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Aus dem Institut ffir Obstbau der Technischen Universit~tt Berlin 

Stadienbeobachtungen an Kernobstgeh61zen 

I.  Apfelgeh61ze 
Al lgemeines  

Bet der Zfichtung von Apfelsorten ist die viel- 
j~ihrige Wartezeit bis zum Beginn der Fertilit~it be- 
sonders 1/istig. Abhilfe ist nur auf zwei Wegen m6glich, 
entweder durch Erarbeitung ether brauchbaren Frfih- 
diagnose oder durch Beschleunigung der Bltihreife, 
evtl. auch dutch beides zusammen. Im Gegensatz zur 
Frtihdiagnose, die kaum so welt ausbauf~ihig sein 
dtirfte, dab sie zuverl~tssige Aussagen fiber die sp/itere 
Fruchtqualit/tt erlaubt, wfirde eine Beschleunigung 
znr frtihzeitigen Gewinnung einwandfreier Tatsachen 
ffihren. Die Frage ist nur, ob eine Beschleunigung 
der Bltihreife mOglich ist. Hier scheiden sich die 
Geister. 

Die einen glauben im Blick auf die alltgglichen Vor- 
kolnmnisse nnr an eine unbee~nfluBbare Entwicklung 
des Prim~trstadiums, wie sie merkwOrdigerweise yon 
MITSCHURIN, der doch sonst als unentwegter Verfechter 
der Entwicklungsbeeinflussung zu gelten hat, bereits 
im Jahre 1926 vertreten worden ist (14, 15, 16). Sie 
lehnen deshalb die M6glichkeit ether Irtihzeitigen 
Einwirkung ab, halten die Typenmutterpflanzen ffir 
,,Jugendformen" und haben sogar - -  wiederum gleich 
MITSCHUI~IN -- zeitweise mit der M6glichkeit gerechnet, 
dat? jede Nachzucht eines jungen S~tmtings im Zustand 
des Pdm~rstadiums verbleibt, also das wirklich aus- 
schlaggebende Kennzeichen der Jugendform tat- 
s~ichlich besitzt. Mit den Begriffen ,,Jugendformzeit" 
und ,,Jugendformzone" wird der unbeeinflul3bare 
Charakter junger S/imlinge noch besonders heraus- 
gestellt; denn man daft ja nicht aul3er acht lassen, dab 
in der Dendrologie seit BEISSNERS Entdeckung der 
Begriff ,,Jugendform" jenen S~mlingsnachzuchten vor- 
behalten ist, die bet f re ier  Entfaltung ein fixiertes 
Prim/irstadium darstellen, was bet Apfelgeh61zen 
nicht zutrifft. Schliel31ich gehhrt in den Rahmen dieser 
Jngendformtheorie (JTh) auch die Behauptung, 
Apfels/imlinge bfil3ten mit dem Eintritt in des fertile 
Stadium (,,Altersform") die Neigung zur Selbstbe- 
wurzelung ganz oder wenigstens so stark ein, dab die 
autovegetative Vermehrung bet Sorten ohne brauch- 
baren Erfolg set. 

Die Gegner bemtthen sich darum, solche die Initia- 
tive l~ihmenden Vorurteile zu durchbrechen. Zu diesem 
Zweck spfiren sie den Abweiehungen yon der allt/ig- 
lichen Norm nactl oder suchen derartige Abweichungen 
experimentell zu erreichen. Schon die bisher zusam- 
mengetragenen Beobachtnngen (2--1o) lessen erken- 
hen, dab es nicht nur die yon der JTh behaupteten 
Mhglichkeiten des Stadienverhaltens gibt. Die Ver- 
treter der JTh bestreiten dies, allerdings ohne n/ihere 
Angaben. Sie begniigen sich nach dem Grundsatz, dab 
nicht sein kann, was nicht sein daft, mit einer sum- 
marischen Ablehnung, indem sie unterstellen, es 
handele sich bet unseren ENebnissen um kaum inter- 
pretierbare Einzelfiille oder um Irrttimer, die auf Un- 
kenntnis der Triebverh~iltnisse zurt~ckzuffihren seien. 
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Daneben bedienen sie sich ~e nach Bedarf unscharf 
begrfindeter und deshalb sehr dehnbarer Begdffe wie 
,,jugendliches Vegetativbleiben", ,,potentielle Ferti- 
lit~t", ,,Phasengliederung", ,,junge Sorten". Kurz und 
gut : So vorsichtig zeitlassend wir Tatsachen zusammen- 
tragen, so schnell fertig ist die Jugend(formtheorie) 
mit dem Wort. 

Vorweg set auch darauf hingewiesen, dab es bet den 
folgenden ErOrtemngen nicht einfach um eine Charak- 
terisierung der Kennzeichen des prim/iren bzw. fertilen 
Stadiums geht, sondern um die (3berprtffung jener 
Gesetzm~iBigkeiten, welche die JTh yon diesen Kenn- 
zeiehen abgeleitet wissen will. Kurz formuliert lautet 
deshalb die entscheidende Frage: Ist ein S~tmling be- 
ztiglich seiner Stadienwandlung yon der Umwelt 
abh/ingig, oder ist er (It. JTh) yon der Umwelt weit- 
gehend nnabh/ingig, d. h. k6nnen wir die Stadien be- 
einflussen oder nicht ? 

Bet jeder Er6rterung dieser Art ist sorgf~ltig auf 
die einzelnen Sprogbereiche zu achten, die nach 
unserer Meinung nicht nur en twede r  dem fertilen 
o der dem prim~ren Stadium angeh6ren mtissen. Sie 
k6nnen auch zugleich auf engstem Raum auftreten, 
ohne dutch wesentliches L/ingenwaehstum vonein- 
ander getrennt zu sein. Die Vertreter der JTh unter- 
seheiden dagegen streng zwischen einer ,,Jugendform" 
und der yon ihr durch eine ,,tJbergangsform" getrenn- 
ten,,Altersform". Dabei soil die Trennung durch aleut- 
liches L/ingenwachstum gekennzeichnet seth. Tat- 
s/ichlich scheint dies bet oberfl/ichlicher Beobachtung 
oder beschr~nkten Beobachtungsmhglichkeiten stets 
der Fall zu sein. Sobald man aber den Dingen auf den 
Grund geht, ~indert sieh das Bild, und aus den Gesetz- 
m~iBigkeiten werden lediglich Hhufigkeiten. 

Wit mtissen bet dieser allgemeinen Betrachtung 
auch noch der frtihestmOglichen Blfihreife eines S/im- 
lings Aufmerksamkeit schenken. Um hier klar zu 
sehen, bedarf es eines geeigneten Mal3stabes. Da hier- 
bet der Grundsatz gelten muB, dab vom Prim/ir- 
stadium keine bessere zeitliche Leistung verlangt 
werden kann, als sie des fertile Stadium normaler- 
weise bietet, kommen u. E. als Richtsehnur allein die 
Sorten in Frage. Aber auch bet ihnen mug man sich 
zur Vermeidung yon Unklarheiten auf des Fruchtbar- 
werden yon Neutrieben beschr/inken, die denen der 
S/imlinge weitgehend entsprechen. Am besten eignen 
sich deshalb wohl Okulate auf Typ IX zum Ve@eich. 
Bet solchen Junggeh61zen braucht man sich nfimlich 
nicht um die K1/irung der einzelnen Triebbereiche zu 
bemfihen, was bet ~ilteren GehOlzen notwendig ist und 
Ieieht zu Irrtamern f~hrt. AuBerdem erfahren die 
Partner gleichwertig die Vorteile jener Unterlage, der 
allgemein die gr6Bte Bitthbeschleunigung zugebilligt 
wird. Man k6nnte fragen, ob solche i3berlegungen 
~.berhaup.t notwendig stud, da doch der Direkt-S/imling 
emen gemgneten Vergleich erlaubt. Dasist  aber nur 
hinsichtlich der relativen Blfihverfrtihung der Fall. 
Ffir die Frage, wie frtih bet S~imlingen die Blfihreife 
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tiberhaupt eintreten kann, k6nnen nut  Sorten einen 
richtigen Mal3stab abgeben. 

Betrachten wit unter diesen Voraussetzungen die 
Frage der Bltihreife, dann ergibt sich folgendes: Bei 
einzelnen Sorten (z. B. E. Viktoria) k6nnen Okulate 
auf IX bereits im ersten Austriebsjahr Bltihreife 
erreichen, also im zweiten bliihen und fruchten. 
Diese unterste Grenze ist aber eine Ausnahme, w/ihrend 
die oberste, die nach unseren Erfahrungen im 5. Jahr  
liegt (also Bltihreife im 4. Jahr) nicht selten ist. Dem- 
entsprechend w~ire bei einem im Prim~irstadium her- 
gestellten S~imlingsokulat auf IX (oder bei Abrissen 
einer Typen-Mutterpflanze) eine Wartezeit bis zum 
5. Lebensjahr iiberhaupt nichts Ungew6hnliches. 
Kommt es also bei S~tmlingsnachzuchten auf IX  
noch vor dem 6. Lebensjahr zur Erstbltite - -  was 
bisher bei uns nur vereinzelt der Fall war - - ,  
dann unterscheiden sich solche sterilen ,,Jugendfor- 
men" hinsichtlich des Fertilit~itsbeginns kaum yon 
den fertilen ,,Altersformen". Erst reeht kann davon 
keine Rede sein, wenn die Bliihreife bereits im 2., 
also die Bliite im 3. Lebensjahr erreicht wird. Eine 
solche Verfrfihung gelang K. J. MAURER (13) bei einer 
S~imlingsablaktion un d u n  s - -  wie noch gezeigt wird - -  
beim Typ IX, also auch einer , ,Jugendform". In der 
Literatur wird sogar ein Fall angefiihrt, der erkennen 
1/iBt, dab noch mehr m6glich ist. MITSCHURIN (16) 
erreichte bei Mandelsiimlingen, die nach seinen An- 
gaben normal im 6, Jahr  fruchten, bereits im zweiten 
Lebensjahr Fruchtansatz, und zwar durch Behand- 
lung mit Kaliumpermanganat. 

AbschlieBend sei erw~ihnt, dab die folgenden Aus- 
fiihrungen sich auf Beobachtungen und Experimente 
hauptsgchlich w~hrend der letzten 5 Jahre stiitzen. 
Alle Ergebnisse vertiefen die Erkenntnis, dab bei 
Apfelgeh61zen eine obligate Unbeeintlugbarkeit der 
Stadien nicht gegeben ist. Es ist deshalb zu erwarten, 
dab mit der Vervollkommnung der Beeinflussungs- 
methoden die wichtigsten Stadienm~ingel (fehlende 
Bliihreife im prim~iren bzw. sehlechte Selbstbewur- 
zehmg im fertilen Stadium) je nach dem Erbcharakter  
der S~imlinge noeh besser als bisher eingesehr~inkt 
werden k6nneu. 

Es wiirde zu weit ffihren, auch auf die Eingriffe, die 
wir vornehmen, n/iher einzugehen, doch sei auf unser 
neuestes Verfahren, den S/igeschoek, hingewiesen 
(Abb. 14), Es handelt sich dabei um eine meist im 
Mai/Juni durchgefiihrte MaBnahme von geringster 
Breite, aber unterschiedlich w~ihlbarer Tiefe. Bereits 
nach 4 Woehen ist die Wunde ~iuBerlich verheilt, und 
zwar auch bei den sogar schon durch Bastringelung 
sehr gef~thrdeten Jungs~tmlingen. Je nach Stamm- 
st~irke kann man zwischen diinnen und dicken S~[ge- 
bl~ittern (0,3--0,75 ram) w~ihlen. Bei geringer Tiefe 
kann der S~[geschock j~ihrlich wiederholt werden.  E r  
eiguet sich u. a. gut zur Gewinnung yon Neutrieben in 
den verschiedenen Stadienbereichen. Ein Schock, der 
(z. B. zur Leistungskontrolle der Leitungsbahnen) bei 
/ilteren B~iumen fiber o,5 cm tier in das H o l z  eindringt, 
kann zu Sch~tden fiihren. 

B e o b a c h t u n g e n  
(Besehleunigung der Bliihreife im Prim~irstadium) 
In seinem Lehrbuch des Obstbaues schreibt KOBEL 

(11, S. 299 ) w6rtlieh: 
,,Durch die Untersuchungen von ~'R~TZSCI~E (~948) 

hat sich gezeigt, dab ]eder Sgmling vorerst ein Jugend- 

stadium durchmacht, w~Lhrend welchem er auf keine 
Weise zum Fruchten zu bringen ist. Es Iliitzt somit nichts, 
die S~mlinge bereits nach 1 oder 2 Jahren auf schwaeh- 
wtichsige Unterlagen zu veredeln, um sie friiher tragbar 
zu maehen. In der Versuchsanstalt W/idenswil geht mall 
so vor, dab man die Apfelsamlinge zuerst an einem 
Lattengeriist aufschult. Ein iRiickschnitt erfolgt dabei 
niche, damit der S~mling mSglichst raseh der Jugendform 
entw~chst. Nach 6 Jahren, also zu einer Zeit, in welcher 
die meisten Individuea an ihrer Triebspitze yon der 
Jugelldform in die Altersform tibergetreten und damit 
potentiell fruchtbar geworden sind, wird der /iuBerste 
Trieb auf schwachwiichsige Unterlagen veredelt. Ge- 
wShnlich erhalt man auf diese Weise naeh 2--  4 weiteren 
Jahren die ersten Frtichte. Schult man, wie dies friiher 
an den meisten Orten prakfiziert wurde, die SAmlinge auf 
eigener Wurzel auf, so kommen die meisten erst viel 
sparer zur Fruchtbildung. Wohl entwachsen sie eben- 
falls dem Jugendstadium. Doeh tri t t  die Fruchtbaxkeit 
aus ern~hrungsphysiologischen Griinden meist erst 
wesentlieh sparer ein." 

Das ausftihrliche Zitat ist notwendig, um MiBver- 
standnisse zu vermeiden. Zun~chst ist es unerfindlich, 
warum erst nach 6 Jahren Nachzuchten gewonnen 
werden sollen, wenn es lediglich nutzlos ist, die S~m- 
linge bereits nach 1 oder 2 Jahren auf schwachwach- 
sende Unterlagen zu veredeln. Es mt~13te dann immer- 
bin vom 3. Jahr  an erfolgversprechend sein. Entschei- 
dend ist abet I(OBELS Behauptung, dab bei Nachzuch- 
ten nach 2--4 weiteren Jahren, also ab 9. bis 11. Jahr  
nach der Aussaat, die ersten Frtichte zu erwarten seien. 
Unsere Ergebnisse bei rd. 13oo GehSlzpaaren (Direkt- 
s~tmlinge und Nachzuchten auf Typ IX) sind anderer 
Art. Wir konnten feststellen, dab 38% der im Primer- 
stadium (1.--3. Lebeusjahr) gewonnenen Nachzuchten 
bereits v o r  Beginn des yon I~OBEL SIS kfirzeste Frist 
genannten 9. Lebensjahres fertil geworden sind. Die 
danebenstehenden Direkts~imlinge bltihten dagegen 
erst sp~ter, und zwar bis zu 6 Jahren nachher. 

Der bequemste Einwand gegen die M6glichkeiten 
der Beschleunigung ist die Behauptung PASSECKERS 
(18), wir Mt t en  
,,als Edelreiser Triebe verwendet, die in der Phasenent- 
wicklung weiter fortgebildet und der Altersphase ange- 
n~ihert waren." 

Man kann dieser in unserem Fall abwegigen Be- 
fiirchtung restlos begegnen, indem man einige Woehen 
nach der Aussaat Ablaktionen vornimmt, die noch 
w~ihrend der ersten Vegetationsperiode getrennt wer- 
den k6nnen. Von 51 derartigen Nachzuchten erreiehten 
bei uns immerhin lo% im 4. Jahr  die Bliihreife, bliihten 
also im Friihjahr des 5. Jahres (Abb. 1). Diese Geh61ze 
unterscheiden sich demnaeh hinsichtlich der Wartezeit 
kaum yon manchen Sorten, d .h .  ,,Altersformen". 
Bei einer dieser Nachzuchten wandelten sich auch die 
Bl~itter, und zwar im viertj~ihrigen Triebbereich, bei 
den anderen verharrten sie trotz Bliihreife im Prim~ir- 
stadium. Auch dieses Verhalten einzelner Nach- 
zuehten l~iBt neben de; M6glichkeit der Bliihbeschleu- 
nigung im Prim~irstadium erkennen, dab die JTh  der 
Vielseitigkeit der Entwicklung zu wenig Rechnung 
tr~gt. Die frfihzeitige Gewinnung yon Nachzuchten hat  
iibrigens noch den Vorteil, dab die GehSlze geniigend 
erstarken k6nnen, um so hohe Erstertr~ige zu bringen 
(hier i. M. 2 kg), wie sie fiir die Fruchtbeurteilung yon 
Neuztichtungen erwiinscht sind. 

(Verhalten der S~imlingsbasis; Wiederholung 
der Erstbliite) 

Unsere besondere Aufmerksamkeit g a i t  in den 
letzten Jahren der Kl~irung des Verhaltens der S~im- 
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lingsbasis, die nach den Grunds~itzen der JTh als 
,,Jugendformzone" einerseits unbedingt sterile, ande- 
rerseits unbedingt leichter bewurzelungsfiihige Triebe 
hervorbringen soil als die dazugehSrige ,,Altersform- 
zone". Zweifellos entsprechen viele S~imlinge diesem 
Prinzip, jedoch nicht alle, und zwar selbst dann nicht, 
wenn sie unbeeinflugt geblieben sind. Wit konnten 
wiederholt FNIe beobachten, wie sie Abb. 2a zeigt: 
Erstbliite nut an einem Ast, jedoch bei diesem bis 
nahe an die Ansatzstelle im sonst sterilen Bereich; 
pl6tzliches Auftreten yon Bliiten im Bereich der ,,Ju- 
gendformzone" bei S~imlingen, die bis dahin nur in 
den oberen Kronenteilen fertil gewesen sind; Sorten, 
die wie z . B . E .  Viktoria, Ananas, Bath, Borsdorf 
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sich dabei um einen noch sterilen Siimling, der zu Beginn 
des 8. Lebensjahres auf einen triebloseu 30 cm h0hen 
Stumpf, also Ms in den Bereich des 1. Lebensjahres, 
zurackges~igt und am Boden geringelt wurde. Am 
Stumpf entwickelten sich sofort mehrere Triebe, aul3er- 
dem unterhalb der Ringelung ein besonders kriiftiger 
Bodenschog. Einer der oberhalb der Ringelung be- 
findlichen Triebe erreiehte drei Jahre sp/iter Bliihreife 
(Abb. 3). Er fruehtete also im 4. Lebensjahr, und 
zwar auch an zwei Dorntrieben im erstj~thrigen Bereich 
dieses vierj~hrigen Triebes. Der unbeeinfluBte Boden- 
trieb, der sich im Laufe der vier Jahre zum fast 3 m 
hohen Standbaum entwickelt hatte, wurde dagegen 
erst ein Jahr sp~iter fertil und dies nut vereinzett im 

Abb. 1, Zwei sterile Direktsfimlinge und ihre wghrend der ersten Vegetationsper~ode gewonnenen bliEaendea Naehzuehtem 

Kitajka, bereits im Mutterquartier bliihen und an 
einzelnen Anh~tufelungstrieben gleichzeitig die ersten 
Wurzeln bilden (Abb. 2b). Solche und ~ihnliche Be- 
obachtungen regen zur Nachpriifung der JTh an, 
lassen aber auch erkennen, dal3 man u. U. jahrelang 
auf ein Ergebnis warten mug. 

Die einfachste Frage, die wir uns stellten, war die 
nach der Zeitdauer Iiir die Wiederholung der Erst- 
blfite. Nach der JTh mtiBte ein zum Neuaufbau ge- 
zwungener S~im/ing die gleiche Spanne steriler Jahre 
durchlaufen, die er ehedem bis zum Beginn der Fertili- 
t~tt ben6tigt hat, abztiglich der Zeit, die zur Bildung 
des noch vorhandenen Lebensbereiches gebraucht 
wurde. Andernfalls w~tre die Behauptung, dab die 
S~mtingsbasis dauernd in der ,,Jugei~dform" verharrt, 
sinnlos. 

Wir haben nun fertile Siimlinge zu Beginn des 
8. Lebensjahres 30 cm tiber dem Boden, also bis in den 
erstj~ihrigen Lebensbereich hinein, gekappt und neue 
Kronen erhalten, die b~s zu drei Jahren fraher fertil 
wurden als das erste Mal. Rechnet man ein Jahr far 
die Bildung der verbliebenen Basis ab, so ist die Ver- 
friihung immer noch deutlich genug, um zu erkennen, 
dab die ,,Jugendformzone" eines alten S~imlings sich 
zeitlich anders als ursprfinglieh verhalten kann. 

Es ist uns aber auch die Verlegung der Bl(ite in den 
Bereich der ,,Jugendformzone" gelungen. Es handelt 
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obersten Kronenbereich. Gleichzeitig bliihten vier 
weitere Triebe am Stumpf reichlich. Das Vorhanden- 
sein des kr~iftigen Bodentriebes hat wohl dazu gefiihrt, 
dab die Stumpf-Triebe trotz der nicht verheilten 
Bastringelung lebensf~thig blieben und fruchten konn- 
ten. Andere verjiingte und geringelte Siimlinge, denen 
ein derartiger Bodentrieb fehlte, gingen vor Eintritt 
der Fertilitiit zugrunde. Es sei nochmals gesagt: Ein 
7j~ihriger steriler S~imling ben6tigte zum Erreichen 
der Bltihreife eines zweifellos in der,,Jugendformzoue" 
nach starker Verjiingung und Ringelung entstandenen 
Triebes nur 3 Jahre. Rechnen ~ r  ein Jahr hinzu, da 
der Stumpf den Bereich des ersten Lebensjahres bildet, 
so hat die ,,Jugendformzone" nieht nur gebltiht, sie 
hat auch rascher gebltiht, als es dem ursprangliehen 
S~mling mSglich gewesen w~tre und dem hochgewach- 
senen Bodentrieb m6glich war. Dies widerspricht der 
zeitlichen und r~tumlichen Gliederung der JTh dureh- 
aus. Das Experiment beweist, dab es zum Erreichen 
der Bltihreife weder unbedingt einer nur dureh deut- 
lichen L~ingenwuchs gekennzeichneten ,,~lbergangs"- 
bzw. ,,Altersformzone" noch der ehemaligen sterilen 
Frist bedarf. Es geniigt auch der den Dorntrieben 
eigene winzige Zuwachs, um in das fertile Stadium zu 
gelangen. Das Vernachl~tssigen der S~imlingsbasis bei 
der Bltitenbildung kann also nicht auf abso lu te  
Sterilit~tt des Prim/irstadiums zurtickgeftihrt werden. 

24 
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Das bewies such die danebenstehende, auf einen 
Stumpf yon 2o cm HShe verjtingte, im Prim~irstadium 
gewonnene Nachzucht anf Typ IX. W~hrend sie vor 
und erstmals nach der Verjtingung n u r i m  oberen 
Kronenbereich gebltiht hatte, entwickelte sie im 
5. Jahr nach der Verjt~ngung such an der Basis des 
untersten, lo cm fiber der Veredlungsstelle befind- 
lichen Triebes Bltiten (Abb. 3 c). 

(Verhalten abgelegter Basis- und Kronentriebe) 
Zur weiteren Nachprtifung der Zeitdauer bis zur 

Bltihreife haben wir S~tmlinge im 6. Lebensj ahr abgelegt 
und bewurzelte Triebe aus dem Bereich des 1. nnd des 
5. Lebensjahres far Stadienvergleiche gewonnen. In 
drei F~llen bl~hten, entsprechend den Grunds~tzen 
der JTh, die Nachzuchten der Kronentriebe zuerst. 
In einem Fall bl~lhten abet die stadienverschiedenen 
Partner gleichzeitig, und dies beweist wiedernm, dab 
die JTh zu sehr verallgemeinert (Abb. 4), 

Wir prtiften auch die Bewurze- 
lungsneigung verschiedener Stadien- 
bereiehe. Es geschah dies derart, dab 
wir fertile S~imlinge zu Boden legten 
und anh~iufelten. Uberraschender- 
weise konnten wir schon nach einer 
Vegetationsperiode Geh61ze vorfinden, 
die sieh such im fertilen Bereich be- 
wurzelt batten. Ein Baum hatte sich 
sogar n u t  im fertilen Bereich be- 
wurzelt (Abb. 5)- Auch im Anh~ufe- 
lungsquartier fertiler Sgmlinge haben 
wir Oberraschungen erlebt. Eine An- 
hgufelungspflanze mit besonders fippi- 
ger Dorntriebbildung versagte bei der 
Vermehrung, eine andere mit ,,edlen" 
Trieben, bei der man welt eher ein ab- 
weichendes Verhalten erwartet Mtte, 
brachte dagegen sehr gut bewurzelte 
Abrisse (Abb. 6). 

(Veredlung yon ,,Jugendform" auf 
,,Jugendform") 

Weiterhin sind wir der Behauptung 
nachgegangen, dab ,,Jugendformen" 
besser miteinander verwachsen sollen 
als ,,Altersformen". Vor allem sollen 
artfremde Partner als Jugendformen 
gut verwachsen. Die JTh bleibt je- 
doch bis auf die Erw~thnung des MIr- 
sc~uRINschen (14, 15, 16) Ablaktions- 
versuches zwischen Birnen- und Zitro- 
nens~mling jeden stichhaltigen, d.h. 
vielj~ihrigen Beweis sehuldig. Da MI~- 
SCHURIN seinen ersten Hinweis samt 
t~ild aus dem Veredlungs- und Tren- 
nungsjahr 1926 nie erg~inzt, sondern 
in sp~teren VerSffentlichungen immer 
nnr wiederholt hat, fehlt auch hier 
die BeweiskrMt. 

Abb. 2a. Vorkommnisse an uubehandelten Apfels~im- 
lingen, die nicht den Grunds~itzen der J T h  eatsprechen. 
- -  a) Bliiteabildung an der Basis eines loj~ihrigen S~im- 
lings; b) Erstbltite eines 16j/ihrigen S~imlings, und zwar 
nur an einem Ast, aber his nahe an dessen Basis; 
c) Fruchtansatz ~chs~  dem Stature und 55 cm ~. B. 
bei einem lojghrigert Sftmliag, der vorher rmr im 
~iuBerert Kronenbereich gefruehtet hatte; d) Der gleiche 
Baum 4j~ihrig. Die spAtere Ansatzstelle liegt in der 
,,sterilen Jugendformzone". 

Abb. ~b. Mut~erpflanze der Sorte E. Viktoria mlt  gleichzeifiger Blfiten- und ver- 
eip.zelter Wurzelbildung im 1. Anh/iufelungsjahr. 
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Abb. 3. Verlagertmg der Fertilit~if in die ,,sterile Jugendformzone". - -  a) Gesamtansicht der Triebbereiche vom L bis zum 
4, Jab.r; b) Ansicht des Fruchtansatzes am Dorntrieb des erstjfihrigen Bereiches eines Basisfriebes; c) Verlagerung der 

Blfite an die Basis der verjiingten Nachzucht. 

Abb. 4. Gleichzeitige Blfite verschiedener Stadienbereiche eines Apfels~imlings. 
- -  Links: autoveg. Nachzucht eines Kronentriebes; Rechts: antoveg. 

Nachzucht eines Bodelltriebes. 
Abb. 5. Bewurzelung abgelegter, fertiler Siimlinge nach einer Vegetationsperiode. 
--Oben: Obelwiegende Bewnrzelung der Triebe im Bereich der,,sterilea Jugend- 

formzone"; Untea: AIleinige Bewttrzelung der ,,fertiIen Altersformzone". 

2 4 *  
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Schon frtiher haben wir darauf hingewiesen, dab 
sich Okulate yon Apfel- und Birns~imlingen auf Typen- 
unterlagen (also ,,Jugendform" auf ,,Jugendform") 
bei unseren Versuchen keinesfalls besser verhielten 
als jene yon Edelsorten. Wir haben aber auch 16 Ab- 
laktionen einj~thriger Abrisse der Quitte A (also ,,Ju- 
gendformen") auf einj ~ihrige Apfelsitmlinge und umge- 
kehrt vorgenommen, um die Behauptung MITSCHU- 
RlXS bzw. der JTh nachzuprfifen. S~imtliche Opera- 
tionen gelangen sehr gut. Bald nach der Trennung 
kam es aber bei den aufveredelten Partnern zu Hem- 
mungen. DieQuit ten auf Apfels~imlingen waren his 
zum dritten Jahr nach der Veredlung s~mtlich abge- 
storben. Nut ein auf einen ~ilteren Apfelsitmling ge- 
pfropftes Quittenreis lebte etwas l~nger, worauf bei 
den Birns~imlingen noch eingegangen wird. Die Apfel- 

auf Kurztriebe 30 cm ft. B. herabzudrticken (Abb. 8 c). 
Den Nachbarbaum verjiingten wir dagegen nur soweit, 
dab die Neutriebbildung mit Sicherheit noch in die 
fertile Zone zu ]iegen kam, und h~ufelten diese nach 
dem Austrieb an. Sie zeigte bereits vor Beendigung 
der ersten Anh~tufelungsperiode gute Bewurzelung in 
der ,,Altersformzone" (Abb. 8b). Bei der dfitten Klon- 
pflanze h~ufelten wir die Bodentriebe an, nahmen sie 
jedoch nicht im Herbst ab, sondern liel3en sie stehen. 
Zwei dieser Triebe blfihten bereits zu Beginn des dritten 

Abb. 6. Anh~ufelungspfianzen zweier fertiler S~mlinge, derei1 Bewurzelungs- 
neigung offensichflich genefiseh und nicht stadienm~13ig bedingt ist. 

Abb. 7. 3j~hrige Ablakfionen yon ,,Jugendform auf Jugendform". 
- -  Links: Apfels~mling auf Quitte A mit Wuchsst5rung; 

Rechts: Quitte A allf Apfels~mling bereits abgestorben. 

s~mlinge lebten auf den Quitten z.T.  ein bis zwei 
Jahre l~inger, starben dann abet ebenfalls an Er- 
sch6pfung (Abb. 7). 

(Verhalten des Typ IX) 
Nach der JTh sind die Anh~ufelungspflanzen und 

die Abrisse der Typenunterlagen ,,Jugendformen". 
PASSECKEI~ (18) schreibt: 

,,Durch die dauernde und ausschliel31iche Anwendung 
der Anh~ufelungsvermehrung konnten sich Jugendformen 
mancher GehSlze aus l~ngst vergangener Zeit his auf den 
heutigen Tag erhalten. Dies trifft z. B. zu fiir dell ,,Gel- 
bell Metzer Paradies" (E. M. IX), einen Unterlagenapfel, 
der seit mehreren Jahrhunderten in Kultur steht." 

Abgesehen davon, dab der ,,Gelbe Metzer Paradies" 
erst seit rd. 13o Jahren existiert, zeigt gerade diese 
Unterlage oft genug schon in gew6hnlichen Baum- 
schulen ein Verhalten, das den Ansprfichen, welche 
die JTh an ,,Jugendformen" stellt, widerspricht. Da- 
fiir ist Abb. 8 a ein besonders guter Beleg. Nach dem 
Zapfenschnitt entwickelte diese Paradiesunterlage an 
der Okulationsstelle 8 cm ft. B., also zweifellos in der 
,,Jugendformzone", einen fertilen Kurztfieb. Schon 
dieser Vorfall geniigt, um die Behauptung PASSECKRES 
ZU widerlegen. Wir haben aber zus~tzlich mit einigen 
vierzehnj~thrigen fertilen Abrissen des Typ IX expefi- 
mentiert, um noch Genaueres festzustellen. Bei einem 
dieser bis dahin freiwachsenden Btische versuchten 
wir, die Bltite zur Basis, d.h. in die ,,Jugendformzone" 
zu verlegen. Es gelang uns, die Bliite allm~hlich bis 

Lebensjahres, erreichten demnach im zweiten Jahr 
Bltihreife, und zwar auch im erstj~hrigen Bereich der 
Triebe. Der Typ IX konnte also im Laufe einiger 
Jahre gezwungen werden, die Kennzeichen des pri- 
m~ren und des fertilen Stadiums (fibrigens auch bei 
den Bl~ittern) so dicht beieinanderliegend zu ent- 
wickeln, dab es gleich unangebracht ist, ihn als ,,Ju- 
gendform" wie als ,,Altersform" zu bezeichnen. Er 
ist allenfalls eine ,,Universalform", die sich weder im 
Bltihen noch im Bewurzeln an die Regeln der JTh hiilt. 

(Bewurzelungsfiihigkeit der Apfelsorten) 
Gleich der Blfihreife ist auch die Bewurzelung vor 

allem ein Zeitproblem. W~hrend man abet, falls eine 
Bltihbeschleunigung nicht m6glich ist, den Eintrit t  der 
Bliihreife ohne St6rung des Geh61zes abwarten kann, 
fiihrt eine VerzSgerung der Bewurzelung zum Ab- 
sterben des Vermehrungsgutes. Es muB deshalb etwas 
Zus~tzliches getan werden, urn der Gefahr .der Er- 
sch6pfung Zu begegnen. Dabei stehen zwei Wege 
often: Einmal jener, der fiberwiegend der Beschleuni- 
gung dient, z. B, dutch Anwendung der Wuchsstoffe, 
des Etiolierens (19), des Spfiihnebels. Zum anderen 
j ener, der sich mit Hilfe irgendwelcher Ammenmetho- 
den der naturgegebenen Verz6gerung erfolgreich an- 
pal3t. Nur der zweite Weg hat bisher in Deutschland 
brauchbare Ergebnisse gezeitigt. Sie lassen schon 
seit langem erkennen, dab die Selbstbewurzelung der 
Apfelsorten iiberhaupt kein physiologisches, sondern 
nur ein betriebswirtschaftliches Problem ist. 
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Die Vertreter  der J T h  sind allerdings anderer Mei- 
hung. So schreibt PASSECKER (17): 

,,Von Tausenden yon Stecklingen der Altersform 
(haupts. Edelobststecklingen) hat  sich in meinen jahre- 
langen Versuchen bisher nut ein einziger bewurzelt." 

FmTZSC~tE schreibt (1) : 
,,Hingegen ist es nicht gelungen, Triebe aus der Alters- 

Iormzone zur Bewurzelung zu bringen. Dasselbe gilt yon 

den Edelobstsorten, die sich selbstverst~indlich alle im 
Altersstadium befinden." 

KOBEL schreibt (12): 
,,Keine unserer Edelsorten kann wurzetecht vermehrt 

werden, da sich ihre Stecklinge oder Abreil3er nur ganz 
ausnahmsweise bewurzeln." 

Man mug  sich fragen, wie es zu diesen, den tats~ch- 
lichen MSglichkeiten widersprechenden Behauptungen  

Abb. 8. Typ IX  als ,,Universalform". - -  a) Blfite an der ZapfensehnittsteUe, also im Bereich der ,,sterilen Jugendformzone"; 
b) Bewurzelung in der fertilen Zone, die c) bis knapp fiber den Boden heruntergedrfiekt werden koante; d) Abril3trieb, also 

,,Jugendform" mit  zwei Blfitenst/inden. 

Abb. 9. Bewurzelungsbeispiele der fibliehen, jedoch fiir Apfelsorten unxationellen Varmehrungsmethode wAhre~d bzw. naeh einer Vegetations- 
periode. - -  a) krautige Stecklinge der Sorten (v. 1. n. r.) Beriepsch, Joyce, Ontario; b) SteckhSlzer der Sorten Adersleber, Bath, Bosc's Flaschen- 

birne; c) Wmzlinge tier Sorten Goldparm~me, J. Grieve, Gravensteiner; d) Abrisse der Sorten Ontario, J.  Grieve, Goldparm~ine. 
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Abb. lo. Vereinfaehter Stecldlolzvorsparm. - -  a) AnplattelL des Steckholzes vor  dem Pflanzen der OkulationsunterIage 
(M~irz) ; b) Ein Jah r  sp~iter (Mai bzw. Juni) ; 1 + 3) OMllat der Sorte Golden Delicious; 2 + 4) Steekh61zer der Sorten 

Laxtons Pioneer (2; ohne Verband) und Goldparm/ine (4; mi t  Verband). 

kommen konnte. Sie sind 
wohl darauf zurtickzuftihren, 
daI3 die Vertreter der JTh 
meist die zwar bequemste, 
fiir Apfelsorten aber ungeeig- 
nete Steckholzvermehrung 
tiblicher Art benutzten. 
Hinzu kommt, da8 die ge- 
ringere Bewurzelungsneigung 
fertiler Geh61ze sowie das 
Fehlen von Direkttr/igern in 
der Praxis der Vorstellung 
noch besonderen Vorschub 
leistet, eine auto-vegetative 
Vermehrung der Apfelsorten 
sei nicht mSglich. 

Sobald man jedoch be- 
sondere, u. U. unwirtschaft- 
liche Vermehrungsmethoden 
w~thlt, zeigt sich, dab jede 
Apfelsorte zur Selbstbe- 
wurzelung veranlaBt wer- 
den kann. Und dies allein 
ist bei der Kl~irung des 

Abb. 11. Selbstbewurzelte E d e l s o r t e n . -  Obem Baumschulbestand am Ende der zweitei1 Vegetationsl~riode; Unten:  4j~hrige StaildbXume der 
Sorte Golden Delicious: Links; x3,5 kg Er t rag  im 4. Jahr ;  Rechts; 8 ,7kg Er t rag  im 4. Jahr,  
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Stadienverhaltens von Bedeutung. Aber auch mit 
der gewShnlichen Stecklings-, Steckholz-, Wurzlings- 
oder gar Ablegervermehrung sind nach unseren Er- 
fahrungen, wenn auch praktisch meist bedeutungslose, 
so doch bessere Ergebnisse zu erzielen, als man nach 
obigen Zitaten erwarten sollte (Abb. 9). Ergebnisse, 
die beweisen, dab die Bewurzelungstr~igheit des fer- 
tilen Stadiums bei a l l en  Sorten verMltnism~Big 
einheitlich und rasch tiberwindbar ist, lieferte bisher 
nur die jahrelange Vorarbeit erfordernde Ammen- 
zweig-Methode (6). Sie ben6tigt bis zum Aufschulen 
nut e ine  Anh/iufelungsperiode. Die anschlieBende 
Baumschuheit  bis zum Fertigstellen verkaufsf~ihiger 
Biische betr&gt 3 Jahre. Dabei bat ten bier alle Sorten 
im 2. Jahr  an der SproBachse neue Wurzeln gebildet. 
Besonders praktisch ist der ebenfalls hier entwickelte 
,,vereinfachte Steckhohvorspann" (7). Er  ben6tigt 
allerdings bis zum selbst~ndigen Aufschulen rd. 
3 Jahre, da sich das Steckholz der Fertigstellung des 
Okulates anpassen muB. Man plattet  n~tmlich hierbei 
vor dem Pflanzen den Kopf eines Steckholzes der 
aufzuschulenden Veredelungsunterlage unterhalb der 
sp~tteren Okulationsstelle an. Beim gewShnlichen 
Steckholzvorspann wird dagegen das Reis an ein 
bereits angewachsenes und nur diesem Zweck dienen- 
des Geh61z am Standort angeplattet, was zeitraubend 
und teuer ist. W&hrend der Fertigstellung des Okula- 
tes bewurzelt sich nebenher das Steckholz. Bei der 
R/iumung der Baumschulware wird es abgenommen 
und aufgeschult. Die eigentliche Aufzucht betr/igt 
wie bei der Ammenzweig-Methode 3 Jahre. Sorten wie 
,,Oldenburg" und ,,J. Grieve" bewurzeln sich bei 
diesem Verfahren z. T. schon w~thrend des ersten 
Jahres. Jedenfalls ist die Behauptung, die 
S t e c k h o l z v e r m e h r u n g  der Apfelsorten kSnne 
nicht zur Bewurzelung ftihren, dureh keine an- 
dere zusitzliche Mal3nahme leichter zu wider- 
legen als durch den vereinfachten Steckholz- 
Vorspann (Abb. lO). Die ebenfalls von uns ver- 
besserte Ammenwurzelmethode in Form der 
Sofort-Amme leidet gegeniiber dem vereinfachten 
Steckholzvorspann an zu grol3em Aufwand und 
gegentiber der Ammenzweigmethode an zu grol3em 
Zeitverlust. 

Im Laufe der letzten Jahre wurden mit Hilfe 
verschiedener Methoden am hiesigen Insti tut  fiber 
5ooo Apfelgeh61ze in 81 z .T .  sehr alten Sorten 
autovegetativ vermehrt. Rd. 11oo Geh61ze wur- 
den anderen Stellen zur Weiterbeobaehtung tiber- 
lassen. Unsere eigenen 3--5j&hrigen Standpflan- 
zungen umfassefl die gleiche Anzahl GehSlze. Von 
26 Sorten hat hier nur eine (Gravensteiner) erst 
im 5- Jahr  gefruchtet, 22 Soften bat ten dagegen 
bereits im 4- Standjahr einen Durehschnittsertrag 
von 5 kg je Baum (Abb. I1). Wt~rde das fertile 
Stadium tats~chlich unter  solchen Bewurzelungs- 
schwierigkeiten leiden, wie yon den Vertretern 
der ] T h  behauptet,  so w~re dieses Ergebnis un- 
m6glich gewesen. Uber das Ausmal3 des Erfolges 
entscheidet naeh allem, was wit bisher beob- 
achten konnten, weniger das Stadium und das 
Sortenalter als vielmehr die Vermehrungsme- 
thode und die erbliche Veranlagung der Soften. 
Wit k6nnen deshalb dell Standpunkt PASSECKERS 
nicht teilen, den er neuerdings unter dem Ein- 
druck holl~indischer Selbstbewurzelungserfolge 

einnimmt (19). Er  fiihrt dabei die Sorten ,,Cortland" 
und ,,Lobo" an und schreibt : 

,,Es handelt sich dabei zumeist um Neuziichtungen der 
letzten Zeit, also um junge Sorten. DaB gerade solche der 
eigenvegetativen Vermehrung in erhShtem MaBe zug~ng- 
lich sind, ist auf Grund meiner Forschungen tiber die 
Entwicklungsphasen der GehSlze durchaus verstgndlich." 

Die yon PASSECKER angeft~hrten 2 Sorten sind aber 
immerhin fiber 5o Jahre alt. Augerdem hat sich bei den 
hollgndischen Versuchen vor allem auch die yon 
PASSECKER nicht genannte Sorte ,,Manks Codlin" 
dutch sehr gute Selbstbewurzelung ausgezeichnet. 
Diese Sorte existiert seit 15o Jahren und ist also be- 
stimmt keine ,,junge Sorte". 

II. Birnsiimlinge 
Die ~uBeren Kennzeichen des Prim~rstadiums sind 

bei den Birns~mlingen denen der Apfels~mlinge ~hn- 
lich. Es fehlt ihnen aber die markanteste Eigenschaft 
der jungen Apfels~mlinge, n~mlich die willige Selbst- 
bewurzelung. Deshalb sind Birns~tmlinge kaum dazu 
geeignet, den Grundsatz der JT5  zu sttitzen, dab sich 
die ,,Jugendformen" vor allem durch bessere Bewurze- 
lungsf~higkeit yon den ,,Altersformen" unterscheiden. 
Man kann sogar behaupten, dab das Verhalten der 
BirngehSlze solehe Gedankeng~nge geradezu widerlegt. 
Schon das vollkommene Fehlen yon Typenunterlagen 
in der PraMs l~igt dies erkennen. Deshalb sind wit bei 
der Herstellung yon Nachzuchten auf die Benutzung 
der artfremden Quittenunterlage angewiesen. Und 
damit tr i t t  im Vergleich zu den Apfelgeh61zen als 
weitere Schwierigkeit die Unvertr~glichkeit auf; denn 

Abb. x2. Oben: Bltthende Quitte A (,,Jugeadform") ira drittei1 Jah r  nach der 
Pfropfung auf/ilteren Apfelsfimling; Unten:  Links: Birn-Direkts~imling kurz nach d.em 
Austr/eb zu Beginn tier 5. Vegetationsperiode; Rechts: Dessert Naehzueht aufQultte A, 

die nach krAftiger Eatwieklung der Unvertr~glichkeit zum Opfer gefalIea ist. 
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Abb. 13. Birns~imIinge und deren ISngere Zeit tixierte PrLmlirstadien. - -  Links: a) Sterile Nachzucht; b) deren 9j~hriger Diiek~s~miing m Jr zweiter Blfite; Reohts: 
e) stal'k bedornte n0eh sterile Naehzucht; d) deren seit 2 Jahren unbedornter, 7jghriger Direktsfimling mit  zweiter Bltite. 

die Behauptung der JTh, dab die Verbindung yon 
,,Jugendformen" besonders gute Verwachsungserfolge 
selbst bei artfremden Partnern zeitige, ist falsch. Sie 
kann durch nichts besser widerlegt ~verden als durch 
die Veredtung yon Birns~mlingen auf Quittenunter- 
lage, also ,,Jugendform" auf ,,Jugendform". Dabei 

Abb. 14. Sggeschoek. - -  a) Operation Mitre ~ a i  mit  ~Hilfe einer Formiers~ige 
b) AuBere Verwachsung Mitre August; c) Neuholzbildung Mitre August; d) L~ings- 

sehnitt durch ehlen bis ins Altholz gehendei1 S~.geschock. 

fragt es sich, ~hnlich wie bei Typ IX, ob z.B. die 
QuitteA iiberhaupt ein Prim~irstadium darstellt. 
Zwar entspricht ihre Bewurzelungswilligkeit den 
Forderungen der JTh an die ,,Jugendformen". Wir 
konnten sie aber, wie erw~thnt, einmal als Pfropfreis 
auf ~ilterem Apfels~imling bereits im 2. Jahr zur 
131iihreife bringen, so dab die Vermutung nahe Iiegt, 
auch die Quitte hare  sich weder beim Bliihen noch 
beim ]3ewurzeln an die Regeln der JTh (Abb. 12). 
Auf jeden Fall ist sie bei uns ein dankbares Objekt Itir 
Stadienbeobaehtungen an Birnen. 

Wir haben bisher 476 GehSlzpaare (Direkts~imlinge 
und Nachzuchten auf QuitteA) herangezogen and 
beobachtet. Von den Nachzuchten sind im Laufe yon 
9 Jahren insgesamt 72% abgestorben, davon 48% 

durch Unvertr~iglichkeit. Der K~tlte fielen 24% zum 
Opfer, doch sind in diesem Prozentsatz sicher auch 
unvertrggliche GehSlze enthalten. Allein in den 
ersten 3 Jahren nach der Veredlung gingen 33,5% an 
Unvertr~iglichkeit ein. Bis zmu plStztichen Ted, der 
gew6hnlich im Friihjahr eintrat, zeigten die Veredlun- 

gen moist guten Wuchs, oft sogar entwickelten 
sie sich kr~tftiger als die Direkts~imlinge (Abb. 12). 
Diese mechanische Unvertr~tglichkeit, die sich 
durch keine ~iul3erlich sichtbaren physiologischen 
StSrungen vorher ankiindigt - -  es sei denn, mart 
betrachtet den iippigen Wuchs als StSrung --,  ist 
aber nur eines der R~itsel, das uns die Quitte auf- 
gegeben hat. Das andere ist die Niufige Verz6ge- 
rung der Fertilit~it im Vergleich zum Direkts~tmling. 
Im Gegensatz zum Typ IX, der zweifellos ein 
Beschleuniger der Bliihreife ist, muBten wir bei 
den Birnnachzuchten tiberwiegend das Gegenteil 
feststellen. Auf zwei friiherbltihende Direkt- 
s~imlinge kam n~mlich nut eine friiherbliihende 
Nachzucht. In einem Fall bliihte der Direkt- 
s~mling 3 Jahre vor der Nachzucht. Wirkliche 
Klarheit tiber das mSgliche AusmaB der Verz6ge- 
rungen konnte dabei in vielen F~illen gar nicht er- 

reicht werden, da die Nachzuchten vor der Ent- 
scheidung entweder der Unvertr~tglichkeit oder dem 
Frost erlegen sind. 

Neben dieser Verz6gerung der Fertilit~it ist h~tufig 
ein aMfiilliges Verharren im Prim~trstadium gegeben, 
vor allem hinsichtlich der Bedornung, die bei Birn- 
s~imlingen viel ausgepr~igter ist als bei Apfels~imlingen. 
In einem Fall brachte die Nachzucht erst 4 Jahre 
nach dem Direkts~imling dornlose Triebe hervor. Es 
macht einen besonderen Eindruck, die Direkts~tm- 
lingo mit bliihenden und dornlosen Trieben zu sehen 
und daneben starkbedornte und sterile Nachzuchten 
auf Quitte, also auf einer Unterlage, yon der wir in 
bezug auf die Edelsorten verringerten Wuchs und 
friihe Tragbarkeit ganz selbstverst~indlich erwarten. 
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Man kommt beim Betrachten solcher S~mlinge 
(Abb. z3) zu der Erkenntnis, dab es sich um einen 
Vorgang handelt, der zu ether Ann~iherung an ]~gend~ 
formen im BEISSNERschen Sinn fiihrt. Die Unver-  
tr~iglichkeit der Qui t te  erzwingt anscheinend eine 
Stockung der En twick lung  u n d  macht  - -  was den 
Vert re tern  der J T h  bisher en tgangen ist - -  die f r e i -  
w a c h s e n d e  Nachzucht  eines im Pr im~rs tad ium 
befindlichen BirnsSxnlings u, U. zur J u g e n d f o r m .  
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Stuttgart :  Georg Thieme Verlag 1958. 396 S., 115 Abb. 
in 173 Einzeldarstellungen. DM 49,5 o. 

Um die Fragenkreise, wie weit die Wirkung der ioni- 
sierenden Strahlen auf biologische Systeme eine direkte 
oder indirekte ist, und damit im Zusammenhang um die 
Gfiltigkeit der Treffertheorie hat sich im letzten J ahrzehnt 
eine lebhafte Diskussion entwickelt. Es ist deshalb auBer~ 
ordentlich erfreulich, dab j etzt ein Buch in deutscher 
Sprache zuggnglich ist, in dem der gegenwgrtige Status 
der Strahlenbiologie eine eingehende Darstellung erfghrt 
und das demjenigen, der einen kompetenten Oberblick 
auf diesem Gebiet wiinseht, ohne selbst die Vielzahl der 
aktuellen Publikationen in die Hand nehmen zu k6nnen, 
eine wohlfundierte Auskunft zu geben vermag. Das eng- 
lische Original , ,Fundamentals of Radiobiology" erschien 
im Jahre 1954, die deutsche Ausgabe ist in allen wesent- 
lichen Punkten  auf den laufenden Stand gebracht worden. 
Die Obersetzung der 17 Kapitel wurde unter 4 Bearbeiter 
aufgeteilt. 

Nach Kapiteln fiber die Wirkung der ionisierenden 
Strahlung auf die Materie, die direkte und indirekte Wir- 
kung, die Chemie ionisierender Strahlen in wgBrigen 
Systemen und die Wirkung der Strahten auf Makromole- 
ktile folgen die mit  der Einwirknng ionisierender Strahlen- 
arten verbundenen cytologischen und genetischen Phgno- 
mene, die normale und pathologische Biochemie der Mi- 
tose, die Wirkung radiomimetischer Substanzen und die 
Sauerstoffwirkung in der SLrahlenbiologie. In  den folgen- 
den Kapiteln werden nach einem Vergleich der Strahlen- 
empfindlichkeit lebender Organismen die pathologische 
Biochemie bestrahlter lebender Organismen, die Wieder- 
herstellungsvorggnge nach einer Bestrahlung, die Ein- 
wirkung yon Hypophyse und Nebennierenrinde, die pa- 
thologische Physiologie der Strahlenkrankheit und ihre 
Behandlung, die chemischerf Schutzstoffe und ihr vermut- 
lieher "Wirkungsmodus, die Wirkung ether teilweisen 
K6rperabdeckung bet S~ugern und die Injekt ion von 
Homogenisaten yon Milz und Knochenmark nach der Be- 
strahlung behandelt. AbschlieBend wLrd tiber Beobach- 
tungen am Menschen berichtet. Aus der Aufzghlung er- 
gibt sich mit Dentlichkeit die Spannweite der Darstellung, 
die kein wesentliches Teilgebiet ausschlieBt. 

Die Verfasser, die selbst an hervorragender Stelle 
strahlenbiologisch arbeiten und wesentliche neue Erkennt-  
nisse zum Verstgndpis der komplexen Geschehnisse nach 
der Bestrahlung eines biologischen oder physiko-chemi- 
schen Systems beigesteuert haben, geben ihre pers6nlichen 
Ansichten wieder, ohne der Objektivitgt anderen An- 
schauungen gegeniiber die Ziigel anzulegen, so dab ein 
hSchst aktuelles Bild des gegenwgrtigen Standes der 
Strahlenbiologie mit  der Ffille der neuen Erkenntnisse, 
aber auch mit  den zahlreichen noch bestehenden Wissens- 
lficken entstanden ist. Trotz intensiver Bemiihungen ist 
bis heute das strahlenbiologische Grundproblem, d.h.  
die vitale strahleninduzierte chemische ~ d e r u n g  in den 

Zellen, noch unbekannt ,  die alle j ene biologischen Prozesse 
einleitet, welche schlieBlich als Endergebnis den Strahlen- 
schaden nach sich ziehen. 

Die Obertragung ins Deutsche durch die 40be r se t ze r  
H.-J. M~-URER, Bern, 1R. DITTMEYER, Erlangen, K.-H. 
REIHER, Erlangen, und A. REuss, Erlangen, ist durchweg 
gelungen, so dab eine ausgezeichnet lesbare und verstgnd- 
liche deutsche Ausgabe dieses Buches entstanden ist, das 
die einzige moderne zusammenfassende Darstellung der 
Strahlenbiologie in der ganzen Welfi sein dtirfte. In  den 
Kapiteln fiber die cytologischea und genetischen Wirkun- 
g e n d e r  ionisierenden Strahlen hS~tten in einigen F~tllen 
feststehende Termini bei der 0bersetzung Berticksichti- 
gung linden sollen (S. 169 Schwesterchromatiden-Reunion 
start Geschwisterpaarung; S. 217 interstitielle Deletionen 
start interstitielle Zerst6rungen). Auf S. 229, 2. Zefle mul3 
es im Zusammenhang mit  Drosophila , ,strahlenunemp- 
Iindlieher" heiBen. 

Das Buch spricht einen grofien Kreis yon Wissenschaft- 
lern verschiedenster Forsehungsgebiete an und sollte eine 
dementsprechend weite Verbreitung iinden. 

~ieger, Gatersleben 

BUHR, HERBERT, unfl WALTER NEYE: Die Kartoffel. , , D i e  

Neue Brehm-Bficherei". Wittenberg: A. Ziemsen 1958. 
135 S., 35 Abb., 5 Karten, lO Tab. Brosch. DM. 6,5 ~ 

Das Bestreben der Verfasser war es, aus der Ftille des 
tiber die Kartoffel vorliegenden Schrifttums, gemgB der 
Aufgabenstellung der Neuen Brehm-Bticherei, eine leicht 
verst~tndliche, umfassende Monographie zusammenzu- 
stellen. Den einftihrenden Betrachtungen tiber die Hei- 
mat  der Kartoffel, ihre Wanderung und Verbreitung in 
Europa schlieBen sich Ausftihrungen fiber ihre Stellung 
im botanischen System, etymologische Betrachtungen und 
eine Aufzghlung der i n  beiden Teilen Deutschlands zuge- 
lassenen Soften an. Den gr6gten Raum nimmt das an- 
schlieBende Kapitel Morphologie und Anatomic ein (28 S., 
21 Abb.), welches Lehrbuchcharakter trXgt. Die eigent- 
liche Anbautechnik (Pflanzung, Pflege, Ernte, Lagerung) 
ist in ihrem Umfang (9 S.) sehr knapp gehaltefl, das an- 
schliel3ende Nap/tel Leistungen and Ertrgge dagegen 
stark ausgebaut (17 S.). Das Kapitel Inhaltsstoffe und 
Verwertung zeigt die ern~hrungswirtschaftliche Bedeu- 
tung der Kartoffel und die vielfgltigen VerwertungsmSg- 
tichkeiten auf. Entgegen der hier genannten Menge der 
Wurzelrtickstgnde yon 12--18 dz/ha Trockensubstanz 
werden allgemein 2 - -  4 dz ermittelt. Die Behandltmg der 
Krankheiten und Sch~dlinge (9 S.) erfolgt nur  stichwort- 
artig und hgtte durch einige Abbildungen erheblich ge- 
winnen kSnnen. Die hier gebrachten 3 Fotos k/Snnen 
weder im Inhal t  noch in der Wiedergabe befriedigen. Die 
abschlieBenden Kapitel geben einen schSnen orientieren- 
den Uberblick fiber die gegenw/irtig gefibte Technik der 
Neu- und ErhMtungszfichtung, das Prfifungswesen und 
die besonderen Probleme der Pflanzguterzeugung. 

Die vorliegende Schriit ist keine Anleitung zum prak- 
tischen Kartoffelanbau, sondern eine betont  botanisch 


