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auf die Erntezeit, Ertragsbildung und Ertragssicher- 
heit yon 4 Stabtomatensorten untersucht. Es zeigte 
sich, dab frfihe Sorten bereits ihre optimale Ent- 
wicklung bei niedrigen Temperaturen haben. Er~ 
tragreiche sp~te Sorten haben noch hohe Gesamt- 
ertr~ge pro Jahr, wenn in der Zeit vom Auspilanzen 
bis zur Blfite relativ tiefe Temperaturen herrschen. 
Ertragsichere Soften bilden w~hrend der Erntezeit 
noch bei tiefen Temperaturen in der Dunkelzeit reife 
Frfichte aus. 
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Beitrag zur Ziichtung der Robfnie (Robinia pseudacacia). 
Von OTTO SCttROCK. 

Nit 15 Textabbildungen. 

Die Robinie ist eine Holzart, die, obwohl sie bereits 
Anfang des 17. Jahrhunderts iiber Paris in Europa 
eingefiihrt wurde und sich auch unter unseren kli- 
matischen Verh~ltnissen bew~ihrt hat, trotz ihrer 
Leistungsf~ihigkeit und ihres wertvollen tIolzes mit 
wenigen Ausnahmen in unseren W~ldern nicht ein- 
gebfirgert ist. Es erfibrigt sich, an dieser Stelle noch- 
mals auf die waldbaulichen Vorteile und die Eigen- 
schaften des Holzes tier Robinie einzugehen. Es sei 
vielmehr auf die Ver6ffentlichungen der letzten Zeit 
yon BLUMKE (2), GOHRE (4), KRAHL-URBAN (6), 
MANO (8) und MOLL (9) verwiesen. Ein wiehtiger 
Grund ffir die bisherige geringe WertschS.tzung der 
Robinie im deutschen Wald ist die Tatsache, dab die 
Robinien sehr gem zur Krummwiichsigkeit neigen und 
selten geradsch~ftige Bfmme, geschweige denn Best~tn- 
de, gefunden werden. 

AuBer der Iirummsch~iftigkeit sind ihre starke 
Gef~hrdung dutch Frflh- oder Sp~ttfr6ste, sowie ihre 
oft weitgehende Sch~idigung durch Wildverbil3, ins- 
besondere durch Hasen und Kaninchen, und aul3erdem 
ihre groge Neigung zur Bildung yon Wurzelbrut und 
Stockausschl~gen weitere Nachteile, die ihrer Ver- 
breitung im Wege stehen. Bezfiglich der Sch~digung 
durch Frfih- oder Sp~tfr6ste ist jedoch darauf hinzu- 
weisen, daft sie selbst im st~rkeren Winter sich als 
verh~iltnism~13ig winterfest erwiesen hat. Ihre Knospen 
sind lest in den Blattkissen eingeschlossen, so dab 
sie verh~iltnism~iBig gut geschfitzt sind. 

Diesen Nachteilen, die sich aber durch eine zfichte- 
rische Bearbeitung weitgehend beheben lassen werden, 
stehen aber grol3e Vorteile gegentiber, die ihre weitere 
Verbreitung rechtfertigen und sie zu einer wertvollen 
Holzart maehen. Insbesondere ist dabei auf ihre 
Raschwfiehsigkeit, ihre Anspruchslosigkeit sowie die 
Z~higkeit und Dauerhaftigkeit des Holzes hinzu- 
weisen, das in mannigfacher Weise Verwendung 
finden kann. In schw~cheren Dimensionen ist es be- 
sonders als Zaun- und Pfostenholz w e r t v o l l . . A b e t  
auch zu Masten ist es wegen,seiner Dauerhaftigkeit 
gut geeignet. Ebenfalls ffir Stellmach'erarbeiten und 
als Gruben- und Schwellenholz ist die Robinie gut 
verwendbar. Nach BELTI~A~ (I) ist die Robinie 
heute in manchen D6rfern Schumadiens in Nord- 

serbien die einzige zur VerIfigung stehende Holzart. 
Sie wird dort zu Wagen, landwirtschaftlichen Ge- 
r~ten, ja sogar ffir Fenster, Tfiren, M6bel, F~sser und 
Balken verwendet. Nach XRAHL-URBA~ (6) sind 
astreine Stammabschnit te  furnierf~hig und geberi 
sehr sch6ne, wertvolle, dem Rfisternholz ~ihnliche 
M6belfurniere. 

Das allgemein als Fr/ihfrostschXden bezeichnete 
Absterben der Zweigspitzen ist nach unseren Beob- 
aehtungen nicht auf direkte Einwirkung des Frostes 
auf die noch nicht verholzten Triebspitzen zurtick- 
zufflhren, vielmehr auf ein Vertrocknen derselben 
vermutlich infolge des dutch die niedere Temperatur  
herabgesetzten Wassertransportes. Das Absterben 
der Triebspitzen ist n/imlich auch in den Jahren zu 
beobachten, in denen die Frfihfr6ste erst verh~ltnis- 
m~il3ig sp~t einsetzen, w~ihrend bereits vorher die Ab- 
sterbeerscheinungen der Triebspitzen eintraten. Die 
Frfihfrostelnpfindlichkeit der Robinie ist nach un- 
seren Beobachtungen wahrscheinlich auch nicht so 
groB, wie bisher allgemein angenommen wird. Wir 
konnten im Jahre 1952 an einj ~hrigen S~mlingen nach 
Strahlungsfr6sten mit Temperaturen bis zu - - 4 ~  
am 12. io. lO52 an den Bl~ittern keine Erfrierungs- 
erscheinungen feststellen, obwohl sie vollkommen 
bereift waren. 

Treten dagegen Sp~tfr6ste nach erfolgtem Aus- 
treiben der Robinien ein, so ffihren sie fast stets zu 
einer starken ScMdigung. Besonders gef~thrdet sind 
dabei die sich entwickelnden Bltitenst~inde. Die 
starke Gef~hrdung der Robinie im t-Ierbst in Nord- 
deutschland ist in den klimatischen und photo- 
periodischen Verh~ltnissen ihres Herkunftgebietes be- 
griindet. Das Heimatgebiet der Robinie ist das 6stliche 
Gebiet der Vereinigten Staaten yon Amerika, ins- 
besondere das A l l e g h a n y - G e b i r g e ,  das sich etwa 
vom 32. bis zum 41. Breitengrad erstreekt. Die mit t-  
lere Jahrestemperatur liegt in diesem Gebiet etwa 
zwischen + I I  und + 2o ~ C, w~hrend sie in Nord- 
deutschland unter + io ~ C liegt. Infolge dieses 
Temperaturunterschiedes treibt die Robinie bei uns 
trotz ihrer Kurztagreaktion erst Mitte Mai aus. Als 
Kurztagpflanze erreieht sie unter unseren Tages- 
l~ngenverh~ltnissen erst mit abnehmender Tages- 
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l~nge ihre grLl3te Wachstumsintensit~t und schliegt 
infolgedessen ihr Wachstum erst sp/it im Herbst ab, 
so dab die Triebspitzen gescMdigt werden k6nnen. 

Nach unseren bisherigen Beobachtungen an Einzel- 
stammnachkommenschaften besteht aber die M6g- 
lichkeit, tageslgngenunempfindtichere St~tmme aus- 
zulesen. Wir konnten n~imlich in verschiedenen 
Nachkommenschaften, wenn auch in unterschied- 
licher Zahl, Individuen auslesen, die ihr Wachstum 
frtihzeitiger abschlieBen. 

Allgemein wird ihre Frostempfindlichkeit als Haupt- 
grund fiir die Krummsch~ftigkeit angesehen. KRAHL- 
URBAN (6) schreibt: ,,Die auffallende Geradsch~ftig- 
keit der Akazie in Stideuropa deutet auf die grol3e 
Bedeutung des Klimas ftir den Akazienanbau hin." 
BL/JMI~E (2) dagegen vertrit t  die Ansicht, dab nicht 
das Klima, sondern die Kultur yon besonderem Ein- 
flul3 auf die Schaftausbildung der Robinien sei. Die 
gleiche Ansicht vertrit t  auch MOLL (9). In Amerika 
gibt es nach Sc~IE~I~ (Io) in der Nghe yon New York 
eine besonders geradwiichsige Form, variatio rec- 
lissima, die sogenannte ,,Schiffsmastenrobinie", die 
eine besonders gerade Stammform aufweist, aber 
keine Bltiten und Samen ausbildet. Aufgrund meiner 
bisherigen Beobachtungen in Robinienbestgnden in 
Norddeutschland und Einzelb/iumen bis nach Stid- 
schweden, wo ich im Park yon Trelleborg alte Robi- 
nien mit verhgdtnism/iBig gutem Schaft feststellen 
konnte, mul3 ich mich der GOIcREschen Ansicht an- 
schlieBen, dab die Krumm- oder Geradwtichsigkeit 
auch bei der Robinie im wesentlichen eine erbliche 
Rasseneigenschaft ist. Es Iinden sich auch bei uns 
Robinienbest/inde und EinzelNiume, wenn auch nur 
vereinzelt, mit sehr guter Schaftausbildung, w/ihrend 
die Mehrzahl allerdings krummsch/iftig ist. Im 
Lehr- und Versuchsrevier Sa uen konnte Forstmeister 
BI~;R Klone mit unterschiedlicher Schaftausformung 
ausscheiden. Neben solchen, deren Wurzelbrut s~mt- 
lich ausgesprochen krummwiichsig war, finden sich 
Klone mit vOllig geraden Sch~ften und solche, die 
wohl an sich gerade Sch~fte haben, aber offenbar 
infolge eines besonderen Lichtbedfirfnisses ein deut- 
liches Ausweichen aus dem Kronenraum ~lterer be- 
herrschender B~ume, in einem Fall einer Pappel, und 
Einwachsen in Lticken des Kronendaches zeigen. 
Weiterhin fanden sich im Revier S c h l e p k e ,  Jg. 14, 
an der Chaussee Coswig-RoNau mehrere ~iltere 
Robinien mit besonders geraden Sch/iften, die eine 
H6he bis zu 26 m und eine astreine~Schaftlfinge yon 
16 m erreicht haben. Die Abb. I gibt einen Eindruck 
vort der besonderen Geradschiiftigkeit und Astrein- 
heR, wie auch Stiirke dieser B/iume. 

Ein sehr eindrucksvolles Bild geben aber Robinien- 
best~nde im Bauernwald Ha  s enh  ol z, Kreis Straus- 
berg, die f/Jr die ztichterische Arbeit sehr wertvoll 
sind, weil die geradsch~ftigen Ausgangsb/~ume 
(Abb. 2) und die yon ihnen als Wurzelbrut ent- 
standenen geradschiiftigen Best~nde (Abb. 2--3) 
nebeneinander stehen, wodurch der Beweis erbracht 
ist, dab die Geradschiiftigkeit der Ausgangsb/iume 
erblich und nicht modifikativ durch Bestandesein- 
wirkung bedingt ist. Unmittelbar daran anschliel3end 
und zum Teil in den geradwiichsigen Bestand iiber- 
gehend, steht ein v611ig krummwtichsiger Bestand 
(Abb. 4), der das im allgemeinen fClr Robinien tibliche 
Bild zeigt. Die Lage der beiden Best~inde zueinander 

Abb. I .  Geradschgtftige R o b i n i e n  - -  Altb~.ume 
im Rev ie r  S c h l e p k e ,  J agen  14. 

Abb. 2. Geradsch~ftige Robinien - -  Attb~ume (69j~ihrig) im  Bauernwald  
Hasenholz,  Kreis  S t rausberg ,  im Vordergrund,  d a h i n t e r  geradseh/ i f t ige 

Wurzelbrut der glMchen St~mme (34j~hrig). 

Abb. 3. Probefl~iche I I  des in  Abb. 8 
geze ig ten  Bes tandes .  

ist aus dem in Abb. 5 wiedergegebenen Lagepian er- 
sichtlich. Auf der Abb. 6 sind die krummwtichsigee 
Altb~ume entlang des Gestelles C---D und ein Teil 
des yon ihnen ausgegangenen Bestandes zu sehen. 
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Abb. 4, Probeflfiche I l l  in  dem a ls  Wurzel-  
b ru t  en t s t andenen  krummsch~i i t igen Bes tand  

( 33 j / ihrig).  
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Abb. 5. Lageplan der  gerad-  und k rummschi i f t igen  Robinienbest~inde im  
Bauernwald  Hasenholz,  Kreis  Strausberg.  

Abb. 6. Krummsch~ift ige Robinien - -  AltbS.ume (links) m i t  ebenfalls 
k r u m m s c h M t i g e r  Wurze lbru t  im  Bauernwald  Hasenholz ,  Kreis  S t ransberg .  

W~hrend die beiden geradwfichsigen Besfiinde an dem 
Wege A---B von den l~ings desselben stehenden 
geradwfichsigen B~iumen (Abb. 2) hervorgegangen 
sind, ist der krummwfiehsige Bestand von k rummen  
Al tb~umen an dem Wege C - - D ,  wie sie in Abb. 6 
wiedergegeben sind, ents tanden.  Nach Angabe des 
Besitzers der Fl~chen sind die seinerzeit auI diesen 
stockenden Altkiefern im Jahre i923 geschlagen und 
diese nicht  wieder bepflanzt worden. Die Robinien-  
wurzelbrut  hat  sich ohne jede menschliche Einwirkung 
im Lauf der Jahre fiber die ganze Kahlschlagfl~iche 
ausgebreitet.  

Diese Fl~tchen stellen meines Erachtens  einen ein-  
deutigeu Beweis ftir die Erblichkeit  der Gerad- b z w .  
KrummscMft igke i t  der Robinie dar  und zeigen, dab 
durch einfache Auslese die Zfichtung geradsebiiftiger 
Rassen m6glich ist. Da die in ihrer S tammform so 
unterschiedlichen Bestgnde in unmit te lbarer  Nachbar-  
schaft nebeneinander  stocken, k6nnen Bodenunter-  
schiede ffir die verschiedene S tammausb i ldung  nicht  
verantwort l ich sein. Dies wurde auch durch Boden- 
untersuchungen best~itigt, die keinen eindeutigen 
Unterschied zwischen den beiden Fl~ichen ergaben. 
In  den beidenTeilfl~ichen des geradschgftigen wie auch 
des krummschiif t igen Bestandes wurden je zwei 

Tabelle I. Ergebnis  der Bodenuntersuchungen i m  Bc~uern- 
akazienwcdd Hasenholz .  

Probe 

lOOI 

ioo6 

7 
8 
9 

I O  
I I  

1 0 1 2  

13 
14 
15 
16 

lOI 7 

18 
19 
21  
2 2  

23 
1 0 2 4  

25 
26 
27 
28 

lO29 

Bodent iefe  
cm 

O-- 3 ~ 

3 o 
31 
32 
33 
34 
35 

Humus-  I 
geha l t  Ca Gehal t  

% 

1,87 gering 

o,79 ,, 
0,29 ,, 
0,38 ,, 
0,74 ,, 

Bodenar t  

Schwachhumo- 

3 ~  60 
6O--lOO 

15o--17o 
17o--2oo 

o--  3 ~ 

30-- 50 
50-- 80 
8O--lOO 

120--140 
1 8 0 - - 2 0 o  

o--  3 ~ 

3 ~  5 ~ 
50-- 80 

,45 

o,58 ,, 
0,47 ,, 
0 , 6 2  , ,  

o,44 
o,39 ,, 
1 , 9 2  ,, 

o,78 ,, 
o,43 ,, 

ser Sand 
Mittelsand 
Mittelsand 
Sand 
Schwachhumo- 
set Sand 

Sehwach- 
humoser Sand 
Mittelsand 
Sand 
Sand 
Sand 
Sand 
Schwach- 
humoser Sand 

Feinsand 
Mittelsand 

8 0 - - 1 O O  
1 O O - - 1 2 0  

o--  3 ~ 

30--  5 ~ 
50-- 80 
8 0 - - I 0 0  

13o--I5 ~ 
16o--I9o 

o- -  3 ~ 

3 ~  5 ~ 
5 ~  80 
8o--Ioo 

i2o~I5O 
o--  3 ~ 

3 ~  5 ~ 
5 ~  80 
8O--lOO 

IOO--I2O 
12o--15o 
1 5 0 - - 1 8 0  

1,36 
1,56 
2,I 7 

0,74 
0,74 
1,85 
3,23 
o,89 
1,74 

0,78 
0,33 
0,34 
0 , 2 I  

1,7o 

0,54 
0,29 
0,24 
o,19 
0,50 
o,99 

schwach 

stark 

schwach 
gering 

st'ark 

Kies 
Kies 
Schwach- 
humoser Sand 

Mittelsand 
Kiesiger Sand 
Kiesiger Sand 
Grobsand 
Sand 
Schwach- 
humoser Sand 

Sand 
Sand 
Sand 
Mittelsand 
Schwach- 
humoser Sand 

Sand 
Sand 
Schotter 
Schotter 
Schotter 
Schotter 
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Bodenunte rsuchungen  durchgeff ihrt ,  deren Lage in 
Abb.  5 angegeben ist  (X Ioo1, X lOO6, X lO12, 
>< lOl  7, • Io24 und X lO29). In  Tabel le  I sind die 
]~rgebnisse dieser Untersuchungen  zusammengeste l l t .  

Um einen Anhal t  ffir die Er t rags le i s tung  der  gerad-  
wfichsigen Robinien gegenfiber den krummwfichsigen 
zu erhal ten,  wurden in beiden Best~nden Probefl~ichen 
aufgenommen und zwar in dem geradwfiehsigen 
je  eme n6rdlich und sfidlich des Weges A - - B  und eine 
in dem krf immwfichsigen Bes tand  westl ieh des Ge- 
stelles C - - D ,  wie es aus dem Lageplan  in Abb.  5 
ersicht l ich ist. Das Ergebnis  dieser Probeaufnahme,  
die natf i r l ich wegen der  verh~ltnismfil3ig geringen 
zur Verffigung s tehenden Fl~iehe nur  or ient ierend 
sein konnte ,  und seine var ia t ionss ta t i s t i sche  Aus- 
wer tung  sind in Tabel le  2 wiedergegeben.  

M s  Ergebnis  der  Aufnahme kann  festgestel l t  wet-  
den, d a b  die Unterschiede  im Durchmesser  auf  den 
Fl~chen I und I I  gesichert  sind, w~hrend die zwischen 
den F1/ichen I I  und I I I ,  sowie I und I I I  bes tehenden 
Differenzen nicht  gesichert  sind. Dagegen sind die 
Unterschiede  in der  Massenleisfung der  Flfichen I 
und n I  gesichert  und die zwischen den Fl~chen I und 
n wie aueh I I  und I I I  nicht  gesichert.  Vergleicht  
man  die  Aufnahmeergebnisse  mi t  der  Er t rags ta fe l  
ERTELT 1951 (3) ffir das  Al te r  35 Jahre,  so kann  man 

feststel len,  dab  die  beiden geradwfichsigen Best/ inde 
I und I I  der  H6he nach e twa der  Er t ragsk lasse  2 , / u n d  
der  krummwfichsige Bes tand  I I I  etwa der  Er t rags-  
klasse 2,8 entsprichf .  Hinsicht l ich  der Durchmesser  
entsprechen die Best/inde den Er t ragsk lassen  3,2 
bzw. 3,5 und 3,5. Dieser s ta rke  Abfal l  der  Best~nde 
im Durchmesser  gegentiber den Er t rags ta fe lwer ten  
ist auf die verh~iltnism~Big hohe S tammzah l  zurfick- 
zuffihren, die mit  1256 ffir die Ft~che I, rnit 1133 ffir 
die Fl~iche I I  und 938 auf  tier F1/iche I I I  betr~ichtlich 
fiber denen von ERTELT seinen Tafeln zugrunde-  
gelegten S tammzah len  mit  731 ffir die 2. Er t ragsk lasse  
und 869 ffir die 3. Er t ragsklasse  liegen. In der  Massen- 
le is tung dagegen entsprechen die Leis tungen der  d re i  
Best~nde den ERTELTschen Er t ragsk lassen  2,0 bzw. 
2,6 und 3,1. Obwohl aus  d e m  mi tge te i l t en  Auf- 
nahmeergebnis  nur  vors icht ige  Schlfisse gezogen wer- 
den k6nnen, so g laube ich doch, da raus  schlieBen zu 
k6nnen, d a b  die geradwfichsigen Best{inde auBer el- 
nero h6heren Ante i l  an Nutzholz,  wie aus den be i -  
gegebenen Abbi ldungen  ersichtl ich ist, such  einen 
Massenzuwachs ergeben, der  um fast eine Er t rags -  
klasse h fhe r  l iegt als bei  dem krummwfichsigen 
Bestand.  

Wenn auch der  Unterschied in der  S t a m m f o r m  der  
beiden Best~nde e indeut ig  ist und sie offensichtl ich 

Tabelle 2. Mes s ung  u n d  Auswer tung yon Robinien  im  Bauernwald  Hasenholz. 

Fl / iche  A: Fl~iche B: ~'l~iche C: 
geradwfi. Ro. siidL d. Weges geradwfi. Ro. n6rdl, d. Weges krummwfi. Ro. 
anf x I 3 m  • 5 m - - 5 6 5  qm auf RI I3  • 5 m - - 5 6 5  qm auf 56,6m X z o - - i I 3 o q m  

I. Probefl~ch~" 

2 .  

3. 

4. 

5- 

565 qm 
Masse: Io, I79 fm 
- -  je ha i8o , i6  fm 
mittl .  ~ 15,o 3 cm 
mittl,  g o,o1918 cm ~ 
M. Stamm 0,14336 fm 
Stammzahl  71 

565 qm 
8,003 fm 
141,64 fm 

I 4 , 1 1  em 
o,o1677 cm ~ 
o,125o 4 fm 

64 

I I30  qm 
I2,242 in/ 

lO8, 3 fm 
14,o 9 cm 

o,o1717 cm ~ 
o,II55 fm 

lO6 

Messung von 7 Probestgmmen: 
mittl. ~ I7,71 cm 
mittl,  g 0,02523 cm ~ 
mittl ,  h 16,6i m 
mittl. Stature o,2o2o tm 
mittl.  Alter  34 Jhr. 

Durchmesser 

2. Messung yon 7 ProbestXmmen: 
13,7i cm 

o,o15o 4 cm 2 
16,57 m 

O, I 2 2 0  f m  

32, 7 Jhr. 

2. Messung yon i i  ProbestS~mmen: 

Dm-Streuung a 2~ = 2,36 cm 
mittl .  Fehler m N = 0,28 cm 

M a s s e  
M-Streuung am = 8,o8o88 fm 
M.Fehler am = o,oo9598 fm 

Vergleiche 
a) F1Ache A mit B 

a) D u r e h m e s s e r  
D = 0,92 cm 

m D =  0,455 
t = 2 , 0 2  

p o/ = 4,4 /o ~ 5 %  
1,96 "mD = o,8918 ~ D 
Diff. ist  gesichert 

fl) M a s s e  
D - -  o,o1832 fin 

m D =  0,0132298 
t ~ 1,45 
P = 1 4 , 5 %  > 5 %  

1,96 �9 mD --  o,o26i ~ D 
Differenz is~. nieht gesicbert 

3,822 r 
0.4778 cm 

0,06509 fm 
0,00836 fm 

b) Flgche B mit  C 

0 , 0 2 0  

0,5604 
O,OO 3 

99% 
x,96 � 9  = 0,039 ~ D 
Diff. ist nicht gesichert 

c) Flgche A mit C 

0,00954 
0,01059 
o,9ol 

36,2% > 5% 
1,96 �9 mD = 0,020 75 ~ D 

Differenz ist nicht  gesichert 

o,94 
o,515 

1 , 8 2  

7% 

0,02786 
0,01069 
2,6I 
0,9% < 5% 

1,96 � 9  ~ o,o2o95 ~ D 
Differenz ist gesiehert 

i5,27 cm 
o,oi863 cm 2 

14,95 fm 
o,i36o fm 

33 Jhr. 

4,436 cm 
0,4307 cm 

o,o7415 fm 
0,0072 fm 

1,96- m D =  I,oo94 ~ D 
Diff. ist nicer gesichert 
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erblich sind, so kanr~ aufgrurtd der bisherigen Beob- 
achtungen doch noch nicht entschieden werden, 
welche erblichen physiologischen Unterschiede zwi- 
schen den beiden Formert bestehen. An den ein- 
j~hrigen S{imlingsnachkommenschaften konnten trotz 
des Eintritts yon Friihfr6sten mit Temperature11 yon 
- -4  ~ C keirte Unterschiede in der Frostempfindlichkeit 

Abb. 7. Zwei Reiher~ geradscb.gtftiger Robinien 
mi t s t a rke r  phototropischer Reaktion. Diel inke 
Reihe zeigt starke Neigung der StS-mme zur 
Wegmitte, die rechte Seite am Bestandrand 

gewachsei1, ist geradwfichsig. 

beobachtet werden. Sowohl die Nachkommenschaften 
der geraden wie auch der krummen B~ume warfen 
etwa gleichzeitig nach AbschluB der Vegetations- 
periode das Laub ab. Sie scheinen aber verh~tltnis- 
m/il3ig frostunempfindlicher zu sein als andere Robi- 

Abb. 8. Geradsch~iftiger Robinienbestand (39JS.hrig), ausWurzelbrut  
hervorgegangen, im Bauernwald Hasenholz. 

n.ienherkiirtfte, wie zum ]?eispiel eirt weiterer mir be- 
kannter Horst, der auch eine allgemeine Neigung zur 
Geradwiichsigkeit zeigt. Die St~mme weisen aber 
yon unten bis oben Kriimmungen auf, die aller Wahr- 
scheinlichkeit nach die Folgen des allj~thrlichen 
Zurtickfrierens der Triebspitzen sind. Demgegenaher 
weisen die St~mme der I-Iasenholzer Fl~chen wie 
auch der Einzelb/iume im Revier S c h l e p k e  schnur- 
gerade St{imme auf, die gleichzeitig eiaen verh~ltnis- 
m~iBig sPitzen Abgangswirbel der ~ste haben, was 
besonders, bei den auf Abb. 2 wiedergegebenen Alt- 
b~tumen auffallend ist. Forstmeister BIER besitzt 

nach mtindlicher Mitteilung einen Klon, der sich den 
iibrigen gegeniiber durch eine besondere Frost- 
empfindlichkeit hervorhebt. 

Auch hinsichflich der Aststellung bestehen often- 
sichtlich erbliche Unterschiede. Nach unseren bis- 
herigen Beobachtungen scheinen besonders gerM- 
wiichsige B~iume einen spitzeren Abgangswinkel der 
)l_ste zu haben als krummwtichsige. Die Individuen 
verschiedener Horste unterschieden sich oft stark 
im Abgangswinkel der J~ste. W/ihrend wir bei unseren 
einheimischen LaubhSlzern und den Nadelh6lzerrt 
Wert auf m6glichst waagerechte Stellung der 5ste 
legen, da die Selbstentastung solcher B{iume besser 
ist, scheint nach den bisherigert Beobachtungen bei 
der Robinie zwischen der Geradsch~tftigkeit und 
spitzer Aststellung eine sehr enge Korrelation zu 
bestehen. Weitere Untersuchungen werden erst ein 
abschlieBendes Urteil zulassen. 

Nach den bisherigen Beobachtungen m6chte ich 
weiterhin annehmen, dab die beiden Robinienformen 
der Hasenholzer Best~inde sich auBer in ihrer Neigung 
zur Gerad- bzw. Krummsch~tftigkeit auch in ihrem 
Lichtbediirfnis unterscheiden. Einmal zeigt die 
Tabelle 2, dab die Stammzahl auf den F1/ichen I 
und II  bei gleicher GrSge und gleicher Entstehung 
um 27, 4 % gr6Ber ist als auf der Fl~iche III. AuBerdem 
konntert wir beobachten, dab Wurzelsch6Blinge der 
geradsch~iftigen Robinien, die sich irt einer anschlie- 
Benden Kieferndickung entwickelt haben, vSllig 
gerade durch die Kiefern hindurch wachsen, ohne 
auffallende Stammkrfimmungen aufzuweisen. DaB 
aber auch geradst~tmmige Robinien eine starke 
phototropische Reaktion auf Seitenlicht aufweisen 
kSnnen, zeigert die auf Abb. 7 wiedergegebenen 
Wegb~tume, die in zwei parallelen Reihen auf der einen 
Wegseite gepflanzt sind. Wfthrend die zweite Reihe, 
die auf der einen Seite votI dem benachbarten Bestand 
und aui tier anderen vorl der fiugeren Robinienreihe 
beschattet worden ist, v6llig gerade Sch~tfte aufweist, 
zeigen die ScMfte der ~iugeren Robinienreihe eine 
deutliche Lichtkriimmung zur Wegmitte. Im Gegensatz 
dazu zeigt die Abb. 8, daB die geradsch~ftigen Hasen- 
holzer Robinien keine merkliche Kriimmung zur Weg- 
mitre zeigen. Das gleiche gilt auch fiir die auf Abb. 2 dar- 
gestelltert Altb~tume, die ebenfalls im Schatten des 
urspriinglichen Kiefernaltholzes erwachsen sind. Auch 
die in Abb. I gezeigtert B~ume, die ebenfalls am Be- 
standesrande an der Chaussee erwachsen sind, lassen 
keine phototropische Kr~mmung erkennen. Ein- 
gehende Untersuchungen der genanrtten Eigenschaften 
sowie der photoperiodischen Reaktion der verschiede- 
nen Robinenformen werdeit zur Zeit an Siimlirtgen 
und Stecklingen yon Einzelb~umen durchgefiihrt. 

Nach unseren bisherigen Beobachtungen scheinen 
auch Unterschiede im Holz bei Robinien zu bestehen, 
die mit Unterschieden in der Ausbildung der Borke 
verbunden sind. WXhrend die Altb/iume des bereits 
mehrfach erw~thntert geradsch~tftigen Bestandes eine 
dicke, grobrissige Borke mit dachf6rmigert L~ngs- 
wiilsten (Abb. 9) haben, zeigen andere als Einzel- 
b~iume stehenden, ebenfalls verh~ltnism/iBig gerad- 
scMftigen Robinien in einem anderen Teile des Hasen- 
holzer Bauernwaldes eine diinnere, Ieinrissige Borke 
mit schmaleren und netzfSrmig verlaufendert Borken- 
streifen, wie sie auf Abb. IO wiedergegeben ist. Bei 
der Entnahme yon BohrspS.nen zeigte es sich, daB die  
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ersteren St~mme wesentlich schwerer zu bohren waren 
als die letzteren, sodaB auf eine unterschiedliche 
H~irte des Holzes der beiden Borkenformen geschlossen 
werden k6nnte. Nach dem Einschlag von je einem 
Probestamm ergab es sich, dab der grobborkige Stamm 
(Stamm I) bei einem Alter von 69 Jahren einen 
Brusthahendurchmesser yon 33 em erreicht hatte, 
w~hrend der Ieinborkige Stamm (StammII)  mit 
35 Jahren eine St~irke yon 32cm besal3 (Abb. xI 
und 12). Der feinborkige Stamm hat also in der halben 
Lebenszeit fast die gleiche Stfirke 
erzielt wie der grobborkige. Bei 
beiden Stgmmen war der laufende 
Zuwachs verh~ltnism~13ig gleich- 
m~ii3ig und beim feinborkigen stets 
etwas starker als bei d e m  grob- 
borkigen Stamm. Da die beiden 
Best~nde, aus denen die Probe- 
st~i,nme entnommen wurden, auf 
verschiedenen Standorten stehen, 
der bei dem feinborkigen Bestand 
wesentlich besser ist und der 
Standort des entnommenen Stam- 
rues durch seine Lage an einem 
Gel/indeeinschnitt auch in seiner 
Wasserftihrung besonders begiin- 
stigt war, konnte die starke Zu- 
wachsleistung des Ieinborkigen 
Stammes allein eine Folge der 
gtinstigeren Standortverh~ltnisse 
sein. Es erwies sich daher als 
ein gtinstiger Zufall, dab in etwa 
80 m Entfernung yon dem feinborkigen Horst sich 
ein weiterer sehr geradschgftiger 1-torst befindet, 
der bisher noch nicht ngher auf die Ausbildung seiner 
Borke untersucht worden war, da wir zunachst nicht 
auI derartige Unterschiede geachtet hatten. Dieser 
Korst, der auf dem gieichen Standoff wie der fein- 
borkige ttorst steht, erwies sich als grobborkig. Es 
wurden nun aus diesem I-torst und dem des Iein- 
borkigen Stammes II je ein Stamm entnommen 
AuBerdem wurde in unmittelbarer N~he des Stam- 
mes II  noch ein weiterer Baum entnommen, der nach 
der Ausbildung seiner Borke eine deutliche Zwischen- 
stellung zwischen den beiden beschriebenen Borkerl- 
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formen einr~immt und vielleicht eine Bastardform 
darstellt. Eine derartige Zwischenform der Borken- 
form konnten wir in einem weiteren Horst, der sieh 
dureh gute Stammform auszeichnet, einheitlich fest- 
stellen. Die Abb. 13, 14 und 15 zeigen die Borken- 
formen der drei B~tume. Es mul3 an dieser Stelle 
noch darauf hingewiesen werden, dal3 offenbar die 
Stammform der grobborkigen St~mme besser ist als 
die der feinborkigen. Auch ergab es sich, dab der 
feinborkige Stamm II stockfaul war. Frostringe, wie 

Abb. I I .  Stammscheibe des 
grobborkigen Stammes yon 

Abb. 9 (Alter 69 Jahre).  

Abb. 9. Grobborkige Robinie.  Abb. IO. Feinborkige Robinie.  

Abb. i2. Stammseheibe des fein- 
borkigen Stammes VOlt Abb. ~o 

(Alter 35 Jahre) .  

Abb. 13. Abb. 14. Abb. I5. 
Abb. I3, I4, I5. Grobborkiger,  fe inborkiger  und S tamm mi t  mi t t e lg rober  Borke auf gleichem Standort .  
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sie yon LIESE (7) beschrieben werden, konnten wir an 
s~imtlichen 5 untersuchten St~immen nicht beobachten, 
so dab die von uns untersuehten Stiimme offenbar 
in den kalten Wintern 1928/29 und I94O/4I keinen 
merklichen Schaden erlitten haben. 

In Tabelte 3 sind ffir die untersuchten St~mme die 
Ergebnisse der Jahrringausz~hlungen zusammen- 
gestellt. Vergleichen wir den mittleren j~hrlichen 
Durchmesserzuwachs der St~imme I I I ,  IV, V, die 
auf gleichem Standort stehen, so sehen wir, dab der 
feinborkige Stature den stiirksten j~ihrlichen Durch- 
messerzuwachs hat, w~ihrend der grobborkige Stamm 
IV den niedrigsten Zuwaehs aufweist. Der Stamm V, 
der seiner Borkenausbildung naeh ein Bastard sein 
kann, weist einen Zuwachs auf, der zwisehen dem der 
beiden ersteren T y p e n  liegt. Wenn auch aus dem 
Ergebnis der 3 Stammuntersuchungen kein end- 
gfiltiger .Schlul3 gezogen werden kann, so erscheint es 
doeh wahrscheinlich zu sein, dab die Ieinborkige 
Rasse starkwtichsiger als die grobborkige ist. Ein 
endgtiltiges Urteil kann erst durch Zuwaebsmessungen 
ix einem gr613eren Versuch mit vegetativen Nach- 
kommenschaften der drei Sfiimme unter gleichen 
VerhS/tnissen sowie dutch die Analyse yon Kreu- 
zungspopulationen der beiden Rassen erbracht wer- 
den, die bereits vorbereitet sind. 

Tabelle 3. 

Stamm- 
Nr. 

I 
I I  

I I I  
IV 
V 

Borkentyp Standort 

grobborkig 
feinborkig 

feinborkig 
grobborkig 
Zwischen- 

form 

grober Sand 
toniger  Sand 

(Schicht) 
Ieiner Sand 
Ieiner-Sand 
feiner Sand 

Brusth6- Mittlerer 
Alter hen- 1 jiihr- 

(Jahre) dutch- lieher 
messer Zuwachs 
(c,m (era) 

69 33 o,48 
35 32 o,0I 

45 35 0,78 
7 ~ 38 o,54 
44 3 ~ o,68 

GOHRE (5) stellte fest, dab die Festigkeit des 
Robinienholzes weitgehend von der Bodenart beein- 
fluBt wird. Da wit aber auf gleichem Standort bei 
verschiedenen Borkenformen nach der Schwierigkeit 
der Entnahme yon Bohrsp~inen eirm unterschiedliche 
Festigkeit des Ho lzes  vermuten, die nicht boden- 
bedingt, sondern wahrscheinlich erblich bedingt sein 
muB, werden von Herrn Professor Dr. G6HRE Proben 
der 5 Stfimme auf ihre Holzeigenschaften untersucht. 

Bei einer niiheren Betrachtung der oben erw~ihnten 
Best~nde I und I I  auf die Ausbildung der Borken- 
form im Anschlug an die bei den St~mmen I b i s  V 
gemachten Beobachtungen ergaben sich deutliche 
Unterschiede an gleich starken St~immen der beiden 
Fl~ichen. Die St~imme der Fl~che I zeigen deutlich die 
Form des feinborkigen Typs, w~ihrend die St~imme der  
Fl~che I I  iihnlieh dem Stamm V eine mittlere Form 

derBorkenausbi ldung besitzen, Durch eingehende 
Untersuehungen yon vegetativen Einzelbaumnach- 
kommenschaften der beiden Fl~ichen soll untersucht 
werden, ob die vermuteten Unterschiede wirklich 
bestehen. 

Ich m6ehte an dieser Stelle meinen Mitarbeitern, 
Herrn Dipl. Forstwirt G. BOLl.AND, Herrn Dipl. 
Forstwirt H. LEHNERT, Herrn Revierf6rster W. K6NIG 
und Herrn Fr. KUCHLENZ, ffir ihre Mitarbeit sowie 
den Besitzern der Waldfl~ichen, den Herren BAUER, 
WERK, $CHMIDT und DAHLtr Hasenholz, far die 
Uberlassung des Untersuchungsmaterials meinen Dank 
sagen. 

Zusam m e n f a s s u n g  

i. Eins der wiehtigsten Zuchtziele bei der Robinie 
ist die Geradsch~ftigkeit. 

2. Es werden Best~inde beschrieben, die als Wurzel- 
brut von gerad- und krummwfichsigen AItNiumen 
entstanden sind und die gleiche Schaftform wie die 
Altbiiume zeigen, so dab auI erbliche Unterschiede 
der Schaftform geschlossen werden kann. 

3- Bei der RobinJe lassen sich unterschiedliche 
Borkenformen unterscheiden. Es wurde neben einem 
grobborkigen Typ mit breiten, daehf6rmig ausge- 
bildeten L~ingswfilsten eine feinborkige Form mi t  
schmalen, flachen und netzartig verlaufenden Wfilsten 
gefunden. Eine intermedi~ire Borkenausbildung 
wurde als Bastardform angenommen. 

4. Die grobborkigen St~imme zeigen einen geringeren 
j~ihrlichen Stlirkenzuwachs als die feinborkigen. 

5- Es wurde auf die M6gliehkeit hingewiesen, dab 
aueh bei der Robinie genetisch bedingte Unterschiede 
in der Festigkeit des Holzes bestehen. 
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