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Nachdem in den letzten Jahrzehnten, besonders 
aber in den letzten Jahren, die forstliche Pflanzen- 
ztichtung ein wichtiger forstwirtschaftlicher For- 
schungszweig geworden ist, werden in allen L~indern 
mit geregelter Forstwirtschaft AusleseNiume ffir die 
Anlage yon Samenplantagen, aber auch ffir die ztich- 
terische Bearbeitung der Holzarten ausgew~thlt. Die 
Arbeiten begannen im gr6Beren Umfange erst nach 
dem 2. Weltkrieg. Inzwischen sind sie jedoch zu einer 
solchen Entfaltung gekommen, dab man yon einer 
internationalen Generalinventur der W~lder sprechen 
kann. Um diese Inventuren, die die unbedingt not- 
wendigen Voraussetzungen ffir eine planm~iBige und 
erfolgreiche Zfichtung sind, in ihrer ganzen Bedeutung 
zu charakterisieren, sei darauf hingewiesen, dab in 
der Forstwirtschaft sich bisher nut  selten eine Arbeit 
in wenigen Jahren zu einer solchen internationalen 
Breite und zu einer solchen Intensit~tt entfaltet hat, 
wie das hier bei der Auswahl yon Ausleseb~iumen der 
Fall ist. 

In allen L~tndern, die sich mit der Anlage yon Sa- 
menplantagen oder mit dem Aufbau einer Forst- 
pflanzenztichtung besch~iftigen, ist die Auswahl yon 
Ausleseb~iumen wahrscheinlich die zur Zeit wichtigste 
und verantwortungsreichste Arbeit, da der Nutzeffekt 
der Plantagen, d .h .  die Qualit~it des darin erzeugten 
Saatgutes, und die Erfolge in der Zuchtarbeit fast 
ausschlieBlich yon dem Ausgangsmaterial also den 
Ausleseb~iumen abh~ingen. Da die bei der Auswahl ent- 
stehenden Fehler nur durch den Einsatz yon betr~icht- 
lichen Mitteln und nut  unter grofien Zeitverlusten 
korrigiert werden k6nnen, wurden in den einzelnen 
L~indern die verschiedensten Anweisungen und Richt- 
linien for die Auswahl herausgegeben, um Fehler- 
quellen und Fehlentscheidungen m6glichst auszu- 
schliegen. Ftir unsere Republik sei nur auI die yon der 
HV Forstwirtschaft herausgegebenen Anweisungen 
(16) und auf das Merkblatt (31) und das Buch Forst- 
liche Samenplantagen (26) der Institutionen ffir Forst- 
pflanzenztichtung hingewiesen. Danach werden ffir 
die Ansprache der B~ume viele Ergebnisse forstwis- 
senschaftlicher Untersuchungen als Teile zum bunten 
Mosaik der leistungs- und wertm~iBigen Ansprache 
herangezogen, t?;s sei hier auf die Untersuchungen 
tiber die KronenausmaBe und Zuwachsleistung, Kro- 
nenabw61bung und Zuwachsschwankung, Kronen- 
gr6Ben, Nadelmengen und Zuwachsleistung yon Alt- 

* Nach einem Vortrag, gehMten auf der Arbeitsta- 
gung ftir Iorstliche Samenplantagen vom 22.--23. Ok- 
tober 2957 in Waldsieversdorf. 
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kiefern und Fichten, fiber Kronenformen, Borken- 
typen, Erkennbarkeit yon Erkrankungen, das Um- 
setzen der Waldb~iume und die neueren Arbeiten fiber 
die Ansprache der Wachstumstypen und deren Ast- 
st~rke, Astwinkel und Astreinigung usw. hingewiesen 
(1, 2, 3, 5, 14, 17, 18, 19 , 2o, 32, 33). Ferner haben 
auch die Ergebnisse der Rassen- und Herkunftsfor- 
sehungen (11, 12) wertvolle Einblicke in die Ausbil- 
dung der Eigenschaften der einzelnen Herkfinfte und 
Rassen gegeben. 

Die theoretischen Voraussetzungen fiir eine ver- 
h~iltnism~iBig sichere Auswahl waren also bei uns vor- 
handen. Leider wurden diese MSglichkeiten durch die 
jahrzehntelangen !J'bernutzungen und durch die vielen 
Sortimentshiebe, die j a oftmals das beste Baummaterial 
entfernten, stark eingeschr~inkt. Ahnliche Tenden- 
zen sind allerdings in fast alien europ~iischen L~ndern 
zu verzeichnen gewesen. 

Im allgemeinen war jedoch die Gew~ihr gegeben, 
dab bei der Auslese das Beste des Vorhandenen er- 
fal3t worden ist. Trotzdem ist die Auswahl unsicher, 
da sie nur Ph~inotypen und keine Genotypen erfassen 
kann. Die teilweise vorzfiglichen Eigenschaften der 
ausgew~thlten B~iume lassen ja bekanntlich keine 
Schltisse fiber ihre genetische Veranlagung zu. Fehl- 
entscheidungen dfirften daher des 6fteren vorkommen. 
Allerdings kann hier auf eine Arbeit yon EHRE~'BERG 
(4) verwiesen werden, die durch Kreuzungen zwischen 
PlusMiumen und zwischen MinusMiumen mit einer 
anschliel3enden Beurteilung der Kreuzungsnachkom- 
menschaften nachweisen konnte, dab bei einer scharfen 
Auswahl der Ausleseb~ume auch tats~ichlich vorwie- 
gend genetisch gut veranlagte B~iume erfagt werden. 
Um mit Sicherheit die gewfinschten und erwarteten 
Vorteile der Plantage zu erhalten, sowie auch um die 
Voraussetzungen ffir eine ziiehterische Arbeit mit den 
Holzarten zu schaffen, sind Prfifverfahren zur Beur- 
teilung der Ausleseb~iume eine Notwendigkeit, auf 
die nicht verziehtet werden kann. 

Fast alle Institutionen, die sich mit Forstpflanzen- 
zfichtung besch~iftigen, arbeiten an Methoden zur 
fJberprtifung der Ausleseb~iume. Diese Arbeiten 
dfirften im augenblicklichen Stadium der Forstpflan- 
zenzfichtung mit zu ihren Hauptaufgaben z~ihlen, 
ohne dab sie jedoch bereits befriedigend gel6st bzw. 
ffir die Untersuchungen yon Serien ausgereift sind. 
Bisher wurden die verschiedensten Methoden ffir 
diese Untersuchungen vorgeschlagen, die hier zwar 
kurz skizziert, aber nicht auf ihre Brauchbarkeit oder 
Unbrauchbarkeit hill besproehen werden sollen. Ein 
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Anspruch auf Vollstandigkeit wird mit der nachfolgen- 
den Aufz~thlung nicht erhoben. Die Arbeiten zur 
Beurteilung des zfichterischen Ausgangsmaterials 
lassen sich in drei Gruppen einteilen: 

1. Die pMnotypische Beurteilung, die bereits bei 
der Anerkennung durch die Mitarbeiter der Institu- 
tionen Itir Forstpflanzenzfichtung erfolgt. 

2. Die physiologischen Beurteilungen. 
3. Die genetischen Beurteilungen. 
Im einzelnen ist zu den Methoden folgendes zu sagen: 
Zu 1. Die Auswahl erfolgte, wie bereits erw/ihnt, 

nach den bekannten und des 6fteren beschriebenen 
pMnotypischen Eigenschaften unter Berficksiehti- 
gung der Erziehung, Pflege und Standraum- und Stand- 
or tsbedingungen im Vergleich mit den unter den gleichen 
Bedingungen erwachsenen Nachbarb~tumen. 

Zu 2. Die physiologischen Beurteilungen lassen sich 
in eine Reihe yon Einzeluntersuchungen gliedern. 

a) Untersuchungen fiber den Wachstumsgang an 
Pfropflingen und Keimlingen nach SCHR6CK und STERN 
(27), (28) lassen Rfickschlfisse auf den Wachstumsgang 
des Auslesebaumes zu. 

b) Untersuchungen fiber die fototropische Reaktion 
an Keimlingen nach den Ermittlungen yon SCHMIDT 
(23, 24), KARSCaON (10) und SC~R/3CK (29) ffihren zu 
Aussagen fiber die fototropische Veranlagung des 
Auslesebaumes. 

c) Untersuchungen iiber die Photoperiodizit~tt an 
Keimlingen und S~tmlingen nach KARSCHON (10) 
erlauben Aussagen fiber die Herkunft des Baumes, 
insbesondere fiber ihre Zugeh6rigkeit zu Kurz-, 
Langtag- oder tagneutralen Typen. 

d) Qualitative Untersuchungen an gtherischen 01en 
von Nadeln und Zweigen der Ausleseb~iume, aber auch 
von ihren Pfropflingen nach Mmov (15 u. w.), REDE- 
.~ANN (6), HAAGE~'SMIT (6), KANAK (9) U. a. erlauben 
Aussagen fiber die Rassenzugeh6rigkeit der unter- 
suchten B~tume. Mit Hilfe dieser Untersuchungen 
konnte MIROV (15) die einzelnen Kiefernarten des 
Subgenus Diploxylon nach einem System ordnen. 
Ebenfalls konnte er mit Hilfe dieser Methode Bastarde 
zwischen P. ba~cksiana und P. contor~a nachweisen. 

e) Transpirations-, assimilations- und respirations- 
physiologiscbe Untersuchungsmethoden ffir die An- 
wendung bei Pfropflingen und Keimlingen der Aus- 
leseb~tume befinden sich in verschiedenen Institu- 
tionen in Bearbeitung. 

f) Prfifungen von Pfropflingen, yon Sgmlingen aus 
freiabgebliihtem Material sowie yon S~tmlingen aus 
kontrollierten Kreuzungen auf Resistenz gegen wich- 
tige Krankheitserreger vervollst~indigen im weiteren 
Sinne die physiologischen Beurteilungsm6glichkeiten. 

Mit Hilfe dieser physiologischen Untersuehungen 
kann festgestellt werden, welche Eigenschaffen, falls 
keine f6rdernden Umweltseinflfisse in Frage kommen, 
zu der hervorragenden Leistung des Auslesebaumes 
geffihrt haben. 

Zu 3. Die genetischen Untersuehungen stellen die 
m6gliche Vererbung und gegebenenfalls auch den 
Erbgang der interessierenden Eigenschaften lest. 
Dazu mfissen ebenfalls alle Kreuzungsnachkommen- 
schaften eingehend physiologisch und natfirlich auch 
morphologisch usw. untersucht werden. Die Arbeit 
in dieser Gruppe gliedert sich in drei Methoden: 

a) Die diallelen Kreuzungen. Hierbei werden die zu 
untersuchenden Auslesebgume, m6glichst mehrere 

Jahre hintereinander, wechselweise gekreuzt. Die 
Nachkommenschaffen werden dann umfassend und 
vergleichsweise untereinander und mit den Auslese- 
b~tumen untersucht. 

b) Die Gametenselektion nach dem Vorschlag yon 
SCHR6CK (29). Alle Ausleseb~tume einer Holzart werden 
nach dieser Methode mit einem sogenannten Kreu- 
zungsbaum derart kontrolliert gekreuzt, dal3 der 
Auslesebamn die Rolle des Pollenlieferanten also des 
Vaters fibernimmt, w~ihrend der Kreuzungsbaum die 
Mutter darstellt. Die Verschiedenheiten, die zwischen 
den einzelnen Nachkommenschaffen auftreten, mfissen 
den einzelnen V/item, den Ausleseb~iumen, zugeschrie- 
ben werden, w~ihrend alle Gemeinsamkeiten der 
verschiedenen Nachkommenschaffen der Mutter zu- 
geordnet werden k6nnen. 

c) Die Polycrol3-Methode nach dem Vorschlag yon 
GUSTAFSSON. Von s/imtlichen Klonen einer Plantage 
werden Pollen geerntet und gut durchmischt. Mit 
dem Pollengemisch sollen dann sgmtliche Klone der 
Plantage kfinstlich best~iubt werden. Die Unterschiede 
in den einzelnen Nachkommenschaften der einzelnen 
Klone sollen durch die jeweils als Mutter dienenden 
Klone bedingt sein, da bei der Best~iubung der Klone 
alle V/iter gleichm~iBig beteiligt waren. Im Gegensatz 
zu der vorhergehenden Methode k6nnen nach diesem 
Verfahren nicht die Eigenschaften der V~tter, sondern 
die der Mutter ermittelt werden. 

Die auf diese oder j ene Art erhaltenen Kreuzungs- 
nachkommenschaften mfissen laufend beobachtet und 
alle feststellbaren physiologischen und morphologi- 
schen Eigenschaften genauestens ermittelt werden. 
Die Untersnchungsergebnisse kann man dann mit 
denen der Ausleseb~iume und Pfropflinge vergleichen. 

Ffir die Auswertung dieser Arbeiten muB gewisser- 
mal3en als Voraussetzung eine detaillierte Aufnahme 
der Ausleseb/iume vorhergegangen sein und zwar der- 
art, dab alle erfaBbaren Eigenschaften an den Auslese- 
b~iumen und Pfropflingen ermittelt werden mfissen, 
um so zu einer umfassenden Aussagef~ihigkeit der 
genetischen und physiologischen Arbeiten an den 
Kreuzungsnachkommenschaften zu kommen. Neben 
den aufgez~thlten physiologischen Methoden mfil3ten 
dann weitere Angaben wie die der Aststellung, der 
Blfitenfarbe, des Bliihbeginns, der Kronenform, des 
Triebl~ingenverh~iltnisses, der Nadelfarbe, der Nadel- 
l~tnge, der Knospenform und -beschaffenheit, der Keim- 
prozente, des Tausendkorngewichtes, des Harzgehal- 
tes, des Samenertrages, der Zapfenmerkmale usw. 
kommen. 

Diese vielseitigen Ermittlungen, die an Auslese- 
b~tumen, ihren Pffopflingen sowie an den entsprechen- 
den Kreuzungsnachkommenschaften durchgeffihrt wer- 
den sollen, sind augerordentlich umfangreich und in 
absehbarer Zeit kaum mehr zu fibersehen. Um die 
bei diesen Arbeiten anfallenden Ergebnisse effektvoll, 
d. h. leicht, schnell, exakt und umfassend auswerten 
zu kOnnen, werden so grol3e Anforderungen an die mit 
diesen Arbeiten betrauten Mitarbeiter gestellt, dab 
einzelne sie nach den bisher gebrguchlichen Methoden, 
der Aufnahme von Ergebnissen in Feldbfichern, 
Bonitierungsheften und anderen Arbeitsunterlagen 
nicht mehr bew~tltigen k6nnen. 

Eine umfassende Auswertung eines solchen Ar- 
beitsmaterials kostet auch unendlich viel Zeit und ist 
bei der zu bearbeitenden Zahl yon AusleseNiumen, 
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in dem yon der Zweigstelle Waldsieversdorf be- 
treutem Gebiet sind etwa 2ooo AusleseMume vor- 
handen, nach den bisherigen Methoden nicht mehr 
m6glich. Es wiirde sehr wahrscheinlich die Situation 
entstehen, dab in jahrelanger Arbeit kostbare For- 
schungsergebnisse erarbeitet wurden, die dann aber 
letzten Endes durch die Uniibersehbarkeit des Mate- 
rials oder dutch die zwangsl~iufig nicht erkennbare 
Zusammengeh6rigkeit verschiedener Eigenschatten 
und ~Ierkmalspaare nur teilweise zur Auswertung 
kommen und der Rest, vor allem die schwer zu er- 
kennenden korrelativen Zusammenh~tnge der ver- 
schiedenen Eigenschaften, die vielleicht am aufschlul3- 
reichsten sind, wiirde in den Akten und Bonitierungs- 
biichern verstauben. 

Diese Problematik existiert nicht nut  in der Forst- 
pflanzenziichtung, hier ist sie zur Zeit noch relativ 
gering, sondern in allen mit umfassenden Arbeiten 
betrauten wissenschaftlichen Institutionen. Der ein- 
zelne Forscher steht dieser Tatsache mit den iiblichen 
Arbeitsverfahren machtlos gegent~ber. PIETscI~ (21) 
stellt in diesem Zusammenhang lest, dab ,,erhebliche 
volkswirtschaftliche Werte in un6konomischer ja 
sachwidriger Weise eingesetzt werden - -  der Mangel 
an 0konomie geistiger Arbeit wird offenbar". - -  

Um nun die umfangreichen physiologischen und 
genetischen Untersuchungen aM den Pfropflingen nnd 
den Kreuzungsnachkommenschaften zuverl~tssig aus- 
zuwerten und die korrelativen Bezidhungen einzelner 
Eigenschaften zu anderen Merkmalen aufdecken zu 
k6nnen, mul3 zun~tchst eine umfangreiche, Itir die 
vielen vergleichenden Untersuchungen erforderliche 
detaillierte Aufnahme der AusleseMiume vorgenom- 
men werden. 

Das ist eigentlich nichts Neues. Verfahren ftir die 
Aufnahme der Ausleseb~tume sind bekannt, so z. ]3. 
die aus England, Schweden, der Bundesrepublik u. a. 
Sie alle beschr~inken sich mehr oder weniger auf die 
Aufnahme der einzelnen BaummaBe, den Angaben 
von Lage und Standort, einer Qualit~itsansprache 
sowie der Aufnahme yon Fotografien. Die uns bisher 
bekannten ~{ethoden halten wir fiir die anschliel3end 
einsetzenden genetischen und physiologischen Unter- 
suchungen ftir unzureichend. Eberrfalls betrachten 
wir die Methodik der Erfassung der Aufnahmeergeb- 
nisse unter Beriicksichtigung der vorher skizzierten 
Problematik als unzweckm~tBig und unzureichend, da 
sie die Eigenschaften des Baumes lediglich registrie- 
rend erfassen, ohne die Schwierigkeiten der komplizier- 
ten und zeitraubenden Auswertung zu beseitigen oder 
zumindest einzuschr~nken. 

Es soll daher die Frage gestellt werden: Welche 
Anforderungen sind an ein entsprechendes Aufnahme- 
verfahren bei voller Beriicksichtigung der er6rterten 
auswertetechnischen Schwierigkeiten zu stellen ? Die 
Antwort kann meines Erachtens auf diese Frage nur 
lauten : 

Das Aufnahmeverfahren soll alle erfagbaren Eigen- 
schaften bis ins Detail aufnehmen und dabeiin der Lage 
sein, alle im Rahmen des Arbeitsgebietes anfallenden 
Untersuchungsergebnisse an einer SteRe, in. einer 
Kartei, derart zu konzentrieren, dab neu hinzukom- 
mende Ergebnisse zwangslos aufgenommen werden 
k6nnen und dab die Kartei in ihrem Umfange beliebig 
erweiterungs- und erg~inzungsf/ihig ist, ohne dab die 
bisherige Arbeit in ihrem Weft beeintr~tchtigt wird. 

Gleichzeitig muB sie leicht tibersehbar, einfach in der 
Handhabung, in ihrer Aussagef~thigkeit zuverl~tssig 
und fiir das spezielle Arbeitsgebiet universell sein. 

Den bier verlangten hohen Anforderungen werden 
die bisherigen Methoden nicht gerecht. Sie k6nnen 
dagegen nur von einem sinnvoll aufgebautem Loch- 
kartenverfahren erftillt werden. 

Was sind nun Lochkartenverfahren ? 
Nach SCt~Em~E (2~), einem der Wegbereiter der 

Einfiihrung von Lochkarten in der Wissenschaft, ver- 
steht man unter Lochkartenverfahren: ,,Allgemeine 

Abb. ~. Lochkarte fiir eine manuelle Bearbeitung. 

Methoden, deren Grundlage Karteikarten (Lochkarten) 
sind, auf denen man bestimmte Aussagen durch me- 
chanische Ver~inderungen dieser Karten (Loch, Kerb, 
Schlitz) fixiert, so dab sie einer zusammenfassenden 
mechanisierten Bearbeitung zug~inglich werden". Im 
allgemeinen sind nach dem Vorschlag von SC~EELE (2~) 
drei Methoden der Lochkarten gebr~tuchlich: 

1. Die maschinellen Verfahren, besonders das Hol- 
lerith- und das Powersverfahren. 

2. Das Cordonnierverfahren. 
3. Die Randlochkartenverfahren. 

W~thrend bei den Lochkarten Lochungen vorge- 
nommen werden, die den gr613ten Teil der Fl&che der 
Karte bedecken k6nnen, wird bei den Randlochkarten 
nur der Rand mit einer Reihe oder mit mehreren Reihen 
von L6chern versehen (13). Das Mittelfeld der Karten 
sowie die Riickseiten sind fiir Texte und Abbildungen 
freigelassen (Abb. 1). Da fiir unsere Zwecke zun~ichst 
nur Randlochkarten in Frage kommen, soll im Rahmen 
dieser Abhandlung auf die Lochkarten im allgemeinen 
nicht eingegangen werden. Im nachfolgenden be- 
scMftigen wir uns daher nut  mit den Randlochkarten. 

Die Arbeitsweise dieser Lochkartenverfahren ist yon 
grunds~itzlicher Bedeutung fiir die Verbesserung der 
Arbeitsmethoden, besonders ftir die Auswertung um- 
fangreicher biotogischer, 6kologischer, medizinischer 
oder anderer Forschungsarbeiten, in unserem Fall die 
Aufnahme yon Ausleseb~iumen und sp&ter ftir ihre 
genetische und physiologische Beurteilung. Sie soll 
daher nach HUBER (8) an einem einfachen Beispiel, 
das zwar auf einem anderen Gebiet als die hier be- 
sprochenen Arbeiten liegt, aber wegen der leichten 
Erkennbarkeit des Orunds~itzlichen dieser Methoden, 
elTiutert werden. 

Die Internationale Holzanatomen-Vereinigung hat 
nach einer Methode gesucht, die verwirrende For- 
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menffille im anatomischen Aufbau der Laubh61zer 
zu erfassen und in einer Bestimmungstabelle festzu- 
halten. Hierzu wurden auf einer Randlochkartei mit 
88 numerierten L/Schern die Merkmale der Gef~iBe, 
Fasern, Markstrahlen des Parenchyms, Kristallvor- 
kommen und andere Eigenschaften dadurch markiert, 
dab den Eigenschaften bestimmte L6cher zugeordnet 
wurden, die bei ihrem Vorhandensein mit einer Kerb- 
zange geknipst wurden. Die Reihenfolge der Karten 
ist v611ig gleichgfiltig, ein seitenverkehrtes Einordnen 
wird durch Abschr~igen der rechten oberen Ecke ver- 
hindert. Hebt man nun mit Stricknadeln die Kartei 
durch Stechen voI1 bestimmten L6chern ab, so fallen 
bei leichtem Schfitteln alle Karten, die die betreffen- 
den Merkmale geknipst haben, herunter (Abb. 2). 

/ 
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Abb.  2. Arbe i t sweise  der  inanue l l en  Loehka r t enve r f ah ren .  
(Erl~.ll terung s i e h e i m  Tex t ) .  N a c h  SC~IEELE 1954 (22). 

Angesichts der Ffille yon Kombinationsm6glichkeiten 
ist es leicht verst~ndlich, dab meistens schon das 
Stechen weniger auftallender Merkmale die Zahl der 
in Betracht kommenden Holzarten raseh einengt. Der 
groBe Vorteil gegenfiber anderen Bestimmungsschlfis- 
seln besteht nun darin, dab man bei jedem beliebigei1 
Merkmal zu sortieren beginnen kann (HIsBER 1951 ) (8). 

Das hier erl~iuterte Prinzip gilt ffir alle Muster yon 
Randlochkarten und kann dutch die Aufstellung eines 
sinnvoll gruppierten Schlfissels auI fast alle Arbeitsge- 
biete angewandt werden. 

Als Beginn eines Aufbaues yon Arbeitskarteien ffir 
die Forstpflanzenzfichtung haben wir in Zusammen- 
arbeit mit BOLLANI) (7) zun~tchst eine Kartei ffir die 
Anfnahme von Ausleseb~tumen nactl den genannten 
Richtlinien entwickelt. Die Kartei dient den ver- 
gleichenden Untersuchungen der Ausleseb~tume mit 
ihren Pfropflingen und den entsprechenden Kreuzungs- 
nachkommenschaften ffir die physiologische und gene- 
tische Beurteilung der Ausleseb~tume. Gleichzeitig 
soll sie einen Vergleich der Ausleseb~iume unterein- 
ander erm6glichen sowie alle Ergebnisse fibersichtlich 
zusammenfassen, so dab z .B.  auch B~iume mit be- 
stimmten Eigenschaften ffir die Zuchtarbeit leicht 
und sicher gefullden werden k6nnen. Die Ziele der 
Lochkartei k6nnen daher in den nachfolgenden Punk- 
ten zusammenge!aBt werden: 

1. Zustandserfassung der Ausleseb~iume mit detail- 
lierten morphologischen, pbysiologischen und anato- 
mischen Angaben. 

2. Erfassung der Standorts- und Standraumbe- 
dingungen mit Angaben tiber den umgebenden 
Bestand sowie fiber seine Begrtindung und Pflege. 

3. Erfassung der entsprechenden Pfropflinge mit 
detaillierten morphologischen, physiologischen und 
anatomischen Angaben. 

4. Erfassung bestimmter physiologischer Eigen- 
schaften, wie u. a. Wachstumsgang und fototropische 
Reaktion der Keimlinge des Auslesebaumes. 

5. Alle bedeutsamen Angaben fiber den Baum, seine 
Pfropflinge und S~imlinge derart zu erfassen, dab alle 
gewfinschten Angaben leicht zu erhalten sind und dab 
vor allem eine umfangreiche korrelative Auswertung 
des kostbaren Materials mit Hilfe der Randl6cher 
m6glich ist. Gleichzeitig k6nnen die vielen Auslese- 
b~iume vergleichend untersucht werden. 

Die Karteikarte ist entlang der R~tnder mit L6chern 
versehen, denen bestimmte Begriffe wie Standorts- 
und Bodeneigenschaften, BaummaBe, Angaben fiber 
die Wuchsform und Beschaffenheit des Baumes ein- 
schliel31ich Krone, Beschaffenheit der Nadeln und 
Knospen sowie pMnologische Angaben fiber die Pfropf- 
linge zugeordnet sind. Auf der Rtickseite der Karte 
sind Fotografien yon dem Auslesebaum, der Borken- 
form, den Pfropflingen und yon einem Bodenein- 
schlag in der Nfihe des Auslesebaumes vorgesehen. 
Welter sollen die Wachstumsg~inge der S~mlinge und 
der Pfropflinge sowie die Stellung des Baumes im 
Bestand angegeben werden (Tafel I u. II). 

Diese Aufnahmemethode wurde bereits im Jahre 
195 4 entwickelt, ohne dab damals irgendwelche Vor- 
bilder zur Verffigung standen. Es ist daher durchaus 
m6glich, dab Erg~inzungen und Ab~inderungen not- 
wendig werden k6nnen, ffir die auf der Karte entspre- 
chender Platz freigelassen wurde. Auf die vielen Einzel- 
heiten und Besonderheiten dieser Randlochkarte soil 
im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter eingegangen 
werden, da sie einer entsprechenden Ver6ffentlichung 
vorbehalten sind. 

Mit der Kartei ist es uns ohne Schwierigkeiten m6g- 
lich, yon den vorhandenen etwa lOOO Kiefernauslese- 
b~tumen der Zweigstelle Waldsieversdorf innerhalb 
weniger Minuten die B~iume herauszufinden, die z. B. 
35 m hoch, spitzkronig, lOO Jahre alt und jugend- 
langsamwfichsig sind sowie dunkelgrtine Benadelung 
besitzen. ]ihnlich lassen sich alle anderen Eigenschaf- 
ten miteinander kombinieren, so dal3 man ohne einen 
besonderen Zeitaufwand die verschiedensten koordi- 
nativen Zuordnungen herausfinden kann. Gleich- 
zeitig k6nnen H~iufigkeitsverteilungen der einzelnen 
Eigenschaften bei den Ausleseb~iumen, ihren Pfropf- 
lingen und sp~iter auch bei ihren Kreuzungsnachkom- 
menschaften ermittelt werden. Treten z. B. in einzel- 
nen Kreuzungsnachkommenschaften bestimmte auf- 
fallende Eigenschaften auf, so lassen sie sich ebenfalls 
in der Kartei sehnell mit denen der Ausleseb~iume ver- 
gleichen. Nebenher sind ohne weitere Schwierigkeiten 
auch die H~iufigkeit des Vorkommens yon Auslese- 
b~iulnen in bestimmten Gebieten und Revieren sowie 
ihre wuchsgebietsm~tl3ig bzw. rassisch bedingten Ei- 
genschaften zu erforschen. Gegebenenfalls lassen sich 
z. B. die B~iume des norddeutschen Diluviums durch ver- 
gleiehende Untersuehungen mit dem Lochkartenverfah- 
ren in bestimmte Herkfinfte oder Lokalrassen einteilen, 
bzw. in Gruppen ordnen, die es gestatten, die Auslese- 
Niume ffir die Anlage yon bestimmten Samenplantagen 
zusammenzufassen oder die es auch erm6glichen, 
B~iume eines Gebietes ffir die Arbeit eines anderen 
Gebietes zu verwenden. 

Die Entwicklung dieser Kartei soll der Anfang ftir 
die Erarbeitung weiterer Arbeitskarteien z. B. ffir die 
Erfassung der Untersuchungsergebnisse an den Kreff- 
zungsnachkommenschaften einmal ffir die Beurteilung 
der Ausleseb~ume und zum anderen ffir die Auswertung 
der in den n~ichsten Jahren im gr613eren Umfange ein- 
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setzenden Zuchtarbeiten sein. Jedoch wollen wir zu- 
n~chst an der vorliegenden Aufnahlnekartei Erfah- 
rungen ftir die weitere Arbeit InK Randlochkarten 
samlneln. Sp/~ter kann eine Anwendung von maschi- 
nellen Lochkartenverfahren in Erw~gung gezogen 
werden. 

In gelegentlichen Hinweisen wird die Aufnahlne nach 
den hier skizzierten Verfahren als zu zeitraubend und 
zu teuer bezeichnet. 

Dazu sei folgendes festgestellt: 
Die unbedingt als notwendig und von allen Fach- 

leuten anerkannte Forderung der physiologischen und 
genetischen Prtifverfahren sind bei weitem umfangrei- 
cher, zeitraubender und kostspieliger als die Aufnahlne 
der B~iulne. Die ulnfangreichen Ermittlungen zur 
Beurteilung der AusleseNiume sind j edoch erst In6glich, 
ja erst sinnvoll bei deln Vorliegen von genauen detail- 
lierten Angaben tiber die zu untersuchenden B~iume, 
fehlen sie, so ist der Wert der genetischen und physio- 
logischen Untersuchungen stark eingeschr~inkt, wenn 
nicht iiberhaupt in Frage gestellt. Die Aufnahme der 
Auslesebiiume in dieseln Ulnfange ist daher geradezu 
eine Voraussetzung ftir die nachfolgenden Prtifver- 
fahren. Ohne sie w~ire die ztichterische Arbeit doch 
letzten Endes ein Arbeiten iln Dunkeln, ein Arbeiten 
mit nur teilweise bekanntem Material, also ein Glticks- 
spiel. Man sollte sich daher leicht entschliel3en kOnnen, 
diese im groBen gesehen geringen Aufw~inde an Zeit 
und Geld zu investieren, um ftir eine systematische und 
zielstrebige Arbeit die erforderlichen Grundlagen zu 
besitzen, nm dann in der Lage zu sein, die Init viel 
Aufwand erzielten Ergebnisse der genetischen und 
physiologischen Priifung exakt und universe11 vor allem 
mit HiKe der koordinativen Zuordnung einzelner 
Eigenschaften zu anderen Merkmalen auswerten zu 
k6nnen. 

Urn die Fruchtbarkeit  der Arbeiten Init Lochkarten 
nachzuweisen, sei bier ein Beispiel aus der lVIedizin, 
die doch gerade Init den Arbeiten in der Forstwirt- 
schaft Inanche Gelneinsalnkeit besitzt, angeftihrt: 
DERBLOWSKY hebt nach SCHEELE (22) die Bedeutung 
der Verfahren ftir die Forschung mit folgenden Worten 
hervor : 

,,Als Instrument der Heuristik zwingt das Lochkar- 
tenverfahren zu einer einheitlichen und disziplinierten 
Aussageform. Es schafft eine neuartige, sachliche An- 

:schauung yon den jeweiligen Merkmalstr~gern, schafft 
Vergleichsln6glichkeiten in Bereichen, die bisher nut  
individuellem Zusehen offenstanden und kaum kon- 
trollierbare Fehlerquellen aufweisen Inul3ten. Es 
ist eine Tatsache, dab die Histologie erst nach Entdek- 
kung des Mikroskopes InSglich wurde. Soweit sich 
jetzt bereits absehen l~iBt, wird eine verbindliche 
Anthropologie vor allem in antriebsphysiologischen 
Bereichen erst aufgrund der Einftihrung yon Loch- 
kartenverfahren entwickelt werden kSnnen" (DERB- 
LOWSKY 1952 ). Dazu erghnzt SCHEELE (22): 

Was hier yon der Anthropologie gesagt wurde, die 
ja gegebenenfalls als Teilgebiet der Biologie aufgefaBt 
werden kann, l~Bt sich getrost auch auf viele Gebiete 
der Biologie tibertragen. Wenn die Inodernen Loch- 
karten-Methoden erst einlnal ein breiteres Interesse 

*nnter den Naturwissenschaftlern gefunden haben, wird 
sich zeigen, dab viele Probleme - -  z. ]3. die Koordina- 
tion zahlreicher variabler Faktoren - -  Init diesen 
Methoden tiberhaupt erst 15sbar werden. Dies gilt 

nicht nur ftir die Biologie, sondern fiir alleWissenschafts- 
gebiete. 

Es ist also ganz gleich, ob es sich urn vorwiegend ex- 
perimentelle, physiologische und morphologische oder 
urn 5kologische Untersuchungen handelt, in jedem 
Fall lassen sich die modernen Lochkartenverfahren 
Init Erfolg anwenden. 

Einen weiteren groBen Vorteil bietet die Anwendung 
yon Lochkartenverfahren ft~r die wissenschaftliche 
Arbeit, indem sie durch die Aufstellung des erforder- 
lichen Schltissels zu einer klaren Fragestellung bei der 
Aufstetlung der Versuche zwingt. Dutch die leider 
oftlnals unscharfen Fragestellungen in den Forschungs- 
arbeiten werden des 5fteren Untersuchungen erfolg- 
los bleiben. Nicht unbedeutende volkswirtschaftliche 
Werte gehen dadurch verloren. Auch in dieser Hin- 
sicht kOnnte die Arbeit mit Lochkartenverfahren zu 
einer rationelleren und erfolgreicheren wissenschaft- 
lichen Arbeit ftihren. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dab es 
ftir die Arbeiten zur genetischen und physiologischen 
Beurteilung unserer Ausleseb~ulne eine unbedingte 
Notwendigkeit ist, die B~ulne ulnfassend und InK 
vielen Einzelheiten am zweckln~Bigsten nach der bier 
vorgeschlagenen Aufnahlnelnethodik InK HiKe einer 
Randlochkartei aufzunehmen. Ftir weitere Arbeiten 
in der Forstpflanzenztichtung w~re es erstrebenswert, 
entsprechende Randlochkarten zu entwickeln. 

Im Zuge der weiteren Entwicldung der Forstpflan- 
zenztichtung wird es wahrscheinlich auch ftir die ztich- 
terischen Arbeiten notwendig werden, Inaschinelle 
Lochkartenverfahren in die Arbeit einzubeziehen. Es 
w~re zweckln~Big, sich bereits j etzt mit der Problelnatik 
dieser in Zuknnft unentbehrlichen Arbeitsverfahren 
vertraut  zu Inachen und ihre AnwendungslnOglich- 
keiten zu tiberprtifen. 

AbschlieBend sei darauf hingewiesen, dab es ein 
groi3er Vorteil ftir die Zuchtarbeit w~ire, einen Ge- 
dankenaustausch tiber die Aufnahlne der Ausleseb~tulne 
Init den Fachleuten anderer Institutionen durchzu- 
ftihren, um m6glichst zu gleichen Methoden und Anga- 
ben zu komlnen und umbei  deln Austausch yon Zucht- 
material der verschiedensten Herktinfte und Rassen 
vergleichsf~ihige Unterlagen und Angaben zu besitzen. 

Zusammenfassung 
1. Ftir die Anlage von Salnenptantagen sow~e ftir die 

ztichterische Arbeit Init unseren Waldb/iulnen werden 
in allen L~ndern Init geregelter Forstwirtschaft 
Ausleseb~ulne nach pMnotypischen Gesichtspunkten 
ausgew~hlt, deren Genotyp nicht bekannt ist. Es wird 
daher die Notwendigkeit einer genetischen und physio- 
logischen Beurteilung der Ausleseb~ume mit Hilfe yon 
Prtifverfahren naehgewiesen. Die bisher vorgeschla- 
genen Prtifverfahren werden kurz skizziert. 

2. Als Voraussetzung ftir die genetische und physio- 
logische Beurteilung wird eine entsprechende detaillierte 
Aufnahlne der Ausleseb~ume in morphologischer, 
physiologischer und anatolnischer Hinsicht als unbe- 
dingt erforderlich angesehen. 

3. Die bisherigen Aufnahlneverfahren werden auf- 
grund der geringen Erfassung yon Merklnalen des Aus- 
lesebaumes den anschlieBenden Prtifverfahren nicht 
gentigen. Es wurde daher eine Aufnahmemethodik 
unter Berticksichtigung tier koordinativen Auswerte- 
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m6glichkeiten in Anlehnung  an  die Lochkartenver-  
fahren vorgeschlagen u n d  erl~utert.  

4. Fi ir  andere Arbeitsgebiete der Forstpf lanzen-  
zt tchtung wird die Anwendung  yon Lochkartenver-  
fahren empfohlen. Es wird erwogen, fiir die Zukunf t  
auch maschinelle Lochkar tenverfahren in die Arbei t  
einzubeziehen. 
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Aus der Forschungsstelle ftir Agrobiologie und Pflanzenztichtung Giilzow-Gtistrow der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin (Leiter: Prof. Dr. KRESS) 

Uber die Vererbung und Auffindung einiger r6ntgeninduzierter Mutationen 
yon Lupinus luteus* 

V o n  F. ZACtIOW 

Mit io Textabbildungen 

Wie schon berichtet  (1), wurden  1952 aus der Gt~l- 
zower Siil3en Gelblupine nach Behandlung n i t  R6nt -  
genstrahlen mehrere Mutan ten  ausgelesen, un te r  denen  
sich auch ldeinsamige, mi t te l lang behaar te  und  orange- 
gelb blfihende Formen  befanden.  Nach AbschluB der 
genetischen Unte rsuchungen  soll nachfolgend iiber 
die Vererbung dieser neuen  Merkmale berichtet  werden 
uhd  die B e n e n n u n g  der analysier ten Gene erfolgen. 

Von weiteren in teressanten  r6n tgeninduzie r ten  Mu- 
t a n t e n  bei Lupinus luteus, die 1955--1957 aus ver- 
schiedenen Giilzower S t~mmen ausgelesen wurden,  
sollen zun~ichst nu r  die Muta t ionen  kurz beschrieben 

* Herrn Prof. v. SEt<~BuscI~ zum 6o. Geburtstag ge- 
widmet. 

werden, da die genetischen Unte rsuchungen  dieser 
Fo rmen  noch nicht  abgeschlossen sind. 

1. Vererbung des Merkmals Kleinsamigkeit 
Aus der X2-Generat ion der Gtilzower Stil3en Gelb- 

lupine wurden vier kleinsamige Formen  ausgelesen 
(KRESS 1), von  denen aber zwei durch die Nach- 
kommenschaftspr t i fungen nicht  best~itigt werden konn-  
ten.  Die Nachkommenschaf ten  der beiden anderen  
Pf lanzen erbrachten zwar die Best~itigung der Muta- 
t ion  Kleinsamigkeit ,  liel3en aber gleichzeitig auch er- 
kennen,  dal3 zwischen den beiden kleinsamigen Mu- 
t a n t e n  erhebliche morphologische Unterschiede be- 
stehen. Die eine dieser Mutan ten  entsprach mit  


