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wicklungszustand der Pflanzen zum Zeitpunkt der 
Behandlung wurde yon NELSON und ROSSMANN 
(1958) beim Mais beobachtet.  Eventuel l  lassen sich 
beim Mais aus dieser Erscheinung Nutzanwendungen 
ftir die Heterosisztichtung ableiten. Die Befunde yon 
PALEG und ASPINALL (1958) und die yon uns hier 
dargelegten zeJgen, dab die Erscheiliulig einer Pollen- 
sterilit~t nach Gibberellinbehandlung 'nicht auf den 
Mais beschr~ilikt ist. 

E. Zusammenfassung 
1. Die r6ntgeninduzierte Sommergersteli-Mutante 

MS 1196 aus der Sorte , ,Haisa" weist einen ,,knoten- 
loseli" Halm auf. Die Halmknoten werden bei ihr 
IIicht mehr differenziert, sondern befinden sich auch 
bei reifen Pflanzen dicht fiber dem Wurzelhals. Der 
gesamte Halm wird auf diese Weise yon dem obersten 
IIIternodium gebildet. Auf die Parallele zu dem 
Halmaufbau der Cyperaceen und des Pfeifengrases 
(Molinia coerulea) wird hiligewiesen. 

2. Es war nicht mSglich, mit Hilfe einer fort- 
gesetzten Gibberellinbehalidlung diesen Halmaufbau 
der Mutalite zu ver~ndern. Die Pflanzelih6he blieb 
ebenfalls im wesentlichen unverfindert,  obwohl w/ih- 
rend des Jugend-Wachstums eine gewisse F6rderung 
durch das Gibberellin zu beobachten war. Das 
Ahrenschieben wurde um bis zu 4 Tage vorverlegt, 
Dabei ergab sich eine eindeutige Beziehung zwischen 
der IIItensit~t der Gibberellinbehandlung und dem 
Verfrfihungseffekt. 

3. Die Ahrenl~inge der behandelten Pflanzen wurde 
signifikant vergrAl3ert. Die Ahrendichte war dabei 
vermindert .  Der st~irkste Effekt des Gibberellins be- 
stand in einer starken Drtickulig der Fertilitfit der 
Mutante bis zu fast vAlliger Sterilit~t. Die Antheren 
enthielten iiberwiegend degelierierte Pollen und 
platzten nur in Ausnahmef~illen auf. Die Narbenaus- 
bildung und die Entwicklung anderer Ahrenteile 
blieb augenscheinlich normal. Auf ~ihnliche Versuchs- 
ergebnisse aus der Li teratur  bei zweJ Gerstensorten 
und bei Mais wird hingewiesen. 
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Die groBe Trockenheit  wiihrend der vergangenen 
Vegetationsperiode (1959) unterstreicht aufs IIeue 
die Bedeutung der Ztichtung auf Dtirreresistenz bei 
bestimmteli ForstgehSlzen. Dies gilt ilisbesondere 
auch ftir solche Baumarten,  die auBerhalb des Waldes 
bei der Aufforstung yon Kippen und 0dliindereieli, 
also auf 6 k o l o g i s c h -  vor allem im Hiliblick auf den 
Wasserhaushalt - -  ungtinstigen Standorten, in 
Zukunft  in steigendem MaBe Verwendung finden 
werden. 

Probleme der Dtirreresisteliz der B/iume sind 
darum seit Jahren Gegenstalid grundlegender wissen- 
schaftlicher Arbeiten an unserem Inst i tut  (s. POLSTER 
ulid REICHEI~I3ACI~, 1957). 

Die Forderulig des Forstpflanzenztichters ilach 
einer relativ einfachen und schnell arbeitenden 
serienanalytischen Methode, mit dereli Hilfe er 
m6gliehst schon an jungeli S~imlingen eine Selektion 
auf Dtirreresisteliz vornehmen kann, blieb bislalig 
unerftillt. Im folgeliden soil auf eine Methode auf- 

merksam gemacht werden, die geeignet erscheint, 
physiologische Uiiterschiede im Verhalten der uns 
interessierenden Baumarten bei Dtirrebelastungen 
zu testen. 

Wir gehen dabei von den Arbeiten WALTERS (1931) 
tiber die Hydra tur  der Pflanze aus. w ie  zahlreiche 
Beobachtungen ergaben, sind Stoffproduktion und 
Wachstum eng mit dem Wasserzustalid der Pflanze, 
der Hydratur ,  gekoppelt. Die kryoskopische Be- 
stimmung von PreBs~iften fixierter Pflanzenteile 
zeigte nach WALTER U.a., dab dem Maximum der 
Wachstumsvorg~inge ein Optimum der Hydra tur  
entspricht. Bei Verschlechterung der Hydra tur  tiber 
eineli bestimmten Schwellenwert hinaus werden ver- 
schiedene Lebensfunktionen, wie z .B.  Assimilation 
und Wachstum, eingestellt. Nach WALTER sind 
Pflalizen als dtirreresistent zli bezeichnen, die sich 
bei erschwerter Wasserversorgung nut  wenig oder 
kurzfristig vom Hydra turopt imum entfernen (hydro- 
stabile Typen) bzw. solche, bei denen eine Minderung 
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oder Einsteltung der Stoffproduktion erst bei starkem 
Abweichen yon Hydra turop t imum einsetzt (eury- 
hydre Typen).  

Der groBe Vorteil dieser Hydraturmessungen nach 
der Methode WALTERS liegt in tier gleichzeitigen 
Erfassung eines umfangreichen Komplexes physiolo- 
gischer und morphologischer Faktoren,  die ftir die 
habituelle Dfirreresistenz (FucEs und I~OSENSTIEL, 
1958 ) mitbest immend sind. Es muB allerdings hinge- 
wiesen werden, dab nicht alle die Resistenz bedin- 
genden Faktoren in der Hydra tu r  wirksam werden, 
und zum anderen nicht alle die Hydra tur  beein- 
fiussenden Faktoren mit  der Dfirreresistenz im Zu- 
sammellhang stehen. Ein direkter Vergleich der an 
verschiedenen Pflanzen ermit tel ten absoluten MeB- 
werte l~Bt keine Schltisse auf den Wasserzustalld zu, 
da die optimalen Werte bei den einzelnen Individuen 
unterschiedlich hoch Iiegen kSnnen und selbst flit 
die gleichen Pflanzen in gewissen Grenzen, in Ab- 
h~ingigkeit yon den Umweltfaktoren, schwallken. 
Aus diesen Grtinden sind einmalige Untersuchulllgell 
yon geringem Aussagewert. Nut  durch eine dylla- 
mische Betrachtungsweise k6nnen Hinweise auf die 
Hydra tu r  erhalten werden. Zur Kl~irung all dieser 
Fragen sind von uns systematische Ulltersuchungen 
aufgenommen worden. 

Bei den uns interessierenden Baumar ten  handelt  
es sich fast durchweg um Populationen yon Fremd- 
befruchtern. Voraussetzung fiir die Brauchbarkei t  
einer Selektionsmethode ist deshalb, dab sie die 
Analyse groBer Pflanzenzahlen erm6glicht. Beson- 
ders der, hohe Materialbedarf und Arbeitsaufwand 
wie auch die vielen Fehlerm6glichkeiten lieBen bald 
erkenllen, dab die kryoskopische Methode ftir unsere 
serienm/iBigen Untersuchungen nicht geeignet ist. 
Die schnelle Durchftihrnng einer Messung, die ein- 
fache Handhabung und der gerillge Substanzver- 
brauch der r e f r a k t o m e t r i s c h e n  Best immung der 
Trockensubstanz yon Zells~iften kommt den Forde- 
rungell, die wit an ein Massellulltersuchungsverfahrell 
stellen, sehr nahe. 

Unsere Untersuchungen ergaben, dab zwischen 
dem kryoskopischen Wert  At und dem im Refrakto- 
meter  ermit tel ten Brechungsindex riD20 sehr enge 
Beziehungen bestehen (ScHEUMANN, lloch nicht 
verSffentlicht). Mithin diirfte auch die optisch 
ermittel te Zellsaftkollzelltratioll als ein Ausdruck 
der Hydra tu r  im Sinne y o n  WALTER gewertet werden. 

Erst  mit Hilfe der auf dieser Basis entwickelten 
Methode wird es m6glich, die Dynamik der Zellsaft- 
konzentration einzelller, selbst kleiner Pflanzen tiber 
l~ingere Zeitr~iume hinweg zu erfassen und serien- 
m~Big ein groBes Material in vielen Wiederholungen 
zu analysieren. Dabei ist die Durchftihrullg der I-Iy- 
draturmessung nicht unbedingt all ein Labor ge- 
bunden, sondern kalln auch in behelfsm~iBigen Sta- 
t ionen erfolgen, wo das Fehlen von Eis eine kryo- 
skopische Untersuchung unmSglich machen wtirde. 
Die unter  diesen Bedingungen notwendige Konser- 
vierung der fixierten Pflanzenteile oder der PreB- 
s~ifte, die nicht nur eine erhebliche zus~itzliche Arbeit 
darstellt, sondern auch die Gefahr yon Fehlbestim- 
mungen wesentlich heraufsetzt,  entfitllt bei der 
Refraktometermethode.  Unsere bisherigen Ergeb- 
nisse zeigen, dab dieses relativ einfache Verfahren 
auch zur Kl~irung von Fragen im Zusammenhang 
mit der F r o s t h ~ i r t e ,  der S t a n d o r t s t o l e r a n z  
und anderen 6 k o l o g i s c h e l l  wie auch p a t h o l o -  
gi s ch e i1 Problemen erfolgreich angewendet werden 
kann. 

Anhand eines orientierenden Versuchs wird im 
folgenden gezeigt, dab mit dieser Methode selbst in 
Populationen, also einem heterogenen Material, 
physiologische Unterschiede zu fassen sind. 

Material 
Als V e r s u c h s o b j e k t  wfihlten wir Aspen und 

Aspenhybriden. Wir sehen in einer Selektion trok- 
kenresistenter Pappeln der Sektion Leuce, insbe- 
sondere der Aspe, deshalb ein wichtiges Zuchtziel, 
weil die Arten und Hybriden dieser Sektion wohl in 
mancher Hinsicht ,,allspruchsloser" sind als nnsere 
Kulturpappeln,  gute Wuchsleistungen im allgemeinen 
aber doch nur bei gtinstiger Wasserversorgung 
erzielt werden. Das Material fiir unseren Tastversuch 
lieferten Kreuzungsnachkommenschaften aus dem 
Jahre 1956. Je Population wurden 15 B~iume unter- 
sucht. 

Es halldelt sich um Restpflanzen (2jiihrige Aufwiichse 
aui 4j~ihriger Wurzel), die nach Alllage eines umfang- 
reichen Anbauversuchs iibriggeblieben und in ullmittel- 
barer~ N~ihe des Instituts in einem Meinen Schauversuch 
ausgepflanzt worden waren. Die in den Versuch einbe- 
zogenell Kreuzungsnachkommellsehaften sind unter An- 
gabe der Herkunft tier Partner in Tab. 1 zusammengesteilt. 

Der B o d e n  der Versuchsfliiche, eill humoser 
Mittelsand mit  Grobsand im Untergrund, bot wegell 

Tabelle 1. Verzeichnis der untersuchten Kreuzungsnachkommenscha]ten. 

Z. Nr. K o m b i n a t i o n  Herkunft der Partner geogr. Breite 

2849 
2844 
2839 

2827 

2 8 1 2  

2845 
2802 

2821 
2837 
2829 
2841 

1 ~. tremula • P.  lremula 
~ .  tremula • P .  tremula 
P ,  tremula x P .  tremula 

P .  tremula • P .  tremula 

P.  tremula • P .  tremuloides 

P .  tremuIa • P .  tremuloides 
P.  lremula • P .  tremuloides 

P.  tremula • P.  grandidentata 
P .  tremula • P .  grandidentata 

P .  tremula • P .  alba 
P.  tremula • P .  alba 

Tharandt 29 • GroBdubrau 3 
Tharandt 29 • Sowj etunioll 
GroBdubrau B • Resele/ 

Schweden 
Golk 1 • Resele/Schweden 

Tharandt 29 • Spragge I/ 
Kanada " 

Golk i • Spragge 2]Kanada 
GroBdubrau ]3 • Angus/ 

Kanada 

Tharalldt 29 • Maple/Kanada 
Golk z • Holston/Kanada 
Tharandt 29 • Sauen 6 
Tharandt 29 • Salgesch/ 

Schweiz 

5o014'• 51~ ' 
50014'• 55034 ̀  

51~ 16' • 63~ ' 
51~ ' • 63022 ̀  

5o~ ' • 46010 ' 
51~ ' • 46~ ' 

51016 ̀  • 44020 ' 

5o~ ' • 43052' 
51013 ' • ` 
5o~ ' • 52016 , 

50014 ' X 46019 ' 
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seiner relat iv geringen wasserhaltenden Kraf t  im 
Hinblick anf den Versuchszweck gtinstige Voraus- 
setzungen. 

Methode 
Die Streuung der Zellsaftkonzentrat ion verschie- 

dener BlOtter eines Baumes ist zuweilen sehr hoch. 
Um fiir jede Pflanze einen repr~sentat iven Wert  zu 
erhalten, wurden yon je 3o Bl~ttern mit  dem Nork-  
bohrer  Scheiben ( 8 - - 1 o m m  ~)  ausgestanzt.  Die 
En tnahme  ganzer Bl~ttter h~itte die Assimilations- 
masse unn6tig s tark  reduziert.  Diese , ,Sammel- 

festzustellen, ob zwischen den Refraktometerwer ten  
yore 23 . 6. znm 8.7.  bzw. vom 8. 7. zum 25.7- 59 
gesicherte Unterschiede bestehen, verglichen wir die 
Populat ionsmit telwerte  nach der Differenzmethode. 
Das Ergebnis ist aus Tab. 2 zu ersehen. 

Tabelle 2. Gesamtmittel der Reiraktometev-Weete in %. 

Probenahme 

23 . 6.59 

8.7.59 

59 

X 

(%Tr;S.) 

I 
21,67 

20,25 

19,41 

d 
(%Tr.S.) 

- - 1 , 4 2  

i --o,84 

s 4 

(%mr.S.) 

-7-0,379 

~-o,472 

I p 

I (%) 

0,43 

10,2  

Refraktometerwer te  (R-Werte) sind in der 
,m 23.6. zum 25.7. i m  a l l g e m e i n e n  s tark  

(ira Mittel aller Messungen um ~,42% Tr.S., 
ferenz ist mi t  P ~ o,43% gut gesichert). 
8.7.  zum 25. 7- ist ein weiteres Absinken der 
konzentrat ion (ira Durchschnit t  um o,84% 
lie Differenz ist nicht gesichert, P = lO ,2 ~  
:ellen. Betrachte t  man  die Menge der Nieder- 
vor und w~thrend der Untersuchungsperiode, 

"ht das Fallen der Refraktometerwer te  durch- 
Erwartungen.  

Ape# Hal d-uni dul i  

Abb. L Temperatur und Niederschlgge in Graupa Mai--Juli ~959. 

probe"  wurde nach der Fixierung in einem hierfiir 
konstruier ten SpezialpreBsatz ausgepreBt und der 
so gewonnene Zellsaft im Ref rak tometer  in Prozent  
Trockensubstanz (%Tr.S.) gemessen. 

Bis zu 5 ~ Proben k6nnen auf diese Weise yon 2 Per- 
sonen in einer Stunde analysiert werden.~ 

Die erste Probenahme erfolgte am 23.6. ~959 naeh 
langanhal tender  Trockenhei t  nnd Tagen starker  
Sonneneinstrahlung. Die Bodensaugkr~ifte waren 
sehr hoeh. Nach einem sehr t rockenen Mai fielen 
vom 1. Juni  bis zum Tag der En tnahme  am Versuchs- 
oft nur  unbedeutende Niedersehl~tge mit  insgesamt 
lo, 9 mm.  Anfang Juli  setzten st~trkere Regen eim 
Bis zur zweiten Probeentnahme am 8 .7 .59  wurden 
insgesamt 4 6 , 4 m m  gemessen. Der  Wurzelbereich 
der Pflanzen war  danach gut durchfeuchtet.  Bis 
zur dri t ten Probeentnahme,  am 25. 7- 59, fielen ernent 
94,2 m m  - -  nach der Trockenperiode also bis zu 
diesem Tag insgesamt ~4o,6 m m  Regen (s. Abb. ~). 

Die diurnalen Konzentrations~tnderungen wurden 
insofern berficksichtigt, als die En tnahme  der Proben 
stets i n den Morgenstunden erfolgte. 

Ergebnisse 
Wie in der Einleitung bereits erw/ihnt, interessiert 

vor allem die V e r ~ n d e r u n g  der Zellsaftkonzen- 
t ra t ion w/thrend des Untersuchungszeitraumes.  Um 

Die Entwicklung der 3/Iethode ist Bestandteil einer 
Dissertation. Einzelheiten werden einer ausfiihrlichen 
Ver/Sffentlichung vorbehalten. 

% 
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I- ' . R teemulanealba \ '  g84q 
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Probenahmen g~.~. ~17. dS. Z 

Abb. 2. VerAnderung der Zellsaftkormentrafionen bei Aspenkreuzungsnach- 
kommenschaften. 

I m  einzelnen war festzustellen, dab erhebliche 
populat ionsbedingte Unterschiede in der VerS_nde- 
rung der Zellsaftkonzentration bestehen (s. Abb. 2 
und Tab. 3). 

Anf die ersten Niederschl/~ge, die nach langer Trocken- 
periode ill der Zeit zwischen dem 23.6~--8.7- fielen, 
reagierten die Populafionen 2827 ulld 2839 , JKreuzungell 
heim ischer Aspen mit einer nordschwedischen, und die 
Nummern 2841 und 2829 (P. tremula • P. alba) besonders 
stark. Die Differenzen bei den Keuzullgen mit dem nord- 
schwedischen Partner silld gut gesiehert. Bei 2839 zeigei1 
alle ~5 untersuchten Pflanzen eine iallellde Tendellz, be] 
Nr. 2827 eine Pflanze yon x 5 einen geringen Anstieg. 
Die Einzelwerte der Hybridenpopulation (p. tremula• 
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P. alba) s t reuen s ta rk ;  ihre  Differenzen sind deshalb  nur  
, ,gesichert" .  I n  tier Nachkommenscha f t  2829 lassen zwei, 
in Nr.  2841 drei  Pf lanzen  von  15 e inen Ans t ieg  der  1Re- 
f r ak tome te rwer t e  erkennen.  Die ebenfalls  aus innera r t -  
l ichen Kreuzungen  he rvo rgegangenen  Nachkommen-  
schaf ten  Nr. 2844 und 2849 zeigen ein Fa l l en  der  W e r t e  
und gute  S icherung der  Differenzen.  Die  Anzah l  de r  
, ,Ausreil3er" Pf ianzen  m i t  s t e igendem Ref r ak tome te r -  
w e f t  - -  be t rug  in d iesem Fal le  1 bis 2. 

Bet  den  N u m m e r n  2802 (P. tremula • P. tremuloides), 
2812 (desgl.) und  2837 (P. tremula•  grandidentata) 
sind die Differenzen nicht  s ignifikant .  Diese Popu la t ionen  
erwiesen sich in bezug auf die R e a k t i o n  der  Einzel -  
pf lanzen als sehr  une inhe i t l i ch ;  bet  e inigen wurden  Ial- 
lende,  bei  e inigen s te igende  iR-Werte regis t r ier t .  I n  diesen 
F/il len ve rm6gen  Mi t t e lwer te  wenig  fiber das Verha l ten  
der  Popu la t ionen  auszusagen.  Ledig l ich  bei Nr. 2837 
war  bet  der  Mehrzahl  der  untersuchten  Ind iv iduen  ( lo  
yon  15) ein Ans t ieg  festzustel len,  de r  auf  eine Sonder-  
s te l lung dieser  Popu la t ion  hindeute t .  

Nach der Betrachtung des Verlaufes der R-Werte 
interessiert noch, ob die Kreuzungsnachkommen- 
schaften durch unterschiedlich hohe absolute R- 
Werte gekennzeichnet sind, 

Wie Abb. 2 und Tab. 3 erkennen lassen, haben sieh 
die Rangordnungen der einzelnen Populationen an 
den drei Beobachtungstagen mehr oder weniger 
verschoben. Diese Feststellung unterstreicht noch 
einmal die Forderung nach ether dynamischen 
Betrachtungsweise. 

Trotz des Wechsels der Rangordnungen fallen 
abet einige Populationen auf, die sich w~ihrend der 
gesamten Untersuchungsperiode im ,,oberen" bzw. 
,,unteren Drittel" der Werte bewegen. 

Zu den ers teren ziihlt die Nr. 2837 (P. tremula Golk 
• P. grandidentata Hols ton /Kanada) .  Bet  nu t  ger ingen 

Tabel le  3, Re/rah ~ometer-Werte 

2 3. 6. 
Z. Nr. %Tr.S. 

2 

2849 21,78 
2844 22,35 
2839 22,23 
2827 2o,71 

2812 20,90 
2845 21,53 
2802 20,88 

2821 21,o9 
2837 21,8o 

2829 21,63 
2841 23,49 

und relative Streuung der einzelnen Kreuzungsnachkommenscha/ten. 

8,7. I 
s% %Tr.S. s% 

3 4 5 

7,8 2o,35 8,9 
4,7 21,11 6,3 
7,4 19,o9 6,0 
6,0 17,81 6, 5 

6,8 2L59 lo,8 
7,1 20,4 ~ 8,1 
6,5 2o,57 8,3 

6, 4 19,6o 8,0 
6,7 22,Ol 9,6 

9,0 19,39 8,4 
12,3 20,85 13,7 

+ Differenz ,,gesiehert" P% = 5 
+ + Differenz ,,gut gesichert" P% = a 
+ + + Differenz ,,sehr gut gesichert" P% = o.~ 

I m  Ze i t r aum v o m  8.7 .  zum 25. 7. wiesen die e inzelnen 
Popu la t ionen  in der  ,,Bewegung'" der  iR-Werte noch 
gr6Bere Unte rsch iede  auf  als in de r  vo rhe rgehenden  
Per iode  (s. Abb. 2, Tab. 3). Bet  e inigen ist  ein wei teres  
Fal len,  bet  e inigen ein Gleichble iben oder  sogar em An- 
s te igen tier W e r t e  zu verzeichnen.  Le tz te res  t r i f f t  ffir die 
bere i t s  erw/ihnte  Nr.  2827 zu; t ier IR-Wert vom 25.7- 
l ieg t  im  sehr  gut  ges icher ten  MaBe tiber d e m  v o m  8. 7. 
59, und der  Ans t ieg  ist  bet  13 yon  15 Pf lanzen  festzustel-  
len. 

E ine  Erkl~irung ffir das abwe ichenJe  Verha l ten  dieser  
Popula t ion  daf t  man  v ie l le ich t  in ih rem besonders  fr i ihen 
Vegeta t ionsabschluB - -  bed ing t  durch  den EinfluB des 
nordischen Pa r tne r s  - -  suchen. Phiinologische Beob- 
achtungen,  die wi r  al lerdings n icht  an  d e m  Material ,  das 
der  R - W e f t  - B e s t i m m u n g  diente ,  sondern im Zusammen-  
hang  mi t  anderen  Arbe i t en  durchf i ihr ten,  ergaben,  dab 
bet Nr. 2827 am 12.8. 59 berei ts  68 yon  lOO Pf lanzen 
ihre  Termina lknospe  ausgebi ldet  ha t t en .  Be i  Nr;  2839 
und Nr. 2844, die nach unseren  Beobach tungen  ihre  Ve- 
ge ta t ionsze i t  fast  ebenso frith beenden  wie Nr. 2827, 
hi i t te  m a n  a l l e rd ings / ihn l iche  Tendenzen im Ver lauf  der  
iR-Werte e rwar ten  dtirfen. Tats i ichl ich s ind die W e r t e  
yore  8. 7. auf  den  2 5 . 7 . 5 9  wet te r  gefallen. Bet  Nr. 2844 
is t  die  Dif ferenz  sogar gut  gesichert .  

E in  auffal lend s tarkes  Sinken der  R - W e r t e  wurde  in der  
zwei ten Bes t immungsper iode  bet den schon erwi ihnten 
Hybr idenpopu la t i onen  (P. tremula • P. alba) beobachte t .  
I n  beiden Fii l len ergab die Auswer tung  sehr  gu t  ge- 
s icher te  Differenzen.  Siimtl iche Versuchspf lanzen ver -  
h ie l t en  sich gleiehart ig.  Beide  Popula t ioneu  schlieBen 
ihr  Wachs t t lm ,  verg l ichen  m i t  a l ien anderen  der  Kreu-  
zungsserie  1956 ( insgesamt 49), am  sp~itesten ab. Die  
Zahl  der  Pf lanzen mi t  ausgebi lde te r  Termina lknospe  
be t rug  am 12.8.  59 in beiden Fiil len o, am  31.8 .  bet  
2829 22 und  bet  2841 4 (yon lOO) ! 

~5.7. Differenz Differenz 
%Tr, S. s% (2--4) (4--6) 

6 7 8 9 

20,29 8,2 1,43 ~" 0,06 
20,24 3,8 1,24" T 0,87 - -  
18,71 7,8 3,14 +++ 0,38 
19,25 7, 8 2,90 + + + 1,44 § + ~ 

21, 31 9,5 --0,69 0,28 
2o,31 lO,2 1,13- 0,09 
19,o7 15,5 o,31 1,5o- 

2o,13 7,o 1,49 + --0,53 
21,12 6, 4 --o,21 o,89 

16,35 lo,o 2,24" 3,04 - ""  
16,76 lo,2 2.64 ~ 4,09 * - -  

)gnderungen ihrer  S te l lung  in der  Rangordnung  ist  sie 
am 23, 6. einer, a m  8.7.  ffinf und am 25 , 7, 59 sechs Po- 
pula t ionen s ignif ikant  fiberlegen. 1 

Auffa l lend geringe W e r t e  kennzeichnen die berei ts  
mehrfach  eI-w/ihnte Nr, 2827 (P. ~remula Golk • P. tre- 
mula Resele). Z u c h t n u m m e r  2839, die als m ~ n n l i c h e n  
Pa r tne r  ebenfalls die Aspe aus l~esele, aber  einen anderen  
heimischen weibl ichen Pa r tne r  enthXlt, lieg~ nur am 
8. 7. und 2 5 . 7 . 5 9  ~Lhnlich fief, am  23. 6. dagegen  in sehr  
gut  ges icher tem MaBe iiber der  vo rgenann ten  Populat ion.  
Nr. 2844 gleichfalls  eine innerar t l i che  Herkunf t s -  
k reuzung wie die beiden vo rgenann ten  Versuchsnum-  
mern  zeichnen sich dagegen  du tch  relas gleichblei-  
bend  hohe "vVerte aus. 

Bemerkenswer t  g le ichar t ig  ve rha l t en  sich die be iden 
Ar tk reuzungen  Nr. 2829 und Nr. 284l,  die als m~inn- 
l ichen Pa r tne r  P .  alba enthai ten .  A m  25. 7. l iegen beide  
in gu t  bis sehr  gut  ges icher tem MaBe un t e r  s~imtlichen 
i ibrigen Nachkommenscha f t en ,  a m  23.6 .  s t and  dagegen  
2841 an der  Spitze,  2829 an sechster  Stelle,  die Ampl i tude  
ihrer  Zel isaf tkonzentra t ion  ist  also bet diesen Popula- 
t ionen  am gr6Bten. 

I n  T a b .  3 f i n d e t  m a n  n e b e n  den  R e f r a k r o m e t e r -  
m i t t e l w e r t e n  d e r e n  r e l a t i v e  S t r e u u n g  a n g e g e b e n .  
D i e  H y b r i d e n p o p u l a t i o n e n  w e i s e n  im  D u r c h s c h n i t t  
e t w a s  h 6 h e r e  S t r e u u n g e n  au f  als d ie  N a c h k o m m e n -  
s c h a f t e n  de r  i n n e r a r t l i c h e n  A s p e n k r e u z u n g e n ,  D ies  
t r i f f t  b e s o n d e r s  f i ir  d e n  8 . 7 .  u n d  25 .7 -  u n d  fiir  
d ie  K r e u z u n g e n  P. ~remula • P .  tremuloides u n d  
P.lremuIa • P .  alba, w e n i g e r  f o r  P .  tremula • P.  

l Aus Grfinden der  Pla tzersparnis  ve rz ich ten  wir aus 
eine wei te re  zahlenm/il3ige Dars te l lung  der  fehlers ta-  
t i s t i schen  Berechnungen.  
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grandidentata zu. Auffallend hohe Streuungen, die 
auf eine Aufspaltung der _F 1 - -  wie wir sie in morpho- 
logischen Merkmalen bei Kreuzungen zwischen P. 
tremula und _P. alba h/iufig beobachten - -  hindeuten, 
wurden ftir die Zuchtnummer 2841 ftir RUe drei Meg- 
tage errechnet. 

Diskussion 
Die vorstehend geschilderten Ergebnisse von Zell- 

saftkonzentrationsbestimmungen, die wir mit Hilfe 
des Refraktometers im Trockensommer 1959 bei 
Pappelkreuzungsnachkommenschaften durchfiihrten, 
deuten auf mehr oder weniger ausgepr~igte Unter- 
schiede im physiologischen Verhalten dieser Popula- 
tionen lain. Die Unterschiede ~iugern sich einmal 
in der ,,Bewegung" der Zellsaftkonzentration w~ih- 
rend einer 4w6chigen Periode, zum anderen in der 
absoluten H6he der an bestimmten Tagen ermittelten 
Werte. 

Was sagt uns diese Feststellung ? Zunfichst nieht 
mehr, als dab es mit Hilfe dieser einfachen, rasch 
und sicher arbeitenden sowie materialsparenden 
Methode m6glich ist, spezifische Unterschiede be- 
stimmter physiologischer Reaktionen und Zust~tnde 
aufzudecken. Dieses Ergebnis ist insofern bemer- 
kenswert, als Vorversuche bei verschiedenen Wald- 
baumarten ergeben hatten, dab die Werte der ein- 
zelnen Bl~ttter eines Baumes zuweilen stark streuen 
und die durch kleinstand6rtliche Differenzen sowie 
die durch die genetische Heterogenit~it bedingten 
Schwankungen yon Pflanze zu Pflanze innerhalb 
einer Parzelle bzw. Nachkommenschaft sehr grog 
sein k6nnen. Es erschien daher zun~ichst zweifelhaft, 
dab sich mit Hilfe des geschilderten Verfahrens und 
bei der Untersuchung einer jeweils nur 15 Pflanzen 
umfassenden Stichprobe tiberhaupt signifikante, also 
spezifische Unterschiede erfassen lassen wtirden. 

Der ftir die Ermittlung spezifischer Differenzen 
erforderliche Umfang der Stichproben ist selbstver- 
st/indlich der Eigenart des Versuchsobjektes anzu- 
passen. Ftir den Vergleich von Bestandespopulatio- 
nen (Klim~a-i Standortsrassen) werden 15 Pflanzen 
je Vergleichssorte nicht ausreichen. I)as ist aber - -  
um es nochmals zu betonen - -  gerade das Bemerkens- 
werte an der Methode, dab sie iln Gegensatz zu 
anderen Verfahren die Analyse eines umfangreichen 
Materials gestattet. 

Hinter unseren Untersuchungen steht der Gedanke, 
die Refraktometermethode ftir die Selektion trocken- 
resistenter Formen bestimmter yon nns bearbeiteter 
Baumarten einzusetzen. Selbstverst~indlich sind 
Aussagen fiber die Resistenz allein auf Grund der mit 
der Refraktometermethode gewonnenen Ergebnisse 
nicht m6glich. Hierzu bedarI es noeh weiterer 
erg~inzender Untersnchungen. Ob zum Beispiel die 
Pflanzen zu den stenohydren bzw. euryhydren Typen 
(WALTEI~) tendieren, l~il3t sieh nur durch gleichzeitige 
Untersuchungen tiber die Stoffproduktion kl~iren. 

Bei sp~iteren systematischen Resistenzpriifungen 
ist es erforderlich, aueh Hydraturmessungen bei 
,,optimaler" Wasserversorgung vor der Dtirrebe- 
lastung dnrchzufiihren. In nnserem Falle ist nicht 
mit Sieherheit zu sagen, ob das Verhalten der ein- 
zelnen Populationen nach der auf die Trockenheit 
folgenden Bodendurchfeuchtung eine normale oder 
aber eine durch Dtirresch~iden hervorgerufene, unter 
Umstiinden sogar pathogene Reaktion darstellt. 
Dennoeh k6nnen aus den wenigen bier gewonnenen 
Ergebnissen Schltisse auI den hydrostabilen bzw. 
hydrolabilen Charakter (WALTER) einzelner Pflanzen 
oder Populationen gezogen werden. So diirften nach 
unseren Befunden die beiden Nachkommenschaften 
der Kreuzungen zwischen Populus tremula und 
Populus alba zu den letzteren zu rechnen sein. 

Unterschiede in der uns bier in erster Linie inter- 
essierenden ,,vitalen" Diirreresistenz mtissen sich 
frtiher oder sp~iter in Leistungsdifferenzen ~ugern. 
Aus naheliegenden Griinden lassen in unserem Falle 
nur Vergleiche nach relativen Leistungswerten vor- 
siehtige Schltisse anf die Diirreresistenz der Ver- 
suehssorten zu. Berechnet man zu diesem Zweck das 
Verh~iltnis H6henwuchs 1959:H6henwuehs 1958 , so 
f~llt auf, dab die beiden Tremula X alba-Populationen 
bei weitem am schlechtesten abschneiden. W~ihrend 
bei diesen der Znwachs von 1959 hinter dem yon 
1958 zurtickbleibt (67 bzw. 75%), haben samtliche 
fibrigen Populationen 1959 trotz der Trockenheit 
mehr als im Vorjahre geleistet (143 bis 241% l). Die 
Annahme ist daher wohl nicht abwegig, dab die rela- 
tiv geringe Leistung der beiden Populationen mit 
den bier als Kreuzungspartner verwendeten Alba- 
Herkiinften Sauen und Salgesch durch geringe Diirre- 
resistenz, hervorgerufen durch deren hydrolabilen 
Charakte r, bedingt ist. 

Zusammenfassung 
1. Am Beispiel von Aspenkreuzungsnachkommen- 

schaften wird gezeigt, dab sich durch t~estimmung 
der Zellsaftkonzentrations~inderungen mit Hilfe des 
Refraktometers Unterschiede in der physiologischen 
Reaktion der Pftanzen nach Dtirreperioden nachwei- 
sen lassen. 

2. Auf Grund der bisherigen Ergebnisse erscheint 
die Refraktometermethode far Serienuntersuchungen 
im Zusammenhang mit der Selektion troekenresisten- 
ter Formen forstlicher Geh61ze erfolgversprechend. 
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