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Die F o r d e r u n g  nach  obs tbaul ich  wer tvol len  Unte r -  
lagen ftir Sauerkirschen,  insbesondere  Scha t t enmo-  
rellen, vdrd z u n e h m e n d  dringl icher .  Infolge des Man- 
gels an  U n t e r l a g e n  nach  dem zwei ten  Wel tkr ieg  wur-  
de Saatgut  far die A n z n c h t  yon Prunus-mahaIeb- 
S/imlingen oft yon  v611ig wert losen Mutterb~iumen 
gesammel t  oder impor t ie r t .  W e n n  heute  in  der B a u m -  
schule u n d  am obs tbau l i chen  S t a n d o r t  bei Sauerk i r -  
schen auf  Prunus  mahaleb Ausf~lle infolge yon  Un-  
vertr~tglichkeit e inen  viel  zu groBen Umfang  ange-  
n o m m e n  haben ,  so ist  dies vorwiegend auf  d ieVerwen-  
dung  ungee igne te r  Un te r l agen  zuri ickzuft ihren.  

U m  die Frage  nach  den zweckm~iBigsten Unter -  
lagen fiir Scha t t enmore l l en  kKtren zu helfen, wurden  
auf  dem Versuchsfeld Prussendor f  unseres  I n s t i t u t e s  
gr6Bere P f l anzungen  mi t  B~tumen auf  versch iedenen  
Unte r lagen  angelegt .  Die ~tlteren Quar t ie re  wurden  
noch u n t e r  A n l e i t u n g  yon  HILKENBAUMER aufge- 
pf lanzt .  ~7ber d e n  S t a n d o r t  und  die D t ingung  gib~ 
Tab .  1 A u s k u n f t  

Tabelle 1. Standortverhiillnisse der Versuchsanlagen. 
B o d e n :  Krume, humoser Lehm Untergrund ab 8o cm 
Kies. Es handelt  sich um emen sehr ausgeglichenen 
Boden, der kaum Unterschiede in der Zusammensetzung 
aufweist. 
K l i m a :  mittl,  jS, hrl. Niederschlgge: 48o ram. 
Lage :  Flachland, etwa 9o m fiber NN - -  Wind- ulld 
sommerliche Trockenlage. 
B o d e n p f l e g e :  Offenhalten des Bodens bis Ende Juli 
mi t  Scheibellegge ulld Grubber. Von August ab Duldung 
des Unkrautwuchses. 
D i i n g u n g :  Stallmist im dreijghrigen Turnus, jeweils 
3oo dt/ha, dazu jghrlich all Mineraldiillger: 

Reinn~hrstoffe N P~O5 K~O in kg 

Jahr t952 30 3 ~ 60 
1953 4 ~ 4 ~ 80 
t954 4 ~ I 40 80 
1955 80 60 12o 
1956 8o 75 84 
1957 80 4 ~ 112 
1958 lOO 65 200 
1959 loo 65 200 

N~hrstoffversorgung des Bodens* 

mg P205 
in lOO g Bodell 

Krume 
Untergrund 

mg K20 
in lOO g Boden 

Krume 
Untergrulld 

Quartier: lo 

29 
2,5 

l d  l l b  und 11d 

31 23 
2 4 

34 31 23 
6, 5 6 7 

* Es stehenleider nur die Werte des Sp~itherbstes 1956 zur Verffigung. 

Die Versuchsanlagen werden yon Gar~enbauingenieur 
MEI~a betreut, der zusammen mit  den dort arbeitenden 
Obstbaugehilfen regelmgBige Erhebungen iiber Wuehs 
und Ertrag der B~ume anstellt. An den t3onitierungen 
war weiterhin die wiss.-techn. Assistelltin FrXulein 
JmVGHANNS beteiligt, die auch die statistischen Verrech- 

nullgen durchfiihrte. Bei der Zusammenstellung der 
Versuchsergebnisse unterstfitzte reich DiplomgArtller 
RE~CttEL. Weiterhill sind eine Reihe ehemaliger und 
lloch in Prussendorf t~tiger Mitarbeiter an den Ertrags- 
feststellungen de r  teilweise fiber mehr als ein Jahrzehnt 
laufenden Versucke beteiligt. Ihnen alien sei ffir die 
sorgfgltige Durchffihrung der Ermit t lungen besonders 
gedankt. 

{)berblick fiber den A u f b a u  d e r  V e r s u e h e  mit 
Schattenmorellen-Bfischen i m  Q u a r r i e r  Nr .  10 

Pflanzjahr: 1949 
Baumzahl : 203 
Unterlagen: Prunus mahaleb (Mischsaat) Saatgut 

wurde yon Mutterb~umen mir gtinstigen Eigenschaften 
gewonllen. Veredlung m lo cm H6he am Wurzelhals. 
Prunus avium Auslesen voll Hiittner. Mutterb~iume 
wurdell ihrer positiven Eigellschaften wegen besonders 
herausgestellt (KOPPERS und HILKENB~UMER E1949]) 
Veredlung ill 60 cm H6he. 

Ausf~ille bis 196o: Insgesamt 3 ]3~ume, davon 1 Baum 
infolge Virusbefall, t Baum dnrch mechanische Besehgdi- 
gung, beide Exemplare stalldei1 auf Prunus avium. 
1 t3aum auf t~runus mahaleb infolge Unvertr~glichkeit 

Schnittbehandlung: Zungchst wnrde der Erziehungs- 
schnitt, verbunden mit dem Fruehtholzschnitt .  durchge- 
fiihrt. In  den Jahren 1958 bis 196o wurde nut  der Uber- 
wachungsschnitt angewendet unter  Wegfall des Frucht- 
holzschnittes. 

yersuchsanordnung: Von den Bgumell auf Prunus 
awum wurden je Kombillat ion 12 Stiick aufgepflanzt, 
yon denen auf Prunus mahaleb insgesamt 45, von denen 
ffir den Vergleich mit  Vogelkirsche jedoch nur 35 ausge- 
wertet wurden. Es handelt  sich um ein langgestrecktes 
Quarrier mit jeweils 4 B/lumen gleicher Unterlage ill der 
Reihe. Die 13 gepriiften Vogelkirschenunterlagen wurden 
in jeweils dreifacher Wiederholung in l teihen zu je 4 Stiick 
gepflallzt. Die B/iume auf Prunus mahaleb stehen eben- 
falls zu je vier ill Reihen zusammellgefaBt verteil t  zwi- 
schen den Schattenmorellen auf Prunus-avium-Unter- 
lagen. 

f i be r  das Verhal ten  der  Prunus-av ium-Mut ter -  
b~ume u n d  deren  N a c h k o m m e n  in  der Baumsehule  
be r i ch t e t en  berei ts  Kf)PPERS u n d  HILKENBAUMER 

(1949). 
Vergleicht ,nan den Wuchs  der Scha t t enmore l l en  

auf ve rsch iedenen  P r u n u s - a v i u m - H e r k f m f t e n  einer-  
seits, auf Prunus  mahaleb anderersei ts ,  so fitllt zu- 
n~ichst auf, dag die Vogelki rsehenst / tmme al lgemeln 
wesent l ich dicker s ind als die Schat tenmore l lens tXm- 
me auf  Prunus  mahaleb (s. Tab.  2). 

Untersch iede  in der S t ammdicke  zwischen den ein- 
zeinen Vogelk i r schen-Herk i inf ten  s ind  zwar vo rhan -  
den, aber  in  der Regel n ich t  besonders  auff/iltig. Nur  
eine Herkunf t ,  n~tmlich Prunus  avium Nr. 147, hat  
e inen  sehr schwachen S tamm.  

I n  der Praxis  ist die Meinung ver t re ten ,  dab Vogel- 
k i r schens t~mme besonders  frostgeEihrdet  seien u n d  
daher  die Veredlung l ieber  am Wurzelha ls  erfol- 
gen solle. Die St~imme der in  unse r e m Versuch 
s t e he nde n  B{tume haben  jedoch den Ex t r em-  
winter  1955/56 u n t e r  Bed ingungen ,  die bei Birnel l  
und  f ros tempfindl ichen Apfelsor ten  schwerste Sch{i- 
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Tabelle 2. Wuchsverhalten yon Schattemnovelle au[ Pvunus 
mahaleb im Vergleich zu den4, au/ Nachkommen ausge- 

wiihlm, Prunus-avium-Mutterbiiume. 
(dargestellt an Stammquerschnittfl~che, Kronellvolumen 
und KronengrundflXche - -  die dick umrandeten SAulell 
lassen erkenllen, .dab die .Vquchsunterschiede gegeniiber 

Pfumts mahaleb statistisch gesichert sind). 
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Tabelle 3. Ertriige vor162 Schatlenmorelle au/ Prunus mahaleb 
im Verg!eich xu der162 any Nachkommen ausgewiihller 

Prunus-avium-~utterbdiume. 
(Die Darstellung zeigt die wfihrend drei verschiedener 
Zeitspannen erzielten Ertr/~ge. Die Ertragsunterschiede 
der dick umrandeten S~ulen sind gegenfiber .Prunus 

mahaleb statistisch gesichert.) 
KPonen 
grand- 

ffahr der Messung flache 
I059 57 ?'gYl I i n  m2 

- -  I I I ~  
J5,1 

1 ~ r  

I ~42 
i ~ 4 7  

I 16,5 
r ~42 

I 16,~ 
I 

1 

Jahr d~r Messun 9 

- t 
1 

J 

I 

f6,d 
~7,7 

16,o 
~7,~ 

o 

I 
I l l i l l l l l l l i l l l l l l l l  I I I I  

10 20 do 40 ~ YO 
Kronenvo/umea 

�9 ! 

Pru~#s 
avium 
8aumAt~. 

q 4 7  I I 

i~2 I 
171 I 
f36 I 
77zi i 
121 I 
173 I. 
133 I 
87 I . l  

f37 �9 i 
130 ~ 
106 i 1 

5'1 [: I ] 

Prunes I I I 
mobdeb " - 

200 i50 lo0 50 c~ 2 
Btammquerschn///ft&he 

i9[ - 

15(,- 

: I$58- 

.~-~ 

den hervorriefen, v611ig ungesch~idigt fiberstanden. 
Es finden sich keine St~mme mit Frostrissen. Die 
Frostbest~indigkeit der Ht~ttnersehen Auslesen ist 
anscheinend gut. Trotzdem darf nieht verkannt  wer- 
den, dab der Winter  1955/56 dieKirschen wahrschein- 
lich nicht in einem so frostempfindlichen Entwick- 
lungszustand traf wie das Kernobst.  Die Sch~den an 
StiBkirschenst~immen sind allgemein auffallend ge- 
ring. Dies tr iff t  auch ftir Quartiere zu, in denen 
Schattenmorellen auf Vogelkirschen unbekannter  
Herkunft  in die Krone veredelt worden waren. 

Zu den B~umen auf Prunus  mahaleb ist zu bemer- 
ken, dab die St~imme, in diesem Fall yon der Schat- 
tenmorelle selbst gebildet, ebenfalls keine Frostsch~- 
den zeigen. Im Trockenjahr 1959 war Iestzustellen, 
dab Schattenmorellen auf Prunus  mahaleb DfJrre- 
perioden anscheinend besser tiberstehen als solche auf 
Prunus  avium. Hinsichtlich des Kronenvolumens lie- 
gen die Verhgltnisse zwischen den Schattenmorellen 
anf Prunus  avium und Prunus  mahaleb anders als 
b~im Stature. Hier ttbertreffen die Biiume auf Prunus  
mahaleb alle auf Prunus  avium stehenden. Die Unter- 
schiede gegenttber Prunus  mahaleb hinsichtlich der 
geringeren KronengrSBe sind daher auch in den mei- 
sten F~illen statistisch zu sichern. Eine auft~llig klei- 
ne Krone entwickeln wiederum die B~tume auf Prum~s 
avium Nr. 147. Diese Kombination ist im Wuchs be- 
sonders gehemmt. Die Unterschiede zwischen den 
Kronen der anderen BXume auf verschiedenen Vogel- 
kirschen sind nicht sehr wesentlich. 

Betrachtet  man die auf B~Cumen mit Prunus-avium- 
Unterlagen erzielten Ertr~ge (Tab. 3), so lassen sich 
beachtliche Unterschiede feststellen. W~ihrend B~iu- 
me auf Vogelldrsche der Herkunft  Nr. 133, berechnet 
auf die gesarnte Standzeit, im Durchschnitt  168 kg 
bract~ten, erreichten die der Herkunft  Nr. ~47 nur 
114 kg. Im Durchschnitt  aller im Bestand vorhan- 
denen Schattenmore!len auf Vogelkirsche kam ein 
Ertrag yon 146 kg zustande. Der entsprechende Wert 
mit Prunus  mahaleb lag bei 149 kg. Dies dttrfte etwa 
das Verh~iltnis sein, wie es bei B~umen mit Unter- 
lagen aus Mischsaatgut sehr guter Herkunft  yon Pru-  

Prunus ~i33 87 121 61 130 137 i~2 JOE 173 171 17~ 136 I~7 
maha/eb Prunus a w'um 

nus mahaleb und Prunus  avium erreichbar ist. Die 
sofor• nutzbaren Ertragsreserven liegen zun~ichst bei 
der bevorzugten Verwendung yon Nachkommen er- 
tragsbegtinstigender Vogelkirschen zur Baumanzucht.  
Insbesondere der Mutterbaum Nr. 133 besitzt in die- 
ser Hinsicht wertvolle Eigenschaften. Die in der Er- 
tragsh6he n~chstfolgenden Nachkommen der Mutter- 
b~lme Nr. 87, i21, 61 und 13o veranlassen auch noch 
Ertr~tge, die deutlich iiber den mit Prunus-mahaleb- 
Mischsaatgut erzielbaren liegen. Kombinationen mit 
S~imlingen der Mutterbiiume Nr. 137, 142 und lO6 
erreichen etwa den Durchschnit t  der Prunus-maha- 
leb-Bfiume. 

Tabelle 4- Ertrdge yon Schaltenmorelle au/ Prunus mahaleb 
und au[ Nachkommen der Prunus-avium-Mutte~,b~iume 

Nr. 133 und 147. 
Die Darstellung zeigt die Ertr~ige alier vorhandenen 
B/iume auf Pcunus avium Nr. 133 und 147. Unter den 
B~umen auf ~runus mahaleb wurden Ertragsgruppen 
gebildet, der jeweils mittlere Baum einer Gruppe wurde 
zum Vergleich mit den Vogelkirschenunterlagen heran- 

gezogen. 

f  oFN 

Im Zusammenhang mit der Prfifung der Ertrags- 
leistungen auf den Nachkommen verschiedener Vogel- 
kirschen-MutterNiume interessierte, auf welche Weise 
die Priifnummer 133 so hohe Leistungen erzielte. 
S~mtliche B~iume dieser Nachkommenschatt  ver- 
hielten sich ertragsm~iBig besser als die des jeweils 
vergleichbaren Baumes aus der Population der Vogel- 
kirsche Nr. 147. Ordnet man die B~iume mit den Un- 
terlagen Prunus  avium Nr. 133 und Nr. 147 der Er- 
tragsleistung naeh (s. Tab. 4), so zeigt sich die i]ber- 
legenheit derjenigen auf Nr. 133. Zum Vergleich wur- 
den die Schattenmorellen auf Prunus  mahaleb in 12 
Gruppen ~thnlich hohen Ertrages eingeordnet, deI je- 
wefts mittlere Baum einer Gruppe wurde dargestellt. 
Die B~iume auf Prunus  avium Nr. 147 sind in jedem 
Fall denen auf Prunus  mahaleb weit unterlegen. Da- 
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gegen zeigen die auf P r u n u s  av ium Nr. 133 eine all- 
gemein bessere Leislung. Dieses Ergebn i s  beweist, 
dab es nicht berechtigt ist, zwischen Vogelkirsche und 
Steinweichsel ein Wertur te i  I in dem Sinne zu fSllen, 
dab die eine Unterlage grunds~ttzlich besser, die an- 
dere schlechter set. Im Vorliegenden Fall wird man, 
5hnlich wie fiir St~Bkirschen der Mutterbaum Nr. 17o 
als Samenspender besonders herausgestellt wurde, 
ftir Schattenmorellen die weitgehende Verwendung 
yon S~tmlingen des Mutterbaumes Nr. 133 und ~hnlich 
wertvoller Formen anstreben. 

Stratifikationsverfahren fibelwinden. Der Wuchs der 
S~mlinge ist in den meisten F~illen gut. Die Angaben 
y o n  I~UPPERS und HILKENBAUMER sind noch erg~n- 
zungsbedfirftig: Es darf angenommen werden, dab 
sich unter  den empfohlenen MutterMiumen solche be- 
finden, die auch hinsichtlich der Unterlagenanzucht 
befriedigen. 

Von verschiedenen Autoren werden Zusammen- 
h~inge zwischen dell Stammst~irken der Mahaleb-Un- 
terlage sowie der darauf stehenden Schattenmorelle 
einerseits und der Vertr~glichkeit der Veredlungs- 

Mutterbaum-Nr. 

Eigenscha/ten der als wertvoll erkannten Samenspender-Mutterbiiume yon Prunus avium und deren Nach- 

87 

Wuchs im ~o. Standjahr 

kommenscha/ten. 

(Zusammengestellt nach Angaben yon K~YPPzRs und I-IILKENB-~UMER.) 

133 

s t a r k  X 

mittel 

Ta.belle 5. 

schwach x 

X f r ~  

m i t t e l  X 

sp~tt / X 

121 61 13o 137 

I x 

Blfitezeit 

Reifezeit in der 
. . .  Kirschwoche 5. 4. 4. 5. 

lOOO-Ffuchtewichtin g 1851 1176 155o io96 I 1351 1179 

hoch ] ] I hoch x 

Fruchtertrag mittel X 

gering Ertragsver- germg I 
halten hoch 

Steinertrag je mi t te l  x 
kg Frucht 

gering x 

gut 
Keimung ............... 

Eignung der der Samen mittel • 
Nachkom- gering • 
men fiir die 
Baum- • 
anzucht S~m!ingsl/inge lang 

im 1. Stand- mittel X 

jahr kurz 

142 io6 

. 

X X X 

5. 5. 6. 5. 

1266 84 ~ 

X 

X 

�9 X 

X 

X 

_ _  X 

X 

X 

X 

X 

Wenn eine S~mlingsunterlage wegen ihres obstbau- 
lichen Wertes besonders herausgehoben wird, dann 
muB sie zus~ttzlichl um in der Praxis Eingang zu fin- 
den, verschiedene Voraussetzungen erfttllen. Zu- 
n~ichst ist zu fordern, daB die Mutterb~tume genti- 
gende Mengen ftir die S~mlingsanzucht wirklich gut 
geeigneten Saatgutes ergeben. Weiterhin muB der 
S~tmling ,hinsichtlich seines Wuchses und seiner Ver- 
edlungseigenschaften ftir die Baumschule zumutbar 
sein. Es wurden daher, um Anhaltspunkte fiir die 
baumschulm~il3ige Eignung zu gewinnen, auf Grund 
der Beobachtungen yon Kf3PPERS und HILKENBXU- 
MER (1948) die wichtigsten Eigenschaften der als be- 
sonders brauchbar  erkannten Mut~erb~tume einmal 
zusammengestellt  (Tab. 5). Das Verhalten der B~u- 
me als Samenspender ist teils gut, teils weniger be- 
friedigend. Die Keimung des Saatgutes lieB bet eini- 
gen Pri i fnnmmern zu wtinschen flbrig. Diesel Nach- 
teil l~tgt sich m6glicherweise durch ein geeigneteres 

par tner  einer Kombination andererseits vermutet  
(KRAMER [196 @ STOLLE [1957] ). Bet dem guten 
Stand der B~ume des Quartiers Nr. lo  erschjen die 
Prtifung dieser Frage erfolgversprechend. Far  diese 
Untersuchungen standen insgesamt 44 B~inme zur 
Verftigung. In allen F~illen sind die St~tmme der Un- 
terlagen starker als die der aufgesetzten Sorte. W~ih- 
rend die weitaus meisten Unterlagen einen Durch- 
messer zwischen 18 und 22 cm erreichten, wurden die 
St~tmme der Schatienmorelle in der fiberwiegenden 
Zahl nur 13-=-16 cm stark. Dabei ist bemerkenswert,  
dab die Verjfingung der Unterlage zur Schattenmo- 
relle kin im Bereich des Wurzelhalses stets auf Kosten 
der Unterlage geht (s. Abb. 1). Der Schattenmorellen- 
s tamm bleibt auch in seinen unteren Part ien etwa 
gleich dick. An der Veredlungsstelle geht der langsam 
dtinner werdende MahaIeb -S tamm harmonisch in den 
Schattenmorellenstamm iiber. Es kommt auch nicht 
zu einer Verdickung oder Knollenbildung im Bereich 
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Bei der Uberpriifung der Verwachsungsstellen ver- 
schiedener Kombinationen ergab sich, dab de r  Uber- 
gang yon der Unterlage zur Edelsorte nicht in allen 
F~tllen durch stetige Verj fingung der Unterlage bis zur 
Schattenmorelle hin geschaffen wird. Kam es bei fast 
allen B/iumen zu einem harmonischen ,,Ineinander- 
fliel3en" beider Partner ,  so zeigten doch einige ein an- 
deres Verhalten. Die st~rkere Unterlage behielt ihren 
Durchmesser bis zur Veredlungsstelle hin mehr oder 
weniger unver~tndert bei. Der Schattenmorellen- 
s tamm sitzt dann auf einem st~trkeren Unterlagen- 
stfick ohne f3bergangszone unter  Bildung eines trep- 
penf6rmigen Absatzes auf (s. Abb, 2). Bei der Prti- 
tung derErtr / ige dieser insgesamt sechs B~iume ergab 
sich (s. auch Tab. 6), dab drei yon ihnen schlecht 
trugen. Es befindet sich darunter  auch die Kombina- 
tion mit dem geringsten Er t rag t iberhaupt  (Baum 
Nr. 2777). Dagegen zeigten die anderen drei nicht so 
m~iBige, aber doeh stets noch unter  dem Durchschnitt  
liegende Leistungen. W~ihrend also der st~irkere Ma- 
haleb-Stamm, der sich harmonisch der Edelsorte an- 
schlieBt, keine geminderte Vertr~iglichkeit vermuten 
1/tl3t, kann ein deutlich bis stark gest6rtes Verh~ltnis 
dann vorliegen, wenn die Verwachsungsstelle terras- 
senf6rmig abgestuft ist. Das unterschiedliche Dik- 
kenwachstum yon Unterlage und Sorte ftir sich allein 
betrachtet,  gibt bei dem vorliegenden Material somit 
in der Regel keine sicheren Anhaltspunkte fitr die vege- 
tative oder generative Leistung einer Kombination. 

Abb. 1. Verwachsungsstelle zwisehen der Unterlage .Prunus mahaleb und dez 
Schattenmorelle. Der allmfihliche iJbergang von der Unterlage zum Stature der 
Schattenmorelle I~Bt gute Vertr~iglichkeit zwisehen beiden Veredlungspartnerlx 

vermuten. 

der Veredlungsstelle wie beim Apfel auf Malus IX .  
Auf Grund der guten Ertr/ige der gepriiften B~ume 
und des hervorragenden Gesamteindruckes des Be- 
standes dart geschlossen werden, dab die gegeniiber 
der Ertragssorte oft wesenfiich st~irker wachsende 
Unterlage keinen nachteiligen EinfluB auf den Edling 
ausabt. 

Es wurde nunmehr  untersucht,  ob das Verh~ltnis 
yon Stammdurchmesser der Sehattenmorelle zu 
Stammdurchmesser der Unterlage sich in einer be- 
sfimmten Richtung auf den Er t rag  auswirkt. Wurde 
die St/irke des jeweiligen Schattenmorellensfammes 
gleich 1 gesetzt, so verhielten sich dazu die Unter- 
lagen wie 1 : 1,11 bis 1 : 1 , 7 0 .  Die weitaus meisten 
BRume zeigten ein Verh~ltnis zwischen 1,28 bis 1,5o. 
Es ergab sich bei der Verrechnnng, dab bei dem vor- 
liegenden Material keine statistisch zu sichernden 
unmittelbaren Beziehungen zwischen Dickenverh~lt- 
nis und Ertragsbildung bestehen. Sowohl bei der 
Gruppe der B~ume mit relativ starker wie anch bei 
der mit schwRcherer Unterlage fanden sich solche mit 
hohem und niederem Ertrag.  Ein unterschiedliches 
Verl~altnis zwischen Dicke yon Unterlage und Edel- 
sorte braucht also im Falle der Sehattenmorelle nicht 
nachteilig zu sein. Es sei jedoch darauf hingewiesen, 
dab extreme Wuchsformen, wie sie STOLLE (1957) in 
anderen BestRnden mit einem anscheinend sehr unein- 
heitlichen Gemisch yon Prunus mahaleb fand und bei 
denen die AbhRngigkeit der Ertragsbildung yore 
DickenverhRltnis Untertage zu Stature tats~chlich 
zum Ausdruck kam, in unserem Quarrier nicht auf- 
traten.  

Abb. 2. Verwachsungsstelle zwischen der Unterlage Prunus mahaleb und der 
Sehatteamorelle. Der treppenf5rmige Absatz im Bereich der ~)bergangszone kann 

gemhlderte Vertrgglichkeit zwi~chen beiden Veredlungspartnern andeuten, 
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Es sei nunmehr  an einigen Beispielen dargestellt,  
welche Eigenschaften der Unterlagen auf eine Be- 
giinstigung der Ertragsbildung schlieBen lassen (s. 
Tab. 6). Den h6chsten Er t rag  t iberhaupt  lieferte der 
Baum Nr. 2938. Die Mahaleb-Unterlage dieser Kom-  
bination ist die am st~rksten wachsende des ganzen 
Quartiers.  Der S tamm der Edelsgrte ist ebenfalls 
kr~iftig und wird nur noch yon einer Schattenmorelle 
abertroffen Trotz des s tarken Unterbaus hat  dieser 
Baum keine iiberm/iBig groBe Krone. Dadurch er- 
reicht er ein sehr giinstiges Verh~iltnis yon Er t rag  zu 
Kronenvolumen.  

sollen zeigen, welche beachtlichen M6glichkeiten zur 
Ertragssteigerung dutch Auslese obstbaulich wert- 
roller  Formen tats~tchlich gegeben sind. Es sei in 
diesem Zusammenhang auch einmal darauf hinge- 
wiesen, dab Prunus mahaleb zwar auf geringwertigen 
und trockenen B6den hohe relative Leistungen zu 
vollbringen vermag, dab er aber auf besten B6den 
H6chsternten erm6glicht. 

Die n~chste Gruppe der in Tab. 6 genannten B~iu- 
me stellt eine negative Auslese dar. Die B~tume Nr. 
2791 und 2785 zeigen den fiir geminderte Vertr~iglich- 
keit charakterist ischen stufenfdrmigen l ]bergang yon 

Tabelle 6. Ausgewiihlte Beispie!e /i~r das )~rtrags- und Wuchsverhalten yon Schattenrnorellen auf verschiedenen Prunus- 
mahaleb- Sfimlingen. 

Baum-Nr. 

2938 
2949 
2948 
2944 
2968 

2791 ~ 
2785 ~ 
2829 

2781 
2871 
2777 ~ 

2945 

Gesamtertrag 
in kg je Baum 

yon 1951 196o 

298 
274 
239 
236 
2 2 0  

15o 
149 
146  

116 
113 
lO9 

203 

Erntemengen w~ihrend verschiedener 
Ertragsperioden in kg je Baum 

2x951--1954 

56,5 
34,3 
25,o 
35,5 
44,5 

16,6 
31,5 
2 2 , 9  

2 2 , 8  
2 9 , 2  
12 ,4  

1955 x957 1958 196o 

60, 5 81 
57;5 82 
65, 3 - 48,5 
61,o 39,5 
56,5 19,o 

37,o 96,o 
43,5 ~73,5 
23,3 99,5 

23, 5 69,5 
27,0 57,0 
19,5 77,0 

37,3 30,5 135,o 
1 Die so bezelehnemn Kombinationen zeigell den treppenfdrmigen Absatz an der 

Durchmesser 
der 

Unterlage 
in cm 

24,0 
20,  5 
2 0 , 0  
21,O 
21,5 

20,5 
2 0 , 0  
2 1 , 0  

15,O 
16,O 
1 5 , o  

!. 

16, 5 

I Verhfiltnis des 
Durchmesser Durchmessers des 
des Schatten- [ Schattenmorellen- 

morellenstammes smmmes zum 
in cm Durohmesser der 

Unterlage 

16,5 
16 ,0  

-15,o 
14,5 
16,O 

t :  1,45 
1,28 

1,33 
1,44 
1,34 

12,O 

13,5 
13,o  

13,5 
12,O 
11, 5 

14,5 

1,7o 
1,48 
1,61 

1,11 

1,33 
1,3o 

1,13 

Ertrag j e m 3 
Kronen- Krollen- 
volumen vohlmen 

m3 in kg 

5 1 

7 ~ 
-59 
39 
81 

36 
27 
48 

22 

31 
24 

43 
Verwachsungsstelie, der auf Unvertr~igIiehkeit schlieBen IgBt. 

5,7 
3,9 
4 ,o  
6 ,o  

2 ,7  

4 ,2  

5,5 
3 ,o  

5,3 
3,6 
4,5 

4,7 

Die in der.Tabelle n~tchstfolgenden vier B/iume lie- 
ferten ebenfalls hohe Einzelbaumertr~tge. Die Kro- 
nenvolnmina der Kombinat ionen dieser ersten Grup- 
pe sind recht un*erschiedlich groB. Bei besonders 
kr/iftig wachsenden Btischen (Nr. 2968) bedingt  dies 
einen relat iv geringen Er t rag  je Kubikmete r  Krone. 
Schon diese erst en Beispiele zeigen deutlich den un- 
terschiedlichen EinfluB verschiedener Genotypen yon 
Prunus mahaleb auf die generat ive und vegeta t ive  
Entwicklung der aufgepfropften Schattenmorelle.  
DaB die l:lbertegenheit obstbaulich giinstig zu be- 
wertender  Typen,  yon einigen Ausnahmen abgesehen, 
schon yon den Erstertr~igen an  vorhanden ist, um sich 
sp~ter meist  noch zu verst/irken, zeigen die in der Ta- 
belle angefiihrten Ernteergebnisse der einzelnen Er- 
t~agsperioden. Vetgleicht man diese mit  den eben- 
falls angefiihrten Ertr/igen der negat iv zu beurteilen- 
den Kombinat ionen,  so besUitfgt sich die a~fgd~61lte 
Behauptung.  

Es darf somit  herausgestellt  werden, daB bei Schat- 
tenmorellen bes t immte  Genotypen yon Prunus maha- 
leb eine deutlich verst~irkte Ertragsbi ldung veran- 
lassen, ohne daB es dabei gleichzeitig zu besonders 
kr~ft igem Wuchs kommen muB. Andere Genotypen 
verursachen zwar ebenfalls reiche Ernten,  bedingen 
aber g le ic~ei t ig  sehr s tarken Wnchs. Diese Erkennt -  
nis lgBt die Folgerung zu, daB die Kronengr6ge nicht 
unbedingt  repr/isentativ fiir die Hdhe des zu erwar- 
tendenEr t rages  sein muB, ebensowenig wie die S tamm- 
st~rk.e in jedem Falle ein zuverl~issiges MaB fiir den 
Umfang der Kronenentwicklung zu sein braucht.  Die 
posi t iven Beispiele fiir Prunus-mahateb-Unterlagen 

LYrfterlage zu  Stamm. Bei ldeiner Krone erreichen sm 
zwar hohe Ertr~ge j e Kubikmeter  Kronenvolumen.  
Dies daft  j edoch nicht fiber die Unzulgnglichkeit dieser 
Kombinationen,  die in mangelnder Vitalit~it besteht ,  
hinwegt~tuschen. Bei Baum Nr. 2829 ist geringer Er- 
t rag mit  krMtigem Wuehs verbunden.  Es handelt  sich 
dabei um eine Kombinat ion mit betont  vegeta t ivem 
Charakter.  In teressant  ftir die letztgenannte Auswahl 
ist, dab die Unterlagen zwar etwa ebenso starkwiich- 
sig sind wie bei der zuerst behandelten Gruppe, dab 
j edoch die Edelsor tenst~mme relativ schwach bleiben. 
Die yon STOLL~ an anderen Best~tnden naehgewie- 
senen Zusammenh~tnge zwischen dem St/irkeverh~tlt- 
ms von Unterlagen- zu Sor tens tamm und dem Er i rag  
deuten sieh also auch hier an. Mit Minderertr~gen 
ist dann zu rcchnen, wenn der sorteneigene S tamm 
im Vergleich zur Unterlage zu schwach wird. 

Die dri t te Gruppe der Tab. 6 stellt ebenfalls nega- 
tiv zu beurteilende Formen dar, die bei zu schwachem 
Wuehs sehr geringe Ertr/ige brachten. Die Schatten- 
morelle Nr. 2777 zeigt dariiber hinaus noch die auf 
Unvertr~tglichkeit hindeutende stufenf6rmige ~ber-  
gangsstelle am Wurzelhals. Es ist der Baum mi t 'dem 
absolut geringsten Er t rag  des ganzen Versuches. Wie 
die Ernte,  so ist auch die Wtichsigkeit der B~iume 
dieser Gruppe, bedingt dutch eine ungiinstige Unter-  
lage, viel zu gering. 

Der in Tab. 6 zuletzt genannte Baum Nr. 2945 soll 
nut  am Beispiel verdeutlichen, daB das Verh~tltnis 
yon Dicke der Unterlage zu Dicke des Sehatten- 
morellenstammes keinen maBgeblichen EinflnB aut 
Wuchs und Er t rag  auszuiiben braucht.  Beide Teil- 
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stficke sind in diesem Fall fast  gleich stark, der 
Er t rag  eiltspricht etwa dem Mittelwert aller Biiume. 

Die an Beispielen geilannten Ergebnisse mit  
Prunus-mahaleb-Unterlagen lassen erkennen, wie 
unterschiedlich diese S~imlinge vom obstbaulichen 
Standpunkt  aus zu beurteilen sind. Man mug bei 
der weiteren Selektionsarbeit danach trachten,  
Prunus-mahaleb-Formen ausznlesen, die bei der 
Schattenmorelle einen gut dickenden Stature nnd 
zttmindest mit tels tarke bis kr~ftigere, wenn auch 
im Wuchs nicht t iberbetonte Kronen mit  gntem 
Regenerationsverm6gen nach dem Auslichten oder 
Verjfingen zur Folge haben. Sie mfissen gleichzeitig 
einen gfinstigen Einflul3 anf die Ertragsbildung 
ausfiben. Die fiberaus hohen Ertr~ge der Spitzen- 
b~iume zeigen, welche M6glichkeiten zur Er t rags-  
steigerung Prunus  mahaleb noch bietet.  

Bei der s tarken Aufspal tung der Siimlingsnachkom- 
menschaften ist es Ilicht wahrscheinlich, dab man 
das angestrebte Ziel, nur  noch Unterlagen h6chster 
obstbaulicher Qualit~tt zu erhalten, fiber die Auslese 
von Samenspendermut terNinmen erreichen wird. 
Sicherlich ist bei Verwendnng geeigneter Mutter- 
b~nme schon eine gewisse Garantie ffir die Anreiche- 
rung obstbanlich wertvoller Unterlagen gegeben, 
wie die Biinme des Quartiers Nr. lo  selbst in ihrer 
Gesamtheit  beweisen. Um zur h6chsten S tn fe  der 
Selektion zu gelangen, wird man j edoch auf vegeta t iv  
vermehrbare  Formen zurfickgreifen mfissen. Vor- 
arbeiten in dieser Richtnng wurden bereits eingeleitet 
(FuNI< [1957] ). Auch das Sprfihverfahren leistet bei 
der Stecklingsvermehrung wertvolle Hilfe (ScH6N- 
SERG [196o~). 

Von Gartenbauingenieur MEIER wurden im Jahre 
1959 die Fruchtgewichte einzelner B~tume auf ver- 
schiedenen Unterlagen in mehreren Quartieren fest- 
gehalten (Tab. 7). Die Ertriige der B~tume, yon denen 
die Proben s tammen,  wurden, nm Gesamter t rag und 
Gr6Be der Einzelfrucht besser vergleichen zu k6nnen, 
jeweils mi t  angegeben. 

Es zeigte sich, dab trotz der hohen Ernten die 
Fruchtgr6Be noch ausreichend war. Schwerere 
Frtiehte wurden im allgemeinen auf B~umen mit  
Prunus-mahaleb-Unterlagen erzielt. Die Unter- 
schiede zu Schattenmorellen anf Vogelkirsche sind 
jedoch nicht so betr~ichtlieh, dab sie bei ~ul3erer 
Betrachtung der Frfichte sofort auffallen. Das abso- 
lut h6chste Fruchtgewicht wurde auf einem Baum 
mit  der Uilterlage Prunus  avium Nr. 142 erzielt. 

I m  Jahre  1959 wurde in Prussendorf noch so 
rechtzeitig eine Bew~tsserungsanlage geschaffen, dab 
die Versuchsparze!le Nr. lO etwa 5 Wochen vor der 
Ernte  bew/issert werden konnte. Die Folge davon 
war. dab die Frfichte bis zur l?;rnte noch betr/ichtlich 
an Gewicht zunahmen. Um einen fSberblick fiber 
die Hektar leis tung der Versuchspflanzung zu geben, 
sei erw~hnt, dab 5o kg Frtichte je Busch bei 4oo B~tu- 
men je Hek ta r  einem F1/ichenertrag yon 2ood t  ha 
entsprechen. Die Einzelbaumertr/ige verdeutlichen 
die augerordentlich hohen Ernteil  im Jahre  1959. 

Wie sehr dureh Schnittmaf3nahmen Ertragsrelat io-  
nen gest6rt werden k6nnen, muB der Vollst/tndigkeit 
wegen erwghnt werden. Beim Fruchtholzschnitt  
werden die lebenskr~iftigsten Knospeil an den Trieb- 
spitzen entfernt,  nur die weiliger entwickelten 
Basisknospen verbleiben am Baum. Bei Winter- 
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fr6steil, die zu Knospenschiiden ffihren, werden zuerst 
die schlechter erniihrten, schw~tcheren Basisknospen 
vernichtet.  Sind infolge des Fruchtholzschnittes nur 
noch Basisknospen vorhanden, die dem Frost leicht 
zum Opfer fallen, so bleibt nach ka l ten  Wintern ein 
so behandelter  Banm oft ertragslos, w~thrend unge- 
schnit tene Schattenmorellen noch reiche Ernten  
bringen k6nneil. Zu den gleichen Erkenntnissen 
hinsichtlich des Schilittes kam auch ScI~uLz (1959) , 
der in langjiihrigen versuchen die deutliche fdber- 
legenheit ungeschnittener Schatteilmorellen nach- 
wies und ebenfalls nur das gelegentliche Auslichten 
empfiehlt. 

Tabelle 7. loo-Stiick-Gewicht der trr~chle von Schalten- 
morellen au/ verschiedenen Unterlagen im Jahre 1959. 

xoo-Stfick- 
Unterlage Baum- Gewicht 

nummer in g 

Q u a r r i e r  lO 
Prunus mahaleb 2904 

Prunus avium 
Nr. 173 
Nr. 147 
Nr. lO6 
Nr. 136 
Nr.  133 
Nr. 87 
Nr. 121 
Nr. 61 
Nr. 142 
Nr. 13o 
Nr. 171 
Nr. 137 

Prunus mahaleb 

Prunus aviu~n 
P~'u~r162 cefasus 

Einzelbaum- 
ertrag 
in kg 

bew~Lssert  
5 ~ 

292o 67 
2841 58 

2905 53,5 
2906 52,5 
29o7 63 
2915 4 ~ 
2916 46 
2976 66 
2917 59,4 
2975 72,5 
2922 45,5 
2923 47 
2924 42 
2925 70,5 

Q u a r t i e r  ld  
751 72, 5 
753 55 
735 55 
776 12 
777 23,5 

Q u a r r i e r  l l b  
3673 28 
36o5 42 

5 2 0  

54 ~ 
54 ~ 

490 
5oo 
5oo 
5oo 
5oo 
475 
44 ~ 
47 ~ 
56o 
495 
51o 
49o 

. 47 ~ 
415 
420 
400 
43 ~ 

Prunus mahaleb 46o 
Prunus avium 500 
_Prunus mahaleb 
Heimann lO 3603 4 ~ 530 

Bei Splitfr6sten zur Bliitezeit wird der erzielbare 
Er t rag  maBgeblich yon der Gesamtsumme der vor- 
handenen Bliiten best immt,  yon denen ein gewisser 
Prozentsatz teilweise oder v611ig zerst6rt  wird. Wurde 
die Anzahl der Bliiten durch  den Fruchtholzschnitt  
s tark reduziert, so fiillt nach einem Blfitenfrost die 
Ernte  grundsiitzlich schlecht aus Die m6glicher- 
weise iiberlebenden Blfiten reichen dann zu einem 
Vollertrag nicht mehr aus Die Erfahrungen mit 
Blfitenfr6sten veranlal3ten uns, den Fruchtholzschnitt  
einzustellen, weil er die dnreh die Unterlagen her- 
vorgerufenen Ertragsrelat ionen verwiseht.  Ab 1958 
wurde daher nur noch ausgelichtet. Die Ern ten  der 
Jahre  1958 und 1959 waren nicht nur deswegen so 
hoch, weil die Kronen wesentlich an Umfang zuge- 
nommen hatten,  sondern auch weil naeh .Wegfall 
des Fruchtholzschnit tes der Blii tenansatz s tark  genng 
war, nm Vollertr/tge zu erm6glichen (s. a. Tab. 3). 

Auch durch die unterlagenbediilgt verschiedene 
Bltthzeit k6nnen Ver/inderungeil im Er t rag  eintreten, 
die nicht unmit te lbar  mit  der Unterlage zusammen-  
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h~tngen und keinen RfickschluB auI deren obstbau- 
lichen Wert  zulassen. 

Inwieweit besondere Witterungsverh~tltnisse die 
Ertragsleistungen beeinflussen k6nnen, sei an einem 
Beispiel dargelegt.~ Im Jahre ~958 brachten die 
B~iume auf Prunus mahaleb im Durchsehni t t  der 
Gesamtpflanzung nur 12,2 kg, diejenigen auf Prunus 
avium jedoeh 3 z kg. Dieser Unterschied ist ausschlieB- 
lich auf das zeitlich zuf~tlige Auftreten eines ver- 
sp~iteten Frostes zurtiekzuftihren. Die B~iume auf 
Prunus mahaleb sind in ihrer Entwicklung denen 
auf Prunus avium stets etwas voraus. Das Jah r  z958 
brachte am zz. M~rz einen kurzandauernden Frost 
mit einer Temperatur  von --~8,5~ Die schon 
welter vorgebildeten t{nospen der Schattenmorellen 
auf Prunus mahaleb wurden durch die K~ilte zu etwa 
75% vernichtet,  die der weniger vorgetriebenen 
B~iume auf Prunus avium nur zu 25%. Die voran- 
eilende Entwicklung der B~iume auI Prunus mahaleb 
h~ilt die Vegetationsperiode fiber an. Sie bliihen 
einige Tage friiher, die Fruehtreife setzt entspreehend 
eher ein und auch Triebentwicklung, Laubverf/irbung 
und Laubfall kommen zeitiger zum AbschluB. Im 
Herbst  sind die B~iume auf Prunus mahaleb welter 
voraus und oft schon ohne Bl~itter, wenn die Schat- 
tenmorellen auf Prunus avium erst zur Herbst-  
f~irbung iibergehen. Die beschriebenen Entwick- 
lungsunterschiede haben zur Folge, dab Klimaein- 
fliisse je nach dem Entwicklungszustand, in dem die 
B~ume betroffen werden, sich auf der einen oder 
anderen Unterlage tmterschied!ich auswirken k6nnen. 
Es sei in diesem Zusammenhang noch bemerkt,  dab 
auch Unterschiede hinsichtlich des Entwicklungs- 
zustandes bei den B~iumen auf verschiedenen Prunus- 
avium-Unterlagen bestehen, jedoch sind diese nicht 
betr~ichtlich. 

Im Jahre  1959 t rugen die B~iume auf Prunus 
mahaleb besser als die auf Prunus avium. Im Durch- 
schnit t  wurden yon den Sehattenmorellen auf Vogel- 
kirschen 5 * kg, y o n  denen auf Steinweiehsel 59 kg 
geerntet.  Auch im Jahre 196o waren die Ertr/tge auf 
Prunus mahaZeb (54,6 kg je Baum im Durchschnit t)  
h6her als auf Prunus avium (43,5 kg je Baum im 
Durchschnitt) .  Die Ern ten  des Jahres ~96o konnten 
des grogen Umfanges des Materials wegen nieht mehr 
allgemein mit verreehnet werden. Nnr bei der Aus- 
wertung der Leistungen yon Prunus-mahaleb-Unter- 
lagen im Quarrier lo  wurden sie noch mit  hinzuge- 

z o g e n .  Eine Nachpfiifung der iibrigen bis zum 
Jahre 1959 erzielten Ergebnisse zeigte jedoch, dab 
die bis dahin entwickelten Tendenzen hinsichtlich 
Wuchs und Ert rag einzelner Kombinationen erhalten 
geblieben sind. 

Die 13berlegenheit der Schattenmorellen auf gtin- 
stigen Prunus-mahaleb-Unterlagen im Er t rag  konnte 
aueh yon HILI<ENBXUNER (Z959) best~itigt werden. 
Die AusfS~lle an B~iumen waren jedoch in diesem 
Falle stark. D u t c h  die h6here Bestandssieherheit 
der Kombinat ionen mit  Prunus avium wurde daher 
die e twas  geringere Ertragsleistung wieder ausge- 
glichen.. 

In der Prussendor/er Versnehsanlage befinden 
s i c h  mehrere P/lanzungen Init Sehattenmorellen. 
Es wurde nunmehr flberpriift, inwieweit sich die im 
Quartier Nr. zo ermit tel ten Ergebnisse an anderem 
Material best~ttigen. 

0 b e r b l i c k  fiber den Aufbau der Versuche mi t  
Schat tenmore l len-Bi i schen  i m  Quarrier Nr.  ld 

Pflanzjahr: 1946 
Baumzahl : 202 
Unterlagen: Prunus mahaleb (Mischsaat) - -  Prunus 

avium (Unterlagen stammen aus Mischsaatgut und sind 
sehr uneinheitlich. Formen mit sauerkirschen~ihnlichen 
BlXttern und St~Lmmen linden sich unter diesem Material.) 
- -  Prunus cerasus (Sauerkirschenausl~ufer) 
Prunus mahaleb und ;Prunus cerasus am Wurzelhals 
okuliert, der sorteneigene Stature der Schattenmorelle 
wurde bei der Pflanzung auf 60--80 cm aufgeputzt. Die 
Veredlung yon Prunus avium erfolgte in ~ m H6he. 

Ausf/Llle bis 196o : 
Totalausf/ille schwer gesch~tdigt 

auf P. mahaleb 9% 4% 
auf P. avium 4% 0% 
auf ]~. cerasus 8% 7% 
Die meisten Ausf~lle entstanden infotge Unvertr~glich- 
keit und dutch VirusbefaI1. 

Schnittbehandlung: Bis zum 6. Standjahr erfolgte der 
Erziehungsschnitt verbunden mit dem Fruchtholzschnitt, 
der bis zum Jahre .1.957 regelm~Big weitergeIfihrt wurde. 
Ab 1958 nur noch Uberwachungsschnitt, und zwar unter 
Wegfall des Fruchtholzschnittes. 

Versuchsanordnung: Die Bgume sind reihenweise ange- 
ordnet. 

Vergleieht man den Wuchs der B~ume auI den 
verschiedenen Unterlagen (Tab. 8), so ergibt sich 
beJ Betrachtung der Stammquerschnittfl~chen, dab 
die Vogelkirschen wiederum st~trkere St~mme bilden 

Ta be l l e  8. Wuchsverhal ten  yon Schattenmorelle au /  t~runus  
mahaleb, P r u n u s  a v i u m  u n d  P r u n u s  cerasus. 

[~runus mahaleb (Mz~chsaal) 
t7~pr#nus trY/urn (Mischsaa~) 
t~Prunus cerasus (,@sl~ee) 

9~r 35 82 5 ~ z ~ x 2 < z ~  
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / ,  i~3 25 2# / / / / / / / / / / / / / ~  

1 12~ 63 58 J 

Slammquerschni# 1#5g Kmnenvolumen 195# 

als die Schattenmorellen selbst auf Sauerkirschen- 
ausl~iufer oder Steinweichsel. Am schw~chsten ist 
der Stamm der B~iume auf Sauerkirsehenausl~iufer. 
Auch hinsichttich des Kronenvolumens finder man 
die gleichen Verh~tltnisse wie im Quarrier lO. Die 
gr6Bte Krone entwickeln die B~iume auf Prunus 
mahaleb, es Iolgen die auf Prunus avium und Prunus 
cerasus. Betrachtet  man die Versuchsquartiere nach 
ihrem ~[uBeren Erscheinungsbild, so gewinnt man 
den Eindruck, dab sowohl die Schattenmorellen auf 
Vogelkirsche als auch die auf Steinweichsel gesund 
und wtiehsig sind. Nach 14 Standjahren machen sie 
noch einen ausgezeichneten Eindruck. Unter  den 
aus Prunus-avium-Mischsaat angezogenen Unterlagen 
linden sich trotz des sehr unterschiedliehen Ausgangs- 
materials keine, die im Extremwinter  1955/56 durch 
den Frost Sch~iden erlitten haben. Das Quarrier hat 
zwar den H6hepunkt  seiner Entwicklung erreJcht, 
die B~iume dfirften abet mindestens noch lO his 
t5 Jahre leistungsf~thig bleiben. Anders verh~ilt es 
sich mit den Schattenmorellen auf Prunus cerasus. 
Hier hat die Vitalit~it besonders w~ihrend der letzten 
Jahre stark nachgelassen. Die Ausfalle mehren sich 
zunehmend. Es sind allgemein typisehe Absterbe- 
erseheinungen zu beobachten. Die B~iume stehen am 
Beginn des Abgangsstadiums. L~Lstig ist auch die 
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Tabelle 9- Erlrtige yon Schattenmorellen 1948--59 
au/: Prunus mahaleb (Mischsaa O, Prunus cerasus A usltiu/er und Prunus avium (21gischsaa 0 

kg je Baum im Jahre: 
Gesamt- 

UnterIage 1948 [1949 [195o [1951 11952 11953 11954 ]1955 [1956 1957 1958 [ 1959 ertrag 
4-- regella~iBiger jfihrlicher Fruchtholzschnitt --~ ~)berwachungsschnitt 

Prunus mahaleb 1~ 
(Mischsaat) 0,75 2,51 0,85 lo,48 3o,81 

PI/qAI~qAS CeYasus  
Auslgufer 0,72 3,88 a,39 13,96 8,91 31,48 

Prunus avium 
(Mischsaat) 0,45 1,26 0,55 I 11 43 12,oo 22,91 

fortw~hrende Bfldung yon Wurzelschossen und Stock- 
ausschl~gen. Diese Unterlage, die an sich nur fiir 
Sandb6den gedacht war, wurde daher mit Recht 
im Jahre 1960 aus der Sortenliste gestrichen. 

Die Ertr~ige der B~ume werden in Tab. 9 aufge- 
zeigt. Die Ernten  wurden in diesem Fall nicht gra- 
phisch dargestellt, sondern in Tabellenform gebracht, 
urn den j~hriichen Ertragsablauf in einem Falle 
einmal besser zu verdeutlichen. 

W~ihrend der ersten Standjahre waren die Ertr~ge 
im Vergleich zu den im Quarrier lo erzielten geringer. 
Dies diirfte darauf zurt~ckzuffihren sein, dab die 
ersten Standjahre des Quartiers 1 d in eine Trocken- 
periode hineinfielen, w~hrend die der Pflanzung des 
Quartiers 10 folgenden Jahre reichliche Niederschl~ge 
brachten. Aul3erdem war die Inanspruchnahme durch 
Unterkulturen in den j(ingeren Quartieren nicht mehr 
so stark wie in denen, die unmittelbar  nach dem 
Krieg entstanden. Weiterhin verbesserte sich die 
Versorgung mit  Minerald(inger, so dab jfingere 
Quartiere yon vornherein gfinstiger mit N~ihrstoffen 
versorgt waren. 

Der sprite Frosteinbruch im Fri~hjahr 1958 wirkte 
sich im Quarrier l d nicht so stark differenzierend 
auf die Ertragsbildung aus wie im Quarrier lo. In 
dem Teil der Anlage, in dem sich das Quarrier l d 
befindet, waren die Frostsch~iden schw~icher. Be- 
merkenswert ist der fast v611ige Ausfall der Ernie  
im Jahre 1956, bedingt  durch die starke Sch~idignng 
der Blfitenknospen im vorangegangenen Frost- 
winter. 

Die h6chsten E, trgge im Quarrier *d wurden bet 
Schattenmorellen auf Prunus  mahaleb erzielt. ObwohI 
die B~tume auf I ' runus cerasus his zum Jahre 1957 
bessere Ern ten  brachten als die auf Prunus  avium, 
kann man den Sauerkirschenausl~Lufer wegen der 
bereits genannten Nachteile nicht mehr empfehlen. 
Die relativ hohen Erntemengen t~iuschen fiber das 
schlechte Gesamtverhalten hinweg. Im Jahre 1959 
lieB die Ertragsfreudigkeit  sehr s tark nach. 
In dem vorliegenden Versuch zeigte sich wiederum, 
dab ein Unterlagengemisch yon Prunus  n~ahaleb, 
sofern es nict\t gerade negative Typen geh~iuft enth~tlt, 
ertragsm~iBig gt~nstiger abschneidet als Sgmlinge 
nicht selektionierter Herkunft  yon Prunus  avium. 

Auch im Q u a r t i e r l d  wurden stichprobeweise 
Frtichte enlnommen, um deren Gr6Be festzustellen 
(s. Tab. 7). Troiz des guten Ertrages sind die Einzel- 
fruchtgewichte yon SchattenmoreHen auf Prunus  
mahaleb hoch bis sehr hoch. Baum Nr~ 751 brachte 
das h6chste Fruchtgewicht von allen geprfiften 
Kombinationen. Gegenttber dem Quarrier lo  ergibt 
sich jedoch, dab die Frttchte im Versuch 1 d allgemein 
kleiner waren. Dies ist auf das FehIen der Zusatz- 
bewgsserung zurfickzuffihren. 

23,05 27,97 5,32 

25,32 31,15 4,36 

19,96 23,94 4,48 

15,32 

12,56 

8,25 

14 31 49,25 

13,oo 29,97 

14,92 40,27 

191,10 

176,7 ~ 

16o,42 

In einem jiingeren Quartier befinden sich Schatten- 
morellen auf verschiedenen Prunus-mahaleb-Formen 
sowie auf Sauerkirschens~imlingen und Prunus  avium. 
Diese Unterlagen wurden ebenfalls einer vergleichen- 
den Prfifung unterzogen. 

~berblick fiber den Aufbau der Versuche mit  
Schattenmorellen-Bfischen im Quarrier l l b  

Pflanzjahr: 1952 
Unterlagen: 

Prunus mahaleb (Reinsaat Heimann lo) 
Prunus avium (MischsaaL von Hiittnerschen Auslesen i 
Prunus mahaleb (Mischsaat) 
Prunus cerasus (Leitzkauer Mischsaat) 
Prunus cerasus (Schattenmorelle-Mischsaat) 
t~runus eerasus (Sauerkirschen-Mischsaat) 
Sgmfiiche Bgume wurden am Wurzelhals veredelt 

Ausfglle bis 196o: 
P. mahaleb (Heimann 1o) 9% 
P. avium (Mischsaat Hiittner) 12% 
P. mahaleb (Mischsaat) 27% 
P. cerasus (Leitzkauer) 42% 
P. cerasus (Schattenmorelle) 50% 
P. cemsus (Sauerkirschengemisch) 30% 

SchnitLbehandlung: Bis zum 5. Standjahr eriolgte der 
Erziehungsschnitt y.erbunden mit  dem Fruchtholzschnitt. 
Ab 1958 nur noch Uberwachungsschnit%. 

Versuchsanordnung: Es handel% sich um ein langge- 
str ecktes Quarrier, bet dem die Bgume zur Hilfte in 
L~ngsreihen mit 6 Bgumen je Kombination, zur anderen 
schaehbrettartig mit 2 B/iumen je Kombination ange- 
o rdne% sind. 

Der Versuch zeigt, wie hoch bet Verwendung 
obstbaulich ungiinstiger Prunus-mahaleb-Herkflnf te  
die Baumverluste mit dieser Unterlage sein k6nnen. 
Das Quarrier mit  Prunus-ncahaleb-Mischsaat macht 
einen unausgeglichenen Eindruck. Dies ist durch 
groBe Ausf~ille bedingt, darfiber hinaus aber auch 
durch die sehr ungleiche Entwicklung der noch ste- 
henden B~iume. Bet vielen ist die Vertr~iglichkeit 
zwischen Unterlage und Ertragssorte zumindest 
Unzureichend. Sie zeigen zu einem hohen Prozentsatz 
eine ihrem Alter entsprechend zu kleine Krone, 
chlorotische Verfiirbungen der Bl~itter und vorzeitigen 
Blattfall. Es handelt  sich bet den hier verwendeten 
Prunus  neahaleb um Formen aus Saatgut  unkontrol- 
lierbarer lind zweifellos schlechter Herkunft ,  wie es 
w~hrend der ersten Nachkriegsjahre hiiufig verwen- 
det wurde. Im Gegensatz dazu stehen die B~iume auf 
Prunus-mahaleb-Reinsaat  Heimann lo  sehr gut. Vor 
allem ist hervorzuheben, dab sie krMtig entwickelt, 
alle etwa gleieh grol3 und in ihrem ~uBeren t~rschei- 
nungsbild sehr einheitlich sind. Die Gteichm~iBigkeit 
des Bestandes ist ein Kri ter ium daffir, dab eine gute 
Vertrgglichkeit zwischen Unterlage und Ertragssorte 
vorliegt. 

Heimann lO entwickelte siarke Stgmme und groBe 
Kronen (Tab. lo). Der durchschnitt l iche Einzel- 
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baumertrag (Tab. 11) lag etwas unter  dem der B~iume 
mit Prunus-mahaleb-Mischsaatunter lagen .  Bertick- 
sichtigt man, dab mit  Ee imann ~o die Bestands- 
verluste wesentlich geringer waren als mit  P runus -  
mahaleb-Mischsaat,  so ergibt sich, dab der Fl~tchen- 
ertrag mit I-Ieimann ~o t rotzdem h6her liegt. Es ist 

Tabelle lo. Wuchsverhalten von Schattenmorelle au[ 
verschiedenen Unterlagen. 

[] :tunas maha/eb /?e/mann lO [] ~wrasas Lei~ka~et(g.-saat? 
~2 Prunus azium fM/~chsaat) ~:ecetYo~a#eamotel/e{a-saat) 
[] :tunas mahdeb (M/~chsaa/) [] P~ maha/eb (M/schsaal) 

[ _ _  ++~ +o 7-------~ 

v / / / / / / / / / / / / ,  8f l  r 7 " / / / / / / / / A  
Hl t~ t~ t~ t tH~i~ t~  II,8 30 22 I l l i l i t + t t t l t t l t l L l l  

:3,0 M 29 ~ ~  

:4s 3+, 3/ 
I I t l t t , + l l r l  

,~i+'b'+'+'+'~'b'+Yb'~ ~ 'b' +' + +  
[lamm~a~r~chMfffl&heig~9 Kronenvo/umen :g52 

bekannt,  dab Heimann ~o in der Baumschule nicht 
befriedigt und dab er w~ihrend der ersten Entwick- 
lungsjahre wegen seiner Neigung zu GummifluB und 
zu verz6gertem Wuchs Schwierigkeiten macht.  Am 
obstbaulichen Standort  gleichen sich diese Nachteile 

Tabelle ~z. Ertriige yon 
Schattenmorelle au/ ver- 

schiedenen Unterlagen. 

sehr bald aus. Man daft  
daher, wenn man die Er- 
tragssicherheit und hohe 
Fl~chenertr~tge tiber eine 
bestandssichere P runus -  
mahaleb-Unterlage errei- 
chert will, Heimann lo  
zumindest solange empfeh- 
len, bis geeignetere Maha-  
leb-Formen als Reinsaatgut 
oder Klone zur Verftigung 
stehen. 

kg 

0 

Den st~irksten Stamm, die gr6Bte Krone und die 
h6chsten Ertr~tge brachten in diesem Versuchs- 
quartier  die B~tume auf _Pf~c~s aviurn, unten ver- 
edelt. Es handelt  sich bei den Vogelkirschenunter- 
lagen um Nachkommen der I-Itittnerschen Auslesen, 
die jedoch nicht mutterbaumweise getrennt  worden 
waren. Der Versuch zeigt erneut,  dab Vogelkirschen 
zuverliissiger Herkunf t  als lJnterlagen ftir Schatten- 
morellen gut geeignet sind. Man wird daher empfeh- 
len dtirfen, auf B6den, die ihrer Beschaffenheit  nach 
far Vogelkirsche geeignet sind, diese dort  bevorzugt 
zu verwenden. 

Die im Quarrier Nr. ~o erzielten Ergebnisse be- 
weisen jedoch, dab obstbaulich wertvolle Prunus -  
mahaleb-Unterlagen auch auI so guten B6den, wie 
in Prussendorf, der Vogelkirsche tibeflegen sein 
k6nnen. Dies bedeutet  gleichzeitig, dab P r u n u s  
ncahaleb Heimann ~o keineswegs das Endprodukt  
einer Auslese darstellt, sondern dab diese Unterlage 
nut  als zur Zeit beste Form, die in Reinsaat volliegt,  
gelten darf. 

Die zum Vergleich mit  geprtiften Unterlagen yon 
P r u n u s  cerasus, die teils Nachkommen der Schatten- 
morelle, der Leitzkauer and, was die S~imlinge der 
Sauerkirschen anbetrifft ,  wahrscheinlich Nachkom- 
men eines Ostheimer Typs sind, befriedigen weder im 
Wuchs noch im Ertrag.  Diese Unterlagen k6nnen 
daher in Zukunft  nicht mehr empfohlen werden. 

Der Zfichter 

Unmittelbar  neben der eben beschriebenen Pfian- 
zung befinden sich B~iume verschiedener Sauer- 
kirschensorten auf einigen Prunus-mahaIeb-Unter-  
]agen, die zwar noch sehr jung sind, aber doch einige 
Hinweise gestatten. 

~3berblick fiber den Aufbau der Versuche mit 
Schattenmorelle, K6r6ser Weichsel und Pandys 

Weichsel-Biischen bzw. Viertelstiimmen 
im Quarrier l l d  

Pflanzjahr: 1953 
Unterlagen: 

Prunus mahaleb (Mischsaa 0 
B~tume am Wurzelhals veredelt. 
Peunus mahaleb (Auslese M-Reinsaa~) 
B~ume am Wurzelhals veredelt. 
Prunus mahaleb (Auslese M-Reinsaat) 
BXume in Kronenh6he yon ~ m veredelt. 

Ausf/tlle bis 196o: 
(Angaben in %) Schatten- I morelle K6r6ser ] Pandys 

P. mahaleb (Mischsaat) zo 3 ~ lO 
P. mahaleb (M unte~l veredelt) o 3 ~ 2o 
P. mahaleb (M oben veredelt) 5 5 ~ lo 

Schnittbehandlung und Versuchsanordnung wie Quarrier 
t l b  

Die H~lfte des ursprtinglichen Bestandes an Schat- 
tenmorellen wurde im Jahre 1955 mit den Sorten 

Tabelle 12. Wuchsverhallen yon SchaXlenrnorelle, Kdrdser 
Weichsel und Pandys Welchsel au/ verschiedenen Prunus 

mahaleb- Untevlagen. 
(K6r6ser und Pandys wurden im Jahre 1955 auf die 1953 
gepfianzten Schattenmorellen veredelt. Die Wuchs- 
teistungen yon Schattenmorelle einerseits, I~6r6ser und 

Pandys andererseits sind daher nicht vergleichbar.) 

[ IPrunusmaha/eb V77~Prunusmaha/eb~usleseM 
(Mischsaat) am #arze/hals veredelt 

Pmnus mahaleb Auslese M 
in Ktonenhdhe vemdelt 

~ch~en- I 12,7 e0 :a I 
~7ore/le v / / / / / / / ,  12,B 20 20 / / / / / / / / / / / / A  

~ 4,0 38 

ga'ro'se: [ - -  ::,e :s 7 l 
v / / / / / / / /  ]2fl /0  7 " / / / / / / / / / / / / / d  

i~,1 20 i0 ! 

~anc/:s [ _ _  8,s :s s l . 
8,2 i10 8 7"7"7Y'7777"/~ 

~ , x x x x x x •  8,0 120 18 ,~xxxx•215 

Sfommquersd;n/fff/a~he 195~ �9 . KronenvWumep ~.o59 

K6r6ser Weichsel nnd Pandys Weichsel umveredelt.  
Die umveredelten B~iume sind hinsichtlich ihres 
Wuchses und Ertrages nicht unmittelbar  mit den 
Schattenmorellen vergleichbar. Die betr~chtlichen 

Tabelle 13. Eetriige yon Schat- 
tenmorelle, Kdv6ser Weichsel 
and Pandys Weichsel au] ver- 
schiedenen Prunus-mahaleb- 

Unterlagen. 

+ill +s | 

,oF/ 
Sckd/enmnrelle Kh'rh'ser Pandys 

Ausf~tlle beiK6r6ser sind 
weniger auf Unvertr~ig- 
lichkeit, sondern Vor- 
wiegend auf Virusbefall 
zurtickzufiihren. Der 
verh~iltnism~tBig junge 
Versuch l~Bt noch keine 
gefestigte Aussage hin- 
sichtlich Wuchs und Er- 
trag zu. In  der Kronen- 
entwicklung sind die 
Schattenmorellen auf 
Prunus-mahaleb-  Misch- 
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saat vorerst wesentlich weffer als die auf Prunus-maha- 
leb-M. Bet K6r6ser und Pandys besteht hinsichtlich des 
Wuehses auf den verschiedeiien Unterlagen kaum ein 
l]ntersehied (Tab. 12). Im Ertrag siiid die Unter- 
schiede bet allen Soften attf den verschiedenen Uiiter- 
lagen nieht bedeutend. Wenn K6r6ser uiid Paiidys 
bisher wenig brachten, so deshalb, weil die Bitume 
noch sehr jung sind (Tab. 13). Eine endgtiltige 
Aussage 1/~Bt der Versueh jedoch zu. Die Anzucht 
von Mahaleb-St~mmeii, selbst wenn diese glatt- 
sch~iftig niid wtichsig wie im vorliegenden Fall sind, 
bietet keinerlei Vorteile. Der durch den Mahaleb- 
Stature bedingte Naehtell wirkt sich am giiiistigen 
Prussendorfer Standort IIoch nicht so deutlich arts 
wie auf leichten B6den. Dort blieb die Krone mit 
Yfahaleb-Stamm sehr klein und erreiehte in einem 
Fall nach 7 Standjahren kaum ein Drittel des Um- 
fanges derjenigen der am Wurzelhals veredelten 
B/iume. Die unten okulierten B~ume machen in 
jedem Fall eineli welt besseren Gesamteindruck. 

Abschliel~ende Beurteilung der im Versuch 
gepriifften Unterlagen 

Die Ergebliisse in ihrer Gesamtheit zeigen, dab 
sowohl Prunus avium als anch Prunus mahaleb, 
sofern es sicll um obstbaulich geeignete Formen 

.handelt, als Uiiterlagen wertvoll sind. Die gleiche 
Schlul3folgeruiig ist auch aus den Versuchen yon 
DALBRO (1957) herauszulesen, der die vegetativ 
vermehrbare Vogelkirsche F 2/1 mit Prunus-mahaleb- 
S~mlingen verglich. Bet Sauerkirscheii brachte 
Prunus mahaleb ebenso zufriedenstellende Ernte- 
mengen wie die Vogelkirsche. Die Eignling yon 
Prunus mahaleb als Unterlage ftir Sauerkirscheli wird 
anch yon STANClI: (1957) und CAPtJccI (1959) , 
weiin auch unter anderen, mit den uliseren IIicht 
ohne Einschr~tnkung vergleichbaren Verh~ltnissen 
best~tigt. 

Wenli gelegentlich die Steinweichsel als Schatten- 
morellenuiiterlage abgelehnt wird, weil die Ertrags- 
leistungen zu schlecht und die Ausf/tlle zu hoch seien 
(M6I-IRI~ZG [1956]), SO ist dies IIicht auf Prunus mahaleb 
an sich, sondern ausschlieBlich auf die Verwendung 
ungeeigiieter I-Ierktinfte zurtickzuftihren. In den 
yon M6I~RING geiiannten Versuchen giiigen innerhalb 
yon 11 Jahreii 43,8% der B/iume anf Steinweichsel 
ein, w~thrend voii delien auf  Vogelkirsche IIur 1% 
versagte. Aus dell eigelieii Arbeiten geht deutlich 
herVor, dab je nach Herkunft die Verluste mit Prunus 
mahaleb groB oder sehr gering sein k6iinen. Auch die 
Erfahrung, dab die erzielbaren Fruchtgewichte auf 
Prunus mahaleb fast immer geringer seien als auf 
Prunus avium, koniite ftir unsere Verh~ltliisse nicht 
best~ttigt werdeii. ~3ber die yon TAUBITZ (1956) 
besonders hervorgehobene st~rkere Anf~lligkeit der 
Schattenmorellen auf Prunus mahaleb gegeiitiber 
Zweig-Monilia l~tl3t sich auf Gruiid uiiserer Versuche 
nichts aussageli, well alle B~ume praktisch frei waren 
yon Monilia. 

Uiisere Ergebliisse lieBen weiterhin erkeniien, dab 
die Schattenmorelle auf Prunus rnahaleb bet Hitze 
aiischeineiid welkefester ist. Die Steinweichsel hat 
daher auch ffir leichtere uiid trockeiie B6den besoii- 
dere Bedeutung. Anf den relativ trockeneii Prussen- 
doffer B6den, die ihrer Beschaffenheit nach ftir 
Vogelkirschen bestens geeignet sind, tibertrafen die 

Wuchs- und Ertragsleistungen der Steinweichsel 
h~ufig die der Vogelkirsche. Wenn trotzdem vorerst 
ftir bessere und nieht zu trockene B6den zur Vogel- 
kirschen-Uiiterlage geraten wird, so deswegen, well 
das yon der Steinweichsel zur Verftigung steheiide 
Material noeh zu uneinheitlich ist (s. a. M6I~RING 
[1956]). Die guteii Leistungen mit den S~mliiigs- 
nachkommen eiiiiger Vogelkirscheii-Mutterb/iume 
lasseli es zweckm~Big erseheineii, diese wertvollen 
Formen stark zu vermehreii, um sie zuktiiiftig bevor- 
zugt verweiideii zu k6niien. Der Bantu Nr. 133 darf 
in diesem Zusammenhaiig besonders herausgestellt 
werden. 

Was Prunus mahaleb anbetrifft, so kanii Heimaiin 
lo deswegen hervorgehoben werden, well er, wie 
auch der sehr eiiiheitliehe Wuchs mit Schattenmorelle 
erkeiinen l~13t, eine hohe Vertr/iglichkei• mitbringt. 
Die Bestaiidssicherheit ist demzufolge gr6Ber. Be- 
rechnet man den Ertrag auf das Kronenvolumen, so 
schiieidet Heimanii lo gegentiber Mahaleb-Mischsaat 
allerdiiigs schlechter ab. Es steht aber immer noch 
mit Prunus avium auf eiiier Stufe und brachte im 
Quarrier 11 b w~hreiid der Gesamtstandzeit je Ktlbik- 
meter Krone 1,8 kg. Mit Prunus-mahaleb-Mischsaat 
wurden 2,1kg erreicht. Der F1Xcheiiertrag mit 
Schatteiimorelle auf Heimannlo ist gegentiber 
Mahaleb-Mischsaat trotzdem h6her, weil nut gering- 
ffigige BaumausfXlle ztt verzeichiien siiid. Heimann xo 
kann somit nicht niieiiigeschr/inkt empfohlen werden, 
stellt abet doch augeiiblicklich die beste Auslese arts 
dem Formenkreis Prunus mahaleb dar. 

Im Quartier lo erreichte Prunus mahaleb bet groBer 
Krone im Durchschiiitt eiiie Gesamternte yon 3,1 kg 
je cbm Krone, der kleilikroiiige Bantu auf Vogel- 
kirsche Nr. 147 erzielte 3,7 kg und die gtinstigste 
Kombination mit Unterlage Nr. 133 kam auf 4,1 kg. 
Die l~berlegenheit der Vogelkirscheii-Uiiterlage Nr. 
133 wird also allch in diesem Zusammenhang dent- 
Itch. Im Versuch 1 d brachten die Schattenmorellen 
auf Prunus mahaleb 6, 4 kg Frtichte j e cbm Krone, 
die auf Prunus avium 6, 7 kg. Die Werte der einzelnen 
Quartiere siiid deswegen nicht miteinander vergleich- 
bar, well die Altersunterschiede der B/iume zu groB 
siiid. 

Einzelne B~ume auf Prunus mahaIeb (s. a. Tab. 6) 
lasseii erkelineii, dab sich auch unter diesem Gemisch 
Formen mit einem Leistungsverm6gen befinden, 
das beachtlich tiber dem Durchschnitt liegt. Hei- 
mann lo kanii daher nieht die Eiidstufe der Auslese 
darstellen. Es wird notwendig seth, Prunus-mahaleb- 
Unterlagen zu suchen, die obstbaulich wertvoller 
sind. Mit der Attslese geeigneter Samelispender- 
B~klme, wie bet Vogelkirsehe, wird man schon ein 
Sttick weiterkommen. M6glicherweise ist es jedoch 
leichter, vegetativ vermehrbare Mahaleb-Klone hoher 
Leistung zu selektioniereii. 

Die Prtiftmg der Satterkirschen-Ausl~ufer und 
Sauerkirschen-S~mlinge hat ergeben, dab diese als 
Unterlagen ftir Schattenmorelleii keine Bedeutullg 
besitzeii. 

Zusammenfassung 

Es wurden versehiedeiie Uiiterlageii hinsichtlich 
ihres ]~iliflusses auf Wuchs und Ertrag insbesondere 
von Schattenmorelleii untersucht. Dabei ergab sich, 
dab die S/imliiige eiiiiger Vogelkirschenmutterb~tnme 
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die Ertragsbildung wie den Wuehs der Schatten- 
morelle im negafiven, die Nachkommen anderer im 
positiven Sinne beeinflussen. Die ausschliel31iche 
Verwendung ertragsbegiillstigender Prunus-avium- 
Nachkommenschaften Eil3t bedeutende Ertragsstei- 
gerullgell zu. Die in Altenweddingen stehenden Mut- 
terMiume elltsiammen den Hiittnerschell Auslesen. 

Unter Prunus mahaleb gibt es sowohl als Unter- 
lagen bestens geeignete wie auch weitgehend un- 
brauchbare Genotypen. Die meisten derzeit ver- 
wendeten S/imlinge stellen infolge Nichtbeachtung 
des Herkunftswertes negative Auslesen dar. Werden 
nur obstbaulich wertvolle Formen yon gtinstig zu 
beurteilenden MutterMumen verwendet, so lassen 
sich beaehtliche Ertr/ige erzielell, die tiber dellen, die 
man mit Prunus-avium-Mischsaat guter Herkunft  
erreicht, liegen. 

An Beispielen werden eillige Genotypen roll 
Prunus mahaleb im Hinblick auf ihr obstbauliches 
Verhalten beschrieben. 

Das Einzelfruchtgewicht yon Schattenmorellen 
auf Prunus mahaleb ist in der Regel h6her als das auf 
Prunus avium. 

Die erzieltell grundlegenden Ergebnisse werdell 
durch Beobachtungen in verschieden alten Quartierell 
mit teils recht unterschiedlich geeignetem Unter- 
lagellmaterial ergiinzt. 

Solange keine Siimlinge oder Klone zuverl~issiger 
obstbaulicher Eignung roll Prunus mahaleb zur 
Verfttgung stehen, k611nen vorerst, wenn leichte 
B6den zu bepflallzell sind, Nachkommen yon Hei- 
mann zo empfohlen werden. Far  vogelkirschenf~thige 
B6den ist zun/ichst die verst~irkte Verwelldung roll 
Prunus avium anzuraten, wobei bestimmtell als 
wertvoll erkanntell Hiittnerschell Vogelkirschell, 

deren Eigenschaffen, soweit sie bekanll* Mnd, mit 
angefiihrt werden, der Vorzug zu geben ist. 
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Arbeiten zur Z/ichtung krebsresistenter Kartoffeln 
II. Untersuchung kultivierter siidamerikanischer Kartoffelspecies 

auf ihr Verhalten gegeniiber dem Krebsbiotyp G 1 

Von D. ROTHACKER und W. A. MIJLLER 

Einleitung 
Bei Untersuchungen am Kulturkartoffel-Welt- 

sortimellt des Insti tuts  fiir Pflanzenziichtullg Grol3- 
Ltisewitz kollnten wir feststellen~ dab die gegelltiber 
dem Krebsbiotyp G 1 resistenten Sorten und Zucht- 
st/imme gr6Btenteils direkte oder indirekte Nach- 
kommen des BRA-Stammes 9089 sind. Unter den 
Nachkommen des genannten BRA-Stammes hat  die 
Sorte Mira besondere Bedeutung erlangt, weil sie als 
einzige Kartoffelsorte gegentiber allen bekanllten 
deutschen Krebsbiotypen resistent ist (briefliche 
Mitteilung yon Herrn GOTTSCHLING, BZA Kleill- 
machnow). Vom ztichterischen Standpunkt  aus ist 
- -  trotz der erzielten Erfolge - -  das ellg begrenzte 
Ausgangsmaterial bei der Schaffullg krebsbiotypell- 
fester Kartoffelsorten wenig befriedigend. Aus diesem 
Grund war es llotwendig, unter den Wild- und Primi- 
tivkartoffeln weitere Resistenztr/iger zu suchen. Da- 
bei mut3te besonders Wert auf solche Formell gelegt 

werden, die neben ihrer Krebsfestigkeit gleichzeitig 
weitere, wirtschaftlich wertvolle Eigellschaften be- 
sitzen. Zum Auffinden solcher Formen wurde das 
Verhaltell voll kultiviertell stidamerikanischell Kar- 
toffelspecies gegeniiber dem Krebsbiotyp G 1 unter- 
sucht. 

Priifungsmethode 
Als Vorlauf zur Laborprtifullg fiihrten wir ill dell 

letzten Jahren (1956--1959) Freilalldulltersuclmllgen 
auf eillem Ilactlweislich seit lallger Zeit mit dem Bio- 
typ G~ stark verseuchten Feldsttick in Giel3tibel 
durch. 13ber die hierbei allgewendete Methodik be- 
richtete ROTHACKER (1957) bereits. Illfolge der teil- 
weise spiitell und schlechten Knollellbildullg vieler 
stidamerikanischer kultivierter Kartoffelspecies konn- 
te hierbei nur zwischen Pflanzell mit bzw. olme 
Wucherungen ullterschieden werden. Soweit die ge- 
priiftell Muster lange Stolonen bildeten, waren die 
Wucherungen vornehmlich an diesell festzustellen 


