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~lser praktische F~tlle yon Ertragssicherung durch 
Jungfernfrtichtigkeit ist in der Literatur  wiederholt 
berichtet worden. Beispielsweise schreibt SCHAN- 
DEI~L (3) tiber die Birnsorte Esperens Bergamotte:  
,1933 tiberraschte ein Sp~itfrost die Bliiten und 
brachte durchwegs ihre Narben zmn Absterben. 
Nichtsdestoweniger zeigten alle B~iume einen vollen 
Behang und unter IOO, zur Stichprobe abgenommenen 
und aufgeschnittenen Frfichten, hatten 9 ~ nicht einen 
einzigen und die ~brigen lO% nur I - - 2 K e r n e . "  
ENGLERr (4) berichtet tiber Erfahrungei1 mit der 
Apfelsorte Ontario in den Blfitenfrostjahren 1952 und 
1953, wonach diese Sorte in beiden Jahren reichlich 
Jungfernffichte bildete und 1953 trotz 131iitenfrost- 
schadens eine ,,befriedigende Ernte"  brachte, wS.hrend 
z. B. die Sorten GoldparmS.ne undBeflepsch versagten. 
Das Ergebnis stimmt mit unseren Beobachtungen 
fiber Jungfernfrfichtigkeit grunds/itzlich fiberein (vgl. 
Tab. I), obgleich wir selbst bisher keine Gelegen- 
heit hatten, eine wirtschaftlich ins Gewicht fallende 
Menge Jungfernfrfichte bei Ontario festzustellen. 

Dagegen konnten wir fiber einen Parallelfall beiBirnen 
berichten (5). Im Bltitenfrostjahr 1953 ging in unserm 
Jungbestand (12 Halbst~imme j e Sorte auf SS.mlings -~ 
unterlage im 6~ Standjahr) hoher Ertrag mit h6ti~1: 
Neigung zur Parthenokarpie und niedriger Ertrag mi t  
geringer Neignng genau Hand in Hand. Auf Grnnd 
des Blfitenansatzes h/itte man eher mit umgekehrten 
Sortenertr~gen rechnen k6nnen (Tab. 3). 

Tabelle 3. Ertragssicherung bei Birnen dutch Partheno- 
karpie im Bltiten/rost]ahr 1953 

(S~andorl: Instilut /iir Obslbau, Dahlem). 

Sorte , ] 
Bttihnote*) t im Mittei Ertrag tiernlose 

yon je je Baum Frtichte 
i2 13/~umen . (kg) % 

5.2 3,I 94,I 
4,8 s,o 30,6 
4,6 o,3 o,9 

TIdvoux . . . . . . .  ] 
GrSfin yon Paris . : . 
Williams Christ . . . .  

*) I=fiberreiehe Blfite, 6=nur  einzelne Blfitenstfinde. 

Ein kurzer Hinweis zu Form und Gr6tle der Jung- 
fernfrfichte: Bei Bimen best/itigten sich die alten Er- 
fahrungen, dab die Gr6Be nicht hinter kernhaltigen 
Frtichten zuriicksteht w/ihrend die Form bald sorten- 

typisch, bald mehr oder weniger walzenf6rmig aus- 
gepr~igt ist. Dagegen fanden wir keine Besttitigung 
itir die Hinweise von RUDLOlq~ nnd SCHANDERL (6), 
wonach bei fl~pfeln die Jungfernfrfichte ,,in den 
meisten F/illen klein und deformiert" sein sollen. Ab- 
gesehen davon, dab Deformationen bei uns tiberhanpt 
nicht auffraten, waren anch die Durchschnittsgewichte 
von Normalfriichten und Jungfernfrtichten bei allen 
genannten Sorten praktisch gleich, Nur bei On- 
tario blieben sie mit 13o g gegen 19o g verh~tltnis- 
m~iBig klein, ohne aber eine wirtschaftlich tragbare 
Grenze zu unterschreiten. 

Zum SchluB sei erw/ihnt, dab z. 13. bei Stidfrtichten 
eine Ziichtung auf Jungfernfrfichtigkeit 1/ingst be- 
trieben wird, und dab in Kalifomien auch die Neigung 
des Kernobstes zur Parthenokarpie wirtschafflieh ge- 
nutzt  wird. Die Bartlett-Birne ( =  Williams Christ) 
bringt dort in reinen Best/inden allj~thrlieh be- 
friedigende Ernten kernloser Frtichte (7), wahrend sie 
unter unseren Umweltbedingungen nur geringe Nei- 
gung zur Parthenokarpie zeigt. Sowohl bei den Siid- 
frtichten als auch bei der Bartlett-Birne spielen fre{- 
lich andere Gesichtspunkte als die Ertragssicherheit 
eine Rolle, niimlich Kernlosigkeit der Frtichte bzw. 
Verpackungsgtinstigere Fruchtform. Diese Fragen 
sind bei uns yon untergeordneter Bedeutung. Die 
Ertragssicherheit ist dagegen ein so brennendes Pro- 
blem, dab die Ztiehtung an dem Phiinomen der Jung- 
fernfrtichtigkeit nicht l~inger vorbeigehen sollte. 
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S imlingsanzucht im Gew ichshaus zur Ziichtung friihreifer Kartoffeln 
Yon KARL-HEINRICH M(JLLER 

Mit 9 Textabbildungen 

Der Frtihkartoffelztichtung wurde immer grol3es 
Interesse entgegengebracht. Sie war aber nicht an- 
niihernd so erfolgreich wie die Ziichtung spfi.treifer 
Kartoffeln. 

Bis heute ist es nicht gehmgen, eine Sorte wie 
,,Erstling" durch eine in der Speisequalit/K gleich- 
wertige und gleichzeitig krebswiderstandsf/ihige zu 
ersetzen, oblgeich die Zfichtung krebswiderstands- 
fiihiger Kartoffeln keine schwierige Aufgabe ist, wenn 
man yon dem Biotypen-Problem absieht. 

An wertvollen Hinweisen zur Zfichtung frtihreifer 
Formen hat es nicht gefehlt (K. O. M/2LLERI927, 
KRANTZ U. HUTSCHINS I929, BUXASOV u. KAMERAZ 

1948, FFISTRITZER 1952 ). Trotzdem wurden keine 
wesentlichen Fortschritte gemacht, da es der prak- 
tischen Ztichtung nicht gelang, ein entsprechend grol3es 
Ausgangsmaterial und damit dieWahrscheinlichkeit flit 
das Auffreten der gewiinschten Genotypen zu schaffen. 

Diese Tatsache beruht einmal auf der mangelhaften 
FertilitM vieler Ffiihkartoffelsorten, die die Produk- 
tion gr613erer Samenmengen erschwert, zum anderen 
auf der bisherigen unzweckm~il3igen Methode der 
S~imlingsanzucht. 

I)iese Erkenntnis war AnlaB, die bisher angewandte 
Methode der S~imlingsanzucht in der Frfihkartoffel- 
ztichtung zu verbessern. 

~6" 
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Alte Methode der S/imlingsanzucht 
Bisher war es im allgemeinen iiblich, die Frtih- 

kartoffels~mlinge in gleicher Weise wie die sp~iten zu 
kultivieren und etwa 8 Wochen nach der Aussaat ins 
Freiland zu pflanzen. Da die genotypisch friihreifen 
S/imlinge zu diesem Zeitpunkt einen relativ gr6Beren 

Abb. I. GewSehshauss~imtinge 14 Tage  nach dem Eintopfen. 

Tell ihrer Vegetationszeit durchlaufen haben als die 
sp~ten und bereits mit der J3ildung yon Knollen be- 
gonnen haben, vertragen s i e -  insbesondere die 
allerfriihesten Typen - -  zu diesem Zeitpunkt das 
Umpflanzen augerordentlich schlecht nnd sterben 
gr6gtenteils vorzeifig ab. In Kombinationen, in denen 
der gr613te Tell der S~tmlinge sp/~treif ist, werden 
augerdem die wenigen frtihen Typen, die das Urn- 

~ ( ) L L t g R  : Der Zttchter 

Entwicklungsstadium und reagiert bei Auspflanzen 
im Juli ebenfalls mit Wachstumsdepressionen. 

Die wenigen Friihkart0ffeltypen , die am Leben 
bleiben und gew6hnlich Ende Ju!i bzw. Anfang August 
geerntet werden, bilden nut  kleine 1Knollen, deren 
Llberwinterung gr6gte Schwierigkeiten bereitet. Im 
darauffolgenden Jahr  ist es nicht m6glich, sie ohne 
erhebliclae Verluste im Freiland anzubauen. Viele 
Ziichter treiben die kleinen Knollen der gelegentlich 
gefundenen frtihreifen S~mlinge deshalb in Tont6pfen 
vor und pflanzen sie dann ins Freiland. 

AuI diese Weise gehen der Kartoffelziichtung die 
meisten Frahkartoffeltypen bereits vor der Selektion 
verloren. Es gilt also ileue Wege zu finden, um die 
anfallenden friihreifen Formen durch geeignete AI1- 
zuchtmethoden zu erhalten. 

Neue Methode der Siimlingsanzucht 

Aus dieser Erkenntnis wurden im Jahre I952 die 
S~imlinge der Friihkartoffelkombinationen wie ge- 
w61mlich angezogen, nach dem Pikieren in I5 cm-T6pfe 
getopft und Mitte Mai mit den T6pfen ins Freiland 

Abb.2.  Gew~ichshauss~tmlinge unmittelbar vor  tier Ernte. 

pflanzen zun~tchst iiberstanden haben, :von den 
wiichsigeren sp~ten Formen tiberwachsen. 

Nach unseren Beobacb_tungen ist die Yon LEI~ANN 
und STEI~ZNER (1944) erw~ihnte geringere Vitalit~tt 
yon Friihkartoffels~imlingen nur auf eine unsach- 
gem~tl3e Anzucht zuriickzufiihren. Eiil sp/itreifender 
S~imling befindet sich erst im Juli in einem ~ihnlichen 

Abb. 2 a ,  Abgestorbene Gew~chshauss~imlinge unmittelbar vor tier Ernte. 

eingegraben, um so ein nochmaliges Umpflanzen zu 
vermeiden. Dadurch blieb uns 7war ein wesenflich 
gr6Berer Tell der friihreifen Formeli erhalten als nach 
dem Auspflanzen ills Freiland, jedoch traten infolge 
ungiinstiger Witterung dutch Windbruch und h~iufiges 
Austrocknen der T6pfe erhebliche Ausf~lle eJn, 

Deshalb wurde die Anzucht dieser S~mlinge seit 
1953 ins Gew/~chshaus vertegt. Wfihrend TEIJN (I954) 
die S~imlinge aller Kombinationetl im Gew~ichshaus 
anzog, um im folgenden Jahr  ein virusfreies Material 
zu haben, kultivierten wir nur die Kombinationen im 
Gew~ichshaus, die einen gewissen Anteil friihreifer 
Formen erwarten lassen, mit der Absicht, den Verlust 
der friihen Formen zu verhindern. Seit 1953 werden 
j~ihrlich etwa 20000 Sttmlinge in folgender Weise an- 
gezogen : 

Die Aussaat erfolgt etwa am io. Mtirz im Warmhaus 
ohne Zusatzbeleuchtung, die sich zu diesem Zeitpullkt 
ertibrigt. Die Pflanzen werden wie tiblich etwa I4 Tage 
nach der Aussaat pikiert, Ende April in I3 cm-T6pfe 
in ein gutes kompostreiches Erdgemisch gepflanzt und 
in Kalth~iuser gestellt. Diese I3cm-T6pfe werden 
verwendet, nachdem im Jahre 1952 auf Grund eines 
kleinen Vorversuches festgestellt wurde, dab diese 
Topfgr6Be ausreichend ist, wenn die T6pfe in solche 
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Gew~tchsMuser gestellt werden, die ein Durchwachsen 
der Wurzeln in den Boden erm6glichen. Dann ent- 
wickehl sich die Pflanzen trotz des relativ kleinen 
Topfes ausgezeichnet. Die Ausf~ille lagen unter o,5%. 
Pro m s Gew/ichshausfl~iche k6nnen auf diese W'eise 
etwa 5o S~mlinge angezogen werden. MuB man 
dagegen Gew~ichsMuser mit Tabletten benutzen, die 
ein Durchwachsen der Wurzeln nicht zulassen, so ist 
es nicht m6glich I3cm-T6pfe zu verwenden, selbst 
wenn sie auf eine Schicht Torfmull gestellt werden, 
da besonders die sp~tten Formen auf Grund des N~ihr- 
stoffmangels vorzeitig vergilben und dadurch eine 
einwandfreie Ermittlung der Reifezeiten erschwert 
wird. Wir bevorzugen daher Gew~ichsh~iuser des in 
Abb. I dargestellten Typs. 

Bei der Anzucht der Friihkartoffel~imlinge wurden 
folgende besondere MaBnahmen dnrchgefiihrt : 

Einmal w6chentlich wurden die Best~tnde mit 
Wofatox gest~ubt, um Virusinfektionen vorzubeugen, 
EbenfMls wurde einmal w6chentlich mit einer Kupfer- 
kalkbriihe gegen Phytophthora-Befall gespritzt. U m  
dem Auffreten der Phytophthora entgegenzuwirken, 
wurclen auBerdem die T6pfe einzeln gegossen und das 
Kraut  m6glichst trocken gehalten. Die Best/inde 
blieben auf diese Weise tats~ichlich befallsfrei. Dies 

Abb. 3. Gewfichshanss~imlinge in die drei Reifegruppen sortiert. 
(Links: abgestorbene, Mitte: vergilbte u. rechts: noch gri/ne S~imlinge.) 

ist Voraussetzung fiir eine einwandfreie Bestimmung 
der Reifezeit j edes einzelnen S~tmlings. Der Prozentsatz 
der viruskranken Klone lag im Nachbauj ahr unter 1%. 

Anfang Juli starben bereits die ersten sehr friih- 
reifen S~mlinge ab, w~hrend die mittelsp~tten und 
sp~iten Formen im Laufe des Monats Juli.nach starker 
Durchwurzelung des Bodens alle anderen Pflanzen 
kriechend iiberwucherten, da sie zum Tell eine L~tnge 
Yon 2 m erreichten. Die Best~tnde erweckten beim 
fliichtigen Betrachten den Eindruck, als w~iren keine 
friihreifen Formen vertreten (Abb. 2). 

Biegt man jedoch die noch in roller Entwicklung 
stehenden sp~itreifen Pflanzen zur Seite, dann zeigen 
sich die abgestorbenen S/tmlinge, wie es Abb. 2a ver- 
anschaulicht. 

Die Ernte der S~tmlinge wurde im August vorgenom- 
men. Es wurden 3 Reifegruppert gebildet: 

I. Vollkommen abgestorbene, wahrscheinlich frtih- 
reife Formen, 

2. Vergilbte, voraussichtlich mittelfriihreife Formen, 
3-Noch griine, wahrschemlich mittelsp~tte bzw. 

sprite Formen (Abb. 3)- 
Die in Knollenform, Augentiefe, Schalenfarbe und 

Knollenansatz ansprechendsten S~imlinge wurden aus 
der abgestorbenen und der vergilbten Gruppe aus- 
gelesen. Wie sich im Iolgenden Jahr  1954 bei der 

t3 onitierung der A-Klone erwies, kSnnen diese Merkmale 
bereits im S~mlingsjahr mit Erfolg selektiert werden, 
was auch yon TI~IjN (1954) berichtet wird. Von den 
nicht einzeln geernteten, aber doch einigermaBen 

Alob. 4. Gute Kombination mi t  wenigen, aber ansprechenden und relativ groBen 
Knollen. (Ill tier Mitre 6o g schwere Pflanzkartoffeln der Sorte Friihbote.) 

brauchbaren S~imlingen dieser beiden Gruppen wurde 
ein Ramsch (d. h. yon jedem Siimling die grSBte 
Knolle) geerntet, um zu verhindern, dab wertvolle 

Formen verloren gehen. Aus der sp~iten 
Gruppe wurden nur vereinzelt beson- 
ders gute Siimlinge geerntet und kein 
Ramsch gebildet. Die KnollengrSBe 
variierte bei den abgestorbenen bzw. 
vergilbten Siimlingen von 4 cm abw~irts 
(Abb. 4 u. 4a). ]3el den sp~itreifen 
Yormen erzielten wir normale Pflanz- 
grOBen, z. T. wurden die TOpfe ge- 
sprengt. 

Die l)berwinterung dieser Klone bzw. 
Knollenramsche erfolgte im Keller bei 
+ 2  bis + 4 ~  und bereitete keine 
Schwierigkeiten. Die A-Klone mit etwa 
5 Pflanzstellen bzw. die Ramsche wur- 

den nach Vorkehnung im folgenden Jahr  ins Frei- 
land gepflanzt. 

Abb. 4a. Schlechte Kombination mit  zahlreichen kleinen Knollen. (In der Mitte 
6o g schwere Pflanzkartoffeln der Sorte Friihbote.) 

S e l e k t i o n  auf  Fr i ihre i f e  
Nachdem feststand, dab die frtihreifen Formen durch 

die Gew/ichshausanzucht erhalten bleiben, galt es, 
einen Weg zu linden, der bereits im S~imlingsjahr eine 
m6glichst genaue Einordnung in die Reifegruppen 
gew/ihrleistet, da die anfallenden sp~itreifen S/imlinge 
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aus diesen Kreuzungen zum grogen Teil wertlos sind 
und eine Selektion im zweiten Jahr einen wesentlich 
gr6Beren Arbeitsaufwand erfordern wttrde. 1953 
wurden unsere Topfs~imlinge i i i T a g e  nach dem 
Eintopfen, am ~o. August, geerntet. Von 54 Kombi- 
nationen, die wir anzogen, ergab die Ausz~ihlung der 
Vera-Kreuzungen, die als Beispiel angefiihrt werden 
sollen, folgendes Bild (Abb. 5): 
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Abb. 5. S~inxlingsjahrgang 1953 (Vera-Kreuzungen). Prozentualer 
Anteii der Sfimlinge in den drei verschiedenen Reifegruppen. 

Die Kreuzungen Vera • friih ergaben je nach dem 
Genotyp des Partners 42--76 % abgestorbene - -ve r -  
mutlich frtihreife - -  Formen. Comtessa zeigte sich 
dabei als bester, Kitting und Oberarnbacher Frtihe 
als schleehteste Vererber tiir das Merkmal Frtihreife, 
w~ihrend Mle anderen Kreuzungspartner sich nicht we- 
sentiich voneinander unterschieden. Der Anteil der ab- 
gestorbenen S~imlinge lag bei diesen zwischen54 u. 65 %. 

Bei den Kreuzungen Vera• und spXt 
fanden wir 3o--42 % voraussichtlich frtihe Typen. Die 
Gruppe der Vergilbten so!l sp~tter besprochen werden. 

In Abb. 6 ist an 3 Vera-Kreuzungen das Verhalten 
reziproker Kreuzungen gezeigt. Bei allen reziproken 
Kreuzungen ist eine weitgehende 13bereinstimmung 
im Anteil der abgestorbenen Formen zu verzeichnen, 
so dab sich in Zukunft reziproke Kreuzungen ertibrigen. 

% 

~oa V 

8O 

5O 

gO 
3O 
gO 
10 
0 1I 

58 5~ 
"o "o 

o+ 
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Auch ExoeI~ (1956) fand in seinen untersuchten 
Kreuzungspopulationen keine reziprokenUnterschJede. 

Die Bestimmung der Reifezeiten wurde im darauf- 
folgenden Jahr an den A-Ktonen tiberprtift. Eine 
exakte Reifebonitierung setzt krautfiiulefreie 13est~inde 
voraus. Sie wurden ab Ende Juni w6chentlictl einmal 
mit einer Kupferkalkbr~he gespritzt und waren bis 
zum AbschluB der Bonitierung der frtihreifen Klone - -  
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Abb. 6. Vergleich reziproker Kreuzungen. Prozentualer 
AI/teil der Sfimlinge in den 3 verschiedenen ReifegamppelL 

etwa am t5~ August - -  tats~ichlich befallsfrei. Bei den 
Feldbonitierungen legten wir die Reifeze!t der Sieglinde 
als Grenze fiir Frt~hreife und die yon ]36hms Mittelirtihe 
als Grenze fiir die mittelfrtihe Reifezeit iest. Alles, was 
vor Sieglinde reifte, wurde Ms besonders friih, sehr 
friih uud frfih klassifiziert und in unseren Tabellen zur 
frtihen Gruppe zusammengefal~t. 

In Abb. 7 sind die im Gewichshaus ermittelten 
Reifezeiten der geernteten S~mlinge mit den Feld, 
bonitierungen der daraus erwachsenen A-Klone ver- 
glichen. Zur Erliuterung sel die Kreuzung Comtessa 
x Vera besprochen. Aus dieser IZreuzung wurden 
243 S/imlinge angezogen, von denen 58 geerntet 
wurden. Von diesen 58 S~tmlingen waren 81,o% aus 
der abgestorbenen, 6, 9 % aus der vergilbten und I2,1% 
aus der noch grfinen Gruppe. Bei der Bonitierung 

[ ]  a3gestacDen 6z~#dhmiP i vecgilM &~. mi//elr [ ]  noek gr&'n bz~. mi#elsp#t-u.~treif 
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,~bb. 7. Gegen/iberstellung des prozentualen Antei]s der drei versehledenen Rei:[egruppen in Vera-Kreuzungan bel den S~mlingen i953 und den daraus erwachsenen 
A-KIOlletx 1954. 
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der A-Klone ergab sich nun folgendes: In die frfihe 
Gruppe fielen nur noch 72,4%, in die sp~te nur noch 

0 / 6,9 70, w/ihrend die mittelfrithe Grnppe auf 2o,7% 
anstieg, und zwar auf Kosten der frithen und spatreifen 
Klone. In diesem Rahmen bewegen sich aul3er Friih- 
m611e • Vera alle Kreuzungen Iriih • frtih. ]3el den 
Kreuzungen friih • mittelspat bzw. sp~tt sinkt der An- 
tell der friihreifen Klone ebenfalls, w~thrend die Gruppe 
der mittelfrithreifen im wesentlichen auf Kosten der 
frithreifen zunimmt (mit Ausnahme der Kreuzung 
Lindenhof IOO5/47• Daraus ist zu schlieBen, 
dab die S~imlingsernte I I I  Tage nach dem Eintopfen 
zu spat liegt, um die frithreifen Formen eindeutig zu 
erkennen. Ein groBer Teil der mittelfrithen Typen war 
bereits ebenfalls abgestorben nnd wnrde deshalb 
irrttimlich in die Irtihe Gruppe eingestuft. 

Auf Grund dieser Er- 
[ ]  ~bcestae/;en [ ]  very//b/ D noeh gebnisse wurden die 

% gr~ Topfs~imlinge desJahres 

~a l ! i i i i i i  ! sc i ! i ~  I954bereits 95Tagenach a dem Topfen geerntet. 
7o Das Ergebnis ist in 
e~ Abb. 8 dargestellt. ])er 
5b Anteil der abgestorbe- 
3o 

z~ ~ verst~indlich abgenom- 
Io z ~  Z ~ ~ ~ men. Wir erhielten bei 

Z ~ ' ~ / a ' e r ~  ~g~'ls~ s c z r ~  den Kreuzungen frith- o~gez.~d~h'nge "o b c~ ~ c~ 
. ~ ~ ~ ~ ~ reif xfrithreif 48--58% 

~ ~,~ ~ abgestorbene Formen, 
~!o,~ ~ Ic,'d~ beider Kreuzungmittel- 
.~ ~ ~ frith X friih (Frithnudel 

! ~ ' e  ~ ' ~  xVera) 35% und bei 
~..~.~ ~ ~ 

den Kreuzungen frfih • 
Abb. 8. S~imlingsjahrgang 1954 (Vera- 
Kreuzungen) Prozentualer Anteil der mittelsp~it bzw. sp~tt 

Sgmlinge in den drei versehied . . . . .  18--2 9 % abgestorbene 
iReifegruppen. 

S~imlinge. 
Abb. 9 zeigt die Gegeniiberstellung der Reife- 

bonitierungen der S~imlinge 1954 mit den daraus 
erwachsenen A-Klonen 1955. Bei den Kreuzungen 
frith und mittelfrtih X friih wnrden 1954 keine mittel- 
spaten Siimlinge mehr geerntet. Diese Gruppen 
zeigen durchweg eine leichte Zunahme zu Lasten der 
mittelfrithen. Der Zeitpunkt der Ernte lag also so 
friih, dab noch nicht alle Irithen Typen (d. h. bis zur 
Sieglinde-Reife) abgestorben waren. Bei den Kreu- 
zungen Irtih • mittelsp~it und spat zeigt sich ebenfalls 
eine Zunahme der frithen zu Lasten der mittelfriihen, 
und gleichzeitig eine Zunahme der mittel.friihen zu 
Lasten der mittelsp~tten; d.h. der Zeitpunkt der 
Ernte war auch in diesem Fall zu frith, so dab noch 
ein Tell der frtihreifen Formen nicht abgestorben war, 
und noch sehr viele genotypisch mittelfrithe Formen 
zu diesem Zeitpunkt griin waren. 

Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Feldboni- 
tierung 1953/54 ist also durchweg eine leichte Zunahme 
der frfihreifen Klone zu verzeichnen, d~ h, dab der 
Emtezeitpunkt 95 Tage nach dem Eintopfen zu frith 
liegt, um die frithreifen Formen eindeutig zu selek- 
tieren. 

In dem Material der Jahre 1953/54 und 1954/55 
fallt auI, dab vergilbte, also mittelfrithe Pflanzen, nur 
in geringem Prozentsatz auftreten. Das entspricht 
nicht unserer Vorstellung, dab die Reifezeit polymer 
bedingt ist. WahrscheinEch liegt ein Fehler bei der 
Beurteilung dieser Reifeklasse vor. Der Zeitpunkt 

der Ernte liegt so frith, dab ein Tell der mittelfrtihen 
Formen noch nicht vergilbt ist. Da es uns im wesent- 
lichen auf die m6glichst genaue Erfassung der frithen 
Formen ankam, konnte der Termin aber nicht sp~iter 
gelegt werden. Um auch die mittelfrithen richtig zu 
klassifizieren, gabe es folgende M6glichkeiten: 

I. Die abgestorbenen S~tmlinge vorsichtig heraus- 
zunehmen, ohne die T6pfe mit den mittelfrithen und 
spaten zu racken, nm sie nicht zu entwurzeln, oder 

2. die ffithen Typen durch Etiketten zu kennzeich- 
nen nnd nach weiteren 15--2o Tagen die Ernte zu- 
sammen mit den inzwischen abgestorbenen bzw. 
vergilbten mittelfriihen Formen vorzunehmen. 
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Abb. 9. Gegeniiberstellung des prozentualen Anteils der 3 verschiedenen Reife- 
gruppen in Vera-Kreuzungen bei den Sfimlingei1 i954und den daraus erwaehsenen 

A-Klonen z955. 

Zu diesem Zeitpunkt k6nnten auch die sp/itreifen 
Samlinge geerntet werden. Der genaue Zeitpunkt fiir 
die Ernte der mittelfrithreifen w~ire noch experimentell 
zu klaren. 

Zusammenfassend sei noch die Tabelle I demon- 
striert, die das Verhalten s/imtlicher geernteter Klone 
der S~imlingsjahrg~inge 1953 und 1954 zeigt. Aus 
dieser Darstellung geht wie aus dell bisher gemachten 
Ausfithrungen hervor, dab beim Aufwuehs 1953/54 
der Anteil der friihreifen Klone bei den Feldboni- 
tierungen auI 65,8% gesunken, w~ihrend im Jahre 
1954/55 der Anteil der frfihen in den Feldbonitierungen 
auf 112,5 % gestiegen ist. 

Tabelle i. Vergleich der Rei/ebonitierungen tier geernteten 
Stimlinge und der daraus er~vachsenen A-Klone  tier Jahre  

z953/54 und x954/55. 

Reifezeit 

1953 
/54 

1954 
/55 

Abw. 

Ge- 
erntete A- 

Sam- Kldne 
linge 

Jdhr- 
gang 

abgestorben 2222 146i --761 
bzw. frfihreif _ _ _  
vergilbt u. grfin 
bzw, mittelfrfih- 1735 2496 I +761 
bis sp~itreif I 

% 

65,8 

abgestorben 837 
bzw. Iriihreif 
vergilbt u. grtin 
bzw. mittelfrfih- 484 
bis sp~itreif 

942 +IO 5 II2. 5 

379 --lO5 
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Diese Ergebnisse bestgtigen die Annahme, dab 
unter  unseren Verh/iltnissen der Erntezei tpunkt  
I I I  Tage nach dem Eintopfen zu sp~tt und der Zeit- 
punkt  95 Tage nach dem Eintopfen zu frfih liegt. Der 
ffir die Auslese zweckm/iBigste Zei tpunkt  wird e twa 
lOO Tage nach dem Eintopfen liegen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

i. Zur Gewinnung yon Fri~hkartoffeln ist es zweck- 
mgBJg, die S~tmllnge yon Populationen, die voraus- 
sichtlich frtihreife Formen enthalten, in 13 cm-T6pfen 
im Gew~chshaus anzuziehen. 

2. Durch die Anwendung dieser Methode ist es 
m6glich, ein groBes Ausgangsmaterial  ffir eine syste- 
matische Frtihkartoffelzfichtung zu schaffen. 

3. Eine Selektion der frfihreifen Formen ist bereits 
im S~mlingsjahr m6glich. D e r  Zei tpunkt  der E m t e  
lag in den Versuchen zwischen 95 und I I I  Tagen nach 

dem Eintopfen der S~imlinge. Der zweckm/iBigste 
Zei tpunkt  der Ernte  wird bet etwa IOO Tagen liegen. 
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(Aus dem Institut ftir AgrobiologJe' der Universit~t Greifswald) 

Erster Bericht fiber die Selektion yon Malus-Unterlagen 
und deren vegetative Vermehrbarkeit 

Von G. FUTH, Gre i f swald  

Mi t  9 T e x t a b b i l d u n g e n  

Seit dem Jahre  1952 werden im hiesigen Ins t i tu t  
Versuche zur Gewinnung vegeta t iv  vermehrbarer  
Malus-Unterlagen durchgeftihrt. Die Veranlassung 
hierzu bot  die Tatsache,  dab die bisher in der Obstbau- 
praxis benutzten Malus-Typen zahlreiche M~ingel 
aufweisen, so dab sie nicht in jedem Falle den Erfor-  
dernissen entsprechen, die der moderne Obstbau in 
seinem Bestreben nach weitgehender Rationalisierung 
an sie stellt. 

Von der Versuchsstation in Eas t  Nalling (Kent) 
sind in den zwanziger Jahren  aus den obstbautreiben- 
den L~tndern vegeta t iv  ve rmehrbare  Apfelunterlagen 
gesammelt  worden, um sie zu sichten und zu ordnen. 
Man t raf  eine Auswahl unterschiedlicher Klone, die 
unter  der Bezeichnung E 3/I I - - -XVI in den Handel  
gegeben wurden. Von diesen zun~ichst relativ zahl- 
reichen Formen, die dann sp~iter die Bezeichnung 
Malus Typ I - - X V I ,  erhielten, hat  sich der gr6Bte 
Teil im praktischen Obstbau nicht bew~ihrt. Die heut e 
noch verbleibenden Malus-Typen IX,  I I ,  IV, I und 
X I  genfigen den Erfordernissen eines modernen Obst- 
baues nicht mehr, in Sonderheit die schwachwachsen- 
den I X  und I I .  Ffir s ie  ist ein Ersatz  aus vielerlei 
Grfinden dringend n6tig. 

Das Unterlagenproblem ist ffir alle am Obstbau 
interessierten Liinder yon aul3erordentlicher Bedeu- 
tung. In  Deutschland war  es SCHINI~LER (I) und in 
Holland Sm~ElqC, EI~ (2), die damit  begannen, neue Unter-  
lagen zu schaffen, sp~iter warenes  u. a. MAtJI~xR (3) und 
HOLSMANN (4)- Sie verwendeten dabei auch S/imlinge 
yon Malus-Wildarten, die sie verklonten. Es erschie- 
nen die yon Malus baccata wegen der Frosth/irte aus- 
sichtsreich. Viele 13astarde anderer Wildarten wurden 
ihrer unzureiehenden vegetat iven Vermehrbarkei t  
wegen wieder verworfen. In  neuerer Zeit s i n d e s  
wiederum zahlreiche Forschungsstellen, die sich mit  
der Ziichtung neuer Apfelunterlagen besch/iffigen nnd 
neue Unter lagentypen hervorgebracht  haben, so die 

Versuchsstation Eas t  Mailing und das John Innes 
Ins t i tu t  (England) sowie die sfidschwedische Station 
Alnarp~ Soweit bekannt  ist (5), werden diese bet uns 
Wertprfifungen unterzogen. 

In  unseren Versuchen zur Schaffung neuer Malus- 
Unterlagen steht  die Frage der vegetat iven Vermehr- 
barkei t  zuniichst im Vordergrund, weil hiervon die 
weitere Verwendbarkeit  abMngig ist. Bet positiven 
Ergebnissen wird dann die Vertr~iglichkeit yon Unter-  
lagen und Edelsorten zu prfifen sein und damit  in 
Zusammenhang deren Wuchs- und Ertragsleistung, 
was Mlerdings viele Jahre  beanspruchen dfirfte, weil 
auch die unterschiedlichen 6kologischen Verh~ltnisse 
beracksichtigt  werden mfissen. Wenn sehon jetzt  ein 
Bericht fiber unsere Erfahrungen bet der Selekti0n 
yon Malus-Unterlagen und deren vegetat ive Ver- 
mehrbarkei t  mit  einigen kurzen Angaben fiber die 
Vertr/iglichkeit yon Edelreis- und Unterlagen gegeben 
wird, dann geschieht dies, well im Ver!auf der 3-J ~thri- 
gen Arbeiten Beobachtungen gemacht  wurden, die 
auch and~ren Forschungsstellen gegebenenfalls dien- 
itch sein k6nnen,  um dem far  die Obstbaupraxis  
so dringlich gewordenen Unterlagenproblem schneller 
zu einem Erfolg zu verhelfen. 

Bet unseren Arbeiten wurden bisher S~tmlings- 
nachkommen yon Malus-Wildarten verwendet,  yon 
denen geeignete Formell verklollt wurden. Es sind 
zur Zeit 323 Klone, die roll  Bastarden verschiedener 
Mal4~s-Wildarten ausgew~ihlt sind, in Bearbeitung. 
Die Saat  s t ammt  aus Botanischen G~irten des In-  
und Auslandes und zwar yon fret abgeblfihten Pflan- 
zen (Tab. I). 

I m  weiteren Verlauf dieser Darstellung wird Ifir die 
Anslese weitgehend die "Werkbezeichnung benutzt ,  
wobei die erste Zahl die Art, wie sie aus vorstehender 
Aufzeichnung ersichtlich ist, w~thrend die zweite den 
Klon innerhalb der Art angibt. 


