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Zur Methodik der k/instlichen Samentr/igerkultur und S/imlingsanzucht 
bet Salix 

V o n  CI-IR. ORTMkNN 

Mit 4 Abbildungen 

E in l e i t ung  u n d  P r o b l e m  

Nachdem bereits seit dreieinhalb Jahrzehnten  von 
H. NILSSON, W. v. WZTTST~.IN und  A. HAKANSSON 
theoretisch tiber genetische und  ztichterische Fragen 
der Gat tung Salix gearbeitet  wurde, findet in jiingerer 
Zeit die prakt ische Weidenzt ichtung in zunehmendem 
MaBe Beachtung.  

Das wachsende Interesse an der Weide ist auf 
verschiedene Ursachen zuriickzuftihren. Der eine 
und vie lMcht  wesentlichste Grund ist der, dab sich 
inzwischen die VerwendungsmSglichkeiten der Weide 
fiber die der Brennholz- und  F lech t ru tennutzung  
hinaus wesentlich erweitert haben, wobei ktinftig 
der Einsatz  mehrj/ihrigen Weidenholzes in tier 
Holzmassenindustr ie  im Vordergrund stehen diirfte 
(2, 3, 4). Die Massenwtichsigkeit einj~thriger, als 
Flechtholz genutzter  Strauchweidenformen ist seit 
l~ingerem bekannt  (1, 7). EinjAhrig genutzte Banm-  
weidenformen brachten in den Bernburger  Versuchs- 
fl~tchen im vergleichenden Anbau durchschnit t l ich 
gleiche Massenleistungen wie der Durchschni t t  der 

beobachteten Strauchweidenarten und  k6nnen somit 
30 fm Jahreszuwachs je ha tiberschreiten. 

Der andere Grund, der die Ga t tung  Salix als Ztich- 
tungsobjekt  so aussichtsreich erscheinen l~il3t, ist ihre 
sehr ausgedehnte 5kologische Streubreite einerseits, 
welche nicht  nur  d e r a l l e r  heimischen Holzar ten  zu- 
sammengenommen gleichkommt, sondern in einigen 
Fallen tiber jene hinausgeht.  

Andererseits ist es eine teilweise bemerkenswerte 
6kologische Differenzierung ihrer Arten, welche als 
Voraussetzung liar die 6kologische Streubreite der 
Gat tung als Gesamtheit  anzusehen ist und  deshalb 
groBe M6glichkeiten bietet, auf dem Wege der kiinst- 
lichen Kreuzung  wertvolle Eigenschaftskombinat ionen 
vorzunehmen.  

Die der nattirlichen Hybridisa t ion (lurch die Vari- 
at ion der Blfihzeiten gezogenen Schranken wurden 
durch die u WETTSTEINsche Methode der Gew~ichs- 
hauskreuzung (8), welche nach ihrer Publikat ion vor- 
nehmlich in der Pappelzi ichtung Anwendung fond, 
beseitigt. 
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Nachdem in Bernburg durch entsprechende Vor- 
auslesen die Voraussetzungen ftir die planm~iBige 
Kombinationszfichtung geschaifen worden waren, 
wurden im Jahre 1953 die ersten Gew~ichshaus- 
kreuzungen mit Weiden durchgefiihrt. Die v. WeWT- 
sT~I>-sche Methode erwies sich hierbei in ihrer techni- 
schen Handhabung als sehr einfach, jedoch wurden 
1953 und in den folgenden Jahren neben den bekannten 
Vorteilen auch erhebliche M~ngel beobachtet. Dartiber 
hinaus bereitete die Anzucht der S~imlinge teilweise 
erhebliche Schwierigkeiten (vergl. v. WETTSTEIN), 

Die st6renden Einfltisse, die sich bei d e r K u l t u r  
der blfihfahigen Zweige und der Anzucht der S~m- 
linge bemerkbar machten, bestanden 

i. in der Veralgung der jungen Wurzelorgane bei 
der Wasserkultur (auch bei Dunkelanstrich der 
Gef~tBe), 

2. im hohen Verbraneh an N~ihrlSsung, 
3. in der Veralgung der Keimsehalen nach der 

Aussaat, 
4. im starken Auftreten yon Vermehrungspilzen, die 

an jungen SSmlingen schwer zu bekgrnpfen sind und 
in der Regel zu sehr hohen, mitunter zu Totalverlusten 
ftihrten. 

Diese Schwierigkeiten, besonders abet die Verluste 
durch Vermehrungspilze scheinen in der Weiden- 
ziichtung allgemein zu herrschen (mtindliche Mit- 
teilungen yon BORKOWSKA, GONTtlER, JENSEN und 
MROCZt(IEWICZ). 

ES mugte deshalb nach einer geeigneten Kulturform 
ftir die zur Kreuzung vorgesehenen Zweige gesucht 
werden, insbesondere fiir die weiblichen Samentr~iger. 
Weiterhin waren die Bedingungen zu ergriinden, unter 
denen eine mSglichst verlustlose S~mlingsanzucht 
m6glich ist. 

Die Untersuchun~en 
a) Zur Frage der ktinstlichen Samentriigerkultur 

teilt v. \.VETTSTmN (8) mit, dal3 es unzweckm~iBig sei, 
die ,,Weidenzweige in feuchter Erde oder feuchtem 
Sand wie einen gew6hnlichen Steckling zu behandeln, 
da dann zwar die Bewurzlung erfolgt und auch die 
BlOtter austreiben, die Bltitenkittzchen abet im all- 
gemeinen abfallen". Da jedoch die oben genannten 
Nachteile der Wasserkultur zur Abkehr yon dieser 
Methode zwangen, wurden zun/ichst im Frtihjahr 1954 
auf Empfehlung yon JENSEX je zwei 15 cm lange 
Weidenstecklinge in Tont6pfe yon 24 cm innerem 
Durchmesser gepflanzt, nm ftir die Kreuzungsarbeiten 
des folgenden Jahres Mutterpflanzen heranzuziehen. 

Es erwies sich, dab das Jz~sENsche Verfahren, yore 
Zeitverlust abgesehen, nur  zu schwach entwickelten 
Pflanzen ffihrt, die im Jahre ihrer Anzucht - -  die 
T6pfe waren im Freiland eingegraben worden - -  
st~ndiger Wartnng bedtirfen. Aus diesem Grunde 
wurden Erw/igungen angestellt, um die yon v. WETT- 
STEIN beobachteten St6rungen bei der Sandkultur, 
welche m6glicherweise auf eine schlechte Abstimmung 
yon Kabinentemperatur und Wasserversorgung zu- 
riickzufiihren waren, auszuschalten. 

Die bekannten Tatsachen, dab einerseits die Kallus- 
bildung und SproBbewurzelung der Weiden dutch 
feuchten Orobsand sehr gef6rdert werden und dab 
andererseits schwere B6den ein sehr groBes Wasser- 
speicherungsverm6gen besitzen, ftihrten dazu, im 
Februar 1956 in einer Gewiichshauskabine mit Grund- 

beet versuchsweise ein ktinstliches Zweischichten- 
bodensystem herzurichten, welches aus 4 0 cm tiefen 
mit Grobsand geffillten Gr/iben besteht (Abb. 1). Es 
ist dabei yon wesentlicher Bedeutung, dab das um- 
gebende Bodenmaterial eine hohe Wasseraufnahme 
und -haltef/ihigkeit hat nnd mit Pflanzenn/ihrstoffen 
ausreichend versorgt ist. Der hier in Bernburg yon 
Natur aus vorhandene Schwarzerdeboden erfiillt die 
geforderten Voraussetzungen in idealer Weise. Die 
zur Kreuzung vorgesehenen Zweige - -  in der Regel 
einj/ihrige Ruten - -  wurden Ende Februar in die 
frisch hergerichteten, sandgeffillten Gr/iben gesteckt 

~-~humeserlddehzn ~OroNand 
Abb. 1. Schematische Daistel lung des Sandgraben-Lehlnbodensystems ftir die 
KuItur von Samentr~gersetzruten in Gew/ichshauskabinen mit Grundbeet.  

und anschlieBend eingeschliimmt. Das W~ssern der 
Gr~ben wurde in der ersten Zeit zwei- bis dreimal 
je Tag vorgenommen. Die Kabinentemperatur wurde 
nicht absolut konstant gehalten, sondern es wurde 
darauf geachtet, dab sie lo ~ Cnicht  wesentlich unter- 
und 2o~ nicht wesentlich fiberschritt. Der Trieb 
setzte nach wenigen Tagen ein und Friihbliiher konn- 
ten in der Regel bereits nach 15 his 20 Tagen zum 
Kreuzen benutzt werden (Tab. 1). 

Tabelle i. Zeitlicher A blau/ der Kreuzungsarbeiten yore 
Beginn der kiindlichen Samentrdgerkultur bis zum i. Pikie- 
yen der Sdmlinge im Vierblattstadium im Jahre i957. 

Kreuzungspar tner 

S. laurina 
St, z41 

S. laurina 
St. 14l 

S. laurina 
St. 141 

S. laurina 
St, 141 

S. laurina 
St. i41 

S. laurina 
St. i4i 

I ein- 
gesetzt 

3 am 

S. americana I hort. 18.2. 
S. americana 

hort. 18.2. 
S. daphnoides 

(Spiith) i ~8.2. 
S. dapl~noides I (Sp/fth) ~8.2. 
S. daphnoides 

(Sp~ith) 18.2. 
S. laurina 

St. 133 18, 2. 

ge- Salll~n 
kreuzt ausgea~it 

am am 

5.3. 26-3. 

9-3. 28.3. 

9.3. 28.3. 

9.3. J 1.4. 

13.3. 1.4. 

9.3. 28.3. 

pikiert 

anl 

11. 4 . 

ll. 4. 

lz.4. 

12. 4 . 

13.4. 

11. 4 . 

In der ~'olgezeit best/itigte sich die diesem Gew/ichs- 
hauskulturverfahren zugrunde gelegte Hypothese. Es 
erfolgte im Grobsand eine sehr intensive Bewurzelung 
der Setzruten (Abb. 2). Der Sand gab beim Wiissern 
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tiberschiissige Feuchtigkeit an den umgebenden schwe- 
ren Boden ab und wurde dann yon diesem wieder 
feucht gehalten, wobei in L6sung gegangene N~ihr- 
stoffe den im Grobsand reichlich vorhandenen Weiden- 
wurzeln zugefiihrt wurden. In den Jahren 1956, 1957 
und 1958 konnte in keinem Falle beobachtet werden, 
dab die gegen h6here Temperaturen empfindlichen 
und somit durch Austrocknung geffihrdeten ein- 
j~hrigen Weidensetzruten von der Spitze her weg- 
trockneten oder die K~ttzchen verloren. Oft bildeten 
sich indessen aus der Terminalknospe lange, kr~Ktige 

lung der Samen und die Aktivierung des Chlorophylls, 
das bereits vorgebildet ist, setzen augenblicklich ein. 
Der weitere Entwicklungsverlauf der S{imlinge h~ngt 
von verschiedenen Faktoren ab, yon denen Lieht, 
Feuchtigkeit, Temperatur und Ern~hrung die be- 
deutungsvollsten sind, 

Poecov und Bu~ (6) stellten Iest, dab Samen von 
S. nigricaus und S. pentandra bei einer Temperatur 
von 6 - -8~  und 33% Luftfeuchtigkeit den besten 
Aufgang zeigten. H6here Feuchtigkeit soll die Keim- 
f~thigkeit herabgesetzt und Zimmertemperatur eine 
raschere Abnahme der Keimf~higkeit hervorgerufen 

tr eine Erscheinung, die bei den meisten 
Weidenspezies in der freien Natur seltener beobachtet 
werden kann. S. viminalis  

Der Abwurf der KS~tzehen tr i t t  bei m~innlichen ,,Mulattin" 
Zweigen ein, sobald die Bltite beendet ist, und bei S. viminalis  
weibliehen Formen nach der Bltite, wenn keine oder ,,Mulattin" 
nur eine sehr sp~trliche Befruchtung erfolgt ist. Dieses 
Verhalten entapricht den natiirlichen VerhXltnissen. S. viminalis 

In den Jahren 1957 und 1958 wurde aus technischen ,,Mulattin" 
Grtinden die Breite der sandgeftillten Gr~tben auf S. viminalis 
30 cm erweitert und die dazwischenliegende Mutter- ,,Mulattin" 
bodenschicht auf 3o cm Breite verringert, was ohne S. viminalis 
Einflug auf den Kulturerfolg blieb (5)- , ,Mulatt in" 

Die Reifezeit variierte relativ stark, und zwar nicht S. laurina 
nur zwischen den verschiedenen Kombinationen, St. 141 
sondern auch innerhalb einer Kreuzung (Tab. 2). S. laurina St. 141 

Reifeverz6gerungen konnten auch beobachtet wet- S. laurina 
den, wenn die volle Assimilationsleistung vortiber- St. 141 
gehend durch exogene Einfl~isse eingeschr~tnkt wurde. 

b) Die Keimungsvorg~inge der endospermlosen Sa- S. americana ]. androgyna 
men beginnen in dem Moment, in dem sic mit einem S. americana 
feuehten Medium in Bert~hrung kommen. Die Quel- [. androgyna 

Kreuzungspartner 

S. alba vat. 
vilellina 
St. 21o 

S. alba var. 
vilellina 
St. 21o 

S. alba var. 
vitellina 
St, 21o 

S. alba var. 
vitellina 
St. 21o 

S. americana 
hort. 

S. laurina 
St. 133 

S. americana 
hort. 

S, alba var. 
vitellina 
St. 21o 

S. americana 
/. androgyna 

S. americana 
hort. 

gekreuzt 

am 

9 . 3 "  

9.3. 

9.3. 

6.3. 

-3.3. 

8.3. 

2. 3 . 

#.3. 

-9.3. 

20. 3 . 

SameEl- 
reife 
all] 

1.4. 

4.4. 

~.4. 

7 " 4 '  

7.4. 

1. 4 . 

1. 4 . 

4 - 4 '  

5.4 

27.4. 

Reifezeit 
in Tagen 

23 

26 

28 

4 2 

45 

24 

2 0  

~8 

27 

38 
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Abb, 3. Temperaturverlauf in den fflr die S~imlingsanzucht benutzten Klimakabinen yon je einer Woche ira April, Mai und Juni 1958. 

hervorgerufen wurden. Desgleichen konnte kein nega- 
fiver EinfluB durch hohe Luftfeuchtigkeiten beob- 
achtet werden. Es wurde im Gegenteil danach ge- 
strebt, diese hoch zu halten (Abb. 4), um die un- 
produktive Wasserverdunstung der Anzuchterden 
m6glichst einzuschrfinken. 

Bei Keimprtifungen wurde die Wirkung des Alters 
der Samen, der Enthaarung und der Ern~hrung 
untersucht. 

Es stellte sich heraus, dab 48 Stunden alte, mit 
aqua dest. befeuchtete Samen von S. pentandra auf 
Filterpapier nur noeh zu 55% keimten. Der EinfluB 
des Alters verlor sich j edoch, wenn NShrl6sung (KxoP) 
angewandt oder als Saatbett  unsteriler Sand oder 
Landerde benutzt wurden (Tab. 3)- 

In einem anderen Versuch wurde 12 Stunden alter 
Samen von S. americana/ ,  androgyna verwendet. Die 
Belassung oder Entfernung der Samenflughaare war 
ohne wesentlichen EinfluB auf das Keimergebnis. 
Hingegen konnte auch bei diesem Versuch eine deut- 

Tabelle 3- Keimpri~fung mit Samen von S. pentandra, 
Aussaat am 19. 8. 1954, Bonitur am 21. 8. 1954. 

I 
Alter der [ N~hrl6sung 

Samen [ (KNoP) 

12 Std. [ ohne 
12 Std. [ mit 
48 Std. ohne 
48 Std. mit 

I gekeimte Samen 48 Std. 11aeh del Aussaat 

auf Filter- papier auf Satld auf humosem 
,, L6B[ehm 

8 0  9 0  8 6  

95 92 85 
55 94 8o 

Ioo 85 82 

liche Wirksamkeit der N~thrstoffe auf die Keiment- 
wickkmg festgestellt werden (Tab. 4)- 

W~hrend bei der Keimung mit aqua dest. nur 64% 
der Samen einwandfrei keimten, wurden unter An- 
wendung yon MITSCI~RLICH-L6sung mit A--Z-Zu- 
satz 9o% Keimung bei halber L6sungskonzentration 
und 95% Keimung bei normaler Konzentration der 
L6sung erzielt. Dartiber hinaus wurde bei den aqua- 
dest.-Varianten eine auff~llige Streckung des Hypo- 
kotyls und eine verz6gerte Entfaltung der Kotyledonen 
beobachtet. Der sich zun~chst bildende Haarwurzel- 
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Tabelle 4- Keimpri~]ung mit verschieden behandelten Samen aus der Kreuzung 
S. americana ]. androgyna • S. americana hort. au] Filterpapier, .Aussaat am 

lo. 6., erste Bonitur am 11. 6., zweite Bonitur am I4, 6. ~955. 

Flughaare 
der Samen 

nicht 
entfernt 

entiernt 

N/ihrlSsung 
~r 
+A-Z-Zusatz 

ohne 

ohne 

in halber 
KonzentraL 
in normaler 
Konzentrat. 

Bollitur 24 Std. 
nach der Aussaat 

Hypo- ] Kotyle- 
kotyl donen 

! 

abnorm I nicht 
gestreckt i entfaltet 
abnorm nicht 
i gestreckt entfaltet 
I nicht j' zu3% 
i gestrecktj entfaltet 

night f zu 4% 
I ges~reckt I enffaltet 

Bonitur 96 Std. 
nach der Aussaat 

Haar-  Hypo- 
wurzelkranz kotyl 

ausgebildet abnorm 
gestreckt 

ausgebildet abnorm 
gestreckt 

kr~ftig kaum 
ausgebildet gestreckt 
schw~cher kaum 
ausgebildet i gestreckt] 

Die SSmlingsanzuehtergebnisse der 
Jahre 1954 his 1957 waren deshalb 
yon den in den Anzuchtkabinen 
herrschenden Temperaturverh~iltnis- 
sen abh~ngig (Tab. 5). 

Kotyle- Gew~tchshauskabinen mit einge- donen 
bauten Klimaanlagen standen nur in 

680/o den Jahren 1955 und 1958 zur Ver- 
entfaltet ftigung. 

64% Eine Verwendung schwererer, we- 
entfaltet niger temperaturempfindlicher Er- 

9o% den erschien jedoch zun~chst wegen 
entfaltet der starken Oberfl~chenverschl~m- 

95% mung unangebracht. 
entfaltet Im Frt~hjahr 1958 wurde der Ge- 

danke aufgegriffen, wie bei der 
Samentr~igerkultnr, so auch zur S~imlingsanzueht das 
Zweischichtenbodensystem zu erproben. 

Die Aussaatschalen oder -k~isten wurden 1nit 
Landerde (humoser L6Blehm) geffillt. Letztere wurde 
dann mit grol3er Sorgfalt glattgestrichen nnd danach 
mit dem obengenannten Sand-Torfgemisch etwa einen 

Tabelle 5. Weiden-Siimlingsanzuchtergebnisse der Jahre 
1954 bis ~958 und die krankheitsbedingten Pflanzenaus- 
fiille zwischen dem 1. Pikieren (Vierblattstadium) und dem 

Beginn der niichst]ghrigen Vege~ationsperiode. 

nicht 
entfernt 

nicht 
entfernt 

kranz, der dem geotrop gekriimmten unteren Sprogteil 
vor dem Erscheinen der Radicula den ersten Halt 
gibt, war bei den ersten 3 Varianten ungef~ihr gleich 
stark entwickelt, w~ihrend er bei normal konzentrierter 
MITSCI~ERLICI~-LSsung schw~cher ausgebildet war. Die 
Ergebnisse dieser Keimungsversuche beleuchten den 
Einflufi der Ern~hrung auf die ersten Entwicklungs- 
stadien der jungen Sgmlinge, der eine gleich wichtige 
Bedeutung ftir die Keimung wie der Feuchtigkeit 
und Keimtemperatur zukommt. 

Bis 1957 wurde die seit Anbeginn der Kreuzungs- 
arbeiten benutzte Anzuchterde aus 5o% Sand und 
5o% feingesiebtem Hochmoortorf verwandt und mit 
MITSCI~El~LICI~-N~thrl6sung in halber Konzentration 
feucht gehalten. Es erwies sich jedoch als sehr nach- 
teilig, dab sich dieses Erdgemisch bei unvorher- 
gesehenen Temperaturanstiegen sehr schnell erw~rmte 
nnd yon der Austrocknung bedroht war. Hielt man 
kS jedoch feucht, so trat  mit Sicherheit Pilzbefall auf. 

Kreuzungs- im Vierblatt- Aufzucht- S~imlingsanzucht 
jahr stadium pikiert ergebnisse in 

i 

1954 I 4 ~ S~imlinge 
1955 I 5ooo 2585 S~mlinge 
1956 3ooo I 363 SS~mlinge 
1957 15000 I 52 S~tmlinge 
1958 12ooo ! lOOOO S/~mlinge 

* Im  Jahre 1957 waren die Verluste durch s tarkeHitze ira Juni  besonders hoeh. 
Dutch Hagol gingerl die ineistert der restlichen Sfimlinge verloren. 

** Anzahl der S~mlinge im Oktober 1958. 

Normalkabinen 
Klimakabinen 
Normalkabinen 
Normalkabinen * 
Klimakabinen ** 

Abb, 4. Temperatur- und relative Luftfeuchtigkeitskurve vom 7. his 14. Jul11958 aus einer Kllmakabine mit  Spiitaussaaten. 
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halben Zentimeter hoch tiberdeckt. Auf dieses wurden 
die nicht enthaarten Samen ausgebreitet und mit 
Wasser mittels einer Zerst~iuberspritze besprfiht, so 
dab die Samenwolle mit dem leichten Oberboden 
koh~irierte. Zuletzt wurde die Samenwolle mit dem 
Sand-Torfgemisch leicht tiberdeckt und nochmal be- 
sprtiht. Die iiberdeckte Saat mit unenthaarten Samen 
hatte sich, im Widerspruch zu anderen Angaben, 
bereits in den Vorjahren bew~ihrt. 

Die S~imlinge laufen bei fiberdeckter Saat in der 
Regel nach 2 bis 3 Tagen auk Um die Durchltiftung 
der oberen Sand-Torfschicht und ihre bekanntlich 
gtinstige \Virkung auf die ]3ewurzlung der Pflanzen 
durch Oberfl~tchenverschl~immung nicht zu gef~ihrden, 
wurden die Aussaat- und sp~iter die Pikierk~sten yon 
unten bew~tssert, indem sie in flache Kunststoff- 
wannen gestellt wurden und das Wasser langsam durch 
die Fugen und Ritzen yon der relativ schweren Land- 
erde aufgenommefl wurde. Diese Art der Bew~sserung 
hielt in der Regel 5 bis 7 Tage vor, was die Wartungs- 
arbeiten wesentlich erleichterte. 

Wie oben bereits erw~ihnt, erfolgte die S~mlings- 
anzucht im Jahre ~958 in Klimakabinen mit regulier- 
baren Temperaturen (Abb. 3). Als einige Male an 
der Klimaanlage Reparaturen vorgenommen werden 
mul3ten, stiegen die Temperaturen stark an, jedoch 
wurde die Wirkung der hohen Lufttemperaturen durch 
die Wasserhaltef~higkeit and die nur z6gernde Er- 
w~irmung der schweren Landerde ausgeglichen, so dab 
keine st6renden Faktoren in Erscheinung treten 
konnten. Die Untergrundbew~tsserung und die Sand- 
Torfdeckschicht verhinderten in weitgehendem Mal3e 
eine 0berfl~chenverschlfimmung und -verdichtung der 
Anzuchterden, w~ihrend der schwere Unterboden die 
Funktion eines N~thrstoff- und Feuchtigkeitsspeichers 
und Temperaturregulators austibte. 

Im Vierblattstadium wurden etwa 12ooo S~mlinge 
pikiert and Anfang Oktober, einige Wochen nachdem 
die letzten Pflanzen in die Friihbeete pikiert worden 
waren, rund lOOOO Sfimlinge gez/ihlt. 

Die Technik der praktischen, im gr6Beren Rahmen 
betriebenen Weidenztichtung scheint durch die be- 
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friedigenden Anzuchtergebnisse der zuletzt beschriebe- 
nen Methode gel6st zu sein. 

Zusammenfassung 
Die Nachteile der bisherigen Verfahren der Gew~ichs- 

hauskreuzung machten im Hinblick auf die zunehmen- 
de wirtschaftliche Bedeutung der Gattung Salix eine 
erneute Untersuchung der diesbezt~glichen technischen 
Probleme notwendig, um den Belangen der im gr6Beren 
Stil arbeitenden praktischen Weidenztichtung Rech- 
hung zu tragen. 

Es wurde ein neues Gew~ichshausverfahren ftir die 
Kultur der zu kreuzenden Zweige beschrieben, bei 
dem die Vorteile der Sandkultur mit denen schwerer 
Ackerb6den in Form eines Zweischichtenbodensystems 
verbunden sind. 

Aus verschiedenen variierten Keimprtffungen mit 
Weidensamen wurde insbesondere die Bedeutung der 
Ern~ihrung flit die ersten Stadien der Keimung und 
die sp~itere Entwicklung der S~mlinge herausgestellt. 

Ein praktisches Verfahren ffir die S~mlingsanzucht, 
welches den ztichterischen Erfordernissen weitgehend 
Rechnung trggt, wurde beschrieben und durch An- 
zuchtergebnisse belegt. 

L i t e r a t u r  
1. HILF, H. H.: Flechtweidenbuch, Hannover 1949, 

Verlag M. u. H. Schaper. - -  2. ~cIILF, H. I-I. : Spekulative 
Holzerzeugung ? Holz-Zentralblat~c Nr. 5 (1956). - -  
3. JAVME, G., HARDERs-SrE~HXUS~R, 5{. und W. ~IOnR- 
BERG: ~ber die Eignung verschiedener WeidenhOlzer fiir 
die Gewinnung yon Papierzellstoffen. ttolz als Roh- und 
Werkstoff, 11, 276--283 (1953)...-- 4. KLA~JDITZ, W., 
STOLLEY, I. und K. B~L~NO: Uber die Eignung des 
Holzes yon Weidenruten zur Herstellung yon Zellstoff, 
Papier, tIolzfaser- und Holzspanplatten. Die Holzzucht, 
8, 45--4 s (1954). - -  5. ORTMA~, C. : Kurzer Beitrag zur 
Frage arteigener Wurzeltypen bei Salix. Archiv fiir 
Forstwesen,..7, 888--91o (1958). - -  6. PoPeov, A. V. und 
T. G. Buc : Uber die die Erhaltung der Keimfghigkeit der 
Weidensamen bewirkenden Faktoren. Dokl. Akad. Nauk 
SSSR., N. S., 83, 489--492 (~952), ref. yon RODIO~ in: 
Berichte fiber die wissenschaftliche Biologie, 82, 254 
(1953). - -  7. S~B~RO,  J.: Beitrag zur Kultur der 
Korbweide. Landwirtschaftliche Jahrbficher 68, 57--74 
(1929). - -  8. v. W~rrST~I>r, W. : Zur Technik der kiinst- 
lichen Kreuzung bei Weiden (Scdix). Der Z/ichter 1, 
t25--126 (~929). 

Aus dem Institut ffir Pflanzenzfichtung Bernburg/Saale der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissen- 
schaften zu Berlin 

Ertragsstruktur und Ertragspotential bei Olsonnenblumen 
VoI1 W. MERFERT 

Als entscheidendes Kriterium ftir die Verdr/ingung 
einer Sorte oder Kulturart  durch eine andere wird die 
~lberlegenheit letzterer im 6konomischen Nutzeffekt 
angesehen. Wenn wir bei der Betrachtung der Fak- 
toren, die diesen Nutzeffekt bewirken, yon wirt- 
schaftlichen Fragen absehen, tritt  uns das wichtige 
naturwissenschaftliche Problem des Ertrages ent- 
gegen. 

Der Erh6hung des Ertrages ~ und seiner Sicherheit 
bei 01sonnenblumen widmeten sich in den Haupt- 

1 Unter Ertrag versteht man in der Olsonnenblumen- 
zfichtang grunds/~zlich den Olertrag. (Es bleibt zu hof- 
fen, dab mit dem Erscheinen neuer 61reicher Sorten die 
Bewertung nach dz Samen eingestellt und nach dz 01 
durchgefiihrt wird.) 

anbaugebieten vor allem PUSTOWOIT, SttDANOW und 
MoRosow. Die Resultate ihrer Arbeiten sicherten der 
Sonnenblume den ersten Platz unter den in der UdSSR 
angebauten 01friichten. 

Die Sonnenblume, in der Sowjetunion auf 4,5 Millionen 
ha angebaut, nimmt ungef/thr 7o}~ der gesamten 01- 
fruchtfl/iche ein. Es folgen nach Angaben der Allunions- 
Landwirtschaftsausstellung in Moskau 1954: Lein mit 
8,3%, Sareptasenf mit 6,6%, Leindotter mit 5,5%, Soja- 
bohnen mit 5,3% und Rizinus mit 1,6%. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dab sich 
der Sonnenblumenanbau nach dem Norden und Osten 
der Ursprungsgebiete ausdehnt (Ostsibirien 1913 kein 
Anbau, 194 ~ 21oo ha, Baschkirisehe ASSR 1913 4ooo ha, 
194o 7 ~ 6oo ha), also in Gebieee, deren Vegetation der 
unseren nicht un~hnlich ist. In den tr zur 
Entwicklung der Volkswirtschaft der UdSSIR ffir die 


