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3. Der Erbgang der Merkmalskomplexe: Gesamt- 
zuckergehalt, Gesamts~iuregrad sowie ihr gegenseitiges 
Verh~iltnis zueinander wird untersucht und dabei fest- 
gestellt, dab 

a) sie d~arch viele Gene im Sinne einer additiven 
oder kumutativen Polymerie bedingt werden. 

b) die Gene ffir Gesamtzuckergehalt und Gesamt- 
s~illregrad unabh/ingig voneinander vererbt werden. 

c) eine physiologische K0rrelation zwischen Oe- 
Graden ~md Gesamts~iure in reifen Jahren nicht be- 
steht, in unreifen Jahren aber h6chstens w~ihrend 
einer best immten Reifungsphase besteht oder nur in 
bes t immten  Kreuzllngsgruppen wiihrend der Eeife 
nachweisbar ist. 

4. Zwischen GesamtzuckergehMt und Qualit~t be- 
steht allgemein eine enge Korrelation yon 8o~ 

5. Diese ist mit Sicherheit nicht mehr nachweisbar, 
wenn hohe Qualit~it lind hohe Oe-Grade miteinander 
verglichen werden. 

6. Zwisc!aen Gesamts~iuregrad und Qualit~it be- 
stehen in reifen Jahrg~ngen keine ko~relativen Be- 
zielmngen. 

7. Eine negative Norrelation yon ~ = --o,78 wnrde 
ftir das unreife Jahr  i948 errechnet. 

8. Sie besteht aber nicht mehr bei hochbewerteten 
reifen Weinen eines ungfinstigen Jahres. 

9. Zwischen Qualit~it und dem Verh~ltnis yon 
Oe-Graden : Gesamts/iure ist die Korrelation in reifen 
Jahren geringer (56%) als in unreifen Jahren (83%). 

IO. Sie ist nicht mehr mit Sieherheit zwischen 
Weinen ~on hoher Qualit~it trod niedr~gen Index- 
werten nachzuweisen. 

I I .  A~lf Gr~ind yon Berechn~ingen der Korrelations- 
koeffizienten der drei vorhergenannten Vergleichs- 
kollektive, sowie der partiellen Korrelationen im Ver- 
gleicla mit den errechneten Regressionslinien nnd 
Angteic!mngsgeraden wird eine Vereinfachulag der 
Selektionsmethode auf Qualit~it in minder reifen 
Jahren erreicht. 

12. In reifen Jalaren aber mfissen s~mtliche zar 
Prfifung anstehenden S~imlinge einer kellertech- 
nischen Behandlung lind der Zungenprobe unterzogen 
werden. 

Allen Winzern, die reich bei der DurchNhrung 
dieser Arbeit dnrch Teilnal~me an den nicht immer 
angenehmen Siimlingsweinproben in besonderer Weise 
unterstfitzt haben, m6chte ich an dieser Stelle meinen 
Dank Sagen. 
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Zur Frage der Blattmodifikationen beim Apfel. 
Yon E. KEMMER. 

Mit 8 Textabbildungen. 

Im Jahre 1947 wurde im Heft  lO/12 dieser Zeit- 
schrift fiber B1attm0difikationen beim Apfel berichtet. 
An Hand mehrerer Beispiele wurde dargelegt, dab 
durch ~iuBere Einfliisse sowohl positive Wandlungen 
bei S~imlingen im Prim~irstadium als auch negative 
bei Edelsorten veranlal?t werden k6nnen. Von 
wesentlicher Bedeutung war dabei die Feststellung, 
dab Nachzuchten von S~mlingen im Prim~trstadium, 
die im Laufe des 2. Lebensjahres mit t t i lfe der 
Okulation auf Paradiesunteflage gewonnen worden 
waren, bereits ,,edle" Bl~itter entwickelten, als die 
eigentlichen S~tmlinge noch bei ihrem ,,wilden" ]31att- 
charakter verharrten.  AuBerdem haben viele dieser 
Nachzuchten frfiher Bltihreife erreicht als die dazu- 
geh6rigen S~imlinge. rm Hinblick auf diese Tatsachen 
wurde die Behauptung PASSECKERS, dab sich bei 
Apfeln das Prim~irstadium auf vegetat ivem Weg 
l~tngere Zeit als , , Jugendform" fixieren lasse, ab- 
gelehnt. Auch seine Behauptung 1, dab ,,der ganze 
Baum, der aus der Veredlung hervorgeht, fiber der 
Veredlungsstelle nur Altersformsprosse hervorbringt",  
wurde in Frage gestellt. 

In  seiner Erwiderung (Heft Io, 1949) schreibt nun 
PASSECK~R, es sei angebracht, ,,irrtfimliche Aus- 

1 Zbl. ges. Forst- u. Holzwirtsch. 70. Jhrg. Heft 3/4. 

legungen von Versuchsergebnissen zu beseitigen". 
Er  tu t  dies auf recht einfache Weise, indem er z. ]3. 
die zur Okulation benutzten Knospen yon S~imlingen 
im 2. Lebensjahr als ,,Edelreiser von Trieben, die der 
Altersphase angen~thert waren", hinstellt und die 
Tatsache, dab die eigentlichen S~tmlinge im Prim~tr- 
stadium verharrten, kurzerhand fibergeht. Auch be- 
zfiglich der anderen Feststellung, dab eine Edelsorte 
nach scharfer Kronenverjfingung Triebe mit ,,wilden" 
Bl~tttern helvorbrachte, wird allzu bequem berichtigt. 
PASSECKER fibergeht seineu oben erw~thnten Stand- 
punkt  und spricht yon einer ,,selbstverst~ndlichen 
Ann~herung all die Jugendform". Es wfirde zu weit 
ftihren, auf andere derartige Einzelheiten einzugehen. 
Nur nebenbei sei noch bemerkt,  dab die Behallptung, 
DIELS habe slch ,,fiberhaupt n icht"  mit Geh6hen be- 
fal3t, den Tatsachen in keiner Weise entspricht. Es 
w~ire zweckm~Biger, s ta t t  durch fimderung der An- 
sichten eder dutch Unterstellungen, den Dingen dutch 
neue Tatsachen nfiherzukommen. Darauf verzichtet 
aber PASSECKER bis auf den ttinweis anf die Arbeit 
yon 15"RITZSCHE 2. In  dieser Arbeit wird zwar die 
Beschleunigung der AltersentwicMung mit Hilfe der 
Veredlung oder anderer MaBnahmen als nnm6gliCh 

Ber. Schweiz. Bo~c. Ges.i948, Bd. 58. 



�9 1 5 4  E .  I ~ E M M E R :  Der  Ziichter 

bezeichnet und PASSECKERS Meinung vertreten, dab 
Typenunterlagen fixierte Jugendformen seien, mit 
speziellen Beobachtungen der Blattwandlung befal3t 
sich i~RITZSCHE jedoch nicht. 

Es m6ge IIun ein auf neuen Beobachtungen ful?ender 
Beitrag zur Frage der Blattmodifikationen beim 
Apfel folgen. Zuvor sei aber kurz zum Begriff ,,Ju- 
gendform" Stellung genommen. Es ist unwesentlich, 
welchen Ausdruck man benutzt (Prim~rstadium, 
Jugendphase, Jugendform), solange man das Gleiche 
meint. Sobald man aber den Begriff ,,Jugendform" 
sowohl fiir das selbstverst~ndlich vorhandene Primer- 
stadium benutzt als auch ffir dessert nicht selbst- 
verst~ind!ich gegebene Fixierung, dann liegen die 
Dinge anders. Eine scharfe Begriffstrennung, die fiir 
die Botaniker ehemals gar nicht notwendig war, ist in 
diesem Fall unbedingte Voraussetzung der Diskussion. 
Da Begriffsverwirrungen im Obstbau schon genug 
Schaden angerichtet haben, sollteii wir beizeiten ffir 

stehende Edelsorten (Zuccalmaglio, Croncels), deren 
St~tmme knapp fiber dem Boden abges~igt wurden, um 
das Verhalteii der BRttter dieser im Ertragsstadium 
befindlicheii Geh61ze am Stockaussehlag beobachten 
zu k6nnen. Dabei wurde aueh den Bl~tttern an der 
Triebbasis Aufmerksamkeit geschenkt, und es zeigte 
sich, dab sie gegenfiber den im h6heren Triebteit be- 
findlichen Bl~tttern Wildcharakter besaBen (Abb. ~), 

Auf Grund dieser Beobachtung prfiften wir nun- 
mehr Langtriebe anderer Apfelgeh61ze systematisch 
yon unteii nach oben, und es ergab sich die gleiche 
Tendenz, ganz gleich, ob es sich um Abril3triebe yon 
Typen oder um Okulate yon Edelsorten handelte. 
~berwiegend besaBen die Erstlingsbl~ttter der Lang- 
triebe einen mehr oder weniger ,,wilden" Blatirand. 
Selbst Kronenzweige yon Edelsorten bzw. yon im 
Ertrag stehenden Typen bilden an der Basis yon 
Langtrieben ,,wildere" Bl~ttter aus als im dariiber 
befindlichen Triebteil (Abb. 2 und 3). Sicher ist es das 

Abb, i ,  B l a t t r a n d w a n d -  
lung  bei StockausschI~igen 
yon Ede lsor ten  au f  e igener  
WurzeI .  L i n k s :  Zuccal-  
mag l io ;  r e ch t s :  Croncels.  
i .  Bas i sb l a t t ,  2. mi t t l e res  
B i a t t  yore jeweils  glei-  
chen Tr ieb .  ~ na t .  Gr611e. 

eine klare Begriffsfrennung sorgen. Und da ist es am 
zweekm~iBigsten, sich dem in der Dendrologie iibliehen 
Gebrauch anzupassen. Viele Geh61ze zeigen bei AuS- 
saat ein Prim~trstadium, IIur dort jedoch, wo dieses 
Stadium durch vegetative Vermehrung auf lange 
Dauer fixierbar ist, spricht mail in der Geh61zkunde 
von ,,Jugendformen". Zum mindesten miigte man 
andernfalls, wie es FI~ITZSCI~E rut, Yon ,,f i X i e r t e n 
Jugendformen" spreehen. 

Im Bericht vom Jahre 1947 wurde erw~ihnt, dab bei 
GehSlzen, die der Aiih~iufelungsvermehrung dienen, 
das MiBverh~iltnis zwischen dem intakten Wurzel- 
kSrper und den j~thrlieh neu entstehenden Boden- 
trieben zu irrtiimlichen Vorstellungen beziiglieh des 
,,Wildcharakters" der BlOtter der Typen fiihre. 
Vergleichsweise wurde dabei darauf hingewiesen, dab 
Okulate ein derartiges ,,Verwildern" wohl deshalb 
nicht erkennen lassen, weil der ein Jahr vorher 
verpflaiizte Wurzelk6rper nicht roll leistungsf~thig 
sei und auBerdeln die Verwachsungsvorg~nge an der 
Okulationsstelle m~fligend wirken dfirften. I)iese 
Armahme, die darauI zuriickzufiihreii ist, dab damals 
IIur der Blattbildung im mittleren Teil der Okulate 
Aufmerksamkeit geschenkt wurde, bedarf der Be- 
richtigung, Klarheit brachten zwei auf eigener Wurzel 

Abb. 2, B la t t r a l tdwand lung  bei Okula ten .  L i n k s :  
Boskoop;  l~itte : Kiarapfe l  ; r e c h t s :  Croncels.  I ,  Ba-  
s i sb ta t t ,  2. mit~teres B la t t  va in  jewciI~ g le icken 

e inzigen Tr ieb .  JA n a t .  Gr6Be. 

Abb.  3. B l a t t r andw a nd lung  bei Lang t r i eben  
you  Edelsor ten .  L i n k s :  Baumsc hu l f e r t i ge r  
Busch  tier Sorte  Landsbe rge r .  Mit re :  fert~Ier 
ZuccMmagl io -Busch .  Re c h t s :  t e r t i l e r  t toch-  
s ta ture  der  Sorte  Aders leber .  i .  Bas i sb l a t t ,  
2. mi t t l e res  B la t t  v o m  jeweils gleichen Tr ieb .  

�89 na t .  Gr6ge.  

frfihjahrsbedingte N~!hrstoffverhSltnis, das bei den 
meist dfinnen Erstlingsbtfittern das z. T. fippige Aus- 
real3, vor allem aber den ,,wilden" B!attrand - -  ein 
besonderes Kennzeichen des Prim~rstadiums - -  ver- 
anlal3t. 

Ein Vergleich von fertilen Typen mit Anh~tnfelungs- 
pflanzen ergab folgendes: Bei Typ IV glichen die 
B a s i s  blotter yon Langtriebeii eines fertilen 
Baumes den M i t t e 1 bt~ttern der AbriBtriebe 
(Abb. 4). Bei einem im Versuch stehendeii Typ 
(W. W. T. 278) zeigten die Bl~itter im mittlereii Trieb- 
tell der Anh~ufelungspflanze bereits dell Charakter 
der Bl~itter des im Ertrag stehenden Mutterbanmes, 
voii dem w~ihrend des Prim~rstadiums die An- 
hiiufelungspflanzen gewonnen worden waren. Auch 
bei Typ ! war J~hnliches der Fall (Abb. 5)- Da~fiber 
hinaus wurden AbriBtriebe des Typ IX mit Trieben 
einer verjiingteii und einer unverjfingten Ertrags- 
krone des gleichen Types verglichen. *vVfihrend der 
uiiverifingte Busch typische A]tersb]~tter tr ig,  be- 
sa!3en die BRitter der verjiingten Krone den Charakter 
der Blfitter der Anh~nfelungspflanze (Abb. 6). 

Am aufschluBreichsten ist aber wohl Abb. 7. Es 
wurden im April I949 Reiser einj~lariger Sfimli~ge 
auf den Einbau eines im Ertra g befindlichen Boskoop- 
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baumes veredelt. Auf das Seitenholz wurde deshalb 
gepfropft, well so der Nahrstoffzustrom am ein- 
faehsten einged~mmt wurde. Schon im ersten Jahr  
der Veredlung ze~gten die Reiser mehrerer Herkiinfte 
B1/itter im Altersstadium, w~hrend die eigentlichen 
S~mlinge den Wildcharakter beibehalten ha• Von 
einer F i x i e r u n g des Prim~rstadiums durch 
vegetative Vermehrung kann bei solchen Bla t t rand-  
Unterschieden, wie sie Abb. 6 erkennen l~13t, kanm 
die Rede sein, auch nicht v o n d e r  versehentlichen 
Benutzung yon , , A t e r s f o r m t n e o e n  ; denn noch 
jiingere Reiser als solche des ersten Lebensjahres gibt 
es nicht. Gleichzeitig entsprechen diese Wandlungen 
des Blattrandes auch nicht der Behauptung FRITZ~ 
SCHZS, dab der Ablauf des Prim~irstadiums in keiner 
Weise beschleunigt werden kann. ~Ibr~gens kann hier 
nebenbei auch die von PASSZCI(ZR aufgestellte Be- 
hauptung widerlegt werden, dab aufgepfropfte Jugend- 

well es  uns bisher nicht gelungen is• diese Voraus- 
setzungen in befriedigendem Ausmal3 aktiv zu machen, 
die Typen z. T. als , , jahrhundertalte Jugendformen" i 
zu bezeichnen, is• kaum berechtigt. Auch der Hin- 
weis I F R I T Z S C H E S ,  daB die Typen im anatomisehen 
Ban des HoIzes den S~mlingen des Prim~rstadiums 
gleichen, is• daffir kein genfigender Beweis. Erst  
miissen Edelsorten auf eigener Wurzel unter den 
gleichen Schnittbedingungen, wie sic bei der An- 
h~tufelungsvermehrung iiblich sind, gehalten und 
untersucht werden, bevor man etwas Endgfiltiges 
sagen kann; denn es ist doch die Auswirkung des 
Schnittes, die der Kontrolle zu unterwerfen is• 

Zum Schlusse m6chte ich noch zur ,,Phasen- 
gliederung" einen Beitrag liefern (Abb. 8). PASSECKER 
erM/irt gMchzeitig, dab man bei E d e l s o r t e n  
I. es nur mit Altersformsprossen zu tun hat, 2. durch 
starken Rfickschnitt eine selbstverst~ndliehe An- 

Kbb, 4- B l a t t r andwa l id -  
lung  b e i T y p l V .  L i n k s :  
f c r t i l e r  Busch ;  r e c h t s :  
Anh~ufe lungsp i l anze .  x 
u. i a  Bas i sb l a t t ,  2 u. 2a 
mi t t l e res  B la t t  des jeweils  
gleicherL Tr iebes .  ~ n a t .  

Gr6Be. 

Abb.  5. B l a t t r a n d w a n d l u n g  bei T y p  
W.  W . T .  278 (Iinks) und  T y p  [ (rechts)  

Bas i sb l a t t ,  2 ~ i t t l e r e s  B la t t  yore 
jeweils  g le ichen  T r i e b  e iner  Aiihfiule- 
lungspf la l ize .  3 Migtleres B la t t  yore 
L al igtr ie  be ines  jeweils  fe r t i le l iBaumes  
der  g le ichen  T y p e n .  ~ na t .  Gr6Lle. 

formtriebe an einem ,,ausgebildeten Baum h~tufig gar 
nicht ohne weiteres zur Entwicklung kommen".  Yon 
II2 derartigen Veredlungen sind bier lediglich 8 nicht 
zur Entfa l tung gekommen, d .h .  das Versagen lag 
unter den fiblichen Io%.  Es is• lediglich auf das Ein- 
setzen zu schwacher Reiser an schlechtgestetltem 
Seitenholz zuriickzufiihren, keineswegs auf eine 
Unvertr~glichkeit zwischen dem Jugend- und Alters- 
zustand der Par tner .  

Nach alledem scheint es noch mancher Aufkl~rungs- 
arbeit  zu bediirfen, bevor man eine Pixierung des 
Prim~rstadiums auf vegetat ivem Wege als se lbs t -  
verst~ndlieh hinstellt. Die Vertreter dieser Ansicht 
neigen letzten Endes dazu, die Fixierungsm6gliehkeit 
auf die der Anh~ufeIungsvermehrung unterworfenen 
Typen zu beschrfinken. Als wesentliche Stfitze Neibt  
ihnen dabei nur noch die willigere Bewurzelung der 
Bodentriebe. Es Iragt sich nur auf wie lange. Vor- 
1/iufig sind wir beziiglich' der Bewurzelnng yon Edel- 
sorten, also Altersformen, in der Versuchst~tigkeit 
noeh nicht so welt fortgeschritten, um ein endgiiltiges 
Urtei! abgeben zu k6nnen. Die bisherigen Versuche 
mit Edelsorten beweisen mindestens, dab in 
Trieben des fertilen Stadiums die Voraussetzungen 
zur Wurzelbilctung vorhanden sind. Nut  deshalb, 

A b b , 6 .  B l a t t r a n d w a n d -  
lung  b e i ' f y p  I X ,  i m i t t -  
fetes B la t t  eines Lang -  
t r iebes  eines u n v e r -  
j fi n g t e n ferti leli  
Busches .  z desgl ,  eil ier 

Anhgufe lungspf lanze .  
3 desgl ,  eines ve r j i ing ten  
fer t i len  Busches .  ~ na t .  

GrbBe. 

n/ihemng an die Jugendform erreicht. Ist  die erste Be- 
hauptung richtig, dann diirfte der 2ocm dicke Ast eines 

Abb.  7- B l a t t r a l i d w a n d l u n g  bei S~.ml[ngeit im  Laufe  
der  zwei ten  Vege t a t i onspe r iode .  L i l iks :  S~ml ing  
dt,r Goldparm~inc;  Mitre  : Slg. d.  Croncels r ech t s  : Slg,  
d .  H a m m e r s t e i n .  I e ige l i t l i cher  S~mIilig,  2 dessert 

Vered lung  au f  f e r t i l em  Boskoop .  ~ n a t .  Gr6Be. 

Als Beispiel wird gewShnlich der Paradies angeffihrf. 
t3evor er aber Mit• des I6. Jahrl~underts als ,,Unterlage" 
in Frage kam, existierte er a]s ,,Edelsorte". Wahr- 
scheinlich sind am veredelten Fruchtbaum die MSglich- 
keiten der Unterlagenbenu• be0bachtet worden, so 
wie z. Zt. hier bei der Durcl~ifihrung der ,,Aus• 
methode", (E. IZemmer, Zur trrage der Grundlagen- 
forschung im Obstbau. Zfichter I947 It. 4/5) der t~ignung 
yon ]~delsorten als Unterlage Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Nicht als ,,Jugendform" sondern vielmehr als 
,,jahrhundertalte Altersform" sollten wit den Paradies 
ansehen. 
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rd. 5@ihrigenApfelhochstammes kaumWurzeln bilden 
und sie im Mulm seines Stammes kr~iftig weiter- 
entwickeln. !st die zweite Behauptung richtig, dann 
d~rfte ein rd. 8oj~ihriger Birnbanm nicht knapp fiber 
dem Boden stammbiirtige Frfichte ausbilden. Es 
gibt aber fiberraschenderweise noch eine dritte 
MSglichkeit: BHitenbildung an der Basis des Stammes 

hauptung, m6gen sie auf den ersten Blick noch so 
fiberzeugend erscheinen. Vor allem stfitzen die ge- 
w6hnlichen bzw. experimente!l veranlaBten Blatt- 
modifikationen diese BehauptUng in keiner Weise. 
Mit gleicher Vorsicht ist aber auch die Behauptung 
FRITZSCHES aufzunehmen, das Prim~rstadium k6nne 
nicht durch besondere MaBnahmen beschleunigt fiber- 

Abb, 8. Von I. n. r,: Fri~ehte an  der  S t a m m b a s i s  e i n e s  a l t e n  Birnbaumes; Wurzelbitdung am Ast eines alten Apfel- 
hqchstammes; Bl/iterL trod Wasserschof~hildung a n  der  B a s i s  e i n e s  Apfelhochstammes. 

und knapp dariiber Wasserschosse, die bekanntlich 
besonders h~tufig durch ,,wilde" Blattbildung charak- 
terisiert sind. In diesem Fall schl~gt die ,,Phasen- 
gliederung" einen Purzelbaum. 

Zusammenfassend ist zu sagen: 
Es gibt bisher keinen wirklich stichhaltigen Beweis 

daffir, dab sich beim Apfel das Prim~irstadium als 
,,Jugendform" fixieren l~[3t. Weder die bisherigen 
Beobachtungen und Untersuchungen noch gar die 
Experimente genfigen zur Aufstetlung dieser Be- 

wunden werden. Abgesehen davon, dab Nachzuchten 
auf Paradies bei uns h~tufig frfiher ,,edel" wurden nnd 
fruchteten als die eigentlichen S~mlinge, scheJnt es 
sogar im einzelnen Fall m/~glich zn sein, im Prim~ir- 
stadium schockartig Blfihreife zu erreichen. Wir 
haben dies in diesem Jahr (I949) durch Einschal- 
tung einer Quittenfruchtbrficke anscheinend erreicht. 
W~thrend die Kontrollpflanze keine Blfitenknosl~en 
erkennen lfigt, hat mart beim behandelten Geh61z den 
Eindruck eines guten B1/itenansatzes. 

(Aus der Versuchsabteilung ftir Forstpflanzenziichtung der Forstlichen Versuchsanstalt Tharandt i. Sa). 

Stand der Provenienz.- und Ziichtungsforschung bei Fichte 1. 
V 0 R  H .  SCHONBACH.  

In den Richtlinien fiir die Beschaffung und Verwen- 
dung forstiichen Saat- und Pflanzgutes wird in An- 
lage g gesagt, dab die Anerkennung bei  der Fichte 
schwieriger sei als bei der Kiefer, ,,da die Klimarassen 
der Fichte noch nicht so eingehend untersucht sind". 
Welter heigt es: ,,AuBerlich sind Fiehtenrassen kaum 
zu unterscheiden". In der Tat fehlt es bei der Fichte" 
weit mehr noeh als bei der Kiefer an /iul3eren 
~erkmalen, die eine Unterscheidung der einzelnen 
Rassen nach dem bloBen Augensehein erm6gliehen. 
Bei der Kiefer gelingt es wenigstens die extrem ver- 
sehiedenen Rassen nach dem Erscheinungsbild her- 
auszufiriden. Die siidwestdeutsche Kiefer, die nord- 
deutsche Tieflandskiefer und die hercynische H6hen- 
kiefer bilden nach Stamm und Krone so charakte- 
ristische Formen, dab deren LTnterschiede auch dem 
Laien auffallen mfissen. Dem ungeiibten Beschauer, 
j a sogar dem geiibken, wird es bei der Fichte dagegen 

1 Vortrag, gehalten auf der. T~gung tier Forstpfanzen- 
zfichter am 5. Okiober I949 in WaldsieversdorI bei der 
Abteilung Forstpflanzenziichtung des Zentralforschungs- 
instituts fiir PflanZenzucht (ERWIN BAUR-Institut), 
Miincheberg. 

nicht einmal m6glich sein, nebeneinander gepflanzte 
e x t r e m e Herkiinfte, sagen wir mitteleurop~iische 
und nordische Fichten, an  ihrer Traeht auf Anhieb zu 
unterscheiden. 

Es ist bekannt, dab bei der Kiefer der unterschied- 
liche Nutzholzwert verschiedener Herkiinfte zunichst 
das Augenmerk auf das Provenienzproblem lenkte. 
Derartige, den Gebrauehswert des Holzes bedingende 
Unt erschiede sind bei verschiedenen Fiehtenprovenien- 
zen nicht gegeben. Die Fichte bildet bei ungest6rtem 
Wachstum immer einen geraden Schaft aus und  die 
Kstigkeit spielt bei weitem nicht die fibgrragende 
Rolle. Man war daher lange Zeit der Ansicht, dab der 
Rassenfrage be i der Fichte nur geringe, Bedeutung bei= 
zumessen w/ire, bis zahlreiche mit empfindlichen Zu- 
wachsverlusten verbundene Sch~iden offenbar werden 
liegen, dab man sich mit dieser Auffassung in einem 
verh/ingnisvollem Irr tum befand. 

Auf Orund der Ergebnisse soIcher nnfreiwilligen 
Provenienzversuehe - -  und tells wohl allein angeregt 
durch die bei der Kiefer bereits im gr6Beren Umfange 
gewonnenen Erkenntnisse - -  warden nun auch die Fich- 
tenrassen einer systematischen Erforschung unter- 


