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Mit x Textabbildung 

Die wichtigsten Unterlagen ffir Pflaumen ulid Kir- 
schen werden in Europa und z.T. auch in anderen 
Kontinenten yon den Formenkreisen Prunus cerasi/era 
und Prunus domestica (ffir Pflaumen und Zwetschen), 
sowie yon den Arten Prunus avium und Prunus mahaleb 
(ffir Kirschen) gestellt. Spezielle Untersuchungen fiber 
die Frosth~rte dieser Formenkreise bzw. Axten wurden 
m.W.  bisher nicht durchgeftihrt. Unsere heutigen 
Kenntnisse fiber die Frostresistenz dieser Arten stfitzen 
sich im wesentlichen auf Befunde, die nach kalten Win- 
tern an veredelten Geh61zen gemacht werden konnten. 
Sie besagen, dab Prunus ceras@ra (Myrobalane) und 
Pruuus avium (Vogelkirsche) empfindlicher sind als 
die Vertreter des Formenkreises Prunus domestica 
(St. Julien, Damascena u. a.) und 1)runus mahaleb 
(Steinweichsel). Beobachtungen an unveredelteli Ge- 
h61zen liegen nur wenige vor. So berichtet SCI~MII)T (8), 
dab Prunus ceras@ra in Zentralrugland als Frucht- 
baum angebaut wird, also den dort fiblichen sehr tiefen 
Temperaturen angepal3t sein mul31 In gleicher Richtung 
liegen eigene Beobachtungen im Hamburger Raum. 
Dort linden sich mehrere ~iltere Best~inde yon Myro- 
balanen, die nachweislich die kaltenWinter ab I939/4o 
mit einer Tiefsttemperatur yon --29 o C ohne sichtbare 
Sch~iden oder Totalverluste tiberdauerten. Ahnlich 
gfinstig scheint Prunus rnahaleb zu reagieren, i3ber 
Vogelkirschen liegt eine Feststellung yon KOPPERS 
und HILI<~NBXU~EI~ (5) vor. Sie registrierten in einer 
Samenspenderalilage in Langenweddigen nach den 
kalten Wintern 1939--47 insgesamt 66% abg~tngige 
B~iume. (]ber das Verhalten unveredelter Geh61ze yon 
St. Julien und Damascena oder anderer domestica-Arten 
gegenfiber tiefen Temperaturen ist nichts N~heres be- 
kannt. Mit Ausnahme der Myro~alane decken sich atso 
die Befunde an veredelten und unveredelten Geh61zen, 
soweit fiberhaupt Beobachtungen vorliegen. 

Die hier zu behandelliden Untersuchungen befassen 
sich ausschlieBlich mit unveredelten Pflanzen. Es 
erschien notwendig, zun~chst die Resistenzverh~iltnisse 
in diesem Stadium der Geh61zentwicklung kennen zu 
lernen, bevor man an die Frage der gegenseifigen Be- 
einfklssung yon Unterlage und Edelreis herangeht. 
Gleichzeitig ist damit die M6glichkeit gegeben, die 
selektive Wirkung des Frostes ffir zfichterische Zwecke 
auszunutzen. In allen Fiillen ist hier Wurzelfrost zur 
Einwirkung gekommen, d. h. der Boden der Versuchs- 
parzellen wurde vor der Frostung yon Schnee, Laub 
oder Unkraut vollstiindig befreit. Ober die Technik 
derVersuchsdurchffihrung wurde bereits eingehendbe- 
richtet (6), so dab hier einleitend lediglich noch eine Be- 
sehreibung des Versuchsmaterials sowie eine Erl~iute- 
rung der Auswerteverfahren notwendig ist. 

Pflanzenmaterial und Auswertemethodik 
a) P f l a u m e l i u n t e r l a g e n  

Die Untersuchungen wurden in den Wintern 1952/53 
53/54 und 54/55 in 3 getrennt laufenden Versuchs- 

reihen durchgeffihrt, von denen j ede der Kl~irung einer 
oder mehrerer Spezialfragen dienen sollte. 

Reihe I umfaBt 3 Pflaumenunterlagen, die in einem 
Winter als 2j~ihrig verschulte, in der darauffolgenden 
Kfihlperiode als 3j~thrig verschulte Pflanzen gefrostet 
wurden. Sie standen jeweils mit 3 Kirschunterlagen 
zusammen. Zun~ichst interessiert hier lediglich die 
Relation der Frosthiirte zwischen den beideli Arten. 
Die 3 Pflaumensorten sind Vertreter des domesticd- 
Kreises: Sortenreine S~imlinge der Kultursorte Wan- 
genheims Frfihzwetsche, Herkunft: Altes Land. Diese 
Sorte wurde nach dem letzten Kriege h~ufig als Ersatz 
ffir die fehlenden Myrobalanen verwendet. Sie wurde 
im Baumschulquartier sehr unterschiedlich beurteilt. 
Nach den Erhebungen in Mfincheberg (7), die nach dem 
Winter I939/4o durchgefiihrt wurden, zeigte sie als 
Edelsorte hinsichtlich der Frosth~irte kein einheitliches 
VerhMten. Die Beurteilung im damaligen Reichsge- 
gebiet schwalikte zwischen ,frosthart"  und ,,frostemp- 
findlich". Die beiden fibrigen Sorten sind die ,,halb- 
wilden" Altl~inder Lokalsorten Kleine Blaue Pflaume 
undWeil3e Pflaume. Sie k6nnen nicht Ms reine Soften 
bezeichnet werden, da sie in einer Reihe yon Spielarten 
vertreten sin& Wir verwendeten handelsfibliches Saat- 
gut, d. h. eine Mischung yon verschiedenen, unbekann- 
ten B~iumen, Beide ,,Sorten" hatten in den kalten 
Wintern eine gewisse Frostresistenz gezeigt. Sie wer- 
den im Alten Lande seit langem als Unterlage benutzt 
und besitzen einige wertvolle Eigenschaften, Da die 
Frfichte nur geringen Handelswert haben, silid die 
Baumbest~tnde seit der W~hrungsreform stark zuriick- 
gegangen und werden in einigen Jahren w o n  v611ig ver- 
schwunden sein. 

Eine zweite Versuchsreihe wurde mit z- und 2j~ihri- 
gen MyrobalaneI~s~mlingen in 2 Wintern durchgefiihrt. 
Es standen mehrere Einzelbaumherkfinfte, im nach- 
folgenden kurz als Soften bezeichnet, mit einer handels- 
fiblichen bulgarischen Mischsaat sowie sortenreinen 
S~imlingen der GroBen Grfinen Reneklode, Herkunft: 
Altes Land, in Vergleich. Letztere Sorte sollte als 
relativ frostharter Vertreter des domestica-Kreises eine 
Vergleichsm6gliehkeit zu den cerasi/era-Formen geben. 
Die Einzelbaumherkiinffe der Myrobalanen stammten 
zum gr6Bten Tell aus einer ~lteren Samenspender- 
pflanzung in BtiedersdorI, die in der N~ihe des K~ilte- 
prfiffeldes liegt. Sie sind dutch die Abkfirzung ]B1. und 
eine Baumnummer gekennzeichliet, Die mit or. be- 
nannte Herkunft stammt aus einer Windschutzpfian- 
zung unseres Versuchsbetriebes Ottensen, An diesen 
Soften sollte vor allem das genetisch bedingte Verhal- 
ten volt Abk6mmlingen einzelner, vermutlich frost- 
harter B~ume gegent~ber tiefen Temperaturen ge- 
priift werden. Die Herkunft der B~iume in Bliedersdorf 
konnte leider nicht mehr genau ermittelt werden. Sie 
wurden 1936 gepflanzt und stammen aus einer Wede- 
ler Baumschule. Die B~ume in Ottensen wurden I94I 
aus Polen als Siimlinge von Prunus divaricata geliefert. 
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In dem mehrere hundert B~iume umfassenden Bestande 
ergaben sich keinerlei morphologische oder sonstige Ab- 
weichungen gegeniiber ,,normalen" Myrobalanen. Sie 
werden deshalb hier auch als Myrobalanens~imlinge 
bezeichnet. 

Die Reihe 3, die wiederum mit I- und 2j~ihrigen S~im- 
lingen in 2 aufeinanderfolgenden Wintern gefrostet 

wurde,  diente einmaI der K1/irung der Frage eines 
grunds~itzlich unterschiedlichen Verhaltens yon Vertre- 
tern des domestic,~ - -  und des cerasi/era-Kreises gegen- 
fiber tiefen Temperaturen. Ferner sollten einige weitere 
Einzelbaumherkflnffe der Myrobalane gepr~ft werden. 
Hierfiir standen die S~tmlinge der B/iume or.  Nr. 6 und 
B1. Nr. 3o, sowie eine Mischsaat aus der Herkunft  
Ottensen zur Verfiigung. BI. Nr. 3o wurde nur einen 
Winter gefrostet, da sie sich bereits im ersten Winter 
als frostempfindlich erwies. An ihre Stelle traten 
2j/ihrige verschulte S~imlinge der Prunus Hiit tner 
35/V/8, deren Mutterbaum eine Auslese aus Prunus 
Brompton (4) darstellt. Das Saatgut stammte aus 
einer Lieferung der Firma Ktippers - -  Langenwed- 
diggen. Die iibrigen domestica-Vertreter waren in 
beiden Jahren: St, Jutien, echt, Orl6ans, Damascena 
noir und Damascena blanc. Das Saatgut brachte Verf. 
von einer Frankreichreise aus dem Ursprungsgebiet 
mit. 

b) ! K i r s c h u n t e r l a g e n  

Auch die Kirschen wurden 3 Winter hintereinander 
in mehreren Reihen mit insgesamt IO auswertbaren 
Sorten bzw. Arten gefrostet. Als Standardsorte war in 
jeder Parzelle yon Bremens Kirsche vorhanden. Diese 
Sorte wird auf Grund ihres gtinstigen Verhaltens im 
Winter I939/4o im norddeutschen Raum h~iufig als 
Unterlage verwendet. Das Saatgut entstammte han- 
delsiiblichen Partien. Die mit Hfittner bezeichneten 
sortenreinen Saaten wurden yon Kiippers - -  Langen- 
weddingen aus der dortigen Samenspenderpflanzung 
yon den Originalb~iumen zur Verfiigung gestellt. Bei 
den Vogelkirschen B 6 und L. ]3. handelt es sich um 
selbstgeerntete Einzelbaumherkiinfte aus dem Alten 
Lande, d. h. yon B~tumen, die die kalten Winter fiber- 
dauerten und sieh dutch gtinstiges Wachstum sowie 
gute Auflaufergebnisse im Saatbeet auszeichneten. 
Kleine Blanke, eine lokale Sfif3kirschensorte des Alten 
Landes, stammte aus einer Anlage, die sich ebenfalls 
durch eine gewisse H~irte in den kalten Wintern aus- 
gezeichnet hatte. Von dieser Sorte gibt es eine Reihe 
Spielarten. Das Saatgut yon D6nnissens Gelbe wurde 
aus einer Fruchtlieferung aus dem Raum Melle bei 
Osnabrtick gewonnen, wo die Sorte in Bauerng~irten 
h~iufig in urwiichsigen und gesunden Exemplaren anzu- 
treffen ist. Die sog. Gebirgsvogelkirsche ist eine 
handelsiibliche Mischsaat, die in mitteldeutschen Ge- 
birgen (Rh6n, Spessart oder Taunus) geerntet wird. 
Als Klonunterlage war die in East Mailing selektionierte 
Vogelkirsche (l~{azzard) F 12/1 in einer Versuchsreihe 
vertreten. Die bewurzelten Abrisse waren aus Holland 
geliefert. Die S~mlinge wurden im allgemeinen als 
I-und 2j~ihrige Pflanzen, F 12/I als 2- und 3j/ihrige be- 
wurzelte Abrisse zusammen mit 2- und 3j/ihrigen ver- 
schulten S~tmlingen der D6nnissens - -  und v. Bremens 
Kirsche gefrostet. 

Die endgtfltige Auswertung der Frostsch~iden erfolgte 
in jedem Jahre im September/Oktober. Hierzu wur- 
den die Pflanzen, soweit sie nicht zur Pr~ifung ihrer 

vegetativenVermehrbarkeit stehenbleiben mul3ten, was 
aber nur bei wenigen der Fall war, vorsichtig gerodet. 
Oberirdische, d. h, SproBsch/iden, und Wurzelsch~den 
wurden getrennt bonitiert bzw. gemessen. Beim SproB 
erfolgte eine B onitierung des/iugeren Schadbildes durch 
die Werte o--5, wobei o die v611ig unversehrten, 5 die 
in allen Teilen toten Pflanzen kennzeichnet. Nit der 
Bonit~it 4 wurden Pflanzen bewertet, die bis zum Erd- 
boden zuriickgefroren waren, aber eine ~ kr~iftige Neu- 
triebbildung aus dem Wurzelhals zeigten. In den Ta- 
bellen wurden bei Pflaumen in der Rubrik ,,Unbe- 
sch/idigt" auch solche Pflanzen noch mit aufgenommen, 
bei denen lediglich die Triebspitzen leicht zuriickge- 
froren waren. Bei den allj~ihrlichzurVerfiigung stehen- 
den, nicht ktinstlich gefrosteten Parallelen war n~im- 
lich zu erkennen, dab ein solches Zuriickfrieren auch in 
,,normalen" Wintern mit geringen Fr6sten (ira H6chst- 
falle kurzfristig - - I 8  ~ C) eintritt. Ffir die Beurteilung 
der Frostresistenz bei Unterlagen dieser Obstart diirfte 
dies ohne Belang sein. 

Bei Kirschen wurde ein strengerer 2Vlal3stab angelegt. 
Hier galten als ungescMdigt nut  Pflanzen, die aus der 
Terminale, oder zumindest aus einer Beiknospe mit 
einer geraden VerI~tngerung austrieben. 

Bei den Wurzeluntersuchungen wurde zun~ichst 
vom Wurzelhals beginnend, die Rinde in Streifen ab- 
gezogen, um die Verfiirbung des Kambiums erkennen 
zu k6nnen. Die Ausdehnung dieser Verf~irbungs- 
zone wurde dann (vom Wurzelhals zur Wurzelspitze 
hin) in cm gemessen. Anschlie/3end ,wurde die Haupt- 
wurzel kurz unterhalb des Wurzelhalses quer durchge- 
s~igt, um den Grad der inneren Sch/iden sichtbar zu 
machen. Hierbei wurde von o (ungesch~tdigt) bis 4 
(Querschnitt v6tlig braun) bonitiert, l~Iit 4 bonitierte 
Querschnitte fanden sich nut  an vollst/indig abgestor- 
benen Pflanzen. Diese genauen Wurzeluntersuchungen 
wurden erst vom 2. Versuchsjahre an durchgefiihrt. 
Daraus erkl~irt sich das Fehlen einiger Werte in den 
Tabellen. 

Als wichtigste Zahl hat bei Unterlagen der Prozent- 
satz toter Pflanzen (Totalverluste) zu gelten, da hier- 
dutch der Anteil in der Wurzel besonders empfind- 
licher Individuen charakterisiert wird. Ebenso si-nd 
die partiellen Sch~tden am Wurzelk6rper (ausgedrtickt 
dutch die T ide  der Verfiirbungszone sowie im Schad- 
bild des Wurzelquerschnittes) yon besonderer Bedeu- 
tung. Die SproBsch~iden sind dagegen in erster Linie 
nur bei den SiiBkirschenunterlagen yon Wichtigkeit, 
da bei dieser Obstart in der Regel die Unterlage bis 
zur Kronenh6he hochgezogen und erst dort veredelt 
wird. 

Auf gewisse geringfi~gige Fehlerquellen, die sich aus 
einer nicht ganz gleichm/iBigen Luftumwfilzung er- 
gaben, wurde bereits an anderer Stelle hingewiesen 
(6). Bei den WurzelscNiden traten z. T. deutlichere, 
gesetzm~tl3ige Unterschiede auf; So konnte in einigen 
Reihen festgestellt werden, dab die Tiefe der kam- 
bialen Verfiirbungszone der Wurzeln be i  den Rand- 
pflanzen innerhalb der einzelnen Reihen flacher verlief 
als in der Parzellenmitte. Auf den Abbildungen wird 
dies deutlich sichtbar. 

Wir fiihren diese Erscheinung darauf zurfick, dab 
aus dem nicht gefrosteten ]3oden auBerhalb des I4filte- 
raumes st~indig W~irme an die Randzone der Parzelle 
abgegeben wurde, so dab hier der Frost nicht so fief 
eindringen konnte wie in der Parzellenmitte. Leider 
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war es uns nicht  m6gIich, Temperaturmessungen im 
Boden durchzuffihren. Auf die Zuverl/issigkeit der 
Ergebnisse dtirften diese Schadensunterschiede keinen 
EinfluI3 haben> da die Reihenfolge der Sorten innerhalb 
der einzelnen Parzellen st~indig gewechselt wurde. 
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Abb, I. Tiefenzonen der Kambialschaden an Wurzeln (sahematisch) 
oben: Vogelkirsehen unten: Myrobalanen 

Aggregate gleichzeitig eingesetzt werden k6nnen und 
wenn eine absolute Tempera ta rkons tanz  in allen 
Aggregaten erreicht wird. Wie bereits an anderer 
Stelle (6) dargelegt wurde, sind selbst solche absoluten 
Werte  nur  von begrenztem Wert ,  Trotz  dieser Ein- 

schrgnkung soll hier der Versuch unter-  
nommen  werden, Tempera turen  und  
Frostsch~iden einander gegentiberzu- 
stellen. 

Zum Verst~ndnis der nebenstehenden 
Tabelle sind einige Erlguterungen not- 
wendig. Die r6miachen Ziffern hinter den 
Monatsnamen in der Spalte ,,Zeitpunkt 

k~ der Frostung" geben die Dekaden an. 
Unter Tieitemperatur verstehen wir 
hier im allgerneinen Temperaturen unter 
--2o ~ C, nut  bei 2 Parzellen (Pfl~umen : 
Versuchsreihe 3, Winter 54/55, Dezem- 

'c~ ber II, Kirsehen: Winter 54/55, Dezem- 
bet II), werteten wir die Temperatur ab 
- - i5  ~ C. Die Dauer der Tieftemperatur 
gibt also an, wieviele Stunden die Pflan- 
zen unter - -2o~ standen. Der in der 

�9 Reget nut wenige Stunden dauernde Ab- 
fall der Temperatur bis zu diesem $chweP 
lenwert sowie das Wiederansteigen der 
Tempergtur von --2o ~ C ab bleiben also 
unberiieksichtigt. Die mittlere Tieftem- 
peratur, in] Text aneh als Dulchsehnitts ~ 
temperatur bezeichnet, ist dementspre- 
ehend nut aus Temperaturen unter 
--20 ~ C gebildet. Die K~tltesumme (yon 
S c H w ~ c I ~  (9) auch K~lteprodukt ge ~ 
nannt) ergibt sich aus der Multiplikation 
der Dauer der Tieftemperatur mit der 
mittleren Tieftemperatur oder, was das- 
selbe ist, aus der Addition der Stunden ~ 
mittel der Tieftemperatur. Als wiehtigster 
Weft  ist die mittlere Tieftemperatur an ~ 
zusehen. Das absolute Temperaturmini- 
mum, das in den einzelnen Parzellen sehr 
verschieden lange einwirkte, ist nicht yon 
ausschlaggebender Bedeutung, ebenso wie 
die KXltesumme in den hier verwendeten 
Temperaturbereiehen nieht hnmer eine 
Mare Beziehung zu den Seh~den er- 
kennen lfiBt. 

Beziehun~ zwischen  Temperatur,  Zeitpunkt 
der Frostung und Kiilteschiiden 

Da mit  der zur  Verf t igung stehenden Appara tur  
kons tan te  Tieftemperaturen,  wie sie zur  Aasl6sung 
betr~chtlicher Frostsch~den notwendig sind, nicht  mit  
Sicherheit gehalten werden konnten  (6) und zum an- 
deren auch bei ether Frequenz yon  2 Parze[len je 
Woche  st~rkere Schwan.kungen des physiologischen 
Zustandes der Pflanzen zu erwarten sind, mu/3ten wir 
unsere ursprt~nghche Absicht,  bes t immte  Sclawelten- 
werte der Tief temperatur  zu finden, leider bald auf- 
geben. Nach unseren nunmehr  4jXhrigen Erfahrungen 
mit  der Feldfrostung ist dies nu t  m6glich, wenn mehrere 

a) P f l a u m e n  

~ Bei oberfl~ichlicher Betrachtung der 

nebens tehenden Tabelle, in welcher die 
Vertreter  des domestica- und cerasi/era ~ 
Kreises lediglich en bloc behandel t  
werden, ist eine klare Beziehung zwb 
schen Tempera tur  und  Fros tsehaden 
k a u m  festzustellen. So haben z.B. die 
domestica-S~mtinge der Yersuchsreihe z 
im Winter  I952/53 bei einer mitt leren 
Tief temperatur  yon  - -23 ,6  c C f~ber~ 
haupt  keine Totalverluste erl i t ten,  

w~ihrend die sogar noch etwas h6her liegende Dutch-  
schni t t s tempera tur  yon  - -22 ,5  ~ C (Dezember I I I )  mit  
35,5% Toten die h6chsten Ausfiille in dieser ganzen 
Reihe ausl6ste. Ein  Blick auf die erste Spalte dieser 
Tabelle , ,Zeitpunkt der Frostung", 1~i13t erkennen, 
dab in letzterem Falle die Pf lanzen offenbar Ende  
Dezember noch nicht  v611ig zur  Winterruhe gekommen 
waren. Dabei  ist zu bemerken,  dab wit  auch den 
Laubfall  alier Versuchspflanzen bonitierten, und  dab 
zu  diesem Zei tpunkt  alle Pf lanzen XuBertich als ab- 
geschlossen zu bezeichnen waren. Auch in den anderen 
Versuchsreihen finden sich 5.hnliche Beispiele. So 
zeigen die domesfica-S~mlinge der Reihe 2 in beiden 
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Tabelle i. Ternperaturen und FrostscMiden in den einzelnen Parzel[en bei P/laumen. 

r81 

Zeitpunkt 
der 

Frostung 

Vers. Re ihe  1 
W i n t e r  52/53 
Dezember I I I  
Januar I I  

W i n t e r  5 3/54 
Dezember I I  
Januar I I  
Januar I I I  
Vers. R e i h e 2  
W i n t e r  52/53 
Dezember I I I  
Januar I I  
Februar I I  

W i n t e r  53/54 
Dezember I I  
Januar I 
Vers. Re ihe  3 
W i n t e r  53/54 
Januar III 
Februar II  
Februar III 

W i n t e r  54/55 
No,4ember I I I  
Dezember I I  
Dezember III 
Januar I I  

Dauer 
der 
Tief- 
temp. 

in Std. 

54 
32 

44 
5 ~ 
48 
55 

Mittlere 
Tief- 
temp. 

in 
- -o  ~ C 

22,5 
23,6 

24,9 
24,8 
27,3 

21,o 
2 6 , 0  
2 5 , 2  

2 3 , 0  
25,6 

28,8 
2 9 , 2  
27,7 

22,3 
I9,8 
27,8 
2 4 , 2  

Kfilte- 
summe 

in 
--o ~ C 

lOOI 

1156 

1455 
1326 
14o4 

1 1 9 7  
I 8 I  7 
1461 

1 0 1 2  

1524 

1 9 O l  
I 5 7 6  

886 

983 
988 

1348 
I332 

23,5 
35,o 
2 5 , 0  

2 5 , 0  
o ,o  

7,7 

66, 7 

O,O 3,OO 
o,o 2,55 
o,o 2,69 

3,00 

87.5 
84,2 
93,3 

36;I 
29,4 
82 ,2  

27,4 

o,o 4,67 

o,o 4,83 
o,o 4,7! 
2,2 4,76 

o,o 4,18 
3,9 3,95 
o,o 4,77 

17, 7 2,oi 

3,87 
3,74 
3,78 

1 , 9 o  
1,34 
3,26 
1,80 

I1, 7 
22,3 
2,5 

27,9 
O,0 

73,3 
87,7 
63,3 

i i , i  
3o,3 
51,9 

0 ,0  

o,o 3,56 -- 
o,o 3,64 -- 
o,o 2,57 -- 

o ,o  4 , 2 0  2 , 0 0  
o,o 2,54 I,o 7 

o,o 4,5 ~ 3,44 
o,o 4,76 3,80 
o,o 4, oo 3.35 

o,o 3,78 1,68 
o,o 3,82 1,44 
o,o 4,02 2,56 

29,4 1,41 0,76 

Dezember-Parzellen trotz relativ geringer Tieftempe- 
raturen die gr613ten FrostscMden (--21 ~ C mit 2 s  
Toten, - -23  ~ C sogar mit  66,7 % Toten), withrend die 
cerasi/era-Pflanzen nut  Mitte Dezember relativ v ide  
tote Pflanzen zu verzeichnen batten. Der friihere 
Zeitpunkt (Mitte Dezember) kommt  also gegentiber 
dem spiiteren (Ende Dezember) offenbar auch noch 
zur Wirkung, denn allein durch die um 2 ~ tiefere 
Mitteltemperatur ist ein so starker Wirkungsunter- 
schied nicht zu erkl~iren. Es erscheint allerdings nicht 
ausgeschlossen, dab hierbei die nattirlichen Tempera- 
turen, denen die Pflanzen vor der kfinstlichen Frostung 
ausgesetzt waren, mitwirkten. I m  Vorwinter i953 
herrschte ungew6hnlich warme Witterung mit einem 
Tagesmittel der Luf t temperatur  yon +6 ,4  ~ C im No- 
vember und + 6 , 3 ~  in der I. Dekade Dezember, 
w~ihrend die gleichen W e r t e  1952 + I , 9 ~  bzw. 
- -o ,5  ~ C waren. Es wird schon hieraus deutlich, wie 
auBerordentlieh vielgestaltig die Schadensursachen 
sind und wie schwierig deren Dentung ist. Weitere 
]3eispiele ftir die h6here Empfindlichkeit der Pflanzen 
im Vorwinter liefert die Versuchsreihe 3. 

Relativ geringe mittlere Tieftemperaturen, wie sie in 
der Versuchsreihe 3 Ende November i954 mit  --22,3~ 
und Mitte Dezember mit - - t 9 ,8~  C zur Anwendung 
kamen, bewirkten bei domestica 29,4% bzw. 36 , I% 
Totalverluste, sehr tiefe Temperaturen (--27,8~ 
Ende Dezember aber sehr hohe Ausfiille. Mitre Januar  
dagegen geht die Frostwirkung sehr stark zurOck. Bei 
etwa gleicher Kfiltesumme, abet  h6herer Durchschnitts- 
tempera tur  betragen die Verluste nur noch 27,4%. 
Bei cerasi/era bleiben sogar s/imtliche Pflanzen am 
Leben, Fiir die Frostwirkung ausgangs des Winters, 
also zu einer Zeit, wo die Pflanze wieder in das aktive 
Stadium eintritt, liegt leider nur ein 13eispiel vor. I m  
Frtihjahr 54 (Ende Februar) ist die Frostwirkung, vet- 

glichen mit einer sehr scharfen ZerreiBprobe, die eine 
Dekade friiher durchgef0hrt wurde, namentlich bei 
domestica deutlich sichtbar. Mitre Februar  bei 
--29,2 ~ C - -  84,2 % Tote, Ende Februar  bei --27,7 ~ C 
(wesentlich kiirzer eingesetzt) aber 93,3% Tote, d. h. 
der h6chste tiberhaupt gefundene Sch/idigungsgrad. 

Mitteln wir (unter alien Vorbehalten, die dabei ge- 
macht  werden miissen) die Werte der vergleichbaren 
Parzellen aller Versuchsreihen aus den Monaten No- 
vember/Dezember (5 Parzellen) und stellen sie denen 
der Monate Januar  bis Mitre Februar  (5 Parzellen) 
als einer Zeit vermutlich vollst~tndiger Winterruhe 
gegentiber, so ergibt sich folgendes ]3ild. 

Tabelle 2. Ein/Iufi des Zeitpunhtes der Frostung au/ die 
Totalverluste. 

November Dezember Januar/Februar 

Mittlere 
Tieftemperatur 

- - 2 2 , 8  ~ C 

TotaIverluste 
in% bei 

dome  - ce~a- 
s t iea s i /era 

47,9 26,6 

Totalverluste 
Mittlere in % bei 

Tieftemperatur dome-  I cera-  
st ica I si[era 

--26,7 ~ C 41,4 '37,2 

Trotz einer erheblich tieferen Durchschnittstempe- 
ra tur  ist der Prozentsatz toter  Pflanzen bei domestica 
in Winterruhe sogar noch etwas geringer als im No- 
vember/Dezember.  Bei cerasi/era kommt  dies nicht 
zum Ausdruck. Hier hat die tiefere Temperatur  ohne 
Riicksicht auI den Zeitpunkt  der Frostung h6here 
ScMden verursacht. Beachtenswert erscheint die Tat-  
sache, dab die /tuBerlich so viel sp~iter abschlieBende 
Myrobalane gerade im Vorwinter den domestica-For- 
men so auBerordentlich fiberlegen ist. 

Bei dem Vergleich zwischen Prunus domestica und 
Prunus avium, der in der Versuchsreihe I m6glich ist, 
zeigt sich die erwartete erheblich h6here Frostempfind- 
lichkeit der Vogelkirsche sehr deutlich. 
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Tabelle 3. Temperaturen und Frostschiiden in den einzelnen Parzellen bei Kirschen. 

Zeitpunkt 
der 

Frostung 

"Winter 1952/53 
Dezember I I I  
Januar 11 
Januar II  
Februar II  

Win te r  i95 3/54 
Dezember I 
Dezember II  
Dezember I I I  
Januar II  
Januar I I I  
Februar I 
Februar II  
Februar I I I  

Win te r  i954/5 5 
November I I I  
Dezember II  
Januar I 
Januar II  

Dauer 
der 

Tieftemp. 
in Std. 

44. 
52 
49 
62 

44 
61 
66 
53 
51 
3 r 
52 
3 ~ 

4 2  
25 
42 
47 

Mittlere 
Tieftemp. 

in 
- -o  ~ C 

22, 5 
26,6 
23,6 
24.9 

23,5 
24.9 
24,9 
24.8 
27,3 
29,5 
25,7 
25,O 

22,4 
I5,8 
25,5 
2 5 , 0  

Kglte- 
summe 

in 
- -o  ~ C 

lOOI 
14o8 
1156 
I56o 

I O 3 2  
x455 
I652 
1326 
14o4 
9Ol 

1349 
746 

94 I 
396 

Io84 
1177 

Temp. 
Minim. 

in 
- -o  ~ C 

25 
29 
26 
26 

26 
26 
26 
28 
3 ~ 
3 r 
32 
27 

28 
I9 
3 e 
29 

TotaI- 
Verluste 

in % 

0 ,0  

0 ,0  

0 ,0  

0 , 0  

0 ,0  

6,3 
O,O 

Prunus mahaleb 

Unge- [ 
seh~idigt 

in % 

Mitti. Bonit. des 
Frostsehadens an 

SproB Wurzel 

3 , 0 0  

2 , 0 0  

1,5 ~ 0,75 

2,00 0,75 

1,27 0,73 
2,06 0,31 
r,44 o,oo 

Totat- { Unge- 
verluste sch~.dig~ 

in % in % SproB 

96, 3 o,o 4.9 o 
86,3 o,o 4,82 
i2,5 3,1 2,86 
36,9 I3,7 3, 26 

21,9 o,o 3,59 
45,5 4,6 3,73 
28,I 6, 3 3,I9 
55,5 o,o 4,33 
66, 7 o,o 4,43 
79,4 II,8 4,21 
82,5 7,0 4,37 
69,7 4,6 3,92 

72,7 o,o 4,81 
62,2 o,o 4,59 
74,5 o,o 4,68 
37,0 o,o 4,24 

Mittl. Bonit~t des 
Frostschadens an 

Wurzel 

2,27 
3,52 
2,83 
3,76 
3,7 ~ 
3,64 
3,62 
3,24 

2,65 
2,51 
3,66 
2,55 

b) K i r s c h e n  

Die Gegeniiberstellung von Prunus  mahaIeb mit 
Prunus  avium ergibt in s/imtlichen Parzellen eine 
klare i)berlegenheit der ersteren. Mahaleb hat ledig- 
lich in einer yon insgesamt 7 Parzellen geringfiigige 
Totalverluste davongetragen. 

In  3 Parzellen ist sogar die H~lfte aller mahaleb- 
Pflanzen nnbesch/idigt geblieben. Auch die WurzeI- 
sch/iden sind bei mahaleb sehr gefing, es kamen ledig- 
lich leichte Verffirbungen am Kambium nnd im Mark 
vor, Eine klare Abh~ngigkeit der Sch/iden vom Zeit, 
punkt der Frostung ist nicht feststellbar, ffir die mitt- 
lere Tieftemperatur gilt das gleiche. Eine gewisse 
Beziehung ist lediglich zwischen K/iltesumme nnd 
Prozentsatz der Ungesch/idigten nacbzuweisen. 

Bei einer K/tltesumme betr~gt der Prozent- 
von satz UngeschXdigter 

unter IlOO ~ 49,2 
IlOO ~ bis 15oo ~ 6,3 
fiber 15oo ~ o,o 

Auch bei Prunus  avium bestehen keine klaren Be- 
ziehungen zwischen Temperatur und Frostschaden 
(Tab. 3). Nehmen wir die Totalverluste als Kriterium 
der Frostwirkung, so zeigt sich, dab der h6chste Weft 
mit 96,3% Toten bei einer mittleren Tieftemperatur 
yon nur --22,5 ~ C erreicht wird, w~thrend die geringsten 
Verluste (12,5%) bei - -23 ,6  ~ C Durchsehnittstempera- 
tur auftreten. Ftir diese Diskrepanz kann der Zeit- 
punkt der Frostung kaum verantwortlich gemacht 
Werden, denn Ende Dezember dfirften Vogelkirschen 
wohl mit Sicherheit als abgeschlossen betrachtet wer- 
den. Gehen wir Yon den Extremen der Tieftemperatur 
aus, so ergibt sich, dab der tiefste Wert mit ---29,5 ~ C 
- -  79,4% Tote verursachte, der h6chste Wert mit 
--15,8 ~ C abet 62,2% Tote. In letzterem Falle k6nnte 
der Zeitpunkt (Mitte Dezember) eine Rolle gespielt 
haben, Es sind aber aucti weitere Parzellen vorhanden, 
die bei h6heren Durchschnittstemperaturen als 
--29, 5 ~ C gleiche oder h6here Totalverluste erlitten, so 
im Winter 52/53 die Parzellen Dezember I I I  und 
Januar 1I (--26,6 ~ C), ferner im Winter 53/54 die 
Parzelle Febr. I I  und 54/55 die Parzelle Januar  I. 

Das Verhal ten  der e i n z e l n e n  Sorten gegeni iber  
t iefen T e m p e r a t u r e n  

a) P f l a u m e n  

Versuchsreihe z: In dieser Reihe, die in 5 Wieder- 
bolungen gefrostet wurde, sind die Pflanzenzahlen 
leider etwas klein, Es liegt dies an schlechten An- 
wachsergebnissen der verschulten S/imlinge. Hinsicht- 
lich des Prozentsatzes toter Pflanzen wie auch bei 
den SproB- und Wurzelsch/iden steht Wangenheim's 
Frfihzwetsche mit einer Ausnahme an I. Stelle. Un- 
gescMdigte Pflanzen sind in etwa gleichgeringem Um- 
fange wie bei Kleine Blaue Pflaume zu finden. 

Tabelle 4. Frostschiiden bei t~/laumens~imlingen ( Reihe x) 
a) Mittelwerte aus 5 Parzel!en. 

Zahl deft Tote 
Sorte ]Pflanzen in % 

I 

Kleine Blaue Pfl. [ 33 18,2 
I 

WeiBe Pflaume [ 38 lO,5 
Wangenheim 4 �9 41,5 

Unge- I Schadensbonit~t 
schxdigt an 

i n %  Sprog ]Wurzel. 

3 , 0  
7,9 
2,4 

2,73 2,25 
2,47 2,16 
3,51 3,28 

b) Parzelleneinzelwerte bei den Totalverlusten, 

Zeitpunkt der 
Frostung 

Dezember 111/52 
Januar 11/53 
Dezember 11/53 
Jgnuar 11/54 
Janugr 111/54 

Prozentsatz toter Pflanzen bei 

Kleine Blaue WeiBe Wangen- 
Pflaume Pfiaume helm 

20,0 I2, 5 61,5 
O,0 O,O O,O 
o,o 14,3 37-5 
o,o 28,6 71,4 

57,i o,o 20,0 

Die Unterschiede zwischen d e n  beiden Altl~inder 
Lokalsorten sind nicht sehr bedeutend und aueh nicht 
eindeutig, Kleine Blaue hat im Mittel aller Parzellen 
zwar h6here Totalverluste zu verzeichnen, daffir sind 
aber in 2 Parzellen fiberhaupt keine Totalverluste auf- 
getreten, in denen WeiBe Pflaume betr/ichtliche Aus- 
f/ille hatte. Hinsichtlich der ungesch/idigten Pflanzen 
steht WeiBe Pflaume gfinstiger da, und auch die 
SproBsch/iden sind geringer. Bei den Wurzelsch~iden 
ist aber kein nennenswerter Unterschied vorhanden. 
Vergleicht man die Wurzel- und SproBsch/iden mit- 
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einander, so wird eine klare Abh~ngigkeit sichtbar, 
d. h. die st~irksten Sprogsch~iden sind mit den st~trksten 
WurzelscMden gekoppelt nnd umgekehrt. 

Versuchsreihe 2 : Auch diese Reihe wurde in 5 Wie- 
derholungen gefrostet, lediglich die GroBe Grtine 
Reneklode war nur in 4 Parzellen vertreten, Die 
wesentlich geringere Pflanzenzahl dieser Sorte ist durch 
einen schlechten Auflauf der Samen bedingt, 

Hinsichtlich des Prozentsatzes toter  Pflanzen be- 
stehen betr~ichtliche Unterschiede. Die Einzelbaum- 
herktinfte der Myrobalanen B1. Nr. 8 und Or. Nr, 7 
schneiden etwa gleich gtinstig ab, Angesichts der 
z. T, sehr tiefen Temperaturen (siehe Tab. I) kann 
hier yon einer beachtlichen Frosthiirte gesprochen 
werden, 

Tabelle 5. IZrostschdiden bei MyrobManensiimlingen 
(Reihe 2). 

Unge- Schadensbonit~it Zah] d. Tote 
Sorte Pfl. in % schfidigt an % 

SproB ] Wurzel 

B1. Nr. 8 
Or. Nr. 7 
B1. Nr, 3 
B1. Nr. 39 
Bulg. Mischg. 
B1. Nr. 25 

Myrobalanen- 
Mittel 

Grol3e Gr/ine 
Reneklode 

84 
94 
88 
80 

Io 5 
5L 

449 

38 

1 , 2  
2,I 
8,0 

IO,O 
26,7 
27,6 

14,7 

O,O 
O,O 
O,O 
O,O 
O,O 
O,O 

O,O 

O,O 

3,38 
2,46 
3,32 
3,I5 
3,58 
3,79 

3,35 

3,03 

1,47 
0,94 
1,83 
1,75 
1 , 5 0  
1 , 6 5  

Eine Mittelsteltung nehmen B1, Nr, 3 und Nr. 39 
ein, wihrend die butgarische Mischsaat und/31, Nr, 25 
einen recht betr~ichtlichen Prozentsatz empfindlicher 
Typen aufweisen. Die GroBe Grtine Reneklode er- 
scheint mit 18,47/o Toten ebenfalls als ziemlich frost- 
empfindlich. Dieser Wert kann aber wegen der ge- 
ringen Pflanzenzahl nicht restlos fiberzeugen, Hinzu 
kommt vor allem, dab die vegetative Entwicklung 
dieser S~tmlinge durch die Nachbarschaft der sehr 
starkwachsenden Myrobalanen erheblieh eingeengt 
wurde. Schlechtere Ernihrungs- und Lichtverhiiltnisse 
und damit schwieheres Waehstum setzen aber die 
Frostwiderstandsf~ihigkeit herab. Dies wird durch 
einige Beispiele bei anderen Obstarten sp~iter belegt 
werden. Infolge der h6heren Pfianzenzahlen je Sorte 
und Parzelle sind die im Mittelwert sich ausdrtickenden 
Tendenzen auch in den einzelnen Parzellen besser 
sichtbar als bei der Versuchsreihe I, d. h, es ist eine 
bessere Sicherung der Ergebnisse vorhanden. Trotz- 
dem fallen auch hier einige Werte aus dem allgemeinen 
Rahmen, Dies ist angesichts der hohen Aufspaltung 
einer Siimlingspopulation abet wohl kaum vermeidbar, 

Bei den Wurzelsch~tden finden wir nicht die klare 
Beziehung zu den Sprogsch~den oder Totalverlusten 
wie in der Versuchsreihe I, An der Spitze stehen 
zwar auch hier Ot. Nr. 7 und BI. Nr, 8, wobei abet 
erstere mit dem Bonit~ttswert o,94 erheblich heraus- 
ragt. Andererseits ist zwischen B1. Nr, 8 und der 
bulgarischen Mischung praktisch kein Unterschied ge- 
geben. Die mittelharten B1. Nr. 3 und Nr. 39 haben 
etwas st~trkere Wurzelsch~tden erlitten als die bei den 
Totalverlusten an letzter Stelle stehende B1. Nr. 25. 
Ein Vergleich mit der GroBen Gr/)nen Reneklode ist 
aus den schon genannten Grtinden leider nicht m6glich. 

Insgesamt gesehen ergeben sich sehr beachtliche 
Unterschiede in der Frosth~trte zwischen den Einzel- 
baumherktinften der Myrobalane. Es daft als sicher 
angenommen werden, dab diese Unterschiede gene- 
fischer Natur sind, Die offenbar geringere Frosth~rte 
der heute in Deutschland nahezu ausschlieglich ver- 
wendeten bulgarischen Saat mug bedenklich stimmen. 
Wit  Erkundungen ergaben (I), s tammt diese Saat 
aus dem Ktistendil-Gebiet, das an das Schwarze Meer 
grenzt  Dort haben die Samentrfiger an Wald- nnd 
Wegr~ndern und in Gebt~schen ihren nat•rlichen 
S tandor t  Das Gebiet hat eine mittlere Januar-  
temperatur  yon tiber o~ und ein Jahresmittel von 
etwa -}-I2 ~ C. Eine natfirliche Auslese auf Fros th i r te  
finder also offenbar nicht in dem Umfange statt, wie 
dies in vielen Gegenden Deutschlands der Fall sein 
wtirde. 

Versuchsreihe 3: Die in diese Reihe einbezogenen 
Myrobalanen geben eine gute Best~ttigung der Ergeb- 
nisse der vorigen Versuchsreihe, Auch hier unter- 
scheiden sich zwei Einzelbaumherktinfte in ihrer Frost- 
h~trte stark, Bei den Totalverlusten liegt O t  Nr, 6 
mit 27, 5 % weitaus gtinstiger als B1. Nr, 30 mit 73~1%. 
Auch in allen fibrigen Boniti tswerten ist Ot. Nr, 6 
stark tiberlegen. Da in beiden Reihen die Ottensener 
( =  polnischen) Herktinfte besonders gtinstig abschnei- 
den, liegt die Vermutung sehr nahe, dab diese I-Ier- 
kunft besonders frosthart sei, Ziehen wit die bei der 
Mischsaat Ot. gefundenen Werte zum Vergleich heran, 
so wird allerdings deutlich, dab auch bier frost- 
empfindliche Typen vorhanden sein mtissen, Bei den 
in Relativzahlen ausgedrackten Totalverlusten (Tab. 7) 
hat die Mischsaat den Wert 95 gegentiber Or, Nr. 6 
mit der Wertzahl 47. 

In dieser Versuchsreihe sind nun aueh mehrere Ver- 
treter des domestica-Kreises mit ausreichenden Indi- 
viduenzahlen vertreten. Dabei zeigt sich, dab die 
handelstibliehen, ausFrankreich stammenden,, Sorten" 
gegentiber der Myrobalane or. Nr. 6 stark abfallen. 

Unterdendomestica-Vertreternsteht die Htittner'sche 
Selektion 35/V/8 an erster Stelle, Bei den Totalver- 
lusten und SproBsch/iden ist sie der Ot. N. 6 min- 
destens ebenbiirtig, w~ihrend die Untersehiede in den 

Tabelle 6. Frostschdden bei Bflaumens~mlingen: Standardsorte: St. f ulien, echt, Orldam ( Reihe 3). 

St. J u l i e n ,  e c h t ,  O r l 6 a n s  V e r g l e i c h s s o r t e n  

Ungesch~- Schadensbonit. a. 
digt % Sorte 

Zahl 
der 

Wieder- Zahl d. Tote 
holungen Pfl. in % 

7 87 58.6 

I 
6 77 66,2 
4 51 43, I 
3 36 80,6 

Sprog WurzeI 

Damascena blanc 
Damascena noir 
Myrobalane Or. Nr. 6 
Myrobalane B1. 3 ~ 
Hflttner 35/V/8 
Myrobalane Ot.Mschg. 

Tote ] Ungeseh~.- 
in % I digt % 

Sehadensbonit. a. 
Sprog 

9,8 3,93 2,53 

1,3 4,24 2,8E 
7,8 3,53 1,5o 
2,8 4,5 ~ 3,66 

Zahl d, 
Pfl. VVurzel 

76 76,3 2,6 
IOO 66,0 3,0 
91 27, 5 6,6 
78 73,I o,o 
59 I8,7 3,4 
38 76,3 o,o 

4@ 
4,-8 
3 ,2E  

4,73 
2 , 9 0  

4,37 

2,81 

2,78 
1,95 
2,89 
1,58 
3,72 
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Tabelle 7. tTrostschiiden bei P/laumensiimlingen (in rela- 
riven Zahlen): St. Julien, echt, Orldans = zoo gesetzt 

(Reihe 3). 

Sorte 

Httttner 35/V/8 
Myrobalane Or. Nr. 6 
Myrobalane Ot. Mischung 
St. Julien, echh Orlgans 
Myrobalane B1. 3 ~ 
Damascena noir 
Damascena blanc 

R e l a t i v z a h l e n  

Prozentsatz Bonit~t BonitSt 
des SproS- des Wurzel- 

toter Pfl.  scbadens schadens 

43 
47 
95 

I o o  
I I I  

I 1 3  
I 3 o  

8 2  
82 
97 

I o o  
I I O  

lO9 
I15 

~o5 
77 

I 0 2  
XO0 

1 0 3  
I I O  
I I I  

Betrachten wir das ganze Sortiment in Relativ- 
zahlen, wobei v. Bremen als Standard fungiert, so 
folgt auf Ht~ttner I7o die 1eider nur in 4 Wiederho- 
lungen gefrostete Vogelkirsche t36. Diese Zahl ist aber 
ebenso wie die der anderen Sorten nur unter Vor- 
behalten auswertbar. Sehr nahe beieinander liegen die 
handelsiibliche Gebirgsvogelkirsche, Kleine Blanke, 
F I2/Z, Htt t tner  53, yon Bremen und D~nnissens, die 
alle als sehr frostempfindlich gelten k6nnen. Am 
wenigsten hart  ist die sortenreine Vogelkirsche L. B. 
Bei alien Werten ist allerdings zu berticksichtigen, dal3 
die verwendeten Temperaturen,  - -  im Durchschnitt  
aller Parzellen - -24 ,5~  - -  schon als eine auger- 

Tabelle 8. Irrostsch~iden bei Kirschsiimlingen: Stand'ardsorte: yon Bremens Kirsche. 

y o n  B r e m e n s  X i r s e h e  V e r g l e i c h s s o r t e n  Zahl 
der 

Wieder- 
holungen 

Zahl d. 
PI1. 

io 77 
7 53 
7 59 
6 45 
5 4 ~ 

3 2 

i8 

Tote Ungesch~- Schadensbonit. a. 
in % digt  % Sprog WurzeI 

66,2 
79,2 
64,1 
86 7 
52,5 

37,5 

72,- 

1,3 4,25 3,46 
1,9 4,49 3,65 
1,7 3,58 3,57 
2,I 4,69 3,65 
2,5 4,03 -- 

3,1 3,62 - -  

"o,o 4,39 3,I9 

Sorte 

Hfittner 53 
Hfittner 17o 
Mahaleb (Mschg.) 
Kleine Blanke 
F i2/i  (Mazzard) 
D6nnissens Gelbe 
Geb.-vogelki. (Mschg.) 
Vogelkirsche L. B. 
Vogelkirsche B 6 

Zah I d. Tote 
Pfl ,  in % 

83 66,3 
87 42,5 
7 ~ 1,4 
47 83,o 
35 51,4 
45 55,6 
43 34,9 
41 53,7 
35 5o, ~ 

Ungeschg- 
digt % 

8,4 
18,4 
25,7 

o ; o  
o , o  
2 , 2  

9,3 
4,9 
O,O 

Schadensbonit. a. 
SproB Wurzel 

4,18 3,20 
3,09 2,63 
1,78 0,42 
4,59 3,65 
3,74 
4,i3 
3,47 
4,00 
4,52 2,62 

Wurzelsch~iden allgemein gering sind. Bei Hii t tner  
35/V/8 mug abet beriicksichtigt werden, dab deren 
Pflanzen nicht Ms 2j~thrige S~imlinge, sondern als 
2j~hrig Verschulte gefrostet wnrden, wobei die nn- 
giinstige Witterung des Sommers 1954 nur eine dfirftige 
Entwicklung zugelassen hatte. Insofern stand diese 
Sorte unter besonders erschwerten Bedingungen. Von 
den franz6sischen Herkiinften ist St. Julien, echt, 
Orl6ans, zweifellos noch die h~rteste, wfihrend sich 
Damascena blanc in jeder Beziehung als am empfind- 
lichsten erwies. 

Bei einigen Sorten k6nnen wir in dieser Reihe auch 
die durchschnitttiehe Tiefe der Verfiirbungszone an 
der Wurzel wiedergeben. Die Reihenfotge ist dabei 
folgende: 

Myrobalane Ot. Nr. 6 5,9 cm 
St. Julien, echt, Orl6ans 6,3 cm 
Damascena noir 8,6 cm 
Myrobalane B1. Nr. 30 11, 3 cm 

Hier schneiden Ot. Nr. 6 und St. Julien recht giinstig 
ab, w&hrend die Myrobalane B1. Nr, 30 die gr6gten 
Sch&den zeigte. Leider war Damascena blanc infolge 
der hohen Totalverluste nicht mehr mit  geniigend 
meBbaren Pflan.zen vertreten. 

b) K i r s c h e n  
Die besten Vergleichsm6glichkeiten bestehen bei 

v, Bremen, den beiden Ht~ttner'schen Selektionen und 
mahaleb, die in mindestens 7 Wiederholungen mit  j e 
7 ~ und mehr Pflanzen zur Verffigung stehen. Abge- 
sehen yon P f u n u s  mahaIeb, die im vorigen Abschnitt  
bereits behandelt wurde, steht Hfit tner Nr. 17o mit 
42,5 % Toten bei den Vogelkirschen ganz klar in Fiih- 
rung. Die in den gleichen Parzellen gefrostete yon 
Bremens Kirsche hat fast den doppelten Weft  zu ver- 
zeichnen. Hiit tner 53 liegt dagegen mit  yon Bremen 
etwa auf der gleichen Stufe, wenn sie auch bei den 
UngescMdigten etwas besser abschneidet. 

Tabelle 9. Froslschiiden bei Kirschsiimlingen (in relativen 
Zahlen): yon Bremens Kirsche : zoo gesetzt. 

Sorte 

Prunus mahaleb (Mschg.) 
tliittner 17o 
Vogelkirsche B 6 
Gebirgsvogelkirsche(Mscb g.j 
Xleine Blanke 
F 12/1 (Mazzard) 
Hfittner 53 
v. Bremen 
D6nnissens Gelbe 
Vogelkirsche L. B. 

R e l a t i v z a h l e n  

Prozent- Bonit~t 
satz toter des Sprofg- 

Pfl .  schadens 

2 5 ~ 

54 69 
69 Io3 
93 96 
96 98 
98 93 

IOO 98 
IO0 I00 

zo6 io2 
i43 IiO 

Bonit~it 
I des WurzeI- 
I sohadens 

I 2  

72 
82 

I O 0  

92 
I o o  

ordentliche Zerreigprobe anzusehen sind. Zum Ver- 
gleich sei die Durchschnit ts temperatur  bei den 
Pflaumenunterlagen angegeben, die mit  --25,7 ~ C nur 
wenig r ider  lag. 

Auch bei dieser Obstart  konnten wir einige Sorten 
auf die Tiefe der kambialen Br~iunungszone an den 
Wurzeln auswerten. Sic betrug bei 

Prunus  mahaleb o,o cm 
Hfit tner 17o 4,6 cm 
v. Bremen 6, 7 cm 
Ht~ttner 53 8,4 cm 

Die Reihenfolge entspricht im wesentlichen den 
Totalverlusten. Lediglich Hii t tner  53 f~llt gegentiber 
v. Bremen starker  ab. Bei den Ungesch~digten, die 
hier nur im V~rgleich zur Standardsorte v, Bremen 
behandelt werden sollen, zeigt sich ebenfalls die grebe 
17berlegenheit yon mahaleb und Hfittner I7o. Ferner 
schneiden Gebirgsvogelkirsche und Hii t tner 53 noch 
relativ giinstig ab. Bei den iibrigen Sorten sind die 
Unterschiede nut  gering. 
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Besprechung der Ergebnisse 
Durch die bier vorgelegten Versuchsergebnisse diirffe 

der Beweis erbracht sein, dab das neuartige Verfahren, 
Obstgeh61ze am natiirlichen Standort kfinstlich zu 
frosten, praktisch durchfiihrbar ist. Wie bereits dar- 
gelegt wurde, kann es dabei weniger darauf ankommen, 
Grenzwerte der Frostresistenz zu fin&n, die ohnedies 
sehr Iragwtirdig sind, als vielmehr die relative Frost~ 
h~trte verschiedener Arten und Soften zu ermitteln. 
Dabei t r i t t  die Bedeutung der angewendeten K~ilte- 
grade bzw. des Temperaturverlaufes in den Hinter- 
grund. AuBerdem bietet dieses Verfahren die M6glich- 
keit, die selektiveWirkung desForstes far ziichterische 
Zwecke auszunutzen. Auf diese Weise kommen wir 
zu Ausgangsmaterial, das zun~chst einmal die eigene 
Frosth~rte unter Beweis stellen muB. Spgteren Ver- 
suchen bleibt es dann vorbehaIten, festzustellen, in 
welchem Umfange diese Frosth~rte auch in Verbin- 
dung mit Edelsorten erhalten bleibt  Auf die Schwit- 
chen und Mfingel des Verfahrens haben wit bereits an 
mehreren Stellen hingewiesen, t i ler sei vor allem noch 
ein Punkt  er6rtert, der zu kritischen Betrachtungen 
AnlaB geben k6nnte. Es ist dies die Frage der Schoek- 
wirkung, die bei kiinstlichen K/ilteversuchen unver- 
meidbar ist, wenn man nicht eine Versuchsdauer je 
Parzelle yon nahezu 2 Wochen in Kauf nehmen will, 
was auf Kosten der Wiederholungsm/Sglichkeit bzw. 
der Zahl der zu priifenden Pflanzen geht. 

Bei ktinstlicher Frostung treten zu zwei Zeitpunkten 
starke Temperaturgegensgtze auf. Einmal bei Beginn 
der Frostung, vor allem wenn die AuBentemperatur 
welt fiber o ~ C liegt, zum anderen nach Abschaltung 
der K/iltemaschine bei Versuchsende, Auch hier spielt 
die Aul3entemperatur eine groBe Rolle, da bei W~irme- 
graden zum Abtanen des Verdampfers die Tiiren ein- 
fach ge6ffnet werden k6nnen und dann die Temperatur 
sprunghaft  um durchschnittlich etwa 3 ~ ansteigt. 
Wir haben atle Parzellenergebnisse sehr sorgf/iltig auf 
eine m6gliche Schockwirkung untersucht, ohne zu 
klaren Ergebnissen gekommen zu sein. Parzellen mit 
starken Sch/iden, die in der Regel auch besonders 
tiefe Temperaturen erhielten, seheiden dabei ohnedies 
aus. Parzellen mit geringeren K~ttegraden und grogen 
Sch/iden sind verh~ltnism/iBig selten, und dann liegen 
meistens keine starken und plStzIichen Temperatur- 
/inderungen vor. Andererseits finden sich abet auch 
einige Parzellen, die bei geringerer, allgemeiner K/*lte- 
einwirkung starke Temperaturdifferenzen erleiden 
muBten, ohne dab deren Auswirkungen sichtbar 
werden. 

Als Beispiel fiir den letzteren Fall kann die Parzelle 
Januar I I  der Versuchsreihe 3 bei Pflaumen dienen 
(letzte Reihe der Tabelle I). Die Frostung begann hier 
bei einer AuBentemperatur y o n - - I  ~ C. Die Tempe- 
raturminima lagen in den N~tchten davor zwischen 
- -4  ~ C h is - -7  ~ C. Auch die Tagestemperaturen kamen 
fiber den Nullpunkt nur kurzfristig hinaus. Nach In- 
betriebsetzung der Kiihlmaschine fiel die Temperatur 
in 8 �89  Stunden yon - - I  ~ C bis - -20 ~ C, und auf - -25  ~ C 
in weiteren 5 Stunden. W/ihrend der ktinstlichen K/iRe- 
periode pendelte die Temperatur 47 Stunden lang st/in- 
dig zwischen - -23~  bis --25 ~ C. Ein kurzfristiges 
Minimum lag bei - -26  ~ C. Es handelt sich dabei urn 
eine mitttere K/iltegabe verglichen mit den Durch- 
schnittswerten aller Parzellen. Nach Abschaltung der 
Kiihlung wurde auf Heizung umgestellt, wodurch die 

Temperatur in 5 �89 Std. auf + 6  ~ C anstieg. Die Tem- 
peraturdifferenz betr;igt demnach etwa 3 oo C. Der 
Temperaturabfatt bei Versuchsbeginn kann als retativ 
milde angesehen werden, so dab mit einer Schock- 
wirkung wohl kaum zu rechnen ist. Anders bei Ver- 
suchsende. Die Wirkung auf die Pflanzen geben die 
entsprechenden Werte der Tabelle I wieder: Bei P~u- 
~us cerasi/era tiberhaupt keine Totalausf/ille, ja, nicht 
einmal mitttere SproB- und Wurzelsch/iden, bei Pfu~us 
domestica relativ geringe Totalverluste mit 27,4%, 
gegen~ber 62,9~o im Mittel aller Parzellen. Unge- 
sch/idigte Pflanzen waren bei cerasi/era 29,4% bzw. 
IZ7 % bei domestica vorhanden. 

Als Beispiel einer m6glichen Schockwirkung kann 
die Pflaumenparzelle November I I I  im gleichen Winter 
wie oben herangezogen werden, wobei allerdings der 
Zeitpunkt (vor TriebabschluB) beriicksichtigt werden 
muB, Bei Versuchsbeginn fiel die Temperatur yon 
+ 9  ~ C (AuBentemperatur) auf - -2o  ~ C in 9 Stunden. 
Einige st/irkere Nachtfr6ste bis - -7  ~ C waren vorauf- 
gegangen, Bei Versuchsende stieg die Temperatur 
nach 0ffnen der Tiiren innerhalb kurzer Frist von 
- -24~  auf die AuBentemperatur yon + 7  ~ C, d. h, 
um 3 z ~ C, Die Wirkung kommt weniger bei den Total- 
verlusten (s. Tab. I) als insbesondere bei den ober- 
irdischen, d .h .  Sprofisch~tden zum Ausdruck. 6o% 
aller domestica-Pflanzen waren bis zum Erdboden er- 
froren, trieben aber im Frtihjahr vom Wurzelhals her 
wieder aus. Bei cerasi/era waren es 55,5%. Die Total- 
verluste sind ebenso wie die Wurzelsch~iden relativ 
gering. Die Myrobalane Ot. Nr. 6 wies sogar tiber- 
haupt keine v611ig toten Pflanzen auf. 

Da die Totalverluste in erster Linie His ein Kriterium 
ftir die Frostempfindlichkeit bzw, -tl/irte yon Unter- 
lagen herangezogen werden miissen, scheint die Aus- 
wirkung yon Schocks, wie sie insbesondere das letzte 
1Beispiel zeigt, nicht yon so entscheidender Bedeutung 
ftir die Zuverl/issigkeit der Ergebnisse zu sein, wie man 
ohne genauere Prfifung des Sachverhaltes meinen 
k6nnte. Es gibt daftir auch eine einteuchtende Er- 
kl/irung. Ftir die Totalverluste dtirfte in erster Linie 
die Bodentemperatur bzw. die Eindringungstiefe t6d- 
lich wirkender Temperaturen in den Boden maBgebend 
sein. Starke Differenzen der Luft temperatur  wirken 
sich abet nur tangsam ira Boden aus, so dab ihnen 
eine schockartige Wirkung genommen wird. Hierbei 
spielt zweifellos die Schwere des Bodens eine be&u- 
tende Rolle, und es ist anzunehmen, dab der ftir unsere 
Versuche benutzte tBoden eine beachtliche Pufferung 
gegentiber einem solchen Temperaturwechsel besitzt 
(6). Nut  so wird es verst~ndlich, dab auch bei den 
an sich besonders frostempfindlichen Kirschen eine 
Schockwirkung trotz starker Temperaturgef'alle iiber- 
haupt nicht nachzuweisen ist. 

Da es sich bei den vorliegenden Untersuchungen 
ausschlieBlich um unveredelte Pflanzen handelt, die 
dem Wurzelfrost ausgesetzt wurden, k6nnen sich 
unsere SchlulBfolgerungen auch nur auf diesen Teil 
der Resistenz erstrecken, Es ist &her  auch nicht ohne 
weiteres m6glich, Vergleiche zwischen den lBefunden, 
die aus kalten Wintern stammen und die sich auf 
veredelte Geh61ze beziehen, und unseren Ergebnissen 
anzustellen. Wit k6nnen lediglich vermuten, dab zwi- 
schen den Frostsch/iden, die bei Wurzelfrost an ver- 
edelten Geh61zen verursacht werden, und den Sch~den 
an unveredelten Geh61zen Parallelen bestehen, da 
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nicht anzunehmen ist, dab der Edling die Frosth~irte 
der Unterlage grunds~itzlich beeinfluBt. Dies muB aber 
durch Versuche an veredelten Geh61zen bewiesen wet- 
den. 

Von besonderem Interesse ist in unseren Unter- 
suchungen das Ergebnis bei den Pflaumennnterlagen. 
Es steht zu der bisherigen Ansicht, dab Prunus cerasi- 
/era grunds~tzlieh empfindlicher als Prucr domestica 
sei (3), scheinbar in Widerspruch, Wir konnten fest- 
stellen, dal3 es bei den Myrobalanen sortenreine Her- 
ktinffe gibt, die den domestica-Formen wie St. Julien, 
Ori~ans, Damascena u. a., Mar ~iberlegen sind. An- 
dererseits zeigten andere sortenreine Herktinfte und 
vor allem auch die Mischsaaten, wie grol3 die Auf- 
spaltung des Faktors ~ Frostresistenz bei Prunus cerasi- 
/era ist. D a m .  W, bisher in der Praxis nur mit Misch- 
saaten gearbeitet wurde, und diese aul3erdem fast aus- 
schlieBlich aus Stideuropa stammen, wird die vor- 
herrschende Meinung yon der geringen Resistenz der 
Myrobalane durchaus verst~tndlich. Bemerkenswert 
sind in diesem Zusammenhang aber auch die bereits 
eingangs erw/ihnten Feststellungen, dab unveredelte 
Mvrobalanen eine erhebliche Resistenz aufweisen k6n- 
nen (8), sowie die yon HII~I~E~BXlJ~ER (2) gefundene, 
h6here Resistenz des Myrobalanen-Klones alba, Pf~lzer 
Typ. Sie k6nnen als eine 13estiitigung unserer Ergeb- 
nisse gewertet werden. Es erscheint daher durchaus 
lohnend, mit den relativ frostresistenten Sorten wie 
B1. Nr. 8, Ot. Nr. 6 und Nr. 7 weitere Versuche anzu- 
stellen. 

Dal3 auch bei Prunus domestica frostresistentere 
Formen vorhanden sind, beweisen die Ergebnisse bei 
Htit tner 35/V/8, einem Abk6mmling der als relativ 
frosthart bekannten Brompton-Pflaume. Die Ergeb- 
nisse bei S~tmlingen bekannter Kultursorten wie 
Wangenheim und Groge Grtine Reneklode entsprechen 
nicht ganz unseren Erwartungen. Besonders yon der 
letzteren gilt ja der wurzelechte Typ als relativ hart. 
Dal3 sich diese beiden Sorten als Ertragsb~iume im 
Winter 1939/4o sehr nnterschiedlich in einzelnen 
Gegenden Deutschlands verhielten (7), wurde bereits 
erw~hnt. Von den aus Frankreich stammenden For- 
men erwies sich St. Julien, echt, Orleans, als die h~ir- 
teste, w~thrend Damascena blanc in jeder Beziehung 
die empfindlichste war. Bei St. Julien, die Ms wert- 
volle Unterlage bekannt ist, erseheint daher eine Prii- 
lung der Resistenz im veredelten Zustande durchaus 
erfolgversprechend. 

Bei den Kirschen entspricht die Relation der Frost- 
hiirte zwischen Prunus avium und Prunus maha~eb 
der atlgemeinen Erwartung. Prunus mahaleb ist alien 
geprtiften avium-Sorten sehr hoch iiberlegen. Ledig- 
lich eine einzige Pflanze war als Totalverlust zu ver- 
zeichnen. Unter den avium-Sorten steht die Hiitt- 
ner'sche Selektion Nr. 17o mit erheblichem Vorsprung 
an der Spitze. Hierbei zeigt sich deutlich die Wirkung 
der Vorselektion, die in der Ki)m, ER'schen Samen- 
spenderpflanzung durch mehrere kalte Winter vor- 
genommen wurde. (4). Hiit tner 17o ist daher auch 
die einzige unter den geprtiften Sorten, die weRere 
Versuche aussichtsreich erscheinen l~tl3t. 

Die S~mlinge yon Knltursorten wie Kleine 131anke, 
v. Bremen undD6nnissens sind hinsichtlich ihrer Frost- 
empfindtichkeit denVogelkirschen etwagleichzustellen. 
Bemerkenswert ist, dab Sorten wie v. Bremen und 
D6nnissens, die als Ertragsb~ume eine beachtliche 

Resistenz gezeigt haben, diese nicht in dem erwarteten 
Umfange auf die Nachkommenschaft zu iibertragen 
scheinen. Die geringe H~rte der wuchsm~igig erfolg- 
versprechenden englischen Selektion F 12/1 zeigt be- 
sonders deutlich, wie wichtig eine Prfifnng der Resi- 
stenzverh~tltnisse vor einer Neueinfiihrung ist. Interes- 
sant ist in diesem Zusammenhang, dab aueh ein Klon 
keineswegs einheitlich auf Frost reagiert. Sonst h~tten 
entweder alle Pftanzen am Leben bleiben oder tot  sein 
miissen. Es wird daraus deutlich, dab neben der ge- 
netiseh bedingten Resistenz weitere Faktoren im Spiele 
sein miissen. 

Zusammenfassung 
In 3 aufeinanderfolgenden Wintern wurden eine 

Reihe yon unveredelten P flaumens~imlings- und Kirsch- 
unterlagen auf ihre relative FrostMrte  geprfiff. Die 
Frostung erfolgte mittels einer fahrbaren Tiefgefrier- 
anlage, die es gestattet, die Pflanzen im festverwur- 
z elten Zustande Temperaturen yon verschiedener Tiefe, 
Dauer und zu verschiedenen Zeitpunkten auszusetzen. 
Die wichtigsten Ergebnisse waren kurz folgende: 

I. Die Naehkommenschaften von 3Einzelbaum- 
herktinften der Myrobalane (Prunus cerasi/era ERI~.) 
erwiesen sich als frostMrter  als die dem domestica- 
Kreis zugeh~Srenden handelst~blichen St. Julien, echt, 
Orldans, Damascena noir und Damascena blanc. Die 
weitverbreitete Ansicht, dab Prunus cerasi/era grund- 
s~ttzlich frostempfindlicher als Prunus domestica sei, 
wird damit widerlegt, 

2, Unter 7 sortenreinen Nachkommenschaften yon 
Myrobalanen erwiesen sich 3 als relativ frosthart, 2 als 
mittelhart  und 2 als frostempfindlich. Dadurch wird 
der Beweis erbraehL dab Myrobalanen hinsichtlich 
des Erbfaktors FrostNirte genauso aufspalten wie in 
anderen Eigenschaften. Die handelsiibliche bulgarische 
Mischsaat ist als besonders frostempfindlich zu be- 
zeichnen. 

3. Die Reihenfolge der Frosth~rte bei Vertretern des 
domestica-Kreises (mit tier h~trtesten Sorte beginnend) 
war in either Versuchsreihe: 
WeiBe Pflaume, Kleine Blaue Pflaume (diese beiden 
etwa gleichwertig, aber nicht ausreichend frosthart) 
und Wangenheims Friihzwetsche. 

In einer zweiten Versuchsreihe: 
Htit tner 35/V/8, St, Julien, Orleans, Damascena noir 
und Damascena blanc. 

4. 13ei Kirschen erwiesen sich Siimlinge von Prunus 
mahaleb als erhebtich frosth~irter als 7 Vertreter yon 
Prunus avium. Unter den Prunus avium war die Rang- 
folge der Frosth~irte: 

Htit tner 17o, Vogelkirsche B 6, Gebirgsvogelkirsche 
(Mischsaat), Kleine Blanke, F 12/1, Httttner 53, yon 
13remens Kirsche, D6nnissens Gelbe und Vogelkirsche 
L, ]3. H/it tner 17o war mit groBem Vorsprung die 
h~rteste. 

Die wichtigsten im Handel befindlichen Unterlagen: 
Gebirgsvogelkirsche, F 12/1 und v. Bremen sind etwa 
in gleichem Umfange als frostempfindlich zu be- 
zeiehnen. 
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KURZE MITTEILUNGEN 

Arbeitsgemeinsehaft fiir Krankheitsbek impfung und Resistenz, 
ziichtung bei Getreide und Htilsenfffichten 

H a u p t v e r s a m m l u n g  in Giel~en 30. November/1 .  D e z e m b e r  1955 

Die im Jahre i954 gegrtindete Arbeitsgemeinschaft, 
die sich zur Aufgabe gestellt hat, spezielle Arbeits- 
probleme des Pflanzensehutzes und der Resistenz- 
zfichtung zu koordinieren, konnte auf ihrer Haupt-  
versammlung und in den anschliel3enden Sitzungen 
der 5 Arbeitsgruppen zeigen, dab sie ein geeignetes 
Forum geworden ist, um Ergebnisse aktueller For- 
schungen auszutauschen, zu diskutieren und weitere 
Arbeiten planm~iBig anzuregen. Es daft  erwartet  
werden, dab die GieBener Herbsttagung, zu der in 
diesem Jahr  etwa 60 Teilnehmer aus Pflanzenschutz 
und Ztichtung ersehienen waren, einen traditionellen 
Charakter gewinnt. 

Arbeitsgruppe I: Brandkrankhdten 
Eine Sitzung hat te  bereits am 22. 9. 55 in Frank- 

furt/Main stattgefunden, auf der insbesondere Fra- 
gen der Stein- und Zwergbrandbek~impfung behandelt 
worden waren. Zu diesem Thema wurde in Giel3en 
durch WAGNEa-Bayreuth fiber Resistenzuntersuchun- 
gen an in- und ausl/~ndischen Sorten beriehtet. LEIN- 
Schnega referierte tiber den Stand der Zfichtung 
flugbrandresistenter Sommergersten. 

Arbeitsgruppe IL" Rost-Mehltau 
Bereits am I. Juli I955 hat te  in WeiBenhaus/ 

Holstein eine Tagung stattgefunden, die sich mit der 
westeurop/iischen Gelbrostepidemie des Jahres be- 
faBte. Eine Neuaufnahm'e des westeuropfiischen 
Rassenspektrums ist eingeleitet sowie die Erprobung 
eines praktisch brauchbaren Siebsortimentes. 

Arbeitsgruppe I I I :  Physiologische Resistenz 
AuFI~AMMER-Weihenstephan berichtete als Vor- 

sitzender fiber Ergebnisse und weitere Planung yon 
Winterh~irteprfifungen an einem Testsortiment. An- 
schliel3end wurden folgende Kurzreferate gehalten: 
KRETSCI~MER-Martinsroda: ,,Die vom Frost verur- 
sachte Wasserbewegung im Boden und ihre Wirkung 
auf die Pflanzen" ; OLT~A~,N-Einbeck : ,,Die Frost- 
h~irtepriifung mit  Hilfe des Jarowisationsversuches"; 
J. v. Loct~ow-G6ttingen: ,,Auswuchsfestigkeit yon 
Weizen"; FlscHBEcK-Weihenstephan: ,,Versuche zur 
Dtirreresistenz". 

Arbeilsgruppe IV: Tierische Sch~dlinge 
GoFF:kaT-Mtinster berichtete fiber Versuche zum 

Befall des Roggens und Hafers durch Nematoden. 
Unter  den Insekten bringen die Weizengallmtieken 
und die Fritfliege aktuelie Aufgaben. 

Arbeitsgruppe V: Leguminosen 
QuANTz-Gliesmarode berichtete fiber Virusver- 

suche an Feldleguminosen, die 1955 durchgeftihrt 
wurden und als Gemeinschaftsarbeit fortgesetzt werden 
mtissen, BOCKMANN-Kiel tiber FuBkrankheiten bei 
Erbsen. 

Die Mitgliedschaft zur Arbeitsgemeinschaft, in  der 
auch Fachleute aus der sowjetisch besetzten Zone und 
dem benachbarten Ausland willkommen sind, ist an 
die pers6nliche Mitarbeit an einer der Arbeitsgruppen 
gebunden. 

ALFRED L~IN (Schnega/Hann.) 

Bericht tiber die 1. Europ iische Gelbrost,Konferenz 
Eraunschweig,Gliesmarode, 21./22. Februar 1956 

Die ]3iolog/sche Bundesanstal t  ffir Land- und Forst- 
wirtschaft hat te  in Einvernehmen mit  dem Neder- 
lands Graan-Centrum in Wageningen (frtit~er Cocobro) 
Phytopathologen und Weizenzttchter aus Mlen euro- 
p~iischen L~indern zu einer Konferenz gebeten ,,in der 
Erkenntnis, dal3 die mit  dem Auftreten und der Ver- 
breitung von Puccinia glumarum verbundenen Pro- 
bleme nut  in enger Zusammenarbei t  innerhalb des 
europ~iischen Raumes gel6st werden k6nnen". Die 
Konferenz vereinte unter Vorsitz yon President RICH- 

TER Vertreter aus England, Frankreich, Holland, 
Schweden, der Schweiz und beiden Teilen Deutsch- 
lands. Als Gertist der Diskussion dienten folgende 
Kurzberichte : K. HASSEBRA~K-Gtiesmarode: ]3iologie 
und Epidemiologie; E. Fuc~Is-Gliesmarode: Physio- 
logische Spezialisierung; S.BRoEKt~ulzEN-Wageningen : 
Fangsort iment;  P. Sct~ELLI~G-Hoofddorp : Resistenz- 
zfichtung; J . A . J .  VEE?CEXBOS-Wageningen: Chemi- 
sche Bek~tmpfung. In  Anbetracht  der Ftille oftener 
Probleme, die das WechselspieI zwischen Pilz-Wirt- 


