte folgende Apfel- 
soften: 

I. Ananas Renette,  2. Champagner Renet te ,  
3. Champion, 4. Goldparm/ine, 5. Gravensteiner, 
6" Jonathan,  7. Kalterer  B6hmer, 8. Kanada Renette, 
9. K6stlicher, Io. Rome Beauty  (Morgenduft), 
I I .  Spitzlederer, I2. Wagener, 13. WeiBer Rosmarin, 
14. Winesap. 

Wir setzten tins znm Ziel, folgende miteinander ver- 
bundene Fragen zu kl~iren: 

I. Bliihdauer und Bltihverlauf der einzelnen Sorten. 
2. Keimf/ihigkeit und Keimkraft  des Pollens der 

verschiedenen Sorten. 
3. Sterilit/it, Unvertr~iglichkeit, bezw. Vertr/ig- 

lichkeit verschiedener Kreuzungen, Ermit t lung der 
geeigaetsten Befruchttingspartner, Feststellung even- 
tueller Neigung zur Selbstfruchtbarkeit  oder yon 
Metaxenien. 

Leider warea die uns ztir Verftigung stehenden fi- 
nanziellen 1Kittel sehr beschr~inkt, so dab wir nicht 
Mle mSglichen Kreuztingen der erw/ihnten 14 Sorten 
vornehmen konnten. Der urspriinglich festgesetzte 
Versuchsplan muBte auBerdem, infolge augergew6hn- 
rich ung(instiger Witterungsverh/iltnisse w~hrend der 
Bltitezeit (starker Wind und Regen!), welche einen 
Tell des Hiillmaterials versehrte, noch nachtr~iglich 
reduziert werden. Trotz M1 dieser Schwierigkeiten, 
koanten wir 26 verschiedene Kreuzungen der wich- 
tigsten Sorten, auger den dazugeh6rigen Kontrollen 
ulld einigen summarischen Untersuchungen fiber die 
Selbststerilit/it, erfolgreich dtirchf/ihren. Ztir Oew/ihr- 
leistung der Richtigkeit der erzielten Ergebnisse tind 
der gr613eren Vollst~indigkeit halber ist es vorgesehen, 

Untersuchungen an Siidtiroler Apfelsorten. 
Von K. W. ZANON. 

Mit 3 Textabbildungen. 

diese Versuche in dell folgenden Jahren zn wieder- 
holen und atich auf andere Kombinationen anszti- 
dehnen. 

1. D ie  B e o b a c h t u n g e n  f iber B l f i h d a u e r  u n d  
B l f ihver lauf .  

Fiir die vorgesehenen i 4 Sorten wur.de die Auf- 
blfihzeit der ersten Blfitenknospen, der Zeitptinkt der 
Vollbliite und die Beendignng der Bltite in den Obst- 
antagen des Doblhof-G~xtes ermittelt .  

Da diese Beobachttingen sich nur auf ein einziges 
Jahr  (i948) ~nd bei ganz welligen Soften atif zwei 
Jahre (1947--I948) erstrecken, k611nen nachfolgende 
Angaben allerdings ntir ann/ihernd die r e 1 a t i v e 
B 1 f i t  e z e i t (d. h. die Atifbliihfolge ti. den zeit- 
lichen Abstand der Bliite der verschiedenen Sorten) 
charakterisieren, da sowohl diese als die Daner der 
Bl/itezeit vom Witterungsverlanf, yon der Wtichsig- 
keit tind dem Gesundheitszustand des Batimes, yon 
der Veredhing, vom'  AnsmaB der letzten Ernte  tind 
der gegenw~irtigen Bliite, sowie yon vielen anderen 
Faktoren beeinfltil3t wird. 

Urn wenigstens einen Tell dieser Fehlerqtiellen zti 
vermeiden, wttrden m6glichst gleichaltrige Biitime in 
denselben Standorts-  nnd KtilttirverMiltnissen und 
mit derselben Banmform (Halbstamm) ausgew/ihlt. 

Die ermittel ten Daten sind in der nachfotgenden 
Abb. I fibersichtlich als Ph~inogramme graphisch dar- 
gestellt. 

Auf Grund der Ergebnisse unserer Unterstichungen 
haben wir die Sorten in den folgenden drei Gruppen 
eingeteilt : 

a) F r t i h b l f i h e n d :  Gravensteiner, Kalterer 
B6hmer. 

b) M i t  m i t  t l e r e r  B l f i t e z e i t :  Ananas 
Renette, Champagner Renette, Champion, Goldpar- 
m/ine, Jonathan,  Kanada Renette, K6stlicher, Wa- 
gener, WeiBer Rosmarin, Winesap. 

c) S p ~i t b 1 ii h e n d :  Rome Beauty, Spitzlederer. 
Bei einer genatieren Dnrchsicht der Ph/inogramme 

f~illt es leicht anf, dab nicht mtr weitaus die Mehrheit 
der tintersuchten Apfelsorten ungef/ihr gleichzeitig 
btfiht und eine m i t t 1 e r e BI/itezeit aufweist ,  son- 
dern dab selbst Sorten, die zwei angrenzenden, nnd 
sogar der I. und III. Grnppe angeh6ren, sick in ihrer 
Blfite gentigend fiberdecken, tim die gegenseitige Be- 
st~iubung in ausreichendem MaBe zu gew~ihrleisten. 

Die Dauer der Bliite schwankte yon 17--29 Tagen, 
am ktirzesten war sit bei der Sorte ,,Goldparm/ine", 
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am l~ingsten bei der Sorte , ,Winesap".  Die mittlere 
Dalier betrug lingef~ihr 25 Tage. 

Bemerkellswert ist der grol3e Zeitunterschied beim 
Bliihhegilin im Jahre I947 uiid I948, welcher den be- 
sonders heschlennigendeii Witterlingseinfltissen im 
Jahr I948 lind den elitgegengesetzt wirkenden kli- 
matischen Verhiiltiiissen im vergangenen Jahre zuzu- 
schreiben ist. 

Sorte wurden 2--3 Pr/iparate hergestellt lind in einen 
Ra~tm mit der Temperatnr yon I7--I8~ gebracht. 

Nach 24 Stlindeli wurde im Nikroskop beobachtet" 
I. Der Prozentsatz a~tsgekeimter Pollenk6rner (ab- 

sollit e Keimf~ihigkeit). 
2. Die erreichte Lfinge der Pollenschl~iliche lind ilare 

Entwicklniigsweise (Keimkraft). 
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Abb.  I .  B l i i hdaue r .  

2. Die Keimfiihigkeit und Keimkraft des 
Pol lens.  

Um eirt Bild iiber die Pollenkeimf~ihigkeit ~tlid 
PoUenbeschaffenheit zu erhalten wttrden Keim- 
priifungen in kiinstlichem Nedium der verschie- 
deneli Soften vorgenommeli und deren Pollelibild 
unterslicht. Der z~l den Keimprohen verwendete 
Pollen wurde alif nachstehend beschriebeiie Weise 
gewonnen. Wir isoliertert mit Papiersiickchen eine 
gr6Bere Anzahl yon Bliiten im Knospeii-stadium, 
wobei wir daralif Wert legten, Versuchsmaterial alif 
verschiedeneii Biilimeli und an verschiedenen Stelleii 
alif derselben Pflanze (uum eiiien evelitnellen Eiii- 
fluB des Standortes, des Individuums oder der 
Lage m6glichst altsz~schalten) zuu bekommen. Es 
wurden kattm allfgebliihte Bliiteii gesammelt (bei 
delieii also die Staubbeutel hOCk geschlossen waren). 
Das Offnen der Staubbelitelist dann ganz leicht dlirch 
Lagerling der Bliiten in einem trockenem Ralim zu 
erzielen. Durck Alisschiitteln mehrerer Bliiten auf 
ein Glanzpapier stellte malt eine Nischprobe her. 

Die Polleiikeimpr/ifung selbst ~mrde nach der iib- 
lichen K~ngetropfenmethode vorgenommen. Auuf 
ein Deckglas warde eiii Tropfen der Keimungs- 
16sung fallen gelasseii nnd sodana mittels eines feineii 
Pinsels etwa 2oo PollenkiSrner der vorbereiteten Ni- 
sclmng iibertrageli. Ein ausgeschliffelier Objekt- 
tr/iger warde um den Ausschliff hemm mit Vaseline 
bestrichen lind dann das Deckglas mit dem h/ingendeii 
Tropfen anfgedr/ickt. Nit tIilfe eines Ziindholzes 
konnten die Beriihrungsfl~ichen in iiiiiigen Kontakt 
gebraeht werden und somit der gewCmnsc!lte luftdichte 
Abschlul3 erzielt werden. 

Als Keimgngsmedinm w~ihlteii wit eine IO~oige 
Rohrzlickerl6sling. Als L6sungsmittel diente auus- 
schlief31ich d e s t i 11 i e r t e s Wasser. Vort jeder 

3-Die Beschaffenheit lind Oleichm~iBigkeit des 
Polleiis (lim aus dem Pollenbild einen Hinweis alif 
event nelle zytologische Sterilit~it ~nd auf Chromo- 
somenzahl zu erhalteii). 

Eine allgemeine Senk~tlig der Keimlingspr0zente bei 
einigen Proben, die l~iiger a~ifbewahrt werden muB- 
ten, lieB es ~tns ratsam erscheiiien, die eiiizeliien Sor- 
ten beziiglich ihrer Polleiiquualit~it in drei Gruppeii zu 
scheideii: 

I. Nit sehr g~ter Keimf~ihigkeit: 
Ananas Reiiette, Goldparm~ine, Jonathan, Wageiier. 

II. Nit ausreieheiider Keimf~ihig- 
k e i t : Champagner Renette, Champion, KMterer 
B6hmer, KOstlicher, Rome Beauty, Spitzlederer, 
Weisser Rosmarin. 

III. 1V[it n n g e n i i g e i i d e r  K e i m f ~ i h i g -  
k e i t : Gravensteiner, Kanada Renette, Winesap. 

Die der Gruppe der guten Pollenbildlier z~tgeteilteii 
Sorteii zeigten dlirchwegs in Form nnd Gr6Be gleich- 
m/il3ige, meist dreieckige P ollenk6rner lind lange, ge- 
fade, glatte Pollenschl~iuche. 

Die als schlechte Pollenbildner klassifizierten Sor- 
ten wiesen sehr heterogeiie Polleligr613e uiid Form auf; 
IIebei1 iiberm~igig grol3en, fanden sich zahlreiche kleiiie, 
spalt6ffnuungsiihnliche (mit einer L~ngsfuurche ver- 
sehene) lind leere PMlenk6rner. Pollenschl~uche tra- 
ten nur in Ausnahmef~illen alis uiid waren dann iiber- 
m~Big kurz. 

Die der mittleren Oruppe zugeteilten Sorten endlich 
zeigten eine gewisse UiigleichmiiBigkeit sowohl in der 
Pollenform (z. T; rundlich, z. T. dreieckig), als in der 
C-r6ge nnd Beschaffeliheit (mittelgroge Pollenk6rner 
fandeii sich neben kleinen, spalt6ffnnngs~ihnlichen, oft 
verschrumpelte). Auch die austretenden Pollen- 
schl~i~lche waren kiirzer oder yon ganz ungleichmiigiger 
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L/inge, gar oft gekriimmt, gewunden, verrunzelt. 
Diese Beobachtungen stimmen v611ig mit jenen yon 
KOBEL, PASSECKER und anderen tiberein Und best~- 
tigen die yon ihnen aufgefnndene Korrelation zwi- 
schen Pollenhild, Chromosomenzahl nnd Keimf~hig- 
keit. :Ungeniigende Keimf~ihigkeit wiesen nur die 
dreibereits zytologisch erforschten triploiden Sorten 
auf. 

3. Untersuchungen tiber die Selbststerilitiit, 
Interfertilit~it und Ermittlung der geeigneten 

Pollenspender. 
Da das zur Verftigtmg stehende Einbentelungs- 

material fiir die Durchfiihrung yon Befruchtungs- 
versuchen an alien vorhandenen Soften nicht ausreich- 
te, w/ihlten wir unter diesen 7 Sorten ans, die am 
reichlichsten Bltitenknospen angesetzt batten nnd 
welche wir fiir unsere Zwecke ftir die wichtigsten hid- 
ten. Auf diesen nahmen wir uns vor, die Befruchtungs- 
verMltnisse (Selbst- nnd Kreuzungsvertriiglichkeit 
bezw. Selbstfruchtbarkeit)zu untersuchen, ihre ge- 
eignetsten Pollenspender zu ermitteln und eventnell 
auftretende Karpoxenien festzustellen. Unser Leit- 
gedanke war dabei, vor allem das Verhalten un- 
serer wertvollen einheimischen Sorte ,,Kalterer B6h- 
mer" (welche in der Obstgegend v0n Meran his Schlan- 
ders 6o% des Apfelbaumbestandes darstellt) griind- 
lich kennen zu lernen. Zu diesem Zwecke wurde diese 
Sorte nicht mlr mit sieh selbst nnd mit verschiedenen 
anderen Sorten best~iubt, sondern auch zur Befruch- 
tung s~mtIicher iibrigen 6 Soften verwendet. AIle Ver- 
suchshiinme waren als Halbstamm gezogen, auf Wild- 
ling veredelt und mfglichst in denselben Standorts- 
und KnlturverMltnissen. 

Die zur Untersuchung angewandte Methodik war 
folgende: Einige Tage vor Bliihbeginn der Friih- 
bliiher (Gravensteiner, Kalterer B6hmer) hfillten wir 
eine gewisse Anzahl yon Bliitenzvceigen mit S/ickchen 
aus starkem, regenfestem Papier (Gr6Be ungef~ihr 
23 • 4o cm) ein. Far jede vorgesehene Krenzung und 
Selbstung suchten wir etwa IoooBit~tenknospen 
(2o--3o S/ickchen), jedenfalls wenn m6glich, nicht 
weniger als 2oo zu isolieren. Gleichzeitig wurden die 
isolierten Zweige mit nnmerierten Holzetiketten ge- 
kelmzeichnet und in einem Protokollheft registriert. 

Etwa einen Tag vor dem vorgeselaenen Anfbliihen 
in ~ihnlicher abet freier Lage (wir konnten bemerken, 
dab die kiinstlichen Temperatur- und Transpirations- 
verMltnisse in den S~ickchen das Vortreiben der Bliite 
um etwa einen Tag bewirken) entfernten wir vorsich- 
tig die Hiillen und nahmen die Best~tubung alter iso- 
lierten Bltiten vor. Danach wurden die Zweige wieder- 
am eingebeutelt. Vor dem Wiederanbringen der 
S/ickchen z/ihlten wir aber die Bliiten und verzeich- 
neten die Zahl im Register. Wir haben die Z~ihlung 
nach der Best/iuhung jener von einigen Verfassern 
empfohlenen vorher vorgenommenen vorgezogenl da 
beim Abnehmen und Anbringen der S/ickchen und 
auch bei der Bestiiubung selbst, eine gelegentliche 
Besch~idigung oder gar Abbrechen der Bltiten nn- 
vermeidlich ist und somit in den meisten F~tllen eine 
Nachz/ihtung n6tig write. 

Beziiglich des Verfahrens bei der kiinstlichen Kreuz-. 
best~iubung, hedienten wir uns einer sehr einfachen 
und raschen und doeh gentigend genauen Methode. 

Wir schnitten ganze Zweige der Best~iuhersorten, die 
wir ebenfalls vorher eingebeutelt hatten, in roller Bliite 
und mit zahlreichen Bliiten mit frisch ge6ffneten 
Antheren ab. Da nun die Staubbeutel sich nur tags- 
fiber 6ffnen, kann man die Arbeit erst um 9--1o Uhr 
vormittags heginnen und limb sie kurz nach Sonnen- 
untergang beenden. 1Kan brachte dann die Zweige 
zum Bantu, wo die Best~iubung vorgenommen werden 
sollte, suchte Bliiten mit aufgeplatzten Antheren aus, 
nahm jeweils eine zwischen dem Daumen und dem 
Zeigefinger der rechten Hand und strich sie sanft mehr- 
reals iiber die zu best~inhenden Narben, his sie dell 
GroBteil des reifen Pollens abgegeloen hatten. Zur 
Llbertragung des Bliitenstanbes bedienten wir uns der 
Finger. 

Etwas abweichend WLlrden die Selbstbest~iubungen 
vorgenommen. Nach 0ffmmg der Siickchen be- 
schr~nkten wir nns mit einem feinen Pinsel oder mit 
den Fingern yon einer Bltite zur anderen zu fahren, 
dabei achtend, mdglichst Staubbeutel und NarSen zu 
beriihren. Bei jedem Wechset der Best~iubersorte 
muBten natiirlich die ~bertragungsorgane einer Ste- 
rilisierung mit 7o%igem Alkohol unterworfen werden. 

Bei jeder Versuchssorte haben wir eine Grnppe -con 
Bliiten fiir die Selbstbest~iubung und 3--4 Gruppen 
ftir die Kreuzhest~iubung vorgesehen. Es wurde auch 
darauf geachtet, die einzelnen Kreuzungen und Selbst- 
ungen anf mehrere Pflanzen und auf verschiedene 
Stellen auf demselben Baum zu verteilen:, dies, um 
m6glichst yon Einfliissen des Einzelbaumes nnd 
Einzelstandortes freie Durchsctmittswerte zu erhalten. 

Neben den Selbst- und Kreuzbest~nbungen muBten 
natiirlich auch eine entsprechende Anzahl freier 
(nicht isolierter) Bliitenzweige in fihnlicher Lage nnd 
ebenfalls gleichm~iBig ~r gekennzeichnet Und 
deren Bliiten gez~itllt und registriert werden, nm spoiler 
einen Vergleich mit dem Fruchtansatz aus der Be- 
st~hlbung in natiirlichen Verh~tltnissen zu ermdglichen. 

Alles in allem haben wir 14,253 Bliiten kiinstlich 
best~iubt und 30.943 Bliiten gekennzeichnet und re- 
gistriert. 

Naeh heendeter Bliite, wenn also eine Best/iubung 
mit fremdem Pollen mit Sichertaeit ausgeschlossen 
werden konnte, rissen wir die Papierbeutel auf, dabei 
achtend, in keiner Weise die Fruchtknoten zn besch~i- 
digen. Den gebundenen Hals der Hiille helieBen wir 
mit Absic!~t, da diese weiBen Nanschetten sich dent- 
lich vom grtinen und braunen Hint ergrund des Bau- 
mes ahheben und somit das Wiederauffinden der be- 
arbeiteten Zweige anl/iBiich der Kontrollen w~hrend 
der Vegetation wesentlich erleichtern. 

Eine erste Ansziihlung tier angesetzten Friichtchen 
wurde etwa 3 Wochen nach Beendigung der Bliite nnd 
zwar am lO.--I3. Mai vorgenommen. 

Eine zweite Kontrollz~ihlung folgte nach dem so- 
genannten ,,Junifall" (der eigentlich in unserem be- 
reits siidlichen Charakter anfweisenden Klima schon 
Ende Mai beginnt). Sie sollte vor allem eine Sicher- 
heitsmaBnahme sein. Nach diesem Zeitpunkt n~imlich 
ist elnerseits der natiirliche Fruchtabfall sehr gering, 
andererseits nimmt aber, je mehr wit uns der Reife 
n~hern, die Gefahr einer gewaltsamen ~ndernng der 
Resultate (und damit oft einer Anmillierung der Ver- 
snche selbst) durch Diebstahl, Wind, Hagel, bestimlnte 
Schiidlinge nsw. immer mehr zu. Die letzte Ziihlung 
uaarde gleichzeitig mit dem Abernten der Friichte, also 
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bei  der Baumreife ,  durchgefiLhrt (25.8. bis 5. IO.). Die 
bei  dell e inzelnen Kontrol le l l  e rmi t te l te l l  Zahlen wurden 
l lat i ir l ich immer  im eigenen Regis te r  e ingetragen.  

Die Friic!lte der einzelneli  Kombina t ionen ,  bzw. 
Selbstungen,  wurden gesondert  geern te t .  Fi i r  jede 
Gruppe wurden  danll  folgende D a t e n  e rmi t t e l t :  

a) mi t t l e res  F ruch tgewich t  in g, 
b) Zahl  gnter  a n d  homer  Samel l  pro Fruch t ,  
c) %-Sa tz  t auber  Samen.  

karpe  Fr i ich te  zuwei len ~hnliche Samengebi lde  allf- 
weisen. Doch es war  mi t  den  u n s  zur  Verfiigung 
s t ehenden  Mi t te ln  n icht  m6glich, diese beiden Er-  
scheinungell  wissenschaf t l ich exak t  abzugrenzell .  Da  
wir aber  im ganzen  llur 5 solcher kerl l loser  Apfel  fall- 
den, d a v o n  2 z u r  G ~ n z e  samenlos  ulld 3 mi t  
gr6Berell samel l i ihnl ichen Gebildell,  glaube ich, dab 
wir uns  dabei  n ich t  a l lzuwei t  v o m  tats / ichl ichel l  Tat -  
b e s t a n d  en t f e rn t  haben.  

Tabelle 1. Ergebnisse der Be#uchtungsversuche. 

Versuchsorte I Zahl 
x Pollenspendersorte der 

Blfiten 

2o18 
lO61 
1146 
1193 
6290 

295 
302 
335 

1370 

888 
928 
702 
372 
47 ~ 

2608 

362 
462 
237 
2 0 8  

2283 

272 
341 
152 
714 

I85 
lO 7 
159 
947 

473 
74 ~ 
754 
279 

2478 

Frtichtchen 
I. Kontr .  

2 
36 
~8 
38 

3 r2 

t5 
~7 
58 

3~8 

~O 
1 72 
156  

8 
1 )o  

5 39 

8 
58 
r6 
35 

3r6 

i. K a l t e r e r  B 6 h m e r  
•  selbst . . . .  
• Champion . . . . .  
• Jona than  . . . . . .  
• Rosmarin . . 

fr. Kontroll~ste . . . .  

2. W e i B e r  R o s a l a r i n  
• sich selbst . . . . .  . 
• Kalterer BShmer . . 
• KSstlicher . . . . .  

fr. Kontroll~ste . . . 

3. K 6 s t l i c h e r  
•  selbst . . . . .  
• Kalterer B6hmer . . 
• Goldparm~tne . . . .  
•  Renet te  . . 
•  Renet te  . . 

ft. Kontroll~ste . . . .  

4. J o n a t h a n  
x sich selbst . . . . 
• Kalterer  B6hmer . . 
• K6stlicher . . . . .  
• Goldparm~ne . . . . .  

Ir. Kontroll~ste . . 

5. W i n e s a p  
X sich selbst . . . .  
• Kalterer  B6hmer . . 
•  Renet te  . . 

fr. Koutroll~ste . . 

6. S p i t z l e d e r e r  
xs i ch  selbst . . . . .  
Kalterer BShmer . . . 
•  Beauty  . . 

ft. Ko,ntroll~Lste . . 

7. K a n a d a  R e n e t t e  
• sich selbst . . . . .  
• Ka l t e r e r  B b h m e r . .  
• Wagener . . . . .  
• K6stlicher . . . . .  

It. Kontroll~ste . . 

Ansatz Frfichte 
% II .  Kontr .  

O I  I 
8 64 
5 37 
7 67 
5 280 

5 3 
19 43 
23 43 
25 196 

3 20 
I 127 
22 80 

2 5 
2! 78 
22 432 

2 3 
15 44 

7 IO 
17 17 
14 145 

O 
1 4  1 4  
31 7 
32 86 

2 3 
9 8 

i i  15 
io 90 

I I 

15 44 
i i  42 

2 O 

4 33 

Ansatz 

% 

0,05 
6 
3 
6 
4,5 

I 
I4 
I3 
I4 

2 
14 
I 1  

1 , 3  
16 
16 

O 

4 
5 

12 

2 
8 

IO 
IO 

0 , 2  
6 
6 
o 
1 , 3  

Reife 
Friichte 

I 
52 
29 
60 

229 

4 ~ 
183 

i6 
I I 2  

67 

38o 

Ansatz 

% 

0 , 0 5  

5 
2 , 5  

5 
4 

I 

13 
I2 

13 

2 
12 
Io 

I 

15 
14 

I 
8 
3,5 
7 
6 

O 

4 
4 

IO 

2 

7 
6 
7 

O 

4 
3 
o 
0 , 6  

Diese .EIemente zusammen  mi t  dem Fruch tansa t z  
k6Imen ein z iemlich gella~es Bi ld  i iber den  Befruch-  
tungswer t  der zur  Bes t~ubung  verwende te l i  Apfel-  
sor ten  geben. 

Feh l t en  die Samen zur  Gglize, l l ahmen wir a n ,  dab 
es sich u m  Jungfernf r i ich te  handle,  fal lden wir hin- 
gegen ill dell Fr i ich ten  ziemlicla en twicke l te  sameli- 
art ige Gebilde, schrieben wir sie der Schei l ipar thel lo-  
karpie (Degellerat ion der  Zygo ten  oder  der E m -  
bryonel l  nach  der Befruchtung)  zn. Diese Uii terschei-  
dung ist  zwar n icht  i m m e r  richtig,  da auch par theno-  

Leider  konn t en  wir mi t  d iesem Verfahren nicht  die 
Par thel logenese ber i icksicht igen.  Dazu  w/ire en tweder  
die K as t r a t i on  einer  Al lzahl  yon  Bli i ten,  oder  aber  die 
P r i ihmg der Nachkommenscha f t  al ler  erhal te l ler  Sa- 
men  n6t ig  gewesen. Beides  w~re kostspiel ig gewesen, 
le tz te res  la/itte Jahre ,  wenn n ieh t  J a h r z e h n t e  in An- 
spruch genommeli .  Dabei  w~Bten wir, dab die, Apo- 
mixis  be im Apfel  azlBerordelitlich se l te l l i s t  (j a bis hent  e 
nur  be i  zwei  Sortel l  eillwanclfrei nachgewiesen ist).  
Wir  h ie l ten  es daher  fiir zweckmXBig ~lnd verniinft ig,  
ant  den Naehweis  eve l l t ue l l vo rhandene r  (nnd fibrigens 
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u n w a h r s c h e i n l i c h e r )  N e i g u n g  z u r  P a r t h e n o g e n e s e  z u  
v e r z i c h t e n .  D a m i t  w u r d e  s i c h e r l i c h  d e r  W e r t  l m s e r e r  
U n t e r s u e h u n g s e r g e b n i s s e  n i c h t  h e r a b g e m i n d e r t .  

D a s  i m  R e g i s t e r  g e s a m m e l t e  Z a h l e n m a t e r i a l  w u r d e  
z u r  Z u s a m m e n s t e l l u n g  z w e i e r  T a b e l l e n  a u s g e w e r t e t :  

b)  I n  d e r  z w e i t e n  U b e r s i c h t ,  d i e  n n s  e i n e n  Ver -  
g l e i ch  de s  B e f r n c h t l l n g s w e r t e s  d e r  e i n z e l n e n  P o l l e n -  
s p e n d e r s o r t e n  e r m 6 g l i c h e n  soll,  h a b e  i c h  d e n  P r o z e n t -  
s a t z  d e r  z~lr R e i f e  g e b r a c . h t e n  F r f i c h t 6 ,  d i e  Z a h l  d e r  
v o l l e n  u n d  t a ~ l b e n  S a m e n  p r o  F r u c h t ,  d e n  P r o z e n t s a t z  

Tabe l l e  2. Vergleivhsi~bersivht i~ber den Besldubungser/olg. 

Versuchssorte 
X Pollenspendersor te 

1. K a l t e r e r  1 3 6 h m e r  
•  s e lb s t  . . . . .  
• C h a m p i o n  . . . . .  
• J o n a t h a n  . . . . . .  
• We iBer  R o s m a r i n  

fr. K o n t r o l I ~ s t e  . . . 

2. W e i B e r  R o s m a r i n  
• s i ch  s e l b s t  . . . . .  
•  B 6 h m e r  . . 
• K S s t l i c h e r  . . . . .  

f t .  K o n t r o l l g s t e  . . . 

3. K 6 s t l i c h e r  
•  s e lb s t  . . . . .  
• K a l t e r e r  13Shiner . . 
• G o l d p a r m g n e  . . . .  
•  R e n e t t e  . . 
•  R e n e t t e  . . 

fr.  K o n t r o l l g s t e  . . . .  

4. J o n a t h a n  
• s ich  s e l b s t  . . . . .  
•  t 3 6 h m e r  . . 

K g s t t i c h e r  . . . . . .  
• G o l d p a r m g n e  . . . .  

f t .  K o n t r o l l g s t e  . . . 

5. W i n e s a p  
• s ich  se lbs t  . . . . .  
• K a l t e r e r  B 6 h m e r  . . 
•  R e n e t t e . .  

fr. Kont ro l l~ is te  . . . 

5. S p i t z l e d e r e r  
x s ich  selbs~c . . . . .  
• K a l t e r e r  B 6 h m e r  . . 

•  - iRome 
B e a u t y  . . . . . . .  

ft .  K o n t r o l l g s t e  . . . 

7- K a n a d a  R e n e t t e  
• s ich  se lbs t  . . . . .  
•  136hmer . 
• W a g e n e r  . . . . . .  
• K S s t l i c h e r  . . . . .  

ft .  K o n t r o l l g s t e  . . . .  

Fruchtansatz 

% 

0,05 
5 
2,5 ~ 
5 
4 

I 

13 
I2 

13 

2 
I 2  
IO 

I 

15 
14 

I 
8 
3,5 
7 
6 

O 

4 
4 

IO 

O 

4 
3 
o 
o , 6  

Gute Samen Hohle Samei1 

je Frucht 

I ,OO IjO0 

6,95 o, Io 
6,80 0,35 
7,35 o,oo 
7,60 0,20 

5,5 ~ I,OO 
6,85 o, Io 
8,05 0,30 
8,70 0,20 

4,00 o,36 
7 , 2 0  0 , 2 0  
8,80 0,20 
2,66 0,66 
7,50 o, Io 
7,05 0,4o 

3,33 o,oo 
4,75 0,35 
4,88 0,25 
6,33 0,87 
6,50 0,80 

5,25 1,5o 
4,33 1,5o 
4,25 1,85 

1,66 0,33 
5,29 0,57 

8,00 0,33 

7,5 ~ 0,45 

4,4 ~ 2,4o 
4,05 1,9o 

4,oo 1,6o 

% 
hohle Samen 

50,O 
1 ,4  
4,9 
O,O 
2 , 6  

15,4 
1,4 
3,6 
2 ,2  ~ 

8 ,2  

2,7 
2,2 

2 0 , 0  

1,3 

5,3 

O,O 
6,8 
4,9 

I 2 , 0  
I I , O  

22,2 
25,7 
30,4 

I6 ,7  
9,7 

4,0 

5,6 

24,I  
31,9 

28,6 

Durchschnitt l .  
Fruchtgewicht 

g 

6 0 , 0 0  

73,50 
60,00 
71,OO 
66,oo 

52,50 
53,00 
52,5 ~ 
67,50 

53.85 
52,9o 
51,5o 
63.33 
52,55 
56,00 

68,33 
75,50 
82,50 
7 0 , 0 0  
75,00 

96,25 
196,33 
148,5o 

76,66 
72,85 

lO3,33 

87,50 

22o,75 
141,5o 

194,oo 

Tabe l l e  3. Isolierungsversuche mit Ap/elsorfen. 

Sorte ] Zahl der Zahl der Friichte 

S~ickchen I.  Kozltrolle I I .  Kontrolle Ernte 

1. C h a m p i o n . . .  [ o 
I 

2. G o l d p a r m ~ n e  15o 4 
3. R o m e  13eauty . ] 18 �9 44 
4. W a g e n e r  �9 �9 �9 [ 7 2 

a) Ir l  d e r  e r s t e n ,  d ie  u n s  e i n e n  B e g r i f f  f ibe r  de l l  Ver -  
l a u f  des  F r u c h t a n s a t z e s  u n d  de s  A b f a l l e n s  v e r m i t t e l n  
so l l te ,  h a b e  i c h  ffir  j e d e  K o m b i n a t i o n  u n d  K o n t r o l l -  
g m p ~ e  d i e  Z a h l  d e r  b e s t / i u b t e n  B l t i t e n ,  t i e r  a n g e s e t z -  
t e n  b e t  d e n  d r e i  K o n t r o l l e n  gez~ th l t en  F r f i c h t e  u n d  
d e n  e n t s p r e c h e n d e n  p r o z e n t u e l l e n  F r u c h t a n s a t z  a n -  
g e g e b e n .  

SchluBfolgerung 

o o s e l b s t u n v e r t r ~ g l i c h  
2 O 
5 I p r a k t i s c h " s e t b s t u n v e r t r ~ g l i c h  
o o s e l b s t u n v e r t r g g l i c h  

h o m e r  S a m e n  u n d  d a s  d u r c h s c h n i t t l i c h e  
g e w i c h t  ill  G r a m m  a n g e f f i h r t .  

F r n c h t -  

A u B e r  d i e s e n  g e n a u e n  TUn te r s t t chnngen  h a b e n  w i r  
b e i  e i n e r  w e i t e r e n  G r u p p e  y o n  4 S o r t e n  ( C h a m p i o n ,  
G o l d p a r m i i n e ,  R o m e  B e a u t y  n n d  W a g e n e r )  s u m m a r i -  
s c h e  B e o b a c h t u n g e n  f i be r  d ie  S e l b s t u n v c r t r / i g l i c h k e i t  
a n g e s t d l t .  
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Vor Bliihbeginn wurde eine Anzahl yon Bliiten- 
zweigen nach der vorher beschriebenen Methode ein- 
gehiillt und ohne jeglichen Eingriff (also ohne Z/ihlung 
der Bli~ten und ktinstliche Best/iubung derselben) bis 
zur Beendigung der Bltite belassen. 

Man k6nnte einwenden, daB, nachdem ein direkter 
Polleniibertr~iger (Insekten, Mensch . . . ) f eh l t e ,  es 
nicht auszuschlie13en sei, dab der Pollen nicht in 
ausreichendem MaBe auf die Narben zu gelangen ver- 
m6ge, und daher ein geringerer Fruchtansatz die Folge 
sein khnnte. Um diese Fehlerquelle nach Mhglichkeit 
aufzuheben, haben wir w/ihrend der Bliite 6frets die 
isolierten Zweige geschiittelt (iibrigens besorgt dies 
auch der Wind!). Durch Riitteln wird in ausgiebiger 
Menge Pollen yon den Antheren abgegeben, der sich 
dann auf die Empf/ingernarben absetzen kann. 

Gelegentlich der drei Kontrollen haben wir dalm die 
angesetzten Frtichte gez/ihlt und registriert. 

Die Ergebnisse sind in der vorstehenden Tabelle 3 
iibersichtlieh zusammengestellt. 

Besprechung der Ergebnisse und SchluB- 
folgerungen. 

a) E r g e b n i s s e  de r  S e l b s t b e s t / i u b u n g e n .  
Das in den vorhergehenden Tabellen unter den ein- 

gangs geschilderten Versuchsbedingungen gewonnene 
Zahlenmaterial 1~13t klar ersehen, d a 13 a 11 e u n - 
s e r e  V e r s u c h s s o r t e n  m e h r  o d e r  w e -  
n i g e r  s e l b s t u n v e r t r / i g l i c h  s i n d .  

Dies trifft zur G/inze bei den Sorten Kanada Re- 
nette (Prozentsatz zur Reife gebrachter Friichte 
o%), Winesap (o%) und Kalterer Bhhmer (aus 
2o18 Bliiten bildete sick eine einzige reife Frucht - -  
o,o5%, die zudem in einem etwas beseh/idigten S~ck- 
chen angesetzt wurde). 

Einen sehr hohen Grad der Selbstunvertr/iglichkeit 
zeigten alle iibrigen Sorten, welche bei der Ernte einen 
Ansatz yon I + 2% (statt 6 + 15%, wie bei den in- 
terfertilen Kreuzbest/iubangen) aufwiesen. Die we- 
nigen autokarpen Friichte waren in der Regel auch 
kleiner an Gewicht und Grhge als die xenogam ent- 
standenen. Nur jene der Sorten K6stlicher und Wei13et 
Rosmarin wiesen keine wesentlichen Unterschiede 
im Umfang auf. Die durch Selbstbest/iubung entstan- 
denen Apfel zeichneten sich weiter durch einen niedri- 
geren Gehalt an normalen, vollen Samen und einen 
h6heren Prozentsatz tauber Samen (mit Ansnahme 

Tabelle 4. Sc~mengehalt und taube Semen bei den Selbstungen, veegliche~, 
mit ]enen der Kreuzungen. 

Sorte 

Kalterer B6hmer . 
WeiBer Rosmarin 
K6stlicher . . . .  
Jonathan . . . .  
Winesap . . . . .  
Spitzlederer . . . 
Kanada Renette . 

Gute Samen je Frucht 

autokarpe 
Frfichte 

I,O0 

5,50 
4,00 

3,33 

1,66 

xenokarpe 
Frfichte 

6,8o --7,6o 
6,85 +8,7o 
7,o5 +8,8o 
4,75 +6,5~ 

5,29 + 8,00 

%-Satz tauber Salfiea 

autokarpe xenokarpe 
Frfichte Frfichte 

50,0 o +4,9 
15,4 1,4 + 3.6 
8,2 1,3 +5,3 
o,o 4,9 -- 12- 

16,7 4,0 -- 9,7 

Eine einzige Frucht der Sorte Jonathan erwies sich 
als vollst/indig kernlos, nnd es konnte bereits ans 
ihrer Kleinheit nnd ihrer abweichenden Form ge- 
schlossen werden, daB es sich um eine Jungfernfrucht 
handelte. 

Wir mtissen daher annehmen, dab die aus den Selbst- 
best/iubungen sich entwickelnden Friichte auf eine 
Befruchtung mit dem sortengleichen Pollen zuriick- 
zufiihren ist. Die betreffenden Sorten diirften also eine 
ganz sclawach ansgebfldete F/ihigkeit zur Pseudoferti- 
lit~t besitzen. Eine apogame Entstehung dieser 
Frfichte k6nnen wir wohl ohne weiteres ausschlieBen. 
Damit w/ire die Annahme einiger Verfasser widerlegt, 
die behaupteten, daB die bei Selbstungsversuchen 
eventuell sich bildenden Frfichte der induktiven Par- 
thenokarpie zuzuschreiben sind, (wir fanden aber bei 
allen 27 autokarpen Apfeln nur eine einzige Jungfern- 
frncht !). 

Die ungeniigende Selbstvertrfiglichkeit der Ver- 
suchssorten trat iibrigens bereits bei der ersten Aus- 
z/ihlung der Friichtchen im Mai Mar zu Tage. Bereits 
zu jenem Zeitpunkt war der Ansatz einiger Soften 
praktisch gleich Null und zwar Winesap = o%, Kal- 
terer B6hmer = o,1%, w/ihrend eine andere Gruppe 
yon Sorten sehr niedrige Ansatzprozente aufwies (von 
I -  3%!). Die einzige Sorte ,,WeiBer Rosmarin" er- 
reichte anfangs einen Fruchtansatz yon 5~ Der 
/iu13erst geringe Prozentsatz tats/ichlich bis zur Reife 
verbliebener Apfel erkl/irt sich mit einem relativ 
starken Abfallen im Laufe der Vegetationsperiode 
tier autogam entstandenen Friichtchen, das meist die 
5o% fiberstieg und u. U. 8o% (Wei13er Rosmarin) und 
sogar lOO% (Kanada Renette) erreichte. Bei den 
xenogamen Befruchtungen erreichten die Abfall- 
prozente, bis auf vereinzelte Ausnahmen, nie 50% nnd 
schwankten in der Regel um 25--3o%. 

Ein/ihnliches Verhalten zeigten auch die nut ober- 
fl/ichlictl auf ihre F/ihigkeit zur Selbstbefruchtung 
untersuchten vier Sorten. Drei davon, und zwar 
Champion, Goldparm/ine, Wagener behielten keine 
einzige Frucht bis zur Reife, und hatten bereits bei 
der ersten Kontrdle gar keine oder IIur gauz wenige 
Friichtchen angesetzt (2--4, was mlgef/ihr I ~ - - 2 %  
entspricht). 

Nur die Sorte Rome Beauty wies bei der 
ersten Ausz/ihlung 44 Friichtchen (gleich IIngefiihr 
lO%) auf, die aber alle bis anf eine, im Laufe des 

Wachstums abfielen. Diese ein- 
zige erhaltene reife Frucht war gut 
entwickelt, yon IIormaler Gestalt 
und enthielt 8 gute. und I hohlen 
Samen. Unzweifelhaft ist dieser 
Apfel autogam entstanden, lira so 
mehr als BOWMAN dieser Sorte eine 
gewisse Pseudofertilit/it znerkennt. 
Doch selbst diese Pseudofertilit~t ist 
in nnserer Klimalage so schwach 
wirksam, daB auch die Rome Beauty 
als eine praktisch selbststerile Sorte 
allzusehen ist. 

der Sorte Jonathan) aus, wie aus der beigeffigten 
Tabelle 4 leicht zu ersehen ist. 

Ist nun die Zahl normal ausgebildeter Samen in den 
Friichten der Selbstnngen anch niedriger, so ist g/inz- 
liche Samenlosigkeit eine /iuBerst seltene Ausnahme. 

b) E r g e b n i s s e  d e r  F r e m d b e s t / i a b u n g e n .  
Wir miissen nun die Ergebnisse der verschiectenen 

Kreuzbest/iubungsversuche iiberpriifen, indem wit 
die einzelnen best/iubten Sorten der Reihe nach kurz 
besprechen werden. 
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I. K a l t e r e r  B 6 h m e r :  Diese Sorte erwies 
sich als v611ig vertr/iglich mit den Pollenspender- 
soften Champion und WeiBem Rosmarin, mit welchem 
ein ungef~hr gleicher, besser sogar ein etwas hSherer 
Fruchtansatz als bei der freien Best/inbung erzielt 
wurde (5% bei Best~iubung mit den erwiihnten Sorten, 
4% bei natiirlicher Befruchtung). Partielle Inter- 
fertilit/it scheint jedoch bei der Sorte Jonathan vor- 
zuliegen (Fruchtansatz beil/infig die H/ilfte der v611ig 
interfertilen Kombinationen 2,5%). Dieser Befund 
wtirde auch vom Prozentsatz hohler Sa- 
men (der bei den ersten zwei Kreuzungen 
von o--1,4 % schwankte und bei der 
Kreuzung Kalterer B6hmer X Jonathan 
4,9% erreichte), sowie vom dnrchschnitt- 
lichen Fruchtgewicht (71--73,5 o g bei 
den ersten zwei Kombinationen, 6o,oo g 
bei der dritten) voll best/itigt, f?brigens 
war die geringe Befruchtnngsf/ihigkeit 
der Sorte Jonathan gegeniiber dem 
Kalterer B6hmer bereits bei der ersten 
Ausz~hlnng in Erscheinung getreten: 
der zu diesem Zeitpunkt errechnete pro- 
zentuelle Fruchtansatz war um etwa 
geringer, als bei den anderen Kombi- 
nationen. Zahlreiche Friichte dieser 
Kreuznng enthielten auflerdem sehr we- 
nige keimf~hige Samen. 

2. W e i B e r  R o s m a r i n : A l l e z n r  
Best/inbung verwendeten Versuchssorten 
und zwar Kalterer BShmer und K6st- 
licher, haben sich als gute Best/iuber be- 
w~hrt. Die Ansatzprozent e hielt en sich un- 
geffihr in derselben HShe wie bei den freien 
Kontrollzweigen (12--I3%). Die Friichte 
waren normaler Gr6Be nnd gentigend mit 
guten, keimf~ihigen Samen versehen. 

3. K 6 s t 1 i c h e r: Auch bei dieser 
Sorte best/itigte sich die Interfertilit/it 
aller diploiden Sortenkombinationen 
( • Kalterer BShmer, • Goldparm/ine, 
• Champagner Renette), deren Ansatz- 

prozente, Fruchtgewicht, Zahl guter 
Samen ungef/ihr den bei der freien 
Best~ubung erzielten entsprachen und 
lediglich innerhalb der Grenz'en der 
Variabilitat schwankten. Ein mit der 
triploiden Sorte ,,Kanada Renette" 
durchgefiihrter Versuch best~tigte roll 
und ganz, auch ftir unsere Klimaverh~iltnisse, ihr 
ungeniigendes BefruchtnngsvermSgen. Sowohl der 
anf~ngliche Fruchtansatz (2%), als der Prozentsatz 
reifer Frtichte (1%), als auch die Zahl guter Kerne 
pro Frucht (2,66), war nieht nur wesentlich niedriger 
als bei den Best/iubungen mit diploiden Sorten 
(I8--22%, lO--I5%; 7,o5 his 8,8o), sondern sogar 
um vieles schlechter als bei der Selbstbest/inbung 
(3%; 2%; 4,00). Entsprechend h6her war dagegen 
der Prozentsatz degenerierter, tauber  Samen (20% 
bei der vorliegenden Kombination, 1,3--2,7% bei 
den diploiden Kreuzungen, 8,2% bei den antogam 
entstandenen Friichtchen). Eine dieser Friichte 
enthielt nur abnorme Samen (wahrscheinlich in- 
folge Scheinparthenokarpie), eine weitere war zur 
H/ilfte normal kernhaltig, w/ihrend die andere 
H~ilffe vollkommen samenlos war. Nur das dnrch- 

schnittliche Fruchtgewicht hielt sich nm etwa IO g 
(--2o%) h6her: doch glaube ich nicht, dab diese 
Gr613enzunahme einer Beeinflnssung des Pollens 
(Metaxenien) znzuschreiben sei. Eher dtirfte eine 
bessere, reichlichere Ern/ihrnng der Friichte infolge 
der geringen angesetzten Zahl, vorliegen. Die Be- 
obachtung hingegen, dal3 die aus der Befruchtung 
mit Kalterer B6hmer Pollen erzielten Apfel eine 
intensivere Rotfgrbnng zeigten, lieBe ant eine Kar- 
poxenie schlieBen. 

Abb. 2. , ,Kalterer  B6hmer"  fremdbest/iubt. 

Abb. 3. , ,Kalterer  BShmer"  selbstbestiiubt, 

4. J o n a t h a n: Befriedigende Vertr~iglichkeit 
haben wir bei der Best/iubung mit Kalterer t36h- 
mer und Goldparm~ine (Fruchtansatz 7--8%, das 
ist etwas mehr als bei der natiirlichen Befruch- 
tung, welchebeil~ufig 6% ausmachte) vorgefunden. 
Ein gewisser Grad yon Unvertr/iglichkeit scheint 
hingegen mit der Sorte K6stlicher ~orzuliegen, 
welche einen etwa um die H/ilfte niedrigeren Be- 
fruchtungswert (Ansatz 3~%)  zeitigte, obwobl die 
Friichte eine normale Zahl voller Samen enthielten, 
ja sogar der Prozentsatz hohler Samen geringer 
und das durchschnittliche Fruchtgewicht merklich 
h6her als bei den anderen Kombinationen war. 
Um ein :abschlieBendes Urteii aussprechen z n  
k6nnen, w/ire eine Wiederhohlng dieses Einzelver- 
suches und die Nachpriifnng der henrigen Ergeb- 
nisse unerl~Blich, ~ 

Der Zfichter, ~o. Band I ~  
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Viele der aus der Befruchtung mit Goldparmgne- 
Pollen hervorgegangenen Friichte waren minderwertig 
(nur znr Marmeladeherstellung oder als Most~pfel ge- 
eignet) niid enthielten eine hohe Anzahl tauber Sa- 
men (I2%). Auch bier wgren weitere Untersuchungeli 
am Platze, um klarznstellen, ob dieser Umstand auf 
einen EiiifhtB des Pollenspenders oder auf andere Ur- 
sachen (Variabilit~t, Stellung der betreffenden Zweige 
auf den Baum nsw.) zurfickzufiihreii ist. 

Charakteristisch ist fiir die Sorte Jonathan ein 
starkes Abfallen der Friichtehen in der ersten Waehs- 
tumsperiode (5o% und mehr bei Bestgubung mit den 
Sorten K6stlicher, Goldparm~ine nnd bei freien Kon- 
trollen, 40~o bei der Kreuzung mit Kalterer B6hmer). 

5. W i n e s a p :  Das erste was nns bei der Durch- 
sicht des diese Sorte betreffenden Zahlelimaterials 
auff~ltt, ist der seer hohe Pr0zentsatz hohler Sameii 
sowohl bei den verschiedenen Kombinationen, als 
bei den frei best~iubten Kontrollen: 22--3o%! Das 
ist der beste Beweis, dab diese Sorte in hohem NaBe 
zytologische Sterilit/~t und vielleicht auch Letalgene 
aufweist. Es war wohl eigentlich zu erwarten, da 
Winesap eilie triploide Sorte ist, aber es freut einen 
stets, wenn eine theoretische Annahme sich auch in 
der Praxis als richtig erweist. 

Die kiinstliche Best/iubung mit Pollen von Kalterer 
B6hmer nnd Champagner Renette ergab eine ziemlich 
niedrigere Fruchtbarkeit als die Anwuchswerte der 
frei best~iubten Kontrollzweige: 4~o, start lO%. Dies 
k6nnte auf den Umstaiid zuriickznfiihren sein, dab 
nns nur weliige B~ume dieser Sorte znr Verfiigung 
standen nnd deshalb die gleichm/igige Verteilung der 
einzeliien Versuchsgruppen nicht immer m6glich war. 
AuBerdem zwangen uns oft technische Griinde, diinne 
Zweige fiir die Isolierungsversuche nnd st~rkere Kste 
fiir die freien Kontrollen zu verwenden. 

Ein Apfel der Kombination Winesap X Champag- 
IIer Renette erwies sick als pseudoparthenokarp, da 
er nur zwei gr6Bere Sameliansiitze aufwies. 

Bemerkenswert ist welter der verMltnism~Big 
starke Junifall (7o--8o%). 

6. S p i t  z i e d e r e r: Sowohl die Best~ubung mit 
Kalterer B6hmer, als jene mit Rome Beauty und die 
freie Best/iubung erzielte ungeffthr gleiche Ergebnisse 
(6--7%). 

Der uligef~hr doppelt so hohe Prozentsatz taliber 
Samen (9,7% statt 4--5%) nnd die Entstehnng eiiier 
kernlosen (parthenokarpen) Frucht bei der Best~iu- 
bung mit Kalterer B6hmer, glaube ich damit erkl~iren 
zu k6nneli, dab der Spitzlederer ein ausgesprochener 
Sp~tbliiher ist und uligef~ihr Io Tage nach dem Kal- 
terer B6hmer bliiht. Die als ,,Pollenpinsel" benL~tzten 
Bli/ten enthielten daher nicht IIur geringe Mengen 
Pollen (da die Mehrzahl der Antheren bereits geleert 
waren), sondern vermutlich auch weniger keimf~ihigen 
Pollen (nach v. A~OELI, ist der yon ,,Nachziigler- 
bHiteii" stammende Bliitenstaub weniger vital!). 

Das nm ungef~ihr ~ h6here Oewicht tier aus der 
Krenzung mit Rome Beauty sich entwickelliden 
Friichte, diirfte auf die giinstigere Stellung derselben 
auf dem Baum zuriickzufiihren sein. 

7. K a n a d a R e n e t t e: Vertr~iglichkeit mit der 
Kanada Renette zeigten sowohl Kalterer B6hmer als 
Wagener, ja der Best~tubungserfolg war bei den kiinst- 
lichen Best/iubungen giinstiger ats bei der freien. 

Sicher bildeii Kanada Renette und K6stlicher eine 
Intersterilit~itsgruppe. Der betreffende Fmchtansatz 
war bereits am Anfang sehr gering (2~ nnd sank 
durch den Junifall auf Null (wahrscheililich war der 
anf~ngliche Auswuchs einer provisorischen Partheno- 
karpie, die bei dieser Sorte IIicht selten zli sein 
seheint, zuzuschreibeli). .  

Auch diese Sorte, wie Winesap, ist durch einen sehr 
hohen Prozentsatz hohler untl degenerierter Samen 
(24--32~/o!) gekennzeichiiet, der ihre triploide Kon- 
stitution und das Vorhandenseiii zytologischer Ste- 
rilit~t sowohl der m~nnlichen ulid weiblichen Gameten 
als auch der Zygoten ~nd abgeleiteteii Oewebe anf- 
deckt. 

Die Folge davon ist anch eine ~ugerst geringe 
Fruchtbarkeit: nur o,6~o der Kontrollbliiten und 
3--4~o der kiinstlich befrnchteten Bliiten entwickel- 
ten sick zu reifeii Friichten. Ich mEchte weiterhin be- 
merken, dab nngef/ihr ~ der Fri~chte, welche aus der 
Best~ubnng mit Kalterer B6hmer entstanden sind, 
eine.lokalisierte intensive Rotf~rbung aufzeigten, die 
bei den anderen Friichteli nicht zu bemerken war (die 
normale F/irbung der Frucht ist gelblich-griin, h6ch- 
stens mit ziegelfarbener Berostung). Es ist nicer IIn- 
wahrscheinlich, dab ein Fall yon Metaxenie vorliegt, 
um so mehr als auch andere Versuchsalisteller iiber 
iihnliche Beobaehtuligen berichtet haben. 

U n s e r e  i n  S i i d t i r o l  d n c h g e f i i h r t e l i  
V e r s u c h e  h a b e n  w i e d e r n m  e i n d e u t i g  
g e z e i g t ,  d a b  m a n  d e r  n e n e r d i n g s  i n  
F a c h k r e i s e n  a n f t  a l l c h e l i d e n  M e i -  
I I u n g ,  n a c h  w e l c h e r  d i e  B e f r u c h -  
t u n g s b i o l o g i e  d e r  O b s t g e w / i c h s e  f i i r  
d i e  P r a x i s  k e i n e  g r o B e  B e d e n t n n g  
h ~ i t t e ,  n i c h t  o h n e  w e i t e r e s  z n s t i m -  
m e n k a n n. So sind F~ille yon Intersterilit~t beim 
Apfelbaum durchans nicht s o selten, wie vielfach an- 
genommert wird. In der mir zug~inglicheii Literatnr 
konnte ich bis heute 68 verschiedene intersterile Kom- 
binationen und zwar s0wohl triploider • diploider, 
als diploider • diploider Sorten ermitteln. Bei Be- 
st~ubung triploider Sorten mit verschiedenen Pollen- 
spenderli, muBte man sogar sehr oft Intersterilit/it 
feststelleli (bei der Kanada Renette silid z. B. his je tzt  
I2 unvertr~gliche Sorteii bekalllit, beim Gravensteiner 
meines Wissens 6). Noch h~iufiger sind die F~lle par- 
tieller Unvertrgglichkeit, die auch bedeutend geriligere 
Ertrgge als vollvertr~gliche Sortenkombinationen lie- 
fern. Selbstverst/illdlich sind dann triploide Sorteli, 
infolge ihrer ungeniigenden Pollenkeimfghigkeit, als 
BefruChtungspartner g~inzlich nngeeignet. 

Sowohl die Pollengiite als die Vertr~iglichkeit (bzw. 
Iutersterilit/it oder partielle Sterilit~kt) der eilizelneli 
Sortenkombinationen k6nnen also als wesentliche 
Faktoren die Ernte beeinflussen nnd somit letzteli 
Endes fiber die Wirtschaftlichkeit des Obstbaiies 
selbst entscheiden. 

Z u s a m m e i i . f  a s s u n g .  
I. Alle 14 untersuchten Apfelsorten decken sich in 

ihrer Bliitenzeit in geniigendem lV[aBe, nm eine gegen- 
seitige Befruchtnlig zu gewiihrleisteli. 

2. Nur drei triploide SoFteii: Gravensteiner, Ka- 
nada Renette, Winesap zeigten eine giinzlich nligenii- 
gende pollenkeimf~ihigkeit, w~ihrend alle anderen Sor- 
ten (wahrscheinlieh mit diploidem Chromosomensatz) 
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eine fiir die Befruchtung ausreichende Keimfghigkeit 
aufwiesen. 

3. A 11 e Versuchssorten erwiesen sich als p r a k - 
t i s c h s e 1 b s t -unvertdiglich. Es folgt darmis die 
Notwendigkeit, erprobte Pollenspender zusainmenzu- 
pflanzen and die Bienenzucht zu Idrdern ~lnd zu 
pflegen. 

4. Nieht alle Sorten eignen sich im selben Mage zur 
Best~iubung einer best immten Empfiingersorte, ob- 
wohl die meisten Kreazungen interfer~il und F/ille 
vhlliger Intersterilit~tt (Kreuzunvertriiglichkeit) selten 
stud. 

Von den yon uns durchgeffihrten Kreuzungen er- 
wiesen sich 

a) v 6 1 1 i g  i n t e r f e r t i l  
Kalterer Bdhmer X Champion 
Kalterer  Bhhmer X WeiBer Rosmarin 
Weil3er Rosmarin X Kalterer Bhhmer 
Weil3er Rosmarin X Kdstlicher 
Khstlicher X Kalterer Bhhmer 
Kdstlicher X Goldparm/ine 
Khstlicher • Champagner Renet te  
Jonathan X Kalterer  Bdhmer 
Jonathan • Goldparm~ne 
Winesap • Kalterer Bdhmer 
Winesap • Champagner Renet te  
Spitzlederer • Kalterer Bhhmer 
Spitzlederer • Rome Beauty 
Kanada Renet te  • Kalterer Bhhmer 
Kanada Renet te  • Wagener 

b) p a r t i e l l  i n t e r f e r t i l  ( �89  des normalen 
Ansatzes) 

Kalterer Bhhmer • Jonathan 
Khstlicher X Kanada Renette  (zytol. 

Steril.) 
Jonathan X Kdstlicher (bedarf einer 

Nachprfifung). 

c) v h l l i g i n t e r s t e r i l  
Kanada Renette  X Kdstlicher. 

5. Weder die wirkliche Jungfernfriicbtigkeit, noch 
die Seheiuparthenokarpie, spielt bet den betreffenden 
Sorten uud in den gegebenen 5kologischen lind kul- 
turtechnischen Verh~tltnissen eine wesentliche Rolle. 

Aus den fiber 3o ooo Bliitell entstanden nur 
je I parthenokarpe Frncht bet den Sorten: 

Jonathan, Spitzlederer 
ie I p3eudoparthenokarpe Frucht  bet den Sorten: 

Kanada Renette, K6stlieher, Winesap. 

6. Das Vorhandensein yon Karpoxenien, welche die 
mehr oder weniger starke Rotf~rbung der Fruchthant 
betreffen, ist nicht g~tnzlich v o n d e r  Hand za weisell. 
Jedenfalls w[irde die beobachtete intensivere Rotf~tr- 
bung normal hellschaliger Sorten, wie Kanada Re- 
nette und Kdstlicher, bet Best/iubung mit dem rot- 
gef~trbten Kalterer Bhhmer dafiir sprechen. Hingegen 
konnten wir i n  k e i n e r  W e i s e  eine Beeinflus- 
sung komplexer Eigenschaften (Fruchtgewicht, Halt- 
barkeit, Geschmack, Fruchtform usw. , .  ,) feststellen. 

Am Sehlul3 meiner Ausf/ihrungen ist es~'mir eine an- 
genehme Pflicht, allen jenen, die zum guten Gelingen 
der vorliegenden Versuche beigetragen haben, be- 
sonders jenen, welche finanzielle HiKe gew~ihrten, 
meinen aufrichtigen Dank anszusprechem 
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An der Nordostgrenze des Weinbaus. 
Von C. REGEL, Ziirich. 

1. E i n l e i t u n ~ .  

Es unterliegt keillem Zweifel, dab in den letzten 
Jahrzehnten die Pflanzenzucht und der Anbau yon 
Kulturpflanzen in neuen, noch wenig erschlossenen 
Gegenden, ur~geheure Fortschri t te  gemacht haben, 
grhBere als vielleicht im Laufe der letzten Jahr- 
hunderte. Dort, wo frfiher yon Ackerbau keine Rede 
war, wie z. B. im hohen Norden, wird jetzt  ein solcher 

betr ieben,  Gemtise wird jenseits des Polarkreises an- 
gebaut, die Nordgrenze des Obstbaus hat  sich wetter 
nach Norden verschoben, in dell Trockengebieten 
werden jetzt  alte Anstrengungen gemacht, nm weft- 
voile Kulturpflanzen, die uns Nahrung oder Roh- 
stoffe liefern khnnen, anzubauen. 

Za den Pflanzen, deren Anbau nach Norden hin 
grhBeren Schwankungen unterworfen war und die 
sicher in Gegenden angebaut werden khnnten, in denen 
sie jetzt  nicht gebaut werden, gehhrt der Weinstock. 
Dieses bezieht sich vor allem auf dessen Nordost-  

grenze in Europa, die Nordgrenze in Deutschland ist  
aus der Darstellung yon HEel, die auch eine Karte 
enth~tlt, ersichtlich. 2Diese Nordgrenze, die bis nach 
Meiflen hill reichte, ist seitdem stellenweise zuriick- 
gegangen, da bet den verbesserten Verkehrsbedin- 
gungen der Gegenwart der Allban yon Weinreben im 
Norden unwirtschaftl ich geworden ist. 

Der Weinbau kam in die L~tnder des Mittelmeeres 
w~threlld der Herrschaft  der R/hmer, die ihn bis nach 
England verbrei teten (siehe HooPs 19o5). Dalln 
breitete sieh tier Anbau nach Norden hill aus und 
reichte bis nach OstprenBen, um dann aber wieder 
naeh Siiden zuriickzugehen. Doch die Einfiihrnng 
neuer Sorten, die Ziicntung frostbest~tndiger Reben, 
wie z. B. durch MITSCHURIN, machen den Anbau der 
Weinrebe in  solchen Gegenden mdgtich, ulld sogar 
wirtscha!tlich, in denen er bis jetzt  i iberhaupt nicht 
betrieben wurde. Denn im Gegensatz zu den wetter 
im Siiden gelegenen Gegenden sind die hier eingeffihr- 
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