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Parzellen. D e m  ~ul3eren Gesamtbilde nach erschei- 
llen diese Samentr~iger normal,  als' ob sie im zweiten 
Vegetat ionsjahr  gewachsen w~tren. 

Die reifen Knltule wurden Allfang Oktober  I949 
geerntet.  I m  J a n u a r  195o wnrden in der fiblichen 
Weise ihre Keimffihigkeit ulld ihr iooo-Kn~uel-  
Gewieht best immt.  Die Ergebnisse silld in Tabelle 
5 zusammengestel l t .  Die Keimfiihigkeit  ist als sehr 
gut his normal  zu bezeiehnen, lediglich die Kn~iule 
der Fut terr / ibe Jaenschs  Teutollia (mit 58%) und 
der Zuekerrfibe Kleillwanzleben ZZ (mit 6 I % )  

Tabelle 5. Keim]dhigkeit und xooo-Knduel-Gewiehte der 
im Herbst z949 geernteten Kndule yon naeh Kdlte-Behand- 
lung geschofiten Ri~ben. xoo-Knduel-Gewichte der grofien, 

rnittelgrofien und kleinen Kndule. 
(Die eingeklammerten Zahlen in SpaRe 2 geben die Keim- 
fS~higkeit des Ausgangs-Materials im Winter 1948/49 an). 

K e i m f ~ i h i g -  
S o r t e k e i t  

Veni vidi vici . . 
Ov&na  ' . . . . .  
Schreibers grfink. 
Jaensehs Teutonia 
Deutsche Barres . 
Eckendorfer rote . 
Friedrichsw. gelbe 
Criewener gelbe . 
Peragis rote Walze 
Kleinwanzteben E 

, ,  ~ -  

, ,  Z 

z z  
Rimpau E . . . 

Z . . . 

Sch'reiber E . . . 

% 

97 (8o) 
69 (94) 
82 (77) 
58 (72 ) 
82 (92) 
80 (81) 
80 (54) 
73 (7 ~ ) 
87 (63) 
84 (81) 
84 (8o) 
86 (79) 
61 (67) 
78 (74) 
88 (69) 
70 (78) 

3 

i o o o -  
KnS.ue l  

gewichi groB 

24,o 6,4o 
28,O 7, IO 
28,3 5,95 
29,3 5,45 
23,5 6,80 
24,2 5,55 
31,o 6,65 
31,7 6,50 
34,6 6,57 
27;o 5,81 
25,1 6,25 
25,7 6,07 
27,9 6,46 
25 .6 fi,61 
25,8 6,36 
19,4 5,29 

4 1 � 8 4  
~oo K n a u l e  w o g e n  g: 

m i t t e l -  k l e i n  
~ roB  

3,55 2,04 
4,50 2,05 
4,05 2,07 
2,93 0,90 
3,4 ~ 1,85 
3,68 2,21 
4,30 1,62 
4,21 2,81 
4,68 2,53 
4,IO 2,28 
4,IO 1,95 
3,95 1,9o 
3,94 2,43 
3,90 1,78 
2,75 1,82 
3,II  1,7o 

weisen etwa s verr ingerte  Keimf~higkei t  ant  (s. Spalte 
2 in Tabl 5). Die eingeklammertel l  Zahlen in Spalte 
2 gcben die Keimf~higkei t  des Saatgutes  an, das zu 
Bcginn der Versuche im Winter  I948/4g verwandt  
worden war. 

Abb. 6 zeJgt S~mlinge I9  Tage nach der Aussaat  
yon  im Herbs t  1949 geerntetell  Kn~tuien aus der 
Friedrichswerther-Parzelle des in Abschni t t  B be: 
schriebellen Versuches. Abb. 7 ist 5 Tage Sparer 
aufgenommen.  Die Striche auf dem mi tphotogra-  
phier ten  Mal3stab sind I cm voneinander  entfernt.  
Ke imung  and  erstes Wachst~arn verliefen normal.  

Die IOOO-Kn~tuelgewichte sind mit  Ausnahme der 
Zuckerriibe Schreiber E betr~tchtlich grSBer als sie 

allgemein in der L i t e ra tu r  angegeben bzw. fiir die 
Praxis  gefordert  werden (fiir gew6hnlich 22 g; vgl. 
dami t  SpaRe 3 in Tab.  5). ~ b e r  die so erml t te l ten  

A b b .  6.  F r i e d r i c h s w e r t h e r  g e l b e  F u t t e r r / i b e ;  S ~ m l i n g e  I 9  T a g e  n a c h  
A u s s a a t  i m  H e r b s t  I 9 4 9  g e e r n t e t e r  K n i u l e  y o n  K ~ . l t e - S c h o s s e r n  a u s  
d e m  e r s t e n  V e g e t a t i o t l s j a h r .  - -  A u f  d e m  M a g s t a b  s i n d  2 lange 

S t r i c h e  2 c m  v o n e i n a n d e r  e n t f e r n t .  

A b b .  7. F r i e d r i c h s w e r t h e r  g e l b e  F u t t e r r f i b e ;  S ~ i m l i n g e  24 T a g e .  n a c h  
A u s s a a t  i m  H e r b s t  1949 g e e r r t t e t e z  Kn~iu le  v o n  K f i l t e - S c h o s s e r n  a u s  d e m  
e r s t e n  V e g e t a t i o n s j a h r .  - -  A u f  d e m  M a B s t a b  s i n d  2 l a n g e  S t r i c h e  2 c m  

voneinander ~ntfernt. 

Werte hinaus wurden die ioo:Kn~iuelgewiehte der 
grol3en, mittelgroBen and  kleinell yon  dell K~tlte- 
schossern geernteten Kn~iule festgestellt .  Die Ergeb- 
nisse sind in dell Spaltell  4 - - 6  der Tabelle 5 zll 
finden. Wie aus Tabelle 5, Spalte 4 en tnommen 
werden kann, haben  die durch KMtebehandlung 
annuell gewordenen Rfiben recht  ansehnliche Kn~ule 
hervorgebracht .  

Dami t  diirfte die Frage, ob die mitgetei l ten Ver- 
suchsergebnisse ftir den Ziichter prakt ische Bedeu- 
tung haben, im bejahenden Sinne zu beal l tworten 
seil l .  

L i t e r a t u r .  
I. CH~ELA~, F. : Pokusn6 zjiw sMonu sort cu- 

krovky a krmn6 ~epy ku tvo~eni vyb~hlic. - -  ~esko- 
slovensk6 Akad." Zem~d~lsk6. Vestnik 4, 464~47 ~ 
(1928). (zit. n. Chroboczek 1934). - -  2. CHROBOCZEK, E. : 
A study of some ecological factors influencing seedstalk 
development in beets (Beta vulgaris L). Cornell Univ. 
Agric. Exp. Star. Mere. 154, (1934). ~ 3. JutlA, V. : Ex- 
perimentalni gtudie o vykv6tani cukrovky (Beta vulgaris 
saccharifera) --  Biologicke Spisy Vysoke Skoly Zvg~ole- 
karske Brno Cechoslovak. Republik, 5, I--32 (1926). 
(zit. n. Chroboczek 1934). - -  4. LEVAN, A. und P .A.  
OLSSON : On the decreased tendency to bolting in tetra-  
ploids of mangels and sugar beets. - -  Hereditas 30, 
253--254 (1944). - -  5. L~D~C~E, H. : Jarowisafions- 
Versuche mit  Zuckerfiiben. Dtsch. landwirtsch. Presse 
6I, 481--482 (1934). - -  6. Voss, J. : Experimentelle 
AuslSsung des Schossens und Prfifung der Schogneigung 
der Rttbensorten (Beta vulgaris L.). Angew. Bot. I 8 ,  
37o--4o7 (1936). 

(Aus dem Inst i tut  ffir Obstbau, Berlin.) 

Beitrag zur Wurzlingsvermehrung bei Apfelgeh61zen. 
Y o n  RUTH GISI~VIUS. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Nachdem bereits frfiher in England nnd USA. ein- 
gehende Versuche zur Wurzl ingsvermehmllg durch- 
gefiihrt worden warell, ha t  m a l l  atlch in Deutsch-  
land im Laufe des le tz ten Jahrzehnts  diese Frage 
ll~her behandelt .  !nsbesondere  haben  FI~ISC~IEN- 
SCHLAGER, HILKENBAUMER, ~/~OHRING, GLEISBERG 

ulld GISEVIUS diesbezfigliche Untersnchllngen vor- 
genommell. Es s teht  vor  allem test, dal3 sich die 
Wurzeln d e r  Typen  IV, IX,  X I  U lld junger S~im- 

linge gut zur Wurzl ingsvermehrul lg eignen. Als ge- 
eignete Stecklingsl~inge geltell Io  cm, als -st~rke 5 
his 8 ram. Die Wurzelstiicke sollen w~ihrend der 
Vegetationsruhe gewonnen and  im Herbs t  oder Friih- 
jahr  aufgeschult  werden. Als S tandor t  der Wurz-  
linge wird teils gut vorberei te tes  Freiland, teils der 
kalte, vereillzelt such  der warme Kas ten  empfohlen. 
In  grogen Zfigell dart  man  die Wurzl ingsvermehrung 
als gekl~irt betrachten.  Wie unsere Untersuchungen 
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I943/44 jedoch gezeigt haben, ist noch manche spe- 
zielle Frage aufzuhellen, und wir habell uns deshalb 
im Laufe der folgenden Jahre  mit  einigen Problemen 
bzw. Nachprt i fungen befai3t, die anschlieBend er6r- 
te r t  werden sollen. 

!nsgesamt  wurden 42, ooo Wurzlinge, darunter  ca. 
30 ooo Apfelwurzlillge gepriift. Die Qualit~ttsstufell 
(Abb. I) entsprechen den in der Praxis  fiblichen 

Abb. I.  Qaalit~itsstufen bei Apfelwurzlingen. 
oben: Aufsehulf/ihig 

mitre : *Naehschulf~thig 
untea:  Ausgetrieben, a b e t  w e r t l o s .  

l i n k s :  m i t  Neuwurzeln 
r e c h t s :  o h n e .  

Magen: Ab 6 m m  Triebst~irke a m  Wurzelhals = Auf- 
schulware, ullter 6 m m =  Nachschulware.  Die in 
den Tabellell benutz te  Bezeichnung , ,brauchbar  ent- 
wickel t"  umfaBt bride Giiteklassen. Alle Wurzlinge, 
deren Entwieklung so ki immerl ich ist, dab ihre Nach- 
schulung nicht lohnend erscheint, laufell unter  der 
Bezeiehmmlg , ,ausgetriebell  aber  wertlos".  Ohne Be- 
ri icksichtigung einer derar t igen Wuchsgruppe besteht  
unseres Erachtel ls  die Gefahr einer zu giillstigen 
Bewertung, vor  allem dann, wenn das Ergebnis  der  
Nachschuhlng nicht  besollders erfaBt wird. Obwohl 
Prozentangaben  bei Wurzl ingsmengen unter  xoo 
Sttiek unangebracht  erseheinell, wurden sie der Ein- 

heitl ichkeit  halber  angeftihrt.  Die Ullterschiedlich- 
keit  der absoluten Zahlen ist auf  das der Mellge llach 
nicht gleichm~gig vorhandell  gewesene zum Teil recht  
schwierig gewillnbare Ausgangsmater ia l  zurffekzu- 
fiihren. Altersangaben beriicksichtigen stets die t a t -  
s~tchliche Lebenszeit,  d, h., bei Standb~iumen ist die 
Baumsehnlzei t  mit  eingereehllet. 

1. Abhiingigkeit  der Wurzl ingsentwicklung  
v o m  Alter der Mutterpflanzen. 

Wie bereits x943/44 (Gartellbauforsehnllg I948, 
H. 2) in einigen F~tllen beobachtet ,  nahm die Neigullg 
znr Wurzlingsbildnng mit  dem Alter dcr Herkunf ts -  
pflanze ab  und zwar  auch dann, wenn die Wurzeln 

Tabelle i. Leistu~gsvergleich in A bhd~gigkeit yore Alter 
der Multerp/lanze~r (z045/40). 

Altor [ I a~sg . . . . .  ~s~e- 
d e r  !nsgesam~ nicht ge- trieben brauchbar [ saint ge- I Vet- 

] gesteckt Mutter- I Stck. wachsen aber entwiekelt ~teckt auf-] 
pflanzen wertlos sehulf/ihig suchS-jahre 

Jahre I (= ~oo%~ % % % % 

I 
2 

3 
4 
5 
7 
8 

IO 
I I  
I 2  

13 
14 
16 
17 
18. 
20  
31 
41 

2 

4 
5 
7 
9 

I I  
I6 
18 
28 
33 
41 

2 

3 
5 
9 

IO 
I I  

14 
16 
18 
28 

~) h p f  

5 2 0 0  17 ,5  
77 ~ 8,8 
8o 18, 5 

57 ~ 34,o 
40o 39,3 
34 ~ 56,8 
51o 7o,3 
80 55,1 

35 ~ 96,6  
95 ~ 93,0 

l s f i m l i n g e  
i i , i  71,4 
16,6 74,6 
40,7 40,8 
28,8 3%2 
28,6 32,I 
29,2 14,o 
25, 2 4,5 
29,5 I5,4 

3,I 0,3 
1,8 5,2 

17,5 
38,2 

lO,6 
13,1 
o , 9  

1,3 

O,I  

93o 
14o 
350 
780 

75 
153 
280 
420 

2IOO 

590 
152o 

5 ~ 
5 ~ 

330 
280 
280 

95 
56o 
380 

c) Ge  1 b e r M 
720 45 ,3  

3360 53,5 
3oo 43,7 

188o 57,5 
6o 63,3 

220 71,4 
5 ~ 66,0 
9o 9I ,I  

34 ~ 99,7 
6o0 96,4 

96,2 2,1 
88,2 9,7 
77,5 16,3 
76,4 18,4 
50,7 48,0 
99,3 
97,2 o,7 
99,5 o,5 

b) D o u c i n  
32,3 25,41 
39,I 21,3 
43,o 17,4 
5o,o 5o, o 
47,2 35,8 
88,8 8,2 
68,0 28,5 
99,0 I,O 

IOO, O 
96,0 I ,I  
99,o I,O 

e t z e r  
1 2 , 6  
I 2 , 2  
27,6 
18,3 
2 5 , 0  

6,3 
I 2 , 8  

4,4 
o,3 
1,8 

1 ,7  
2 ,1  
6,2 
5,2 
1,3 
0 , 7  
2 , i  - -  

42,3 8,8 
39,6 14,7 
39, 6 9,4 

17,o - -  
3,0 
3,5 

2 , 9  0 ,2  

P a r a d i e s  
42,i 
34,3 1,7 
28,7 7,0 
24,2 
11,7 
2 2 , 3  
21,2 
4,5 

1,8 ~ - -  

I 
I 
2 

0 , 5  2 
- -  I 

1,8 I 
I 
I 
I 

selbst jung waren. Wir l lahmen an, dab ein physio- 
�9 logischer Unterschied zwischell den Wurzeln eines 
ein- his zweij~hrigen S~mlJngs nnd den gleichaltrigen 
Wurzeln eines vielj~hrJgen, normal  entwiekelten 
Baumes  besteht .  Diese Vermutung wird dureh die 
folgenden, zum Teil mehrj~thrJgen Ergebllisse ver-  
tieft.  Sir entspr icht  iibrigells aueh sonstigen Beob- 
achtungen hinsichtlich der an tovege ta t iven  Vet- 
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mehrung. So bewurzeln sich z .B .  die Triebe ein~ 
jAhriger Apfels~imlinge viel williger als jene ~lterer 
Standb~iume. 

Ohne auf n~here Einzelheiten einzugehen, sei er ~ 
w~thnt, dab sich bei unseren Versuchen mit Birnen-, 
Pflaumen- und Kirschenwurzlingen eine ~ihnliche Ab- 
h~ingigkeit vom Alter der Mutterpflanzen zeigte wie 
beim Apfel. 

Die Stecklinge wurden in allen Jahren  iiberwiegend 
ins Freiland gesetzt, nur ein geringer Teil in den 
kal ten Kasten. Wie Tab. ! erkennen l~gt, nehmen 
die , ,brauchbar entwickel ten" Wurzlinge mit zu- 
nehmendem Alter der Mutterpflanzen ab und zwar 
bei den S~tmlingen verh~tltnism~tgig st~trker als bei 
den vegetat iv vermehrbaren Doucin- und Paradies- 
unterlagen. Das ist evtl. darauf zurfickzuffihren, dab 
die Typen  seit jeher attf g~nstige Neigung z~r Be- 
wurzelung bin selektioniert worden sind. Mit einer 
, ,Erhal tung der Jugendform" hat  dieser Vorgang 
jedenfalls nichts zu tun. In EinzelfSllen konnte auch 
bei ~tlteren S~tmlingsunterlagen eine verh~ltnism~iBig 
reichliehe Wurzlingsbildung beobachtet  werden. So 
brachte z. B. die S~mlingsunterlage eines xgj~hrigen 
Boskoophochstammes 24,6 % brauchbar  entwickelte 
Wurzlinge, ein Satz, der vol lkommen aus dem Rah- 
men der Tab. I fiillt. 

Die Priifung der Neuwurzeln fiihrte zu einer auf- 
falligen Feststellung. Wahrend an Wurzlingen, die 
yon jungen Mutterpflanzen stammten,  nicht nur am 
SproB- und Wurzelpol sondern auch l~ngs des Steck- 
lings verh~tltnism~iBig h~iufig Ncuwurzeln entstanden, 
lieB deren Bildung bei den meisten Wurzlingen 
~tlterer Geh61ze mehr und mehr, zuletzt ganz nach. 
Auch am SproBpol verringerte s ieh die Neuwurzel- 
bildung eindeutig (Abb. 2). 

Die Frage is t  nun, ob man dnrch besond.ere MaB- 
nahmen die mangelhafte Wnrzlingsbild.lmg ~ilterer 
Standb~iume wenigstens so weit verbessern kann, 
dab eine ffir Versuchszwecke genfi.gende Nachzueht  
zustande kommt. Eine .Behandlung mit Belvitan in 
verschiedenen Dosierungen fiihrte genau so wenig 
zum Ziel, wie die mit N~hrlSsnng oder mit  einem 

hung, dab die Bodengiite den Erfolg recht stark 
beeinflugt und zwar nicht nur, soweit es sich um 
den Boden fiir die Wurzlinge, sondern attch um den 
der M u t t e r b ~ m e  handelt.  

Tabelle 2. Ap#lwurzlinge I4--z9/dhriger Standbdume 
bei Au[zuoht im Freiland und i m kMten Kasten. (x948/49). 

Standout  

Freiland . . . 
Kasten . . 

insgesamt 
ges teckt  t n ich t  ge 

Stck .  I wachsen  

(= ~oo%~ l % 

211o 88,6 
lO2O 69,3 

yon ins- 
ausge-  g e s a m t  

t r ieben ,  b rauch-  ge s t eck t  
abet  bar ent-  auf-  

wert los  wicke l t  schul -  
f i ihig  

% % % 

7 , 5  3,9 -- 
18,3 �9 12, 4 -- 

Pollenauszug. (Vgl. Absatz 5). Zwei andere Ver- 
suche, die mit Wurzlingen yon I4--Igj~ihrigen bzw. 
yon 7--17j~hrigen S tandb~umen unternommen wur- 
den, haben dagegen gewisse Erfolge gezeitigt. Wie 
schon erw~hnt, warden die meisten Stecklinge ins 
Freiland gesteekt, da unsere Versuehe vom Jahre 
I944 keine besonderen Erfolge im kal ten Kasten 
ergcben hat ten.  Wie Tab. 2 erkennen titBt, waren 
aber nunmehr bei diesen ~ilteren Geh61zen die Ergeb- 
nisse im kalten Kasten doch wesentlieh besser als 
im Freiland. Wir fiihren dies auf die giinstigeren 
Bodenverh~ltnisse u n d  die besseren Pflegem6glich- 
keiten zuriiek. Auch sonst sind wir heute der Mei- 

Aob. 2. Neuwurze lb i ldung  bei  Wurz l ingen  verschieden-  
a l t r i g e r  S / iml ingsunter lagen  (I949) 

oben :  Wfirzl inge yon i j~ihrigen Geh61zen 
m i t t e :  ,, 7 ,, ,, 
urtten : ,. 16 ,, ,, 

Tabelle 3- Afl#lwurzlinge 7--x71"dhriger Standbdume in 
Abhiingigkeit von den Gewinmi'ngszei'ten (i949). 

Gewinnungsze i ten  

V o r  d e m  A u s t r i e b  
!Vs  iVI~rz  . . . 

z .  Z t .  d e s  A u s t r i e b e s  
N f i t t e A p r i l  , . . 

N a c h  d e m  A u s t r i e b  
M i t r e  M a i  . . . 

von ins- 
ausge-  ] g e s a m t  

insgesamt l  n ich t  [~rlo an ] b r a u c h - I ~ f ~ k t  
eck  e . . . .  b~_, ba r  en t  ~  . . . . . .  ges t  t I g -  I abe r  I "[ auf-  

Stck.  wachsen wert los  wicke l t  schul-  

�9 i I I I ~ h i g  
( . . . .  %~1 % I % I % I % 

6 0 0  

5 6 0  

I O O  

�9 63, 4 

58,8 

82,2 

27 ,  I 

2 3 , 9  

1 7 , 8  

9,5 

17,3 

Der andere Versuch (Tab. 3) betraf  wechselnde 
Gewinnungszeiten der Wurzelstficke. Es ist fiblich, 
die Wurzeln w~thrend der Vegetationsruhe, meist 
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Sp~ttherbst - -  Frfihwinter abzunehmen. ! m  vor- 
liegenden Fall warden yon gleichen B~iumen zll drei 
Friihjahrszeiten die Wurzeln abgenommen. Es zeigte 
sich, dab die Gewinmmg zur Zeit des AnstriCbes mit 
17,3% bratlchbar entwiekelten WurzlingeI1 verhfilt- 
rfismiigig gate Erfolge braehte. Leider haben wir 
keine dazugeh6rige n Zahlen ffir die Herbst gewinnung, 
da wir erst im Friihjahr auf den Gedanken kamen, 
solche Gewinmlngszeiten Zll beachten. A~ls einer 
friiherelt Vers~lchsreihe (1944/45) steht mls aber der 
Prozentsatz der brauehbar entwickel~en Wurzlinge 
yon Geh61zen gleichen Alters zur Verffigung. Er 
war 5',7%. ~3brigens zeigten W~lrzlinge jiingerer 
Mutterpflanzen bei der Aprilgewinnung ebenfalls 
bessere Ergebnisse. Das Einhalten dieses Zeitpunktes 
ist aber wegen der sonstigen Friihjahrsarbeiten bei 
der rein praktischert Vermehrlmg nicht zweckm;tgig. 

die  Neigung der S~tmlinge zu guter Wurzlingsbild~ng 
auf die andere Unterlage iibertragen liege. Es han- 
delte sich sowohl bei den S~mlingen als bei den 
Veredhmgen tim fiber 1o Jahre a!te Standb~iume. 

Ein offensichtlicher Unterschied im Charakter der 
Neuwnrzelrt trat nach dem ersten Vegetationsjahr 
lediglich zwischen den Wurzlingen yon S/imlingen 
and Typenanterlagen aaf. Letztere erttwickelten 
iiberwiegend Faserwurzeln, erstere Laafwurzeln 
(Abb. 3)- 

2. Abhiingigkeit  der Wurz l ingsentwick lung  
yon  der aufveredelten Sorte.  

Bereits HILKENB~-UMER 1 hat beziiglich Pflaumen- 
tmterlagen daraaf hingewiesen, dab der Waxrzlings- 
erfolg yon der a~tfveredelten Sorte abh~ingig ist, urtd 
wir haben dies ffir )~pfel best~itigt. Nach unseren 
jetzigen Ergebrtissen trifft dies abet zt~mindest bei 
Apfelgeh61zen nicht ohne weiteres zu. Aach die 
mxterschiedliche Neigung der Wttrzlinge zur Bildung 
v6n Laaf- bzw. Faserwurzeln bee influBt den Wurz- 
]ingserfolg nieht, wie ehedem vermatet. Unsere 
3j~thrigen Nachpriifungen an insgesamt 27oo Wurz- 
lingert vorl S~tmlingsunterl~gen, die mit, bekannten 
Edelsortert wie Goldparm~ine, Boskoop, Cox, Cron- 
cels asw. veredelt waren, beweisen lediglich, wie 
vorsiehtig man einmal~ge Ergebnisse in solchen 
F~tllen bewerten mug. So kam es vor, dab die Wurz- 
linge yon S~tmiingsanterlagen mit der atffveredelten 
schwachwiichsigen Sorte Cox, gegenfiber jenen der 
starkwfichsigen Sorte Boskoop, sehr im Riickstartd 
blieben. Eine Beeinfluss~ng durch die Edelsorte 
erschien somit g egeben. In den anderen Jahreal 
trat dieser Unterschied jedoch nicht mehr auf. 
In einzelnen FMlert war das Ergebnis  sogar am- 
gekehrt. 

Was die vordringliehe Bildang entweder yon Faser- 
oder yon Laufwurzeln in Abh~tngigkeit yon der je- 
weiiigen Edelsorte betrifft, so hat sich auch dieser 
Vorgang in den folgenden Jahren nicht eindeatig 
wiederholt. Etwas anderes war aber aaff/illig: Bei 
unveredelten S~tmlingen, sowohl jiJngerer als auch 
51terer Herk~nft, war die Zahl der bra~chbar ent- 
wickelten Warzlinge gr6ger ils bei veredelten S~m- 
!ingsanterlagen. Unter anderem ergab ein Vergleieh 
yon je 9oo Wurzlingen, die yon !3j~ihrigen unver- 
edelten sowie mit Boskoop veredelten S/tmlingen 
stammten, im ersten Fall 5,2% brauchbar ent- 
wickelte urld o , I% aufschulf/ihige Wurzlinge, im 
zweiten Fall nur 1,7 % brauchbar entwickelte Wurz- 
linge. Eine andere Beobachtung war folgende: 
Reiser von besonders gut Wurzlinge bildenden un- 
veredelten S~mlingsNtumen waren anf Paradies- 
unterlage veredelt worden. Die Priiftmg der Wt~rz- 
linge erbrachte jedoch keinen Anhalt dafiir, dab sich 

I F. HILKENBXUMER: Die Vermehrung yon Obstunter- 
lagen dutch "vVurzelstecklinge. Fo. Di. i94o I~. Io. 

Abb. 3. Nettwurzeibildung bei Wurzlingeit yon I---2 j~ihrigen S~imlingen 
(links) u. yon Typen (v. 1. n. r. Typ V, I X  u. X I ) .  

(Bei den S~mlingen fiberwiegt die La~lfwurzelbildung, bei den Typen 
die Faserwurzelbildung.) 

Abgesehert v o n d e r  nicht best~tigten Vorstellung 
vom Einflug der Edelsorte auf die Wnrzlingsbild~ng 
besteht auch h~ufig die Ansicht, dab Unteri~gen mit 
starker Wurzelschol3bildung sich fiir die vegetative 

Abb. 4. Beispiel einer vierjS.hrigen Wurzelkrone vom Wurzling eines 
S~imlings (oben) und yon einem S~imling (unten). 

Vermehrung besonders eignen. Unsere Versuche 
braehten daf/ir bei Wurzlingen keine Best~tig~ng. 
Auch die Ansieht, dab Wurzlingstriebe leicht aus- 
brechen, ist naeh ttnseren Erfahrtmgen nicht stieh- 
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haltig, wir  beobachteten je I5o S~imlinge nnd Wurz- 
linge yon S~tmlingen his ztlm Ende des 4-Lebens- 
jahres. Von den S~,tmlingen waren bis dahin 13 
Stack, yon den Wurzlingen 8 St/iek ausgefallen. Der 
dtlrchschnittliche Stammzuwachs am Wurzelhals 
(Durchmesser) betnag bei den Wurzlingen 1947/49 
= 1,27 cm, bei den S~mlingen 1,21cm. Auch die 
Wurzelentwicklung (Abb. 4) lieB bei den Wurzlingen 
nichts zu wiinschen fibrig. 

3. J { i h r l i c h e  S c h w a n k u n g e n .  

Die Entwicklung yon im Freiland gesteckten 
W~rzlingen wird durch die jeweilige Wi• und 
Bodeng/ite stark beeinfluBt, ~inseres Erachtens st~tr- 
ker, als dies bei S~imlingen der Fall ist. Besonders 
empfindlich zeigten sich die Wurzlinge aber gegen 
Nachbail trotz zlls~tzlicher Bodenverbesserung mit 
Komposterde und Torfmull. Bei den vorlicgenden 
Versuchen (Tab. 4a u. b) handelt es sich am Wurzel- 

Tabelle 4 a. Enlwicklu~g der Wurzlinge z/dhriger Apfel- 
sdmIinge im Laufe verschiedener Jahre. 

yon ins-] 
�9 ausge- gesamt I 

irtsgesamt nleht trieben brauch- gesteekt 
Be- gesteckt ge- aber bar ent- 1 auf- [ Bemer- 

obachtungs- Stck wachsen wertlos wickelt schul- [ kungen 
jahr  fiihig 

(=1oo%) % % % % 

I946/47 �9 

1947/48 �9 

1944/45. 

I948/49 �9 

315 

995 

860 

890 

28,9 

2 0 , 5  

42, 3 

3,9 

2,2  

8,O 

13,3 

II,I 

68,9 

71,5 

44,4 

85,0 

27,3 

29,3 

2 ,8  erster 
Nachbau, 
(8 j~hr. 
Pause) 

zweiter 
Naehbau, 
(4 jghr. 
Pause) 

Tabelle 4 b. Triebldnge yon Wurzlingen z?'~ihriger Ap/el- 
sdmlinge im Laufe verschiedener Jahre. (Ira Durchs~hnitt 
yon insgesamt 3ooo brauchbar entwickelten Wurzh:ngen). 

Landverhgltnisse 

aufschulf~hig ( < 6 mm) . 
nachschulf~ihig ( > 6 ram) 
gew. Mittel . . . .  
L~ngste Wurzlinge . . . 

T r i e b l ~ n ~ e  (era) 

x947 1 1948 ! 
Neuland Neuland 

58,1 63,6 
32,7 28,9 

"42,5 43,1 
9o, o 12o, o 

1945 1949 
ers ter  [ zweiter 

Nachbau Naehbau 
(8j~hrige (4j~hrige 

P a u s e )  Pause 

36,4 
1 4 , o  12 ,6  
16 ,1  
60,0 40,0 

stecklinge von ij~thrigen Apfels~imlingen, also von 
besonders leistnngsf~higem Material. Trotzdem And 
die jRhrlichen Unterschiede vor allem allch beziiglich 
der Triebl~tnge beachtlich, zweifellos deshalb, weil es 
sich in den Jahren 1945 und 1949 am Nachbatt anf 
ApfelsXmlingsbeeten handelt. Im ersten Fall betrng 
die Pause 8 Jahre, und wir fiihrten damals das wenig 
befriedigende Ergebnis a u f  die heiBe Frfihjahrs- 
witterung znriick. Das Versagen im Jahre 1949 als 
nach 4j~thriger Pause ~uf dem gleichen, aber gut ver- 
besserten Land tr0tz der hohen Anzahl ,,branchbar 
entwickelter" Wurzlinge sich nur nachschulf~hige 
Pflanzen yon 12,6 cm durchsch~ittlicher Triebl~nge 
entwickelten, belehrte uns aber eines anderen. Wir 
glauben deshalb, dab auch im Jahre 1945 der Nach- 
bau die Entwicklung der Wurzlinge ~n erster Linie 

beeintrgchtigte. Die Empfindlichkeit jangster Apfel- 
geh61ze gegen Bodenmiidigkeit scheint auf leichteren 
B6den (win in Dahlem) auBerordentlich groB zu sein. 
Weiterhin bemerkenswert war bei dem 4j~hrigen 
Nachbau alas Verhalten einzelner Individuen, die 
im Gegensatz zum Durehschnitt, wenn aueh keine 
Aufschulf~ihigkeit, so doch immerhin ein beachtliches, 
gesundes Wachstum zeigten. Es mug demnach eine 
unterschiedliche Widerstandsf~ihigkeit gegen Boden- 
mfidigkeif geben. Diese M6glichkeit ergibt sieh auch 
aus folgender Beobachtnng: Die Wurzlinge ein- 
j~thriger Goldparm~nens~tmlinge brachten im Mittel 
der Jahre I943/44 und x947/48 genau so viele branch- 
bar entwickelte Pflanzen (73,5%) wie der gesamte 
abrige Bestand (74,2%). Im Nachbau de~ Jahres 
1948/49 versagte die GoldparmSne jedoch weit mehr 
(42,7% brauchbar entwickelt) als der Durchsehnitt 
(85,o%). Auch der umgekehrte Fall war gegeben 
Grahams Jubil~tumsapfel brachte im Nachbau 97,5 % 
und Croncels immerlain 9 ~ % brauchbar entwickelte 
Pflanzen. Jedenfalls erscheint es zweekm~iBig, der 
Frage der Bodenmiidigkeit gerade in solchen ring- 
sten Best~inden nachzugehen, znmal die Uberpriifung 
bei S tandb~men mit besonderen Schwierigkeiten 
verbunden ist. 

4. S t e c k t i e f e .  

Im Jahre 1947/48 fiberpriiften wir den EinfluB der 
Stecktiefe auf die Fntwicklung der Wnrzlinge. Es 
ffagte sich unter anderem, wie weir davon die Viel- 
triebigkeit abh~tngig ist, sowie die Bewurzelung der 
neuen Triebe. Beide Vorgiinge sind die Voraus- 
setzung ffir eventuelle Teilnngen. Wie die Tab. 5 
zeigt, bei der es sich um Wurzlinge j'anger GehSlze 

Tabelle 5. Entwicklung der Wurzlinge in A bhdngigkeit vo~* 
der Stecktie]e 1947/48 ). 

Steektiefe unter 
Bodenoberfl/iche 

I [nsgesamt . 
gesteekt I n leh tge-  

Stek. I waeasen 

(= lOO%) t % 

0 ,5  Cl~  . . . 

2 c m  . .  

4 cm . . 

IOO 

17o 

15o 

I3,0 
24, I 
5o,7 

ausgetrie- 
ben aber 

; wertlos 

% 

8,O 

22, 4 
1 0 , 6  

braueh- 
bar ent- 
wiekelt 

% 

79,0 
53,5 
38,7 

yon ins- 
gesamt 

gesteekt  
aufsehul- 

f~ihig 
% 

33,o 
25,9 
1 8 , o  

handelt, ist die Stecktiefe fiir den Erfolg recht we- 
sentlich. Je weniger tier der SproBpol in den Boden 
kam, desto h6her war der Anteil an guten Wurz- 
lingen. Zuffillig erhieIten wir einige Zeit sp~iter 
Kenntnis yon einem ~thnlichen Versuch UPSHALLS 1 
Er lieB das obere Wurzlingsende mindestens o,6 cm 
iiber den Boden heraasstehen und hatte damit die 
besten Erfolge - -  allerdings im Gew~tchshaus. Im 
Freiland, wo die Gefahr des Austroeknens gegeben 
ist, halten wir eine, wenn auch geringe Abdeckung 
far notwendig. Auch GARNE~ 2 empfiehlt als geeig- 
nete Stecktiefe o,5 cm. Was wir nicht erwarteten, 
war, dab die Vieltriebigkeit mit tiefem Stecken nach- 

1 W. H. UPSHALL, Propagation response from root cut- 
tings planted with the proximal end projecting above 
the medium. Ontario Hox-t. Exp. Star. 1936. 

R. J. GAR~ER: Raising Rootstocks. Ann. IRep. E. M. 
ires. St. 1942 . 
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liel3 (IO%). Die Eigenbewurzelung der neuen Triebe 
wurde dadureh jedoeh gef6rdert. Gegeniiber der 
giinsfigen Zahl brauchbarer Wurzlinge bei geringer 
Steektiefe ist dies aber belanglos. 

5. Zusiitzliche Behandlung der Wurzlinge. 

Um Iestzustellen, ob die ungeschiitzteii Schnitt- 
fl/ichen der Wurzelstecklinge den Wurzlingserfolg 
beeintr~chtigen, wurde ein Vergleich zwischen je 4oo 
mit Baumwachs abgedeckten nnd unbehandelten 
Wurzlingen verschiedenen Alters durchgefiihrt. Er 
verlief ergebnislos. Auch die mehrj~thrig durchge- 
fiihrte Behandlung mit Wuchsstoffen bzw. N~thr- 
16sungen ftihrte zu keiner Verbesseruiig der Ergeb- 
nisse. Sowohl Belvitanpaste als auch BeIvitanpul- 
ver, d a s  in drei Konzentratioiien (o,25g, o,5og, 
1,25g je 11 H20 ) bei rund 9oo Wurzlingen ver- 
schiedener Altersstufen angewendet wurde, brachte 
keine Erfolge. Es kam bei Verwendung der Paste 
lediglich zu iippiger Kallusbildung ohne Weiterent- 
wicklung (Abb. 5). Dfe st/irkeren Belvitaii16sungen 

Tab. 6 zMgt, die SXmlingswurzlinge jiiiigster Her- 
kunft den Typenwurzlingeii wesentlich fiberlegen. 
Diese Uberlegenheit bleibt allerdings bei den Wurz- 
lingen /ilterer Mutterpflanzen nicht bestehen, wie 
dies aiich aus Tab. i ersichtlich ist. 

7. Teilungen. 

NeJguiig zur MehrtrieMgkeit uiid zur Wurzelbil- 
dung an der Basis der neuen Triebe erm6glicht die 
Gewinnuiig mehrerer Pflanzen aus einem Steckling. 
Wie in Absatz 4 gezeigt, k6nnen beide Eigenschaften 
durch die jeweilige Stecktiefe beeinflul3t werden, 
jedoch nur unwesentlich. Ein Versuch aus dem Jahre 
I944/45, gruppiert nach dem Alter der Geh61ze uiid 
der Wurzlingsst~rke, brachte weitere Aufkl~trung. 
Wie Typ IX als Beispiel in Tab. 7 erkennen l~igt, 
scheinen die st~irkeren Wurzlinge mehr zur Viel- 
triebigkeit zu neigen als die schw~cheren, ganz 
gleich, ob sie yon ~ilteren oder jiingeren Mutter- 

Abb. 5- Apfelwurzlinge, 5 Wochen nach dem Stecken. 
links: IVIit Belvitanpaste behandelt, nur auffiillige Kallusbildung, sp/iter 

eingegangen. 
remits: gnbehandelt .  Austrieb ohne Kallusbildung, gute Weiterentwiek- 

lung. 

wirkten sich bei 24stiindigem Taucheii gleich dcr 
Paste wachstumshemmend aus. Ob eventuell mit 
sehr schwachen Dosierungen und kurzer Tauchzeit 
eine befriedigende Reizwirkung erreicht werden kann, 
bleibe dahingestellt. Auch die Versuche mit N/~hr- 
16sung (o,6 g KNOa, o,15 g Ca (H2PO~)~ und o,15 g 
MgSO4 auf 2 1 H~O) sowie mit einem Apfelpollen- 
Auszug blieben ohne Erfolg. 

6. Ver~,leich von Typen- und S~imlingswurz- 
lingen. 

H~ufig ne~gt man zuder  Annahme, dab die Wurz- 
linge von Apfeltypen bessere Ergcbnisse bringen als 
solche yon Samlingen. !m Einzelfall mag das vor- 
kommen. Im groBen Durchschiiitt sind aber, wie 

Tabelle 6. Vergleich yon Typen- und Sdm~ingswurzlingen 
2]dhriger und 4fdhriger Mutterp[lanzen (1944 und I947). 

Alter und Herkunft 

2 j ~ h r i g  
Typen . . . 
S~mlinge 

4 j g h r i g  
Typen . . . 
S~mlinge 

insgesamt ge- 
steckt Stck. 

(=  ~oo %) 

2275 
255 ~ 

44 ~ 
71o  

brauchbar ent- 
wickelt 

% 

42,6 
76,6 

43,7 
43,1 

yon insgesamt 
gesteckt 

aufschulf~.hig 
% 

8,9 
26,8 

19,7 
21,3 

Abb. 6. Bzispiele yon Teilungen bei ApfeIwurzlingen. 

pflanzen abstammen. Die Teilungen sind im iibrigen 
sehr unterschiedtiCher Qualit/it (Abb. 6). Aufschul- 
fghige Teihingeii kommen nur bei Wurzliiigen sehr 
jnnger Geh61ze h~ufiger vor. Typ X! hat sieh dabei 
besonders hervorgetan. 

Tabelle 7. Wurzlings-Teilungen bei Typ I X  in Abhdngig- 
keit vom Alter der Mutterp/lanzen und yon der Stdrke der 

StecMinge (I944/45). 

Wurzlings- ausgetrieben davon teilbare 
Alter der Mutter- st~irke Stck. Wurzlinge 

pflanzen 
(mm) (=  ioo%) % 

3 j~hrig 54o 
. . . .  6 0 0  

9 j/~hrig . . . .  

7 - - I O  

3 - - 6  

7--12 
4 - - 6  

25o 
165 

I 1 .  4 

4,5 
I2~I 

5,5 

8. Nachschulware. 

Die weitere Entwickhng der nachschulf~higen 
Wurzlinge bcdarf deshalb der Aufmerksamkeit, well 
der Anteil an aufschulfithigen Wurzlingen nach dem 
ersten Vegetationsjahr im gfmstigsteii Fall nur um 
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50 % liegt, im Durchschnitt  um 15 %, land auch dies 
nur bei Material, das yon jungeii Geh6hen starnmt. 
Wir haben nicht nnr die iibliche Nachgchulware ge- 
prfift, sonderli auch ansgetriebene aber wertlose 
Wurzlinge mit' nnd ohne Wnrzeln sowie Teilungen 
(Tab. 8 ) .  Grunds~tzlieh kann man sagen, dab das 

Tabelle 8. Entwicklung nachgesohulter Ap/elwurzlinge 
(z945 und z946.) 

Art der Nachsehulware 
und Alter der Mutter- 

pflanzen 

normal 
nachschulf~hig : 
i--2 j~hrig 

12 j ghrig . . . .  
ausgetrieben, 

aber wertlos : 
mit Wurze ln . .  
ohne Wurze] . .  
Teilungen . . . .  

insge- brauch- 
von ins- 
gesamt 

saint [ abge- I bar nach- 
nach- t storben ] wertlos ent-  geschult 

geschultstck. [ [ wickelt I aufschul-fiihig 

~=~oo%) % % l % I % 

22 0  2 0 , 0  8 0 , 0  62,  3 

I4o 2o,6 79,4 9,9 
5 ~ "61,2 6,I 32,7 -- 

15o 8,0 92,0 3o, 7 

Nachschulen bei normal schwachen Wurzlingen 
lohnt, natfirlich IIur bei solcheii diploider Herklmft. 
Wen~ger befriedigend ist es bei Teillingen, falls zu 
viel sehwache (s. Abb. 6) verwendet werden. Uiiba- 
friedigend ist das Nachsehuleii bei den zwar atls- 
getriebcnen aber wertlosen Wurzlingen. Dies ist 
deshalb beachtlieh, weil nach unscren Beobachtnngen 
immerhin die H~lfte solcher Wiirzlinge Neuwurzeln 
elftwiekelte, deren Vorhandensein zuin Nachschnlen 
verlockt. Eine Ausnahine macht nach unseren Er- 
fahrlingen lediglich Typ IV, bei dem sieh sogar Steek- 
linge ohne Neuwurzeln gut weiter entwiekelten. Die 
ebenfalls gepriiften Biriien und Pflaumen verhielten 
sich in den einzelnen Gruppen ~hnlich wie die J~pfe]. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  
i .  Der Wurzlingserfolg nahm mit dem Alter der 

Mutterpflanzen ab und zwar bei S~intingswurzliiigen 
verh~tltnism~tBig starker als bei Typciiwurzlingen~ Die 
Neuwurzelbildung beschr~nkte sich nm so mehr alif 
den Wurzelpol, je ~Iter die Mutterpflanzen waren. 

2. Gnte Bodenverh~ltnisse (ira kalten Kasten ) 
sowie die Gewinnling der Wnrzelstiicke zur Zeit des 
Austriebes erh6hten den Wurzlingscrfolg. ]~ehandi 
lung Init ]~elvitan und N~hrl6sllng erbrachte keinen 
Vorteil. 

3. S~intliche Apfe]wurzlinge waren ira Anzucht- 
bee t  gegen Nachbau sehr empfindlich. Es t raten 
jedoch Unterschiede allf. Wlirzlinge yon Goldpar- 
m~nens~tinlingen versagten starker, jene yon  Gra- 
hams Jubil~umsapfel blieben leistungsf~higer als 
der Durchschnitt .  

4. Unsere fr/ihere Annahine, dab die aufveredelte 
Sorte bei  S~mlingswurzlingen den Erfolg bzw. das 
Wurzclbild beeinfhlBt, land keine Best~tigung. Der 
Erfolg bei Wurzlingeli yon unveredelten S~mlings- 
b~umen war besser als bei jenen yon veredelten S~m- 
lingsunterl~.gen. 

5. Mit verringerter Steektiefe stieg der Wurzling s- 
erfolg, 

6. Stiirkere Stecklinge ergaben h~ufiger Teihmgen 
als schw~chere, da erstere mehr zur Vieltriebigkeit 
neigten. 

7. Nur norinale Nachschnlware erbrachte iin zwei- 
ten Jahr  befriedigende Mcngen aufschulf~higer 
Wurzlinge. Bei den Kiiinmerlingen (auBer yon Typ 
IV) lohnt sich das Nachschulen nicht. 

8. Das Inanchinal hervorgehobene leichte Aus- 
brechen yon Wurzlingstricben konnte nicht beob- 
achtet werden. Wnrzlinge junger Mutterpflanzen 
(nur solche Herkiinfte sind ffir die Praxis von Be- 
deutung) entwickelten sich in der Baumschule genau 
so gut wie S~m]inge oder Typen. 

(Aus dem [nstitut fiir Obstbau, Berlin. Direktor: ProL E. KEMMER.) 

Beitrag zur Frage der ,,Jugendform" bei Apfelgeh6henL 
V o n  1~,. K E M M E R .  

Mit 7 Textabbildungen. 

Meines Wissens war es M I T S C H U R I N  ~, der erstmals 
behauptete, dab es bei den Obstgeh6hen ,,Jugend- 
formeii", d . h .  ein fixierbares Jiigendstadium, gibt. 
Er  schrieb 1925, dab die Reiser ganz junger Obst- 
sitmlinge zum Pfropfeli deshalb ungeeignet seien, 
weil sie auf jener Stufe der Entwicklling stehen 
bleiben, alif der sie sich im Augenblick des Abschnei- 
dens yon der Mutterpflanze befinden. PASSECKER 3, 

1 Siehe auch: Zfichter 1947, H. 4/5 S. 155; H. 11/12 
S. 378; x95o, H. 5/6 S. 153. 

* I. W. i-VIITscIIURIN, Ausgew~hlte Werke, Moskau 1949 
S. 173: ,,Beashten Sie, dab die Form des B'.at%kSrpers 
eines solc,_en Pfropfreises a u f  der Stufe dtr Hetero- 
enesis stehen bleibt, auf der sie beim Ab~chneiden des 
eises fiberrascht wurde, jg, in manchen FAllen l~iBt sich 

sogar eine starkeAbweichung zur wildenArt beobachten." 
PAss~cxE~,, Ztichter 1949, H. IO. 

FRITZSCHE 4, ROBE]: 5 vertreteii gruiids~tzlich eben- 
falls die Ansicht, dab es bei Obstgeh61zen echte 
Jugendformen gibt. W~hrend abet MITSCHUmN 
ohne besonderen Beweis seine ]~ehauptung als in 
jedem Falle gtiltig angesehen wissen will, ist dies bei 
den anderen Autoren nicht in diesem Ausmal3 der 
Fall. Sie beschr~nken vielmehr die dauernde Er- 
h31tung des Jugendstadiums auf die Vermehrungs- 
pflanzen jener Unterlagentypen, die der Anh~ufelung 
umerworien silid. Diese Anh~ufelungspflanzen sollen 

4 FRITZSC~IE, Untersuchungen fiber die Jugendformen 
des Apfel- u. Birnbaumes u. ihre Konsequenzen ffir die 
Unterlagen u. Sortenzfichtnng. Schweiz. Bot. Ges. 1948, 
Bd. 58. 

5 K O B E L - S P R E N G ,  Neuzeifliche Obstbautechnik. Bern 
1949. 


