
28. Band, Heft 3 Untersuchungen zur Entwicklung von Friihselektionsmethoden fiir die Apfelztichtung. II. lO9 

zuftihren sein. Beide Tendenzen finden sich auch bei 
den Sorten mittlerer und - -  wesentlich schw~icher aus- 
gepr~tgt - -  bei den Sorten schwacher Anf~illigkeit. 
Ein Beweis fiir die Richtigkeit der ersten Deutung 
findet sich bei der Zaberg~tu Renette in der Reihe 4 o. 
Baum Nr. 36 dieser Reihe ist ein Baum der Sorte 
Ingrid Marie, der mit sieben befallenen Trieben als 
stark befallen zu bezeichnen ist. Er  blieb als sorten- 
fremd unberticksichtigt. Die Lticke wurde aber in der 
Knrve durch die Anwendung des gleitenden Mittels 
ausgeftillt und zeigt infolge des h6heren Befalls der 
Nachbarb~iume ein ausgepr~gtes Maximum (s. Abb. 5). 

Ein direkter Beweis far die Richtigkeit der zweiten 
Deutung scheint in den Stellen minderen Befalls (,,Be- 
fallsdellen") bei Ingrid Marie in den Reihen 54 und 55 
bei den B~tumen Nr. 35--46 vorzdliegen. Diese ,,Be- 
fallsdellen" finden sich auch - -  wenn auch lokal ein 
wenig verschoben--  bei Boskoop (R. 42), Finkenwerder 
Prinz (R. 46), Kr/igers Dickstiel (R. 48), Cox' Orangen 
Renette (R. 49), Glockenapfel (R. 5o) und in beson- 
derem Mage bei Jonathan (R. 52). Etwas sp~iter 
(s. S. 111) werden aber Zusammenh~inge gezeigt, die auf 
Windwirkungdeuten. (In Reihe 51 steht James Grieve 
mit auBerordentlich schwachem Befall, (James Grieve: 
ein befallener Trieb bei 38 B~iumen; Roter James 
Grieve : drei befallene Triebe bei 21 Bfiumen), in Reihe 
53 Golden Delicious ohne jeden Befall). 

Bei einzelnen Prttfstreifen der Abb. 5 tr i t t  mehr 
oder minder deutlich eine leichte Befallserh6hung etwa 
in der Mitte der Streifen auf. Diese Erscheinung wurde 
bereits bei der Besprechung der S~imlingsprtifstreifen 
vermerkt. Zu beachten ist das j~ihe Abbrechen der 
Kurven bei Sortenwechsel, in Reihe 38 zwischen In- 
grid Marie und Ribston Pepping, in Reihe 39 zwischen 
Horneburger Pfannkuchen und Bramleys Seedling 
und in Reihe 42 zwischen Lemonenrenette und Ma- 
dame Calpin. 

Die gleichen Verh~ltnisse wie bei den Baumreihen 
der Abb. 5 finden sich grunds~tzlich auch bei denen 
der Abb. 3 und 4, nur erscheinen sie hier infolge des 
steten Sortenwechsels etwas komplizierter, anderer- 
seits sind aber die Ergebnisse durch ftinf bzw. drei 
Wiederholungen besser gesichert. Zur besseren Uber- 
sicht wurden hier jeweils die Sortenmittel errechnet 
und als Abszissenparallele in die Diagramme einge- 
zeichnet. 

Abb. 3 zeigt einen Unterlagenversuch mit 6 Sorten 
und 5 Unterlagen, davon 4 S~imlings- und I Typen- 
unterlage. Die klarsten Verh~iltnisse scheinen in der 
Reihe 25 mit der S~mlingsunterlage Transparent von 
Croncels vorzuliegen. Die Sorten sind scharf gegen- 
einander abgegrenzt. Krflgers Dickstiel ist weitaus 
am st~irksten befallen, im Mittel mit lo  befallenen 
Trieben. In Abstand folgt Altl~inder Pfannkuchen 
mit 4 befallenen Trieben je Baum. Fast gleich schwach 
befallen sind Martini (2,4), Klarapfel (2,z) und Glocken- 
apfel (1,9). Am schw~ichsten befallen ist Finkenwerder 
Prinz (1,1). 

Die Befallskurven ftir Klarapfel, Glockenapfel und 
Finkenwerder Prinz steigen zur Mitre der Reihe hin. 
Die Kurve fiir Altl~nder Pfannkuchen ist gegenlfiufig, 
die far Kriigers Dickstiel ist eine Maximnmkurve, 
jene fiir Martini verl~uft nahezu neigungsfrei. Es 
zeichnen sich offenbar zwei ,,Befallszentren" bei Krti- 
gers Dickstiel und zwischen Altl~nder Pfannkuchen und 
Glockenapfel ab und eine ,,Befallsdelle" bei Martini. 

Ein ~[hnliches Bild wie fiir die Reihe 25 ergibt sich 
ttir die Reihe 21 mit der S~tmlingsunterlage Fettapfel. 
Die Reihenfolge der Sorten hinsichtlich ihres Befalls 
ist die gleichewie in Reihe 25. Der Befallsgrad ist aber, 
mit Ausnahme yon Altl~nder Pfannkuchen, wo er 
gleich hoch, und Martini, wo er ein wenig h6her ist, 
ttberall - -  bei Krt~gers Dickstiel sehr betr~tchtlich - -  
geringer. Die Sortengrenzen sind meist markant  ab- 
gegrenzt. Bei Martini erscheint eine ausgesprochene 
,,Befallsdelle". Eine zweite ist zwischen Altl~tnder 
Pfannkuchen und Glockenapfel angedeutet. Die ,,Be- 
fallszentren" liegen offenbar zwischen Krtigers Dick- 
stiel und Martini und etwa in der Mitre yon Altl~tnder 
Pfannkuchen. 

Auch in der Reihe 19 mit der Typenunterlage EM XI  
ist die Befallsreihenfolge der Sorten noch die gleiehe. 
Altl~inder Pfannkuchen hat noch unver~ndert den 
Weft  4. Krtigers Dickstiel ist mit 4,5 ihm fast gleich 
geworden. Bei beiden und bei Klarapfel, dessen Be- 
fallswert mit 1, 9 etwas h6her liegt als in der Reihe 21, 
steigen die Befallskurven nach rechts an. Glocken- 
apfel und Finkenwerder Prinz sind nahezu gleich stark 
befallen. Ihre Kurven tendieren zu einem Ansteigen 
nach links. Martini liegt mit ausgeglichener, abszissen- 
paralleler iKurve niedriger als in den Reihen 21 und 25. 
Somit scheinen in Reihe 19 zwei ,,Befallszentren" vor- 
zuliegen - -  jeweils in den rechten Seiten von Krt~gers 
Dickstiel und Altl~inder P f a n n k u c h e n - - ,  wfihrend 
sich bei Martini eine ,,Befallsdelle" ergibt. 

Nach Reihe 17 bin, die auf S~imlingsunterlage Gra- 
hams steht, haben sich die Verh~kltnisse in der einge- 
schlagenen Richtung hin welter ver~indert. Altl~inder 
Pfannkuchen und Krfigers Dickstiel haben ihre Stel- 
lung in der Rangordnung vertauscht, indem der Befall 
yon Kriigers Dickstiel noch etwas geringer geworden, 
der von Altl~nder Pfannkuchen aber yon 4 auf 6,2 
angestiegen ist. Bei den tibrigen Sorten blieb die Rang- 
ordnung die gleiche wie in den Reihen 19, 21 u. 25. 
Bei Martini ist der Befall ~ihnlich wie bei Altl~inder 
Pfannkuchen gegentiber Reihe 19 angestiegen. Bei 
Klarapfel, Glockenapfel und Finkenwerder Prinz f~llt 
er ab. Auffallend ist der stark ansteigende Verlauf 
der Kurve fiir Kriigers Dickstiel und Martini, der auf 
das ,,Befallszentrum" hinweist, das in der Kurve ft~r 
Altl~tnder Pfannkuchen liegt. 

Bei der auf Cousinots~tmling stehenden Reihe 23, 
die bei der Besprechung bisher i~bergangen wurde, er- 
scheint das Bild zun~ichst dadurch anders, dab bier 
die beiden anf~illigen Sorten, Krtigers Dickstiel und 
Altl~inder Pfannkuchen, einen verh~tltnism~il3ig nied- 
rigen Befall aufweisen. Martini - -  in den vier anderen 
Reihen schw~icher befallen als Altl~inder - -  ist hier 
st~irker als Altl~inder befallen. Die drei anderen Sorten 
zeigen in dieser Reihe dasselbe Verhalten wie in den 
anderen. Aus dem Verlauf der Sortenkurven lassen 
sich wiederum ,,Befallszentren" und ,,Befallsdellen" 
ablesen, die denen der anderen Reihen entsprechen. 

Die Wirkung der Unterlage 
Um in diesem Versuchsblock die Wirkung der Unter- 

lage auf den Befall n~her zu untersuchen, wurden die 
Befallsmittelwerte der Unterlagen-Edelsorten-Kom- 
binationen in das Diagramm der Abb. 6 eingetragen. 
Wie in Abb. 3 ffillt auch hier die Kombination Krtigers 
Dickstiel/Transparent aus Croncels aus dem Rahmen. 
In keinem Fall wirkt die Unterlage eindeutig derart, 
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dab sie bei allen Sorten den Befall in gleicher Rich- 
tung /indert, also erh6ht oder vermindert. Falls in 
diesem Versuch eine Unterlagenwirkung tiberhaupt 
vorhanden ist, ist sie gegenUber der Sortenwirkung 
verschwindend gering. Sie wird auch durch die oben 
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Schw~ichung der Pflanze in der Regel die Widerstands- 
I~ihigkeit gegen Mehltau mindert. Diese Beobachtun- 
gen mfissen aber mangels Wiederholungen als unge- 
sichert gelten (vgl. S. 126). 

Abb. 4 mit den Baumreihen 29, 3' und 33 zeigt die 
Befallsverh~iltnisse wiederum in einem Sorten-Unter- 
lagen-Versuch. Hier stehen die Unterlagen j edoch nicht 
blockweise, sondern, um Bodenunterschiede besser aus- 
gleichen zu k6nnen, einzeln in st~indigem Wechsel. 
Getrennte Analysen ergaben keine eindeutigen Unter- 
lagenwirkungen. 

In diesem Diagramm treten die Sortenunterschiede 
sehr klar hervor, zumal zuf~tllig starker und weniger 
stark anfallige Sorten in stetem Wechsel miteinander 
stehen. Aus dem Verlauf der Einzelkurven lassen sich 
wiederum ,,Befallszentren" und ,,Befallsdellen" ab- 
lesen, die in den Reihen mehr oder minder miteinander 
korrespondieren. Die Schwankungen in den Kurven 
sind wiederum um so gr6ger, je anf~illiger die Sorte ist. 
Die Wiederholungen stimmen gut miteinander tiberein. 

Abb. 6. Die Prfifquerstreifen ftir die Baumreihen 17--25. 

gesehilderten ,,Befallszentren" bzw. ,,Befallsdellen" 
Uberschattet. Ggf. liel3en sieh aus den Abb. 3 und 6 
spezifische Wirkungen der Unterlagen ableiten. Gra- 
hams wirkt auf Altl~nder Pfannkuchen und Martini, 
Croncels auf KrUgers Dickstiel, Glockenapfel und 
Finkenwerder Prinz mehltauf6rdernd, Cousinot auf 
Finkenwerder, Glockenapfel und Krtigers Dickstiel 
mehltauhemmend. Dies wUrde vielleicht auf ein Ver- 
tr~iglichkeitsproblem hindeuten, da offenbar eine 
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Abb. 7. Die Priifquerstreifen far die Baumreihen 29--33. 
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W~hrend die bisher dargestellten Befalls-PrUf- 
streifen in den Baumreihen lagen, konnten einige auch 
quer dazu aufgestetlt werden (Abb. lb und 6--8). 
Hierfiir wurden die mittleren Befallswerte der ein- 
ander entsprechenden Reihenstticke mit gleicher Sorte 
bestimmt und miteinander verbunden. Im allgemei- 
hen verlaufen die Kurven abszissenparallel und zeigen 
damit an, dab die Befallsm6glichkeit in dem StUck 
gleiehf6rmig war. Die Kurven sind wieder um so 
gleiehm~tBiger, je geringer die Anf~lligkeit der Sorte 
ist. Von den Ausnahmen wurde Krfigers Dickstiel auf 
Croncels (Abb. 3 u. 6) bereits behandelt. L~igt man 
diese Unterlagenkombination auBer Betracht, so ord- 
net sich die Kurve fur KrUgers Dickstiel in Abb. 8 
dem allgemeinen BUd ein. Sie zeigt jedoch ein schwa- 
ches Absinken des Befalls zum Rande des Bestandes 
hin an. 

Die Kurve air Gelber Richard (Abb. 7), eine der fur 
Mehltau anf~lligsten der im Versuch stehenden Sorten, 
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hat - -  entsprechend den starken Kurvenschwankun- 
gen in Abb. 4 - -  auch bier die graBte Schwankung. 
Ihr Verlanf weist auf ein Ansteigen der Befallsdichte 
zur Bestandsmitte bin. Das Gleiche gilt in derselben 
Abb. auch ftir die Kurven der stark anf~lligen Sorten 
Ingrid Marie und Kaiser Wilhelm, w~ihrend die hoch 
anf~illige Sorte Jonathan,  die allerdings selbst am Be- 
standsrand steht, diesen Anstieg vermissen l~iBt. In 
Abb. 8 zeigt Jonathan zum rechten Rand der Anlage 
hin ein bemerkenswertes Absinken des Befalls. W~ihlt 
man aber anstelle des Mittels des entsprechenden 
Reihensttickes das Mittel der ganzen Reihe 52, so 
verl~iuft die Befallslinie abszissenparallel. 

Bei Ingrid Marie kommt, da hier noch ein Sttitz- 
punkt  in Reihe 38 vorliegt, das Ansteigen der Befalls- 
dichte zur Bestandsmitte hin besonders klar zum 
Ausdruck. 

Die ,,Windfaktoren" 
In Abb. ~c (S. lO6) wurden die aus Abb. 2--5 ermittel- 

ten ,,Befallszentren" und ,,-dellen" plangerecht einge- 
tragen und die korrespondierenden miteinander ver- 
bunden. Es ergibt sich hierbei ein Bild des Wechsels 
der Befallsdichte, das auf Standortseinfltisse schlieBen 
l~il3t, sei es auf Unterschiede in den Boden-, sei es auf 
solche in den Wind- oder anderen Witterungsverh~ilt- 
nissen (Mikroklima). Die Linien verlaufen aber alle 
mehr oder minder in einer bestimmten Richtung. Da 
diese mit der vorherrschenden Windrichtung tiberein- 
stimmt, ist anzunehmen, dal3 der Wind eine Haupt- 
rolle ftir das Zustandekommen dieses ,,Mikro-BefalIs- 
Klimas" spielt, sei es, dab er Sporenmassen starker 
Infektionsquellen gleichsam gebtindelt weitertrfigt, sei 
es, dab , ,Infektionsschatten" entstehen oder dab die 
Windgeschwindigkeit in den einzelnen Quartierteilen 
unterschiedlich gebremst wird und die Infektionen 
irgendwie yon der Windgeschwindigkeit beeinfluBt 
werden, sei es, dal3 kleine Differenzen in der Luftfeuch- 
tigkeit, die vom Wind weitergetragen werden, mal3- 
gebend sind. Auch scheint sich im Verlauf der Linien 
ein gewisser EinfluB der Windschutzpflanzung anzu- 
deuten. N~ihere Untersuchungen tiber diesen Fragen- 
kreis wurden nicht durchgeftihrt, zumal die Ergebnisse 
erst bei der Auswertung des Zahlenmaterials gewon- 
nen wurden. Es kann daher nur allgemein yon wind- 
abh~ingigen Befallsfaktoren oder einfach yon Wind- 
faktoren gesprochen werden (vgl. S. lO9). Der Ein- 
fluB dieser Faktoren wirkt sich bei den st~irker an- 
f~illigen Sorten mehr aus als bei den schw~icher an- 
f~illigen. 

Die Ergebnisse der graphischen Befallsanalyse 1as- 
sen sich somit wie folgt zusammenfassen : In der unter- 
suchten Anlage ist die Intensit~it des Mehltaubefalles 
in erster Linie yon den Sorteneigenschaften abhiingig. 
Vielleicht spielen schwach auch Unterlageneinfltisse 
hinein. Die Befallsintensit~it variiert innerhalb einer 
Sorte um so st~irker, je anf~illiger die Sorte ist. Im 
Standort liegende Einfltisse auf die Anf~lligkeit wirken 
sich bei den am st~trksten anf~lligen Sorten am meisten 
aLIS. 

Die Befallsmaglichkeit oder das Infizierungsmilieu 
variiert im Versuchsgelfinde merklich. Es ist offenbar 
etwa in der Bestandsmitte am st~irksten und nimmt in 
jeder Richtung zu den R~indern hin ab. Aul3erdem 
linden sich mehr oder minder ausgepr~igte Stellen 

haheren bzw. geringeren Befalls (,,Befallszentren" 
und ,,Befallsdellen"). Ihre lokale Verteilung l~iBt auf 
Einfltisse unterschiedlicher Boden- oder Mikroklima- 
verhfiltnisse schlieBen, bei denen vermutlich ,,Wind- 
faktoren" im Spiel sind. 

Eine weitere, merkliche, mitunter  wohl auch erheb- 
liche Ver~inderung des Infizierungsmilieus erfolgt durch 
stark befallene B~iume anf~lliger Sorten. 

Die Variabilit~it im Infizierungsmilieu ist zwar merk- 
lich und nachweisbar, aber doch nicht so groB, daI3 die 
Klassifizierung der Sorten nach ihrer Anf~illigkeit ge- 
start  wird, sofern die Klassengrenzen nicht zu eng ge- 
setzt werden. Die ftir die Untersuchung notwendige 
gleichm~iBige Befallsmaglichkeit auf der gesamten 
Fl~che (vgl. S. lo6) ist also in ausreichendem MaBe ge- 
geben. 

Der Mehltaubefall der Sorten 
Ftir die Auswertung der Befallsbonitierung wurden 

bei den Sorten mit grat3erer Baumzahl (Sortengruppen 
1 u. 2) Gruppen gebildet und als Wiederholungen be- 
haudelt. War die Versuchspflanzung bereits selbst in 
Wiederholungen ausgepflanzt (vgl. z. B. Abb. 3 u. 4), 
so wurde diese benutzt. Standen die Soften ungeglie- 
dert in langen Reihen (vgl. Abb. 5), so wurden jeweils 
lO (ggf. auch etwas mehr oder weniger) aufeinander- 
folgende B~ume zu einer Versuchseinheit bzw. Wieder- 
holung zusammengefaBt. Ftir jede Versuehseinheit 
wurde das arithmetische Mittel der befallenen Triebe 
je Baum bestimmt. Far  jede Sorte wurden alle in der 
Anlage stehendenBtiume erfal3t. Als Sortenwert wurde 
das arithmetische Mittel aus den Mittelwerten aller 
Wiederholungen gebildet. 

In Abb. 9 sind die Befunde ftir 22 Sorten der Sorten- 
gruppe 1 zusammengefagt. Die Soften wurden nach 
ihrem Befallsgrad geordnet und numeriert. Keine ein- 
zige Sorte dieser Gruppe zeigte sich absolut unbefallen. 
Die Streuung der Werte ftir die Wiederholungen ist 
- -  in ~bereinstimmung mit den Befunden der graphi- 
schen B e f a l l s a n a t y s e -  um so graBer, je haher der 
mittlereBefail der Sorte ist. DieVerteilung der Punkte 
im Diagramm entspricht im allgemeinen gut einer 
Normalverteilung, ist aber bei Martini augenf~illig 
etwas gestart. Hier dtirfte der gefundene Sortenwert 
mit 2,22 zu niedrig sein. Er  wird etwa bei 2,8 liegen. 
Die Abbildung zeigt, dab die Sortenunterschiede im 
allgemeinen als gut gesichert anzusehen sind. 

Auf Grund der Abb. 9 und der Beflmde der graphi- 
schen Befallsanalyse wurden die Soften in ftinf An- 
ftilligkeitsgruppen eingeteilt : 

S o r t e n w e r t  
I. r e s i s t en t  < o,1 

I I .  s c h w a c h  anfa.llig o, 11 - -1 ,o  
I I I .  in i t t e I  anf~illig 1 ,1--3 ,o  
IV. s t a r k  anf~l l ig  3 ,1 - -1o ,o  

V. sehr  s t a r k  anf~tllig > lO,O 

In der Gruppe ,,resistent" liegen nur die beiden 
Sorten James Grieve und Golden Delicious. Man wird 
praktischerweise aber die Gruppen I und II meist zu- 
sammenfassen. Wie frtiher gezeigt wurde (s. S. lo9), 
liegen hinsichtlich ihres Befalls die Sorten James Grieve 
und Roter James Grieve eng beieinander, so dab es 
nicht sehr gerechtfertigt erscheint, diese Sorten in ver- 
schiedenen Anf~illigkeitsgruppen unterzubringen. Auch 
werden an den Grenzen der Bewertungsgruppen mit- 
unter Schwierigkeiten auftreten, wie wir z .B.  beim 
,,genealogischen Vergleich" (s. S. 114) sehen werden. 
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In Tab. 1 sind 17 Sorten zusammengestellt, yon 
denen je lO--16 B~ume in zwei Wiederholungen zur 
Verftigung standen (Sortengruppe 2). Die Sorten wur- 
den wiederum nach ihrem Befall geordnet. Die Nume- 
rierung erfolgte im AnschluB an die erste Sortengruppe. 
Be/6 Sorten wurden keine befallenen Triebe gefunden. 
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den waren und be/ denen daher keine Wiederholung 
abgeteilt warden konnte. Auch sind hier B~iume etwas 
unterschiedlichen Alters enthalten. Die , , r e s i s t e n t e n "  

machen in dieser Gruppe rd. 45% aus. Es ist nicht zu 
bezweifeln, dab hiervon bei gr6Berer Banmzahl ver- 
schiedene mindestens in die Wertgruppe ,,schwach an- 
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Abb. 9. Der Mehltaubefall der Sortengruppe 1. 

Im Hinblick auf die erste Sortengruppe/st  anzuneh- 
men, dab dies, wenigstens z. T., an der geringen Baum- 
zahl liegt. Es erschien daher angemessen, die Bewer- 
tungsgruppe ,,resistent" auf den Sortenwert o,oo zu 
beschr~nken und die Gruppe ,,schwach anffillig" be- 
reits be/O,Ol beginnen zu lassen. 

M e h l t a u b e / a l I  be i  A p / e l s o r t e n  i n  d e r  N i e d e r s t a m m a ~ l a g e  
i n  O t t o m a n  M a i  s 9 5 7 .  

S o r t e n g r u p p e  2 

Tabelle 1. 

Sorte Lid. 
Nr. 

Zahl 
der 

B~tume 

16  
16  
16  
16 
'5 
15 
16 
i1 
16 
l o  
16 

16 
16 
16 
16 
14 

l o  

Zahl der befatlenen Triebe 

M/t/el 
1. Parz. 2. Parz. wert 

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

O,O O,O O,O 
O,O O,O O,O 
O,O O,O O,O 
o,o o, 1 o,o6 
o,o 0,2 i 0,09 
o, I O, i o, 13 
O, 1 O,5 0 , 2 0  
o,o 0, 5 o,31 

o,6 o,8 o,69 
1,0 1,4 1,19 
o,9 1,8 1,31 
2,9 3,1 3,De 
3,8 6,1 4,79 

13,4 13 ,8  13,6e 

f~llig" kommen wiirden. 
Die in Tab. 1 vorgenom- 
mene Wertung wurde 
trotz der etwas geringen o,03 reside# 

0,0e Sicherung unver~ndert 
0,1~ beibehalten. 0j4 
~,4s Be /den  t~brigen Sor- 
ageD,58 sehwaeh ten in diesem Quarrier 
0ms aer0//~ standen nur ein (11 Sor- 
ome ten in Tab. 4) oder zwei 
o, es B~iume (4 8 Sorten in 
1,so Tab. 3) zur Verfiigung. 
z,2z m~e/ Zudem handelt es sich 
z~7 aat~/~g me/st um kleinere B~iu- z,~8 

me. Eine Befallswer- 
s, z0 tung, die mit der ft~r die 
~,v Hauptsorten in Ver- 
g25 

slark gleich gesetzt werden e, se ua/~/hg 
ca k6nnte, /st nicht m6g- 
~,89 lich. Wenn aber eine 8,9G 

Sorte an e/nero Baum 
~,g7 sehr stgrk Befall zeigt, mug sie als 

aarm//w anf/illig gelten, w~hrend 
sie im anderen Fall noch 
nicht als resistent ange- 

resistent 

schwach 
anfgllig 

m/t/el 
anfg.llig 

stark anfgllig 

sehr stark 
anf~LllJg 

Wie die in der Tabelle vermerkten Einzelwerte zei- 
gen, sind auch in dieser Gruppe die Unterschiede noch 
ausreichend gas/chert. 

In  Tab. 2 sind die 58 Sorten der dritten Gruppe zu- 
sammengefagt, ft~r die im M/t/el cur  6 B~tume vorhan- 

23 Dronning Luise 
24 Fiirst Bliicher 
25 Goldprinz 
26 Haseldorf 
27 Linda 
28 Lobo 
29 unbekannte Sorte 
3 ~ Melba 
31 Freiburger Prinz 
32 Grimes Golden 
33 13ramleys Seedling 
34 ] Seestermtiher 

i Zitronenapfel 
35 Madame Calpin 
36 Rotfranch 
37 i Ildrod Pigeon 
38 Frtiher Viktoria 
39 ! C 2 (Slg. v. Purp. 

Cous.) 

sehen werden daft. Daher wurden die Sorten rnit Befall 
ohneweitereKlassifizierungals,,anf~llig", jane ohneBe- 
fall als ,, (resistent ?)" bezeichnet, wodurch die Unsicher- 
heir des Befundes zum Ausdruck gebracht werden soll. 

Es wurde eine H~iufigkeitsanalyse each dam Befalls- 
wert durchgeftihrt, be/der  sich eine Normalverteilung 

ergab (Abb. lO, S. 124). Die Masse der 
Sorten/st  mehr odor minder mittelan- 
f~illig. Die resistenten und extrem an- 
ffilligen sind etwa gleich selten. 

Wertung Der Mehltaubefall in den 
K r e u z u n g s n a e h k o m m e n s c h a f t e n  
Be/ den 22 Kreuzungsnachkommen- 

schaften (S~mlinge im 3. Jahr) wurde 
nur in befallen und nicht befallen 
unterschieden und ftir jede Nachkom- 
menschaft der Prozentsatz der befalle- 
non bestimmt. Die Ergebnisse sind in 
Tab. 5 zusammengestellt, wobei die 
Elternsorten nach ihrer Anf~tlligkeit, 
die im Sortenvergleich bestimmt worden 
war, geordnet wurden. Nit nicht sehr 
wesentlichen Ausnahmen/st  der Anteil 
an befallenen S~imlingen um so gr613er, 
je h6her die Anf~tlligkeit der Eltern- 
sorten/st.  Die nur schwach anf~illigen 
Sorten Golden Delicious, James Grieve, 
Melba und Glockenapfel vererben Resi- 
stenzeigenschaften, die stark anf~lligen 

Sorten Gelber Richard und Ingrid Marie Eigenschaften 
fiir AnfXlligkeit gegen Mehltau. 

Reziproke Kreuzungen 
Unter den Kreuzungsnachkommenschaften befin- 

den sich sachs reziproke Paare. In Tab. 6 wurden die 
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Tabelle 2, Mehltaube/all bei Ap/elsorten in tier Nieder- 
stammanlage in Ottensen. Mai  1957, 

Sortengruppe 3 

Lfd. 
Nr. 

4 ~ 
4 t 
42 

43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
5 ~ 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 

59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 

7 1 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

9 ~ 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

Untersuchungen zur Entwicklung von Frtihselektionsmethoden ftir die Apfelziichtung. II .  

Tabelle 3- 

97 

Sorte 

Zahl der 
Zahl befallenen 
der " Triebe 

B~ume je Baum 
Mittelwert 

3 O~O 
5 O,O 

5 O,O 
3 O,O 
3 o,o 
6 o,o 
5 O,O 
3 O,O 
6 0,0 

0,0 
0,0 
OjO 
0,0 

.5 0 , 0  
7 o , o  
3 O,O 

O,O 
O,O 

O,O 
O~O 

3 O,O 
5 O~O 
5 O,O 
3 O,O 

0 , 2  
O~2 

3 o,3 
4 o,5 
4 o,5 
5 0,6 

6 o, 7 
6 0, 7 
5 0,7 
5 0,8 
5 0,8 
5 0,8 
3 1,o 
3 1,o 

6 1,3 
5 1,4 
6 1,7 
5 1,7 

4 1,8 
5 1,8 
5 2 ,2  
5 2,6 
5 3 ,4  
6 3,5 

12 3,7 

6 4,o 
5 4, 6 
5 4,8 
5 6,6 
3 7,3 

7' 8 
8 , o  

4 18;1 
5 28,6 

Wertung 

resistent 

[ schwach 
anfgllig 

I 
mittel  
anfgllig 

stark 
anfiillig 

sehr 
stark 
anfgllig 

Ctose 
Cornish Gilliflower 
Double Red 

Delicious 
Dunns Favor i te  
Granaa t  
Joyce 
King's  Acre Pippin 
Lawfam 
Laxtons Epicure 
Lodi 
Lombards  Calville 
Lord Lambourne 
Merton Worcester  
Red Delicious 
Red Melba 
Red Victoria 
Starking 
Taunton Cross 
Tydemans Ear ly  

Worcester  
TydemansMart inmas 
Tydemans October 

Pp. 
Weal thy  
York A Red 
Yorkshire Beauty  
Ear ly  McIntosh 
Red Duchess 
Benoni 
Rome Beauty  
Turleys Winesap 
Northern Spy 
Coxsgmlg. aus 

Dotlern 
Granny Smith 
Solid Red Mclntosh 
Gallia Beauty  
Prinzsgmling 33 
Richared Delicious 
DoubleRed Mclnto  sh 
Robij n 
Tydemans 

Michaelmas Red 
Red Spy 
Egremont  Russet  
Roter  Astrachan 
Pfirsichroter 

Sommerapfel 
Red McIntosh 
Red S tayman ! 
Red Rome 
Double Red Ba ldwin  
Winston 
Vahldicks Cox 
Tydemans Late  

Orange 
Kendall  
Baldwin 
Jon A Red 
Cortland 
Cox Hor tegaar t  
Cherry Cox 
Signe Tillish-Sgmlg. 

34 
Monroe 

Paar l inge ,  bei  denen  die schw~icher anf~tllige Sor te  
Mut te r  war,  an die ers te  Stel le  gesetzt .  Wie  die Tabel le  
zeigt,  i s t  jeweils in  der  N a c h k o m m e n s c h a f t  der  Ante i l  
an befa l tenen Sfimlingen gr6ger ,  in  de r  die anf~illigere 
Sor te  Mut t e r  war.  A u s n a h m e n  b i lden  ansche inend  die 
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Mehltaube/all bei Ap/elsorten in tier Nieder- 
stammanlage Ottemen Mai  I957. 

Sortengruppe 4 

Lfd, Zahl der 
Nr. Sorte befallenen Triebe 

je Baum Mittel 

98 
99 

lOO 
l O t  
lO2 

l o  3 
lO 4 
lo5 
lO6 
lo 7 
lO8 
lo9 
1 lO 
111 
112 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
1 2 i  
122 

123 
i 2 4  
125 
126  

127 
128 
129 
13o 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139  
14o 
141 
142 
143 
144 
1451 

Ts 

Anton Fischer 
Bal lara t  
Black Stayman 
Boiken-Slg. 44/8 
Colora Red York 
Cornish Aromatic  
Fukunichiki  
Glocken-Slg. 53 
Glocken-Slg. 9o 
Glocken-Slg. 15o 
Grahams-Slg. 22 
Greendale 
Horei 
Howgate Wonder  
Idagold 
Korei 
Maiden Blush 
Minion 
Monarch 
Murasaki 
Mutsu 
Newfane 
Johann Nickenich 
Orleans 
Parlins Beauty  
Paye t te  
Peggy's  Favouri te  
Pigeonette 
Pra i ry  Spy 
Scarlet t  S taymared  
Schweizer Orangen 
Shin Indo 
Shinsei 
Stark  Earl iest  
S tayman  ~qnesap  
Victory 
Wegde 
Willie Sharp 
Wolf River 
Wrixparent  
Ida jon  
Melrose 
Ohio Non Pareil  
Bowden Seedling 
Frans Hals 
Glocken-Slg. lO 
Idared 
Blackjon 

4- 

Wertung 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

o (resistent ?) 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
O 
o 

o ,5  
0 ,5  
o ,5  

1,o (anfgllig) 
1~O 
1~O 

1,5 
2,0 I) 

MehlXaube/all bei Ap/elsorten in der Nieder- 
stammanlage in Ottensen Mai  1957. 

Sortengruppe 5. Zur Beobachtung stand je Sorfe nur I Baum 

Zahl der ] Wertung Lfd.Nr, Sorte befallenen Triebe i 

146 Boiken-Slg. 44/56 
147 Glocken-Slg. 74 
148 Karin Schneider 
149 Laxtons For tune 
15o Mio 
151 Nordhausen-Slg. 35 
152 Oriole 
153 Queen Cox 
154 Transparent  v. 

Croncels Slg. 14 
155 TVebster 
156 Charles Ross 

Kreuzungen  zwischen J a m e s  Grieve und  Melba und  
zwischen Golden Delicious und  Glockenapfel .  Hie r  
s ind  aber  die P a r t n e r  fas t  gleich unanf~illig, so  dab  
ke ine  Unte r sch iede  zwischen den  rez iproken  Kreu-  
zungen  zu e rwar ten  sin& Die Untersch iede  s ind um 

8 

o :/ 
o 
o 
o 
o 
o (resistent ?) 
o 
o 

o 
O 

3 (anfgllig) 
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Tabelle 5. Anteil yon Mehltau befallener Siimlinge in Kreuzungsnachkommenschaflen yon Apfel im Fri~hjahr I957. 
(U.nter den Prozentzahlen die Zahl der untersuchten Siimlinge ; die Resistenzbewertung der Elternsorlen erfolgte au] Gmmd 

der Sorlenvergleiche," die .Nummer beim Sorlennamen ist die lfd. Nr. in den Tabellen.) 

Vatersorten Glocken 

53 [~05] 
r e s i s t e n t  

[uttersorten 

ames Grieve [1] 
esistent 

ietba [3o]�9 
:hwach anfgllig 

;lockenapfel [1o] 
;hwach anfgllig 

;olden Delicious [2] 11% 
esistent 72 

i 

Iartini [12] 
f i t te l  anfgi l ig  

,axtons Superb 

lgridMarie 
:ark anfgllig 

[18] 

'~elber Richard [22] 
ehr stark anfgllig 

James 
Grieve [1] 

r e s i s t e n t  

*7% 
889 

Melba [30] 
sehwaeh 
anfgillig 

94 

Glockeu- 
apfel [lo] 
schwaeh 
anf~illig 

18% 
377 

J 
I 
r 

25% 
405 

37% 
1 0 2  

Golden Martini 
Delieigus [12] 

: [2] mittel- 
resistent anf{tllig 

i 
I 

11% 
63 

23% 
359 

21%1 33%1 
1 9 8  i 2 1  

38% 
1 4 1  

Laxtons 
Superb 

Cox' Iltgrid ] 
Orange Marie [18] Seh6aer 

R t t e .  [13] stark aus Nord- 
mittel anf~llig hausen 

anf/iIiig 

r 

I 

i 

i 

i 

I 4~ % l i 
i , 64  i 
: I 
i 

39% I 3 ~ i 
162 , 5)5% i 

48% 47% i I 
87 518 ] 

74% 42% 
35 26 

i 6 4 %  ] 
I 52 i 

Gelber 
Richard 

[22] 
sehr stark 

anf~tllig 

2o~o 
238 

48% 
242 

41% 
153 

TabeIle 6. Dee Mehltaube/all in den Nachkommemcha/ten 
reziproher Kreuzungen. 

reziprok (starker 
schw/icher anf/illig X st~irker anf~illig anfgllig X schwgeher 

anf~illig) 

James Grieve • Melba 18% 
Golden Delicious • Glockenapfel 18% 
Glockenapfel • Gelber Richard 20% 
Laxtons Superb • Ingrid Marie 30% 
Laxtons Superb • Gelber Richard 41% 
Golden Delicious X Gelber Richard 48 % 

17% 
11% 
37% 
48% 
42% 
74% 

so gr6Ber, je mehr sich die Par tner  in ihrer Anf~illigkeit 
unterscheiden, am gr6gten bei den Kreuzungen 
zwischen Golden Delicious und Gelber Richard. 

In der Literatur konnte nur ein Paar  reziproker 
Kreuzungen gefunden werden: zwischen Prinzenapfel 
und Ontario (Gollmick 195o ). Hier zeigen sich gleiche 
VerMltnisse. Bei dem schw~cher anfiflligen Prinzen- 
apfel als Mutter waren 14% der Hybriden befallen 
mit  einem mitt leren Befallswert yon 1,12, bei dem 
etwas stgrker anf/illigen Ontario dis Mutter waren es 
16% mit einem Befallswert von 1,27. 

Es mug erwghnt werden, dab bei den Kreuzungen, wie 
beim Apfel racist iiblieh, die Bestgubung ohne voran- 
gehende gntmannung der Bltiten erfolgte. Theoretiseh 
sind also Selbstungen, durch die ein h6herer Anteil 
materneller Vererbung vorgetguscht wtirde, nicht ausge- 
schtossen. Infolge sehr hoher Selb;tsteritit/it beim ApfeI 
is tes  aber unwahrscheinlich, dab Selbstungen in st6ren- 
dem Mal3e auftreten. 

Die in diesem Abschnitt  dargestellten Untersuchun- 
gen zeigen also: die Mehltauresistenz bzw. -anf/illig- 
keit wird vererbt. Die Erbpotenz hinsichtlich Mehl- 
tauanfglligkeit korrespondiert in den untersuchten 
F~illen m i t d e r  Mehltauanf~illigkeit. Der EinfluB der 
Muttersorte tibertrifft hinsichtlich der Vererbung der 
Mehltauanf{illigkeit den der Vatersorte. Da sich diese 
Befunde bei Untersuchungen an im 3- Jahr  stehenden 
S~mlingen ergeben, ist zu folgern, dab bereits in diesem 

Stadium eine erfolgreiche Selektion auf Anfiilligkeit 
gegen Mehltau, also eine Frtihselektion, m6glich ist. 

D e r  , , g e n e a l o g i s c h e  Sortenvergle ich"  
Aus den untersuchten Sortimenten konnten 12 

,,Sortenfamilien" zusammengestellt  werden. Es wurde 
gepriift, wieweit die Abk6mmlingssorten mit ihren 
Eltern- bzw. Ausgangssorten in ihrer Anf~lligkeit t~ber- 
einstimmen und wieweit sich hieraus Hinweise fiir die 
Vererbung der Mehltauanf~tlligkeft und die diesbeztig- 
lichen Erbpotenzen der Sorten ergeben. Die Sorten- 
familien sind in den Sortentafeln 1--12 dargestellt und 
jeweils kurz besprochen. 

D e r  g e n e a l o g i s c h e  Sortenvergleich 
(Die kursiv ill eckiger Klammer [ ] gedruckten Zahlen 
hinter einem Sortennamen geben die Numerierung in 

Abb. 9 und in den Tabellen 1-- 4 an.) 

1. Fami l i e  : Ben  Davis  
Ben Davis : nicht im Versuch. 

I~2reuznngen m i t  B e n  Dav i s :  
Ben Davis • McIntosh -~ Cortland [93] stark anfgllig 
Ben Davis • Wagener --~ Payette [s23] (resistent) * 
(Ben Davis • Jonathan) • (Ben Davis • Jonathan) -> 
Webster [155] (resistent)* 

S/*mling aus  f r e i e r  B e s t g u b u n g  yon  Ben  D a v i s  
Wedge [134] (resistent)* 
Mclntosh (vgt, Fam, 8, S, x16) grit als anf~fllig, scheint 

aber die Anfglligkeit nur mgBig zu vererben. Jonathan 
(vgl. Fam. 6, S. ,15), selbst hoch anfgllig, vererbt die An- 
fglligkeit ziemlich stark. Wagener zeigte sich nach VOCLeR 
(1956) anfgllig. Die Erbpotenz yon Ben Davis erscheint 
ungewiB. 

2. Familie : Cox' Orange Renet te  
Vermuflich : S~imling arts freier Bestgubung yon Muskatrenette : 

Ribston Pepping [15] : stark anf~tllig 
K r e u z u n g  m i t  R i b s t o n  P e p p i n g :  

Sturmer • Ribston Pepping --> King's Acre Pippin 
[46] resistent 
�9 Anm. Infolge geringer Baumzahl unsicherer Befund. 
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S X m l i n g  a u s  f r e i e r  B e s t i i u b u n g  v o n  R i b s t o n  
P e p p i n g :  

Cox'  Orange Rene t t e  [t3] mi t t e l  anfgltig 

M u t a n t e n  v o n  C o x '  O r a n g e  R t t e . :  
Cherry Cox [951 s tark  anf~illig 
Cox Hortegaar~ [94] s tark  anf&llig 
Queen Cox [153 ] (resistent) * 

K r e u z u n g e n  m i t  C o x '  O r a n g e  R t t e .  
Cox'  Orange X Cornish Aromat ic  [lo3] 

-+ Bowden  Seedling [141] anf~illig 
Cox'  Orange • Ellisons Orange 

Tydemans  October  P. [6o] 
Cox'  Orange)< Gravens te iner  

-+ Peggys F a v o u r i t e  [I24] 
Cox'  Orange • J o n a t h a n  [2o] 

-~ Granaa t  [44] 
Cox'  Orange X J o n a t h a n  [20] 

--> Rob i jn  [77] 
Cox' Orange • J o n a t h a n  [2o] 

-+ Frans  Hals  [142 ] 
Cox'  Orange • Peasgoods Sondergl.  

-+ Charles Ross [156 ] 
Cox'  Orange • W e a l t h y  [61] 

-+ Lax tons  Epicure  [48~ 
Cox'  Orange • "Wealthy L61] 

-+ Lax tons  Fo r tune  [149] 
Cox'  Orange • Worces te r  

-+ Wins ton  [87] 
Cox'  Orange X Worces ter  

Mer ton  Worces te r  [52] 
W y k e n  ParmS.ne • Cox'  Orange 

--~ Lax tons  Superb 
Lax tons  Superb x Cox'  Orange 

-+ T y d e m a n s  La te  Orange [89] 
Ontar io  x Cox'  Orange 

-+ Schweizer  Orangen [~28] (resistent)* 

S & m l i n g e  a u s  f r e i e r  B e s t { i u b u n g  y o n  C o x '  
O r a n g e  R t t e . :  

Sunset  [7] schwach anfS.11ig 
Cox-S~imling von  Dollern [7 o] schwach anf&llig 
Mart in i  [12] mi t t e l  anf~tllig 
Ingr id  Marie [18] s tark  anfitllig 
Vahldicks Cox [88] s tark  anf~illig 

M u t a n t e n  y o n  A b k 6 m m l i n g e n  y o n  C o x '  O r a n g e :  
M u t a n t e  v o n  M a r t i n i :  

Ro te r  Mar t in i  [6] schwaeh ~nf~illig 

M u t a n t e  y o n  I n g r i d  M a r i e :  
Kar in  Schneider  [148 ] (resistent)* 

Jona than  (vgt. Fam.  6), selbst hoch anf/~llig, ve re rb t  
die Anf~tlligkeit ziemlich stark. Wea l t hy  (vgl. Fam.  
lo ;  S. Xl(.) erscheint  res is tent  und ve re rb t  Resistenz. 
Worces ter  (vgl. Fam.  12; S. 1 x e) gilt  gleichfalls als res is tent  
und erwies sich als Vererber  der Resistenz. I m  genealo- 
gischen Sor tenvergle ich  zeigt  sich Cox'  Orange als ziem- 
Iich s tarker  Vererber  der  Mehltauanf~ll igkeit .  Doch wird 
die AnfSAligkeit offensichtl ich nicht  dominan t  yon  dieser 
Sorte vererbt .  Der  EinfluB des anderen E l te rnpar tners  ist 
deutlich, z. ]3. bei "Wealthy. Die Widerspri iche,  z. B. bei 
den Kreuzungen  mi t  J o n a t h a n  und Worcester ,  k6nnten  
auf  die selekt ierende XVirkung des Ziichters, aber  auch 
auf  Zuf/~Iligkeiten zurfickzuffihren sein. Die bei  denMutan -  
ten  beobach te ten  Abweichungen  gegentiber der Ausgangs-  
form sind leider k a u m  gesichert  und bediirfen der ]3e- 
st&tigung. 

res is tent  

(resistent) * 

res is tent  

schwach anfS.11ig 

anf&llig 

anf~tllig 

resis tent  

(resistent) * 

s tark  anf&llig 

res is tent  

(stark anfgllig)** 

s tark  anf~illig 

3. Famil ie  : Del ic ious  

Delicious:  nicht  im Versuch. 

M n t a n t e n  y o n  D e l i c i o u s :  
Red Delicious [53] 
Double  Red  Delicious [42 ] 
Richared  Delicious [75] 
S tark ing  [56] 
* Anm_Ii~Iolge  ger inger  B a u m z a h l  unsicherer  Befund.  

resis tent  
res is tent  
schwach anf~llig 
res is tent  

K r e u z u n g e n  m i t  D e l i c i o u s :  
Deacon Jones  • Delicious =~ Newfane  [I t9] (resistent) * 
Deacon Jones  x Delicious -+ Orleans [I21] (resistent)* 
J o n a t h a n  •  -+Melrose [~39] anf&llig 
J o n a t h a n  • Delicious -~ Horei[1 Io] (resistent) * 
J o n a t h a n  • Delicious -+ Murasaki  [117] (resistent) * 
Rails J a n e t  x Delicious -+ Fnkinishik i  [~ 04] 

(resistent) * 
Aus den ]3efallsbefunden ihrer Mutan ten  ist zu vermuten ,  
dab die Sorte Delicious un te r  den gegebenen Verh~tlt- 
nissen als res is tent  oder  fast  res is tent  anzusprechen ist, 
und aus denen ihrer AbkSmmlinge,  dab sic diese Resis tenz 
giinstig vererben  kann.  

4. Famil ie  : Glockenapfel  

Ech te r  Glockenspie l  [lo] schwach anf~illig 

S { i m l i n g e  a u s  f r e i e r  ] 3 e s t i ~ u b u n g  y o n  E c h t e m  
G l o c k e n a p f e t  

Gloeken lo '[143] anfiillig 
Glocken 53 [lo5] (resistent) * 
Glocken 74 [147] (resistent) * 
Glocken 90 [1o6] (resistent)* 
Glocken 15o [lo7] (resistent) * 
Die Befunde  bei Glockenapfel  / ihneln s tark  denen bei 

Golden Delicious, so dab such  die Resistenzverh{il tnisse 
gegen Mehl tau  bei  be iden Sor ten  ~ihnlich sein diirften. 

5. Famil ie  : Golden Del ic ious  

Golden Delicious [2] res is tent  

K r e u z u n g e n  m i t  G o l d e n  D e l i c i o u s :  
Golden Delicious • Ea r ly  McIntosh  -+ Shinsei [13o] 

(resistent) * 
Golden Delicious • Indo  -+ I<orei [113] 

(resistent) * 
Golden Delicious X Indo  -~ Mutsu [118] 

(resistent) * 
Indo X GoldenDel ic ious-+  Shin Indo  [129] 

(resistent) * 
Die Sorte Golden Delicious geh6rt  zu jenen, deren Re-  
sistenz gegen Mehl tau un te r  den obwal tenden  Umwel t -  
bedingungen du tch  die Z a h l  der Wiederholungen am 
besten erwiesen sein dSrfte. Bei  keiner  der beobach te ten  
AbkSmmlingssor ten  war  Befall  festzustellen. Die Mehl- 
tauani~l l igkei t  des Mclntosh,  die im Ea r ly  McIn tosh  
durch die E inkreuzung  yon Klarapfe l  bereits  herabge-  
setzt  ist, scheint  im Shinsei eliminiert .  Tro tz  des gering- 
fiigigen Materials  diirfte GolJen  Delicious daher  wohl als 
gu te r  Vererber  fiir Mehl tauresis tenz anzusprechen sein, 
was such  mi t  den ]3efunden an den S/s des Kreu-  
zungsversuches in Einklang  s teht  (s. S. 112 u. Tab.  5). 

6. Famil ie :  J o n a t h a n  

J o n a t h a n  [20] s tark  anf&llig 

M u t a n t e n v o n  J o n a t h a n :  
Jon  A Red [92] stark anf~tllig 
Blackjon  [i45 ] stark anf~illig 

K r e u z u n g e n  m i t  J o n a t h a n :  
J o n a t h a n  • Cox'  Orange 

J o n a t h a n  • Delicious 

J o n a t h a n  • Delicious 

J o n a t h a n  x Delicious 

J o n a t h a n  

** Atom, Lmxtons Supe rb  s t and  se lbs t  ~ ich t  im  Versuch,  Die  B e u r t e i l u n g  se iner  . . . . . . .  
AMiil l igkei t . .erfolgte au f  Grund  des  I{reuzungsversuches  (vgl, T a b .  5), wo er  s ieh 
als  s t a rke r  Ubertr~iger de r  Anff i i I igkei t  zeigte,  

-~ Frans  Hals  [142 ] 
anf/illig 

-+ Melrose [139] 
anf/illig 

--> Horei  [I 2 o] 
(resistent) * 

--> Murasaki  [117] 
(resistent) * 

• Rome  Beau ty  -~ Monroe [97] 
sehr s tark anf~llig 

-+ Idared  [144 ] J o n a t h a n  x Wagener  
anf~tllig 

Cox'  Orange • J o n a t h a n  -~ Granaa t  [44] 
resis tent  

Cox'  Orange x J o n a t h a n  -+ Robi jn  [77] 
schwach anfitllig 

Vr x J o n a t h a n  -7 Ida jon  [I38] 
anfXllig 

Wea l t hy  • J o n a t h a n  -+ Minion [115] ** 
(resistent) * 

�9 Anm.  Infolge  ge r inger  B a u m z a h l  unsicherer  Befund.  
�9 * Anm. Abs t ammungs angaben  nnsicher. 

8* 
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Die Sorte  Jona than ,  deren Ausgangssorte,  Esopus  
Spitzenberg,  als widerstandsf~ihig angegeben wird (69), 
ist  selbst s tark  anf~llig fiir Mehltau.  Sie ve re rb t  die An- 
f~illigkeit ziemlich stark, aber  keineswegs dominant .  Bei  
res is tentem Par tne r  k6nnen  die Hybr iden  res is tent  oder  
auch anf~llig sein. Die posi t ive Auslesewirkung des Zfich- 
ters t r i t t  bei dieser Fami l ie  besonders bei  den j apanischen, 
aber  auch bei den holl~indischen Zi ichtungen in Erschei-  
nung. 

7. Famil ie  : Klarapfel 

Weiger  Klarapfe l  [: :] mi t t e l  anf~llig 

K r e u z u n g e n  m i t  K t a r a p f e l :  
Klarapfe l  x McIn tosh  

--~ E a r l y  McIntosh  [64] schwach anfiillig 
Gehe imra t  Oldenburg  • Klarapfe l  

-+ An ton  Fischer  [ 9 8 ]  (resistent) * 
Gehe imra t  Oldenburg • Klarapfe l  

-+ Johann  Nickenich [:2o] (resistent) * 
Montgomer i  • Klarapfe l  

--~ Lodi  [49] resis tent  

S g m l i n g  a u s  f r e i e r  B e s t ~ i u b u n g  y o n  K l a r a p f e l :  
Wr ixpa ren t  [:37] ** (resistent) * 

K r e u z u n g e n  y o n  A b k 6 m m l i n g e n  y o n  K l a r a p f e l :  
Golden Delicious [2] • E a r l y M c I n t o s h  -+ Shinsei [:30] 

(resistent) * 
Red  McIn tosh  • Lodi  --> Greendale  [:09] 

(resistent) * 
Obwohl der Klarapfe l  selbst anfiillig fiir Mehl tau ist, 
scheint  er offenbar die Mehl tauempf indl ichke i t  nur  
schwach zu vererben.  

8. Famil ie  : McIntosh 

McIntosh  : nicht  im Versuch 

M u t a n t e n  y o n  M c I n t o s h :  
Red  McIn tosh  [83] mit te l  anfiillig 
Sol id  Red McIn tosh  [72] schwach anf~llig 
Double  Red  McIntosh  [76] schwach anf~llig 

K r e u z u n g e n  m i t  M c I n t o s h  u n d  R e d  M c I n t o s h  
Mclntosh • Zusoff 

Kendal l  [9 o] s ta rk  anf~illig 
Red  McIn tosh  • Lodi  

Greendale  [:09] (resistent) * 
Red McIn tosh  • Worces ter  

Tydemans  Ea r ly  Worces ter  [58] resis tent  
Red  McIntosh  • Worces ter  

Tyd.  Mar t inmas  [59] resis tent  
Red  McIntosh  • Worces ter  

Tyd.  Michaelmas Red  [78] mit t e l  anf~illig 
Klarapfe l  • McIntosh  

-+ E a r l y  McIn tosh  [64] schwach anf~llig 
Ben Davis  • McIntosh 

-~ Cort land [93] s tark  anf~illig 

S ~ i m l i n g e  arts  f r e i e r  B e s t g u b u n g  m i t  M c I n t o s h  
Joice [45] resis tent  
Lobo [28] res is tent  
Melba [ 3 0 ]  schwach anf~llig 
Vic to ry  [133] (resistent) * 

M u t a n t e  y o n  M e l b a :  
Red  Melba [54] resis tent  

McIn tosh  selbst ist nach Angaben  yon HOFFMANN (1957) 
mehltauanfi i l l ig ,  was auf Grund  der  Anf/i l l igkeit  seiner 
M u t a n t e n  auch anzunehmen  wfire. E r  ve re rb t  jedoch die 
Anf~illigkeit sehr m/il3ig. 

9- Famil ie  : R o m e  Beauty 
R o m e  B e a u t y  [67] schwach anf~llig 

M u t a n t e n  y o n  R o m e  B e a u t y :  
Gallia B e a u t y  [73] schwach anf~illig 
Red  R o m e  [85] mi t te l  anf~illig 

K r e u z u n g  m i t  R o m e  B e a u t y :  
J o n a t h a n  x Rome  B e a u t y ~  Monroe [97] sehr s tark an- 

fgllig 

�9 Anna. Infolge geringer Baumzahl unsicherer Befund. 
�9 * Anm. Die Abstammung yon Wrixparent ist umstritten. Nach DERM~N 

handelt es sich um eine Cytochim~re, die als SproBmuta~te aus der Sorte entstan- 
den ist. 

Die Mutan ten  gleichen im wesent l ichen der Ausgangs-  
form. Bei der Kreuzung  schl~igt die Anf~illigkeit des 
J o n a t h a n  s tark  durch.'  

Io. Famil ie:  Weal thy  

W e a l t h y  [6:.] res is tent  

K r e u z u n g e n  m i t  W e a l t h y :  
W e a l t h y  • J o n a t h a n ~  Minion ** [: :5] 

(resistent) * 
Cox'  Orange • W e a l t h y  -~ Lax tons  Epicure  [48] 

resis tent  
Cox'  Orange • Wea l t hy  ~ Lax tons  Fo r tune  [:49] 

(resistent) * 

S ~ i m l i n g  a u s  f r e i e r  B e s t i i u b u n g  v o n  W e a l t h y :  
T a u n t o n  Cross [57] resistent.  

Obwohl  die Kreuzungspar tne r  yon W e a l t h y  als Vererber  
fiir Anfii l l igkeit  anzusprechen sind, erscheinen alle im 
Versuch s tehenden Abk6mmlinge  mehr  oder minder  resi- 
s tent ,  so dab t ro tz  des geringen Materials  zu v e r m u t e n  ist, 
dab W e a l t h y  als guter  Vererber  fiir Mehltauresis tenz an- 
zusprechen ist. 

11. Famil ie :  Winesap Apple 

Winesap (n i ch t imVersuch )  ist nach SPRAGU~ (1955) 
wei tgehend resistent.  

S S o m l i n g e  a u s  f r e i e r  B e s t / i u b u n g  y o n  W i n e s a  p 
A p p l e :  

S taymans  Winesap [132] (resistent) * 
Tur leys  Winesap  [68] schwach anfSJlig 

M u t a n t e n  y o n  S t a y m a n s  W i n e s a p  
Black S t a y m a n  [:oo] (resistent) * 
Red  S t a y m a n  [84] mit te l  anfiillig 
Scarlet  S t aymared  [127] (resistent)* 

Bei  den Sor ten  aus dem Verwandtschaf tskre is  vom 
Winesap scheint  Mehl tau k a u m  eine Rol]e zu spielen. 

12. Famil ie  : Worcester  Parm~ine 

Worces ter  Parm~ine: n ich t  im Versuch 

K r e u z u n g e n  mi t  W o r c e s t e r  P a r m ~ n e :  
Worcester  Parmgne  x Oranie 

-+ Mio [15o] (resistent) * 
Cox'  Orange Rt te .  • Worces ter  Parm~ne  

Mer ton  Worces ter  [52] res is tent  
Cox'  o r a n g e  Rt te .  • Worces ter  Parm~ne  

-+ Wins ton  [87] s ta rk  anf/illig 
James  Grieve • Worces te r  Parm~ine 

-+ Lord Lambourne  [51] res is tent  
McIn tosh  • Worces ter  Parm~ine 

-+ Tydemans  Michaelmas Red  [78] mi t t e l  ani~illig 
Red  McIn tosh  • Worces ter  Parm~ine 

-+ Tyd.  Ea r ly  Worces ter  [ 5 8 ]  resis tent  
Red  McIn tosh  • Worces te r  Parm~ine 

--~ Tyd.  Mar t inmas  [59] resis tent  

Von den AbkSmmlingen  der Worces ter  Parm~ine waren 
nur  die Sor ten Wins ton  und Tydemans  Michaelmas Red  
befallen. Bei  beiden zeigte sich die Mut te rsor te  (Cox' 
Orange bzw. McIntosh)  gegen Mehl tau anf~llig und auch 
als Uber t rgger  der Anf~illigkeit. Bei  den i ibrigen Abk6mm-  
lingen war  kein Befall  m i t  Mehl tau zu beobachten,  ob- 
wohl  die entsprechenden anderen  El te rsor ten  anf~illig, 
z. T. sogar s tark  anfS.11ig sind. Die Worces te r  Parm~ine 
diirfte daher  als res is tent  und Vererber  der  Resis tenz an- 
zu~ehen sein. H ie rmi t  s tehen im Einklang  die A n g a b e n  
yon TAYLO~ (19), der diese Sorte als hochresis tent  gegen 
Mehltau bezeichnet ,  jene yon BRooI<s (44), dab die mei-  
sten in Eng land  gebauten  Sorten anfS.11ig seien mi t  Aus- 
nahme der Worces te r  Parm~ine, sowie jene yon DAHL (22), 
dab in Schweden auger  schwachem Schorf  bei  Worces te r  
Parm/ine keine Krankhe i t en  bekann t  seien. 

�9 Anm. Iniolge geringer Baumzahl.m,sicherer Befund. 
�9 * Anm. Abstammungsangaben yon Minjon zweifelhaft. 
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Familientafel 13 
Die M e h l t a u e m p f i n d l i c h k e i t  be t  M u t a i l t e n  u n d  
ihre i l  A u s g a n g s f o r m e n  
(Die Ausgangsformeil sind u n t e r s t r ic  h e n) 

Baldwin [9I? 
Double Red Baldwin [86] 
Delicious 
Red Delicious [53] 
Double Red Delicious [42] 
Richared Delicious [75] 
Starking [56] 
Ingrid Marie [28] 
Karin Schneider [148] 

James Grieve [1] 
Roter James Grieve [3] 

Jonathan [20] 
Jon A Red [92] 
Blackjon [I45 ] 
Martini [~2] 
Roter Martini [6] 

McIntosh 
Red McIntosh [83] 
Solid Red McIntosh [72] 
Double Red McIntosh [76] 
Melba [3o] 
Red Melba [54] 
Northern Spy [69] 
Red Spy [79] 
Rome Beauty [67] 
Gallia Beauty [73] 
Red Rome [85] 
Staymans Winesap [132] 
Black Stayman [Ioo] 
Red Staymail [84] 
Scarlett Staymared [127] 
York Imperial 
Colors Red York [1o2] 
York A Red [62] 

stark anf;&llig 
stark ailf~llig 

nicht im Versuch 
resistent 
resistent 
schwach anf&llig 
resistent 

stark anfiillig 
(resistent) * 

resistent 
resistent - -  schwach ail- 
I~llig 
stark anfiillig 
stark anf~llig 
(stark ?) anfiillig * 
mittel anf~Lllig 
schwach ailfitllig 

nicht im Versuch 
mittel anfSdlig 
schwach anfiillig 
schwach anfiillig 
schwach anf~llig 
resistent 
schwach ailfgllig* * 
mittel anfSdlig* * 
schwach anfitllig 
schwach anfiillig 
mittel anfS.11ig* 
(resistent ?) * 
(resistent ?) * 
mittel anf~Lllig 
(resistent ?) * 
nicht im Versuch 
(resisteilt ?) * 
resistent 

Zusammenfassend kann  festgestellt werden, 

seinen Mutanten  und fiir Mehltauresistenz die Sorten 
Delicious, Golden Delicious, Wea l thy  und  Worcester  
Parmfine. 

R o t m u t a n t e n  

Auf Familientafel  X I I I  wurden die Mutanten  mit  
ihren Ausgangsformen zusammengestell t .  Es handel t  
sich ausschlieBlich um Mutanten,  bet denen die Frucht -  
~arbe nach Ro t  abge~indert ist. I m  allgemeinen gleicht 
das Verhal ten der Mutanten  gegentiber Mehltau dem 
ihrer Ausgangsformen,  so dab sich kein Hinweis fiir 
eine Pleiotropie zwischen F~irbung der Fruchtschale  
und Mehltauresistenz f inden lieg. 

Die tr iploiden Sorten 

Da sich bet den Korre la t ionsuntersuchungen fiber 
Bla t t  und  Fruch t  (82) die Sonderstellung der triploiden 
Sorten s tark hervorhebt ,  wurde gepriift, ob sich die 
tr iploiden such hinsichtlich der Mehltauanf&Iligkeit 
yon  den diploiden Sorten generell unterscheiden. 
Folgende triploide Sorten zeigten sich resistent : King 's  
Acre Peppin,  S taymans  Winesap,  Black S t ayman  und  
Webster.  Schwach anfiillig waren:  Bramleys Seedling, 
Turleys Winesap und  Zaberg~iurenette, mit tel  anfiillig : 
Sch6ner aus Boskoop und  Red  Stayman,  s tark  an- 
fiillig: Baldwin und  Double Red  Baldwin, Ribs ton 
P. und Vahldicks Cox. Bet den Sorten, die infolge 
ihrer schlechten Polleneigenschaften als vermutl ich 
triploid angesehen werden, aber cytologisch noch 
nicht  un tersucht  sind, zeigten sich Haseldorf als 
resistent, Bre t tacher  S~imling und Lemonen Rtte .  als 
schwach anfiiltig, Ohio Nonpareil  und Madame Calpin 
als mit tel  anfiillig, sowie Horneburger  Pfannkuchen  
und  Kaiser Wilhelm als s tark anfitllig. 

Offensichtlich besteht  also kein bemerkenswerter  
Unterschied zwischen den triploiden und  diploiden 
Sorten hinsichtlich ihrer Anf~lligkeit gegen Mehltau. 

dab Alphabetische Aufstellung der beobachteten Sorten 
Die Kursivzahl in eckiger Klammer [ ] Ilach dem 

Sortennamen gibt die laufende Nummer in Abb. 9 und in 
den Tab. 1--  4 an. 

(K) = Eltersorte im Kreuzungsversueh (s. Tab. 5) 
I -  V = AnfS~lligkeit gegen Mehltau nach der Wertung 
auf Grund eigener Beobachtungeil in Ottensen 1957 

(vgl. Abb. 9 uild Tab. 1--4) 
I = resistent 
(I ?) = vermutlich resistent oder schwach anfiillig. An- 

gabe infolge geringer Baumzahl unsicher. 
I I  = schwaeh anf~llig 
I I I  = mittel anf~Lllig 
(III) = ailfiillig, infolge geriilger Baumzahl keine ge- 

nauere WerLung m6glich. 
IV = stark anfS.11ig 
V = sehr stark anf~llig 

Danach folgen: 
Literaturailgaben tiber die Herkunft der Sorte. 
Literaturangaben fiber ihre Abstammung. 
Literaturangaben tiber ihre MehltauanfS~lligkeit. 
Literaturailgaben tiber Triploidie. 
tripl. = triploid nach cytologischer Untersuchung. 
trip.1 ?.----nicht cytologisch untersucht. . ,  abet schlechter 

Mclntosh  mit  Polleilspender, daher vermutlich trlplold. 

Deutschland, Niederelbe (80) (81) Abstammung uilbekanilt - -  mittel- 
anfiillig (145) 
Deutschland (39) - -  Geheimrat Oldenburg • \u Klarapfel (39) 
Amerika (138) - -  Abstammung uilbekannt - -  widerstandsf~hig (67) (lol) 
schwach anfiillig (59) ( 1 4 5 ) -  tripl. (27) (66) (138) 
Neuseeland (5) Australieil (a2) - - A b s t a m m u n g  unbekannt 
Amerika (15) --SS~mliilg aus Rosenapfel (15) stark anfS~llig (145) 
Amerika, Washington (19) - - M u t a i l t e  aus Jonathan (19) 

sich im allgemeinen im Befallsverhalten der Tochter-  
soften das der Ausgangssorten widerspiegelt. 

Es konn ten  keine anfiilligen Ausgangssorten ge- 
funden werden, aus denen,  wenn der andere Par tne r  
resistent war, ausschlieglich anfgllige Abk6mmlinge  
hervorgegangen stud. Es ergibt sich somit kein Anzei- 
ehen daftir, dab ,,anf~llig" dominan t  fiber ,,nicht an- 
fiillig" vererbt  wird. Umgekehr t  konnte  aber such  kein 
Anzeichen fiir eine Dominanz  der Resistenz gefunden 
werden. Somit  kann  auf  Grund der Ergebnisse nichts 
fiber die Dominanzverhtfi tnisse zwisehen Mehltau- 
resistenz und  -anf~lligkeit ausgesagt werden, dies umso 
weniger, wenn man  polyfaktorielle Vererbung an- 
nimmt.  

Man kann  aber wohl aus dieser genealogischen 
Studie Schltisse auf die Erbpotenzen  ziehen. Danach  
M.tten als Vererber fiir Mehltauanfiilligkeit die Sorten 
Cox' Orange und  J o n a t h a n  zu gelten, fiir schwache 
Mehltauanfiilligkeit Klarapfel  und  

Altl~inder Pfamxkuchen [17] IV 

Anton Fischer [98] (I ?) 
Baldwin [91 ] IV 

Ballarat [99] (I ?) 
Benoni [66] II 
Blackjon [145 ] (III) 

* Anm. Infolge geringer BaumzahI unsicherer Befund. 
** Anm. Vgh Tab. 7, S. 224. 
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Black Stayman [lOO] (I ?) 
Boikenapfel 

Boikensgmling 44/8 [lOl] (I ?) 

Boikensgmling 44/56 [I46 ] (I ?) 

Boskoop [14] 111 

Bowden-Seedling [141 ] (111) 
Bramleys Seedling [33] 11 
Brettacher S/imling [4] 11 
C 2 [39] V 

Charles Ross [156 ] (111) 

Cherry Cox [95] 1V 
Close [4 o] I 

Colora Red York [lO2] (I ?) 
Cornish Aromatic [lO3] (I ?) 
Cornish Gilliflower [41] I 
Cortland [93] IV 

Cox' Hortegaart [94] IV 
Cox' Orange Renette [13] (K) 111 

Cox' S~mling yon Dollern [7 o] I I  
Double Red Baldwin [86] 1V 
Double Red Delicious [42] I 
Double Red Mc Intosh [76] I I  
Dronning Louise [23] I 

Dunns Favorite [43] 1 
Early Mclntosh [64] 11 
Egremont Russet [80] 1II 
Finkenwerder Herbstprinz [9] I I  
Frans Hals [142 ] (111) 
Freiburger Prinz [31] 1I 
Friiher Victoria [38] 1V 

Ffirst Btficher [24] 1 

Fukunishiki [lO4] (I ?) 
Gallia Beauty [73] 11 
Gelber Richard [22] (K) V 

Glockenapfel, Echter [lO] (K) I1 

Glockens/imling lo [143 ] (111) 

Glockens/imling 53 [lO5] (K) (I ?) 
Glockens/imling 74 [147 ] (I ?) 
Glockens~imling 90 [lo6] (1 ?) 
Glockens$imling 15o [lO7] (I ?) 
Golden Delicious [2] (K) I 

Goldprinz [25] I 
Grahams Jubil~iumsapfel 

Grahams S~mling 22 [lO8] (I ?) 
Granaat [44] I 
Granny Smith [71] 11 
Greendale [lO9] (I ?) 
Grimes Golden [32] I I  
Haseldorf [26] I 

Amerika  - -  Mutan te  aus S taymans  Winesap (54) - -  t r iploid (54) 
Deutschland,  vermut l ich  Bremen (29) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  n icht  
anf~illig (37) ( 1 2 4 ) -  schwach anf~illig (26) ( 6 7 ) -  anf~illig (44) (59) (64) (lO4) 
(lO8) - -  s tark  anfiillig (3) (9) (lO) (46) (76) (lOO) (lOi) (lO5) (111) (128) 
(13o) (i35)! (145) (i48) - -  feldresistent (135)! - -  in St iddentschland an-  
f~llig. (Siehe Boikens~Lmlinge) 
Deutschland,  Werksorte  von  Ot tensen - -  S~Lmling aus Boikenapfel  (Ache 
dort) 
Deutschland,  Werksorte  yon  Ot tensen - -  S im l ing  aus Boikenapfel  (dehe 
dort) 
Hol land (68) - -  aus dam Nebentr ieb  einer Unter lage (29) (68) (98) - -  n icht  
anf~tllig (3) (6) (48) (53) (74) ( i l l )  (i48) - -  schwach anfgllig (37) (76) - -  
anfgllig (46) (59) (67) (lO8) - -  s tark  anf i l l ig  (13) (lOi) (145) - -  feldresistent 
(135) - -  tails anfgllig, tails n icht  anfiillig (124) - -  in der Schweiz (Luzern) 
friiher wenig anfgllig, seit etwa 195i s tark anfgllig (lO) - -  tripl. (5 o) (66) 
(lO9) 
Eng land  (i38) - -  angebl. Cox' Orange • Cornish Aromatic  (138) 
Eng land  (lO5) (138) - -  A h s t a m m u n g  u n b e k a n n t -  tripl.  (27) 
Deutschland - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  tripl. ? (5o) (66) - -  anf i l l ig  (i45) 
Deutschland,  Werksorte  yon  Ot tensen  - - S / i m l i n g  aus Purpur ro tem 
Cousinot (Ache doff) 
Eng land  (26) (138) - -  Cox' Orange • Peasgoods Nonsuch (26) (.138) (14i) 
- -  schwach anfgllig (26) (138) 
Eng land  - - M u t a n t e  aus Cox' Orange (2i) 
Amerika,  Virginia (19) (2o) (21) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (19) (2o) (21) 
(99) - -  schwach anf~illig (2o) 
Amerika,  Maryland (19) - -  Mutan te  aus York Imper ia l  (i9) 
Eng land  (138) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
Eng land  (i38) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
Amerika,  New York (34) (99) - -  Ben Davis • McIntosh (34) (99) - -  an-  
f/l l ig (76) - -  s tark anf~llig (5i) 
D i n e m a r k  - -  Mutan te  yon ,Cox '  Orange 
Eng land  ( i 3 8 ) . - -  S/imling aus Ribs tons  Pepping (29) (98) (138) - -  n icht  
anf/tllig (28) - -  schwach anf i l l ig  (3) (i3) (67) (76) - -  anf~illig (44) (53) (59) 
( i 3 o ) -  s tark  anf i l l ig  (26) (37)(64) (72)(77) (lOO)(lOi) ( i24) (138  ) (i45) 
- -  gelegentlich anf~llig (91) - -  in den meis ten Gegenden wenig anf i l l ig  
(59) - -  feldresistent (i35) - -  hochgradig krankhei ts -  und  schid l ingsan-  
f/illig (32) 
Deutschland,  Niederelbe - -  S iml ing  aus Cox' Orange 
Amerika  (19) - -  Mutan te  yon Baldwin  (19) tripl. 
Amerika  - -  Mutan te  von  Delicious 
Amerika  - -  Mutan te  yon  Mcln tosh  
D~inemark (lO5) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (105) - -  vermut l ich  eine 
Renet te  • Melonenapfel  (26) 
Austra l ian (22) 
Amerika (19) - -  Klarapfel  •  (i9) (99) - -  anf~illig (145) 
Eng land  (26) (138) - - A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (26) 
Deutschland,  Niederelbe (80) (81) - -  Spielart  des Prinzenapfels  (29) 
Hol land (lo7) - - J o n a t h a n •  Orange (lo7) (142) (144) 
Deutschland,  Niederelbe - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
(Emneth  Early) Eng land  (i38) - -  Lord Grosvenor•  Kesvick Codlin (138) 
- -  schwach anfgllig (138) (145) (Lord Grosvenor:  schwach anfgllig (138) - -  
Kesvick Codlin: sehr s tark  anf/illig (i45)) 
Deutschland,  Mecklenburg (79) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (79) - -  mehl- 
taufest  (53) - -  anfgllig (145) - -  s tark  anfgllig (67) 
J ap an  (4) - -  Ralls J ane t  • Delicious (4) 
( =  Red Rome ?) Amerika,  Mutan te  aus Rome Beau ty  - -  anfiillig (51) 
Deutschland,  alte Sorte deutschen Ursprungs (29) aus Mecklenburg (86) - -  
A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  n icht  anfgllig (28) - -  schwach anfgllig (76) - -  
anfiillig (37) (67) (lO5) (i35) - -  s tark  anfgllig (26) (48) (53) (59) (145) - -  
auch Frt ichte befallen (36) (87) 
Herkunf t  und  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (68) - -  n icht  anf i l l ig  (i45) - -  
schwach anf i l l ig  (76) - -  feldresistent (135) - -  in der Schweiz friiher als 
sehr widerstandsfShig angesehen, seit etwa 1951 anf i l l ig  (9) (lO) (i5o) 
Deutschland,  Werksorte  yon  Ot tensen  - -  S~imling aus Ech tem Glocken- 
apfel 
wie vor. 
wie vor. 
wie vor. 
wie vor. 
Amerika,  Virginia (21) (98) (138) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (138) - -  
k a u m  anfXllig (76) - -  in der Sehweiz frtiher als sehr widerstandsf~ihig an-  
gesehen, seit etwa i95z anfiillig (9) (io) (i5 o) 
Deutschland (29) - -  Spielart  des Prinzenapfels  (29) kaum anf~Lllig (76) - -  
Eng land  (lo5) - -  Herkunf t  n n b e k a n n t  (io5) - -  n ieht  anfSllig (3) (74) - -  
kaum oder schwach anf~Lllig (59) (67) (9i) ( io l )  (i45) 
Deutschland,  Werksor te .von  Ottensen,  S iml ing  yon  Grahams Jub i lSum 
Hol land (io7) - - C o x '  O r a n g e •  (lo7) (142) (144) 
Austra l ien (22) (i38) - - A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (i38) 
Amerika  (19) - - M c I n t o s h •  (19) (34) 
Amerika,  Virginian - -  schwach anf~llig (51) 
Deutschland,  Holsteiner  Marsch m A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  tripl. ? (82) 
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Hotel [110] (I ?) 
Horneburger Pfannkuchen [21] IV 

Howgate Wonder [111] (1 ?) 

Idagold [112] (1 ?) 

Idajon f~38] (111) 

Idared [144 ] (III) 

Itdr~d Pigeon [37] 1V 

Ingrid Marie [18] (I~) 1V 

James Grieve [1] (t() I 

Johann Niekenich [120] (1 ?) 
Jon A Red [92 ] IV 
Jonathan [20] 1V 

Joyce [45] I 
Kaiser Wilhelm [19] 1V 

Karin Schneider [148] (1 ?) 
Kendall [90] 1V 

King's Acre Pippin [46] 1 
Klarapfel [11] II1 

Krfigers Dickstlel [16] 1V 

Korei [113] (1 ?) 
Lawfam [47] I 
Laxtons Epicure [48] I 
Laxtons Fortune [149 ] (1 ?) 

Laxtons Superb (I~) 

Lemonen Renette [5] I1 
Linda [27? I 
Lobo [28] I 

Lodi [49] I 

Lombards Calville [5 o] I 
Lord Lambourne [51] I 

Madame Calpin [35] II1 

Martini [12] (K) 11I 

Maiden Blush [114] (1 ?) 
Melba [30] (K) I I  
Melrose [139] (II1) 

Merton Worcester [5 2] I 
Minjon [115] (I ?) 
Mio [15o ] (1 ?) 
Monarch [116] (I ?) 

Monroe [97] V 

Murasaki [117] (I ?) 
M~tsu [118] (1 ?) 
Newfane [119] (I ?) 
Nordhausen (I{) 

Nordhausen S/imling 35 [151 ~ (I ?) 

J a p a n  (4) - -  J o n a t h a n  • Delicious (4) 
Deutschland,  Niederelbe (80) (81) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  ve rmut -  
Itch S~imling vom Boikenapfel  u m  187o in Horneburg/Niederelbe.  - -  an-  
fiillig (112) (113) - - s t a r k  anf~llig (76) (129) - - t r i p l o i d  ? (14o) 
En g l and  (138) - -  Blenheim?< Newton  Wonder  (138) - - ( B l e n h e i m :  noch 
resis tent  (lo4) (138) - - N e w t o n  Wonder :  s tark  anf~illig (138)) 
Amerika,  Idaho  (19) - - E s o p u s  Spitzenberg • Wagener  (19) - - ( E s o p u s  Spitzen- 
berg:  ~iderstandsf~thig (69) - - W a g e n e r  : anf~illig (145)) 
Amerika,  Idaho  (19) - - W a g e n e r •  (19) (142) (Wagener:  an-  
f~Lllig (145)) 
Amerika,  Idaho (19) - -  J o n a t h a n  • Wagener  (19) (142) - -  Wagener  • Jona-  
t h a n  (99) - -  (Wagener:  anfgllig (145)) 
1795 nach Diinemark,  ursprtinglich Normandie  (lO5) - - A b s t a m m n n g  un-  
b e k a n n t  - -  anfgllig (lo5) 
D~inemark (lO5) (141) - -  vermut l ich  S~mling aus Cox' Orange (lO5) (141) 
- -  schwach anfgllig (20) (21) (145) 
E n g l a n d  (26) (3 o) (32) (io5) (138) - -  Sgmling aus Pot ts  Seedling (26) (98) 
(138) - - r e s i s t e n t  (45) (67) - -  schwach anfiillig (138) (145) - -  gegen Pilz- 
k rankhe i t en  n ich t  bemerkenswer t  anfiillig (26) 
Deutschland (39) - -  Geheimrat  Oldenburg •  Klarapfel  (39) 
Amerika,  Wash ing ton  (19) - -  Mutan te  yon  J o n a t h a n  (19) 
Amerika  - -  New York (26) (lo5) - -  vielleicht auch I r l and  (4 o) (98) (138) 
- -  S~mling yon  Esopus Sp i t zenbe rg  (26) - -  schwach anfiillig (67) - -  an-  
f~llig (21) (5 o) (51) (77) (98) (lo5) - -  s tark  anf~illig (32) (64) (lO8) (lo9) 
(i29) (135) (145) 
Canada (34) - -  Sgmling aus MeIntosh (15) (34) 
Deutschland (29) (68) - -  wahrscheinlich Sgmling aus Harber t s  Rtte.  (29) 
(68) - -  n icht  anf~illig (43) - -  schwach anfNlig (76) - -  anf~Lllig (145) - -  
tripl. ? (50) (66) 
D~nemark  - -  Mutan te  yon Ingr id  Marie 
Amerika,  Wash ing ton  (19) (34) (99) - -  McIntosh  X Zusoff (19) (34) - -  
s tark  anf~Lllig (51) 
Eng land  (138) - -  S t u r m e r x R i b s t o n  Pepping  - -  tr iploid (34) (138) (141) 
Balfische Provinzen  yon  1RuBland (29) (32) (68) (98) - -  A b s t a m m u n g  un-  
b e k a n n t  - -  n icht  anf~illig (148) - -  schwach anf~llig (28) (74) (76) - -  an-  
fgllig (32) (37) (46) (lOO) (lO8) (13 o) - -  s tark  anf~illig (59) (67) (145) - -  
sehr s tark  anf/illig (53) (85) (91) (135) - -  in den meis ten Gegenden wenig 
anf~illig (59) - -  such  Frfichte befallen (87) 
Deutschland,  Mecklenburg (68) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  anffilIig 
(77) - -  s tark anf~Lltig (51) (76) - -  in warmen  Lagen anf~illig (112) 
J a p an  (4) - -  Golden Delicious • Indo  (4) 
Canada  (138) - - L a w e n e r •  (15) (138) 
E n g l a n d  (138) - -  Cox' O r a n g e •  (138) (141) 
Eng land  (26) (138) - - C o x '  O r a n g e •  (2o) (21) (26) (138) (141) - -  
inS.Big anfS.11ig (20) - -  gegen keinerlei Krankhe i t en  bemerkenswer t  an-  
f&llig (26) 
En g l an d  - -  W y k e n  P ipp in  • Cox' Orange (138) - -  Cox' Orange • W y k e n  
P ipp in  (26) (lo5) (141) - -  gelegentlich schwach anf~tllig (26) - -  anfitllig 
(lo5) (145) 
( =  Lemoen) Hol land  (83) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  t r iptoid ? 
Herkunf t  und  A b s t a m m u n g  n ich t  b e k a n n t  
Canada,  Ot tawa  (138) - -  S~imling aus McIntosh  (19) (2o) (21) (138) - -  
m~Big anf~illig (2o) 
Amerika,  New York (19) (138) - -  Montgomery  • Yellow Transpa ren t  (Wefl3er 
Klarapfel) (2o) (34) (99) (138) - - m ~ i B i g  anf~llig (2o) (145) 
Hol land  (21) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  ziemlich anf~llig (21) (lo3) 
En g l an d  (26) (lO5) (138) - -  James  Grieve • Worcester  P a rm a in  (26) (lo5) 
(138) - -  k a u m  anf~illig (26) 
(Reinet te  de France  ?) t t e r k u n f t  ungewil3 (98) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
- -  tripl.  ? 
Deutschland,  Hols te in  (81) (141) - -  S~imling aus Cox' Orange Rtte .  (141) 
schwach anfAllig (76) 
Amer ika  (15) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (15) 
Canada  (26) (138) - -  S/s yon  Mcln tosh  (26) (138) 
Amerika,  Ohio (19) ( 2 0 ) -  J o n a t h a n •  (19) (20) ( 9 9 ) -  m~Big 
anfgllig (2o) (21) 
En g l an d  (141) - -  Cox' Orange • Worcester  (141) 
Amerika,  Minnesota  (18) - -  ~rahrscheinl ich : Wea l thy  • Jona than  (18) (142) 
Schweden, Alnarp  (6o) - -  -Worcester• Oranie (6o) 
En g l an d  (26) (138) - -  Peasgoods Nonsuch • Wel l ington  Seedling (26) (138) 
(Well ington = Dumelow) 
Amerika,  New York (19) (99) - -  J o n a t h a n •  Beau ty  (19) (99) (142) 
- -  ziemlich anfiillig (99) 
J ap an  (4) - -  J o n a t h a n •  Delicious (4) (142) 
J ap an  (4) - -  Golden Delicious • Indo  (4) 
Amerika,  New York (19) (34) - -  Deacon Jones •  (19) (34) (99) 
Deutsch land  (3 o) (68) (72) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (68) (72) - -  schwach 
anfiillig (43) (74) - -  anf~tllig (59) (13o) - -  s tark  anff l l ig  (67) (76) (145) - -  
vielerorts resis tent  (3 o) - -  in Trockenlagen anfXllig (72) 
Deutschland,  Werksor te  yon  Ot tensen  - -  S~imling yon  Sch6ner aus Nord- 
hausen 
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Northern Spy [69] II 

Ohio Nonpareil [14o ] (II) 
Oriole [152 ] (1 ?) 
Orleans [121] (I ?) 

Parlins Beauty [122] (I ?) 
Payette [123] (1 ?) 
Peggy's Favourite [124] (I ?) 
Pfirsichroter Sommerapfel [82] I I I  

Pigeonette ~125] (I ?) 
Prairy Spy [126] (I ?) 
Prinzenapfel 

Prinz S~imling 33 [74] 11 
Purpurroter Cousinot 

Queen Cox [153 ] (I ?) 
Red Delicious [53? I 
Red Duchesse [65] I I  

Red Mclntosh ~83] 11I 
Red Melba [54~ I 

Red Rome [85~ Ili 
Red Spy [79] III 

Red Stayman ~84] 11I 

Red Victoria [55] I 
Ribston Pepping [15] IV 

Richared Delicious [75] 11 
Robijn [77] I I  
Rome Beauty [67] 11 
Roter Astrachan ~81] I I I  

Roter James Grieve [3] 1I 
Erich Neumanns 
Roter Martini [6] I I  
Rotfrench [36] I I I  
Scarlett Staymared [127] (1 ?) 
Schweizer Orangen [128] (I 2.) 

Seestermtiher Zitronenapfel [34~ I I  
Shin Indo [129 ] (1 ?) 
Shinsei [13o I (I ?)  
Signe Tillish 

Signe Tillish S/imling 34 [96] V 
Solid Red Mclntosh ~72] 1I 
Stark Earliest [131] (1 ?) 

Starking [56] 1 

Staymans Winesap [132] (I ?) 
Sunset [7] I I  
Taunton Cross [57] 1 

Turleys Winesap [681 11 
Tydemans Early Worcester [58] I 

Tydemans Late Orange [89] 1V 
Tydemans Michaelmas Red [78] I I I  
Tydemans Martinmas ~59] 1 
Tydemans October Pepping [6o~ I 
Transparent S~imling 14 [154] (I ?) 

Vahldick's Cox [88] 1V 

Victory [133 ] (I ?) 
Wealthy [61~ I 

Amerika  (89) - -  S~mling aus Sal isbury P ippin  (89) - -  k a u m  anfSJlig (59) 
- -  s tark  anfgllig (145) 
I-Ierkunft und  A b s t a m m u n g  nicht  b e k a n n t  - -  tripl. ? (66) 
Amerika,  Minnesota  (19) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (19) 
Amerika,  New York (19) (34) - -  Deacon Jones •  (19) (34) - -  
anf~llig (145) 
Herkunf t  und  A b s t a m m u n g  nicht  bekannt .  
Amerika,  Idaho (17) (19) - - B e n  D a v i s •  (17) (19) 
Eng land  (M1) - - C o x '  Orange•  Gravenste iner  (141) 
Wahrscheinl ich Frankre ich  (26) (3 o) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (3o) - -  
schwach anfEllig (67) (76) (124) - -  anfgllig (59) - -  s tark  anf~Ilig (145) 
- -  mancheror ts  anf~Lllig (3 o) - -  auch Frt ichte befallen (87) 
Herkunf t  und  A b s t a m m u n g  nicht  b e k a n n t  
Amerika,  Minnesota  (18) (19) - - A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (18) 19) 
Deutschland (29) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  n icht  anf~llig (28) - -  
schwach anf/~llig (43) (67) - -  anf~Lllig (59) (13 o) (145) - -  feldresistent (135) 
- -  siehe Pr inz  S~mling 33 
Deutschland,  Werksorte  aus Ottensen,  S~tmling aus Pr inzenapfel  (siehe dort) 
wahrscheinlich Deutschland,  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (3o) - -  anf~llig (145) 
- -  s tark  anf/illig (59) (67) - -  (siehe C 2) 
Eng land  (Mutante  yon  Cox' Orange) 
Amerika  (i7) (19) - -  Mutan te  aus Delicious (17) (19) 
Amerika  (19) Mutan te  yon  Duchesse (i9) of Oldenburg (54) (Duchesse of 
Oldenburg = Charlamowski (i5)) (Charlamowski s tark  anf~llig (145)) 
Amerika (99) Mutan te  yon  Mcln tosh  (99) McIntosh:  anf i l l ig  (51) (i45) 
Canada, Ontario (i8) (19) ~ Mutan te  yon  Melba (18) (i9) (99) ( =  Mills 
Sport  (99) 
Amerika,  New York (34) (54) - -  Mutan te  yon  Rome Beau ty  - -  
Amerika,  New York (i5) (19) - -  Mutan te  yon Nor thern  Spy (i5) (19) - -  
anfgllig (51) (145) 
Amerika,  Virginia (i9) (34) - -  Mutan te  yon  S taymans  Winesap (34) - -  
t r iploid (34) 
I-Ierkunft und  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
Alte Sorte aus Eng land  (26) (29) (i38) - -  Muttersorte  yon  Cox' Orange 
(29) (98) (i38) vermut l ich  S~mling aus Muskat renet te  (92) - -  n ich t  
anf~Lllig (28) (36) (87) - -  anf/~llig (59) (67) - -  s tark anf~llig (145) (148) - -  
tells anfi l l ig,  teils n icht  anf i l l ig  (37) (ioo) - -  t r iploid (lo9) (138) 
Amerika,  Columbien (19) (34) - -  Mutan te  yon  Delicious (34) 
Hol land ( 2 i ) ( l o 7 ) -  Cox' Orange • J o n a t h a n  (21) ( lO7) (142  ) (i44) 
Amerika  (14) (138) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (138) 
Schweden (26) (138) oder RuBland (3 o) A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  - -  m~gig 
anf~llig (59) (67) - -  s tark  anf~Lllig (145) - -  in warmen  Lagen mehl tau-  
anfgllig (3o) 
Deutschland,  Zieverich, Niederrhein (21) - - M u t a n t e  yon  James Grieve (21) 

Deutschland -- Mutante aus Martini -- 
(= Swedenborgs Muscatrenette ?) 
Amerika  ( 1 9 )  - -  Mutan te  yon  S taymans  Winesap  ( 1 9 )  - -  tripl. ( 1 9 )  
Schweiz (64) (141) - - O n t a r i o •  Orange (64) (141) - -  (Ontario: an- 
f~llig (145)) 
Deutschland,  Holsteiner  Marsch - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  
J a p an  (4) - -  Indo  • Golden Delicious (4) 
J ap an  (4) - -  Golden Delicious • Ea r ly  Mcln tosh  (4) 
D~nemark,  J i i t land  (3o) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (3 o) - -  n icht  an-  
f~tllig (3) m schwach anf~llig (76) - -  anf~Lllig (53) (lo5) (lo8) - -  s tark  an-  
f~Lllig (67) (145) - -  oft anf/illig (26) - -  tells anf~tllig, tells n icht  anf~illig (59) 
(67) - -  in  heil3en, t rockenen Lagen und  B6den anf~illig (129) - -  vgl. Signe 
Tillish SXmling 34 
Deutschland,  Werksorte  Ot tensen  - -  S~mling yon  Signe Tiltish 
Amerika  - -  Mutan te  yon  Red McIntosh 
Amerika,  ldaho  (19) (2o) - -  A b s t a m m u n g  u n b e k a n n t  (19) (2o) (21) - -  
ziemlich anf~llig (2o) 
( =  Starking Delicious = Red Delicious) (19) - -  Amerika  (33) (98) - -  
Mutan te  aus Delicious (19) (33) (34) 
Amerika,  Kansas  r - -  S~mling yon  Winesap (151) - -  tripl. (27) (54) (66) 
Eng land  (lO7) (138) - -  S/imling yon  Cox' Orange (lO7) (138) (141) 
England,  Long Ashton  (2o) (21) (138) - -  S~mling yon  Wea l thy  (2o) (21) 
(138) - -  m~Big anfgllig (2o) 
Amerika,  l n d i a n a  (15) (19) - -  S~mling yon  Winesap  (15) (19) - -  tripL (54) 
Eng land  (2o) - -  Red M c I n t o s h x W o r c e s t e r  (2o) (21) (138) - -  m~Big an-  
IXllig (2o) 
Eng land  (138) (141) - - L a x t o n s  S u p e r b •  Orange (141) 
Eng land  (138) - -  McIntosh • Worcester  P a r m a i n  (143) 
Eng land  (143) - -  Red M c l n t o s h •  P a rm a in  (143) 
Eng land  (141) - -  Cox' Orange • Ellisons Orange" (141) 
Deutschland,  Werksor te  yon  Ot tensen - -  S~mling yon  Transpa ren t  yon  
Croncels 
( =  I-Iolsteinischer Cox) (84) (141) - -  Deutschland,  Holstein - -  S~mling 
yon  Cox' Orange - -  tripl. (84) - -  wenig anf~Lllig (76) 
Amerika,  Minnesota  (17) (lO5) - -  SXmling yon  McIntosh  (17) (lO5) 
Amerika,  Minnesota  (26) - -  Canada  (98) (138) - -  S~mling yon  Cherry 
Crab (26) (48) (138) -- kaum anf/illig (26) 
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Webster [155 ] (I ?) 

Wedge [~34] (I ?) 
Willie Sharp [135] (I ?) 
Winston [87] IV 

Wolf River [~36] (I ?) 
Wrixparent [~37] (I ?) 

York A Red [62] I 
Yorkshire Beauty [63] I 
Zaberg/iu Renette c_8] I I  

Amerika, New York (19) - -  (Ben Davis • Jonathan) • (Ben Davis • Jona- 
than) (~9) (99) - - t r i p l o i d  (99) 
Amerika, Minnesota (~8) - -  wahrscheinlich: SS.mling yon Ben Davis (~8) 
Australien 
England (21) (14~) - -  Cox' Orange• (21) (~41) - -  schwach an- 
f~llig (io2) - - s t a r k  anf/~llig (2~) 
Amerika, Wisconsin (15) - -wahrsche in l ich :  SXmling yon Alexander (~5) 
Amerika, Delaware (~9) - -  S~mling yon Yellow Transparent (Weil3er Klar- 
apfel) (~9) - -  tetraploid (34) 
Amerika, Westvirginia (19) - -  Mutante yon York Imperial (~9) 
England (~38) - -  Abstammung unbekannt (~38) 
Deutschland, Zabergau, Wtirttemberg, seit 193 ~ bekannt (4 o) (~6) - -  
Abstammung unbekannt (4 o) - -  schwach anf~llig (76) (~45) - -  tripl0id (.24) 

Literaturbetrachtung und Diskussion 
Grunds/itzliches 

Pf lanzenz~chtung auf wissenschaftlicher Grund- 
lage ist nicht  atlein , ,angewandte Genet ik"  sondern 
viehnehr  , ,angewandte Evolut ionswissenschaft" .  Ihre  
Grundlagenforschung kann  a l l e  biologischen TeiI- 
disziplinen bertihren. Insbesondere  bei der Entwick-  
lung und  Anwendung  yon  Selektionsmethoden,  einem 
der wichtigsten Hilfsmittel  des Ziichters, kSnnen oft 
nur  tiefgrtindige Biologiekenntnisse vor  Fehlern und 
damit  verbundenen  MiBerfolgen schiitzen. 

Resistenzztichtung, eine Beigabe wohl aller Ziich- 
tungsvorhaben,  erfordert  Kenntnis  der Biologie des 
Wirtes,  des Paras i ten und  der Wechselwirkung zwi- 
schen beiden. Je  komplizierter  diese sind, desto schwie- 
tiger und  meist  auch kostspieliger gestalt  et sich die 
Ztichtung. Ih r  Ziel, die gesunde Pflanze, ist aueh das 
Ziel des Pflanzenschutzes,  und  somit ist die Grund- 
Iagenforschung Itir Resistenzziichtung und  Pflanzen- 
sehutz die gleiche. 

Seitens der Phytopathologie  ist intensiv an der 
Mehltaufrage gearbeitet  worden. I m  Folgenden soll 
versucht  werden, die bisherigen Ergebnisse zu sichten 
und  ihre Bedeu tung  ftir die Frage  der Zilchtung 
mehltauresis tenter  Apfelsorten zu priifen. 

Die/iltere Literatur 
Die wichtigsten Ausgangsarbeiten fiber den Apfelmehl- 
tau sind wohl die VOlt ELLIS End EVER~tART (1888), die 
den Pilz Sphaerotheca leucotrichc~ benannten und eine 
noch heute gfiltige Besehreibung lieferten, End jene yon 
SAI~5~O~ (19oo), der ihm seine heutige Stellung im System 
der Gattung Podosphaem innerhalb der Ascomyceten 
gab. Bekannt waren Mehltaukrankheiten an Pflanzen 
bereits im Altertum. Seitdem L~N~ 1753 den ,,Mucor 
Erysiphe" beschrieb, mehren sich die vereinzelten An- 
gaben auch fiber den Apfelmehltau (F~Es 1829, DuB-z 
183o, WALLROTH 1833 , ~:~ABENEORST a844 , LEVI~ILL]~ 1851  , 
REICI~LZ 1884, SOI~AI:~a 1889, 1VIA~us 1898 u. a.), wobei 
bei den ~Llteren Autoren die Artzugeh6rigkeit des Pilzes 
zweifelhaft ist. 

An ausftihrlichen, weir zurtickreichenden Literatur- 
darstellungen seien MAoi~us (~898), STOLL (1938) und 
VOGL~ (~956), an botanisch-systematischen Darstel- 
lungenS~L~ON (19oo), V~)~OODWARD (~927) , BLIJ~I~ (~933) 
und H o ~ . a  (1937) genann~. 

Die Problemstellungen in der jiingeren Literatur 
In den letzten 5o Jahren h/iufte sich die Literatur zu 

einer untibersehbaren Fiille, wobei sich immer neue Pro- 
bleme ergaben, die z. T..noch der Kl~rung harren. 

Im ~Tesentlichen wurden  folgende Problemkreise be- 
handelt: Die s y s t e m a t i s c h e  S t e l l u n g  des Pilzes, 
seine B io log ie ,  sein w i r t s c h a f t l i c h e r  S c h a d e n ,  die 
unterschiedlicheAn f ~ l l i g k e i t  de r  S o r t e n ,  dieUrsachen 
der M e h l t a u e p i d e m i e n  u n d  des i m m e r  s t X r k e r  und 
bedrohlicher werdenden Auftretens des Pilzes, die Fragen 
seiner B e k ~ m p f u n g und schlieBlich die leider noch sehr 
in den Anf~ngen der Untersuchungen stehenden Fragen 
der A p f e l z t i c h t u n g  a u f  M e h l t a u r e s i s t e n z .  

Im Iolgenden sollen nur jene der genannten Fragen- 
kreise nil,her behandelt werden, mit denen unsere Zfich- 
tungsprobleme in engem Zusammenhang stehen. Die 
fernerstehenden werden nnr gestreift bzw. erw~hnt. 

Die systematische Stellung yon Podosphaera leucotricha 
Die systematische Stellung des Parasiten dfirfte dutch 

die Arbeiten yon ELLIS und EVERE~RT (1888), SAL~ON 
(19OO), Br.~MER (1933) U. a. weitgehend als abgekl~rt zu 
gelten haben, wenn auch tiber die Phylogenese die Mei- 
nungen noch geteilt sind (vgl. BLUS~ER (1933), VOOLER 
({956)). 

Biologie und Physiologie 
Von den biologischen und  physiologischen Fragen  

stehen t rotz  der Fiille yon  Einzelbeobachtungen und  
-untersuchungen noch zahlreiche often. Tro tzdem er- 
gibt  sich, ft~gt man  die zahlreichen Einzelergebnisse 
zusammen,  heute bereits ein recht gutes, abgerundetes  
Allgemeinbild der Erscheinungen,  das sowohl dem 
Ziichter als auch dem Phytopa tho logen  als Grundlage 
seiner Arbeit  zu dienen hat.  Da  die in den einzelnen 
Arbei ten gegebenen Biologien mehr  oder minder  ein- 
seitig und  unvollst~ndig sind, muB eine eingehendere 
Darstel lung der Biologie den weiteren Ausffihrungen 
vorangestell t  werden. 

Die 0berwinterung 
Podosphaera leucotricha t iberwintert  - -  und  zwar 

nach unseren heutigen Kenntnissen wohl ausschliel3- 
lich - -  als Myzel in Blat t -  und  Blt~tenknospen (2, 42, 
7 o, 74, lo6,  132,139, weitere Li tera tur  bei 1451). Wenn  
im Frt ihjahr  die Knospen  zu schwellen anfangen, be- 
g innt  auch der Pilz - -  nach einem gewissen winter-  
lichen R u h e s t a d i u m - - ,  sich weiter zu entwiekeln, aber 
nur  in Knospen,  die lebendig geblieben sind. I n  jenen 
befallenen Knospen,  die irn Winter  abstarben,  ist auch 
der Pilz abgestorben bzw. nicht  zu neuer Lebenst/itig- 
keit f~hig. Somit  h~ngen St~rke und  Verlauf des Mehl- 
taubefalls in der neuen Vegetationsperiode zungchst  
nu t  yon  der Zahl der austreibenden befallenen Knos-  
pen ab. 

Bereits w/ihrend des Aufbrechens der Knospen 
schnar t  der Pilz Konidien ab (38), die sofort infektions- 
bereit sind. Auch an abgeschnit tenen,  auf dem Boden 
liegenden Zweigen k o m m t  es in den befallenen, sich 
nicht  weiter entwickelnden, aber gerade noch auf- 
brechenden Knospen zu einer Konidienbitdung,  die zu 
einer ErhShung  des Sporenfluges beitr~igt (4o). 

Der ,,Prim/ire Triebbefall" 
Aus den befallenen Knospen  wgchst  nun  der Pilz 

mit  dem sich entwickelnden Trieb mit, iiberzieht ihn 
vSllig mit  seinem Geflecht und  deformiert  alle seine 
Organe, die Bltiten ebenso wie die Blgtter.  K o m m t  es 

Diese Hinweisziffern beziehen sich auf die Literatur- 
tibersicht auf S. 13o. 
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trotz der Sch~idigung zu einer Bildung von Friichten, 
so kSnnen auch diese befallen werden (36, 87). Der 
Pilz h~ilt sich auf diesen Trieben nicht nur bis zum 
Winter, sondern auch mit HiKe der lJberwinterung in 
den Knospen tiber viele Jahre, bis der Trieb durdh die 
Schadwirkung des Prizes abstirbt oder entfernt wird 
(loo, 132, 137 ) . 

Die Konidien und ihre Keimung 
Auf diesen, aus befallenen Knospen entwickelten 

Trieben erzeugt der Pilz st~ndig, je nach den Witte- 
rungsbedingungen in mehr oder minder groger Menge, 
Konidien. Diese werden durch den Wind, zu einem 
Tell wohl auch durch Insekten verbreitet und auf den 
Bl~ittern und Trieben durch Regentropfen ver- 
schwemmt (38). 

Die Keimffihigkeit der Konidien ist unmittelbar 
nach der Abschnfirung am hSchsten und geht in Ab- 
h~ingigkeit yon der Temperatur rasch verloren, bei 
etwa 3o ~ C nach wenigen Stunden, bei etwa 2o ~ C nach 
einem Tag, bei lO ~ 2 Tagen, bei 2 ~ C nach 6 und 
mehr Tagen (137)- Das Temperaturoptimum der Kei- 
mung liegt etwa bei 22 ~ C (7, 38, 137), das Optimum 
der Luftfeuchtigkeit bei vSlliger S~ittigung (38). Dutch 
Hinderung der Luftzirkulation wird die Konidienkei- 
mung gef6rdert (137). In str6mender Luft ist ihre 
Abh~ingigkeit v o n d e r  Luftfeuchte besonders groB. 
Bereits durch ein Defizit der Luftfeuchtigkeit yon 7% 
wird sie bei Wind verhindert (137) (vgl. S. lo 9 u. 111). 
Die Konidienkeimung wird dutch Bertihrungsreize der 
Blattoberfl~iche (i37) sowie durch Licht zus~itzlich 
gefSrdert (38, 47), durch hohe Temperaturen, z.B. 
direkte, volle Sonnenbestrahlung, gehemmt (137). Die 
Funktionsttichtigkeit der Konidien wird auch durch 
ihren Wassergehalt beeinflul3t. Infolge ihrer schwer 
benetzbaren Oberfl~iche schwimmen sie auf den Was- 
sertropfen. Werden sie durch mechanisches Rtihren 
oder mit HiKe von Netzmitteln getaucht, so verlieren 
sie sofort weitgehend ihre Keimfghigkeit (38). 

Infiziert werden die zarten Teile der Pflanze: Blti- 
tenbl~itter, Griffel und Staubbltitter (145), lebende 
Blatthaare (38) und junge, in der Entfaltung stehende 
Laubbl~ttter (115, 137 u. v. a.). 

Bei gtinstigen Bedingungen fiir die Konidien- 
keimung bilden sich die ersten Haustorien bereits 
nach 45 bis 48 Stunden (7), w~ihrend die Erzeugung 
yon Konidien nach 4 (7), 6 his 7 (38) oder 8 (95) Tagen 
beginnt. 

Der Blattbefall und die Konidienfliige 
Die Bltitenbl~itter, die anscheinend besonders an- 

ftillig sind, sind bereits roller sporulierendem Myzel, 
bevor die ersten Infektionen auf Laubbl~ittern sichtbar 
werden (145). Es werden die Bltitenbl~itter auch der 
als resistent angesehenen Apfelsorten u nd Malus- 
Arten befallen (145). Infolge der weiBen Bltitenfarbe 
sind die Infektionen selbst bei Lupenbetrachtung 
nicht sichtbar. Da nach den Untersuehungen yon 
VOGLER (1956) in Mehltaulagen fast alle Bltitenbl~itter 
durch die allerersten Konidienfltige infiziert werden, 
erreicht die Konidienbildung zur Bltitezeit ein Maxi- 
mum. 

Die Empfiingliehkeit der Laubbl~itter ist yon ihrem 
Alter abhfingig und w~ihrend ihrer Entfaltung am 
hSchsten. Danach tri t t  eine ,,Altersresistenz" ein, 
auf die bereits SALMON (1900) (nach 136 ) hinwies und 

die seitdem yon zahlreichen Forschern beobachtet und 
beschrieben wurde. Nach STOLL (1941) trit t  die Alters- 
resistenz w~ihrend des Farbumschlages vom helleren 
zum dunkleren Grtin ein, wenn das Blatt nach seiner 
Entfaltung beginnt sich zu vergrSgern. Bei raschem 
Wachstum, also bei warmer Witterung, wird die 
Altersresistenz friiher erreicht als bei ungtinstigem, 
kiihlem Wetter. 

Konidien, die yon Blatthaaren eingefangen wurden 
und an diesen keimen, senden Laufhyphen aus, die 
zun~ichst in den Haarzellen Haustorien bilden, dann 
die Haare entlang zur Epidermis wachsen und sich 
dort, wenn das Btatt noch nieht die Altersresistenz 
erreicht hat, zu Myzel entwiekeln und bald mit der 
Konidienproduktion beginnen (38). 

Durch stete Infektionen weiterer junger Bl~itter 
wird die Krankheit bis zum Triebabschlul3 durch die 
ganze Vegetationsperiode weitergetragen, so dab st~in- 
dig Konidienbildung mSglJch int. Die Menge der Ko- 
nidien h~ingt daher eng mit der Zahl der sporulierenden 
Infektionsstellen zusammen. MtiLLER (1953) stellte 
lest, dab der Konidienflug im Frtihjahr am hSchsten 
ist und allm~hlieh abebbt. AERTS und SOENEN (1957) 
beobachteten mehrere H6hepunkte des Konidienfluges 
mit dazwisehen liegenden konidienarmen Perioden. 

Die Infektion der Knospen durch Laufhyphen 
Durch das Eintreten der Altersresistenz der Bl~itter 

werden nicht nur neue Blattinfektionen verhindert, 
sondern bereits bestehende Infektionsstellen in ihrem 
Wachstum gehemmt und regelrecht abgeriegelt (97). 
Vor dem Eintreten der Altersresistenz w/ichst das 
Myzel vornehmlich basalw~irts und kann fiber den 
Blattstiel die frisch angelegten Aehselknospen er- 
reichen und in sie eindringen, sofern sich diese noch 
in einem ganz jungen Entwicklungsstad:ium befinden, 
bei dem sich die Deckschuppen zwar sehon basal, 
aber noch nicht apikal geschlossen haben (STILFELT, 
1923; WOODWAI~D, 1927 U. sp~itere). 5ltere Knospen 
sind durch ihre Deckschuppen vSllig geschlossen und 
k6nnen nicht mehr infiziert werden. 

Der ,,Sekund~ire Triebbefall" 
Wenn der Trieb oberhalb eines myzelbewachsenen 

Blattstieles die Altersresistenz noch nicht erreicht 
hat, so kann der Pilz am Trieb hoehwachsen und ihn 
v611ig iiberziehen, so dab aus dem urspriinglichen 
Blattbefall ein Triebbefall wird. (,,Sekund~irer Trieb- 
befall", s. S. 123). 

Die Infektion der Knospen durch Konidien 
Neben der zuerst entdeckten Infektion durch Lauf- 

hyphen kSnnen naeh neuesten Beobachtungen 
(FISCHER 1956 , AERTS undSOENEN 1957, Kosswm 1957) 
Knospen auch direkt durch Konidien infiziert werden. 
FISCHER land in Knospen keimende Konidien, die 
offenbar dureh Wasser die Blattstiele entlang ein- 
geschwemmt worden waren. KosswlG schloB auf eine 
Infektion der Knospen durch Konidien auf Grund der 
Zahlenverhfiltnisse, die er zwischen Blatt- und Knos- 
peninfektionen fand. Nach seinen Untersuchungen 
fiberwiegt die Knospeninfektion durch Konidien jene 
durch Laufhyphen. Er land ferner, dab die Infek- 
tionsbereitschaft der Knospen unterschiedlich ist und 
yon ihrer Position am Trieb abh~ingt. Die Infektions- 
bereitschaft ist bei der Terminalknospe am grSBten 
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und nimmt zur Triebbasis bin ab. Ein grof3er Teil 
der infizierten Knospen stirbt vor dem Frtihjahrs- 
austrieb ab, sei es infolge zu starker Sch~digung durch 
den Parasiten, sei es - -  nach einer neuerlichen Auf- 
fassung (Kosswm z957) - -  infolge einer ,,nekrotischen 
Abwehrreaktion der Pflanze", oder sei es infolge yon 
Frostschaden. Der Pilz und yon ihm befallene Pflan- 
zenteile sind frostempfindlich (BLI:~ER ~956). Dies 
zeigte sich auch deutlich bei den starken Sp~ttfr6sten 
am 6. his 9. Mai ~957 in den Ottensener S~tmlings- 
quartieren. Bei den 3j~thrigen S~imlingen waren in 
erster Linie die mit  Mehltau befallenen Triebe er- 
froren, w~thrend - -  bei denselben Pflanzen - -  die 
nicht befallenen Triebe meist nicht frostgesch~idigt 
waren. 

Die im Frtihiahr nicht abgestorbenen infizierten 
Knospen sind der Ausgangspunkt der neuen Vege- 
tationsperiode des Pilzes. Somit ist der Kreislauf ge- 
schlossen. 

Die Befallstypen und ihre Terminologie 

Es sind somit zweierlei Befaltstypen zu unter- 
scheiden: der durch Konidien oder Laufhyphen ver- 
ursachte Knospenbefall, der die fdberwinterung er- 
m6glicht und zu einem Triebbefall w~ihrend des 
Frtihjahrs ftihrt und der herkSmmlicherweise als ,,pri- 
m~irer Triebbefall" bezeichnet wird, und der aus- 
schliel31ich dutch Konidien hervorgerufene Blattbefall  
(einschlieBlich Bltitenblattbefall), der ,,sekund~irer 
Blattbefall" genannt  wird, und der - -  unter  be- 
s t immten Voraussetzungen - -  zum sommerlichen 
,,sekund~ren Triebbefall" ftihren kann. Auf ein- 
j~thrigen S~imlingen kann daher nur ,,Sekund/irbefall" 
vorkommen.  

ZOBRIST und FR0ttLICH (1952) bezeichnen die ,,Pri- 
m~rinfektion" als , ,Erbe des Vorjahres". FISCHER 
(1956) sucht einen Ausweg aus dieser historisch be- 
dingten Unlogik der Begriffsbestimmung, indem er 
den Ausdruck ,,Sekund~irbefall" durch , ,akuten" und 
,,Prim~irbefall" durch ,,chronischen Befall" ersetzt. 
, ,Akuter Befall" kann zu ,,chronischem" werden. Er  
braucht  es aber nicer. Andererseits braucht  aber 
,,chronischem Befall" kein , ,akuter" vorauszugehen, 
n~imlich dann, wenn die Infektion der Knospe nicht 
dureh Laufhyphen, sondern durch Konidien erfolgte. 

Die Perithezien 

1Jber das Auftreten von Perithezien liegen seit ELLIS 
undEvEanARr (1888) zahlreicheBeobachtungen vor (z. ]3. 
8, 38, 43, 49, 87, 115, 133, 137, 145, ~49). Nach GO~LM~CK 
(~95 o) entwickeln sie sich insbesondere bei starkem Be- 
falt und an hochanfglligen Sor~cen. Nach allgemein iiber- 
einstimmeladem Urteil spielen die Ascosporen fiir die 
Verbreitung yon Podosphaem ieucotricha keine oder nur 
eine sehr unbedeutende Rolle. 

Der wirtschaft l iche Schaden 

Die altgemeine Einschgtzung des wirtschaftlichen Scha- 
dens dokumentiert sich allein schon dutch die Unzahl der 
Ver6ffentlichungen und Untersuchungen, besonders j ener, 
die sich mit Bek~mpfungsmaBnahmen befassen. Schon 
frtihzeitig wird der Mehltau als Feind Nr. 2 des Obstbaues 
bezeichnet. Es wird hervorgehoben, dab die Assimilations- 
flgche und dadurch Fruchtansatz und Ertrag empfind- 
lich herabgesetz~c und ,,stockbefallene" Bgume v611ig un- 
fruehtbar werden (z. ]3. NOACK Z928). In manchen Obst- 
baugebieten werden das Sortengeftige (SToLI, 1941, 
ZORBIST und FR6HLIC~ 1952), zum mindesten aber die 

Pflege- und Pflanzenschutzmal3nahmen einschneidend 
vom Mehltau beeinflul3t, der auch als ,,Geif3el des Obst- 
banes" (LI~BSTER 1953) bezeichnet wird. Wirtsehaftliche 
ZaElenwerte linden sich z. B. bei SC~AI~'DER (1953) (itir 
die Unterlagenanzucht in der Baumschule), bei MOLLER 
(1953, 1955, 1957) (fiir den Erwerbsobstbau). In modernen 
Sortenbeschreibungen sowie LeEr- und Handbtichern 
finder der Apfelmehltau meist erhebliche Beachtung. 

Die unterschiedliche Anf/il l igkeit der Soften 

WoE1 mehr als tiber alle anderen Teilfragen h~iufte 
sich die Literatur  tiber die unterschiedliche Anf~llig- 
keit der verschiedenen Apfelsorten und nirgendwo gab 
es mehr Widersprtiche als gerade bei dieser Frage. 
Erste grSl3ere Zusammenstellungen von Beobach- 
tungen linden sich bei WENCK 0920), KOCK (1927) 
und JANCKE und LAI~GE (t932). KOCK stellt lest, 
dab die Widerstandsf~ihigkeit in hohem Grade von 
den jeweiligen Standortsverh~tItnissen abh~ngt. Die 
einzelnen Sorten werden um so leichter befallen, je 
weniger ihnen der Standort  zusagt. JASrCKE und 
LANGE konnten w~ihrend achtj~ihriger Untersuehungen 
in Naumburg keine allgemeingtiltigen Beziehungen 
zwischen Witterung und Mehltaubefalt Ieststellen. 
Nur in den Jahren 1927 bis 2931 war der Befall um 
so st~irker, je niedriger die 0ktoberniederschl~ige des 
vorangegangenen Jahres bzw. je h6her die Februar- 
niederschl~tge des gleichen Jahres waren. In zwei ver- 
schieden dichten, sonst ann~ihernd gleichen Anlagen 
waren yon 24 Sorten in der diehteren Anlage 23 st~tr- 
ker, 9 ebenso stark und 2 sehwficher befallen als in 
der lichteren. 

Die Stabilit/it bzw. Labilit~it des Resistenzgrades 

STOLL (1938) glaubt aus den Listen yon JaNCKE 
und LANCE ,,einwandfrei" zu ersehen, ,,dab neben aus- 
gesprochen resistenten bzw. anf~lligen Sorten in tiber- 
wiegendem MaBe solche mit  labilem Resistenzgrade 
auftreten." - -  ,,Demnach" k6nne ,,die an sich erblich 
fixierte Resistenz modifikativ beeinflul3t werden." 

Ftir die in den Ottensener Mehltaubeobachtungen 
stehenden Sorten wnrden alle erreichbaren, den 
Mehltaubefall betreffenden Zitate zusammengetragen 
und im Sortenverzeichnis S. 117 ff.vermerkt. Die STOLL- 
schen Folgerungen zeigen sich durchaus best~tigt. 

Als , , s t a b i l  unan f~ t l l i g  o d e r  s c h w a c h  a n -  
f~tllig" w~tren demnach anzusehen: Bramleys Seed- 
ling, Glockenapfel, Golden Delicious, Grahams Jubi- 
l~ium, als , , s t a b i l  m e h r  o d e r  m i n d e r  a n f ~ l l i g " :  
Boikenapfel, Gelber Richard, Horneburger Pfann- 
kuchen, Ingrid Marie, Jonathan,  Krtigers Dickstiel, 
McIntosh, Purpurroter  Cousinot, Signe Tillish, und 
als l a b i l :  Baldwin, Boskoop, Cox' Orange, Ftirst 
Blticher, Kaiser Wilhelm, Klarapfel, Nordhausen, 
Northern Spy, Pfirsichroter Sommerapfel, Prinzen- 
apfel, Ribston Pepping, Roter  Astrachan, Winston. 

Die Grenze zwischen der ,,stabilen" und der , ,la- 
bilen" Gruppe ist unscharf. Vielfach gentigen die er- 
reichbaren Unterlagen zu befriedigender Einordnung 
der Sorten nicht, so dab die Gruppierung unsicher 
und durch weitere Befunde mSglieherweise zu korri- 
gieren ist. Sehr nachteilig fiir die Urteilsbildung ist 
die meist ungenaue und sehr grobe Sch~ttzung des 
Befallsgrades, die den Vergleich der Befunde ver- 
schiedener Beobachter erschwert und meist nur eine 
Einteilung der Sorten in anfiillig und nicht anf~tllig 
zulfiBt. 
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H~ufigkeitsanalysen van Apfelsorten nach dem Merkmal : 
Anfiilligkeit gegen Mehltau 

AufschluBreich ffir die Frage nach der Stabilit/it 
bzw. Labilit/it der Anf/illigkeit w/iren grol3e Sorti- 
mente in gleieher Zusammensetzung unter verschie- 
denen Standorts- und Klimabedingungen, die ein- 
heitlich so bonitiert wiirden, dab die Sorten jeweils 
nach der Rangordnung hinsichtlich ihres Befalls in 
feinen Abstufungen geordnet warden k6nnten. Be- 
obachtungen, nach denen solche Rangordnungen ftir 
zahlreiche Sorten m6glich sind, linden sich bei VOGLER 
(1956). BLUMER und LOTHI (1949) geben, ohne Sorten- 
verzeichnis, die Mehltauempfindlichkeit van 183 Sor- 
ten an. Beider Ergebnisse wurden im Vergleich mit 
den eigenen Befunden (s. S. l l l f f . )  der H/iufigkeits- 
analyse im Wahrscheinlichkeitsnetz (Abb. lO) unter- 
zogen. Es zeigen sich in allen drei F~llen Normal- 
verteilungen. Die Hauptmasse der Sorten ist also 
mittelanf/i]lig. Sowohl die Extremanf~lligen als auch 
die Resistenten haben, der GauBschen HSufigkeits- 
regel folgend, Seltenheitswert. Die Gradlinigkeit der 
Summenkurven macht es hoehwahrscheinlich, dab 
innerhalb des Kreises der KulturXpfel auch v611ig 
resistente bzw. immune Formen bestehen bzw. be- 
stehen und gefunden werden kSnnen. Das bedeutet, 
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befallen 
Abb. lO. Das Befallsverhalten van Apfelsorten gegen Mehltau in den Sortimeuts- 
anlagen Ottensen 1957, Naumburg 1953 u. W~denswit 1948, sowie in der Erbe- 
bungsuntersuehung van J'ANCKE 1I. LANGE 1932. (Naeh den Zahlenangaben van 
BLt~r~u .  L0r~i  [1949 ;] JANCKE u . L A ~  [193~] u. VOGL~ [1956]). - -  a "_Ottensen 
1957; 156 Soften; Abszisse: mittl. ZahI befallener Triebe je Baum. - -  bo Nauru- 
burg 1953; 25oSorten; Abszisse: mittl. Befallsseh~tzung. - -  c~<-Wfidenswil ~948; 
183 Soften; Abszisse: mittl. Befallssehiitzung. - -  d~  Erhebungsuntersuehung 1932 ; 

74 Soften; Abszisse: Anteil tier Berlehte, nach darien die Sorte befallen war. 

dab das Zuchtziel ,,vSllige Mehltauresistenz" als er- 
reichbar anzusehen ist, und zwar innerhalb der 
Kulturapfelsorten ohne Einkreuzung resistenter Wild- 
arten 1. Zum Vergleieh wurden auch die Ergebnisse 
der Erhebungsuntersuchungen van JANCKE und 
LANCE (1932) insWahrscheinlichkeitsnetz eingetragen. 
Auch sie zeigen eine Normalverteilung und sttitzen 
die gezogenen Folgerungen. 

Ein Vergleich van Rangordnungslisten 
Das Naumburger, van VOGLER bearbeitete Sortiment 

und die Ottensener, den eigenen Untersuchungen zu- 

Vgl. GOLL~CK ~950, der auf anderem Weg zu gleicher 
Folgerung kommt. 

grunde liegenden Quartiere enthalten 22 gemeinsame 
Sorten, die - -  nach Ottensener Rangordnung - -  in 
Tab. 7 angeffihrt sind. Hiervon liegen 7 in beiden 
Untersuchungen in genau gleicher Rangordnung. Es 
sind - -  mit steigender Anf~lligkeit - -  Bramleys 
Seedling, Zaberg~urenette, Brettacher S~imling, Cox' 
Orange, Boskoop, Ribston Pepping, Gelber Richard. 
Diese Sorten w~iren also, soweit nicht weitere Beob- 
achtungen Korrekturen verlangen, der Gruppe mit 

Tabelle 7. Der Mehltaube/all van 22 Ap/elsorten in Unter- 
suchungen verschiedener A utoren. 

Soften 

James Grieve 1 
Fiirst Blticher 2 
Lodi ~ 
Early McIntosh 2 
Benoni 2 
Bramleys Seedling 1 
Northern Spy 2 
Zaberg/iu Rtte. 1 
Glockenapfel 1 
Brettacher S/imling~ 
KlarapfeP 
Red Spy 2 
Ro~cer Astrachan 2 
Pfirsichroter Sommerapfel ~ 
(Red) Mclntosh 2 
Cox' Orange * 
Boskoop 1 
Ribston Pepping 1 
Altl~nder Pfannkuchen~ 
Baldwin e 
Kaiser Wilhehn 1 
Gelber Richard 1 

! Befall in 
I Befall 1953 Naumburg 

Befall i957 inNaumburg 8jNlr. Mittel 
in Ottensen ,(naehVoGLER I923--x931 

] i 56 I(naeh JANKE 
9 ) U. LANGE 

i ] 1932) 
I 

Mitflere Zahl 
,,Primfirer" 
Triebinfek- 

tionen 
je Bamn 

0 , 0  3 
o , o  

o , o  
0 , 2  

o , 3  
o,31 
o,6 
o,86 
o,99 
1,14 
~,38 
1,4 
1,7 
1,8 
1,8 
2,47 
2,68 
3 , 2 0  

4,25 
4,8 
6,56 

I 1,6 7 

Mittel aus Mittel aus 
6 Bonit~ts- 5 Bonit~its- 
,-raden: o = graden: 1 = 
unbefallen; unbefallen; 
= sehr start 15 ~ sehr stark 
befallen befallen 

2 , 0  

1 ,3  
2,O 

1 ,3  
3,O 
1~0 
2,6 1,o 
1~0 
0 , 0  

1,3 
3,0 2,1 
2 , 0  

3 , 0  2 , 1  
2 , 5  1 , O  
2 , 8  

2 , 0  0 , 4  

2,7 0,5 
3,4 0,6 
1,5 
1 ,7  
2 , 0  

4,3 2,9 
1 In Ottensen Versuchsgruppe 1 ; Baumzahl : 12--245 in 3--20 Wiederholungen. 
2 In Ottensen Versuehsgruppe 2; Baumzahh 2o--16 in 2 Wiederholungen. 

stabilen Resistenzgraden zuzuz~ihlen. Den Glocken- 
apfel kSnnte man bei Billigung einlger Toleranz noch 
hinzunehmen. Zu berficksichtigen ist freilich eine 
gewisse Unsicherheit infolge der geringen der VOCLER- 
schen Untersuchung zugrunde liegenden Baumzahlen 
(ira allgemeinen 3 - - 4 j e  Sorte). Bei den tibrigen 
15 Sorten ist keine Parallelit~t in der Rangordnung 
zu beobachten, so dab die Labilit~it des Resistenz- 
grades' zum Ausdruek kommt. Ftigt man noah ftir 
8 Sorten die mittleren Befallswerte aus den 8jfihrigen 
Untersuchungen van J~.NCKE und LANCE (1932) in 
die Tabelle ein, so ~indert sich das Bild nicht. Die 
Sorten Cox' Orange, Boskoop, Ribston und Gelber 
Richard liegen in allen drei Untersuchungen in gleicher 
Rangordnung. 

Die bisher vorliegenden Beobachtungen reichen 
nicht aus, eine Einteilung der Sorten nach Labilit~its- 
graden aueh nur zu versuchen. Es ist aber zu er- 
warten, dab auch diese Labilifiit nach dem GauB- 
gesetz variiert. Diese Betrachtungen zeigen, daft man 
bei j eder Sorte nach dem Resistenzgrad and dem 
Labilit~itsgrad getrennt zu fragen hat. Und auch die 
Ursachen beider sind zunfichst getrennt zu behandeln. 
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Die Ursachen sortenuntersehiedlicher Resistenz 

Zur Frage nach den Ursachen sortenunterschied- 
licher Resistenz untersuchte Ja~cI~ (293o) mit der 
damals fibtichen Methodik die Wasserstoffionen- 
konzentration des ,,Zellsaftes" yon Blfittern unan- 
f~tlliger, leicht anfiilliger und stark anfitlliger Apfel- 
Sorten. Er findet weder im ptt-Werte (5,91; 5,82; 
5,96) noch in der Titrationsazidit~it (o,lo; o,22; o,12) 
Unterschiede. Diese Befunde sired jedoch nicht be- 
weiskr~iftig, da JAXCI~E die Messungen in Filtraten 
yon Gewebebrei ausffihrte, so dab die stark gepufferten 
Ptasmateilchen pa-Differenzen der Zells~ifte iiber- 
decken muBten. 

CSORBA (2935) sucht morphologische Differenzen in 
der Ausbildung der Blattepidermis. Er stellt lest, dab 
die Cuticula (Cuticula q- Augenwand der Epidermis- 
zellen) bei widerstandsf~thigen Sorten (T6r6k Balint, 
Entz's Rosmarin, Roter Winterpogacsa) betr~ichtlich 
dicker ist (2,677 #) als bei anfitlligen Sorten (Muska- 
teller Rtte., Jonathan, Gelber Bellefleur) (2,266#). 
Cso~BA glaubt, hiermit einen Teil der Ursachen ffir 
die sortenunterschiedliche Anfitlligkeit gefunden zu 
haben, meint abet, speziell auf Grund yon Befunden 
yon SAI, MON, dab auch der chemische Zellenzustand 
eine Rolle spielt. SALZ~ON hatte beobachtet, dab 
Bl~ttter resistenter Formen infiziert wurden, wenn 
durch Reagentien die Lebenstittigkeit der Zelle be- 
eintritchtigt wurde. 

STOLI, (1942) sieht die Sortenunterschiede einmal 
in der unterschiedlichen Empfitnglichkeit des Blattes 
in seinem kritischen Stadium, zum andern in der 
unterschiedlichen Geschwindigkeit, mit der das Blatt 
aus diesem Stadium herauswitchst, so dab das fdber- 
greifen der Infektion auf die Triebachse und auf die 
Achselknospen verhindert wird. Er bezeichnet diese 
Abwehr seitens der Pflanze als ,,Scheinresistenz". 
Die anglo-amerikanische Bezeichnung ist: ,,escape". 

FISCHER 0956) sehreibt den Blatthaaren eine wich- 
tige Rolle beina Auffangen der Konidien und beim 
Infektionsvorgang zu, insbesondere fiir das Zustande- 
kommen eines fiir die Konidienkeimung gfinstJgen 
Kleinstktimas. 

Diese Beobachtung fiber die Mitwirkung der Be- 
haarung an der Gestaltung des Kleinstklimas und des 
Infektionsvorganges steht in gutem Einklang zu den 
Befunden yon VOGLER 2956, nach denen gewisse 
Wildformen (Malus silvestre, M. bacca~a-Formen), die 
sehr geringe Behaarung aufweisen, im Freiland nicht 
oder nur kaum, im Infektionsversuch an abgetrennten 
Blitttern in der feuchten Kammer dagegen stark be- 
fallen waren. VOGLLR weist aber auch auf Malusarten 
hin, die trotz starker Behaarung kaum anfitllig sind, 
wie M. sikkimemis, oder bei schwacher Behaarung 
nieht nur im Freiland, sondern auch in der feuchten 
Kammer nicht befallen werden, wie M. hallia~a, M. 
tori~,go u.a. Sie folgert daraus, dab bei der Mehltau- 
resistenz noeh weitere Faktoren im Spiel sein mfissen. 

Die Ursachen sortenunterschiedlicher Labilit/it des 
Resistenzgrades 

Alle diese Untersuchungen befassen sich mit der 
Ursache unterschiedlicher Resistenz. Auch iiber die 
Ursachen unterschiedlicher Labilitfit des Resistenz- 
grades k6nnen gewissen Befunden bereits einige An- 
deutungen entnommen werden. 

Die Modifikabilit/it der Resistenz 

Ern~ th rungs fak to ren  
SCI~Ar~'~IT und VOJ~K (193o) arbeiteten mit Para- 

diesunterlagen in GefitBkulturen mit kfinstlichen 
Mehltauinfektionen und fanden die am stitrksten er- 
krankten Pflanzen bei Stickstoff-f3berschul3 und 
Kalimangel. Danaeh folgten normale Ernithrung, 
Phosphatiiberschul3, Kaliiiberschul3 und Phosphat- 
mangel. Den geringsten Pilzschaden zeigten die 
Stickstoffmangelpflanzen. Die Verff. glauben, dab 
die unterschiedliche Dfingung weniger fiber die Be- 
einflussung der Epidermis- und Kutikularstruktur, als 
vielmehr fiber die des Zellgefiiges und des EiweiB- 
gehaltes auf das Wachstum des Parasiten einwirkt. 
Hinsichtlich der Kaliwirkung steht ja~ct~E 1933 in 
betontem Gegensatz zu SCHAt~HIT. Er konnte im 
Freilandversuch keine Verminderung des Nfehltau- 
befalles durch Kaligaben beobachten, obwohl die 
Kaligaben eine beachtliche Steigerung des Trieb- 
wachstums bewirkten. (,,B~iumchen", ohne Gr613en- 
oder Altersangabe, yon Splitapfelklonen und Vered- 
lungen yon Northern Spy auf Wildling, 2 mal, KCL: 
o,o g/m2; 9 g/m2 und 18 g/mMehmiger, litngere Zeit 
unzureichend gedtingter Boden mit ,,o,o285~o salz- 
siturel6sliehem K20 je kg Boden"; Bonitierung yon 
Spontanbefall.) 

Auch VOGLER 0956) und At~RTS und SOEHEN (1957) 
konnten keine Wirkung einer Dtingung auf Mehltau- 
befall feststellen. VOGLER: Apfelsitmlinge (Gold- 
parmitne) in Gef~iBkultur; o-Kontrolle; 1 (KPN); 
5 (KPN); KP; KN; NP; KPSN; KNSP; PNSK; N; 
P; K; sowie Li und Cd in je 5 Konzentrationsstufen. 
- -  AERTS und SOEH~N: Diingungsversuch mit Dtinge- 
lanze in Ertragsanlage , 4 Parzellen mit je 36 Bitumen 
(Jonathan, Laxton, Cox, Boskoop); NPK mit vari- 
ierter Menge und Termin, abet konstantem Verhitltnis 
N : P : K : 5:4 : 2o; 6 Spritzungen mit Netzschwefell ; 
Bonitierung yon Spontanbefall; geringster Befall: 
5,1~ h6chster Befall: 9,6% der untersuchten Zweige. 
- -  VO6LER fiihrt den Ausfall ihrer Versuche auf die 
unglfickliche Wahl einer hochanf~illigen Apfelsorte 
zurtick und meint, dab sie bei einer mittelanf~illigen 
Sorte vermutlich andere Ergebnisse erhalten hittte. 
Die Versuche yon AERTS und SOEHEN k6nnen zur 
Frage nach der Wirkung einzelner Nithrstoffe auf die 
Resistenz nicht herangezogen werden. Weitere Unter- 
suchungen zu dieser speziellen Frage sind nicht be- 
kannt. 

Die hitufig vertretene Meinung, dab die Mehltau- 
anfitlligkeit des Apfels durch einzelne N~ihrstoffe, 
besonders Stickstoff und Kalium, beeinfluBt werden 
kann, stfitzt sich meist auf eindeutige Ergebnisse yon 
Versuchen an anderen Erysiphaceen mit anderen 
Wirtspflanzen (vgl. Literatur z. ]3. BLU~ER 2933; 
VO6LER 1956 ) sowie auf Beobachtungen ,aus der 
Praxis, fiir die experimentelle Grundlagen mehr oder 
minder fehlen. Offer wird die resistenzmindernde 
Wirkung einer Stickstoffiiberdiingung hervorgehoben. 
In diesem Zusammenhang bemerkenswert sind Spritz- 
versuche von KARHATZ (2957) mit Harnstoff in ge- 
staffelten Konzentrationen auf die Bl~itter yon Apfel- 
unterlagen, bei denen der Mehltaubefall signifikant 
umgekehrt proportional der Harnstoffkonzentration 
ist. Dieser Befund steht im Einklang mit Beobach- 
tungen aus der Obstbaupraxis des Alten Landes, wo- 
nach bei den jetzt in zunehmendem MaBe durehge- 
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fiihrten Stickstoffspritzungen auI das Blatt  der Mehl- 
taubefall verringert zu sein scheint. 

A n d e r e  S t a n d o r t s f a k t o r e n  
Neben diesen zu klarer Urteilsbildung nicht aus- 

reichenden Beobachtungen und Befunden tiber den 
Einflul3 yon Ern~thrungsfaktoren auf die Resistenz 
gibt es anch Angaben fiber den Einflul3 anderer Stand- 
ortsfaktoren, die nicht minder widerspruchsvoll sin& 
Nach KOTTE (1948) sind gewisse Apfelsorten (Boiken, 
Boskoop, Ontario, Klarapfel u.a.)  in trockenen, 
warmen Lagen anf~illig, in tiefgrtindigem, gut mit 
Wasser versorgtem Boden und kiihlem Klima da- 
gegen nicht. Auch nach FRIEDRICI~ (1956) sind B~iume 
in Trockenlagen besonders gef~hrdet, w~ihrend nach 
POENICKE und ScI{~II)r (195o) die Mehltangefahr be- 
sonders bei hoher Luftfeuchtigkeit und feuchtem 
Boden grol3 ist. 

Nach BLOWER (~933) ist ,,die Immunit~tt der N~hr- 
pflanze" , relat iv leicht modifikativ beeinfluBbar". Er 
bezeichnet die Erysipheen als ,,Dispositionsparasiten". 
Auch nach BI~uS~R und LOmHI (1949) und GOLL~ICK 
(~950) spielen die Standortsbedingungen, Boden- und 
Mikroklimaverh~iltnisse eine besondere Rolle. Weitere 
diesbeziigliche, aber oft auch nicht iibereinstimmende 
Angaben fiber einzelne Sorten sind h~iufig zu linden 
(z. B. 29, 3o, 72, ~28 u.a.).  Nach eigenen Beobach- 
tungen an ApfeIsaatbeeten tr i t t  MehltanbefaI1 leicht 
dann in besonderem MaB auf, wenn das Wachstum ins 
Stocken ger~tt, z. B. nach Unterschneidung (121) oder 
bei Anbau nach Apfel (Begleiterscheinung der ,,Boden- 
miid igke i t " ) ,  so dab der Apfelmehltau dann als 
Schwficheparasit erscheint. 

U n t e r l a g e n  
Der Wirkung der Standortsfaktoren nahe verwandt 

ist die Wirkung der Unterlage. Auch durch sie scheint 
der Resistenzgrad modifiziert werden zu k6nnen. 
Nach JANCKE und LANOE (1932) waren yon ~3 Sorten 
auf Splitapfel 62% st~irker, 23% ebenso stark und 
~5~ schw~tcher befatlen als auf Paradies. ZwI~mz- 
SCI~R (1951) finder, dab der Mehltaubefall bei Sorten 
auf EM IX in der Regel geringer ist als bei den gleichen 
Sorten auI EMII .  Der giinstigste EinfluB yon EM IX 
wirkt sich am besten bei Sorten mit mittlerer An- 
f~illigkeit aus. ZWINTZSCHER vermutet, dab durch 
den durch EM tX bewirkten friiheren Triebabschlul3 
das Eindringen des infektionsbereiten Pilzes in die 
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Abb. x 1. Die Zmlahme yon Triebinfektionen im Verlauf yon 6 Jahren bei einer hoehanffiIiigen 
Sorte (Jonathan) ohne Bek~mpfungsmaftnahmen. Nach SPnA~UE (1955) (umgezelchnet). 

Terminalknospe verhindert wlrd. LIEBSTER (1952) 
glaubt auf Grund seiner nieht sehr umfangreichen Be- 
obachtungen bestXtigen zu k6nnen, dab EM IX den 
Mehltaubefall herabsetzt. Nach ZOBRISr und FR6I~- 
LIC~I (1952) dagegen scheint die Anf~illigkeit anf 
starkwiichsigen Unterlagen geringer zu sein als auf 
schwachwtichsigen. Wie bereits bei den eigenen Be- 
obachtungen (s. S. 11o) ansgeftihrt wurde, lassen die 
Schwierigkeiten, die entstehen, wenn man die Unter- 
lagen in resistenzf6rdernde und resistenzmindernde 
zu klassifizieren versucht, vermuten, dab hier Ver- 
tr~iglichkeitsfragen hineinspielen, und dab es wohl 
darauf ankommen diirffe, ob die betreffende Unter- 
lagen-Edelreis-Kombination die Entwicklung der 
Edelsorte f6rdert oder hemmt. 

Physiologische Biotypen des Parasiten 
Trotz aller Widerspriiche im einzelnen herrscht 

offensichtlich dariiber Einmtitigkeit, dab die Mehltau- 
anf~tlligkeit durch Standortsfaktoren betr~ichtlich 
modifiziert werden kann, und dab die Modifikabilit~t 
der einzelnen Sorten unterschiedlich ist. Die friiher 
besprochenen Unterschiede in der ,,Labilit~it <' sind 
offenbar z .T.  Ausdruck unterschiedlicher Modifi- 
kabilit~t und in Differenzen in der Erbmasse u n d  
der Umwelt begriindet. Wahrscheinlieh spielen aber 
auch 6rtliclae Unterschiede ilf den Populationen des 
Schadpilzes eine Rolle. Ober das mutmal31iche Auf- 
treten aggressiverer Rassen des Apfelmehltaues wurde 
6fter geschrieben (z. B. 38, 4 o, 49, 132, 145). Nach- 
gewiesen ist die Existenz solcher physiologischer Ras- 
sen infolge groBer methodischer Schwierigkeiten und 
infolge der Meinung, dab die L6sung der Biotypen- 
frage wahrscheinlich ohne praktische Bedeutung sei 
(38), bis jetzt noch nicht. Es wurden aber geno- 
typische Differenzen in Konidien, Konidiophoren und 
Perithezien gefunden (38, 49 u. a.), die die Mutabilit~it 
des Erregers darlegen. Es ist sehr unwahrscheinlich, 
dab Podosphaera leucotricha eine Ausnahme unter 
den Lebewesen macht und keine physiologischen 
Rassen bildet. Wenn aber Pilzrassen auftreten, die 
einzelne Apfelsorten unterschiedlich angreifen, so 
heiBt das, dab die Apfelsorten verschiedenen Pilz- 
rassen gegeniiber unterschiedlich resistent sind, dab 
also ~hnliche VerMltnisse vorliegen, wie sie z. B. bei 
Kartoffel und Phytophthora i•]esta•s seit langem 
bekannt sind. 

Als Ursachen der erw/ihnten Labilit/itsunter- 
schiede sind also Unterschiede in der Modifika- 
bilit~it der Wirtspflanze und in den Pilzpopula- 
tionen anzunehmen. 

Uber die zunehmende H/iufigkeit 
und Verbreitung des Apfelmehltaues 

Bei Betrachtuiig des Schrifttums f~llt auf, dab 
bereits seit LAI~B~RT ZU Beginn des Jahrhunderts 
sehr regelm~tl3ig fiber die seit dell letzten vier bis 
ffinf Jahren zu verzeichnende auffS.11ige Zuiiahme 
des ~ehltaubefalls geklagt wird. FlSCI~ER (1956) 
sieht die Ursacheii hierffir vornehmlich in der Er- 
h6huiig der Koiiidienproduktioii durch allm~hliche 
Vermehrung des chronischen Befatls bei unzurei- 
chenden Bek~mpfungsmaBnahmen (z. T. Igriegs- 
folgeii), vermehrteii Anbau anfS.11iger Soften, z. B. 
yon Jonathan und seinen Abk6mmlingen, aber auch 
yon Boiken, Gravensteiner, Klarapfel, Landsberger 
Renette u.a. und durch zeitweise Verdrgngung 
schwefelhal~ziger PflanzenschutzmitteI dutch andere 
Fungizide. 
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Der von Jahr zu Jahr steigende chronische Mehltaube- 
fall in einer Anlage mit anfXlligen Sorten, in der keine Be- 
kikmpfungsmaBnahmen durchgeftihrt werden, ist in einem 
anschaulichen Diagramm yon SP~au~ (1955) (Abb. 1~) 
dargestellt. Im Verlauf von nut 6 Jahren steigt in diesem 
Beispiel der chronische Befall von lO~o auf fiber 5o~o. 
Die Kurve steigt - -  aufw~trts gekrfimmt - -  stark an. 
Eine Extrapolation zeigt, dab die Antage in weiteren 5 
Jahren oder bereits frfiher vernichtet sein dtirfte. Nhn- 
lich deutlich zeigt sich die Rolle des chronischen Befalls in 
einem Experiment yon A ~ r s  und SO~EN (1957)- Zu 
Jahresbeginn (1953) wurden bei 3 Jonathanbi~umen 
sgmtliche kranken Zweige (im Mittel je 59,7) ausgeschnit- 
ten. Im Frtihjahr ~954 wurden je Versuchsbaum ~7,3, je 
Kontrollbaum aber 40,7 neu erkrankte .Triebe gez~thlt. 
Aus alledem ergibt sich die Bedeutung des Anbaus nicht- 
anf~illiger Soften, um eine weitere Ausbreitung des Para- 
siren einzud~mmen. 

Der gegenw/irtige Stand der Bek~impfung 
Ohne auf die umfangreiche Literatur nS.her einzugehen, 

ist auf Grund der jtingsten Arbeiten und Zusammen- 
steltungen (F~scH~ [195@ M O ~ R  

schaften aus Kreuzungen yon Sorten bekannter, abet 
unterschiedlicher Anf~illigkeit. Seine Ergebnisse sind 
in Tab. 8 zusammengefaBt. D e r  Anteil befallener 
S~imlinge richter sich eindeutig nach der Anf~illigkeit 
der Elternsorten. GOLLMICI< kommt zu dem Schlul3, 
dal3 ,,die genetische Leistung der einzelnen Apfel- 
sorten in bezug auf die Vererbung der Mehltau- 
anf~illigkeit sehr unterschiedlich" ist. Auf Grund seiner 
Tabelle sind als starke Vererber ftir Anf~itligkeit die 
Sorten Gelber Richard, Ontario, Landsberger Renette, 
Croncels und Fiessers Erstling anzusehen. Vererber 
fiir Resistenz sind Peasgoods Sondergleichen, Cox' 
Pomona und Danziger Kantapfeh Die eigenen Un- 
tersuchungen stehen also, soweit vergleichbar, mit 
denen yon GOLLMICK in vollem Einklang. Unter 
seinen Kreuzungen befindet sich nur ein reziprokes 
Paar, bei dem sich die Partner zudem nur schwach 
in ihrem Resistenzgrad unterscheiden, bei dem aber 

[1956], A~R~rs und SOEX~N [1957] 
und Kosswm '[1957]) zusammen- 
fassend festzustellen : Durch chemi- 
sche Behandlung ist z. Z. der Pilz 
weder im chronischen noeh akuten Muttersorte 
Befall angreifbar: Kurative Be- 
handlung ist daher erfolglos. Zwar 
berichtet KLI~KOWSI~I (1954) tiber 
erfolgreiche Versuche, die Prim~tr- 
infektionen dutch Spritzungen mit 
Antibiotika zu bekSmpfen. Doch 
haben diese Versuche noch orien- 
tierenden Charakter. Die chemische 
BekS.mpfung hat die Konidienbil- 
dung und Neuinfektionen zu verhindern, mul3 also vor- 
beugend und auf die Konidientltige eingestellt sein. Als 
Mittel kommt vornehmlich Mikronetzsehwefel in Frage. 
Die chemische BekS.mpfung .kann (nach AERTS und 
SO~NEN) durch einen einzuriehtendenYVarndienst rationa- 
lisiert und muB (Kosswm) dutch mechanische BekS.mp- 
lung untersttitzt werden. Hierbei gentigt die Entfernung 
der Terminal- und ersten Axillarknospen (Kosswm). 
Schwierigkeiten entstehen bei gegen Schwefel empfind- 
lichen Sorten, zumal LoEwEI. (1951, 1954, 1955 u. 1956) 
gezeigt hat, dab sich gerade unter den mehltauanf~tlligen 
Soften solche befinden, die gegen Schwefel empfindlich 
sind. Besonders ftir Lagen, die erfahrungsmg~Big als 
,,Mehltaulagen" anzusprechen sind, spielt daher eine sorg- 
f~tltige Sortenwahl eine entscheidende Rolle. 

Uber Zfichtung auf Mehltauresistenz 
Im Iahre  1912 trat ein SonderausschuB des Deut- 

schen Pomologenvereins in Eisenach zusammen, um 
iiber die Ztichtung neuer Obstsorten zu beraten. Hier- 
bei wurde eine Liste yon 2o Zuchtzielen aufgestellt. 
An deren Spitze stand die Ztichtung einer mehltau- 
festen Landsberger Renette (61). 

Abgesehen yon dieser erstaunlich friihzeitigen Pro- 
grammaufstellung und einigen fr/ihen Versuchen zur 
Klassifiziernng der Apfelsorten nach ihrer Mehltau- 
resistenz und zur Entwicklung yon Prtifungsmethoden 
dieser Resistenz (z. B. K6cI<, 1927; JANCKE und 
LANCE, 1932; STOLL, 1941 ) scheinen bis 195o keine 
zt~chterischen Ver6ffentlichungen auf diesem Gebiet 
vorzuliegen. 

Die Prtifung yon Kreuzungsnaehkommenschaften 
auf Mehltaubefall 

Als erster versucht GOLL~ICK (1950) einen Einblick 
in das Erbverhalten der sortenspezifischen Mehltau- 
anfalligkeit zu erhalten, um einen Ausgangspunkt fiir 
die Ziichtung auf Mehltauresistenz zu gewinnen. Er 
untersucht den Mehltaubefall yon Nachkommen- 

Tabelle 8. Der ~[ehltaube/all in Kreuzungs~achkommenscha/te~ mit 
u~temchiedlich an[dlligen Kreuzungspartnern nach den Be[unden yon GOLLMICX 

(~950). 

Zahl der Zaht der Anteil i Durch- 
Yatersorte Kombi- Sfimlinge befallener schnitflicher 

nationen S~imlinge % ! Befallswert 

unanf/illig • mittel anf/illig 6 3o5 6 x,o6 
schwaeh anf~tllig • mitre1 anfikllig 7 324 12 i 1,15 
mittel anfiillig X mittel anfXllig 9 7o9 32 I 1,44 
stark anf~llig X mittel anfitllig 8 417 42 I 1,92 

I 
30 1755 ! 

jeweils die Muttersorte der stiirkere Vererber ist (vgl. 
S. 114). GOI.LS,IICK beobachtete ferner, dab Perithezien 
um so leichter gebildet werden, je anf~illiger die be- 
treffende Pflanze ist, so dab man auf Grund der 
Perithezienbildung Ri]ckschliisse auf die Anf~lligkeit 
ziehen kann. 

Die genetische Deutung 

,,Da nach DARLINGTON und MO~FLT (193o) unsere 
Apfelsorten polysome Tetraploide darstellen", ver- 
mutet GOLLMICK, ,,dab aueh die Ausbildung des 
Merkmals der Mehltauresistenz polygen bedingt ist." 

Die Mehltauanf/illigkeit bei Malus-Arten 

Aul3er den Kreuzungsnachkommenschaften von 
Kultursorten priift GOLLMICI{ auch das umfangreiche 
Naumburger Wildapfelsortiment sowie Artbastarde 
und kommt zu dem Ergebnis, dab yon allen Wild- 
formen einzig und allein der Formenkreis yon Malus 
pumila zu st~irkerem Mehltaubefall neigt. Bei anderen 
Wild~ipfeln und Bastarden trat stiirkerer Mehltau- 
befall oder gar Perithezienbildung nur dann auf, wenn 
nachgewiesen oder wahrscheinlich gemacht werden 
konnte, dab bei ihrer Entstehung Malus pumila be- 
teiligt gewesen ist. Alle iibrigen Wildarten scheinen 
einen hohen Resistenzgrad gegen diesen Pilz zu be- 
sitzen. Diese Befunde werden yon VOGLER (1956) be- 
stiitigt. 

Da sich unter den Kultursorten gute Resistenz- 
vererber befinden, glaubt GOLLMICX, dab man bei der 
Schaffung neuer mehltaufester Edelsorten ohne lang- 
wierige Artkreuzungen auskommen kann. Ffir die 
Unterlagenztichtung hingegen empfiehlt er, auf die 
ganze Formenft~lle des Wildsortiments zurtickzu- 
greifen. 
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Vergleichbare genetische Untersuchungen 
an anderem Objekt 

Da weitere genetische Untersuchungen tiber die 
Resistenz gegen Podosphaera leucotricha nicht be- 
kannt sind, sollen zum Vergleich einige andere heran- 
gezogen werden, die sich mit nahe verwandten Ery- 
sipheeli, abet anderen Wirten, bzw. mit Apfel abet 
einem anderen Parasiten befassell und die einige vorhan~ 
dene Mhglichkeiten des Vererbungsganges aufzeigeli. 

HAMMARLUND (1925) fand bei einer Kreuzung zwi- 
schen einer gegen Erysiphe galeopsidis DC. resistenten 
Form yon Galeopsis tetrahit und einer anfiilligen 
Form monohybride Spaltung mit Dominanz der An- 
f~illigkeit. Mit der Resistenz parallel erbte die F~hig- 
keit der Pflanze, Gerbstoffe in den Zellen zu bilden, 
die nach Cook et al. (1911) ftir Parasiten sehr giftig 
sind. Hier ist zugleich etwas yon der Wirkungskette 
Gen--> Merkmal aufgedeckt, wenli auch HAMMal~- 
LUND noch sehr vorsichtig in seinen Schlul3folgerungen 
ist. BLUh~EI~ (1933) spricht hier von einem ,,Desinfek- 
tionsfaktor". 

Bei einer Kreuzung einer gegen Erysiphe commu~is 
anf/illigen Pisum sativum mit einer nicht anf~illigen 
land HAMhfARLUND bei polyfaktorieller Spaltung ver- 
muttich 4 polymere Faktoren mit kumulativer Wir- 
kulig. Bei einer Kreuzung anderer Formen yon Pisum 
sa~ivum (weniger anfiillig• anfiillig) war die 
F 1 intermedi~ir. Die F~. spaltete deutlich transgressiv 
mit polymeren Faktoren ebelifalls mit kumulativer 
Wirkung. 

Bei genetischen Studien tiber die Anfitlligkeit von 
Apfelsorten gegen Gymnosporangium Jun@eri-virgi- 
nianae Schw. (Cedernrost) fand MOORE (1937) eine 
monohybride Spaltung bei Dominanz der Resistenz. 
Die Apfelsorte Arkansas soil homozygot (dominant) 
ftir Resistenz, Jonathan und Rome Beauty sollen 
homozygot (rezessiv) far anf~llig und Delicious, Rails 
Seedling, Winesap und Virginia 13eauty heterozygot 
sein. Arkansas ist nach HovcH (1939) triploid. Das 

Zahlenmaterial von MOORE ist recht klein und die 
Auslegung der Mendelzahlen gr0Bztigig. 

Es ist selbstverst~tndlich nicht m6glieh, sich hin- 
sichtlich der Genetik der Anf~illigkeit des Apfels gegen 
Podosphaera ftir einen der vorgetragenen Erbg/inge 
oder einen anderen zu entscheiden. Es ist vielmehr 
mit der Mhglichkeit zu rechnen, dab in verschiedenen 
Kreuzungen verschiedene Erbg~tnge vorkommen. 
Hierauf wird sp~iter zurti@gekommen. 

Die Mehltauresistenz als komplexe Eigenschaft 
Grundtage einer erfolgreiehen Resistenzztichtung 

kann nicht allein die Kenntnis der Genetik sein. 
Physiologische Kenntnisse erscheinen ebenso not- 
wendig. Daher wurde versucht, die Biologie und 
Physiologie so ersch6pfend wie m6glich zu behalideln. 

Das biologische Gesamtbild zeigt sehr komplexe 
Weehselbeziehungen zwischen Wirt und Parasit. 
Geringe Anderungen gewisser Eigenschafteli der 
Wirtspflanze scheinen beachtliche Anderungen des 
Resistenzgrades im Gefolge haben zu khnneli. Nach- 
folgend soll versueht werden, eine Zusammenstellung 
jener ,,Teileigenschaften" zu geben, denen mhglicher- 
weise eine Bedeutung ftir den Gesamtkomplex der 
Anf~Iligkeit zuzuschreiben ist. 

Verschiedenartige Ausbildung der Blattoberfl~iche 
und der Blatthaare bedingt unterschiedliche Mhglich- 

keiten des Einfangens der Konidien (fihnlich der 
Narbeiieigenschaften beim Einfangen des Pollens). 

Unterschiede in der Morphologie der Terminalen, 
z. B. in der Gestalt der jungen Bl~tttchen und ihrer 
Stiele, k6nnen das hydrochore Einwandern der Ko- 
nidien in die Knospen nnd die Scheitelpunkte er- 
leichtern oder erschweren. 

Die gleichen Eigenschaffen sowie andere, die Tran- 
spiration beeinflussende Eigenschaften bestimmen das 
Kleinstklima, das far die Konidienkeimung entschei- 
dend ist. 

Mechanische und (oder ?) chemische Eigenschaften 
der 13Iatthaarwand, der Kutikula und der Blatt- 
epidermis erm6glichen oder verhindern das Ein- 
dringen der Hyphen in die Zellen. 

Zellinhaltsstoffe im Sinne der ,,Desinfektionsfak- 
toren" 13I.UMEl~S khnnen die Entwicklung der Hyphen 
im Zellinnern und die Bildung yon Haustorien ent- 
scheidend beeinflussen. 

Die Ver~tnderung all dieser Eigenschaften w~hrend 
der Entwicklung kann verschiedenartig und mit unter- 
schiedlicher Geschwindigkeit erfolgen,wodurch die Zeit- 
dauer, in der Infektionen mhglich sind, verl~ingert oder 
abgektirzt werden kann, wodurch wiederum der Ein= 
tritt der Altersresistenz verfrtiht oder verz6gert wird. 

Die Wtichsigkeit kann entscheideiid dafiir sein, ob 
eine Infektion von Axillarknospen durch Hyphen 
zustande kommt. 

Die Geschwindigkeit der Entwicklung der Knospen, 
besoliders die der Knospenschuppen, kann unterschied- 
lich sein, wodurch das infektionsverhinderlide Schliel3en 
der Knospen (vgl. S. 122) Irtiher oder sp~tter eintritt. 

Die Neigung zu nekrogenen Abwehrreaktionen kanli 
unterschiedlich sein. 

Einige dieser spekulativ angefiihrten M6glichkeiten 
sind durch Untersuchungen erwiesen (vgl. S. 125). Fiir 
andere steht der Naehweis noch aus. Die Wahrschein- 
lichkeit, dab die Mehltauanf~lligkeit des Apfels ats 
Komplexeigenschaft anzusehen ist, die aus mehreren 
bis zahlreichen Teileigenschaften besteht, ist aul3er- 
ordentlich groB. Es ist sogar zu vermuten, dab noch 
weitere Teileigenschaften in Frage kommen. Es ist 
nun damit zu rechnen, dab die meisten, wenn nicht 
alle Teileigenschaften ihren besonderen Erbgang 
haben, also auf besonderen Genen beruhen, und dab 
Polyhybridie mit alien ihren Konsequenzen vorliegt, 
also z. ]3. Kombinationsztichtung hinsichtlich der 
Teileigenschaften m6glich ist. 

Eine Erg~.nzung der genetischen Deutung 
und die Folgerungen 

Zwischen dieser Ansicht und jener von GOLL~ICK 
besteht nun kein Gegensatz. Es sind vielmehr beide 
Ansichten zu verbinden. Nicht die Ausbildung des 
Merkmals Mehltauresistenz ist polygen bedingt, son- 
derii die eines jeden Einzelmerkmals (= Teileigen- 
schaft). Unter solchen Umst/inden erscheint j eder 
Versuch, die Genetik der Mehltauanf~illigkeit beim 
Apfel im eilizelnen experimentell kl~reii zu wollen, 
von vornherein vSllig aussichtslos. Ein  solcher Ver- 
such dtirfte auch jeden praktischen Wertes entbehren. 
Man mul3 sich aber bei der Wahl der Selektions- und 
Testmethode dartiber Mar sein, was erfaBt wird. Wird 
z.B. die ,,prim{ire Triebinfektion" im Frtihjahr zu 
Grunde gelegt, so werden mehr oder minder alle - -  also 
der Gesamtkomplex--,wird auf den,,sekund~iren Blatt- 
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befall" im Sommer bonitiert, nur einzelne Teileigen- 
schaften erfaBt. DaB auch die letzteren allein eine 
wichtige Rolle spielen, geht aus Beobachtungen von 
KAI~N'ATZ (1955) an Saatbeeten yon S~imlingsunter- 
lagen hervor, wonach der sekundiire Blattbefall bei 
verschiedener ,,muttersortenreiner" Saat unterschied- 
lich ist. Im Einklang hiermit stehen entsprechende 
friihere eigene Beobachtungen. 

Die genetische Eigenart der Mehltauempfindlich- 
keit des Apfels erkl~rt auch die mitunter sehr feinen 
Abstufungen der Resistenzgrade der Apfelsorten. 
Hiermit im Zusammenhang steht, dab man - -  auch 
bei sehr enger Ktassenbegrenzung bei der H~iufig- 
keitsanalyse im Wahrscheinlichkeitsnetz (vgl. Abb. lO) 
lineare Kurven erh~ilt. Daraus wiederum folgt ein 
anteilm~Big sehr seltenes Auftreten wirklich mehltau- 
resistenter Formen. Das bedeutet, daB, will man 
mehltaufeste Edelsorten schaffen, man auf ein auBer- 
ordentlich grol3es Ausgangsmaterial zurtickgreifen 
mul3, also zwangsl~iufig auf Frtihselektionsmethoden 
angewiesen ist. Selbstverst~ndlich ist die Wahr- 
scheinlichkeit, die gesuchten Formen zu finden, von 
der Wahl der Kreuzungseltern abh~ingig. 

0bet  die Korrelation zwischen Mehltauresistenz 
und Fruehtqualitiit 

Nach landl~iufiger Meinung sind Tafel- und Quali- 
t~tssorten anf~lliger als Wirtschaftssorten. Man 
nimmt mitunter anch an, dab die Apfelsorten um so 
anfitlliger seien, je edler sie sind. Tr~ife diese Ansicht 
zu, bestiinde also eine positive Korrelation zwischen 
Anfiilligkeit und Qualifiit, so w~tre jedes Ziichtungs- 
beginnen, bei dem Mehltauresistenz mit Frucht- 
qualifiit vereinigt werden soll, aussichtslos. Es liegen 
bier aber offenbar Trugschlfisse vor. Man unter- 
scheidet die Sorten meist llicht nach dem Resistenz- 
grad, sondern nut  nach anfiillig und ilicht anf~llig. 
Wie abet die Abb. Io zeigt, ist die Hauptmasse der 
Sorten mittetanf~illig. Die Extremformen, hoch- 
anfiillig und resistent, sind, dem GauBgesetz folgend, 
in gleicher Weise selten. Das gleiehe wie ffir den 
Grad der Anf~illigkeit gilt auch fiir den Grad der 
QuaIit~it. Beachtet aber werdell Qualit~it und Selten- 
heR. Nicht beachtet wird die Masse der anfiilligen 
Sorten mittlerer Qualit~it. Die Mehrzahi der Sorten 
hoher Qualit~t ist anf~tllig. Die Mehrzahl der resisten- 
ten Sorten ist yon mittlerer Qualifiit. Das muB so 
sein, wenn beide Merkmale nicht korreliert sind. Um- 
gekehrt: da es offenbar so ist, ist eine Korrelation 
unwahrscheinlich, und somit die Wahrscheinlichkeit 
gegeben, dal3 eine Kombination m6glich, das Zucht- 
ziel also erreichbar ist. In der Tat  befinden sich 
unter den resistenten und schwachanfiilligen Sorten 
auch Qualitfitssorten (vgl. S. ~12 u. 117). 

Zfichtung auf Mehltauresistenz und Standortsanpassung 
Bei der t3esprechung der sorteneigentfimlichen 

Labilit~t des Resistenzgrades wurde auf die Sorten- 
spezifit~tt der Modifizierbarkeit der Resistenz hinge- 
wiesen (S. 125). Die Modifikabilit~tt der Resistenz ist 
auch in der Aufz~ihlung der Teileigenschaften des 
Resistenzkomplexes (s. S. 128) erkennbar. Diese Modi- 
fikabilit~t ist Ausdruck der Anpassung an den Stand- 
oft. Mehltaubefal]ene S~tmlinge k6nnen Sortell er- 
geben, die an jedem Standort anf~llig, die also in 
ihrem Resistenzgrad stabil sin& Es k6nnen aber auch 
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Sorten resultieren, die an anderem Standort resistent 
sind. Diese labilen Sorten sind also dem Standoff 
ihrer Selektionsprtifung nicht angepal3t. Andererseits 
k6nnen mehltaufreie S~imlinge - -  sofern die Mehltau- 
Ireiheit nicht auf mangelnder Infektion beruht - -  
zu staloil - und zu labil-resistenten Sorten ffihren, was 
nur durch Anbauversuche an verschiedenem Stand- 
ort zu kl~ren ist. Bei den labil-resistenten muB es sich 
um solche handeln, die den Standortverh~iltnissen des 
Selektionsortes angepagt sind. Bei Sorten mit sonst 
fibereinstimmenden Eigenschaften ist stets die dem 
Standort  gut angepaBte einer weniger gut angepal3ten 
hinsichttich Ertrags- und Qualit~tseigenschaften fiber- 
legen. Daher ist bei jedem Zfichtungsvorhaben die 
Anpassung an den Standort zu berficksichtigen. Bei 
der Apfelzfichtung erscheint es zweckm~il3ig, die Selek- 
tionen auf Standorts- und Klimafaktoren soweit als 
m6glich in die ersten, wenig Rauln beanspruchenden 
Entwicklungsstadien zu verlegen, d .h .  in die Frfih- 
selektionen mit hineinzubeziehen. Es ist als gltick- 
licher Umstand anzusehen, dab die Ztichtung auf 
Mehltauresistenz einen Teil der Zfichtung auf Stand- 
ortsanpassung umschliegt. Leider ist aber auf die 
Gefahr hinzuweisen, die in der M6glichkeit des Auf- 
tretens neuer, aggressiverer Pilzrassen besteht, wobei 
nur auf die m6glichen Parallelen zur Resistenzziichtung 
der Kartoffel gegen Phytophthora in/esta•s und Syn- 
chytrium endobioticum hingewiesen werden soll. 

Verschiedene Methoden der Frfihselektion 
auf Mehltauresistenz 

Sowohl bei den Selektions- und Bonitierungsarbeiten 
in Ottensen als auch bei denen in Naumburg begniigt 
man sich mit dem Spontanbefall und ist somit weit- 
gehend yon den Witterungsfaktoren und allen an- 
deren Faktoren, die die Intensit~tt der Sporenfltige 
und die Infektionssituation beeinflussen, abh~tngig. 
Es ist keine Frage, dal3 der Selektiollserfotg mit der 
Illfektionsintensitiit steigt. Ohne Mehltaubefall l~il3t 
sich nicht auf Resistenz zfichten. Kfinstliche Infek- 
tionen wurden bei Apfelmehltau schon oft angewandt 
(z. B. 2, 7, 38, 43, 47, 115, 117, 137, 145, 149 u. a.). 
Eine Methode zur Masseninfektion ftir Selektions- 
zwecke wurde jedoch far Podosphaera leucotricha 
noch nicht elltwickelt. Gleichsam als Schulbeispiel sei 
hier die Mfincheberger Zfichtung plasm@arawider- 
standsfiihiger Reben genannt. Massenaussaaten yon 
Rebs~imlingen wurden im Gew~tchshaus im Stadium 
der Entwicklung des zweiten Laubblattes unter far 
den Pilz gfinstigen Bedingungen sehr intensiv infi- 
ziert (ScHERZ, 1938 ) (n~ihere methodische Angaben bei 
HUSI~ELD (1933)). Es zeigte sich keine oder nur eine 
sehr schwache Koppelung zwischen Immunit~its- bzw. 
Resistenzgenen und Qualit~itsgenen (wit es auch ftir 
die Mehttauresistenz und Fruchtqualit~t beim Apfel 
wahrscheinlich ist). Vermutlich handelt es sich bei der 
Plasmopararesistenz der Reben um polyfaktorielle 
Vererbung (bei der Podosphaeraresistenz des Apfels 
wahrscheinlich auch). Die Mtincheberger Versuche 
wurden in Geilweilerhof fortgesetzt und fiihrten zu 
resistenten, leistungsf~ihigen, in qualitativer Beziehung 
voll befriedigenden Rebensorten (HusrELD 1957). 

Die Literaturbetrachtung macht es wahrscheinlich, 
dab Bek~impfungsmaBnahmen allein llicht gelltigen 
werden, der Mehltaugefahr Herr  zu werdell, wenn sie 
nicht durch entsprechende Sortenwahl erg~nzt wer- 
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den. Wirtschaftl icher wird es vermutl ich sein, in 
erster Linie die Sortenfragen zu berficksichtigen und  
die chemischen und mechanischen Pflanzenschutz-  
mal3nahmen erst in zweiter Linie zus~itzlich heranzu-  
ziehen. Da  die vorhandenen  Anbausor t imente  in ver- 
schiedener Beziehung nicht genfigen, nicht  nur  hin- 
sichtlich der Mehltauresistenz, ist zu erstreben, sie 
durch entspreehende Neuzt ichtungen aufzufiillen. DaB 
unter  den gegebenen wirtschaftl ichen Verh~tltnissen 
erfolgreiche Apfelsortenzfichtung nur  bei Anwendung  
brauchbarer  Frfihselektionen mSglich ist, wurde frfiher 
dargelegt (82). Die Untersuchungen fiber den Apfel- 
mehl tau  zeigen, dab die Zfichtung yon  mehltau-  
resistenten Qualit~tssorten aussichtsreich erscheint 
und  dab die Selektion auf Mehltauresistenz als Frtih- 
tes tmethode mSglich ist und  sich mit  der Selektion 
auf Standorts-  und Kl imaanpassung zwanglos ver- 
binden l~iBt. 

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

Es wurden 3j~thrige S~mlinge aus 22 Kreuzungs-  
nachkommenschaf ten  sowie im Er t rag  stehende 
B~iume von  156 Apfelsorten auf chronischen Mehltau- 
befall bonitiert .  

U m  die Gleichm~il3igkeit der Infekt ionsbedingungen 
zu prfifen, wurde eine graphische Befallsanalyse 
durchgeftihrt.  

Hierbei ergab sich ein gewisser EinfluB yon  , ,Wind- 
faktoren"  und  yon  s tark befallenen B~iumen an- 
f~lliger Sorten. 

Die Sorten konnten  zwanglos nach der St~rke ihres 
Befalls geordnet  werden. Bei der entsprechenden 
H~iufigkeitsanalyse ergab sich eine Normalvertei lung.  

Bei den Hybrids~mlingen ist der Anteil  der Nicht- 
befallenen nm so gr613er, je geringer die Anf~illigkeit 
der El ternsor ten  i s t  

Es zeigte sich, dal3 eine Befallsbonitierung bereits 
beim S~mling, somit also eine Friihselektion auf Mehl- 
tauresistenz, m6glich ist. 

Bei reziproken Kreuzungen erwies sich die Erb-  
potenz der Muttersorte der der Vatersorte  tiberlegen, 
dies um so mehr, je grSBer der Unterschied der Sorten 
hinsichtlich des Anf~lligkeitsgrades ist. 

Bei einem Vergleich generat iver AbkSmmlings-  
soften mit  ihren El ternsor ten (,,Genealogischer Sorten- 
vergleich") spiegelte das Resis tenzverhal ten der Ab- 
kSmmlinge das der Ausgangsformen wieder. Hinweise 
ant  dominante  oder rezessive Vererbung der Resistenz- 
faktoren wurden nicht  gefunden. 

Mutat ive AbkSmmlinge (ausschtieBlich R o t m u t a n -  
ten betreffs Fruchtfarbe)  zeigten im allgemeinen das 
gleiche Resistenzverhal ten wie die Ausgangsformen.  

Die triptoiden Sorten zeigten gegenfiber den di- 
ploiden keinen generellen Unterschied hinsichtlich 
ihres Resistenzverhal tens gegen Mehltau. 

Aus den unterschiedlichen Unst immigkei ten der 
L i te ra turangaben  fiber die Anf~lligkeit der Sorten 
gegen Mehltau wird in Einklang mit  ~lteren Autoren  
auf das Vorkommen  yon  labilen bzw. stabilen Sorten 
hinsichtlich ihres Resistenzgrades geschlossen und  
diese Labilit~tt mit  der Anpassung an den S tandor t  
in Verbindung gebracht.  

Aus einer Li teraturs tudie  fiber die Biologie yon  
Wir t  und  Parasi t  wurde die Anna hm e  abgeleitet, dab 
es sich bei der Mehltauanffilligkeit beim Apfel um 
eine Komplexeigenschaft  handelt ,  die aus Teileigen- 

schaften besteht.  Es wird in Erg~inzung zur Ansicht  
yon  GOI.LMICK angenommen,  dab die Ansbitdung 
eines jeden Teilmerkmals auf Grund der Hypothesen  
yon  DARLISGTON und MOrSET, die Apfelsorten seien 
polysome Tetraploide, als polygen bedingt  anzusehen 
ist. Die hieraus ffir die Ztichtung sich ergebenden 
Konsequenzen werden erSrtert. 

D i e  M6glichkeit einer Korrelat ion zwischen Resi- 
stenz- und  Qualit~itseigenschaften wird als unwahr-  
scheinlich dargestellt. 

Verschiedene MSglichkeiten der Selektions-, speziell 
der Frt ihselekt ionsmethoden werden diskutiert.  

Es sei an dieser Stelle der Deutschen Forschungs-  
gemeinschaft  ffir ihre Unters t f i tzung der Arbeit,  
Her rn  Professor Dr. LOEWEL (Jork) ftir seine Rat -  
schl~ige und  Hinweise und  Her rn  Dr. GOLLMICK (Naum- 
burg) fiir seine Literaturhi lfen herzlich gedankt.  
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