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(Aus der Forstlichen Bundes-Versuchsanstalt Mariabrunn.) 

l[lber vegetative Vermehrung der Birke* 
VOD W .  V, W E T T S T E I N - W l g S T E R S t t I ~ I M .  

Mit i Textabbildung. 

Bei der Birke st6Bt bereits die Vermehrung durch 
Samen auf erhebliche Schwierigkeiten. Vide  Faktorea  
wit die Zeit der Ern te  und die Aufbewahrung der 
Samen sowie die Beschaffenheit des Keimbet tes  be- 
einflussen das Gelingen der Saat weserttlich. Noch 
weit ungi ins t iger / iegen  die Verh~ltnisse bei dem Be- 
miihen um eine vegetat ive Vermehrungsweise. EirI 
Aufwachsen vet1 Holzstecklingen im Frfihjahr oder 
Grii~stecklingen im Sp/itsommer ist nu r  sehr selten er- 
reicht women.  Die Erha l tung  und Vermehru~g yon 

Zuchtsorten ist jedoch an 
die vegetat ive Vermeh- 
rungsweise gebunden.  Sic 
ist daher  von grundlegen- 
der Bedeutung ffir die An- 
wendung moderner  Ziich- 
tungsmethoden auf diese 
Holzart .  AuI dem Wege 
der sogenanntenFlaschen-  
lfilfspfropfung nach J~N- 
sE~-, einem s~dschwedi- 
schen G~rtner, ist es nun -  
mehr m6glich, auch bei 
der Birke P lusb~ume als 
Ausgangsel i ten itir Ziich- 
tungen,  wertvolle Four-  
nierbirke~., %it Naser-  
birken und F lammenbi r -  

Abb. i. Wurzetbildurtg keI~., zu erhal ten uv.d zu 
am Birkenpfropfreis. 

vermehren.  
Zuchtmater ia l  aus extremen Zuchtgebieten kaa.n 

so leicht verfiigbar gemacht werden. Auch k6nnen 
, ,Samenplan tagen"  fiir die $aa tgu tgewinnung  ge- 
schaffen werden. 

Anlgl31ich der 2o. Wiederkehr seines Todestages 
dem Andenken E~WlN BAuxs gewidmet. 

Die Anzucht  vo~. Birkens~imliv.gen gilt, wie bereits 
angedeutet ,  als besoc.ders schwer. Der Aufwuchs ist 
gering, beson.ders ftir vergraste B6de,a, we sich die 
SSmlin.ge nicht  durchzusetzen verm6gen und Mufig  
verd~mmt werdem ~l tere  S~imlinge k6nnen  nur  mit 
Ballen ausgepflanzt werden. Diese Methode erweist 
sich jedocg wegen der Transportschwierigkei ten und 
der zus~tzliehen Arbeitsvorgfinge als urtwirtschaftlich. 

S~t man aber Birker~samen im Februar  in einem 
Glashaus aus, so erh51t man  bereits nach 3- -4  Wochen 
junge Pflanzen. Pikiert  man  diese ur~d setzt sie dann  
im Mai i~a ein Frei landbeet ,  so erreicht ma n  bei ge- 
eignetem photoperiodischem Verhalten einen S~im- 
l ingsaufwuchs von ISOCm It6he. Diese Pflanzen 
k6nnea  mit  bedeutend besserem Erfolg fiir die Kul-  
turen  verwendet  werden. 

Der Aufwuchs nach obiger Methode gewonnener 
gutgewachsener S~mlinge k a n n  abgeschni t ten und 
als Pfropfreis auf einen anderen S~imling mittels  
Flaschenpfropfung angepla t te t  werden. Der unter-  
halb der Anplat tungsste l le  verbleibende Teil des 
Pfropfreises entwickelt  in der Wasserflasche an der 
Scianittfl~che alsbald Wurzeh~ (Bild). 

Nach Ab t r ennung  unterha lb  der verwachsenen 
$telle kann  dieser bewurzelte Steckling verschult  
werden u~.d wXchst unter  Bildung eiaes neuen Triebes 
weiter. Ebenso kann  der Wurze!stock, von dem ei~ 
Pfropffeis geschnit ten wurde, verschult werden. Er 
entspricht  einem Rtickschnit theister  wie z. B. bei der 
Aspe oder Weil3pappel. 

Auf diese Weise liefert eine Sgmlingspflanze 

i.  den Pfr6pfling, 

2. den Rticksehnittheister,  

3- bewurzelte Stecklinge. 
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Eine Vervielfachung der Pfropfreiser kann in der 
Art erfolgen, dab die Ausgangspflanzen zur Viel ~ 
triebigkeit gebracht werden, indem man den Haupt-  
trieb zurtickschneidet. Es erfolgt dann eine Ver- 
mehrung der Seitentriebe, die als Pfropfreiser Ver- 
wendung linden kSnrmn. 

Die Prtifung dieses auf drei verschiedene Arten 
vegetativ vermehrten, genetiseh atso gleichen Materials, 
erleichtert unter anderem die Auslese auf bestimmte 
Eigenschaften. Es besteht welters die M6glichkeit, aus 
den frischgebildeten Wurzeln am Pfropfreis art- 
spezifische Stoffe zu gewinnen, welche z. B. als Wuchs- 
stoffe ftir Griinstecklinge Verwendung finden k6nnen. 

Weitere MSglichkeiten bietet die Okulation, welche 
ebenfalls an einj~hrigen S~imlingen erfolgt. Ober- 
g~irtner TRAUNINGER der Forstl. Bundes-Versuchs- 
anstalt Mariabrunn hat solche Okulationen mit Erfolg 
durchgeffihrt. - -  Diese besol~.ders g~instige Methode 

der Massenvermehrung der Birke ist bei der Errichtung 
von San'enplantagen gut anwendbar, aber such ftir 
andere praktische Zwecke ntitzlich. Im iibrigen l~Bt 
sich die gleiche Vermehrungsart auch bei Graupappeln 
anwenden. Das Okulieren wird am besten w~hrend 
der natiir!ichen Reifezeit der Samen durehgeftihrt. 

Somit ist such bei der schwierigen Holzart 
Birke die MSgliehkeit einer modernen, groBztigigen, 
ztichterischen Bearbeitung gegeben. Daneben werden 
die vorliegenden Ergebnisse bereits in dieser Form 
such dem Praktiker von Nutzen sein. 

L i t e r a t u r :  

i. Jsz,'s~N, HOI.GER: Ett f6rs6k reed vegetativ 
ISr6kning av bj6rk m. m. Meddel. ft. FSreningen fSr 
vXxtfSrXdling av SkogstrXd, z94 o. -- 2. WE:rTST~IN, 
WOr.~GA~G: Auslese bei Birkennachkommensehaft. 
tIolzforschung, 5. Bd., H. 4,. Berlin 1952. 

Uber 

(Aus dem Forstbotanischen Institut der Universit~t Freiburg i. Br.) 

eine Methode zur ztichterischen 
Standorteigenschaften bei der 

Von HANS MARQUARDT. 

Mit 6 Textabbildungen. 

1. Die Grundlagen.  

Aufgabe der Ztichtungsforschung i,;t es, der Praxis 
Pflanzen mit den jeweils gewtinsehten Eigenschaften 
zur Verfiigung zu stellen. Mit Ztichtung meinen wir 
dabei in der Regel die Herste!lung yon Selbstungen 
oder Kreuzungen, Aufzucht von Nachkommensehafts- 
Generationen und Selektionsarbeit. Bei unseren 
Bfiumen beansprucht eine solche lVlethode bis zur 
sicheren Erreichung des Zuchtzieles h~ufig ein Jahr- 
hundert oder sogar mehr. Dabei haben wir noch den 
Nachteil, dab am Ende der Ziiehtung ein neu  zu- 
sammengefiigtes Erbgut steht, welches hinsichtlich 
des Zuchtzieles optimal sein mag. Wie wirkt sich 
aber die neue Erbkonstitution ffir die Ausbildung 
aller anderen, in der Praxis des Anbaus so wichtigen 
Eigensehaffen aus ? Wir k6nnen es nicht vorhersagen, 
es muB sich dies erst beim praktisehen Anbau er- 
weisen, ob etwa eine tIochzucht fiir Wuchsleistung 
auch eine wertvolle IIolzqualit~t liefert. 

Wit kennen aber aul3er der sexuelten Fortpflanzung, 
deren wir uns bei Kreuzung und Selbstung in der 
Ztichtung bedienen, such die vegetative Fortpflan- 
zung: Nebmen wir etwa yon einem einzigen Pappel- 
Mutterbaum Stecklinge, so sind wir sicher, dab sie 
alle genau dieselbe Erbkonstitution besitzen und a l le  
praktisch interessanten und nicht interessanten Eigen- 
schaften im gleichen Umfang genetisch verankert 
enthalten; von den sehr seltenen F~llen somatischer 
Mutation kann dabei abgesehen werden, 

Die vegetative Fortpflanzung ist bisher nur zur 
Propagation von gfinstig erscheinenden Ph~inotypen 
verwendet worden. Dabe i  muBte stets ungewil3 
bieiben, ob die ffir den Praktiker wesentlichen Eigen- 

Nach einem Vortrag, gehalten beim Internationalen 
PappelkongreB in Baden-Baden vom 4 . -  6.Mai i953. 

Bearbeitung von 
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sehaften des Mutterbaumes wirklich genetisch be- 
dingt waren oder nur besonders optimalen Umwelt- 
bedingungen ihr Zustandekommen verdankten. Diese 
Fortpflanzungsweise kann abet zur Erreichung eines 
Zuchtzieles dann verwendet werden, wenn mit ihrer 
ttilfe der Nachweis gelingt, dab bestimmte, einem 
eehten Zuchtziel entsprechende Eigenschaften eines 
Mutterbaumes vorwiegend genetisch gesteuert sind. 
In dem Augenblick, in dem dieser Nachweis geftihrt 
ist, sind wir sicher, dab auf entsprechenden Stand- 
orten alle Stecklinge des Mutterbaumes seine Eigen- 
schaften ebenfalls zeigen. Darfiber hinaus f~llt in 
diesem Fall der Unsieherheitsfaktor weg, den wir bei 
der Verwendung der sexuellen Fortpflanzung kennen 
gelernt haben. Auch die im Augenblick nicht ziich- 
terisch im Vordergrund des Interesses stehenden 
Eigenschaften werden sich ebenso manifestieren, wie 
bei dem Mutterbaum; daftir garantiert uns eben die 
strei~ge Erbgleichheit von Steckling und Mutterbaum. 

Die Absicht, mit Hilfe der vegetativen Fortpflan- 
zung ein Zuchtziel zu erreichen, ist aber an eine 
Voraussetzung gebunden. Da keine neue Erbkombi- 
nation auf diese Weise erzielt werden kann, mul3 der 
Ph~notyp des Mutterbaumes dem Zuchtziel bereits 
entsprechen. Dies ist aber nur m6glich, wenn im 
Anbau sich sehr verschieden erscheinende Typen be- 
finden. Bei der Pappel mit ihrer auBerordentlichen 
Kreuzbarkeit sind ideale Voraussetzungen f~ir das 
tIerausspalten sehr vielf~ltiger Einze/formen gegeben; 
nach den Erfahrungen an F/illen bestehender Kreuz- 
barkeit zwischen genetisch stark differenten Rassen 
oder Arten mul3 sogar das Vorhandensein yon Trans- 
gressionen postuliert werden. Die Wahrscheinlichkeit, 
unter den stark differenten Typen von Pappeln die 
interessierenden Mutterbfiume zu linden, ist somit 
groB. 


