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Die Graupappel und ihre vegetative Vermehrung 
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(Mit lo Textabbildungen) 

Die Graupappel ist eine Holzart, die trotz ihrer 
grogen Vorztige noch immer nicht die Berticksichtigung 
in unserer Forstwirtschaft gefunden hat, die ihr 
gebtihrt. KRE~BS (5) hat im vergangenen Sommer in 
Mtinchen auf der Tagung des Deutschen Pappelvereins 
fiber die Graupappel in den Auewaldungen des Forst- 
amtes Ingolstadt berichtet und besonders auf die 
geringeren Wasseranspriiche derselben hingewiesen. 
Nach dem Absinken des Grundwasserstandes in den 
Donauauen als Folge der Donauregulierung vom 
Jahre 184o zeigten yon den vorhandenen Holzarten 
nur Linde, Kiefer und Graupappel weder Abg~inge 
noch erkennbare Zuwachsverluste, w~ihrend Eicbe, 
Ahorn, Ulme, Birke und Fichte groge Verluste ulld 
Abgiinge aufzuweisen hatten. Obwohl die Graupappel 
in Norddeutschland nicht eillheimisch ist nnd nur 
in kleineren Gruppen oder Horsten angebaut wurde, 
hat sie sich auf bestimmten Standorten unter den 
norddeutschen Verhiiltnissen manchen anderell 
Holzarten tiberlegen gezeigt (9)- Besonders ihre 
geringeren Standorts- und Feuchtigkeitsanspriiche 
machen sie zu einer wertvollen Mischholzart auf den 
verschiedensten Standorten. In ihrer Anspruchs- 
losigkeit ist sie der Aspe, die stets als besonders boden- 
vag bezeichnet wird, weir fiberlegen (9). Ich konnte in 
verschiedenen Jahren in Waldsieversdorf feststellen, 
daft auch auf reinem Sandboden Graupappelklone 
stets ein besseres Wachstum zeigen als Aspenklone. 
Nach meinen Beobachtllngen zeigen Aspen auch llur 
dann entsprechende Leistungen, wenn sie auf besseren, 
grundwasserbeeinflul3ten Standorten stocken. Im 
Gegensatz dazu zeigen Graupappeln auch auf geringe- 
ren Standorten noch gute Leistungen. Weiterhin 
zeigen Graupappeln, wenn sie in Mischung mit anderen 
Holzarten aufwaehsen, im allgemeinen gerade und 
astreine Schfifte, die mit ihren Krollen h~iufig den 
umgebenden Bestand iiberragen. Ich babe daher auf 
Grund dieser Beobachtungen bereits an anderer Stelle 
(9) die Graupappel als die geeignetste Pappel fiir den 
Wald bezeichnet. Infolge ihres besonderen eharakte- 
ristischen Wurzelsystems, auf das schon JoacmM (3) 
nnd KREMBS (5) ihingewiesen haben, ist die Grau- 
pappel auf windgef~ihrdeten Standorten gegentiber 
anderen Holzarten besonders sturmfest und daher 
htiufig an der Nord- und Ostseektiste angebaut worden, 
wie z. B. in Schleswig-Holstein oder auf Rtigen. Sie 
kanll somit auch aIs ein Charakterbamn dieser Gebiete 
angesprochen werden. 

In neuerer Zeit wird die Graupappel (Pop. canescens) 
allgemein als ein Bastard zwischen der WeiBpappel 
(Pop. alba) und der Aspe (P@. tremula) angesehen. 
Demgegentiber haben DOPE (2) nnd andere, besonders 
englische Autoren frfiher die Ansicht vertreten, dab die 
Graupappel eine ei!gene Art darstelle. Bei meinen 
nmfangreichen Inventurarbeiten mit Graupappeln ill 
Norddeutschland konnte ich feststellen, dab neben 
zahlreiehen B~umen, die offensichtlich als Bastarde 
allgesehen werden miissen, aber auch Graupappeln 
anzutreffen sind, die keine Bastardeigenschaften er- 

kennen lassen. In Miineheberg stehen mir die Kreu- 
zungsnachkommenschaften Pop. alba • Pop. tremula 
und reziprok zur Verftigung, die yon WETTSTEIN (15) 
angezogen hat. Die yon ihm verwendete Pop. alba 
stammte aus Wien. Diese F1-Bastarde zeigell wohl 
~ihnliche Blattformen wie wir sie auch yon der Pop. 
canescens kennen, es fiberwiegt aber doch der Pop. 
tremula-Einschlag sehr stark. Besonders stark ist 
dieser bei den Blt~ten erkennbar. In der Ausbildung 
der Narben ist die Aspe auffallend dominant. Die 
gleiche Erscheinung beobachtete ich auch bei einem 
spontanen Pop. alba • Pop. tremula-Bastard oder 
reziprok, den wir in B e r l i n - F r i e d r i c h s f e l d e  ge- 
funden haben. Auch bei ihm zeigten die Bl~itter und 
Narben sehr starkes l~berwiegen der Pop. tremula- 
Merkmale und eine Neigung zur Bildung zwittriger 
Bl~itenst~tnde, was wir auch bei den yon WETTSTEIN- 
schen Bastarden feststellen konnten. Ich neige jetzt 
entgegen meiner frfiheren Meinung (9) zu der Ansicht, 
dab es neben Pop. canescens-~hnlichen Bastarden der 
beiden Arten Pop. alba und Pop. tremula doeh eine 
reine Art Pop. canescens gibt, die ihrerseits mit Pop. 
tremula und Pop. alba auch Bastarde bilden kann. Da 
ich meine Untersuchungen zu diesem Problem noch 
nicht abgeschlossen habe, m6ehte ich es an dieser 
Stelle bei diesem kurzen Hinweis bewenden lassen. 

Ich erw~hnte bereits, dab die Graupappel im nord- 
deutschen Raum nur ktinstlich angebaut vorkommt. 
Die Abb. I zeigt Vorkommen im Ostseebad J u l i u s r u h  
und in Carow auf Rfigen sowie in Nieden, Kreis 
Prenzlan (Uckermark) und Pr~dikow, Kreis Straus- 
berg. Sie stelten nur eine kleine Auswahi der n~iher 
untersnehten Vorkommen dar. Die Sch~ifte der St~tmme 
sind, wenn sie in geschlossenem Bestand mit anderen 
Holzarten aufwuchsen, astrein und gerade. Die Abb. 2 
l~iBt dies It~r den Stature 293 aus dem Bestand in 
Pr~idikow (Abb. ~d) deutlich erkennen. Ein weiteres 
gutes Beispiel ftir die l]berlegenheit der Graupappel 
in Mischbestiinden mit anderen Holzarten ist das 
Vorkommen in der Abteilung 45 Eim Revier Wet er i tz  
des Staatl. Forstwirtschaftsbetriebes Gardelegen.  
Hier ist die Pop. canescens in Mischung mit Ulmus 
carpini/olia, Acer pseudoplatanus, Lar~x europaea und 
Quercus sessili/lora auf einer F18che von o,1674ha 
angebaut worden. Der Standort ist ein grundwasser- 
beeinflul3ter Lehm (GL2) mit guter Drainage. Die 
diluviale Bodenschicht ist yon einer alluvialen tiber- 
lagert worden. 

Wie die H6henangaben deutlich zeigen, ist die 
Graupappel allen anderen Holzarten trotz wesentlich 
geringeren Alters stark t~berlegen. Da sie offenbar in 
den aufgelichteten Vorbestand eingebracht worden ist, 
muB sie in der Jugend auch unter leichtem Schirm gut 
gedeihen kgnnen und altm~ihlieh die tibrigen Holzarten 
fiberwachsen. Die Graupappel weist auf der unter- 
suchten F18che eillen Vorrat yon 73,79 fm auf nnd 
wtirde umgerechnet auf 1 ha 434 Vfm ergeben. Infolge 
der Mischung mit den anderen Holzarten sind die 
SchSfte der Graupappeln gerade und astrein. 
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Der Anteil sowie die HShe und das Alter der einzel- 
hen Holzarten sind in Tab. 1 zusammengestellt. 

Tabelle i .  

Holzart Anteil Alter HShe 

Graupappel 
Ulme 
Ahorn 
L/~rche 
Eiche 

7 
2 
1 

einzelne 
einzelne 

11o 

17o  
176 
112 

3OO 
(gesehS, tzt) 

3 1 m  
2 1 m  

29  m 
26  m 

23 m 

Der Schlul3grad der Probefl/iche ist o, 9. (Die obigen 
Angaben wurden mir freundlicherweise vom Staatl. 
Forstwirtschaftsbetrieb G a r d e l e g e n  zur Verfiigung 
gestellt.) Werden die Graupappeln dagegen als Allee- 
b~ume (Abb.la) oder in Reihenpflanzung als Wind- 
schutz (Abb. lb) angepflanzt, so weisen sie mehr oder 
weniger starke ~ste auf, zeigen jedoch, falls sie erblich 

& 

c d 
Abb. I. Ausgew~ihlte Graupappelvorkommen in Norddeutschland (a: Ostseebad Juliusruh allf R~gen, b: r auf 

Rtigen~ e: Nieden bei Prenzlau UM., d: PrXdikow, Krs. Strausberg). 

zur Wip~elsch/iftigkeit veranlagt sind, durchgehende 
Sch~ifte. Es werden aber auch Individuen gefunden, 
die wahrscheinlich zur Zwieselbildung veranlagt sind. 
Abb. 3 zeigt einen derartigen Baum, der im Park 
yon B u c k o w / M / i r k .  S c h w e i z  steht. Eingehendere 
Untersuchungen fiber die erbliche Veranlagung des- 
selben sind noch nicht abgeschlossen. Trotz seines 
ungiinstigen Standortes auf einer sandigen Kuppe 
weist er jedoch eine beachtliche Zuwachsleistung auf. 

Nach Angaben in der Literatur besitzen, wie bei 
vielen anderen zweih~iusigen Holzarten - -  ich m6chte 
hier nut  auf die Untersuchungen ROHMEDERS (7) an 
Eschen hinweisen - -  auch bei den Pappeln die m~inn- 
lichen Individuen Mufig geradere SchMte und 
sehmalere Kronen. Es ist daher vielleicht nicht ver- 
wunderlich, dab es sich bei der Mehrzahl der von uns 
gefundenen Vorkommen um m~innliche B~iume handelt. 
Nach Angaben yon GERHARD (2) trifft dies auch fiir 
die Vorkommen in Schleswig-Holstein ausschliel31ich 

zu. Wir haben bisher nur 8 Vor- 
kommen mit weiblichen B~iu- 
men gefunden, w~hrend die 
Mehrzahl der Vorkommen, 
n~imlich 4 o, rein m~innliehe 
sind. Nur im Ostseebad K o s e -  
row auf Usedom fanden wir 
ein gemischt geschlechtiges 
Vorkommen mit 2 m~nnlichen 
und einem weiblichen Baum. 
Die Mehrzahl der bisher yon 
uns aufgefundenen Vorkom- 
men weiblicher B/iume sind 
Einzelb~iume oder es handelt 
sich um Reihenpflanzungen. 
Infolgedessen kSnnen die 
starke Beastung und weite 
Kronenausbildung der B~iume 
auch eine Folge des Freistandes 
sein und brauchen nicht erb- 
lich bedingt zu sein. Aber bei 
den Vorkommen im Jagen 88 a 

b des Universit~itsforstamtes 
G r e i f s w a l d  in E l d e n a  han- 
delt es sich auch um ein rein 
weibliches Vorkommen, das 
aber in engem SchluB mit 
anderen Holzarten aufgewach- 
sen ist. Hier zeigen die St/imme 
auch eine gute Astreinigung, 
und die Kronen tiberragen 
die anderen Holzarten. Die 
Sch~ifte weisen aber betr~icht- 
liche Krtimmungen auf, wie 
wir sie an m~nnliehen B~umen 
unter vergleichbaren Bedin- 
gungen nicht gefunden haben. 
Im Gegensatz zu unseren Be- 
obachtungen sind nach den 
Angaben yon KRE~BS (5) in 
den I n g o l s t g d t e r  Best/in- 
den, einem autochthonen Vor- 
kommen, rund 35% weibliche 
und 65% mfinnliche B~iume 
festzustellen. 

Hinsichtlich der Standorts- 
verh52tnisse zeigen die yon uns 
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untersuchten Anbauorte eine grol?e 
Variabilit~t. Zum Teil handelt es 
sich um reine Sandstandorte ge- 
ringerer Produktionskraft, wie z. B. 
vornehmlich in der Mark Branden- 
burg oder sogar um Diinenbildun- 
gen wie in J u l i u s r u h  auf Rtigen 
und einigen anderen Orten ent- 
lang der Ostseektiste. H~iufig sind 
es aber auch Standorte, auf denen 
Schwarzpappeln mit bestem Erfolg 
angebaut werden kannten. Die an 
allen Standorten, soweit es m6g- 
lich war, bis zu 3 m Tiefe ent- 
nommenen Bodenproben ergaben 
sowohl hinsichtlJ[ch des Humus- 
gehaltes grol3e Schwankungen yon 
Standort zu Standort wie auch fgr 
die in H~O ermittelten pK-Werte. 
Letztere wiesen Schwankungen 
zwischen Werten yon 4 und 9 auf. 
Wit fanden die Graupappeln also 
sowohi ant stark sauren wie auch 
weitgehend alkalischen BSden. 
Auch die Wasserverh~tttnisse waren 

Abb. 2. Astremer und gerader Schaft des Baumes 193 
in dem Vorkommen Prgdikow, Krs. Strausberg, ira 

Nischbestand raft Eschen, iErIen und Birken. 

auf den einzelnen Standorten sehr unterschiedtich. 
Einige Vorkommen stocken auf ausgesprochen grund- 
wasserfernen, sandigen Kuppen, w~ihrend andere 
auf grundwassernahen, guten B6den angebaut worden 
sind. Ein gutes Vorkommen in D i e d e r s d o r f  bei 
M i i n c h e b e r g  zeigt sogar trotz stauender Ngsse sehr 
gute Leistung. Eine zusammenfassende Darstellung 
dieser Inventurergebnisse und Auswertung derselben 
soll an anderer Stelle gegeben werden. 

Trotz dieser groBen Bodenunterschiede auf den 
verschiedenen Standorten sind die Wuchsleistungen 
der Graupappeln fast iiberall als gut zu bezeichnen. 
Da es sich bei der Mehrzahl der Anbauten um solche 
handelt, tiber deren Begriindung nichts mehr bekannt 
ist und in fast allen F~illen kein vergleichbares Material 
anderer Holzarten vorhanden ist, kgnnten Ertrags- 
angaben sehr irrefiihrend sein. Ich m6chte daher 
davon absehen, hier allgemeine Ertragsangaben zu 
machen, zumal wahrscheinlich oft auch Altersunter- 
schiede bestehen, die zum Tell nicht sicher festgestellt 
werden konnten. Eine weitere Unsicherheit Ifir die 
Beurteilung der Wuchsleistung ist die Herkunff des 
Materials insofern, als nicht bekannt ist, ob es sich um 
Kernwiichse oder vegetativ vermehrtes, physiologiseh 
gleichwertiges Material handelt (8, 12). In zwei 
F~illen waren wir aber doch in der Lage, wenigstens 
insofern vergleichbares Material anderer Pappelarten 
in unsere Untersuchungen einzuschlieBen, als wit 
feststellen konnten, dab die Graupappeln und die 
anderen Pappelarten gleichzeitig auf den betreffenden 
Fl~ichen ausgepflanzt worden waren. Im Universit~its- 
forstamt G r e i f s w a l d  gibt es einen Mischbestand yon 
Pop. canescens, Pop. serotina, Pop. candicans und ver- 
schiedenen anderen Holzarten,der bereits bei der Erw~ih- 
nung der weiblichen Graupappeln angeftihrt worden ist. 
Der Standort ist als guter Pappelstandort anzusprechen. 
Zur Zeit der Untersuchung, iiber die ich bereits an 
anderer Stelle berichtet habe (9), waren die Pappeln 
etwa 75 Jahre alt. Im Durchschnitt yon je 5 Stiimmen 
wiesen die Graupappeln eine t t6he yon 34,6 m und 
einen Brusth6hendurchmesser yon 6o cm auf, w~ihrend 

Abb. 3. Stark zur Zwieselbildung neigertder Grau~ 
pappelstamm im Park yon Buekow, 

I{reis Strausberg. 

die P@. serolina-Stfimme eine durchschnittliche HShe 
yon 32,3 m u n d  einen mittleren Brusth6hendurch- 
messer yon 5o,6 cm erreicht haben. Die B~iume der 
Pop. candica~r die s~imtlich stockfaul waren, wiesen 
nur eine mittlere HShe von 28 m und einen mittleren 
BrusthShendurchmesser yon 49 em auf. Die Pop. 
canescens ist den beiden anderen Arten also sowohl im 
H6hen- wie aueh im Diekenwaehstum iiberlegen. 

Abb. 4- Mischpflanzung yon Popztlus canescens und 
Populus robusta in Kamin bei Stralsund, 22 Jahre alt. 

Die zweite vergleichbare Anpflanzung von Grau- 
pappeln mit einer anderen Pappelsorte, vermutlich 
Pop. robusta, befindet sich in K a r n i n  bei S t r a l s u n d  
und ist zur Zeit der Untersuchung 22 Jahre alt 
gewesen. Die Abb. 4 zeigt einen Ausschnitt der An- 
pflanzung. Die Graupappel- und Pop. robusta-B~ume 
sind unregelmfil3ig auf der ganzen Fl~iche verteilt. 
Im Vordergrund links fallen zwei Graupappeln durch 
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Abb. 5, Graulpappelklone mit verschiedeller Schaftform, links gradschfi/tiger, m/innlicher Klon, 
rechts krummsch~iftiger, weiblicher Klon. 

ihren geraden Wuchs besonders auf. Die Pflanzen 
sind nach Angaben eines bei der Pflanzung besch~iftigt 
gewesenen Arbeiters als Wurzelbrut yon in der Nahe 
stehenden alten B~iumen gewonnen worden, die eben- 
falls durch ihre Gradsch~iftigkeit wie auch ihre Zu- 
wachsleistung auffallen. In unmittelbarer Nachbar- 
schaft der Auspflanzung findet sich in Mischung mit 
Erlen und Eschen eine groge Fl~iche mit Graupappel- 
wurzelbrut, die ebenfalls durch ihre Gradsch~iftigkeit 
und Wuchsoleistung anff~illt. Verglichen wurden 23 
Pop. robus a-B/iume und 13 Pop. canescens-B~aume, 
die auf einer Waldwiese im unregelm~il3igen Ver- 
band ausgepflanzt worden waren. Die Graupappeln 
besagen eine mittlere H6he yon 22,8 m und einen 
mittleren BrusthOhendurchmesser yon 35,3 cm gegen- 
t~ber 2o, 4 m und 26,5 cm far die Pop. robusta-Biiume. 
Da es sich auch im letzteren Fall um einen guten 
Pappelstandort handelt, der ebenfalls sehr stark 
grundwasserbeeinflugt ist, und beide Bestiinde, n~tm- 
lich einmal ein ~tlterer und einmal ein j iingerer Bestand, 
eine deutliche lJberlegenheit der Pop. canescens 
ergeben haben, m6chte ich die bisher allgemein ver- 
tretene Ansicht, dab die Pop. canescens auf guten 
Standorten den bew~thrten Pappelsorten immer nach- 
stehe, als nicht allgemeingiiltig ansehen. Es w~ire 
gewagt, aus den zwei angeiiihrten Beispielen zu weit- 
gehende Folgerungen zu ziehen. Es scheint mir aber 
notwendig zu sein, auf verschiedenartigen Standorten 
mit vergleichbarem Material verschiedener Pappel- 
sorten und Klone der Pop. canesce~s Vergleichsan- 
bauten anzulegen, um die Anbauwiirdigkeit derselben 
und ihre Leistungsf~ihigkeit den Sehwarzpappelklonen 
gegentiber nnter den verschiedensten Bedingungen zu 
prtifen. Ich halte solche Versuche fiir besonders 
notwendig, da die Graupappel gegeniiber den Schwarz- 
pappelhybriden sich durch ihre giinstigen waldbau- 
lichen Eigenschaften und ihre geringeren Anspriiche 
an die Boden- und Wasserverhiiltnisse besonders 
auszeichnet. In diese Versuche sind abet eine gr613ere 
Zahl verschiedener Herkiinfte einzubeziehen, um die 
6kologische Streubreite der Holzart m6glichst zu 
erfassen. Wie aus meinen friiheren Untersuchungen 

(12) und den Arbeiten RO~- 
MEDERS (8) hervorgeht und wie 
ich weiter unten noch ausfiihre, 
ist abet bei der vegetativen Ver- 
mehrung der Klone darauf zu 
achten, dab nur ein m6glichst 
physiologisch junges Stadium der 
ausgew/ihlten B~iume als Aus- 
gangsmaterial gew~ihlt wird. 

Ich hat te  bereits darauf hin- 
gewiesen, dab offenbar zwischen 
verschiedenen Vorkommen erb- 
iiche Unterschiede hinsichtlich 
der Gradsch~tftigkeit bzw. der 
Neigung zur Aufzwieselung des 
Stammes besteht. Bei unseren 
bisherigen Inventur-  und Ziich- 
tungsarbeiten konnten wit auch 
wichtige Beobachtungen hin- 
sichtlich der vermutlichen Erb- 
lichkeit der Grad- und Krumm- 
schgftigkeit wie der Eignung ein- 
zelner St~tmme zur Herstellung 
yon Deckfurnieren machen. So 

fanden wir einmal am Faulen See in S c h w e r i n in Meck- 
lenburg zwei j iingere, etwa gleich a r e  Graupappelhorste, 
von denen der eine gerade Sch~ifte ausgebildet ha t te  
wXhrend die B~tume des anderen s~imtlich krumm sind, 
wie aus der Abb. 5 ersichtlich ist. Es handelt sich 
offensichtlich um zwei verschiedene Klone, die aus 
Wurzelbrut entstanden sind. Zur Zeit der Bliite konnte 
weiterhin festgestellt werden, dab der gradsch~tftige 
Klon m~innlich, der krummsch~tftige abet weiblich 
ist. Da die B~ume jedes Klones in der Schaftform 
und dem Geschleeht einheitlich sind, ist es wahrschein- 
lich, dab auch der Unterschied in der Schaftform der 
beiden Klone ebenso wie die mit ibm verbundenen 
Geschlechtsunterschiede erblich bedingt sind. 

Durch einen ZufaU stellten wir weiterhin bei einem 
Graupappelaltbaum eine sehr starke Flammbildung 
im Holz fest. Es handelt sich um eine der miinnlichen 
Graupappeln im Ostseebad K o s e r o w  auf Usedom. 
Dureh einen Sturm war ein starker Ast dieses Baumes 
abgebroehen worden. An der Bruchstelle, die in etwa 
4 m H6he lag, zeigte der Ast einen sehr stark wellen- 
f6rmigen Verlauf der Holzfasern, wie er far die Flamm- 
birken charakteristisch ist. Da die Flammung noch 
bis in die obersten 5ste zu erkennen war, wurden in 
einem Furnierbetrieb eine ProbescMlung und -messe- 
rung an Stfmken aus den mehr als 5o cm starken 
Xsten durchgefiihrt. Die yon uns angelieferten Stiicke, 
bei denen es sich nut  um Astholz oberhalb yon 4 m 
Stammh6he handelte, haben wertvolle und branch- 
bare Furniere ergeben. Die Abbildung 6 zeigt je 
eine Probe des Messer- und Sch~ilfurniers. Da die 
starke Flammung bis in die oberen Aste zu beobachten 
w a r - - i m  unteren Stammstiick in der N~ihe des Wurzel- 
anlaufes wfire ihr Anftreten nicht welter verwunderlich 
gewesen - -  nehme ich al~, dab diese Eigenschaft auch 
erblich bedingt sein kann. Wir haben zur Priifung 
dieser Frage eine grol3e Zahl vegetativer Verlnehrungen 
angezogen, die wir als Wurzelbrut gewinnen konnten, 
da diese nach dem Schlagen des Baumes in grol3er 
Zahl aufgetreten ist. 

In mehrj~thrigen, umfangreichen Freilandbeobach- 
tungen an vegetativ vermehrten Kreuzungsnach- 
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kommenschaften und Klonen yon ausgew~thlten Alt- 
b~tumen konnten wir deutliche Unterschiede in der 
Anffilligkeit gegen den Rost feststellen. Entsprechende 
Ergebnisse hatten kiinstliche Infektionsversuche im 
Gew/ichshaus zur Folge. Ob diese Unterschiede erb- 
lich bedingt sind, konnte bisher noch nicht ermittelt 
werden. 

Freilandbeobachtungen ergaben ebenfalls Unter- 
schiede im Befall durch den Kleinen Pappelbock 
(Saperda pop~zZma). Versuche zur Kl~trung der Frage, 
ob erbliehe Resistenzunterschiede ftir die unterschied- 
lichen Befallsbeobachtungen verantwortlich sind, 
wurden in einem Freilandk~tfig eingeleitet. 

Nachdem ich in meinen bisherigen Ausfiihrungen 
die mannigfachen Vorztige der Graupappel auch unter 
norddeutsehen Verh~iltnissen aufgezeigt habe, die ftir 
die Holzart nicht optimal sind, ist es um so verwunder- 
licher, dab sie bisher nicht in gr6Berem Umfange in 
unseren W~tldern angebaut worden ist. Im Gegenteil, 
wie ich bereits ausf~hrte, ist sie nur als Einzelbaum 
oder h6chstens h orst- oder reihenweise an Geh6ften, 
in Parks oder Anlagen gepflanzt worden. Der alleinige 
Grund hierfiir ist meines Erachtens nur in den groBen 
Schwierigkeiten einer wirtschaftlichen Vermehrung 
der Graupappeln zu sehen. Ebenso wie die Aspe l~igt 
sich auch die Graupappel nur sehr schwierig durch 
Steckholz vermehren. Dies ist aber ein groBer Nach- 
teil derselben gegentiber den Schwarzpappelhybriden. 
Bei der WeiBpappel scheint dies nach unseren Beobach- 
tnngen etwas gfinstiger zu sein. Sie l~iBt sich bis zu 
einem gewissen Grade auch ohne Wuchsstoffbehand- 
lung dureh SteckhOlzer vermehren. 

Eine Vermehrung dnrch Samen ist wohl m6glich. 
Sie weist aber auch gewisse Schwierigkeiten auf. 
Abgesehen yon der unter nicht opthnalen Verh~tlt- 
nissen, d .h .  besonders nicht ausreichender Boden- 
feuchtigkeit, schwierigen Anzucht der S~imlinge, ist 
die S~tmlingsvermehrung deswegen besonders gegent~ber 
der Stecklingsvermehrung, die nur yon erwt~nschten 
Ausgangsb~umen durchgeffihrt wird, ungtinstig, weft 
erst nach einigen Jahren eine Ausscheidung der 
unerwfinschten Formen vorgenommen werden kann. 
Selbst bei }S~imlingen, die arts 
Saatgut erwachsen sind, das durch 
kfinstliche Best~ubung im Ge- 
w~chshaus entstanden ist, muB 
auch nach mehreren Jahren eine 
Auslese durchgeftihrt werden, wie 
wires an zahlreichen Kreuzungs- 
nachkommenschaffen feststellen 
konnten. In wecl~selnder Zahl  
treten selbst in den Nachkom- 
menschaften pNinotypisch guter 
B~tume immer unerwiinsehte For- 
men auf. Diese Schwierigkeiten 
wfirden wir umgehen, wenn die 
vegetative Vermehrung ausge- 
wfihlter, guter B~tume wie bei 
den Schwarzpappelhybriden mSg- 
lich w~re, Leider bewurzeln sich 
abet die Steckh6Izer der Grau- 
pappeI aueh von j tingerer Wurzel- 
brut nut  sehr schlecht. KRE~BS (5) 
hat zwar darauf hinweisen kOn- 
hen, daft es ihm gelungen ist, 
nach eingehender Priifung einer 

gr6geren Zahl von Klonen den Klon I n g o l s t a d t  
Nr. 7 zu finden, der bei Vermehrung durch Stecklinge 
in O r a f r a t h  wie auch in Holstein sich zu 72 bzw. 
89?o bewurzelt. Es handelt sich nach seinen Angaben 
um einen silbrigen Graupappelklon, Nit ist es lei- 
der bisher trotz gr613ter Untersuchungsreihen nicht 
gelungen, von unserem Material Bewurzelungen von 
Stecklingen zu erzielen. Ich vermute, dab das giinstige 
Ergebnis bei dem Kton t n g o l s t a d t  Nr. 7, yon dem 
ich reich auch pers6nlich in I n g o l s t a d t  im ver- 
vergangenen Jahr ttberzeugen konnte, auf dell starken 
Einschlag yon Pop, alba zurtickzufiihren ist. Ich 
erw~thnte ja bereits, dab nach unseren Beobachtungen 
und auch nach Angaben in der Literatur offenbar die 
Bewurzelungsf~thigkeit der Stecklinge bei Pop. alba 
besser ist. Ich m6chte hier nur auf die Untersuchungen 
yon L. P. V. JoHNsoN (4) fiber die Vererbung der 
Bewurzelungsf~thigkeit in Kreuzungen zwischen Polb. 
alba • Pop. grandide~tata sowie Pop. alba • Pop. 

tremuloides hinweisen. Nach seinen Ergebnissen 
bewurzelte sich Pop. alba zu 92~o, w~thrend _Pop. 
grandidentata sich nur zu 5,3~o und Pop. tremuloides, 
yon der zwei Exemplare untersucht wurden, sich 
nicht bewurzelte. Die Bewurzelungsergebnisse der 
F1-Bastarde Pop. alba • Pop. grandidentata aus 6 Ver- 
suchen mit dem gleichen Eltermnaterial schwankten 
zwischen 65,3 und 97,7~o und zwei F1-Nachkommen- 
schaften der gleichen Kreuzung, aber aus freier 
Best~iubung, bewurzelten sich zu 68 und 6O~o. Dem- 
gegeniiber fand er in einer F~-Familie Pop. alba • Pop. 
tremuloides ein Bewurzelungsprozent yon 9,3, w/ihrend 
die andere keine bewurzelten Stecktinge ergab. Die 
durchschnittliche Zahl der Wurzeln je bewurzeltem 
Stecktfng betrug bei Pop. aIba 6,3 und bei Pop. 
gm~dide~,tata ~, w~thrend ftir die F~-Bastardfamilien 
die Werte zwischen 1, 7 und 5 schwankten, Fiir die 
beiden aus freier Best~tubung entstandenen F~- 
Familien stellte er durchschnittlich 2,7 Wurzeln fest. 

Aus den obigen Ergebnissen zieht der Verfasser den 
Schlug, dab die hohe Bewurzelungsf~ihigkeit der Pop. 
alba als eine dominante Eigenschaff auf die Bastarde 
iibertragen wird, und ninlmt an, dab sie homozygot 

Abb. 6. Messerfurnier {links) und Schfi!furnier (rechts) aus einem AststLiek in 4 7 7  iil H6he eines Stammes im 
0stseebad Koserow auf Usedom. 
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fiir ein oder mehrere dominante Allele ist, die Pop. 
grasdidestat~ nicht besitzt. Die Ergebnisse der Rtick- 
kreuzungen der F 1 Tit Pop. aZba best~tigen die An- 
nahme eines oder mehrerer dominanter Gene, da die 
Riickkreuzungsgeneration keine h6here Bewurzelungs- 
fahigkeit als die F 1 erkennen lie13. Die Zahl der Wurzeln 

Abb, 7. Einj~hrige Graupappelheister aus GrfinstecklLngen von fi.sten aus der 
Krone yon Altb~iumell erzogen, die noch jugendliehe Wuchsfonn zeigem 

an den Bastardstecklingen ist offensichtlich inter- 
medlar zwischen den Werten fi~r die beiden Eltern- 
arten. 

Die Art Pop. tremuloides hat offensichtlich die 
Faktoren fiir die Bewurzelungsfahigkeit, die Pop. 
grandidentata besitzt, und muB auBerdem einen oder 
mehrere Faktoren enthalten, die die Wirksamkeit der 
Bewurzelungsfaktoren der Pop. alba unterbinden. 

Da bei uns alle Versuche fehlgeschlagen waren, 
dutch Stecklinge zu einer vegetativen Vermehrung 
unserer besten Graupappelbgume zu kommen, glaubte 
ich, die entscheidende Vermehrungsart gefunden zu 
haben, als ich, angeregt durch einen Versuch Tit  
Stockaussehl~tgen eines \u Ieststellte, dab 
ffisch- austreibende Zweigspitzen, die noeh nicht ver- 
holzt sind, aber bereits eine gent~gende Festigkeit 
erreicht haben, sich sehr leicht im Vermehrungsbeet 
im Gew~ichshaus auch ohne Wuchsstoffbehandlung 
bewurzeln lassen. Ich habe daraufhin ebenso, wie wir 
das bei der Durchfi~hrung yon Kreuzungen nach 
vo~ W~TTSTEIX (15) tun, in wassergeft~llten Gt;~tsern 
Zweige im Gew~tchshaus aufgestellt und sie zum Aus- 
treiben kommen lassen. Nachdem die frischen Triebe 
eine gewisse Festigkeit erreicht hatten, wurden sie zu 
Grtinstecklingen geschnitten nnd in ein Vermehrungs- 
beet gesteckt. Innerhalb yon lO--14 Tagen waren sie 
zu etwa 80--90 % bewurzelt (ScI~R6CK (lo)). Da der 
erst- und zweij~ihrige Aufwuehs der so erhaltenen 
Pfianzen sich in seiner Wuchsleistung durchaus wie 
junge Pflanzen verhielt, wie es auf Abb. 7 zu sehen 
ist, glaubte ich, wie ich das in meiner damaligen 
Ver6ffentliehung im Jahre 1952 ausgefi~hrt habe, an- 
nehmen zu k6nnen, dab die topophysisehe Reaktion 
in den , ,Gr i ins teckl ingen"  noch nicht fixiert, dab 
also gewissermaBen eine ,,Verjiingung" eingetreten 
sei. In den sp/~teren Jahren mul3te ich aber fest- 
stellen, dab die B~umchen sehr bald den Charakter 
von Altb~tumen annahmen und auch in ihrer Wuchs- 
leistung keineswegs ihren Ausgangseltern entsprachen. 
Auf der Abb. 8 ist ein Aussehnitt aus einer Versuchs- 
antage wiedergegeben, der deutlich die an Altb~inme 
erinnernde Kronenform der rechts des linken Schildes 

stehenden 4 Biiume eines Graupappelklones erkennen 
lttgt. Die Seitenzweige zeigen fast ein gleich starkes 
Wachstum wie der Terminaltrieb, der bei diesen 
vegetativ vermehrten B~tumen nicht in dem MaBe die 
F/ihrung gegentiber den Seitenzweigen iibernimmt, 
wie es bei einem gleichaltrigen, als S~imling erwachsenen 
Baum der Fall ist. Bei dem Pflanzenmaterial handelt 
es sich um vegetative Vermehrungen der Herkunft 
Pr~idikow (Abb. ld und 2). Bemerkenswert auf der 
Abbildung ist weiterhin, dab es sieh bei den ebenfalls 
zu erkennenden kleineren t3iiumen um Aspenklone 
handelt, die wohl gleichaltrig, jedoch den Graupappel- 
klonen durehweg unterlegen sin& Es handelt sich 
zwar um einen sandigen bis kiesigen, grundwasser- 
fernen Standort, auf dem der Versuch ausgepflanzt 
worden ist, aber auch hier zeigt sich wieder die gr6Bere 
Anspruchslosigkeit der Graupappel an Standort und 
Wasserversorgung gegeniiber der Aspe. 

Bei der von mir als , ,Gr i ins teck l ingsvermeh-  
rung"  bezeichneten Methodik (lo) wird nach den 
Beobachtungen, die ich inzwischen an Sehwarzpappel- 
klonen fiber den Einflul3 des physiologischen Alters 
des Entnahmeortes der Stecklinge auf die Bewurze- 
lungsf~ihigkeit, Resistenz gegen Krankheiten, die 
Wuch.sleistung und andere Eigenschaften gemacht 
hatte, ein Pflanzenmaterial gewonnen, das den physio- 
logischen Zustand besitzt, den das Ausgangsindividnum 
an dem Ort tier Entnahme des Stecklingsmaterials 
erreicht hatte. Eine Verjiingung durch die vegetative 
Vermehrung ist nicht m6glich. Das in den ersten 
Jahren nach der Bewurzelung der Grttnstecklinge zu 
beobachtende jugendliche Aussehen der ,,jungen 
Pflanzen" kann vielleicht aui eine ver~nderte Ern~ih- 
rung zuriickgeffihrt werden. Der sich ffisch bewurzelnde 

Abb.8. ParzelIe T i t  Graupappeln der in Abb.7 wieder- 
gegebenen Pflanzen im Alter yon 4 Jahren, deren 

Kronenform wie bei Altbgumen aussieht. 

Steckling bildet zun~ichst ein neues, starkes Wurzel- 
system aus, bevor das SproBwachstum gef6rdert 
wird. Dadurch k6nnen in der Ern~hrung ~thnliche 
Verh~tltnisse geschaffen werden, wie sie bei einem 
Siimling zu finden sin& Auch die Blattform der 
frisch bewurzelten , ,Gr i ins teck l ingsp i l anzen"  
gleicht der junger Kernwiichse. ]~hnliches beobach- 
teten wit auch bei Stecklingspflanzen yon Sehwarz- 
pappelhybriden. In diesem Zusammenhang m6ehte 
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ich auch daran erinnern, dab an mittelalten Aspen 
h~iufig nach regenreichen Frtihsommerwochen groBe, 
jugendformfihnliche Bl~itter an den Johannistrieben 
ausgebildet werden. Weiterhin ist an Aspen-, Weil3-, 
Grau- und Schwarzpappelpfropflingen, deren Reiser 
yon alten und sehr alten B~iumen stammen und die 
auf junge S~imlingsunterlagen gepfropft worden sind, 
zu beobaehten, dab nach der Ausbildung der in den 
Knospen bereits angelegten AltersformbI/itter unter 
dem EinfluB der jungen Unterlage sich am h~nfig 
noch stark verl~ingernden SproB Jugendformbl~itter in 
gr6Berer Zahl ausgebildet werden. Der ~]bergang zur 
Ausbildung der Jugendformbl~ttter ist jedoch nicht 
pl6tzlich, sondern erfolgt allmtihlich. Mit zunehmender 
Zahl der Folgebl/itter nehmen diese immer mehr das 
Aussehen yon Jugendformbliittern an. Es ist m6glich, 
dal3 dieser allmXhliche lJbergang in Beziehung zu der 
fortschreitenden Verwaehsung und Ausbildung der 
GefXt/e steht, lErst wenn die Verwaehsung yon Reis 
und Unterlage abgeschlossen ist, kann der Nahrungs- 
strom ungehindert yon der Unterlage an den Vegeta- 
tionspunkt des Reises gelangen. 

Die Beobachtungen, die ich vornehmlich an P@. 
berolinensis machte, sind inzwischen von RO~IMEI~E~ 
(8) sowie aueh yon SMITIL HADDOCK und HANCOCK 
(~4) an Pop. carolina besttttigt worden. Sie stehen 
weiterhin im Einklang mit den Bec.bachtungen 
PASSECI~Rs (6) an Obstb~iumen und den Feststellun- 
gen verschiedener anderer Autoren. Auf Grund dieser 
Beobachtungen ist es notwendig, auch bei der vege- 
tativen Vermehrung der Graupappel das physiologische 
Alter des Entnahmeortes der Reiser bzw. der Steck- 
linge zu beachten. Es ist bei Altb~iumen h~iufig sehr 
schwierig oder sogar im allgemeinen unm6glieh, 
physiologisch junges Material far die Vermehrung zu 
gewinnen, weil sich an den St~immen nicht immer aus 
schlafenden Augen Wasserreiser bilde~. Nur solche 
Wasserreiser besitzen noch den physiologischen Zu- 
stand, der ihrem urspriinglichen Entstehungsort 
entspricht. Wasserreiser, die aus Kambiumzellen 
entstanden sind, k6nnen nur den physiologischen 
Zustand aufweisen, den diese im Laufe des fort- 
schreitenden Dickenwachstums des Stammes erreicht 
haben. 

Nach dem F~illen yon Graupappeln beobachten wir 
h~ufig ein starkes Auftreten yon Wurzelbrut. Es 
erschien mir daher die Vermehrung der Graupappeln 
durch Wurzelstecklinge aussichtsreich zu sein. Auch 
bei dieser Vermehrungsart ist jedoctl unbedingt auf 
das physiologische Alter der Wurzelstecklinge zu 
achten. Mit zunehmender Entfernung der Wurzeln 
vom StammfuB, also in den physiologisch tiltesten 
Teilen der Wurzel, ist entsprechend den beobachteten 
Verhfiltnissen am Stamm (12, 8, ~4) eine fortschreitende 
physiologische Alterung zu erwarten. Fiir die Gewin- 
nung yon Wurzelstecklingen an Altb~iumen erseheinen 
aber zun~ichst die am weitesten ~zom Bantu entfernten 
Wurzelteile wegen ihrer geringeren St~irke geeigneter 
zu sein, als die n~ker am StammfuB getegenen, st~irke- 
ren Wurzelabschnitte. Diese sind aber physiologisch 
/~lter als die in unmittelbarer N~ihe des StammfuBes 
befindlichen Wurzelteile, und die aus ihnen erwach- 
senen Pflanzen mtissen sich daher genau so wie die eben 
beschriebenen Grtinstecklingspflanzen yon Zweigen ~il- 
terer B~tume verhalten, d. h. sie miissen bald das Aus- 
sehen ~ilterer B~iurne annehmen. Diese Feststellung 

konnten wir  an einer grol3en Zahl yon Wurzelsteck- 
lingspflanzen machen, die aus den dtinneren, also den 
weiter vom Stamm entfernteren und damit physiolo- 
gisch ~ilteren Wurzelteilen ~ilterer B~ume gewonnen 
worden waren, obwohl sie in den ersten zwei Jahren 
nach der Bewurzelung den Eindruck junger Pflanzen 
gemacht hatten, wie es auf Abb. 7 an den Grtinsteck- 
lingspflanzen zu erkennen ist. 

Um zu prfifen, ob auch in der Wurzel mit zuneh- 
mender Entfernung vom Stammful3 eine physiologische 
Alterung eintritt, haben wir seit Jahren Versuche mit 
der Gewinnung yon Griinstecklingen aus Wurzelstticken 
in verschiedener Entfernung vom StammfuB durch- 
geftihrt. Es zeigte sich hierbei, dab mit zunehmender 
Entfernung vom Stature zun~chst aueh eine allm/ih- 
liche Abnahme der Ausbildung yon Wurzelsch6Blingen 
zu verzeichnen ist. Diese wiederum lieBen mit zuneh- 
menderEntfernungihres Entstehungsortes vom Stamm- 
rub eine Abnahme ihrer Bewurzelungsf~ihigkeit er- 
kennen. ~3ber ihr Verhalten hinsichttich der Wuchs- 
leistung kann jedoch zur Zeit noch keine Angabe 
gemacht werden. Nach den an anderer Stelle (12) ver- 
6ffentlichten Ergebnissen mit Stecklingen, die aus ver- 
schiedenen H6hen einer Pop. beroline~sis entnommen 
worden waren, gibt es ein bestimmtes physiologisches 
Alter, das die beste Bewurzelungsfiihigkeit sowie auch 
das beste Jahrestriebwachstum aufweist. Unbewugt 
ist meines Erachtens dieses Alter bisher auch bei der 
Vermehrung der Schwarzpappelhybriden durch Steck- 
linge ausgenutzt worden, well es sowohl durch eine be- 
sonders gute Bewurzelungsffihigkeit wie auch Wuchs- 
leistung ausgezeichnet ist. Das gleiche gilt auch ftir 
die vegetative Vermehrung der Weiden. Die S~imlinge 
beider Holzarten wachsen in den ersten Jahren nut  
Iangsam und erst vom 3.--4. Lebensjahr an ist ein sich 
immer mehr verst~irkendes Wachstum zu beobachten. 
Demgegentiber sind Aspen- und Graupappels~imlinge 
bereits im ersten Vegetationsjahr viel wtichsiger und 
daher mit gr6/3erem Recht als schnellwachsende Holz- 
art zu bezeichnen. Ihre S~mlinge k6nnen im ersten 
Jahrbereits  eine H6he yon 1--2 m erreichen. Schwarz- 
pappels~mlinge erreichen hingegen nut  eine H6he von 
2o--4o cm. Fiir die Schwarzpappelhybriden und die 
Weiden trifft diese Bezeichnung meiner Ansieht erst 
nach Beendigung des Jngendstadiums zu, wenn bei der 
vegetativen Vermehrung Reisermaterial verwendet 
wird, das den physiologischen Zustand der Kulmina- 
tion des Wachstums besitzt. W~ihrend der weiteren 
Verwendung und Vermehrung unserer Schwarzpappel- 
klone ist, wie yon mir (12) bereits festgestellt wurde, 
im Laufe der Jahre eine physiologische Alterung und 
damit ein Nachlassen der Wuchsleistungen und ver- 
mutlich auch anderer wichtiger Eigenschaften wie der 
Resistenz gegentiber Krankheiten und Witterungsein- 
fltissen zu beftirchten. Bei Vermehrungsversuchen yon 
sehr alten Schwarzpappelhybridbtiumen durch Steck- 
h61zer konnte ich immer wieder feststellen, dab selbst 
unter Gewiichshausbedingungen eine Bewurzelung sehr 
schwierig geworden ist, w~ihrend dies bei Stecklingen 
yon jtingeren Bgumen keine besondere Schwierigkeit 
bereitet. AuBerdem sind die wenigen erzielten Pflanzen 
auch nur schwachwtiehsig und wenig lebensf~hig. Das 
gleiche trifft nattirlieh auch ftir die Graupappeln zu. 
Ich babe bei meinen Vermehrungsversuchen mit Wur- 
zelst~cklingen angestrebt, m6glichst diesen giinstigen 
physiologischen Alterszustand der st~trksten Vitalit~tt 
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und des kr~iffigsten Wachstums zu erfassen. Dieses 
ZieI ist iedoch nur dadurch zu erreiehen, dab yon den 
zu vermehrenden B~iumen eine Wurzel mit  ihren Ver- 
zweigungen, vom Stature beginnend, ausgegraben wird. 
Die Wurzel wird dann in etwa 3o cm lange Stiicke zer- 
schnitten, die im Gew~ichshaus oder im Frtihbeet auf 
eine Moospackung gelegt werden. Um das Faulen der 
Wurzelstficke und Wurzelsch6Blinge zu vermeiden, 
werden sie nur locker mit  Moos tiberdeckt. Durch 
mehrmaliges !3berbrausen werden die Beete feucht ge- 
halten. I m  Freiland in Frtihbeetk~isten ist es zweck- 
m~gig, sie mit  Fenstern abzudecken. Es muB aber Iiir 
eine gewisse Luftzirkulation Sorge getragen werden. 
Zur Steigerung des Austreibens yon Wurzelsch6Ningen, 
besonders an den starkeren Wurzelstticken, ist es an- 
gebracht, die Rinde und das Kambium durch Liings- 
schnitte zu verwnnden. W~ihrend an den dfinneren 
Wurzelstiicken die Sch6Blinge vornehmlich aus zu- 
n~ichst als weiBe Pusteln sich bildenden Gewebe- 
wucherungen der Lentizellen entstehen, treten sie an 
den st~rkeren Wurzelstiicken besonders an den Schnitt- 
Ii~chen oder den L~ingsschnitten auf dem dort gebil- 
deten Wundkallus auf. Um die Stadien des h6chsten 
Zuwachses und der maximalen und optimalen Funk- 
tionsf~ihigkeit der betreffenden Altb~iume ftir die vege- 
tat ive Vermehrung zu erfassen, sind wir aber darauf 
angewiesen, besonders an den st~irkeren, n~iher dem 
Stamm gelegenen Teilen der Wurzeln Sch6131inge anzu- 
ziehen. 

Wenn diese eine gentigende Festigkeit erreicht haben, 
aber noch nieht zur Verhohung t~bergegangen sind, 
werden sie mit  einem scharfen Messer abgeschnitten 
und in Vermehrungsbeeten, die mit  reinem Sand ge- 
fiillt sind, zur Bewurzehng gebracht. I m  Frtihiahr, 
wenn die Auf3entemperaturen noch zu niedrig sind, ist 
es besser, die Vermehrungsbeete im geheizten Gewachs- 
hans anzulegen. Im Sommer k6nnen sie abet auch im 
Frghbeet  eingerichlet werden. Durch Abdecken der 
Vermehrungsbeete mit  Glasscheiben bzw. Frtlhbeet- 
fenstern ist ffir einen m6gliehst hohen Wasserdampf- 
gehalt der Luft zu sorgen. Nach lo - -14  Tagen ist be- 
reits ein hoher Prozentsatz der Stecklinge bewurzelt. 
Die im Gew~tchshaus bzw. Friihbeet bewurzelten Grtin- 
stecklinge werden zunEchst in einem Friihbeet mit  gu- 
ter Komposterde verschult. Das Herausnehmen der 
bewurzelten Pflanzen aus dem Vermehrungsbeet und 
das Verschulen m~ssen sehr vorsichtig durchgeffihrt 
werden, da die neu gebildeten Wurzeln, aueh wenn sie 
schon lo - -12  cm lang geworden sind, noch sehr spr6de 
sind und infolgedessen sehr leieht abbrechen. 

I m  folgenden Fri~hiahr werden die Pflanzen in einem 
Kamp auf einem gut vorbereiteten Beet nochmals ver- 
schult. Der bei diesem noehmaligen Verschulen not- 

Tabelle 2. 
Bew~rzelungsversuch mi t  Wurzelsteckli,~.gen yon P o p u l u s  ca~zescem, 1956. 

Stecklinge senkrecht gesteckt, L~inge: 12 cln 

ZS.hlung und Niessungen am 15.11.56 
Stfirkeklasse 

der Stecklinge 

A: 1,o--1, 7 
B: 0 , 5 - - 0 , 9  
C: 0,3--0,5 
D : O, 1 - - O , 2  5 
E: o,o3--o,o9 

Anzahl der 
Stecklinge 

i8 
72 
72 
72 
18 

Stecklinge waagerecht gelegt, L~illge: 4cm 

[ Z~ihlung und l~{essungen am 15. i1.56 
St~irkeklasse Durch- 

Durch- tier Steeklinge Anzahl der Pflanzen- schnittsh6he Pflanzen- schnittsh~She prozent Stecklinge prozent 
cm. i ctn 

" , ' - - * ' T - - - -  i 
66,6 45 ,2 II" a: 1,o--1, 7 j 18 - - [  50,0 37,0 
59,7 34'0 Ib  ~176  45 42, 2 24,0 
44,4 29,0 -:: 0,3--0,5 56 16,1 29,0 
12,5 27,0 I 

wendige Wurzelschnitt ergibt weiteres Material fiir eine 
einfache vegetative Vermehrung der Pflanzen. Die 
anfallenden Wurzelstiicke werden gesammelt und als 
, , W u r z e l s t e c k l i n g e "  verwendet. In der gleichen 
Weise werden auch die beim Herausnehmen der Pflan- 
zen fiir die Pflanzung ins Freiland beim Wurzelschnitt 
anfallenden Wurzelstiicke wieder verwendet. Es i,st auf 
diese Weise mTglich, in verh~ltnismiBig kurzer Zeit 
eine hohe Vermehrungsrate zu erreichen. 

E s w a r  erstaunlieh, zu welch hohem Prozentsatz 
diese Wurzelstiicke wieder Pflanzen ergaben. Die Abb. 9 
zeigt drei Friihbeetanlagen mit  Wurzelstecklingen, die 
in der beschriebenen Weise gewonnen worden sind. Es 
ist beim Stecken der Stecklinge nut darauf zu achten, 
dab diese immer mit der apikalen Schnittfl~iche nach 
unten in die Erde gesteckt werden. Es ist nicht erfor- 
derlich, dab die Friihbeete fiir die Aufnahme der Wur- 
zelstecklinge besonders vorbereitet werden. Es ist nur 
ein nieht zu diehtes Erdmaterial  zu verwenden, damit  
eine gute Durchltiftung des Bodens gew~ihrleist et ist, und 
fiir ausreichende Bew~isserung zu sorgen. Ein Abdeeken 
mit Fenstern ist nicht erforderlich. Die aus den Wur- 
zeln erwachsenen Pflanzen werden im n~chsten Frtih- 
jahr, wie bereits beschrieben, im Freiland verschutt. 

Das beim Verschneiden din" ausgehobenen Verschul- 
pflanzen anfallende Wurzelmaterial ist von sehr unter- 
schiedlicher St~irke. Es schwankt zwischen 1 mm und 
etwa 2 em. Um die Vermehrung so wirtsehaftIich wie 
mTglich zu gestalten, w~ire es erwtinscht, mTglichst das 
gesamte anfallende Wurzelmaterial mit  ErIolg als Wur- 
zelsteckling verwenden zu kTnnen. Es war daher not- 
wendig, genau zu untersuchen, welche St~irken mit Er- 
folg fiir die Vermehrung herangezogen werden kTnnen. 
Wir haben daher einen grTBeren Versuch mit verschie- 
denen Wurzelst~trken, Lfingen und unterschiedlichem 
Einstecken der Stecklinge durchgeffihrt 1. Es wurden 
einmai die Wurzelstecklinge 12 em lang geschnitten und 
beimEinstecken senkrecht in dieErde gebraeht. AuBer- 
dem haben wir eine weitere Serie von Wurzelstecklin- 
gen 4 cm lang geschnitten und waagerecht in die Beete 
gelegt. 

Die Sortierung der Wurzelstecklinge yon lz  cm 
L~nge erfolgte in folgenden 5 Klassen: 

Klasse A: 1,o--1,7o cm stark 
,, B : o,5--0,99 . . . .  
,, C : o,3--o,49 . . . .  
,, D : O,l--O,29 . . . .  
,, E:  diinner als o,1 era, 

w~hrend die 4 cm langen Wurzelstecklinge nur in 3 
Stgrkeklassen eingruppiert wurden, die den mit  A, B 
und C bezeichneten entsprechen und mit a, b und c 
bezeichnet worden waren. 

Es schien nicht zweckm~iBig zu sein, die dtinneren 
Wurzelstiicke ktirzer als 
12 cm zu schneiden, da 
anzunehmen ist, dab die 
in den so kurzen, dtinnen 
Wurzelstticken vorhan- 
dene geringe Nahrungs- 

Der Versuch wurde 
von meinem Technischen 
N[itarbeiter Fa~DRICrI 
K~JCHLEN'Z durchgefiihrt, 
der an anderer Stelle ein- 
gehender fiber das Ergeb- 
nis beriehten wird. 
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menge nicht ausreichend ft~r die Ausbildung eines aus- 
reichenden Kallusgewebes und einer neuen Pflanze 
sein wiirde. Die Versuche best~tigten diese Annahme. 

Wie die Tab, 2 zeigt, ergab sich, dab bei den 12 cm 
lang gesehnittenen und senkrecht eingesteckten Wur- 
zelsteeklingen von o,5 cm an aufw~irts ein Pflanzenpro- 
zent yon 6o und mehr erreicht wurde. Bei den 4 cm 
langen und waagerecht gelegten Stecklingen erhielten 

Abb. 9- Wurzelstecktingspflanzen von Gra~al~appeln, Weiffpappei~l und ~-.spen 
w~hread der ersten Vegetatio~asperiode_ 

wir erst yon 4 cm St~irke aufw~irts ein Pflanzenprozent 
yon 5o. Bei der Beurteilung der Ergebnisse ist jedoch 
darauf hinzuweisen, dab die klimatischen Verhiiltnisse 
im Friihjahr 1956 in W a l d s i e v e r s d o r f  sehr ungtin- 
stig waren. Es war sehr k~hl und regnerisch. Infolge- 
dessen sind verhiiltnismfiBig vide  Wurzelstecklinge, 
nachdem sich die Sprosse entwickelt hatten, verfault. 
Der Aufgang war auch sehr stark verz6gert, und ver- 
schiedentlich wurden die eben getriebenen zartenSprosse 
auch durch den starken Regen und Hagel besch~idigt 
oder abgeschlagen. Bei einem im Jahre 1955 in anderer 
Anordnung durchgeffihrten Versuch hatte sich unter 
klimatisch giinstigen Wachstumsbedingungen ein we- 
sentlich besseres Ergebnis gezeigt. Auch yon den 
schwficheren Wurzelstticken war ein Anwuchsergebnis 
von 75 ~ und mehr erreicht worden. Die Abb. 9 l~iBt die 
in diesem JaM erzielte Pflanzendichte erkennen. Unter 
Berticksichtigung dieser Tatsachen kann an Hand des 
obigen Ergebnisses festgestellt werden, dab Wurzel- 
stficke yon o,3 em aufwfirts zur Verwendung als Wur- 
zelsteeklinge geeignet sind, wenn sie 12 cm lang ge- 
schnitten werden. Wenn jedoch die nur 4 cm langen 
Stecklinge Verwendung linden, so m/issen sie minde- 
stens 1 em stark sein. Da aber nut  ein verh~ltnismfiBig 
kleiner Anteil der Wurzeln anch an den zweimal ver- 
schulten Pflanzen eine solche St~irke erreicht, wird es 
richtiger sein, die,mlben nur 12 cm Iang zu schneiden, 
mn die vegetative Vermehrung wirtschaftlich zu ge- 
stalten. Nach unseren Beobachtungen besteht dann 
kein Untersehied, ob die Stecklinge senkreeht gesteckt 
oder schr~ig in das Vermehrungsbeet gelegt werden. 
Ein weiterer Vorteil der 12 em langen Wurzelstecklinge 
ist darin zu sehen, daft die yon ihnen entwickelten 
Pflanzen durchschnittlieh h6her werden als die yon den 
4 cm langen Wurzelstecklingen. 

Die beschriebene Methodik eignet sick ebenfalls gut 
ftir die vegetative Vermet~rung yon ausgew~ihlten Ein- 
zelpflanzen aus Kreuzungspopulationen. Wir haben 
auf diesem Wege bereits eine gr6Bere Zahl yon Klonen 
aus unserem Zuchtmaterial gebildet und k6nnen diese 

bereits in einem gr6Beren Freilandversuch auf ihre Lei- 
stungsffihigkeit und die Werteigenschaften prtifen. 

GMchaeitig ist es auf diesem Wege m6glich, auch yon 
Graupappeln ktinftig verklontes Pflanzenmaterial zum 
Anbau zu bringen. Auf diese Weise kann man bei be- 
stimmt en Individuen au ftretende Heterosis- oder Trans- 
gressionswirkungen ebenso wie bei der Ziichtung tier 
Schwarzpappelhybriden auch bei den Graupappetn oder 
mit ihnen verwandten Artbastarden in grof3em Um- 
fange ausnutzen. Nach unseren Erfahrungen kann das 
beschriebene Verfahren auch bei anderen Holzarten, 
insbesondere auBer der Aspe und WeiBpappel auch bei 
der Robinie und Ulme mit gntem Erfolge angewendet 
werden. 

Aus der Ffihigkeit der Graupappel zur verst~irkten 
Ausbildung yon Wurzelbrut nach Schlagen des Stam- 
mes ergibt sich noch eine weitere M6glichkeit der vege- 
tativen Vermehrung, die ebenfalls f~r die Anzucht von 
Klonmaterial aus Krenzungspopulationen geeignet ist. 
Werden die vegetativ vermehrten Pflanzen in genti- 
gend weitem Abstand, etwa 2--3 m, ausgepflanzt und, 
nachdem diese nach 2 Jahren ein weitstreiehendes 
Wurzelsystem ausgebildet haben, auf den Stock gesetzt, 
so treten um den Stock herum in gr6Berer Zahl Wurzel- 
sch6Blinge auf, falls gleichzeitig far eine dauernde 
Wundhaltung des Bodens um die St6cke gesorgt wird. 
Die Sch6Blinge k6nnen dann bei ]3eginn der n~chsten 
Vegetationsperiode ausgestochen und verschult werden. 
Durch dieses Herausstechen der Sch6Blinge werden der 
Wurzelstock und die in der Erde verbliebenen Wurzel- 
reste zur erneuten Bildung yon Sch6Blingen angeregt, 
so dab eine mehr oder weniger dicht mit Sch6Blingen 
besetzte Fl~iche um den Ausgangsstock entsteht, die 
zunfichst immer wieder zur Gewinnung yon Sch6Blin- 
gen benutzt werden kann. ~lber die Dauer der Nutz- 
barkeit einer solchen Vermehrungsfliiche liegen bisher 
noch keine Ergebnisse vor. Bestimmend fiir die Dauer 
der Nutzbarkeit der Vermehrungsfl~chen werden so- 

Abb. 10. Verraehrungsquartier von Graupappeln zur Gewinnung yon "WurzeI- 
sch~Blkngen. 

wohl innere wie auch ~uBere Faktoren sein. Die inne- 
ren Faktoren sind vornehmlieh abh~ngig yon den Ver- 
~inderungen des physiologischen Zustandes der meri- 
stematischen Gewebe mit fortschreitendem Alter der 
Mutterpflanze. Da ffir die vegetative Vermehrung der 
ausgewlihlt en B~tume ab er nur physiologisch j unge Wur- 
zeIteile verwendet werden sollen und die physiologische 
Alterung des Plasmas erst nach mehreren Jahrzehnten 
so welt fortgeschritten ist, dab mit einer betritchtlichen 
Abnahme der F~ihigkeit zur Bildung yon Wurzel- 
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schSBlingen zu rechnen sein wird, ist anzunehmen, dab 
die inneren Faktoren zun~chst nicht begrenzender 
Faktor  ftir die Nutzungsdauer derartiger Vermehrungs- 
fl~ichen werden kSnnen. Vielmehr werden die ~uBeren 
Faktoren, insbesondere die Verarmung des Bodens an 
N~hrstoffen, friihzeitig sich bemerkbar  machen. Es 
sind aber bereits Versuche angelegt worden, ob durch 
zus/itzliche Di~ngung eine Ertragssteigerung an Wurzel- 
schfBlingen mSglich ist. Anf der Abb. IO ist ein Ans- 
schnitt einer solchen Vermehrungsfl~tche etwa in der 
Mitre der Vegetationszeit abgebildet. Es wird wahr- 
scheinlich zweckm~igig sein, die Stockausschl~ige lau- 
fend zu entfernen, damit sie infolge ihrer starken Ent-  
wickhmg nicht zu einer Beschattung der Wurzelschf[3- 
liege ffihren und gleichzeitig diesen Nahrungsstoffe ent- 
ziehen. Die im vorstehenden beschriebenen zwei Ver- 
fahren zur vegetativen Vermehrung yon Graupappeln, 
das , , W u r z e l s t  e c k l i n g s v e r  f a h r e n "  unddas , ,Wur -  
z e l s c h S B l i n g s v e r f a h r e n " ,  werden z. Zt. in 5 Re- 
vieren unter abweichenden Klima- und Bodenverh~ilt- 
nissen im GroBversuch ether nochmaligen Prtifung auf 
ihre Brauchbarkeit  hie unterzogen. 

Z u s a m m e n f a s s u n ~  
1. Die Graupappel (P@ulus canescens) ist eine Holz- 

art, die auch auBerhalb ihres nattirlichen Verbreitungs- 
gebietes in Norddeutschland auf den unterschiedlieh- 
sten Standorten gute Ertragsleistungen erbringt. Sie 
ist verhkiltnism~iBig bodenvag und in dieser Hinsicht 
der Zit terpappel (Pop. tremula) deutlich tiberlegen. 

2. Es wurde festgestellt, dab Unterschiede in der 
Schaftform wahrseheinlich erblich bedingt sin& Wei- 
terhin wurden Individuen festgestellt, die nicht vom 
Rost oder dem Kleinen Pappelbock befallen werden. 

3. Trotz ihrer guten waldbautichen Eigenschaften 
und ihrer Leistungsfkthigkeit auch auf ungtinstigeren 
Standorten aul3erhalb ihres nattirlichen Verbreitungs- 
gebietes ist die GraupappeI in Norddeutschland nicht 
in grfi3erem Umfange angepflanzt worden. Als Grund 
wird die schwierige vegetative Vermehrbarkeit  ange- 
sehen. 

4 - E s  werden zwei Vermehrungsmethoden, das 
, , W u r z e l s t  e c k l i n g s v e r  f a h r e n "  und das , ,Wnrz  el- 
s c h f l 3 1 i n g s v e r f a h r e n "  zur vegetativen Vermehrung 
der Graupappel vorgeschlagen und beschrieben. Die 
Verfahren eignen sich auch zur vegetativen Vermeh- 
rung anderer Holzarten, wie der Aspe, Weigpappel, 
Ulme und besonders der Robinie. 
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(Aus dem Institut ffir Pflanzenkrankheiten der Universitgt Bonn) 

Untersuchungen fiber Methoden zur Infektion mit Maisbrand 
(Ustilago zeae (BECKM.) UNGER) und ihre Abh ingigkeit yon 

Alter, Temperatur und Sorte* 
V o n  ~r MIDDENDORF 

Mit 12 Abbildungen 

A. Einle i tung kein wirksames Bek~impfungsverfahren. Die Ztichtung 

Der Maisbrand - -  Ustilago zeae (BEcKM.) UNCEI~ - -  
ist in Deutschland seit 1833 bekannt  (MAGNUS 1895 ). 
Seine eigentliche Heimat  ist Nordamerika;  1754 ist 
erstmalig aus Nordkarolina yon ihm berichtet worden. 
Von dort breitete er sich tiber alle Erdteile aus, mit  
Ausnahme yon Australien, wo vermutlich zu groBe 
Trockenhei t  und W~irme sein Anftreten verhindern 
(SoRAu~ 2932 ). Der j~hrliche Ertragsverlust  wird in 
Amerika auf 3--5  % gesch~ttzt, in EinzelfXllen ist TotaP 
schaden mSglich (WEsTCOT* 195 @ In Deutschland 
betr~gt er durchschnittlich 1/2--1~/2 % (SoI~AUER 1932 ). 

Auger der Vernichtung der Brandbeulen (APPEL 1927 ; 
ZWfLFER 1927 ; KOTTE 1935 ; PELLET 1938 ) gibt es noch 

* Die Untersuchungetl wurden mit Mitteln der deutschen Forschungsgemein- 
'schaft durchgeftihr t, 

resistenter Sorten steht daher im Vordergrund des 
Interesses (HAYES, STAKMAN, GRIFFEE und CHRISTEN- 
SEN 1924 ; CHI~ISTENSEN und STAI~IAN 1926 ; OtalSTEN- 
SEX und JOHNSON ~935)- 

Uber untersehiedliche Reaktionen verschiedener Mais- 
sorten gegeniiber Maisbrand hat schon BREYELD (1895 ) 
berichtet. JoxEs (1918) land bet mehreren reinen 
Maislinien eine erblieh bedingte unterschiedliche An- 
f~lligkeit. I m  Laufe der letzten 3o Jahre sind yon 
amerikanischen Autoren zahlreiche Soften- und Linien- 
prtifungen vorgenommen worden, bet denen sich Resi- 
stenzunterschiede zeigten (HAYES und Mitarbeiter 
1924; IMMER und CHRISTENSEN 1925, 1931; KYLE 
193o; CHRtSTENSEN und J o ~ s o N  2935; WALTER 
1935). 


