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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 : 

1. LASIGNER, W. : Kreuzungsversuche mit Larix europaea 
D. C. und L a r i ,  leptolepis GORD, Forstgenetik z, 2--18, 
40--56 (i951/52). -- 2. LANG~ER, W.: Eine Mend~l- 
spaltung bei Aurea-Formen yon Picea A bies (L.) KARST. 
als Mittel zur Klgrung der Befruchtungsverhfiltnisse i m 
Walde. Forstgenetik, 2, 49 --51 (1953). -- 3. LANGI~ER, W. : 
Kreuzungsversuehe mit Hilfe einer freistehendeI~ Feuer- 
wehrleiter, Forstgenetik, 3, 139 (r954).--4. LANGNER, W. u. 
S~RN, K.: Versuehsteehnisehe Probleme bei der Anlage 
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- 
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brochen, ebenso hat der Westerwald zahlreiche Ba- 
saltdurchbrfiche. Auch die L613fl~ichen der Wetterau 
werden yon Basaltrticken und -k6pfen durchzogen. 
Entscheidend ffir die Entwicklung der B6den der Mit- 
telgebirge ist die L6Bdecke, mit der in den Zwisehen- 
eiszeiten groBe Fl~ichen bedeckt wurden. Je nach der 
6rtlichen Lage ist der L6B mehr oder weniger stark 
abgespfilt und umgelagert worden. In den Hochlagen 
kommt nut vollkommen entkalkter L6B vor; die auf 
ihm entstandenen B6den neigen zu Staun~sse, extreme 
Gleipodsole sind h/iufig. Dies gilt auch far den Vogels- 
berg, dernur dort n~hrstoffreiche, lockere B6den hat, 
wo der L613 so weit abgetragen wurde, dab der Ein- 
flul3 des basenreichen Basaltes sich roll auswirken 
kann. 

Sehon diese wenigen Angaben fiber die klimatischen 
und edaphischen Gegebenheiten zeigen, dab die hessi- 
schen Standorte bezfiglich beider Faktorengruppen 
vielgestaltig und vielfach grunds~ttzlich voneinander 
verschieden sind. 

4 ~ % der gesamten Landesfl~tche sind bewaldet. Das 
ursprfinglich nahezu reine Laubholzgebiet wurde nach 
den Waldverwtistungen vom 14. bis zum 18. Jahrh. 
im 19. Jahrh. durch sehr umfangreiche Aufforstungen 
so stark in Nadelholz umgewandelt, dab heute die 
H~ilfte der hessischen W/ilder aus Nadelh61zern - -  
haupts/ichlich Kiefern- und Fichten-Best/inden - -  be2 
steht. Zu Kiefer, Fichte und der fiberall eingespreng- 
ten L~trche kamen um 19oo herum noch auBereuro- 
p~iische, meist amerikanische Holzarten, deren FI~- 
chenanteil kfinffig noch weiter ansteigen wird. 

Das ffir die Anbauten europ~iischer Nadelh61zer 
ben6tigte Saatgut wurde zuerst yon allen m6glichen 
Stellen bezogen, sp~iter wurden die fremden Zapfen in 
hessischen Darren geklengt und schlieBlich Zapfen in 
den herangewachsenen Best~tnden geerntet. Da Fichte 
und L/irehe nicht autochthon vorkommen und da der 
angekaufte Samen oder der aus fremden Zapfen nicht 
nach Herkunftsgebieten getrennt geklengt und aus- 
ges~it wurde, 1/iBt sich von keinem der filteren hessi- 
schen Fichtenbestfinde und L~irchenvorkommen mit 
Si~herheit m e h r  feststellen, woher das Saatgut ur- 
spYfinglich kam. _~hnliches gilt Ifir die Kiefer. Selbst 
wenn noeh kleine Reste der im sp/iten Mittel- 
alter praktiseh ausgerotteten Rhein-Main-Kiefern im 
19. Jahrh. vorhanden gewesen sein sollten, was un- 
wahrscheinlich ist, oder wenn Zapfen aus kleineren 
ursprt~nglichen Vorkommen 1/ings der thfiringischen 
Grenze geerntet worden sind: hierhei kann es sich nur 
um geringe Mengen handeln, die kaum ins Gewicht 
fallen. 

Wir k6nnen unterstellen, dab alle/ilteren hessischen 
Nadelholzbest~inde stets Mischungen aus den ver- 
sehiedensten Herktinften sind, in denen auf vielen 
Standorten die eine oder andere Rasse tiberwiegen 
kann, sei es als Folge der zur Bestandesbegrfindung 
benutzten zuf~illigen Samenmischung oder als Ergeb- 
nis der Durchforstungen, dureh die z. B. die sfidfran- 
z6sischen Kiefern in besonderem Mage entnommen 
sein dfirften. Auch ist denkbar, dab ftir den betreffen- 
den Standort ganz ungeeignete Rassen mit geringer 
6kologischer Streubreite sehr frfihzeitig ausfielen oder 
sp~itestens im Dickungsalter yon anderen R assen mit 
gr6Berer Anpassungsf/ihigkeit fiberwachsen wurden. 
Es mag fiberraschen, dab den Durchforstungen ein 
EinfluB auf die erbliche Substanz zugesprochen wird; 

er ist nur bei Rassenmischungen wahrscheinlich, deren 
Komponenten morphologisch unterscheidbar sind; das 
ist zum mindesten bei den hessischen KiefernbestS.n- 
den der Fall. 

Rassenunterschiede lassen sich weniger in Fichten- 
Bestfinden, besser bei L~irchen, aber recht gut in Kie- 
fern-Alth61zern erkennen, denn in vielen Best~tnden 
der verschiedensten Standorte tauchen immer wieder 
untereinander sehr ~hnliche Typen auf. So fiberwiegt 
z.B. im nord6stlichen Buntsandsteingebiet (Hess. 
Bergland) eine feinastige Mittelgebirgs- oder Hfigel- 
landkiefer mit geradem, durchgehendem Schaft und 
pyramidaler Krone, die vermutlich aus Thfiringen 
stammt. Ihr Anteil nimmt nach" Sfiden hill zugunsten 
grob~tstiger und breitkroniger, zu phototropen Kriim- 
mungen neigender Typen ab. Der auf fiber 500/0 zu 
veranschlagende Anteil an Mittelgebirgskiefern im 
Forstamt Wildeck f~illt z. B. in dem bekannten Wert- 
holzrevier Grebenau oder in den Frhrl. RIEDESELschen 
Waldungen bei Lauterbach auf unter 30 ~ wobei be- 
nachbarte Best~tnde auf gleichen Standorten sehr ver- 
schiedene Anteile haben k6nnen. 

Abb. I .  Schneeschiiden an i2i j f ihr igen Mittelgebirgskiefern. Waldgesellschaft 
der Riedesel, Distr.  Brandstfitte. 

Unter den wenigen Mittelgebirgskiefern im Sfiden 
(Odenwald und Rhein-Main- und Kinzig-Ebene) ist 
offenbar mit wenigstens 2 Herkfinften zu rechnen. 
W/ihrend die eine verhfiltnism~tgig sehneefest ist, - -  
einer Katastrophe ist natfirlich keine Holzart, gleich 
welcher Rasse, gewachsen --- brechen zwar die Kronen 
~ilterer Kiefern der vermuteten anderen Provenienz 
bei st~irkerer Belastung durch Schnee nicht, bleiben 
aber dauernd gekrtimmt, was meist zu exzentrischem 
Wnchs und damit zur Entwertung der St~mme Ifihrt. 

Auch bei den in alien Kiefern-Best~tnden vorkom- 
menden breitkronigen und h~iufig krummwfichsigen 
Typen, die in der Literatur summarisch als Stidwest- 
deutsche Tieflandskiefer bezeichnet werden, k6nnen 
mehrere, mindestens aber zwei Formen auseinander- 
gehalten werden. Gegen die yon MONcI~ eine ,,ab- 
scheuliche Rasse" genannte Kiefer wahrscheinlich sfid- 
franz6sischer Herkunft sticht im Rhein-Main-Geblet 
eine andere sehr wfichsige, wenn auch grobastige und 
nicht wipfelschfiftige Kiefer vorteilhaft ab. Es muB 
angenommen werden, dab die in zahlreichen Prove- 
nienzversuchen nachgewieseneWuchsfiberlegenheit der 
Rhein-Main-Kiefer-- gleichgtiltig, ob das Saatgut aus 
den Forst/imtern Babenhausen, Isenburg, Darmstadt, 
Wolfgang usw. s t a m m t e -  auf einen hohen Antei! 
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Abb. 2. Ii8j~ihr. Tieflandsldefern. Mitte: Massereicher, breitkronJger 
Typ, links imHintergrund: Lmadgr~ifl. Kiefer. Forstamt Bal:enhausen 

(I~air>Ebene). 

dieser vitalen Tieflandskiefer zurfickzufiihren ist, delln 
die stidfranz6sische ,,Abscheuliche" ist deutlich ge- 
ringwachsiger. AuBer den Tieflandskiefern, wohl west- 
.europ~ischer Herkunft,  kommt, welln auch selteller, 
ein Ph~illotyp mit so charakteristischer Form vor, dab 
er yon den Forstleuten im Rhein-Main-Gebiet einen 
Namen erhalten hat :  ,,die Landgr~fliche Kiefer" ; man 
vermutet, dab sie aus Saatgut erzogen wurde, das aus 
einer ffiiheren landgr~flich hessischen Klellge kam. 
Die ,,LandgrMliche" ist Vorherrschelld oder herr- 
schend, stets wipfelsch~tftig und meist schntirig. Ihre 
relativ kurzen ~ste  stehell anfangs horizontal, lassen 
abet bald die Spitzen etwas h~tngell, so dab eine dichte, 
tanggestreckte Krone elltsteht, die - -  im Gegensatz 
zu ausgesprochenen spitzpyramidalen Mittelgebirgs- 
k i e f e r n -  sich bald etwas abrundet. Die Frage, ob 
diese recht schneefeste, ftir das Rhein-Main-Gebiet, 
Wahrscheinlich auch fiir trockene K6pfe des Vogels- 
berges, wertvollste Kiefer zu den sog. TieIlalldsrassen 
zu re chnen ist, muB vorerst often bleibell. 

II .  
Naturgem~B ist es unter solchen Voraussetzungen 

s chwer, besonders im siidlichen Hessen zur Anerken- 
nung geeignete Saatgutbest/inde in solcher Anzahl auf- 
zufinden, dab aus ihnen der recht erhebliche Samen- 
bedarf gedeckt werden kann. Bei dem meist geringen 
Umfang der Wirtschaftsfiguren geniigt es auch nicht, 
wenn der betreffende Bestand einen .sehr hohen Pro- 
zentsatz yon wirtschaftlich wertvollen Individuen auf- 
weist, deren Erscheinungsbild die gemeillsame Her- 
kunff  mit groBer Wahrscheinlichkeit vermuten l~gt; 
gleiche Aufmerksamkeit mug Nachbarbest~nden ge- 
schenkt werden. Ihr EinfluB auf die genetische Zu- 
sammellsetzullg des Saatgutes aus dem zur Allerken- 
llung ~vorgesehenen Bestand wird um so merkbarer 

sein, je mehr sie sich erblich von dem anzuerkennen- 
den Bestand unterscheiden, je gr6Ber sie sind und je 
dichter damit die Pollenwolke ist, die sich auf die 
engere Nachbarschaft niedersenkt. Die stfirkere Be- 
achtullg dieser Gesichtspunkte hat ill den Ietztei1 
Jahren zur Aberkennung mancher Best~nde gefi~hrt. 
Zusammen mit der Nutzung anerkanllter ]3est~inde, 
die die Hiebsreife l~ingst iiberschrittell hatten, {tihrte 
dies zu einer fiihlbaren Verminderung der Saatgut- 
quellen, die durch den Zugang roll neuerdillgs aller- 
kannten Best~illden llicht wettgemacht werdell konllte. 

~hnliche Schwierigkeitell bestehen beim Saatgut 
fremder Holzarten, etwa bei der I)ouglasie, yon der 
sich Rassen ullbekanllter Herkullft auf vielen hessi- 
schell Stalldorten sehr gut bew~thrt habell. Geschlos- 
sene /iltere Best/inde sind noch nicht so h~ufig, wie 
dies im Interesse der Versorgullg mit Saatgut aus be- 
reits eillgebfirgerten Best~ndell mit roller Eignung fiir 
d~n betreffellden Stalldort gerne gesehen wfirde. Oft 
ist diese wertvolle Holzart einzelll oder gruppenweise 
in die t3est/inde eingesprengt und bringt bier auch bei 
gutem Zapfenbehang wegell der gehemmten Best/iu- 
bung und der artbedingten geringen Pollellproduk- 
tion so wellig voll keimf~higes Saatgut,  dab die Be- 
erntung nicht lohllt. Der meist beschrittelle Ausweg, 
den Saatgutmangel durch Verwendullg yon Samen 
aus anderen, ~tand6rtlich m6glichst /ihnliehen Her- 
kullftsgebieten auch des Auslandes auszugleichell, 
bleibt eine Notl6sullg und befriedigt nicht recht, delln 
die fiber solche Anbauten auch wohl definierter Rassen 
vorliegenden Erfahrungen sind noch gering. Sie g e -  
statten jedenfalls nicht mit dem w~llschenswerten 
Grad an Sicherheit eine Voraussage dariiber, wie die 
Best~inde sich bis zum Ende der Umtriebszeit ellt- 
wickelll werden. ~hnliches gilt leider ftir die noch zu 
jungen Provenienzversuche der VersuchsanstMt. 

Abb. 3. Ii9j~ihr. Landgrgfliche Kiefer, Plusbaum. Forstamt Isenburg 
(Main-Ebene), 
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Oberhaupt dtirfen wir yon den meisten der bisher 
angelegten Herkunftsversuche nicht allzuviel erwar- 
ten. Man kann jetzt bereits sagen, dab der vermutete 
Zusammenhang zwischen der betreffenden Rasse und 
dem durch wenige grobe Zahlen gekennzeichnetell 
Klima ihres Heimatstandortes nicht in der Sch~irfe 
besteht, wie dies angenommen wurde ulld durch diese 
Versuche mit bewiesen werden sollte. Das beste Ge- 
genbeispiel ist das gute Gedeihen der aus Gebieten mit 
fiber 2ooo mm Jahresniederschlag stammenden Jap. 
L~trche auf vielen mitteleurop~ischell Standorten mit 
grunds~tzlich anderem Klima. Der Hauptmangel der 
Provenienzversuche liegt a b e r -  abgesehen davon, 
dab die meisten nicht statistisch auswertbar sind, - -  ill 
der unscharfen Fassung der Ausgallgslage. Was be- 
sagt schon die Bezeichnung ,,Rhein-Main-Kiefer" oder 
bei einer auBereurop~ischen Holzart die meist unge- 
f~hre Angabe des Herkunftsortes ? Im Rahmen einer 
vertretbaren Fehlerschwankung reproduzierbar sind 
die Versuche jedellfalls nicht. Diese Schw~iche der 
~lteren vergleichenden Anbauten wird bei den kom- 
menden Versuchen der deutschen forstlichen For- 
schungsanstalten mit amerikanischen Holzarten ulld 
Rassen vermieden werden. Vor Mlem ist Vorsorge ge- 
troffen, dab in- sich einheitliche Rassen und nicht Ma- 
terial aus 13bergangsgebieten zum Anbau kommen. 
Ebenso wird ein weiterer Mangel der ~tlteren Versuche, 
die zu kleine induktive Basis, nicht auftreten, da alle 
deutschen forstlichell Versuchsanstalten sich an diesen 
Vorhaben beteiligen, jede Herkunft also auf den ver- 
schiedensten Standorten zum Anbau kommt. - -  

Der EngpaB in der Versorgung der forstlichen PraMs 
mit Saatgut k611nte nattirlich nach kr~tftiger Locke- 
rung der Anerkennungsvorschriften ftir Saatgutbe- 
stiinde leichter tiberwunden werden. Dies k~ime je- 
doch der Aufgabe eines bew~thrten Prinzips gleich, 
durch dessen Anwendung zum wenigstell die uneinge- 
schr/inkte weitere Vermehrung offensichtlich unge- 
eigneter Kiefernrassen unterbunden wurde. Die Ent- 
wicklung yon neuen, bei kurzlebigen Gew~chsen sehr 
effektiven Zt~chtungsverfahren darI nicht dazu ver- 
fiihren, die Wirksamkeit der Auslese yon Best~inden 
bei der zahlenm~iBigen Zurackdr~ingung leicht erkenn- 
barer Rassen aus Gemischen zu untersch~tzen oder 
gar in Abrede zu stellen. 
- Der Erfolg, den wit zweifellos der Verwendung yon 

Saatgut aus anerkannten Best~inden verdanken - -  
man mustere nur eingehend Kieferll-Stangenh61zer - -  
lieBe sich weiter ausbauen, wenn man zun~ichst zur 
eigentlichen Massenauslese tibergehen warde. Denn 
auch im besten ,,anerkanntell" Bestand sind immer 
noch Individuen mit Eigenschaften vorhanden, die 
deren Zugeh6rigkeit zu einer weniger geeigneten Rasse 
vermuten lassen. Nit Pfropflingen von ausgelesenen 
B~umen k6nnten in Plantagen gewissermaBen ideale 
,,anerkannte Best~inde" geschalfen werden, in denen 
der Anteil unerwt~nschter Rassen noch st~irker, im 
Idealfalle ganz, zurfickgedriingt w~ire. Dies um so 
mehr, j e sorgf~iltiger die Auswahl der Zucht- oder Plus- 
b~iume erfolgt und j e vollstiindiger die Bestfiubung der 
Bltiten durch Fremdpollen vermieden wird. Wir wol- 
len uns aber dartiber klar sein, dab auch diese Plan- 
tagen nur als Ph~inotypen ausgelesene Klone enthal- 
ten, tiber deren Erbanlagen noch nichts mit Sicherheit 
ausgesagt werden kann. Der n~chste Sehritt w~ire 
dann die Eliminierung der Klone, deren Nachkommen- 
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schaften nlCht befriedigen, d. h., wir wtirden zur Indi- 
vidualauslese kommen. 

Der immer wieder auftretende Mangel an Saatgut 
und die groBe Wahrscheinlichkeit, an Stelle der bis- 
herigen Auslese yon Best~tnden durch Auslese yon eill- 
zelnen St~mmen die genetische Zusammense'tzung des 
Saatgutes weiter zu verbessern, waren der Anlag, mit 
der Erstellung yon Samenplantagen in Hessen zu be- 
ginnen. Dabei ist es Aufgabe der Versuehsanstalt, die 
Plusb~ume auszuw~hlen und die Plantagen zu be- 
grtinden, zu iiberwachen und zu verbessern; die 
sp~itere Bewirtschaftung ist Sache der beiden staat- 
lichen Darren Gammelsbach und Wolfgang. Grund- 
s~itzlich sol1 Saatgut far bestimmte Wuchsgebiete er- 
zeugt werden, denn die hessischen Standorte sind so 
ungleichartig, dab es unrealistisch ware, 6kologische 
Universalsorten anzustreben. 

Die P lusb~iume 
werden mit Ulltersttitzung der Forst~mter in der Weise 
ausgew~ihlt, dab zuerst von den 6rtlich zust~ndigei1 
Beamten eine gr6Bere Anzahl yon B~umen ausgesucht 
wird, die dem in dem betreffenden Wuchsgebiet am 
besten geeigneten Typ mSglichst in allen Eigen- 
schaften entsprechen. 

Bei der endgtiltigen Auswahl durch die Versuchs- 
anstalt wird ein sehr strenger MaBstab angelegt; der 
betreffende Stature muB unbedingt die Merkmale der 
6rtlich bew~ihrten Rasse zeigen, weiterhin gesund sein 
und hinsichtlich der Form, Astigkeit und Masse auch 
scharfen Anforderungen gentigell, 

GewiB sprechen bei der Auswahl der Plusb~ume 
subjektive Momente mit. Aber wir kSnnen nicht dar- 
auf warten, bis alle genetischen Grundlagen gekl~rt 
sind ulld als Ergebnis yon kontrollierten Kreuzungen 
und langj ~ihriger Beobachtung der Einzelabsaaten voll- 
kommene Sicherheit tiber den Zuchtwert des betreffen- 
dell Stammes besteht. Allzu leicht wird vergessen, dab 
auch ill der so erfolgreichen Zfichtung landwirtschaft- 
licher Nutzpflanzen in vielen F~tllen der Ztichter nach 
wie vor auf sein Fingerspitzengefiihl angewiesen ist 
und sich notgedrungen mit verh~iltnismEBig primitiven 
Methoden behelfen muB. Ohne die ,,gliickliche Hand" 
oder den in langj~hriger praktischer Erfahrung ge- 
sch~rffen Blick, der intuitiv das Wertvolle erfaBt, 
kommen wir vorerst nicht aus. 

Aus dem Bestreben heraus, das mehr geffihlsm~iBige 
Erfassen der Dinge durch objektivere Methoden zu 
ersetzen, bemtihen wit uns jedoch, den ausgew~thlten 
Zuchtbaum eingehend zu beschreiben und die Fak- 
toren zu messen oder in gr6bere Klassen einzustufen, 
die seinen wirtschaftlichen Wert bedingen. Neben 
Alter, H6he und Brusth6hendurchmesser werden stets 
die Rindendicke, der Durchmesserzuwachs und der 
echte Formquotient ~] o,5 ermittelt, aus dem die echte 
Formzahl mit hinreichender Genauigkeit abgeleitet 
werden kann. Zwar sagen diese Zahlen nichts iJber 
den Erbwert des Stammes aus, sie k6nnten abet beim 
Vergleich mit den sp~iteren Absaaten wertvolle An- 
haltspunkte tiber die Dominanz mt~tterlicher Anlagen 
geben. Vorerst wollen wir mit ihnen genauere Unter- 
lagen fiber die meBbaren Eigenschaften der Rasse 
sammeln. Alle ermittelten Werte werden schlieBlich 
nach dem Vorsehlag yon MITSCHERLICH in einer Eigen- 
schaftSskala zusammengefaBt und nach dieser die 
Ph~inotypen eingestuft. 
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Abb. 4- I57J~ihr. Landgr~flicbe Kiefer, am Bestandesrand erwachsen. 
Forstamt Isenburg ' (Main-Ebene). 

Abb. 5. 6ojtihr. Strobe, mi t  Doppelring als Plusbaum gekennzeichnet; 
Fors tamt  FI~Srsbaeh (Spessart). Dt~rch Sturm verliehteter Mischbestand 
yon 6oj~ihr. Stroben und 65j~ilar. Fichten. lVIittelst~imme: Stro 26,7m; 

39,2 c m ~  ; Fi ~4,6m; 27,7 em ~ .  

Die Messungen werden beim Werben der Pfropf- 
reiser im Sp~twinter ausgeftihrt. Ktinftig soll dies 
auch im Sp~ttsommer geschehen, nachdem die in den 
letzten Jahren gemachten versuchsm/iBigen Freiland- 

pfropfungen im Herbst recht gtinstige Ergebnisse 
brachten. 

Jeder Plusbaum wird drauBen mit einem hellen 
Doppelring gekennzeichnet und erhttlt eine Nummer. 
Dabei beginnt die Numerierung jeder Holzart in je- 
dem Forstamt neu; z. ]3. Kiefer Grebenau I b i s  12, 
Ltirche Eudorf Ibis  5, Douglasie Eudorf I und 2 usw. 
Ein Plusbaum soll m6glichst lange erhalten bleiben 
und in seiner weiteren Entwicklung verfolgt werden. 

Die P f r o p f u n g e n  
werden yon uns im Gewtichshaus und seit zwei Jahren 
in immer gr6BererZahl im Freiland ausgeftihrt. Ferner 
hat die Zweigstelle derBundesanstalt ftir Forstgenetik 
in Wttchtersbach einen erheblichen Teil der Pfropf- 
arbeiten tibernommen. 

Von den verschiedenen Pfropfmethoden haben sich 
das Anplatten, bei im Verh~ltnis zur Unterlage sehr 
schwachen Reisern. das Einspitzen und bei Reisern yon 
etwa gleicher St~irke wie die Unterlage das K0pulieren 
bew~ihrt. Die im Sp~itwinter geschnittenen Reiser 
werden im Eiskeller aufbewahrt und zuerst im Ge- 
w~chshaus und sparer nach Beginn der Vegetation im 
Freiland verarbeitet. Als Unterlage wird die gMche 
Art oder aber eine m6glichst geringwfichsigere der 
gleichen Gattung benutzt. Es hat sich gezeigt, dab - -  
rechtzeitiges Schneiden der Reiser und sachgemfiBes 
Aufbewahren vorausgesetzt - -  der Prozentsatz an ge- 
lungenen Pfropfungen um so h6her ist, j e kr~ftiger die 
Unterlage w~ichst. Manche Zuchtb/iume lassen sich 
allerdings sehr schwer pfropfen, roll befriedigende Er- 
gebnisse werden bei ihnen erst mit Sekund/irreisern 
erzielt. - -  

Im zeitigen Frfihjahr hergestellte, gut wachsende 
Pfropflinge kommen meist im Herbst des gleichen 
Jahres, also nach einer Vegetationszeit, als Ballen- 
pflanzen auf die Plantage; die bisherigen AusfNle sind 
mit rd. I1% ertr~iglich und h/iufig geringer als bei der 
Verwendung yon zwei- oder dreij~thrigem Material. 

Die Auswah l  der  ftir P l a n t a g e n  g e e i g n e t e n  
FEichen  

macht unverhMtnism~Ng groBe Mfihe, obwohi auch 
hierbei die Hilfe der Forst~mter in Anspruch genom- 
men wird, und man eigentlich annehmen sollte, dab es 
innerhalb einer Staatswaldfl~tche von 318 ooo ha ge- 
ntigend Stellen gibt, die allen an eine Plantagenfl~che 
zu stellenden Anforderungen entsprechen. Diese An- 
forderungen sind: 

I. Die Fl~iche muB praktisch fremdpollensicher sein. 
Leider ist n0ch zu wenig tiber die Verbreitung des Pol- 
lens bekannt; zur Gewinnung yon Unterlagen haben 
wit daher in den vergangenen Jahren zuerst einmal die 
Dichte yon Kiefernpollen in verschiedenen Entfer- 
nungen yon bltihenden Bestiinden gemessen, um zu 
Anhaltspunkten zu kommen, wie weit der n~ichste 
bltihbare Baum oder Bestand gleicher Art oder Gat- 
tung yon der Plantage entfernt sein muB, wenn ins 
Gewicht fallende Fremdbest~tubung vermieden werden 
soll. Bei freiem, nicht dutch Hindernisse beschr~nk- 
tem Pollenflug halten wit vorerst eine Mindestentfer- 
nung yon iooo m nach M6glichkeit ein; selbstver- 
st~indlich wird keine Plantage in einem Gebiet ange- 
legt, in dem die betreffende Holzart auf gr6Beren Ft~i- 
chen vorkommt. Es ist m6glich, dab bei anderen Holz- 
arten, z. B. bei der Douglasie, der Sicherheitsabstand 
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geringer sein darf. Bevor wit aber nicht fiber weitere 
Unterlagen verftigen - -  in den kommenden Jahren 
sollen die Bestimmungen des Pollenfluges anch auf 
andere Holzarten ausgedehnt werdelt -- ,  bleiben wir 
bei der geforderten Mindestentfernung. 

2. Die Plantage darI nicht ilt Lagen kommen, in 
denen oft Sp/itfr6ste auftreten. 

3. Der Boden soll m6glichst steinfrei sein. - -  Zur 
F6rderung der Bliihwilligkeit der Pfropflinge sollen 
aus dem Obstbau bekannte Eingriffe vorgenommen 
werden, VOlt denen nach schwedischen Erfahrungen 
der Wurzelschnitt in erster Linie in Betracht kommt; 

be i  steinfreiem Boden k6nnten dafiir Maschinen ein- 
gesetzt werden. 

4. Es ist erwianscht, dab 
die Plantagenfl~iche bei 
jedem Wetter mit Fahr- 
zeugen erreichbar und 
leicht zu beaufsichtigen 
ist. 

5. Die Plantagen wer- 
dell m6glichst auf Nicht- 
holzboden oder dort ange- 
legt, wo die Bewirtschaf- 
tung der Best~inde Be- 
schriinkungen unterliegt, 
z. B. auf breiten Licht- 
leitungsaufhieben, wobei 
die ungiinstigere, langge- 
streckte Form der Fl~tche 
in Kauf geiiommen wird. 

Die Anlage  
der P l a n t a g e n  

erfolgt meist mit ijiihri- 
gen Pfropflingen yon i. D. 
12 Plusb~tumelt des glei- 
chen Wuchsgebietes im 
5 m-Quadratverband, an 
H~ngen wird auch dichter 
gepflanzt. Damit bleiben 
wir unter der Klonzahl, 
aus der etwa eine schwe- 
dische Plantage besteht. 
Das heimische Ausgangs- 
material des Ziichters in 
Schweden ist als Ergebnis der scharfen Auslese unter 
extremen klimatischen Bedingungen sehr einheitlich 
und in seinem Genbestand eingeengt. Da es bei solchen 
Gegebenheiten wenig wahrscheinlich ist, durch weitere 
kfinstliche Anslese mel3bare Erfolge zu haben, sind die 
schwedischen Samenplantagen in erster Linie zur Er- 
haltung der wenigen autochthonen Formenkreise be- 
stimmt, weiterhin sind sie Basis far Zfmhtung im 
engeren Sinne, d. h. Neuschaffung yon Genkombina- 
tionen dnrc1~ Kreuzung mit anderen 0kotypen usw. 
Mit h6heren Klonzahlen wird diese Basis erweitert 
und Inzuchtdepressionelt vorgebeugt. In Hessen ist 
die Ausgangslage grunds~tzlich anders. Hier miissen 
erst die in Sehweden schon vorhandenen, den Stand- 
ortsbedingungen gewachsenen Rasselt aus den Ge- 
mischen ausgelesen, muB die 13berzahl der Varianten 
vermindert werden. Man kann dutch Niedrighalten 
der Klonzahlen diese Aufgabe erleichtern, was auch 
statthaft ist, da Inzuchtgefahr kaum besteht. - -  Un- 
abh~ingig davon sollen aueh in den kommenden Jahren 

weitere Plusb/iume ausgew~ihlt werden, damit wir zu 
einer immer breiteren Basis kommen. 

Jede Plantage setzt sich grunds/itzlich aus Parzellen 
zusammen, die jeweils zwei vollst~,ndige Klons~itze in 
zuf~illiger Verteilung enthalten. Sobald die Pflanz- 
stellen festliegen, werden sie durchnumeriert und die 
Klons~itze eiiimal der ungeraden, dann der geraden 
Nummern ausgelost. Nach der Korrektur, bei der ZU- 
f~tllig nebeneinander steheiide gleiche Klone mit an- 
deren ausgetauscht werden, ist eine intensive Mi- 
schullg des Materials erreicht und die Voraussetzung 
ftir eine griindliche, gegenseitige Durchkreuzung ge- 
schaffen. Die Feststellung der Klon-Anordnung ist 
um so miihevoller, ie geringer die Nlonzahl ist; wt~rde 
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Abb. 6. Klonanordnung in tier Ki~fernplantage Gahrenberg. Herkunft Vorderer Vogelsberg. 
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sie unter 6 bleiben, dann k6nnte beim Quadratverband 
die Nachbarschaft gleicher Klone nieht vermieden 
werden, und der Prozentsatz unerwiinschter Selbst- 
best~iubung mt~Bte j/ih ansteigen. 

Mit dieser Klonverteilung, die etwa dem Vorbild 
ARNBORGS folgt und yon ihm nur durch die reihen- 
weise Anordnung abweicht, soll erreicht werden: 

I. Optimale Fremdbest/iubung; die zuf~illige Ver- 
teilung gew~ihrteistet die gleichm~it3ige Best~tubung 
eines ieden Klones rnit PolIen aller andereri Klone. 

2. Die Plantage kann ohlteAnderultg der genetischen 
Zusammensetzung des erzeugten Saatgutes beliebig 
durch Entnahme oder Zuft~gen yon Parzellen ver- 
kleinert bzw. vergr6Bert werden. 

3. Der doppelte Klonsatz in jeder Parzelle erlaubt 
die vielleicht n6tige sp/itere Standraulnvergr6Berung 
jeder Pflanze durch Entnahme der H/ilfte aller Pfropf- 
linge, wobei ebenfalls die genetische Substanz des 
Saatgutes gleich bliebe; der 5m-Quadratverband 
wiirde nach der Entfernung der Pflanzen mit gerader 



284 R. Sc~I~IT~: Aufbau der Forstpflanzenziichtung in Hessen Der Z~chter 

oder ungerader Nummer in einen 7 m-Dreiecksver- 
band umgewandelt werden. Auch w~tre es m6glich, 
durch Umpfropfen jeder zweiten Pflanze die Klonzahl 
zu verdoppeln. 

4. Insgesamt entspricht diese Anordnung einer 
Blockanlage mit vollst~indigen Blocks, die die stati- 
stische Auswertung der Wuchsunterschiede der ein- 
zelnen Klone gestattet. Der Einflul? der Unterlage auf 
den Wuchs der Pfropfreiser wird rechnerisch um so 
weniger in Erscheinung treten, j e h6her die Anzahl der 
Wiederholungen - -  bier der Parzellen --,  je gr6ger also 
die Fl~che der Plantage ist. 

III. 
Bisher wurden 25 Plantagen mit einer Gesamtfl~iche 

yon rd. 35 ha angelegt, die sich zufriedenstellend ent- 
wickeln. Abgesehen yon der Fichte, mit deren Bear- 
beitung in diesem Jahre begonnen werden soil, be- 
stehen jetzt Plantagen aller Nadelh61zer, auch solche 
ausl~indischer Arten, die auf gr6Berer oder kleinerer 
Fl~tche bereits ihre Eignung auf mitteleurop~tischen 
Standorten bewiesen haben. Von den verschiedenen 
Herktinften der europ~ischen Kiefer und L~irche und 
von der Douglasie wurden allein 19 Plantagen be- 
grtindet. Herkunft wird hierbei nicht in tibertragenem 
Sinne Ms Synonym ftir Rasse, sondern im engeren 
Sinne Ms Bezeichnung ftir das Wuchsgebiet gebraucht, 
in dem die betreffenden PlusNiume erwachsen sind. 

Das vorl~iufige Ziel, 5o ha Plantagen zu begrtinden, 
wird sp~testens in 2 Jahren hanpts~ichlich durch Ver- 
gr6Berung der bestehenden Fl~tchen erreicht sein. Die 
dazu ben6tigten Pfropfreiser werden dann von den 
Pfropflingen auf der Plantage gewonnen, die Pfropfun- 
gen an Oft und Stetle im Freiland ausgeftihrt. Da  sich 
die Freiland-Pfropfung im Sp~tsommer als recht zu- 
verl~issig erwiesen hat, werden diese Arbeiten nicht nur 
im Frtihjahre, sondern auch im August/September 
ausgeft~hrt werden k6nnen, wobei noch das l~istige 
Aufbewahren der Reiser erspart wird. Die Entwick- 
lung verl'~iBlicher Methoden der Freilandpfropfung 
ertibrigt also die vielleicht im rauhen Klima Skandi- 
naviens n6tigen Vermehrungsplantagen. 

Mit dem Bestreben, die einzelne Plantage m6glichst 
grog werden zu lassen und sie nicht in kleinere Einzel- 
fl~ichen zu verzetteln, wollen wit erreichen, daB die 
Vielzahl der Pfropflinge sp~iter eine dichte Pollenwolke 
erzeugt und dadurch den denkbaren Einflug des 
,,Fernpollens" st~trker zuriickdr/ingt. Das Risiko, jede 
Herkunff den klimatischen Zufitlligkeiten eines ein- 
zigen Ortes auszusetzen, mug getragen werden. 

Die Pflegearbeiten der n~chsten Jahre werden wie 
bisher darin bestehen, dab die etwa ein Quadrat- 
meter groBen Pflanzplatten wund und locker gehalten 
werden. Soweit die vorerst noch groBen Freifl~chen 
zwischen den Pfropflingen nicht ausgenutzt sind - -  
meist sind Fichten gepflanzt, die als Weihnachts- 
Miume genutzt werden sollen - -  oder nach Vollum- 
bruch und Dtingung mit Weigklee einges~it wurden, 
wird das Umkraut j~thrlich wenigstens einmal ge- 
schnitten, damit nicht die M/iuse tiberhand nehmen. 
Jeder Pfropfling wird anfangs zweimal, sparer ein- 
real j~thrlich nachgesehen, wobei vor allem Jung- 
triebe, die aus der Unterlage kommen, dicht am St~mm- 
chen abgeschnitten werden. Da das Pfropfreis bereits 
nach zwei Jahren oft kaum noch yon solchen Wild- 
trieben zu unterscheiden ist, wurden alle Pfropfstellen 

durch einen 01farbenring gekennzeichnet; trotzdem 
gibt es immer wieder zweifelhafte F~ille, bei denen nach 
dem Grundsatz ,,in dubio contra" verfahren wird. 
Weiterhin werden die nicht aufrecht wachsenden 
Pfropflinge art die Pflanzpfiihle angebunden; an diese 
Pfiihle sind auch die Zinkpl~tttchen angenagelt, auf 
denen laufende Nummer und Klonbezeichnung ein- 
geschlagen sind. Etwa abgestorbene Pfropflinge wer- 
den selbstverst~indlich ersetzt. Das Zuriickschneiden 
derPfropflinge kommt erst dann, wenn sie tibermanns- 
hoch geworden sind. 

Ursprtinglich war beabsichtigt, yon jeder Herkunft 
und Holzart gleichzeitig an zwei verschiedenen Stellen 
j e eine Plantage mit anderen Klonen anzulegen. Aus 
diesen Prim~irplantagen smite, sobald Absaaten tier 
Ktone einen Anhaltspunkt iiber ihren Erbwert er- 
geben h/itten, eine Sekund~irplantage mit den besten 
Klonen erstellt werden. Da die Ausfiihrung dieses 
Planes die M6glichkeiten der hiesigen Anstalt tiber- 
schreiten wtirde und wir - -  vielleicht zu Unrecht - -  
annehmen, im Hinblick auI unsere lange Besch~tftigung 
mit den jetzt in Hessen vorkommenden Holzartenras- 
sen deren typische Vertreter mit leidlicher Sicherheit 
ansprechen zu k6nnen, beschr~nken wir uns darauf, 
m6glichst in jede Plantage mehrere Ersatzklone in 
wenigen Exemplaren einzubringen. Die Pollenwolke 
der Plantage dtirfte dadurch in ihrer genetischen Sub- 
stanz kaum ge~indert werden, zumal es sich bei den 
Ersatzklonen, wie wir hoffen, um Vertreter der glei- 
chen Rasse handelt. 

Auch ist es arbeitstechnisch nicht m6glich, den 
sichersten Weg zur Feststellung des genotypischen 
Wertes der Plusb~tume, die dialMe Paarung, zu be- 
schreiten. Wir werden vorerst Absaaten der in den 
Plantagen frei abgebltihten Klone einschlieglich der 
Ersatzklone priifen, um damit einen Anhalt ftir die 
Kombinationseignung der Klone zu gewinnen; schon 
hierftir ist der Raumbedarf so grol3, daB die Hilfe der 
Praxis in Anspruch genommen werden muB. Parallel 
hierzu sollen die Keimlinge nach der von SCHR0CK und 
STER~ ausgearbeiteten Methode getestet werden. 

Diese Priifungen, die eine frahzeitige Beurteilung 
des Genotyps eriauben und deren Bedeutung fi~r die 
weitere Verbesserung der Plantagen gar nicht hoch 
genug veranschlagt werden kann, bilden die Grund- 
lage Itir die Einstufung der Klone; als wertlos erkannte 
sollen m6glichst bald entfernt werden, ebenso solche, 
deren Bltitezeit um mehr als eine Woche yon den an- 
deren abweicht oder deren Samen einen ausnahms- 
weise hohen Anteil an tauben K6rnern enthalten. Zu 
ersetzende Klone wollen wir an Ort und Stelle um- 
pfropfen, wenn ihre AnzahI nicht zu hoch ist. Die 
Plantagen sollen also allm~ihlich in Sekund~irplantagen 
umgewandelt werden. 

Jeder der fiber 3oo Klone ist mit mindestens zwei 
Exemplaren im Genquartier des Universit~ts-Forst- 
gartens bei Giegen vertreten. Hier sollen in geringem 
Umfange in Form yon Tastversuchen inter- und intra- 
spezifische IZreuzungen ausgefiihrt und insbesondere 
der Grad der Selbststerilit~t erbm~tl3ig wertvoller Klone 
festgestellt werden. Da es wenig wahrscheinlich ist, 
daB die Massenleistung der aus Plantagensaatgut er- 
zogenen Best~nde nach nur zwei Ausleseschritten 
merklich tiber der des betreffenden" Formenkreises 
liegt --. praktisch ist mit einer Erh6hung des Zu- 
wachses zu rechnen, da  unterlegene 0kotypen elimi- 
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niert sind --, ist in dieser Hinsicht am meisten yon 
Hybriden zu erwarten. Bei festgestellter Heterosis 
zwischen zwei mehr oder weniger nahe verwandten 
Klonen, die weitgehend selbststeril sind, w~ire es sehr 
einfach, F~-Saatgut in beliebiger Menge zu erzeugen. 
Beide Klone brauchten nur zusammen auf einer pol- 
lenfreien Stelle angebaut zu werden. Wenn sie unge- 
fiihr zur selben Zeit blfihen und sich gegenseitig be- 
stXuben, dann hat das Saatgut yon s~imtlichen Pfropf- 
lingen die gewfinschte Eigenschaft. 

Im Friihj ahr 1956 wird im Universitiits-Forstgarten 
noch ein Mutterquartier angelegt, ffir das mehrere 
Oliveschen und Maserahorne bereitstehen. Nit den 
Sekund~irreisern sollen in den niichsten Jahren Pfropf- 
linge hergestellt werden, die ffir die Forst~imter be- 
stimmt sind. An Samenplantagen dieser Spielarten 
ist nicht gedacht. 

Zusammenfassung 
Die zttchterischen Arbeiten in Hessen haben das 

Nahziel, dutch Erstellen yon Samenplantagen die Ver- 
sorgung der Praxis mit Saatgut sicherer zu gestalten. 
Begriindet werden sie mit Klonen yon Plusb~iumen, 
die aus den im vorigen Jahrhundert entstandenen B e- 
st~inden ausgelesen wurden. Bei der Aus!ese entschei- 
det in erster Linie die Zugeh6rigkeit des Stammes zu 
einem in dem betreffenden Wuchsgebiet bew~ihrten 
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0kotyp. Die als Mischungen der verschiedensten For- 
menkreise anzusehenden Best~inde werden also als im 
I9.Jahrhundert angelegter GroBversuch betrachtet. 
Es ist zu erwarten, dab das in den Plantagen erzeugte 
Saatgut dem aus anerkannten Best~inden mindestens 
gleichwertig, wahrscheinlich aber fiberlegen ist, well 
in den Plantagen die ~riinschenswerten 0kotypen an- 
gereichert und die ganz ungeeigneten Formen ausge- 
schlossen sind. Das Saatgut ist nut ffir das Wuchsge- 
biet bestimmt, aus dem die PlusNiume stammen. Es 
werden demnach nicht 6kologische Universalsorten, 
sondern den einzelnen Standorten besonders ange- 
paBte Sp~ezialsorten angestrebt. 

Die Samenertriige aus den Plantagen dfirften im 
Vergleich zu denen aus Alth61zem h6her liegen, well 
der Blfitenansatz stimuliert werden kann, die Erfas~ 
sung yon Sprengmasten wirtschaftlich m6glich ist und 
Seh~idlinge (Megastigmus) bek~impft werden k6nnen; 
auch bereitet bei geringen Erntekosten das recht- 
zeitige Emten der Zapfen (Douglasie, Strobe) keine 
Schwierigkeiten. 

Da trotz der besonderen Gegebenheiten die Auslese 
nur nach dem Phgnotyp unsicher bleibt, sollen Klon- 
absaaten und auch Keimlinge getestet werden, damit 
m6glichst schnell Anhaltspunkte ffir die genetische 
Beschaffenheit der Plusb~iume erlangt werden. Die 
Versager sollen dutch wertvollere Klone ersetzt werden. 

(Aus dem Institut fiir Forstgenetik und Forstpflanzenziichtung der BundesforschuzgsansIalt ftir Forst- und 
Holzwirtschaft, Schmalenbeck bei Hamburg) 

Rassenbildung und Bestandesanerkennung* 
Von K. STERN, Schmalenbeck 

Das in der deutschen forstlichen Saat- und Pflanz- 
gutgesetzgebung verankerte Prinzip der Bestandes- 
anerkennung setzt die natih-liche Entstehung yon 
Rassen unserer Holzarten voraus. Diese Rassenent- 
stehung muB auch Teilpopulationen der Holzarten 
innerhalb desselben Wuchsgebietes betreffen, ohne 
dab dabei die nattirliche Selektion als Folge bestimm- 
ter Standortsverh~iltnisse eine Rolle spielt, da andern- 
falls die Bestandesanerkennung sinnlos ist, wenn sie 
fiber die Provenienzfeststellung hinausgeht. Anderer- 
seits wird im forstlichen Schrifttum fast ausschlieBlich 
yon ,,Standortsrassen" gesprochen. Es scheinen also 
immer noch Unklarheiten fiber Definitionen und kau- 
sale Zusammenh~inge auf diesem Gebiete zu bestehen, 
soweit es das deutsche forstliche Schrifttum betrifft. 

Deshalb wird zun~ichst eine ffir dell vorliegenden 
Zweck brauchbare Definition des Rassenbegriffs ge- 
sucht und aus den Prinzipien der mendelistischen 
Populationsgenetik entwickelt: Als Rasse soll eine 
Teilpopulation einer Art bezeichnet werden, die zu 
einer anderen Teilpopulation der gleichen Art oder zur 
gesamten Artpopulation gesicherte und natiirlich ent- 
standene Unterschiede in den Genh~iufigkeiten auf~ 
weist und deren Erscheinungsbild unter gleichen Milieu- 
bedingungen in den folgenden Generationen wieder- 
kehrt, eingeschr~inkt Iediglich durch zufaltsbedingte 
~nderungen. 

* Nacb_ einem Vortrag, gehalten auf der Arbeitstagung 
ftir forstliehe Samen-Plantagen vom 24.-26. Okt. 1955 
in Waldsieversdorf, 

Aus dieser Definition ergeben sich einige Schlul3- 
folgerungen. Zun~ichst einmal ist die ,,Rasse" keines- 
wegs eme m lrgend einer Richtung einheitliche Popu- 
lation oder muB es doch nicht sein, denn mal3gebend 
ffir die Rassenunterscheidung ist nicht das Vorkom- 
men eines bestimmten Erbfaktors oder einer Faktoren- 
kombination, sondern deren relative Hiiufigkeiten. 
Dann aber spielt auch die Art der Entstehung yon 
Genh~iufigkeitsdifferenzen nur insofern eine Rolle, als 
diese ihren Ursprung nicht in einem kiinstlichen Ein- 
grill in die Population, etwa dutch Selektion als ziich- 
terische MaBnahme, haben dfirfen. Es sind dann theo- 
retisch die verschiedensten Arten des Zustandekom- 
mens yon Genh~ufigkeitsdifferenzen m6glich. 

Diese M6glichkeiten werden anhand der Grund- 
s~itze der Populationsgenetik zu er6rtern sein. Nan 
geht dabei stets aus vom populationsgenetischen 
Grundgesetz, der HAI~DY-WEINBERG-Regel. Dieser 
Regel zufolge bleiben in einer unendlich groBen pan- 
miktischen Population, in der keiner der beteiligten 
Erbfaktoren einen ReproduktionsvorteiI besitzt, die 
Genfrequenzen in alien Folgegenerationen gleich. Un- 
sere Aufgabe ist es nun zu untersuchen, welche Folgen 
bei Aufhebung der Voraussetzungen des HARDY- 
WXlNBERG-Nodelles sich fiir die GenhSmfigkeit der 
betroffenen Populationen einstellen. Im Laufe dieser 
Untersuchungen mtissen sich dann die vorkommenden 
Rassenbildungsursachen von selbst ergeben, wenn die 
Rasse im Sinne unserer oben gegebenen Definition 
durch ihre Genfrequenzen zu beschreiben ist. 


