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verpflichtet.  Ebenfalls sei I Ier rn  Diplom-Landwir t  
G. BEI~M und Fraulein BLOCK ffir die Mithilfe bei der 
Durchft ihrung der EiweiBbestirnmungen an dieser 
Stelle nochmals  gedankt.  
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Eine sp itreife Sprot3mutante der Kirschensorte ,,K6nigin Hortense". 
Yon M A R T I N  SCHMIDT.  

Mit 3 Textabbildungen. 

W~hrend der Kriegsjahre wurde in einem Obst- 
quartier des ERWlN-Bal_n~-Instituts in Miincheberg 
(Mark) an einem Baum der zur pomologischen Gruppe 
der halbsauren oder Glaskirschen z~hlenden Sorte K6- 
nigin Hortense ein Zweig mit abweichendem Verhal- 
ten entdeckt.  Dieses kam darin zum Ausdruck, dab 
die Frfichte etwa 4 Wochen sparer reif wurden als die 
des fibrigen Baumteils.  Die Kirschen an dem ab- 
weichenden Zweig waren noch grfin und klein als die 
Frfichte am Haupt te i l  des Baumes die volle Pfltickreife 
erreicht bat ten.  Die Annahme lag nahe, dab es sich 
hier um eine SproBmutante handelt .  Diese Annahme 
wurde dadurch best~tigt, dab sich die Erscheinung der 
Sp~treife an dem inzwischen zu einem kr~ftig ver- 
zweigten Ast herangewachsenen Trieb Jahr  ffir Jahr  
wiederholt hat .  

Im  Jahre 1947 wurden die Frtichte beider Teile des 
Baumes, des normalen und des mutierten, einem n~ihe- 
relI Vergleich unterzogen. Abb I veranschaulicht  in 
einer am gleichen Tage (27. 6. 1947) gemachten Auf- 
nahme den Unterschied in der Reifezeit der Mutante 
gegentiber der Ausgangsform. Wiihrend deren Frfichte 
im Jahre 1947 am 20.6.  pflfickreif waren, konnte die 
Ernte  am mutier ten Teil des Baumes erst am 19. 7. 
erfo]gen. Im  Jahre 1949 waren die Frfichte der Mu- 
tante  am 6.7 .  pflfickreif. 

III dell fibrigen pomologischen Merkmalen unter- 
scheidet sich die SproBmutante nicht oder kaum yon 
der Ausgangssorte,  so in Gestalt, Gr6Be, Gewicht und 
Farbe der Frucht ,  Stieleinsenkung, Bauchnaht ,  Grif- 
Ielnarbe (Stempelpunkt),  Farbe und Konsistenz des 
Fruchtfleisches, Gr6Be und Gestalt des Steins und 
dessen L6sbarkeit  yore Fruchtfleisch sowie in der 
L~inge, Dicke und Farbe des Fruchtstiels.  Abb. 2 zeigt 
Frfichte der SproBmutante in pflfickreifem Zustand, 
Abb. 3 Steine der Ausgangssorte und der Mutante.  In 
manchen Jahren ba t ten  die Frtichte und Steine der 

SproBmutante eine etwa l~nglichere Gestalt. Der Ge- 
schmackscharakter  der Frfichte ist der fiir die Sorte 
K6nigin I-Iortense typische. Einige Bewerter behaup- 
ten, dab die Fruchtgii te nicht ganz die der Ausgangs- 

Abb. I. Am gleichen Tage (27.6. 1947) gepfltickte 
Frfichte der l{irschensorte K/Snigin Hortense (oben) 

und der sp~treifen SproBmutante (unten). 

sorte erreicht. Wie diese hat  sic druckempfindliche 
Frfichte. 

Wieweit die ,,Sp~treife K6nigin Hor tense"  obstbau-  
lichen und wirtschaftlichen Wert  besitzt, werden An- 
bauversuche mit den vonder SproBmutante herge- 
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stellten Veredlungen lehren. Die Sorte K6nigin Hor- 
tense gilt im allgemeinen als ,,fauler TrAger", so sehr 
sic such als eine unserer edelsten Tafelkirsehen ge- 
sch~ttzt wird. Der Baum, an dem die Sprol3mutante 
aufgetreten ist, hat allerdings in den meisten Jahren 
nicht gerade schlecht getragen. Als Pollenspender 

und PONEROY (1936) in einer Ubersicht fiber die bis 
zum 25. 5. ~936 in U.S.A. bekannt gewordenen Sprol3- 
mutationen des Kern- und Steinobstes beim Apfel 3, 
bei der Birne i, bei Pflaumen 2, beim Pfirsich 19 und 
bei Kirschen 38 (!) sp~treife Mutanten an. 

Abb. 2. Reife Friichte der Sprol3mutante. 

standen ihm Ostheimer Weichsel und K6nigliche Ama- 
relle zur Verffigung, mit dener~ K6nigin Hortense inter- 
fertil ist (vgh RuI)LOl~F und SCI-IANDEI~L 1950 ). Sollte 
die SproBmutante im Ertrag einigermagen befriedigen, 
so w~re ihre Einffihrung in den Anbau unter dem Ge- 
sichtspunkt zu erw~gen, dal3 angesichts der hohen 
Fruchtqualit~t such Ende Juli ,,K6nigin Hortense" 
noch marktg~ngig sein k6nnte. 

Sprogmutanten mit sparer als bei der Ausgangs- 
sorte reifenden Frfichten sind beim Kern- und Stein- 
obst mehrfach beobachtet worden. So ffihren SHA~L 

Abb. 3. Steine der Ausgangssorte (oben) und der Sprol3- 
mutante (unten). 
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Ein Modell fiir die Wechselwirkungen 
V o n  K .  S T E R N .  

Nit 6 Textabbildungen. 

Es ist auch in den biologischen Wissenschaften nicht 
mehr ungew6hnlieh, sich zur Erkl~rung oder Kenn- 
zeiehnung gewisser Erseheinungen eines konstruierten 
Modells zu bedienen. Dieses Model1 kann einmal aus 
bestimmten Erwiigungen heraus gebildet werden, 
dann aber aueh yon vornherein in abstrakt-mathema- 
fischer Form entwickelt werden, um vielleicht sp~iter 
einmal seine eigentliche, nun biologisch begriindete 
Interpretation zu linden. Ein Beispiel fiir die letztere 
Art der tterleitung yon Modellen liefern die MENDEL- 
schen Gesetze, zun~ehst als reine Zahlenverh~iltnisse 
ermittelt, sp~iter dutch die Chromosomentheorie auch 
biologisch gesichert, oder die GAusssche Funktion der 
normalen Fehlerverteflung, ohne welche ein exaktes 
Experimentieren auf vielen Gebieten der WissenschMt 
heute kaum noch denkbar w~re, und die trotzdem bis- 
her allen Versuchen ,,biologischer" Erkliirung wider- 

des Wachstums. 

stand. Ffir die erste Art der Modellbildung sei die 
Treffertheorie als Beispiel genannt, die sich zwanglos 
aus den Vorstellungen der Quantentheorie PLANCI~S 
und gewissen biologischen Erscheinungen herleiten 
liiBt. Nun ist die Sicherheit der Vorstellungen yon 
einem solchen Modell, seinem bio!ogischen Hinter- 
grund sowie seiner ,,Richtigkeit" nicht allein vom 
Umfang des experimentell Iiir seine Untermauerung 
gesammelten Materials abh~ngig, obwohl natfirlich 
das Experiment allein hierfiber entscheiden kann, 
sondern vielmehr noch von seiner sinnvollen Verwen- 
dung bei der Planung und Anlage der zu seinem Be- 
weis angesetzten Versuche. Nur darum alleiI1 war es 
etwa m6glieh, dab die Statistik eine Art selbstXndiger 
Wissenschaft werden konnte, obgleich sic doch auf nur 
ganz wenigen und obendreirt recht einfachen, eigent- 
lich einer einzigen Formulierung der Verteilung aller 


