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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 
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frtiher einmal darauf hinwies, dab j eder Plantagenklon 
vor Verwendung in einer Samenplantage auf den Grad 
seiner Selbststerilit~it lain geprfift werden sollte 
(LANGNER I951/'1952 ). V611ige Selbstfertilit~it schliel3t 
einen besonderen VorteiI bei der Anlage einer Samell- 
plantage wohl iiberhaupt aus, es sei denn, dab die 
Selbstungen an sich vorteilhafte Kombinationen er- 
geben, was gelegentlich wohl vorkommen kann. 

Doch betrachten wir unser Problem :welter unter tier 
,Annahme gr613ter Selbststerilit~it. 

Vor einiger Zeit stand ich vor de1:. Aufgabe, "Pian- 
tagen anzuiegen; die der Erzeugung yon Bastarden der 
europ/iischen und japanischen L~trche dienen sollten. 
Es wurde gefordert, einen m6glichst hohen Prozent- 
s~tz yon Bastardsamen, zu erzieIen. Sicherlich w~re 
dies am ehesten dadurch zu erreichen, dab ein euro- 
p/iischer und ein j apanischer L~irchenklon miteinander 
gemischt werden, wobei allerdings vorausgesetzt wer- 
den mtil3te, dal3 die Bltihzeiten dieser beiden Klone 
sieh m6glichst langfristig tiberschneiden, damit eine 
gegenseitige ]3efruchtung tiberhaupt zustande kommen 
kann. Abgesehen yon diesem Risiko glanbte ich yon 
einem solchen Verfahren jedoch auch deshalb absehen 
zu mttssen, weiI dies voraussetzen w~Jrde, dab die ent- 
stehende Kombination schon geprtfft w~tre, da immer- 
hin meine frtiheren ulld lleueren Testkreuzungen zei- 
gen, wie verschiedenwertig solche Bastardnachkom- 
men ausfallen k6nnei1. Bei Verwendung nut eines 
europ~iischen oder ei n e s j apanischen Klons als Part- 
ner zu einer Anzahl Klone der anderen Art w~iren diese 
beiden Gefahren (nicht passende Bltihzeiten, ullgtin- 
stige Kombination) zwar weitgehend herabgeminclert, 
die Zahl tier Best~iubungen innerhalb der Art mit 
mehreren Klonen wiire dadurch aber bedeutend er- 
h6ht worden. Es wurde deshalb eine Verteilung ge- 
w~htt, die yon mir als ,,Schwarmweise Klonmischung" 
bezeichnet wird und bei der jeweils schwarmweise je 
Pflanzen eines japanischen und eines europ~tischen 
Klolles vorzugsweise ulld so miteinallder in Verbin- 
dung gebracht werden, dab  verschiedene Klone der 
gleichen Art mindestens durch eine Pfropflingsreihe 
der anderen Art, gegebenenfalls auch durch einen Iso- 
lierstreifen einer anderen Holzart, voneinander ge- 
trennt werden. Ftir 3 europ~ische und 2 japallische 
Elone k6nllte eine solche Plalltage dann Iolgellder- 
mal3en aussehen (Abb. 2). 

Diese L6sung ist selbstverst~indlich ebenfalls keines- 
wegs ideal, well auch bei der Anllahme ausschliel31ich 
nachbarlicherBefruchtung (LANGNER 1953) noch Kreu- 
zungen innerhalb der japanischell und innerhalb der 
europ~iischen Klone vorkommen werden. Solche 
w~ren nur dann auszuschlieBen, wenn im vorliegenden 
Fall die 6 Schw,&me jeweils fiir sich auf eiller beson- 
deren Plant age ausgepflanzt wfirden. Ein derartigesVer- 
fahren, das diskussionsweise gelegelltlich yon Eerrn 
STEI~N angeregt wurde, k~me sicherlich abet nur dann 
in Frage, wenn die Zahl der Schw~trme weitgehend 
reduziert werden k6nnte. Denn die Zahl der auffind- 
barell isoliert voneinander getrenllt liegenden Fl~tchen 
ohne Fremdpollenanteil ist sicherlich llur begrenzt. 
Sie wird um so kleiner werden, je mehr die Anlage yon 
Samenplantagen in der Praxis verwirklicht wird. Eine 
entsprechende Verminderung der Schwarmzahlen 
wiirde abet das Vorliegen der Ergebnise genetischer 
Kloniiberpriifungen voraussetzell. Ist d~ese Vorans- 
setzullg aber geschaffen, wobei sich die Prtifung neben 

der Eignung der betreffenden Kombination auch auf  
die Gleichzeitigkeit des ]31t~hens und auf die Feststel- 
lung des Grades der Selbstfertilit~it beziehen mt~Bte, 
dann w~iren solche Kombinationsplantagen zwischen 
jeweiis 2 Klonen durchaus auch ganz allgemein, also 
nicht nut ftir den Fall ,,Bastardsaatgut" zu empfehlen. 
Um eine geniigende Streubreite des der Praxis zu 
iibergebenden Saatgutes zu erreichen, mfiBte dann 
allerdings das Saatgut dieser verschiedenen Zweier- 
plantagen miteinander gemischt werden, soweit die 
erzeugten KomNnationen ft~r die gleichen Standorte 
vorgesehen warell. Der Unterschied zwischen der Ver- 
wendung des Saatgutes einer vielgliederigen Plantage 
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Abb. 2. Plantage zur Erzeugung yon Bastardsaatgut  zwischen 
2 japanischen (fette Ziffern im I~2reis).und 3 europ~iischen 
(dOnne Ziffern) LfirchenMonem Isolierblocks: Andere Holzart.  

und des Misehsaatgutes solcher Zweierplantagen be- 
stttnde dann darin, dab nicht die s/imtlichen Genome 
vieler Ausgangsb/iume nach freier Kombination zur 
Bildung yon Zygoten kommen, sondern dab die aus 
den Genomen verschiedener Zuchtbaumpaare ent- 
standene geringere Zahl bereits erprobter Zygoten 
llachtr/iglich miteinander vermischt werden. 

Schon dieses Abgehen roll vielgliederigen Plantagen 
zur schwarmweisen Mischung und mehr noch das 
f]bergehen zur Zweierplantage bedeutet abet die ein- 
gangs erw~thnte Entwicklung yon der Plantage weg. 
Es bleibt dann eJgelltlich nur noch ein kleiner Schritt 
zur v611igen Aufgabe des Plantagellgedankells, und 
ich bin der Meinullg, dab bei einer ganzen Anzahl von 
Holzarten die eigentliche Zt~chtung auf solche Plall- 
tagen verzichten kanll, wenn die erzielte Mehrleistung 
bestimmter Kombinationell groB genug ist, um die 
Kosten einer gelenkten Best~tubung zu tragen. Dies 
diJrfte z. B. ftir die Herstellung von Bastarden zwi- 
schell europ~ischer mad j apanischer L~irche weitgehend 
zutreffen. Meine vorj/ihrigen Kreuzullgsversuche zwi- 
schen diesen beiden L/trchellarten haben, obgleich sie 
an hohen Biiumen unter Benutzung einer kostspieligen 
freistehenden Feuerwehrleiter durchgeftihrt wurden 
(LANGNEI~ 1954) , eille SO grol3e Samell- und Pflanzen- 
ausbeute ergeben, dab ernstlieh zu tiberlegen ist, ob 
man in Zukunft nicht dieses Ziel ansteuern sollte. 
Auch bei der Anlage roll Samellplantagen miissen ja 
erhebliehe Investierungen in Kauf gellommen werden. 
Durch Anlage yon besonderen Kreuzungsg/irten, in 
denen die zu verwendenden Kreuzungspartner als 
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Pfropflinge in bequemer Buschform zu erhalten w/iren, 
k6nnte das Verfahren noch weitgehend verbilligt wer- 
den, und eine zweckentsprechende Weiterentwicklung 
der Best/iubungstechnik k6nnte diese Tendenz noch 
untersttitzen. 

SchlieBlich w~ire bei einer ganzen Anzahl yon Holz- 
arten, mindestens abet bei Birke und Erie, m6g- 
licherweise auch bei L~irche, zu erw~igen, ob man die 
Saatgutgewinnung nicht i iberhaupt in entsprechende 
Gew~ichsh~user verlegen sollte. Man w~ire dann weit- 
gehend von den Witterungsverh~tltnissen unabh~ngig, 
kSnnte den Zapfen- und Samenansatz gegen Sch~id- 
linge schtitzen und sehr viel sauberer arbeiten als im 
Freien. 

I e h  m 6 c h t e  j e d o c h  n i c h t  o h n e  d e n  a u s -  
d r i i c k l i c h e n  H i n w e i s  sch l i e l3en ,  dab  i ch  d ie  

A n l a g e  y o n  V e r m e h r u n g s -  u n d  E r h a l t u n g s -  
p l a n t a g e n  g e g e n w ~ r t i g  f t i r  a u B e r o r d e n t l i c h  
w i c h t i g  h a l t e  u n d  k e i n e  M 6 g l i c h k e i t e n  s e h e ,  
au f  d i e se s  Z w i s c h e n g l i e d  b is  z u r  sp~ t t e ren  
s p e z i e l l  z t i c h t e r i s c h e n  S a m e n g e w i n n u n g  zu  
v e r z i c h t e n .  

L i t e r a t u r  
a) Aufs~tze in Periodica mit fortlaufenden Seitenzahlen : 
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D. C. und L a r i ,  leptolepis GORD, Forstgenetik z, 2--18, 
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yon Klonplantagen, Forstgenetik, 4, 81--88 (I955). 

(Aus der tlessischen Forsteinrichtungs- und Versuchsanstalt, GieBen) 

Aufbau der Forstpflanzenziichtung in Hessen* 
Von 11. SCHMITT, Griint~erg 

Mit 6 Textabbildungen 

Gerade bei tier Ziichtung ist es schwer, meist sogar 
unm6glich, reine, um tier Erkenntnis  willen betriebene 
Forschung von angewandter Forschung zu trennen. 
Zwar sind die Ziele der auf dem Gebiete der Forstpflan- 
zenztichtung arbeitenden Stellen grunds~tzlich gleich, 
denn tiberall werden letzten Endes Steigerung und 
Sicherung der Holzertr~tge nach Wert  und Masse an- 
gestrebt. Die dabei zur Erreichung dieses Zieles be- 
nutzten oder vorgesehenen Arbeitsmethoden sind j e- 
doch recht verschieden: Befagt  sich dankenswerter- 
weise ein Inst i tut  mehr mit der unbedingt erforder- 
lichen Bearbeitung grunds~itzlicher Teilfragen, dann 
k6nnen solche speziellen Einzelprobleme nur  mit  
speziellen Methoden einer Kl~irung n~ihergebracht 
werden. Diese Methoden mtissen sich auf jeden FM1 
mehr oder weniger stark von den Wegen unterschei- 
den, die an anderer Stelle eingeschlagen werden, wenn 
dort die m6glichst schnelle praktische Benutzung und 
Auswertung auch schon kleinster Fortschri t te  im Vor- 
dergrund steM, wie dies bei unserer Arbeit in Hessen 
der Fall ist. 

Grunds~itzlich gehen wir dabei yon unseren heutigen 
Best~inden aus, die einmal dutch die standSrtlichen 
Verh~iltnisse, weiterhin als Folge der Bewirtschaftung 
einer Vorauslese unterworfen waren. Ihre genetische 
Substanz ist dadurch bereits eingeengt worden, und 
es kommt zun~tchst darauf an, die Ftille der Varianten 
noch st~irker einzud~tmmen und die Populationen mit 
Tr~tgem yon im Sinne menschlicher Nutzung erwiinsch- 
ter  Eigenschaftskombinationen anzureichem und Un- 
erwtinschtes zuriickzudr~tngen. 

Eir~ weiterer, die Ztichtungsmeihod6 bestimmender 
Faktor  ist also das Material, fiber das der Ziichter ver- 
ftigen, all das er ankniipfen kann. Diese Ausgangslage, 
d .h .  die stand6rtliqhen und forstlichen Verh~ltnisse 
in Hessen, sei daher kurz geschildert. 

Nach einem Vortrag, gehalten auf der Arbeitstagung 
fiir forstliche Samen-Plantagen vom 24 . -26 .  Okt. 1955 
in Waldsieversdorf. 

I .  

In dem in nordstidlicher Richtung zwischen dem 
Reinhardswald n6rdlich von Kassel und dem Neckar 
und ill ostwestlicher zwischen der Rh6n und dem 
Rhein bei Riidesheim gelegenen Lande Hessen herrscht 
schon atlantisch get6ntes Klima vor. 

Die auf rd. IOO m fiber N.NI liegende Rhein-Main- 
Ebene und die n6rdlich daran anschliel3ende Wetterau 
geh/Sren mit einer Jahresdurchschnit tstemperatur yon 
fast I o ~  zu den w~irmsten Cebieten Deutschlands; 
in den his knapp 900 rn tiber N.N. ansteigenden Mit- 
telgebirgen gem die j~thrliche Durchschnittstempera- 
tur  auf 5--6 ~ C zurtick. Ebenso unterschiedlich sind 
die Jahresniederschl~ige: sie steigen von unter 60o mm 
in den genannten Ebenen auf mehr als das Doppelte 
in den Gebirgen an. Mit schweren Sch~iden durch 
Rauhreif, Schnee und Eis muB nicht nur in den 
h6heren Lagen der Gebirge gerechnet werden, auch in 
der Rhein-Main-Ebene treten im Sp~ttwinter immer 
wieder starke Nal3schneef~tlle auf, die BruchscNiden 
in den Kiefernbest~inden verursachen. 

Geologisch geh6ren Taunus und grol3e Teile des 
Westerwaldes dem Devon an; Quarzit, Grauwacke 
und Tonschiefer sind hier die n~ihrmittelarmen Aus- 
gangsgesteine der meist flachgrfindigen Podsoligen 
B6den und auch Braunerden geringer S~tttigung, die 
an steileren H~ingen in Skelettb6den tibergehen. 

Die Ablagerungen des Rheins und des Mains sind 
nur  z .T .  grundwasserbeeinfluBt und n~ihrstoffreich 
(Auelehme), weite Fl i ichen werden von trockenen 
Schotterb6den und diluvialen Flugsanden eingenom- 
men. Der Odenwald besteht etwa westlich der Linie 
Heidelberg--Aschaffenburg aus Urgebirge, auf dessen 
kr~tftigen B6den wtichsige Best~tnde stocken; nach 
Osten zu schlieBt sich Buntsandstein - -  meist mitt-  
lerer Buntsand - -  an, der sich nach Norden tiber den 
Spessart zum Hessischen-undWeserbergland fortsetzt. 
Das Buntsandgebiet ist yon kleineren Kalkvorkom- 
men und vor allem durch die grol3en ]3asaltfl~tch~n 
des Vogelsberges und die kleineren der Rh6n unter- 


