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Aus dem Institut fiir Agrobiologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universitgt Greifswald 

Zweiter Bericht fiber die Selektion van Malus.Unterlagen 
und deren vegetative Vermehrbarkeit 

Von O. FUTH 

Mit 7 Abbildungen 

Das ursprfingliche Vorhaben (1), den gr613ten Weft  
allein auf schwachwachsende Unterlagen zu legen, 
die an Stelle der bei uns Mufig versagenden Unter- 
lagen-Typen IX und II  t reten kSnnten, wurde dahin 
erweitert, nnn auch mittelstark- his starkwachsende 
M a l u s - F o r m e n  zu beriicksichtigen, weil bei diesen 
Wuchsgruppen ebenfalls Unzul~tnglichkeiten vor- 
kommen. Die Obstbaupraxis zeigt zudem in der neue- 
ran Zeit an Starkwachsenden Unterlagen ein erlaSh- 
tes Interesse; denn nach neueren Erkenntnissen und 
bei Anwendung entsprechender technischer MaB- 
nahmen kann die Starkwfichsigkeit zu Gunsten eines 
friiheren Ertragsbeginns bei gleichzeitiger Ertrags- 
steigerung genutzt werden. AuBerdem stellen er- 
fahrungsgem~tg schwachwttchsige M a l u s - U n t e r l a g e n  
allgemein hohe Ansprttche an Bodenqualitgt und 
PflegemaBnahmen, die in der Praxis oft nicht erfiillt 
werden k6nnen. Die VerwendungsmSglichkeit der 
schwachwachsenden Unterlagen ist dadurch begrenzt. 

Zahlreiche Versuche (2) zeigen die Auswirkungen 
unterschiedlicher Standortverh~tltnisse auf die Unter- 
lagen-Edelsortenkombination. Dabei verdienen die 
klimatologischen Elemente, die nur einen Tell des 
Standortes ausmachen, wegen ihres relativ groBen 
Einfiusses auf die Wuchs- und Ertragsleistungen der 
Obstgeh61ze besondere Beachtung. Die van Zeit zu 
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Zeit auftretenden Extreme im Klimaablauf verur- 
sachen Ertragsschwankungen, oder es ergeben sich 
durch K~ilteeinbrfiche Sch~tden, die bis zum Total- 
verlust van ObstgehSlzen fiihren kSnnen (3, 4, 5, 6). 
Neben einer standortgem~tBen Anbautechnik und 
Pflege sowie durch die Bevorzugung giinstiger Lagen 
mul? besonders durch die Zttchtung geeigneter Sorten 
und Unterlagen ein risiko~rmerer Obstanbau er- 
m6glicht werden, wobei der Selektion unter  den 6ko- 
logischen Bedingungen des Anbaugebietes eine be- 
sondere Bedeutung zukommt (7). 

Die Kl imaverh~i l tnisse  
Unsere Versuchsanlagen liegen etwa 2 km yam 

Greifswalder Bodden entfernt, so dab die unmittel-  
bare N~he der Ostsee auf den Witterungsablauf ein- 
wirkt. Dabei wird besonders die Temperatur  van der 
Ostsee und lokal yam Greifswalder Bodden beeinfluBt. 
Der Temperaturwechsel w/ihrend der einzelnen Jah- 
reszeiten erfolgt allm~thlich. Der Beginn des Friih- 
jahrs verz6gert sich betr~tchtlich, wogegen der Herbst  
h~tufig lange anhAlt und relativ warm ist. Die tief- 
sten Wintertemperaturen treten allgemein im Fe- 
bruar  auf. Durch K~tltevorst613e aus S~idosteuropa, 
die mit ihrer kontinentalen Sch~trfe rol l  zur Auswir- 
kung kommen, ohne dab die Ostsee ihren mildernden 
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Abb. 1. Dutch Au~trahlung aufgetretene Extremtemperaturen. 
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Einflu/3 geltend machen kann, vereisen fast altj&hr- 
lich die Bodden-, Land- und Kiistengew~sser. tJber 
einer geschlossenen Schneedecke halt sich dann die 
kontinentale Kaltluft lange Zeit st abil, und durch Aus- 
strahlung verst~irkt sich die Winterk/ilte ganz er- 
heblich. Wie hoch die Temperatnrschwankungen 
sein kSnnen, die hierbei trotz der Seen~the auftreten, 
ist aus den Messungen erkennbar, die im Versuchs- 
gel~inde in den Wintern ~958/59 und 1959/6o durch- 
geftihrt wurden (Abb. ~).* 

Das Klima dieses Gebietes zeichnet sich weiterhin 
durch hgufige Kaltlufteinbrtiche im Friihjahr aus, 
die meist yon heftigen Seewinden begleitet sin& 

Tabelle 1. Sturmlage in den Jahren 1952 bis ~96o 
in Greifswald im Vergleich zu anderen Orlen (lo). 

,,, .. 

Ort April Nai Suni  Juli Aug. Sept. S~agemJg~s~aSmt 
/ 

Greifswald 2,9 3,6 1,7 2,6 1,8 2,2 M,8] 
Nap Arkona 2,4 2,7 1,4 2,9 . 3,1 3,9 16,4 I 
Halle-IKr611witz] 0,6 o,6 0, 3 0,7 o,9 o,2 3,3 
Inselsberg !4, ~ 5,4 5,4 7,3 5,7 6,7 32, 8 

Der Frtihling ist im Ktistengebiet Ostmecklenburgs 
moist sehr ktihl und niederschlagsarm. Im Sommer 
treten dagegen nach einigen heiteren und trockenen 
Junitagen oft wochenlang anhaltende StSrungen auf, 
die gewitterartige Regenf/tlle bei wechselnder Be- 
w61kung bringen und nut wenige sommerliche Tage 
aufkommen lassen. Die relative Luftfeuchtigkeit ist 
das ganze Jahr hindurch sehr hoch und betr~gt im 
langj~ihrigen Mittel (~898--~93o) 83%. 

Tabelle 2. Verteilung d~r Niederschldge in den einzelnen 
~onaten  und A nzahl der Tage rait #zehr als o, ~ ram Nieder- 

schliige (langj. Mittel yon 1889--193o ) ( ~ ~ ). 

M o n a t  Niederschlgge Tage> o, l mmNiedersehlgge 
in lnlxt 

januar 
Februar 
Mgrz 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
Dezember 

47 
32 
37 
42 
44 
58 
80 
75 
49 
55 
43 
52 

17,1 
z3,8 
14,6 
14,o 
12,6 
13,2 
14,1 
i5,3 
12,9 
15,O 
15,O 
17,8 

Jahresmittel 
der Nieder- 
schl/ige 614 mm 

PMino log i sche  D a t e n  
Den spgten Einzug des Vollfrtihlings in diesem Ge- 

biet zeigt die Apfelbltite an. 

Tabelle 3. Bli~hbegiss dee Sorte ,,Goldparmiine" . 
in des Jahren ~952--~96o. 

12.5.13.5.28.5. 6.28.5 .I 26.5. 8.5.20.5- 
Datum des 

Bliih- 2. -- 

beginns i I I t 

Der Boden  
Die B6den Mecklenburgs sind Vorwiegend diluvia- 

len Ursprungs. Die Versuchsanlage hat mittlere 
Bodenverh~tltnisse mit lehmigem Sand, dessen leh- 
miger Anteil in der Tiefe zunimmt und im Unter- 

i Bearbeitet yon Herrn T. ~r Wetterdiensttech- 
niker, Greifswald. 

grund oft tonhaltig ist. Das Grundwasser ist bei 
1,oo m bis 1,2o m feststellbar. 

Aus dem Ablauf der Klimaelemente und den dabei 
auftretenden Extremen ist ersichtlich, dab sich die 
Versuchsanlage Koitenhagen in einem verh~ltnis- 
m~13ig rauhen Seeldima befindet, das ftir die Selek- 
tion yon Malus -Unter lagen  besonders geeignet er- 
scheint. 

Methoden und Ergebnisse 

Im Zusammenhang mit unseren Arbeiten, die im 
Bericht (~) dargetegt wurden, interessierte das V er- 
halten der Mutterpflanzen unserer Auslesen im Ver- 
gleich zu gleichalterigen EM-Typen. Dabei wurden 
die Werte von jeder einzelnen Mutterpflanze ermit- 
telt, die untereinander sehr unterschiedlich waren. 
Insgesamt ergeben sich in den Beobachtungsjahren 
folgende Leistungen : 

I. Die EM-Typen IX, II, IV, I und XI 

Die Wuchsst~rken der EM-Mutterpflanzen stim- 
men etwa mit denjenigen fiberein, die auch die Edel- 
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so r t en  auf diesen Unterlagen zeigen. Beachtlich ist 
jedoch das Verhalten des EM-Typ IV (Abbildung 3), 
deren Mutterpflanzen im Vermehrungsbeet  weitaus 
den schwiichsten Wuchs aufweisen. Als Unterlage 

�9 in Verbindung mit  der Edelsorte bewirkt  dieser Typ  
dagegen mit te ls tarken bis starken Wuchs. Hier  wir- 
ken sich offensichtlich giinstige Affinit~itsverh~iltnisse 
in der Unterlagen-Edelsortenkombination aus. Die 
bereits im Vermehrungsbeet festgestellte geringe 
Wurzelbildung h~ilt dabei zeitlebens an und fiihrt zu 
der bekannten unzureichenden Standfestigkeit  der 
B~iume. Die WuchsgruppenzugehSrigkeit  eines Unter-  
lagentyps ist demnactl erst in Verbindung mit  den 
Edelsorten, nicht jedoch schon aus seinem Verhal- 
ten im Vermehrungsbeet  erkennbar.  

Dami t  sich die Fehler der bisher bei uns verwen- 
deten Typen-Unter lagen nicht wiederholen, ist das 
Erkennen ihrer M~ingel in Verbindung mit  den Edel- 
sorten notwendig. Unsere Feststellungen hieriiber 
s t immen im wesentlichen mit  denen yon KEMMER (12) 
und KROMMEL (13) iiberein und sollen daher nicht 
nochmal erw~ihnt werden. 

Tabelle 4. 

Klon-Bezeichnung Herkunft 

M 1/11, M i/13 

M 3/3, M 3/7, 
M 3/8 
M 4/2, M 4/5 
M 713 

Malus pumila var. niedzwetzkyana 
Diek. 
Malus prunifolia var. ringo Sieb. 

Malus micromalus 1Vfakino 
Malus toringo var. zumi Asami 

Pflanzen schieden sofort aus. Die Annahme zweier 
Edelaugen bedeutet  allerdings noch nicht viel ftir die 
tatsiichliche Vertr~tglichkeit zwischen Unterlage und 
Edelsorte. Die Auswirkungen einer Unvertdiglich- 
keit kSnnen sich erfahrungsgem~tg auch erst sehr viel 
sp~tter zeigen. 

Von den Malus-Wildartens~mlingen interessieren 
besonders diejenigen, die bei Edelsorten einen relat iv 
friihen Ein t r i t t  in die reproduktive Phase veranlaBt 
haben. Diese wurden durch Wurzelschnittl inge ver-  
klont, um sie dann im Vermehrungsbeet  den weiteren 
Priifungen unterziehen zu kSnnen. 

I I .  D i e  Malus-Wildartenklone 

Die Mehrzahl der urspriing- 
lich ausgew~thlten Klone (1) 
muBte aus folgenden Grtinden 
ausscheiden: 

1. Unzureichende vegeta-  
t ive Vermehrungsf~ihigkeit. 

2. Relat iv  hohe Ausfiille 
nach dem Pflanzen der bewur- 
zelten Abrisse in der Baum- 
schule zum Zwecke der Ver- 
edlung. 

3. Geringe Affinit~it zur 
Edelsorte. 

4. Unzureichende Resistenz 
gegeniiber parasitischen Pil- 
zen. 

5. Starke Neigung zur Aus- 
bildung vorzeitiger Triebe 
(Nebentriebe) und dornartiger 
Kurztriebe an einj~hrigen 
Austrieben im Mutterbeet.  

6. Zu geringe Anzahl yon 
Austrieben an den Mutter- 
pflanzen und damit  unzurei- 
chende Abrigleistung. 

Es verblieben folgende 
Klone (s. Tabelle 4) : 

W u c h s l e i s t u n g e n  d e r  
E d e l s o r t e  , , C r o n c e l s "  a u f  

M a l u s - W i l d a r t e n -  
s~ tml ingen  

Die Vertriiglichkeit unserer 
M-Klone mit  Edelsorten - -  in 
diesem Falle mit  der Sorte 
,,Croneels" - -  wurde bei Be- 
ginn der Arbeiten im Jahre  
1952 in einem Veredlungstest 
gepriift. V611ig unvertr~gliche 

Tabelle 5a. Wuchsleistungen der im Jahre 1952 veredelten Biiume 
dee Sorte ,,Croncels" nach 5jiihriger Standzeit. 

Herkunft der Unter lage  

1. M. pumila 
niedzwetzkyana 

2. M. prunifolia 
ringo 

3. M. prunifolia 

4. M. micromalus 

5. M. loringo zumi 

Unterlage  

Bezeichnung 

J]// 1/21 
1/22 
1/23 
1/24 
1/25 
1/26 

3/21 
3/22 
3/23 
3/24 
3/25 
3/26 
3/28 
3/29 
3/30 
3/31 
3/32 
3/33 
3/34 
3/35 
3/36 
3/37 
3/39 
3/4 ~ 
8/11 
8/12 
8/13 
8/14 
8/15 
8/16 
8/17 
8118 
4/21 
4/22 
4/23 
4/24 
7I 21 

l 7/22 
7[23 
7/24 

32/12 
32/13 
32/14 

,,Croncds"- 
Kronen 

HShe Breite 
m Ill 

2,20 :2,20 
2,30 2,15 
2,40 2, lO 
2,10 1,8 5 
2,2o 1,60 
2,00 2,05 

1,8o 1,5 ~ 
1,6o 1,3o 
1,5 ~ 1,45 
1,7o 1,55 
1,4o 1,4o 
2,20 I 1,9 ~ 
1,8o 1,55 
1,1o 1,10 
2,10 , 1,90 
1,20 1,50 
1,9o 1,35 
2,00 1,60 
1,00 1,00 
1,90 1,9 ~ 
2,1o 1,55 
2,00 1,90 
2,10 1,95 
2,20 1,60 

2,10 1,90 
1,9o 1,6o 
1,9 ~ 1,60 
1,8o 1,3 ~ 
2,50 1,9o 
2,20 1,9o 
2,4 ~ 1,9o 
2,40 2,4 ~ 

2,20 1,90 
2,00 1,75 
2,00 1,50 
2,00 2,00 

2,40 1,90 
2,3o 2,3o 
2,20 1,7o 
2.4 ~ 2,1o 
2,00 2,00 
2,30 2,10 
1,90 -1,40 

Volumen 
cbm 

V~ hd l: 
1,91 

5,57 
5,56 
5,54 
3,76 
2,95 
4,4 ~ 
2,12 
1,42 
1,65 
2,14 
1,44 
4,16 
2,26 
o,69 
3,79 
1,41 
1,81 
2,68 
0,52 
3,59 
2,64 
3,78 
4,18 
2,95 

3,97 
2,55 
2,55 
1,59 
4,73 
4,16 
4,53 
7,24 
4,16 
3,21 
2,36 
4,19 

4,53 
6,37 
3,33 
5,54 
4,19 
5,3 ~ 
1,95 

Stamm 

43 
41 
5 ~ 
49 
57 
51 

5 ~ 
42 
50 
42 
51 
5 ~ 
45 
54 
40 
49 
37 

Blfite 
- -ohne Blfite 
+ mit Blfite 

1958 1959 196o 

§ 

+ + 
+ + 
+ + 
- -  § 

- -  + 

- -  § 

- -  + 

§ 
q 
+ 
+ 
+ 
§ 

+ + 

+ 
- -  § 

+ + 
+ 
+ 

+ + 
§ + 
- -  + 

++ § 
+ 

++ § 
+ 

+ + 
- + 

+ 
+ 

++ § 
+ 
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Die Wuchsleistungen der einzelnen Unterlagen- 
Edelsortenkombinationen sind unterschiedlich. So 
scheinen die Formen yon Malus pumila uiedzwetz- 
kyana vorwiegend Starkwfichsigkeit und sp~tten Er- 
tragsbeginn hervorznrufen, w~thrend bei Malus pru~r 
iolia ringo als Unterlage Schwachwtichsigkeit mit 
verh~ltnism/iBig frtihem Ertragsbeginn vermehrt 
auftritt.  Bei Sitmlingen yon Malus pruni]olia ist so- 
wohl Zwergwtichsigkeit als auch Starkwtichsigkeit 
festzustellen sowie vereinzelt mittelfrtiher Ertrags- 
beginn. Formen yon Malus micromalus als Unter- 
lagen lassen Starkwtichsigkeit bei gleichzeitig friihem 
Ertragsbeginn erkennen. Auch bei Malus toringo 
zumi sind ~thnliche Tendenzen zu bemerken. 

Bonitierungen tiber den beginnenden Austrieb und 
den TriebabschluB sowie fiber Beginn und Ende der 
Bltite yon Croncels-Apfel auf den vorher genannten 
Malus-Wildartenauslesen ergaben im Vergleich zu 
der gleichen Edelsorte auf S~mlingen handelstib- 
licher Herkunft  keine Unterschiede. Bemerkenswert 
ist dagegen, dab der Austrieb der Wildartenbiiume 
meist bis zu 8 Tagen frtiher beobachtet wurde als der 
yon ,,Croncels" auf S~mlingen dieser frtihaustreiben- 
den Wildarten. Der Austriebsbeginn der Sorte wird 
demnach nicht wesentlich yon der Unterlage beein- 
fluSt, ebenso auch nicht der TriebabschluB, wie dies 
die Beobachtungen zeigten. 

Zu den nach der Selektion verbleibenden Malus- 
Wildartenformen geh6ren diejenigen, die ihr natiir- 
iiches Verbreitungsgebiet im asiatisehen Raum haben. 

Tabelle 5 b. Die nat~'wlichen Verbrei~u~gsgebiete der Malus- 
Wildformen nach HENNING (14). 

1. 2~lalus pumila var. niedzwetzkyana Dieck. : Kaukasus, 
Kashkar, Turkestan. 

2. 21~alus prunifolia var. ringo Sieb. [Asami] ist ill Japan 
nur als Kulturform bekannt und wird angeblich als 
Untertage fiir europ~ische Sorten wegen ihrer Blut- 
lausresistenz bentitzt. 

3. Malus prunifolia Borkh. ~Asami, Koidzumi]: Ost-Si- 
birien, Mandschurei, Nord-China. 

4. Malus micromalus Makino [Asami, Koidzumi, Krfiss- 
mann] : Zentralchina, Korea, Kiushu 

5. Malus toringo var. zumi Asami [Asami, Koidzumi, 
Krfissmann] ist keine Wildform, sondern wurde nur als 
Zierform in G~rten beobachtet. 

Es ist noch nicht hinreichend bekannt, wie sich die 
hiesigen Standortverh~tltnisse auf die Unterlagen- 
Edelsortenkombinationen auswirken und welche 
vegetativen und generativen Leistungen erreichbar 
sind. Die in den Jahren 1956 bis ~959 erzielten Er- 
gebnisse in bezug auf die Anzahl der Abrisse und ihre 
Bewurzelung sind in der Abbildung 4 wiedergegeben. 
Das sehr wechselvolle Verhalten ist sicherlich eine 
Folge der Standortschwierigkeiten, die diese Formen 
unter den gegebenen Verh~iltnissen haben. Ihre 
F~ihigkeit zur Ausbildung von Adventivwurzeln ist 
geringer als bei den EM-Typen, so dab sie gegentiber 
diesen keine Verbesserung darstellen wtirden. 

Um das Verhalten der Wildarten-Klone gegentiber 
Krankheiten und Sch~idlingen zu ermitteln, wurden 
Resistenzprtifungen durchgeftihrt, deren Ergebnisse 
in der Tabelle 7 wiedergegeben sin& Das Inst i tut  
ffir Obstztichtung in Nanmburg der Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin hat  die 
Prtifungen tiber die Resistenz gegentiber Apfelmehl- 
tau (Podosphaera leucotricha JEll. et Everh.] Salm.) 
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Abb. 4. AbriBleistungen und Bewu~zelung bei den M-Formen. 

Tabelle 6. Boniturschli~ssel fiir die Resistenzpri~fungen bei 
Malus- Wildarte~klonen. 

1. Blutlaus (Eriosoma lanigerum Hausm.) 
o = kein Befall 
x = einzelne Li~use 
2 = kleine L~usekolonien 
3 = mittlerer Befall (mehrere Kolonien) 
4 = starker Befall (fiber die HNfte der Pflanze be- 

fallen) 
5 = sehr starker Befall (fast die ganze Pflanze mit 

L~usen besetzt) 

2. Mehltau (Podosphaera leucotricha JEll. et Everh.] 
Salm.) 

o = kein Befall 
x = einzelne punkt~hnliche Flecke 
2 = etwas st~rkerer Fleckenbefall an Blgttern 
3 = mittlerer Betall (Flecken u. ganze BlOtter befallen) 
4 = starker Befall (ungef/~hr die I-t~lfte der Pflanze) 
5 = sehr starker Befall (ganze Pflanze) 

3. Apfelschorf (Venturia inaequalis [Cook] Aderhold) 
1 = ohne Befall 
2 = geringer Befall 
3 = mittlerer Befall 
4 = starker Befall 

und Blutlaus (Eriosoma lanigerum Hausm.) vorge- 
nommen. 1 W~thrend in Naumburg die Bonitierungs- 

x Dem Direktor des Instituts, I-Ierrn Dr. GOLL~ncK, 
und seinen Mitarbeitern sei fiir die Durchffihrung beson- 
ders gedankt. 
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Tabelle 7. Bonitierungsergebnisse bei Unterlagenklonen yon Malus-Wildarten. 

Klon M-Befall Schod~ ) Bemerkungen fiber die Wuehsleistungen der Klone 

/~ 1/11 

M ~/~3 

M 3/3 

M 3/7 

M 3/~ 

M 4/2 

M 4/5 

M 7/S 

M-Befall M-Befall 
Blutlaus Mehltau 

o 0, 7 

O 0 ,7  

0 1,O 

O 1,O 

nicht durchgefiihrt 

0 

0 ,2  

o,6 

0,8 

2,5 

0 ,2  

r 

i durchgef i ihr t  i952--1955.  

1,5 

1,5 

1,O 

1,5 

2 , 0  

~,5 

2,O 

2,0 

Mutterpflanzen starkwiichsig, hoher 
Anteil veredlungsf/~higer Abrisse, 
AbriBleistung nicht hoch. 
Mutterpfianzen starkwiichsig; bei 
zunehmender Triebleistung Verrin- 
gerung der im ersten Jahr vered- 
lungsf/~higen Abrisse. 
Geringere AbriBleistung, jedoch ho- 
her Anteil bewurzelter Abrisse bei 
gleichm/~Biger Wuchsleistung in den 
Beobachtungsjahren, starkwfiehsig. 
Geringere AbriBleistung, jedoch ho- 
her Anteil bewurzelter Abrisse und 
sehr gleichm/tBige Wuchsleistungen, 
starkwiichsig. 
Zunehmende Triebleistung bei 
gleichzeitig hohem Anteil bewurzel- 
ter Abrisse, starkwiiehsig. 
Geringe Bewurzelungsf/ihigkeit der 
angeh~Lufelten Triebe, starkwfichsig. 
Bei zunehmender Triebbildung zeigt 
sich die Tendenz zur geringeren Aus- 
bildung von Adventivwurzeln an an- 
geh~ufelten Trieben. 
Wechselnde AbriBleistung bzw. un- 
terschiedliche Bewurzelungsf~s 
keit in den einzelnen Jahren. 

ergebnisse auf Grund yon ktinstlichen Infektionen 
w~hrend zweier Jahre erzielt wurden, zeigen nnsere 
Bonitierungen den spontanen Befall durch Apfel- 
sehorf (Venturia inaequalis [Cook] Aderhold) unter 
den ftir seine Entwicklung giinstigen Bedingungen 
des Seeklimas in den Jahren ~952--1953. 

Bei den Unterlagen yon Malus-Wildarten ist zu 
erkennen, dab sich ftir ihre Verwendbarkeit als hoch- 
wertige Veredlungsunterlagen mancherlei Schwierig- 
keiten, die z.T. zuvor schon genannt wurden, er- 
geben. Dabei scheint eine Korrelation zwischen Be- 
dornung bzw. vorzeitiger Triebbildung und st/~rkerer 
Adventivwurzelbildung zu bestehen. 

III. Klone yon Malus-Primitivformen 6rtlicher 
Herkunft  

In der N~he unserer Versuchsanlagen stehen in 
exponierter Lage als Wegbepflanzung eine gr6Bere 
Anzahl etwa 5o-j~hriger Apfelb~tume, deren Frtichte 
erkennen lassen, dab es sich um primitive Formen 
handel\. Es sind dies die ehemaligen Unterlagen 
frtiherer Edelsorten, die sich zu BuschNtumen ent- 
wickelten, nachdem die Edelsorten infolge der Aus- 
wirkungen der sehr ungtinstigen StandortsverMlt- 
nisse abstarben. 

Die B/~ume fielen durch reichen Fruchtbehang auf, 
und allj~hrlich wurden die Apfel ftir die Herstellung 
yon StiBmost geerntet. W~hrend der Beobachtungs- 
jahre von ~952 bis ~959 zeigten sie eine beachtliche 
Resistenz gegentiber Sch/~dlingen und Krankheits- 
erregern und zwar besonders gegentiber Schorf (Ven- 
turia inaequalis [Cook] Aderhold). Seit einigen Jahren 
werden nun die S~mlinge tier einzelnen Mutterb/~ume 
versuchsweise als Unterlagen verwendet. Diese 
zeichneten sich im Baumschulquartier durch gleich- 
m~Bigen Wuchs, Resistenz und gute Affinititt gegen- 
tiber Edelsorten aus. Die Saat zeigte eine beachtliche 

Keimf~thigkeit. Zu bemerken 
is\ noeh, dab die alten Mutter- 
b/~ume keinerlei erkennbare 
Frostsch/~den am Holz auf- 
weisen. W/thrend der langen 
Lebenszeit der B/~ume ist 
j edenfalls in 6kologischer Hin- 
sicht eine grfindliche Auslese 
erfolgt, so dab deren genera- 
tive Nachkommenschaft als 
gtinstiges Ausgangsmaterial 
ftir eine Unterlagenselektion 
betrachtet werden kann. Da- 
her wurden yon mehreren 
tausend S~mlingen eine An- 
zahl besonders geeigneter ver- 
klont. Dies geschah in der ftir 
Malus-Unterlagen fiblichen 
Form, n~tmlich durch Anh/~u- 
feln junger einjiihriger Triebe 
im Mutterbeet im Juni. Die 
Mutterpflanzen zeigten he- 
achtliche Leistungen beztig- 
lich der Triebzahl und deren 
Bewurzelungsf/ihigkeit. Be- 
sonders hervorzuheben ist ihre 
geringe Neigung zur Ausbil- 
dung yon Dornen oder yon 
vorzeitigen Trieben, wie sie 

die Malus-Wildartenformen so zahlreich zeigten. 
Es w/ire verfrtiht, schon jetzt verbindliche Beur- 

teilungen tiber diese MR-Klone zu geben. Die gtinsti- 
gen Eigenschaften, die bei den Mntterb~umen und 
ihren S/imlingen bisher in ihrem Verhalten in der 
Baumschule Iestgestellt werden konnten, berechtigen 
jedoch zu der Annahme, dab die verklonten Nach- 
kommen diese ebenfalls besitzen. 

Wie aus der Abbildung 5 ersiehtlich ist, scheint bei 
den MR-Klonen eine starke Neigung zur Adventiv- 
wurzelbildung der angeh/~ufelten einj~hrigen Triebe 
vorhanden zu sein, wobei gleichzeitig eine beachtliche 
AbriBleistung zu erkennen ist. 

Unter Berticksichtigung der mittleren Triebl~ngen 
und des mittleren Durchmessers des Wurzelhalses 
ergeben sich untersehiedliche Wuchsgruppen: 

o 1o 20 so ~o so ea 70 so 9o ~oOO/o 
MR 1,15 i i i ~ / / / / / / l ~ \ \ \ \ \ \ \ ' q  l l l l l l l l l l l l l l i i l i  
Mn ~,,9 ~ / I I I I A \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ~  
MR,i,, "~<"~ / /~ \ \ \ \ \ \XXXX\ \ \ '~ I I I I I I I  1~ 
MRU~ ~'~ '~ ~ J / / / / / / / / ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ~  l l l l l l l l l l , , I IIj 
Mn~i2~ ~ ' ~ ' ~ / ~ / ~ \ \ \ \ \ ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ~  II I 

M~si5 . . . . . .  Y ~ / / / / / / / / / / I / / / / / S  ~ / ~ \ ~  t l I I I I I 

,vn~j~ ~ ' ~ j / / / / ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ' q  I I I [ I I I I I I 

mg/s . . . . . . .  Y / / X ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ % \ \ \ \ ~  I I I i I I llJ I I I I I I I II 

hm+7/a ~ ~ / / . & \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ~ \ ~ t l l  I Illl I]il 
Mel~l~ ~ I I I I I I I I I / I I I I I I I I I I A \ ~ \ \ \ \ \ \ \ \ ' ~  

MR~s/2 ~ / I / / / / / / 1 1 1 / / / / / / / / / / / ~ \ \ \ \ ~  
m .  ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ~ \ \ \ \ \ \ ' q l l t l l l l l l l  

o Io go 30 
�9 Anzahl ~bk/sse 

Anzahl AbPisse Bewurze/un~sstufe 
i 2 3 g 5 

Abb. 5. AbriBleistungen. und Bew'uzzelung bel den MR-I'{lonem 
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Tabelle 8. 

a) Schwach- b) Mittelstark- 
mittelsehwachwaehsende Klone starkwaehsende Klone 

MR 18/3, 18/4 
9/3, 4/3 
4/2, 3/5 
4/2, 3/5 
1/21, /18 
1/lO, 1/5 

MR 18/2, 18/4 
17/3, 1/9 

Abb. 7- Wuehsbild zu b). MR 3/5. Abb. 6. Wuehsbild zu a). 
MR 1/9 

Die folgende Ubersicht (s. Tabelle 9) zeigt noch 
einmal zusammenfassend die Wuchsleistungen der 
neuen Formen im Vergleich zu den gebfiiuchlichen 
EM-Typen.  
Die [3berlegenheit der MR-Klone gegentiber den M- 
Klonen und den EM-Typen im Mutterbeet  wird deut- 
lich sichtbar. Die hohe Zahl yon bereits im ersten 
Jahr  veredelungsf~higen Abrissen machen die MR- 
Klone auch in betriebs6konomischer Hinsicht be- 
sonders interessant. 

Zusammenfassung  
Bei den weiteren Untersuchungen, die der Selek- 

tion yon Malus-Unterlagen dienten, wurden vege- 
ta t ive  Vermehrbarkei t  sowie Wuchs- und AbriB- 
leistungen folgender Malus-Typen bzw. -Klone ge- 
prfift : 

2. Als Vergleiehspflanzen 5 EM-Typen 
2. 8 Klone yon Malus-Wildarten 
3- 14 Klone yon Malus-Primitivformen 6rtlicher 

Herkunft .  
Von den EM-Typen wurden schwachwfichsige fiber 

mit tels tark-  bis starkwachsende bezfiglich ihres Ver- 
haltens im Vermehrungsbeet  untersucht.  

Gr6Btenteils s t immten die Wuchsleistungen der 
Mutterpflanzen der einzelnen Typen mit  denen der 
Unterlagen-Edelsortenkombinat ionen fiberein. Der 
Typ  IV jedoch zeigte eine ausgesprochene Schwach- 
wfichsigkeit, w~thrend er bei der Edelsorte dagegen 
einen mit te ls tarken bis starken Wuchs hervorruft .  
Demnach ist die Wuchsgruppenzugeh6rigkeit  noch 
nicht aus dem Verhalten der Mutterpflanzen im 

Tabelle 9. 

Form I % 
I aufschulfahig 

% 
verschulf~hig 

I. E M - T y p e n  
IX 
II  
IV : 
I 
XI 

II.  M-Klone  
M 

1 / 1 1  
1/13 
3/3 
3/7 
3/8 
4/2 
4/5 
7/3 

III .  MR-Klone  
MR 

1/5 
1/9 
1 / 1 0  
1/18 
1 / 2 1  

3/5 
4/2 
4/3 
9/3 

17/3 
17/4 
18/2 
18/3 
18/4 

44,5 38,8 
34,6 35,2 
23,5 64,7 
49,7 3o,2 
42, 8 45,3 

64,1 23, 7 
49,6 30,3 
49,3 22,1 
51,5 34,2 
69,9 17,4 
47,8 21,1 
60,7 22,1 
51,6 17,6 

8 0 , 0  10,O 
77,8 22,2 
66,5 33,4 
72,7 27,3 
50,0 41,7 
84,6 15,4 
77,0 15,3 
90,0 m,o 
66,7 27,8 
50,0 50,0 
83,3 16,7 

1 0 0 , 0  

66,6 33,4 
8 0 , 0  2 0 , 0  

* 1 = ohne vorzeitige Triebbildung oder Bedornung 
2 = geringe vorzeitige Triebbildung oder Bedornung 

Der Zfichter, 31. Band 

Mittlere 
TfieblSnge 

em 

50,7 
59,2 
36,6 
63,4 
59,2 

81,8 
88,2 
77,8 
89,7 
87,8 
8 2 , 2  
88,9 
85,7 

Mittlerer 
Wurzelhals 

mm 

5,8 
6 , 0  

4,6 
6,4 
6, 1 

7,9 
6,7 
7 , 0  
6,3 
7,0 
7,2 
7,2 
7,9 

Mitflere AnzahI 
der Abrisse 

8,5 
1 2 , 0  
8,5 

1 2 , 4  
1 5 , o  

! 
9,5 

1 1 , 6  
11,  3 
9,0 

11,  3 
11,  4 
11,  7 
17,4 

80,3 
60,9 
65,6 
67,5 
79,7 
68,7 
83,4 
73,5 
72,7 
63,t 
80,3 
6 2 , 0  
83,0 
46,8 

7,6 
7,4 
6,7 
6,3 
7,6 
7,5 
8 , 0  
8 , 0  

6,4 
5,8 
8,0 
6,6 
8,4 
6 , 2  

3 = mittlere vorzeitige TriebbiIdung oder Bedornung 
4 = starke vorzeitige Triebbildung oder Bedornung 

10,O 
9 , 0  
9 , 0  

11,O 
12,O 
13,O 
13,O 
10,0  
1 8 , o  
10~0 
6,0 
5,0 
6,0 
5,0 

Bonit. der vorzeitigen 
Triebe und Bedornung 

M1956--1959 

1,6 (3; 1; 1) 
1,5 (3; 1; 1; 1) 
1,2 (2; 1; 1.; 1) 
1,6(3; 1;1) 
1,2 (2; 1; 1; 1) 

3,2 (4;3 3; 3) 
2,5 (3;3 2;2) 
2,0 (3;2 1;2) 
1, 5 (2; 1 1; 2) 
1,5(2; 1 1; 2) 
2,7 (4;3 2;2) 
2,2 (3;2 2 2) 
3,2 (4;4 2 3) 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
i nm einma] 
2 bonitiert 
2 
2 
2 
1 

2 
1 

2 0  
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Vermehrungsbeet  erkennbar;  vielmehr kann der Grad 
der Affinit~t yon Unterlage zur Edelsorte offensicht- 
lich die vegetat ive Leistung des Baumes sehr beein- 
flussen. 

Die aus verschiedenen Malus-Wildarten selektier- 
ten M-Klone zeigten im Vermehrungsbeet  allgemein 
Starkwfichsigkeit. Bet einem Veredlungstest mit  
S~mlingen gleicher Herktinfte und der Sorte ,,Cron- 
cels" wurden Unterschiede in der vegetat iven und 
generativen Leistung festgestellt. Es ergab sich, dab 
nicht nur schwachwfichsige, sondern auch stark-  
wtichsige Unterlagen einen relat iv Iriihen Eintr i t t  in 
die reproduktive Phase veranlassen k6nnen. In  der 
baumschulm~il3igen Anzucht t ra ten  jedoch bet diesen 
Wildartenklonen zahlreiche Unzul~inglichkeiten auf, 
so dab sie gegentiber den bisher verwendeten vegeta- 
t iv  vermehrten Malus-Typenunterlagen keine Ver- 
bessernngen darstellen. Hinzu kommt  noch, dab die 
Malus-Wildformen eine geringe Anpassungsf~higkeit 
besitzen, wie sich dies unter  den gegebenen Stand- 
ortsverh~ltnissen der Versuchsanlage zeigte. 

Die drit te Gruppe der Malus-Klone, die yon Primi- 
t ivformen 6rtlicher Herkunf t  gewonnen wurden, er- 
brachten  dagegen beachtliche Wuchs- und AbriB- 
leistungen, wobei sie nicht nur die Malus-Wild- 
formen, sondern aueh die bekannten EM-Typenunter-  
lagen iibertrafen. Es konnten auch unterschiedliche 
Wuchsgruppen ermit tel t  werden. Ihre gute An- 
passungsf~thigkeit an vorhandene Standortsverh~ilt- 
nisse vermehr t  ihre Bedeutung ffir unsere Arbeiten. 

Die in dieser Arbeit verwendeten Bonitierungsdaten 
wurden v o n d e r  teehn. Assistentin Frau RENATE GUT- 
SCHE mit grol3er Sorgfal• ermittelt, wofiir ihr besonders 
gedankt set. 

L i t e r a t u r  
1. FUTH, G.: Erster Bericht fiber die Selektion von 

Malus-Unterlagen und deren vegetative Vermehrbarkeit. 
Der Ziichter 26, 248--256 (1956). - -  2. HII~KENBX~JMER, 
F.: Das Verhalten yon Kernobst- und Pflaumenunter- 
lagen unter verschiede ~ en Standortverhitltnissen w~hrend 
der Zeit des Ertragsaastieges. Z. Pflanzenziichtg. 32, 
79--1o6 (1953). - -  3. OBERDIECK, J . G . C . :  Beobach- 
tungen tiber das Erfrieren vieler Gewitchse und nament- 
lich unserer Obstbgume in kalten Wintern, nebst Er- 
6rterung der Mittel, durch welche Frostschaden m6glichst 
verhtitet werden kann. Ravensburg: Eugen Uhner 
(1872). - -  4. GOETHE, R.: Die FrostschS, den der Obs~c- 
b~ume und ihre Verhtitung nach den Erfahrungen des 
Winters 1879/8o dargestellt. Berlin 1883. - -  5. HILt~E~- 
BXUMER, F.: EinfluB yon Unterlagen und Standort auf 
den Frostschaden an Kernobst im Winter 1939/4 ~ in der 
Baumschule. Ktihn-Arehiv 56, I--24 (194o).--6. ATH~N- 
STXDT, H., J. SCHMADLACK und F. P. ZAHN: Uber die 
Frostsch/iden an Obstgeh61zen im Winter 1953/54. Ar- 
chiv ftir Gartenbau 4, 6--66 (1956). - -  7. SCHANDEtL H. : 
Die Frtihselektion bet der Apfelztichtung am Beispiel der 
Ztichtungsarbeiten an der Obstversuchsanstalt Jork. Der 
Erwerbsobstbau 174--178 (1959). - -  8. KLIEWE, H. : Die 
Ktimaregionen Mecklenburgs. Eine geographische Unter- 
suchung ihrer Urs~chlichkeit nach Mittelwert und 
witterungsklimatischer Methode. Inaugural-Dissertation, 
Greifswald ( 1 9 5 1 ) . -  9. RE~NHARD, H.: Klimaatlas von 
Mecklenburg. Unver6f fent l ieh t . -  ~o. Meteorologischer 
und Hydrologischer Dienst der Deutschen Demokra- 
tischen Republik, Hauptamt fiir Klimatologie, schrift- 
liche Mitteilung. - -  1L Monatstabellen des Meteoro- 
]ogischen Hydrologischen Dienstes der DDR, Meteoro- 
logische Station Greifswald-Stadt (19oo). - -  12. KE~ME~, 
E. : Die Kernobstunterlagen. 4. Merkblatt, 4. Anti., Insti- 
rut ftir Obstbau, Universit~t Berlin (April 1948). - -  13. 
KRt~MMEL, H.: Die vegetativ vermehrbaren Unterlagen 
des Kern- und Steinobstes. Berlin: Deutscher Bauern- 
verlag 1956. - -  M. H~NNINC, W.: Morphologisch-syste- 
matisehe und genetische Untersuchungen an Arten und 
Artbastarden der Gattung Malus. Der Ztichter 17/18, 
289--349 (1947). 

Aus der Bundesanstalt ftir Tabakforschung, Forchheim bet Karlsruhe 

Die Vererbung des Nikotingehaltes beim Tabak 
Von G. KOELLE 

Mit 1 Abbildung 

Der Nikotingehalt  des Tabaks  ist sowohl vom 
Entwicklungszustand der Pflanzen als auch sehr 
s tark  yon ~ul3eren Einfltissen wit Wit terung nnd 
Dtingung abh~ingig und daher groBen Schwankungen 
unterworfen. Eine genetisehe Analyse hat  damit  die 
schwierige Aufgabe, gleichsam hinter dem dauernd 
wechselnden Gehalt das gleichbleibende genetische 
Prinzip zu erkennen. Ieh habe reich seit einigen 
Jahren mit  diesen Fragen befal3t, und es erscheint 
mir das Problem der Nikot invererbung in doppelter  
Hinsicht interessant, einmal, weft hierbei die Frag- 
wfirdigkeit eines Dominanzwechsels deutlieh wird, 
und zweitens, weft die Versuchsergebnisse AnlaB 
geben, das Nikotin als Zwischenglied einer Genwirk- 
ket te  zu betrachten.  

Bet Sichtung der in der Li tera tur  genannten Er-  
gebn~sse yon Kreuzungen zwischen nikotinhaltigen 
und nikotinfreien Tabaken kann man feststellen, 
dab t rotz  vieler Widersprtiche den meisten Kreu-  
zungsergebnissen das eine gemeinsam ist, dab die 
F2-Aufspaltung als einfache Mendelspaltung mit  
Untersehied in einem, h6chstens zwei Genorten 
gedentet  werden kann. Die Widerspriiche rtihren 

meist  nur von einer verschiedenen In terpre ta t ion  
dieser Ergebnisse her. 

Mater ia l  und M e t h o d e  

Als Versuchspflanzen dien~en in erster Linie die 
beiden Sorten Havanna  I Ic  und FO (Forchheimer 
Ogrodowny), die schon viele Jahre  an der Bundes- 
anstal t  fiir Tabakforschung als reine Sorten erhalten 
werden und als homozygot  gelten k6nnen. Nach 
den Erfahrungen einiger Versuchsjahre zeigte sich, 
dab die Kennzeichnung einer Sorte mit  , ,nikotin- 
hal t ig" oder , ,nikotinfrei" nicht geniigt. Beides 
bezieht sich im landl~ufigen Sprachgebrauch nur 
auf den Nikotingehalt  des Trockenmaterials .  Es 
mug  vielmehr noch angegeben werden, dab z .B .  
eine Sorte wie Havanna  I I  c sowohl im Grfinzustand 
als aueh nach der Trocknung relat iv viel Nikotin 
enth~lt,  FO dagegen im Orfinzustand noch geringe 
Mengen yon Nikotin enthalten kann, getrocknet aber 
nikotinfrei ist. 

Die Nikot inbest immnngen am Trockenmater ia l  
wurden mit  der P ikra tmethode  durchgefiihrt (KoENIG 
U. D6RR 1934). Dabei  wurden yon jeder Einzelpflanze 


