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~[it  14 T e x t a b b i l d u n g e n .  

Es steht heute lest, dab im Pflanzenreich die Frist 
zwischen Keimung und Blfihreife weniger durch ,,lit- 
here Grtinde" bestimmt wird als dureh die Wirkungs- 
gr613e einzelner Aul3enfaktoren. Es gibt also kein.en im 
Organismus ultab~nderlich verankerten Zeitplan, nach 
welchem die Bltihreife eintritt; vielmehr kann durch 
Eiltgriffe yon aul?en her die vegetative und generative 
Entwicklung weitgehend gesteuert werden. Die Frage 
ist, oh ObstgehSlze in dieser Beziehung eine Ausnahme 
bilden. Die Vertreter der Jugendformtheorie bei Obst- 
geh61zen (I, 8, 9) nehmen dies anscheiltend an; denn 
sie schreiben Obstb~iumen ein fixierbares Prim~irsta- 
dium zu, d .h .  eine , ,Jugendform",  deren wesent- 
lichstes Kennzeiehen eine ,, Jugendsterilit~t" sein soll, 
die von aufien her in keiner Weise beeiltfluBt werden 
kann. Diese ,,Jugendsterilit~t" soll sogar bei ~ilter 
werdenden S~imlingen in einer sog. Jugendform z o n e 
derart erhalten bleiben, dab (i) ,,die Kronen solcher 
Siimlinge im Zentrum dauernd steril bleiben" (Abb. 6). 
Nur die sich fiber der ,, Jugendformzone" aufbauende 
,,Altersformzone" soll fertil werden kSnnen, zugleich 
aber die Neigung zur Selbstbewurzelung weitgehend 
verlieren. Auf diese Zustands~inderung sei es zurfick- 
zuffihren, dab Edelsorten (~ , ,A l t e r s formen")  hilt- 
sichtlich der Selbstbewurzelung versagen. Weiterhin 
wird z.B. gefolgert, dab Abril3mutterpflanzen der 
typisierten Unterlagen (insbesondere der Gelbe Metzer 
Paradies = Typ IX 1) ,,Jugeltdformen" seien und 
sich deshalb leicht autovegetativ vermehren lieBen; 
ferner, dab Obstsorten sich umso schwieriger um- 
pfropfen liel?en, je/ilter sic seien (9). 

Scholt frfiher wurde ~ihnlichen Behauptungen wider- 
sprochen (4). Die folgenden t~eobachtungsergebnisse 
zeigen weiterhin, dab zumindest Apfelsiimlinge keine 
Sonderstellung in der Pflanzeltwelt einnehmen; dab 
vielmehr zu enge oder zu einseitige l~eobachtultgsver- 
h~ltnisse bzw. ungenfigend wirksame Eingriffe eine 
Unabiinderlichkeit lediglich vort~uschen. Es gibt 
keilte wirklich ,,obligatorische Anzahl yon Jugend- 
jahren", wie es die Verfechter der Jugendformtheorie 
wahr habelt wollen (i). Es gibt ]ediglich eine zu ge- 
tinge Kenntltis der Einflul3mSglichkeiten. Deshalb 
mfissen wir ults auch vorl~ufig mit mehr oder weniger 
Einzelf~llen begnfigen, die das Schema der Jugendform- 
theorie durchbrechen. Aber schon ein einziger Erfolg 
einer Einflul3nahme genfigt, um die als a l l g e m e i n  
g ii l t  i g hingestellten l?ehauptultgen zu entwerten. 

Volt entscheidender t~edeutung ffir den Nachweis 
iiul3erer EinfluBmOglichkeiten ist die Bereitstellung 
einwandfreier Kontrollen; denlt das Verhalten der un- 
beeinflugten gegeniiber der beeinfluBten Parallele ist 
allein stichhaltig. Die Gewinltung der Klone erfolgte 

* Bei  E r S r t e r u n g e n  i iber die S~,mlingsentwicklung s ind 
die Begriffe  ,, J u g e n d " -  u. , ,A l t e r s s t ad ium"  ungeeignet ,  da  
sie sei t  jeher  in  e inem ftir S~imlinge n i c h t  zu t re f fenden  
S inn  bei  der  B eu r t e i l ung  verede l t e r  O b s t b ~ u m e  Ver- 
w e n d u n g  l inden .  

1 T y p  IX,  der  als Pa radebe i sp ie l  e iner  , , j ah r hunde r t e -  
a l t en  J u g e n d f o r m "  h inges te l l t  wird, is t  e rs t  t im 183o als 
S~imling in Mon t igny  b. Metz ge funden  worden  ( i i ) .  

hier derart, dab Teile der 12--I6 Monate alten S~tm- 
lingsrute, also Orgalte, die zweifellos der ,,Jugend- 
formzone" angeh6ren, auf geeignete Unterlagen ver- 
edelt wurden. Die Parallelen standen stets ganz 
nahe beieinaltder. In der Rege] waxen sie nicht fiber 
1,5o m voneinander entfernt. 

Ftir die Beobachtungelt im Primfirstadium konnten 
im Laufe tier Zeit insge s. 3 4 ~ Apfelgeh61ze benutzt 
werden, volt denen jedoch 1342 bereits nach 3--4- 
j ghriger Lebenszeit bei der Eroberung Berlins verlorelt 
gingen. Die Best~nde waren zur H~lfte Sgmlinge, zur 
anderen ttfilfte deren Nachzuchten auf Typ IX. Die 
Aussaatelt waren 1941/42/46 erfolgt, die Nachzuchten 
wurden, wie schon erw~hnt, 12--16 Monate sp~iter ge- 
wonnelt. Fiir die Beobachtultgen im fertilelt Stadium 
standen insges. 2 3o0 selbstbewurzelte Apfelgeh61ze in 
65 Sorten zur Verfiigung, die im Laufe der Jahre 
1948/52 herangezogen worden waren. 

A. Eintritt  der Blf ihreife  i m  P r i m i i r s t a d i u m .  

Laltgfristig standen insgesamt lO29 GehStz-Paare 
(Siimling und jeweilige Nacbzucht auf IX) zur Ver- 
ftigung. Volt dieselt kamen bisher 212 Paare noch 
nicht zur Blfite. Von den restlichen 8i 7 Paaren 
bltihten bei 4 ~ die Partner zu gleicher Zeit, bei 777 
jedoch nicht. Bei den eigentlichen S~mlingen betrug 
das kiirzeste unbeeinflul3te Prim~rstadium 3 �88  Jahre 
(Spanne zwischen Keimung und Eintritt der Bltiten- 
knospendiffereltzierultg), das ]~ngste, abet bis jetzt 
noch lticht abgeschlossene, I i  Jahre; i. D. betrug es 
~ei den S~mlingen 9 Jahre, bei den Nachzuchten 
7 Jahre. 

Im einzelnen konnten folgende Beobachtungen an- 
gestellt werden : 

I. B e s c h l e u n i g u n g  d u r c h  B e n u t z u n g  
VOlt Z w e r g u n t e r l a g e n .  

Bisher konnte in 579 Fiillen der Bliihbeginn durch 
Veredlung des S~inlings auf Typ IX beschleunigt wer- 
den, und zwar bliihten 83 Nachzuchten ein Jahr Irfiher 
als der eigentliche Sgmliltg, 159 zwei ]ahre, 167 drei 
Jahre, 134 vier Jahre, 3I ffinf Jahre und 5 Nachzuch- 
ten sogar 6 Jahre frfiher. In den meisten F~llen liegen 
die endgfiltigen Differenzen wahrscheinlich noch hSher. 
Da jedoch die Siimlinge z.T. noch lticht zur Blfite ge- 
kommen sind, z.T. wegen zu geringer Fruchtqualit~it 
ihrer Partner auf IX beseitigt wurden, ehe sie selbst 
geblfiht hatten, liegen bisher keine gr613erelt Spannen 
vor .  

Es sei erwiihltt, dab nach zusiitzlicher Ringelung 
einer Gruppe yon Nachzuchten weitere 136 Fiille 
frfiherer Bltite beobachtet werden konnten. 

l]'berrascheltderweise haben auch S~imlinge frtiher 
gebliiht als ihre Nachzuchten auf IX. So selten dies 
eintrat, es war im Laufe von IO Jahren immerhin 
37mal gegeben. Als weitester Vorsprung wurde gegen- 
fiber dell Nachzuchten 3 Jahre festgestellt und zwar 
in 5 F~llen. 
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2. B e s c h l e u n i g u n g  d u r c h R i n g e l u n g .  

In 25 von insg. 355 F~tllen wurden Simlinge mit 
Hilfe des Ringelns frCiher zur Bltite gebracht als ihre 
unbehandelte Nachzucht auf Typ IX (Abb. I). Der 
zeitliche Unterschied betr~tgt, da die Ringelungen i95i  
ausgeffihrt wurden, bisher i Jahr. Es wurde die Holz- 
ringelung in 5 cm Breite angewandt und damit eine 

Abb. I. Beschleunigung der Blfihreife durch Ringelung.  Links  : Bltihe~ider 
SS.mling naeh Holzringelung. Rechts :  Noch sterile Nachzucht  auf IX.  

lebensget~hrliche Schockwirkung erzielt. Da keine 
unbehandelten Kontrollen zum Vergleich vorhanden 
sind, kSnnte man annehmen, dab die S~nilinge auch 
ohne Eingriff in diesem Jahr geblfiht h~itten. Oben 
wurde ja gezeigt, dab unbehandelte S~mlinge friiher 
bliihen k6nnen als ihre Nachzuchten auf Typ IX. 
W~hrend aber dort - -  unter sonst gleichen Voraus- 
setzungen - -  h6chstens 9 Fglle gleichzeitig in einem 
Jahr auftraten, waren es im geringelten Bestand 25. 

Abb. 3- Beschleuuigung der Blithreife durch Pfropfuitg auf 
fertile B~iume. Unten :  4j~ihriger, noeh uicht  fertiter Luisen- 
apfel-S~imling (Aussaat x948). Oben: Fruchtansa tz  naeh Ver- 

edlung (x949) auf ITjfthr. Boskoopbusch. 
Aufnahme )Iai  x952. 

3. B e s c h l e u n i g u n g  d u r c h  l e i c h t e  B 6 d e n  
bzw. E i n s c h r ~ n k u n g  des  B o d e n r a u m e s .  

Unsere S~mlingsquartiere befinden sich teils auf 
sehr leichtem Sandboden, tells auI besserem Boden. 
Bis zum so. Lebensjahr batten rd. 4 real mehr S~m- 
linge.auf dem leichten Boden erstmals geblfiht als auI 
dem schwerea. Der Unterschied war derart in die 
Augen springend, dab der an sich berechtigte Einwand, 
es handle sich bei dieser 
Gegenflberstellung nicht 
um gleichwertige Indi- 
viduen, wenig bedeutet. 

Abb. 2. Beschleunigung der Blfihreife dutch Einschr/ tnkung des Bodenraumes. 
L inks :  Steriler S~imling (GefftB 50 • 40 era). Rechts :  Dessen blfihender Klon 

(Gef~B 2o x 2o cm)~ 

Abb. 4- Beschleunigung der Btfihreife 
durch Artp~ropfung. Quitte A auf 
Apfels~tmling, 3 Jahre  nach der Ver- 

edlung in Blfite. 
(Bild vcm der Seite betraehten !) 
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Auch die Einengung des Bodenraumes dutch Ein- 
pflanzen in kleine Gef~il3e kann u. U. die Blfihreife 
beschleunigen (Abb. 2). 

4- B e s c h l e u n i g u n g  d u r c h  P f r o p f u n g  
einj~ihr iger  S ~ m l i n g s r e i s e r  auf  f e r t i l e  

B~iume. 
Auf im Ertrag befindliche Biische des Typ IX und 

der Sorte Boskoop wurden im Frfihjahr 1949 Reiser 
von insgesamt 33 einj/ihrigen S~imlingen gepfropft und 
die S~mlinge selbst daneben gepflanzt. Zwei Propfun- 
gen, und zwar je eine auf Typ IX und Boskoop, blfih- 
ten und fruchteten im Jahre 1952. Es trat also bereits 
gut zwei Jahre nach der Veredlung die Bliitenknospen- 
differenzierung ein, w~ihrend die eigentlichen S~mlinge 
zu diesem Zeitpunkt in jeder Beziehung den Habitus 
des Prim~irstadiums zeigten (Abb. 3, S. 123). 

Der Kuriosit~t halber sei erwiihnt, dab wir Reiser 
ehaer Abrigquitte auf einen sterilen Apfels~imling 
pfropften. Eines dieser Reiser blfihte drei Jahre nach 
der Veredlung. Damit brachte alas sterile Organ einer 
sog. Jugendform die Blfitenknospendifferenzierung 
zu einem Zeitpunkt zustande, da der Apfels~imling 
selbst noch nicht geblaht hatte (Abb. 4, S. 123). 

kommen. Allenfalls k6nllen solche besonders gearteten 
Abrfl3mutterpflanzen als ,,Vermehrungsformen" be- 
zeichnet werden. Der dendrologisch festgelegte Be- 
griff Jugendform ist bei ihnen jedoch fehl am Platz. 

Abb. 5. Fertilit~tt im Bereich der , ,sterilen Jugend-  
formzone" bei Typ IX. Fruchtalasatz kl lapp 2o c m  
vom Wurzelhals  entfernt ,  also im Bereieh der LSnge, 

die bereits der Ijgthr. AbriBtr ieb besaB. 

B. Kennze ichen  des fertilen Stadiums in der 
, ,Jugendformzone" und Kennze ichen  des pri- 

miiren Stadiums  in der , ,Altersformzone". 

Genau genommen kann man von Jugendformen nur 
dann sprechen, wenn die vegetativ gewonnenen Ab- 
k6mmlinge eines im Prim~rstadium befindlichen S~im- 
lings ohne weiteres f~hig shad, den Habitus des Prim~ir- 
stadiums dauernd oder wenigstens welt l~inger beizu- 
behalten als die Ausgangspflanze. Unter dieser allein 
gtiltigen Voraussetzung ist bisher bei Apfelgeh61zen 
noch keine Jugendform nachgewiesen worden. Auch 
die Behauptung, AbriBpflanzen der Typenunterlagen 
seien Jugendformen, ist abwegig; denn diesen jahrein, 
jahraus durch Schnitt zur Verkrfippelung gebrachten 
Pflanzen fehlt gerade das, was eine echte Jugendform 
charakterisiert: Beibehaltung des prim~iren Habitus' 
bei f r e i e r  Entfaltung und dauerhafte 13bertragung 
dieses ttabitus' auf alle weiteren vegetativen Nach- 

Abb. 6. Fe r t i l i tg t  im Bereich der ,,sterilen Jugendformzone" bei S~imlingen. Links zum Vergleieh BiId Ft~ITZSGHE : 
Angebliehe, sterile Jugendformzone, die sieh seh~.tzungsweise fiber 1,2o m L~mge erstreekt. 

lWitte und reehts :  S~imling ml t  Fruchtansatz  konapp ~o em fiber dem Boden. 

Abb. 7- Apfel- u. Birnblf i tenst~nde an Dornen. 

Daran ~ndert auch eine gewisse ~hnlichkeit dieser Ge- 
h61ze mit solchen, die sich im Prim~trstadium befinden, 
nichts. Vor allem ist die Neigung der Abril3pflanzen 
zur Selbstbewurzelung sowie zur Bildung ,,wilder" 
Bliitter far die Vertreter der Jugendformtheorie ein 
schltissiger Beweis des fixierten Prim~irstadiums (=der  
,,Jugendform"). Dies um so mehr, als ihrer Meinung 

nach im Gegensatz dazu 
die Edelsorten (=,,Alters- 
formen") hinsichtlich der 
Selbstbewurzelung versa- 
gen und nur ,,edle" Bl~itter 
hervorbringen. Diese Lei- 
stungsteilung wird nicht 
nut als zeitlich, sondern 
auch als r~iumlich vorhan- 
den angenommen. Die 
Vertreter der Jugendform- 
theorie unterscheiden des- 
halb zwischen einer dau- 
ernd sterilen ,, Jugendform- 
zone" im unteren Kronen- 
raum eines fertilen S~m- 
lings und einer sich dar- 
fiber aufbauenden, fertilen 
,,Altersformzone". Diese 
Ansichten halten einer 
Nachprtifung nicht stand. 
Dal3 freiwachsende AbriB- 
pflanzen aller Typen weder 
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die bei Apfelsfimlingen fibliche Spanne des prim~ren 
Stadiums (4--io Jahre) noch das tibliche ertragslose 
Jugendstadium der Edelsorten auf Slg. (5--i2 Jahre) 
tiberschreiten, also in dieser Beziehung niche die ge- 
ringste Besonderheit besitzen, ist eine zu leicht nach- 
priifbare Tatsache, um welter darauf einzugehen. 
Schwieriger ist der Naehweis, dab sie auch keine sterile 
Zone besitzen; denn mit 
dem Hinweis auf die ganz 
allgemein gegebenen Bliih- 
schwierigkeiten in den un- 
tersten Kronenpartien wol- 
len wir es nicht getan 
sein lassen. Einen unwider- 
legbaren Beweis bringt je- 
doch Abb. 5, die eine AbriB- 
pflanze des Typ IX zeigt 
mie Frucheansatz an einem 
dorn~hnlichen Spiel3 in 
20 cm Stammh6he. Auch 
bei Siimlingen karm man 
diese Beobachtung machen 
(Abb. 6). Selbst an kurzen 
Dornen, die den Vertretern 
der Jugend formtheorie Aus- 
druck h6chster Sterilit{it 
sind, k6nnen sich Bltiten- 
anlagen befinden (Abb. 7). 

Um die Neigung zur 
Selbst bewurzelung sowie 
zur Bildung ,,wilder" B1/it- 
ter im prim/iren und fer- 
tilen Stadium bzw. in den 
verschiedenen Kronen- 

bereichen zu kl~iren, be- 
durfte es einiger zusatz- 
licher Experimente. Die 
Behauptung, Typ IX stelle 

als Abril3mutterpflanze 
eine Jugendform dar, 

ftihrt zwangsI~iufig zu dem 
Schlul3, dab ein fertiler 
Busch dieses Typs hinsiche- 
lich Blattbildung und Be- 
wurzelungsneigung ein an- 
deresVerhalten zeigen muB. 
Wir haben deshalb fertile 
Bfische des Typ IX tells 
stark verj/ingt (natiirlich 
nur innerhalb des fertilen 
Bereiches), tells bis in die 
fertile Krone hinein angeh~ufelt. AuBerdem haben 
wit je einen Fruchtast der Typen IV und II ange- 
hfiufelt. Alle fertilen Teile haben sich w~ihrend eines 
Sommers bewurzelt und zwar in der gleichen Ab- 
stufung, wie wires bei den AbriBmutterpflanzen der 
Typen gew6hnt sind, d.h. Typ IV bewurzelte sich am 
besten, Typ II am m~if3igsten, Typ IX gut (Abb. 8). 
Hinsichtlich der Blattbildung brachten die verj/ingten 
Paradiesbfische die gleichen ,,wilden" Organe hervor 
wie Abril3pflanzen. 

Recht eingehend haben wir uns mie der autovege- 
tativen Vermehrung der Apfelsorten befaBt (7). Wie 
es Typenunterlagen, ja sogar im Prim~rstadium be- 
findliche S~mlinge mit unterschiedlicher Bewurze- 
lnngsneigung gibe, so ist es aueh bei den Edelsorten, 

und zwar unabh~ngig vom Entstehungsalter der Sot- 
ten. Croncels, Allington, Joyce geh6ren z.B. nach 
unseren bisherigen Erfahrungen zu den wflligeren, 
Boskeop, Signe TJllish, Ontario zu den unwilligeren 
Selbstwurzlern. Beim Klarapfel haben wir im Laufe 
einer Vegetationsperiode (Apr./Okt. i952) eine 64%ige 
Bewurzelung erreicht (34 yon 53 SoIort-Ammen; 

Abb. 8. BewurzeIungsneigung in der ,,Altersformzone". 
Linksoben: T y p I I ;  l inksunten:  T y p l V ;  rechts: T y p I X .  

Abb. 9. Bewurzelungsneigung bei einer ,,Altersform'L 
6 Monate alte Klarapfelreiser nach Beseitlgung der Ammen (64% Selbstwurzler). 

Abb. 9)- GARD?,TER (2) brachte es bei der ungef~hr 
Ioo Jahre alten Sorte Me. Intosh auf 85 % Selbstwurz- 
ler und dies sogar mit Hilfe der bei uns als hoffnungs- 
los geltenden Stecklingsvermehrung (Abb. !o). Bei 
solchen Ergebnissen kann man Apfelsorten, d.h.  
,,Altersformen' ~, die Bewurzelungsneigung niche grund- 
s/itzJich absprechen. 

Schon fr~her (4) wurde darauf hingewiesen, dab sehr 
stark verj tingte EdelobstMiume ,,wilde" Blitteer bilden 
k6nnen. Ein besonders giinstiges Beobachtungsobjekt 
ist bei uns in dieser Beziehung z. Zt. die GoldparmXne. 
AbriBmutterpflanzen dieser Sorte zeitigten i952 so 
ausgesprochene ,,Wfldblgtter", dab man sie niche als 
Goldparm~inenbl~tter erkennen konnte (Abb. Ii). 
Noch interessanter war die unterschiedliche Blattbil- 
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dung bei Stammaustrieben eines iSj~hrigen Goldpar- 
m~inen-tIochstammes. Die BlOtter tines Wasser- 
schosses kurz fiber der Veredlungsstelle hatten Wild- 
charakter gleich dem der oben erw/ihnten Abrigpflan- 

Boden entstandener Wurzelhalstrieb auf einmal 
(Abb. 14). Seine unteren Bl~itter waren ,,wild", seine 
oberen so ,,edel" wie jene an der Spitze der vier- 
j~hrigen ~ste. G~be es in jedem Fall den konstanten 

Abb. io. Bewurze lungsne igung bei e iner  , ,Al te r s fo rm" .  14 T a g e  a l te ,  e t io l ie i te  Steckl inge 
der Sorte Me.Intosh (85% Selbstwurzler;  Bild G&KDNER). 

zen. Ein anderer WasserschoB in der Mitte des Stare- 
rues brachte dagegen bereits Bl~itter mit Ubergangs- 
charakter hervor (Abb. ~2). W~ire der Habitus bei 
jeder Edelsorte wirklich konstant, so dtirften sich der- 
artige Wandlungen nicht zeigen. Abb. 13 zeigt den 

Abb. 12. , , Jugendform"-Bi~ i t t e r  bei e iner  , ,A l t e r s fo rm" .  Bla t twandlung  
bei e inem i8j / ihr .  Goldparm~inenhochstamm. V. 1. n. r . :  Bla t t  aus  der  
Krone;  Bla t t  eines Wasserschosses  an der S t a m m i t t e ;  Blaf t  eines Wasser -  
schosses an der  S t a m m b a s i s ;  zum Vergle ieh:  Blat t  eines AbriBtr iebes .  

Abb. I3- B ia t twandlungen  bei , ,Al te r s formen" .  L inke  Bildhgdfte:  Bla t t  
yon e inem Kronentr ieb .  Rechte  Bildh~.lfte: Blat t  yon e inem Abr ig t rJeb .  
L inks :  Gef lammger  Kard ina l ;  Mitre:  AdersIeber;  reeh ts :  Boskoop. 

Unterschied zwischen ,,edlen" Bl~tttern aus dem Kro- 
nenbereich und ,,wilden" Bl~tttern yon Anh~ufelungs- 
pflanzen der Sorten Gefl. Kardinal, Adersleber und 
Boskoop. 

Eine weitere Beobachtung an einem 4~j/ihrigen, 
sterilen, freiwachsenden S~mling ergab das Um- 
gekehrte: Die gleiche Blattwandlung, welche dessen 
Zweige in vierjahriger Lebenszeit vom urspriinglichen 
Wildcharakter zum ]~delcharakter durchmachten, 
zeigte gleichzeitig ein diesj~hriger, knapp fiber dem 

Abb. i i ,  J u g e n d f o r m " - B l ~ t t e r  bei e iner  , ,Alters- 
f o r m " .  L i n k s :  Geldparm~ine , Kronen t r i eb ;  i e c h t s :  

GoldparmS.ne, Abr ig t l i eb .  

tIabitus einer ,,Jugendformzone", so dtirfte - -  ganz 
abgesehen yon der Gleichzeitigkeit des Umschlagens - -  
ein diesj~hriger Wurzelhalstrieb nicht im oberen 
Zweigteil edlere Bl~ttter tragen als im unteren. So 
wenig allt~glich solche Vorkommnisse sind - -  vor 
allem wohl auch deshalb, well wit sie nicht beachten - -  
sie genfigen, um die Zweifel an der Existenz der ,, Ju- 
gend-" und ,,Altersformzonen" zu vertiefen. 

Auch dem Problem der AltersschwAche bzw. Sor- 
tendegeneration haben die Anh~nger der Jugend- 
formtheorie Aufmerksamkeit geschenkt. Je ~tlter eine 
Sorte ist, desto schwieriger soll sie sich umpfropfen 
lassen (9). Beispiele ftir dieses Verhalten werden 
allerdings nicht genannt, doch sind wir auch so in der 
Lage, das Gegenteil zu beweisen. Vor Jahren haben 
wir einen Umpfropfversuch an Apfelb~iumen durch- 
geftihrt, die 62 verschiedenen Soften angeh6rten (6). 
Es trat dabei kenl einziger 
Versager auf, obwohl so 
a r e  Sorten wie Karmeliter- 
renette, Goldparm~ine, Rib- 
ston Pepping umgepfropft 
worden waren. Ubrigens 
werden ftir die Goldpar- 
mS~ne in der Praxis nicht 
weniger als 42 Sorten 
zum Aufpfropfen empfoh- 
len (3), eine ftir diese ,,alters- 
schwache" Sorte unver- 
st~indlieh hohe Zahl. Es 
gibt iiberhaupt kein dank- 
bareres Objekt fiir Er6rte- 
rungeniiberAltersschw~che Abb. I4. B la t twand lung  in tier 

,,Jugendformzone'" eines 4 iS.hr. 
als die Goldparm~ne, soll SSmlings. Rechts:,,Wildes"Blatt 
sie doch nach ttoGo bereits ~o~ der Basis eines diesj~ihrigen 

Wurzelhals tr iebes.  Lin ks :,,Edles" 
im 1 3 .  Jahrhundert in Nor- Blat t  yon der  Spitze des gleichen 

Tr iebes .  Die  gleiehe Wand lung  
folk angebaut worden sein, ist bei den diesj~.hrigen Astver- 
und wurde sie doch yon l~tngerungea gegeben. 
KNI~I-IT, dem Vater der Altersschw~chentheorie, bereits 
Anfang des vorigen Jahrhunderts als wichtiges Dege- 
nerationsbeispiel herausgestellt (IO). Wie wenig alters- 
schwach diese Sorte aber in Wirklichkeit ist, beweist 
die Tatsache, dab sic seit 1853 ununterbrochen fiir den 
deutschen Erwerbsobstbau empfohlen wird (5)- 
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Auch andere Veredlungshinweise halten einer Nach- 
prfifung nicht recht stand, wie unsere Pfropfungen mit 
artfremden Partr~ern erkennen lassen. Angeblicb sol- 
Ien solche Veredlungen, im prim/iren Stadium vor- 
genommen, lebensfghiger sein als im fertilen (9). Bei 
uns besteht aber in dieser Beziehung kern Unterschied. 
Wenigstens sind die l~ier benutzten Partner Apfel und 
Quitte auch dann, wenn sie als ,, Jugendformen" mit- 
einander verbunden werden, nicht lebensf~ihiger als 
sonst. Alle auf Apfels~mlinge gepfropften Reiser von 
Abril~quitten (insges. 19 Veredlungen) gingen bis auf 
eine im Laufe der ersten drei Jahre ein oder befinden 
sich im Absterben. Von den gleichzeitig auf Quitte A 
veredeIten Apfetsamlingen leben yon 8 Exemplaren 
heute noch 3- 

l~berblickt man zum SchluB noch einmal den ganzen 
Fragenkomplex, so zeigt sich, dab die Vertreter der 
Jugendformtheorie fiber einen Vorteil verfiigen, der 
den Gegnern Iehlt. Ihre Eeweisffihrung ist bestechend 
einfach, well die durchschnittliche Entwicklung der 
S~mlinge und Edelsorten ihre t~ehauptungen durch- 
aus best~tigt. Es f/~gt sich eins ins andere, als k6nnte 
es nicht anders sein. Man ,,kapiert" alles so spielend, 
wie etwa den Lauf der Sonne um die Erde. Die Gegner 

der Theorie haben es ungleich sehwerer, well sie dem 
Nichtallt~glichen naehgehen miissen, um zu beweisen, 
da[3 das Allt~gliche wandetbar ist. 
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Auslese yon Pflaumenformen der Gattung Prunus domestica (L.) 
ftir die Samengewinnung und Anzucht yon 

Pflaumen,Veredelungsunterlagen 
Von H. KI~PPERS und G. FRIEDRICH. 

Mit 6 Textabbildungen. 

Einfiihrung. 
A1/e hochwertigen Pflaumen, Zwetschen, Rene- 

kloden, Mirabellen und Aprikosen sowie die meisten 
Pfirsichsorten werden auf ,,Unterlagen", d.h. auf Ab- 
k6mmlinge yon Wild- oder Edelsorten aus generativer 
oder vegetativer Anzucht veredelt. Die iiberwiegende 
Anzahl der Obstb~iume steht, wie KEM}aEiR [I] er- 
mitteln konnte, auf Sfimlingsunterlagen. 

Die obstbauliche Wertung der aus Samen ange- 
zogenen Pflaumenunterlagen st6Bt schon deshalb auf 
erhebliehe Schwierigkeiten, well in den obstbautrei- 
benden L~indern sowohl S~imlinge als auch vegetativ 
vermehrte Ableger verschiedener P~,u*tusarten und 
-unterarten teils Mlgemein, tells nur in 6rtlieh eng 
begrenzten Gebieten zur Saatgutgewinnung Verwen- 
dung finden. - -  Es ist bekannt, daB, unabh~ngig da- 
von, ob man bei der GroBart P. domeslica z.B. Samen 
einer Edelpflaume oder der Haferschlehe aussfit, unter 
den Nachkommen beider Formen zu linden sind, 
welche tells ursprfinglichen Wildcharakter zeigen, tells 
Eigenschaften und Aussehen einer Edelsorte besitzen. 
Die starke Aufs[altung beweist die genetische Unaus- 
geglichenheit des Ausgangsmaterials. 

Es soll einer weiteren Arbeit vorbehalten bleiben, 
den Versuch zu unternehmen, die Grol3art P. domes/ice 
systematisch abzugrenzen. Gegenstand der vorliegen- 

Die Untersuchungen erstrecken site auf die Zeit von 
I933 bis Juni I952. 

den Arbeit sind spezie/le Untersuchungen innerhalb 
des Formenkreises P. domestic~ (2n --- 48). 

Das ]~estreben, zumindest morphologisch einheit- 
lichere Pflaumenunterlagea zu erhalten, veranlagte 
K~MS~HR und ScI4~:Lz [2] im Jahre i936, Beobach- 
tungen fiber das Verhalten von S~mlingsnachkommen 
versehiedener Edelsorten einzuleiten. Leider hinderte 
der Krieg die Weiterfilhrung der Versuche. Schon die 
ersten Ergebnisse zeigten, dag die Ausbeute an auf- 
schulf~higen S~mlingen, wie auch an verkaufsfertigen 
t~umen bei den einzelnen Sortennachkommenschaffen 
sehr stark schwankt. Es erbracbten z.B. Emma 
Leppermann 3%, Gute von Bry 72%, 2I Herki]nfte 
der Sorte St. Julien im Durchschnitt 42% aufsehul- 
f&hige Samlinge. Die einzelnen I-Ierk/infte unterein- 
ander verhielten sich ebenfalls recht unterschiedlich, 
Der Anfall an verkaufsffihigen Halbst~immen betrug 
bei Verwendung von S~mlingen der Sorte Gute von 
Bry 76 %, bei St. Julien 72 %, dagegen ergaben andere 
Soften wie z. B. Esperens Goldpflaume, die einen ver- 
hgltnismfigig hohen Anteil an aufschulf~higen S~m- 
lingen aufwies, nut 20% Halbstgmme. 

LOEWE• 2 s~te ab I943 aus gleiehen Beweggr~nden 
Steine yon Wangenheim, Weil3e Pflaume, Grol3e 
Grtine Reneklode und Kleine blaue Pflaume aus. Die 
guten Anfangsergebnisse mit Wangenheim ftihrten 
dazu, diese Sorte a/s Samenspender besonders hervor- 

2 Briefliehe Mitteilung an K~3p~xs. 


