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und wir k6nnen bei rationeller Weiterarbeit be- 
stirnmt darauf reehnen, dab in wenigen Jahren 
die gewfinschten Sorten zur Verffigung stehen. 

Selbstverst~indlich wird alles Material sowohl 

yon meltauresistenten Tragreben wie yon Unter- 
lagsreben und yon Direkttr~igern nach der Vor- 
prfifung in Mfineheberg auch im Weinbaugebiet 
exakt geprfift werden mfissen. 

(Aus dem botan. Laboratorium der Staatl. Lehr-und Forschungsanstalfl fiir Oartenbau in Weihenstephan.) 

Ergebnisse einer entwicklungsgeschichtl ich-cytologischen Untersuchung 
der Samenanlagen der Apfelsorte , ,Sch6ner yon Boskoop". 

Von Itol~ert yon Veh. 
Vorwort. Fiir den praktischen Obstbau steht 

im Vordergrunde die Frage: ,,Wie wird der ge- 
wiinschte Ernteertrag bei einer bestimmten, als 
wertvoll anerkannten Sorte sichergestellt?" 

Es gibt zur Zeit noch keine Methoden, die mit 
Sicherheit zum gewfinschten Erfolge ffihren, 
auch der erfahrenste Obstbauer erlebt gelegent- 
lich Uberraschungen: Dort, wo alle Vorausset- 
zungen ffir eine gesicherte Ernte gegeben zu 
sein scheinen, mfissen MiBerfolge hingenommen 
werden, w~hrend unter scheinbar ungiinstigeren 
Bedingungen die Erwartungen ebenso unver- 
muter fibertroffen werden k6nnen. 

Aufgabe der Ztichtungsforschung ist es, durch 
systematische Forschung den Einblick in die 
inneren und ~iufleren Bedingungen zu ver- 
schaffen, die die Ernte sicherstellen. Erst wenn 
alle mal3gebenden Faktoren in ihrer Bedeutung 
richtig erkannt sind, wh'd der praktische Obst- 
bauer die MSglichkeit haben, durch richtige 
MaBnahmen den angestrebten Erfolg zielbewuBt 
vorzubereiten. 

Diesem Endzweck dienten Untersuchungen, 
mit denen ich mich auf Anregung des Herrn 
Studienrat Dr. E. ELSSMANN, Weihenstephan, 
seit 193o befaBt habe, und die augenblicklich 
noch fortgesetzt werden. Eine ausffihrliehe 
Arbeit hierfiber hoffe ich noeh in diesem Jahr zu 
ver6ffentlichen. Dutch die vorliegende Mittei- 
lung soll bloB fiber die wichtigsten Ergebnisse 
berichtet werden. 

Einleitung. Abgesehen yon einer gewissen 
Neigung zur Parthenokarpie, die bei einigen 
Apfelsorten beobachtet wird, darf bei den Apfeln 
ffir gew6hnlich die Befruchtung als Voraus- 
setzung der Fruchtbildung angenommen werden, 
da Parthenogenesis vorl~ufig noch nicht naeh- 
gewiesen ist. 

Im Laufe der letzten 20 Jahre ist in zahl- 
reichen Arbeiten 1 experimentell geprfift worden, 
welche Sorten als,,Vatersorten" ffir die einzelnen 
,,Muttersorten" geeignet, und welche ungeeignet 

Vgl. Literatur in E. ELSSMANN und R. v. VF.H 
I93I, I. 

sind. Unter den vielen Apfelsorten haben sich 
dabei recht erhebliche Unterschiede herausge- 
stellt. Es kann an dieser Stelle nicht auf die 
Einzelheiten eingegangen werden, es genfige der 
Hinweis, dab die betreffenden Eigentfimlich- 
keiten des Pollens der Sorten durch I. cytoIo- 
gische und 2. physiologische Momente charak- 
terisiert werden. 

Selbstverst~indlich kommt dem Pollen eine 
grundlegende Bedeutung zu, und dadurch wird 
die Aufmerksamkeit, die ihm bisher gegolten hat, 
vollkommen gerechffertigt. 

Doeh ist die Bedeutung der Makrosporen nicht 
geringer, als diejenige der Mikrosporen. Deshalb 
ist die nur gelegentliche und flfiehtige Behand- 
lung der Verh~iltnisse in den Samenanlagen nicht 
gerechtfertigt. 

t;r die Entscheidung der Frage nach den 
inneren Bedingungen, die den Fruchtansatz 
sichern, ist die Kenntnis der Entz~ieklung der 
Samenanlagen yon aussehIaggebender Bedeu~ung, 
was ich durch die naehstehende Darlegung ge- 
zeigt zu haben hoffe. 

In erster Linie interessierten reich zwei 
Fragen: I. Nach den Ursachen der Verkfimme- 
rung tier Samenanlagen und 2. nach den Ur- 
sachen des nach dem Abblfihen einsetzenden 
Absterbens der Blfiten (=  des Ausfalles der 
Fruchtbildung), da ffir diese Erscheinungen von 
EWERT (2), KOBEL (3), M/JLLER-THURGAU (4) und 
OSTERWALDER (5) kausale Erkl/irungen gegeben 
werden, die sich zwar auf Annahmen und Mut- 
mal3ungen stfitzen, trotzdem aber die zur Zeit 
herrschende Ansicht bestimmen. Vgl .  auch 
]~. OEHLER: ,,Cytologische Untersuehungen an 
Kern- und Steinobstsorten", Zfichter 1929, S. 25. 
Mit den Ergebnissen meiner Untersuchungen 
stehen sie in Widerspruch. 

Material. Die Apfelsorte ,,Seh6ner yon Bos- 
koop" ist ,,abgeleitet triploid". Diese Sorte, wie 
auch andere, z. B. der Gravensteiner, ist durch 
einen hohen Prozentsatz degenerierenden Pollens 
ausgezeichnet. Ftir die Pollenverkfimmerung 
wird die Chromosomengarnitur verantwortlich 
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gemacht, in deren Beschaffenheit die prim~re 
Ursache der Unregelm~iBigkeiten bei der Reduk- 
tionsteilung im m~nnliehen Archespor zu suchen 
sei (KoBEL 3). 

Der Sch6ne yon Boskoop schien mir daher 
geeignet ffir eine entwicklungsgeschichtlich- 
cytologische Untersuchung der Samenanlagen. 
Untersucht wurde Blfitenmaterial aus dern Obst- 
rnuttergarten in Weihenstephan (Baum Nr. 49 
- -  Vegetationsperiode 1931 , Baum Nr. 48 - -  
Vegetationsperiode I932 ). 

Ursachen der Verkiimmerung tier Samen- 
anlagen. Die Samenanlagen wurden in ihrer 
Entwieklung vorn prim~ren Archespor bis zurn 
ausgebildeten Embryo verfolgt, um den nor- 
rnalen Entwicklungsablauf klarzulegen. Es 
konnten St6rungen verschiedener Art festge- 
stellt werden - -  Abnorrnitiiten, MiBbildungen 
und Verkfirnmerungen - - ,  fiber die in der aus- 
ffihrlichen Arbeit eingehend berichtet werden 
soil. 

Die von  KOBEL ffir die Verkfimmerung der 
Samenanlagen verantwortlich gemachten mut- 
mal31ichen St6rungen bei der Reduktionsteilung 
im weiblichen Archespor konnten auch dieses 
Mal nicht festgestellt werden (VEI~ 8 und E. 
ELSSMANN und R. v. VEI~ I). 

Der yon STEINEGGER neuerdings unternom- 
mene Versuch des Nachweises der St6rungen bei 
der Reduktionsteilung des weiblichen Archespors 
des Sch6nen yon Boskoop ist nicht fiberzeugend 
( S T E I N E G G E R  7), d i e  Widerlegung erfolgt in 
rneiner ausftihrlichen Arbeit auf Grund der 
Mikrophotographien, die die betreffenden Sta- 
dien wiedergeben. 

Meiner Ansicht nach ist es aussichtslos, eine 
Abweichung, eine St6rung oder eine Ausnahrne 
,,nachzuweisen", solange der allgerneine Ent-  
wicklungsablauf noch nicht genau bekannt ist, 
denn es fehlt dann eben der MaBstab, die Norm! 
So ffihrt STEINEGGER an, dab er in derselben 
Blfite neben achtkernigen Ernbryos~icken Samen- 
anlagen rnit nur zweikernigen gefunden h~itte, 
und er deutet diese Tatsaehe als Hinweis auf eine 
Verkfimrnerungserscheinung, die er auf eine 
gest6rte Reduktionsteilung des weiblichen 
Archespors zuriickffihrt, w/ihrend ich arn 
Blfitenrnaterial vorn 17. Mai 1931 (erster Blfih- 
tag) in den oHenen Blfiten ein-, zwei-, vier- und 
achtkernige Ernbryos~cke, vorwiegend aber zwei- 
und vierkernige vorfand. Vorwiegend achtkernige 
Ernbryos~cke wurden an diesern Material erst 
am 4- Tage nach Beginn der Blfite vorgefunden 
(vgl. P. 5 der Ergebnisse). 

Eine vergleichende Untersuchung der Ern- 
bryosackentwicklung am Material von 1932 

(Baum Nr. 48) tiberzeugte mich davon, dab diese 
Entwicklung nicht etwa als eine Sorteneigen- 
tfimlichkeit des Boskoop angesehen werden darf 
(P. 5 der Ergebnisse). 

Die yon KOBEL vertretene Ansicht fiber die 
Ursache der Samenanlagenverkfimmerung beim 
Boskoop hat grol3es theoretisches Interesse. 
Meine Untersuchung hat natfirlich nur einen 
relativen Wert, da nur klare Bilder an gelunge- 
nen Pr~iparaten und Schnitten in richtiger Often- 
tierung einwandfrei gedeutet werden konnten. 
Somit besteht nach wie vor die M6glichkeit ffir 
den Nachweis der yon KOBEL vermuteten St6- 
rungen. Mir ist der Nachweis nicht gelungen, 
auch habe ich keine Anhaltspunkte zugunsten 
dieser Annahme gefunden. Ich glaube daber, 
dab den rnutmaBlichen St6rungen bei der Re- 
duktionsteilung des weiblichen Archespors - -  
wenn sie auch tats/ichlich vorkommen - -  min- 
destens keine so groBe Bedeutung zukommt, wie 
e s  v o n  I ~ O B E L  angenommen wird. 

Die Ursachen des nach dem A bbli~hen ein- 
setzenden Absterbens der Bli~ten. Irn Jahre 1931 
begann die Bliite (beirn Baurn Nr. 49) am 17. Mai, 
irn Jahre I932 (beirn Baurn Nr. 48) am I6.Mai. 

Am Material vom 27. Mai 1932 konnten bei 
den nichtternfinalen Bliiten befruchtete Em- 
bryos~cke nachgewiesen werden (bei den ter- 
rninalen schon am 25. Mai). Von den Tagen 
31. Mai, 3. Juni und 6. Juni 1932 babe ieh die 
an die Befruchtung anknfipfende Ernbryoent- 
gicklung am frei abgeblfihten Material unter- 
sucht. Die Blfiten wurden nach den fiugeren 
Dimensionen ihres Fruchtknotens in Gruppen 
sortiert - -  a) mit nichtgeschwollenem, b) mit 
schwach geschwollenern und c) mit stark ge- 
schwollenem Fruchtknoten - -  und getrennt 
untersucht. So z .B.  hatte der Fruchtknoten 
der nichtterminalen Bltiten der Gruppe a vom 
6. Juni folgende /iul3ere Dimensionen: 

Durchmesser . . 4,5--5,5 mm 
H6he . . . . . .  5,o--6,o mm 

und der Fruehtknoten der  niehtterminalen 
Bliiten der Gruppe c vom 6. Juni folgende 
~iul3ere Dimensionen : 

D u r c h m e s s e r  . . . I O - - I 2  m m  

H6he . . . . . .  so-- i  3 mm. 
Die vergleichende Untersuchung der abtrock- 

nenden und der sich zur Frucht  weiterent- 
wiekelnden Bltiten erm6glichte die Feststellung 
folgender 

T a t s a c h e n :  
I. Blfiten ohm befruchtete Samenanlagen 

waren selten. 
2. Sowohl die zur Fruchtentwicklung sieh an- 

schickenden Fruchtknoten, als auch diejenigen 
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E r k l ~ t r u n g e n  z u  d e n  A b b i l d u n g e n .  
Abb. i .  L~ingssehnitt einer befruehteten Samenanlage einer ab- 
sterbenden niehtterminMen Blfite (aus einer Gruppe yon Blfiten mit  
nicf]tgeschwollenem Fruehtknoten,  finBere Dimensionen desselben: 
Durchmesser 4,5--5,5 mm, H6he 4,o 5,5 mm) vom 3z. Mai I932. 
Diese Blfite enthielt  vier  befruehtete Samenanlagen mit  vier  Em- 
bryonen. /~m ~ Embryo vgI. Abb. 3, N ~ in Abb. 5 s tarker  ver- 
gr6gert .  K = in Abb. 7 st~irker vergr6gert  wiedergegeben. Vergr. 

71,5 faeh. 
Abb. 2. Lfingssehnitt einer befruchteten Samenanlage einer nieht 
terminalen Bltite, die den Anfang der Fruehtentwieklung deutlich 
zeigt (aus einer Gruppe yon Blfiten mit  s ta rk  gesehwollenem Frucht-  
knoten, ~uBere Dimensionen desselben: Durehmesser 6 - -8  ram, 
H6he 6- -8  ram) vom 31. Mai I932. Die Blfite ha t te  vier befruehtete 
Samenanlagen. E m  = Embryo, vgl. Abb. 4-~r = irL Abb. 6 s t a rker  

vergr68ert  wiedergegeben, K ~  in Abb. 8. Vergr. 7~,5 fach. 

Abb. 3. Der Embryo aus dem L~ingsschnitt in Abb. i .  
Vergr. 1187,5 fach. 

Abb. 4. Der  Embryo aus dem L~ingsschnitt in Abb. 2. 
Vergr. I I87,5 la th .  

Abb. 5. 2V = aus dem Lfingssehnitt in Abb. I. _~ru = Nucellus- 
gewebe, I = Integument,  N-E/ )  ~ Nncellusepidermis, $ = innerste 

Zelisehieht des Integmnentes. Vergr. 4oo faeh. 
Abb. 6. 2V = aus dem Lfingsschnitt in Abb. 2. Alles wie in Abb. 5. 
Abb. 7. K = aus dem Lfingssehnitt in Abb. i .  E m  = Embryo, 
ep -N = epidermale Nucelluskappe, I = Integument,  P = Rest  des 

Pollensehlauches. Vergr. 4o0 faeh~ 
Abb. 8. K ~ aus dem L~ingssebnitt in Abb. 2. Alles wie in Abb. 7. 
Abb. 9. Lfingssehnitt einer befruchteten Samenanlage einer ab- 
sterbenden Blfite (aus einer Gruppe yon Blii ten mit  niehtge- 
schwollenem Fruchtknoten,  /tugere Dimensionen desselben: Dureh- 
messer 4,5--5,5 mm, H6he 5 - -6  ram) vom 6. Jun l  1932. Diese Blfite 
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hatte drei befruchtete Samenanlagen mit je einem Embryo. E m  = 
Embryo, vgl. Abb. ix.,  Vergr. 71,5 faeh. 

Abb. zo. L~ingsschnitt einer befruchteten Samenanlage aus einer 
BIfite, die den Anfang der Fruehtentwioklung deutlieh zeigt {aus 
einer Gruppe yon Blfite~ mit  stark angeschwollenem Fruchtknoten; 
/iul3ere Dimensionen desselben: Durehmesser i o - - i 2  mm, H6he io  
bis 13 mm), vom 6. Juni  1932. Diese Blfite hatte ffinJ[ Samen- 

anlagen mit  j e  einem Embryo. E m  = Embryo, vgl. Abb. 12. Vergr. 
71,5  fach. 

Abb. i t ,  Der t~mbryo aus dem L~ingsschnitt in Abb. 9- 
Vergr. 400 lath.  

Abb. I2. Der Embryo aus dem L~ngsschnitt in Abb. xo. 
Vergr. 400 fach. 
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die abtrocknen und abfallen, enthalten gesunde 
und lebens/i~hige Embryonen (Abb. 3, 4, II, 12). 
Diese Tatsachen decken sich vollkommen mit 
denen, die OSTERWALDER in seinen Arbeiten 
(19o7, 5a, 19o9, 5 b) mitteilt. 

3. Es kann eine Blfite mit nur 4 und sogar 
3 befruchteten Samenanlagen mit je einem 
Embryo sich zur Frueht welter entwickeln, 
w/ihrend eine andere mit 5, 6 und sogar 7 ab- 
trocknet und abf~llt. 

Dieses wurde bei den abtrocknenden Bltiten 
an geschlossenen Mikrotom-Serienschnitten 
(L~ingsschnitten) einzeln untersuchter Bliiten 
festgestellt. Es mug  betont werden, dab wohl 
leieht eine befruchtete Samenanlage tibersehen 
werden kann, dal3 die Zahl aber nicht zu hoch 
angesetzt sein kann, da sie sieh auf die tats~ich- 
lich festgestellten Embryos~icke mit sekund~iren 
Endospermkernen bzw. Embryonen bezieht. 

0b eine Samenanlage befruchtet oder unbe- 
fruchtet ist, l~13t sich nur durch die cytologische 
Analyse feststellen, da es stark gef6rderte unbe- 
/ruchtete und schwach gef6rderte be/ruchtete 
Samenanlagen geben kann (vgl. P. 19 und 20 
der Ergebnisse). 

4. Die Embryoentwicklung in den sich weiter- 
entwickelnden und in den abfallenden Bltiten 
verl~uft im allgemeinen iibereinstimmend: in 
allen beobaehteten F~llen waren die Embryonen 
der abfallenden Bltiten eher ,,sch6ner", sie 
hatten gr613ere Zellen und gr6f3ere Kerne als die 
Embryonen der sich zur Frucht entwiekelnden 
B1/iten. 

5- W/ihrend die Embryonen der abtrocknenden 
B1/iten keine Degenerationserscheinungen er- 
kennen lassen, befindet sich das fibrige Gewebe 
der Samenanlagen in Aufl6sung, besonders das 
Nucellus-Gewebe, speziell die Nucellus-Epider- 
mis, deren Zellen in den befruehteten Samen- 
anlagen der sich zur Frueht weiterentwiekelnden 
Blfiten auffallend inhaltsreich sin& Es wird 
,,das Kind mit dem Bade ausgesehfittet", das 
abgestoBene Organ stirbt sozusagen von aul3en 
nach innen ab, nicht, dab die Embryonen als 
degenerierende Bastarde das Absterben der 
Blfite verursacht h~tten (Abb. 1--8, 9--I2). 

Aus diesen Tatsaehen ergeben sich nachste- 
hende SchluBfolgerungen:  

I. Die Befruehtung ist bei den frei abge- 
bliihten Boskoopbliiten so reichlich, dal3 unter 
~ihnlichen Bedingnngen ein Fehlschlag durch 
Mangel an Befruchtung nicht in Frage kommt 
(vgl. OSTERWALDUR 1907, 5a, S. 222). 

2. Die Bliite und der Blfitenboden sind Or- 
gane der Mutterpflanze. Da in tier Bliite be- 

fructltete Samenanlagen mit gesunden und le- 
bensf~ihigen Embryonen ffir gew6hnlich in aus- 
reichender Zahl vorhanden sind, kann der Aus- 
fall der Fruchtentwicklung nur in der Mutter- 
p/lame konstitutionell entwicklungsphysiolo- 
gisch bedingt sein. Denkbar sind u. a. folgende 
Faktorei1 : 

a) Polaritdt (Stellung der Infloreszenz am 
Baum und der Blfite innerhalb des Bliiten- 
standes) ; 

b) Korrelation (gegenseitige Beeinflussung der 
Bliitenst~inde und Bliiten); 

c) Unterlage. 
3. Die positiven Ergebnisse der Best~iubungs- 

versuche, wie sie augenblicklich in den verschie- 
denen L~ndern angestellt werden, liefern wert- 
volle praktische Beitr~ige zur Kl~irung der Frage 
nach der fiir die betreffende Gegend empfehlens- 
werten Kombination der anzubauenden Sorten. 

Die negativen Ergebnisse dieser Versuche 
k6nnen indes nicht ohne weiteres gewertet 
werden, wenigstens soweit die Best~iubungs- 
versuche yon keinen cytologischen Untersu- 
chungen begleitet werden, denn das Ausbleiben 
des Fruchtansatzes ist noch nicht beweisend /fir das 
Fehlschlagen der Be[ruchtung. 

4. Zur exakten Kl~irung bedarf es u.a.  fol- 
gender Versuche : 

a) Im Hinblick auf die PoIarit~t - -  genauer 
Best~iubungsversuehe mit gezi~hltem Pollen. 

Versuche mit gez~ihltem Pollen erscheinen mir 
notwendig, nm festzustellen, wit viele befruch- 
tete Samenanlagen eine Bltite unter Beriick- 
siehtigung ihrer Stellung in dem Bltitenstand 
mindestens haben mug, damit die Fruchtent- 
wieklung einsetzt. Es ist denkbar, dal3 die 
Gipfelblfite mit nur einer befruchteten Samen- 
anlage eine Frucht liefern kann; w~ihrend eine 
basale Bliite mit 6 oder 7 befruchteten Samen- 
anlagen abtrocknet (vgl. EWERT 2, S. 65). 

b) Betr. die Korrelation - -  I. genauer Be- 
st~ubungsversuche ohne Gipfelbliite, 2. Be- 
st~iubungsversuche ohne basale Bliiten usw. 

c) Einer getrennten Behandlung der cytolo- 
gischen und der entwicklungsphysiologischen 
Wirkung der Befruchtung. 

Die Befruchtung besteht bekanntlich in 
I. Kernkopulation und 2. Anregung zur Weiter- 
entwicklung. Es ist denkbar, dab eine Sorte A 
wohl mit B c~ einen lebensf~higen Embryo 
bildet, dab abet die Anregung zur Weiterent- 
wicklung der Samenanlage und zum Frucht- 
ansatz der Sorte A, die vermutlich yon dem 
Pollenschlauchinhalt ausgeht, besser und inten- 
siver durch die Sorte C ~' erfolgt. 
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Daher sind exakte ParalMversuche mit der- 
selben Muttersorte und mehreren Vatersorten 
durchzufiihren, um aus der Analyse der Ergeb- 
nisse die betr. Sorteneigent/imtichkeiten zu er- 
sehlieBen. 

d) Betr. die Unterlage - -  bedarf es einer ver- 
gleichenden Untersuehung der Versuehsergeb- 
nisse an einer bestimmten Sorte auf verschiedene~ 
Unterlagen, um deren Einflul3 zu erkennen. 

5. Die kausalen Erkl{irungen ftir das Absterben 
der Bltiten nach dem Abbl/ihen von EWEI{T (2), 
KOBEL (3), M/]LLER-TI~uR~AU (4) und OS~I{- 
WALD~R (5) linden ihren Ausdruck in folgenden 
Worten OSTElaWALI)~R, (1909, 5 b, S. 345): 
,,Wir sehen, dab bei der L6sung des vorliegenden 
Problems haupts~ichlich drei Faktoren in Be- 
tracht fallen: Der Ern~hrungszustand oder alas 
Tragverm6gen, die Zahl der Be/ruchtungen und 
die Neigung zur Jung/ern/riichtigkeit." 

DaB ein abgestol3enes oder abzustol3endes 
Organ schlechter ernfihrt wurde, ist verst~indlieh. 
Es entsteht aber sofort die weitere Frage : warum 
wird denn die eine Bliite gut und eine andere 
schlecht ern~ihrt? Wovon h/ingt dieses ,,Trag- 
verm6gen" ab? 

Hierfiber k6nnten meines Eraehtens Unter- 
suchungen in den oben angedeuteten Richtungen 
aufkl~iren. 

Ergebnisse.  
I. Die Entwicklung des weiblichen Archespors 

der normalen Friihlingsbliite des Sch6nen yon 
Boskoop entspricht in allen wesentlichen Zfigen 
derjenigen der Herbstbltite. 

2. Die unmittelbare Abgliederung der Deck- 
zellen vonde r  sporogenen Zelle konnte auch 
dieses Mal nicht direkt nachgewiesen werden, 
wohl aber die perikline und antikline Teilung 
der Deckzellen. 

3. Schrumpfungen an Nucellus- und Arche- 
sporzellen wurden wiederholt festgestellt, aber 
keine Verkiimmerungen, die sich auf eine ge- 
st6rte Reduktionsteilung der Makrosporen- 
mutterzelle zuriickfiihren liel3en. 

4. Die Reduktionsteilung der Makrosporen- 
mutterzelle vollzog sieh 1931 4--5 Tage vor dem 
Aufbltihen (festgestellt am B1/itenmateriat des 
Baumes Nr. 49)- 

5. A m  Bli~tenmaterial des Baumes Nr. 49 yon 
I93I: In den o//enen Bliiten yore 17. Mai (erster 
BI/ihtag) wurden vorwiegend 2--4kernige Em- 
bryos&eke angetroffen und nur ausnahmsweise 
8kernige. 

Am Bliitenmaterial des Baumes Nr. 48 von 
I932: In den oHenen Bltiten vom I6. Mai (erster 
Bltihtag) wurden vorwiegend 8kernige Embryo- 
s~icke angetroffen, nur ausnahmsweise 2--4ker- 

nige, dabei in derselben Bliite neben Samen- 
anlagen mit 8kernigen Embryos~icken auch eine 
ganz normale Samenanlage mit einem 2kernigen 
Embryosack, ohne jede Degenerationserschei- 
nung. 

6. Fiir die Embryosackentwicklung ist die 
Vakuolisation charakteristisch. Im einkernigen 
Embryosaek kann die Vakuole chalazal und der 
Kern mikropylar sein oder umgekehrt. 

Im zweikernigen Embryosack liegt die grol3e 
Vakuole meist in der Mitte zwischen den beiden 
Kernen, die beiden primfiren Polkerne an den 
Polen, doch kann es auch umgekehrt sein - -  die 
beiden Kerne in der Mitre und je eine groBe 
Vakuole an den Polen, oder nur r groBe 
Vakuole an einem Pol. 

Es l~iBt sich daher kein Schema ffir die Em- 
bryosackentwicklung aufstellen. 

7- Der Pollensehlauch w~ichst - -  in der Regel 
- -  durch die Mikropyle in die Nueellusepidermis- 
kappe. Es konnten gelegentlich zwei Pollen- 
schl~uche in der Epidermiskappe beobachtet 
werden, desgMchen der Inhalt yon zwd Pollen- 
schl~iuchen im Embryosack. 

8. Am Material vom 31. Mai 1932 (Baum 
Nr. 48) konnte an einer schwach gef6rderten 
Samenanlage Chalazogamie einwandfrei nach- 
gewiesen werden. In den Embryosack dieser 
Samenanlage war aber aui3erdem auch noch ein 
Pollensehlauch dutch die Mikropyle und Nucellus- 
kappe eingedrungen. Das Schicksal der m~inn- 
lichen und weiblichen Kerne konnte nicht ge- 
kl~irt werden. 

9- Die beiden Spermakerne befinden sich in 
der Regel in der N~he des wachsenden vorderen 
Endes des Pollenschlauches und dringen inner- 
halb desselben dutch die Nucelluskappe in den 
Embryosack ein. Doch konnte auch ein Fall 
nachgewiesen werden, in dem zwar der Pollen- 
schlauch normal in den Embryosack einge- 
drungen war, die Kerne aber in einerAnschwel- 
lung - -  halb von den Nucellusepidermiszellen 
umgeben - -  auBerhalb der Nucelluskappe 
steckengeblieben waren. 

Derartige Anschwellungen des Pollenschlau- 
ches entstehen im Fatle von Wachstums- 
hemmungen (z. B. Boskoop-Pollen auf'Boskoop- 
Narben). Daher darf angenommen werden, dab 
im vorliegenden Falle das Vordringen der Kerne 
dutch eine Beeinflussung yon seiten des Nucellus- 
gewebes verhindert worden ist. 

Welcher Art diese Beeinflussung gewesen ist, 
bedarf der Kl~irung. 

IO. Die vegetative Befruchtung konnte ftir 
den Boskoop an Bltiten vom 22. Mai 1931 
(Buschbaum Nr. 2) nachgewiesen werden, die 
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mit dem Pollen der Landsberger Reinette am 
18. Mai (nach vorher erfolgter Kastration) be- 
st~iubt wurden (Versuch unter Leitung des 
Herrn Studienrat Dr. E. ELSSMAN~, ausgefiihrt 
yon Obstbautechniker Herrn REDECt~ER). 

II. Die beiden sekund~ren Polkerne sind bis 
zur Kopulation mit dem einen der Spermakerne 
unverschmolzen. 

12. Der Spermakern steht in seiner Gr61~e den 
beiden Polkernen gew6hnlich nieht nach. 

13. Nach vollzogener vegetativer Befruch- 
tung ist die Eizelle anfangs noch nicht befruchtet. 
W~ihrend der Eibefruchtung ist das Endosperm 
bereits 5--6 kernig. 

Die t~ibefruchtung wurde am Material vom 
27. Mai I93I (Baum Nr. 49), also am zehnten 
Tage nach dem Aufblfihen, nachgewiesen. 

14. Der in die Eizelle eingedrungene Sperma- 
kern hinterl/iBt im Plasma der Eizelle eine 
deutlich erkennbare Spur oder einen ,,Kanal". 
Voraussetzung ffir die Kenntlichmachung dieser 
Spur ist die Orientierung derselben in der 
Sehnittebene (vgl. SCHNAR~, I929, 6, S. 307). 

15. Der Eikern und der befruehtende Sperma- 
kern lassen sieh weder der Gr613e noch der Form 
nach unterscheiden; sie besitzen jeder bei der 
Kopulation entweder mehrere Nucleolen, oder 
je einen groBen. 

16. Die Art der Kernversehmelzung spricht 
fiir ein ,,ZusammenflieBen" der Kerne, da zwi- 
schen den kopulierenden Kernen ein dritter 
UmriB sichtbar ist. 

17. Der befruchtete Eikern ist entsprechend 
gr6Ber. Die Spur des Spermakernes im Plasma 
der Eizelle scheint noeh 1/ingere Zeit kenntlich 
zu sein. 

18. Weder unter den unbefruchteten, noch 
unter den befruchteten Eizellen konnten solche 
mit Degenerationserscheinungen beobachtet 
werden. (Dieses widerspricht KOBELs Ansicht, 
KOB~L 3, ST~I~GG~R 7)- 

19. Die unbefruchteten Samenanlagen er- 
fahren in der Regel keine Weiterentwicklung, 
sondern verkiimmern. Es konnten aber auch stark 
gef6rderte unbe/ruchtete Samenanlagen festge- 
stellt werden, die in Gr6Be und Differenzierung 
den befruchteten Samenanlagen derselben Blfite 
nieht nachstanden (z. B. in einer Bltite, die den 
Beginn der Fruchtentwieklung deutlich zeigte 
und einer Gruppe mit stark angeschwollenem 
Blfitenboden vom 6. Juni 1932 angeh6rte: Au- 
gere Dimensionen des Fruehtknotens - -  Dureh- 
messer lO--12 ram, H6he lO--13 ram). 

Was diese Samenanlage zur Weiterentwick- 
lung veranlaBt hatte, ist unbekannt (Pollen- 
schl~iuche konnten nicht nachgewiesen werden, 

die sekund~iren Polkerne waren unverschmolzen). 
2o. Die befruchteten Samenanlagen erfahren 

in der Regel eine F6rderung in ihrer Weiter- 
entwicklung, die sich durch Gr6Benzunahme und 
Gewebedifferenzierung ~iul3ert. 

Doch konnten neben stark gef6rderten be- 
fruchteten Samenanlagen aueh solehe mit einem 
normalen Embryo nachgewiesen werden, die blol~ 
eine schwache F6rderung erfahren hatten, und 
in ihrer Entwicklung den gef6rderten unbe/ruch- 
teten nachstanden. 

Wodurch die Hemmung verursacht gewesen 
war, ist unbekannt. 

21. Die Samenanlagen der Herbstbl/ite (Busch- 
baum Nr. 2) zeigten im Nucellus Verkiim- 
merungserscheinungen, die bei der normalen 
Friihlingsbliite nicht festgestellt werden konnten. 
Es liegt daher nahe, dieselben als durch die ab- 
normen Ern~hrungsverhfiltnisse des Herbstes 
bedingt zu betrachten. 

22. Die vergleichende Untersuehung der ab- 
trocknenden und der sich zur Frucht weiter- 
entwickelnden Bliiten hat erwiesen, dab unter 
~ihnlichen Bedingungen beim frei abgebliihten 
Material der Ausfall des Fruchtansatzes nicht 
durch eine ,,mangelhafte" oder ,,ungenfigende" 
Befruchtung bedingt ist (sowohl quantitativ, wie 
qualitativ): weder am Endosperm noch am 
Embryo l~il3t sich cytologisch ein Anhaltspunkt 
ffir die Ursache der nach dem Abblfihen ein- 
setzenden Blfitenverkiimmerung nachweisen. 

23. Die nach dem Abbliihen einsetzende 
Bliitenverkiimmerung (= Ausfall des Frucht- 
ansatzes) scheint von den speziellen Chromo- 
somenverhiiltnissen weitgehend unabh~ingig zu 
sein, und kann als Resultat entwicklungsphysio- 
logisch wirksamer Momente aufgefal3t werden, 
die bisher als Faktor yon untergeordneter Be- 
deutung gewertet wurden. 

Nach der bier vertretenen Auffassung wird 
zur Frucht in erster Linie diejenige Bliite, die es 
durch )3auplan und Organisation der Mutter- 
pflanze werden soll (,,dazu bestimmt ist") und 
erst in zweiter Linie diejenige, die es infolge der 
Befruchtung auch werden kann. 

Aufgabe der experimentellen Forschung ist es 
- -  in Erg~inzung zu den praktischen Best~iu- 
bungsversuchen --,  dutch klare Fragestellung, 
exakt durchgefiihrte Versuche und cytologische 
Analyse des durch die Versuche gewonnenen 
Materials eindeutige Resultate zu erzielen. 

24. Es bedarf einer vergleichenden Unter- 
suchung des gesamten Verwandtsehaftskreises 
der Malus- und Pirusarten, denn vermutlich 
handelt es sich bei den am Boskoop-Material 
festgestellten Tatsachen um eine Erscheinung 
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von allgemeinerer Gfiltigkeit, wofiir die volle 
I3bereinstimmung mit den von 0STElaWALI)ER 
1907 (5a) mitgeteilten Beobachtungen spricht. 
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Beitr~ige zur Robinienztichtung. 
Von Rudolf  Fleischmatna, Kompolt (Ungarn). 

Die Robinie (Robinia pseudoacacia L.) oder 
falsche Akazie ist wirtschaftlich und betriebs- 
technisch so innig mit der Landwirtschaft Un- 
garns verwachsen, dab man fast versucht sein 
k6nnte, von ihr in vielen Ffillen als von einer 
]andwirtschaftlichen Pflanze zu sprechen. Ganz 
besonders ist die Bedeutung dieser Holzart ge- 
stiegen, als man die grogen Waldgebiete yon 
Ungarn abgetrennt hatte. Die Vielseitigkeit 
ihrer Verwendung im Landwirtschaftsbetriebe 
als Werk- und Brennholz, ihre Rolle als Wind- 
f/inger im Flugsand, ihre leichte Kultur und 
Raschwfichsigkeit sichern der Robinie als her- 
vorragend nfitzlicher Baumart einen Ehrenplatz 
in unserer Land- und Forstwirtschaft. 

Es soll bier nicht auf Einfiihrung und Ent- 
wicklung der Robinienkultur in Ungarn n~iher 
eingegangen werden, worfiber man sich in aller 
Kiirze bei HEGI unterriehten kann, sondern es 
sei gestattet, in knappen Zfigen fiber einige 
kleinere Versuche zu berichten, welche ich zu 
dem Zwecke unternahm, um mich im weiteren 
Verlaufe der Jahre fiber die M6glichkeiten, 
welche eine ziichterische Behandlung dieser 
Pflanze bietet, zu orientieren. 

Die Zfichtung baumartiger Gew~ichse verlangt 
eine fiber Menschenalter hinreichende ziel- 
bewuBte Arbeit und ist vielleicht eben deshalb 

bisher so ganz wenig von privater Seite auf- 
gegriffen worden. F. yon LocI~ow, der leider 
zu frfih seiner Arbeit entrissene, war ein Vor- 
kiimpfer auf diesem Gebiete. FlSC~tER weist auf 
die Arbeiten von MONcH, CIESLAR, ZEDER- 
BAUER hin. Nach Berichten GLEISBERGS konnte 
man Einblick gewinnen in die englische Obst- 
zfichtung, speziell Wildlingsselektion. RuI)I~OF~ 
berichtet fiber die deutsche Obstzfichtung, 
SCHMIDT teilt bereits Arbeiten fiber Forst- 
pflanzen, WETTSTEIN solche fiber Pappelzfich- 
tung mit. Viel Geduld und Ausdauer geh6ren 
zu solchen Arbeiten, und mit Recht verlangt 
FlSCI~ER, dab der Staat sich ihrer annehmen 
m6ge. 

Die ersten Tastversuche reichen in Kompolt 
in das Jahr. 193o zurfick. Die Anregung hierzu 
sch6pfte ich sowohl aus der Literatur als 
auch aus der Beobachtung unserer Robinien. 
Es f~illt zur Blfitezeit auf (auch im Winter 
Schotenbesatz!) dab sich vom sehr reichbli;hen- 
den bis zum beinahe bliitenlosen Typus alle Uber- 
g/inge vertreten finden. Es ist dieses wechselnde 
Verh~iltnis zwischen vegetativem und genera- 
tivem Teil auch bei vielen anderen Pflanzen 
mehr oder weniger deutlich zu beobachten. Ob- 
wohl in dem Falle der Robinie noch keine Ver- 
suchsergebnisse darfiber vorliegen, ob der Samen- 


