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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. 
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zuheben. Es s tel l te  sich jedoch s p i t e r  heraus,  dab  die 
im ers ten Jahr  in den Sf imlingsquar t ieren zu beob- 
ach tende  Einhei t l ichkei t  des Wuchses  sich schon im 
zweiten Jahr  wei tgehend verl iert .  Auch in bezug auf 
andere  Eigenschaf ten  befr iedigte  Wangenhe im nicht.  

Die Sorte  Gute yon Bry,  welche J~EMMER und 
SCHULZ [2] als auffal lend gut beurtei len,  ist zu wenig 
verbre i te t ,  als dab  auf sie zuri ickgegriffen werden 
kSnnte.  Die Grof3e Grfine Reneklode  wird t ro tz  ihrer 
verschiedenen M/ingel - -  groBe und schwer ke imende 

Tabelle I. Beweriu~g versohiede,zer Pflaumensorten bezi~glioh ihrer Eignung als Sdmlingsunterlage. 

~'{r. 

I 

2 

5 

Sortenbezeichlxung des Lie%ranten 

Prunier de Damas blanc 

Prunier  Damas noir 
Prunier Damas noir Reineclaudef 
GroBe Griine Reneklode 

Herkunf t  

unbekannt  

Frankreich 

eigene Ernte 

Bewertung 

schlecht 

gut 

gut 

B e m e r k u n g e n  

schlecht pikierf~hig 
uneinheitlich 26 

3 Damas blanc Vilmorin, Paris sehr gut sehr stark wachsend, nicht ganz ein- 
heitlich 

4 WeiBe Damascener (neue) unbekannt sehr schlecht 

Ungarn schlecht 6, I3 t 9. damc~scena St. Julien, neue 
Sorte 

Wachstumshemmungen, meist Doppel- 
kerne 

guter Aufgang, Wachstumshemmungen 

7 St. Julien, race d'Orleans vraie Vilmorin, Paris u. diinntriebig, kleines Laub, gut pikier- 
Verron, Orl6ans sehr gut fihig,  etwas aufspaltend 

8 St. Julien ]uliana Balkan sehr schlecht dornig, kleinblXtterig, schwer keimend 

9 P. Briancon Japan im I . Jahr  sehr ist keine P. domestica, sondern P. mand- 
gut schurica, mit Edelsorten unver t r ig l ich  

I I  St. Julien d 'Antoine unbekannt  schlecht - -  

guter Aufgang, Wachstumshemmungen 
12 St. Julien Mirabelle / ( Frankreich schlecht h~iufig Zwillingskerne I5 St. Julien echt 
22 Mirabelle von Nancy ] 

sehr schlecht 16 

25 

I9 

24 

P. domestica Bohemica 

Hauszwetsche 

mittel  

mittel  

Tschechoslowakei) 

eigene Ernte ! 

unbekannt  

dr. Herkiinfte 

P. dema~cena rund 

Wangenheims 

Wachstumshemmungen,  nur gelegent- 
lich einige sehr gute S~mlinge, schwer 
pikierbar 

meist Zwillingskerne 

Wachstumshemmungen 

- -  St. Julien 

- -  Scheil3pflaume 

R. Barth,  Tabarz 

Ulmer, Weilheim 
a. T. Schnell, 
Neuenstein 

mittel  unheitlich, Steine wie gr. Eierpflaume 

mittel  uneinheitlich, teils dornig 

-- ] P. imititia GroB-Vargula sehr schlecht d0rnig 
i 

I I P. insititic~ Striimpel, Ost- 
ingersleben mittel  relativ einheitlich 

unbenannt  Char. IngeKingen gut sehr aufspaltend 

Abb. I. Steine der in Tabekle z beschriebenen Pi laumensorten.  
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Samen, schlechte Pikierf/ihigkeit - -  in den Unter- 
lagenbaumschnlen wohl am Mufigsten zur S~imlings- 
anzucht verwendet. Der Mangel an geeignetem Saat- 
gut der P.domestica-Formen, hat wiederholt zu ver- 
stfirkter Verwendung der zu P.cerasifere geh6renden 
Myrobalanenpfiaume (P.myeobalana, Sfimling) ge- 
Ifihrt, deren obstbaulieher Wert ffir die Gebiete n6rd- 
lich und 6stlich der Weinbauzone noch umstritten ist. 

Die starken Verluste gerade an Pflaumen w~hrend der 
Frostjahre 1928/29, 1939/4o und 194o/41 werden nicht 
ganz mit Unrecht aut die h~ufige und planlose Ver- 
wendung yon Myrobalanen-Siimlingen zurfickgeffibrt. 

Nachstehenden Untersuchungen liegt die Absicht 
zugrunde, durch Selektion bestimmter Pflaumenher- 
kfinfte Formen ffir die Unterlagengewinnung heraus- 
zufinden, deren Nachkommen morphologisch und 
physiologisch weitgehend einheitlich sind. Diese Ein- 
heitlichkeit muB vorausgesetzt werden, wenn das 
Unterlagenmaterial --obstbaulich gesehen - -  wertvoll 
sein soll. Unausgeglichene S~imlingsbest~inde verur- 
sacben Ausf~lle in der Baamscbule, ffihren in der Obst- 
anlage zu unterschiedlichen Wuchs- und Ertrags- 
leistungen und letzten Endes zur Ertragsunsicherheit. 

Nufgabenstellung und Versuchsdurchfiihrung. 

Das Festhalten an der Anschauung, das aus Frank- 
reich eingeffihrte Pflaamensaatgut sei aHem anderen 
fiberlegen, hatte zur Folge, dab man bei uns erst sehr 
sp~t damit begann, eine eigene Saatguterzeugung an- 
zustreben und innerhalb der uns zur Verffigung stehen- 
den Pflaumensortimente nach brauchbaren Unter- 
lagenformen zu suchen. Erst ab 1943 findet man 
deutsche Ver6ffentlichungen, die sich eingehender mit 
den Wuchsst~irkeverh~ltnissen bei P. cerasifera und 
P. domeslica-Unterlagen befassen. Die wissenschaft- 
lichen Grundlagen, auf denen vorliegende Arbeit auf- 
gebaut werden konnte, waren daher sehr dfirftig. 

Die Schwierigkeiten bei tier Beschaffung von sorten- 
echtem Saatgut durch den Geh61z-Saatenbandel ver- 
anlal3ten Ht0TTVrER/K01~PERS im Jahre 1933 yore rein 
praktischen Standpunkt ausgehend, nach neuen M6g- 
lichkeiten zur Erzeagung einwandfreien Saatgates zur 
Unterlagenanzucht zu suchen. 

Sie beschritten dabei zwei Wege: 
I. Selektion, gegebenenfalls Zfichtung neuer Samen- 

muttersorten nach bestimmten Zuchtzielen. 
2. Prfifung bew~ihrter Stammbildnersorten und 

Klonunterlagen auf ihre Eignung als Muttersorte. 
Die Forderung der Praxis nach starkwfichsigen 

Unterlagen wurde dabei besonders berficksichtigt, well 
die Erfabrung lehrt, dab bei der Pflaume zwischen der 
St~irke des Holzwaehstums und der H6he des Ertrages 
eine weitgehende Korrelation besteht. Im Gegensatz 
zu englischen Bestrebungen, schwachwfichsige Formen 
ffir die vegetative Vermehrung zu finden, ist es das 
Ziel des deutschen Obstbaues, starke Unterlagen her- 
auszustellen, well diese auch anter relativ ungfin- 
stigen Bodenverh/iltnissen noch leistungsf~hig sind. 

Unser Zuchtziel muBte daher lauten: Auslese yon 
Formen, welche in der Wuchsleistung m6glichst die 
starkwachsende 3/[yrobalanenpflaume erreichen, um 
letzten Endes auch diese auf schweren und feuchten 
B6den sowie unter stark wechselnden Klimabedin- 
gungen nicht ausreichend frostharte Unterlage ent- 
behflich zu machen. 

Der Zfichter  23. Band.  

Priifung yon Pflaumensorten auf ihre Eignung 
als Samenspender. 

A. Aussaa tve r suche .  
Im Jahre 1933 warden bei Ht/dTTI,~ER in Alten- 

weddingen auf einer F1/iche von I ha 148 Halbst~mme 
der Sorten Ackermann, Halleraspflaume und Wagen- 
stedter Schnapspflaume zur Saatgutgewinnang ange- 
pflanzt. Die mit dem hiervon gewonnenen Samen in 
den Jahren 1936--1939 ausgeffihrten Versuche er- 
gaben bei keiner der Sorten fiberdurchschnittlich 
gfinstige Ergebnisse. Dieses Resultat bestgtigt die 
Erkenntnisse von KEMMER und SCHULZ [3]. 

In den Jahren 1933--1939 wurden mit Saatgut 
einer gr6Beren Anzahl im Handel erh~ltlicher oder von 
Obstbauern empfoh/ener Sorten (s. Tab. l) tells ein- 
malig, tells in zweij~ihrigen Wiederbolungen Aussaaten 
vorgenommen. Die Versuchsergebnisse warden durch 
BonitJerung in allgemeinen Noten mit der Absicht der 
innerbetrieblicben Weiterverwendung festgehalten. 
Die Resultate sind insofern interessant, als sie mit den 
Dahlemer Ergebnissen weitgehend fibereinstimmen. 

Damas blanc und St. Julien race d'Orleans vraie 
franz6sischer Herkunft ergaben welt fiber dem Durch- 
schnitt stehende S~imlinge. Damas blanc zeichnete 
sich ferner durch besonders frohen Wuchs aus. Auf- 
fallend waren an Damas blanc die fieischig entwik- 
kelten, mit Wurzelhaaren dicht besetzten, verh~iltnis- 
m~igig weichen Hauptwurzeln und ein etwas mastiger 
Holzwuchs. Diese ~erkmale weisen auf die Abkunft 
aus Edelpflaumen hin, Leider ist Saat von dieser 
Sorte praktisch nicht zu bekommen. Dagegen hatte 
St. Julien d'Orleans wenig verzweigte, festere Wur- 
zeln, dfinnere Holztriebe, kleinere BlOtter und sp~it- 
reifende, kleine blaue Frfichte, Eigenschaften die bei 
Typen des a/s P. insitifia beschriebenen Formenkreises 
vorherrschend aufzutreten pflegen. Es erschien rat- 
sam, diese beiden Herkfinfte welter zu vermehren. 

B. Auslese an Sfimlingen von Damas blanc und 
St. Ju l ien  d 'Or leans .  

Im Jahre 1934 wurden von H/3TTI'~ER/KOPPERS aus 
jeweils etwa 30000 S~imlingen der in den Vorversuchen 
als wertvoll erkannten Sorten Damas blanc und 
St. Julien d'Orleans (Saat beider Sorten von Vilmorin) 
je 20 Pflanzen ausgew~hlt, die sich dutch besonders 
starke Wfichsigkeit, festes Holz und Fehlen yon 
Dornen auszeichneten. Mit Reisern dieser S~imlinge 
wurden 1935 je Ausgangsvariante jeweils 80 Verede- 
lungen auf vegetativ angezogene P. Ackermann durch- 
geftihrt. Die so entstandenen B/iume wurden baum- 
schulm~t13ig als Viertelst~imme angezogen. Schon in 
der Baumschule erwiesea sich einige Ausgangsformen 
in Verbindung mit der Ackermanffpilaume als wertlos 
ffir die weitere Bearbeitung. 

Von den jeweils 20 Ausgangsformen fiberstanden 
bei St. Julien d'Orleans nur 4, bei Damas blanc jedoeh 
14 die Baumschulprfifung. Im Frfihiahr 1938 wurden 
yon diesen insgesamt 18 Typen je 5 ~ Viertelst~mme 
auf P. Ackermann (vegetativ) veredelt und plantagen- 
m~tBig aufgepflanzt. - -  Die einzelnen Klone zeigten 
bereits in den ersten Jahren ihrer Entwicklung wesent- 
liche morphologische Unterschiede. Einige batten 
stark behaarte, dfinne, h~ngende Triebe, andere waren 
sehr starkwfichsig und bildeten kr~ftiges, dickes Ho]z 
mit groBen breiten BlSttern, wie sie z. B. Emma Lepper- 
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mann und Althans Reneklode aufweisen, wieder andere 
waren zwar stark wachsend, abet sehr k!einbliitterig. 
- -  Die 4 Klone von St. Julien d'Orleans waren iiber- 
einstimmend kleinbl~tterig, zeigten unterschiedlich 
behaarte Triebe und bildeten auffallend starke, auf- 
recht wachsende Kronen. Die auf Grund der baum- 
schulmiigigen Beurteilung beste Variante der tIer- 
kunft Damas blanc erhielt die Betriebsbezeichnung 
P. Hiittner 23, der beste Abk6mmling yon St. Julien 
d'Orleans die Bezeichnung P. Htittner 28. Beide 
Soften wurden als Randreihen gepflanzt. Dadurch 
war es m6glieh, diese zu erhalten, als die Kriegsver- 
h~ltnisse dazu zwangen, die ganze Pflanzung 1942/43 
bis auI die AuBenreihen zu roden. Dabei gingen wahr- 
scheinlich mehrere wertvolle Klone verloren. 

C. B e f r u c h t u n g s b i o l o g i s c h e  V e r h i i l t n i s s e  
e i n i g e r  w e r t v o l l  e r s c h e i n e n d e r  S a m e n -  

s p e n d e r s o r t e n .  

Die als wertvoll erkannten Auslesen wurden auf 
ihre Fertilitiitsverhiiltnisse hin untersucht (Tab. 2). 
Die tttittnertypen 35/V/8, 28, 23 und 26 erwiesen 
sich als selbstfruchtbar. Aus Abb. 2 geht hervor, 
dab die Nachkommen von P. Hfittner 26 und 28 
im ~iul3eren Erscheinungsbild weit einheitlicher sind 
als die der selbststerilen GroBen Grfinen Reneklode 
(s. a.  A b b .  3). 

/ 

J 

// 
Abb. 3. Die abgebildeten S~imlinge der GroBen Grtinen IReneklode 
(nach Fotos gezeichnet) zeigen die morphologische Uneinheitlichkeit 

der F~-Nachkommenschaft. 
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~ ]  I Edetpfioumenartig oufre~h~ ~ 11"Blattformen und Habitus 
ter Wuchs; Btottspreite 5 ~ sehr verscNeden. Wuchs im 
%8r Wenig verzweigte wesent[ichen noch oufrecht, 
rriebe olle Triebe mit + - vorzeitigen 

Trieben besetzt 
TiTB(clttspreite 3~cm ew r ~  l-~r$chtehellczrhg krlechender 
jShrige Triebe in der ganzen Wuchs~ Zweige mehr h~ingend 
L~nge mit vorzeitigen THe= ois oufrecht; Biattspreite 
ben besetzt. 0berwiegend aur 2x3 crn 
bre'ffwo~hsend 

Abb. ~. Aufspaltung an zweij~hrigen PflaumensgmIingen 
im Veredlungsquartier I 9 5 1 .  

D. S a m e n s p e n d e r - E i g n u n g s p r f i f u n g e n  an den 
t l i i t t n e r a u s l e s e n  unter  E i n b e z i e h u n g  e in iger  

b i sher  nur v e g e t a t i v  v e r m e h r t e r  
U n t e r l a g e n s o r t e n .  

Die Samen der zu prtifenden Soften wurden auf 
Riiben-Weizenboden (L6glehm) der Magdeburger 
B6rde ausges~t. Die Niederschliige in diesem Gebiet, 
das im Regenschatten des Harzes liegt, betragen im 
Jahresmittel 5oo--6oo mm. Die Pflaumensteine wur- 
den nach dem Auswaschen kurz getrocknet und nach 
Einerntung aller Sorten in reinen Elbsand his zur 
Aussaat stratifiziert (Tausendkorngewieht und Keim- 
f~ihigkeit s. Tab. 3). Die Aussaat erfolgte im November 
1947 und als Wiederholung im Dezember 1948 auf 
Beete mit 6 Reihen im Abstand yon 25em. Zur 
Bonitierung wurden jeweils 2,o m ~ der sechsreihigen 
Aussaatbeete ausgehoben und die dabei erhaItenen 
Gesamts/imlinge geziihlt und sortiert (s. Abb.4). 

Die Gesamtertragszahlen unsortierter S~mlinge je 
2,o m ~ lagen zwischen 4 Stfiek bei Emma Leppermann 

Tabe l l e  2. Selbstungsversuohe an einigen P/laumenunterlagen-Sorten in den Jahren x95o und Z95L 

Be zeichnung 

Hti t tner  3 5 / V / 8 .  
Ht i t tner  27 . . . . .  

H i i t t n e r  2 8  . . . . .  

Hi i t tner  23 . . . . .  

H(i t tner  26 . . . . .  

Kfinstllche Sell)stung z95o Kiinstliche Selbstung i95i  Freie Abblfite z 9 5 I  

! ~ 282 59 20,9  ~5 i - -  
1 5 [  2 ~41 4 2,8 
I I  -- 214 I 82 138,8 
~5 I 239 I 77 / 3 2 , 0  
I4fittner 26 w u r d e  m e h r f a c h  

1 " 

2o 2 360 27 I 7 5 
20 3 340 - -  "" 
20 13 x2o 5 4, 2 
I5 I 2 260 3 I I , I  

u n t e r s u c h t ,  s e l b s t f r u e h t b m  

.~ g.~ 

3 n i s s e  

400  

;4 
280  65 
dnd ver loren gegangen. 
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Tabelle 3. Ta,tse~zdkorngewicht und Keim/dhigkeit der 
Samen de~, gepri~/ten P/laumensorten -- 2/dhrige 3~riEtel. 

Nr. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

I O  

I 1  
I 2  

13 
I4 
15 

16 
17 
18 
19 
2O 
2 I  
2 2  

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
3 ~ 
34 

S o r t e  

Gr. Gr. Reneklode 
Hii t tner 35/V/8 . .  
Hflt tner 26 . . . . . .  
Hfittner 27 . . . . . .  
Hfit tner IV . . . . . .  
Aekermann . . . . . .  
Graf Althans . . . .  
Btihler . . . . . . . . . .  
HOttner 17 . . . . . .  
Flotow Mirabelle . 
Hfit tner 29 . . . . . .  
Brfissel . . . . . . . . . .  
Wangenheims . . . .  
Croosjes gelb . . . . .  
Nancy Mirabelle. .  

iooo 
Korn- 

gewich t  

g 

815 
63o 
665 
47o 
6 o o  

55 ~ 
I25o 

580 
660 
580 
720 
575 
8 0 0  

5 2 0  

34 ~ 

Nur ein Jahr ausl 

Htittner 28 . . . . . .  11] 715 
Wagenstedter . . . .  365 
Hfittner I I I  . . . . .  560 

' Liitzelsachser . . . .  :] 560 
Z immers  . . . . . . . . .  .1 680 
Croos]es blau . . . . .  
Hauszwetsche . . . .  
Pershore . . . . . . . . .  
Damas des Toulous~ 
Andenken an Hin- 

denburg . . . . . . . .  
Frfihe Fruchtba.re 
Ersinger . . . . . . . . . .  
Anna SpS~th . . . . .  
I(irkes . . . . . . . . . .  
Emma Leppermam 
The Czar . . . . . . . .  

l O 5 O  

535 
164o 

lO8O 
480 
800 

135o 
875 
85 ~ 

Io5o 

K e i m p  r o b e  

gep la tz t  

% 

13 
4o 
6 3  

33 
58 

3 
55 
I O  
I O  

33 
I7 
30 
32 
45 

gu t  
keimff ih ig  

% 

98 
90 
77 
80 
87 
87 

l O O  

95 
I O O  

63 
65 
53 
80 
7 ~ 
82 

schlecht  
ke imf/ ih ig  

% 

2 
Io 

23 
20 

13 

13 

5 

73 
35 
47 

20 

3 ~ 
18 

ewertet 

~5 85 I5 
~5 IOO - -  
30 i o o  - -  

- -  65 35 
- -  65 35 
30 80 20 
~-7 73 27 
- -  82 I8 
70 70 3 ~ 

- -  5 ~ 5 ~ 
- -  2 0  8 0  

- -  50 5 ~ 
3 ~ 75 25 
- -  75 25 
2 i2 88 

i2 22 78 

und 228 St t ick bei  Wagens ted te r .  Die Saat  der  
Sor ten  Ontar io ,  Sch6ne yon Loewen und Victor ia  lief 
nicht  auf. Die d iesem Versuch zugrunde  gelegte feld- 
m~Bige Anzuchtweise  der  S~mlinge en tspr ich t  a m  
ehesten den Verh~l tnissen der  Baumsehulprax is .  

In te ressan t  ist, dal3 gerade diejenigen Sorten,  welche 
der  Obs tbauer  auf Grund ihrer  gfinstigen F ruch t -  
e igensehaf ten g e m  anbau t ,  und die daher  eine weite 
Verbre i tung  gefunden haben,  ffir die Samengewinnung 
ungeeignet  sind. 

Alle  Beobaeh tungen  und Hessungen  a m  Versuchs- 
mate r ia l  wurden vom I n s t i t u t  ffir Obst-  und Gemfise- 
b a u d e r  Univers i t / i t  Hal le  gemeinsam mit  Technikern  
des Betf iebes  I t f i t tne r  durchgeff ihrt .  

B a u m s c h u l m ~ i B i g e  P r f i f u n g  d e r  a n g e z o g e n e n  

S ~ i m l i n ~ e .  

Von den einj~hrigen S~imlingen wurden ers tmal ig  im 
Fr f ib jahr  1949 je  Sorte  5 ~ Stfick in der St~rke 7/9 m m  
baumschulm~Big im A b s t a n d  yon 4 ~ • 9 ~ cm auf  dem 
Versuchsfeld des In s t i t u t s  ffir Obst-  und Gemfisebau 
in Prussendorf  (Rfiben-Weizenboden,  K l imave rh~ l t -  
nisse ~hnlich denen in Al tenweddingen)  aufgeschult .  
Um eine gleiche Ausgangszahl  zu haben,  wurden  bei 
einigen Sorten,  von denen innerha lb  der  ausgewer te ten  
2,o m ~ nicht  gentigend Pf lanzen dieser St/ i rke vorhan-  
den waren,  die fehlenden S~imlinge dem Iaufenden Beet 
en tnommen.  - -  I m  Jahre  195o wurden  S~mlinge der  
gleichen Sof ten  aus der  Wiederho lung  der  Anzuch t  des 
Al tenweddinger  Aussaa tversuches  gepflanzt .  In  beiden 

Jahren  wurden  die S/imlinge mit  den  Sor ten  Haus -  
zwetsche, Wa nge nhe im  und Czar durch Okula t ion  
veredel t .  Man beschr~nkte  sich bewul3t auf drei  Sorten,  
um die Ind iv iduenzah l  der  auszuwer tenden  Kombi -  
na t ionen nicht  zu gering werden zu tassen. Die Wuchs-  
le is tung der  einj~hrigen Veredelungen wurde durch 

Abb. 4. Anzahl  der  a u f g e l a u f e n e n  S i i m l i n g e  a n t  e i n e r  Anbaufl/ iche von 2qm. 

Messung der  Triebli inge und St~rke festgelegt.  Auf 
die Wiedergabe  dieser Zahlen soll deswegen verz ichte t  
werden, well es den Verh/i l tnissen der Prax is  mehr  
entspr icht ,  die Zahl der  fer t igen B~iume get rennt  nach 
Gfiteklassen als Bewertungsmal3stab zu verwenden.  
Die einj~ihrigen Veredelungen wurden je  nach ihrer  
St~rke als H o c h s t a m m  18o cm, H a l b s t a m m  15o cm, 
Vie r t e l s t amm IOO cm und Busch 60 cm hoch ange- 
schnit ten.  Die aus der  Aufschulung des Jahres  i95o 
herangewachsenen einj~ihrigen Veredelungen wurden 
im Win te r  i951/52 in gleicher Weise behandel t .  Urn 
diese zweite Versuehsreihe schon mit  auswer ten  zu 
k6nnen und um Fehlschlfisse aus einj~hrigen Ver- 
Suchen zu vermeiden,  wurde  die Zahl der  jeweils  ffir 
die betreffende Baumform angeschni t tene  Verede-  
lungen so bewerte t ,  als ob die Biiume berei ts  fert ig 
w~ren 1 

Abb.  5 fal3t die Auswer tung  dieser Versuehe, aus- 
gehend yon je  IOO aufgelaufenen S~mlingen zusammen.  
Einige Unter lagen  erziel ten einen auffal lend hohen 
Ante i l  an verkaufsf i ihigen B/iumen, vorwiegend an 
Ha lb -  und Hochs t i immen.  

P. Hf i t tne r  35/V/8 - -  eine Auslese aus B r o m p t o n  - -  
bisher bei Hf i t tne r  nur  v e g e t a t i v  vermehr t ,  erziet te 
hier als S~imling besonders  viele Hoch-  und Ha lb -  
st/ imme. Diese Unter lagensor te  ist ferner deswegen 
wertvoll ,  weil sie yon den geprfif ten Sor ten  die zweit-  
gr613te Anzahl  an  aufschulfiihigenS~imlingen erbrachte .  
Die nur  geringe Neigung zur Aufspa l tung  und die gute 
Keimfi ihigkei t  der  Samen (s. Tab.  3) sind weitere posi- 
t ive Merkmale  dieser Unter lage.  

1 Bei den guten Wachstums- und Kulturbedingungen 
ira Versuchsgut Prussendorf ist es ang~ngig, diese Boni- 
tierung bereits im Juni vorzunehmen. 

9* 
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Die gute Vertriiglichkeit von P. Htittner 35/V/8 mit 
drei Edelsorten, auch mit der als schwer vertr~glich 
bekannten Czarpflaume und ein Ausfall yon nur 3% 
wlihrend der dreijiihrigen Anzuchtzeit steUt tin in 
dieser VoUkornmenheit unerwartetes Ergebnis dar. 

------v/l v - - - -  

- N -  

73 Is9 I 17 1 

// 

I I I I 
I 

Zeichenel'kl~r'unq; 2 j~hrigves Hfftel 

[ ]  ............... ~ ............ ~ 6eFert B~:: Cnhtl/e ~H ~1"1 MV~§ 
X Anzaht flex oufgetaufenen S~mtinge je FL~chenemhei* 

,~ ~ , .0,,00~ ,~ 

Nur 13ahr ou~ 

I no~h,ered*tt 

Abb, 5. Ergebnlsse der Wertprfifungen yon Pflaumentmterlagen 1949--I 95 :t 
(ausgehend yon je ioo aufgelaufenen Samlingen) 

Der Wert als Samenspendersorte wird durch das 
niedrige iooo Fruchtgewicht yon 9,2 kg gegenfiber 
44,9 kg bei GroBe Grfine Reneklode und 9,8 kg bei 
Mirabe]le noch erh6ht. 

P. GroBe Grfi.ne Renek lode :  Groge Frfichte, da- 
her geringer Steinanteil, spaltet ziemlich stark auf. 
Wird als Sarnenspender notgedrungen stark verwendet. 
ttoher Anteil nicht aufsehulf/ihiger Siirnlinge, die auch 
als zweij~ihrig verschulte Wildlinge nicht brauchbar 
sind. 

P. t t  fit tner  26 : Unterlage und aufveredelte Sorte 
nur m~il3ige Wuchsleistung, liegt rnit 60% aufschul- 
baren Wildlingen und 55 % verkaufsfiihigen 13~iumen 
fiber den Leistungen der bisher gebriiuchliehen Sorten. 
Veredelungen werden unsieherer angenommen als bei 
H. I-Itittner 35/V/8. 

P .  H tit t n e r IV: Zeigt mittlere Leistung, ist nur als 
vegetativ verrnehrte Unterlage brauchbar. Frueht- 
fleisch unverwertbar, Frfichte und Steine zu grog. 

P. A1 t h a n s: Zur S~imlingsanzucht an sich geeignet, 
jedoch praktisch unbrauchbar, well die grogen, w~isse- 
rigen, aroma-armen Frfichte keine industrielle Ver- 
wertung zulassen. 

P. Bfihler:  Ergibt zu wenig aufsehulbare Siimlinge 
und nur schwache ]3~iume nach der Veredelung, daher 
zur Samengewinnung wertlos. 

P. t t t i t t n e r  17: P. t{tittner 35/V/8 sowie P. Hfitt- 
ner 28 und 26 sind in mehreren Eigenschaften wert- 
voller. 

P. Brtissel:  Die Saat l~uft nur schlecht auf, da- 
durch zwar kr~ftige, aber zu wenig S~imlinge. Gesamt- 
typus befriedigt nicht. 

P. W a n g e n h e i m :  S~mlinge zeigen Wachstums- 
hemmungen, spalten besonders irn zweiten Jahr sehr 
stark auf. Als Samenspender unzuverliissig. Hoher 
Anteil nicht aufschulbarer Siimlinge. 

P. Croosjes gelb: Spaltet zu stark auf. 
P. N a n c y mira b el 1 e : Die S~imlinge zeigen Wachs- 

tumsstockungen, erfahrungsgem~iB nieht frosthart ge- 
nug. Anteil nicht aufschulbarer Siirnlinge sehr hoch. 

P. Hf i t t ne r  28: Zeichnet sich als Unterlage durch 
besondere Gleichm~Bigkeit und starken aufrechten 
Wuchs aus. Die aufveredelten Sorten stehen bereits 
im ersten Jahr im Wachstum weit hinter denen von 
P. Htittner 35/V/8 zurfick. Kann gut nachgepfropft 

werden. Annahrne der Edelaugen nicht 
so sicher wie bei Hfittner 35/V/8. 

P. H f i t t n e r  III :  An sich brauchbar, 
~ doch wegen zu starker Moniliaanfiillig- 
~ keit der Frfichte ungeeignet. 

_~ ~ P. Anna Spitth: Spaltet zu stark 
auf - -  irn Dahlemer Versuch nur 25, 5 % 

i aufschulfiihige Siimlinge. 
"~ Die Sorten P. Ackerrnann +, Flotow 

Mirabelle, Hfittner 29, Andenken an 
Hindenburg, Croosjes blau, Emma 

.... Lepperrnann +, Darnas de Toulouse, 
0w~,., Ersinger, Frfihe Fruchtbare, I-Iaus- 

zwetsche +, Kirkespflaurne, Lfitzel- 
sachser, Pershore Egg, The Czar +, 
Wagenstedter + und Zimmers +, die 
1947/48 auf ihre Eignung als Siimlings- 
unterlage geprfift worden waren, schie- 

den bereits darnals auf Grund ungentigender Keirn- und 
Wuchsleistungen aus und wurden daher baurnschul- 
m~iBig nicht mehr welter untersucht. Das Ergebnis 
deckt sich bei den sechs von I<EMMER und ScauLz 
1936 [2] ebenfalls untersuchten Sorten (rnit + bezeich- 
net) weitgehend rnit den vorliegenden Resultaten. 

HIfittner 23 und 27, die in rnehrmaligen Versuchen 
in Altenweddingen gute Ergebnisse als S~mlinge ge- 
zeigt hatten, konnten in den Hauptversuchen in 
Prussendorf nicht geprtift werden, well zu wenig 
S~rnlinge vorhanden waren. 

Sorteneigener Wuchscharakter der in dem 
Versuch geprfiften Siimlinge. 

Urn den natfirlichen, sorteneigenen Wuchscharakter 
der Siimlinge unverdeckt durch die Eigenschaften des 
Veredlungspartners beobachten zu k6nnen, wurden 
aus denselben Sfimlingsbestiinden in den Jahren 1949 
und 195o Pfianzen bei Htittner entnommen und in 
Altenweddingen baumschulm~Big aufgepflanzt. 

Tab. 4 gibt die Messungen der Baurnh6hen und 
Starnrnstiirken im zweiten Jahr wieder. Die Beob- 
achtungen fiber Aufspaltungen rnorphologischer Art 
und )~hnlichkeiten rnit der Muttersorte wurden nur in 
textlichen Notizen festgehalten, da ursprfinglich eine 
versuchsm~Bige Auswertung dieser Pflanzungen nicht 
beabsichtigt war. Nur dutch die im Bestand auf- 
getretenen Wuchsunterschiede wurde es offensichtlich, 
wie notwendig gerade bei S~imlingsunterlagen der- 
artige Kontrollen sind, urn das unter der aufveredelten 
Sorte stark zurficktretende eigene Wesen der Unter- 
lagen aufzuhellen. Ftir die endgtiltige Beurteilung der 
Unterlagen ergaben sich hierdurch wertvolle ttinweise. 

Untersuchungen fiber die Wuchsformen ver- 
schiedener pflaumenunterlagen. 

Um die sorteneigenen Wuchsformen der bekannten, 
norrnalerweise nut vegetativ vermehrten Pflaumen- 
unterlagen festzustellen, pflanztenHOTTNER/Kf3PPERS 
irn Jahre 1934 yon den in der Baumschulpraxis ge- 
brAuchlichsten Klonen je eine Pflanze wurzelecht im 
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Tabelle 4. 

S o r t e  

Hiittner 35/V/8.. 

Ersinger Friihzwet- 
sehe . . . . . . . . . .  

Friihe Fruehtbare 

Graf Althans . . . . .  

Gr. Gr. Reneklode 
Hauszwetsche . . .  

Hfittner I I I  . . . . .  
Hfittner I~/ . . . . .  
Hfittner 26 . . . . . .  

I-lfittner 27 . . . . . .  
Hfittner 28 . . . . . .  

Lfitzelsachser . . . .  
Pershore . . . . . . . .  
The Czar . . . . . . . .  

Wagenstedter . . . .  
Wangenheims . . . .  
Zimmers . . . . . . . .  

Vevhal~en der unveredelten Heister der gepra]len Pflc~uraensorten in den Jahren z95o/51 

auf-  
geschul t  

Stfick 

60 

16 
60 

3 ~ 

6o 
2 0  

3O 

3 ~ 
3 ~ 

60 
60 

3 0  
3o 
2 0  

3 ~ 
5 ~ 
3 ~ 

Ausfal l  bis zum 
Ende  des 

2. J a h r e s  nach  
der  Pf lanzung 

% 

19 
I O  

I O  

8 
70 

2 0  
16 
2 0  

2 0  

7 

I 0  
1 6  

25 

3 ~ 
2 2  
2 0  

I 
Veredlungsf~hig 

im  z. J a h r  L ~ n g e i n  c m i m  
% . J a h r  

98,3 

I O O  

90 

96,6 

98,3 
36,8 

86,6 
93,3 
73,3 

86,6 
I O O  

l O O  

83,3 
6o 

93,3 
55 
96,6 

I95 

1 6 5  
1 9 o  

i6o 

I78 
I43 

173 
15o 
16o 

164 
2 0 0  

183 
169 
I55 

157 
I44 
r46 

S t a m m d u r c h -  
messer  in  cm 

gemessen in z m 
H6he  am Ende  

des  2. J a h r  

1 , 1 8  

0 , 8 2  

1 , 1 9  

o,9o 

I,Ol 

0,73 

0,94 
0 , 9 2  
o,83 

0,87 
I,I8 

I , I O  

0,95 
0,89 

0,89 
0,68 
0,67 

Wuchsbi ld  

ziemlich einheitlich, der Muttersorte 
~hnlich 

uneinheitlicher Wuchs 
unheitlich, sehr voneinander ab- 

weichend 
sehr einheKlich, der Muttersorte 

~hnlich 
uneinheitlich 
uneinheitlieher Wuehs, st/~ndige 

Wachstumshemmungen, besonders 
im 2. Jahr 

ziemlich einheitlieher Wuchs 
einheitlich, der Muttersorte ~hnlich 
sehr einheitlich, der Muttersorte 

~hnlich 
einheitlich, der Muttersorte ~hnlich 
sehr einheitlich, der Muttersorte 

~hnlich 
ziemlich einheitlich 
uneinheitlieh 
uneinheitlich, Kfimmerwuehs be- 

sonders im 2. Jahr 
ziemlich einheitlich 
uneinheitlich 
uneinheitlieh 

Abstand von 4 •  m auf. Diese Sammlung wurde 
nach und nach, zum Teil notgedrungen durch Ver- 
edlung, durch die ffir die Samengewinnung ausge- 
lesenen Hfittnertypen erg~inzt, tiinzu kamen ferner 
eine im Jahre 1941 aus Orleans besehaffte gegenw/irtig 
als echte St. Julien d'Orleans bezeichnete Sorte und 
ein Siimling aus St. Julien d'Orleans, der im Jahre 
1937 in der Baumschule Zipp, Speyersdorf/Pfalz, auf- 
gefallen war. 

Abb.6 zeigt in sehematischer Darstetlung die auf 
Grund yon Kronenmessungen ermittelten Wuchs- 
formen dieses Sortiments. Urn einen Vergleichsmal3- 
stab zu besitzen, wurde die stark waehsende Prunus 

t-,-~00---~ 

Ackermann 

i 
Croos~g~gel~ 

H~ittner 23 

T 
fl~ffner 35 V 8 

,...___~__._, 

I�9 <) 
8rGnker B r Q s s e l  ComrnenMus~et - Croosjez btau 

O~mas eeT~a~se H~ttner~ 8~JttnerlV H~tteer t7 

H~ttner 26 g~ittaer 28 Hiitt~er 29 

T�9 
Pershore Hyrobalarla alba 

Abb.6, Kronenformen e in iger  Ifir die Unte r l agengewinnung  bedeu t samer  
P / lanmensor ten  a. 

t Die tgronenform wurde maBstabgerecht auf 3/filli- 
meterpapier fibertragen und der Fl/~cheninhalt des sich 
ergebenden Brides ausgez~thlt. 

myrobalana (PfRlzer Typ) mit aufgenommen. Nicht 
unerw~hnt darf bleiben, dab a]le B~ume gleiehm~Big 
dem fib]ichen Erziehungs- und Instandhaltungsschnitt 
unterworfen worden waren. Bei der nachgepflanzten 
Sorte P. I-Ifittner 27 konnte wegen des Altersunter- 
schiedes nur der Habitus gewertet werden. Von den 
Klonunterlagen waren P. Comm. Mussel (Kronenquer- 
sehnitt io,74 m21 und P. Damas de Toulouse (K. Q. 
lO,75 m e) besonders schwachwfichsig. Demgegenfiber 
zeigten sigh P. Hfittner 35/V/8 (K. Q. 25,05 m e) und 
P. Hfittner I I I  (K. Q. 21,64 m 2) als die starkwtichsigsten 
Unterlagen. 

Die als Unterlage mittelstarken Wuchs verur- 
sachende P. Pershore wuchs als Sorte nur schwach. 

Auffiillig war, dab die aus St. Julien d'Orleans 
(Betriebsbezeichnung P. Hfittner 27) hervorgegangenen 
Unterlagensorten P. Hfittner 23 und P. Hfittner 28 
einen ausgesprochen steilkronigen Charakter auf- 
wiesen, w~ihrend die aus Damas blanc hervorgegangene 
P. Hfittner 26 einen breiten Kronenquerschnitt hfin= 
genden Wuchses zeigte. 

S c h l u l 3 f o l g e r u n g .  

Das Suchen nach heimischen oder bei uns kultivier- 
baren Unterlagensorten ffihrte nach einigen Fehl- 
schifigen zu Anfangserfolgen, die zeigen, nach welcher 
Methode weitergearbeitet werden kann. Es ist selbst- 
verst~ndlich, dab sich an die baumschulm/iBige Unter- 
suchung der neu gewonnenen Unterlagenformen eine 
eingehende obstbauliche Prfifung anschliel3en muB. 
Ein abschlieBendes Urteil fiber den Wert einer Unter- 
lage kann erst dann abgegeben werden, wenn Erfah- 
rungen vorliegen fiber die Frosth~rte der Unterlage in 
Verbindung mit der Edelsorte, die Standfestigkeit der 
B~ume, den Ertragsverlauf, die Lebensdauer und die 
Reaktionsweise auf Boden und Klima. Die obstbau- 
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liche Bewertung der bisher im Handel befindlichen 
S~tmlingsunterlagen ist insofern schwierig oder sogar 
ullm6glich, als sog. Sortell wie z.B. St. Juliell ulld 
Damascenerpflaume, auf denen sich unsere Best~llde 
teilweise aufbauen, keine Sortell im eigelltlichen Sinne 
sind, sondern ein Gemisch darstellen, das, erbm~iBig 
gesehell, alles ellth/ilt, was im Formenkreis P. domesHca 
tiberhaupt vorhallden sein kann. Diese Erkenntnisse 
hatten zur Folge, dab der Obstbauer h~ufig die For- 
derullg aufstellte, auf die Stimlingsunterlage zugunsten 
der vegetativ vermehrten Unterlage g~inzlieh zu ver- 
zichten. 

Dieses Verlangen ist nicht realisierbar, weft es gegen- 
w~rtig und auf Jahre hinaus unm6glich sein wird, 
gentigelld Pflaumenunterlagen auf vegetativem Wege 
zu erzeugen. Die Verwendullg yon S~imlingen aus 
gewissenhaft ausgelesenen ulld gepriiften Samen- 
spendersorten scheint daher vorerst der geeignetste 
Weg zur Erzeugung der erforderlichen groBen Mengen 
an Pflaumenveredelungsunterlagen zu sein. 

Zusammenfassung. 
Die Beurteilung des obstbaulichen Wertes der z. Zt. 

als Veredelungsunterlagen verwendeten Pflaumen- 
s~mlinge des P. domestica-Formellkreises ist sehr 
schwierig, weft diese ,,Sammelart" genetisch auBer- 
ordelltlich uneinheitlich ist. Der Mangel an Saatgut 
von obstbaulich wertvollen P.domesHca-Abk6mm- 
lingen hat zur st~irkerellVerwendung der zu P. cerasifera 
geh6rellden, nicht in allen Allbaugebieten ausreichend 
frostharten Myrobalallenpflaume geffihrt. Vorliegellde 
Arbeit hatte zum Ziel, P. domestica-Samenmutter- 
bttume mit einer morphologisch und physiologisch 
weitgehend einheitlichen F1-Nachkommenschaft aus- 
findig zu machen. 

Es wurden 34 Pflaumensorten, darullter bekannte 
Stammbildnersortell, die verbreitetsten Edelsorten, die 

meisten in der Regel nur vegetativ vermehrten Unter- 
lagenklone sowie eigene Auslesen aus umfangreichell 
S~mlingsbest/inden auf ihre Eignung als Samellspender 
gepriift. Es wurde besonderer Wert darauf gelegt, 
Typen zu erhalten, deren F1-Generation so wenig auf- 
spaltet, dab morphologisch extrem abgewandelte Nach- 
kommen nicht auftreten. 

Die Mehrzahl der Edelsorten erwies sich als unge- 
eigllet. Vermehrullgswfirdig waren einige Auslesen aus 
Damas blanc und St. Julien d'Orleans. 

Es zeigt sich, dab die morphologischen UIIterschiede 
bei S~imlingen der F1-Generation bei den gepriiften 
selbstfertilen tttittnerauslesen geringer waren als bei 
denen der zum Vergleich herangezogenen selbststerilen 
GroBen Grfinen Reneklode. 

Siirnlinge wertvoll erscheinender Samenspender- 
sorten wurden in Prussendorf und AItellweddingen 
aufgepflanzt und mit den Edelsorten Wallgenheim, 
Hauszwetsche ulld Czar veredelt. Hierbei zeigte die 
Unterlage P. tIiittner 35/V/8 Leistungen, welche welt 
tiber denen der P. Grol3e Griine Reneklode lagen. 

Eine gleiche Anzahl Sfimlinge blieb unveredelt, um 
weitere Beobachtungen fiber das morphologische und 
physiologische Verhaltell der F1-Nachkommenschaft 
der Samellspendersorten anstellen zu k6nnen. 

Es ist notwendig, an die baumschulm~tBige die obst- 
bauliche Prfifung der lleu herausgestellten Samen- 
spelldersorten anzuschlieBen. Die hierftir notwendigen 
Pflallzungen wurden bereits vorgenommen. 

L i t e r a tu r .  
i. KBMM~Ia: Die Steinobstunterlagen. Berlin 1938. -- 

2. KEMM~R-ScHuLz: Die Bedeutung der S~imlingsunter- 
lagen. Sonderdruek Landw. Jahrbtieher, Bd. 89, Heft i. 
Berlin 1939. -- 3. KBMMER-ScHuLZ: Die Bedeutung des 
S~mlings als Unterlage. Sonderdruek aus Gartenbau- 
wissenschaft, Bd. 18, Heft I. Berlin 1943. 

(Aus dem Institut fiir Gemfisebau der Staatl. Lehr- und Forschungsanstalt ffir Gartenbau in Weihenstephan.) 

Der Einflut3 der Standweite auf die Bildung zylindrischer 
Knollenformen des Kohlrabi. 

V o n  R.  v. HOSSLIN. 

lVs 2 Textabbildungen. 

Literaturiibersicht. 

Unter den mallnigfachen und absonderlichen Knol- 
lenformen, welche sich bei Kohlrabipflanzen gelegent- 
lich finden, verdienen die zylindrischen Formen eine 
besondere Erwiihnung. 

Derartige lallggestreckte Knollell, vom G~rtner viel- 
fach als ,,LanghNse" bezeichnet, linden sich in den 
g~rtnerischen Kulturen mehr oder welliger geh~iuft zur 
Zeit des Frtihjahrsanbaues unter Glas, seltener aber 
auch zur Sommerszeit in den Freilandkulturen. Da 
diese Kllollen unverktiuflich sind, vermag ein h~iufi- 
geres Auftreten in den Pflanzullgen den Fl~chenertrag 
empfindlich zu schm~ilern und die Rentabilit~it des 
Anbaues zu gefiihrden. 

LJber die Ursachen der Bildung dieser zylindrischen 
Knollellformell finden sich mehrere Meinullgen ver- 
breitet. Als erster hat sich wohl VOCHTING (I) mit 
diesem Problem beschiiftigt. Er land, dab sich Jung- 
pflanzen, die einer unterllormalen Belichtung aus- 

gesetzt wurden, zu betr/ichtlicher L~inge streckten und 
dann zylindrisch anschwollen oder wenigstens einen 
kleinell gewSlbten Knollenansatz bildeten. Bei nach- 
folgend krttffiger Belichtung der zylindrischen Ge- 
bride erzielte VSchting ,,ira obersten Tell des Zylinders 
Knollen bis zu 4 cm und mehr Dnrchmesser". Er fol- 
gert daraus, ,,dab die zylindrische Gestalt des Organs 
als Hemmungsbildung aufzufassen sei", VSchting 
fiigt hinzu, dab zylindrische Formen auch unter sonst 
gfinstigen Bedingungen erzielt werden, ,,wenn die sich 
elltwickelnden Pflanzell zu dicht stehen". 

Auch BECKER-DILLINGEN (2) kommt zu derselben 
Ansicht, ffigt aber hinzu, dab Wassermangel, zu hohe 
oder zu niedrige Treibtemperaturen, ~berftitterung 
mit Stickstoff, mangelnde Belichtung in Gurkenh~iu- 
sern und Anzucht der Jungpflanzen in zu kleinen TSp- 
fen weitere Ursachen sein kSnnten. 

Ill eiller sehr umfassenden und grfindlichen Arbeit 
fiber die Ursachen der Schosserbildung bei Kohlrabi 


