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Ffir die Sterilit/it bei Rotklee wird eine Serie 
multipler Allele verantwortlich gemacht,  deren 
Zahl nicht gering sein dfirfte. WILLIAMS (2), 
der 2o Pflanzen daraufhin untersucht hat, stellte 
fest, dag sic 34 verschiedene Sterilit~its-Allelo- 
morphen enthielten. Diese Sterilit~its-Allelo- 
morphen sind auch der Grund ffir die zuweilen 
auftretende gegenseitige Unvertr~iglichkeit (In- 
tersterilit~it). 

Gelingt es, und WILLtAMs-Aberystwyth hat  
bewiesen, dal3 es m6glich ist, nach langem 
Suchen endlich einmal eine erbtich selbstfertile 
Rotkleepflanze zu finden, so ist damit  lange noch 
nicht gesagt, ob es yon praktischem Nutzen ist, 
denn wie WILLIAMS gezeigt hat, sind die Inzucht- 
sch~idigungen, wie bei den meisten strengen 
Fremdbefruchtern,  auch bei Rotklee sehr grog, 

und selbstfertile Pflanzen sind praktisch wertios. 
Einen Fortschri t t  in dieser Richtung wfirde es 
bedeuten, wenn es gel~nge, mehrere erblich 
selbstfertite, im fibrigen aber genetisch ver- 
schiedene Rotkleepflanzen zu finden. Auch 
k6nnte man versuchen, die Fertilit~itallele auf 
sehr wfichsige Typen zu fibertragen, um so den 
Inzuchtsch~idigungen zu begegnen. 
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(Aus der Kgl. ungarischen Pflanzenzuchtstation Kompolt.) 

Weitere Ergebnisse auf dem 
Von RudoIf  

Seit 1933, als im Zfichter ein Beitrag (3) zu 
obigem Thema erschien, sind allerdings nur 
wenige Jahre vergangen, dennoeh dfirfte es 
nicht unnfitz sein, fiber einige Erfahrungen und 
Ergebnisse, die sich seither bei der Arbeit auf 
dem Gebiete der Robinienzfichtung ergeben 
haben, kurz Bericht zu erstatten. 

Als grundlegend ffir die Krit ik der Zfichtung 
yon baumart igen Gew~chsen hat sich die 
Herausarbeitung eines m6glichst einwandfreien 
Versuchsverfahrens ergeben. Die Leistungs- 
prfifung setzt sich aus 2 Phasen zusammen, 
deren erste in der im erw~ihnten Aufsatz ge- 
schilderten Prfifungsbaumschule abl/iuft. Hier- 
bei ist mit  allen Mitteln auf Erreichung eines 
tfickenlosen Pflanzenbestandes zu achten. Rand- 
pflanzen sind immer von der Beobachtung aus- 
zuschalten. Das Versuchselement, die Pr~ifungs- 
reihe, soll nicht zu kurz sein, am besten 
lO2 Pflanzstellen (2 ffir Rand) und wom6glich 
in 4- -5  Wiederholungen. Die Einschaltung yon 
Standardreihen aus Saat einer bereits bekannten 
Linie ist geeignet, die Sicherheit der Versuchs- 
kritik zu erh6hen. 

Die Robiniensamen pflegt man wegen ihrer 
bekannten Hartschaligkeit  vor der Saat abzu- 
briihen und dann in kal tem Wasser abzuschrek- 
ken. Es erwies sich nach unseren Versuchen als 
genfigend, wenn die Samen sich 1/4--t/,~ Minute 
in siedendem Wasser befanden. Aber auch eine 
l~ingere Dauer schadet nicht, ja GASSNER (I0) 
empfiehlt 3 Minuten und eine Zugabe yon 
doppelkohlensaurem Natron. 

Gebiete der Robinienztichtung. 
Fle lschmann.  

Die Tatsache, dab die Keimf~ihigkeit be- 
sonders die Keimungsenergie durch das Ab- 
br/ihen auf ein solches Mal3 gebracht wird, dag 
hierdurch eine gleichmd/3ige, rasche Keimung er- 
m6glicht wird, ist in allererster Reihe im 
Interesse des Gelingens der Versuche auszu- 
niitzen. Aul3erdem aber findet man in bezug 
auf die Hartschaligkeit  bei den Samen yon 
einzelnen Elterb/iumen Unterschiede. Ob diese 
nur auf Modifikation beruhen oder genotypisch 
begriindet sind, sotlen weitere Prfifungen er- 
geben. 

Die Eliteprfifung erstreckt sich auf 2 Jahre. 
In dieser Zeit treten schon die raschwfichsigeren 
Linien hervor, wie dies in fffiheren Arbeiten 
(2, 3, 4, 5) bereits dargelegt wurde. 

Es handelt sich nun datum, ob diese in 
den Prfifungssehulen wahrgenommenen Unter- 
schiede in der Wachstumsintensit~it auch weiter- 
hin zum Ausdruck gelangen. Dies wird nun in 
der 2. Phase der Prfifung bewiesen. Hier wur- 
den zweierlei Wege der Prfifung eingeschlagen, 
und zwar bei weitem (IO X IO m) und bei wald- 
kulturmiigigem Standraum (es wurde 2 X I m 
gew~hlt). In ersterem Falle Leistungsprfifung 
an Einzelb~iumen, in letzterem Prfifung als Be- 
stand. Hierbei wird nicht nur der j~ihrliche Zu- 
wachs, sondern auch das auftretende vorzeitige 
Absterben der B~iume in Betracht gezogen. 

Nach der ersten Methode gewonnene Ergeb- 
nisse k6nnen bereits mitgeteilt werden. Auf der 
staatliehen Dom~ne Tompa an der jugoslawi- 
schen Trianongrenze wurden einige Nach- 
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kommenschaften in Io X IO m Entfernung aus- 
gepflanzt. Hierbei wurde darauf geachtet, dab 
die 2jghrigen Setzlinge einen m6glichst gleichen 
Umfang in' 1,3o m H6he aufwiesen. Es wurden 
also yon den st/irker entwickelten Linien die 
schw~icheren St~imme und umgekehrt ftir diesen 
Versuch der 2. Phase ausgew~ihlt, um so durch 
ganz gleiche Beschaffenheit beim , ,Start"  jede 
aus friiherer Heranzucht s tammende Modi- 
fikationswirkung m6glichst auszuschalten. 

Von zwei der 1934 ausgepflanzten Linien 
werden in Abb. I die Mittel des Stammumfanges 
in 13o cm H6he in ihrem Wachstum yon 1934 
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besonders in den weiten Sandgebieten der 
Tiefebene. Dadurch wird auch das Zuchtziel 

Abb. 2. Verschiedene Jugendentwicklung yon RobJnienlinien. 

best immt:  vermehrter Holzertrag in gleicher 
Umtriebszeit. Hierzu sollen die im obigen 
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Abb. i .  

bis 1938 dargestellt. Die Differenzierung der 
anf~inglich durch Auswahl auf gleiche Stamm- 
st/irke gebrachten Nachkommen der Eltern X l I  
und X l I I  wurde yon Jahr  zu Jahr  deutlicher. 
1938 verhielten sich die Mittel des Stamm- 
umfanges X l I  : X l I I  = 1oo : 117. Nach dem 
Verlauf der Wachstumslinie in Abbildung I ist 
ffir die weiteren Jahre ein immer giinstigeres 
Verh~iltnis ftir Nr. X I I I  zu erwarten. Diese 
Differenzierung konnte schon in der Prtifungs- 
baumschule beobachtet  werden, indem dort 

bei Linie X I I  die mittlere H6he lo l ,  9 ~= 8,1 
Stammdicke 2 cm fiber Boden 18, 3 d-o,8, 
bei Linie X I I I  die mittlere HShe 14I, 7 Jc 3,6 
Stammdicke 2 cm fiber Boden 19, 3 =k o,5 m m  

betrug, also zeigte sich schon in der Jugend 
die sp~itere Uberlegenheit yon Linie X I I I .  

Ffir das heutige Ungarn ist die Robinie noch 
immer ein wichtiger Faktor  der Aufforstung 

Abb. 3. Abweichende Blattbildung bei Robinien. 

angeffihrten Tendenzen der Zuchtmethode mi t -  
helfen. Hand  in Hand mit  dem Fortschreiten 

7* 
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der Zfichtung muB sich auch die Sortenbeschrei- 
bung entwickeln. Zu diesem Zweeke m6ge hier 
kurz fiber einige Arbeiten berichtet werden, 
deren Ergebnisse sieh vielleicht sp{iter bei der 
Auswahl der Eltern sowie bei Unterscheidung 
der. Zfiehtungslinien nfitzlich erweisen dfirften. 

Uber die Variationen der Robinie in bezug 
auf die Bliitenentwicklung berichtet BREVI- 
G L I E R I  ( I ) ,  der gleichfalls auf die an den End- 
punkteil der Variationsreihe stehenden Genera- 
tionen und vegetativen Typeil hinweist, tdber- 
reich blfihende B~iume scheineil nach meiileil 
bisherigen Erfahrungen frfiher abzusterben Ms 
die blfitenarmen Typen, dereI1 Laubfall auch 
meist sp/iter eififritt als bei den blfihwilligen 
Typen. In dieser Hiilsicht bekrS~ftigt die pyra- 
midale Form der Robinie (blfitenarm) aber noeh 
mehr die bli~tenlose ,,Kugelakazie" obige An- 

Abb. 4. Abweichende Blattbildungen bei Robinien. 

schauung. Die letztere Form ist bekanntlich die 
letzte im Laubfall. 

In der Ausbildung der Bl~itter findeil wir gute 
Unterseheidungsm6glichkeiten zwischen den ein- 
zelnen Variet~ten. Mit Studien fiber die Blatt- 
entwicklung hat sich neuerdings FRIMMEL (6) 
bei Tabak befaBt. Sortenmorphologische Stu- 
dien bei gefiederten Bl~ittern (Kartoffel) finden 
wir in der Arbeit von KLEIN (7). Es konnten 
schon im frfihesten Stadium, nach der Keimung 
Unterschiede in der Entwicklung der Bl~itter 
gefunden werden, indem die Zahl der Fieder- 
bl~ittchen frfiher oder sp~iter die normale 
Bl~ittchenzahl erreichte (Abb. 2). 

Im ersten bis zweiten Jahr, wenn die Pflanzen 
noch in den Baumschulen stehen, ist die typische 
Entwieklung bei den Nachkommenschaften be- 
reits zu erkennen. Hier bildet die Musternahme 
keine groBen Schwierigkeiten, indem die oberen, 
vollentwickelten Bl~itter eine gute Grundlage fiir 
die Messungen abgeben. Anders ist es bei den 
Blattypenbestimmungen der Mutterbiiume, wie 

gleich gezeigt werden sol1. Bei der Entwicklung 
des Robinienblattes werden einige rassentypische 

Abb. 5. Hfilsenformen bei zwei Robinienlinien. 

Merkmale gefunden, mit deren Hilfe eine Be- 
schreibuilg der Zuchtstiimme er- 
m6glieht wird. 

Folgende Teilergebnisse der 
Blattmessungen wurdeil gepr/ift : 
Nebenbl/ittcheil (Dornen) Blatt- 
stiell/inge bis zum untereil B1/itt- 
chenpaare, Zahl der Bl~ittchen- 
paare und Inittlere Entfernung 
voneinailder (Dichte), LSange und 
Breite der Bl~itteheil, gemesseil an 
einem Bl~ittchen in der Blattmitte. 
Oft ist noch die Entwicklung iiber- 
ziihliger Bl~ttchen typisch, auch 
die Gegenst/indigkeit und ihre Ab- 
weichungeil. Sehr wichtig ist bei 
/ilteren B/iumen die Eiltnahme der 

zu Messungen bestimmten B15~tter. Bei B~iumen 

Abb. 6. Hfilsenformen der Kreuztmg Rob. ps. v. pyramida- 
lis ~ • Rob. ps. v. vulgaris c~. 

mit mehr verzweigter Kronenbildung ist die 
Entwicklung der Bl{itter im Inneren der Krone, 
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Tabelle I. Zwei Elterb~iume mi t  v e r s c h i e d e n e n  Bl~t te rn .  

Blattstiel 

mm 

t~ 

r~ 

5 

8 
9 
8,5 
8,8 
8 , 7  
8,5 

4 

199 
174 
229 

191 
179 
191 

4~ 

25 
19,3 
27 

21, 7 
�9 2 o , 6  

22,2 

4,9 
4,3 
4,4 
3,6 
3,4 
3,4 

Bl~ttchen- 
stellung 

% 
nicht 

genau ganz 

gegenst/~ndig 
8 9 

5 ~ 5 ~ 
60 4 ~ 
5 ~ 5 ~ 
80 20 
80 20 
9 ~ IO 

Bl~.ttchen-Mage im 

L 4 - m  

I O  

63 4- 2,o2 
52 • 1,72 
66 ~ 2,23 

47 4- 0,88 
51 ~ 0,93 
494- 1,4~ 

m m  

Br. 4- m 

I I  

25,3 4- 0,60 
18, 3 :~ o,82 

26 4- o,74 
22 q- o,26 
24~4- 0,73 
23 4- 0,56 

Index 

L-Br. 

1 2  

2,52 
2,84 
2,54 
2,I4 
2 , 1 2  

2,I3 

Erk l~rung .  Spalte 2. A: ~uBerer Teil der Krone (Traufe) unten. B: ~_ugerer Teil der Krone 
(Traufe) in halber tt6he derselben. C: Innerer Teil der Krone (Halbschatten). 

Spalte 3. a: BIattstiel bis zum untersten Bl~ttchenpaar. b: Blattstiel yon dort bis zum End- 
bl~ttchen. 

Spalte 6. Mittlere Entfernung mm zwischen den Bl~ttchenpaaren. 
Spalte 7. Dicke des Gelenkes am Blattstielgrund in ram. 
Spalten 8, 9. Die Gegenst~ndigkeit der Fiederbl~ttchen ist nicht immer genau eingehalten. 

43 
dichter 
schw~cher 
genauer 
kfirzer 

weniger l~nglich 

Spalten IO, ii.  Mittelzahlen der L~nge und Breite nebst -4- m. 
Spalte 12. Zeigt die Form grob all; bei 32 bedeutend ldnglichere Bliittchen. 

U n t e r s c h i e d e  32 
Spalte 6. Blf~ttchendichte . . . . . . . . . . . . . . .  weniger 
Spalte 7- Hauptgelenk . . . . . . . . . . . . . . . .  dicker 
Spalten 8, 9- Gegenst~ndigkeit der Bl~t~chen . . . . . .  ungenau 
Spalten io, i i .  Bl~ttchen . . . . . . . . . . . . . . .  l~.nger 
Spalte 12. Index . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mehr l~nglich 

im unteren oder oberen Randgebiete derselben 
nicht einheitlich, wie die obenstehende Zu- 
sammenstellung (Tabelle I) zeigt. 

Es mul3 daher im Interesse einer rich- 
tigen Bestimmung sortentypischer, quantitativer 
Merkmale der Robinienbl~itter auch bei oben- 
erw~ihnten Momenten beriicksichtigt werden. 
Die Vererbmlg yon gut gesicherten Blattunter- 
schieden der Eltern auf die Nachkommen konnte 
in den Priifungsschulen beobachtet werden. 

In Abb. 3 und 4 sei eine interessante Bildungs, 
abweichung gezeigt, die bei einigen Pflanzen 
einer Linie 1938 in Kompolt auftrat. Es sind 
dies St6rungen in dem Gange der Breiten- 
entwicklung des Blattes, die abet in den folgen- 
den, h6her inserierten Bl~ittern, wie zu sehen 
ist, nicht mehr vorkommen. 

Auf die verschiedene Entwicklung tier Dornen 
wurde bereits in der ersten Arbeit hingewiesen. 
Da die Robinie reiner Fremdbefruchter ist, 
variiert auch dieses Merkmal in den Nach- 
kommenschaften sehr, jedoch sind in den 
Variationskurven sortentypische Charaktere un- 

verkennbar. Was die Dichte der Bl~ttchenpaare 
am Blattstiele betrifft, ergab die bisherige Arbeit 
eine Tatsache, die fiir weitere R!chttinien in der 
Robinienziichtung vielteicht einmal Weft h~aben 
wird. Es wurde n~imlich wahrgenommen, dab 
dichtere Bliittchenstellung in mehr F~illen bei 
B~iumen mit vegetativ eingestelltem Typ vor- 
kommt, w~ihrend der bliitenreiche, generativ 
eingestellte Typ in der Mehrzahl lockere Step 
lung der Bl~ittchen aufweist. Hier verweise ich 
wieder auf die Kugelakazie als Extrem des 
,,Blattyps", bei der die Dichte der Bl~ittchen- 
paare sehr stark ausgepr~igt ist. 

Die Form der Frtichte zeigt ebenfalls Unter- 
schiede zwischen den Linien der Ziichtung. 
Diese sind abet, wie oben bei den Bl~ttern, nur 
dann real zu nehmen, wenn die Probenahme mit 
richtigem ,,biologischem Gefiihl" vorgenommen 
wurde. 

Man beachte in Abb. 5 den Zusammenhang 
zwischen Korngr6i3e und Hiilsenform (iooo- 
Korngewicht beim Elitebaum 75"14,7 g, bei 
32" 31,2 g). 
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In Abb. 6 sei die Hfilsenform der aus der 
Kreuzung Rob. ps. v. pyramidatis 9- • Rob. ps. 
vulgaris ~ s tammende Hiilsenform gezeigt, die 
intermedi~ir erscheint. 

Ein sehr wichtiges Auslesemoment ftir die 
Robinienz/ichtung irn trockenen ungarischen 
Sandgebiet ist die Entwicklung der Wurzel. Es 
ist im allgemeinen festzustellen, dab Robinien 
eher ein kriechendes Wurzelsystem entwickeln, 
es sind aber bereits Linien gefunden worden, die 
bis zu 60% der Individuen mit  deutlicher 
P/ahlwurzel enthielten. Da die Entfernung des 
Untergrnndes, z. B. Lehm, yon der Oberfl~tche 
des Sandbodens oft ganz betr/ichtlich sein kann, 
so ist es ffir das Gelingen einer Pflanzung wich- 
tig, ob die M6glichkei't der Erreichung dieser 
wasserhaltenden Schicht durch Pfahlwurzeln ge- 
sichert erscheint. 

Eine neue Aussicht f/ir die Ztichtung der 
Robinie ist durch die Entdeckung der Rob. ps. v. 
rectissima aufgetaucht. Diese zuerst in Long 
Island angeblich durch englische Ansiedler ein- 
gef/ihrte Variet/it, gibt nnr sehr selten Samen 
und wird durch Stecklinge vermehrt.  Das 
Ho!z ist noch yon bedeutend besserer Qualitgt 
als das gesch~ttzte, vielseitig genutzte Holz der 
gewShnlichen Robinie. RABER (9) berichtet 1936 
ansf/ihrlich iiber diese wertvolle Variet~tt, ,,ship- 
mast  locust". In Ungarn empfiehlt MmALYI (8) 
auf Grund amerikanischer Arbeiten, sich auch 
hier mit  dieser Variet/it zu befassen. Es ist 
allerdings dutch die Stecklingsvermehrung der 
raschen Verbreitung dieser Variet~it eine Grenze 
gezogen, die vielleicht noch einmal durch Kreu- 
zung mit  fertilen Formen hinwegger~umt werden 
kann. Es ist aber auch in unseren Ztichtungs- 
plan eine Beriicksichiigung der Holzqualit~t 
aufgenommen, wobei es nicht ausgeschlossen 
erscheint, dab wir innerhalb des eigenen Formen- 
kreises zu wertvollen, in der Richtung der ship- 
mast  locust liegenden Formen gelangen k/Snnen. 

Zum SchluB noch eine Beobachtung iiber den 
grSBten Feind der Samenproduktion der Robi- 
nie: Etiella Zimkenella TR., eine Glanzmotte, 
deren Raupen die in Entwicklung begriffenen 
Samen gr6Btenteils zerst6ren. In USA. kommt  
dieser Sch~dling nicht vor, in Ungarn um so 
mehr, je trockener das Fr/ihjahr ist; in nieder- 
schlagsreichen Bliihperioden, wie z. B. 1937 und 
1938 geht die Sch~digung dutch Etiella be- 
deutend zur{ick. 

Eine hgufige Erscheinung in Trockenjahren 
ist das Vergilben der B/iume, dem meist nach 
einiger Zeit das Absterben folgt. Inwieweit hier 
als Ursachen Wassermangel oder abet  vielleicht 
Verticillium alboatrum in Frage kommt,  mtissen 
lokale Untersuchungen entscheiden. Ob Re- 
sistenzziichtung gegen diesen erst neuerdings 
wieder yon KLI~CKOWSKI (II)  in Erinnernng ge- 
brachten Pilz m6glich ist, mug die zukiinftige 
Zuchtarbeit  zeigen. 

Jedenfalls hat der verflossene Zeitabschnitt  
auch bei diesem Spczialgebiet der Ztichtung 
wieder gezeigt, dab Fortschrit te zu erwarten 
sind und teilweise schon erwiesen wurden. Es 
steht zu hoffen, dab in der n~chsten Zeit sich 
diese Arbeiten ungest6rt werden entwickeln 
k6nnen, um so mehr, als in Einsicht der Wichtig- 
keit des Gegenstandes die Forstabteilung des 
kgl. ung. Ackerbauministeriums die Fortsetzung 
der Robinienz/ichtung in ihren Bereich tiber- 
nommen hat. 
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