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Auf die Bedeutung der Pappel ftir die Forstwirt-  
schaft irn allgemeinen und der Section L e u c e  im beson- 
deren wurde in Ver6ffentlichungen der letzten j ah re  
des 6fteren hingewiesen. 

Eine der wesentlichsten Voraussetzungen ftir die 
Ausweitung des Pappelanbaus ist die Bereitstellung 
geeigneten Pflanzgutes. Ftir die Pappeln der Section 
Aige i ros  und ihrer Hybriden ergeben sich hier keine 
Schwierigkeiten, da sie sich irn allgerneinen gut durch 
Stecklinge vermehren lassen. Bei den Arten der Sec- 
tion Leuce  dagegen mtissen andere Wege gegangen 
werden. Bekanntlich bewurzeln sich Stecklinge von 
oberirdischern Holz dieser Arten bis auf wenige in der 
Literatur  bekannt  gewordene F/ille (~) nut  sehr schwer. 
Die Aspe und besonders aber die Graupappel  sind 
wertvolie Mischholzarten, und sicher h~itten sie schon 
in der Vergangenheit rnehr Eingang in unsere W~ilder 
gefunden, wenn gentigend Pflanzgut yon befriedigender 
Qualit/it zur Verftigung gestanden h/itte. 

SCHR/3CK (5) ver6ffentlichte in dieser Hinsicht eine 
Arbeit tiber ,,Die Graupappel und ihre vegetative Ver- 
rnehrung", in der ein bier durchgeftihrter Versuch mit 
Wurzelstecklingen verschiedener L/ingen und St~irken 
erwiihnt wnrde. 

I m  ersten Tell dieser Arbeit wird auf die wertvollen 
Eigenschaften der Graupappel hingewiesen: 

1. Durch ihre geringen Standorts- und Feuchtig- 
keitsansprtiche zeigt sie sich verschiedenen anderen 
Holzarten tiberlegen. Daffir haben wir ein Beispiei :in 
Waldsieversdorf. Hier stehen in einem Versuch auf 
reinem Sand Aspen- und Graupappelklone nebenein- 
ander. Die Mehrzahl der Aspenklone ist in itinf Jahren 
nach und nach eingegangen, die Graupappeln dagegen 
zeigen durchweg gute Leistungen. 

2. In  Mischbest~nden t~berragt die Graupappel 
hXufig den sie umgebenden Bestand und zeigt znmeist 
gerade und astreine Sch~fte. Daftir gibt es ein Beispiel 
in Weteritz bei Gardelegen. In Mischung mit  Ulme, 
Ahorn, Liirche und Eiche ist sie tlberlegen (5). 

3. Das charakteristische Wurzelsystem der Grau- 
pappel  macht  sie besonders sturmfest  und somit zum 

typischen Baum der Nord- und Ostseektiste. Auf ein- 
sarnen Marschh6fen trifft man sie an der ganzen 
Schleswig-Holsteinischen Westktiste, und es ist auch 
dort zu beobachten, dab sie Linde und Esche mit ihren 
Kronen tiberragt. Auf den nordfriesischen Inseln 
heiBt sie im Volksmund , ,Windbaum". 

4. Auf die GewinnungsrnSglichkeit von ScM1- und 
Messerfurnieren wird hingewiesen, besonders am Bei- 
spiel der Masergraupappel von Koserow/Usedorn, die 
schon mit einigen hundert  Pflanzen vegetat iv ver- 
rnehrt wurde. 

5. Vom Rost wird die Graupappel wenig, vom Roten 
Pappelblattk~ifer und Grogen Gabelschwanz kaum be- 
fallen. 

6. Die Graupappel zeigt hohe Schattenvertr/iglich- 
keit. 

Zu diesem Abschnitt  wird noch besonders auf die 
Arbeiten yon SCltR6CK (2 11. 3) hingewiesen. 

I m  zweiten Teil seiner Arbelt kommt  SCKR6CK ant 
das ,,Grtinstecklingsverfahren", das ,,Wurzelsteck- 
lingsverfahren" nnd das ,,Wurzelsch6glingsverfahren" 
zu sprechen. 

Die Stecklingsverrnehrung hat  der S/irnlingsver- 
rnehrung gegentiber Vorteile und !st ihr ganz allgemein 
vorzuziehen. TrlOMMLER (6) ist hier zwar anderer An- 
sicht, will aber die Aspens/irnlinge in der Hauptsache 
als Vorwald anwenden, w~ihrend sich die hiesige Zweig- 
stelle in erster Linie die Gewinnung von Qualit/its- 
und Nutzholz zum Ziele gesetzt hat. Zur Stecklings- 
vermehrung (Verklonung) werden nut  solche Biiurne 
vorgesehen, die vorher auf Form nnd Qualit/it ausge- 
lesen wurden. Bei der S/imlingsverrnehrung mug nach 
einigen Jahren  eine Auslese der unerwiinschten, 
schlecht geforrnten B~urne vorgenornrnen werden. 
Dies hat  sich auch dann als notwendig erwiesen, wenn 
die Nachkornrnenschaften aus kontrolliei-ten Kreu- 
zungen stamrnen, deren Eltern als gute AusleseNiume 
wohlbekannt waren. Nach der Auslese verbleiben nach 
hiesigen Erfahrungen etwa nut  l o - - ~ 2 %  als brauch- 
bar. Von den Kreuzungsnachkomrne-nschaften des 
Jahres 1953 bei Aspen, Grau- nnd WeiBpappeln vet-  
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blieben nach der Auslese von 
ca. 8ooo S/imlingen nur rund 
~ooo, die den Anforderungen 
entsprachen. Bei dem sich 
immer gleichbleibenden Mate- 
rial aus Klonen fallen diese 
Schwierigkeiten und Nachteile 
weg. 

Griinstecklingsverfahren 
Is t  ein Altbaum (Graupappel 

oder Aspe) Iiir die vegeta t ive  
Vermehrung nach dem Grfin- 
stecklingsverfahren vorge- 
sehen, so miissen ihm zun~ictist 
Wurzelstiicke entnommen wer- 
den. Dabeiist  daraufzu achten, 
dab nicht die stammfernen, 
sondern die s tammnahen Wur- 
zelenden ausgegraben werden. 
Diese MaBnahme ist notwen- 
dig, da die s tammnahen die 
physiologisch jtingeren sind 
und sieh nach den Beobach- 
tungen yon SC~R6CK (4) ftir 
die vegetative Vermehrung am 
besten eignen, weil von ihnen 
die gr613ere Leistung zu er- 
warten ist. Die Pflanzen, die 
tiber den Grrinsteckling aus 
s tammnahen Wurzelteilen ge- 
wonnen wurden, nnterschei- 
den sich in Form und Wuchs 
deutlich von denjenigen, die 
yon stammfernen Wurzelteilen 
stammen. Der Grund hierfiir 
ist im physiologisehen Alters- 
unterschied des Ausgangsma- 
terials zu suchen. Die Pflanzen 
nehmen schon in der Jugend 
die typisch breite Form einer alten Graupappel an. 

�9 .. c~ 
Es findet also keine ,,Verjungung start, sondern der 

Abb.  2. S t a m m  des A l t b a u m e s  in Pr~idikow (St rausberg)  (5). 

Der Zach te r ,  28, B a n d  

Abb.  l a - - d .  Gr i ins tee ld inge  aus  physio!ogisch a l t e m  Material, 

Baum nimmt die Altersform an, die dem physiolo- 
gischen Zustand der Entnahmestelle entspricht, 

Die Abb. 1 a- -1  d zeigen Kronen von B~iumen, die 
aus physiologisch altem Material erzogen worden sind. 
Sie sind als Grrinstecklinge yon den Zweigen aus der 
Krone alter B~ume, bzw. y o n  Wurzelstrieken aus 
gr6Berer Entfernung vom Stammful3 angezogen wor- 
den. Den Stamm des Ausgangsaltbaumes in Pr~idikow 
bei Strausberg Itir die in den Abb. 1 a- -1  d wiederge- 
gebenen vegetativen Vermehrungen zeigt Abb. 2. 
Dieser ist im Gegensatz zu den oben abgebildeten Ver- 
mehrungen v611ig gradsch~iftig. Werden dagegen vege- 
tative Vermehrungen aus Wurzelstrieken yon nur 
wenige Jahre alten Kernwfichsen angezogen, wie das 
zum Teil schon in einzelnen Betrieben geschieht, so 
zeigen die B/iume die Kronenentwicklung yon S~m- 
lingem Dies zeigen die Abb. 3a  und 3b. Sie wurden 
in Blumenthal (St. F. B. Strausberg) bzw. BurgstalI 
(St. F. B. Colbitz) aufgenommen. 

Die ausgegrabenen Wurzelenden werden zu etwa 
30 cm langen Stricken zerschnitten. Um sie zu schnel- 
lerem Austreiben anzuregen, empfiehlt es sich, sie 
dutch Sehnitte in Rinde und Kambium zu verwunden. 
Sie werden dann auf eine Moosunterlage gebracht und 
leicht mit  Moos tiberstreut. Die obere Moosschicht 
daft  nicht z u  dicht sein, um nicht luftabschliegend zu 

2 2  
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a b 
Abb, 3 a- -b .  Kronenentwickhmg aus nut We~lige Jahre  altell Kernwfichsen in Blumental und Burgstall, 

2 j ~ihrig. 

wirken, well sich darunter Schimmelpilze zn sehr ver- 
breiten k6nnten. Wenn ein Gew~chshaus vorhanden 
ist, k6nnen dort im Januar--Februar die Arbeiten 
beginnen. Sie lassen sich aber auch in Frtihbeeten 
dnrchffihren, dann allerdings erst Ende April. Mit der 
Werbung tier Wurzeln beginnt man am giinstigsten 
kurz vorher. Ein nochmaliges Einschlagen fiihrt zu 
Verlusten durch F~iulnis. Bei giinstiger warmer Jahres- 

Ai~b. 4. I n  5Ioos gelegte und m[t goos  tiberstreute wurzelstfieke im Friihbeet. 

Abb. 5. Ansschnitt aus dem FrfihSeet: stark getriebene Griinsteeklinge. 

zeit, etwa Anfang bis Mitte Mai, 
treiben die Wurzelstticke. Moos und 
Wurzelstticke sind durch Uber- 
brausen Ieueht zu halten. Dabei 
dtirfen sie allerdings nicht in F~tulnis 
tibergehen. Im Frtihbeet empfiehlt 
es sieh, mit Glas abzudecken, wo- 
bei fiir st~indige Lfiftung Sorge zu 
tragen ist. 

Abb. 4 zeigt ein Frtihbeet mit 
in Moos eingelegten und tiberstreu- 
ten Wurzelsttieken. Abb. 5 zeigt 
einen Ausschnitt dieses Frahbeetes 
mit Grtinsteeklingen. 

Nachdem der Sch6Bling die ge- 
niigende Festigkeit erreicht hat, 
abet noch nicht verholzt ist, wird 
er mit einem scharfen Messer ab- 
geschnitten und in etwa 4--6 cm 
L~nge in einem mit reinem Sand 
angeffillten Vermehrungsbeet znr 
Bewurzelung gebracht. Es ist not- 
wendig, dasVermehrungsbeet unter 
st~indiger Beobachtung zu halten. 
Durch Abdecken mit Frtihbeet- 

fenstern oder Glasscheiben und st~ndiges Feuchthalten 
ist ffir m6glichst hohen Wasserdampfgehalt der Luft 
zu sorgen. Bei hohen Temperaturen - -  besonders um 
die Mittagszeit-- mug auf leichte Durchltiftung und 
Abschattierung geachtet werden; denn zu hohe Tem- 
peraturen begtinstigen die Entwieklung schadigender 
Prize, die das Umfallen der Pflanzen bewirken. Nach 
etwa 8--1o Tagen soll sich tier SchSBling bewurzelt 
haben. Ist der Pflanzraum im Vermehrungsbeet zu 
klein geworden, nachdem der ,,Grtinsteckling" ca. 
12--15 cm erreicht hat, wird er umgepflanzt. Dabei 
muB vorsichtig vorgegangen werden, da die Wurzeln 
der jungen Pflanze sprSde sind und leicht abbrechen 
kSnnen. Je nachdem, wo der Griinsteckling ange- 
zogen wurde, ob im Frtihbeet oder im Gew~chshaus, 
muB er verschult oder umgetopft werden, um ihn 
abzuMrten. Es gentigt zu diesem Zweck die gew6hn- 
liehe Gartenerde. Erfahrungen haben gezeigt, dab zu 
schwerer, zur Verdichtung neigender Boden wegen der 
fehlenden Durchliiftung ungeeignet ist. 

Abb. 6 zeigt ein aus dem Frtihbeet entnommenes 
Wurzelsttick und auf Abb. 7 deuten die dunklen Bind- 
fiiden die Schnittstellen an. 

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  

Beim Herausnehmen der Pflanzen im n~chsten 
Frtihjahr zur Weiterverwendung oder noehmaligen 
Verschulung ist ein Wurzelschnitt notwendig. Das 
dabei anfallende Wurzelmaterial eignet sich zur Ver- 
mehrung als ,,Wurzelsteckling". Die Wurzelenden 
werden zu lo--12 cm langen Stecklingen zerschnitten 
und nun behandelt wie andere Pappelstecldinge auch. 
In einem mit gew6hnlicher Gartenerde vorbereiteten 
Friihbeet werden im 15 • 15 cm-Verband mit einem 
Pflanzholz L6cher gemacht, die Wurzelenden einge- 
steckt und dabei 2 cm iibererdet. Es ist streng darauf 
zu achten, dab dabei die Wurzeln mit der apikalen 
Schnittfl~iche nach unten in die Erde kommen. Bei 
guter Pflege und reichlicher Wassergabe zeigen sie 
tiberraschend groBe Wuchsfreudigkeit, und guter 
Erfolg ist sicher. Falls sich aus dem Callus mehrere 
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Triebe bildeten, ist es notwendig, sie zu verschneiden, 
wenn sie eine HShe von 15 cm erreicht haben, nm von 
vornherein sicherzustellen, dab nur eintriebige Pflan- 
zen entstehen. 

Die Abb. 8 zeigt links eine Pflanze PopuIus canes- 
cens und rechts zwei Pflanzen Populus tremula, die 
aus Wurzelstecklingen angezogen wurden. 

nommen und zu Wurzelstecklingen von lo--12 cm 
L~nge zerschnitten. Dabei ist darauf zu achten, dab 
die Wurzelspitzen nach einer Richtung zeigen, damit 
sie mit der apikalen, d. h. der dem Stamm abgewandten 
Schnittfl~iche, nach unten in die Erde kommen. 

Abb. 9 gibt eine Gesamtiibersicht der Wurzelsteck- 
lingsvermehrung im Friihbeet. Die Abb. lO und 11 
zeigen jeweils einen herausgenommenen Klon yon Po- 
pulus tremula und Populus canescens nach Abschlnl3 
der Wachstumsperiode. Aufffillig ist bei Populus ire- 

Abb, 7- Die dunklen Bittdfaden deutei1 die Schllittstellell aa. 

Die Methode wird bier auch mit Erfolg bei der Ver- 
klonung von S~imlingen aus Leuce-Kreuznngsnach- 
kommenschaften in Anwendung gebracht. Nachdem 
die Einzelpflanze einige Jahre auf Wuchsform, Wuchs- 

Abb. 8, WurzelsteeMingspflanzen yon Populus canes- 
tens und Populus tremula. 

leistung, Anffilligkeit gegen Rost, Fusicladium usw. 
beobachtet und danach entschieden wurde, dab sie 
sich zur Vermehrung eignet, wird sie im Herbst vor- 
sichtig mit allen Wurzeln ausgehoben. Je nach Ent- 
scheidung, ob der Sfimling im Pappelquartier welter 
verwendet werden soll oder nicht, fallen wenig oder 
viel Wnrzelstecklinge an. Unter genauester Trennung 
und Beibehaltung ihrer bisherigen Kreuzungsnummer 
kommen sie jetzt in den Einschlag und werden im 
nfichsten Frt~hjahr (zweite H~tlfte April) heransge- 

Abb, 6. Aus dem Fr/ihbeet entnommenes Wurzelstttck. 

mula (Abb. 1 0 ) ,  dab nicht die st~trksten Wurzelsteck- 
linge auch die besten Pflanzen hervorgebracht haben, 
sondern yon den mittelstarken Stecklingen die besten 
Ergebnisse zu erwarten sind. 

Bevor zur,,GroBvermehrung" tibergegangen werden 
kann, muB der Klon vergrSl3ert werden, bis geniigend 
Pflanzen vorhanden sind. Dieses wird dadurch erreicht, 
dab die Pflanzen noch einmal im 1 • 1 m-Verband ver- 
schult werden (Vorvermehrung). Hier haben die Pflan- 
zen gentigend Wachsraum, so dab sie entsprechend Wur- 
zeln zum nochmaligen Zerschneiden far Wurzelsteck- 
linge heranbilden k6nnen. Die Entwicklung der Wur- 
zel n in der Vorvermehrung ist auf leichten, sandigen 

Abb. 9. Wurzelstecklingsvermehrullg ill dell Frfihbeetei1. 

B6den nach unseren Beobachtungen in Waldsievers- 
dorf eine sehr viel bessere als auf schweren, lehmigen 
Standorten. AuBerdem ist das Ausgraben der Pflanzen 
auf ersteren Fl~ichen leichter und somit kostensparend. 
Mit dem nun gewonnenen Material kann die Grol3ver- 
mehrung angelegt werden. 

Sch61Min~smethode in der GrofAvermehrung 
Dieser Methode liegt die Tatsache zugrunde, dab 

nach F~llung einer Aspe oder Graupappel im darauf- 
2 2 *  
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Abb.  1o. Ausgehobene r  Klon  P o p u l u s  t r em~da .  

Iolgenden Friihjahr vermehrt Wurzelbrut im Bereich 
der Wurzeln des gefillten Baumes zu finden ist. Bei 
jingeren Pfianzen ~ etwa 2--3-i~ihrigen ItBt sich 
die Bildung vermehrter Wurzelbrut erreichen, indem 
die Pflanzen im Frihjahr gestummelt und im Laufe 

Abb.  ~2. Ausgehobene  P f l a n z e  m i t  W u r z e l n  u n d  Sch6g l ingen ,  r ech t s  i m  Bi !d  
die  u r sp r t ing l i che  P f l anze .  

der Vegetationsperiode noch mehrmals gestutzt wer- 
den, Durch Wundhalten und GieBen wird die Wurzel- 
brutbildung wesentlich gef6rdert, Etwain der zweiten 
Hilfte des Monats Juni zeigen sich dann iberall im 
Wurzelberelch der Pflanze Sch6Blinge, die bis zum 
Herbst noch die nStige H6he erreichen, so dab sie aus- 
gestochen und weiter verwendet werden k6nnen. 

_2 

: ~ a c L ~ a a a c a  a ~I[L a ~ a ~ a ~ x , ~ a e  

I I ( ~ t t  tt~ltt t t tt~t t ~l~k.~ (Ill (t~l~Pffb~/~l/l@ I t l l t l f ( l l l l l [ [ ( l l l l l [ ( (  [ l / l (II( l l  

Abb. :3. Schema einer GroBvermch:ung. 

I o 

Abb.  i x .  Ausgehobener  Klon  P o p u l u s  c a n e s c e n s .  

In Abb. 12 ist rechts noch die urspringliche Pflanze 
zu erkennen. Sie wurde durch mehrmaliges Verschnei- 
den zu vermehrter Wurzelbildung angeregt. Aus ihrert 
Wurzeln haben sich Wurzelsch6Blinge gebildet, d i e  
auf der linken Bildfl~che zu sehen sind. 

Konnten durch die Vorvermehrung soviel Pflanzen 
gewonnen werden, dab yon einem Klon mindestens 
loo Stick vorhanden sind, kann zur Anlage einer 
GroBvermehrung ibergegangen werden. Das Schema 
einer solchen An!age, wie sie bier bereits vorhanden ist, 
sol  nachstehend aufgezeigt werden (Abb. 13), wobei 
die bier im Beispiel verwendete Pflanzenzahl (1oo je 
Klon) variieren kann. loo PflanzenwerdenimQuadrat 
1o x lo im Verband 1,5 • 1,5 m gepflanzt. Ein Klon 
wird yon dem anderen durch einen 5 m breiten Streifen 
getrennt, damit das Ineinanderwachsen der Wurzeln 
ausgeschlossen bleibt. Sollte dies sich spAter als nicht 
genigend erweisen, k6nnte in der Mitre des Streifens 
noch zusitzlich ein schmaler tiefer Graben gezogen 
werden. Im darauffolgenden Frihjahr werden die 
Pflanzen gestummelt. Behandlung und Pflege erfolgen 
nun wie oben beschrieben. 

Durch das Herausnehmen der Sch6131inge im Herbst 
zur Weiterverwendung und die damit notwendiger- 
weise verbundenen Verletzungen der noch in der Erde 
verbleibenden Wurzeln werden diese zur st/indig ver- 
mehrten Wurzelbrutbildung angeregt. Allm~ihlich ent- 
steht so ein immer dichter werdendes Brutfeld. Neben- 
her lassen sictl aueh immer noch die anfallenden 
Wurzelstecklinge vermehren. Auf einer Fl~che yon 
5o8 qm wurden hier im ersten Jahr 2 o23 Sch6Blinge ge- 
z~ihlt (Abb. 14). 

Abb.  14- F e l d  m i t  Wurze l sch6Bl ingen .  
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Versuch mit Wurzelstecklingen verschiedener 
Liingen und Stfirken 

Die Vermehrung der Pappeln der Section Aigeiros 
geschieht dutch Stecklinge aus dem oberirdischen ein- 
j/ihrigen Holz der Pflanze und ist als wirtscha'ftlich 
anzusprechen. Nachdem sich die Vermehrung der 
Aspe und Graupappel durch Wurzelstecklinge als m6g- 
lich erwiesen hatte, muBte nun die wirtschaftlichste 
Methode bei der Auswertung des Wurzelmatefials ge- 
funden werden. Das durch den Wurzelschnitt bei der 
Verpflanzung anfallende Wurzelmaterial ist yon unter- 
schiedlicher Beschaffenheit. Es schwankt in der St/irke 
zwischen etwa 1 mm und 2 cm. Aus Griinden der 
Wirtschaftlichkeit w/ire es vorteilhaft, wenn m6glichst 
das gesamte anfallende Wurzelmaterial Verwendung 
finden k6nnte. Um die Fragen zu kl/iren, welche Wur- 
zelstecklinge sich nach L/inge und St/irke ftir die Be- 
wurzelung am besten bew/ihren und ob diese besser 
gesteckt oder gelegt werden sollen, wurde hier im 
Jahre 1956 mit dem Material aus Leuce-Kreuzungs- 
nachkommenschaften ein Versuch durchgeffihrt. 

Das Material wurde getrennt ausgesteckt nach den 
Kreuzungen: 

a) Popu~s alba • Populus alba, Populus canescens • 
P@ulus canescens, Populus canescens • P@ulus alba, 

b) PopuMs tremula • Poputus tremula, 
c) Populus tremula • Populus canescens, 
d) P@ulus tremula X Poputus tremuloides. 

Das Wurzelmaterial wurde zu Stecklingen von lO his 
12 cm L/inge und zu solchen yon 4 c m  L/inge ge- 
schnitten. 

Die Stecklinge yon lo- -12  cm L~inge wurden unter- 
teilt in die Gruppen 

A) Stecklinge yon i ,o--1,7o cm St/irke, 
B) . . . .  o ,5--o,99cm ,, , 
C) . . . .  o ,3--o,49cm ,, , 
D) . . . .  o , l - -o ,29cm ,, , 
E) ,, his O,lOCm ,, , 

Die Stecklinge yon 4 cm L/inge wur- 
den dagegen unterteilt in die Gruppen 

a) Stecklinge yon 1,o--1,7o cm St/irke, 
b) . . . .  0,5--0,99 cm ,, , 
c) . . . .  0,3--0,49 cm ,, , 
d) . . . .  o , l --o,29 cm ,, 

Die Abb. 15 zeigt die so vorbereiteten Stecklinge, 
wie sie zur Verwendung kamen. 

Die Wurzelstecklinge yon lo- -12  cm L/inge wurden 
senkrecht in die Erde gesteckt und 2 cm hoch ~iber- 
erdet. Die Stecklinge mit 4 cm L/inge wurden dagegen 
waagerecht gelegt und ebenfalls 2 cm hoch tibererdet. 
Als ungiinstig erwies es sich, dab w/ihrend der Zeit des 
SchSBlingstreibens und der Neubildung yon Wurzeln 
ein ktihles, regnerisches Wetter  herrschte. Wenn trotz- 
dem die einzelnen Kreuzungskombinationen dann 
noch bis zu 61% Anwuchs erreichten, berechtigt der 
Versuch zu der Hoffnung, dab in gtinstigeren Jahren 
mR besserer Witterung h6here Auwiichse Zu erzielen 
sin& Die hier gemachten Erfahrungen der Vorjahre 
best/itigen volI diese Ansicht. 

In den Tab. 1 - -  3 sollen die Ergebnisse dieses Ver- 
s~ches aufgezeigt werden. Wegen des untersehied- 
lichen Anfalls von-Wurzelstiicken konnten bei den 
verschiedenen Kreuzungskombinationen nicht die glef- 
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chen Wurzelstecklingszahlen denVersuchen zugrunde 
gelegt werden. 

In Tab. 1 sind die Stecklinge aller L/ingen und 
St/irken getrennt nach den Kreuzungskombinationen 
a), b), c) und d) zusammengefal3t worden. Aus ihr ist 

Abb. 15. Wurzels*ecklinge, wie sie ftir den Versueh in An- 
wendung kamen. 

ersichtlich, dab die Austriebsergebnisse bei den ver- 
schiedenen Kreuzungskombinationen unterschiedlich 
sind. Die Kreuzungen Populus tremulaxPopulus 
tremutoides sind mit 61% am gtinstigsten. Die 
Kreuzungskombination b) Populus tremula • Populus 
tremula zeigt noch ein Austriebsergebnis yon 44,9%. 
In den beiden Kreuzungskombinationen c) Poputus 

Tabelle I. 

Kleuzungskombination 

a) Populus alba • Populus aIba, 
Populus canescens • Populus canescens, 
Populus canescens • Populus alba 

b) Populus tremula • Populus tremula 
c) Populus tremula x Populus canescens 
d) Populus tremula • Populus tremuloides 

* Wurzelsteeklinge aller L/ingen und Stiirken. 

Ausgesteckte 
Wurzel- 

stecklinge* 
Anzahl 

743 

379 
136 
164 

bewurzelt 

Anz~l  %' 

255 34,3 

17o 44,9 
57 41,9 

lo0 61,o 

tremula • Populus canescens und a) Populus alba • Po- 
pulus alba, Populus canescens • Populus canescens, Po- 
pulus canescens • Populus alba werden nur noch 41,9% 
bzw. 34,3% Austrieb erreicht. Dies ist darauf zuriickzu- 
ftihren, dab bei letzteren der Anteil der schw/icheren 
Wurzeln verh/iltnism/iBig hoch war, wie aus den 
SchluBfolgerungen, die nach Auswertung der Tab. 2 
und 3 (welter unten)gezogen werden, hervorgeht. 

Die Tab. 2 und 3 zeigen das Ergebnis in einer Gegen- 
tiberstellung von Wurzelstecklingen der Kreuzungs- 
kombinationen Populus canescens • Populus canescens 
und P@ulus tremula• Populus tremula. AuBerdem 
wurden hier die am 15. 11. tats/ichlich vorhandenen 
Pflanzen gez/ihlt und gemessen. Dabei handelt es sich 
um Wurzelstecklinge, die laut oben beschriebener An- 
ordnung nach verschiedenen L/ingen und St/irken ge- 
steckt oder waagerecht gelegt worden waren. 

Es zeigt sich, dab die Wurzelstecklinge Yon Populus 
canescens ulld Populus tremula sich deutlich im Austrieb 
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unterscheiden. Bei Populus canescens (Tab. 2) zeigen 
die auf 4 cm verktirzten Stecklinge bei einer St~irke 
yon 0,5 cm noch gute Ergebnisse. Die Normalsteck- 
linge von lO--~2 cm L~inge sollten 0,3 cm St~rke nicht 
unterschreiten. Anders verhalten sich die Stecklinge 
von P@ulus tremula (Tab. 3). Verktirzte Stecklinge 
yon 0,5 cm St~irke zeigen kein befriedigendes Ergebnis 
mehr, dagegen Normalstecklinge von o,~ cm St~irke 
noch 44,4% Anwuchs und die voll  entwickelten Pflan- 
zen weisen durchschnittlich H6hen yon 29, 5 cm auf. 
Aus der am 15.11.  erfolgten Z~ihlung der Pflanzen 
geht hervor, dab bei Populus tremula yon den auf 
4 cm verktirzten Stecklingen aller St~irkeklassen nach- 
tr~iglich viele Pflanzen eingingen und der verbliebene 
Rest lebensschwach war. Daraus ist zu Iolgern, dab 
verkiirzte Stecklinge yon 4 cm L~nge bei P@ulus 
~remula nicht empfohlen werden k6nnen. 

Die Normalstecklinge yon 12 cm L~inge bei P@ulus 
canescens (Tab. 2) wiesen in den St~irken yon 0,5 bis 
1, 7 cm keine nennenswerten Unterschiede im Austrieb 
auI. Das gtinstige Austriebsergebnis yon 72,2% his 
77,8% liegt um etwa 6 bis 1~% h6her als von Steck- 
lingen gleicher St~trke bei Populus tremula. Bei Steck- 
lingen yon 0,3 bis 0,5 cm St~trke liegt mit 54,2% Aus- 
trieb die Grenze der Wirtschaftlichkeit. Der Ausfall 
der Pflanzen, wie die Z~ihlung vom ~5.11. ergibt, liegt 
zwischen 9,8 und 12,5% und ist somit niedriger als bei 
Populus tremula-Stecklingen gleicher St~irke, die einen 
Ausfall von ~ , ~  bis 22,3% batten. Die St~irkeklasse D) 
bei Populus tremula weist nach der Z~hlung sogar einen 
Pflanzenausfall yon 26,7% auf. 

Die Normalstecklinge von ~2 cm L~inge bei Populus 
tremula (Tab. 3) weisen in den St~irken 0,5 bis ~,7 cm 
keine Unterschiede im Austrieb auf. Die St~trke- 

t ~  t,I (q ~D u'~ 

$ d d 6 Masse B) 0,5 bis 0,99 cm ergibt die h6chsten Pflanzen 
m m m ~ mit 39,2 cm. Die St~irkeklasse D) o,1 bis o,29 cm hat 

,e ~-,, o, ~- das h6chste Austriebsergebnis mit 69,6% aber auch 
~-m~-~-~:~ d 4 den h6chsten Pflanzenausfall yon 26,7%. Die Durch- 

s.chnittspflanzenh6he mit 32,6 cm iibertrifft die der 
~ m ~- o St~irkeklassen A) und C) mit 31,6 bzw. 3o,2 cm. Selbst 

Stecklinge der St~irkeklasse E) (bis o,1 cm) weisen 
~- ~-* ~ m nach der Z~ihlung und Messung am 15. 11. noch 44,4% 
~ , e ' ~ 6 ~  ~ Pflanzen mit einer Durchschnittsh6he yon 29, 5 cm 

auf, w~hrend bei Populus canescens derselben St~trke- 
,o ~ o ~ ~- klasse nichts mehr vorhanden ist. 

Es ist im Interesse der Wirtschaftlichkeit angebracht, 
Wurzelstecklinge von Populus canescens yon o,5 cm 

~oo ,o ,e ~ St~irke an aufw~irts auf 4 cm zu verktirzen wegen des 
r~ r u3 ~t- 

auf diese Weise erreichten 3-fachen Stecklingsanfalls 
und der damit verbundenen Pflanzenausbeute. Das 

~ :  : : : wohl etwas h6her liegende Anwuchsprozent der Nor- 
malstecklinge von 12 cm L~inge wiegt die Anzahl der 

o ~ ~ ~ ~ o ~ aus 4 cm L~inge gewonnenen Pflanzen nicht auf. Die 
~ ~ ~ ~ zu Anfang des Versuches gestellte zweite Frage, ob 
~ ~ ~ ~ die Wurzelstecklinge waagerecht gelegt oder gesteckt 

werden sollen, kann ft~r Populus tremula dahingehend 
~ ~o ~ ~ beantwortet werden, dagauf  4 cmverkt~rzteStecklinge 

O ~'~ O'~ ~ O ~ ~ ~ ~ waagerecht gelegt keinen Erfolg hatten. Ein senkrech- 
i l  t o  o ? o tes Einstecken derart verkiirzter Stecklinge war in der 

~ m n . ~  Versuchsplanung nicht vorgesehen, weil es auch in 
.* o o o ~ der Praxis auf Schwierigkeiten stoBen wird, an den 
~0 verkiirzten Stecklingen den Unterschied zwischen der 

: : : : apikalen und proximalen Schnittfl~tche zu erkennen. 
Ein Waagerechtlegen der Normalwurzelstecklinge yon 

m ~ o ~ 1 2  cm war ebenfalls nicht vorgesehen, um den 
li II [[ Ii I] < N ~ N  Platzbedarf in den Friihbeeten nicht unn6tig zu 



28. Band, Heft 7 t~OSMARIE UR~A~: Betanine in den SproBknospen einiNer gelber Futterriibensorten 343 

steigern. Es ist jedoch anzunehmen, dab das MiB- 
lingen der auI 4 cm verktirzten Stecklinge yon Populus 
tremula bei waagereehter Lagerung vornehmlieh auf 
den zu geringen N~ihrstoffvorrat zurfickzuftihren ist. 
Welter spricht hierftir auch das ungfinstige Ergebnis 
bei verktirzten Wurzelstecklingen yon Populus canes- 
cens geringerer St~irke. 

Bei Populus canescens bewurzelten sich die waage- 
recht gelegten, auf 4 cm verkiirzten StecMinge zun~chst 

Zusammenfas sung  

Es wurde ein Versuch durchgefiihrt mit  Wurzel- 
stecklingen verschiedener Kreuzungskombinationen 
aus der Section Leuce zum Zwecke der Erlangung 
sicherer Unterlagen, welche Stecklinge sich nach L~nge 
und St~rke fiir die Bewurzelung am besten eignen. 
Das Ergebnis ist in 3 Tabellen zusammengefaBt. Bei 
Populus tremula kann gesagt werden, dab nut  Normal- 
wurzelstecklinge von 12 cm L~inge zur Verwendung 
kommen sollten und auch schw/ichste Wurzeln yon 

Abb, 16. Pflauzen von Populus tremula, wie sie nach dem Versuch ausgehobea 
wurden. 

alle recht gut, j edoch waren bei den schw~cheren 
sp~ter Abg~tnge. Es bew~hrten sich verkfirzte Steck- 
linge nur yon o,5 cm St~rke an aufw~rts. 

Die Abb. 16 und 1 7 zeigen Pflanzen aus diesem 
Versuch. Auf der Abb. 16 zeigen die Pflanzen c und d 
yon Populus tremula eine deutlich schw~ichere Ent-  
wicklung, w~hrend auf Abb. 17 die Pflanzen a und c 
bei Populus canescens sich yon den Pflanzen A und C 
nicht sehr unterscheiden. 

Ein solcher Versuch wurde bier in Waldsieversdorf 
auch mit Robinienwurzeln durchgeft~hrt, der ~thnliche 
Ergebnisse brachte. 

Mit diesen Ausftihrungen sollten einige Hinweise 
und praktische Anregungen zur vegetativen Vermeh- 
rung der Aspe und Graupappel gegeben werden. Viel- 
leicht tragen sie (im beseheidenen Ma13e) mit  dazu bei, 
dab in Zukunft  mehr Pflanzgut dieser sehnellwfichsigen 
Holzarten gewonnen werden kann. 

Abb. 17. Pflanzen voa Populus ca~escens, wie sie nach d_em Versucla ausgehoben 
wurden. 

o,1 cm Durchmesser noch Erfolg versprechen. Bei 
Populus canescens hingegen sollten die au.f 4 cm ver- 
kiirzten Wurzelstecklinge 0,5 cm St~rke nicht wesent- 
lich unterschreiten und die Normalstecklinge von 12 cm 
L~inge nicht schw~icher als 0,3 cm sein. 
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Betanine in den Sprot knospen einiger gelber Futterrfibensorten 
V o n  ROSMARIE URBAN 

Mit einer Abbildung 

In  einer frttheren Ver6ffentlichung (URBAN 1958 ) 
hat ten wit mitgeteilt,  dab mit  Hilfe der Hochspan- 
nungs-Ionophorese in gelb-schaligen Futterrfiben ins- 
gesamt 13 gelb- his orange-farbene Flavocyanine 
nachgewiesen werden k6nnen, zu denen in rot-schaligen 
Futterrtiben, sowie der Roten Bete, noch bis zu 5 vio- 
lette Betanine hinzutreten. 

Diese N-haltigen Pigmente sind in verschiedener 
Verteilung nicht nur auf die Schale des Rtibenk6rpers 
beschr~nkt, sondern treten zum Teil auch in Bl~ittern 
und Blfitensprossen und - -  was uns hier im speziellen 
interessieren s o l l - - i m  Hypocotyl  yon Keimtingen, in 
der SproBknospe und in den Bl~ittern der Neuaus- 
triebe auf: 

Unsere Untersuchungen, fiber die im folgenden be- 
richtet wird, gehen yon der Beobachtung aus, dab bei 
einigen gelben Futterrfibensorten - -  nach EGGE- 
BRECHT (1950) bei den Sorten ,,Criewener Gelb", 
,,Eckendorfer Gelb", Knehdener Walze", ,,Friedrichs- 
werther Zuckerwalze" und ,,Kirsches Ideal"  - -  nicht 
alle Keimpflanzen gelbe Hypocotyle haben, sondern 
sich auch solche mit  einem rosaroten Hypocotyl  
linden. Bei diesen Sorten sind auch die SproBknospe 
und die Neuaustriebe nach i]berwinterung der Riiben 
in der Miete nicht immer fahlgelb bis orange-farben, 
sondern bei einigen Pflanzen rStlich bis fief rot. Dies 
l~13t das Vorhandensein yon Betaninen vermuten. Da- 
mit  wtirden sich aber neue Probleme hinsichtlich der 


