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(Aus dem Institut Iilr Obstbau und Obstztiehtung der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, 
Marquardt bei Potsdam.) 

Beitr ige zur Ziichtungsforschung bet Kirschen. 

I. P h a e n o l o g i s c h e  und  p o m o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  an  Sf iBki rschens / iml ingen .  

Von M A R T I N  SCHMIDT.  

Mit 43 Textabbildungen. 

I. Einleitung, 
Im VerfMg befruchtungsbiologischer Arbeiten des 

tnstituts ftir Pflanzenbau und Pftanzenzfichtung der 
UniversitY/ Halle (vgl. KAMI~AI-I 1928 ) wurden in den 
Jahren 1926 und 1927 zahlreiche Kreuzungen zwi- 
schen Stiff- und Sauerkirsehen hergestellt. Die aus 
diesen Kreuzungen hervorgegangenen S~imlinge wur- 
den am Erwin-Baur-Institut in Mtincheberg ange- 
pflanzt. Die Stil3kirschens~imlinge kamen ab 1932 zur 
erstmaligen Blfite und wurden allj~hrlich ether ein- 
gehenden phaenoIogischen und obstbauIichen Beob- 
achtung unterzogen. Der weitaus fiberwiegende Tell 
der B~iume fiel den strengen 
Fr6sten der Jahre i939 bis 1942 
im besten Ertragsalter zum 
Opfer. 

Unter den S~imlingen erregte 
bereits in den ersten Beob- 
achtungsjahren die Kombi- 
nation Flamentiner • Frtiheste 
der Mark wegen des Vorkom- 
mens friihreifer Formen mit 
q ualitativ befriedigenden Friich- 
ten zfichterisches Interesse, so dab 
sie eingehender bearbeitet wurde. 
Die Nachkommenschaft bestand 
ursprhnglich aus nur 13 S~im- 
lingen, von denen sparer 6, da- 
yon 5 infolge Frosteinwirkung 
ira Winter i939/4o, eingingen. 

Der eine Elter, Frfiheste der 
Mark, ist bekanntlieh unsere 
friiheste StiBkirschensorte; ihr 
Reifebeginn er6ffnet die ,,1. Kir- 
schenwoche". Die Sorte Flamen- 
tiner (syn.Tiirkine) reift ihre 
Frtichte in der 2. bis 3.Kirschen- 
woche. Frtiheste der Mark weist 
bekanntlieh erhebliche M~ngel in der Fruchtgfite auf 
und l~Bt vor allern im Geschmack, in der Festfleischig- 
keit und Versandf~higkeit sehr zu wtinschen tibrig.Vom 
Jahre 1934 ab zeigte sich, dab die S~imlinge mehr oder 
weniger weitgehend die Frfihreife der Friihesten der 
Mark besaBen (vgl. Abb. I), diese jedoch in der Frueht- 
gtite zumeist fibertrafen. In einer Verbesserung des 
Geschmacks, der Vollsaftigkeit und Festigkeit des 
Fruchtfleisches maehte sich der Einflul3 des anderen 
Elters, Flamentiner, bemerkbar. Die Siimlinge boten 
also ein geeignetes Zuchtmateriat ffir die Schaffung 
yon fr6hreifen Sfil3kirsehen mit Fr6ehten, die in den 
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Wertmerkmalen Friiheste der Mark tibertreffen. Ich 
habe bereits frfiher kurz darfiber berichtet (ScI~IOr 
I942, I943). 

Naeh mehrj~hriger eingehender Bonitierung der 
Simlinge wurden einige yon ihnen ausge.lesen und 
zwecks weiterer Vermehrung und Prfifung auf Vogel- 
kirsche und sp/iter auch auf gahaleb veredelt. Infolge 
yon Frostschadenausf~illen an den Vogelkirschen und 
des Verlustes der Veredelungen in Miincheberg durch 
Kriegsfolgen sowie des fJbergangs der an den frfiheren 
Zweigstetlen des lVftincheberger Instituts befindtichen 
Biiume in andere H~nde trat eine jahrelange Verz6ge- 

Abb. I. Je eine Frucht in Vorderansich~. yon der Stempelseite, tier SNelseite land in Seitenansicht yon 
lVlamentiner {I. Reihe links), Friiheste tier l~{ark (I. Reihe rechts) und SSmlingen aus der Kreuzung 
beider Soften (2.--4. Reihe). Die Aufnahmen wurden am gleichen Tage gemacht. Nach SCHMIDT {I942). 

rung nnserer Arbeiten zur weiteren Prtifung und Ver- 
mehrung der ausgelesenen S~mlinge ein. Die Ver- 
mehrung muBte v611ig neu wieder aufgebaut werden. 
Darfiber wird am Schlul3 der Arbeit berichtet. Die 
I934 begonnenen morphologischen und physiolo- 
gischen Untersuchungen muBten w~hrend des grfl3ten 
Teils der Kriegszeit und in den ersten Nachkriegs- 
jahren teilweise unterbroehen werden. Sie wurden 
vom Jahre 1948 ab wieder in vollem Umfange auf- 
genommen, da insbesondere die phaeno/ogischen und 
morphologischen Beobachtungen yon vornherein ats 
langj~hrige Ermittlungen geplant waren. Leider ist 
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ein Teil der Versuchsprotokolle, vor allem fiber Beob- 
achtungen an den Elternsorten, durch Kriegseinwir- 
kung verloren gegangen, so dab auf eine vergleichende 
Darstellung weitgehend verzichtet werden mug. Dieb- 
stahl und VogelfraB ersehwerten in einigen ]ahren die 
Beobachtungen und deren Auswertung. Besonders 
schmerzlich ist der Verlust tier Aufzeichnungen fiber 
die fast abgeschlossenen, in den Vorkriegsjahren 
durehgeffihrten Besdiubungsversuehe an und mit den 
Sgmlingen. Nach dem Kriege konnten diese Ver- 
suche, gehemmt dutch Materialmangel und Dieb- 
st~hle, erst in beschr~mktem MaBe wiederholt werden. 

Die naehfolgenden AusfShrungen erstreeken sich 
]ediglich auf pbaeno log i sche  und pomolog ische  
B e o b a c h t u n g e n  an den Originals~imlingen.  
Diese stehen noch heute, der ursprfinglichen Bestim- 
mung einer Vorauslese entsprechend, in 2,5 m Ab- 
stand gepflanzt, aber seit 1941--1946 durcb Entfernen 
aller abg~ngigen B~iume der Nachbarreihen frei- 
gestdlt, am Pflanzort. Beobachtungen fiber Wuchs- 
form und Wuchsst~rke veredelter B~tume der S~tmlinge 
in der Baumschule und bei plantagenm~tgiger An- 
pflanzung k6nnen erst sp~tter mitgeteilt werden. Das- 
selbe gilt ffir die Ertrgge. Der Vergleich der lang- 
j~ihrigen Beobaehtungen an den Original-S~mlingen 
einerseits und ihren auf verschiedenen Unterlagen an 
verschiedenen Standorten stehenden Veredelungen 
andererseits ist das EndzM des Weges, fiber dessen 
erste Etappe bier berichtet wird. 

II. Phfinolo~ische Untersuchungen. 
A. B1 f ihver lauf .  

z. B177hbegi~n u~cd 771r 

Die Abb. 2-- 3 geben eine ~bersicht fiber den Blfih- 
verlauf bei den S~mlingen in den Jahren 1935--1941 
und 1947--1952, also das Ergebnis sieben- und sechs-, 
im ganzen dreizehnj~hriger Beobaehtungen. 
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Die graphischen Darstdlungen in Abb. 2-- 3 lassen 
zun{ichst erkennen, dab die Unterschiede im Blfih- 
begina, der einzelnen S~mlinge im gleichen Jahre im 
allgemeinen verh~iltnism~tgig gering sind, jedenfalls 
keine so grol3en Differenzen aufweisen, wie man sie bei 
Sfigkirschensorten finder. Dies h~ingt zweifellos da- 
mit zusammen, dab die Blfihzeiten der Elternsorten 
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Agb. 3. Bliihverlauf bei dell Siimlingen 1947--I952. 

nahe beieinander liegen. Leider kSnnen darfiber keine 
tangjiihrig ermittelten Werte fiir die Miincheberger 
VerMltnisse gegeben werden, jedoch ist hinreichend 
bekannt, dab sich FIamentiner und Frfiheste der Mark 
ill ihren Blfihzeiten weitgehend anniihern und fiber- 
schneiden (vgl. RUDLOFF und SCHANDERL 1950 ). 

Auf den ersten Blick f~llt an den graphischen Dar- 
stellungen auf, dab die Unterschiede im Blfihbeginn 
der einzelnen S~mlinge im gle ichen Jahre im grol3en 
und ganzen gering, die Unterschiede im Gesamt-  
ve rha l t  en der S~mlinge in den einzelnen Jahren da- 
gegen z.T. aul3erordentlich stark sind. Dies h~ngt, 
wie noch gezeigt werden wird, mit der unterschied- 
lichen Jabreswitterung, insbesondere kurz vor der 
Blfite, zusammen. Die Reihenfolge der S~mlinge im 
Blfihbeginn ist in den versehiedenen Jahren niCht die 
gleiche. Dies ist u. a. dadurch erkl~rlich, dab mail 
auch hier mit dem Zusammenwirken der erblich 
fixierten Entwicklungsbereitschaft mit einer eben- 
falls genotypiseh bedingten unterschiedlichen Reak- 
tion jedes S~tmlings auf die je nach der Jahreswitte- 
rung verschiedenen Umweltfaktoren rechnen muff. 
Es l{~gt sich iedoch erkennen (vgI. Abb.2--3), daft 
einige Siimlinge in ihrer relativen Bliihzeit ziemlich 
stabil sind. So ist Siimling 9 in fast allen Beobach- 
tungsjahren all erster Stelle zu linden; auch die 
S{tmlinge II,  12 und 13 blfihten in den meisten ]ahren, 
wenn auch weniger hgufig, relativ frfih. Dies geht 
deutlich aus Tab. I hervor, in der angegeben wird, in 
wieviel Beobachtungsjahren die einzelnen S~mlinge 
am i., 2., 3. usw. Tage der Blfihbeginnfolge zu blfihen 
begannen. Die Blfihbeginnfolge ist in manchen Jahren 
wenig, in anderen weiter auseinandergezogen (vgl. 
Abb. 2--3). Der erste Fall trat in dell Jabren ein, 
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die - -  wie i935, 1948, 1949, 195I und 1952 - -  durch 
eine , ,explosive" Art  des  Bliihbeginns gekennzeichnet  
sin& Hier verwisehen sich die Unterschiede zwischen 
den relat iv sp~t und relat iv frfih bliihenden S~m- 
lingen, w~hrend sich diese Unterschiede in den Jahren 
in denen sich der Bltihbeginn auf eiJle l~ingere Spanne 
von Tagen erstreckte, deutl icher abheben. Um ein 
einwandfreies Bild fiber die relative Bltibzeit d e r  ein- 
zelnen S~mlinge zu gewinnen, wurde diese nach der 
erstmals yon  CtlITTENDEN (1911) angewandten  Me- 
thode best immt.  Der Sfimling 9, der, wie Tab. i zeigt, 

Tabelle 1. Relaliver Bli~hbeginn der Siimli~cge i~ den 
Jahren 1935--z941 und I947--x952. 

T a g  der  Anzah l  der  J a h r e  
Bl f ihbeginnfolge  - -  

S]g.  7 Slg.  8 

4 
2 

Slg. 9 [ S l g .  IO[ SIg. II[ Slg.  I21Slg.  I3 

7 i1 4 4 

: 4 3 
4 1 1 

1 .  
2 .  

3- 
4. 
5- 
6. 
7. 
8. 
9. 

die weitaus gr6gte Zahl der Jahre rnit dem I.  Tag der 
Blfihbeginnfolge aufweist, wurde als Angelpunkt  ver- 
wendet.  Es wurde ftir jeden S~mling bestimmt,  wie- 
viel Tage er in den einzelnen Jahren sp~iter oder 
friiher als Slg. 9 mit dem Blfihbeginn eingesetzt hat.  
Aus den Einzel jahrwerten wurde die relative Bliih- 
zeit im Durehsehnit t  der 13 Beobaehtungsjahre  be- 
rechnet.  Dabei ergaben sich ffir den d u r c h s e h n i t  t - 
l i c h e n  A b s t a n d  (in Tagen) v o m  B l t i h b e g i n n  d e s  
Slg.  9 folgende Wer te :  

S~tmling . . . . . . . . .  13 12 io lO 7 8 

Tage spXter . . . . . .  0,6 0,8 0,9 1,9 2,5 2,6 

Die Slg. 9, i1, 12 und 13 bt/ihen also relat iv frtih, die 
tibrigen retativ sp~it. 

13ber die r e l a t i v e  B l t i h z e i t  u n s e r e r  K i r s c h  e n -  
s o r t e n liegen bisher noeh keine exakten Angaben vor, 
wie sic z.B. bei Apfel-, Birnen- und Pflaumensorten 
yon RUDLOFF und SC~IA~I)EXI. (195 o) unter den Ver- 
h~Itnissen in geisenheim (Rheingau) phaenometr isch 
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jenigen Sorten aufgefiihrt, die sich im Iangj~ihrigen 
Durchschnit t  als frfihbltihend erwiesen haben;  es sind 
die ersten acht  angegebenen Sorten, Zum Vergleich 
sind vier Sorten, die in Mtincheberg in den Beob- 
achtungs jahren  relativ sp~it gebltiht haben, gew~hlt 
worden (Flamentiner, Grol3e Prinzessinkirsche, Wink- 
lers weil3e Herzkirsche und Fromms Herzkirsche). 
Leider s tanden yon  der einen Elternsorte,  Frtiheste 
der Mark, ab 1937 keine vergleichbaren B~ume zur 
Verfiigung, und die Mehrzabl der fibrigen Sorten fiel 
nach den starken Frostsch~iden der Winter  1939/4o 
und 194o/41 infolge Totalverlustes  der B~iume ftir 
die weitere Beobachtung g~inzlich aus. Die Reihen- 
folge der Sorten in Tab .2  wurde nach der Methode 
CHITTENDEN ermittelt ,  wobei die Sorte Liefelds 
Braune ats Angelpunkt  diente. Frtiheste tier Mark 
wurde nicht in die Berechnung einbezogen, jedoch 
in der Tabelle als erste Sorte belassen. I m  Mittel yon 6 
(in zwei F&llen 5) Jahren ergaben sich ftir den d u r c h -  
s c h n i t t l i c h e n  A b s t a n d  v o m  B l i i h b e g i n n  d e r  
S o r t e  L i e f e l d s  B r a u n e  folgende Wer te :  

Frtihe Maihel zkirsche . . . .  0, 3 
Schreckens Kirsche . . . . .  0, 3 
Bigarreau Jaboulay . . . . .  o,8 
Werdersehe Irtihe Herzkirsche. I,O 
Maibigarreau . . . . . . . .  1,2 
Eltonkirsehe . . . . . . . . .  1, 3 
Flamentiner . . . . . . . . .  2, 7 
GroBe P r inzes s ink i r s ehe . . .  5,o 
Winklers weiBe Herzkirsehe . . 6,2 
Fromms Herzkirsehe . . . . .  6, 7 Tage spXter.  

In  der Reihenfolge der Sorten in Tab .2  herrscht im 
allgemeinen Ubereins t immung mit der auf Grund em- 
piriseher Feststel lungen bei RUDLOrF und SCI-IANDERI. 
(1950) gegebenen Liste. Beztiglich der Sorten Fla- 
mentiner und Maibigarreau bestehen allerdings Ab- 
weichungen. Wiihrend Flament iner  in der Liste von 
RUDLOFF und SCHANDEI~I. an 4. Stelle vor Bigarreau 
Jaboulay  ( 5 - S t e l l e ) s t e h t ,  rangiert  sic naeh den 
M/incheberger Beobacht ungen h in  t e r Eltonkirsche, 
die in der RUDLOI~F-SCI~ANDERLschen 3O Soften um- 
fassenden Liste die i i .  Stelle einnimmt.  Maibigarreau 
weist nach den Mtincheberger Feststellungen eine der 
Eltonkirsche ~hnliehe relative Bliihzeit auf, w~hrend 
sie in der Geisenheimer Liste sogar hinter der sp~t- 
blfihenden Grogen Prinzessinkirsche verzeichnet steht, 

Tabelle 2. Bli~hbegi~r yon S~[3kirschensorten in 

S o r t e  

Friiheste der Mark . . . . . .  
Liefeld Braune . . . . . . . .  
Friihe Maiherzkirsehe . . . .  
Schreckens Nirsche . . . . .  
Bigarreau Jaboulay . . . . .  
Weldersehe friihe Herzkirsehe. 
Maibigarreau . . . . . . . .  
Eltonkirsche . . . . . . . . .  
Flamentiner . . . . . . . . .  
Grol3e Prinzessinkirsehe . . . 
Winklers weil3e Herzkirsche . . 
Fromms Herzkirsche . . . . .  

1935 

29 4: 25 . 
29.41 
30. 
26. 541 

2 .  

5.5. 

29.4- 
6.5. 

29.4. 
6.5. 

I936 

27.4. 
3 ~ 4. 
30.4. 
30.4. 
3 ~ 4- 
29.4. 
29.4. 
30.4. 

2. 5 . 
29.4. 
4.5. 
5.5- 

1937 

x. 5 . 
1. 5 . 
1. 5 . 
1. 5 . 
I .  5 .  
1. 5 . 
I .  5 . 
1. 5 . 
3"5. 
2. 5 . 
3-5. 

den Jahren z935--I94z. 

1938 

14.4. 
14.4. 
14.4. 
19.4. 
14.41 
14 �9 
19.4 i 
2 I .  

27-41 
25 . 
27-4- 

1939 194o 

27.4. 3-5. 
25-4. 3.5. 
25.4. 2.5. 
27.4. 2.5. 
24.4. 6.5. 
24.441 - 
2 7  . 

274: 6_5 
1. 4.5. 

27- 4. 8.5. 
2.5- 7.5. 

194I 

19.5. 
17.5. 

19.5. 

im Iangj~hrigen Mittel gewonnen wurden. In Tab. 2 
ist der Bliihbeginn einer Reihe von SfiBkirschsorten 
in den Jahren 1935--1941 nach Beobachtungen am 
Mfineheberger Sort iment verzeichnet. Es werden aus 
dem damals  vorhandenen  Sort iment  zun~chst die- 

Die  S~ tml inge  7 - -13  bltihten im Mittel der Jahre 
1935-- I94o,  b e z o g e n  a u f  L i e f e l d s  B r a u n e ,  sgmt- 
lich frfiher als diese Sorte:  

S~tmling . . . . .  9 13 i i  12 io 7 8 
Tage friiher.. 5,7 5,2 4,7 4,7 3,5 2,7 2,8 

7* 
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Die Eigenschaft s~imtlicher S~mlinge, sehr Irfih zu 
blfihen, geht aus der Aufstellung deutlich hervor. Es 
ist dies zweifellos ein Erbteil der Elternsorte Frfiheste 
der Mark. Obwohl exakte Beobachtungen vom glei- 
ehen Standort nieht vorliegen, wissen wir aus empi- 
rischen Feststellungen, dab die meisten S~mlinge 
meist einige Tage frfiher mit dem Blfihen begonnen 
haben als Frfiheste der Mark (vgl. auch Abb.2-- 3 
undTab. 2). Diese Feststellung ffihrt zu der Annahme, 
dal3 diese Sorte kumulative Gene ffir friihes Blfihen 
besitzt, deren Wirkung sich addieren kann. 

Um einen weiteren MaBstab ffir die relative Blfih- 
zeit der SAmlinge zu gewinnen, sei noch mitgeteilt, 
dab die relativ frfihest blfihende Sorte Liefelds 
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Abb. 4. Gesamtblfihverlauf bei den S~imlingen i935--1941 und I947-- i952.  

Braune im Durchschnitt der Beobaehtungsjahre 
5,7 Tage sp~iter als der frfihest blfihende S~mling(9) 
geblfiht hat. Im Jahre 1935 begann er 6, 1936 I Tag 
frfiher mit dem Blfihen als Frfiheste der Mark. 

Die datumsmliBigen Unterschiede hinsichtlich des 
Endes  der B1/ite bei den Sitmlingen im gleichen 
Jahre sind im allgemeinen ziemlich gering (vgl.Abb.2 
bis 3). Stiirker sind in manehen Jahren die Unter- 
schiede in der Zahl der Blfihtage, also der B 1 fi h d a u e r. 
Die absolute Blfihdauer ist sehr stark yon der Witte- 
rung in Verbindung mit dem Blfihbeginn abh/ingig und 
daher bei den gleichen S~imlingen in den verschiedenen 
Jahren und auch im gleichen Jahre bei den einzelnen 
Siimlingen sehr unterschiedlich. Berechnet man die 
mittlere Blfihdauer der Siimlinge in den 13 Beob- 
achtungsjahren, so erhiilt man nur geringe Unter- 
schiede der ermittelten Werte. Diese betragen fiir 
Slg. 12, 11,5; Slg. io, 11,6; Slg. 8 und 13, 11,8; Slg. 9, 
12,2; Slg. II, 12, 3 und Slg. 7, 12, 5 Tage. Ausge- 
sprochene Lang- und Kurzblfiher lassen sich nicht 
erkennen. 

Wie bereits betont wurde, ist der Gesamtb l f ih -  
ver la  uf der S~mlinge in den einzelnen Jahren auBer- 
ordentlich verschieden. Ehe auf die enge Beziehung 
dieser Erscheinung zur Jahreswitterung eingegangen 
wird, seien die Unterschiede im Blfihverlauf der 
einzelnen Jahre n~ther charakterisiert (vgl. hierzu 
Abb. 2--3). Das Jahr 1938 zeichnete sich durch eine 
extrem frfihe Blfite der S~imlinge aus, das Jahr 1941 
durch eine extrem sprite 1. Relativ frfih blfihten die 
Siimlinge auch in den Jahren 1939, 1948 und 1949. 
In den Jahren 1947--1949 und 1951--1952 wurde 
auch die Vollblfite datumm~il3ig festgehalten. Wie 
man aus Abb. 3 erkennt, ist in den Jahren 1948, 1949 
und 1951 die Zeitspanne vom Blfihbeginn bis zur Voll- 
bliite sehr gering, w~hrend diese Spanne in den Jahren 

Die Blfite begann ]m Jahre I941 auch bei anderen 
Obstars abnorm spg~t (vgl. SC~tMIDT 1947). 

1947 und 1951 bedeutend gr6Ber ist. Die ersterw/ihnten 
Jahre bieten also das Bild eines ,,explosiven" Bliih- 
verlaufs. Im Jahre 1947 differieren entsprechend dem 
unterschiedlichen Bliihbeginn auch die Termine fiir 
die Vollbltite der einzelnen S~imlinge stiirker als in 
den andern erwiihnten Beobachtungsjahren. Wie er- 
heblich die Unterschiede im Gesamtblfihverlauf der 
einzelnen Jabre sind, gem aus der in Abb. 4 gegebenen 
graphischen Darstellung hervor, in der Ifir jedes Jahr 
der Beginn und das Ende der Gesamtbltite der S~im- 
linge verzeichnet ist. Die Extreme im Blfihbeginn 
(5. 4. 1938 und 14. 5- 1941) liegen 39 Tage ausein- 
ander! In den fibrigen Jahren bewegte sich der Bliih- 
beginn in der Zeit zwischen 16. 4. und 27. 4- das 

Ende der Blfite zwischen 27. 4. und 13. 5. Wie aus 
Abb. 4 hervorgeht, standen die S~mlinge am Stichtag 
I. Mai in manchen Jahren in 131fite, in anderen nicht 
mehr und imJahre 1941 noch nicht. Abb. 4 zeigt 
weiterhin, dab ke in  Z u s a m m e n h a n g  zwischen  
dem Bl f ihbeg inn  und der B l f ihdaue r  besteht. 
Es gibt Jahre mit frfihem Gesamtbltihbeginn und 
langer Gesamtblfihdauer (z. ]3.1938, 195o ) und solche 
mit frfihem Blfihbeginn und kurzer Blfihdauer (z. B. 
1948, 1952 ) Ebenso ist in einigenJahren mit sp~te- 
rem Gesamtblfihbeginn die Blfihdauer mehr oder 
weniger verschieden lang. Diese Verhfiltnisse sind 
zweifellos weitgehend durch die unterschiedliche 
Witterung w~hrend der Blfihzeit in den einzelnen 
Jahren bedingt. 

2. Beziehungen zwischen Bli~hverlauf und Wiltemng. 

DaB die Verschiedenheiten der Wetterverhfiltnisse 
ill hohem Mal?e verantwortlich ffir die Unterschiede 
im Blfihverlauf der Obstgeh61ze in den einzelnen 
Jahren sind, ist hinreichend bekannt, jedoch liegen 
bisher darfiber nur wenige, auf langjiihrigen Beob- 
achtungen fuflende Feststellungen vor. Die starken 
jahresweisen Unterschiede im Gesamtblfihverlauf 
unserer frfihblfihenden Kirschens~imlinge bieten ein 
geeignetes Material ffir eine vergleichende Analyse der 
Beziehungen zwischen dem Witterungs- und Blfih- 
verlauf. Leider ist es gegenwiirtig nicht m6glich, die 
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Abb. 5- Tagesmittel der Lufttemperatur in Mfincheberg I. 4--15. 5- 1948, 

meteorologischen Daten ffir Mfincheberg aus den Vor- 
kriegsjahren zu besehaffen. Sobald dies geschehen 
kann, soll der Vergleich der WetterverMltnisse in den 
Jahren 1935--1941 mit dem Blfihverlauf der SfiB- 
kirschensSmlinge im Rahmen einer sp~teren Ver- 
6ffentlichung fiber phaenologische Beobachtungen an 
Xirschensorten nachgeholt werden. Dabei werden 
auch die Beziehungen zwischen den W~irmesummen 
in den Vorblfite-Monaten zum Blfihbeginn unter- 
sucht werden. Dies dfirfte vor allem ffir die Jahre mit 
extremem Bliihbeginn, wie 1938 und 1941, yon 
Interesse sein. 
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In der vorliegenden Mitteilung beschr~nken wir uns 
auf den Vergleich der WitterungsverMltnisse mit dem 
Blfihverlauf in den Jahren i948--195 I~, Die Abb. 5 
bis 8 unterrichten fiber die mittleren Tages- 
werte der L u f t t e m p e r a t u r  in Mtincheberg yore 
i. 4.--15. 5. und den Gesamtblfihverlauf der Sfil3- 
kirschens~mlinge 1948--1951. Der Blfihbeginn ~ 
im Jahre I948 (Abb. 5) erfolgte nach einem pl6tz- 
lichen Tempera turans t ieg  von 7,1 ~ mittlerer ~- 
Tagestemperatur am 15. 4. his 17,9 ~ am 19. 4., der 
zur Folge hatte, dab alle B~ume am 20. 4. in ~0 
Vollblfite standen. Diesem , , e x p l o s i v e n "  Verlauf 
der Blfite entsprechend und vielleicht auch infolge ~- 
des Temperaturrfickgangs bis 8,i ~ am 26. 4. (vgl. 
Abb.5) nahm die Blfihperiode ein rasches Ende. a 
Im Jahre 1949 (Abb. 6) fielder Blfihbeginn in die Zeit abb. 8. 
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Abb, 6. TagesmitteI  der Luf t tempera tur  in Mfincheberg I. 4 , - - I  5, 5. 1949. 

eines starken Temperaturanstiegs nach dem ~5. 4. 
Dieser starke Anstieg vermochte bereits am 19. und 
2o. 4. die Vollblfite auszul6sen. Wghrend der VoU- 
blfite trat wieder ein erheblicher Rfickgang und sparer 
ein neuerlicher Anstieg der Temperatur ein. Im Jahre 
s95o (Abb.7) begann die Blfite sp~iter als 1949, nach 
einem Anstieg der Temperatur vom 16.--19. 4. Nach 
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Abb. 7- Tagesmit te l  tier Luf t t empera tu r  in  Mtinclleberg i ,  4 . - - I5 .  5. 195 ~ 

dem langsamer ats 1949 einsetzenden Blflhbeginn 
herrschte eine Schleehtwetterperiode, die erst am 3o. 4 
von w~rmerem Wetter mit Temperaturanstieg bis 23 ~ 
am 2. 5. (Maximum) abgel6st wurde. Diesen Ver- 
h~Itnissen entsprechend zog sich die Blfihzeit im 
Jahre 195o lange hin. Auch im Jahre 1951 (Abb. 8) fiel 
der Blfihbeginn mit einem starken Anstieg tier Tages- 
temperatur zusammen. Entsprechend einem starken 
Temperaturrfickgang nach dem 26.4. m{t langsamem 
Wiederansteigen der Temperatur in den folgenden 
Tagen ist die Spanne zwischen Blfihbeginn und Voll- 
bltite gr613er als in den Jahren 1948 und 1949 mit 
ihrem , , e x p l o s i v e n "  Blfihverlauf. Auch Zusammen- 
h~nge zwischen Blfihvertauf und t~iglicher S o n n e n -  
s c h e i n d a u e r  (Abb. 9- - i2  ) lassen sich erkennen. So 
herrschte fast wfihrend der ganzen Blfihperiode des 

Ftir die 13berlassung der meteorologischen Daten 
danke ieh den Herren Dr. Reich,,  Amt f~r Meteorologie 
in Potsdam, ui~d Dipl.-Meteorologe NOITZSCI~, Mfinche- 
berg (Mark). 

Jahres 1948 sehr sonniges Wetter (vgl. Abb. 9). Diese 
Erscheinung und die hohe Luftt'emperatur ffihrten 
zum raschen Eintritt  der Vollbliite und schndlen 
Ablauf der Blfihperiode. In den Tagen des Blfih- 
beginns im Jahre 1949 (Abb. io) herrschte sonniges 
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Abb. 9. Sonnenscheindauer in Nfincheberg I, 4 . - - I5 .  5. 1948. 
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Abb. 12. Sonnenscheindauer in Mfincheberg i .  4 . - - I5 .  5. I951. 

Wetter, das in Verbindung mit der hohen Lufttem- 
peratur den Eintritt der Vollblfite aus/6ste. Der Tem- 
peraturanstieg ab 24. 4. in Verbindung mit langer 
Sonnenscheindauer vom 23.--25.4. trug sicher zu der 
raschen Beendigung der Blfihperiode bei, Im Jahre 
z95o erfolgte der Bltihbeginn nach einem einzigen 
sonnigen Tag (19. 4., vgl. Abb, II  t, dem ein Tempe- 
raturanstieg ab I6. 4, (vgl. Abb. 7) vorangegangen 
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war. Wiihrend der Blfihzeit herrschte am 16. und 
27.4- sonniges, abeJ) kfihles Wetter. Der Temperatur- 
anstieg ab 3 o. 4- ging dann wieder mit einer Zunahme 
der t~glichen Sonnenscheindauer parallel (Abb. 7 u. i i ) .  
Mit diesem Witterungscharakter ]fil?t sich der langsame 
Blfihverlauf im Jahre I95o in Einklang bringen. Im 
Jahre 1951 16sten Tage mit langer Sonnenscheindauer 
(Abb. 12)und allm~hlichem Temperaturanstieg(Abb. 8) 
den Blfihbeginn aus. Der oben erwiihnte verhNtnis- 
miil3ig sp~te Einsatz der Vollbliite erfolgte an einem 
Tage mit geringer Sonnenscheindauer (2.5.), dem drei 
gfinzlich bzw. fast sonnenscheinlose Tage voraus-' 
gegangen waren. Wechselnd starke Besonnung und 
relativ niedrige mitt]ere Tagestemperaturen (vgl. 
Abb. 7) in der folgenden Zeit haben zu dem verNiltnis- 
m~gig langen Anhalten der Bliite im Jahre 195i 
beigetragen. 

Es wurde versueht, Beziehungen zwischen dem geit- 
punkt des Gesamtblfihbeginns der SfiBkirschenslim- 
linge in den Jahren i948--195i und d e n T e m p e r a t  ur- 
s u m m e n  in der Zeit vom I. I. bis zum Blfihbeginn 
des jeweitigen Jahres zu ermitteIn. Wie Abb. 3 zeigt, 
unterscheiden sich die drei Jahre deutlieh im zeitlichen 
Einsatz de r  Blfite. In den Jahren 1948 und 1949 
bliihten die Siimlinge sehr zeitig, 195 ~ wies eine etwas 
sp~tere und 1951 eine noch sp~tere Blfite auf. Tab. 3 
unterrichtet fiber die monatlichen Summen der mitt- 
leren Temperaturgrade im Januar, Februar und MXrz 
sowie im April bis zum Blfihbeginn. Im Jahre 1948 

Tabelle 3. Temperalursummen in Mi~mheberg. 

~&ituar . . . . . . . .  
Februar . . . . . . . .  
MfLrz . . . . . . . . .  
April bis zum Blfihbeginn 
I. I. bis zum Bltihbeginn 

1948 

89,3 
-30,8 
I4 I ,O  
117,8 
317,3 

I949 

36 , I  
52,6 
29,2 

133,9 
251,8 

195o 

- 8 I , I  
70,3 

135,9 
125;9 
25I,o 

1951 

4 ,2  
39,9 

lO4,3 
168, 5 
316 ,9  

(vgl. Tab.3) war der Januar sehr mild, der Februar 
kalt und der M~trz warm. Die Temperatursumme vom 
1. April his zum ]31iihbeginn (I6. 4.) war geringer als 
die im entsprechenden Zeitraum der anderen Jahre. 
Das Jahr 1949, in dem der Gesamtblfihbeginn der 
S~imlinge wie 1948 am 16.4. einsetzte, wies mittelhohe 
Temperatursummen im Januar und Februar, eine 
relativ geringe W~trmesumme im Mfirz und eine ver- 
h~ttnisrniiBig hohe ffir die Zeit vom I. 4. bis zum Bliih- 
beginn auf. Das Jahr 195o, in dem die S~imlinge 
4--8 Tage sparer zu blfihen begannen a]s 1949, ist 
durch einen sehr strengen Januar, aber einen milden 
M~rz gekennzeichnet, in dem die Temperatursumme 
fast den Wert der Zeit vom 1.--15. 4. 1949 erreichte. 
Die W~irmesumme ffir die Zeit vom 1.--19. 4- 195o 
(Blfihbeginn 20.4.) liegt dagegen unter dem M~rzwert 
des gleichen Jahres und ist geringer als die Temperatur- 
summe bis zum Blfihbeginn im Jahre 1949, aber h6her 
als der entsprechende Wert Ifir 1948. Das Jahr mit 
dem sp~testen Blfihbeginn, 1951, weist einen kalten 
Januar und Februar, jedoch einen erheblich w~irmeren 
M~irz auI als die beiden vorvergangenen Jahre. In der 
Zeit vom 1.--19. 4. 195~ wird eine geringere Tempe- 
ratursumme erreicht, als ill dem kfirzeren Zeitraum 
1.--15. 4- des Jahres 1949, jedoch eine h6here als in 
der Zeit vom i.--15. 4. I948. Die Wgtrmesumme des 
viel litngeren Zeitraumes bis zum Bltihbeginn im 
April 1951 (1.--24. 4') iibersch.reitet die Werte aller 

drei Vorjahre. Wie aus Tab. 3 hervorgeht, ist die 
H 6 h e  der  T e m p e r a t u r s u m m e  v o m I .  I. b i s z u m  
B l f i h b e g i n n  n i c h t  p r o p o r t i o n a l  zum Blfih- 
beg inn .  

Geht man yon derAnnahme aus, dab eine bestimmte 
Temperatursumme n6tig ist, um den Blfihbeginn aus- 
zul6sen und bedenkt man, dab dieser Weft in den 
einzelnen Jahren versehieden schnell erreicht wird, so 
verdienen die in den entscheidenden Wochen vor dem 
Eintritt der Bltite ab I. I. erreichten Temperatur- 
summen besondere Beachtung. Die in den einzelnen 
Jahren ab i. i .  im April erreiehten Temperatur- 
summen betrugen (in Celsiusgraden): 

Am i948 I949 195o I95I 

I.  4" 
I0. 4" 
1 5 . 4 .  
16. 4- 
19'  4" 
20. 4" 
24- 4- 
25. 4. 

212,1 
282,O 

317,3 
Blfih- 
beginn 

124,3 
198,4 
251,8 

Blfih- 
beginn 

131,2  
I90,2 
220,  7 
226,3 
251,o 

Blfih- 
beginn 

154,8 
227,5 
254,2 
264,2 
284,8 
289,9 
316,9 

Bltih- 
beginn 

Aus der Aufstellung ersieht man z~n/ichst, dab am 
I. 4. in den beiden Jahren mit gleichzeitig friihem 
BlfihbeginI1, 1948 und i949, eine verschieden hohe 
Temperatursumme erreicht worden war. Die W/irme- 
summe am i. 4. des Jahres 195o, in dem der Blfih- 
beginn 4 Tage sp~ter erfolgte als in den beiden Vor- 
jahren, war ein wenig h6her als 1949, jedoch bedeutend 
geringer als 1948. Die am I. 4. erreichte Temperatur- 
summe des ffahres mit dem sp~ttesten Blfihbeginn, 
1951, war h6her als am i. 4. 1949 und 195o, aber 
niedriger als 1948. Die Werte ffir den IO. 4. stehen in 
ungeflihr gleichem Verh~ltnis, nur ist jetzt die Tem- 
peratursumme vom IO. 4. 195o etwas niedriger als die 
vom io. 4. 1949. Am 15 . 4. 1948, einem Tag vor 
Blfihbeginn, waren 317,3 ~ erreicht. Am Tage vor dem 
9 Tage sp~iter einsetzenden Bliihbeginn im Jahre 1951 
(25.4.) war fast die gleiche Temperatursumme (316,9 ~ 
zu verzeichnen. Im Jahre 1949 genfigte bereits eine 
Temperatursumme von 251,8 ~ um den Bliihbeginn 
am gleichen Tage wie 1948 auszul6sen. Fast der gleiche 
Wert wie am 15. 4. 1949 wurde 195o erst am 19. 4., 
ebenialls einen Tag vor Btfihbeginn, erreicht. Die am 
gleichen Tage des Jahres 1951 verzeichnete Tempe- 
ratursumme gleicher Gr613enordnung (254,2 ~ genfigte 
nicht, um den Blfihbeginn zu veranlassen. Erst nach- 
dem am 24. 4. eine Temperatursumme yon 316,9 ~ er- 
reieht worden war, begann die Blfite. 

Vr (1948) hat auf Grund langj~thriger, in 
Geisenheim (Rheingau) an Pflaumen, Birnen und 
~ipfeln durchgefiihrten Untersuchungen festgestellt, 
dab der erste Blfihtag trotz kalenderm~tBig z.T. sehr 
versehiedener Lage in allen Jahren nach dem Erreichen 
des gleichen Temperatursummenbereichs eintrat. 
Dieser ist Ifir die drei Obstarten verschieden hoch. Je 
sp~ter die ,,spezifische" Temperatursumme erreieht 
wurde, desto sparer begani1 die Blfite in dem betreffen- 
den Jahr. Mit den Befunden WEGEI~s steht das Ver- 
halten unserer Kirschens~tmlinge in den Jahren 1949 
und i95o und in den Jahren 1948 und 1951 in Ein- 
klang, nicht aber in der Gesamtsehau der vier Beob- 
achtungsjahre. Nach tier WxGERschen Theorie hiitten 
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die S~imlinge den erreichten Temperatursummen ent- 
sprechend 1951 im Vergleich zu 1948 und 1949 be- 
deutend frfiher blfihen mfissen, und 1949 Mttte die 
Bltite im Vergleich zu 1948 sp~iter beginnen mfissen, 
analog 1951 . 

Die yon WEGE~ in Geisenheim gewonnenen Er- 
gebnisse lassen sich aus mehreren Grfinden nicht mit 
denen unserer Beobachtungen an den Kirschens~tm- 
lingen vergleichen. So wurde in Geisenheim der Btfih- 
beginn mittels einer verfeinerten phaenometrischen 
Methode festgestellt. Bei der Bfldung der Temperatur- 
summen wurden nicht wie bei uns die Tagesmittel aus 
drei Ablesungen, sondern stfindliche Einzelablesungen 
an selbstregistrierenden Thermographen zugrunde- 
gelegt. Ferner wurde, um die physiologische Wirkung 
des Zeitfaktors zu erfassen, die Temperatur in Grad 
• Stunden ausgedrfickt. Weiterhin wurden nur die 

Temperaturgrade verwertet, die oberhalb eines 
,,Schwellenwertes" liegen. Der Schwellenwert wurde 
nach einer neuartigen Methode berechnet; er Iag ffir 
Birnen nach Beobachtungen in den Jahren 1935--1939 
bei 6 ~ Die ab I. I. des betreffenden Jahres unter 
Zugrundelegung des Schwellenwertes ermittelten Tem- 
peratursummen werden als ,,wirksame" Temperatur- 
summen bezeichnet (WEG~R, HERBST und RUDLOFF 
194o ). Die durchschnittliehe Abweiehung der j~hr- 
lichen Temperatursummen yore Mittel der ffinf Beob- 
achtungsjahre war (auger 1937) nur gering, d.h. die 
Temperatursummen vom i. i. bis zum Blfihbeginn 
Iagen trotz kalenderm~Ng unterschied- 
licher Termine bei Werten ~hnIicher Tabelle4. 
Gr6genordnung (HERBST und WEGER 
1940 ). In anserem Beobachtungs- 
material ergaben sich bei der Be- ZeSt 
rechnung der durchschnittlichen Ab- 
weichung vom Mittel der Temperatur- 
summen ffir die Schwellenwerte 4, 5, L--~5.4- 
6 und 7 ~ vor allem ffir die Jahre 1948 16.4. 
und 1951 bedeutend h6~ere Werte, als 
sie yon den Geisenheimer Autoren ~.-~9.4.  
festgestellt wurden. Die geringsten 2o. 4. 
Abweichungen vom MitteI zeigten sich L--24. 4- 
ffir den Schwellenwert 5 ~ Es sei bier  25.4. 
nochmals betont, dab unsere Tempe- 
ratursummen nach einer viel gr6beren Methodik als 
in Geisenheim ermittelt wurden. 

LOEWEI. und BROHI~' (1949) berichten fiber lang- 
j~hrige Beobachtungen an Apfeln im Alten Lande. Es 
ergab sich keine Parallele zwischen frfiher bzw. sp~iter 
Blfite einerseits und hoher bzw. niedriger Temperatur- 
summe vom I. i. bis zum Blfihbeginn andererseits. So 
wurde im Jahre 1942, das eine extrem sp~te Blfite 
aufwies, die niedrigste Temperatursumme der Jahre 
i939--i944 und i947---i949 festgestellt, w~hrend im 
Jahre 1943, in dem die Blfite sehr frfih einsetzte, eine 
relativ hohe Temperatursumme vom I. I. bis zum 
Blfihbeginn erreicht wurde. Diese Beobachtung ent- 
spricht in gewissem Grade unseren Feststellungen 
beztiglich der Jahre 1948 und 195o. 

Weitere langj~hrige Messungen und Beobachtungen 
an grol3en Sortimenten in klimatisch verschiedenen 
Gebieten werden nStig sein, um Klarheit fiber die Be- 
deutung der Temperatursummen ffir den Blfihbeginn 
und dessert al]j~hrliche Unterschiede zu schaffen. 
ZweifelIos spielen dabei noeh andere meteorologische 
VerMltnisse eine Rolle, wie die Bodentemperatur und 

die Luftfeuchtigkeit. Auch darf sicher der EinfluB 
innerer Faktoren auf seiten der B~ume nicht vergessen 
werden. LOEWEL und B~UH>r weisen ferner auf die 
vielfach nach kalten Wintern durch pl6tzlichen 
W~rmeanstieg hervorgerufene Schockwirkung bin. Es 
ist keine Seltenheit, dab nach einem kalten und langen 
Endwinter bei unvermittelt eintretenden hohen Tem- 
peraturen die Blfite relativ frtih beginnt. 

Um den EinfluB anderer meteorologischer Faktoren 
auf den Blfihbeginn zu untersuchen, wurde versucht, 
Beziehungen zwischen den im April der Beobachtungs- 
jahre in gewissen Zeitabschnitten Iestgestellten Tem- 
peraturmitteln zum Blfihbeginn und den bis zum 
Blfihbeginn erreichten Temperatursummen zu Iinden. 
Hierfiber unterrichtet Tab. 4. Im Jahre I949 begann 
die Blfite am gleichen Tage wie 1948, obwohl eine 
geringere W~irmesumme erreicht worden war. Wie 
Tab. 4 zeigt, war jedoch 1949 eine h6here mittlere 
Tagestemperatur yore 1.--I  5. 4. als im gleiehen Zeit- 
abschnitt i948 zu verzeichnen. Eine ~hnliche ,,kom- 
pensierende" Wirkung des Temperaturmittels war in 
dem Spfitblfihjahr 1951 festzustellen. Die am 15. 4- 
erreichte Temperatursumme war um einige Grade 
h6her als die Temperaturen am Tage vor dem Blfih- 
beginn 1949 und 195o. Das Temperaturmittel ffir die 
Zeit vom 1.--15. 4. I951 war jedoch bedeutend nied- 
tiger, und der Blfihbeginn trat nicht ein. Dies war erst 
der Fall, als die Temperatursumme am 24. 4. und das 
Temperaturmittel Ifir die Zeit vom 1.--24. 4. 1951 

Temperatursummen und Tempera~Eurmittel in ihrer Beziehung 
zum Bli~hbeginn in M~ncheberg 1948--195o. 

1948 1949 I95o 195z 

Temp.- ] Temp.- 
Summe Mittel 

317,3 7,8 

Temp - f Temp.- 
Summ'e I }~ittel 

(o) I (~ 

251,8 8,9 
Blfihbeginn 

Temp.- [ Temp.- 
Summe MitteI 

(~ (~ 
I 

220,7 6,4 

25I,O !, 6, 7 
Bliihbeginn 

Blfihbeginn 

Temp.- Temp.- 
Summe] MitteI 

(~ ! (~ 

254, 2 5,7 

284,8 7,2 

316,91 7,8 
Blfihbeginn 

die Werte des Tages vor dem Blfihbeginn im Jahre 
1948 erreicht hatten (vgl. Tab.4). Im Jahre 195 o 
erfolgte der Blfihbeginn bei Erreichen fast der gleichen 
Temperatursumme wie 1949, jedoch 4 Tage sp~iter. 
Wie Tab. 4 zeigt, war die mittlere Temperatur bis zum 
Blfihbeginn 195o geringer als 1949. 

Die in Tab. 4 erliiuterten Beobachtungsergebnisse 
deuten darauf bin, dab die jahreweisen Unterschiede 
im Blfihbeginn auf einem sehr feinen Zusammenspiel 
zwischen der his zur Entfaltungsbereitschaft der 
Blfitenknospen erreichten W~rmesumme und dem 
Temperaturmittel w~hrend der Zeit der Entwicklungs- 
bereitschaft zu beruhen seheinen. Wie bereits betont 
wurde (vgl. S. io i  und Abb. 5--8), erfolgte der Blfih- 
beginn unserer S~imlinge in allen Jahren nach einem 
erhebliehen Temperaturanstieg, der einer Periode mit 
tieferen Temperaturen folgte. Man k6nnte hier an eine 
Temperaturschockwirkung auf die entfaltungsbereiten 
Bltitenknospen denken. Spiitere Untersuchungen fiber 
den Einflul3 der WitterungsverhS]tnisse auf den Blfih- 
beginn der Sfil3kirschens~mlinge in klimatiseh sehr 
unterschiedlichen Gebieten und die Auswertung der 
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phaenologischen Beobachtungen in den Jahren 1935 
his 1941 sollen zur Kl~rung der Frage beitragen, ob die 
Temperatursumme der Wintermonate oder die Friih- 
jahrstemperatur der entscheidende Faktor ffir die 
Jahresuntersehiede im Blfihbeginn ist und ob bzw. 
wieweit beide Faktoren zusammenwirken. 

B. L a u b a u s t r i e b .  

In den Jahren 195o--1952 wurde auch der Beginn 
des Laubaustriebs bei den Samlingen datumsm~iBig 
festgehalten (vgl. Abb. i3). Im Jahre 195o fiel die 
Zeit des Laubaustriebs (7.--11.4-) und seine Vorberei- 
tung in eine Periode mit Temperaturanstieg vom 
6.--9. 4. (vgl. Abb.7). Im Jahre 1951 erfotgte der 
Laubaustrieb der meisten S~mlinge am 13. 4., dem 
H6hepunkt eines vorangegangenenTemperaturanstiegs 
(vgl. Abb.8). Die Temperaturminima lagen in jenen 
Tagen ziemlich tief. Auch 195o waren zur Zeit des 
Laubaustriebs Nachtfr6ste zu verzeichnen (Abb.7). 

Wie Abb.i  3 zeigt, war die Zeitspanne zwischen 
Laubaustrieb und Bliihbeginn in den einzelnen Beob- 
achtungsjahren verschieden. Sie war in den Jahren 
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Abb. I3. Laubaustrieb und Bliihbeginn der S~imlinge 195o--I952. 
Laubaustrieb, O Bl/Jhb eginn. 

C. P h a e n o m e t r i e  der  F r u c h t r e i f e .  

~. Z u n a h n * e  der  Fruchlg fd[Xe .  

Ein Kriterium Itir die p h a e n o m e t r i s c h e  Ver fo l -  
gung  des  R e i f e v e r l a u f s  bei den Frfiehten ist die 
Z u n a h m e  de r  F r u c h t g r 6 B e  in der Zeit nach der 
Befruchtung bis zur Erreichung der endgtiltigen GrfBe 
und Gestalt der Frucht. Untersuchungen in dieser 
Richtung wurden in den Jahren 1948--1951 dureh- 
gef~hrt. Als Untersuchungsmaterial dienten die StiB- 
kirschens~imlinge 9 und 13 sowie die Sorten Frtihe 
lViaiherzkirsche und Liefelds Braune. Die beiden SiiB- 
kirschens~imlinge sind die friihreifsten (vgl. S. lO8). 
Frtiheste der Mark stand leider nicht zur Verfiigung. 
Zum Vergleich der Fruchtentwicklung wurden daher 
die sehr friih bliihenden Sorten Liefelds Braune und 
Friihe Maiherzkirsche herangezogen. Die Bestimmung 
der Fruchtgr6Be und ihrer Zunahme erfolgte durch 
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Abb. I4. Zunahme der Fruchtgr6Be (L~inge x BreJte) in der Zeit vom 
3o. 4.--20.5.  x948 bei den S~imlingen 9 und 13 und zwei Siil3kirschensorten. 

195o und 1951 verh/iltnism~il3ig lang, 1952 infolge 
relativ sp~iten Laubaustriebs und relativ friihen Bliih- 
beginns verhfiltnism~iBig kurz. Um siehere Unter- 
sehiede ill der relative11 Austriebszeit der einzelnen 
S~mlinge zu ermitteln, ist die Beobachtungszeit zu 
knapp. Immerhin gibt die Anwendung der Methode 
CHITTENDEN gewisse Anhaltspunkte. Bei der Ver- 
wendung des S~mlings 13 als Angelpunkt ergab sich, 
dab im Durchschnitt der drei Beobachtungsjahre: 

S~.mling . . . . . . . . .  9 io i i  8 12 7 

Tage sp&ter . . . . . .  0, 7 0, 7 o, 7 i,o 1, 3 2, 7 

austrieben als S~imling 13. In Verbindung mit der 
aut S. lO 9 gegebenen Aufstellung fiber die relativen 
Blfihzeiten der S~mlinge kann festgestellt werden, dal3 
die beiden sehr frith blfihenden S~imlinge 9 und 13 in 
den Jahren 195o--1952 auch einen frfihen Laubaus- 
trieb aufwiesen. Ahnlich verhielt sich II ,  wiihrend der 
relativ frtih bliihende S~imling 12 einen sp/iteren Laub- 
austrieb aufwies als der relativ spgLtest bltihende 
S~imling 8. S~mling IO, relativ spat blfihend, trieb 
sein Laub in den Jahren 195o--1952 frfih aus. Auch 
um greifbare Beziehungen zwischen der Zeit des Laub- 
austriebs und dem Bltihbeginn der S~imlinge zu er- 
mitteln, ist die Beobachtungszeit zu knapp. 

Messung der L~inge und Breite von je 5 ~ Frtichten und 
die Berechnung der Durchschnittswerte ffir das 
Produkt L~inge • Breite an 4 Stiehtagen (vgl. 
Abb. 14, i9, 20). 

Im Jahre 1948 begannen die Messungen am 3o. 4., 
nachdem bei allen vier Formen die Blfite am 26. bzw. 
27. zu Ende gegangen war. Weitere Messungen wur- 
den nach 7 (7. 5.), 14 (14-5.) und 2o Tagen (2o.5.) 
vorgenommen. Abb. 14 veranschaulieht das Ergeb- 
nis der Messungen in graphiseher Darstellung; die 
Abb.i5--i8 zeigen je eine Frucht der vier Formen 
all den vier Stichtagen im Bild. Man erkennt aus 
beiden Arten der Darstellung, dab die untersuchten 
S~imlinge und Sorten eine verschieden schnelle Ent- 
wicklung nehmen. Sehon kurz nach der Bliite 
habell die Frfichte am ersten Stichtag, am 3 o. 4., 
eine verschiedene Gr613e (Abb. 15). Das hangt nicht nur 
mit einer unterschiedlichen Intensitiit der ersten 
Jugendentwicklung zusammen, sondern aueh mit 
der verschiedenen Bltihzeit der vier Formen, Unter- 
schieden in der Anthese der einzelnen Bltiten und 
dem Zeitpunkt der Befruchtung. Da es nicht m6glich 
war, nur Frtichte zu messen, die aus ktinstlicher 
Bestiiubung am gleichen Tag hervorgegangen waren, 
wurde als Zeitpunkt fiir den Beginn der Messungen 
der erste Tag gewahlt, an dem diese an den ange- 
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schwollenenen Fruchtknoten der beiden Sfi~kirschen- 
sorten technisch und serienmaBig bequem durch- 
zufflhren waien. Bereits am 3 o. 4. haben die Friichte 
der beiden S~mlinge einen erheblichen Vorspruvg 
vor den beiden Soften (vgl. Abb. 14 u. 15). Wie die 
Kurven in Abb. 14 zeigen, 
bleibt dieser bis zum 14. 5. 
erhalten (vgl. hierzu aueh Abb. 
16 u. 17). Erst am 20.5. (vgt, 
Abb. 18) haben die beiden 
Sorten aufgeholt. 

Im Jahre 1949 begannen 
die Messungen am 2. 5. und 
wurden weiterhin im Abstand 
yon 5 Tagen, am 7., 12. und 
I7- 5., vorgenommen. Die 
Untersehiede in der Anfangs- 
gr6Be der Frucht bei den vier Abb. 15 
Formen sind hier geringer als 
1948. Wie die graphische 
Darstellung Abb. 19 zeigt, 
verl~uft die Entwicklung ~hn- 
lich wie 1948. Wieder gewin- 
Hen die beiden Siimlinge er- 
heblichen Vorsprung. Frfihe 
Maiherzkirsche erreicht zwar 
bereits am 7. 5. die Frucht- 
gr613e von Siimling 9, bleibt 
aber dann zurfick, um sogar 
bis zum 17. 5. von Liefelds 
Braune um ein weniges fiber- 
flfigelt zu werden. Die Mes- 
sungen des Jahres 1949 wur- 
den im Verh~Itnis zum Ende 
der Blfite etwas eher begonnen 
als 1948; die Werte :[fir die Fruehtgr613e sind daher 
und well es sich um eine kfirzere Beobachtungsdauer 
handelt, entsprechend kleiner. 

Im Jahre 195o begannen 
die Messungen entspre- saa / 

chend der sp~tteren Blfite 
am 15. 5- und wurden wei- sea 
terhin im 5-Tage-Abst and f ~'/#'~ ~ / ,  
am 20., 25. und 3 o. 5. vor- ea0 
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Abb. 19. Zunahme der ~ruchtgr6Be Abb. 20. Zunahme der FruchtgrSBe 
(L~inge • Breite) in  der Zeit  vom (Lfinge • Breite) in der Zeit  yore 
2"--I7" 5- 1949 bei den Samtingen 9 ~5.--3o. 5, I95o beiden Sgmlingen 9 
und 13 und zweJ S~gkirsehensorten.  und ~3 und zweiSfiBkirschensorten. 

genommen: Aus Abb. 20 ersieht man, dab S~m- 
ling 13, obwohl er am ersten MeBtermin die kleinsten 
Frfichte aufweist, eine sehr schnelle Entwicklung 
nimmt und S~imling 9 bereits am 2o. 5- fibertrifft. Die 
beiden Soften zeJgen wieder, wie in den beiden anderen 
Jahren, eine weniger rapide Zunahme der Fruchtgr613e. 

Im Jahre i951 wurden die Messungen erst kurz vor 
der Baumreife des Irfihest reifenden S{imlings 13 be- 
gonnen. Abb.2I zeigt wieder dessen Vorsprung vor 
den fibrigen S~mlingen. Vom 4. 6. ab stagnierte die 
Gr613enzunahme der Frfichte, da die endgfiltige Gr613e 

Abb. 16 

Abb. 17 Abb. 18 

Abb. 15--18, Zunahme der Fruchtgr6/3e und Verf/irbung der Frttchte bei (von l inks  nach rechts) S~imliI~g I3, 
S~.mling 9, Fr0.he Maiherzkirsche und Liefelds Braune x948- Abb. 15 : 3o. 4-, nat .  Gr. Abb, 16: 7- 5 ,  Abb. 17: 

14.5.,  Abb. 18: 2o, 5. ~/* nat.  Gr. 

der pflfickreifen Frtichte erreicht war. Der Slg. 9 blieb 
hinter Frfihe Maiherzkirsche 1951 in der Gr613en- 
zunahme der Frucht zurfick. Wohl infolge ungfin- 
stiger Ern~hrungsverh~ltnisse waren die Frfichte yon 
Slg. 9 allgemein kleiner geblieben als in den anderen 
Jahren. 

2. V e r f d r b u n g  d e r  Fr i~ c h t e .  

Ein anderer Indikator der zunehmenden Frucht- 
reife ist die Verf~i rbung der  F r u c h t .  Urn 
das Verhalten der S~mlinge in dieser Hinsicht 
kennen zu lernen, wurde in dell Jahren 1948--195o 
der Fruchtbehang ausgew~hlter Zweige ausgez~hlt 
und t~glich festgestellt, s5 
wieviel Prozent der cg t~eg13 I 
F . . . .  ,9~e ruchte verfarbt waren. / Jl/~/~eezk/rs~ 
Die Ausz/ihlung begarm ~ e  / //I ] 
bei jedem S~tmling an ~ / i I J & 3 1  

�9 " R I . 6/efe/ds dem Tage mlt dem Begmn .~ / ,  '//~r 
der Rotverf~trbung und ~ 1,5 / .  ~" 

.. # r /  
endete, wenn alle Fruchte f 
des Zweiges verf~irbt wa- 1,0 
ren. Die Abb. 22--25 say  e ~  ~ 

Abb. 2I.  Zunahme der  Fruchtgr6Be 
veranschauliehen das El'- (L~nge • Breite) in der Zef fvom 30.5. 
gebnis der Z~hlungen in his 9.6. 1951 bei den S~imlinge~a 9 

und 13 und zwei Sfigkirsehensorten.  
graphischer Darstellung. 

ImJahre  1948 (Abb.22)begann der Slg. 13 am 
frfihesten mit der Verf~rbung der Frfichte. Die 
Periode der Verf~rbung zog sich ziemlich lange bin, 
endete aber frfiher ais die der anderen S~mlinge. (Die 
Z~thlung an Slg. 8 konnte wegen Diebstahl der Frfiehte 
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nicht ausgewertet werden.) Die Verf~rbungsperiode 
der S~mlinge 9, IO und 12 begaliii sp~ter, elidete abet 
nur eineli Tag sp~ter als die des S~m]ing 13. Die 
S~mlinge 7 ulid i i  begaliiien 6 bzw. 5 Tage sparer 

Beginn der Verfiirbulig im Vergleich zu Slg. 13 setzte 
al]erdings frtiher, aber sehr z6gernd, als 1948 und 195 ~ 
ein. Die Verf~rbungsperiode der Frfihen Maiherz- 
kirsche begann und endete etwa zur gleiehen Zeit wie 
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Abb. 22.  Zunahme des Prozentsatzes verf~rb- 
ter Frfichte bei den S~tmlingen (aul3er 8) im 

Jahre 1948. 
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Abb. 23. Zunahme des Prozentsatzes 
verf~rbter Frfichte bei den S~mlingen 

8, 9 und I3 im Jahre 1949. 
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Abb. 24. Zunahme des Prozentsatzes verf~.rbter 
Frfichte bei den Sfimlingen im Jahre I95o. 

mit der Verf~irbung als S]g. 13 und beendeten diese 
io Tage sparer. 

Im Jahre 1949 konnten info]ge Diebstahls der 
Frfichte die Ausz~hlungen nur bei drei S~mlingen 
ausgewertet werden (vgl. Abb.23). Wieder begann 
und beendete Slg. 13 am friihesten die Verffirbungs- 
periode. Slg. 9 verhielt sich iihlilich wie 1948 und 
hatte bereits innerhalb yon 2 Tageli 80 Proz. ver- 
f~rbte Frfichte. Dann trat eine gewisse Stockung ein, so 
dab das Ende der Verf~irbungsperiode iln Vergleich zu 
Slg. 13 2 Tage sp~iter als im Jahre 1948 erreicht 
wurde. Der in diesem Jahre nicht erfal3te Slg. 8 
begann 1949 mit der Verf~rbung am selben Tage wie 
Slg. 13, s0gar mit einem h6heren Prozentsatz ver- 
f~rbter Frfichte, beendete abet seine Verfiirbuligs- 
periode erst am selben Tage wig Slg. 9 (vgl. Abb. 23). 

Im Jahre 195o (Abb.24) nahm die Frfichteverf~r- 
bung bei Slg. 13 eilieli ~hliliehen Verlauf wie in den 
beiden alideren Jahren. S]g. IO begann seine Verfiir- 
bungsperiode 2 Tage sp~ter als S]g. 13, beendete sie 
aber i Tag frtiher. Er verhielt sich gegentiber Slg. 13 
~hlilich wie 1948, indem sich seine Verf~rbungsperiode 
Inehr zusammelidr~ngte und daher ihr Ende trotz 
sp~teren Beginns fast zur g]eichen Zeit erreicht wurde 
wie bei S]g. 13. Die Verf~,irbuligsperiode yon Slg. 9 
begalin 195o am selben Tage wie bei Slg. 13, dauerte 
jedoch 3 Tage l~nger als 1948 ulid 2 Tage ]~nger als 
1949 an. Slg. 12 hatte trotz sp~teren Beginns am 
gleichen Tage wie Slg. 9 IOO Proz. der Frfichte verf~rbt. 
S]g. 8 verhielt sich fihlilich wie 1949 (vgl. Abb. 23), 
indem sich die Verf~rbungsperiode fang hinzog. Er 
unterschied sich yon Slg. 12 trotz gleichen Begilms 
der Verffirbulig am I. 6. weselitlich in deren Tempo. 
W~hrelid Slg. 8 am 3- 6.46, Slg. 12 3 ~ Pzoz. verf~rbte 
Frtichte aufwies, tiberholte ihn dieser am 4. 6. (93 Proz.). 
Slg. 8 hatte an diesem Tage erst 57 Proz. der Frfiehte 
verf~rbt (vgl. Abb. 24). Die $~mlinge 7 und i i  wieseli 
ein im Vergleich zu den alideren Siimlingen analoges 
Verhalten wie 1948 auf, indem sich dig Friichte weit- 
aus sp~ter verf~rbteli. Die Verffirbungsperiode dauerte 
l~iiger an als 1948. 

Die graphische Darstellulig Abb. 25 zeigt einen Ver- 
gleich des Verlaufs der Fruchtverf~rbulig der S~im- 
lilige 13 und 7 und der Sorte Frfihe Maiherzkirsehe im 
Jahre 1952. Slg. 7 wies wieder eilie erheblieh sp~tere 
Beelidigung der Verf~irbuligsperiode als Slg. 13 auf. Der 

bei Slg. 7, jedoch war das Tempo der Verfiirbung 
rascher (vgl. Prozentsatz verf~rbter Frfichte am 2.6.). 

Auf Grund der mitgeteilten Befunde scheiden sich 
die S~mlinge hinsichtlich der Fruchtverfiirbung in 
zwei Gruppen: Die S~imlinge 8(?), 9, IO, 12 und 13 
verf~rben sich relativ frtih, Slg. 7 und II relativ sp~it. 
Das Tempo der Fruchtverfiirbung wird sicherlich stark 
voli der Jahreswitterung beeinflul3t. Es k6nnte 
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Abb. 25- Zunahme des Prozentsatzes verf~rbter Frfichte bei den S~mlingeit 
7 und 13 und F ~ h e  Maiherzkirsche. 

scheinen, als ob Slg. 8 einen geliotypisch bediligten 
langsamen Verlauf der Verffirbulig aufweist (vgI. 
Abb. 23 u. 24). Die Frflhreife der S~mlinge 9 und 13 
(vgI. $. lO8) kommt auch in ihrem Reifeverlauf hin- 
sichtlich der Fruchtverf~irbung zum Ausdruck (vgl. 
Abb. 22 bis 24). 

Abb. 26 veranschaulicht die zeitlichen Beziehuligen 
zwischeli dem Blfihbeginn und dem Beginn der 
Fruchtverf~rbung bei den S~mliligen in den Jahren 
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Abb. 26. Zeitliche Bezielxungell zwischen B]fihbeginn "and Fruchtver~r-  
bung beiden S~mlingen in denJahren (yon oben nach unten) 1948--195o. 

O Blfihbeginn, O Beginn, O Ende der Fruchtverf~rbnng. 
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1948--195o und die L~nge des Verf~irbungsperiode. 
Man erkennt, dab die Verfiirbung der Frtichte in den 
beiden Jahren mit frfiher Blfite, 1948 und 1949, 
kalenderm~Big eher einsetzt als 195o, dem Jahre mit 
sp~iterem Bltihbeginn. Die Zeitdauer vom Blfihbeginn 
bis zum Beginn der Fruchtverf~trbung ist bei den ein- 
zelnen Siimlingen im gleichen Jahre wie auch bei dem 
gleiehen S~tmling in den einzelnen Jahren verschieden. 
Im dreij~hrigen Mittel benftigte vom Bltihbeginn bis 
zum Beginn des Fruchtverf~irbung Slg. 13 36,3 ; 9 39, o, 
im zweij~ihrigen Mittd Slg. 8 37,0; 12 39,0; i o  39,5; 
7 40,5 und 11 41,5 Tage. 

3. Beziehungen zwischen Reifeverlauf uT~d Willemng. 

Wie der Bltihvorgang wird auch der Reifungsprozel3 
der Frfichte weitgehend yon den WitterungsverMlt- 
nissen beeinflul3t. In Abb.27 wird der Temperatur- 
gang in der Zeit des Fruchtverf~trbung ftir die Jahre 
1948--195o im Vergleich zum Verlauf des Fruchtver- 
fiirbung dargestdlt. Des Beginn des Fruchtvesf~trbung 
bei den S~imlingen erfoTgte im Jahre 1948 in und nach 
des Zeit eines st~trkeren Temperaturanstiegs vom 23. 
bis 26. 4. Gegen Ende des Verf~irbungsperiode ging 
die Temperatur betr~tehtlich zurfick, urn dann wieder 
anzusteigen (vgh Abb. 27). Im Jahre 1949 fiel des 
Beginn des Fruchtverfiirbung in eine Zeit der 
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Abb. 27. Mitt lere Tages t empera tu ren  in  der  Zei t  yore 16. 5 . - - ~ L  6. und 
Gesaln tver lauf  der F ruch tve r f i i rbung  bei den Sfimlingen in den J a h r e n  1948 
bis 195o. Beg. Fr .  - -  Beginn der  F ruch tve r fg rbung ,  lOO% F. v. - -  lOO% 

der  Frf iehte  verf i i rbt .  

W~irmezunahme (Temperaturmaximum am 24.5.23 o), 
die Beendigung des VerffirbungsperJode in eine Zeit 
erhebliehen Temperaturanstiegs mit einem Maximum 
von 27,3 ~ am 29. 5. Die Gesamtperiode der Frucht- 
verf~rbung im Jahre 1949 ist bedeutend kfirzer als 
in den beiden anderen Jahren. Dies beruht in erster 
Linie woht darauf, dab im Jahre 1949 der Verlauf der 
Fruchtverffirbung nur an den S~mlingen 8, 9 und 13 
beobachtet werden konnte, die relativ frfih vesf;&ben, 
und die sp~treifen S/imlinge 7 und I i  nicht erfal3t 
wurden (vgl.Abb. 26). Im Jahre 195o begann die Ves- 

23. ~.. ~ Zig. 

A b b .  28 .  Sonnenscheindauer  und F ruch t -  
verf f i rbung i948.  

ffirbung der Frtichte nach einem geringen Temperatur- 
anstieg vom 28. bis zum 3 o. 5. (Maximum 18,3~ Da- 
nach folgte ein Temperaturrfickgang und ab I. 6. ein 
fast kontinuierliches starkes Ansteigen des Temperatur 
bis zum 8. 6. (Tagesmaximum 31,7~ Mit dem Ab- 
sinken des Temperatur vom 3 o. 5. bis zum I. 6. und 
deren Wiederanstieg am 2.6. geht die Erscheinung 
parallel, dab sich der Beginn der Verfgrbungsperiode 
bei den einzelnen Siimlingen fiber einen weit grfl3eren 
Zeitraum verteilt als imJahre 1949 (vgl. Abb. 26). Der 
starke Anstieg des Temperatur ab i. 6. verursachte bei 
einigen S~mlingen einen relativ raschen Fortschritt 
der Fruchtf~irbung, so dab beispielsweise Slg. 7 erst 
mit der Verffirbung begann, als Slg. IO bereits ioo proz. 
verf~irbt hatte. DaB sieh die Beendigung der Gesamt- 
vesf~irbungsperiode sehr lange hinzog, ist weniger in 
dem allgemein fiber einen relativ langen Zeitraum ver- 
teilten Verf~irbungsbeginn und dem starken Tempe- 
raturabfall nach dem 8.6. begrtindet, als im Verhalten 
des S~mlings 7, der an diesem Tage erst 62 Proz. der 
Frtichte verf~irbt hatte, wiihrend Slg. 11 praktisch und 
alle anderen S~mlinge Iooproz. die Fruchtverfgrbung 
beendet batten. 

Die Frage, welche Beziehungen zwischen des t~tg- 
Iichen Sonnenscheindauer und dem Verlauf der 
Fruchtverffirbung bestehen, erl~utern die Abb. 28--30. 
Im Jahre i91~8 waren nur zu Beginn und ganz am 
Ende der Verfiirbungsperiode Tage mit l~ngerer 
Sonnenscheindauer zu verzeichnen (vgl. Abb. 28). Im 
Jahre 1949 (Abb.29) herrschte kurz nach Beginn der 
Verf~irbungsperiode l~tngerer Sonnenschein am 24. 5. 
W~ihrend des Verf~irbungsperiode trug Sonnenwetter 
am 28. und 29. 5. in Verbindung mit hoher Luft- 
temperatur zum raschen Ablauf des Fruchtverf~rbung 
bei. Im Jahre 195o herrschte zu Beginn der Verf~ir- 
bungsperiode wenig Sonnensehein, w~hrend ihres 
weiteren Verlaufes jedoeh sehr warmes, sehr sonniges 
Wetter (Abb..27 u. 3o). 

4. Pfli&kreife. 

Mit dem Ende der Verf~rbung und des Erreichung 
der sortentypischen Gr613e und Gestalt des Frucht 
ist, in Verbindung mit inneren, physiologisch-chemisch 
bedingten Zustands~nderungen, das Stadium erreicht, 
das man als Baum- oder P f l t i ck re i f e  bezeichnet. 
Die exakte Festlegung dieses Zustandes ist nicht nut 
beim Kernobst, sondern auch beim Steinobst, freilich 
in gesingerem Mal3e, schwierig. Man ist bisher weit- 
gehend auf empirisches Vorgehen, ja sogar auf ein 
gewisses ,,Fingerspitzengeffihl" bei des Wahl des 
richtigen Pflficktermins angewiesen. Parallel zu dem 
verschiedenen Tempo des Gr6Benzunahme und Ver- 
f~irbung des Frfichte bei den einzelnen Sorten und in 

~Be:~ i m~Fv P l 

IP,J  I , 

:0:/. M. g,. iJ~ $0. "Z. ~ 5.. 10 /f, 

Abb. z9. Sonnenscheindauer und Frucht- 
verI~irbung 1949. 
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Abb.  3o. Sonnensche indauer  u n d F r u c h t o  
ver f~rbung  195o. 
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den verschiedenen Jahren tritt  die Pfliickreife am 
selben Baum und am gleicben Zweig mehr oder weniger 
gleichzeitig ein. Bei manehen Sorten sind die Frttehte 
eines Baumes alle fast zur gleichen Zeit pflfickreif, bei 
anderen dagegen zieht sich der ReifeprozeB auch in 
seinen letzten Stadien fiber einen l~ingeren Zeitpunkt 
bin; diese Sorten ,,folgern", wie man sagt. 

Wie bereits erw~ihnt wurde, kfnnen infolge kriegs- 
bedingten Verlustes der Aufzeichnungen und wegen 
h~iufiger Diebst~tble nut  sehr liickenhafte Angaben 
fiber den Beginn der Pflt~ckreife bei den S~mlingen in 
den einzelnen Jahren gemacht werden. Immerhin 
zeigt Tab. 5, dab der Beginn der Pfliickreife jahreweise 

Pfltickreife, 94 Proz. des Behangs pfliickreif. Ein Ver- 
gleich der graphischen Darstellungen Abb, 24 (Frucht- 
verfiirbung) und Abb. 31 (Pfliickreife) zeigt eine ge- 
wisse Beziehung zwischen dem Zeitpunkt des Endes 
der Fruehtverf~rbung und dem Verlauf der Pfliick- 
reife. Bei Slg. 13 waren bereits 4 Tage vor Beendigung 
der Verf~rbung des Gesamtfruchtbehangs bzw. 2 Tage 
nach Beginn der Verf~irbung pfliickrelfe Friiehte vor- 
handen. 3oProz. des Behangs wurden naehAbschlug der 
Verf~irbungsperiode pfliickreif. ;r verhielt sich 
Slg. 9, J edoch wurde hier ein geringerer Prozentsat z (37) 
der Fr/ichte vor dem Absehlul3 der Verf~rbungsperiode 
pflfickreiI ais bei Slg. ' 3  (7 ~ Proz.). Bei Slg. 7 wurden die 

Tabelle 5. Beginn der P[l~okreqe in den Jahren ~937 
und 1948--195o. 

Tabelle 6, Zeitdauer (Tage) vom,Bli~hbeginn bis zur 
P/li~krei/e in den Jahren z937 und 2c948--z95o. 

Bezeichnung 1937 1948 1949 195o 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. IO 
Slg. II  
Slg. ~2 
Slg. 13 

2. 6. 
5.6. 
2 , 6 .  
2.6. 
2.6. 

3 TM 5. 
24- 5- 

3" 6. 
1 . 6 .  

3o. 5. 
29.5- 

2. 6, 

3 ~ 5. 
29.5. 
3 TM 5. 

28.5-' 

9" 6. 
2 . 6 .  
3.6. 
5.6. 
8.6. 
4.6. 
1 . 6 .  

~ezeichnung ~937 1948 1949 195o 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. IO 
Slg. IX 
Slg. 12 
Slg. 13 

35 
37 
37 
34 
36 
34 
26 

47 
45 
46 
47 

43 
44 

46 
43 
44 
43 

4I 

47 
41 
43 
44 
5 ~ 
44 
4 ~ 

verschieden ist und gewisse Unterschiede in der Reife- 
zeit der einzelnen S~imlinge erkennbar sin& Slg. 13 
war in allenVor- und Nachkriegsjahren der Irtihreifste. 
Im Durchscbnitt der Jahre _T937, i948, 1949 und i95o 
war Slg. 12 3,3; 9 3,5; 8 und IO 4,5; 7 6,8 und I1 
8,o Tage sp~iter reif als Slg. ~3- Vergleichsm~gige An- 
gaben fiber die Pflfickreife bei dell Eltern und frtih- 
reifen SfiBkirschensorten kfnnen nicht gemacht wer- 
den, da die Aufzeiehnungen aus den frfiheren Jahren 
durch Kriegseinwirkung verloren gingen bzw. die Ver- 
suchsb~ume in den Frostwintern zerstfrt  wurden. 

In den Jahren i948--195o wurde an ausgew~ihlten 
Zweigen der S~mlinge dureh Z~hlung ermittelt,  wie- 
viel Prozent des Fruchtbehangs an jedem Tage der 
Reifeperiode pfltickreif waren. Leider konnten die 
Ziihlungen nur im Jahre i95o bei einigen Sgmlingen 
zu Ende gefiihrt werden, da die Fr~ehte ill den beiden 
anderen Jahren vor Erreichen der Pfltickreife dem 
Diebstahl oder VogelfraB zum Opfer Iielen. Abb.3I 
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Abb. 31. VerlaM der Pflfickreife bei den Sfimlingen 7, 9, io und I3 ira 
Jahre 195o. TggHcher Prozentsatz pfliickreiler Friichte in der Zeit vonl 

i.--13, 6. 

veranschaulieht den Reifeverlauf bei den S~mlingen 7, 
9, xo und 13 im Jahre I95o. Nan ersieht daraus fol- 
gendes. Die Reifeperiode des besonders frfihreifen 
S~tmlings 13 zieht sich ziemlich lange bin. Die Kurve 
best~tigt die empirisch festgestellteTatsaehe, dab dieser 
S~tmling in gewissem l~{aBe ,,folgert". Auch Slg. 9 
besitzt diese Eigensehaft. Extrem anders verh~tlt 
sich Slg. Io, bet dem an einem Tage 58 und am 
nfichsten 42 Proz. des Fruchtbehangs pfliickreif waren. 
Auch bei dem spXter reifenden Slg. 7 kann die Ernte 
~(igig durchgeffihrt werden. Im Jahre 195o waren am 
12.6. (vgl.Abb. 3I), also 3 Tage nach dem Einsetzen der 

ersten Frfichte pfliickreif, nachdem bereits 8 4 Proz. des 
Behangs verf~irbt waren. $1g. xo, der sich durch eine 
besonders gleichm~il3ige Pflfickreife auszeichnet, hatte 
bei deren Beginn bereits alle Frfichte verf~rbt. 

In Tab.6 wird die Zeitdauer vom BIflhbeginn bis 
zunl Beginn der Pfliickreife bei den S~imlingen in den 
Jahren 1937 und 1948--195o angegeben. Man ersieht 
daraus, daft die Zeitspanne vom Bltihbeginn bis zur 
Pfltickreife bei den einzelnen S~imlingen im gleiehen 
Jahr wie auch bei dem gleichen S~mling in den ein- 
zelnen Jahren verschieden lang war. Im Durchsehnitt 
der vier Beobachtungsjahre ben6tigte vom Blah- 
beginn bis zur Pflfickreife Slg. 13 37,7; 8 41,5; IO 42,o; 
9 42,5; 7 43,7 Tage, im dreij~thrigen Durchschnitt 
Slg. 12 40,3 Tage und Slg. I I  im zweij~thrigen Durch- 
schnitt 43,o Tage. 

Es erhebt sich nun die Frage nach den B e zie h u n g e n 
z w i s e h e n  B l i i h b e g i l l n  u n d  R e i f e v e r l a u f ,  die 
Frage, ob relativ frfihe Pflfickreife auf relativ friiher 
Blfihzeit beruht und umgekehrt. Gruppiert man die 
S~imlinge nach ihrer relativen Blfihzeit (vgl. S. 99) 
und ihrer relativen Pfliickreife, so erh~lt man folgende 
Rangordnung : 

Siimling 9 I3 I I  I2 IO 7 8 

Bliihbeginn z. 2. 3- 4. 5- 6. 7. 
Pfliickreiie 2. r, 7. 4, 5. 6. 3- 

Aus tier Aufstellung gem hervor, dab die beiden am 
friihesten bliihenden Siimlinge 9 und 13 auch am frt~he- 
sten pflfickreif sind. Der relativ frfih bliihende Slg. I1 
stebt beztiglich der Pfliickreife jedoch an letzter Stelte 
der Rangordnung, w~thrend der am sp~itesten btiihende 
Slg. 8 in der Pfliickreife an drifter Stelle steht. Der 
relativ sp~t bliihende Slg. 7 ist auch relativ sp~itreif. 
Die Verschiebung der Rangordllung l~ti3t sich schon 
an dem Beginn der Fruehtverf~rbung erkennen: 

S~imling 9 I3 I I  i2 io 7 8 

Beginnder Fruehtverf~rbung 2. I. 6. 5. 4- 7. 3. 

Die Entscheidung fiber die relative Pfliiekreife der 
Siimlinge wird also dutch ein verschiedenes, v o n d e r  
relativen Bliihzeit unabMingiges Tempo in der Elat- 
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wicklung der jungen Frucht bestimmt. Dieses Tempo 
kommt in der relativen Zeitdauer vom B1/ihbeginn bis 
zum t3eginn der Fruchtffirbung und dem 13eginn der 
Pfiiickreife zum Ausdruck. Stellt man eine Rang- 
ordnung nach der im dreJj~hrigen Durchschnitt er- 
mittelten reIativen Dauer B]iihbeginn - -  Fruchtreife 
auf, so erh~lt man folgendes Bild (kfirzeste Reife- 
periode 1. Stelle): 

S~mling 9 13 i i  i2 io 7 8 
Blfihbeginn I. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 
bist~eginnderFruchtverfiirbung 3. 1. 6. 3. 4. 5 - 3 .  
bis Beginn der Pflfiekreife 4. I. 7. 3. 5. 6. 2: 

Die Eigensehaft des S~mlings 13, relativ sehr frtih zu 
blfihen und zu fruchten, kommt darin zum Ausdruck, 
dab er die k/irzeste Reifeperiode hat. Slg. 8 erzielt 
trotz relativ sp[tester Bltite seinen Vorsprung in der 
Fruchtreife durch eine starke Entwicklungsbeschleu- 
nigung nach der Befruchtung, so dab er hinsichtlich 
der Zeitdauer vom Blahbeginn bis zur Pfliickreife an 
2. Steile stem (s. Aufstellung). Slg. 9 erreicht trotz 
relativ/anger Reifeperiode infolge seines frfihen Bltih- 
beginns die 2. Stetie der Rangordnung ffir die Pfliick- 
reife. Entgegengesetzt dazu verhfilt sich Slg. 1I, der 
im Bltihbeginn an 3., in der Pfliickreife an letzter 
Stelle steht. Hier ffihrt eine lange Reifeperiode 
(7-StelJe der Rangordnung) zu sp~iter Pfltickreife 
trotz frfiher Blfite. Slg. 7, die andere sF~treife Form, 
bliiht sF~it und hat eine lange Reifeperiode. Wie die 
Aufstellung zeigt, kommen die Unterschiede in der 
relativen Reifungsgeschwindigkeit der Friichte bei den 
einzelnen S~imlingen schon beim BegJnn der Frucht- 
verf~rbung zum Ausdruck. 

Die Sfimlinge lassen sich hinsichtlich derBeziehungen 
zwischen Blfihbeghm, Reifeverlauf und Reifezeit fol- 
gendermal3en charakterisieren : 

Sfimling Bliihbeginn Reifeperiode PflSckreife 

13 
12 
9 

II 

IO 

8 

7 

friih 
frith 
frith 
frtih 

mittelfrtih 
sp~t 
sp~t 

kurz 
kurz 

mittellang 
lang 

mittellang 
kurz 
lang 

friJh 
fl'/ih 
friih 
sp~tt 

mittelfr~ih 
friih 
sp~t 

Aus den vorstehenden Darlegungen geht hervor, dab 
es unter den S~imlingen relativ friih bliihende und friih 
reifende Formen (z.B. 13) neben relativ frfih bliihen- 
den und sp~t reifenden (z.B. 11) und relativ sp~t 
bliihenden und sp~t reifenden (7) gibt. Eine Propor- 
tionalit~t zwischen relativer Blfihzeit und Reifezeit 
besteht also nicht. Auch bei den Kirschensorten gehen 
die relative Bt/ihzeit und die Reifezeit nicht immer 
konform. 

III. P o m o l o g i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  
an den Fr~ichten. 

i. Fruehtgr613e.  

Die Fruchtgr613e, zweifellos auch bei den Kirschen 
ein sortentypisches Merkmal, schwankt sehr je nach 
den Umweltbedingungen, insbesondere der Ern/ihrung 
des Baumes, SchnittmaSnahmen, Unterlageneinflfissen 
usw. Unsere S~mlingsb~ume waren derartigen Schwan- 
kungen ausgesetzt. Sie stehen auf sehr ungiinstigem 
Standort. Mehrj~ihrige Untersuchungen an den Ver- 
edlungen der S~imlinge auf verschiedener Unterlage 

und an klimatisch und bodenm~il3ig verschiedenen 
Standorten sind im Gange und werden AufschluB fiber 
die ,,handelsm/igige" Fruchtgr613e geben. 

Exakte Bestimmnngen der Fruchtgr6f3e an je 
5 ~ Friichten der S~mlinge erfolgten in den Jahren 
1948--195o. Nach dem Vorbild yon KOBEL (1937) 
erfolgte die Festlegung der Fruchtgr6ge durch Be- 
stimmung des mittleren Fruchtdurchmessers 

(L~nge + ]3r3Jte + Dicke) . 

f3ber die Ergebnisse der Messungen unterrichtet 
Tab. 7. Nach einem Vorschlag yon .KoBEL (1937) 
sollen Kirschensorten mit einem mittleren Frucht- 
durchmesser his 17 mm als kteinfr~ehtig, solche mit 
einem Fruchtdurchmesser yon 17--2o mm als mittel- 
grol3 gelten. Nach dieser Definition wiirden unsere 
Sfil3kirschens~mlinge als klein- bis mittelgrol3friichtig 
zu bezeiehnen sein (vgl. Tab. 7). Zum Vergleich sind 
in der Tabelle die Fruchtdurchmesser zweier Fr~h- 
kirschensorten angegeben. Im Mittel der Jahre 1948 
bis 195o bildeten die Slg. 7 und 8 die gr613ten, 9 und II  
die kleinsten Frtichte aus. 

Tabelle 7. Mittlerer Frushtdur~hn~zesser. 

1948 I949 195o MitteI 
Bezeichmlng (ram) (ram) (ram) (ram) 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. 1o 
Slg. I i  
Slg. I2 
Slg. 13 

Frtiheste 
der Mark 

Frtihe Mai- 
herzkirsche 

15,7 
15,8 
14,8 
14,6 
13,o 
15,5 
14,1 

16, 7 

18,4 
16,3 
16,4 
16,3 
15,9 
17,3 
17,4 

16,2 

17,3 
1%3 
16,6 
17,9 

17,8 
I8,6 

16:3 

14,7 

17, I  
I7 ,1  
15,9 
16,3 
14,4 
16,9 
I6,7 

15,9 

2. F r u c h t g e s t a l t .  

l~lber die allgemeinen Gestaltmerkmale der Frucht 
bei den S~mlingen unterrichten Tab.8 und Abb. 32 
bis 37. Es sei hier darauf verzichtet, eine eingehende 
morphologische Beschreibung der Frfichte nach pomo- 
logischen Gesichtspunkten zu geben. Uber das Wesent- 
liehe und Einzelheiten gibt die Tabelle Auskunft. 

KOBEL (1937) empfiehlt zur zahlenm~BJgen Cha- 
rakterisierung der Fruchtgestalt bei Kirschen das Ver- 
h~ltnis yon Liinge zu Breite, L~nge zu Dieke und 
Breite zu Dieke der Frucht. Er fand, dab diese Ver- 
Mltnisse bei verschiedenen Herkiinften und in den 
versehiedenen Jahren bei der gleichen Sorte ziemlich 
konstant sind. In unserem Materia] (1948--195o) er- 
gaben sich ziemlieh gro/3e jahreweise Schwankungen 
der Verh~iltniszahlen. Vor allem fiel das Jahr 1948 
aus dem Rahmen, wohl infolge eines vorangegangenen 
Riickschnitts der B~iume. Immerhin geht aus den Ver- 
h~iltniszahlen fiir 1949 und 195o hervor, dab bei allen 
S~mlingen die Frtiehte breiter als lang sind, wenn 
aueh in versehiedenem Grade. So betrug z.B. das 
Verh~ltnis L~inge (~---IOO) zu Breite bei S/g. 8 1949 
bzw. 195o lO 5 bzw. lO 7, bei SIg. 9 in beiden Jahren 
lO 4, bei Slg. io lO 4 bzw. lO2, bei Slg. 12 lO6 bzw. lO 3. 
Slg. io dfirfte die relativ sebmalsten, Slg. 13 die 
relativ breitesten Friiehte haben (Verhiiltniszahl i Io  
bzw. i i i ) .  Im VerMltnis zur L~nge hat Slg. 12 die 
relativ diinnsten (Verh~dtniszaM 9 ~ bzw. 9o), S/g. 7 
(lO6 bzw. 97), Slg. 8 (94 bzw. IOO), Slg. I I  (97 bzw. 97) 
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Tabelle 8.- GesEcdlmerkmale der F r u c h t .  - -  Fruoh t s t i e l .  

S~imliz 

7 

I O  

L I  

I 2  

13 

F r u c h ~  S t i e  I 

Allgemeine Gestal t  S t ie le insenkung E a u c h n a h t  S t empe lpunk t  

breit-herzfSrmig, Stiel- 
seite abgeplattet, zum 

Stempelpunkt etwas 
verjiingt 

breit- herzfSrmig, an 
beiden Polen, an der 
Stielseite starker, ab- 
geplattet, zum Stem- 
pelpunkt ver~fingt 

breit-herzf6rmig bis ku- 
gelig, an beiden Polen 
abgeplattet, zum 
Stempelpunkt e twas  
verjangt 

breit-herzf6rmig, Stiel- 
seite abgeplattet, zum 
Stempelpunkt sanft 
verjtingt 

breit- herzf6rmig bis 
kugelig, beide Pole 
abgeplattet, zum 
Stempelpunkt etwas 
verjtingt 

breit-herzf6rmig, bis 
kugelig, zum Stem- 
pelpunkt etwas abge- 
flacht 

stumpf-herzfSrmig, an 
beiden Polen, an der 
Stielseite starker, ab- 
geplattet, zum Stem- 
pelpunkt m~flig ver- 
jtingt 

mitteltief, 
weit 

mitteltief, 
weit 

mitteltief, 
weir 

mitteltief, 
welt 

mitteltief, 
weir 

mitteltief, 
welt 

mitteltief, 
weir 

flach, teilweise 
etwas einge- 
buchtet, oft 
durch dunklen 
Strich mar- 
kiert 

flach, durch 
einen Strich 
markiert 

Ilach, durch 
einen Strich 
markiert 

flach, zuweilen 
etwas vertieft, 
dutch dunklen 
Strich mar- 
kiert 

flach, dutch el- 
hen feinen 
Strich mar- 
kiert 

nur an dunk- 
lerer FXrbung 
wahrzuneh- 
men 

flach, dutch 
Strieh mar- 
kiert  

mittelgroB, in 
flaehem Gri]b- 
chen liegend 

mittelgrol3, in 
IlachemGrtib- 
chen 1legend 

klein, in einem 
Grfibehenlie- 
gend 

klein, in fla- 
chem Grtib- 
chen liegend 

klein, in fla- 
chem Grfib- 
chen liegend 

klein, wenig 
eingesenkt 

ziemlich grol3, 
in einemGriib- 
chen liegend 

Lfmge 
oil1 

4,2 

3,8 

4 , I  

3,7 

3,9. 

3,6 

3,5 

Dieke  
m m  

I , O  

I,I 

I,O 

1,0 

I,O 

I,O 

I,O 

Farbe  Sitz 

hellgriin, mit lest 
Ieinen braun- 
roten Sprik- 
keln 

hellgriin, mit 
Ieinen rSt- 
lichen Sprik- 
keln 

hellgrtin, mit 
feinen roten 
Sprickeln 

hellgrtin, mit 
feinen wein- 
roten Sprik- 
keln 

hellgrtin, mit 
dunkelroter 
Sprickelung 

hellgriin, etwas 
r6tlieh 

hellgrtin, r6t- 
lich gesprik- 
kelt 

J 

lest 

lest 

fest 

lest 

lest 

mittel- 
fest 

,1 
( 

Abb. 32 33 34 35 36 37 38 39 

Abb. 32--39.  Je  eine Fruoh t  der  S~.mlinge und ihrer  Elternsortert ,  Abb.  32: Slg. 7; Abb.  33: Slg. 8; Abb. 34: Slg. 9; Abb.  35: SIg. xo; Abb. 36:  Stg. IZ; 
Abb.  37: Slg. x3; Abb. 38: Fr~iheste der  Mark;  Abb.  39: F Iament ine r .  ~]~ nat .  Gr. 

und Slg. 13 (96 bzw. 97) relat iv dicke Frtichte.  Das 
Verhiiltnis Breite ( =  Ioo) zu Dicke besagt, wie s tark 
die Frucht  seitlich zusammengedrt ickt ,  also dfinner 
als breit ist. Am stiirksten ist dies der Fall bei Slg. 
io  (Verhfiltniszahl 82 bzw. 81), am wenigsten bei Slg. 7 
und 8 (beide 9 ~ bzw. 93)- 

DieFruchtges ta l t  der Siimlinge ~ihnelt mehr  der  yon  
Frtiheste der Mark als yon Flamentiner .  Frfiheste der 
Mark (vgl.Abb.38) hat  s tumpf-herzf6rmige Friichte, 
wiihrend Flament iner  Friiehte yon liinglich-ovaler Ge- 
stalt besitzt (vgl.Abb.39).  Das Verhfiltnis L~inge: 
B r e i t e : D i c k e  ist (nach Geisenheimer Material des 

Sor tenamts  I942 } Itir Frtiheste der Mark IOO : I13 : Io2, 
fiir Flament iner  (nach Blankenburger  Material des 
Sortenamts  I 9 5 I  ) i o o : I o o : 9 6 1 .  Als Index  ftir 
Brei te :  Dicke wurde ftir Frtiheste der Mark 9 I, ftir 
Flament iner  96 festgestellt. Man erkennt  auch aus 
diesen Zahlen, dab die Frfiehte der  S~mlinge dem 
Gesta l t typ yon Friiheste der Mark welt n~her stehen 
als dem yon Flamentiner .  

x Ftir die t3berlassung der Daten und yon Zeichnungen 
der Frtiehte danke ieh der Abteilung Kern- und Steinobst 
des Sortenamts ftir Nutzpflanzen in Magdeburg-Grol3- 
.ottersleben. 
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3. F r u c h t s t i e l .  
Die I~nge  des Fruchtstiels ist ein sortentypisches, 

abe r sehr  variables Merkmal. Bei unseren S~mlingen 
t raten ziemlich grol3e jahreweise Scbwankungen der 
Stiell~nge auf. r3ber die in den Jahren i948- - i95  o 
aus je 5 ~ Messungen errechnete mittlere Lgnge des 
Fruchtstiels bei den S~mlingen unterrichtet Tab.8. 
Ffir Frfiheste der Mark wurde eine mittlere Stielliinge 
von 3,6 cm, ffir Frf ihe Maiherzkirsche 4,o cm fest- 
gestellt. Die Frfichte der S~imlinge k6nnen als ver- 
h~ltnism~Big langgestielt bezeichnet werden (vgl. 
Abb. 32--37). 

4. F r u c h t s c h a l e  u n d  F r u c h t f l e i s c h .  

In  Tab.9, 2. Spalte, werden Grund- und Deckfarbe 
der Frfichte unserer S~imlinge angegeben. Bei roller 
Reife erreiehen sic alle eine dunkel- bis schwarzrote 
F~irbung. Die Frfichte der meisten S~imlinge sind 
durch starken Glanz ausgezeichnet. Die Frfichte yon 
Frfiheste der Mark erscheinen dagegen ausgesprochen 
matt .  Die Fruchtschale der meisten Siimlinge ist 
dfinn, aber verMltnism~13ig z~h und fest (vgl. Tab. 9), 
wodurch Unempfindlichkeit gegen Druck und gute 
Versandf~higkeit gew~hrleistet sind. Die Festigkeit 
der Fruchthaut  ist yon Bedeutung ffir die Empfind- 

S~mling]" 

7 

8 

9 

IO 

I I  

F a r b e  

I 2  

I3 

F r u c h t s c h a l e  F r u c h t f l e i s c h  

Glanz 

weinrot bis blutrot auf schar- 
lachrot . . . . . . . . . .  

weinrot auf blutrot . . . . .  

schwarzrot auf weinrot . . . .  

sehwarzrot auf weinrot 

dunkelblutrot auf blutrot . . 

weinrot auI rosa 

schwarzrot auf blutrot . . . 

Dicke 

stark 

stark 

stark 

mittel- 
stark 

mittel- 
stark 

stark 

stark 

Konsistenz 

dfinn 

dfinn 

dfinn 

dfinn 

dfinn 

mittel- 
dick 

dfinn 

Farbe 

mittel- 
fest 

lest 

fest 

mittel- 
fest 

mittel, 
fest 

lest 

mittel- 
.lest 

Kon- Saft- 
sistelaz barkeit 

hellweinrot 

dunkelrot 

dunkelrot 

dunkelrot 

weinrot mit 
hellen 
Adern 

rosa 

weinrot 

Tabelle 9. l~ruchtschale und Fruchtfleis~h. 

mittel- 
I lest I gut 

I 
mittel- I gut 

lest 

lest gut 

mittel- gut 
lest 

mittel- gut 
Iest 

mittel- gut 
lest 

mittel- gut 
lest 

Farbe des 
Saftes 

hell- 
weinr~ 

wein- 
rot 

wein- 
rot 

dunkel 
rot 

wein- 
rot 

hellrot 

wein- 
rot 

Ffirbekraft 
des 

Saftes 

mittel- 
stark 

mittel- 
stark 

stark 

mittel- 
stark 

mittel- 
stark 

mittel- 
stark 

mittel- 
stark 

Abb. 40. Fruchtsteine yon Flamentiner (I. Reihe Iinks), Frfiheste der Mark (I. Reihe rechts) und S~imlingen 
aus der Kreuzung beider Sorten (2. und 3. Reihe). 

DiG relative L~inge des Fruchtstiels, d.h. das Ver- 
hNtnis der Stiell~nge zum mittleren Fruchtdurch- 
messer, betrug im Durchschnitt der Jahre 1948--i95o 
(mittlerer Fruchtdurehmesser i~ I) bei Slg. 13 2,o; 
12 2 , 1 ; 8 2 , 2 ;  IO2,3;  72,4;  I i  2, 5 u n d 9 2 , 6 .  Slg. 9 
hat also die relativ l~ngsten Stiele. 

Die Stieldicke ist variabel, im Mittel jedoch wenig 
verschieden (vgl. Tab .8 ) .  1]lber die F~rbung des 
Fruehtstiels bei den S~imlingen unterrichtet Tab. io. 
Bei den meisten S~imlingen sitzt der Stiel lest an der 
Frucht. 

lichkeit der Kirschen gegen starke Regengfisse. Slg. io 
erwies sieh im Jahre i947 als besonders p l a t z f e s t .  

Tab. 9 unterrichtet weiterhin fiber die Eigenschaften 
des Fruchtfleisches der S~mlinge. Sie sind im Gegen- 
satz zu Frfiheste der Mark festfleischig und zum Ver- 
sand geeignet. Das F r u c h t f l e i s c h  16st gu t  v o m  
S te in .  

5. F r u c h t g e w i c h t .  
Das mittlere Fruchtgewicht ist je nach den Umwelt- 

bedingungen starken jahreweisen Schwankungen 
unterworfen, fiber die ffir unsere Siimlinge in den 



~ I 2  MARTIN $CHMIDT:  Der Ziichter 

Tabelle io. Mittleres Fvuchtgewicht. 

Bezeichnung 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. io 
Slg. i i  
Slg. I2 
Slg. 13 

Friiheste 
der Mark 

Frfihe Mai- 
herzkirsche 

x948 
(g) 

2,5  
2,7 
1,9 
1,9 
1,7 
2,I 
2,0 

2 ,7  

I949 
(g) 

4,6 
2,9  
2 ,9  
2 ,9  
2 ,8  

3 ,2  
3,6 

2,3 

Mittel 
195o i948--i95o 
(g) (g) 

3,3 3,5 
3,8 3,z 
2, 9 2,6 
3,3 2,7 

- -  2 ,2  

3,7 3, o 
3,9 3, 2 

2,6 

2,3 2 ,0  

Jahren I948- - i95o  Tab. Io  unterrichtet.  I m  drei- 
j~ihrigen Mittel hat te  Slg. 7 die schwersten Frfichte. 
Das geringste Fruchtgewicht wiesen die Slg. i i ,  9 
und IO auf. Slg. 7 hat yon den S/imlingen nicht nur 
das h6chste Fruchgewicht, sondern auch die gr6gten 
Frfichte. Die S~imlinge mit geringem Fruchtgewicht, 
9, IO und I I ,  haben auch die relativ kleinsten Frfichte. 
Slg. 13 steht in der FruchtgrSBe an 4- im Frucht- 
gewicht an 2. Stelle. 

6. G e s t a l t  de s  S t e i n s .  

Die Gestalt des Steins ist ein sehr zuverl~issiges 
Merkmal der Sortenbestimmung bei den Kirschen. 
Seine zahlreichen Einzelmerkmale sind gut faBbar und 
in Verbindung mit der Gesamtgestalt  und der GrSBe 
des Steins in immer wieder anderen Variationen bei 

00�9169 
Abb. 41. Steine der Siimlinge (yon links nach rechts) 7--I3.  ~/3nat. Gr. 

den Sorten und S~imlingen anzutreffen. In der Termi- 
nologie der Merkmalsbeschreibung foIgen wir KOBEL 
(I937), tier insbesondere die charakteristischen Wulst- 
bildungen auf der Oberfl~iche der Steine heranzog. 
Uber die Bauchseite des Steins ziehen sich vom 

Abb. 43. Morphologie der 
Steine vml Slg. xx (links) 

und Slg. I o - (reehts}. 
Oben: Seitenansicht, 

uuten: Stielseite. 
Schematisch. 

lYa Wulstansatz 
Z w  Zwiscbenwiilste 
Sw Sei tenwfilste 
M w  NIittelwulst 
RI Rtickenlinie 
St Stielansatzstelle 
R Runzeln 
W Whist 

Stielansatz zur Spitze paarwelse 
Seitenwfilste, zwischen denen meist 
weitere Wulstbildungen verlaufen, 
die als Zwischenw/ilste bezeich- 
net werden und einen Mittelwulst 
bilden k6nnen. Von den Seiten- 
wfilsten und der Stielseite her 
k6nnen Nebenwfilste, von der 
Stielansatzstelle und der Rticken- 
linie Runzeln ausgehen (vgl. hierzu 
Abb.42). I m  folgenden wird eine 
kurze Beschreibung der Steine bei 
den Sfimlingen gegeben(vgl, auch 
Abb. 41). 

Sgml ing  7. Plump-eif6rmig, glatte 
Oberflgche, kurz aufgesetztes, hakig 
gebogenes Spitzehen. Stielseite eben- 
m~Big gewOlbt, ohne Runzeln oder 
sehwach gerunzelt. Stielansatzstelle 
ziemlieh groB, mitteltief, lang-drei- 
eekig. Rtiekenlinie im oberen Viertel 
stark gewOlbt, vorstehend. Vfulst- 

ansatz breit, meist mit Nebenw~ilsten, H6he des Scheitels 
erreiehend. Seitenwfilste krgftig, auseinander stehend, 
mit Nebenwfllsten, kurz vor dem Spitzchen spitz zu- 
sammentretend. Zwischenwiilste krgftig, parallel laufend. 

Sgml ing  8. Fast kugelig, Oberflgche glatt, Spitzehen 
sehr sehwaeh ausgebildet. Stielseite zum Riicken leicht 
abfallend, mit krgftigen Runzeln. Stielansatz groB, mgBig 

fief, meist lanzettf6rmig. Rfickenlinie gleichmgl3ig ge- 
w61bt, hervortretend. Wulstansatz ziemlieh breit, H6he 
des Seheitels nicht oder knapp erreichend. Seitenwtilste 
krgftig, auseinandertretend. Zwisehenwiilste kr~iftig, 
einen gegen die Spitze verschwindenden Mittelwulst 
bildend. 

Sgml ing  9- Oval, glatte Oberflgche, Spitzehen klein, 
stumpf. Stielseite gleichmgBig gew61bt. Stielansatz m~13ig 
groB, mgBig vertieft, lang-oval. Riiekenlinie ziemlieh 
gleighmgBig gew61bt, kurz vor der Spitze scharf abbie- 
gend, hervortretend. Wulstansatz breit, HShe des Sehei- 
tels nicht erreichend. Seitenwfilste krgftig, stark ausein- 
andertretend, mit Nebenwfilsten, amSpitzchen zusammen- 
tretend. Zwisehenwiilste einen Mittelwulst bildend, 
krgftig, his zur H~ilfte des Steins laufend und dort zu- 
sammentretend. 

Sgml ing  io. EifSrmig, Oberfl~iche glatt, kurz auf- 
gesetztes Spitzchen. Stielseite gleiehrngBig gew61bt. 
Riickennaht krgftig hervortretend. Stielansatz mgBig 
groB, flaeh, sehiffchenf6rmig bis spitz-dreieekig. Wulst- 
ansatz schmat, HShe des Seheitels erreiehend. Seiten- 
wiilste sehr krgftig, stark auseinandertretend, gegen die 
Spitze sehw~ieher. Zwisehenwfilste sehr kr{iftig, .parallel 
laufend, fast bis zur Spitze reichend. 

Sgtmling i i .  Oval bis kugelig, Oberfl~iehe ziemlieh 
glatt. Spitzchen sehr klein, hakig gekriimmt. Stielseite 
gleiehrngBig gew61bt. Stielansatz ziemlieh grol3, sehiff- 
chenf6rmig; vom Stielansatz gehen undeutliehe Runzeln 
aus. IRiiekenlinie hervortretend; yon ihr gehen undeut- 
Iiche Runzeln aus. Wulstansatz mgBig breit, HShe des 
Scheitels nicht erreiehend. Seitenwfilste krgtttig, oben 
und unten zusammentretend. Zwischenwiilste krgdtigen 
Mittelwulst bildend, bis zur Spitze reiehend. 

Sgml ing  I2. EifOrmig, Oberflgche ziemlieh glatt, 
Spitzehen klein, kurz aufgesetzt, hakig gekrtimmt. Stiel- 
seite gleiehmgBig gewSlbt, mit Runzeln. Stielansatz 
mgBig fief und grol3, dreieekig. Riiekenlinie hervor- 
tretend, meist mit feinen Runzeln. Wulstansatz mgl3ig 
breit, H6he des Seheitels knapp erreichend. Seitenwfilste 
krgftig, auseinandertretend. Zwisehenwfilste sehr kr~ftig, 
fast bis zur Spitze reichenden Mittelwulst bildend. 

Sgml ing  13. Plump-eifSrmig bis platt-kugelig, Ober- 
flgche glatt. Spitzehen sehr klein, stumpf. Stielseite 
gleichmgBig gew61bt. Stielansatz mittelgrol3, flaeh, Ian- 
zettf6rmig. Rfiekenlinie gleiehm~iBig gew61bt, hervor- 
tretend, vor der Spitze knickartig abbiegend. Wulst- 
ansatz mittelkrgftig, spitz zusammenlaufend, ttShe des 
Seheitels knapp erreiehend. Seitenwfllste sehr kr~itig, 
stark auseinandertretend, gegen die Spitze versehwin- 
dend. Zwisehenwiilste krgftigen, bis zur Spitze reiehen- 
den Mittelwulst bildend. 

Aus den Beschreibungen ersieht man, dab sich die 
Steine der S~mlinge morphologisch sehr deutlich 
unterscheiden. Abb.4o u. 41 veranschaulichen die 
Gestaltunterschiede der Steine der einzelnen S~imlinge. 
Abb. 42 erl~utert Untersehiede in den Einzdmerk-  
malen der Steine bei den Slg. I I  und 12. 

Wie bereits erw/ihnt wurde, tSst der Stein bei allen 
S~mlingen gut vom Fruchtfleisch. 

7- Gr6Be  des  S t e in s .  
Auch die Steingr6Be ist ein sortentypisches Merk- 

mal bei den Kirschen, das allerdings, wie auch unsere 
Messungen an den S~imlingen gezeigt haben, ziem- 
lichen Schwankungen unterliegt. Tab. i i  unterrichtet 
fiber den mittleren Steindurchmesser in den Jahren 
1948--195o. I m  ~4ittd der drei Jahre hat Slg. 7 der 
absoluten Gr6Be nach die grSBten Steine. Kleine 
Steine haben die Slg. 9, io und I i .  Die Messungen 
wurden wieder an je 5 ~ Steinen ausgeffihrt. 

Zur Charakterisierung der Steingestalt empfiehlt 
KOBEL (1937) wie bei der Frucht  die Feststellung des 
Verh~iltnisses Lfinge : Breite : Dicke. Die an unserem 
Material durchgeffihrte Berechnung ergab eine ge- 
ringere jahreweise Schwankung der Verh~iltniszahlen 
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als bei,den FruchtmaBen. Die gr6Bte relative Stein- 
I~nge hat SIg. I2 (VerhgltniszahI gegenfiber Lgnge 

ioo ffir die Breite 86 bzw. 88 bzw. 83), die relativ 
breitesten Steine Slg. 13 (lO4 bzw. 99 bzw. 94). Im 
Verh~iltnis zur L~nge haben Slg. 9 und 12 die relativ 

Tabelle II.  Miltlerer Steindurchmesser. 

1948 I949 195o Mittel 
Bezeichnung (ram) (ram) (ram) (mm) 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. lO 
Slg. II  
Slg. 12 
Slg. 13 

8 , 4  
7,3 
6,4 
7,2 
7,3 
6,7 

9,6 
8,3 
8,3 

8,6 
8,7 
8,8 

9 , 2  
9 , 1  
8,4 
8,6 

8,6 

9,4 
8,6 
8,0 
7,5 
7,9 
8,3 
8,0 

schmalsten Steine (Verhfdtniszahlen 68, 67, 65 und 67, 
68, 65), Slg. 13 hat die relativ dicksten (77 bzw. 76 
bzw. 72). Im Verh/iltnis zur Breite hat Slg. io die 
dtinnsten (73 bzw. 73), Slg. 12 die dieksten Steine 
(78 bzw. 77 bzw. 78). Als Verh~ltnis Liinge : Breite : 
Dicke der Steine wurde nach den Messungen des 
Sortenamts ffir Frfiheste der Mark lOO:71:92 fest- 
gestellt, ffir Flamentiner lOO:81:63. Der Breiten- 
Dicken-Index betrug 13o bzw. 79- Aus diesen Zahlen 
erkennt man, dab die Steine der S~mlinge im VerhNt- 
nis zur L~inge relativ breiter als bei beiden Eltern sind. 

Von wirtsehaftlicher Bedeutung ist das V e rb  ~I t -  
his  de r  S t e i n g r 6 B e  zu r  F ruch tg r613e .  Aus 
Tab. 12, in der auch die Sorten Frtiheste der Mark 

Tabelle I2. Verhdlt~is tier Stei~grdfle zur tVruchtgrdfie. 
(Mittlerer Fruchtdurehmesser = IOO.) 

Bezeichnung 1948 x949 195o 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. IO 
Slg. I1 
Slg, I2 
Slg. 13 

Frfiheste 
der Mark 
Frfihe 

Maiherzkirsche 

5 3 , 2  
43,9 
43,8 
55,4 
43,9 
47,5 

5 2 , 2  
50,9 
5o,6 

54,0 
5o,3 
5 0 , 6  

47,5 

47,4 
47,2 
5o,6 
46,5 

49,4 
46,3 

49,7 

55,1 

und Frtihe Maiherzkirsche mit angegeben sind, er- 
kennt man die mehr oder weniger grol3en jahreweisen 
Schwankungen. Die relativ gr6Bten Steine hat 
Slg. i i ,  die relativ kleinsten Slg. io. 

8. G e w i c h t  des  S t e in s .  
Tab. 13 unterrichtet fiber das auf Grund der W~gung 

yon 5 ~ Steinen je S~mling festgesteltte Steingewicht 
in den Jahren i948--195o. Auch das Gewicht der 

Tabelle 13. Mittleres Steingewiaht. 

Bezeichnung 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. io 
Slg. i i  
S1g. i2 
Slg. 13 

Frfiheste 
der Mark 

Frahe 
Maiherzkirsche 

1948 

(g) 

o , 1 3  
o , 1 4  
o , I  I 
0,I I 
O,I 2 
O , I 2  
o,14 

o,13 

Der Zfichter, 23. Band 

I949 195 ~ 
(g) (g) 

0 , 2 5  0 , 2  3 
o , I  3 o , I  9 
O ,14  O, I  5 
-- O,IO 
0,I 9 
0,16 O,I 7 
0,12 O,IO 

- -  0 , 0 8  

O, I  3 O,I  I 

N[ittel 
1948--195o 

(g) 

0 , 2 0  
0,15 
O,I  3 
0,I0 
0,I5 
0,I5 
0,I2 

O,12  

Steine schwankt jahreweise mehr oder weniger stark. 
VerMItnismfiBig leichte Steine haben Slg. zo und die 
beiden frtihreifsten Slg. 9 und 13. Diese Eigenschaft 
ist sehr Mufig bei Frtihkirschen anzutreffen (vgl. 
Frfiheste der Mark und Frfihe Maiherzkirsche in 
Tab. I3), ja fast typisch ffir sie. Die Steine haben 
sehr dfinne, leicht auseinanderklaffende Schalen und 
sind vielfach taub. In manchen Jahren ist diese 
Erscheinung besonders stark ausgepr~gt. 

In Tab . i  4 wird der p r o z e n t u a l e  A n t e i l  des  
S t e i n g e w i c h t s  am G e s a m t g e w i c h t  d e r  F r u c h t  
bei den S~imlhagen und den erw~hnten Frtihkirschen- 
sorten angegeben. Die starken Schwankungen be- 
ruhen wieder, wie bei der Fruchtgr6Be, auf den ab- 
normen VerhNtnissen des Jahres i948. Offenbar hat 

Tabelle 14. Anteil des Steingewichts am Gesamt/rucht- 
gewiaht. 

(Fruchtgewicht = ioo.) 

Bezeichnung 1948 1949 195o 

Slg. 7 
Slg. 8 
Slg. 9 
Slg. IO 
Slg. i i  
Slg. i2 
Slg. 13 

Frfiheste 
der Mark 
Frfihe Nfai- 
herzkirsche 

5 , 2  
5,2 
5,8 
5,8 
7,0 
5,7 
7,o 

5,4 
4,5 
4,8 

6,8 
5,0 
3,3 

4,8 5,6 

6,9 
5,o 
5,I 

, 3, ~ 

4,6 
2,8 

3 , I  
I 

5,5 

in jenem Jahre die Entwicklung des fieischigen Teiles 
der Frucht nicht mit der Entwicklung des Steins 
Schritt gehalten. Im Mittel der Beobachtungsjahre 
hatte Slg. 13 die im Verh~ltnis zum Gesamtfrucht- 
gewieht leiehtestenSteine, Slg. i i  die relativ schwersten. 
Dieser Siimling hat, wie erw~hnt wurde, der absoluten 
Gr6Be nach verh~iltnism~13ig kleine Steine, im Ver- 
Mltnis zur Fruchtgr6Be jedoch besitzt er die grOBten 
unter den S~imlingen. Bei AusschluB des Jahres 1948 
bleibt die , ,Rangordnung"  der S~imlinge die gleiche. 

9. G e s c h m a c k  d e r  F r u c h t .  
Der Geschmack der Frfichte ist auch bei den Kir- 

schen ein Komplex verschiedener Merkmale. Nicht 
nur die chemische Zusammensetzung, sondern auch 
physikalische Eigenschaften, wie die Konsistenz des 
Fruchtfleisches und der Saftgehalt, beeinflussen ihn. 
Von den chemischen Komponenten des Geschmacks 
ist am wichtigsten der Gehalt an Zucker und S~uren 
und deren gegenseitiges VerMltnis. Hinzu kommen 
spezifische Aromastoffe, die zu fassen und zu be- 
sehreiben kaum mSglich ist. 

Unsere S~mlinge sind alle vollsaftig und sfiB. 
Zucker- und S/iuregehalt sind harmonisch. Im Aroma 
der Frucht weisen die einzelnen S~imlinge Unter- 
schiede auf, die sich natfirlich schwer in Worte fassen 
lassen. Man kann die Geschmackseigenschaften der 
SAmlinge folgendermal3en charakterisieren: 
Slg. 7: sfiB mit feiner s~iuerlicher Wfirze; 
Slg. 8: sfiB mit feiner mild-s/iuerlicher Wfirze; 
Slg. 9: siiB mit feinem, anspreehendem Aroma; 
Slg. IO: stiB mit feiner, s~uerlicher Wtirze, erfrischend 

schmeckend ; 
Slg. i i :  s/iB, mit erfrisehend-siiuer/icher Wfirze; 
Stg. 12 : siil3-s~iuerlich, anspreehendes Aroma; 
Slg. 13: sill3, mit feinem, mild-weinigem Aroma. 
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VI. Befruchtungsverhfiltnisse 

In den Jahrell 1935--1942 wurden Best~iubungsver- 
suche an den S/imlingen angestellt, um ihre Befruch- 
tungsverMltnisse kennen zu lernen. Die S~imlinge 
wurdell ulltereinander und mit Siil3kirschellsorten be- 
st/iubt. Wie bereits erw~ihnt wurde, sind die Auf- 
zeichnungen fiber die Versuche dutch Kriegseinwir- 
kung verloren gegangen. Nach dem Kriege kollntell 
sie bisher nur unvollstiindig wiederholt werden. Die 
in den Jahren 195o und 1951 durchgeffihrten Best~iu- 
bungsversuche ergaben, dab ffir die nachstehend auf- 
geffihrtell Siimlinge folgende Soften bzw. S~imlinge 
als Pollenspender gelten k611nen. 

Slg. 7: Slg. 9, Frtiheste der Mark, Jaboulay, Spall- 
sche Kllor, pelkirsche, Bfittners Rote Knorpel- 
kirsche, Frtihe Maiherzkirsche (?). 

Slg. 8: Slg. II, Frfiheste der Mark, Frtihe Maiherz- 
kirsche. 

Slg. 9: Slg-7, io, II, 12, Frfiheste der Mark, Jabou- 
lay(?) ,  B/ittners Rote Knorpelkirsche. 

Slg. IO: Slg. 7 (?), Frfiheste der Mark. 
Slg. 11: Slg. 8, 9, 13(?), Friiheste der Mark, Jabou- 

lay, Btittners Rote Knorpelkirsche, Friihe 
Maiherzkirsche. 

Slg. 12 : Slg. 9, 13 (?), Frfiheste der Mark (?), Jabou- 
lay (?). 

Slg. 13: Slg. 11 (?), 12 (?), Frfiheste der Mark, Friihe 
Maiherzkirsche. 

Die Versuchsergebnisse sind noch liickenhaft. In 
den n~ichsten Jahren mfissen die ausstehenden Kom- 
binationen erprobt werden, vor allem, um die bisher 
als intersteril befulldenell Verbindungell nachzuprfifell 
Es sind dies u. a. Slg. 8 ulld Btittners Rote Knorpel- 
kirsche, Slg. 9 und 13 sowie diese beiden S~imlinge 
mit Liefelds Braune (Intersterilit~itsgruppe ?) u. a. 

Die Best~iubungsversuche haben ergeben, dab es 
ffir al le  S~imlinge unter den SfiBkirschensorten, 
deren Btfihzeit sich mit der ihrigen fiberschneidet, 
g e e i g n e t e  Po l I enspe l l de r  gibt und daft sich be- 
stimmte $~imlinge auch untereinander zu befruchten 
verm6gen. Im Hinblick auf die beabsichtigte Einftih- 
rung einiger S~imlinge in dell Anbau (vgl. ullten) ist 
diese Feststellung wichtig. 

V. Ztichterische Bemerkungen. 

In der Einleitung wurde mitgeteilt, dab einige der 
Stil3kirschens~imlinge aus der Kreuzung Flamentiller 
• Friiheste der Mark ziichterische Bedeutung und 

obstbaulichellWert besitzen und daher zwecks weiterer 
Prfifung vermehrt wurdell. Diese Prtifung ist, bedingt 
durch Kriegs- und Nachkriegseinwirkullgen, noch im 
Gange. Es sollen daher all dieser Stelle ilur einige 
Bemerkungen tiber dell ziichterischell Wert einiger 
S~imlinge gemacht werdell, ohne dem abschlieBenden 
Ergebnis der Wertpriifungell ill Baumschule ulld 
Plantage vorzugreifen. Die Vorziige der ausgelesenen 
S~imlinge sind jedoch so offenkundig, dab nicht ge- 
zSgert wird, diese auf schnellstem Wege der obstbau- 
lichen Praxis zur Verfiigung zu stellell, zumal es an 
frostfestell, anspruchslosen SfiBkirschensorten mit 
frtihreifen, festfleischigen, versalldfiihigen Frfichten 
roll gutem Geschmack fehlt. In engere Wahl gezogen 
wurdell die Slg 7, 8, 9 ulld 13. Auf Vogelkirsche und 
auf Mahaleb veredelte B~iume dieser ulld der anderell 

Siimlinge sind nach dem Kriege in Mfincheberg (vgl. 
Abb. 43 ), auf dem Versuchsgut Prul3endorf des In- 
stitus ftir Obst- ulld Gemtisebau der Universit~it 
Halle, auf dem Volksgut Egelll (Bez. Magdeburg) und 
an anderen Standorten Saehsen-Anhalts, in Hart- 
mannsdorf (Thtiringell), an der Obstbauversuehs- 
anstalt des Alten Lalldes in Jork (Bez. Hamburg), in 

Abb, 43. Dreij~hrlger Halbs tamm des SAmlings i~ 
auf VogelMrsche. 

SchorndorI (Wiirttbg.) und in kleillerem Umfallg yon 
zahlreichell Praktikern und Liebhabern ill verschie- 
denen Gegenden angepflanzt wordell. Die vom 
Mtineheberger Institut an seiner Zweigstelle t~osenhof 
bei Ladellburg (Neckar) im Jahre 1944 allgelegte 
Pflanzung stand ulls llach Kriegsende nicht mehr zur 
Verfiigung. Einer unserer dort stehenden Zuchtklone 
wurde nach Mitteilungell in der giirtnerischen Fach- 
presse (ZWlNTZSC~IEI~ I952 ) als Neuheit ,,Primavera" 
in den Handel gebracht. 

Die Eigenschaften der ausgelesenen Slg. 7, 8, 9 
und 13 sind in den vorangegangenell Abschnitten ein- 
gehend beschrieben wordell. Die Slg. 7 und 13 wurden 
beim Sortenamt fiir Nutzpflanzen als Neuzi ich-  
t u n g e n  angemeldet; fiber die beiden anderen wird 
die weitere Anbauprtifung entscheiden. Erg~illzend 
und abschlieBend sei zu den Slg. 7 ulld 13 noch fol- 
gendes bemerkt. Slg. 7 reift in der I. bis Anfang der 
2. Kirschenwoche, und zwar vor Kassins Friihe, ist 
also in Verbindung mit seiner Fruchtgiite auch aus 
Marktgrfinden yon Bedeutung. Der Ertrag ist, auch 
auf Mahaleb, sehr zufriedellstellend. Slg. 13 reift so 
frfih oder vielfach noch frfiher als Friiheste der Mark 
und stellt dieser Sorte gegenfiber eine besonders wert- 
volle Verbesserung dar. 

Ein gewisser Anhaltspunkt Iiir die relative Ertrags- 
f~higkeit der S~irnlinge (Originalb~iume) ergibt sich 
aus der Sch~itzullg des Fruchtbehangs nach Wert- 
zahlen yon o--5 in den Jahren 1935--194o und 1947 
bis 1952. Im Mittel dieser Jahre erwies sich Slg. 9 
als der ertragreichste. Die relativ geringsten Ertr~ige 
hatten die Slg. lO ulld i2, Illfolge yon Sp~itfrostein- 
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wirkung wiesen die S~imlinge im Jahre 1938 sehr 
wenig Behang auf. Auch das Jahr i94o ergab eine 
Fehlemte, wohl infolge von Sch/idigungen der Blfiten- 
knospen im Winter I939/4o. 

Wenn bier trotz mannigfacher Unvollst~ndigkeiten 
fiber die Beobachtungen an der zahlenm~13ig kleinen 
Nachkommenschaft aus der Kreuzung Flamentiner 
• Frfiheste der Mark berichtet wurde, so geschah 

dies vor allemdeshalb weil derartige vielj~ihrige Unt er- 
suchungen an einem eng verwandten Zuchtmaterial 
beim Steinobst bisher kaum noeh angestellt wurden. 
Die Ergebnisse sollen Anregungen und Ausblicke ffir 
Zielsetzung und Methodik fihnlicher Arbeiten auf dem 
Gebiete der obstbaulichen Zfichtungsforschung geben. 

Bei der Durchftihrung der Untersuchungen wurde ich 
im Verlaufe vieler Jahre von zahlreichen Mitarbeitern in 
dankenswerter Weise unterstfitzt. Mein besonderer 
Dank gilt Frau ADELI~EII) PR~STII~ und Frl. can& rer. 
nat. JOI-IANN.~- SCItlI~I~I~R. 
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(Aus dem Max-Planck-Institut ffir Zfichtungsforschung, Voldagsen.) 

Beitrag zur Resistenz des Solanum chacoense (BITT.) gegen den 
Kartoffelk ifer (Leptinotarsa decemlineata [SAY.]). 

Mort P.  SCHAPER. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Im Rahmen einer deutsch-franz6sischen Zusammen- 
arbeit wurde yon 1937 bis 1939 an der Feldstation 
A h u n (Frankreich) ein umfangreiches Sortiment 
wilder und primitiver Solanum-Arten auf Resistenz- 
eigenschaften gegen den Kartoffelk~fer fiberprfift(7 ). 
Von den 2o Spezies, die Widerstandsfithigkeit be- 
sal3en, erregte das S. demissum besonderes Interesse, 
da einige Herkfinfte Pflanzen lieferten, die eine 
Larvenentwicklung vO1Iig unterbanden und zudem 
anbauwiirdige Hybridformen dieser Art vorhanden 
waren. Doch brachte die anschliel3ende Abtestung des 
Hybridmaterials ein entt/iuschendes Ergebnis. Be- 
reits in den F 2 und F~-Generationen konnten keine 
Pflanzen mit nennenswerter Resistenz mehr gefunden 
werden. 

Gfinstiger verliel die Prfifung des reinen S. cha- 
coense und seiner Hybriden. An Hand der Herkfinfte 
S. chacoense Paraguay, v. BUKASOV and Siambon 
zeigte sich, dab die Art in der Resistenz aufspaltete 
und dab voJlwiderstandsf~thige Pflanzen ausgelesen 
werden konnt~n. Auch bestachen einige der Hybrid- 
klone durch hohe Festigkeit im freien Befall und 
exakter Prfifung. Unter ihnen befand sich der Y,Y_lon 
F 13, der sp~ter von TORKA (8) fibernommen und in 
seinen Eigenschaften n~her analysiert wurde. 

Auf diesen Ergebnissen ful3end, entschlog sieh das 
KWI ffir Ztichtungsforschung, Mfincheberg/Mark, dem 
S. chacoense gegenfiber dem S. demissum den Vorzug 
zu geben und an der Zweigstelle Rosenhof (Heidel- 

berg) Arbeiten zum zfichterischen Aufbau Kartoffel- 
k~fer-resistenter Soften einzuleiten. 

Die Erfahrungen der Folgejahre fal3te TO~KA (9), die 
mit diesen Untersuchungen betraut wurde, in folgen- 
den S~tzen zusammen: ,,Ira Gegensatz dazu (S. de- 
missum) waren Kreuzungen zwischen S. chacoense 
( 2 n = 2 4 )  und S. tuberosurn ( 2 n = 4 8  ) in der 
ersten Generation fast ausnahmslos anf~llig. In der 
Fe trat die Kiiferfestigkeit wieder in Erscheinung und 
blieb auch in sp~iteren Generationen unvermindert 
erhalten. Ffir die praktische Zfichtung ist diese Fest- 
stellung yon groBer Bedeutung, rfickt sie doch die 
,,k~ferfeste Kartoffel" ins Bereich der Yf6glichkeit 
und verspricht, auf der Resistenz yon S. chacoense 
aufgebaut, schnelleren Erfolg als bei dernissum- 
Bastarden." Inzwischen kann auf der Basis homozy- 
got gesistenter Ausgangsformen an der weiteren Ver- 
vollkommnung von Hybriden gearbeitet werden, die 
zur Zeit bei einer Sterblichkeit der Larven yon ioo % 
eine maximale Leistung von etwa 60 % gegenfiber an- 
f~lligen Kultursorten besitzen. 

Nun ist damit zu rechnen, dab ein chacoense-Klon 
mit Sorteneigenschaften, auch wenn er vorzfigliche 
Resistenzqualit~iten besitzt, nicht immer zu einem 
totalen Ausfall der Larvengenerationen ft~hrt. Es wird 
einem, wenn auch noch so geringen Prozentsatz der 
Larvenpopulationen gelingen, sich bis zum Nymphose- 
ulld KMerstadium ,,durchzuqu~len". Das k6nnte 
(Gew6hnung und Rassenbildung des K~fers voraus- 


