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Von OTTO SCHROCK 

Mit 3 Textabbildungen 

Eine wichtige Voraussetzung far die Erzie!ung eines 
sicheren Zuchterfolges bei Qualit~ts- und Resistenz- 
eigenschaften, die Niufig polygen bedingt sind, liegt 
unter anderem in der MSglichkeit, frtihzeitig in den 
Filialgenerationen eine groBe Zahl yon Einzelindi- 
viduen untersuchen zu kSnnen. In der landwirtschaft- 
lichen Pflanzenzfichtung prfift man zum BeispieI in 
der Resistenzzfichtung gegen pilzliche Erreger die 
Anf~illigkeit yon Getreidekeimlingen gegen den Rost 
beim Weizen, um schon Irtihzeitig die resistenten 
Individuen auslesen und im weiteren Verlauf ihrer 
Entwicklung auf ihre Reaktion beobachten zu kSnnen. 

Die landwirtschaftlich genutzten Pflanzenarten 
haben in der Mehrzahl nur eine einj~hrige Entwick- 
lungszeit. Nach Abschlul3 ihrer Entwicklung am Ende 
der Vegetationszeit kann innerhalb eines Jahres schon 
ein Urteil fiber den Wert oder Unwert einer Pflanze 
abgegeben werden. Unsere Holzarten dagegen benS- 
tigen bis zum Abschlul3 ihrer Entwicklungszeit und 
damit bis zum Erreichen ihrer Nutzbarkeit viele Jahr- 
zehnte. Eine Beurteilung des Zuchterfolges hinsicht- 
lich Massenleistung und Qualit~t k6nnte daher eigent- 
lich erst nach vielen Jahrzehnten erfolgen. Dadurch 
w~re aber eine systematische zfichterische Bearbeitung 
der Waldb~ume unmSglich. Es ist daher im Laufe der 
Entwicklung der Forstpflanzenzfichtung immer mehr 
naeh M6glichkeiten gesucht worden, dutch Frtihteste 
die Einzelindividuen yon Nachkommenschaftspopu- 
lationen auf die verschiedenen, die Wert- und Massen- 
leistungen der Holzarten bestimmenden Eigenschaften 
zu untersuchen. Es sei hier nur an die Untersuchungen 
VOn LANGNER (5), PEIN (8), und SCHROCK und STERN 
(IO) erinnert. 

Schon bei der Beurteilung des Ausgangsmaterials 
ffir die Auslese- wie auch Kombinationszt~chtung 
wirkt sich die Langlebigkeit der Holzarten sehr erschwe- 
rend aus. Bei der Auswahl der Elternb~ume kSnnen 
wir sie sowohl nach ihrer Massen- als auch Wert- 
leistung nur nach ihrem derzeitigen Ph~tnotyp beur- 
teilen. Es ist aber eine ] edem Forstmann gel~tufige Tat- 
sache, dab sowohl der Zuwachs als auch wichtige, die 
Wertleistung bestimmende Eigenschaften, wie z. 13. 
Gradsch~tftigkeit, Wipfelsch~iffigkeit, ~stigkeit und 
AststXrke, durch Umweltverh~ltnisse modifizierbar 
sind und im Laufe der langen Lebenszeit der Holz- 
arten mannigfach ver~nderten Umweltsbedingungen 
ausgesetzt sein kSnnen. Als auslSsende Bedingungen 
kommen hier neben Standorts- und Standraumver- 
h~iltnissen auch klimatische und tierische oder pflanz- 
liche neben mechanischen Besch~digungen in Frage. 
In der Mehrzahl der F~lle werden wir gar nicht in der 
Lage sein, aus dem Ph~notyp mit Sicherheit zu be- 
stimmen, wie stark bei seiner Ausbildung der Einflug 
der Umwelt gewesen ist. Diese Schwierigkeit trifft in 
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vollem Umfange auch far die Auswahl der Ausgangs- 
b~iume der Pfropfreiser fiir die Anlage yon Samen- 
plantagen zu. Ich habe daher diese BS.ume nicht, wie 
sonst in der Literatur fiblich, als Plusb~iume, sondern 
als Auslesebi iume bezeichnet (II, 14). Die gene- 
tische Beurteilung sowohl der Kreuzungseltern wie 
auch der Ausleseb~tume fiir die SamenpIantagen kann 
vornehmlich nur durch Nachkommenschaftspriifungen 
erfolgen, fiir die das Pflanzenmaterial aus gelenkten 
Kreuzungen hervorgegangen ist. Ich brauche hier 
nicht n~ther auf die Grtinde einzugehen und mSchte an 
dieser Stelle nur darauf hinweisen, dab ich ftir die 
Untersuchungen das als ,,Gametenselektion" bezeich- 
nete Verfahren als das beste halte, wie es in der Hete- 
r0sis-Mais-Zfichtung angewendet wird. Dieses Ver- 
fahren habe ich seit Jahren mit bestem Erfolg bei 
Kiefern und Birken benutzt (14). 

Wenn wit nun untersuchen wollen, ob es m6glich ist, 
bei Holzarten durch Frtihteste, d. h. Untersuchungen 
im S~imlingsalter, Aufschltisse fiber die erbliche 
Veranlagung eines Individuums und seiner ph~tno- 
typischen Reaktion zu erhalten, mfissen wir uns zu- 
n~ichst die Frage vorlegen, welche Eigenschaften und 
Reaktionen far das Zustandekommen des Zuchtzieles, 
Steigerung der Massen- und Wertleistung, sowie 
Sicherung derselben, verantwortlich sind. Weiterhin 
ist zu priifen, welche MSglichkeiten zur Erfassung der- 
selben in mSglichst einfachen Versuchen bestehen, 
wobei gleichzeitig die Untersuchung eines umfang- 
reichen Versuchsmaterials gew~ihrleistet sein muB. 
Besonders mfissen wit uns aber mit der Problematik 
derartiger Untersuchungsmethoden befassen, damit 
wir festlegen kSnnen, welchen Wert wir dem j eweiligen 
Versuchsergebnis beimessen dfirfen. 

Die Zuwachsleistung eines Stammes setzt sich aus 
dem Ergebnis seines HShen- und seines Dickenwachs- 
turns zusammen. Beide lassen in ihrem Ablauf den 
als ,;GroBe Periode des Wachstums" bezeichneten 
charakteristischen Verlauf erkennen. Bereits BtdSGEN 
(2) stellte fest, dab der Verlauf des Wachstums ffir die 
einzelnen Holzarten charakteristisch ist, und S•ITZ 
(I5) sowie v. Loci-lOW (6) und MONct~ (7) vermuteten 
auf Grund ihrer Beobachtungen an Einzelstammab- 
saaten, dab m6glicherweise im Verlauf des Wachstums 
UnterschiedevonNachkommenschaff zu Nachkommen- 
schaft und yon Individuum zu Individuum innerhalb 
einer Holzart bestehen. Diese Tatsache wurde dann 
erstmalig von STERN (i6) bei seinen Untersuchungen 
yon Kiefernnachkommenschaften best~itigt. 

SCHR0CK und STERN (IO) haben weiterhin nach der 
Feststellung, dab ffir das Wachstum der einzelnen 
Glieder oder Organe eines Individuums die gleiche 
Gesetzm~iBigkeit gilt wie ~ffir das Wachstum des Ge- 
samtorganismus, den K e i m l i n g s t e s t  entwickelt. 
!m Verlauf meiner weiteren Untersuchungen konnte 
ich dann feststellen, dab auch Jahrestriebmessungen 
an SS~mlingen und Pfropflingen im Freiland zur wei- 
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teren Kontrolle des Wachstumsganges herangezogen 
werden k6nnen (14). Auf die besondere Problematik 
derartiger Messungen will ich sp~iter noch eingehen. 
Ich mSchte all dieser Stelle nur darauf hinweisen, dab 
meines Erachtens zur Untersuchung der erblichen 
Veranlagung eines Eltern- oder Auslesebaumes neben 
der Untersuchung des Jahrestriebwachstums an 
Pfropflingen auch die Prtifung im Keimlingstest mit 
Saatgut aus gelenkter Best/iubung erfolgen muB. In 
den Pfropflings- oder Klonquartieren k6nnen wir naeh 
den eingehenden Beobaehtungen SYRAcH-LARSENS 
aul3er der von mir festgestellten M6glichkeit der Be- 
stimmung des Wachstumsganges sichere Ergebnisse 
tiber die Art der Verzweigung, Neigung zur Zwiesel- 
bildung oder Gradsch/iftigkeit sowie Kronentyp und 
Aststellung erhalten. Die yon einigen Autoren ver- 
mutete Feststellungsm6glichkeit yon Unterschieden 
im Zuwachsverm6gen wird stets unsicher sein, da 
dieses nach meinen Beobachtungen an Stecklingen 
aus verschiedenen Stammh6hen eines Baumes yon 

Abb. I .  JugendschnelIw0.chsige Kiefernnachkolmnenschaft (Nr. 4) neben zwei 
jugendlangsamwtichsigen Nachkommenschaftelt {N. 66 u. 67) 

[naeh voi1 L00ttOW (6)]. 

Pop. beroHnensis nur flit den jeweils physiologischen 
Atterszustand tier einzelnen Stecklingecharakteristisch 
ist und eine gesetzm~tBige Variation erkennen l~St (13). 

Demgegentiber geben die Beobachtungen tiber den 
V e r l a u f  des  W a c h s t u m s g a n g e s  von Pfropfiingen 
verschiedener Ausleseb~iume im Freiland uns Auskunft 
tiber die evtl. bestehenden individuellen Unterschiede 
in der Reaktion derselben auf die UmweltsverMltnisse 
des Anbauortes der Pfropflinge. Ich m6chte beson- 
ders auf die dadurch gegebene MSglichkeit hinweJsen, 
bei Untersuchung yon Individuen von weiter ent- 
fernten Standorten oder aus unterschiedlichen klima- 
tischen Bedingungen zu prtilen, ob genetische oder 
modifikative Grtinde bei abweichender oder gleicher 
Massenteistung ausschlaggebend sind. Ob wir bei der 
Untersuchung des Wachstumgsanges an P~ropfiingen 
eine stetige Anderung desselben in Abh~tngigkeit vom 
physiologischen Alter des Reises erwarten mtissen, 
kann ich zur Zeit noch nicht mit Sicherheit sagen. 
Nach meinen bisherigen Beobachtungen an den 
bereits angefiihrten Pop. berolinensis-Stecklingen ist 
dies aber sehr wahrscheinlich (13). Welche Bedeutung 
der frtihzeitigen Untersuchung und Beobachtung des 
Wachstumsganges zukommt, m6chte ich an einem 
Kiefernbeispiel aus den yon LocHowschen Versuchen 
in Petkus zeigen (Abb. I). 

Abb. 2. Einj fihrige Birkennachkommensehaften (Nr. B 25 u. 390) yon dem gleiehen 
Mutterbaum und zwei versehiedenen Pollenspendern mit  abweichender Jugend- 

waehstumsleistung. 

Hier sehen wir in den Auspflanzungen des Jahres 
1925 vierj~ihrige Nachkommenschaften und zwar der 
B~ume 4, 66 und 67. Die Nachkommenschaff Nr. 4 ist 
sehr tiberlegen, und die Nr. 66 ze~gt einen sehr schwa- 
chen Wuchs, w~ihrend die Nr. 67 zwischen beiden ]iegt, 
aber doch der Nr. 66 deuttich tiberlegen ist. Diese 
Feststellung war ffir v. LOCHOW sehr bedeutsam, weil 
der Baum 66 in seiner Massenleistung den fibrigen 
Biiumen deutlich tiberlegen ist. Er  bezeichnet ihI1 
daher an anderer Stelle als ,,schlechten Vererber". 
Bei einer Neuaufnahme der Versuchsfl~iche im Jahre 
,1951 (12) ergaben sich ftir die Stammh6hen der 3 Nach- 

~-kommensehaften folgende Mittelwerte: 
Nr. 66 = 6,72 m 
Nr. 67 = 7,36 m 
Nr. 4 = 6,50 in. 

Wir sehen also, dab bereits im Alter yon 28 JahreI1 
sowohl die Nr. 67 wie auch die Nr. 66 die Naehkom- 
menschaft 4 tiberholt hat. Das Verh~ltnis der beiden 
ersteren Nummern zueinander ist aber das gleiche 
geblieben. Daraus ist einmal zu schlieBen, dab diese 
beiden Nummern den gleichen Wachstumsgang haben 
und zwar jugendlangsamwiichsiger als die Nr. 4 sind, 
dab sie sich aber in ihrer W u c h s e n e r g i e ' - -  wie ich 
es bezeichnet habe - -  unterscheiden (14). 

Als Best~ttigung Itir diese Beobachtungen m6chte 
ich weiterhin ein Bild (Abb. 2) aus unseren Birken- 
kreuzungsnachkommenschaften wiedergeben, die nach 

Abb. 3. Die gleichen Nachkommenschaften wie auf Abb. 2 
am Ende des zweiten Jahres.  
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der Methode der ,,Gametenselektion" angezogen wor- 
den sind. Bei den 2 Nachkommenschaften ist die 
Mutter die gleiche, nur der Pollen stammt von ver- 
schiedenen Bitumen. 

Die auf dem gild zu sehenden Unterschiede miissen 
also durch genetische Verschiedenheiten der Pollen- 
eltern beding t sein, W~thrend dieses gild den Zustand 
am Beginn des 2. Vegetationsjahres zeigt, sehen wir 
auf der Abb. 3 die gleichen Nachkommenschaften am 
Ende der Vegetationszeit. Anhand dieses Bildes 
m6chte ich auf folgenden Umstand besonders hillwei- 
sen. Die kleine Nachkommellschaft - -  wir k6nllen auf 
Grund ihres augenblicklichen H6henwuchses ohne 
Untersuchung des Wachstumsganges noch nicht ent- 
scheiden, ob es sich um eine jugendlangsamwiichsige 
oder eine solche mit niedriger Wuchsenergie handelt -- 
wird mit Sicherheit in wenigen Jahren bei den Stand- 
raumverh~ltnissen, wie sie hier auf dem Bilde gegeben 
sind und wie wir sie in Naturverjtingungen oftmals an- 
treffen, so iiberwachsen werden, dab sie allm~hlich 
abstirbt. 

Nach unseren bisherigen Beobachtungen an diesen 
Birkennachkommenschaften - -  es handelt sich zwar 
zun/ichst nur um Voruntersuchungen mit nicht allzu 
groBen Individuenzahlen - -  haben wir bei der AuswaM 
des Mutterbaumes ein besonderes Glt~ek gehabt und 
ein hinsichtlich des Wachstumsganges homozygotes 
Individuum gew/ihlt. Jugelldlangsamwtichsigkeit ist 
nach unseren bisherigen Beobachtungen bei der Birke 
offensichtlich rezessiv gegentiber Jugendfrohwtichsig- 

�9 keit, denn sonst h~itten wir unter den geprtiften Nach- 
kommenschaften keine einheitlich lliedrigwiichsigen 
linden dtirfen. Die starkwtichsigen Nachkommen- 
schaften dagegen sind in der Mehrzahl uneinheitlich 
und weisen sehr starke Unterschiede auf. Die Unter- 
suchung des Erbganges der Unterschiede im Wachs -  
t u m s g a n g  bei den verschiedenen Holzarten sind 
bereits eingeleitet worden. Wie alle Merkmalsaus- 
pr/igungen im PNinotyp sind auch der Wachstums- 
gang und die Wuchsenergie das Ergebnis des Zusam- 
menwirkens yon Genotyp und Umweltsbedingungen. 

Bereits Erwin BAUR ( I )  hatte in seiner ,,Einftihrung 
in die Vererbungslehre" auf diesen wichtigen Zusam- 
menhang hingewiesen. Welche Umweltsfaktoren k6n- 
nen nun auf die genannten Merkmale modifizierend 
einwirken ? Auger der Temperatur, den Niederschl~tgen 
der Tagesl~tnge, dem Standraum und Standort ist 
weiterhin die Lichtintensit~it zu erw~ihnen. 

Bei unseren Freilandbeobachtungen wiihrend der 
letzten Jahre konnten wir feststellen, dab w~hrend 
des jahreszeitlichen Ablaufes des Jahrestriebwachs- 
rums der Eintritt  von starken Niederschl~igen, ja 
selbst yon betr~ichtlichem Ausmag, sich nicht im Ver- 
lauf der Wachstums- und Zuwachskurven bemerkbar 
macht. Dagegen war eine starke Wirksamkeit yon 
Temperaturschwankungen zu beobachten. Da letz- 
tere w~ihrend der Zeit des Jahrestriebwachstums im- 
mer auftreten und in den einzelnen Jahren auch wech- 
selnd sind, k6nnen wir.bei der Auswertung der Wachs- 
tumskurven nur relative Unterschiede yon Indivi- 
duum zu Individuum berticksichtigen. Nach meinen 
bisherigen Beobaehtungen (14) wirken sich Tempera- 
turen im allgemeinen bei alien Individuen gleich- 
sinnig, wenn auch in unterschiedlicher St~trke aus. 
Diese Untersehiede sind daher wohl als Folgen einer i 
verschieden starken Abh~ingigkeit des Wachstums yon 

Temperaturfinderungen aufzufassen. Bei der Auswer- 
tung yon Stammanalysen zur Ermittlung des Wachs- 
tumsganges yon Altstiimmen ist daher entsprechelld 
zu verfahren. Es ist bei solchen Arbeiten auch nicht 
m6glich, absolute Werte ftir die wahrscheinliche Elld- 
gr6ge eines Einzelbaumes aus dem bisherigen Verlauf 
seines Wachstumsganges anzugeben. Wir k6nnen 
seine Leistung immer nur im VerhS.ltnis zu einem an- 
deren beurteilen, der weitgehend unter den gleichen 
Umweltsbedingungen aufgewachsen ist. g e rm  die 
St~imme unter verschiedenen Umweltsbedingungen 
und auf verschiedenen Standorten gewachsen silld, 
ist es sogar noch schwieriger, selbst eine relative t3e- 
urteilung vorzunehmen, und ein Vergleieh fast un- 
durchftihrbar. Es sei denn, dab es sich um erbgleiches 
Material handelt, das augerdem ph~siologisch gleich- 
altrig ist. 

Von ausschlaggebender Bedeutung auf die Massen- 
leistung und auch die Wertleistung ist die Tages -  
1/ingen- o d e r - p h o t o p e r i o d i s c h e  R e a k t i o n ,  wie 
wir aus den Beobachtungen WETTSTEINS und vieler 
anderer Autoren sowohl yon landwirtschaftlichen Kul- 
turpflanzen als auch Holzarten wissen. 

Die Priifung der photoperiodischell Reaktion ist 
vor allem bei der Auslese yon Kreuzungspopulationen 
nach Einkreuzung entfernter Provenienzen im Rah- 
men der Kombillations- und Resistenzztichtung erfor- 
derlich. 

Den Pflanzen nicht zusagende Fotoperioden ftihren 
zu verfriihtem oder versp~ttetem Wachstumsabschlug. 
Im ersteren Fall haben wir mit einer zum Tell betriicht- 
lichen Ertragsminderung zu rechnen. Im zweiten 
Fall - -  n~tmlich des versp~teten Wachstumsabschlus- 
ses - -  mtissen wir augerdem mit einer betr~chtlichen 
Wertminderullg rechnen. Infolge des versp~tteten 
Wachstumsabschlusses tritt  die Bildung yon Sp~t- 
holz nur in geringem Umfange oder gar nicht eill, und 
die Pflanzen werden durch Frosteillwirkung so stark 
gesch~tdigt, dab sie allj~thrlich zurtickfrieren und keine 
geraden Sch~ifte bildell k6nnen. Die Ermittlung der 
photoperiodischen Reaktion weist keille besonderen 
Schwierigkeiten auf und l~tgt sich leicht unter Frei- 
lalldbedingungen durchftihren (17). 

Die Einwirkung yon Unterschieden im Standort 
und Standraum sowie der Lichtintensit~it - -  wie wir 
sie in den tiblichen forstlichen Kulturen und unter den 
Bedingungen der Naturverjiirigung im verstS.rkten 
Umfange a n t r e f f e n -  mtissen wir auf unseren Ver- 
suchsfl/ichen weitgehend auszuschalten trachten. DaB 
wir hierbei bei unseren forstlichen u im Ge- 
gensatz zu der landwirtschaftlichen Pflanzenziichtung 
auf Schwierigkeiten stogen, m~Schte ich nur am Rande 
erw~thnen. Wenn wir diese Versuche auch noch zu 
Ertragsuntersuchungen verwenden wollen, die also 
fiber viele Jahrzehnte ausgedehnt werden sollen, dann 
werden diese Schwierigkeiten nach meinem augell- 
blickliehen Daftirhalten fast untiberwindlich. Meilles 
Erachtens k6nnen hier nur besondere neu anzulegende 
Versuche mit erblich einheitlichem Material Auf- 
schlug tiber die einzusehlagenden Wege geben. Bei 
unserem Bemtihen, auf den ztichterischen Versuchs- 
fliichen den Einflul3 yon Standortunterschieden aus- 
zuschalten, k6nnen wir llach meillen umfangreichen 
Beobachtungen nur dutch die Anlage kleinparzelliger 
Versuche mit wenigen Pflanzen je Wiederholung Er- 
folg haben. Hierdurch wird keineswegs - -  elltgegen 
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der bisherigen Ansicht vieler Autoren - -  die Beweis- 
kraft und das Aufl6sungsvermSgen der Versuche be- 
eintr~ichtigt. Im Gegenteil, dutch die M6glichkeit der 
gleichzeitigen Priifung einer grSBeren Zahl yon Indi- 
viduen bzw. Nachkommenschaften wird die Sicherheit 
der Erreichung des gesteckten Zuchtzieles erh6ht. 

Die Untersuehung des Einflusses von Standraum- 
unterschieden ist ira Znsammenhang mit den z/ichte- 
rischen Arbeiten zun~chst uninteressant, weil sie bei 
der Erreichung eines Zuchtzieles keine Bedeutung 
haben. Daher ist ihr Einflul3 bei der Anlage und Wei- 
teren Betreuung yon Versuchsfl~tchen weitgehend ans- 
zuschalten und zwar durch Wiederbepflanzung ent- 
standener Fehlstellen, j edoch unter Beriicksichtigung 
des Entwicklungszustandes der tibrigen Kultur und 
zwar auch im Zusammenhang mit dem Ausschalten 
yon Wirkungen verschiedener Lichtintensit~it. 

Bei der Anlage yon Versuchsfl~chen zur ziichteri- 
schen Beurteilung ist mit Hilfe des Keimlingstestes 
bereits eine Trennung innerhalb der Nachkommen- 
schaften in jugendlangsam- und jugendschnellwtich- 
sige Nachkommenschaften vorzunehmen, damit eine 
gesonderte Auspflanzung der Wachstumstypen er- 
folgen kann und eine ungest6rte Entwicklung aller In- 
dividuen soweit als m6glich gew~hrleistet ist. Dies 
ist besonders bei schnellwachsenden Holzarten yon 
grol3er Bedeutung, wie das oben wiedergegebene Bir- 
kenbild veranschaulicht. 

Anpassung an geringere L i c h t i n t e n s i t ~ t t  kann 
aneh ein wichtiges Zuchtziel sein und zwar bei der 
Auslese auf Eignung zum Unterbau. Ich glaube aber 
nicht, dab es m6glich sein wird, mit einem Frahtest an 
S~mlingen mit einer einfachen Versuchsmethodik zu 
sicheren Ergebnissen zu kommen, zumindest nicht 
durch Untersuchung des I-Iypokotylwachstums wie 
beim Keimlingstest. Die Entwieklung des Lfingen- wie 
such des Gewichtwachstums des Hypokotyls ist weit- 
gehend yon der Gr6Be des Samenkorns und damit der 
Embryogr6Be und der in ihm und dem Endosperm 
vorhandenen Reservestoffmenge abhfingig (14). Beide 
k6nnen aber nach den in der Literatur anfzufindenden 
Untersuchungen sehr grogen Schwankungen unter- 
worfen sein. Dageger~ erscheint es mir m6glich zu sein, 
durch Feststellung der Gewichtszunahme w~ihrend 
der Entwieklung des Hypokotyls nach AbschluB des 
Hypokotylwachstums und weitgehendem Verbrauch 
der ehemals im Samen abgelagerten Reservestoffe zu 
einer Feststellung evtl. bestehender Unterschiede im 
Liehtbedt~rfnis zu kommen. Wit mt~ssen uns aber 
darfiber im klaren sein, dab wit dutch diese Unter- 
suchung nicht den wahren Unterschied im Lichtbe- 
diirfnis verschiedener Pflanzen oder Nachkommen- 
schaften und Provenienzen erfassen k6nnen. u 
mehr stellt der yon uns ermittelte Weft nur die Diffe- 
renz zwischen der durch die C02-Assimilation w~thrend 
der Versuchszeit eingetretenen Zunahme an Kohle- 
hydraten und dem durch die Atmung w~hrend der 
gteichen Zeit eingetretenen Substanzverlust dar. Da 
sowohl Assimilation wie anch Atmung weitgehend 
temperaturabh~tngig sind, ist auf m6glichste Tempe- 
raturkonstanz w~ihrend der Versuche zu achten. Wei- 
terhin ist wiederum wie bei den Untersuchungen des 
Wachstumsganges nut das gegenseitige Verh~iltnis der 
Individuen zu betrachten. 

Ich nehme jedoch an, dab das Problem der Eignung 
zum Unterban allein durch eine Auslese auf Anpas- 
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sung an geringere Lichtintensitiit nicht zu 16sen ist. 
Bei meinen bereits mehrere Jahre zuriickliegenden und 
noch nicht ver6ffentlichten Versuchen mit Nachkom- 
menschaften yon Kiefem-Einzelbaum im Unterbau ill 
einem natiirlichen Kiefernbestand konnte ich fest- 
stellen, dab such die Versorgung mit Wasser {tir das 
Gelingen des Kiefernunterbanes yon groger Bedeu- 
tung ist. Die Versorgung der Einzelindividuen mit 
Wasser und ihre Behanptung gegent~ber der Wurzel- 
konkurrenz des Altbestandes kann sowohl dutch Un- 
terschiede in der Intensitiit des Wurzelwachstums wie 
anch der osmotischen Kraft der Wurzelzellen, insbe- 
sondere der Faserwurzeln, bedingt sein. 

Auf Grund meiner bisherigen Erfahrungen im 
Keimlingstest nehme ich an, dab es m6glich ist, gene- 
tisch bedingte Unterschiede im Wurzelwachstum 
durch Messung der Wurzell~ngen der Einzelindividuen 
beim Abschlul3 des Keimlingstestes zu erfassen. Dies 
ist nach der VOlt nns gegent~ber der urspr~inglichen 
ver6ffentlichten Methodik vorgenommenen 5nderung 
(14) leicht m6glich, Wir konnten sowohl innerhalb 
der Nachkommenschaften als anch zwisehen denselben 
yon Einzelbiiumen und Kreuzungsnachkommenschaf- 
ten eindeutige Unterschiede feststellen. 

Zur Ermittlung der Unterschiede in der osmoti- 
schen Kraft der Wurzeln sowie der gleichzeitigen Be- 
riicksichtigung yon Differenzen der kutikul~iren wie 
anch stomatiiren Transpiration habe ich ein Frtihtest- 
verfahren entwickelt, fiber das an anderer Stelle be- 
richtet werden soll. Die S~imlinge werden hierbei im 
AnsehluB an den Keimlingstest fiir 24 Stunden trocke- 
ner Luft ausgesetzt, w~ihrend die Wurzeln zur Er- 
schwerung der Wasseraufnahme in eine Rohrzucker- 
16sung getancht sind, um die Verh~iltnisse im Boden 
bei Trockenheit oder unter einem Altbestand nachzu- 
ahmen. Diese seit einem Jahr laufenden Versuche sind 
aber noch nicht abgeschlossen, so dab ich tiber die An- 
wendbarkeit der Methodik erst sp~ter berichten kann. 

Bei der Erw~ihnung der Ermittlung des Waebs- 
tumsganges yon Auslese- und Zuehtb~tumen an Pfropf- 
lingen hatte ich bereits auf die M6glichkeit hilige- 
wiesen, gleichzeitig verschiedene Nerkmale, wie Ver- 
zweigungstyp, Neigung zur Zwieselbildung und Ast- 
stellung zu untersuchen, die ftir die Ausbildung der 
Wertleistung mitbestimmend sind. Far die Auslese 
auf die Gradschfiftigkeit kann nach den Untersuchun- 
gen yon SCI~IDT (9) an Kiefern die Prtifung der foto- 
tropischen Reaktion mit gutem Erfolg angewendet 
werden. Beim Vergleich verschiedener Provenienzen 
steltte er lest, dab diese Reaktion bei der Kiefer eine 
provenienzgebundene Eigenschaft ist. Die Unter- 
suchung der fototropischen Reaktion kann daher zur 
Identifizierung yon Provenienzen mit Erfolg ange- 
wendet werden. Dies wurde yon KAI~SCI~OI, I (4) bei 
der Untersuehung v0n Kiefernprovenienzen in der 
Schweiz mit Erfolg best~ttigt. W ir haben denselben 
Frfihtest such bei der Untersuchung yon Einzelbanm- 
und Kreuzungsnachkommenschaften innerhalb un- 
serer einheimischen Provenienzen angewendet und 
feststellen k6nnen, dab er such ftir diesen Zweck mit 
gutem Erfolg angewendet werden kann. Allerdings war 
es notwendig, sowohl methodische Ab~inderungen als 
auch eine Verfeinerung der Messung und Auswertung 
einzuftihren, um zu sicheren und eindeutigen Werten 
zu kommen. Ich m6chte abet an dieser Stelle auf die 
Einzelheiten nicht n~iher eingehen. 

i8 
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Ein wichtiges Zuchtziel jeder ztichterischen Arbeit 
ist die Sicherung des Ertrages, sowohl hinsichtlich der 
Massen wie auch der Wertleistung. Ich halte dieses 
Zuchtziel tiberhaupt ftir das wichtigste, besonders bet 
den tangtebigen Holzarten. Wie mannigfach kSnnen 
die Sch~digungen sein, denen die B~ume w~hrend 
ihres langen Lebens ausgesetzt sind [ Diese k6nnen so- 
wohl ungtinstigen klimatischen Einwirkungeli Ms An- 
griffen und Sch~tden dutch pflanzliche und tierische 
Erreger ausgesetzt sein. So wichtig die Schaffung 
resistenter Formen gegen die vielen Sch~digungsm6g- 
lichkeiten ist, so schwierig und laligwierig sind leider 
auch derartige Arbeiten. Auch die landwirtschaft- 
liche Pflanzenziichtung kann tiber immer wieder ein- 
getretene Rtickschliige bei derartigen Arbeiten be- 
richten. Es wiirde zu welt fiihren, Beispiele hier anzu- 
ftihren. 

Wir haben in Waldsieversdorf schon seit der Auf- 
nahme unserer Arbeiten uns mit der Frage der Resi- 
stenzziichtung besch~iftigt und zun~ichst die Bearbei- 
tung der Resistenz der Kiefer gegen die Schiitte und 
den Kienzopf, der Douglasie gegen die Nadelschiitte, 
der Weymouthskiefer gegen den Blaselirost und der 
Pappelarten gegen den Rost und Pollaccia in Angriff 
geliommen. Wenn im kommenden Jahr die r~tum- 
lichen und laboratoriumsm~igen wie auch personellen 
Voraussetzungen in dem notwendigen Rahmen ge- 
schaffen worden sind, werden die Arbeiten auch bei 
uns in dem erforderlichen Umfang in Angriff genom- 
men werden k61inen. 

Nach dem Vorbild der landwirtschaftlichen Ztich- 
tung und der Obst-Zt~chtung werden auch bet der forst- 
lichen Resistenzz~ichtung Frtihtestmethoden ange- 
wendet. Ich m6chte hier nicht auf die Methoden selber 
n~her eingehen, sondern vielmehr die Problematik der- 
artiger Methoden besPrechen, besonders zun~ichst bet 
der Resistenzziichtung gegen pflanzliche und tierische 
Sch[dlinge. 

Das Eintreten oder Nichteintreten ether Infektion 
h~tngt sowohl yon den Eigelischaften des Wirtes wie 
auch des Erregers, ihrer gegeliseitigen Beeinflussung 
sowie der Wirkung der Umweltverh~tltnisse sowohl auf 
die Wirtspflanze wie auch den Erreger ab. 

Die Umwelt schafft die Voraussetzungen daffir, dab 
eine Infektion stattfinden kanli, ebenso ver~indert sie 
die Agressivit~it des Erregers und verschiebt auch die 
Krankheitsbereitschaft des Wirtes. Es ertibrigt sich, 
bier Beispiele ftir die erwahnten Wirkungen und 
Wechselwirkungen anzuftihren. Es ist abet eilileuch- 
tend, dab wir diese M6glichkeiten bet der Wahl der 
Versuchsbedingungen ber/icksichtigen ulid dafiir sor- 
geli m~issen, dab im Versuch die gtinstigsten Bedin- 
gungeli far die Infektion und die Entwicklung des Er- 
regers gegeben sind. Dabei ist dann zu bert~cksich- 
tigen, dab das absolute VerhNtnis der Krankheits- 
bereitschaft tier Wirtsindividuen untereinander nut 
fiir die gegebelien Versuchsbedingungeli zutreEend ist. 
Unter anderen Umweltsbedingungen kann auch die 
Reaktion der einzelnen Individuen abweichend seth. 
Wie die Beobachtuligen gezeigt haben, miissen wir 
nebeli den umweltsbedingteli J~nderuligen der Krank- 
heitsbereitschaft auch mit ontogenetiseh bedingten 
Abweichungen rechnen. ])as heiBt mit anderen Wor- 
ten, dab mit zunehmelidem physiologischen Alter wir 
ebenso wie ich es bet meinen bereits erw~hnten Pap- 
pelstecklingsversuchen hinsichtlich des Wuchsver- 

rn6gens und des Anthozyangehaltes %ststeltte - -  auch 
mit einer Verschiebung der Krankheitsbereitschaft zu 
rechnen habeI1. Diese Tatsache ist bei der Durchfiih- 
rung und Planulig yon Frtihtesten unbedingt zu be- 
riicksichtigen. Nach GXU~ANN (3) bezeichnet man die 
,,unterschiedliche Anf~itligkeit verschiedener Lebens- 
alters- und Entwickiungsstadien" als ,,Phasendispo- 
sition". Wegen dieser ,,Phasendisposition" ist bet den 
Untersuchungen der Resistenzeigenschaften - -  set es 
an S~imlingen oder Pfropflingen - -  unbedingt erfor- 
derlich, dab nut physiologischgleichwertige Pflanzen- 
teile gepriift werden, die sich im gleichen Entwick- 
lungsstadium befinden und auch von einander ent- 
sprechenden Insertionsh6hen stammen. 

Leider ist es nun nicht so einfach, dab wir mit zu- 
nehmendem Alter der Individuen immer mit eilier Er- 
h6hung der Krankheitsbereitschaft zu rechlien haben, 
vielmehr sind bisher folgende M6glichkeiten beob- 
achtet worden: 

I. Jugendwiderst andsf~higkeit - -  Altersanf~lligkeit, 
2. Jugendanf~illigkeit - -  Alterswiderstandsf~hig- 

keit, 
3. Jugend- und Alterswiderstandsf~higkeit mit An- 

fNligkeit im mittleren Lebensalter und 
4. Jugend- und Altersanf~lligkeit mit Widerstands- 

f~thigkeit im mittleren Lebensabschnitt. 
Als Beispiel yon tIolzarteli-Krankheiten ftir die bet- 

den ersten der genannten M6glichkeiten mSehte ich 
fiir das Umschlagen der Jugendwiderstalidsf~higkeit 
in Altersanf~illigkeit den K i e f e r n b l a s e n r o s t  er- 
w~hnen, dessen Mycel sich im Stature um so mehr und 
leichter ausbreitet, je ~ilter dersetbe ist. Ftir den 
2. Fall, dab II~imlich mit zuliehmendem Alter die Ju- 
gendanf~liigkeit in Alterswiderstandsf~higkeit um- 
schl/igt, m6chte ich den W e i B t a n n e n h e x e n b e s e n  
(MelampsorelIa caryophyllacearum) erwf~hnen, bet dem 
die Infektion nur an jungen, sich entwickelnden Trie- 
ben erfolgen kann. Die gleiche ontogenetische Ver- 
schiebung beobachten wir auch bet der unterschied- 
lichen Pilzwiderstandsfithigkeit yon Jung- und Reif- 
holz der Kiefer, Fichte, Tanne und anderen Holzarten. 
Auch beim Birkenrost scheint i n  der Jugend eine 
grSBere Anf~tlligkeit vorhanden zu sein als bet ~ilteren 
Pflanzen und B~iumen. 

Aus den mitgeteilten Beobachtungeli ist ersichtlich, 
dab es zur Feststellung der Resistenzeigenschaften 
eines Individuums unbedingt erforderlich ist, stimt- 
liche Altersstufen der befallenen Organe w~ihrend der 
ontogenetischen Entwicklung zu pdifeli. Diese Not- 
wendigkeit stellt die forstliche Resistenzztichtung vor 
Probleme, die die landwirtschaftliche Resistenzziich- 
tung in dem AusmaBe IIicht kennt, well sie die ver- 
schiedenen physiologischen Altersstufen der einzelnen 
Organe innerhalb einer Vegetationszeit untersuchen 
kann. Die H01zarten dagegen durchlaufen die ver- 
schiedenen Altersstufen ihrer ontogenetischen Ent- 
wicklung erst in einem Zeitraum yon mehreren jahr- 
zehnteli. Innerhalb eines so groBen Zeitraumes k6nnen 
sich naturgem~B auch die umweltbedingten Veriinde- 
rungen der Krankheitsbereitschaft bzw. Resistenz 
eines Individuums vielmehr st6rend bemerkbar ma- 
chen. Es erhebt sich nun die Frage, ob bet den vielen 
Sehwierigkeiten, die ich bisher aufgezeigt habe, eine 
Resistelizzt~chtung bet Holzpflanzen fiberhaupt m6g- 
lich ist. DaB sie unbedingt notwendig ist, steht auBer 
jeder Frage. Die aufgeworfene Frage m6chte ich ffir 
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die Nehrzahl  der Fglle jedoch mit  , , Ja"  beantworten.  
Es sind aber noch gallz bes t immte  Voranssetzullgen zu 
schalfen, die llaturgem~iB noch umfangreiche Ullter- 
suchungen erfordern, und die-Durchffihrbarkeit  der 
Arbeitell kann nur  durch einen Kompromig  erreicht 
werden ulld durch die Zusammenarbei t  yon Vertretern 
verschiedeller Disziplinen gew~thrleistet werden. Als 
wichtigste Voranssetzung ist zun/ichst einmal ftir die 
verschiedenen Krankhei ten zu kl/iren, welche der 
4 ontogenetischen Verschiebungen bei den einzelnen 
Krankheitserregern vorliegt, oder ob w i r e s  w/ihrend 
der gesamten ontogenetischen Entwicklung der Wirts- 
pflanzen mit einer gleichbleibenden Krankheitsberei t-  
schaft zu tun habell. Weiterhin ist zu kl/irell, ob u n t e r  
den Individuen eiller Wir tsar t  individuelle Unter-  
schiede in der Reakt ionsar t  bestehelll Nach I41~irung 
dieser Voranssetzungen habell wit den Fragellkomplex 
bereits weselltlich eingeellgt. Es wird sich danll her- 
ansstellen, ob wir die Untersuchnllgen nur  an S~im- 
lingen durchffihren miissen, ll{imlich welln wit es nut  
mit  Jugendanf~lligkeit zu tun habell, die entweder in 
Alterswiderstandsfiihigkeit fibergehen oder auch als 
Altersanf~tlligkeit erhalten bleiben kann. Anderer- 
seits kann es sein, dab wir die Untersuchungen nut  all 
Pfropflingell durchfiihren kSnnen. Dieser Fall ist mSg- 
lich, wenn Jugendwiderstandsf~thigkeit vorhanden ist, 
die in Altersempfilldlichkeit fibergeht. 

Da es uns wegen unseres im Verh~tltnis zu der Le- 
benszeit der B~iume nur kurzen Lebells nicht m6glicti 
ist, yon einem S~tmling auch Pfropflillge seines Alters- 
stadiums Zu untersuchell, k61111en wir als Altersreiser 
nut  solche yell den jeweiligen Elternb~iumen heran- 
ziehen und diese als Pfropflinge untersuchen. Hierbei 
ist aber zu bedenken, dab die ph~inotypische Reaktion 
des S~imlings bei gleicher genotypischer Veranlagung 
aus den oben dargelegten Grfinden nicht immer mit  
der des Altbanmes fibereinzustimmen braucht.  Die 
Untersnchullg yon Altbgumen dutch Pfropflinge ist 
zur Prafung des El ternbaumes ffir die kontrolliertell 
Kreuaungen zur Kombinatiollszfichtung notwendig. 
Die S/imlingsuntersuchung ist bei Vorliegen yon Ju-  
gendanfglligkeit sowohl an S~tmlillgen aus freier als 
auch kontrollierter Kreuzullg erforderlich. Ich glaube, 
dab wir dutch die k o m b i l l i e r t e  U n t e r s u c h u n g  
yell S ~tmli l lgen wie auch P f r o p f l i n g e n  zu gesicher- 
ten Ergebnissell kommen werden. Unl6sbar  dagegell 
scheint mir  das Zfichtullgspr0blem dann zu seill, welln 
bei einem Erreger nut  AltersanfNligkeit vorliegt, da 
die Untersuchung der Kreuzungsllachkommell dann 
erst nach Jahrzehnten erfolgen kann and  dadurch 
sehr kostspielig sein wfirde. 

Ich m6chte hier noch einige Bemerkungen z u d e r  
Untersuchullg yon Pfropflingen anschliel3en, und zwar 
fiber die gegenseitige Beeinflussullg yon Reis ulld Un- 
terlage. In  der Li tera tur  sind bisher keine sicheren 
Beweise dafiir vorhanden, dab das Reis die Reaktions- 
norm der Ullterlage beeinfluBt, dagegen sind yon lalld- 
wirtschaftlichen Pflanzell- und Obstarten F/ille be- 
kannt,  dab die Unterlage die Reaktionsnorm des Reises 
beeinflul3t. Diese Beeinfiussung kann die Folge einer 

�9 Ver/inderung des Stoffwechsels sein. Weiterhin kann 
anch eine induzierte Toleranz ausgel6st wgrden, und 
auBerdem kann auch die Krankheitsdisposit ion des 
Reises durch Unterschiede in der Wtichsigkeit abge- 
wandelt werden. Vornehmlich anf starkwfichsigen 
Unterlagen wird dies durch einer Verschlechterung der 

Holzreife der Fall sein. Ich bin abet  der Meinung, dab 
solche Reaktionen durch gleichzeitige Infektiollell voll 
Reis ulld Unterlage erkallnt werden k6nnen. Es ist 
dazu nur llotwendig, dab an den Unterlagen beim 
Pfropfen auch eillige der..zu priifellden Organe ~ seiell 
es Bl~ttter, Nadeln oder Aste - -  erhalten bleiben. 

Ich wollte in meinen AusfiihrungeI1 zeigen, dab ent- 
sprechend den biologischell Eigellarten der Holzarten 
der Ablauf der olltogenetischen Entwicklungsstadien 
bei der ziichterischen Beurteilung des Zuchtmaterials 
durch Friihteste beachtet  werden muB. Wie ich aus- 
ffihrte, ist dies nicht nnr bei der Beurteilullg der 
Wuchsleistung, solldern auch ganz besollders bei der 
ResistenzZfichtullg notwelldig. Ffir die Anwendbar- 
keit yon Frtihtesten ist die Beachtullg des Ollltogene- 
tischen Elltwicklullgsablanfes eine ullerl~tgliche Vor- 
aussetzullg. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

i. Die Entwicklung yon Frtihtesten zur Beurteilung 
voll individuellen Unterschieden in dell die Wert-  und 
Massenleistung beeinflussenden Eigenschaften ist eine 
grundlegende Voranssetzung ftir die systematische 
Durchfiihrung yell Ziichtungsarbeit ell an Holzpflanzell. 

2. Es werden die bisher entwickelten Frfihteste, wie 
der Keimlingstest, die Beurteilullg des Wachstums- 
ganges durch Feststellullg des Wachstumsverlaufes 
von Jahrestrieben; die Priifung der phototropischen 
und photoperiodischen Reaktion an S~tmlingen, die 
Resistenzprtifungell gegen tierische und pilzliche Er-  
reger an S~imlillgen erw~thnt und auf ihre olltogene- 
tische wie auch umweltsbedingte Beeinflussung hin- 
gewiesen. 

3. I m  Gegensatz zu den ein]~thrigen landwirtschaft- 
lichen Kuiturpflanzen sind bei der ztichterischen Be- 
arbeitung der Holzarten besonders die individuellen 
Unterschiede im Ablauf der ontogenetischen Ent -  
wicklullg zu beachtell. 
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M6glichkeiten der Saatgutgewinnung yon ziichterisch 
gepriiften Einzelb iumen* 

V o n  W .  L A N G N E R ,  S c h m a l e n b e c k  

Mit 2 Textabbildungen 

I m  Zusamlnenhang mit  den heute anliegenden Pro- 
blemen der Samenplantage ist es vielleicht nicht 
mtiBig, einmal die Frage aufzuwerfen, wie wohl 
sp~i te r ,  w e n n  b e r e i t s  e i n e  g e n e t i s c h - z t i c h t e -  
r i s c h e  B e u r t e i l u n g  d e r  P l u s b ~ i u m e  v o r l i e g t ,  
solche Plantagen anzulegen sein werden. Es scheint 
mir  so gut wie sicher, dab dann andere lVIethoden an- 
gewendet werden mtissen, Ms bei den gegenwS~rtig zur 
Debat te  stehenden Plantagen, die wir j a wohl getrost 
lediglich als Vermehrungs- und Erhal tungsplantagen 
anzusehen haben.  Vielleicht, und das wird der Aus- 
klang meiner Ausffihrungen sein, wird dann sogar in 
bes t immten F~tllen eine Entwicklung yon den Plan- 
tagen weg einsetzen. 

Wenn wit zun~chst yon diesem letzten Hinweis ab- 
sehen, so besteht  aber wohl kein Zweifel dartiber, dab 
die Art der Anlage solcher z ti c h t e r i s c h e n Plantagen 
sehr viel schwieriger sein wird als die Anlage der heu- 
tigen Plantagen, bei denen es ja, wie yon den ver- 
schiedensten Seiten bereits ansgeftihrt, im wesent- 
lichen darauf ankommt,  ein m6glichst ideales Durch- 
einander, oder wie das Herr  STERN mit  mir  zusammen 
einmal benannt  hat, eine balancierte Einzelmischung 
herzustellen (LANGNER und STERN 1955). Die Art  der 
Anlage einer ztichterischen Plantage wird ganz wesent- 
lich davon abh~ingen, welches Ergebnis die genetischen 
Prtifungen gehabt  haben. 

I m  Rahmen  dieser kurzen Ausftihrungen mul3 ich 
nattirlich darauf verzichten, auf die Wege der geneti- 
schen Prtifungen im einzelnen einzugehe n. Nur  so- 
viel sei am Rande vermerkt ,  dab diese Prafungen im 
wesentlichen wohl durch gelenkte Kreuzungen mit  
dem Plusbaummater ial ,  durch Testung der Veranla- 
gungen des Saatgutes sowie dutch anschliel3ende kurz- 
und Iangfristige Anbanversuche mit  den erhaltenen 
Nachkommenschaf ten durchzuftihren sein werden. Ob 
man  dabei der Priifung der einzelnen Plusb~tume durch 
diallele Kreuzungen oder dutch Testkreuzungen mit  
Pollengemischen oder mit  Pollen je eines bes t immten 
Einzelbaumes den Vorzug geben soll, sei hier nicht 
n~ther untersucht,  dazu wird es wohl auch kaum eine 
eindeutige Aritwort geben, sondern es wird yon Fall  
zu Fall zu entscheiden sein. Als Ergebnis dieser gene- 
tischen Prtifung dtirfte abet  mit  groBer Wahrschein- 
lichkeit erwartet  werden k6nnen, dab sieh ein sehr 
kompliziertes kombinatorisches Beziehungsgeftige er- 
geben wird nnd dab der Fall des Auffindens einer aus- 

Nach einem Vortrag, gehalten auf d er Arbeitstagung 
fiir forstliche Samen-Plantagen vom 24.--26. Okt. I955 
in Waldsieversdorf. 

reichenden Zahl yon Einzelindividuen, die aI1e bei 
Kreuzung unter  sich den gewtinschten ziichterischen 
Fortschri t t  ergeben, sicherlich ein h6chst seltener Aus- 

nahmefa l l  sein wird. Es steht vielmehr zu erwarten, 
dab m i t  verschiedenen Par tnern  gute Nachkommen-  
schaften ergebende Einzelb~ume dies mit  anderen 
P a r t n e m  oder auch untereinander nicht tun werden. 

H i e r z u  sei folgendes, verh/iltnismS~Big einfache Bei- 
spiel konstruiert :  Die Ausleseb~iume 1 - -  5 sollen mit-  
einander kombiniert  teils gute, teils schlechte Nach- 
kommen nach Mal3gabe des in Abb. I dargestellten 
Diagramms ergeben (Abb. I). 

Wtirde man  in einem 
solchen Fall dann etwa die 
B~tume 1--5  in einer Plan- 
rage nach dem Prinzip 
der balancierten Einzelmi- 
schung zusammenbringen, 
so wtirde damit  nattirlich 
eine Mischung gtinstiger 
und ungtinstiger Kombina-  
tionen erm6glicht, und das 
Ziel, nur  bestgeeignete 
Kombinat ionen zu ernten, 
Wtirde nicht erreicht. 

Start  dessen mttBte man 
in nnserem Falle ver- 

Abb, I. Kombinatorisches Bezie- 
hungsgeftige yon 5 Auslesebfiumen. 
Die dureh verbundenei~ 
B~iume ergeben bei Kreuzung mit- 
eillander gute, die d u r c h - - - - -  
verbundene schlechte Nachkommem 

suchen, jeweils die Xlone in der Plantage so anzu- 
ordnen, dab entweder allein oder wenigstens vorzugs- 
weise die folgenden Kombinat ionen gebildet werden: 

I X 3  I X 4  1 •  2 X 4  3 X 5  
und dab die ungiinstigen Kombinat ionen 

1 •  2 X 3  2 •  3 •  4 •  
ganz ode r  weitgehend vermieden werden. Von den 
Selbstungen ist in diesem Zusammenhang abgesehen 
worden. Je nachdem, in welchem Grade die betreifen- 
den Klone sich selbst zu befruchten verm6gen, mtiBte 
dann auch diese M6glichkeit bei dem Aufban der Plan- 
rage einkalkuliert werden. Bei der bisherigen Methode 
der balancierten Einzelmischung wurde zwar insofern 
versucht, Selbstungen zu vermeiden, als die Pfropf-  
linge gleicher Klone m6glichst weit voneinander ent-  
fernt ausgepflanzt wurden, aber auch dieses Verfahren 
verhindert  nattirlich im Falle grol3er Selbstfertilit~tt 
das Zustandekommen yon Selbstungsnachkommen 
nicht, den~n jeder Pfropfbusch ist dann ja  in der Lage, 
sich selbst zu befruchten. Man kSnnte geradezu sagen, 
dab das Vorhandensein grol3er Selbststerilit~tt tiber- 
haupt  die Voraussetzung far  das wunschgem~Be Funk- 
tionieren einer Samenplantage darstellt, weshalb ich 


