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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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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. 
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Im  Kfistenklima des n6rd- 
lichen Mecklenburg sind 
wegen der relativ hohen 
Luftfeuchtigkeit yon durch- 
schnittlich 85 % giinstigeVor- 
aussetzungen ffir die Ausbrei- M 
tung des Apfelschorfes (Van- M 2 
turia i~aequalis) ([CooKE~ M 3 
ADERHOLD) gegeben. Es 
wurde daher in nnserer Vet- M 4 
suchsanlage das spontane M 5 
Auftreten des Sehorfes in M 6 
den Jahren I952-- i955 boni- 
tiert. Dabei war die Befall- M 7 
st~rke je nach Witterungs- M 8 
verlauf in den einzelnen 
.lahreszeiten unterschiedlich, M 9 
j edoch bei den Pflanzen eines M ~o 
Klones gleichmfiBig (Tab. ~). 

Die in Tab. 3 genannten M i i  
Klone fielen allgemein durch 
eine hohe Resistenz auf. M z2 

Eine besonders hervor- M ~3 
ragende Stellung in bezug M x4 
auf Fus ic lad ium-Res i s t enz  M 15 
nimmt Malus  micromalus M 16 
ein, wie dies auchM. SCHMIDT M 1 7  

(6) feststellte. M ~8 

Vermehrun~  durch 
Wurzelschnit t l inge  M 2o 

M 2 ~  
Obwohl zahlreiche Ver- M 22 

suche fiber die vegetative M 23 
Vermehrungsf~thigkeit yon M 24 
Malus  bereits an anderen M 25 
Stellen durchgeffihrt worden 
sind, die unzureichende Re- M 26 
sultate brachten, erschien es 

M27 uns doch zweckm~igig, diese M 28 
Prfifungen zu wiederholen, 
zumal in der Literatur Hin- M 29 
weise zu finden sind, die M 3o 
bessere Erfolge fiir m6glich 
halten. M 3~ 

Um schon in kurzer Zeit 
eine genfigende Anzahl yon M 32 
Pflanzen eines Klons zur M 33 
Verftigung zu haben, kam M 34 
zun~ichst die Vermehrung M 35 
durch Wurzelschnittlinge in 

Tabelle ~r. 

W e r k -  Anzah l  der 
bezeich-  H e r k u n f t se lekt ionier-  

h u n g  t en  K l o n e  

Malus pumila var. 
niedzwetzk yana D i ~ K 
Malus toringo SIEB. 
Malus pruni/olia vat. 
ringo SIEB. 
;Malus micromalus 
Makino 
Malus thai/era RHED. 
Malus silvestris (L.) 
MILLER 
M. toringo var. 
zumi Asami  
M. pruni/olia 
BORKH. 
M. dulcissima var. 

rinkii Asami 
M. baccata var. mandschurica 
(MAxI~.) I<OMAROW 
M. toringo vat. calocarpa 
] ~ E H D ,  

M, baccata vat. mandschur@a 
(MAxim.) KOI~ORAW 
M. toringoides H CGH~S 
M. spectabilis BORXH. 
M. coronaria MILL. 
M. cerasi/era 
S P A C E .  V a T .  COCCi~4i6 
M. cerasi/era SPACH. 
M. coronaria MILI.. 
M. baccata/ructo 
lutea hort. 
M. baccat~ BORKH. 
M. bacca~a BOR~. 
M. sikkimensis Nominee 
M. thai/era R~HD. 
M. baccata /ructo 
maxima hort. 
JIlL scheideckeri 
ZA~L 
3/I. yunnanensis 
C. K. SCH~E~D~I~ 
M. /loribunda SI~B. 
M. pumila var. 
pamdisica MILL. 
M. baccata BORKH. 
M. baccata var. 
mandschurica (MAxI~.) 
J2~ 0 M A R O  ~,V 

M. scheideckeri ZABEL 
Ex. Thiel",, hort. 
M. toringo var. zumi 
A sami 
M. Naumburg II 
M. pruni/olia BORK~. 
M. Naumburg I 

Anwendung. Die dabei angewandte Technik ist die 
gteiche, wie sie in der Baumschulpraxis bekannt 
und wie sie auch ansftihrlich yon E. KE~MER und 
R. GIsEVlUS (7) besehrieben ist. Die Vermehrung er- 
folgt bei uns jeweils im Januar. Der Austrieb und die 
Wurzelbildung begannen innerhatb der ersten drei 
Wochen, wobei in deren Ablauf bei den verschiedenen 
Herktinften Unterschiede festzustellen waren. Der 
Verlauf der Bewurzelung bei den Pflanzen eines Klones 
war jedoch gleichm~il3ig. Ftir die Baumschulpraxis 
selbst hat diese Vermehrungsart zun~ichst keine Be- 
deutung; denn die ~3ewurzelungsf/ihigkeit der Wurze]- 
schnittlinge yon Malus  nimmt mit zunehmendem Alter 
der Mutterpflanze ab; und zwar bei SS~mlingen st~trker 
a/s bei den gebr~uehtichen Unterlagen-Typen. Das 
letztere ist jedoch nach Ansicht von E, K~M~aZR und 

Bot. Garten Greifswald 

Bot. Garten Greifswald 
Bot. Garten Greifswald 

Bot. Garten Greilswald 

Bot. Garten Greifswald 
Bot. Garten Greifswald 

Bot. Garten Lund 

Bot. Garten Essen 

Bot. Garten Lund 

Bot. Garten Lund 

Bot. Garten Essen 

Bot. Garten Sofia 

Bot. Garten Sofia 
Bot. Garten Hamburg 
Bet. Garten Essen 
Bot. Garten Essen 

Bot. Garten Warschau 
Bot. Garten K61n 
Bot. Garten Warschau 

Bot. Garten Warschau 
Bot. Garten Amsterdam 
Bot. Oarten Wageningen 
Bot. Garten Wageningen 
Bot. Garten Kiel 

Bot. Oarten Amsterdam 

Bot. Garten Dublin 

Bot. Garten Amsterdam 
Bot. Garten Warschau 

Bot. Garten Amsterdam 
Bot. Garten Stockholm 

Bot. Garten Wageningen 

Bot. Garten K6in 

BZA. Naumburg 
Bot. Garten Greifswald 
BZA. Naumburg 
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R. GISEVlUS (7) die Folge einer dauernden Selektio- 
nierung auf Bewurzelungsfghigkeit und steht nicht 
im Zusammenhang mit der yon PASSECKER (8), FRIT- 
SCI~E (9) und KOBZL (Io) vertretenen Auffassung tiber 
die Auswirkung des sogenannten Jugend- bzw. Alters- 
stadium bei Apfelgeh61zen. 

Abrisse nnd Steckl inge yon  angetr iebenen 
Pflanzen 

Von den Austrieben der bewurzelten Wurzelschnitt- 
linge im Gew~tchshaus wurden Mitte Februar Abrisse 
und Stecklinge entnommen. Sowohl bei den granen 
Abrissen als anch bei den Stecklingen mug das Welken 
unbedingt verhindert werden, well sonst nach kurzer 
Zeit F~ulnis eintritt. Nach der Amputation ist der 
Steckling also ohne Verz6gerung waiter zu behandeln 
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Tabelle 2. 

Bcze ich -  
nung 

~ V [ I  

M2 
M3 
M4 
M5 
M6 
M7 
M8 
M9 
M x o  

M I I  

M I 2  

M I 3  
M 14 
MI5  
M~6 
M~7 
M I 8  
M I 9  
M 2 0  

M 2 i  

M 2 2  

M23 
M 24 
M 25 
M 26 
M 2 7  
M a 8  
M 29  
M 3 ~ 
M3I  
M 3 2  

M33 
M 34 
M 35 

G e s a m t z a h t  
d e r  I<lone 

2 O  

I9 
I7 
I 6  

z z  

I4 
I3 

6 
7 
2 

2 

5 
2 
4 
2 

I 

5 
8 
3 
r 
3 
2 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

s t a r k  

4 
9 
o 
I 

o 

6 
o 

I 

r 

o 

o 

I 

o 

o 

o 

I 

o 

o 

o 

o 

2 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

2 

I 

o 

o 

d a v o n  schor fanf~d l ig  

m i t t e l  g e r i n g  

3 5 
5 4 
2 5 
o I 

2 8 
5 3 
4 3 
i 3 
I 3 
o I 

o o 

I 3 
o s 

2 2 

o I 

o o 

o 5 

2 4 
I 2 

2 2 

o I 

o o 

o I 

I s 

I o 

o I 

o o 

o I 

o z 

I I 

o 9 
I o 

I o 

I o 

o s 

Tctbelle 3. 

W e r k -  H e r k u n f t  
b e z e i c h n u n g  

M4 
M3 
M I  
M7 
M5 
M9 
M I 8  
M3I  
M 2 0  

o h n e  

o 
I o  

13 
I 

o 

6 
I 

2 

I 

2 

o 

I 

o 

I 

o 

o 

2 

o 

o 

o 

2 
I 

o 

o 

o 
I 

o 

o 

o 

2 

I 

I 

o 

O 

Malus micromcdus 
Malus pruni/olia vat. ~ingo 
Malus pumila var. niedzwetzkyana 
MaIus to~,i~go vat. zumi 
Malus thei#m 
MMus dulcissima var. vinkii 
Malus coronaria 
Malus scheideckeri ,,Ex. ThieF' 
Malus baccata 

und vor jeglicher Luftbewegung zu schtitzen. Am 
zweckm~igigsten ist es daher, die Stecklinge in Ton- 
schalen zu stecken und diese mit  Glassch~tlchen zu 
fiberdecken. Als Erdsubst ra t  wurde hier, wie auch 
bei allen folgenden Vermehrungsarten,  ein Iockeres 
Erdgemisch, bestehend aus Komposterde,  Torfmull  
und Sand, ve rwende t  Bei den hierf/ir benutzten 
25 Klonen konnte festgestellt werden, dab die Ver- 
mehrung dutch Stecklinge gtinstigere Ergebnisse 
zeigte als die der Abrisse. 

Tabelle 4. 

Anzahl d a v o n  P r o z e n t  
bewurze[t 

31,7 
52,5 

Abrisse 350 
Stecklinge 480 
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pflanzen aus dem Freiland gewonnen wurden. Abrisse 
sind des ungfinstigen vorhergehenden Resultates we- 
gen nicht mehr verwendet worden. 

Tabelle 5. 

S t e c k l i n g e  v o n  P f l a n z e n  a u s  d e m  F r e i l a n d  

Eine weitere Stecklingsvermehrung folgte Anfang 
Juni  (8.6.), wobei die Stecklinge yon 4i ~hrigen Mutter- 

A n z a h l  d e r  d a v o n  P r o z e n t  W u r z e l -  P r o z e n t  
S t e c l d i n g e  Ka l Iu sb i l  d u n g  b i l d u n g  

8 5 5 1 1 8 0  21 l 59 6,8 

100c 
~ t  ~ g/urzelsehei///. 

i ~  A#rissel tr.N 

zO ~ S#okZ aus dem fpeiland 

N g -  

r [7 r~ 
3 ~ 5 F f 8 IZ 

Nalus-Fcr~ 
Abb .  L Gegent ibers te I !ur lg  d e r  e i n z e l n e n  V e r m e h r u n g s a r t e n ,  

Das Ergebnis zeigt, dab die Bewurzelungsf~ihigkeit 
der Stecklinge yon angetriebenen Pflanzen, wie es die 
Wurzelschnittlinge im Gew~chshaus in diesem Falle 
darstellen, welt ,gfinstiger ist als bei jenen aus dem 
Freiland. 

Zu gleicher Zeit wurden auch Stecklinge yon Edel- 
sorten verwendet und zwar einmal voi1 B/iumchen auf 
Malus -Typ  IX,  die in Mitscherlich-GefiiBe gepflanzt 
im Gew~tchshaus standen, und zum anderen yon glei- 
chen Sorten auf gleicher Unterlage aus dem Freiland. 
Das Resultat  war folgendes: 

Tabelle 6. 

S o r t e  

Grahams Jubil~um 
Wi lhe] m apiel 
AIexander Apfel 
Croncels 
Komsomolez 
Arkad simni 
Peppin schafranni 
Bessemjanka Mitschu- 

rinskgja 
Kalvill Anisowi 
Kalldil Kitaika 
Antonowka 
Bellefleur Kitaika 
Waliwka 

A n z a h l  
d e r  

S t e c k l i n g e  

IO 
I0 
IO 
ro 
I0 
IO 
IO 

I0 
IO 
IO 
I0 
I0 
IO 

S t e c k l i n g e  

aus  d e m  
Ge~wfchshaus 
K a l l u s b i l d g .  

O 

3 
5 
5 
2 

6 
3 

o 

6 
I 

a u s  d e m  
F r e i l a n d  

K a l l u s b i l d g .  

0 

o 

o 

o 

o 

o 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Wenn es auch bei  den Stecklingen von Edelsorten 
nicht zu einer Wurzelbildung, wohl aber zu einer Ent -  
wicklung des Kallus gekommen ist, so dfirfte das 
Ergebnis doch interessant  sein und entspricht dell, 
vorher bei Wildarten gemachten Erfahrungen. Auf 
Grund dieser und der zuvor ermittel ten Ergebnisse 
kann gefolgert werden, dab der physiologische Zu- 
stand des Geh61zes, wie er durch die Vorbehandlung 
und die Umweltverh~iltnisse geschaffeI1 ist, die Nei- 
gung zur Wurzel- bzw. Kallusbildung wesentlich be- 
einfluBt, was allerdings im Gegensatz zu dell bereits 
vorher erw~hnten Autoren PASSECKER, FRITSGHE und 
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KOBEL steht. E. I~EMMER und R. H. KIRCHItOFF (II) 
konnten auch nachweisen, dab die Bewurzelungs- 
f~ihigkeit der bekannten Malus-Unterlagen-Typen in 
der Altersform ebenso m6glich ist wie in der Jugend- 
form, wenrt bestimmte, die Wurzelbildung f6rdernde 
Mal3nahmen durchgefiihrt werden. 

Die Vermehrungsversuche bei Malus-Stecklingen 
ergaben, dal3 auch bei dieser Pflanzenart ein Restitu- 
tionsverlnSgen vorhanden ist. Allerdings beansprucht 
die Ausbildung yon Kallus und Adventivwurzeln eine 
1/~ngere Zeitdauer, als dies bei leichter vermehrbaren 
Pflanzen der Fall ist. Es kommt bei Malus hXuiig vor, 
dab die zur Adventivwurzelbildung notwendigen 
Hormone verbraucht sind, ohne dal3 sie rechtzeitig 
ersetzt werden konnten. Bei zahlreichen Malus- 
Stecklingen im Vermehrungsbeet, besonders bei denen, 
die von Pflanzen des Freilandes stammten, konnte 
beobachtet werden, dal3 sie selbst~tndig den Vegeta- 
tionskegel abwarfen, was durch eine trennende Kallus- 
sehicht erfolgte, die am Blattknoten des letzten voll- 
kommen ausgebildeten 131attes angelegt wurde. 

gelang. In unserer Versuchsbaumschule wurden je- 
doch h~hdiger bewurzelte Reiser festgestellt, die yon 
Malus-S~mlingen oder auch yon Typenunterlagen 
stammten, die w~ihrend der Frtihjahrsveredelung 
(Koputation) innerhMb der Pflanzreihen als provisori- 
sche Markierung fliichtig gesteckt waren. Diese Fest- 
stellungen gaben Veranlassung, im Zusammenhang 
mit unseren Unterlagenversuchen die Vermehrungs- 
mSglichkeit vonMaIus dutch Steckholz zu iiberprtifen. 
Es wurde angenommen, dab der Zeitpunkt des Steck- 
holzsctmeidens und der ctes Steckens fiir den Erfolg 
yon Wichtigkeit sein ksnnte. Folgende Zeiten sind 
daher gew~ihlt worden : : 

I. Ende November, 
2. Mitte M~trz, 
3- Mitte April. 

Die Ende November geschnittenen SteckhSlzer wur- 
den, wie in der Baumschulpraxis tiblich, Irostfrei und 
in Sand lagernd, tiberwintert, um sie dann im April 
auf Freilandbeete zu stecken. Die H61zer waren in 
2 verschiedene L~tngen yon I0 und 2o cm geschnitten 

Abb. 2. Vegetationskegel mit trelmender Kallusschlcht. 

Dies gesehah solange, wie die Wurzelbildung noch 
nicht erfolgt war. Die Aufbaustoffe blieben somit hier- 
ffir frei und brauchten nieht schon fttr das weitere 
Triebwachstum hergegeben zu werden. Nach erfolgter 
Bewurzelung begann dann aus dem obersten Blatt- 
winkel ein erneuter Austrieb. 

Die Verwendung yon Wuchsstoffen, wie sie in der 
Baumschulpraxis bei sehwer vermehrbaren GehSlzen 
sebon weitgehend zur Anwendung kommen, hat bisher 
bei MaIus keinen wesentlichen Erfolg gezeitigt. Es 
ist jedoch anzunehmen, dab doch positive Ergebnisse 
erzielt werden kSnnen, wenn die Technik der Steck- 
lingsvermehrung sowie auch die der Wuchsst0ffan- 
wendung gewisse Ver~nderungen erfahren. Ktirz- 
lich (I5) ist festgestellt worden, da/3 auch ira Torfmull, 
der als Vermehrungssubstrat dient, wurzelbildende 
Wuchsstoffe enthalten sind. Naeh amerikanischen 
Untersuchungen konnte darin fl-Indolylessigs~ture 
nachgewiesen werden. Es wird angerdem angenom- 
men, dab auch die Humins~iure und Chinone des Torfes 
wachstumsf6rdernd wirken. Die hier gegebenen M6g- 
lichkeiten solIen weiterenPriifungen uneerzogen werden, 

Steckholzvermehrung 
Es ist bekannt, dab die Bewurzelung von Malus- 

Gew~chsen dutch Steckholzvermehrung nur selten 

Abb. 3. Vegetatlonskegel abgeworfen Zeichnung Linde Uecker. 

worden, und zwar jeweils unmittelbar an einer Knospe. 
Die Mehrzahl der so iiberwinterten Reiser begannen 
jedoch bald an den Schnittfl~tchenstellen zu faulen, 
so dab nur noch ein geringer Tell gesteckt werden 
konnte. Lediglich bei 2 Klonen yon insgesamt 132 
war eine Wurzelbildung festzustellen. Bei einem 
zweiten Versuch, der am 17. Mfirz erfolgte, sind die 
SteckhSlzer sofort nach dem Schneiden in Handkiisten 
gesteckt worden. Die L/inge dieser Steckh61zer betrug 
nur etwa IO cm. Die Unterbringung l~tngerer I-I61zer in 
einem derartigen Kasten wfire schwierig gewesen. Es 
kamen dann noch differenzierte Behandlungen der 
Steckh61zer zur Anwendung, indem einmal die obere 
Schnittfl~tche zwecks Verminderung der Transpiration 
mit Baumwachs bestrichen wurde, dann ohne Baum- 
wachs und sehliel31ich mit Normal- oder Schr/tgschnitt. 

Wie aus der folgenden ~bersicht erkennbar, fand 
bei alien verwendeten Edelsorten-SteckhSlzern, mit 
Ausnahme der yon Cox Orange, eine gute Kallus- 
bildung start. Adventivwurze]n entwickelten sich 
jedoch in keinem Falle. Der Schr/igschnitt, wie er 
h~iufig bei schwer vermehrbaren GehSlzen angewandt 
wird, hatte keine Vorteile gezeigt. 

I)as Steckholz yon Malus-Wildartenauslesen zeigt 
ebenfalls weitgehend Kallus-, aber keine Wurzel- 
bildung. In beiden F/illen, sowohl bei den Edelsorten 
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Tabelle 7. Steckholz-Vermehrung. 
Edelsor ten  (Anzahl der Steckh61zer jeweils 6 Stiick). 

Kallusbildg. bei Normal- ] 
S o r f e  mit  Baum- schnitt ohne] Schrag- 

wachs Baumwachs schnitt 

Herrnhut 
Wilhelmapfel 
Klarapfel 
Croncels 
Landsberger Reinette 
Frfihe Victoria 
gestreifter ROmerapfe[ 
t tarberts  Renette 
Purpurroter Cousinot 
Cox Orange 
Altl. Pfannkuchenapfel 
Zabernggu 
Martini-Apfel 
Hi berna/ 
Arkad simni 
Komsomolez 
Antonowka 
Rebristoje 
Bellefleur IRekord 
Schampenren Ritaika 
Bellefleur Kitaika 
Anoka 

6 6 
2 

5 
3 
6 
5 
5 
O 

5 
6 6 

5 
i 4 

5 
i 5 

4 

3 

2 

5 4 

3 
I 

O 
O 

O 
O 

3 
5 
2 
O 
O 

O 
O 
I 
O 

I 
2 
I 
O 
O 
O 
I 

Abb. 4- KallusbiIdung bei der gdelsorte 
,,Gestreifter R6merapfel". 

Abb. 5. Steckholz mit  Schr~gschnitt der 
Edelsorte ,,Gestreifter RSmerapfel". 

als auch bei den Wildarten, trieb das oberste Auge des 
Steckholzes zun~ichst aus, vertrocknete jedoch dann 
nach kurzer Zeit. 

Diesem Versuch schlog sich Mitte April ( i6.4.)  ein 
weiterer an, tI ierbei wurden nur SteckhSlzer yon den 
3j~thrigen Mutterpflanzen der Wildarten-Auslesen 
genommen und zugleich in ein gut vorbereitetes Ver- 
mehrungsbeet  (Beimischung yon Torfmull  und Sand.) 
im Freiland gesteckt. Da Iiir die v0rhergehenden Ar- 
beiten bereits umfangreiches Steckhotzmaterial  ver-  
braueht  worden war, s tanden jetzt  nur  noch 22 Klone 
mit  je 2o Steckh61zern zur Verftigung. Die L~tnge der 
H61zer betrug entweder i0 oder 20 cm. 

Von 22 Klonen mit  zo em langem Steckholz zeigten : 
15 Klone Wurzel- und Kallusbildung, 

3 Klone nu t  Kallusbildung, 
2 Klone nur  Wurzelbitdung, 
2 Klone keine Wurzel- und Kallusbildung. 

Bei i0 cm langem Steckholz war das Ergebnis yon 
22 I(lonen : 

I Klon.mit  \u und Kallus0ildung, 
I0 Klone nnr Wurzelbildung, 
I I  Klone ohne Kallus- und Wurzelbildung. 

Die prozentuale Verteihmg der Kallus- bzw. 
Wurzelbildung bei IO und 2o cm langem Steekholz ist 
aus tier Darstellung 7 ersichtlich. 

Die vor l iegenden Versuche zeigen, dab Malus- 
Gew/ichse auch als Steekholz znr Kallus- bzw. Wurzel- 
bildung veranla~t  werden k6nnen. Dies geschah aller- 
dings, wie es scheint, nur  unter  folgendert Voraus- 
setzungen : Die im Herbst  geschnittenen HSlzer zeigten 
keinerlei Neigung zum Wachstum, mi t  Ausnahme voll 
2 Klonen. I m  M~irz geschnittene und sogleieh ge- 
steckte HSlzer brachten dagegen bereits starke Kallus- 
bildungen hervor, die sogar aueh bei Edelsorten in be- 
tr~tchtlichem MaBe zu bemerken waren. Malus-Steck- 
hSlzer yon Mitte April - -  das ist iln hiesigen Klima- 
gebiet kurz vor Vegetationsbeginn - -  ha t ten  neben 
reichlicher Kallns- auch vielfach gute Wurzelbildung. 
Dieses Ergebnis ist allem Anschein nach darauf zu- 
riickzuftihren, dab zu diesem Zeitpunkt  die das vege- 
ta t ive  Wachstum I6rdernden Hormone bereits mobili- 
siert sind, w~hrend dies vorher noch nicht geniigend 
(ira M/irz) oder gar nicht (ira November) der Fail war. 
Liingeres Steckholz brachte auBerdem gr613ere Vorteile 
als kurzes. Somit dtirften die in kiirzerem Holz quan- 

t i ta t iv  vorhandenen Wuchsstoffe, 
die besonders an den Knospen an- 
gereicbert sind, nicht ausrdchen,  
um die Bildung yon Kallus und 
Adventivwurzeln zu. verantassen. 

Die zuvor mitgeteil ten Beob- 
achtungen fiber das Wachstum yon 
willkiirlich gesteckten H61zern im 
Baumschulquart ier  hat  sich dutch 
die Anwendung einer ~thnlichen 
Methode, besonders beziiglich des 
Zeitpunktes der Vermehrung, re- 
produzieren lassen. Es muB da- 
neben beriicksichtigt werden, dab 
die Atmungsintensit~it dutch den 
vom Schnitt  herriihrenden Wund- 
reiz nnd durch die Kallus- bzw. 
Wm-zelbildung selbst auBerordent- 
lich erhSht ist, weshalb stets fiir 
eine ausreichende Luftzufuhr  zu 

sorgen ist. Man verwendet daher zweckm~tBig ein 
lockeres, durchlfissiges Erdsubst ra t  unter  Berticksich- 
tigung einer verringerten, :Stecktiefe. 

Die yon F~ITSCHE (9) gemachten lVeststellungen, 
wonach Steckholz yon einjXhrigen Trieben aus der 
, , Jugendformzone" nur  allein in der Lage ist, Kallus 
oder Wurzein zu bilden, w~hrend aus der , ,Altersform- 
zone" dies nicht mSglieh sein sollte, konnten durch den 
Verlauf unserer Versuche keine Best/itigung Iinden. 
Es  besteht  v ie lmehr  die Annahme, dab es (lurch eine 
weitere Verbesserung der Vermehrungstechnik bei 
gleichzeitiger Selektion m6glich sein wird, Steckholz 
yon Malus in dem MaBe zur Bewurzelung zu bringen, 
dab diese Vermehrungsart  auch fiir die Baumschul- 
praxis yon wirtschaftlicher Bedeutung ist. 

gi i r  die Bewurzelung von Edelsorten-Steckholz 
scheint zun~chst die yon GEHLHAAR (I3) im Jahre  
i94o beschriebene Steckholz-Vorspannmethode am 
eriolgreichsten zu sein, fiber die auch E. KENMER 
und R. KIRCmmFF (II)  im Jahre  1952 ausftihrIich 
berichteten. Sie ist bereits vor 25 Jahren  in den USA 
h~tufig mit  Erfolg angewendet worden. 



26. Band, Heft 7/8 Ers~er Ber ich t  fiber die Seiektion yon Mal~s-Unterlagen 253 

M z / 9  M z/z: N sI9 ~ 4 i ~  ~1415 M416 M41x6 

M5M M5/zo M SI~z 

! 

, . . . . . . .  i /@~ 
, m" i ~ : / :  

~-  ! MS/// 

~" Mld/ 

a-~ N/z// 
I 

Hgll 
, ' HWO 

, ~-~ /,/s/z 

~. ~ H~i/Ig 

, ~ M~/~ 

, ~ . . . . . . .  H ~ l ~  

Hr _ 

~-~ ~gel/ 
MS,~ 

I~{ 7#4  M 71z8 M ~2/z M x2/~ M :rS/ro 
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Abb. 7, Prozentuale Verteilung der Kallus- bzw. V:urzelbildang 

bei xo und ~o cm langem Steckholz. 

V e r m e h r u n g  d u r c h  a n g e h g u f e l t e  A b r i s s e  

Das in der ]3aumschulpraxis t~bliche Anhiiufeln yon 
M a l ~ s - T y p e n - U n t e r l a g e n  zur Gewinnung yon be- 
wurzelten Abrissen kam auch bei unseren Auslesen zur 
Anwendung. Dabei wurden diese in Vergleich zu den be- 

kannten M a l u s - T y p e n  XI, 
I, IV, II und IX gleichen 
Alters gestellt. Hinsicht- 
lich der ]3 ewurzelungsf~thig- 
keit konnten Formen fest- 
gestellt werden, die den 
bekannten 3r  
Unterlagen glichen. 

Es ist zu erwarten, dab 
die Ergebnisse in den n~tch- 
sten Jahren besser sein wer- 
den, weil im letztei1 Jahre 
an der Kfiste fiir das 
Wachstum recht ungtin- 
stige WitterungsverMlt- 
nisse herrschten, n~tmlich 
ein langer Winter mit fol- 
gendem anormal kt~hlem 
Frahjahr  und einer anhal- 
tenden Trockenheit, die 
vom Mai bis in den Sommer 
hinein w'~hrte. 

Die Anzahl der Abrisse j e 
Pflanze wurde noch nicht 
in ]3etracht gezogen, weil 
b ei einem 2j~ihrigen Mutter- 
quarrier kaum mit einernor- 
malen Ausbeute zu reeh- 

Abb. 8 ,  Vermehrung durch angehfiufeIte 
Abrisse yon 2j/iht:igea Mutterpflanzen. 
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nen ist. Es wurde lediglich die prozentuMe Bewurze- 
lung der Abrisse eines Klones ermittelt und auf Abb. 8 
dargestellt. 

Es kann somit festgestellt werden, dab auchBastarde 
von Malus-Wildarten in gleicher Weise zur Wurzel- 
bildung veranlal3t werden k6nnen, wie die bisherigen 
Malus-Klon-Unterlagen. Dabei wurde beobachtet, 
dab starke Austriebe sich schlechter bewurzeln als 
schw/ichere an der gleichen Pflanze. 

D i e  W u c h s l e i s t u n ~  d e r  Malus-Auslesen 
FSr die Baumschulpraxis ist die Wuchsleistung 

einer Obstunterlage auch im unveredelten Zustand 
von Bedeutung, und zwar sowohl die des oberirdisehen 
Ms auch die des unterirdischen Teiles. Die h~ufig 
festgestellte unzureichende Standfestigkeit mancher 
der bisherigen Unterlagen gibt Veranlassung, beson- 
ders das Wurzelbild zu beachten. Aus der Literatur 
(12) ist bekannt, dab die Edelsorte sowohl einen qua- 
litativeI1 als auch einen sorteneigenen, spezifischen 
EinfluB auf die Wurzelkrone der Unterlage auszufiben 
vermag, was zu gegebener Zeit auch bei unseren Unter- 
lagen der Uberprfifung bedarf. Kfirzlich hat sich 
KEMMER (16) mit der Entwicklung des WurzelkSrpers 
und dabei auch mit der Beeinflussung dutch die Edel- 
sorte befaBt, wobei die Mitteilung I-tILKENBXUMERS 
keine Best~tigung Iand. Jedenfalls ist d i e  St~irke 
eines Baumes in der Hauptsache yon der absoluten 
Wuchsleistung seiner Unterlage abh/ingig. Daher ist 
zun~ichst das Wurzelverm6gen ein- bis dreij~ihriger 
Klone, die durch Wurzelschnittlinge vermehrt worden 
waren, bonitiert worden. Dies erfolgte nach folgenden 
Daten: 
I - - a - - b - - c  sehr starke- mittlere- geringe Pfahl- 

wurzelbildung, 
2--a--  b--c sehr zahlreiche- mittlere- geringe Neben- 

wurzelbildung, 
3--a--  b--c zahlreiche- m~gige- geringe Faserwurzel- 

bildung, 
4 allgemein geringes Wurzelsystem, 
5 sehr schwaches Wurzelsystem, Pflanze 

nicht lebensf~ihig. 
Von insgesamt 323 Klonen verschiedener Herkfinfte 

konnten 46 mit recht gutem Wurz~elsystem, d. h. zahl- 
reichen Nebenwurzeln mit umfangreicherFaserwurzel- 
bildung ermittelt werden. 

Eine Selektion in bezug auf das Wurzelbild bei 
einj~hrigen Pflanzen ist allerdings nicht zweckm~il3ig, 
weil sich dieses in den folgenden Jahren von einem 
Tiefenwuchs einzelner Steckwurzetn zu zahlreichen 
Flachwurzeln mit erhShter Faserwurzelbildung ver- 
/indert. E. KEMME~ (16) beschreibt diesen Vorgang 
eingehend. 

Ftir die Veredelungsfiihigkeit einer Unterlage ist 
der Durchmesser des Wurzelhalses yon groger Be- 
deutung, da dieser das Edelreis bzw. das Auge auf- 
zunehmen hat. Auf Grund des gemessenen Wurzel- 
halses, der mindestens 6 mm betragen soil, ergab sich 
unter Beriicksichtigung der vorher angegebenen Ge- 
sichtspunkte fiber eine gute ]3ewurzelung zusammen- 
fassend in Tab. 8 folgendes Resultat: 

V e r e d e l u n g s v e r s u c h e  auf  Malus-Wildarten- 
A u s l e s e  

Bereits im JMare 1953 wurden die ersten Tastver- 
suche auf neuer Unterlage durchgeffihrt. Hierbei ist 

TabeHe 8. Veredelungs/ghigkeit yon 2]iihrigen 
Malus- Wurzel-Schnittlingen. 

Bezeichnung AnzahI der davon 
der Herkunft veredelungs- Prozent 

1 
M i 
M 2 

M 5 

M 6 

M 7 
M 8 
M 14 

MI7 

M 18 

M 31 

Klone I~hig 

13 13 
13 13 
8 5 

X 

I 

I 

9 7 
I 

I 

3 2 
I 

8 8 

4 4 
3 2 

X 

4 3 
I 

7 6 
I 

8 7 
I 

IOO 

IOO 

IOO 

75 
6o 
3o 

ioo 
9 ~ 
65 

IOO 

85 
IOO 

IOO 
IOO 

65 
IOO 

5 ~ 
ioo 
4o 

IOO 

75 

zun~ichst der umgekehrte Weg beschritten worden, 
indem n~tmlich zuerst die Edelsorte ,,Croncels" auf 
S~mlingsnachkommen yon Wildsorten veredelt wurde. 
Nach dem Anwachsen der Augen wurde dann mit 
der Verklonung der Unterlage begonnen. Die nun- 
mehr 3j~ihrigen Heister der Sorte ,,Croncels" zeigten 
auf den verschiedenen Malus-Formen folgende Wuchs- 
leistungen (siehe Abb. 9)- 

Obgleich den Tastversuchen j eweils nut die Werte 
einer Pflanze zugrunde liegen, k6nnen diese Ergebnisse 
als erste Hinweise ffir das Verhalten yon Edelsorten 
auf neuer Unterlage gewertet werdeI1. 

Im Jahre 1955 erfolgten weitere Veredelungen auf 
Auslesen, und zwar zun~ichst Io Pflanzen je Klon, die 
die in Tab. 9 angeffihrten Ergebnisse im Anwachsen 
der Augen zeigten. 

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

Im Frtihjahr des Jahres 1951 erfolgte die Aussaat 
yon Malus-Wildarten. Das Saatgut war yon verschie- 
denen botanischen G/~rten des In- und Auslandes be- 
sehafft worden. Es handelte sich dabei um Kerne yon 
frei abgebltihten Malus-Arten und -Formen. Bereits 
bei einj~hrigen S~.mlingen begann die Selektion Ilach 
folgenden Gesichtspunkten: 

I. I(rankheitsbefall besonders dutch Schorf (Ven- 
turia inaequalis) 

2. Wuchsverm6gen des ober- und unterirdischen 
Teiles. 

3. Vegetative Vermehrbarkeit durch 
a) Wurzelschnittlinge 
b) Stecklinge 
c) krautige Abrisse 
d) Steckholz 
e) Anh~ufeln 

4- Veredelungsversuche. 
Es sind insgesamt 39 ~ Klone, die von 36 verschiede- 

lien Malus-Wildarten und -Formen stammen, in ~Be- 
arbeitung. Die Bonitierung in bezug auf Schorfan- 
f~lligkeit ergab bei den einzelnen 141onen deutliche 
Unterschiede, wobei einige durch eine hohe Resistenz 
auffielen. Als besonders widerstandsf/ihig k6nnen die 
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Tabelle 9. dnwachsen der Edelsorten-Augen der Sorte 
,,Croncels" au/ Malus- Wihtartenauslesen im .[ahre X955- 

Anzah 1 Gesamtzahl 
Bezeichnung der veredelten der veredeltell angewachsen 

Klone Pflanzen in Prozent 

IOO 

87 
IOO 

z o o  

92 
62 

O,O 

M I 

M 2 
M 3 

5 
I 

I 

Io 

2 

I 
I 

5 2  
8 

:E5 
7 ~ 
25 

8 
IO  

8 0  

IOO 

IOO 

66 

5 ~ 
ioo 

8o 

7 ~ 
IOO 

Ioo 

Ioo 

Ioo 

IOO 

Ioo 

83,30 
I o o  

I o o  

I o o  

4 ~ 
I o o  

I o o  

9 I 
I o o  

I o o  

80 
ZOO 

OO 

M 4 

M 5 
M 6 

M 7 

M 9 
M IO 
M i2 
M ~4 
M 15 
M 17 

M 18 
M ~9 
M 2 I  

M 28 
M 29 
M3o 
M 3 I  
M32 

M 33 
M34 

7 
I 

I 

2 

2 
2 

I 

6 
I 

I 

2 
I 

I 

I 

I 

2 

I 

5 
I 

I 

I 

i 13 
i 15 
I 2 2  

I 6 
2 8 
i 5 
i 4 
i 4 

8O 

8 
5 

I 2  

7 
6 
4 

52 
I o  

IO  

X2 
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I 2  

I 2  
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IO  
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5 
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Abb. 9c. 

Abb. 9- Unterschiedliche Wuchste~stungen der Sorte ,,Croncels" auf 
Unterlagen-Ausleseu. 

Nachkommen  von  Malus micromalus Makino ge- 
n a n n t  werden,  w~hrend  z .B.  Malus silveslris (L.} 
MILLER (synonym M. communis LA~.) bei al len S~im- 
l ingsnachkommen mi t t l e ren  bis s ta rken  Schorfbefall  
zeigten. 

Die au tovege ta t ive  Vermehrbarke i t  der Malus- 
Artbas tarde ,  die als schwierig b e k a n n t  ist, wurde in  
zahlreichen Versuchei1 iiberprtift .  Der Bewurzelungs-  
erfolg war in  der Hauptsacf ie  yon  der Art  d e r  techni-  
schen Durct if t ihrung u n d  yon  dem jeweiligen physiolo- 
gischen Zus t a nd  der Mut te rpf lanzen  abh~ingig. Der  
Verlauf der Versuche l~iBt e rkennen,  dab es auch u n t e r  
den Malus-Artbastarden Formen  gibt,  die in ihrer  Re- 
generationsf~ihigkeit den b e k a n n t e n  Malus-Typen- 
unte r lagen  gleichzusetzen s ind oder diese sogar zum 
Tell fibertreffen. 



256 Kurze Mitteilungen Der Ztich te r 

Die e rs ten  Verede lungsversuche ,  die als T a s t v e r -  
suche anzusehen  sind, waren  auf  unseren  Auslesen  zum 
gr6Bten Teil  erfolgreich.  Bei  den  dre i j / ihr igen He i s t e rn  
auf  Un te r l agen  ve r sch iedene r  t t e rk t i n f t e  s ind  un te r -  
schiedl iche Wuchs l e i s t ungen  e rkennbar .  F~s wi rd  die 
Aufgabe  w e i t e r e r  Ver suehs jah re  sein, zun~ichst das  
baumschulm~tBige Ve rha l t en  u n d  sp~ter  die Wuchs -  
und  E r t r ags l e i s t ungen  yon Ede l so r t en  auf  neuer  Un te r -  
lage zu e rmi t t e ln ,  wobei  d a n n  auch die un te r sch ied -  
l ichen 6kologischen Verh/ i l tnisse  andere r  0 b s t b a u g e -  
b ie te  zu bert~cksicht igen sind. 
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KURZE MITTEILUNGEN 
Bericht tiber das 5. Biometrische Kolloquium der Deutschen Region der 

Biometrischen Gesellschaft 
Von 27. bis  29. J a n u a r  1956 h ie l t  d ie  Deu t sche  Re-  

gion der  i n t e r n a t i o n a l e n  B iomet r i schen  Gesel lschaf t  ihr  
3.  B iomet r i sches  Ko l loqu ium ab,  das  wiederum in den 
gas t l i chen  R~iumen des K e r k h o f f - I n s t i t u t e s  in B a d  
N a u h e i m  s t a t t f and .  Es  n a h m e n  mehr  als 14o Wissen-  
schaf t le r  a l ler  Zweige der  theo~et ischen und  angewand-  
t en  S t a t i s t i k  teil ,  und  gerade  :in d iesem Zusammen-  
t reffen von s ta t i s t i sch  In t e re s s i e r t en  der  versch ieden-  
s ten  Arbe i t sgeb ie t e  l iegt  der  b e s o n d e r e  W e r t  des 
Kol loquiums.  Den M a t h e m a t i k e r n  werden  b ier  die viel-  
f~tltigen P r o b l e m e  der  e inzelnen F a c h g e b i e t e  aufge-  
zeigt ,  w~ihrend diese wiede rum den P r a k t i k e r n  Anre-  
gungen  zum Gebrauch  neuer ,  ve re in fach te r  eder  ver-  
besser te r  Ver fahren  i ibermi t te ln .  

I m  Gegensa tz  zur  Tagung  des Vorj ahres  war  d iesmal  
den s t a t i s t i s chen  Prf i fungen der  L a n d w i r t s c h a f t s -  
wissensehaf ten  mehr  R a m n  gegeben.  - -  GEID~.L, R e t h -  
mar ,  gab einen Ber i ch t  f iber  die Versuche zur  Verein-  
he i t l i chung  der  in  der  l andwi r t scha f t l i chen  S t a t i s t i k  
t ibl ichen Bezeiehnungen.  RUNDI~XLI)T, Hannover ,  
sprach  t iber  die Beur t e i lung  der  im Fe ldversuchswesen  
t~blichen Methoden ,  also t iber  die  Behand lung  des E in-  
zelversuchs.  SCltNELL, Scharnhors t ,  be r i ch te t e  fiber 
d ie  Genan igke i t  und  den Gt i l t igke i t sbere ich  Yon Fe ld -  
versuchen,  also f iber  die  No twend igke i t  der  Zusammen-  
fassung u n d  I n t e r p r e t a t i o n  yon  Ergebn issen  mehrere r  
Versuche.  E in  Vor t r ag  yon  BEHRENS, Hannove r ,  war  
de r  E ignung  verschiedener  Fe ldve r suchsano rdnungen  
zum Ausgle ich  der  Bodenun te r sch iede  gewidmet ,  be-  
hande l t e  demnach  das  P r o b l e m  der  R a n d o m i z a t i o n .  
MOLL~.R, Jena ,  sprach  t iber  die  s innvol le  Er fassung  und  
Ber t icks ich t igung  der  Bodens t r euung  bei  der  Var ianz-  

ana lyse ;  WI~RMI~E, Bochum,  t iber  die zusammenfas -  
sende va r i a nz a na ly t i s c he  Auswer tung  yon  F e l d v e r -  
suchen u n t e r  Verwendung  des Hol le r i thver fahrens .  

Aus  der groBen Zah l  wei te re r  Vortr~tge sollen noch 
die v o n  S C H M E T T F . I R E R , W i e n ,  t ibe r .n ich t -pa ramet r i sche  
Verfahren,  IHM, F r a n k f u r t ,  t iber  den Mul t ip le - range-  
tes t  u n d  vor  a l lem der  Schlul3vortrag yon  ULLRICH, 
GieBen, dem derze i t igen  Vors i tzenden  der  Deu tschen  
Region,  erw~ihnt werden.  ULLRICI~ sprach  t iber  die Zu-  
sammenhhnge  zwischen der  M a t h e m a t i k  und  dem bio-  
logischen Geschehen,  wobei  er n ich t  zu le tz t  auch anf 
die  Genet ik  einging. Nach  seinen Aus l t ih rungen  muB 
m a n  es ftir wahrschein l ich  ha l ten ,  dab  in  Z ukun f t  die 
M a t h e m a t i k  in  der  Genet ik  e ine / ihn l i che  Rol le  wie in 
der  A t o m p h y s i k  spielen wird.  

Das  n~ichste B iomet r i sche  Ko l loqu ium soll  w iede rum 
in B a d  N a u h e i m  durchgef t ihr t  werden,  u n d  zwar  am 
25. u n d  26. J a n u a r  1957. Auch  b ie r  sollen wiede rum 
einige Refe ra te  t iber  ak tue l le  s ta t i s t i sche  P rob leme  aus 
der  L a n d w i r t s c h a f t  geha l ten  werden.  Insbesondere  i s t  
gep lan t ,  auch  die Ver fahren  der  Biomet r i schen  Genet ik  
mi t  zu bert~cksichtigen. HANS RUNDFI~LDT, Hannover. 

Berichtigung 
Zum Beitrag ST~R~: l~ber die Erbl iehkei t  des Wachs-  

turns (vorlgufige Ergebnisse eines Versuches mit  Mutanten 
von A~l i r rh i~um rnajus L.). Der Zfiehter 26, i 2 i  (1956). 

Die Gleichung ffir den Erwar tungswer t  der dihybriden 
Nachkommenschaft  2 X 3 lautet (Sei te  123, links, Zeile 13) : 

A2a~A~aa = 1/~ (A~A~aaaa + a~a2AaAa)+ ha~ + ha s, 
wghrend die irrtfimiieherweise dort  angegebene Gleiehung 
den Erwar tungswert  des Mittels zweier monohybrider  
Populat ionen A~a~, Aaaa bezeichnet. 


