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Man d a d  wohl annehmen,  d a b  der  Weinbau  damals  
in jener  Gegend berei ts  getibt  wurde,  dab  es sich nicht  
um einen ers ten Versuch ohne begrf indete  Aussicht  au i  
Erfolg gehandel t  haben wird. Und wenn noch heute  
am den stei len sonnigen Httngen der  mi t t l e ren  Oder, in 
der  Gegend um Krossen und Grtinberg,  die Rebe vor-  
treffl ich gedeiht ,  so erkl~irt sich dieser vorgeschobene 
Posten yon Weinbau  nach der  oben entwiekel ten  Vor- 
s tel lung aueh bier  a m  ehesten aus ura l te r  Bekann t -  
sehaft  mit  diesem edlen Gew~chs, als t in  Tradi t ions-  
re l ikt  aus der  Zeit. da hier die Wi ldrebe  heimisch war. 
Der W e i n b a u  ist d a b e i - - w i e a m  R h e i n -  von den 
feuchten S t ando r t en  der  Wi ld rebe  auf  die  t rockenen  
Stidh~nge der  OderhShen gewander t ,  d ie  allein dem 
Wt~rmebedtirfnis der  Robe unter  dem heut igen Kl ima  
gentigen. Das ist  wohl so zu deuten,  dab  auch ftir die 
Wi ldrebe  nicht  das  Feucht igkei ts - ,  sondern das  Wtirme-  
bediirfnis das  Haup te r fo rde rn i s  zum Gedeihen ist. 
Auch in den Auenwti ldern sueht  sie, in die Gipfel der  
B~iume k le t te rnd ,  die grSBtmSgliehe Sonnens t rah lung  
auszunutzen,  die der  Ku l tu r r ebe  in den hiigeligen Siid- 
lagen gegeben ist. Ein phylogenet i scher  Zusammen~ 
hang  jedoch zwischen den prS, h is tor i schen Wi ld reben  
der  Mark  und dem heut igen Weinbau  daselbs t  wird 
wohl immer  hypo the t i sch  bleiben. Wohl  aber  wt~re es 
lohnend,  der  Ge s c h i c h t e des Weinbaues ,  der  so viele 
Or tsnamen in der Mark und bis nach Schlesien hinein, 
geprtigt hat ,  archival isch nachzugehen,  wie es WER- 
NECk: in so erseh6pfender  und dami t  er t ragre icher  Weise 
ftir den Weinbau  Ober- und NiederSsterreichs durch-  
gefiihrt  ha t  (19). Es ist zu hoffen, dab  die poli t ischen 
Verhtiltnisse der le tz ten  Jah rzehn te  die Unter lagen  so 
weir verschont  haben,  d a b  dera r t ige  Studien  Erfolg ver-  
sprechen.  Die reichen Scherbenfunde in so manchen  
Museen des os tdeutschen  Raumes,  auch der kleineren,  
dt i r f ten aueh bez/iglich der  hier behande l ten  Zeit noch 
manchen Aufschlul3 geben. 
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(Aus dem Ins t i tu t  ftir Obstbau und Obstztichtung Marquardt  bei Potsdam der Deu~schen Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin.) 

Beitr ige zur Ziichtungsforschung beim Apfel  1 
II. Morphologisch-pomologische Studien an F1-S/tmlingen der Kreuzung 

einer Kultursorte mit Malus niedzwetzhyana. 
Von MARTIN SCHMIDT. 

Mit 13 Textabbildungen. 

I. E i n l e i t u n g .  

Die Bas ta rd ie rung  yon I<ul tursor ten mi t  wilden 
oder zu Zierzwecken ku l t iv ie r t en  Malus-Arten spielt  
in der  Apfe lz i ich tung schon seit  dem le tz ten  Dr i t te l  des 
vor igen Jah rhunde r t s  eine bedeu tende  Rolle, insbe-  
sondere f/Jr die Zt ichtung auf Fros twiders tandsf i ih ig-  
keit  und Resis tenz gegen K r a n k h e i t e n  und $ch~dlinge. 
In  X a n a d a  waren SAUNDERS und MACOUN, in U.S.A. 
HANSON, in der  Sowje tunion  MITSCHORIN die Pioniere  
dieser Zucht r ich tung ,  die vor al lem in der Fros t res i -  
s tenzzi ichtung zu bedeu tenden  prak t i schen  Erfolgen 

1 Dem Begrtinder der wissenschaft]ich fundierten Obst- 
zttchtung in Deutschland, meinem unvergel31ichen Lehr- 
meister ~ERWIN BAUR, zum Gedenken anlgBlich der 2o. 
Wiederkehr  seines Todestages.  

geftihrt  ha t  (vgl. SCHMIDT 1939, 1950 ). AuI Grund 
langj t ihr iger  exper imente l le r  Arbe i ten  a m  Erwin-  
Ba u r - In s t i t u t  in Mtincheberg ha t  sich gezeigt, dal3 wir 
in  Deutsch land  unter  unseren Kl imaverh~l tn i s sen  
be im Apfel wohl sicher auf den Weg der A r t b a s t a r -  
d ierung zwecks Schaffung f ros t res is tenter  Sor ten  ver -  
z ichten kSnnen.  Dies ist  eine Er le ich te rung  fiir den 
Zfichter, weil die Mehrzahl der  bisher such  im Aus land  
t iberwiegend eingekreuztel I  Arteri,  wie MaZus /)runi- 
folia, M. baccala, M. ioensis, M. zumi  u . a . ,  ztichte- 
rische Schw~erigkeiten bereiten,  die sich vor a l lem in 
der Ta t sache  ausdrt icken,  d a b  die ungt inst igen F ruch t -  
e igenschaften tier genannten  Ar ten  such bef wieder-  
hol ter  E inkreuzung  von Kul tu r so r t en  nu t  in unbe-  
I r iedigender  Weise , ,weggezt ichtet"  werden k6nnen.  
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Dies gilt insbesoltdere ftir Gr6ge und Gtite der Frucht. 
Ich werde darfiber eingehend in einer spgteren Arbeit 
berichteil. 

Im folgeltden behandle ich Artbastardierultgsver- 
suche in der Oattung Malus, bei denen die erw~ihnten 
Schwierigkeiten nicht in dem geschilderten Umfailg 
aufgetreten sind wie bei friiherelt Versuchen anderer 
Autorelt und den eigenen Untersuchultgen. Es handelt 
sich um die Kreuzung der Apfelsorte Ernst Bosch mit 
der Species Malus ~iedzwetzhya~. Diese Art wird 
heute als eine Varlet{it yon M. pumila, einer Stamm- 
form des Kulturapfels, angesprochen (vgl. HEN~ING 
1947). Nicht nur botanisch, sondern vor allem auch 
obstbaulich und ztiehterisch iltteressiert M. ~iedzw. 
dadurch, dab er inteltsiv rot gefgrbte Friichte besitzt. 
Aber nicht nur die Fruchtschale, auch das Frucht- 
fleisch, das Holz, die Rinde sowie die Bliitelt- und die 
Laubbl~tter weisen einen auBerordentlich hohen An- 
thozyaltgehalt auf. Die Heimatgebiete von M. ~r 
sind der Kaukasus, Kaschgar und Turkmenien. 

In den Botaltischen Giirten und anderen dendro- 
logischen Sammlungelt Deutschlands sind versehie- 
dene Formen von M. #iedzw. verbreitet, die sich in der 
Fruchtgr613e z. T. recht sehr unterscheiden. Es lggt 
sich nicht elttscheiden, wieweit die groBfriichtigen 
Formen Hybriden mit Kultursorten ultd die klein- 
friichtigen Bastarde mit anderen Wildarten darstellen. 
Nach HEN~U~G (1947) besitzt ein von ihm als art- 
kypiseh bezeichneter Baum aus Berlin-Dahlem kurze 
Fruchtstiele und geringeli Gerbstoffgehalt in der reifen 
Frueht. Laltge Fruehtstiele und hoher Gerbstoffgehalt 
sind Merkmale, die andere Wildarten besitzen und 
weitgehend ,,dominant" vererbeil. 

Die Farbmerkmale yon M. ~r haben bereits 
friiher das rege Interesse der Obstztichter gefunden. 
Vor allem hat MITSCI-IURIN (1949) yon der Kreuzung 
mit der rotfriichtigen, f r o s t r e s i s t e n t e n  Art Ge- 
brauch gemacht, um Apfelsorten mit besonders inten- 
sly rot gefiirbten Friichtelt zu ztichten (vgl. Zusam- 
menstellung bei SCI-IMmT I950 ). Auch BAUR (1921) 
hat iibrigens darauf hingewiesen, dab die Eiltkreuzung 
wilder Malus-Arten zu ganz neuartigen Fruchtfarbe- 
typen fiihren kann. 

Die Vererbung der roten Laubfarbe yon M. niedzw. 
in Kreuzungen mit grfinlaubigen Kultursorten sowie 
Kreuzungen der F1-Bastarde untereinander uild Rtick- 
kreuzungen dieser mit Kultursorten ist bereits yon LE- 
wis und CRANtqI938 ) studiert worden. Die britischelt 
Autoren stellten Dominar~z der Rotlaubigkeit und 
weiterhin lest, dab die Ausgangsform von M. ~iedzw. 
hinsichtlich dieses Merkmals heterozygotisch war. 
RUI)LOFF (unver6ffentlicht) fand ebeiifalls bei Aus- 
z~thlungen an eiltj~thrigeil F~-Siimliltgen aus der Kreu- 
zung von Kultursorten mit M. uiedzw, eine Spaltung 
in I rot : I grtin. Welche Ausgangsform yon M. 
~r RUDLO~F, der die im folgenden beschriebenen, 
am Erwiii-Baur-Institut in Mtincheberg durchgeftihr- 
ten Versuche eingeleitet hat, benutzt hat, laBt sich in- 
Iolge kriegsbedingten Verlustes der Aufzeichnungen 
nicht mehr Ieststellen. In Frage kommen jedoch 
h6chstwahrscheinlich die yon HEN~ING (1947) er- 
wghnte grol3friichtige Form aus Dahlem oder ein klein- 
frfichtigeL damals in Miincheberg stehender Baum. 

LEwis und CRAXE (1938) fanden zwar in den er- 
w/ihltteil Kreuzultgen beztiglich der Blattfarbe das 

Rtickkreuzungsschema realisiert sowie Dominanz der 
Rotf~rbung. Andererseits stelltelt sie aber lest, dab 
die rotlaubigen Sfimlinge ihren Anthozyangehalt in 
verschieden starker Auspr~gultg aufwiesen, von rotem 
Anflug bis zu tiefrot in allen Ubergiingen. Immer je- 
doch waren sie VOlt den rein grtinen Siimlingen deut- 
lich zu unterscheiden. LEwis und CRANE fiihren die 
Variabilit~it des Anthozyangehalts auf die Wirkung 
volt Modifikationsgenen zurtick. 

Die zu den nachfolgend beschriebelten Kreuzungen 
verwendete grtinlaubige Kultursorte, Ernst Bosch, hat 
eine goldgelbe, glatt gl~nzeilde, braun punktierte, ver- 
eiilzelt kleine Rostfiguren aufweiseltde Fruchtschale, 
die k e i n  A n t h o z y a n  enth~tlt. Das Fruchtfleisch ist 
gelblichweig. Die Sorte verhiilt sich also gegeniiber 
M. ~r beziiglich der Farbmerkmale antagoni- 
stisch. 

Unsere Beobachtungen an den S~mlingen der F 1 a u s  

der Kreuzung Ernst Bosch X M. ~iedzwetzkyana wur- 
den, nachdem die friiheren Aufzeichnungen aus den 
Kriegs- und Vorkriegsjahren verloren gegangen waren, 
fiberwiegend in den Jahren 1948 und 195o gemacht 
und zwar an den erwachsenen, im Jahre 1933 ge- 
pflanzten Originalsiimlingen. lm Verlaufe der Stand- 
zeit ist eine grSBere Zahl yon Siimlingen aus mannig- 
facheil Grtinden ausgefalleil. 

II. Morphologische Merkmale der S/imlinge. 

1. L a u b f a r b e .  

Wie LEwIs und CRANE (I938) fanden auch wir eine 
Mare Scheidung der S~imlinge in solche m i t und solche 
o h n e Anthozyan, ebenso aber auch alle Uberg~inge 
im Anthozyangehalt der rotlaubigelt Formen. Es ist 
sehr schwer, die verschiedenen Typen in der Rotlaubig- 
keit exakt zu erfassen. Die Xlassifizierung kanlt ltur 
mit Worten geschehen. Sie muB kurz Ilaeh der vollen 
Entfaltultg der Bl~itter erfolgen, da - - w i e  bei andereil 
rotlaubigen Geh61zen --besol tders  die weniger inten- 
siv rot gef~trbten Formelt bald verblassen. 

Zur Beobachtultg standen 1948 insgesamt noch 
86 S~mlinge. Davon besitzen kein Anthozyan 5 o, und 
rotlaubig in verschiedener Abstufung sind 36. Aueh 
die grtinlaubigen Siimlinge weisen - - w i e  unsere Kul- 
tursorten - - i n  der Intensitgt der Blattfarbe Unter- 
schiede auf. Bei den 5 ~ grfiltlaubigen Forlnen wurde 
die Laubfarbe folgendermaBeil kla.ssifiziert: hellgrtin 
lZ, grtitl 35, gr/in bis dnnkelgriin 4- Die Laubfarbe der 
36 anthozyanhaltigen S~imlinge wurde yon uns in 
dieser Weise bewertet : hellweinrot 5, weiilrot 4, duil- 
kelweinrot 3, dunkelrot 14, dunkelrot bis rotbraun 3, 
hellrotbraun I, rotbrauil 6. Mag diese Einteilung der 
Rotlaubigen allzu subjektiv oder willktirlich seiil, so 
bleibt die Tatsache bestehelt, dab auch wir die von 
LEwis ultd CI~ASrE festgestellten Ultterschiede im Aus- 
f~irbungsgrad der rotlaubigen S~imlinge vollauf be- 
st~tigelt konnten. Um zu einer etwas eiltfacheren Ein- 
teilung zu gelangen, haben wir die Blattfarben in ftinf 
Gruppen eingeteilt, wie sie in den nach Bleistiftzeich- 
nungen angefertigten Abb. 1 - -  5 zum Ausdruck ge- 
bracht wird. Dabei ist Gruppe V die der kein Ailtho- 
zyan enthalteilden S~imlinge. In den nach der Natur 
gezeichileten Abbildungen erkennt man fibrigens auch 
die Aufspaltung in der Blattgestalt. 
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z. B l f i t e n m e r k m a l e .  

Auch in den Blfitenmerkmalen bestehen z .T .  we- 
sentliche Unterschiede bei den S~mlingen. M. ~ied- 
zwetz/~y~a hat tiefdunkelrote Blfitenbl~tter, Ernst 
Bosch solche von dem den meisten Apfelsorten eigenen 
Farbtyp. Bei der F~ 
finden wir nun alleUber- 
g~inge zwischen beiden 
Arten der Auspr~gung, 
wie Abb. 6 an einigen 
Beispielen veranschau- 
licht. Man erkennt auch, 
dab Unterschiede in der 
Blfitengr6ge bestehen, 
ferner in der Anordnung 
der Petalen. Es gibt 
S~imlinge, bei denen die 
Blfitenbli~tter sich fiber- 
decken (vgl. dritte Bliite 
von links in Abb. 6), in 

I 
allen Uberg~ngen zu 
solchen, die auseinan- 
derstehende, ,,genagelte" Petalen besitzen, wie man 
sie im Formenkreis um Mctlus baccata kennt. 

Die Beziehungen zwischen der Farbe der Laubbl~t- 
ter und der Petalenfarbe sind sehr eindeutig, lX{ehr 

Abb. 6. Verschiedene Formen umd Farben bei den Bliiten. Von Iiilks Bach 
rechts S/imling I7~5; I6 , I9 ;  xS,~r I5,3z; x4,z 9. 

oder weniger tief rot gef~irbte Blfitenblatter kommen 
nur bei den rotlaubigen Samlingen vor. So geh6ren 
beispielsweise die (von links Bach rechts) in Abb. 6 ge- 
zeigten ersten beidea Blfiten zu rot- 
laubigen, die fibrigen zu grfinlaubigen 
S~mlingen. 

Noch eine ganze Reihe anderer 
Blfitenmerkmale wurde analysiert; doch 
sei auf eine eingehende zahlenm~Bige 
Wiedergabe der Ergebnisse hier ver- 
zichtet und nut kurz darflber berichtet. 
Die Zahl der Bliiten je Bi]schel sehwankt 
von 3 bis 6. Sehr unterschiedlieh sind 
auch die L~inge des Blfitenstiels, der 
Durchmesser der Bliite, L~nge und 
Breite der Blfitenbliitter. Auch die Ge- 
stalt der Kelchzipfel ist variabel. Die 
Zahl der Griffel ist einheitlich 5, je- 
doch sind der Grad der Verwachsung 
der Griffel~ste, die relative Griffel- 
l~nge (in bezug auf die L~inge der An- 
theren), Gestalt und Gr6Be der Narben 
sowie die Farbe der Staubbeutel sehr 
verschieden. Die genaue Klassifizierung 
der Gr6/3en- und Gestaltmerkmale im 
Bereich der Blfite bei unseren Siimlingen 
erfolgte nach dem yon KRUUBHOLZ (I939) 
gegebenen Schema. 

3. F a r b e  d e r  F r u c h t s c h a l e .  

Uber die Farbe der Fruchtschale unterrichten Tab. I 
und das Ubersichtsbild Abb. 7. Man erkennt auch in 
diesem Merkmal eine starke Aufspaltung. Jedoch er- 
geben sich zwei scharf geschiedene Gruppen. Wir k6n- 

3 4 
Abb. z--5. Laubfarbe-Typen.  Abb. z--4 B15.tter ro t laubiger  S~imlinge (Typ I - - IV) ,  

Abb. 5 Blat t  eines gr i inlaubigen Siimlings (Typ V). 

nen n~mlich unterscheiden zwischen S~mlingen, die 
wie viele der Kultursorten auf einer Grundfarbe ver- 
schiedener T6nung mit einer Deckfarbe, meist sonnen- 
seits, in unterschiedlichem Ausbreitungsgrad fiber- 
zogen sind, und solchen, die ~ ganzfrfichtig rot sind. 
Zur ersten Gruppe geh6ren 34, zur zweiten 31 S~m- 
linge (vgl. Tab, i). Zu dieser Gruppeneinteilung ist 
nun zuniichst folgendes zu sagen. Auch bei unseren 
Kultursorten kennt man solche mit ganzfrfichtig rot 
gef~rbten Frfichten, z. B. viele SproBmutanten. Bei 
manchen dieser Sorten kann man aber vielfach die 
Grundfarbe auf der Fruchtschale unter bestimmten 

u Bedingungen ,,durchschimmern" sehen. Dies ist auch 
bei den ~ ganzfrfichtig rot gef~rbten Frfichten unseres 
Versuchsmaterials der Fall (vgl. Tab. i). 

Bevor auf gewisse Einzelheiten und Zusammen- 
h~nge eingegangen wird, sei mit einem Blick auf 
Tab. I auf die erwartungsgem~B starke Aufspaltung 
bezfiglich der  Grund- und Deckfarbe der Frucht in 

5 

Abb. 7. Je eine Frucht  versclaiedener S~imlinge der F~ aus der Kreuzung 
Ernst  Bosch x Malus ~iedzwetzkyana. 

0 �84 O �84 
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Tabelle  I. Farbmerkrnale des Laubes und  der Fru~ht. 
] ? ; r k l ~ r u n g  d e r  A b k f i r z u n g e n :  i .  R6tung.  g ~ Ausbrei tung ~ ganzfrt~chtig; s ~ Ausbrei tung sonnenseits.  

2. Streifung. S = vorhanden ;  - -  = nieht  vorhanden.  - -  3. Fruehtfieisch,  Gruppe:  siehe Text .  - -  4- Yarbe der Kern- 
k a m m e r p u n k t e . ,  hg = hellgelb, g = gelblich, grs = gelblichrosa, grg ~ griinlichgelb, hgr  = hellgrfin, gr = grfin, 

rs = rosa, hr = hellrot,  r = rot, rbr  = rostbraun,  br = brgunlich.  

Fruchtschale  Fruchtfleisch 
S~imling 

Nr.  Laubfa rbe  
Deckfarbe  Farbe  

13,38 
13,39 
14,3 
14,12 
I5 , I3  
16, 3 
r7,7 
I4,4 
14,7 
14,18 
I5,3 
I5,1r  
1 5 , 2 2  
r5,25 
I5,26 
15,29 
15,31 

I5,33 
15,35 
15,39 
16,12 
16,I3 
I6 , I  5 
16,22 
16,24 
16,25 
16,29 
16,32 
16,34 
16,39 
17,9 

17,16 
I%14 

17,24 

I5,24 
15,38 
I7 , I  
1 7 , 2 1  

15,4 

t5,16 
16,2 
17,4 
16,19 
17,6 
13,4I 
I4 , I  
I 4 , 2  
14,8 
15,5 

I5,6 
15,7 
1 6 , 2 1  

17,3 
r7,5 
17,17 
I4,24 

1 5 , I  2 

15,27 

I3,37 
I 4 , I I  
14,28 
14,38 
14,39 
17,11 
~7,18 

hellgrfin 
hellgrfin 
hellgri in 
hellgrfin 
hellgri in 
hellgri in 
hellgrfin 

gr(~n 
griin 
grfin 
grtin 
griin 
grfin 
griin 
grfin 
grfln 
griin 

griin 
grdn 
grfm 
grfin 
griin 
griin 
griin 
grfm 
gri~n 
grfln 
grfln 
griin 
griin 
griin 

gr(in 
grfin bis 

dunkelgr i in  
griin his 

Grundfarbe 

griinlichgelb 
gelblichgr fin 
zi t ronengelb 

hellgri in 
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beidert Gruppen der S~im]inge hingewiesen. DaB S~im- 
linge mit ganzfrtichtig roten Frtichten herausgespalten 
sind, ist angesichts der Fruchtf~rbung des Elters M. 
niedzw, nicht erstaunlich. Andererseits verwundert es 
nicht, dab in der anderen Gruppe der S~imlilIge (mit 
R6tung und Streifung) geffirbte Friichte aufgetreten 
sind. Wie bereits frfiher nachgewiesen wurde (Sc~ImDT 
i947), enth~It das Erbgut auch der Soften mit unge- 
fgrbter Fruchtschale Gene ffir Anthozyangehalt. Es 
erhebt sich nun die Frage, ob die S~mlinge mit R6tung 
und Streifung der Fruchtschale dieses Merkma] dem 
Erbgut von Ernst Bosch verdanken, ob die Farbgene 
von M. niedzw, daftir verantwortlich sind oder ob die 
ErbaMagen beider Eltern zusammengewirkt haben. 
Man ist versucht, der dritten M6glich- 
keit zuzustimmen. Denn es ist auff/illig, 
dab tiberhaupt keine S~imlinge mit v611ig 
anthozyanloser Fruchtschale aufgetreten 
sind. Bei Kreuzung von Ernst Bosch mit 
einer rotfrfichtigen Kultursorte w~re dies 
auch bei einem kleinen S~imlir~gsmaterial 
wie im vorliegenden Falle zu erwarten 
gewesen. 

Recht interessant ist Iolgende, aus Tab. I 
hervorgehende Tatsache, die auf Zusam- 
menh~nge zwischen dem Anthozyangehalt 
der BlOtter und der Fruchtschale hin- 
weist. Man erkennt, dab alle griinlaubigen 
S~imlinge (bis 17,24 einschl.) zu der 
oben gekennzeichneten ersten Fruchtfarbe- 
Gruppe geh6ren. Alle S~imlinge dieser 
Kategorie weisen die Anthozyanbezirke 
auf der Frucht in der Form yon Streifung 
auf, w~thrend die rotlaubigen keinerlei An- 
zeichen von Streifung zeigen. Es ist wohl 
anzunehmen, dab alas Streifungsmerkmal 
aus dem Erbgut von Ernst Bosch herriihrt, 
zumal eine so starke Bindung an die Laub- 
farbe vorliegt. Eindeutig zu beweisen ist 
diese Behauptung freilich nicht. Denn 
einmal weig man nicht, ob M. niedzw. 
nicht auch Gene fiir Streifung besitzt. Andererseits 
haben die Elternsorten von Ernst Bosch, es sind 
Manks' Kiichenapfel und Ananas-Reinette, Frfichte 
mit ungestreifter, j a sogar v611ig anthozyanloser Schale. 

DaB einige gdinlaubige S~imlinge (z. B. 17, 7 ; 15,26 ; 
I6,12; 16,13) mehr oder weniger ganzfrtichtig ger6tete 
Friichte besitzen (vgl. Tab. i), ist nach den bisherigen 
genetischen Erkenntnissen beim Apfel und dem oben 
Gesagten nicht verwunderlich. 

bei Kultursorten oder S~imlingen aus Kreuzungen zwi- 
schen grtinlaubigen Sorten. Die S~ml inge  mi t  An- 
t h o z y a n g e h a l t  im Fruchtfleisch geh6ren a u s -  
s c h l i e B l i c h  zu de r  G r u p p e  der  R o t l a u b i g e n .  
Wie hinsichtlich der Laubfarbe gibt es eine Reihe von 
Abstufungen in der Ausf~irbung des Fruchtfleisches 
(vgl. Tab. I und Abb. 8). Auch bier war es schwer, 
eine scharfe Klassifizierung vorzunehmen, so dab rmr 
wieder der Weg einer groben Gruppeneinteilung blieb 
(Gruppen B [ b i s  B V). Erschwerend war dabei, dab 
die Rotf~trbung nicht rtur Nuancierungsunterschiede 
yon rosa his rot aufweist, sondern dab bei manchen 
S~mlingen eir~ gewisser Teil des Fruchtfleisches einen 
anderen Farbton als der fibrige besitzt. Diese Typen 

Abb.8. Je eine aufgeschnittene Frucht verschiedeller S~imlinge der F1 aus der Kreuzung 
Ernst Bosch • Malus niedzwet~kyan~. 

sind in Tab. I als beispielsweise ,,weiB m i t rosa" be- 
zeichnet, w~ihrend die reinen Farbtiberg~nge ,,rosa 
b i s karmin" usw. benannt werden. 

4. F a r b e  des F r u c h t f l e i s c h e s .  

Die Rotfleischigkeit der Frucht ist wohl das obst- 
baulich interessanteste Merkmal yon M. ~iedzw. Auch 
beztiglich der Farbe des Fruchtfleisches weist unser 
Material eine starke Aufspaltung auf. Dies geht aus 
dem in Abb. 8 gegebenen fJbersichtsbitd und Tab. I 
deutlich hervor. 

Wir k6nnen zwei Hauptgruppen unterscheiden: 
S~mlinge o h n e  und S~imlinge m i t  Anthozyangehalt 
im Fruchtfleisch. Die S&mlinge  mi t  a n t h o z y a n -  
f r e i e m  F r u c h t f l e i s c h  (Gruppe A) sind aus -  
schl iel31ich g r t i n l a u b i g  (vgl. Tab. I). Selbstver- 
st~ndlich bestehen in der Farbe des Fruchtileisches, 
wie die Tabelle zeigt, gewisse Unterschiede, genau wie 

Abb. 9. Querschnitt einer Frucht Abb. io. Quersehnitteiner Yrucht 
des S~imlings i4,11. Erliiuterung des S~imlings I6,I9. Erliiu~erulag 

im Text. im Text.  

Die Gruppe B I umfaBt folgende Farbtypen (in 
Klammern die Zahl der S~mlinge) : weil3 mit rosa (2), 
well3 mit hellrot (5), weir3 mit hellkarmin (2), weig mit 
karmin (4), weiB mit rot (I). 

Gruppe B II :  hellrosa (I), rosa (2), rosa mit karmin 
(2). 

Gruppe B I I I :  rosa mit rot (2), rosa bis karmin (3), 
rosa bis weinrot (x). 
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Gruppe B IV: hellrot (I), hellrot bis karmin (i), 
hellrot mit dunkelrot (1). 

Gruppe B V: karmin (2). 
Zu Gruppe B I geh6ren insgesamt 14, zu B II  5, zu 

B I I I  6, zu B IV 3 und zu B V 2 S~mlinge (vgl, auch 
Tab. 2). 

Manche Fruchttypen, bei denen zwei Farbt6ne im 
Fruchtfleisch regional abgesetzt sind, zeigen dies auf 
dem Fruchtquerschnitt in gleichsam ornamental an- 
mutender Weise. So weist beispielsweise der in Abb. 9 

r6tlichen hervorgehen k6nnen (SCHMIDT 1947). Es ist 
auch in diesem Falle nur wieder die Frage, ob bei die- 
sem einzigen S~imling Gene von M. niedzw, beteiligt 
sind oder nicht. 

Auf der anderen SeRe ist interessant, dab bei den 
rotfleischigen S~mlingen neben 26 Formen mit r6t- 
licher unct br~iunlicher T6nung der Kernkammerpunkte 
auch 5 mit grtinen aufgetreten sind. Hier liegt der 
Schlul3 auf einen EinfluB des Erbguts yon Ernst Bosch 
nahe. 

TabeI1e 2. Beziehu~gen zwischen Laub]arbe, Farbe der Fruchtsohale und des Frucht]leisches bei den 
rotbldttrige~ Sdmlingen. 

(Die Zahlen bedeuten die Anzahl der S~mlinge in den einzelnen Kategorien.) 

Laubfa rbe  

hellweinrot 
weinrot 
Junkelweinrot 
Junkelrot 
:lunkelrot bis rotbraun 
hellrotbraun 
rotbraun 
Insgesamt 

Deckfarbe  der  Fruchtschale  

I J :  schar lach-  
Anzahl  rot  :t: k a r m i n  :t: b raunro t  

3 
3 
2 
8 

3 
I 

5 

25 

Farbe  des  Frucht f ie i sches  (Gruppe) 

4 
4 
2 

I I  I 

3 
I 
6 i 

31 2 

B I  B I I  B I I I  

2 I 
2 

I 
6 
2 I 

3 i 

I4 5 

B I V  B V  

I 
I 

gezeigte S~imling um das Kerngeh~iuse herum einen 
weiBen ,,Innenstern" inmitten des rosa Fruchtfleisches 
auf. Eine andere Bildung veranschaulicht Abb. io. 
Hier ist ein weiB umrandeter, dem Kerngeh~iuse sym- 
metrisch zugeordneter, scharf abgesetzter Farbbezirk 
vorhanden. 

Es erhebt sich die Frage, welche Beziehungen zwi- 
schen der Intensit~t der Rotfiirbung bei den BHittern, 
der Fruchtschale und dem Fruchtfleisch bestehen. So- 
weit das relativ kleine Material bindende Schltisse zu- 
l~Bt, geht aus Tab. 2 hervor, dab wohl keine starren 
Bindungen in dieser Hinsicht bestehen. So haben, um 
nur zwei Beispiele zu nennen, die beiden S~tmlinge mit 
der intensivsten Rotf~rbung des Fruchtfleisches 
(Gruppe B V) relativ hellrote Laubbl~tter, wfihrend 
andererseits 3 S~imlinge mit rotbraunen Bl~ttern zur 
Gruppe B I mit dem geringsten F~irbungsgrad des 
Fruchtflcisches geh6ren (vgl. Tab. 2). Wie die Tabelle 
ausweist, herrscht in der Farbintensitiit eine verh~tlt- 
nism~Big geriage Variabilit~t. Abet es ist immerhin 
bemerkenswert, dab die 4 Sfimlinge mit braunroter 
Fruehtschale nicht zu den Formen mit dem stiirksten 
Anthozyangehalt der LaubbHitter geh6ren. 

5. F a r b e d e r  K e r n k a m m e r p u n k t e .  

Die Farbe der Kernkammerpunkte, jener Gefaf3- 
bflndelstrgnge, die auf dem Querschnitt der Frucht 
sichtbar sind und das Kerngeh&use kreisf6rmig um- 
stehen, ist sortentypisch. In einer frfiheren Arbeit 
(SCHMIDT 1947) habe ich wahrscheinlich gemacht, dab 
dieses Merkmal polygen vererbt wird. Ernst Bosch 
hat grfinliche, M. niedzwetzkyana, soweit tiberhaupt 
erkennbar, rote Kernkammerpunkte. 

Aus Tab. I geht hervor, dab die fiberwiegende Zahl 
der grtinlaubigen S~imlinge gelbe oder grfine Kern- 
kammerpunkte besitzt. Nur ein einziger S~imling, bei 
dem diese rosa gefiirbt sind (17,24), macht eine Aus- 
nahme. Es ist dies an sich nicht besonders verwunder- 
lich, da nachweislich auch aus Kreuzungen zwischen 
Sorten mit grtinen Kernkammerpunkten S~mlinge mit 

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

Ernst Bosch hat hochkugelig gebaute Friichte, M. 
niedzwetzkyana nach HENNIN~ (1947) l~nglich-runde. 
Wie Abb. 7 zeigt, weist unser S/imlingsmaterial auch 
hinsichtlich der Fruchtgestalt eine Aufspaltung in die 
verschiedensten Typen auf. Nach dem frtiher auf 
Grund des L~ngen-Breiten-Indexes gegebenen Schema 
(SCHmDT I947) besitzen abgeplattete Frtichte kein 
S~mling, rundlich-abgeplattete 33, rundliche 9, l~ng- 
lich-runde 18 und l~ingliche 5 S~tmlinge. 

7. F r u c h t g r 6 g e .  

Nach der von SCHMIDT (I947) angegebenen Klassi- 
fizierung k6nnen die S~mlinge folgendermaBen einge- 
teHt werden. 

Sehr kleine Frtichte haben 2, kleine 31, mittelgrol3e 
26, groBe 6. Sehr groBe Frtichte (Index L~nge X 
Breite 5 ~ und dartiber) traten nicht auf. Es darf ge- 
sagt werden, dab eine ganze Reihe von S~mlingen hin- 
sichtlich der Fruchtgr6ge den Marktansprfichen ge- 
niigt. Man mug immerhin bedenken, dab Ernst Bosch 
eine verhS,ltnism~tBig kleinfrfichtige Sorte ist. Die Auf- 
spaltung in der Fruchtgr6Be veranschaulicht Abb. 7. 
Man erkennt daraus auch die V e r s c h i e d e n h e i t e n  
in  d e r  L ~ n g e  des  F r u c h t s t i e l s  bei den S~imlingen. 

8. F r u c h t g e w i c h t .  

Entsprechend der Fruchtgr6Be ist auch das Frucht- 
gewicht der S~mlinge sehr verschieden. Die Bestim- 
mung des Durchsehnittsgewichts der Frucht je S~im- 
ling erfolgte aus arbeitstechnischen Griinden an jeweils 
nur wenigen Frfichten, so dab es zwecklos w~re, genaue 
Zahlen zu geben. Jedoch sind die Unterschiede sehr 
deutlich. Unter den S~tmlingen, auch den rotfrfich- 
tigen, befinden sich solche, deren mittleres Fruchtge- 
wicht tiber 15o g betdtgt, die also ill dieser Hinsicht 
mit den Kultursorten konkurrieren k6nnen. Dies ist 
bemerkenswert, weil die Konsistenz des Fruchtfleisches 
bei den meisten S~mlingen ziemlich locker ist. 
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III. Reifezeit und Haltbarkeit  der Friichte. 

In der Bltihzeit der Sfimlinge !iegen keine Besonder- 
heiten vor. Der Beginlt der Genuf3reife der Friiehte 
und deren Haltbarkeit wurden in den Jahren 1948 und 
195o untersucht. Bezflglich des Beginns der GenuB- 
reife (vgl. Abb. i i )  ergab sich ein auff~lliger Unter- 

Ii I 
/'! 

1--{--rl- -><._ 
A Ill E l~l E A A'I E A H E~A 

Oktobez #ouember ZJezember ,Tan#at 

geeignet, doch k6nnen sie in ihrer Qualit~it nicht mit 
der Masse der Kultursorten konkurrieren: Es ist daher 
beabsiehtigt, die besten rotschaligen und rotfleischigen 
Typen mit Spitzensorten zu kreuzen, um zu schSn ge- 
fgrbten, frostfesten Soften zu gelangen. 

Ungeachtet der Frage, ob einer oder mehrere der 
F1-Bastarde schon jetzt in den praktischen Anbau ge- 
langen k6nnen, sei zum Schlul3 noch auf zwei in ge- 
wissem Zusammenhang stehende Dinge hingewiesen. 
Die meisten rotlaubigea, rotblfitigen und rotfriichtigen 
Sgmlinge besitzen grogen S c h m u c k w e r t  und wfir- 

' /\\1 
I I/i I'\ 
E A  M E A M E A  M E  A /r E A M E A M E A 

IVoyeinber Z)~-embep Januar Febr#ar Ndrz April Mal 

Abb .  I I .  B e g i n n d e r  G e n u B r e i f e d e r  F r t i c h t e  b e i d e n  S ~ i m l i n g e n i n  P rozen te ,1  
der G e s a m t z a h l .  A - -  A n f a n g ,  M - -  M i t r e ,  ]g - -  tgnde  des  b e t r e f f e n d e n  Mo- 

h a t s .  - -  - -  - -  - -  i 9 4 8 ,  - - - -  195o.  

Abb .  I2.  H a l t b a r k e i t  d e r  F r t i c h t e  b e i  d e n  S~iml ingen  in  P r o z e n t e n  der 
G e s a m t z a h l .  A b k i i r z n n g e n  und  Z e i c h e n  wie  b e i  A b b .  i i .  

schied zwischen beiden Jahren. W~hrend 1948 71,o 
Proz. der S~mlinge Ende Oktober genul3reif waren, 
zeigte, wie aus Abb. I i  hervorgeht, das Jahr i95o ein 
g~tnzlich anderes BUd. Der Beginn der Genul3reife zieht 
sich weir auseinander. Mitte November hatten 36,0 
Proz. der S~mlinge genul3reife Frtiehte; 2,0 Proz. wur- 
den erst Anfang Februar reif. Ein ~hnlieh unterschied- 
liches Verhalten in den beiden Jahren wies die Halt- 
barkeit der Frfichte auf (Abb. I2). Im Jahre 1948 
reifte der iiberwiegende Tell der S/imlinge (75 Proz.) 
seine Frfichte schon yon Ende Oktober bis Mitre De- 
zember aus, der fibrige in der Zeit von Mitre Februar 
his Mitre Mai (vgl. Abb. i2). Im Jahre 195o dagegen 
begannen die Friichte iiberhaupt erst Anfang Februar 
mit der Reife. Die Maxima der Reifekurve lagen, wie 
Abb. 12 veranschaulicht, im April und Mai. Diese 
auff/illigen Differenzen im Reifeverlauf k6nnen natfir- 
lich durch unterschiedliche Jahreswitterung ver- 
ursacht gewesen sein. Da jedoch 195o erheblich bessere 
Lagerungsbedingungen bestanden als 1948, liegt die 
Vermutung nahe, auch hierin den Grund ftir die l~tngere 
Haltbarkeit der Frtichte unserer Samlinge zu sehen. 
Jedenfalls steht fest, dab der GroBteil der S~mlinge 
unter geeigneten Bedingungen fiber eine recht beacht- 
liche Lagerf~ihigkeit der Frtichte verftigt, die die lialt- 
barkeit der Elternformen fibertrifft. 

den jedem Park oder Hausgarten zur Zierde gereichen. 
Zur Bltihzeit und im Herbst bieten sie ein pr~chtiges 
Bild. Die Frfichte liel3en sich der h~uslichen und indu- 
striellen Obstverwertung zuffihren. Wir haben aus den 
;ipfeln rotfrfichtiger S~imlinge einen vorztiglichen Stil3- 
most gewonnen. Er ist infolge seiner rStlichen Farbe 
etwas Neuartiges und besitzt einen zwar etwas herben, 
daffir abet erfrischenden Geschmack, im Gegensatz zu 
den manchmal zu sfil31ichen Mosten aus den Frtichten 

IV. Obstbauliche und ziichterische Folgerungen. 

Unsere Beobachtungen und Untersuchungen haben 
ergeben, dab sich unter den S~tmlingen aus der Kreu- 
zung von Ernst Bosch mit M. niectawetzkyana eine 
Reihe yon Formen befindet, die obstbauliches und 
zfichterisches Interesse verdienen. Die heute noch 
stehenden S~mlingsb~tume dfirften als frostfest gelten, 
da sie alle strengen Winter, wie z. B. 1939--i942, ohne 
Schaden fiberstanden haben. M. nie&welzhyana ist ja 
eine sehr frostresistente Art, und auch Ernst Bosch hat 
sich in den ,,Polarwintern" als recht standhaft er- 
wiesen. Der Ertrag der B~ume ist in den meisten 
Jahren sehr gut gewesen (vgl. Abb. 13). Die Frfichte 
vieler S~mlinge sind durchaus ffir den Frischgenul3 

A b b .  13. U n g e s c h n i t t e n e r  B a u m  e i n e s  S / iml ings  aus  der 
K r e u z u n g  von E r n s t  B o s c h  • ~. ~iedzwetzkyan~ m i t  r e i c h e m  

B e h a n g  u n d  n a t g r l i c h e r  F r u c h t b o g e n b i l d u n g .  

yon Kultursorten. Versuche fiber die Verwertungs- 
m6glichkeiten bei den rotfrfichtigen Sgmlingen werden 
mit liebenswfirdiger Unterstfitzung durch Herrn 
E. DONATH (Institut ffir Gartenbau in Dresden-Pill- 
nitz) eingeleitet werdeI~. 
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Untersuchungen tiber die Samenfarbe und tiber die H6he des absoluten 
Gewichtes (Tausendkorngewicht) bei Soften der wichtigsten 

kleeartigen Futterpflanzen. 
V o n  GERD GERDES. 

Mit 3 Textabbildungen. 

In zwei Arbeiten (15, I6), die das absolute Gewicht 
(Tausendkorngewicht) und das sortenbedingte Ver- 
haltei1 von Spelzfrfichten verschiedener Futtergr~ser- 
sorten gegenfiber der Phenolreaktion zum Gegenstand 
batten,  kolmte naehgewiesen werdert, dab  innerhalb 
einer Art die Unterschiede in der I(orngr6Be erheblich 
sind und dab s o r t e n b e d i l l g t e  Norngr6gen und 
s o r t e n t y p i s c h e  G r u p p e n  i m  V e r h a l t e n  
g e g e n f i b e r d e r  P h e n o l r e a k t i o n v o r h a n d e n  
s i n  d. Es war daher naheliegend, die Untersuchungen 
fiber das Tausendkorngewicht auf die Kleearten aus- 
zudehnen, da auch bier Beobachtungen fiber formen- 
bedingte Korngr6gen vorliegen (2). WOI.LNY (49), 

FRUWIRTtt (I0, I4), STArlcEI)(43) und NADVORN'rK 
(31) konnten an Hand yon zahlreichen Versuchen bei 
den verschiedensten Kulturpflanzen nachweisen, dab 
die H6he des Einzelkorngewichtes yon wesentlicher 
Bedeutung Iiir die Entwicklung der Pflanze und da- 
mit fiir den Ertrag ist. Bei den Kleearten gibt es 
jedoch eine Ausnahme in dieser Beziehung: Der 
Lodiklee fiberragt alle anderen WeiBMeeformen an 
Raseh- und Massenwfiehsigkeit, obwohl er das ge- 
ringste Tausendkorngewicht aller WeiBkleeformen 
aufweist. 

Auf die erheblichen Schwankungen im Samenge- 
wicht der Kleearten wird allgemein in der samenkund- 
lichen Literatur hingewiesen, Die Ursachen derartiger 
Schwankungen wurden in der bereits erw~hnten Ar- 
belt fiber FuttergrSserarten (I6) nfther besprochen. 
Sie dfirften vorwiegend in tier j ahrgangsm{il3igen Witte- 
rung, in pflanzenbaulichen Mafinahmen sowie in ge- 
netisch bedingten Merkmalen der Korngr613e zu suehen 
sein. FRUWlRTU (9) untersuchte das Einzelsamenge- 
wicht in einem Blfitenk6pfchen yon Tri fo l ium pratense 
und land Iolgende Schwankungen: 

I~opf A i : i , i0--2,60 mg 
,, A2:  1,82--2,28 ,, 
,, A3:  0,86--2,02 ,, 
,, C I:  1,45 --3,00 ,, 
,, C 2: 1,6o--4,15 ,, 
,, C 3: I ,I~ ,, 

Diese erheblichen Uaterschiede im Einzelsamenge- 
wictit werden bei dem heutigen System der Saatgut- 
aufbereitung ausgeschaltet, so dab innerhalb einer 
Saatgutpartie eine verhS~ltnismiil3ig einheitliche Korn- 

gr613e vorliegt. Als Tatsache bleibt jedoch bestehen, 
dab innerhalb einer Art in der E6he des absoluten Ge- 
wichtes Schwankungen erheblichen Ausmal3es auf- 
treten, die niche ohne Bedeutung ffir die landwirt- 
schaffliche Praxis sind. Da die Ursachen tier Schwan- 
kungen entweder modifikativer oder genetischer Art 
sein k6nnen, war die Frage zu prfifen, inwieweit die 
Zfichtung aus der Formenffille einer Art Sorten er- 
stellt hat, die sich durch eine erblich bedingte Korn- 
gr613e auszeichnen. Denn es war der Gedanke nahe- 
liegend, dal3 ebenso wie bei den Gr{iserarten die Weide- 
und Heutypen, bei den Kleearten die Frfih- und Sp~it- 
formen Unterschiede im absoluten Gewicht zu ver- 
zeichnen haben. 

Erschwerend diirften sich auf derartige Unter- 
suchungen Zfichtungsmethoden auswirken, die den 
tteterosis-Effekt ausnfitzen. Das allj~thrlich erstellte 
Handdssaa tgut  entsteht durch Kreuzung yon mehre- 
ren St~mmen, die sich dnrch eine verschiedene gene- 
tische Konstitution auszeichnen, so dab eine erblich 
bedingte Korngr6ge derartiger Sorten schwer zu be- 
st immen ist. Das vorliegende Material dfirfte jedoch 
niche auf Grund derartiger Ztichtungsmethoden ent- 
standen sein. 

Gleichzeitig mit den Untersuehungen fiber die I-I6he 
des Tausendkorngewichtes wurden Beobachtungen 
fiber die Samenfarbe durchgeffihrt. In der Literatur 
liegen zahlreiche Beitr~tge vor, die Untersuchungen 
fiber die Vererbung der Samenfarbe und tiber die Be- 
ziehungen zwischen der Samenfarbe, dem Samenge- 
wicht und der Wiichsigkeit der Pflanzen zum Gegen- 
stand haben. Auch hier war die Frage zu stellen, ob 
die Zfichtung auf Grund tier vorliegenden Ergebnisse 
Sorten erstellt hat, die sich hinsichtlich der Samen- 
iarbe unterscheiden. 

W~hrend ffir die durchzuffihrenden Untersuehungen 
der wichtigsten Arten, Rotklee und Weigklee, ein be- 
friedigendes Sortiment zur Verffigung stand, war ffir 
die fibrigen Kleearten Material nur in geringem Um- 
fange vorhanden. Es ist mir eine angenehme Pflicht, 
allen meinen Dank auszusprechen, die zum Gelingen 
dieser Arbeit durch {3bersendung yon Saatgutmustern 
beigetrageI1 haben. 

Im folgenden sind die an den einzelnen kleeartigen 
Futterpilanzen erzielten Untersuchungsergebnisse wie- 
dergegeben. 


