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Beitr/ige zur Zfichtungsforschung an Pflaumen 
II. Weitere Untersuchungen fiber den zfichterischen Weft yon Siimlingen der Kirschpflaume, 

Prunus cerasi[era EHRH.*) 
V o I 1  H E I N Z  M U R A W S K I  

Mit 26 Abbildungen 

I. Einleitung 
Innerhalb der GattungPrunus hat dieKirschpflaume, 

Pru~r cemsi/era Ehrh., in Deutschland bisher keine 
Bedeutung ftir die Pflaumenziichtung erlangt. Die 
deutschen Pflaumensorten sind alle aus den zu Prunus 
domestica gehSrenden Sorten hervorgegangen. Im 
amerikanischen Pflanmensortiment finden wir Soften, 
die zum Formenkreis yon Prunus cerasi/era gehSren, 
oder an denen Prunus cerasi/era als Kreuzungspartner 
beteiligt war. 

Eine systematisch-ziichterische Bearbeitung dieser 
Pflaumenart ist yon SCHMIDT (19) eingeleitet worden. 
Der ziichterische Wert yon P. cerasiJera tiegt in ihrer 
Anspruchslosigkeit an Boden und Wasser sowie in ihrer 
gro~eil Fruchtbarkeit.  Es ist daher vielfach versucht 
worden, diese Eigenschaften mit den guten Frucht- 
eigenschaften der zu t ). domestica gehOrenden Soften 
oder mit Eigenschaften anderer aciatchromosomiger 
19rum~s-Arten zu vereinigen. Eine besondere Bedeu- 
tung ftir die Pflaumenztichtung hat die Kirschpflaume 
durch die Arbeiten yon RYBIN (18) erhalten. Er  
konnte Ilachweisen, dab P. ceras@ra zusammen mit 
P. spinosa an der Entstehung yon P. domestica be- 
teiligt ist. RYBIN hoffte, die genannten wertvollen 
Eigenschaften yon P. cerasi/era mit den guten Frucht- 
eigenschaften der Domestica-Pflaumen durch die Her- 
stellnng yon Tripelbastarden, _P. cerasi/era (n = 8) • P.  
@inosa (n = 16)• P. domestica (n -- 24), erreichen 
zu k6nneil. Dieser Bastard wiirde dann 36 Chromoso- 
men besitzeil. 

Genetische Untersuchungen an ~P. cerasi/em wurden 
yon C~A~E nnd LAWl~E~CE (2) durchgefiihrt. Sie 
stellten fest, dab die grtinlaubige und weiBbltihende 
Form, P. cerasi/era, rezessiv homozygot und die 
intensiv rotgef~irbte Form, P. cerasi/era var. Pissardii 
~r dominant ist. Aus der Kreuzung beider Typen 
erhfilt man die intermedi~ir rotbl~ittrige Form P. 
cerasi/era vat. Pissardii. Der Erbgang wird durch ein 
einfaches Allelpaar gesteuert. 

Nach Untersuchungen yon SCI~MIDT (19) an 36 S~tm- 
lingen yon P. cerasi/era, die yon Samen abstammen, 
welche BAUR 1926 VOII einer Studienreise aus der 
Tiirkei (Abb. 1) mitbrachte, weisen alle Eigenschaften 
eine groge Variationsbreite auf. Gesetzm~iBigkeiten 
hinsichtlich der Aufspaltung einiger Merkmale konn- 
ten an dem untersuchten kleinen Material bisher nicht 
festgestellt werden. 

Seit 1947 sind weitere S~imlinge der Kirschpflaume, 
die aus Kreuzungen und Selbstbestiiubungen hervor- 
gegangen sind, in Ertrag gekommen. An ihnen sind 
die in MiAncheberg eingeleiteten ziichterisehen Arbei- 
ten mit dem Ziel, frostharte Sfimlinge mit Unterlagen- 
eignung oder ansprechender Fruchtqualit~it zu linden, 

* Gekiirzter Abschnitt aus einer gleichnamigen Disser- 
tation an der Universit~it Halle 1957. 

fortgesetzt worden. Ferner sollten sie far die Herstel- 
lung yon Artbastarden benutzt werden, Neben mor- 
phologisch-pomologischen Beobachtungen liegen neun- 
jXhrige pMnologische Beobachtungen vor, die mit 
ph~nologischen Daten der Tiirkei, dem Herkunffsland 
unserer S~imlinge, verglichen werden. Versehiedene 
Frostwinter haben eine scharfe Selektion auf Frost- 
widerstandsf~higkeit durchgeftihrt, so dab auch tiber 
die Frostwiderstandsf~higkeit der S~imlinge berichtet 
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Abb. 1. Karte der Ttirkei mit  den Herkunffsorfen tier in MCmcheberg vorhandenen 
SXmlinge yon P. cerasi#m (nach SCttmDT [19]). 

werden kann. Die Untersuchungen sind ferner auf die 
Bewurzelungsf~ihigkeit der fiir die Unterlagenztieh- 
tung geeignet erscheinenden S~imlinge sowie auf die 
obstbauliche Eignung qualitativ befriedigender S~im- 
linge ausgedehnt worden. 

II. Das Pflanzenmaterial 
Das untersuchte Pflanzenmaterialist aus Kreuzungen 

und SelbstbestAubungen hervorgegangen, die ScH~mr 
(19) 1934 bis 1936 an verschiedenen Pru~,us cerasi/era- 
S/imlingen durchftihren lieB. Von den ursprtinglich 
vorhandenen 137 S~mlingen leben heute noch 43- Die 
fehlenden B~ume sind durch Kriegseinwirkungen ver- 
nichtet worden. Ihre Abstammung und die Anzahl je 
Kombination ist aus Tab. 1 zu ersehen. Die B~iume 
stehen in einem Beobachtungsquartier auf sandigem 
Boden (Bodenwertzahl etwa 20, S1/D/5--6 mit Lehm- 
schleiern im Untergrund) und erhielten nur eine 
minimale Pflege. 1952 land der Verfasser unter dem 
vorhandenen Material zwei autotetraploide S~mlinge, 
die von MURAWSI<I und BLASSE (14) beschrieben wor- 
den sind. 

III. Morphologische Untersuchungen 

1. H a b i t u s  d e r  S / iml inge  
Da die S/imlinge w~hrend ihrer bisherigen Lebens- 

zeit keinem starken Schnitt unterzogen worden And, 
besitzen sie einen weitgehend natiirlichen Kronenauf- 
bau. 

Wie die gemessenen Werte zeigen, schwankt die 
Wnchsstfirke sehr. Wir linden alle lJberg~inge vom 
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Tabelle i ,  Zusammenstellung der Fruchtgeslalt und Frucht/arbe der Siimlinge 
yon P. ceuasifera, die aus Selbstbesttiubung und Kreuzung hervorgegangen sin& 

KombinaI ion 

,~4 X selbst (rotviolett) 
,2e x selbst (goldgelb) 
,19 • selbsl: (rotviolett) 
*o • seIbst (dunketblau) 
18 • selbst (rosa-rot) 

e,e] (rotvi01ett) • 
15 (violett-blau) 
~8 (rosa-rot) x 

,2o (rotviolett) 
e 1] (bernsteingelb)• 

,e, (goldgelb) 
,~5 (violett-blau) x 
,ee (goldgelb) 
,15 (violett-blau) x 
,18 (rosa-rot) 

e,~5 (violett-blau) • 
,a,  (goldgelb) 
,15 (violett-blau) • 
,22 (goldgelb) 
,2o (griin) • 
,a2 (blaBgelb) 
,2o (grtin) • 
,~4 (rotviolett) 
,20 (griin) X 
,16 (blauviolett) 
,2o (zitronengeib) • 
, ~8 (rosa-rot) 
,z~ (goldgelb) • 
,a2 (blaBgelb) 
,2~ (goldgelb) • 
.14 (rotviolett) 
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schwachwt~chsigen his zum starkwtichsigen S/imling; 
desgleichen solche mit  flacher oder hoher, breiter oder 
schmaler Krone. Die polyploiden S{~mlinge fallen 
durch einen straffen Wuchs auL Das ein- und mehr- 
j&hrige Holz der P01yploiden ist st~trker. 

2. L a u b b l ~ i t t e r  
Sehr deutlich kommt  auch die Formenmannigfaltig- 

keit in der Gestalt tier Laubblgtter  zum Ausdruck, 
wobei keine Unterschiede zwischen den aus Kreu- 
zungen und Selbstungen hervorgegangenen S~tm- 
lingen zu finden sin& Sie sind + oval mit  einem Iein, 
grob oder doppelt ges~tgten Blattrand. Auffallend 
groB sind die BI~ttter der poIyploiden Formen. Ihre 
gesamte Struktur ist gr6ber und die Blattnerven sind 

Igla I~,15 IgIC Ig17 g8,1 aB 2a9 ~ g  a~71G ~,1 g3 ge ~,* ~,s el~ glg ~I! glg ee2 2s 

Abb. 2. Lange und  Breite yon Bl~i t tern  d e r  u n t e r s u c h t e l x  S a m l i n g e  yon P. cerasi/era. 
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stark ausgepr~tgt. Eine Gesamttiber- 
sicht fiber die Variationsbreite gibt die 
Abb. 2. 

z 3- B i f i t e n  
~ Die Sgmlinge unterscheiden sich auch 
.~ hinsichtlich der Gr6ge nnd Gestalt der 

Bliitenbl/itter. Sehr grog sind die Blfiten 
der polyploiden Formen. Abb. 3 zeigt 
die Bltiten yon neun diploiden und 
zwei tetraploiden Samlingen. 

I V .  P o m o l o ~ i s c h e  U n t e r s u c h u n ~ e n  

i DieFormenmannigfaltigkeit der Pilau- 
men ist am auffalligsten an den Frt~chten 
erkennbar. Dies gilt gleichermal3en ftir 
die S~tmlinge yon P. cerasi/era und P. 
domestica. Tabelle 1 zeigt eine Zusam- 
menstellung der S~tmlinge nach Frucht- 

1 gestalt und -farbe, und zwar getrennt 
i 1 nach S~tmlingen, die aus Selbstbest~tu- 

bung und Kreuzung hervorgegangen 
1 sind. 

~ 1. F r u c h t g r 6 g e  

. Als NaB ftir die Frucht~6Be ist das 
Fruchtgewicht yon loo Durchschnitts- 
frfichten je S~mling eines Erntejahres 1 
gew/ihlt worden. Frfichte vom Haus- 

1 i zwetschentyp , ,Fey" des gleichen Ernte- I i 
, ! ~ahres dienten als Vergleich. Das 
~, ! Fruchtgewicht  der einzetnen S~mlinge 
i ; schwankt sehr. Es liegt zwischen 690 g 

1 nnd 456z g. Bemerkenswert ist, dab 
der polyploide S~imling B IV, 19,17 die 
gr613ten Frfichte hat, w/ihrend B IV, 

1 21 1 2 1%13, der zweite polyploide S/imling, 
kleinere Fr~ichte bringt, die sogar unter dem Frucht- 
gewicht des diploiden Sgmlings B IV, 21,11 liegen. 
loo Frtiehte der Hauszwetsehe wogen 195o g. Es sind 
S~tmlinge dartmter, die wesentlieh gr6Bere Frfichte 
als die Hauszwetsche haben. In  Abbildung 4 sind die 
Einzelgewichte der Frtichte graphisch dargestellt. 

i .  F r u c h t f o r m  

Die Gestalt der Fr/ichte wurde in drei Formen unter- 
teilt: kugelig, rund und rundlich-breit. Wie aus 
Tabelle 1 ersichtlich ist, sind die meisten Frttctlte 
rundlich. Teilweise sind sie zugesp/ tz t  einige besitzen 
eine unregelm~U3ige Gestalt. Die Rtickenfurche ist 
meistens nur sehr fIaeh oder angedeutet. In  Abb. 5 
ist j e eine Frucht der untersuchten S~imlinge dargestellt. 

3. F a r b e  d e r  F r u c h t s c h a l e ,  W a c h s b e l a g ,  
F e s t i g k e i t  

Die F~irbung der grachte  zeigt eine grol?e Viel- 
falt. Vorwiegend treten S~imlinge mit  gelben 
Frfichten auf, n~imlich 24, wiihrend die blauroten 
Gruppen 19 S/imlinge aufweisen. Unter den 
Selbstungsnachkommen sind ebenfalls alle Farb- 
typen vertreten. So wurden z .B.  von einem 
S~tmling raft rotvioletten Frfichten zwei Sam- 
linge mit gelben, einer mit  rotvioletten und einer 
mit  griingelben Frfiehten erhalten. Eine Uber~ 
sieht fiber die Aufspaltung der Fruchtf/irbung 
yon Selbstungen und Kreuzungen gibt Tab. 1. 
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Der Wachsbelag der Frfichte ist bei den S~mlingen 
ebenfalls sehr unterschiedlich ausgepfiigt. Er  schwankt 
farblich zwischen wei/3 und blauweil3. 

Hinsichtlich der Dicke und Festigkeit der Frucht- 
schale sind ebenfalls Unterschiede festgestellt worden. 

Abb. 3- Blfiten diploider (obea) und tetrapIoider (tmten) Samlinge yon 
P. ~erasi,tera ( �89  nat. Gr6Be). 
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Abb. 4. Einzelfruchtgewicht der untersuchten S~imlinge von P. cerasi/era. 

4. F r u c h t f l e i s c h  

Das Fruchtfieisch hat vorwiegend gelbliche Farb- 
t6ne, aber auch orange kann beobachtet werden. Die 
Konsistenz des Fruchffleisches ist bei den meisten 
S~mlingen welch, bei reichem Saffgehalt. Geschmack- 
lich sind die S~imlinge bis anf einige Ausnahmen nicht 
ausreichend. Die S~inre ist vorherrschend. Oft werden 
Friichte mit sanrer Schale oder mit am Stein saurem 
Fruchtfieisch angetroffen. Das Aroma ist sehr vieI- 
seitig. Man findet Friichte mit Pflaumen-, Kirsch- 
und Aprikosenaroma in wechsethafter Auspfiigung. 
Abet auch solche mit ,,fuchsigem" Wildgeschmack. 
Geschmacklich genfigten fiinl S/imlinge den Anfor- 
derungen. Sie haben ein ausreichendes Zucker- 
S~ureverMltnis und ein schwaches, abet befriedigen- 
des Aroma. Die Abb. 6 und 7 zeigen Friichte und 
Fruchtbehang yon zwei SS, mlingen. 

5- F r u c h t s t e i n e  
Die Fruchtsteine von Pflaumen und Kirschen sind 

sehr gut zur Unterscheidnng der Sorten geeignet, da 
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Abb. 5. FruchtgestaIt der untersuchten S~mJinge 
yon P. cerasilera (2/s nat. Gr6Be). 
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Abb. 6. Fxtiehte des S/imlings B IV, 2z,9 (2 n) (~/~ nat.  GrSBe). 

I -~EINZ ~ U R A X V S K I  : Dcr Zfiehter 

Landwirtschaftswissenschaften in Pillnitz, Abt. Obst- 
und Gemfiseverwertung, Untersuchungen fiber die Ver- 
wertung durchgeffihrt. Folgende Simlinge wurden 
geprtift : B IV, 9,14; 18,2; 2o,16; 21,6; 21,9; 21,1o und 
21,11. Die bereits yon MURAWSKI und WIELOCI~ (15) 
verSffentlichten Ergebnisse sollen bier zusammenge- 
fast  dargestellt werden. 

Die Frtichte eignen sich sehr gut zur Herstellung yon 
Marmelade. Geschmaeklich zeichnet sich die Marme- 
lade durch gutes fruchtiges Aroma aus. Sie besitzt 
eine sehr gute Konsistenz und eine schSne Farbe, die 
yore Aprikosengelb bis zum Johanaisbeerrot reicht. 
Alle geprfiften S~tmlinge erwiesen sich ffir die N[arme- 
ladenherstellung als geeignet. 

Eine industrielle Verarbeitung der Frfichte zu Kon- 
serven ist infolge der hohen Anforderungen an die 
Qualiti t  nicht mSglich. Einige Simlinge haben eine 
platzende und harte Schale und 15sen schwer yore 
Stein. Im Geschmack wurden alle Simlinge sehr 
gfinstig bewertet. 

Am besten wurden die Simlinge ]3 IV, 2o,16 und 
B IV, 21,9 beurteilt. Ftir die Verwendung im Haushalt 
sind sie sehr gut geeignet. Drei Simlinge wurden 
unter Iolgenden Namen in die Sortenliste der Deut- 
schen Demokratisehen Republik aufgenommen : Ceres, 
Anatolia und Fertilia. 

Abb. 7. Fruchtbehang des S/imlings B IV, 19,15. 

jede Sorte eine charakteristische Gr6Be, Gestalt und 
Oberfl~chenbesehaffenheit des Steines aufweist, wie 
KOBEL (8) und ROI)]~R (17) nachweisen konnten. Auf 
eine Einzelbeschreibung der Merkmale soll hier ver- 
zichtet werden. Die Fruehtsteinzeichnungen, Abb. 8, 
vermSgen eine bessere YSbersicht fiber ihre Variations- 
breite zu geben. W/ihrend bei der Fruchtgr6Be keine 
eindeutigen Unterschiede zwischen diploiden und poly- 
p]oiden S~mlingen festzustellen waren, erwiesen sich 
die Fruchtsteine der 4 n-S~mlinge B IV, 19,13 und 
B IV, 19,17 als eindeutig gr6Ber. 

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist das Verh~ltnis 
SteingrOBe: Fruchtgr6Se. Der Steinanteil in % des 
Fruchtgewichtes der einzelnen S~mlinge zeigt eine 
groSe Variationsbreite. Deutlich heben sich auch hier 
die polyploiden S~imlinge heraus. Die Diploiden haben 
einen durchsehnittlichen Steinanteil yon 3,68%, 
die Tetraploiden dagegen einen solchen yon 36,72 %. 
Betrachten wit zusammenfassend das Ergebnis unserer 
morphologischen und pomologischen Untersnchungen, 
so 1/ilSt sich eine groSe Variationsbreite aller Merkmale 
feststellen. Genetisehe Rfickschlfisse auf die Verer- 
bung einzelner Merkmale sind an dem kleinen Material 
nicht m6glich. Doch lassen die Nachkommen der 
Selbstungen erkennen, dab alle untersuchten Merk- 
male eine starke Aufspaltung aufweisen. 

6. W i r t s c h a f t l i c h e  E i g n u n g  de r  F r t i c h t e  

Um die Eignung der Friichte ffir Verwertungszwecke 
zu priifen, wurden 1954 in Zusammenarbeit mit dem 
Institut ffir Gartenbau der Deutschen Akademie der 
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~ zz~z 2~  ~ 49 J7,9 

o 0 o � 9  
16is ~a,6 18,5 ]67 2g,]q 2]3 

0 � 9  
Z1,f ZI,9 18,g- 19,15 2s 18,~ 

Abb. 8. Gestalt der Fruchtsteine der untezsuchten S~mlinge von P. ccrasi]era 
(nat. Gr6ge). 
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V. P h ~ i n o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  
Nit Hilfe phanologischer Beobachtungen ist es m6g- 

lich, die Reaktionsweise der Samlinge yon P. cerasi/era 
auf die Witterung festzustellen. Sofern mehrjahrige 
Beobacbtungen vorliegen, k6nnen Mittelwerte gebildet 
werden, die ffir jeden Samling typiseh sind. Es lassen 
sich so nicht nut mnweltbedingte Erscheinungen, 
sondern auch genotypische Untersdhiede ermittetn. 
Far  die nachstehenden Untersuchungen stehen yore 
Laubaustrieb, Blfihbeginn und Reifebeginn der Friichte 
neunj~thrige Beobachtungen zur Verftigung, yore Be- 
ginn der Laubffirbung einj~hrige und vom Ende des 
Laubfalles zweijahrige Beobachtungen. 

,. L a u b a u s t r i e b  

In Tab. g sind die S~mlinge nach den Terminen 
ihres Laubaustriebes geordnet. Danach schwankt der 
Laubaustrieb im neur~jahrigen Mittel zwischen 95,7 
und lO2,8 Tagen nach Jahresbeginn. Es sind Sam- 
linge dabei, die auf Temperaturerh6hung im Frfihjahr 
sehr leicht reagieren und solche, die sich trager ver- 

Tabelle 2. Siimlinge yon P. ceras~/era nach de#z Beginn 
des Laubaustriebs geordnet. 

Standort 

B IV 
B IV 
B IV 
B IV 
B IV 
B IV 
t3 IV 
B IV 
13 IV 
B IV 
]3 IV 
]3 IV 
B IV 
]3 IV 
B IV 
B IV 
]3 IV 
13 IV 
B IV 
B Iu 

Laubaus*zieb in 
Tagen naeh 

Jahresanfang 

8,13 95,7 
7,17 96,4 
8,14 96,5 

21,3 96,5 
21,8 97,4 

9,14 97,9 
21,6 97,9 
17, I5 98,4 
18,7 98,4 
19,6 98,5 
21,1o 98,5 
19,7 98,6 
~o,16 98,8 
21,11 98,8 
18,6 98,9 
17,6 99,0 
18,2 99,0 
18,5 99,2 
21,7 99,2 
21,16 99,3 

Standort 

B IV, i7, 7 
B IV, 17, 9 
]3 IV, 18, lO 
B IV, i8,15 
]3 IV, 2o, i 
t3 IV, i8,4 
]3 IV, 22,2 
B IV, 17, 5 
13 IV, 20,6 
13IV, 21jl 
13 IV, 18,16 
]3 IV, 19,13 
]3 IV, 19,4 
B IV, 1%15 
13 IV, 19,~6 
13 IV, 20, 9 
B IV, 2o~14 
13 IV, 21,9 
B IV, 19,17 
]3 IV, 23~17 

Laubaustfiebir~ 
Tagen nach 

Jahresanfang 

Laubaustrieb ist 1953 und der spateste 1955 registriert 
worden. Die Witterung wahrend des Laubaustriebes 
hat einen Einfiug derart ausgefibt, dab die Differenz 
,,frt~hester Wert -+ spatester Wert" in den Jahren 
mit einem sp~ten Frt~hjahr, in denen meistens eine 
, ,Explosiv"-Bl~te  erfolgte, am geringsten war, wahrend 
bet frtihem Laubaustrieb gr6Bere Differenzen zu ver- 
zeichnen sin& Eine Ausnahme macht das j a h r  2954. 
Trotz spaten Laubaustriebes besteht eine dutch die 
Witterung bedingte groge Differenz zwischen Laub- 
austrieb und Blfihbeginn. 

Die Differenz: ,,Laubaustrieb -+ Blfihbeginn" ist 
auch bet den einzelnen S~tmlingen sehr unterschiedlich 
und sehwankt im Mittel zwischen 8, 9 und 15,1 Tagen. 

2. B l t i h b e g i n n  

Der BIiihbeginn der Sgmlinge liegt zwischen lo7, 4 
und L15,9 Tagen nach Jahresbeginn. Das Verhalten 
der einzelnen Samlinge, die entsprechend ihrer geno- 
typisehen Konstitution frtih oder spat bltihen, ist aus 
Tab. 4 ersichtlich. Die polyploiden B IV, 19,13 und 

Tabelle 4. S~imlinge yon t ). cerasi/era nach dem Beginn 
tier Bgi*te geordnet. 

Bltihbegi~n Bltihbegirm 
Standort ia Tagen nach Standort im Tagea rtach 

Jahresanfang Jahresanfang 

99,3 B IV 
99,4 B IV 
99,5 B IV 
99,5 B IV 
99,9 113 IV 

loo,o B IV 
lOO,O ]3 IV 
lOO, 3 B IV 
lOO,3 B tV 
lOO, 5 B IV 
lOO,8 B IV 
lOO,8 B IV 
lOO, 9 t3 IV 
lOl,O 13 IV 
101,3 B IV 
lol, 4 ]3 IV 
lol, 4 B IV 
lOl, 4 B IV 
io2,2 B IV 
102,8 13 IV 

8,13 
7,17 
8,14 

18, 4 
18,16 
17,15 
21,9 
21,11 
20,9 
9,14 

17,6 
19,6 
21, 3 
18,6 
21,8 
21,6 
21,10 
17,5 
18,7 
21, 7 

Tabelle 3. Durchschnittl4cher Laubaustrieb der Siimlinge von P. cerasi/era 
yon ~947 bis 1955. 

Laubaustrieb in Tagen nach 

1947 1948 1949 I 195~ 

J ahres- ~ - -  ~ ~ ' - "  
mit;~el lO9,7  88,o 87,o 89,5 

spgtester 
Wer~ 111,o 99,o 95,o 95,o 

frtihester 
VVert lO7,O 83,o 84,o 84,o 

Differenz 4,0 16 ,o  1 1 , o  11,o 

halten. Die beiden polyploiden S/im- 
linge 13 IV, 19,13 und ]3 IV, 19,17 ge- 
h6ren zu den Samlingen mit spatem 
Laubaustrieb, verhaiten sich aber nicht 
wesentlich anders als die diploiden. 

Von Interesse ist auch der dureh- 
schnittliche Laubaustrieb in den einzel- 
hen Jahren. Die Daten in Tab. 3 lassen 
erkennen, wie die jeweilige Frfihjahrs- 
witterung den Laubaustrieb beschleu- 
nigt oder verz6gert hat. Net- frfiheste 

Jahresbeginn 

' I '95i [ 195~ 1953 19541 5955 

i 
97,2 ilO3,6 85,2 113,1 12o,2 

i 
1Ol,O lO6,O 91,o 120,o ] 122,o 

I I 
92,0 l lOO,O 82,0 i 101,O 119,O 
9,0 i 6,0 9,0 I 19,o 3,o 

lO7,4 
lO8,3 
110,O 
1 10,O 
110,1 
110,2 
110, 3 
110, 4 
1 lO, 7 
111,O 
IIi,I 
111, 5 
111,6 
111,6 
111,6 
111, 7 
111,8 
111, 9 
111,9 
111, 9 

B IV, 18, 5 
B IV, 18,15 
B IV, 19,4 
B IV, 19,16 
B IV, 17, 7 
]3 IV, 19,7 
B IV, 21,1 
B IV, 2o,16 
B IV, 21,16 
B IV, 2o, 1 
B IV, 19,15 
B IV, 20,6 
B IV, 22,2 
B IV, 18,2 
B IV, 23,17 
B IV, 19,13 
B IV, 2o,14 
B IV, 18,1o 
B IV, 17,9 
B IV, 19,17 

1 12,O 
112,O 
112,O 
112,O 
112,1 
112,1 
112,1 
112,2 
112,3 
112, 5 
112,7 
112,9 
112, 9 
113,1 
113,8 
114,O 
114,2 
115,4 
115,7 
115,9 

B IV, 19,17 geh6ren zu den Samlingen 
mit spgter Blfite, weichen abet gegen- 
fiber den diploiden S~mlingen nicht be- 
sonders ab. Auch hinsichtlich der Ab- 
weichtmg vom neunj~thrigen Mittelwert 
des Blfihbeginns unterscheiden sich die 
S[tmlinge. Die Schwanknng betrXgt 
5,7 bis lo , rTage.  Es gibt also S~tm- 
linge, die auf die Witterung trgge rea- 
gieren und wenig schwanken, und solche, 
die groBe Schwankungen aufweisen. Die 

Tabelle 5. Durchscknitllicher Bli~hbeginn der Siimlinge yon P. cerasi/era 
yon 1947 bis 1955. 

Blfibbeginn in Tagen naeh Jahresbegirm 

Jahres- 
mittel 

spgtester 
Weft 

friihester 
Weft 

Differenz 

1947 5948 

117,6 lO4,3 

128,o lO9,O 

111,O i 95,O 
17,o ! 14,o 

1949 195o 

lo5,5 lO8, 4 

lo7,o 116,o 

103,O 101,O 
4, ~ i 15,o 

~951 

l i 5 , 5  

12o,o 

113,o 
7,o 

1952 

108,1 

111,O 

105,O 
6,0 

1953 1954 

1OO, 3 125,8  

lO6,ol 128,o 
I 

95,0 I 122,0 
I I ,O ! 6,0 

1955 

123,7 

126,O 

12270 
4,O 
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tetraploiden Siirnlinge haben keine gr6Beren Abwei- 
chungen als die d/pie/den. 

Die Unterschiede im Gesamtverhalten der Siimlinge 
in den einzelnen Jahren sind sehr stark und durch die 
unterschiedliche Witterung vor der Bliitezeit bedingt. 
Die frtiheste Bitite ist in den Jahren 1948 und 1953, 
die spgteste 1954 und 1955 zu verzeiehnen, wie die 
Durchsehnittswerte in Tabelle 5 erkennen lassen. Die 
Differenz zwischen friihester und sp~itester Bltite 
betrfigt 27 Tage. 

5. E n d e  des  L a u b f a l l s  
Das Ende des Laubfalls l~il3t den endgttltigen 

VegetationsabschluB und die damit beginnende Ruhe- 
zeit erkennen. W$thrend unserer diesbezfiglichen 
Beobachtungea machten wit die Feststellung, dab 
die tetraptoiden S~imtinge zu denen mit frtihem Ab- 
schluB des Laubfalls geh6ren. 1954 wuchsen die Biiu- 
me im Herbst sehr lange. Wie die Abb  11 zeigt, waren 
einige Siimlinge noch im Januar belaubt. Einige yon 
ihnen hatten sogar noch das gesamte Laub, das erst 

 ;rn , 
~g e~z 

~ e  2o~ 
neeh 7aln'esbeginn 

1]1 
1~. ~3.8. Z9. s 2Z9. 
2Z5 235 2~/5 ~55 g6g 

Abb. 9. Durchschnittlicher Reifebeginn der Fr[ichte yon 1947 bis 1955. 

~ge 290 ~70 280 
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[ •  Dip/e/de SiimhTzge 
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I - J R  I T 1  , , ,  

300 310 

Abb. 1o. Beginn der Laubf~irbung 1955. 
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Abb, 11. Ende des Laubfalls x954 und 1955. 

• @la/de Sdmhhge 

I Pe/y#eide ZO?nh'~ce 

r l r l  

19I~.. gB.12. 
850 360 

3. F r u c h t r e i f e  
Die Fruchtreife erstreckt sich vom 25. Juli bis 

21. September. Die Masse der S~imlinge reift in der 
ersten Augusth~lfte. Wie be/allen Merkmalen tr i t t  auch 
bier eine breite Aufspaltung e/n, in der auch die poly- 
ploiden S~imlinge sich nicht besonders herausheben. 
In Abb. 9 sind die Mittelwerte des Reifebeginns dar- 
gestellt. 

4. B e g i n n  de r  L a u b f ~ t r b u n g  
Fiir diese Entwicklungsphase liegen nur Beobachtun- 

gen yon 1955 vor. Die moisten S~tmlinge beginnen 
mit tier Laubi~irbung in der ersten OktoberNiIffe. 
Die tetraploiden Siimlinge geh6ren zu denen mit 
friiher Laubverfiirbung. B IV, 19,17 beginnt mit der 
Laubfiirbung am 19. 9. (262. Tag) und B IV, 19,13 
am 27. 9. (270-Tag). W~ihrend beim Laubaustrieb 
und Bltihbeginn eine Tendenz zur sp~iten Entwicklung 
erkennbar war, /st fiir die Laubf~irbung deutlich eine 
Neigung zum frtihen VegetationsabschluB vorhanden, 
die beim Laubfall noch deutlieher hervortrit t .  Die 
Beobachtungen Silld in Abb. lo  zusammengestellt. 

durch einsetzende Fr6ste infolge Erfrierens zum 
Abfallen gebracht wurde. Ein natfirlicher Vegeta- 
tionsabschluB an diesen S~imlingen erfolgte nicht. 
W~ihrend 1954 ein sehr verz6gerter Laubiall beobach- 
tet  wurde, erstreckte er sieh 1955 vom 1.11. bis 12.12., 
so dab die Biiume beim Einsetzen stiirkerer K~ilte 
ihre Vegetationsruhe begonnen hatten. 

Die unterschiedliche Beendigung des Laubfalls in den 
Jahren 1954 und 1955 veranlaBt, nach Grtinden daffir 
zu suchen. Zu diesem Zweck wurden die Luft- und 
Bodentemperaturen der Monate Oktober, November 
und Dezember der be/den Jahre verglichen. Wie sich 
zeigte, lagen die Monatsmitteltemperaturen im Ok- 
tober 1954 fast 2 ~ Ch6her Ms im gleichen Monat 1955. 
H6here Bodentemperaturen als im Dezember 1955 
sind auch im Dezember 1954 registriert worden. Da- 
gegen waren die Temperaturen im November 1955 
insgesamt h6her als im gleichen Monat 1954. 

Neben anderen Faktoren sind es 1954 besonders die 
hohe Luft temperatur  im Oktober und die h6here Bo- 
dentemperatur im Dezernber gewesen, die die Biiume 
noch nicht zur Ruhe kommen lieBen. Dutch die fiir 
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diese Jahreszeit zu hohen Temperaturen sind die 
Wurzeln st~indig zu neuer Wasser- und N~ihrstoffauf- 
nahme angeregt worden. 

V I .  P h i i n o l o g i s c h e  B e o b a c h t u n g e n  
a n  P r u n u s  ce~asi[era in der  T t i rke i  

Um das phfinoIogische Verhalten unserer S~imlinge 
yon Prunus cerasi/era mit gleichen Beobachtungen in 
der Tfirkei vergleichen zu k6nnen, wurden uns von 

Abb. in .  
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Monafsmitteltemperaturen an den Vergleiehsorten Adana, Ankara, 
Kocaeli und Mfineheberg. 
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Abb. 13. Mittlere Monatsniederschliige art den Vergleiehsorten Adalta, Ankara, 

IZocaeli und Mfineheberg. 

Diese vergleichenden Untersuchungen tiber das ph~i- 
nologische Verhalten yon P. cerasiiera zwischen Stand- 
orten verschiedener geographischer Breiten und Kli- 
mate erlauben auch, wie sp~iter gezeigt werden wird, 
Riickschltisse auf das Verhalten in unserem Klima. 

Gem~iB ihrer geographischen Lage hat die Ttirkei 
Etesienklima (KOPPEN [10]), das sich durch regenarme 
Sommer und milde, feuchte Winter auszeichnet. 
Dutch die kurze K~ilteruhe im Winter und eine l~tngere 
Trockenruhe im Sommer zerfiillt die Vegetationszeit 
in einen t tauptabschnit t  im Friihling und einen kleinen 
im Herbst. Einen t3berblick fiber Temperaturgang, 
Niederschl~ige, Luftfeuehtigkeit und Sonnenschein- 
dauer geben die Abb. 12 bis 15, die auch die ent- 
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Abb. :4. Monatsmittel der reI. Lus an den Vergleichsorten Adan% 
Ankara, Koeaeli und Mfincheberg. 
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Abb. z5. Monatsmittel der Sonnenscheindauer an den Vergleiehsortea Adana, 
Ankara, Kocaeli uad l~4ancheberg. 

Prof. Dr. Omer TARMANN, Ankara, fiinfj~ihrige pNino- 
]ogische Beobachiungen und ftinf- bis fiinfzehnjfihrige 
Aufzeichmmgen tiber Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Niederschlag und Sonnenscheindauer yon verschie- 
denen Klimastationen zur Verftigung gestellt. Es 
handelt sich dabei um solche Orte, an denen die 
Fruchtsteine ftir das Mtincheberger S~imlingsmaterial 
gesammelt wurden, wie: Adana, Ankara, Kocaeli und 
Eskischehir. Adana, Ankara und Kocaeli wurden davon 
ftir unsere Vergleichsuntersuchungen ausgew~ihlt. 

sprechenden Mtincheberger Daten enthalten. Sie 
zeigen, wie sehr in Mfincheberg das Klima yon dem der 
Tfirkei abweicht. Die Monatsmittel tier Temperaturen, 
Sonnenscheindauer und Niederschl~ige liegen welt 
unter denen der Ttirkei. Das Niederschlagsmaximum 
liegt bei uns im Juli, w~ihrend zu dieser Zeit in der 
Ttirkei das Minimum zu verzeichnen ist. 

Die unterschiedliche geographische Lage der Ver- 
gleichsorte bedingt auch Abweichungen in der Tages- 
l~inge, die zwischen dem 40. Breitengrad (Ankara) und 
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Tabelle 6. Laubaustr ieb,  Blare u~ad Beg i n~  der Laub/ i i rbung  i#  A d a n a  A ~ k a r a ,  
Kocael i  u~zd MiMchebeug. 

Oft 

Adana 
Ankara 
Kocaeli 
Mfincheberg 

Adana 
Ankara 
Kocaeli 
Mfincheberg 

Adana 
Ankara 
Kocaeli 
Mfincheberg 

Breiten- 
grad 

36 
4 ~ 
41 
52 

36 
4 ~ 
41 
52 

36 
4 ~ 
41 
5 2 

I945 1946 1947 m948 z949 

L a u b a u s t r i e b  
86 82 69 lOO 79 

122 116 96 119 129 
lOO i lO5 74 loo lO8 

(Mittehverte 1947--1955) 
Bli i~e 

94 92 95 ~o5 92 
13o 12o : ~Ol ~25 ~37 
121 120 i 84 118 116 

(Mitte]werte 1947--1955) 

Summe ~ittel 

416 83,2 
582 116, 4 
487 97,4 

99,4 

478 95,6 
613 122,6 
559 111,8 

1 1 2 , O  

3o3 
3Ol 
273 

B e g i n n  der  L a u b E i r b u n g  

329 298 (237) 344 ~274 
304 298 318 288 ~5o9 

!293 3 ol  1328 324 1519 
(Werte nu t  von 1955) 

V e g e t a t i o n s d a u e r  
Adana 235,3 Tage 
Ankara 185, 4 Tage 
Kocaeli 2o6,4 Tage 
Miincheberg 186,9 Tage 

318,5 
301,8 
303,8 
286,3 

Extreme 

xoo--69 
129--96 
lO8--74 
113--85 

lO5--92 
137--1Ol 
121--84 
126--1oo 

DKfe-  
r e n z  

31 
33 
34 
28 

13 
36 
37 
26 

344--298 46 
318--288 3 ~ 
328--273 55 
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Abb. 16. Sormetlscheindauer und ,,Biirgerliche Dfimmerung" in d e r  T0rkei (9) + 4 o~) und in Berlin (rp + 5~~ 

dem 52. ]3reitengrad (Berlin) verglichen werden sollen. 
Die Abb. ~6 zeigt den Gang der Tagesl~ingen u n d  
der ,,Biirgerlichen D~immerung ''1 an den Vergleichs- 
orten. Danach  bet ragen die gr613ten Unterschiede in 
der Tagesl~inge 1 tl 43 m u n d  einschlieBlich der ,,Biir- 
gerlichen D/ immerung"  2 h 16 m . Es darf angenommen 

1 Die Zeit der ,,Biirgerlichen D~immerung" dauert am 
Abend vom Augenblick des Sonnenuntergangs - -  das ist 
die Zeit des Verschwindens des oberen Randes der Sonne 
unter dem Horizont - -  bJs zu dem Zeitpunkt, an dem der 
Mittelpunkt der Sonne 6 �89  Grad unter dem HorJzont 
steht. Fiir die Zeit der Dgmmerung am Morgen gilt das 
Umgekehrte (IKo~L [9]). 

werden, dab w/thrend der ,,Biirgerlichen D~immerung" 
photoperiodische Einfliisse noch wirksam sin& 

Betrachten  wir n u n  die ph~inologisehen Phasen von 
P .  cerasi /era in der Tiirkei im Vergleich zu denen in 
Mtincheberg. E inen  Gesamtiiberblick gibt Tab. 6. 

1. L a u b a u s t r i e b  

Wie die Da ten  in  Tab. 6 zeigen, t re ten  an den Ver- 
gleichsorten in den einzelnen Jahren  starke Schwankun-  
gen auf. Sie sind, wie aus den Temperaturaufzeich-  
nungen  der entsprechenden Jahre  hervorgeht,  ebenfalls 
wie in M0ncheberg wit terungsbedingt .  In  Adana  is* der 
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frtiheste Laubaustrieb zu verzeichnen, w/ihrend Kocaeli 
und Mtincheberg etwa gleieh liegen. Anffallend sp~it 
folgt Ankara. Da es sich abet auf einer 877 m tiber NN 
gelegenen Hochebene befindet, ist ftir den sp~ten Vege- 
tationsbeg~nn leicht eine Erkl{trung gefunden. Ankara 
hat yon den Vergleichsorten die geringsten Monats- 
durchschnittstemperaturen. Nach ZISTLER (3O) sind in 
kalten Monaten Minustemperaturen yon - -24 ,8~  
registriert worden. 

2. B l i i t e  
Aueh beim Blfihbeginn wird die gleiche Reihenfolge 

eingehalten wie beina Laubaustrieb. Auf Grund der 
giinstigen Klimaverh~tltnisse sind die j&hrlichen 
Schwankungen in Adana sehr gering. Die Differenz 
zwischen dem frtihesten und spatesten Terrain be- 
trggt nur ~3 Tage, w~thrend sie an den anderen Often 
36 nnd 37 Tage betr~tgt. 

3- B e g i n n  t ier  L a u b f / i r b u n g  

Von Mt~ncheberg liegen nut  yon 1955 Beobachtungen 
tiber den Beginn der Laubf~irbnng vor. In Adana tr i t t  
die Laubf~kbnng sehr sp~t ein. 1948 liegt eine Aus- 

Or/ HOke 

g 

ieueli el .-- - -  

d&na 3# ~u " ~ . ~  zTl[ih~egiun ~r 
, i i _ 

~sjo.je .aoil so 9o +oo ,o 12o 

Abb. i7. Abh~ngigkeit des Laubaustriebs und Blfihbeginns be[ P. cerasifem yon 
der geographisehen und iSrllichen Lage. 

nahme vor, die bet der Mittelwertbildnng nicht einbe- 
zogen wurde. Die Schwankungen des Phaseneintrit ts 
sind bet der Lanbf~trbung in Adana n nd Kocaeli am 
gr6gten. Dies mag mit der Herbstwit ternng in den 
einzelnen Jahren znsammenhangen. Die unterschied- 
lichen Klimabedingungen der Vergleichsorte beeinflus- 
sen die L/inge der Vegetationsdauer, dig in Tab. 6, 
veto Laubaustrieb bis Laubfiirbung gerechnet, darge- 
stellt ist. Danach hat Adana  die l~tngste Vegetations- 
dauer mit  235 Tagen, es folgt Kocaeli mit  2o6 Tagen. 
Ankara und Miincheberg (zweij~thrige Beobachtung) 
liegen gleich mit  185 bzw. 186 Tagen. Die Klimaein- 
fli]sse lassen sich an der Lgnge der Vegetationsperiode 
sehr gut erkennen. In Abb. 17 ist die Abhangig- 
keit des Vegetationsbeginns und tier Bltite yon der 
geographischen und der 6rtlichen Lage dargestellt. 
Auf Grund der wesentlich geringeren Temperaturen 
in Mtincheberg w/ire zu erwarten, dab der Laubaus- 
trieb und der Bliihbeginn noch spgter liegem Hier 
scheint sich auch ein endogen bedingter Rhythmus  
bemerkbar  zn machen, der die B~iume aueh bei niederen 
Temperaturen zur Bltite veranlal3t (DONNING [47]). 

VII. Die Frostresistenz der S~mlinge 
Fiir die Ztichtung und die Obstbaupraxis sind Unter-  

suchungen fiber die Frostresistenz an Sgmlingen yon 

P. cerasi/era yon Bedeutung. Ein groger Teii der 
verwendeten Pflaumenunterlagen gehSrt zmn Formen- 
kreis yon P. cefasi/efa, die entweder, wie Myrobalana 
alba, vegetativ vermehrt  oder aus eingefiihrtem Saat- 
gut herangezogen werden. Die vorangegangenen 
Frostwinter haben immer wieder gezeigt, dab die 
verwendeten Formen stark gesch~tdigt wnrden. Es 
ist daher dringend notwendig, dnrch systematische 
Ziichtung zu geniigend frostfesten Typen zn kommen. 
SCHMIDT @9) ber ichte t  dab an den Miincheberger 
Sgmlingen yon P. cerasi/era im Winter 1939/4o starke 
FrostschXden enistanden sind. Einzelheiten tiber den 
Umfang des Schadens sind 1eider nicht bekannt.  
Es ist SCHMII)T aufgefallen, dab die triploiden ,,do- 
mesticoiden" S~tmlinge den Winter am besten tiber- 
standen batten.  Von KAR,XATZ (6) liegen Untersn- 
chungen tiber Frostsch~iden bet lV[yrobalanens~im- 
lingen vet.  Er  fand beachtliche Unterschiede in der 
Frosth~trte zwischen Einzelbaumherkfinffen. Drei 
Einzelbaumnachkommenschaften erwiesen sich frost- 

Tabelle 7- 

Bezeichtlurtg 

. . . . . . . .  I ~6.4. Bonitiert am:  

Frostschiiden an S&nlinges yon P. cemsi/era 
s954/s955/s956. 

1954 1955 

Schaden an 
Sch/iden Laubkn~spen 

an 
oberes i untere Blfiten- 

knospen Drittei  ' Zwei- 
der drittel 

I<ro~e der 
Krone 

% 1 %  
10, 5 . 

1956 

Schgds- 
gung Sehaden ill der 

der ein- gesamten Krone 
j fthrigen 

r~-%ei~b % i % 

30-5. i ~.8. 

B IV, 7,t 7 
BIV,  8.13 
B IV, 8,14 
B IV, 9,14 
B IV, x7, 5 
B IV, 17.6 
B IV, 17, 7 
]3 IV, a7, 9 
t3 IV, ~7,14 
B I V ,  17 ,  15 
t3 IV, 18,2 
B IV, 18, 4 
t3 IV, 18, 5 
B I V ,  1 8 , 6  

B IV, 18, 7 
B IV, ~8,1o 
13 IV, 18,15 

IV, z8,~6 
B IV, 19, 4 
]3 IV, 19,6 
]3 IV, 19,7 
13 IV, 19,13 
B IV, 19.15 
B IV, 19,16 

B IV, 19,17 
B IV, 2o,1 
B IV. 2o.6 
B IV, 20, 9 
B IV, 2o, 14 
B IV, 2o, 16 
g I V ,  2 1 , 1  
]3 IV, 21,3 
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h~irter Ms S~imlinge von P.  domestica-Formen.  ZWINTZ- 
SCI~ER (31) konnte in seinen Versuchen ebenfalls ein 
unterschiedliches Verhalten verschiedener S~imlinge 
yon P.  cerasi/era gegeniiber Frost feststellen. In den 
Wintern 1953/54, 1954/55 und 1955/56 sind an unserem 
Siimlingsmaterial Frostschiiden verschiedenen Aus- 
mafies beobachtet worden. 

2O \ 

~r0 

digung der einj{ihrigen Triebe zu verzeichnen war. 
Auch in diesem Winter verhielten sich die S~tmlinge 
sehr unterschiedlich, wie die Bonitierungsergebnisse 

" - . . \  

x. 

a.;~ laZ 17,Z Z44/, 3/./. 
Tag des E/#s/el/eas 

Abb. I8, Entwieklung der Blfitenknospen yon P. cerasi/era, im Januar  1956. Die 
Zeit yore Einstellen ins Gew~iehshaus bis znr Knospensehwellung (untere Linie) 

u*td Bittte (obere Linie) wird laufend kiirzer. 

E/as/e/lens 
fnlwick/ung Fologm/~N'/ + 

+ 

Abb. 19. Entwicklnng der Blfitenknospen yon P. cerasi/era im Vergleich zur 
Hauszwetsehe im Winter 1956/57. 

1. F r o s t s c h ~ i d e n  1953 /54  
Durch p16tzlichen K~ilteeinbruch, verbunden mit 

starkem Sonnenschein am Tage, sind im Februar 
Sch~iden an den Blfitenknospen verursacht und zur 
Zeit der Bltite am 26.4. bonitiert worden. Die in 
Tab. 7 zusammengestellten Ergebnisse zeigen eine 
sehr unterschiedliche Reaktion der einzelnen Sgm- 
linge. UngeschS~digt blieben die tetraploiden Formen. 

2. F r o s t s c h g d e n  1954 /55  
Die Frostsch/~den im Winter 1955 waren bedeutend 

gr613er als im vorhergehenden Winter. Die BIaten- 
knospen erfroren restlos, augerdem traten ScMden 
an Laubknospen und einjghrigen Trieben auf. Durch 
unterschiedliche Schiehtung der Kaltluft traten im 
oberen Drittel der Krone geringere ScNiden auf als 
an dem unteren Zweidrittel, wo auch eine Seh~t- 

Abb. 20. Stand der I(nospenentwicldung am 
27. s t .  1956 beim S~imlingB IV,21j9 

in Tab. 7 erkennen lassen. Es mug bemerkt werden, 
dab bei einigen S/imlingen keine Parallelit~it zwischen 
dem Schiidigungsgrad der einj~thrigen Triebe und dem 
der Laubknospen besteht, da bei diesen Sfimlingen 
besonders die ~ilteren dornigen Kurztriebe erfroren sind. 

Abb. 21. Stand dcr Knospenentwicklung am 
~9- 2. 1957 beim S~imling 13 IV, 21,9. 

3. F r o s t s c h ~ i d e n  1955 /56  

In diesem Winter sind die sehwersten Frostsch~den 
aufgetreten. Der warme Monat Januar hatte ein zum 
Teil starkes Antreiben der Bltitenknospen bewirkt, 
so dab die B~iume sich nicht mehr in Ruhe befanden, 
wie folgender Versuch zeigt. Ab Anfang Januar  
haben wir yon 6 S~imlingen alle 7 Tage vergleichbare 
Zweige im Gew~ichshaus bei Durchschnittstempera- 
turen yon 15 ~ bis 18~ zum Antreiben ins Wasser 
gestellt. Beobaehtet wurden die Knospenschwellun- 
gen und der Beginn der ]31iite. Als Knospenschwel- 

lung bezeichneten wir den Zeitpunkt, 
an dem ein deutliches Auseinander- 
schieben der Knospenschuppen zu 
beobachten war. Der Versuch, des- 
sen Ergebnis in Abb. 18 dargestellt 
ist, veranschaulicht, wie die Zeit 
vom Einstetlen ins Gew~chshaus bis 
zum Schwellen der Bliitenknospen 
und bis zur Blfite bis Ende Januar 
imrner kiirzer wird. Ein Zeichen 
dafiir, dab die B/iume schon ent- 
wicklungsbereit waren und die un- 
gew6hnlich warme Witterung im 
Januar die Entwicklung der Bliiten- 
und Blattknospen anzuregen ver- 
mochte. Eine Wiederholung des Ver- 
suches im Winter 1956/57 best/itigte 
die gemachten Beobachtungen. Dies- 
mal wurde mit den Antriebversuchen 
am 13.11. 1956 begonnen. Als Ver- 
gleich diente ab 27.11. die Hans- 
zwetsche. In Abst/inden yon 14Tagen 
wurden Triebe ins Gew~ichshaus ge- 
stellt und wieder bei Temperaturen 
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zwischen 15 ~ und 18 ~ C gehalten. In Abst~inden yon 
4 Wochen, beginnend am 27. 11., wurde der Entwick- 
lungszustand der Knospen fotografisch festgehalten. Die 
Ergebnisse sind in den Abb. 19 bis 21 veranschaulicht. 
Danach ist die Entwicklung der Knospen w~ihrend des 
warmen Winters st~indig weitergegangen. Die Haus- 
zwetsche zeigt eine etwas tr~igere Entwicklung, beson- 
ders noch im November und Dezember. Die leichte Re- 
aktion yon P. cerasi/era auf erh6hte Temperaturen im 
Winter erkl~irt auch ihre Frostempfindlichkeit unter 
unseren wechselnden Klimabedingungen. Eine Ruhezeit 
wfihrend des Winters 1956/57 ist bei P. ceras@ra nicht 
erkennbar gewesen. Von SERGZEV (22) konnte dies 
auch ftir subtropische Gew~tehse auf der Krim festge- 
stellt werden. Der pl6tzliche Temperatursturz Ende 
Januar ~956 traf die B~iume, als ~hr Stoffwechsel 

Polyploidie noch zu verbessern. Die Abb. 22 und z3 
zeigen S~imlinge mit verschiedenem ScMdigungsgrad. 

4. B e z i e h u n g e n  zwischen  L a u b f a l l  
und  F r o s t r e s i s t e n z  

Erfahrungen und Untersuchungen yon KEb~5{ZR und 
SCHULZ (7) und SCnMIDT (2O) tiber die Frostwirkungen 
in strengen Wintern haben gezeigt, dab die frah mit 
der Vegetation abschlieBenden Sorten in der Mehrzahl 
nur schwach frostempfindlich oder Irostresistent sind. 
Die Beobachtungen an unseren S~mlingen zeigen, dab 
auBer den tetraploiden alle S~imlinge das Laub sp~it 
verlieren und ihre Vegetation sehr sp~it abschlieBen. 
Der gr6Bte Teil yon ihnen hat in kalten Wintern stark 
unter Frostschaden gelitten. Die Tats ache, dab trotz 
sp~iten Triebabsehlusses verh~iltnism~iBig frostfeste 

Abb. 22. Sfimting B IV, 2%1 und B IV, 21,l nach dem Frost- 
winter 1955/56. 

bereits eine gewisse Aktivit~t erreicht hatte. Die 
Aufstellung in Tab. 7 gibt Auskunft fiber die Ge- 
samtsch~idigung der Baumkronen. Einige S~imlinge 
treiben am Stature wieder aus, andere sind ganz abge- 
storben. Wir linden alle Schfidigungsgrade. Der 
gr6Bte Teil der Sfimlinge hat stark gelitten. Die S~im- 
linge B IV, 17,6 und B IV, 17, 7 wurden nicht nut im 
Winter1956, sondern auch im vorhergehenden Winter 
am geringsten gesch~idigt. Zu den Sb,mlingen mit ge- 
ringem Frostschaden geh6ren auch die tetraploiden 
Formen, yon denen B IV, 19,17 am wenigsten gelitten 
hat. Zum Zeitpunkt der Bonitierung waren an diesem 
S~imling kaum noch Frostsch~iden festzustellen. Diese 
Ergebnisse sind in zwei Richtungen interessant. Sie 
zeigen, dab unter den diploiden S~imlingen auch solche 
Genotypen mit einer reIativ guten FrostMrte auftreten, 
die durch neu einsetzende systematische Kombina- 
tionsztichtung mit den frostharten S~imlingen wahr- 
scheinlich noch verbessert werden k6nnte. Ferner 
zeigen Beobachtungen, dab die polyploiden S~imlinge 
nicht frostempfindlicher als die diploiden sind. Auch 
hier besteht die M6glichkeit, bei einem geniigend 
groBen Ausgangsmaterial, die Frostresistenz durch 

Abb. 23. Sbmling B IV, I9,6 und B IV, 2o~6 nach dem Frost- 
winter 1955/56. 

Typen auftreten, l~[3t den SchluB zu, daf3 es auch bei 
P. cerasi/era genotypisch bedingte unterschiedliche 
Arten Yon Frostresistenz gibt, ~ihnlich wie Sci~bm)x 
(2o) dies far Apfel annahm. Die ebenfalls befriedi- 
gende Frostresistenz der polyploiden S~imlinge kann 
durch den frtihen TriebabsehluB und eine gtinstige 
Genkombination bedingt sein. 

VIII. Die Wirkun~ der Klimafaktoren 
auf die Frostresistenz der S/imlinge 

Wie gezeigt wurde, stammen die Ausgangsformen der 
5Iiincheberger S~tmlinge yon P. cerasi/era aus einem 
Klima mit g~inzlich anderen Bedingungen. Es ist an- 
zunehmen, dab auf Grund der selektiven Wirkung des 
Klimafaktors 0kotypen entstanden sind, die sich 
diesen Umweltbedingungen besonders angepal3t ha- 
ben. Unter den klimatischen VerMltnissen in der 
T~rkei Iehlt zum Beispiel die selektive Wirkung des 
Frostes. Daftir wird aber eine Auslese auf Dtirre- 
resistenz stattfinden. In unserem Klima werden aber 
mehr frostresistente als dtirreresistente Formen ge- 
wtinscht. In allen strengen Wintern sind in Miinche- 
berg die meisten S~imlinge von P. cerasi/era mehr oder 
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weniger stark durch Frost geschadigt worden, w~ihrend 
andere Pflaumenarten keinen oder nur geringen 
Schaden erlitten haben. Es soll daher versucht werden, 
die starke Frostempfindlichkeit auf Grund bestehen- 
der physiologischer Analysen yon Resistenzerschei- 
nungen in Verbindung mit der unterschiedlichen 
Klimawirkung zu deuten. 

Nach der Vorstellung yon FRe'z-WYssLI~G (4)be- 
steht das Cytoplasma aus linearkolloiden Polypeptid- 
ketten, die zu einem dreidimensionalen Netz verfloch- 
ten sind, das durch reaktionsf{thige Seitenketten yon 
EiweiBmolektilen zusammengehalten wird. Die Ener- 
gie fiir einen Tell dieser Bindungen ist yon Umwelts- 
faktoren wie Temperatur, Wasserpotential und Stoff- 
wechsel abh~ingig. Die Erhaltung des Lebens einer 
Pflanze ist an bestimmte Zust~inde und Funktionen 
der Struktnr des Plasmas gebunden, die in gewissen 
Grenzen schwanken k6nnen. Jede dartiber hinausge- 
hende Struktnrver'anderung durch Temperatur-, Was- 
ser- oder Stoffwechsel~nderungen bedingt kolloid- 
chemische St6rungen des Plasmas, ftihrt zur Locke- 
rung des geordneten Gefilges und zur Verminderung 
der Strukturstabilit~t. Grogen Belastungen ist die 
Plasmastruktur im Winter oft dutch auftretende 
Temperatnrextreme ausgesetzt. W~ihrend des Ge- 
frierens wird dem Plasma Wasser entzogen, das j e 
nach dem Einsetzen tieferer Temperaturen durch 
intra- oder interzellulare Eisbildung festgelegt wird. 
Bei pl6tzlichem Gefrieren ist die Belastung des Plas- 
mas dutch intrazellulare Eisbildung gr613er als bei 
langsamem Absinken der Temperaturen, wobei inter- 
zellulare Eisbildung vorkommt. Hierdurch ist die 
starke Sch~idigung der Geh61ze infolge schneller Tem- 
peraturschwankungen erkl~trlich. Die Pflanze ist in 
der Lage, sieh in gewissen Grenzen einem Wasserent- 
zugzuwidersetzen. DieskannnachWaLT~R (27) durch 
eine st~indige Erh6hung des osmotischen Wertes bis 
zum Maximum oder durch ein osmotisches Behar- 
rungsverm6gen erreicht werden. Ein Absinken des 
osmotischen Wertes unter den kritischen Weft fiihrt 
zu Sch~iden der Plasmastruktnr. Bei Geh61zen ist 
auch die endogene Jahresrhythmik, die nicht ein- 
deutig aus dem Wechsel der ~[uBeren Faktoren er- 
kl~irt werden kann, fiir die Resistenzzunahme yon 
Bedeutung. 

Die untersehiedlichen Klimate in der Tiirkei nnd in 
Miincheberg hubert auf die Entwicklung yon P. cefa- 
si/era und vermutlieh auch auf die beobachteten 
FrostscMden in Miineheberg einen Einflug gehabt. 

Temperatur und Sonnenscheindauer beeinflussen 
auch wesentlich die Qualitgt und die Quantit~t des 
Stoffwechsels. Es darf wohl angenommen werden, dab 
der Stoffwechsel tier Kirschpflaumen den Bedingungen 
der Heimat angepagt und unter unseren Klimaver- 
h~ltnissen zum Teil nicht optimal ist. 

Die Niederschlagsverhaltnisse sind, mit Ausnahme 
yon Kocaeli, fast umgekehrt. W~ihrend in Deutsch- 
land im Sommer das Maximum an Niederschl~igen 
f~llt, herrscht in der Ttirkei im Sommer eine Trocken- 
periode vor. In den Diirrezeiten werden die Pflanzen 
zur Diirreresistenz erzogen. Die Abnahme des Wasser- 
gehaltes der Gewebe steht im Zusammenhang mit der 
Zunahme der Frostresistenz. 

Entwgsserung des Plasmas, die STOCt~ER (23, 24) 
als Reizvorgang deutet, ftihrt zu einer Steigerung des 
osmotischen Wertes, der eine Verminderung tier 

Hydratation des Plasmas und Entquellung bedingt. 
Hierdureh wird das Plasmageriist aufgelockert. Der 
Stoffwechsel wird dadurch von reduktiv aufbauender 
in oxydativ abbauende Tendenz umgesteuert. Eine 
Abh~rtung der Pflanze erfolgt jetzt dureh Transpi- 
rationseinschr~nkung bei einem h6heren osmotischen 
Wert, wodurch die Wasserbilanz wiederhergestellt 
wird. Es entsteht dabei eine resistentere PIasmastruk- 
tin', die durch eine Viskosit~tserh6hung und Herab- 
setzung der Permeabilit~t gekennzeichnet ist. Der 
Stoffwechsel wird in synthetischer Richtung verst~irkt. 
Diese physiologischen Vorstellungen tiber die Resi- 
stenzerh6hung, die yon SrOCKER besonders bei Diirre- 
resistenzuntersuehungen erarbeitet wnrden, haben 
nach WALTE~ (28) in ihren Grundziigen auch Giiltig- 
keit ftir die K~tlteabh~irtung. 

Die Jahresniederschl~ige liegen in der Ttirkei bis zum 
Vegetationsende unter denen Mtinchebergs, so dab die 
w~thrend des Sommers auf Grund der Trockenheit 
erreichte Plasmastruktur bis zum Herbst weitgehend 
erhalten werden kann. Im Gegensatz dazu erfolgt 
unter den Miincheberger Verh~ltnissen eine Enth~ir- 
tung der Pilanzen. Hohe Niederschl~ge im Sommer 
f/ihren zu einem reichlichen Wasserangebot. Unter 
diesen Verhgltnissen wird aus dem Zucker vorwiegend 
St~irke gebildet, und der osmotische Druck sinkt. Die 
Hydratation des Plasmas steigt, indem an die hydro- 
philen Gruppen der Seitenketten mehr Wasser ange- 
lagert wird. Das Wachstum geht infolge iiberwiegend 
synthetischer Vorggnge besonders intensiv vor sich, 
wodurch die Pflanzen gegen Frost oft nicht die n6tige 
Widerstandsf~ihigkeit erreichen. Eine hohe Hydrata- 
tionskraft des Plasmas, wie sie dutch geringes Wasser- 
angebot, besonders im Herbst, erzeugt wird, bedingt 
Schutz gegen ttbermgl3ige Wasserabgabe und erzeugt 
eine stabile Struktur des Plasmageftiges. In die- 
sem Zustand ist die Gefahr der Sch~tdigung des Plas- 
mas durch Frost am geringsten. Man ersieht also hier- 
aus, dab die Herbstfeuchtigkeit auf die Frosth~rte 
einen entscheidenden Einflul3 hat. 

Die Wirkung des Photoperiodismus auf die Frost- 
h~rte yon Geh61zen aus siidlichen Breiten wurde von 
MoscH~ov (13) studiert. Die Geh61ze wurden in Lenin- 
grad unter verschiedenen Tagesl~ingen herangezogen 
und nnter natiirlichen Bedingungen iiberwintert. Die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen zeigen, dab solche 
Arten, die in Gebieten mit kurzen Tagen beheimatet 
sind und in Leningrad unter Langtagsbedingungen 
heranwuchsen, frostempfindlich waren. Wurde ihnen 
ein ihrer geographischen IIerkunft entsprechender 
Kurztag gegeben, erh6hte sich die Frostresistenz. 
Diese Versuche zeigen, dab Pflanzenarten verschie- 
dener geographischer Herkunft zur Erreichung ihrer 
maximalen Frostresistenz ganz bestimmte optimale 
photoperiodische Bedingungen verlangen. 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dab in der 
Tiirkei (99 ---- + 4 o) die Tage k~rzer sind als in ~{tin- 
cheberg (~0 = + 52). Durch natiirliche Zuchtwahl 
haben sich die Kirschpflaumel 2 den dort herrschenden 
Tagesl~tngen angepaBt. Die Uberiiihrung des ti~rki- 
schen Okotyps nach Mtincheberg kann ghnliche Wir- 
kungen ausl6sen, wie sie yon MOSCHKOV beschrieben 
worden sind. Als Ursache der Frostschiidigung unter 
Langtagsbedingungen wird ein ungeniigender Waehs- 
tumsabschlul3 und mangelnde Reservestoffablagerung 
angenommen, wie aus den Arbeiten yon TU~ANOW (25) 
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hervorgeht. Die unter n6rdlichen Bedingungen heran- 
gewachsenen Pflanzen haben ihre gesamte Lebens- 
t~tigkeit auf die dort herrschenden Umweltverhiit- 
nisse eingestellt, w~hrend dies bei Pflanzen aus mehr 
siidlichen Breiten nur innerhalb genetisch festgelegter 
Grenzen m6glich ist. 

Die polyploiden Siimlinge weichen in ihrem Verhalt en 
yon dem der diploiden im Herbst ab. Sie beenden ihr 
Wachstum wesentlich frtiher und be- 
linden sich beim Einsetzen yon Fr6sten ca 
in Ruhe, w~hrend die diploiden S~m- zz~ 
linge immer noch eine gewisse Aktivitit zao 
aufweisen. Die Frosth~rte der 4 n-Sire- seo 
linge wird neben anderen Faktoren auch ze~ 
durch das Einsetzen der frtiheren Ruhe ~ ~** 
bedingt sein. .~ 

10g 
IX. Verhalten der Siimlin~e in d e r  

B a u m s e h u l e  80 
v 

Die Bedeutung, welche P. cerasi/era ~ 
unter den Pflaumenunterlagen e i n -  ..~>:-':~ 
nimmt, veranlaBte uns auch, die vege- 2o 
tative Vermehrbarkeit und die Eignung 0 ~s 
als Sfirnlingsunterlage zu priifen. 

eigenschaften zeigten die Veredlungen mit dem tetra- 
ploiden S~mling B IV, 19,13. Die ersten Versuchser- 
gebnisse mit diesem Stammbildner sind yon Mu- 
ZAWSKI bereits ver6ffentlicht (i6). Wie spiter weitere, 
an einem gr6Beren Material durchgefiihrte Veredlungs- 
versuche ergaben, konnte die gute Annahme der Ver- 
edlungen auf Myrobalane-Simling, Myrobalana alba, 
Brtinker und Klon io3 i best~tigt werden. Mit den 
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Abb. 24. Wao3astttmsverlauf eiaiger Klone yon P. cerasilera, veredelt auf Klon lo3 (Sehwambora). 

1. V e g e t a t i v e  V e r m e h r b a r k e i t  
Soweit von den einzelnen S~mlingen Steckholz ge= 

wonnen werden konnte, wurde die vegetative Ver- 
mehrbarkeit i954 und 1955 gepriift. Um ausreichend 
Steckholz zu bekommen, ist es auf eine L~inge von 
nur 20 em geschnitten worden. Gesteckt wurde An- 
fang April in ein Mistbeet in humose Erde, die gleieh- 
m~Big feucht gehalten wurde. 

Wie die Bewurzelungsergebnisse zeigen, besitzen die 
S~mlinge eine unterschiedliche Neigung zur Wurzel- 
bildung. Unter denen mit guter Wurzelbildung be- 
finden sich auch die frostfesten S~imlinge B IV, x7,6 
und B IV, 20,6 und der polyploide S~imling B IV, 
i9,13, wiihrend der zweite polyploide, B IV, 19,i 7 in 
keinem Jahr Bewurzelungsergebnisse lieferte. Von 
besonderem Weft ist, dab B IV, i9,t 3 vegetativ ver- 
mehrbar ist. Die Frosth~rte dieses S~imlings, seine 
Starkwiichsigkeit und der frtihe AbschluB der Vege- 
tation lassen itm far weitere Unterlagenversuche als 
geeignet erscheinen. 

Da B IV, 19,13 auch Stammbildnereigenschaften hat, 
besteht die M6gliehkeit, auf die Zwischenverediung 
mit einem frostfesten Stammbildner zu verzichten, 
wodurch eine Veredlungsstelle in Fortfali kommen 
wtirde und Arbeitskosten eingespart werden. Von 
groBem Wert werdeu auch Beobachtungen fiber das 
gegenseitige Verhalteu der polyploiden Veredinngs- 
unterlage und der aufveredelten Sorte im Vergleich mit 
einer diploiden Veredlungsunterlage sein. Auf Grund 
eines anderen physiologischen Verhaltens der poly- 
ploiden Unterlage sind andere Wurzel-Sprogbeziehun- 
gen m6glich. 

2. S t a m m b i l d n e r e i g e n s c h a f t e n  
Von den diploiden S~mlingen, die auf Stammbildner- 

eigenschaften gepraft warden, erwies sich keiner als 
brauchbar. ObwohI der S~mling }3 IV, 2 i , l i  sehr 
starkwtichsig war, ist er, ebenso wie B IV, 21, 9 infolge 
eines zu diknnen Stammes und schleudernden Wuchses 
als Stammbildner unbrauchbax. Gute Stammbildner- 
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Pflaumensorten GroBe grtine Reneldode, Stanley und 
Hauszwetsche aul B IV, i9,i 3 durchgefiihrte Ver- 
edlungen wuchsen normal an und unterschieden sich 
nicht von anderen Vergleiehsveredlungen auf den 
Stammbildnern Wangenheim, Brompton und Haus- 
zwetsche. Veredlungen mit dem ebenfalls tetraploiden 
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Abb. 25. WacZastumaveflauf einiger Pflaumenstammbildner im Vergleich zu dem 
tetraploiden Klon B IV, 19,13. 

Simling B IV, 19,17 erwiesen sich ebenso wie die 
bereits genannten diploiden Simlinge als Stamm- 
bildner unbrauchbar infolge schleudernden Wuchses. 
Der Wachstumsverlauf der auf Klonunterlagen ge- 
brachten diploiden und tetraploiden S~mlinge ist in 
Abb. 24 dargestellt, derjenige yon B IV, 19,13 im 
Vergleich zu den Pfiaumensorten Fecunda, Haus- 
zwetsehe und Wangenheim in Abb. 25. 

i Der Klon io 3 ist eine yore Unterlagenanzuchtbetrieb 
Schwamborn, Naundorf, ausgelesene Pflaumenunterlage. 
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3. Pr t i fung  
yon  E i n z e l b a u m n a c h k o m m e n s c h a f t e n  

Zu diesem Zweek wurden die S~mlinge im krautarti- 
gen Zustand auf Beete pikiert, nach Abschlul3 der 
Vegetation gerodet und 3oo Stfick am Wurzelhals ge- 
messen. Ei~ige Ergebnisse dieser Prafung sind in 
Abb. 26 dargestellt. Mit Ausnahme des S~-nlings 
B 1V, 9,14 verhalten sie sich alle sehr ~ihnlich. 
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Abb. ~6. Wuchsst~irke einiger Siimlingsnachkommemchaften yon P.  cerasi[em 

Die Abweichungen deuten darauf hin, dab einzelne 
S~tmlinge auch hinsichtlich ihrer Wuchsst~irke Nach- 
kommen ergaben, die schwach- oder starkwtichsiger 
sin& 

Die gleichen S~hnlingsnachkommenschaften wurden 
in der Baumschule mit verschiedenen Sorten und 
Zuchtmaterial okuliert. Die dabei erhaltenen An- 
wachsprozente waren normal. 

X. Besprechung der Ergebnisse 
Die morphologischen, pomologischen und pMnologi- 

schen Untersuchungen an S~imlingen yon Prunus 
cerasi/era haben gezeigt, dab alle untersuchten Merk- 
male sehr stark variieren. Kein S~tmling gleicht dem 
anderen. GenetiscL interessant sind die Selbstungs- 
nachkommenschaften. Obwohl dieses Material zu 
klein ist, um endgtiltige Schliisse zu ziehen, so deutet 
es doch an, wie vielfifltig die Aufspaltung ist. Es sei 
hier besonders daranf hingewiesen, dab die Nach- 
kommen aus der Kombination cler Gene eines Geno- 
typs hervorgegangen sind. Wir erhalten dadurch 
nochmals Hinweise auf die starke Heterozygotie dieser 
Pflaumenart. Hinsichtlich Laubaustrieb und Bltihbe- 
ginn verhalten sich die tetraploiden nicht wesentlich 
anders als die diploiden Sfimlinge; jedoch beginnen 
sie wesentlich frtiher mit der Laubf~rbung und dem 
Laubfall. Auch die Frostresistenz der polyploiden ist 
besser als der Durchschnitt der diploiden S~imlinge. 
Da es sich bier nut urn zwei polyploide Pflanzen han- 
delt, sind weitgehende allgemeingiiltige Riickschltisse 
nicht mSglich. Die Ergebnisse weisen aber darauI lain, 
dab die Polyploidie eine )knderung entwicklungsphy- 
siologischer Eigenschaften bewirken kann. Die im 
Gefolge yon Autoploidie verkiirz*:e Entwicklungsdauer 
drSngt die Frage auf, ob die photoperiodische Reak- 
tionsweise infolge der Genomverdoppelung ge~ndert 
ist oder ob andere Faktoren sonst eine Andemng der 
Entwicklung bewirken. Da besondere Versuche hierzu 
an polyploiden GehSlzen bisher nicht bekannt sind, 
kSnnen die Versuche von LA~G (11) all einj~hrigen 
Pflanzen einige Hinweise geben. Dieser untersuchte 
die ]31titenbildung bei diploiden und autotetraploiden 
Pflanzen (Hyoscyamus niger [Langtagspflanze], Hyos- 

cyamus ~lbus, Antirrhinum m~ius [Tagneutral], 
Xanthium [Kurztagspflanze]) in verschiedenen Tages- 
l~ingen. Die Unterschiede zwischen Polyploiden und 
Diploiden waren relativ gering und entwicklungs- 
physiologischer Art. Trotz langsameren Wachstums 
der tetraploiden Arten war die Entwicklung, gemessen 
am Einsetzen der reproduktiven Phase, besch!eunigt. 
Aus Beobachtungeu ist dem Verfasser bekannt, dab 
die polyploiden S~tmlinge mit dem Wachstum frtiher 
aufh6ren als die diploiden. Dadurch gehen diese S~tm- 
linge in einem anderen physiologischen Zustand in den 
Winter als die diploideu, die oft erst im November- 
Dezember itlre Vegetationsperiode abschliel3en. 

Die Tatsache, dab die polyploiden Formen frosth~rter 
sind als die meisten diploiden, verlangt eine genetisch- 
physiologische Erkl~irung. In vielen vergleichenden 
Untersuchungen ([ScHwANITZ 21] dort weitere Lite- 
ratur) an diploiden und polyploiden Pflanzen konnte 
nachgewieseu werden, dab die ZeUgr6Be mit steigender 
Chromosomenzahl ansteigt, wobei das Ausmag der 
Zellvergr6Berung nach den Untersuchungen yon 
v. W~TTSTEII~ (29) bei nahen Verwandten sippen- 
spezifisch ist. Die bloBe Vervielfachung der Chromo- 
somen kann abet keine so weitgehenden Folgen fiir 
die ~nderung physiologischer Merkmale haben. Es 
mug daher eine Andemng des Gleichgewichtes der 
Genwirkungen angenommen werden, indem verschie- 
dene Gene ihre Wirkung dutch Vermehrnng verschie- 
den stark Andern. Auf die bei Polyploiden erh6hteu 
Genkombinationsm6glichkeiten hat MELCHERS (12) 
hingewiesen und mit einem Beispiel belegt. Die 
bessere Anpassungsf~higkeit der Polyploiden ist 
danach darauf zurtickzufiihren, dab es Gene gibt, 
deren Wirkung auch noch fiber die zweifache Menge 
hinaus ansteigt. Es werden selektionsfSrdernde und 
-hemmende Gene in ihrer Wirkuug gesteigert. Durch 
Genkombination lassen sich Gene flit selektionswiir- 
dige Merkmale in Polyploiden stiirker anreichem als in 
Diploiden. Unsere Befunde an den polyploiden For- 
men weisen darauf hin, dab das Merkmal Laubfall und 
Frosth~rte durch Genvermehrung gegeniiber den 
diploiden ge~ndert ist und fiir unsere KlimaverMltnisse 
ein positives Selektionsmerkmal darstellt. Durch 
Umk0mbination der dominanteu und rezessiven 
Allele desselben Gens, die dasselbe Merkmal beein- 
flussen, besteht bei Polyploiden die M6glichkeit, wei- 
tere Formen mit positiven Eigenschaften zu finden. 
Unter den Diploiden fallen besonders die S~mlinge 
B IV, 17,6 und B IV, 17, 7 clurch ihre relativ gute 
Frosth~rte auf. Dies ist ein Zeichen dafiir, dab in der 
Population S~imlinge vorhauden sind, die sich den 
Anspriichen. des hiesigen Klimas gewachsen zeigen. 
Die die Frostresistenz bedingenden Erbelemente 
miissen in der Population bereits vorhanden gewesen 
und unter den milderen Klimabedingnngen evtl. 
mutativ entstanden sein. Die fehlende Selektion des 
Klimas konnte die weniger resistenten Formen nicht 
zuriickdr~ingen. Durch Kreuzung der frostfesten 
Formen untereinander kann es gelillgen, S~tmlinge zu 
erhalten, die unsereu Klimabedingungen noch besser 
angepal3t sin& Beweise fiir die M6glichkeit einer 
0kotypenbildung werden yon KOWALEI~F [zitiert bei 
SCHMIDT (I9) ] angeftthrt, tier neun 0kotypen yon 
P. cerasi]era unterscheidet. Fiir die weitere ztichte- 
rische Bearbeitung wird es nStig sein, auch auf frost- 
Nirtere 0kotypen zurtickzugreifen. Nach KOWALEFI* 
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ist der Nordkaukasische 0kotyp am frosth~irtesten. 
Er soll Fr6ste bis --35 ~ C vertragen. 

Die Prfifung der vegetativen Vermehrbarkeit der 
S~imlinge zeigte ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse. 
Die Schwankungen sind wie bei dell morphologischen 
und pomologischen Merkmalen ebenfalls sehr groB. 
Von besonderem Interesse ist bier, ,:lab der 4 n-S~m- 
ling ]3 IV, 19,13 gute Bewurzelungsfiihigkeit besitzt, 
wahrend ]3 IV, 19,17, der anch tetraploid ist, keine 
Bewurzelungseignung hat. Selbst die Anwendung yon 
Wnchsstoffen zu verschiedenen Zeiten und in unter- 
schiedlichen Konzentrationen konnte keine Wurzel- 
bildung hervorrufen. 

Die Tatsache abe l  dab wir die M6glichkeit haben, 
eine tetraploide Form wurzelecht heranzuziehen, bietet 
Gelegenheit, Unterlagenversuche damit durchzufiihren. 
Da infolge der Genomverdoppelung autotetraploide 
Formen oft andere physiologische Eigenschaften 
haben, sind auch andere Beziehungen zwischen der 
Unterlage und dem Edelreis m6glich. Als Beispiel soil 
hier die tetraploide Apfelsorte Hibernal genannt wet- 
den. FRIEI~ICI~ (5) wies nach, dab sie nicht nur sehr 

f ros thar t  ist, sondern auch als Stammbildner die 
darauf veredelte Sorte hinsichtlich gr6Berer Frucht- 
barkeit beeinfluBt. In diesem Zusammenhang k6nnte 
]3 IV, 19,13 als Stammbfldner bei Pflaumen Bedeu- 
tung erlangen, falls seine anderen Eigenschaffen, be- 
sonders die Frostresistenz, weiterhin befriedigen. 

Die Einzelbaumnachkommenschaften sind unter- 
schiedlich starkwfichsig, so dab auch hier eine mehr 
oder minder groBe Variationsbreite zu erwarten ist. 

DieFrosth~irte der Einzelbaumnachkommenschaften 
konnte noch nicht geprfift werden. Wie aber aus den 
Untersuchungen yon KARNATZ (6) hervorgeht, ver- 
halten sich die Nachkommenschaften einzelner B~iume 
in bezng anf ihre Frostresistenz sehr unterschiedlich. 
Als besonders frostempfindlich erwies sich die handels- 
tibliche bulgarische Mischsaat. 

Die Frostempfindlichkeit der siidlichen Herkiinfte 
von P. cerasi/era ist auf die anderen Klimaverh~lt- 
nisse und die zu gefingen Selektionsm6glichkeiten dutch 
Frost in diesen" Gebieten zurtickzufiihren. Die in 
Miincheberg vorhandenen S~mlinge sind ein Beispiel 
dafiir, wie sich starke Fr6ste auswirken, wenn S~im- 
lingspopulationen unbekannter Herkunft aus siid- 
lichen L~indern, in denen kaum eine Selektion auf 
Frosth~rte stattfindet, als Unterlagen verwendet 
werden. Es ist zur Vermeidnng ktinftiger Ausfiille 
durch Frost nnbedingt notwendig, auf frosthartes 
Ansgangsmaterial zuriiekzugreifen und yon der Ver- 
wendung unkontrollierter S/imlingspopulationen abzu- 
kommen. SCHmDT (20) konnte nachweisen, dab die 
genotypisch bedingte Frostresistenz mancher Apfel- 
soften im hohen MaBe auch auf die Nachkommen 
fibertragen wird. Wit doxfen auf Grund der Versuche 
yon IKARNATZ (6) annehmen, dab das auch fox i% cera- 
si]era zntfifft. Als Ausgangsmaterial fox kiinftige 
Erzeugung yon S~imlingsunterlagen sind daher Formen 

z u  w~ihlen, die nachweislich frosthart sind lind den 
Merkmalskomplex ,Frostverhalten" auf ihre Nach- 
kommen flbertragen. 

XI. Zusammenfassung 
~. Morphologische und pomologische Untersuchun- 

gen an S~tmlingen yon P. cerasi/era, die aus Kreuzun- 
gen und Selbstbesfiinbungen hervorgegangen sind, 

lieBen erkennen, dab alle Merkmale eine vielf~ltige 
AufspMtung zeigen. Dies war besonders an den 
Selbstungsnachkommen, die aus der Genkombination 
eines Genotyps hervorgegangen sind, festzustellen. 

2. Die Fruchtqualit~t einiger S~mlinge ist so gut, 
dab sie fox den Anbau geeignet sin& Die Frfichte 
eignen sich zum FrischgenuB und zur Verwertmlg. 

3- Die ph~tnologischen Beobachtungen zeigten, dab 
die S~nlinge genotypisch auf die Wittemng reagieren. 
Die tetraploiden S~imlinge beenden ihre Vegetation 
friiher als die diploiden, was auf eine schnellere Ent- 
wicklung zurfickgefiihrt wird. Beziehungen zwischen 
sp~tem Laubfall und Frostanf~lligkeit konnten bei 
Diploiden nicht festgestellt werden. 

4- Die teflweise hohe Frostanf~tlligkeit der S~nlinge 
von P. cerasi/era ist durch ungeniigende Selektion anf 
Frostwiderstandsf~thigkeit in den warmen Herkunfts- 
l~indern, ferner auf zu geringe Anpassung an das Klima 
unserer Breitengrade zuriickzufiihren. Das Auftreten 
frostharter Typen unter unseren Klimabedingungen 
beweist aber, dab dutch systematische Ziichtungs- 
arbeit die Frosth~trte yon P. cerasi]em verbessert 
werden kann. Die polyploiden S~mlinge waren frost- 
h~trter als der Durchschnitt der diploiden. 

5. Die vegetative Vermehrbarkeit der S~mlinge 
ist sehr unterschiedlich. Einige S~mlinge lassen sich 
sehr gut dutch Steckholz vermehren, wozu auch die 
frostfesten S~mlinge und ein tetraploider Typ geh6ren. 

6. Infolge des straffen und geraden Wuchses der 
Veredlungen mit dem tetraploiden S~mling B IV, 
19,13 besitzt dieser Stammbildnereigenschaften. Durch 
die MSglichkeit der Anzucht wurzeleehter Sfiimme 
dieses S~tmlings er6ffnen sieh neue M6glichkeiten der 
Unterlagenforschung bei Pflaumen und der Erleich- 
terung der Anzucht yon Pflaumenb~tnmen in der 
Baumschule durch Einsparung einer Verediung. 

7. Die frostharten und in ihrer Fruchtqualit~t be- 
friedigenden S~mlinge sind geeignet fOx weitere Ziich- 
tungsarbeiten wie Kreuzungen innerhalb der Art und 
zwisehen verschiedenen Arten. 

Die phiinologischen Beobachtungen und meteorologi- 
schen Daten aus der Ttirkei wurden mir yon I-Ierrlx Prof. 
Dr. OM~R TARMANN, Ankara, zur Verftigung gestellt. 
Das Astronomischr Recheninstitut der Deutschen Aka- 
demie der Wissensehaften, Berlin, tiberlieB mir die ge- 
wtinsehten Angaben fiber die Tagesl~ngen und Herr 
Diplom-Meteorologe KoIrz SCH die meteorologisehen Beob- 
achtungen yon Mtincheberg. Ytir die bereitwilhge Unter- 
stiitzung mSchte ich allen an dieser Stelle herzlichst 
danken. Ferner sei der technischen Assistentin, Frliulein 
IRM~ARD W~BERS, ftir die Durchfiihrung der notwendi- 
gen Beobaehtungen gedankt. 
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Uber strahleninduzierte Letalfaktoren im S-Chromosom 
yon MattNola incana R. BR. 

V o n  G. BE~_MANN 

Mit 3 Abbildungen 

Einlei tung 

Ftir das eigenartige , , Immerspal ten" der Kulturlev- 
kojen, das aus den einfach bltihenden Pflanzen einer zu 
ungeffihr gleichen Teilen aus einfachen und gefiillten 
bestehenden Nachkommenschaft immer wieder eine 
1:1 spaltende Population entstehen l~iBt, ist, wie 
KAPPERT (1937) nachwies, ein gonischer Letalfaktor 
verantwortlich. Dieser mit dem Gen fiir einfache 
Bltite gekoppelte Faktor bedingt eine vSllige Funk- 
tionsunf~ihigkeit der ihn ftihrenden Pollen, w~hrend 
die ihn iibertragenden Eizellen nicht oder doch nicht 
wesentlich gescMdigt werden. 

Die Obertragbarkeit des Einfachgens durch die 
Eizellen und das Fehlen funktionsf~ihiger Gonen im 
Pollen immerspaltender Typen l~13t sich durch rezi- 
proke Kreuzungen zwischen Wildlevkojen und Immer- 
spaltern zeigen (SAuNDERS 1911 ), deren Ergebnisse die 
folgende ~Jbersicht bringt. 

Kreuzungsmiitter 

Immerspalter 

Wildtyp 

Kreuztmgsv~ter I F1 [ Naehkommenschaft 

Wildtyp I einfach I z. T. konst, einfach 
z. T. 3 eini. : 1 gef. 

Immerspalter einfach alle 3 einf. :1 gel. 
spaltend 

Aus der Kombination: homozygotisch einfacher 
Wildtyp mit immerspaltend einfacher Kulturlevkoje 
wird also nut ein einheitlicher, heterozygot einfacher 
F1-Genoty p erhalten, der in der Folgegeneration 
monohybrid spaltet, wenn der immerspaltende Typ 
der Pollenlieferant war. Der Pollen flbertr~igt also nut 
das Gen ftir gefiillte Bliiten. Wird die immerspaltende 

Levkoje aber als Mutterpflanze benutzt, so entstehen 
zweierlei einfache F1-Genotypen, solche, die das Fiil- 
lungsgen enthalten und wieder im 3:l-Verh~ltnis 
spalten, und homozygotisch einfache Typen. Es 
mtissen somit die Eizellen der Immerspalter auch das 
Einfachgen iibertragen. Bezeichnet man den E i n  
faehfaktor mit S, sein Allel ffir geffillte Bltiten mit s, 
den Faktor, der die m~nnlichen Gonen mit S funk- 
tionsunf~ihig macht mit let, sein normales Allel mit + ,  
so ergibt sich Iolgendes Schema ffir den Erbgang der 
Bltitenftillung der Immerspalter: 

Pollen : lets + s  

Eizellen: let S 

+ s  

--/-- letS/+ s = einf. bliihende Immer- 
spalter 

--]-- + s / + s  ---- geifillt bliihende, votl- 
st~ndig sterile Pflanzen 

Der Nachweis der Befruchtungsunf~higkeit von 
etwa 50% der yon Immerspaltern erzeugten Pollen 
gelang experimentell noch nicht eindeutig, wenngleich 
Pollenkeimungsversuche V~ADDINGTONS und Kut~Ns 
(1937) daftir zu sprechen scheinen. IiAPPERT konnte 
dann alle beim Vorhandensein eines mit S gekoppelten 
gonischen Letalfaktors zu erwartenden Austausch- 
typen auffinden. 1932 entdeckte er in Kreuzungs- 
nachkommenschaften yon Immerspaltern als Miitter 
und konstant einfach bliihenden Sippen als V~ter 
+ S/lets-Typen. Eine Pflanze, die nach Selbstung 
eine konstant einfache Nachkommenschaft gab, 
zeigte nach Best~iubung mit + s-Pollen yon Immer- 
spaltem eine 1 S:1 s-Spaltung, ein Beweis daftir, dab 


