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Vorwort. 
Die Herausgabe des vorliegenden Buches war seitens des Verfassers 

nicht von vornherein beabsichtigt. Der Wunsch ist entsprungen aus 
dem Kreise derer-, denen auf Revierbereisungen, bei Lehrgangen, in 
Lichtbildervortragen oder durch Abhandlungen einzelne Abschnitte 
dieses Rassenstudiums dargelegt wurden. Den anerkennenden Stimmen 
standen aber bei einigen Punkten Zweifler gegeniiber, deren Ansichten 
dem Verfasser Veranlassung boten, seine Arbeit noch einmal zu iiber
priifen. Inzwischen hat das Ende Dezember 1926 erschienene Jahrbuch 
der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, in dem deren langjahriger 
Prasident, Dr. Graf von Schwerin, seine gewichtige Stellungnahme 
in die Wagschale wirft, die Aufmerksamkeit der bisher abseits stehen
den Kreise erregt. Die "Griine Woche Berlin 1927" bot eine will
kommene Gelegenheit, durch Holzproben, auch Wald- und Wildbilder 
aus den wesentlichsten Teilen Deutschlands die Neuerungen anschaulich 
auszustellen. Es vermehrte sich infolgedessen die Zahl der Zustimmenden 
so, daB eine zusammenfassende Veroffentlichung der Forschungsergeb
nisse nunmehr gewagt werden darf. 

Havelberg, den 5. September 1927. 
Walter Seitz. 
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I. Das Ziel der forstlichen Zuchtwahl. 
Die praktische Zuchtwahl reicht bis in graue Vorzeiten zuruck; sie 

entsprang den allgemeinen Lebensbedurfnissen der Volker. Mit dem 
Fortschritt der Kultur wurden begabte Zuchter die Vater der Tier. 
und Pflanzenphysiologie, aus der sich schlieBlich die wissenschaftlich 
aufgebaute Vererbungslehre entwickelte. Ihre Bedeutung fUr die Forst· 
wirtschaft ist erst in der jungsten Zeit erkannt worden. Eine wirksame 
Anregung zu ihrer waldbaulichen Verwertung in den preuBischen Staats· 
forsten hat die Hauptversammlung des Markischen Forstvereins im 
Juni 1922 bei der Bereisung der Oberforsterei :Freienwalde a. O. 
gegeben. Damals bin ich zum erst en Male mit den Ergebnissen meiner 
Studien vor die Offentlichkeit getreten und habe, um der planmaBigen 
Rassenzucht Eingang in den Wald zu verschaffen, in den Juniheften 
1922-1924 der "Zeitschrift fUr Forst· und Jagd,vesen" die Abhandlung 
"Fraget die Eichen, wie sie wachsen!" geschrieben. Oberlandforst. 
meister Dr. :Freiherr von dem Bussche nahm zu dieser Frage 
personlich Stellung und schickte mich 1923 mit Professor Dr. Dengler 
zusammen nach Kopenhagen, wo wir die wertvollen Versuchsanlagen 
Professor Oppermanns unter dessen :Fuhrung besuchen durften. Die 
dort empfangenen vielseitigen Anregungen wurden durch inlandische 
Studienreisen, die mir seitens des Ministeriums fUr Landwirtschaft, 
Domanen und Forsten bewilligt worden sind, erweitert, wissenschaftlich 
von Professor Dr. Baur unterstutzt, durch Minister Dr.h.c. von Keu· 
dell, Landforstmeister Borggreve, Oberforstmeister Lach und die 
Landwirtschaftskammer fur Brandenburg und fur Berlin gefordert. 

Die Rassenzucht im Walde umfaBt ein weites Gebiet. Verfasser 
beschrankt sich auf die beiden Holzarten, die er im Laufe eines Menschen. 
alters in den verschiedensten Forsten Deutschlands und uber dessen 
Grenzen hinaus zunachst offenen, spater wissenden Auges eingehend 
kennengelernt, auch in den ihm unterstellten Revieren planmaBig 
gehegt hat; es sind die Eichen und Kiefern. Als Vergleich aus der 
Tierwelt soIl das Rotwild, da es auch zum Walde gehort, einer kurzen 
Betrachtung unterzogen werden. Die vorliegende Arbeit fuBt in der 
Hauptsache auf Beobachtung und Erfahrung; sie sind die Vorlauferin
nen der Wissenschaft. Das sehen wir an den Naturvolkern; die Natur. 
kunde uber Amerika verdankt den Indianern einen groBen Teil ihres 
Schaffens. Auch das unbefangene Auge des Kindes erfaBt die Umwelt 
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2 Das Ziel der forstlichen Zuchtwahl. 

durch Beobachtung. Das tagliche Leben lehrt, daB die Daseinsverhalt
nisse dabei wesentlich mitsprechen, daB aber die Erziehung oft groBe 
Lucken hinterlaBt, die spater schwer auszufullen sind. So erklart sich 
unsere verschiedene Betrach tungsweise, und es ist nicht zu ver
wundern, daB selbst im Forstberuf der eine mit offenem Blick die Natur 
erkennt, der andere den Wald vor Baumen nicht sieht, der dritte die 
Baume vor Zahlen nicht unterscheidet. Der Wald besteht aber nicht 
nur aus Baumen; die neuere Wissenschaft hat in ihm eine Lebensgemein
schaft vieler aufbauender und zerstorender Wesen erkannt, die sich 
gegenseitig in gewissem Gleichgewicht halten. Es ist ein unsicheres 
Wagnis, solche Naturgewalten in papierne Register einzwangen und 
ihnen durch Tabellen und Kurven ihreii Kreislauf fest vorschreiben zu 
wollen. "Taxen sind Faxen!" sagte 1888 Bernhard Borggreve 
im Mundener Kolleg bei der Vorlesung uber die Forstabschatzung. 
Dieses Urteil wird gerechtfertigt durch die krassen Streitfragen in der 
Betriebsregelung und Forstwertsberechnung mit ihren sich wider
sprechenden Resultaten. DaB aber mit einer so scharfen Kritik die 
Wissenschaft nicht beiseitegeschoben werden soIl, ergibt sich aus der 
Stellung Borggreves als forstlicher Professor. Auch Friedr. Wilh. 
Pfeil wollte an ihrem erhabenen Stand nicht riitteln, als er vor nahezu 
100 Jahren in Eberswalde yom Katheder aus das Wort sprach: 
"Fraget die Baume, wie sie erzogen sein wollen, sie wer
den euch besser belehren, als die Bucher es tun!" Verfasser 
~kennt sich zu dieser Naturauffassung der beiden groBen Manner; er 
ist im ~eise von Forstleuten und Jagern aufgewachsen und hat von 
Kindheit an nicht nur den eing~chteten Forst, sondern auch Reste 
von dem Urwald gesehen, wie ihn .l1;er Herrgott geschaffen hat: "Und 
siehe, er war sehr gut!" ...:...·Soweit Menschenhand das groBartige 
Naturbild ubertuncht und dem Waldcharakter die urspriingliche Har
monie genommen hat, ist die Hochschule als alma mater zur Priifung 
und Heilung der Scnaden berufen. Ein Forstmann gerat leicht auf 
Abwege, wenn er nicht genugende· theoretische Vorbildung und Fort
bildung sein Eigen nennen kann. Diese Voraussetzung darf aber nicht 
conditio sine qua non sein fiir die groBe Zahl der Praktiker und Wald
freunde. Ihnen muB die geistige Nahrung in leicht verdaulicher Form 
geboten werden. Das bezweckt dieses kleine Buch mit seinen zahl
reichen Bildern, die bis auf wenige Ausnahmen yom Autor personlich 
aufgenommen sind. Wir sehen die edlen deutschen Eichen und Kie
fern aus Ost und West, Nord und Sud, auch deutsche Edelhirsche 
in der Vollendungneben ihren kummernden, zum Teil fremdrassigen 
Vettern und konnen an ihnen vergleichen,· was unser Wald einst war, 
und was .er gegenwartig ist. Wir wollen nns aber auch ein BUd davon 
machen, wie er kiinftig im Rahmen eines zuchterischen Forstbetriebs 
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aussehen soIl. Der Textteil ist so kurz als moglich gehalten und auf 
das Verstandnis weiter Kreise abgestimmt. 

Die verwandte GarteJl- und Landwirtschaft ist uns, wie schon an
gedeutet wurde, auf dem Gebiete der planmaJ3igen Rassenzucht voran
gegangen und hat bereits einen hohen Grad der Vollkommenheit er
reicht. Jeder einfache Bauer besitzt heute die klare Er~enntnis, daB 
er nur Saatgut und Vieh edelster Herkunft gebrauchen kann. Wir sehen 
iiberall, auch in den landwirtschaftlichen Katalogen und auf Plakaten, 
vollendete Zuchtprodukte von Tieren, Acker- und Wiesengewachsen, 
und haben uns bereits unwillkiirlich daran gewohnt, das Beste yom 
Besten zu unterscheiden und weiterzuziichten. Es ist klar, daB der 
Anfang manche Schwierigkeiten mit sich gebracht hats und daB die 
bahnbrechenden Bemiihungen durch MiBtrauen, auch durch die zu 
bringenden Opfer lange gehemmt wrirden. Ebenso kann sich in der 
Forstwirtschaft eine Umstellung nicht reibungslos vollziehen; es brachte 
besonders die Frage de.r einzuschlagenden Wege tiefgehende Meinungs
verschiedenheiten :rpit sich. Hart traten sich anfanglich Wissenschaft 
und Praxis· gegeniiber; die erstere ~rhob Anspruch auf eingehende Prii
fung und forderte dazu einen langen Zeitraum; die letztere wUnschte 
ihr Recht auf Ausnutzung der Erfahrung sofort zur Geltung zu bringen. 
Erkennen wir beiden Parteien gleiches Recht zu, SQ miissen wir dabei 
logisch auch ihre Entwickelung bewerten und demzufolge der Praxis 
als'der anerkannten Vorlauferin zunachst freie Bahn geben, der Wissen
(schaft aber die beda9htsame 'Folge iiberlassen.' Bei solcher Teilung.geLt 
keine Zeit verloren. Werden nur ein bis zwei Jahrzehnte mit neuen Ver 
suchen versaumt, so schwindet inzwischen der groBte Teil der noch vor
handenen Urrassen dahin, und dann wii.I:en wir nicht mehr in der Lage, die 
durch Nachpriifung festgestellten Ergebnisse in die Tat umzusetzen. 
Diese 'Oberzeugung beginnt sich erfreulicherweise jetzt durchzusetzen, 
und es ist bei dem regen Interesse fiir die durch Landforstmeister 
Dr. Konig 1924 ins Leben gerufene Saatgutanerkennung und unter dem 
sich immer mehr bemerkbar machenden EinfluB der Jagdkammer 
und des Allgemeinen Deutschen Jagdschutzvereins die Hoffnung vor
handen, daB die Saat dieses Buches auf einen aufnahmebereiten Boden 
fallen und dem deutschen Walde zum Segen gereichen wird. Unser 
Wissen und Konnen ist ja nur Stiickwerk. Aber wir bauen doch aus 
Stiicken allmahlich ein festes Fundament. 

Ich verfehle nicht, allen denen, die mich bei den Forschungen mit 
Rat und Tat unterstiitzt, oder durch ihre Bedenken zum Nachdenken 
angeregt haben, den besten Dank auszusprechen. Leider konnen nur 
einzelne von ihnen mit Riicksicht auf moglichste Einschrankung des 
Textes ausdriicklich mit Namen genannt werden; den iibrigen sollen 
die Waldbilder ein Denkmal in der· Forstliteratur setzen. 

1* 



II. Der Weg zur Walderkenntnis. 
Scharfet die Sinne, sie sind die besten Fuhrer im Walde! 
Wenn wir in den Wald gehen, so erfaBt uns unwillkiirlich eine Be

geisterung fiir die schone Natur, die sich Luft macht in dem Lobgesang: 
"Wer hat dich, du schoner Wald, aufgebaut so hoch da droben 1 Wohl, 
den Meister will ich loben!" Dieser Eindruck ist begreiflich, er deckt 
sich aber leider oft nicht mit dem, was der heutige Wald wirklich ist; 
sein Urbild hat sich im Laufe der Zeit so umgestaltet, daB man den 
irdischen Meister wohl nicht immer mit Recht loben kann. Zweifellos 
hat der Forstmann im Waldbau viel Gutes ge~eistet, aber er hat auf 
weiten Flachen leider lange versaumt, die Abstammung und die natur
liche Entwickelung seiner Pflegebefohlenen scharf im Auge zu behalten, 
und erschrickt jetzt uber die erwachsenen Kinder. Es sind aus ihnen 
nicht Ebenbilder der germanischen Recken geworden, sondern mehr 
oder weniger entartete Mischlinge, mit verschiedensten Fremdlingen 
durchsetzt. Mancher Waldbesitzer, mancher Forstmann hat sich an 
die neue Generation so gewohnt, daB er gar nicht mehr weiB, wie 
die alte aussah, und glaubt in seinem Revier noch Bestande anerkennens
werter Rassen zu hegen. Wenn sie fehlerhaft beschaffen sind, so 
halt er diese Erscheinung fiir eine Folge der technischen Wirtschafts
fiihrung, des Wild- und Insektenschadens oder der ortlichen Ein
flusse; und zeigt man ihm zum Vergleich edle V orbilder in anderen 
Forsten, dann erklart er sich diese Verschiedenheiten aus dem Alter 
oder dem Standort und glaubt, daB jede Gegend besondere Lokalrassen 
hervorbringe, die ihre Existenzberechtigung und weitere Fortpflanzung 
verlangen konnen. Er hat nicht sehen gelernt. Der Fehler ist zu 
beseitigen, wie spater eingehend beleuchtet werden solI, wenn guter 
Wille und Anregung vorhanden sind. Schon ein Waldgang unter ge
eigneter Fiihrung kann den Schleier von den Augen nehmen. lch habe 
das bei meinen Bereisungen feststellen konnen und die Freude erlebt, 
daB am ScWuB auch Skeptiker mit mir einig waren. 

Wem eine besondere Sehkraft nicht gegeben ist, kann sich mit den 
anderen Sinnen helfen. Das Gefuhl ist in der Regel der Fuhrer der 
Blinden, aber auch wir Forstleute k6nnen es zu Hilfe nehmen. Es 
ist z. B. durchaus nicht schwer, die harte Rinde der Stieleiche von 
der weichen der Traubeneiche, die rauhe Borke der Schuppenkiefer von 
der glatten der Plattenkiefer sogar im Dunkeln unterschiedlich zu 
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fiihlen, oder den Hartegrad des gefallten Holzes mit dem Fingernagel 
zu probieren. 

Auch der Geruch sollte nicht unbeachtet bleiben. 1st er doch das 
Erkennungsmittel fiir die holz- und rindefressenden Tiere, die schon 
auf weite Entfernungen von den ihnen zusagenden Nahrungs- und Brut
stellen angelockt werden. Die Nase des Menschen ist infolge Gering
gebrauchs wenig ausgebildet, und doch konnen sich Menschenrassen 
gegenseitig riechend unterscheiden. Fiir den Wald scharft sich der 
Sinn unter Ubung in iiberraschendem MaBe, so daB er nicht nur grobe 
Unterschiede, z. B. von Faulbaum- und Hollunderholz, sondern auch 
feine zwischen sich nahestehenden Baumrassen wahrnehmen lernt. 
Unter den Kennzeichen der fiir den Schiffbau geeigneten Eichen wird 
von altersher besonders der Geruch betont, und dieser neben der Holz
farbe als eines der wichtigsten Kennzeichen benutzt. Dauerhaftes 
Schiffbauholz solI sauerlich-bitter riechen, wahrend siiBlicher Duft als 
ungiinstige Eigenschaft angesehen wird. DaB dabei Erblichkeit vor
liegt, .lehren viele Bliiten und Friichte, auch die aus ihrem Saft ge
wonnenen Nahrungs- und sonstigen Gebrauchsmittel. 

Der feine Geschmackssinn der Weinsachverstandigen unterschei
det nicht nur das sogenannte Wachstum, die Rebe und Lage, sondern 
sogar den Jahrgang. Jederman kann aber die Eigenart der Obstbaum
friichte schmecken, auch Haselniisse und Wallniisse unterscheiden, 
warum also nicht Trauben- und Stieleicheln ~ Der Geschmack der 
Traubeneicheln hat cum grano salis Ahnlichkeit mit der HaselnuB, 
wahrend Stieleicheln bitter sind. Selbst die Kiefer bietet eine Mog
lichkeit zur Geschmacksprobe. Wenn auch ihre Unterscheidung iiber 
mein personliches Zungenvermogen hinausgeht, so glaube ich doch, 
daB sich in Norwegen und Lappland, wo es vorkommt, daB die feinen, 
weichen Rindenteile der Kiefer gegessen werden, holzsachverstandige 
Feinschmecker herausfinden lassen. Es ist nicht notig, daB der Forst
mann alles allein macht, wenn er nur versteht, das Vermogen anderer 
zu benutzen. Er kann z. B. das Abschmecken der Baume groBenteils 
den 1nsekten und dem Wild iiberlassen. Wir werden bei den Eichen 
sehen, wie der Springriissler die Rassen zu trennen versteht, und 
konnen bei der Kiefer nach dieser Richtung hin auch wichtige Studien 
durch die Beobachtung der sie befallenden 1nsekten und des Wildes 
machen. Es ist ja bekannt, daB manche Kulturen und Dickungen 
stark verbissen und geschalt werden, andere verschont bleiben. Auch 
beim RaupenfraB zeigen sich solche Unterschiede, ohne daB die Ursache 
im Ameisenschutz und dergleichen zu finden ist. 

Es bleibt noch das Gehor iibrig. Ein musikalisch begabtes Ohr 
lernt die Holzarten akustisch unterscheiden: "Sei ruhig, bleib ruhig 
mein Kind, in diirren Blattern sauselt der Wind!" Griine Blatter 
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t<;inen ll:Landeren Weisen: die Pappeln lispeln, die Eichen brausen, die 
Kiefern sausEm; die kahlen Winterzweige pfeifen, klingen und singen 
in den verschiedensten Stimmen; kurz, jeder Baum spielt sein eigenes 
Instrument, und das Gesamtorchester hat vieUeicht eines der Motive 
gegeben zu dem Liede: "Der liebe Gott geht durch den Wald ... " 

Aber auch der gewohnliche Sterbliche kann ohne musikalische Vor
bildung gewisse Tone dem Holze ablauschen; der Handwerker hort die 
'Qualitat am Schnitt der Sage und StoB des Hobels, die' Holzhauer 
vernehmen aus dem Klang der Axt, ob der Stamm faul oder gesund ist. 
1m Spessart lernte ich die Lautunterschiede zwischen milden und harten 
Eichen kennen. Beim Nadelholzblock priift' man die Eignung zur 
Instrumentenfabrikation durch einen Schlag auf die Stirnflache und 
hOrt ihn am Zopfende abo 

Wer den Wald auf diese Weise mit den natiirlichen Sinnen erfaBt, 
ist imstande, sein Holz nicht nur in guter Form zu erziehen, sondern 
.auch hohe Ertrage bei der Nutzuhg herauszuwirtschaften und den holz
:verbrauchenden Mitmenschen als Berater zur Seite' zu stehen. Das 
Problem der Rassenauswahl ist also nicht nur ein Zukunftstraum auf 
lange Sicht, sondern ein durchaus greifbares Objekt fiirdie Gegenwart. 
Um welche Qualitatsunterschiede es sich handelt, zeigen die Veroffent
lichungen der Holzpreise; sie gehen in den gleichen Sortimenten und Tax
klassen weit auseinander, z. B. bei Eichenstarkholz von etwa 50-1000 M., 
bei Kiefernstarkholz von 20...:..120 M. und .mehr je fm. Sprechen dabei 
auch Standort, Erziehung, Aushaltungsweise, Transportverhaltnisse, An
gebot und Nachfrage wesentlich mit, so kann der aufmerksam Prii
fende doch feststellen, daB unter gleichen Verhaltnissendie Rassen
unterschiede fiir die Preisbildung aUein maBgebend sind. Sortiert er 
daraufhin seinen Einschlag, so wird er gegebenenfalls iiberrascht wer
den durch die Entdeckung ibm bisher unbekannter Werte. Die hier
·nach in meinem Revier geiibte Zusammenstellung der Verkaufslose hat 
sich gut bewahrt. Die· Mogliohkeit einer so detaillierten Holzbeur
teilung ist wiederholt, sogar von namhaften Forstleuten,. angezweifelt 
worden; man sagte, das verstehe nur der Holzhandler. - Dann wii.ren 
wir allerdings die einzigen Produzenten, die ibre Produkte nicht selbst 
bewerten komiten. Fragt denn der Gerber den Sohuhmacher oder der 
Tuohfabrikant den Sohneider naoh der Qualitat'seiner Ware 1 - Kaufer 
und Verkaufer miissen die Beurteilung gleich gut beherrschen, SOIlSt 
hat einer von beiden oder ein dritter das Naohsehen. Denken wir nur 
an den Hausbau, der in neherer Zeit oft mit recht ungeeigrtetem Material 
ausgefiihrt worden ist;, wenn das Gebalk vorzeitig morsoh wird, so liegt 
die Sohuld meist an mangelnder Kenntnis der Eigenschaften des Holzes. 
'Der Wurm friBt nur im Splint; reioht die Kernstarke niohtfiir die 
erforderliohe Kraftleistung aus, so ist das Ungliick sohon im Neubau 
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verankert. Steht das Tiiren- und Fensterholz nicht, so wirft es sich 
und verursacht einen undichten VerschluB. Hat das Dielenholz zu 
weite Jahrringe, so wird der FuBboden wellig und splittert bald abo 
Selbst das beste Ziegeldach wird undicht, wenn die Latten aus sogenann
tem Rasenholz geschnitten oder die SplieBe aus Holz gespalten werden, 
das der Faulnis leicht zuganglich ist. In der Mobelfabrikation usw. 
begegnen wir nicht selten ahnlichen MiBstanden. Nach diesen Aus
fuhrungen ist es also fUr den Forstmann Pflicht, fiir den Laien Not
wendigkeit, mit den sehr verschiedenen Holzqu3Jlitaten Bescheid zu 
wissen, zum mindesten aber einen Sachverstandigen bei Priifung des 
Materials hinzuzuziehen. 

Darum sollten unsere Sinne von Jugend an gesaharft und dadurch 
das Verstandnis des ganzen Volkes fUr den Wald mehr ausgebildet 
werden. Dem Forstmann, derauch Jager ist, wird das Sehenlernen meist 
p.icht schwer. Der Botaniker hat sich eingehend darin geubt; aber 
zwischen beiden ist ein groBer Unterschied: Der Praktiker ist gewohnt, 
Eindrucke schnell zu erfassen und schon aus der Ferne mit unbewaff
netem Auge anzusprechen, wahrend der Gelehrte eines gewissen Nah
gefiihls bedarf und mehr mit der Lupe und dem Mikroskop zu arbeiten 
gezwungen wird. Legen wir nun beiden Proben von Trauben- und Stiel
eichenholz vor, so erkennt der freie Blick sie ohne weiteres, wah
rend das Mikroskop bisher mit einem groBen Fragezeichen antwortete. -
Die Systematik der .Botanik unterscheidet bekanntlich beide Arten an 
ihren Blattern und Bluten. Wir zuchten aber doch Holz, und wenn die 
Eichen geschlagen werden, so sind aie in der Regel kahl. Deshalb sind 
wir im Forstberufe hauptsachlich auf die Merkmale am Stamm ange
wiesen und mussen diese unterscheiden lernen. Man sollte meinen, 
daB der Maler ein guter Lehrmeister seL lch habe mich selten mit 
Landschaftsmalern baumlich verstehen konnen; wenn der Kunstler 
mir auf eine diesbezugliche Kritik antwortete: "Ich sehe die Baume 
so", dann malte ich ihm daneben eine Probe, wie ich sie sehe. Das 
hat zu gegenseitigem Verstandnis viel beigetragen. Die Meinungs
verschiedenheit liegt oft nur in der BetracIitungsweise und wird geklart 
durch Gegenuberstellung von Phantasie und Naturwahrheit. In meiner 
Heimat stand eine wohl200 Jahre alte breitkronige Kiefer an derWind
muhle hinter dem Dorfausgang, die wiederholt Kunstlern als Modell 
diente. lch habe sie aber auf den Bildern meist nur an der Windmiihle 
wiedererkannt; und ich kannte den alten Baum doch so genau, auch 
ohne den Miihlenhintergrund! Als Dorfschuler habe ich mit meinen 
J ugendkameraden unter seinem kiihlen Schatten gelegen, wenn 
unsere Schule Carolath in Kampfstellung ging gegen die benachbarte 
in Rheinberg. Die Kiefer war auch besonders deshalb sehr an
ziehend, weil ein Wiedehopfpaar sein Nest in einem groBen Schwamm-
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loch eingerichtet hatte. Wahrend der Beobachtung der schonen Vogel 
zeichnete ich den Nistbaum und verglich ihn zu Hause mit einem von 
meinem GroBvater in seinem Forstverwaltungsrevier Trachenberg 
ausgefiihrten Aquarell, unter dem die Bezeichnung "Alte Fohre" 
stand. Dieser Name war mir neu; da aber die beiden Stamme mit den 
glanzenden pflasterartigen Borkeplatten das gleiche Kleid trugen und 
sich dadurch merklich von den rauhen Kiefern des Carolather Wald
bestandes unterschieden, aus deren dicken langen Borkenstucken wir 
Kahne schnitzten, habe ich damals unter "Fohre" das verstanden, was 
ich jetzt als besondere Rasse erkannt und "Plattenkiefer" genannt 
habe. So ist der beobachtende Blick des Kindes dem wissenschaftlichen 
Studium des Forstmannes urn ein halbes Jahrhundert vorangeeilt; und 
wenn ich mir die zahIreichen Malereien aus der Jugendzeit vergegen
wartige, die fast ausschlieBlich Wald und Wild darstellen, und in der 
Technik von meinem scharfsichtigen GroBvater kritisiert wurden, so 
sind sie aIle als ernste Ubungen im "Sehen lernen" nutzlich gewesen. 
Nicht minder haben die mit meinem Freund Albert PreuB gepflegten 
SchieBubungen den Blick gescharft. Wir begannen mit dem Pusterohr, 
es folgten Pfeil und Bogen, Armbrust, Windbuchse, Tesching, zuletzt 
Buchse und Flinte. Unser erstes Wild waren Maikafer und Hornissen; 
gerade diese kleinen Ziele sind wohl die wertvollsten fUr die Ausbildung 
geworden. Probiert's mal, verehrte Jager, zum Verstandnis dafiir, welche 
Zielenergie der Treffer mit der Kugel beansprucht! Energie muB aber 
zur Lust und Liebe hinzukommen, wenn man, wie PreuB, Meister im 
SchieBwesen geworden ist, oder wenn man Meister im Walde werden 
will. Der Wildmeister Lipke nahm mich gern mit ins Revier und unter
wies mich friihzeitig im Weidwerk; mit 7 Jahren durfte ich schon bei 
der KuItur helfen. Mit 8 stopfte ich bei der Pflanzung der Friedens
eiche den Boden zwischen die Wurzeln; daB von diesem Tage ab die 
Eiche mein Idealbaum wurde, ist selbstverstandlich, und die Begei
sterung fur ihn erreichte -den Hohepunkt, als mein Vater mir "Pfeils 
Eichen" zeigte, genannt nach seinem Amtsvorganger in Carolath und 
Lehrmeister in Eberswalde. In der heimatlichen Oderniederung 
stehen aber noch manche andere Eichenbestande, junge und aIte, 
darunter vielhundertjahrige Riesen. Sie dehnen sich weit aus am FluB 
entlang bis in mein spateres Lehrrevier, die Oberforsterei Tschiefer; 
ein groBes gleiches Geschlecht, und doch so verschieden in seiner Wesens
art. Wenn die Maikafer zu fliegen begannen, versammelten sie sich all
jahrlich zuerst in bestimmten Forstabteilungen und auf ganz bestimmten 
Stammen; die wurden immer zuerst griin, die anderen schliefen 
noch. Das wuBten wir Schuljungen, wenn wir zum Sammeln auszogen. 
Wir kannten ebensogut die alten malerischen Eichen am Schoneich
damm mit dem AusfluB von schwarzem Zuckersaft; denn im Sommer 
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leckten ihn die Hirschkafer, auf die wir eifrig jagen gingen. Wir unter
schieden auch die einzelnen Fruchtbaume und kampften oft mit Fau
sten um die begehrtesten, von denen einige groBe walzenformige Eicheln 
mit dunklen Streifen trugen, manche mit schonen braunglanzenden 
Eiern besetzt waren, wieder andere durch besondere Birnenformen 
sich auszeichneten, einzelne den Dattelkernen glichen. Nur die hasel
nuBartigen wollte keiner haben; denn der Wildmeister nahm sie hoch
stensals billiges Fasanenfutter ab, weil sie meist geplatzt eder an
gekeimt und deshalb iiber Winter nicht haItbar waren! - Um so wert
voller erschienen uns aber ihre tiefgehohIten Kelche, die zwischen dem 
Zeige- und Mittelfinger den hellsten Pfiff abgaben. 1m Schalwald 
fanden wir die als Biigel fiir die selbstgefertigten Armbriiste geeigneten 
Stockausschlage heraus und wuBten ebensogut die Stellen, wo die 
knolligen" Spazierstocke zu finden waren. Als 1871 unsere siegreichen 
Krieger aus Frankreich zurftckkehrten, da hoIten wir die Zweige zu 
den Girlanden von den Eichen am SchieBstand mit den glanzenden 
Blattern, die nicht von den Raupen zerfressen und nicht so schnell 
welk wurden wie die in der Niederung. Wahrend der Gymnasialzeit 
in Danzig stellte sich unter Leitung des bekannten MaIers Stryowski 
das Auge immer mehr auf scharfes Sehen ein und lernte die Feinheiten 
der Farbentone und die mannigfaItigen Gebilde am Stamm, Geast 
und Laub unterscheiden; denn der Meister arbeitete mit feinem Pinsel. 
FUr die wissenschaftliche Beobachtung waren wahrend der Studien
zeit in M iinden und M iinchen besonders die forstlichen Ausfliige 
unter Fiihrung von Borggreve, Kienitz, Ney und Gayer an
regend und weiterbildend. So ist es ohne eigenes Verdienst gekommen, 
daB ich von Kindheit an die Baume immerzu ansehen und sie fragen 
muB, wie sie wachsen. -

DaB sich solches Interesse nicht nur auf die nutzbaren Eigen
schaften des Holzes erstreckt, sondern auch von Schonheitsempfang
lichkeit getragen wird, diirfte der Leser bereits empfunden haben. 
Einer gewissen Waldasthetik laBt sich ii berall Ra um schaffen; es bietet 
sich vielfache Gelegenheit, an Bestandsrandern, Wiesen, Wegen und 
Gehoften malerische Gruppen oder Einzelbaume trotz sperriger For
men zu erhaIten. Auch die Tiere des Waldes haben Anrecht auf Be
riicksichtigung. Ein Wald ohne Insekten, Kerbtiere, Vogel und Wild 
ist tot. Gerade die Tierwelt unterhalt daher den Forstmann in der 
stillen Einsamkeit und fesseIt ihn an den Waldo Das ist gut! Ein Beruf, 
der im groBen und ganzen fiir die Zukunft arbeitet und die Friichte 
meist nicht mehr in der Lebenszeit des Erziehers ernten laBt, kann zur 
Erhaltung der Zufriedenheit den Idealismus nicht entbehren. Das 
Weidwerk bietet dem Forstmann die reinste Quelle, aus der seine 
Schaffensfreude immer wieder neu gestarkt wird; in das Jagerblut 
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muB aber auch Verstandnis fiir die Hege eingespritzt werden. Unser 
Wild ist ebenso wie der Wald teilweise degeneriert und im Ver
gleich mit der Zeit unserer Vorfahren in der Geweihbildung zuriick
gegangen, so daB auch jagdlich eine fiirsorgliche Zuchtwahl notig 
ist. Das vorletzte Kapitel dieses Buches wird sich mit den Rot
hirschen kurz befassen; zunachst wollen wir die Eichen und Kiefern 
betrachten, urn deren edelste Formen herauszufinden fiir die Ge
staltung unseres Zukunftswaldes. Es solI darunter nicht etwa die Auf
stellung einer neuen Waldform zu verstehen sein - es gibt deren schon 
mehr als zu viele! Es sollen auch nicht neue Rassen geziichtet werden _. 
das konnen wir einstweilen den wissenschaftlichen Instituten· iiber
lassen! Wir Forstmanner sollen nur die bereits vorhandenen 
Formen scharf ins Auge fassen und sie unterschiedlich sortieren, um 
die beste Auslese hegen und vermehren zu konnen. Die Richtlinien 
dazu werden yom Standpunkt der ZweckmaBigkeit aus hauptsachlich 
durch die Wachstumsverhaltnisse und die Verwertungsmoglichkeiten 
vorgeschrieben. Das natiirlicheEmpfinden stellt Schonheit und Kraft 
in den Vordergrund. Wenn beirn Forstmann beide Richtungen sich ver
einigen, dann darf er seine Auslese mit Recht als "Edelformen" be
zeichnen. Zeigt sich, daB diese sich gruppenweise in mehreren Genera
tionen gleichmaBig vererbt haben, darin ist der Begriff "Edelrassen 
des Waldes" festgelegt, und uns damit gleichzeitig sowohl "das Ziel 
der forstlicheo Zuchtwahl" gezeigt als auch "der Weg zur 
Walder kenn tnis" gewiesen. 



III. Deutsche Eichen. 
In der Standesherrschaft Muskau, deren Oberforsterei JagdschloB 

ich als mein erstes Revier von 1.892---':'1904, wahrend de.r damals 12 Jahre 
langen Assessorenzeit verwaltete, lernte ich den beriihmten, yom FUr
sten Piickler angelegten Plltrk kennen, der Hunderte verschiedener 
Eichenformen aufzuweisen hat; aber in der groBen Menge von Aus
iandern und Variationen wurde der Blick verwirrt, wid ich konnte 
mich niQht zurechtfinden .. Das damals schon lebhafte Interess~ ffir Qie 
.Rassenzucht wandte sich daher dem Rotwild zu, und es wurde dadurch 
die Grund1,age ffir die Baumstudien ge1;>aut. In dem zweiten Revier, 
der damaligen Kg!. Oberforsterei Eckst'eIIe bei Posen, bot die groB
artige Veranlf).gung der EichehbestaIide zur Naturverjiingung gute 
Gelegenheit ffir die Forschung und ermoglichte die Auswahl edel
geformter Traubeneichen unter Einschrankung der dort schleeht
wiichsigen Stieleiehen im groBen Ma.l3stabe. Ich hatte gehofft, ebenso 
wie meine drei Amtsvorganger, die zusammen ein Jahrhundert dort 
gewirkt hab:m, noch einige Erfolge der Bestandserziehung zu sehen; 
aber aus Eckstelle (Posen) wurde 1919 Kqty (Poznan), und i!Jh mu.l3te 
schon nach 15jahriger Tatigkeit das Revier verlassen. Es hieB: "Ha vel
berg hat gute Eichen und Hirsche!" - Leider stellten sieh aber Wald 
und Wild in starkem Riickgange vor. Die Einfliisse des Krieges und 
der Revolution erklaren manches, jedenfalls den schlechten Wildstand; 
aber warum wachsen so viele Eichen als Pfropfenzieher und sperrige 
Besen in dem frischen Havelland 1 - Die Schuld liegt nicht am Kriege, 
auch nicht am Boden; denn sowohl auf der Hohe wie in dem tJber
schwemmungsgebiet sieht man einzeln, gruppen- und schlagweise 
in gro.l3eren Abteilungen neben schlechtem auch hervorragenden Wuchs 
- auf gleichem Standort und bei gleicher Bestandsbegriindung. Nach 
Anfertigung einerKarte yon der Niederung, in der die Eichenabteilun
gen ihrer Ausformung entsprechend mit verschiedenen Farben ein
getragen wurden, stellte sich zunachst heraus, daB die schlechtwiiehsigen 
friihtreibend, die gutwiichsigen spattreibend sind. Ein Vergleich 
mit Einzelbaumen bestatigte dies. Weitere Beobachtungen ergaben, 
da.13 die friihtreibenden unter Frost, Wickler und MehItau ungleich 
starker leiden als die spattreibenden. Diese Schaden haben jahrzehnte
lang die Haupttriebe absterben und an ihre Stelle seitliche Aste treten 
lassen. Dadurch ·sind Bajonette, ZWiesel und Zacken entstanden, die bis 
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ins Haubarkeitsalter hinein die Ausformung der Stamme nachteilig 
beeinflu.Bt und im Verein mit Saftestockung den Holzwert gewaltig 
herabgedriickt haben. So sind gerade diese schlechten Revierverhalt
nisse der Anla.B zu den vorliegenden Studien geworden. 

Um die Frage zu IOsen, mit welchen Eichenrassen wir es zu tun haben, 
wollen wir zunachst auf die Suche gehen ~ach reinen Exemplaren 
unserer deutschen Stammarten: Tra u beneiche und Stieleiche. 
Ihre wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind nachstehend sich 
gegeniibergestellt. 

Kennzeichen der Trauben- und Stieleichen. 
Traubeneiche. Quercus sessiliflora. Stieleiche. Quercus pedunculata. 

Weibliche Bliiten. 
Stiellos, in Haufchen zusammensitzend, 
erscheinen auf Hohenboden vor, in der 

Niederung nach der Stieleiche. 

Langgestielt, erseheinen auf Hohen
boden nach, in der Niederung vor der 

Traubeneiche. 

Blatter. 
Glanzgeplattet, regelmii..llig in Form WeDig getollt, unregelmaBig in Buch
und Aderung, in langen Stiel auslau- tung und Aderung, an der Basis geohrt, 
fend, am Zweig der Buche ahnlich mit sehr kurzen Stielen, biischelig an 
horizontal ausgerichtet. Beim Laub- den Zweigen sitzend. Beim Laubaus-

ausbruch gelbgriin. bruch rotlich. 

Knospen. 
Zugespitzt, an den Zweigen meist Rundlich, an den Zweigen teilweise 

verteilt. gehii.uft. 

Zweige. 
Schlank und glatt, Johannistriebe nur Rauh und zackig. Johannistriebe stark 
. als ungewohnliche Erscheinungen. verbreitet, besonders in der Jugend. 

Beastung. 
Den Trieben entsprechend -aufwiirts- Buschig, mit Neigung zu horizontaler 
strebend, Wasserreiserbildung meist Ausbreitung,' starke Veranlagung zu 

nicht vorhanden. Wasserreisem. 

Holz. 
Gelblich, mit engen Poren in schmalen 

Friihjahrszonen, mild. 
Griinbraunlich, mit weiten Poren in 

breiten Friihjahrszonen, hart. 

Rinde. 
Der Rotriister ahnlich, fein und lang

rissig, weich und innen gelblich. 
Der Schwarzpappel ahnlich, grob und 

kurzrissig, hart und innen rot. 

Eicheln. 
Stiellos, wie die Bliiten zusammen
sitzend, eiformig. zugespitzt, leicht 
keimend, oft schon bei der Reife ge-

platzt. Geschmack mild. 

Gestielt, walzenformig mit dunklen 
Lii.ngsstreifen, die im trocknen Zustand 
zu Furchen einschrump£en, schwerer 

keimend. Geschmack bitter. 
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KeimIinge. 
Gehen gelbgriinlich auf unter gleicher Gehen rotlich auf unter gleicher Far-
Farbung der fleischigen Keimblatter. bung der fleischigen Keimblatter. 

Zwischenformen zeigen Kreuzung oder Modifikation an. Letztere macht sich be
Bonders geltend bei der Traubeneiche durch Verhartung der Rinde auf der 

Trockenseite des Stammes und Rotfarbung der Keimlinge bei Kalte. 

Betrachten wir zunachst die Unterschiede der Bla tter und Friich te 
in unsern Bestanden, so kommt eine groBe Sammlung zusammen, deren 
Vielgestaltigkeit mehr Verwirrung als Klarheit bringt. Die Merkmale 
sind so bunt durcheinandergewiirfelt wie die Eigentiimlichkeiten an 
Augen und Haaren der Menschen. Die zahlreichen Blattformen 
fiillen ein Herbarium und sind sogar oft am gleichen Baum, z. B. in 
der Krone und bei Wasserreisern verschieden. Die gesammelten Eicheln 
halt der Nichtkenner fiir eine Mischung aus ganz Europa. Die groBten 
Stieleicheln im hiesigen Revier messen etwa 25 mm Starke und 35 mm 
Lange, die kleinsten keimfahigen Traubeneicheln etwa 9 mm Starke 
und 10 mm Lange. In Form und Farbe kommen alle moglichen Varia
tionen vor zwischen Rundkugel und SpitzgeschoB, braun und gelb, 
langem und kurzem Stiel; es wurden Stiele bis zu 150 mm gemessen. 
Diese Merkmale bleiben alljahrlich an jedem Baum konstant. Aus
nahmsweise konnen die Eicheln sich infolge von Witterungsverhalt
nisseh und InsektenfraB dann und wann verandern. Wer seine Wald
baume kennt, verwechselt ihre Friichte ebensowenig wie der Heger 
die Abwurfstangen der Hirsche, der Hiihnerziichter die Eier seiner 
Hennen, und der Gartner die Obstsorten. Wie soll man aber in diese 
Vielgestaltigkeit ein geordnetes System hineinbringen? -' Wir diirfen 
uns nicht wundern, wenn friiher von manchen forstlichen Autoritaten 
diese Moglichkeit bezweifelt, ja sogar die Berechtigung zur scharfen 
Trennung beider Arten bestritten wurde. Die morphologischen Unter
schiede konnten uns vielleicht gleichgiiltig sein, wenn nicht die physio
logischen zu schwerwiegenden MiBerfolgen in der Wirtschaft gefiihrt 
hatten. 

Beim Anblick der zahlreichen, unter Insekten, Pilzen, Frost oder 
Trockenheit leidenden MiBgestalten im Walde miissen wir zu der Ein
sicht kommen, daB eine Umkehr notwendig ist auf den Holzwegen, 
die wir betreten haben, und uns denen anschlieBen, die ausrufen: 
"Unsere Eichenbestande in Gefahr 1" Ja, sie sind wirklich 
in Gefahr, ·und es, ist schnelle Hille geboten. Man spricht viel yom 
allgemeinen Riickgange des Bodens. Es ist richtig, daB die zunehmende 
Entwasserung und teilweise auch die Wirtschaftsfiihrung eine gewisse 
Schuld tragen; aber ich frage wieder, warum wachsen so viele schlechte 
Eichen in dem frischen Elbe- und Havelland, das fast alljahrlich iiber
schwemmt und dadurch mit Schlick gediingt wird? In der Landwirt-
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schaft klagte man frillier auch iiber miiden Ackerboden; heute denkt 
man dariiber anders; die gleichen geringen Bodenklassen, welche noch 
vor 30 Jahren wegen mangelnder Ertragsfahigkeit der Aufforstung 
iiberwiesen wurden, bringen unter der modernen Bewirtschaftung 
gute Ertrage, und selbst die besten Boden haben ihre Ernteergebnisse 
erheblich vermehrt. Das ist neben der kiinstlichen Diingung hauptsach
lich der Rassenzucht zu verdanken. GanzgeWiBerscheintesschwerer, 
mit langlebigen Waldbaumen zu operieren als mit Getreide, Riiben, 
Grasern und Kartoffeln. Aber wir Forstmanner haben den Vorteil, 
daB bereits eine durchgearbeitete Anweisung aus der Landwirtschaft 
vorliegt, die uns Richtlinien angibt; vor allem aber bieten unsere Walder 
eine solche Fiille von hervorragendem Zuchtmaterial der Natur, daB 
wir es ohne weitere Experimente benutzen konnen. Die zur gleichen 
Rasse gehorigen Baume haben in .allen Altersstufen eine unverkennbare 
Ahnlichkeit, deren charakteristische Merkmale sich im Laufe der Jahre 
immer deutlicher auspragen mit den erblich eigentiimlichen Vorziigen 
und Fehlern. Wer dieses lebende Naturgeschichtswerk zu lesen versteht, 
ist gewissermaBen 200-300 Jahre frillier geboren und braucht daher 
im Vertrauen auf seine lange Erfahrung nicht mit kiinstlichen Ziichtungs
versuchen anzufangen. Es besteht fiir ihn kein Zweifel, daB das schein
bar wirre Waldbild in der Hauptsache durch. Kreuzungen der Ur
rassen entstanden ist, und daB die zahlreichen einheimischen Variationen 
auch von Fremdlandern begleitet werden. Dazu kommen die Modi
fikation, das ist die Anpassung an den Standort, und die Muta·
tion, das ist die Veranderung aus inneren noch unbekannten Griinden; 
letztere bleibt im Gegensatz zur Modifikation erblich konstant. 'Profes
sor Dr. Baur hat in seinem bekannten Werke iiber die "Einfiihrung 
in dieexperimentelle Vererbungslehre" einen 'Oberblick iiber die Entwicke
lung der Bastardierung gegeben. Zwar leitet er seine Beweisfiihrungen 
inder Hauptsache aus Versuchen mit einjahrigen Pflanzen her, die er 
selbst in vielen Generationen ziichten konnte, aber aus seinen Garten 
und Versuchsflach~n eroffnet sich eine klare Perspektive auch durch 
unsere mehr als hu~dertjahrigen Walder. Verfolgen wir die dahin 
laufenden Linien, so treffen sie vornehmlich in der Bliite zusammen. 
Diese wollen wir daher einer eingehenden Betrachtung unterziehen. 

Die Eichenbliit-e ist protogyn. Das Weibchen wird also vor dem 
Mannchen geschlechtsreif. Die Bliitezeit der Eichen in Havelberg 
begann im Friihjahr 1921 ungefahr an folgenden Tagen: 

Hohenboden' (45m iiber 0); Niederungsboden(25miiberO); 
Traubeneiche am 20. April 'J;'raubeneiche am 20. April. 
Stieleiche am 30. April, Stieleiche am 10. April. 

Die Traubeneiche halt sich also im ganzen Revier an einen gleichen 
Termin, wahrend die Stieleiche auf dem trockenen Hohenboden trotz 
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des geringen Unterschiedes von 20 m etwa 10 Tage spater, in der Nie
derung dagegen etwa 10 Tage friiher bliihte. Da die Stieleiche in der 
Forsterei Jederitz zeitig ausgetrieben hatte, erfroren Bliiten und Blat
ter am 17. April 1921 vollstandig. In dem wesentlich spater einsetzen
den Friibjahr 1922 zeigte sich die gleiche Folge mit einer Verschiebung 
um etwa 3 Wochen, und es blieben auch die zeitlichen Unterschiede 
des Ergriinens in den spateren Jahren dieselben. Die 'gleiche Beobach
tung habe ich in der Oberforsterei Eckstelle 15 Jahre lang gemacht. 
Die Dauer der Bliitezeit beider'Arten zusammen umfaBt etwa 4 Wochen, 
sie wird verlangert durch groBere Hohenunterschiede und durch un
giinstiges Wetter, manchmal auch verkiirzt durch schnelle Friihjahrs
vegetation. Am einzelnen Baum betragt sie etwa 10 Tage; da aber nicht 
aIle gleichartigen Baume, infolge der wechselnden Bestandesverhalt
nisse gleichzeitig austreiben, auch heim einzelnen Individuum Sonnen
und Schattenseite verschieden beeinfluBt sind, so findet ein gegen
seitiges Ineinandergreifen statt, das eine vielseitige Bestaubung er
moglicht. Es konnen dabei zunachst folgende FaIle eintreten: 

1. die Traubeneichen bestauben sich gegenseitig rein, 
2. die Stieleichen bestauben sich gegenseitig_rein, 
3. die Traubeneiche wird von der Stieleiche bestaubt, 
4. die Stieleiche wird von der Traubeneiche bestaubt. 
Die bei 3 und 4 entstehenden Nachkommen nennen wir "Bastarde". 

GemaB der Mendelschen Lehre bilden Bastarde sowohl in den mann
lichen als in den weiblichen Bliiten je 50% Sexualzellen nach dem 
Vater und je 50% nach der Mutter. Wenn wir eine Zelle der Trau
beneiche mit T und eine Zelle der Stieleiche mit S bezeichnen, so 
konnen aus den Bastarden bei eigener oder gegenseitiger Befruch
tung nachstehende Verbindungen entstehen: 

a) eine weibliche T-Zelle mit einer mannlichen T-Zelle = TT, 
b)" " S" ", " S" = SS. 
c)" " T" " " S" = TS. 
d)" " S" "" " T" = ST. 

Das sind prozentual folgende Nachkommen: 
25% Traubeneichen TT, 25% Stieleichen SS, 25% Traubenstiel

eichen TS und 25% Stieltraubeneichen ST, also zusammengefaBt 
50% reine Eichen und 50% Bastarde. 

In den weiteren Generationen erzeugen die ausgespaltenen reinen 
TT und SS bei gleichartiger Bestaubung immer wieder reine Nachkom
men, wahrend die Bastarde TS und ST bei eigener oder gegenseitiger 
Bestaubung sich immer wieder in 50% teine Eichen und 50% Bastarde 
spalten. 

Es konnen sich aber auch Bastarde und reine Eichen untereinander 
befruchten; man nennt das "Riickkreuzung". Wird TS durch TT be-
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staubt, so treten nur mannliche T-Zellen in Aktion, es fallen also die 
Verbindungsmoglichkeiten b) und c) fort; folglich entstehen 50% reine 
TT und 50 % Bastarde ST. 

Wird llmgekehrt TT durch TS bestaubt, so werden nur weibliche 
T-Zellen befruchtet, es fallen also die Verbindungsmoglichkeiten b) 
und d) fort; folglich entstehen 50% reine TT und 50% Bastarde TS usw. 
Es erscheinen hiernach trotz der sehr vielseitigen Kreuzung auch 
immer wieder die reinen Rassen, und deshalb haben diese sich in 
dem jahrtausendelangen Durcheinander bis auf den heutigen Tag er
halt en konnen. 

Die Unterscheidungsmerkmale von SS und TT sind in der vor
stehenden Zusammenstellung bereits angefiihrt; aber wie steht es mit 
den Unterschieden zwischen den Bastarden TS und ST 1 DaB Unter
schiede bestehen mussen, zeigt die· Natur z. B. bei der Kreuzung von 
Esel und Pferd; ist die Mutter ein Pferd, so wird ihr Fohlen ein Maul
tier, ist sie aber eine Eselin, so fallt ein Maulesel ans Tageslicht. 
Solche Unterschiede springen ohne weiteres in die Augen, aber sie 
bei den Baumen zu erkennen, ist doch recht schwer. DIe vorstehende 
Zusammenstellung der auBeren Merkmale erstreckt sich auf 8 Punkte 
am Stamm: Bluten, Blatter, Knospen, Triebe, Beastung, Holz, 
Rinde, Eicheln. Jeder Teil des Baumes hat aber besondere Rassen
merkmale, und jeder dieser Teile zerfallt wieder in kleinere Teil
chen, z. B. das Blatt in Stiel, Raut, Adern usw., so daB schlieBlich 
eine sehr groBe Anzahl von Merkmalen zusammenkommt. Sie werden 
beeinfluBt durch besondere innere Naturanlagen, "Erbeinheiten" 
genannt. Jede Erbeinheit ist selbstandig und wirkt bei der Kreu
zung unabhangig von den andern; man sagt: sie mendelt ffir sich. 
Bei der vorstehenden Gruppenbildung TT, SS, TS, ST lag nur 
eine Erbeinheit zugrunde, namlich die Blute bzw. deren Fahigkeit, 
zu einer bestimmten Zeit zu erscheinen. Nimmt man dazu eine zweite 
Erbeinheit, z. B. die Fahigkeit zur Bildung von langen Blattstielen, 
so kann diese auch bei jeder der vorstehenden vier Gruppen auftreten, 
also ergeben sich 4mal 4 = 16 verschiedene Verbindungsmoglichkeiten. 
Eine dritte, z. B. die Fahigkeit zur Bildung von Johannistrieben, 
erhOht die :Moglichkeiten auf 4 X 4 X 4 = 64 Verbindungen. Beim 
Hinzutreten einer vierten, z. B. der Fahigkeit zur Bildung rotlichen 
jungen Laubes steigt die Potenzierung auf 4 X 4 X 4 X 4 = 256. Es 
ergibt sich hieraus die allgemeine Formel 4n , wobei n die Anzahl der 
Erbeinheiten bedeutet. Damnach entwickeln sich allmahlich Zahlen, 
bei denen der praktische Forstmann den Kopf schutteln kann. Aber 
wer dieser Abhandlung mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, wird nicht 
ubersehen haben, daB Zahlen in der Natur nur eine begrenzte Bedeutung 
haben. Sie beziehen sich auch im vorliegenden Beispiel nur auf die Ver-
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bindungsmoglichkeiten. In Wirklichkeit unterliegt beim Konkur
renzkampf manche Naturanlage, und es tritt die sogenannte "Domi
nanz" der starkeren auf. Viele Anlagen gelangen auch wegen Sto
rungen, besonders infolge von Standorts- und Witterungsverhaltnissen, 
nicht zur Entwickelung. Was aber nicht zum Vorschein kommt, fallt 
fiir unsere Beobachtung und Bewertung fort. Dadurch wird die Rech
nung erheblich einfacher, so daB sie sich ubersehen und mit der Wirk
lichkeit vergleichen laBt, besonders wenn von Kleinigkeiten abgesehen 
wird. Wir wollen daher das f14" uns Wichtige und praktisch Verwertbare 
in den Vordergrund stellen. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint 
es fiir die Zucht zweckmaBig, mit TS solche Bastarde zu bezeichnen, 
die im ganzen der Traubeneiche ahneln, und ST solche Bastarde zu 
nennen, die in ihrem Aussehen der Stieleiche naherkommen. 1m all
gemeinen kann man beobachten, daB bei der Nachkommenschaft die 
Eigenschaften der Baummutter dominieren, wie es ja auch bei der 
Kreuzung von Pferd und Esel unzweifelhaft der Fall ist. 

Ausschlaggebend fur das forstliche Interesse ist, wie schon betont 
wurde, das Holz. Tuchtige Fachleute konnen es am stehenden Stamm 
mit Sicherheit beurteilen; sie verstehen gewissermaBen durch die Rinde 
zu sehen, zu horen oder zu fuhlen. Das Holz der Traubeneiche ist im 
allgemeinen mild, engporig und gleichmaBig schon gelb gefarbt; es 
wird unter der Voraussetzung durchgehend gleicher Jahresringe a]s 
Tischlerware, besonders fur Fourniere, auch fiir den Schiffbau und die 
FaBfabrikation hoch geschii.tzt. Die Stieleiche mit ihrem harten, weit
porigen und griinbraunlichen Holz kann die Konkurrenz nur aufneh
men durch die groBere Massenproduktion. Da sie aber, wie dargelegt 
wurde, in unseren Landesteilen unter groBen Gefahren zu leiden hat, 
so schlagt ein Vergleich beider Arten zugunsten der Traubeneiche 
aus. Daraus darf jedoch nicht die SchluBfolgerung gezogen werden, daB 
diese die allein glucklich machende Art ist. Es gibt auch Stieleichen
rassen und Mutationen, die nicht unter Wickler, Mehltau und Frost 
leiden, und sich daher zu hervorragenden N utzstammen entwickeln. 
Bastarde werden ebenfalls oft erstklassige Holzer. 

Neben den Bastarden sind die Mutationen besonders zu beachten 
und bei guten Eigenschaften vorzuziehen, weil sie erblich konstant 
bleiben. 1m Jahrbuch 1924 der Deutschen Dendrologischen Gesell
schaft habe ich zwei solche beschrieben: 

Quercus aequalis (Seitz) auf deutsch: die Gleichwuchseiche. 
Sie wurde von mir im eigenen und anderen Revieren festgestellt. Die 
charakteristischen Merkmale sind folgende: 

Gesamteindruck der ein~ Bastards ST. 
Blatter und Bluten mit mittellangem Stiel, spattreibend. 
Beastung und Triebe der Traubeneiche nahekommend. 
Seitz, EdeJrassen. 2 
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Rinde ziemlich hart, innen gelbrot, in der auBeren Borkestruktur 
sehr regelmaBige modellierte Runzeln Qhne tiefe Risse, dem NuBbaum 
ahnlich. 

Holz mittelliart, in der Jahrringbildung der Traubeneiche nahe
kommend in der Farbe zwischen Trauben- und Stieleiche. 

Die Bezeichnung "aequalis" hat sie erhalten einerseits wegen ihres 
regelmaBigen Wuchses, anderseits wegen ihrer gleichmaBigen Wider
standsfahigkeit dem Wickler, Mehltau und Frost gegeniiber. Sie ver
tragt auch "Oberschwemmung und ist daher wohl die beste Eiche der 
Niederung. Der Festmeter Starkholz in guten BlOcken wurde bis 
250 M. bezahlt. 

Eine ebenfalls gute Mutation ist Quercus. cerrifolia (Seitz), 
auf deutsch: die Zerrblatteiche. Sie ist wohl aus einem Bastard TS 
entsprungen, dennsie kommt der Traubeneiche in allen Merkmalen 
sehr nahe. In der Rinde ist sie der Esche ahnlich. Da das Holz mild 
und annahernd gelb ist, wird es im Handel noch hoher als das der aequa
lis bewertet; der Festmeter brachte in guten starken BlOcken bis 325 M. 
Leider hat sich gezeigt, daB im hoheren Alter auf tJberschwemmungs
standorten leicht von der Wurzel aus Stammfaule eintritt. Ein Um
trieb iiber 150 Jahre ist daher in der Niederung bedenklich; dagegen 
paBt die Eiche fiir das fibergangsge biet zur Hohe sehr gut. 

Allem Anschein nach vererben sich die beiden besprochenen Eichen
rassen konstant; ich habe aber diese Frage in der Veroffentlichung aus
driicklich offen gelassen, bis die Untersuchungen abgeschlossen sind. 
Mag die Annahme richtig sein oder nicht, eins steht fest, daB beide Rassen 
bei ihrem verhaltnismaBig beschrankten Vorkommen Schonung und 
Anregung zur Samenbildung verdienen und zu letzterem Zwecke unter 
den Kronen einen FuB hoch mit Gras bedeckt werden sollten. Es ist 
wiinschenswert, daB die noch vorhandenen Reste festgestellt und so 
lange als moglich vor dem Einschlag geschiitzt werden. So wenig es 
den Forstleuten friiherer Zeit veriibelt werden kann, wenn sie den 
ziichterischen Wert vor dem Einschlag nicht beachteten, so schwer 
miiBte uns jetzt der Vorwurf einer weiteren Vernachla.ssigung dieser 
Pflicht treffen. Wir brauchen die Stieleichensippe im "Uberschwemmungs
gebiet und konnen sie nicbt, wie Professor Dr. Weber (Freiburg 
i-. Br.) bei dem Waldbegang 1922 in Griinewalde a. Elbe zutreffend 
betonte, durch reine Traubeneichen, - aber auch nicht durch Eschen, 
Riistern, ErIen auf die Dauer ersetzen, da die Traubeneiche auf nassem 
Boden vorzeitig absta.ndig wird, die ErIe trockene Sommerperioden 
nicht vertragt, die deutsche Esche im Hochwasser leidet, und die Riister 
den Boden in schadlicher Weise aussaugt. 

Wir wollen nunmehr auf die planmaBige Rassenzucht naher 
eingehen; dabei sind zu unterscheiden das kiinstliche und das 
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natiirliche Prinzip. Wenn kiinstliche Bestaubung, Veredelung oder 
Stecklingszucht empfohlen worden sind, so kann solchen Methoden 
die Bedeutung fiir Versuche nicht abgesprochen werden; aber im Forst
betrieb lassen sie sich kaum durchfiihren. Das meiste Interesse erweckt 
die kiinstliche Bestaubung; es soll daher nicht vereaumt werden, .eine 
kurze Orientierung iiber deren Hergang zu geben, damit der Leser in 
der Lage ist, sich durch entsprechende Versuche ein eigenes Urtell 
zu bilden. 

Zum kiinstlichen Bestaubungsversuch eignen sich am besten friih
bliihende, isoliert zwischen andern Holzarten stehende protogyne 
Baume, da bei ihnen eine gewisse Sicherheit dafiir besteht, daB die 
weibliche Bliite vor dem Versuch noch nicht von Pollen belegt ist. 
lch habe dementsprechend nach Orientierung iiber die Technik bei 
Professor Ba ur folgendermaBen verfahren: Es wurde eine groBere 
Anzahl weiblicher Eichenbliiten etwa 1 W oche vor der Geschlechtreife 
mit Pergamintiiten umhiillt, die auf der offenen Seite sorgfaltig zusam
mengedriickt und durch diinne Drahte an den Zweigen dichtschlieBend 
befestigt wurden. Sobald die Narben sich offneten,· wurden sie bei 
windstillem Wetter vermittels eines weichen Haarpinsels mit dem allS
gewahlten Pollen betupft und eine weitere Woche lang eingeschlossen. 
Als Parallelbeispiel wurden andere Weibchen desselben Stammes mit 
Mannchen desselben Zweiges zusammen eingesperrt und .ab und zu 
geschiittelt, damit der Pollen gut ausfliegt. Als dritter Versuch wurden 
nach sorgfaltiger Entfernung der am Zweig sitzenden mannlichen Katz
chen, die noch nicht gestaubt haben konnten, . die weiblichen Bliiten 
allein eingetiitet. Es ergab sich dabei, daB sowohl die Fremdbefruch
tung wie die eigene erfolgreich waren. DaB die nichtbestaubten weib
lichen Bliiten unentwickelt blieben, bedarf keiner. Erlauterung. Man 
darf sich aber iiber Ausnahmefalle nicht wundern, denn das Weibchen 
laBt sich ofter nach Abnahme ~er Tiite in scheinbar verwelktem ZU
stand doch noch natiirlich befruchten. DaB die Fremdbestaubung im 
allgemeinen kraftiger durchschlagt als die eigene, ist ein Gesetz, das wir 
fast in der ganzen Pflanzenwelt bestatigt finden. Die Natur versucht 
die Inzucht durch die wunderbarsten Einrichtungen, bei den meisten 
Waldbaumen durch die raumliche Trennung der Geschlechter durch
zusetzen. So sitzen z. B. bei der Eiche die mannlichen Katzchen unter 
den weiblichen; dadurch wird dem zweigeigenen Pollen nicht ohne 
weiteres die Moglichkeit gegeben, auf die. unmittelbar iiber ihm thronende 
weibliche Bliite zu gelangen. Auch durch die verschieden einsetzende 
Geschlechtsreife wird die Eigenbestaubung erschwert. Ganz ausgeschlos
sen wird sie dadurch nicht, weil"die Reife auf der Sonnen- und Schatten
seite zu verschiedener Zeit erfolgt. FaBt man den Baum als eine Koni
bination von vielen Jahrgangen, also gewissermaBen als. eine weit-

2* 
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verzweigte Familie auf, so kann man verschiedene Verwandtschafts
grade annehmen und zwischen Bliiten unterscheiden, die auf demselben 
oder auf verschiedenen &ten sitzen. Bei der entfernteren Verwandt
schaft in letzterem FaIle diirfte die Inzucht wohl nicht so schadlich 
sein. Leider sind die gut angesetzten Versuchsfriichte durch den so 
beriihmt gewordenen "Forstgehilfen Eichelhaher" vor der Reife weg
geschleppt worden, so daB die miihsamen Arbeiten dadurch gestort 
sind. Immerhin. geniigt der Versuch, um die Technik der kiinstlichen 
Bestaubung zu demonstrieren. 

Aus der Literatur ist zu ersehen, daB schon seit vielen Jahrzehnten 
tatsii.chlich erfolgreiche Bastardierungen zwischen TT und SS erzielt 
wurden. Soviel mir bekannt ist, hat Klotsch im Jahre 1845 solche 
gezogen. Die Ziichtungen sind einige Jahre spater von Geschwind 
weiter ausgedehnt worden. Der Beweis der Moglichkeit ist also voll 
erbracht. In neuerer Zeit sind besonders im.Ausland die verschiedensten 
Eichenkreuzungen gegliickt. Es sind zu erwahnen die beziiglichen 
Arbeiten von Davis, Forte, Mac Dougal. Aber eine planmaBige 
Ziichtung von Waldbii.umen im groBen Stil ist noch nirgends durchgefiihrt 
worden. Gesetzt den Fall, sie ware moglich, hatten wir dann wirklich 
einen praktischen Dauererfolg erreicht 1 Wiirden sich die entstehenden 
Neukombinationen nicht unter der sie im Walde sofort beeinflussenden 
Fremdbestaubung schon iIi der nachsten Generation wieder verandern 
und stets aufs neue geziichtet werden miissen 1 Warum sollen wir also 
mit groBen Opfern solche unnatiirlichen Kiinsteleien treiben! Wir haben 
das ja gar nicht notig; die Landwirtschaft muBte es tun, denn sie fand 
nicht unsere edlen Getreide-, Kartoffel-, Riibenrassen von vornherein 
in wirtschaftlich geeigneter Form bzw. in hinreichender Menge vor. 
Uns Forstleuten ist der Schopfer gnadiger gewesen, indem er die voll
endetsten Edelbii.ume in den Wald gestellt und uns bis auf den heutigen 
Tag erhalten hat. Wir brauchen sie daher nur erkennen und nach 
Priifung der daselbst wachsenden Nachkommenschaft die Friichte 
der bewahrten Mutterbaume schiitzen, ernten und aussaen. DaB trotz 
des Pollengemisches Rassenzuch t auf na tiir lichem Wege mog
lich ist, beweisen unsere noch geschlossenen Altholzer. Es walten dabei 
offenbar gewisse Sippenkra£te, in denen man Sympathie und Antipathie 
erkennen kann; vor allem aber entscheidet die durchschlagende 
Dominanz des bodenstandigen Mutterbaumes, wie die von 
der Natur begriindeten Vergleichsflachen erkennen lassen. Hiernach 
diirfte die individuelle Auswahl der Samenbaume der Kern
punkt der praktischen Rassenzucht im Walde sein. 

Es wurde schon erwahnt, daB die Fruktifikation der Elit~ durch Be
decken mit Gras erhoht werden kann; statt dessen ist auch Spreu, 
Kaff, Stroh und bei Nadelholz Reisig verwendet worden, wie es die 



Deutsche Eichen. 21 

Standesherrschaft Lie berose im groBen Stile durchfiihrt. An der 
hiesigen ForstereiTheerofen steht eine etwa 60jahrige TS-Eiche mit 
breiter gut ausgebildeter Krone, die nach iibereinstimmender Versiche
rung der Forstbeamten und Arbeiter bis 1921 nie oder doch nur ver
einzelt Friichte getragen hatte. Eine Predigt des als Dendrologe be
kannten Superintendenten Hornlein iiber den unfruchtbaren Feigen
baum, der abgehauen werden sollte, legte mir den Gedanken nahe, dem 
Bibelwort zu folgen: "Warte noch ein Jahr, auf daB ich ihn umgrabe 
und bediinge I" Die Eiche wurde behackt und der Erdboden im Kronen
umfang fuBhoch bedeckt. Sie brachte daraufhin bereits im nachsten 
Jahre eine gute keimfahige Mittelmast; ihre friihere Sterilitat beruhte 
also nur auf der Trockenheit und Undurchlassigkeit des Bodens. Nach
dem ich durch Oberforster Graf Al brech t von der S ch ulen burg 
erfahren hatte, daB in Amerika groBe Obstplantagen mittels Grasbe
deckungen zu reichen Ernten erzogen werden, habe ich eine groBere 
Anzahl von Eichen in der beschriebenen Weise zur guten Mast gebracht. 
Da die abfallenden Eicheln unter Reisig schwer zu sammeln sind, emp
fiehlt sich zur Deckung gla,ttliegendes Material. Gewarnt sei aber vor 
Moos, da es schwammartig die Niederschlage aufsaugt. Soll unter engen 
Bestandsverhaltnissen auf Fruchterzeugung hingearbeitet werden, dann 
muB entsprechende Freistellung ganz allmahlich erfolgen, und zwar 
haupteachlich nach der Siidseite hin, damit die Sonne die Bliiten aus
giebig bescheinen kann. 

Um zu beurteilen, welche Eichen wir als Zukunftsbaume auszuwahlen 
haben, ist neben den Rassenmerkmalen besonders auf die Widerstands
fahigkeit gegen folgende Gefahren zu achten: 

1. Die lohannistriebe sind erblich ungiinstige Anlagen, die sich als 
charakteristisches Merkmal bei der Stieleiche und ihrer Verwandtschaft 
einfinden. Sie entstehen, wie der Name sagt, um Johanni infolge von 
SaftiiberfluB nach Beendigung- des ersten Jahrestriebes; es will dann 
noch einmal Friihling werden I Das gilt nicht nur fiir die Entwicklung 
im Freien, sondern auch im Treibhaus. Legt man dort im Herbst 
Stieleicheln ein, so erscheinen im Winter die zweiten Triebe; man konnte 
sie in diesem Falle also "Neujahrstriebe" nennen. Holzarten mit zahl
reichen und groBen LeitungsgefaBen neigen zu dieser iippigen Ent
wickelung, besonders wenn sie die ihrem Trinkvermogen entsprechenden 
Wassermengen zur Verfiigung haben. Die Stieleiche hat im Vergleich 
zur Traubeneiche viel breitere und gefaBreichere Friihjahrszonen in 
den Jahrringen, kann also ungleich schneller und mehr Wasser aufsaugen 
und im tJberschwemmungsgebiet friiher als die engporige Traubeneiche 
ergriinen. Dieser Vorteil wird aber dadurch beeintrachtigt, daB sie nicht 
nur ofter erfriert sondern die Johannistriebe gerade in der Zeit aus
bildet, ·wenn die Sporen des Mehltaupilzes fliegen. An Stelle der unter 
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ihm verkiimmerten Spitzenknospen treten dann die aus den Seiten
knospen sich bildenden Zweige, die, ebenso wie nach Frostbeschadigung, 
Zwiesel und Sperrwiichse mit der daraus folgenden krummen Schaft
bildungveranlassen. 1m Gemenge mit den langsam meist ohne Johannis
triebe wachsenden Traubeneichen findet schon beim Jungwuchs eine 
fiir die Traubeneichen ungiinstige Konkurrenz statt; sie werden durch 
seitliche Ausbreitung der iippigen Stieleichen unterdriickt, falls nicht 
in friihester Jugend, also schon vom 2.--4. Jahre ab eine sachgemaBe 
Durchlauterung stattfindet. Wenn man behauptet, daB auch die 
Traubeneiche Johannistriebe und Mehltau bekomme, so handelt es sich 
meist um Bastarde. In meinen Saatkampen sind aber tatsachlich reine 
Traubeneichen teilweise befallen worden; das sind zunachst die im Juli 
oder August aufgegangenen Spatsamlinge, deren junge Blatter in der 
Fhigzeit der Sporen noch nicht mit einer hinreichend festen Oberhaut 
geschiitzt waren und insofern ebensowenig wie die Johannisblatter das 
Hineinwachsen der Pilzfaden abwehren konnten .. Ferner zeigen sich 
bei Traubeneichen auch nach starkemVerschnitt, Hagelschlag, In
sektenfraB, VerbiB usw. auf den weichen E r sat z tri eben, sowie an 
Stockausschlagen Mehltaubildungen. Endlich kann bei -oberernahrung, 
z. B. durch dauerndes Behacken und GieBen, auch durch sehr regen
reiche Sommer die Johannistriebbildung mit ihren Folgen erweckt wer
den. In allen diesen Fallen muB man die Erscheinung aber als anormal 
bezeichnen. Sie schadet dem Gesamtwuchs wenig oder garnicht. 

2.Der SchleimfluB. Professor Friedrich Ludwig entdeckte diese 
Krankheit 1884 in den Waldern bei Greiz und hat sie in seinem "Lehr
buch fiir niedere Kryptogamen" ausfiihrlich beschrieben als eine Sym
biose von Endomyces Magnusii, Sacharomyces Ludwigii und Leucono
stoc Lagerheimii. Prof. Dr. Eckstein hat bereits darauf aufmerksam 
gemacht. Als vierter Pilz kommt noch ofter Micrococcus dendroporthos 
hinzu. Ich habe mich mit der Beobachtung der Krankheit eingehend 
beschaftigt, da sie im hiesigen Reviere geradezu epidemisch auftritt. 
Nach langen Versuchen gelang es mir, durch Impfungen an lebenden 
Stammen, die monatlich wiederholt wurden, Mitte Mai die kiinstliche 
Infektion durchzusetzen, indem nach Art der Spechte zunachst er
krankte SaftfluBstellen und dann mit dem gleichen Instrument gesunde 
Ritze der Rinde angehackt wurden. Schon nach 3 Wochen zeigte sich 
der Erfolg an den schwarzlich gewordenen Wundstellen, die sich all
mahlich vergroBerten. Die Krankheit tritt vomLohdenalter bis zur 
Haubarkeit auf. Ubertrager sind zahlreiche Tiere, die vom Zuckersaft 
angelockt werden und dann mit den infizierten FraBwerkzeugen gesunde 
Baume anstecken. Ich beobachtete Spechte, Hornissen, Borkenkafer, 
Bockkafer, Schildlause und Schnecken. Nicht jede Eichewird befallen; 
Manche Sorten sind besonders gefahrdet infolge der Sprodigkelt ihrer 
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Rinde, insofern als Frost- und Sonnenrisse Infektionsstellen schaffen 
und auch den Insekten Verstecke undAngriffspunkte bieten. Mein Nach
bar von Saldern zeigte mir in seinem Forst Todtenkopf die Krank
heit in jungen Stangenhtilzern. Sie war an kleinen dunklen Flecken 
erkennbar, unter denen die Rinde gelockert ist; auf solche Stammchen 
muB daher bei den Durchforstungen geachtet werden. In der Jugend 
iiberwallen die Wunden zwar bald unter Zuriicklassung von Narben, 
die im Querschnitt des Holzes wie ein schwarzes T aussehen; wenn 
aber der Baum durch wiederholten Befall geschwacht ist, so tritt im 
htiheren Alter allmahlich Anbriichigkeit ein, die zum Absterben fiihrt. 
In Todtenkopf muBte ein etwa l00jahriger Bestand deshalb geschlagen 
werden. W 0 die Krankheit vereinzelt vorkommt, ist riicksichtsloser 
Aushieb das beste Gegenmittel. Bei groBer Ausdehnung ist guter Rat 
teuer; man muB dann den Hieb auf das htichst zulassige MaB beschran
ken und im iibrigen wenigstens den Bakterienschleppern durch Bestrei
chen der Wundstellen mit Teer oder dergleichen den Besuch der Schleim
stellen verleiden. Fiir Spechthtihlen und Nisturnen ist in befallenen 
Bestanden kein Platz. Bei der Verjiingung ist darauf zu achten, daB 
nur Eicheln von gesunden Baumen verwendet werden, da die Veran
lagung zur Erkrankung offenbar erblich ist. 

3. Die Insekten. Es ist bekannt, daB etwa 1000 verschiedene Tiere, 
hauptsachlich Insekten, auf und von der Eiche leben. Wenn die Be
stande trotzdem noch nicht aufgefressen sind, so ktinnen die meisten 
Liebhaber ihnen im groBen und ganzen nicht viel anhaben. Aber einige 
sind doch recht gefahrlich:der schlimmste ist der Eichenwickler 
(Tortrix viridana). Die Traubeneiche wird im allgemeinen von ihm.wenig 
geschadigt; um so starker ist der Befall der Stieleiche .. Wie zahlebig 
das Insekt ist, zeigt sich in der jahrzehntelang ununterbrochenen 
FraBdauer. Ein besonderer Fall ist erwahnenswert; im Friihjahr 1921 
erfroren hier die yom Wickler bereits angefressenen jungen Blatter voll
standig und waren am Tage darauf schwarz. Die halbwiichsigen Raup
chen blieben ruhig in den kohligen Blatthiillen und warteten offenbar 
auf den Ausbruch der Ersatztriebe; da aber andauerndkaltes Wetter 
das Wiederergriinen verztigerte, verhungerten sie - jedoch erst nach 
3wtichigem Fasten. Man muB beim FraB unterscheiden zwischen 
Baumen, auf denen das WickleMveibchen die Eier ablegt - das sind 
solche, die an ihren rauhen Zweigen gute Verstecke bieten (meist Stiel
eichen) und Baumen, auf welc:he die Raupen durch den Wind verweht 
werden - das sind solche, deren glatte Zweige zur Eierablage nicht 
taugen (meist Traubeneichen). Ware es anders, so wiirden die langer als 
9 Monate an den Zweigen klebenden Eier wohl von den Vtigeln ab
gelesen werden, obgleich das Weibchen sie sorgfaltig mit den Schuppen 
seines Hinterleibs und der Fliigel bedeckt. Wenn Traubeneichen in 
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sehr ungiinstigen Lagen stehen, so konnen natiirlich auch ihre Zweige 
so struppig werden, daB sie Verstecke fiir die Eier bieten. Derartige 
Standorte sind also auszuscheiden. Das 1925 erschienene vorziigliche 
Werk iiber den Wickler, herausgegeben von der biologischen Reichs
anstalt fiir Land- und Forstwirtschaft zu Berlin, bringt eine durch 
Heinrich Gasow bearbeitete ausfiihrliche Beschreibung des Insekts, 
die aIle bisherigen in den Schatten stellt. Es wird darin auf Grund viel
seitiger Beobachtungen bestatigt, daB der Wickler hauptsachlich die 
Stieleiche befallt, aber die Frage, warum das geschieht, wird offen ge
lassen. DaB der Grund nicht langst gefunden worden ist, liegt haupt
sachlich an der Schwierigkeit, die Eier an den Zweigen zu entdecken. 
Abgesehen von dem sehr geschickten Versteck und der miitterlich fiir
sorglichen Uberkleidung sind sie infolge ihrer Kleinheit und zusammen
gedriickten linsenahnlichen Gestalt sehr schlecht zu erkennen. Wenn 
die Leser dieses Buches gefragt werden, ob sie schon einmal Wickler
eier gesehen haben, so werden wohl nur Vereinzelte mit einem auf
richtigen "Ja" antworten konnen. Das hiesige Revier bietet eine seltene 
Reihe von Beispielen dafiir, wie scharf das Insekt die Eichenrassen 
unterscheidet, und wie deutlich sich die Ausformung der befallenen 
Bestande von den nichtbefallenen abhebt. Es zeigen sich auch die Folgen 
der Raupenverwehung, deren Breitenausdehnung zum mindesten der 
Baumhohe gleichkommt. DaB der Jungwuchs im Bestande davon auch 
betroffen und eine natiirliche Verjiingung unter Wicklereichen daher 
schwierig wird, ist hiernach klar; es konnen nicht einmal Schmalschlage 
im AnschluB daran ohne weiteres mit Eichen aufgeforstet werden. 
Das laBt sich nur unter wiederholtem Bespritzen wahrend der FraB
periode, einfacher aber in der Weise durchfiihren, daB zwischen Kultur 
und Bestand jedesmal ein Streifen liegenbleibt, der mit einer Zwischen
frucht, z. B. Kartoffeln, bestellt wird, bis der nachste Schmalschlag 
abgetrieben ist. Die hiesigen Versuchsbeete zeigen so groBe Unterschiede, 
daB man ihre gleichzeitige Begriindung nicht fiir moglich halt; die 
in unmittelbarer Nachbarschaft von Stieleichen befindlichen nunmehr 
6jahrigen Pflanzen sind kaum % m hoch und vollstandig struppig, 
wahrend die weiter abgelegenen bereits 2% m Hohe mit gutem Wuchs 
aufweisen. Es erklaren sich also in vielen Fallen miBlungene Eichenver
jiingungen lediglich aus dem Wicklerschaden, und es ist .dabei ziemlich 
gleichgiiltig, welche Eichenrassen in der Verjiingung stehen; denn die 
heruntergewehten Raupchen fressen, da sie nicht imstande sind, auf 
die Mutterbaume zuriickzukriechen, aus Hunger auch das Laub anderer 
Holzarten, wie ja z. B. die Kiefernraupe bei einer Massenvermehrung 
nach dem KahlfraB des Bestandes sogar Gras friBt. 

Der SpringriiBler (Orchestes quercus) befallt die Eichen nicht 
beim Laubausbruch, sondern erst die nahezu ausgewachsenen Blatter. 
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Der FraB vernichtet auch nicht den ganzen Trieb nebst Bliiten, son
dern nur Blatteile; die Mast wird wenig in Mitleidenschaft gezogen, 
der Baumwuchs leidet aber unter der gestorten Ernii.hrung bei lii.ngeren 
FraBperioden, wie sie im hiesigen Revier bestehen. Es ist bekanntlich 
zu unterscheiden zwischen dem Kafer- und LarvenfraB; der Kafer durch
siebt die Blatter nur platzweise ohne wesentliche Schii.digung, wii.hrend 
die Larve von der Mittelrippe aus, an welche das Ei abgelegt wird, das 
innere Blattgewebe meist in der Spitzenhii.lfte so ausfriBt, daB die beider
seitigen Haute iibrigbleiben, und die Blatter auf den ausgefressenen 
FIii.chen wie erfroren aussehen. Es kommen nun FaIle vor, bei denen 
die Mittelrippe angebissen und das Blatt dadurch nach unten knickig 
wird, ein LarvenfraB aber ausbleibt. Das erklii.rt sich daraus, daB der 
Geschmack der betreffenden EichenrasBe dem Insekt nicht zusagt; 
denn die Erscheinung ist nicht eine wechselnde, sondern wiederholt 
sich an denselben Baumen immer wieder. Die SpringriiBler bevorzugen 
im allgemeinen die Stieleiche, deren biischelartige Blattstellung und 
wellige Blattform ihnen sicheren Halt und Schutz bietet, wahrend 
die glatten, an langen Stielen einzeln stehenden und schwankenden 
Traubeneichenblii.tter bei Luftbewegung die Kafer abschiitteln. Von den 
iibrigen Insekten sind noch als besondere Schadlinge zu erwahnen: 
der Prozessionsspinner und der Maikafer. Da aber in meinen Ver
waltungsrevieren sich nicht hinreichende Gelegenheit geboten hat, 
den FraB an verschiedenen Eichenrassen so zu vergleichen, daB ein zu
verlii.ssiges Urteil abgegeben werden kann, soH hier nicht naher darauf 
eingegangen werden. Um so mehr-sind eingehende Beobachtungen von 
anderer Seite wiinschenswert. 

Gegen aHe schii.dliche Insekten miissen wir vorgehen. Das moderne 
Verfahren der Bestaubung yom FIugzeug aus ist bei dem verschiedenen 
Vegetationsbeginn der Eichen und dem geschiitzten FraBraum der Wick
ler- und RiiBlerraupen einstweilen noch schwierig. Um so wichtiger 
ist die biologische und waldbauliche Bekampfung; sie muB durch recht
zeitige Entdeckung der ersten FraBherde eingeleitet und unter rUck
sichtslosem Vorgehen durchgefiihrt werden. Das laBt sich beirn Wickler 
und SpringriiBler in Jahren mit geringer Verbreitung durch den Ab
trieb wahrend der FraBzeit erreichen; durchschlagende Abhilfe aber 
bringt erst der Anbau von glattwiichsigen Eichenrassen. 

4. Frost und Trockenheit. Wir haben bereits erortert, daB die Friih· 
lingsfroste am meisten den friihtreibenden Eichen schaden und durch 
die immer wiederkehrende Vernichtung der Spitzentriebe Veranlassung 
zu dem sperrigen und geschlangelten Wuchs werden, der sich bis in das 
Baumholzalter erha.It. In gleicher Weise wird der Herbstfrost den 
noch nicht verholzten Johannistrieben verderblich, er schadet sogar 
den spii.treifenden Eicheln. In Eckstelle erfror mir einmal die ganze 
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Vollmast auf den Baumen so, daB die Eicheln innen schwarzlich wurden; 
trotzdem lieB ich sie groBtenteils sofort einstufen, und im nachsten Friih
jahr liefen sie tatsachlich befried,igend auf, wahrend die in Mieten iiber
winterten unbrauchbar wurden. Die Gebirgseicheln sind infolge ihrer 
dicken Schale frostgeschiitzter. Gegen Trockenheit ist die tief
wurzelnde Traubeneiche widerstandsfahiger als die Stieleiche, die mit 
ihrer breiten Wurzelbildung, auch infolge der durstigen weiten Holz
gefaBe auf eine starkere Wasserversorgung angewiesen ist und bei Ver
anderung des Grundwasserstandes am ehesten die bekannte Zopf
trocknis bekommt. Fiir die Anhanger der Anpassungstheorie ist dieser 
Unterschied ein interessantes Beispiel. Es liegt nahe, daB sich die all
mahliche Entwickelung der Eichenarten dem Standort angepaBt hat, 
sodaB in der Wasserversorgung vielleicht der Hauptgrund fiir die Spal
tung liegt. Schon die Blatter zeigen in ihrer Gestalt und Stellung einen 
gewissen Zusammenhang damit: die Traubeneichenblatter verdunsten 
infolge der kleinen Spaltoffnungen und der glatten Haut weniger Wasser 
und beschatten durch ihr Streben nach horizontaler Stellung, ahnlich 
wie die Buche, den Boden; um die Drehung zu ermoglichen, haben sie 
sich lange Blattstiele angeschafft. Die Stieleiche dagegen zeigt in ihrer 
buschartigen Blattzusammenstellung und welligen Blattform das Be
streben, Verdunstung und Lichteinfall zu unterstiitzen, um die iiber
schiissige Nasse schnell aus demBoden entweichen zu lassen; der kurze 
Stiel begiinstigt die mehr starr sich entwickelnde Blattstellung. Was 
aber in der Niederung zutraglich ist, wird ihr auf der Hohe schadlich; 
dort fehlt meist der WasseriiberfluB, und deshalb muB sie im Wuchs 
hinter der Traubeneiche zuriickbleiben. Je eingehender wir uns mit allen 
diesen Zusammenhangen beschaftigen, um so mehr zeigt sich die Be
statigung dafiir, daB die Traubeneichen im allgemeinen eine ungestOr
tere Entwicklung genieBen als die Stieleichen. Die Bastarde und Mutan
ten schlieBen sich der Stammart an, von welcher sie die meisten Eigen
schaften geerbt haben .. Tst die Zusammensetzung besonders gliicklich, 
so werden die Variationen sogar die reinen Rassen iiberragen. Diese 
Vielgestaltigkeit kann unter der Macht guter und boser Naturgewalten 
erweitert werden, und wenn man dazu noch die Einfliisse der Wirt
schaftsfiihrung in Betracht zieht, so stellt sich schlieBlich der Wert 
der Bestande dar als die Summe der natiirlichen Eigenschaften und 
unseres forstlichen Konnens. "Wert" ist. allerdings ein Begriff mit 
zeitlicher Begrenzung; wer kann wissen, wie lange Mehltau, Wickler 
und Frost ihr bisheriges ZerstOrungswerk fortsetzen ~ Wer weiB, ob 
das grobe feste Holz in Zukunft nicht besonders begehrt, und der Mas
senzuwachs nicht die Hauptsache ist ~ Wer kann vorhersehen, ob die 
jetzt gesundheitsfrohe milde Traubeneiche iiber Jahr und Tag nicht 
im Handel vernachlassigt oder von noch unbekannten Krankheiten 
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und Insekten geschadigt wird ~ Darum diirfen wir nicht einseitig 
sein; jede Rasse hat ihre Existenzberechtigung auf der rechten 
Stelle. 

lch habe aus verschiedensten Gegenden Laub, Eicheln und Holz
proben, von Prof. Weber in Bremen auch fosslle Stiicke bekommen 
und daraus in Verbindung mit der personlichen ortlichen Beobachtung 
feststellen konnen, daB die gleichen Trauben- und Stieleichen rein, 
beziehungsweise als Variationen in ganz Deutschland, ja iiber die Gren
zen unseres Vaterlandes hinaus vertreten sind. Selbstverstandlich kon
nen gleiche Rassen unter ungleichen Verhaltnissen modifizierte Wuchs
verschiedenheiten aufweisen; aber die Rasseneigentiimlichkeiten bleiben 
dadurch unberiihrt. DaB wir Eicheln yom Spessart in der Mark und 
Schlesien saen konnen, ist schon lange erwiesen, und es besteht auch 
kein Bedenken, umgekehrt zu verfahren, wenn wir nur das fiir die Zucht 
geeignete Material erkennen und es naturentsprechend auf den ge
eigneten Eichen boden bringen. Die reine Traubeneiche kommt 
allerdings in OstpreuBen nur selten vor, aber es wachsen dort sehr 
gute Ba.starde, die ein vorziigliches Holz geben. Nach Siidwesten 
dehnt sich das Eichengebiet weit aus, und es iiberwiegt dabei im Gegen
satz zum Nordosten die Traubeneiche. 1m Spessart finden sich die 
besten Bestande. Aber auch dort wandert die Stieleiche ein, und die Jung
wiichse zeigen daher oft verschiedenes Aussehen. Oberforstmeister 
Lindner in Rohrbrunn fiihrte mich an zwei unweit voneinander 
liegende Eichenschonungen, die aus der Mast derselben Distrikte in 
gleicher Weise durch Streifensaat, aber in verschiedenen Jahren an
gelegt waren. Die eine bestand aus gesunden Traubeneichen, wahrend 
die andere einen sehr groBen Teil Stieleichen und Bastarde aufwies. Die 
Erklarung liegt z. T. im Wechsel der Mast jahre beider Aden, z. T. aber 
auch in der Windrichtung wahrend dEir Bestaubungszeit; in einem Jahre 
waren die Pollen offenbar aus den beriihmten Heisterbestanden von 
der Hohe her gekommen, wahrend sie im andern Jahre der Wind aus 
den Talern heraufgetragen hatte. Regierungsdirektor Holzwarth be
statigte als allgemeine Beobachtung, daB die Stieleiche aus der Main
ebene immer mehr in den Spessart hinaufklettert. Es ist aber nicht zu 
befiirchten, daB sie siegen wird, denn unter dem in Bayern dunkel ge
haltenen Schirm kommt sie auf die Dauer mit der schattenertragenden 
Traubeneiche nicht mit. Man hiite sich jedoch vor zu tiefer Beschattung; 
sie ziichtet Schneckenbrut, die den jungen Aufschlag schon bald nach 
der Keimung auffriBt, besonders in Gebieten mit starken Niederschlagen. 
lch habe KahlfraB durch Nacktschnecken in dichtestem Aufschlag 
gesehen und halte diese Kalamitat fiir einen Hauptgrund der Schwierig
keiten mancher Eichenverjiingungen. Unter den beleuchteten Mischungs
verhaltnissen ist es nicht zu v:erwundern, wenn auch Eichelsendungen 
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aus dem Spessart nicht rein sind. DaB im iibrigen die dortige Eiche 
auch im norddeutschen Klima gut gedeiht, zeigen die hiesigen Ver
suchsanlagen, auch Stangenholzer und altere ~estande. Selbst in dem 
trocknen Sommer 1925 haben aus dem Spessart stammende Jungeichen 
auf markischem Boden vorziiglich durchgehalten. Die Qualitat des in 
Norddeutschland gewachsenen Holzes laBt nichts zu wiinschen iibrig, 
wenn sie auch selbstverstandlich abhangig yom Standort und der Auf
zucht ist. In letzterer Hinsicht konnen sich unsere Bestande mit den 
Spessartverhaltnissen nicht vergleichen, denn die dortigen feinen gleich
maBigen Jahrringe sind dem auBerordentlich guten SchluB und der 
sehr vorsichtigen Durchforstung zu verdanken. Ministerialdirektor 
Dr. Wappes sagt dariiber: "Wir Bayrischen Forstleute haben nicht 
das Verdienst der Aufzucht, das Holz ist ein Naturgeschenk!" Geheirn
rat Dr. Rebel schreibt in seiner erfahrungsreichen Abhandlung "Wald
bauliches aus Bayern": "Die Spessarteiche wird nicht so sehr ihrer 
selbst willen gekauft, als hauptsachlich zu Reklamezwecken. " Ich 
mochte den beiden forstlichen Autoritaten nicht widersprechen, aber 
ihre Bescheidenheit ist doch zu groBI - "Die Griine Woche Berlin 
1927" hat durch den Vergleich der aus den verschiedensten Teilen 
Deutschlands eingesandten Holzscheiben gezeigt, daB die Probe aus 
Rohrbrunn (Spessart) die beste war. 

Was wir bei der Traubeneiche schatzen, kann bei der Stieleiche 
ein Fehler werden; denn ihr Holz ist infolge der iiberwiegend weiten 
GefaBe bei schmalen Jahresringen briichig und auch stark wasser
durchlassig. In der Oderniederung des Bezirks Breslau habe ich 
aher vorziigliche ST-Bastarde mit engen Jahrringen gesehen und auch 
sonst vielenorts solche gefunden. Leider fehlt ihnen meist die schone 
gelbe Holzfarbe. Wenn auf einem Standort nur eine gute Edeleiche 
wachst, so ist es ein Zeichen, daB diese Rasse besonders beachtet werden 
muB, und der Unterschied nicht in den Standortsverhaltnissen zu suchen 
ist. Man neigt oft zu dem Glauben, daB irn Wege der Durchforstungen 
auf die Ausbildung der schlechten Stammformen giinstig eingewirkt 
werden kann, so daB schlieBlich der hiebsreife Bestand unseren Wiin
schen entspricht. Das ist nur dann der Fall, wenn der Prozentsatz des 
guten Materials hinreicht, und von friihester Jugend an die sorgfaltigste 
Lauterung durchgefiihrt wird. In der Regel finden solche Erziehungs
maBnahmen erst etwa yom 15. Jahre ab statt. Dann ist aber die giin
stige Zeit der Kinderstube vorbei, und das Versaumte laBt sich spater 
schwer nachholen. Um in gemischtem Jungwuchs beirn Aushieb des 
schlechten Materials nicht die Grenzen des erforderlichen Schlusses zu 
iiberschreiten, ist auf hinreichend dichte Bestandsbegriindung zu achten. 
Ersparnisse an Saatgut rachen sich schwer. Die alten bayrischen Forst
leute erzahlen, daB die schlanken astreinen Stangen in der Jugend so 
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dicht "wie die Haare auf dem Hunde" gestanden haben. Sind bei der 
Erziehung Fehler gemacht, so sollten nach der Lauterung zu licht 
gewordene Bestande mit anderem Laubholz wieder in SchluB gebracht 
werden; aber anfallige Stieleichen diirfen der Bestaubungsgefahr wegen 
nicht stehenbleiben. Eher kann man Fichten benutzen. Wenn eine 
solche Mischung im allgemeinen verpont ist, so hat das seinen Grund 
darin, daB der Bestand nicht geniigend im Auge behalten worden ist. 
Wird der Abstand dauernd kontrolliert und durch regelmaBige Aus
hiebe allmahlich so erweitert, daB die Eiche unter der Krone immer 
frei bleibt, dann tritt eine Schadigung nicht ein. Auf diese Weise sind 
unter dem verstorbenen Oberforster Kirchner in Rogelwitz (Bez. 
Breslau) hervorragEmde Eichen mit Fichten zusammen aufgewachsen. 
Gute Mischungen mit Kiefer habe ich in groBer Ausdehnung in mei
nem friiheren Revier Eckstelle kennengelernt und konnte aus dem 
Betriebswerk feststellen, daB bei dieser Bestandsbegriindung die Eiche 
einen hinreichenden Vorsprung gehabt hat. 1m Gegensatz dazu wies 
das Revier zahlreiche Mischbestande auf, in denen sie, gleichaltrig mit 
der Kiefer angebaut, vollkommen zuriickblieb. Solche Beispiele sind 
trotz der verfehlten KulturmaBnahmen ziichterisch von hohem Wert; 
denn sie beweisen die Zahlebigkeit der Traubeneiche im Schatten und 
erklaren uns, wie diese von der Natur in die Walder gebracht wurde 
und sich nach langer Unterdriickung zu annahernd reinen Bestanden 
entwickelt hat. Reinrassige Traubeneichenbestande ohne Beimischung 
erziehen sich selbst; denn sie wachsen unbelastigt von fremder Seite 
im eigenen Konkurrenzkampf auf. Ich hatte das Wunder des Spessarts 
nicht verstanden ohne die Erfahrung aus den Traubeneichenverjiingun
gen der Oberforsterei Eckstelle. Die Jungeichen der dichtesten Sau
dickungen trennten sich dort in Ober- und Unterbestand, und dabei 
war allein die natiirliche Wuchskraft des einzelnen Individuums der 
gleichen Art ausschlaggebend. Die Elite reckte ihre Kopfe iiber die 
schwa.cheren Artgenossen unter Schaffung eines idealen Normalverban
des, wie ihn kein Forstmann besser stellen kann. Ein interessantes Gegen
stiick zu den Mischbestanden, in denen die Stieleichen den Vorsprung 
gewinnen und die Traubeneichen unterdriicken; hier muB des Forst
manns Hand eingreifen, und zwar - das soIl nochmals betont werden
in den ersten Jugendjahren! 

Wenn die Saat dicht genug gelegt ist, kann durch rechtzeitiges Aus
reiBen und Umknicken des unerwiinschten Materials selbst in schwie
rigen Fallen noch geholfen werden. Oft gehen allerdings auch dichte 
Saaten so schlecht auf, daB man hinsichtlich solcher LichtungsmaB
nahmen Bedenken haben kann. W~ren die Eicheln gesund, dann ist 
meist zu tiefes Bedecken die Ursache, da sich nur die kraftigsten Keim
linge, also in der Hauptsache die Stieleichen, durchringen, wahrend die 
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kleinen Traubeneicheln im Boden steckenbleiben. Das kommt am 
haufigsten auf Lehmboden vor. Die iibliche mittlere Bedeckungstiefe 
von 7 cm ist fiir kleine Eicheln im Sand das HochstmaB, im strengeren 
Boden muB fast auf die Halfte zuriickgegangen werden. Besonders 
groBe Stieleicheln dagegen vertragen eine 'starkere Decke. Da fiir 
Traubeneicheln, die meist schon kurz nach dem Abfallen, ja auf den Bau
men manchmal zu keimen beginnen, die Herbstsaat als die richtige 
bezeichnet werden muB, drohen ihnen wahrend des Winters mancher
lei Gefahren. Gegen Wild schiitzt ein gutes Gatter, gegen Mause Zelio
weizen von den Beyerschen Farbwerken Lever kusen beiKoln amRhein, 
gegen Vogel, insbesondere Krahen und Haher, ist farblos vergifteter 
Strychninweizen zu empfehlen, der in neuerer Zeit wohl iiberall her
gestellt wird. Mausegift legt man in die Locher oder in Drainrohren, 
Vogelgift unter dOOnen Mist oder Getreidegarben. Wenn nur wenige 
Krahen oder Haher auf dem Platze liegenbleiben, so wird er nach den 
hiesigen Erfahrungen nicht mehr gern besucht. lch lasse prinzipiell 
die Herbstsaaten mit dem Kartoffelpfhig wie bei der Ackerbestellung 
anhaufeln, so daB die Saatreihen durch eine etwa 20 cm hohe Bedeckung 
geschiitzt sind. Diese Damme werden im Friihjahr glattgeeggt, wodurch 
gleichzeitig das keimende Unkraut beseitigt wird. Bei vollem Umbruch 
des Bodens, der sich fiir Eichenkulturen am besten bewahrt hat, kann 
man nach dem Eggen etwa 35-45 Pfund Hafer je Morgen eindrillen. 
Dadurch erhalt der Jungwuchs Sonnenschutz, und es wird wahrend des 
Sommers die sehr teure Jatearbeit erspart. Sofern der Hafer mit hohen 
Stoppeln abgeerntet wird, erleiden die jungen Eichen keinen Schaden. 
Bei Friihjahrssaaten erfolgt die Haferbestellung vor dem Eichellegen; 
in diesem FaIle werden sie einfach nach dem Markeur eingestuft. lch 
habe das erfolgreiche Verfahrenin der v. Jagowschen Forst Quitzobel 
kennengelernt. Um die Kosten des vollen Umbruchs rentabel zu gestal
ten, verwende ich solche Kulturflachen gleichzeitig als Kampe, indem 
der Reihenverband zunachst auf 60-80 cm eingestellt wird. Durch 
Herausnahme von je Ibis 2 Reihen wird unter Gewinnung einer groBen 
Menge Pflanzenmaterials der gewiinschte Bestandsverband spater 
hergestellt. Auch innerhalb der stehenbleibenden Reihen werden bei 
reinem Saatgut noch iiberschiissige Pflanzen frei; bei gemischten Rassen 
erfolgt das beschriebene AusreiBen oder Umknicken. Mit dem schlech
ten AusschuB darf man auch andere Reviere nicht ungliicklich machen! 
- Das Hilfsmittel des Beschneidens sollte nur in Ausnahmefallen an
gewendet werden; eine sperrige Pflanze ist, sofern nicht Frost oder Ver
biB die Ursache sind, meist erblich belastet. Wird sie bis zum Heister 
kiinstlich gerade gemacht, so setzt doch spater wieder der alte Wuchs ein. 
Der Zweck wird also nicht erreicht. Richtiges Beschneiden kann natiir
lich, wie jeder Gartner weiB, unter besonderen Verhaltnissen auch niitz-
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lich sein. Professor Dr. August Bier hat auf seinem Waldgut Sauen 
schlecht ausgehobenen Eichenwildlingen von Manneshohe den Kopf und 
die FuBe weggeschnitten; trotzdem haben sie sich mit den verbliebenen 
kurzen Wipfel- und Wurzelstummeln wieder tadellos ausgewachsen, well 
sie von guter Abstammung sind. Gutes Blut ist aber nicht nur fiir den 
Erfolg des Messers die wichtigste Voraussetzung, sondern fiir unsere 
ganzen Bestrebungen, die auf Gesundung des Waldes hinzielen. Deshalb 
gehort die Beschaffung erstklassigen Saatguts zu den vornehmsten 
Pflichten des Forstmannes. Eicheln lassen sich leicht durch die Schnitt
probe auf ihre Keimfahigkeit untersuchen. Mit 85% gesunder Ware 
kann man zufrieden sein. Zur Unterscheidung der Arlen und Rassen 
bietet die Zusammenstellung der Merkmale und die sich anschlieBende 
Erorterung einen Anhalt. 1m Zweifelsfalle empfehlen sich Keimproben 
bis zur Blattentwickelung. Am sichersten ist. die Vorbesichtigung der 
Mutterbaume. Gut tragende Edeleichen werden zweckmaBig zur Ernte
zeit eingezaunt, sofern nicht taglich 1 bis 2 mal gesammelt werden kann. 
Die Aussaat erfolgt am besten-im Herbst, unter der Voraussetzung, daB 
Sicherung gegen Schaden besteht. 1st Vberwinterung nicht zu ver
meiden, so eignet sich dazu der Ahlemannsche Schuppen; die Eicheln 
bedurfen aber einer regelmaBigen Liiftung und Umschaufelung. Be
quemer ist ein Dauerlager in schmalen Mieten auf kiihlem, trockenen 
Erdboden unter nicht zu starker Laubdecke, mit Sicherung durch Draht
zaun und Mausegraben. Kleine Posten lassen sich auch einkellern. Vor 
dem Versand ist das Saatgut 1 bis 2 Wochen lang im Freien, moglichst 
unter Dach, zu trocknen. Fur den Bahntransport empfiehlt sich Eil
fracht in nur halb gefiillten und so hoch verschnurten Sacken, daB die 
Eicheln Luft- und Bewegungsfreiheit haben. Nach Ankurift sind sie 
sofort breit auszuschutten - ein Tag Verzogerung kann viel schaden! 
Kleine, geplatzte und angekeimte Eicheln gehoren meist der warm
blutigen Traubensippe an; sie sind also nicht zu verachten, sondern oft 
besser als ubergroBe, festgeschlossene Stieleicheln. Dementsprechend 
sollen auch die Samlinge nicht nach der Lange bewertet werden. Schlan
ker Wuchs, gesunde Spitzenknospen und kraftige Bewurzelung sind die 
Hauptbedingungen. Fur dekorative Zwecke eignen sich widersinnige 
Sonderformen unter dem sogenannten AusschuB, und mancher KrUppel 
hat einen hohen Wert. Besondere Blatt- und Farbenmutationen ver· 
dienen auch Beachtung. Sortieren ist eine Meisterarbeit. Es ist noch 
kein Meister vom Himmel gefallen, aber von den Baumen sehon manche 
Milliarde, die verkommen ist. 



Tafel 1. 

Eingang zurn Urwald in der Oberforsterei JagdschloLl der Standesherrschaft Muskau-O.-L., der 
seitens des Fiirsten Piickl€J und Graten Arnim bis 1904 von du Axt vollig verschont wurde. 

Seitz, Edelrassen. 3 
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Tafel 10. 

Formen der verscbiedenen Eicbenrassen 1m Freistand: links Bastard TS, in der Mitte Trauben· 
elcbe TT, rechts zwei Stieleichen SS, samtllch ca. lOOjahrig, als Mastbaume auf einem WlIdacker 

In Carolatb·N.-Schlesien aufgezogen. 

Unks Stieleiche SS, ca. 250jahrig, im Freistand. Rechts im Hintergrund meist glltwiichsiges 
Eichenstangenholz TS, ca. 40jahrig, im tl"berschwemmungsgebiet Oberiorsterei Havelberg-Mark, 

hat das lange Hochwasser 1926 gilt iiberstanden. 

4* 



Tafel 11. 

Links breitkronige Frledenseiche TS von 1871, die nach Reisigdeckung 1922 zum ersten Male 
Mast trug, Forsterei Theerofen bei Havelberg. 

Breitastige Eichen und andere malerische Parkbiiume in der Umgebung des J agdschlosses bei 
Muskau-O.-L. als Zierden der Landschaft. 
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IV. Unsere Urkiefern. 
Es gibt wohl keinen deutschen Waldbaum, der so viele Namen hat, 

wie Pinus silvestris: Kiefer, Kiene, Fahre, Fuhre, Fohre, Fohre, ForIe, 
Forche, Dale, Thale, Fackelbaum, Tangelbaum, Madelbaum usw. 
GroBtenteils sind sie als landlaufige Bezeichnungen aufzufassen, die 
haupt~achlich durch das groBe Verbreitungsgebiet del' Holzart ihre 
Erklarung finden. Aber warum besteht nicht eine ahnliche Namenfiille 
z. B. fiir die ebenso verbreitete Birke 1 Sollte nicht, abgesehen von dem 
weiten Wanderweg unseres jetzigen Brotbaums, eine Erklarung auch 
in seinen verschiedenen Formen zu suchen sein 1 Kann man diese Aus
legung bejahen, so lage darin ein gewisser Hinweis a:uf die Rassen 
und eine Anerkennung des im zweiten Abschnitt erzahlten Kinder
gedankens iiber die alte Fohre in Carolath. Die Bezeichnungen RoB, 
Pferd, Gaul, Klepper, Mahre bedeuten doch aIle Equus caballus, aber 
sie geben auch eine unterschiedliche Vorstellung von dem Tier. lch 
entsinne mich noch aus der Schulzeit lebhaft, daB die verschiedenen 
Namen mir in Gedichten auffielen und mich dazu anregten, ein Ro.6 
mit Reiter, zwei Kutschpferde am Wagen, einen Ackergaul am Pflug, 
einen miiden Klepper im Stall und die Mahre in Gestalt eines struppigen 
Fliegenschimmels am Lumpenkarren mit der Unterschrift zu zeichnen: 
"Der Lumpensammler pfeift famos, die Mahre lebt vom Hacksel bloB." 
Bei der Betrachtung der Bilder fiel mir aber der RoBschlachter ein,· und 
ich fragte meinen alten Dorfschullehrer Theiler, warum der' Mann nicht 
Mahrenschlachter genannt wiirde. Die lakonische Antwort lautete: 
"Titel machen Leute, aber RoB. bleibt RoB!" - Mag der Sprachgelebrte 
dariiber denken, wie er will; der unbefangene Naturbeobachter denkt 
sich auchetwas dabei und lemt dadurch sehen. Von diesem Gesichts
punkt aus seien diese Vorbemerkungen hier gestattet. 

Die Forstwissenschaft kannte bis vor kurzem bei Pinus silvestris, 
trotz deren zahlreicher Namen, getrennte Rassen nicht. Dr. Schott 
hat das Verdienst, zu Anfang dieses Jahrhunderts den Versuch gemacht 
zu haben, die durch den Samenhandel immer mehr eingewanderten 
auslandischen Kiefemrassen zu beschreiben und einige Sonderformen 
wissenschaftlich zu benennen, Prof. Dr. Miinch bespricht im Jahrgang 
1925 der "Allgemeinen Forst· und Jagdzeitung" auf dieser Grundlage 
die Unterschiede gewisser innerhalb Deutschlands vorkommender Sor
ten unter Bevorzugung der ihm gut bekannten siidwestdeutschen. 



34 Unsere Urkiefern. 

Ich enthalte mich hier einer Besprechung dieser sehr beachtenswerten 
Arbeiten, da ich den Leser mit der Morphologie der Auslander nicht 
belasten mochte, urn seinen Blick fiir die Einheimischen nicht zu triiben. 
Wenn aber innerhalb Dautschlands neuerdings fiir Pinus silvestris 7 ver
schiedene Rassengebiete mit Riicksicht auf Saatgutanerkennung kon
struiert werden, so steht das nicht im Einklang mit meiner Betrachtungs
weise. Solite der groBziigig aufgebaute Wald dies em weit verbreiteten 
und standhaften Baum auf einem so winzigen und in sich ziemlich aus
geglichenen Teil der groBen Erde, wie Deutschland es ist, fiir die einzel
nen Landesteile wirklich verschiedene Rassen aufgezwungen haben? 
Dann "miiBte doch ein gleiches Gesetz auch fiir die iibrigen Baum
arten gelten! Das ware aber fiir die Praxis entsetzlich; wo kame der 
Handel hin, wenn er von jeder Holzart fUr die verschiedensten Gegen
den besonderen Samen beschaffen und die Pflanzen getrennt erziehen 
miiBte! - Steht es bei der Eiche fest, daB im Spessart die gleichen 
Rassen wie in der Mark gedeihen konnen, so muB man doch von vorn
herein dieselbe Moglichkeit fiir die Kiefer annehmen. 

Veranlassung zu einer kiinstlichen Trennung der Wachstumsgebiete 
haben neben den ausgedehnten verzerrten Waldbildern kleine Versuchs
flachen gegeben, die von forstwissenschaftlichen Instituten mit Samen 
und Pflanzen verschiedener Herkunft angelegt worden sind. S6weit 
ich diese kenne, haben sie den gemeinsamen Mangel, daB der Anbau nicht 
.auf rassischerTrennung, sondern auf ortlicher Herkunft beruht, und daB 
nicht individuell sondern bestandsweise verglichen worden ist, indem 
Kiefernsamen aus verschiedenen Landern und Landesteilen getrennt 
nebeneinander ausgesat wurde. DaB sich dabei erhebliche Wachstums
unterschiede gezeigt haben, ist selbstverstandlich. Diese kann man eben
sogut bei VerlilUCh911 mit Kiefern aus der Mark Brandenburg allein sehen; 
ja selbst der Verstl'«h. ihneooalb eines einzigen Reviers wiirde schon ein 
recht buntes Bild ergeben. Was ist denn eine markische Kiefer? Sie 
ist doch kein engerel' Begriff als der eines markischen Bauern; der stelit 
aber eine Mischung dar aus den verschiedensten Volkerrassen, die im 
Laufe von Jahrhunderten in der Mark seBhaft oder wandernd gewesen 
sind. Will man daher Vergleiche anstelIen, so kann es nur in der Weise 
geschehen, daB man rassisch gIeiche Individuen aus verschie
.clenen Wachstumsgebieten auf derselben Versuchsflache getrennt 
anbaut, wie ich es mit den Eichen durchgefiihrt habe. Es ware zweck
maBig, wenn hiernach in Zukunft aligemein verfahren wiirde. DaB es 
bis jetzt nicht geschah, liegt daran, daB man die Moglichkeit bezweifelte, 
einheitliche Urrassen in ganz Deutschland zu finden. Und 
doch sind diese vorhanden; es sind die "Schuppenkiefern" und 
"Plattenkiefern", die im folgenden unter der gemeinsamen Be
zeichnung "Edelkiefern" besprochen werden sollen. 
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Wir finden in den a.ltesten Bestanden zwei auffallend ver
schiedene Kieferngruppen: die eine ist bis zur Krone 
hinauf beb.orkt, die andere nur etwa in der unteren Halfte, 
wahrend der obere Teil von einer diinnen Spiegelrinde umhiillt wird. 
Anfanglich erschien mir der Unterschied als eine Folge des Stand
orts. Das stellte sich aber bald als unmoglich heraus, da beide Formen 
unter ganz gleichen Verhaltnissen nebeneinander wachsen. Andauerndes 
Vergleichen fiihrte zur genaueren Betrachtung der Borke, und dabei 
fiel mir die alte "Fohre" in Carolath ein, die sich in so krassem Gegen
satz von dem benachbarten Bestand abhob. Richtig, in Havelberg 
steht sie ja ebenso blankborkig mit groBen runden Platten unweit von 
rauhschuppigen Artgenossen! Auch auf dem Olbild, das ich zur Er
innerung an den Muskauer Urwald und die dort geziichteten Hirsche 
gemalt habe, ist sie deutlich erkennbar! Waren es nicht ihre Rinden
stiicke, die hinter den Schiitzerigraben in der Lorraine an den zer
splliterten Kiefern lagen 1- Selbst in Bialowiez ist sie mir begegnet, 
als ich an ihrem FuB SchweiB und Schnitthaar des Hirsches suchte, auf 
den mein hochverehrter Armeegruppenfiihrer, General d. K. von Bern
hardi, geschossen hatte. Bei der Durchsicht von Bildern aus anderen 
Landesteilen war sie bald hier bald da ebenfalls vertreten, und als ich 
schlieBlich im Jahrbuch 1925 der Deutschen Dendrologischen Gesell
schaft ihre Abbildung aus einem finnischen Bestand erblickte, da war 
das Ratsel gelOst und gleichzeitig der Schliissel zur Unterscheidung 
von der Schuppenkiefer gegeben. Es erfolgte daraufhin die lateinische 
Benennung beider im nachsten Jahrbuch 1926. Die "Sch u ppenkiefer" 
de9kt sich im groBen und ganzen mit der von Dr. Kienitz wiederholt 
beschriebenen spitzkronigen, schneefesten Form und wurde daher 
von mir nach diesem verdienten Forstmann benannt. Wenn ich anderer
seits bei Benenm;mg der "Plattenkiefer" durch Dr. Graf von 
Schwerin ausgezeichnet worden bin, so gereicht mir daszur Genug
tuung nach den hartna.ckigen Zweifeln, mit denen die neue Rassenent
deckung in forstlichen Kreisen aufgenommen worden ist. -

Da diese beiden bis zur Krone beborkten Kiefernrassen nebst 
ihren Bastarden sich in den noch vorhandenen Urwaldresten und aIte
sten Bestanden ganz Deutschlands in dominierender Menge vorfinden, 
ist die Annahme wohl berechtigt, daB sie unsere eigentlichen Urkiefern 
sind, die seit der letzten Eiszeit ihren Platz als ehemalige Kalteformen 
.standhaft in vorziiglicher Holzqualitat behauptet haben. 

Ihnen gegeniiber stehen die im oberen Stammteile mit Spie
gelrinde bedeckten Verwandten. Man kann sie im Gegensatz zu 
den dick bekleideten Kalteformen als spater eingewanderte Warme
formen ansehen. Diese trennen sich in verschiedene Sorten, von 
denen einige, wie aus ihren natiirlichen Verjiingungen zu ersehen ist, 

Seitz, EdeIrassen. 5 
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sieh bereits bodenstandige Reehte erworben und aueh teilweise mit den 
Edelkiefern gekreuzt haben. Soweit sie gutwiiehsig sind und sieh in 
normalem SehluB reehtzeitig reinigen, verweigere ieh ihnen nieht das 
Anerkennungsreeht und moehte sie einstweilen mit dem Sammelnamen 
"Landkiefern" als brauehbar bezeiehnen. Alles iibrige seheidet als 
ungeeignet fUr die Saatzueht aus. Wollen wir eine wirkliehe Rassen
zueht treiben, so entsprieht es deren Prinzipien, daB die Edelrassen 
zunaehst bevorzugt werden. leh habe von den Bergen bis ZUlli Meere 
so groBe Vorrate von ilmen festgestellt, daB ganz DeutEChland mit 
bestem Samen versorgt werden kann. Wie lange das dauert, hangt 
yom Einsehlag ab; er sollte daher in den Edelbestanden so weit als 
moglieh hinausgesehoben werden. 

Kennzeichen del' Platten- ond Schoppenkiefem. 
Plattenkiefer (plat) 

Pinns siIvestris Seitzii (Schwerin). 

Schnppenkiefer (Schnp) 
Pinns siIvestris Kienitzii (Seitz) 

Nadeln. 
hellgriin. dunkelgriin. 

Zweige. 
gelblich. braunrotlich. 

Beastung. 
pinienartig. douglasfichtenartig. 

Holz. 
Breiter. schon braunroter Kern, scharf 
gegen den hellen Splint' abschneidend, 

sehr regelmaBige Holzfaser. 

VerhaItnismaBig schmaler Kern mit 
gelbbraunlicher Farbung und unregel
maBiger Abgrenzung gegen den Splint. 

Rinde. 
Bis zur Krone beborkt mit fein ge
schichteten, glatten fleischfarbig glan
zenden, rundlichen Platten, die auch 
am unteren Stammende verhaltnis-

maBig diinn bleiben. 

Bis zur Krone beborkt mit schmalen, 
rauhen, braunen Schuppen, die dach
ziegelartig iibereinandergreifen und am 
unteren Stammende dickborkig wer-

den. 'Der Larche ahnlich. 

Zapfen. 
Gelbgrau, Deckschuppen mit schwachen 

Apophysen. 
Rotgrau, Deckschuppen mit starkeren 

Apophysen. 

Samen. 
Abgestuft kaffeebraun: Abgestuft schieferfarbig. 

Zwischenformen sind als Bastarde oder Modifikationen anzusehen. 
Sie treten besonders haufig bei Zapfen und Samen zu Tage. 
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Die einzelnen Eigenschaften .der reinen Rassen halbieren sich nicht 
bei der Kreuzung, wie friiher schon auseinandergesetzt wurde, sondern 
sie springen .bald aus dieser, bald aus jener Rasse mehr hervor, und so 
entstehen viele scheinbare Widerspriiche. Es kann z. B. eine auBer
lich reine Plattenkiefer tauhe Zapfen oder schieferfarbigen Samen 
haben. DaB ein oder das andere fremde Merkmal an einem sonst ganz 
rassereinen Abkommling hangengeblieben ist, - semper aliquid 
haeret - kommt auch bei den Menschen und Tieren vor; darum diirfen 
wir, wie schon einmal gewarnt wurde, bei der Beurteilung nicht allzu 
skeptisch sein, sonst kommen wir vor lauter Kleinigkeiten nicht zum 
groBen Ziel. Man ist heute auch in der Getreide- und Tierzucht nac:Q.
sichtiger geworden, um die Leistungsfahigkeit nicht durch allzu groBe 
Bewertung von AuBerlichkeiten herauszuziichten. Wie oft habe ich 
friiher gesehen, daB feinnasige, schneidige Jagdhunde wegen eines 
kleinen weiBen Brustflecks oder zu langer Rutenhaare von der Kon
kurrenz ausgeschieden, und kurznasige passionslose Schonheiten in das 
Hundestammbuch eingetragen resp. pramiiert wurden. Strenge bei den 
wichtigen Gebrauchseigenschaften, Milde bei unwesentlichen Kleinig
keiten ist das Richtige! Von diesem Gesichtspunkt aus wollen wir die 
einzelnen Teile der Edelkiefern betrachten. 

Die Bliiten unterscheiden sich inorphologisch so wenig, daB man 
fiir die Praxis nicht naher darauf einzugehen braucht. Die Kiefer 
ist protandrisch, die Pollenwolken fiillen schon die Luft, ehe die 
weiblichen Narben sich offnen, und"'das Ausfliegen halt lange an. Es 
erklaren sich daraus die vielen BestaubungsmogliclJ1teiten im Walde. 
Nachgewiesen ist, daB derKiefernpollen iiber das Meer bis England 
und Skandinavien fliegen kann; er wird auf diluvialen Schichten massen
weise gefunden, und es steht fest, daB zur Zeit seiner Ablagerung Kie
fern dort noch nic.ht existierten. UnseiJe Walder sind also aus weiter 
Ferne dem sogenannten "Schwefelregen" in hohem MaBe ausgesetzt. 
Da aber "Plat" und besonders "Schup" ~pat bliihen, so kann eine 
wirksame Fremdbestaubung nur aus Waldern mit spatem Vegetations
beginn, also im allgemeinen bei Nord- und Ostwinden erfolgen, wah
rend bei umgekehrter Windrichtung die Pollen infolge der friiheren 
Bliitezeit im Siiden zu friih·hier ankommen. Wir brauchen daher die 
Verseuchung von dort nicht allzusehr zu fiirchten. Die aus dem 
Nordosten kann aber kaum schadlich sein; denn es ist ja festgestellt 
worden, daB Verpflanzung von dorther in der Forstwirtschaft gute Er
folge bringt. (Die Kreuzung mit schwedischem und finnischem Ge
treide wird gern benutzt, um die Widerstandsfahigkeit der deutschen 
Rassen zu erhohen.) Beachtenswert ist auch die Bestaubungsmoglichkeit 
seitens der Bergkiefern. Sie wird angedeutet durch die in unsern Be
standen vorkommenden Hakchen auf der Vorderseite der Zapfenbasis, 
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die an Pinus uncinata erinnern. Da die Bergkiefer schiittefrei ist, be
deutet die Kreuzung mit ihr nach dieser Richtung hin einen V orteil. 
Sie wird aber durch die spate Bliite im Gebirge eingeschrankt. 

Die Trennung der Geschlechter ist auf der Kiefer erheblich starker 
ausgeprli.gt als bei der Eiche, so daB die Selbstbestaubung noch mehr 
erschwert wird. Wir lernten: die weibliche Bliite sitzt an der Spitze, 
die mannliche am Grunde des diesjahrigen Triebes. Hiernach ware es 
ja nicht viel anders als bei der Eiche, was die Entfernung von Mann
chen und Weibchen anlangt! In den Kronen des Altholzes riicken sie 
sich allerdings verhaltnismaBig nahe, aber die Kiefer bildet beson
dere mannliche und besondere weibliche Zweige. Die letz
teren sitzen h6her, sind kraftig gebaut und haben starke Nadeln; die 
mannlichen Zweige dagegen sitzen tiefer, sind schwacher und wind
beweglich gebaut mit diinnen kiirzeren Nadem. Es sind geradezu 
geschlechtliche Etagenbildungen vorhanden, die immer deutlicher wer
den, je jiinger der Baum ist; oft geht diese Zweizweigigkeit so weit, 
da.B eine Zweihausigkeit daraus wird. Wir haben dann getrennte 
mannliche und weibliche Baume. Die mannlichen Zweige sind wahrend 
des ganzen Jahres erkennbar, da die Stellen, an denen friiher die Pollen
sacke gesessen haben, kahl bleiben. An den weiblichen Zweig en kann man 
sehen, ob sie Zapfen getragen haben; oft hangen drei Jahrgange unter
einander, wovon natiirlich der alteste schon den Samen ausgeschiittet 
hat. 

Die rassischen Unterschiede der Nadeln fallen nicht so in die Augen 
wie bei den Blattern der Eiche; immerhin geben sie durch die Farbe 
einen fiir die Praxis hinreichenden Anhalt, wenn auch durch den Stand
ort und die Jahreszeit gewisse Modifikationen eintreten. Bei der Plat
tenkiefer sind die Nadeln hellgriin, bei der Schuppenkiefer 
dunkelgriin. Nicht unerwahnt sei die verschiedene Nadeldauer, die 
fiir Pinus silvestris in derLiteratur als 2-3jahrig angegeben wird. Wenn 
man im Winter die Zweige eines Bestandes genau priift, so finden sich 
folgende Unterschiede: die eine Kiefer hat nur an den Endtrieben Nadem, 
die andere auch an den vorjahrigen, die dritte an dreijahrigen, manche 
sogar an vierjahrigen Trieben. Eine gewisse Erklarung liegt in der 
Verbasterung, z. B. mit der Bergkiefer; aber es scheint auch eine 
erbliche Rasseveranlagung zu bestehen. Infolge der Storungen durch 
die Schiitte und den RaupenfraB ist das Bild teilweise verwischt und 
mir die Klarstellung noch nicht gelungen, ob die bei der Schuppen
kiefer haufig vorkommende 3Y2jahrige Nadeldauer ein Rassenkennzeichen 
ist. Die eingeleiteten Zuchtversuche werden die Frage beantworten. 
Die verschiedene Abtonung zeigt sich auch in den Knospenfarben 
(Plat gelblich, Schup r6tlich), wenngleich haufig eine Verschleierung 
durch den sie bedeckenden Harziiberzug hervorgerufen wird. 
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Um so mehr treten die Farben an den Trie ben hervor (Plat gelb
lieh, Sehup braunrotlieh). 

In der Beastung hat die Plattenkiefer ausgesprochen abgerundete 
Kronenbildung, ahnlich der Pinie, wahrend die Schuppenkiefer die 
Neigung zur fiehtenartig spitzen Kronenbildung zeigt und im Frei
stand der Douglasfiehte ahnlieh sieht. 

Das Holz ist der wiehtigste Faktor fiir die Forstabsehatzung und 
Forstbenutzung. Unsere Werts- und Ertragsbereehnungen fuBen in 
der Hauptsaehe auf dem Festgehalt; fiir die Holzverkaufe kommen in 
Betracht die Stammstarken und teilweise aueh die Langen. Im Gegensatz 
zur Eiehe, die in vielen Revieren bereits naeh Giiteklassen fUr den 
Verkauf getrennt wird, fehlte bisher bei der Kiefer eine solehe quali
tative Behandlung in den meisten Forsten. Um die Wertuntersehiede
aueh bei dieser Holzart der Offentlichkeit vor Augen zu fiihren, habe 
ieh die beiden Holzausstellungen in Wittenberge 1925 und in Char
lottenburg 1926 in Verbindung mit Versteigerungen angeregt und 
durchgefiihrt. Obwohl manche Sehwierigkeiten im Wege lagen und 
besonders die Geldknappheit sich fiihlbar maehte, konnte die Beweis
fiihrung fiir die groBen Qualitatsunterschiede doch erreieht werden. 
Es gingen die Preise wie folgt auseinander: SchneideblOeke A ca. 5-8 m 
lang undea. 30-65 em stark braehtenin Wittenberge etwa 30-120M. 
je fm, in Berlin etwa 50-90 M. je fm. Diese erhebliehen Spriinge waren 
nieht iiberrasehend, sondern entspraehen den von vomherein ver
ansehlagten Taxen fiir die einzelnen nieht naeh der Starke, sondern 
rassiseh gesehiedenen Lose. Waren die Holzmengen groBer gewesen, 
so hatte sieh auch ein zahlreicherer Bieterkreis eingefunden, und es 
waren dann noch hohere Preise erzielt worden. Aber Preistreiberei 
war ja nieht der Zweek der Auktion; es sollten nur die Wertunterschiede 
gezeigt werden, und nach dieser Richtung ist ein Erfolg zu buehep. Wenn 
man in den Reihen der Gegner einwendet, daB derartige Veranstaltungen 
in der groBen Praxis nieht moglieh seien, so bieten die diesjahrigen 
hier in Havelberg abgehaltenen gewohnlichen Holzauktionen den Be
weis dafiir, daB das Prinzip der Rassentrennung aueh unter alltagliehen 
VerhiiJtnissen niitzlich sein kann. Es wurden in den Sehlagen die glatten 
EdelkieferblOeke von etwa 6 m Lange und 35--40 em Durchmesser bis 
zu 74 M. je fm bezahlt, wahrend der Durchschnittspreis fiir das gleiche 
Sortiment in Landkiefem nur etwa 36 M. je fm brachte. Die Holzpreis
nachweisungen in den forstlichen Blattem zeigen vereinzelt aueh in 
anderen Revieren ahnliche Unterschiede; soweit ich mich orientieren 
konnte, sind in diesen Fallen ebenfalls die Rassen entscheidend gewesen. 
Wenn sie die Holzkaufer auch wissenschaftlich nicht unterscheiden, ihre 
versehiedenen Werte kennen sie um so besser. 1m gewohnlichen GroB
handel werden Platten- und Schuppenkiefem nicht wesentlich ungleich 
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bezahlt; wenn sie aber direkt den Handwerkern und sonstigen Selbst
verbrauchern getrennt angeboten werden, dann sprechen die Gebote 
doch der Plattenkiefer den ersten Platz zu. Sie ist das beste Tischler
holz und wird sogar zu Fournierzwecken benutzt. Das Holz ist mild 
und doch zahe, hat einen auBerordentlich breiten, gegen den schmalen 
Splint scharf abgesetzten runden Kern, der sich an der Luft gleich
maBig schon braunrot farbt, und daher zu Mobelholz und Tafelungen 
begehrt ist; es kommt noch dazu, daB es sich nicht wirft und daher 
ohne weiteres wie Sperrplatten verwendet werden kann. Auch bei Tiiren 
und Fenstern gibt es sichere Gewahr fiir guten SchluB. Das Holz der 
Schuppenkiefer ist wegen seiner Elastizitat beliebt, besonders fiir Bau
zwecke, Instrumente, Maschinen, Wagen usw., obgleich der Kern kleiner 
und mehr braungelb gefarbt, auch ungleichmaBiger vom Splint ab
gesetzt ist, und die Jahresringe infolge der starkeren Verkienung in 
den Herbstzonen oft nicht gleichmaBig aussehen. Die Qualitat jeder 
Rasse wird natiirlich durch den Standort und die Erziehung beeinfluBt, 
und so kann es vorkommen, daB auch Edelkiefern grobringig und 
astig oder sperrig aufwachsen. Beide sind zur besten Holzerzeugung 
veranlagt. Hiernach erscheint es vielleicht gleichgiiltig, welche von 
ihnen wir anzubauen haben, und es konnte auch gesagt werden, daB 
unter diesen Umstanden eine rassische Trennung gar nicht notig sei. 
Aber die Unterscheidungsmerkmale liegen nicht nur auf morphologischem, 
sondern auch auf physiologischem Gebiet; die Plattenkiefer ist der 
Baum des trocknen, die Schuppenkiefer der Baum des 
frischen Kiefernbodens. Der Grund liegt dem Augenschein nach 
darin, daB die Plattenkiefer zur Bildung einer langen Pfahlwurzel 
besonders befahigt ist und daher das Wasser aus der Tiefe holen kann, 
wahrend die Schuppenkiefer ihr Wurzelsystem mehr in der oberen 
Erdschicht entwickelt. In Urbestanden kann man deutlich die ver
schiedenen Gelandeokkupationen sehen und sie auf natiirlichem Wege 
so erklaren, daB die einst wahllos durch Wind, Wasser und Tiere heran
gebrachten Rassen im Existenzkampf sich ihrer verschiedenen Ver
anlagung entsprechend im Gelande verteilt haben. Was auf demselben 
Boden nicht mitkam, muBte von den dafiir besser geeigneten Naahbarn 
unterdriickt werden. Das konnte sowohl im groBen MaBstab geschlossen 
auf gleichem Standort erfolgen, aJs gruppen- oder stammweise auf klei
nem Raum bei wechselnden Bodenverhaltnissen, wie sie im Diinengebiet 
Regel sind. 1m ersteren FaIle entstanden annahernd rassereine Kiefern 
auf breiter Flache, im zweiten dagegen gemischtrassige Bestande. 
Ich habe auf diese natiirliche Anpassung bei meinen Reisen besonders 
geachtet und wiederholt nach der Generalstabskarte vorhersagen 
konnen, welche Rasse in natiirlich entstandenen Altholzbestanden die 
dominierende sein muB .. Was die Natur geschaffen hat, kann unter 
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kiinstlichen Eingriffen ein wesentlich anderes Gesicht bekommen, z. B. 
wenn inzwischen der Grundwasserstand durch Kanale, Graben, Meliora
tionen verandert worden ist, oder wenn statt der Naturverjiingung Kul
turen ohne Beriicksichtigung der Rassenanspriiche begriindet wurden. 
Es kommt daher oft vor, daB die Schuppenkiefer auf dem ihr ehemals 
zusagenden, jetzt trocken gelegten Standort nicht mehr weiterwachsen 
will. Ratsam ist also durchaus, bei der Verjiingung die physiologischen 
Unterschiede von Platten- und Schuppenkiefer zu beachten und dem
entsprechend - vielleicht abweichend von dem Vorbestande - die 
Wahl des Saatgutes zu treffen. Es braucht nicht ganz rein nach der 
einen oder andern Form zu sein. Bastarde sind durchaus brauchbar, 
in der Praxis oft sogar zu bevorzugen. Bei der Saatgutanerkennung 
lassen sich in jedem Revier die Jagen feststellen, welche im groBen 
und ganzen nach der einert oder andern Richtung hin geeignetes Zucht
material bieten. Solche Trennung fiir ganz Deutschland ist jedenfalls 
leichter als die Beriicksichtigung vieler Rassengebiete. 

Die Wurzelbildung bietet auch eine Erklarung fiir das verschiedene 
Gelingen der natiirlichen Verj iingung, deren Voraussetzung ist, 
daB der Anflug nicht vertrocknet. Reisigdeckung allein schafft es nicht, 
wie die vielen nach Barenthorener Muster erfolglos vorgenommenen 
Versuche beweisen. Wenn ferner auch nicht bestritten werden solI, 
daB die Feinkornigkeit des Sandes einen groBen EinfluB ausiibt, so 
entscheidet doch endgiiltig die Rasse. Als ich mich in Barenthoren 
nach der Herkunft der so verjiingungsfrohen Bestande erkundigte, 
erfuhr ich, daB die dortigen Kiefern bodenstandig sind, und auch die 
kiinstlichen Kulturen friiherer Zeit aus einheimischem Samen stam
men, mit dem eine alte Darre die ganze Gegend versorgt hat. Daraus 
erklart sich der iibereinstimmende Waldcharakter bei Dessau. Es 
ist bekannt, daB das dortige Holz in feinringiger glatter Ausformung 
ho'he Preise bringt. Die engen J ahrringe sind schon wiederholt als 
eine der wichtigsten Eigenschaften fiir Qualitatsholz angefiihrt worden. 
Jeder scharfere Eingriff stort aber die GleichmaBigkeit der Holzbildung, 
und ein Wechsel zwischen breiten und schwachen Jahrringen mindert 
den Wert erheblich. Schon eine zu weitstandige Bestandsbegriindung 
kann die Vorziige der edlen Holzer beeintrachtigen, indem die Stamm
reinigung dadurch verzogert wird. Man kann wohl sagen, daB eine Kie
ferndickung, die keine Bohnenstangen abwirft, im allgemeinen astige 
Bretter gibt, wenn sie zum Altholz herangewachsen ist. Sind die inneren 
Jahrringe so eng, daB man sie kaum zahlen kann, dann bietet solcher 
Aufbau die Gewahr dafiir, daB der Bestand in der Jugend eng gestanden 
und sich dementsprechend so friihzeitig gereinigt hat, daB nur die Mittel
bohlen Aste aufweisen, die iibrigen Bretter aber astrein sind; eine ernste 
Mahnung fiir die Forstleute, welche mit Samen und Pflanzen iibermaBig 
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zu sparen bestrebt sind. Auch vor zu starken Durcbforstungen kann 
nicht dringend genug gewarnt werden. Man muB bei der iiblichen Strei
fensaat bedenken, daB die breiten Balken leer bleiben, was bei der natiir
lichen Verjiingung doch nicht der Fall ist; in geschlossenem Anwuchs 
ist die Gesamtzahl der Pflanzen so groB, daB ein enger Jugendverband 
nach allen Seiten hin gesichert ist. In den Urbestanden standen friiher 
die Verjiingungen oft so dicht, daB der Abtrieb des Oberholzes kaum 
moglich erschien. Pfeil hat daher bei seiner Carolather Forstein
richtung manche Altholzreste von der Nutzung ausgeschieden; jetzt 
stehen dort die glattschaftig erwachsenen Nachkommen, soweit sie 
nicht bereits eingeschlagen sind. 1m Muskauer Urwald hatte sich unter 
200jahrigen Kiefern-Fichten-Mischbestanden ein griiner Teppich von 
Jungwuchs ausgebreitet, der zeitweise verging, aber immer wiederkam. 
Nach meinem Weggang begann man den Bestand anzuhauen. Da kam 
der Sturm und warf einen groBen Teil um; an seiner Stelle ist eine teil
geschlossene Dickung aufgewachsen, die rassisch das denkbar Beste 
bietet und zu guten Hoffnungen berechtigt. Mein Nacbfolger glaubte, 
ich hatte diese Verjiingung eingeleitet; das ist aber nicht der Fall, 
der Dauerwald hat sie geschaffen. Voraussetzung dazu war der gut
geschlossene Altholzbestand edelster Rasse, in des sen Schatten der Boden, 
obgleich er nicht gerade feinkornig zu nennen ist, so frisch blieb, daB die 
jungen Wurzeln ohne weiteres die erforderliche Feuchtigkeit zum An
wachsen fanden. Es waren also in dies em Faile die drei Bedingungen 
fiir die natiirliche Verjiingung erfiillt: Edelrasse, guter SchluB 
und Bodenfrische. Ohne diese Eigenschaften ist der Dauerwald 
nur ein Gedanke, der ein tragisches Ende in Verwilderung des Bodens 
findet. Die alsdann notwendig werdende Heilung oder gar Umstel
lung des Betriebes verschlingt auf lange Zeit so groBe Opfer, daB die 
Rentabilitat der Forstwirtschaft ernstlich gefahrdet werden kann. 
Solche MiBstande sind auch im Kahlschlagbetrieb durch Windbruch, 
InsektenfraB, starke Lichtungen und Schwammaushiebe entstanden 
und haben nicht nur die erwartete Wertsteigerung des bleibenden Holz
bestandes illusorisch gemacht, sondern auch die Einwanderung des Mai
kafers und Riisselkafers infolge des Sonneneinfalls herbeigefiihrt. 

1m engsten Zusammenhang mit dem Holz steht die Rinde. 
Rinde ist Holz! Beide wachsen unmittelbar aus dem Cambium, 
und dessen erbliche Eigenschaften driicken sich direkt in den erzeugten 
inneren und auBeren Stammteilen aus. Das alte Wort "an ihren Friich
ten sollt Ihr sie erkennen!" kann mit besonderer Betonung auch auf 
die Rinde angewendet werden. Sind doch gerade die Platten und 
Schuppen die am meisten in die Augen fallenden Merkmale der Edel
kiefern. Ahnliches finden wir in der Tierwelt, Z. B. bei den Spiegel
und Schuppenkarpfen. Man kann die Unterschiede auch durch den Ver-
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gleich der Platten mit einem StraBenpflaster und der Schuppen mit 
einem Ziegeldach demonstrieren. Wer in seiner Jugend Schiffchen aus 
Borke geschnitzt hat, wird die geeigneten langen dicken Stucke nur 
an der Schuppenkiefer gefunden haben; aus den dunnen Platten kann 
man allenfalls kleine Schwimmer fiir Netze machen. Es gehort, wie 
Minister Dr. von Keudell auf der Holzausstellung in Wittenberge 
treffend sagte, zum Erkennen der Rindenunterschiede nur ein un
befangener Blick. - Der Skeptiker philosophiert und zieht Schlusse 
aus dem Denken, er denkt: "Die Rindenbildung wird starker mit den 
Jahren; also sind die Platten eine Alterserscheinung." - Dabei uber
sieht sein Auge aber die Lange und Dicke der Schuppen im Gegen
satz zu den i. g. rund und dunn bleibenden Platten. "Der Baum, der 
keine hatte, kriegt niemals eine Platte!", habe ich unter eine 250-
jahrige Schuppenkiefer geschrieben, nachdem ich tausende ihresgleichen 
in allen Altersklassen und in vielen Teilen Deutschlands, sogar uber 
dessen Grenzen hinaus, beobachtet und photographisch festgelegt hatte. 
Der Wissenschaftler denkt: "Der Standort ist die Ursache der Platten
bildung". Richtig ist, daB der Standort die Starke jeder Borke und 
ihr Aussehen, z. B. durch Flechtenansatz, beeinfluBt. Das kann uns 
aber ebensowenig beirren wie der Moosansatz auf den Spiegel- und 
Schuppenkarpfen. Mogen sich noch andere Gedankenwolken zu
sammenballen, sie werden ebenso wie am Himmel sich wieder auf
losen; und wenn dann die Sonne klar auf die Kienen scheint, dann 
wird auch der hartnackigste Zweifler die Unterschiede zwischen den 
rosaglanzenden Platten und den rauhen dunklen Schuppen 
auf weite Entfernung erkennen und als Rassenkf;lnnzeichen anerkennen. 
lch bin den bisherigen Gegnern, soweit ihre Autoritii.t geachtet werden 
kann, nicht bose, sondern im Gegenteil dankbar fur ernsthafte Be
denken; denn jeder Spezialist verrennt sich leicht in seine ldeen, und 
wenn er von Andersglaubigen in sachlicher Weise am Zugel gefaBt wird, 
so kann dadurch sein Schaffen nur gefOrdert werden. 

Ahnlich wie die Obstbii.ume haben die Kiefern auch bestimrn:te For
men und Farben ihrer Fruchte als konstante Rassenmerkmale. 
Standort und Witterung konnen sie nur vorubergehend modifizieren. 
Sammelt man stammweise getrennt die Zapfen, so zeigt sich eine auf
fallende Verschiedenheit zwischen den einzelnen Mutterbaumen; um 
so groBer aber ist die Ausgeglichenheit an demselben Baum. Das
selbe erkennen wir beim getrennten Ausklengen an dem Samen, und 
es ist nicht schwer, eine Mischung von Kornern nach ihrer Zusammen
gehorigkeit zu ordnen. Die Zapfen der Plattenkiefer sind ge
drungen kegelformig zugespitzt mit ziemlich glatten Schuppen und 
habeneine gelblichgraue Farbe. 1m Gegensatz dazu hat die Schuppen
kiefer mehr langlich-kegelformig zugespitzte Zapfen mit starkeren 



44 Unsere Urkiefern. 

Apophysen und rotlichgrauer Farbung. Die Samenkorner sind in
folge der jahrtausendelangen Bastardierung, der haufigen Mutation 
und Beeinflussung durch Krankheiten oder Standort schwerer zu unter
scheiden. Betrachtet man sie aber unter starkerer VergroBerung, so 
geben sowohl die Grundfarbe als die feinen Zeichnungen und Schattie
rung en der Schale so viele Anhaltspunkte, daB man in der Lage ist, 
die Abstammung in bekannten Bestanden festzustellen. Die Eingrup
pierung wird erleichtert und auch fifr fremde Reviere ermoglicht durch 
eine Samensammlung aus den anerkannten Bestanden. Immerhin 
gehort dazu eine langere Ubung. Sie ist in allen Fachern erforderlich. 
Eine Herde Schafe sieht fiir den Laien ziemlich gleichmaBig aus; trotz
dem erkennt der Schafer jedes Stuck, und der Wollhandler unterscheidet 
ihre Rassenzugehorigkeit auf das genaueste. So werden auch mit 
der Zeit die Saatgutsachverstandigen sich ein entsprechendes Erkenni
nisvermogen aneignen. 

Wie entstehen nun die verschiedenen Samenfarbungen 1 Aus den 
drei Grundfarben Rot, Gelb, Blau kann man unter Zusatz von 
etwas WeiB und Schwarz samtliche Tone mischen. Der wichtigste 
Farbstoff in den Baumen ist das Anthokyan. Es findet sich hauptsach
lich in den Stellen, die arm an Chlorophyll sind, und hat die Eigenschaft 
eines Schutzmittels gegen schadliche Lichteinwirkung; beim Hinzutritt 
von Saure wird seine blaue Farbe rot. Der gelbe Farbstoff ist im Saft 
uberall verbreitet. Wenn nun Kiefern die rassische Eigenschaft haben, 
den Samen dunkelbraun zu farben, so brauchen sie etwa 50 Teile Rot, 
25 Teile Gelb, 25 Teile Blau. Fehlen 25 Teile Rot, so wird das Korn 
grau; nehmen wir von dieser Zusammenstellung 25 Teile Blau fort, so 
entsteht aus Rot und .Gelb ein orangefarbenes Korn; mit dem Verschwin
den des Restes von 25 Teilen Rot bleibt nur Gelb ubrig, das eine helle 
Kornfarbe ergibt. So ist die Farbenverschiedenheit aus dem Anteil 
des Anthokyans und seiner Verbindungen mit Sauren erklarlich. 

Als ich im Jahrbuch 1924 der "Deutschen Dendrologischen Gesell
schaft" auf Grund von eingehenden Untersuchungen die Behauptung 
aufgestellt hatte, daB guter Kiefernsamen gleichmaBig dunkel, nicht 
scheckig aussehen miisse, erhob sich allgemeiner Widerspruch. Das ist 
verstandlich; denn wir haben uns im Laufe der Jahrzehnte an die Be
zeichnung "Pfeffer und Salz" so gewohnt, daB dieses scheckige Aussehen 
fiir die natiir~iche Farbung gehalten wurde. 1m Kollegheft meines Vaters 
steht aber nach der Lehre Pfeils: "Der Kiefernsamen ist schwarz, 
ausnahmsweise kommen weiBe Korner vor." Aus der Bibliothek mei
nes GroBvaters habe ich die gleiche Beschreibung mit recht genauen 
Abbildungenentnehmenkonnen. Oberforster Graf von der Schulen
burg, dem ich dies mitteilte, hat daraufhin die alte Forstliteratur 
durchgesehen und festgestellt, daB tatsachlich fruher die dunkle Farbe 
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allgemein als normal galt. Das gab zu denken. - Inzwischen hat Pro
fessor Dr. Schmidt in Eberswalde herausgefunden, daB das heutige 
scheckige Aussehen durch die scharfen Reinigungsmaschinen herbei
gefiihrt wird! - Der Samen verliert aber mit der natiirlichen Farbe 
nicht nur eines seiner wichtigsten Erkennungsmerkmale, sondern auch 
den Lichtschutz, und leidet auch infolge teilweiser Ritzung der Schale. 
Deshalb muB die Technik bestrebt sein, das Entfliigelungsverfahren 
entsprechend zu verbessern und es nicht zu loben, weil die Keimung 
durch das Abreiben beschleunigt wird. Solange das. nicht geandert ist, 
behalt die alte Methode des vorsichtigen Ausdreschens ihre Berechtigung, 
wenn auch dabei manches Korn zerschlagen werden kann und Fliigel
reste sitlllenbleiben, die unter sehr enger Drillstellung Stockungen bei 
der Aussaat hervorrufen. Das ist bei blankgenebenem Samen nicht der 
Fall; er hat aber den Mangel, daB die Mennige nicht dauerhaft daran 
haftet. Es ware zu wiinschen, daB aIle Samaschinen so verandert wer
den, daB .sie auch Samen mit Fliigelresten glatt durchgehen lassen, 
wie es z. B. bei den bewahrten Systemen Drewitz und Tietze der 
Fall ist. Die Schwierigkeit der Fliigelablosung beruht darauf, daB der 
Kiefernsamen nicht, wie wir friiher gelernt haben, in einer Zange sitz.t, 
sondern wie bei der Fichte in einem Loffelliegt. Der Unterschied ist nur 
der, daB bei der Fichte der ganze Loffel sich leicht ablOst, wahrend er 
bei der Kiefer am Korn fest angeklebt ist, und sein Rand zangenartig 
ausbrechen muB. Die Samenschale ist daher nur auf einer Halfte frei, 
die andere bleibt von der durchsichtigen Loffelhaut bedeckt und sieht 
deshalb glanzend aus. Nun gibt es aber auch von Natur helle Korner; 
das sind zunachst die unreifen und tauben, die in vielen Zapfen ver
einzelt, in Massen auf krankelnden Stammen vorkommen. Sie werden 
dw-ch die Windfege abgeblasen, und wenn geringe Reste zuriickbleiben, 
so ist das unschadlich, da sie nicht aufgehen. Die helle Farbe kann ferner 
ein Zeichen von Albinismus sein, wie er in der Pflanzen- und Tierwelt 
bekannt ist. Wenn auch damit nicht ein schlechter Wuchs verbunden 
zu sein braucht, sollten doch albinotische Mutationen zur Zucht im Walde 
nicht zugelassen werden, indem man die betreffenden Stamme nach der 
Probe eines Zapfens vom Sammeln ausschlieBt und in noch stehenden 
Bestanden fiir die Zukunft kennzeichnet oder heraushaut. Viele aus
landische Kiefern haben durchweg hellen Samen mit allen moglichen 
Tonen und Zeichnungen. Ich mochte diese Verschiedenhei:ten mit einer 
Eiersammlung vergleichen, deren Formen und Farben fiir jede Vogelart 
meistens konstant sind. Wenn zwischen den einzelnen Gelegen Varia
tionen auftreten, so erkennt der Sachkundige sie trotzdem. Nun gibt 
es aber auch schlechte Kiefern mit dunklem Samen. Dadurch wird das 
Farbenmerkmalder guten natiirlich gestort. Aber die Beobachtung 
zeigt, daB die Formen, Grundtone und Zeichnungen sich bis zu einem 
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hohen Grade unterscheiden lassen. Es kommt dazu, daB neue Unter
suchungsmethoden sich entwickeln und immer sicherer die Herkunft 
ergriinden helfen. Ein so schwieriges Gebiet kann nicht auf einmal voll
kommen beherrscht werden. Wenn daher die hellen Komer einigermaBen 
ausgemerzt sind, dann ist der Prozentsatz der schlechten Beimischung 
schon erheblich heruntergedriickt, und wir konnen einstweilen mit die
sem Anfang zufrieden sein. Der Begriff "dunkel" deckt sich nicht mit 
der zu krassen Bezeichnung "schwarz". Die Neger sind nicht einmal 
schwarz. lch verstehe hier unter dunkel etwa die verschiedenen Tone 
des gebrannten Kaffees und der Schieferfarbe, dagegen unter hell 
etwa die Farben von Roggen-, Gerste- und Haferkomem. 1m praktischen 
Betriebe lasse ich einstweilen eine Beimischung von 10-20% heller 
Komer unbeanstandet, da dieses Verhaltnis in unsern Altholzbestanden 
normal ist. Die Landwirtschaft hat sich auch schon mit den Formen
und Farbenunterschieden des Getreides beschaftigt, sie ist aber wieder 
davon abgekommen, weil sich bei der Auslese fiir die Praxis zu groBe 
Schwierigkeiten ergaben. Wenn auch zugegeben werden muB, daB 
das Prinzip der Leistung mit Recht in den Vordergrund zu stellen ist, 
so wird damit doch nicht die Tatsache widerlegt, daB die Feldsamenrassen 
sich auch figiirlich und farblich unterscheiden. Das fallt schon in einer 
Handvoll anerkannten Saatgutes auf. Nimmt man statt solcher Mischung 
einzelne Ahren, so laBt der Vergleich erkennen, daB es Ahrengruppen 
gibt, von denen jede ebenso wie die Zapfengruppen gleich geformte und 
gleich gefarbte Komer hat, ein Zeichen, daB auch beim Getreide nach 
diesen Merkmalen eine rassische Sortierung moglich sein wiirde. Der 
Forstmann ist im Gegensatz zur Landwirtschaft in der giinstigen Lage, 
unerwiinschte Individuen im Laufe der Lauterungen und Durch
forstungen vor der Hauptemte herauszuhauen; es bieten ihm zu de:r:en 
Erkenntnis wahrend der langen Wachstumsperiode der Walddbaume 
viele Merkmale einen dauernden Anhalt. 

Es ist nicht unbedingt notig, daB die Mutterbaume immer gut 
gewachsen sein miissen, wenn sie nur die Rassenmerkmale aufweisen. 
1st die schlechte Form durch auBere Einfliisse bewirkt, also nicht erb~ 
lich, so kann unbedenklich auch von Kusseln und Sperrwiichsen 
das Saatgut verwendet werden. Hierher gehoren die in vielen liickigen 
Naturverjiingungen stehenden breitwiichsigen Anflugkiefem, die leider 
so haufig herausgehauen werden, um einer kiinstlichen Kultur Platz zu 
schaffen. Dieser waldbaulich allerdings ungeeignete Jungwuchs sollte 
stehenbleiben und nach allmahlichem Aushieb des Oberholzes zur Saat
zucht benutzt werden, indem er erforderlichenfalls nach der von Keu
dellschen Methode sorgfaltig geigelt und vom 'Rohhumus befreit, 
spater auf 8-10 m Hohe gekopft und durch starke Bodenbedeckung 
mit Reisig zum Fruchttragen angeregt wird. Die niedrig gehaltenen 
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Mutterbaume sind der Bestaubung seitens der hochsteigenden Pollen 
von den Nachbaren nicht ausgesetzt und liefern daher verhalt
nismaBig reines Saatgut. Die Zapfen konnen ohne Schwierigkeit mit 
einfachen Leitern gesammelt werden, und man gewinnt durch diese 
Fiirsorge einen bedeutenden Vorsprung zur Sicherung einer ununter
brochenen Ernte; denn die leere Zeitspanne, die nach dem Einschlag der 
noch vorhandenen Altholzreste so lange eintritt, bis die neu angelegten 
jungen EdeIkulturen fruktifizieren, wird dadurch iiberbriickt. Ich habe 
solche Anlagen "Zuchtgarten" genannt und empfohlen, sie einige 
Jahrzehnte lang vom Holzboden zu trennen; dann bringen sie durch 
den Samenertrag das Vielfache der Holznutzung. Ebenso lassen sich 
auchEisenbahnschutzstreifen, Chausseerander, Starkstromlinien, SchieB
platze ausnutzen. Was eine einzige Kiefer zu leisten vermag, zeigen 
Feststellungen aus der Zapfenernte; es kommt oft vor, daB ein Stamm 
% Ztr. Zapfen liefert. Je groBer die Krone, je zahlreicher die Seiten
aste, je besser die Belichtung, desto reichlicher ist die Fruchterzeugung. 
Vielfach begegnet man dem Glauben, daB unsere alten Kiefern minder
wertigen Samen tragen. Was heiBt denn alt 1 - Ein Baum, del' 
eine 300-400jahrige Lebenszeit aufweist, kann doch unmoglich bei 
150 Jahren schon impotent sein. Bestiinde ein vorzeitiges Greisentum, 
dann konnten nicht so gute natiirliche Verjiingungen, wie wir sie 
kennen, unter dem Altholz stehen. Oberforster Krebs in Neustadt 
(Dosse) hat in gegrubberten Altholzbestii.nden festgestellt, daB die 
friihere schlechte Ausbildung der Zapfen durch intensive ZerreiBung 
des Rohhumus beseitigt worden ist, und daB nicht nur die Keimfahigkeit, 
sondern auch die GroBe der Zapfen und Korner wesentlich gehoben 
wurde. Diese Erscheinung wird auch ohne grubbern durch direkte 
Vermehrung der Bodenfeuchtigkeit, wie sie die regenreichen Sommer 
1926 und 1927 gebracht haben, bestatigt. Es handelt sich in der Haupt
sache um eine Ernahrungsfrage., die auf die eine oder andere Weise 
gelost werden kann. Sind doch gerade die Altholzbestii.nde zur Zeit 
die Trager des edlen SaatguteE!, und deshalb miissen sie in erster Linie zur 
Fruchtgewinnung ausgenutzt und so lange wie tunlich vom Einschlag 
zuriickgestellt werden. Soweit der Abtrieb unaufschiebbar ist, sollte die 
Zapfenernte urn so eifriger auch dann durchgefiihrt werden, wenn 
der augenblickliche Bedarf mehr als gedeckt ist. Die von Haack ein
gefiihrte sichere Aufbewahrungsmethode in fest verschlossenen luft
dichten GefaBen bei dunkeler und kiihler Lagerung rechtfertigt solche 
Fiirsorge aus AnlaB oft eintretender MiBernten. In hiesiger Oberfor
sterei wurden im Winter 1926/27 je ha Schlagflache iiber 10 Ztr. Zapfen 
vom Altholz bester Herkunft gesammelt; die Samenausbeute belief 
sich auf 0,85 kg je Ztr. mit einer Keimfahigkeit von 95%. Durch Klet
terer hatte der ganze Bezirk Potsdam versorgt werden konnen. Er-
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freulicherweise bricht sich diese durch Oberforster Klein gefor~erte 
Methode immer :r;nehr Bahn, und sie wird von Jahr zu Jahr vervoll~ 
kommnet werden. Wenn auch ein einmaliges Besteigen mit den spitzen 
Eisen nicht bedenklich ist, .so leiden doch die feinborkigen. Edelkiefern 
bei ofterer Wiederholung gerade an ihren wertvollsten unteren Schneide
blOcken Schaden. Der Hi.Bt sich vermeiden, wenn die Benutzung der 
Sporen auf den oberen Stammteil, der in der Hauptsache Bau- und 
Brennholz· liefert, beschrankt wird, indem die Kletterer sich bis zu 8 m 
Hohe leichter Obstleitern bedienen. Die Benutzung ausziehbarer Feuer
leitern stoBt im .Bestande auf Schwierigkeiten, und die Lange handlicher 
Konstruktionen reicht bei hoham Holz nicht aus; dagegen ist das Gerat 
an Bestandsrii.ndern ein ausgezeichnetes Hilfsmittel, und die Beschaf
fung desselben rentiert sich unter geeigneten Verhii.ltnissen durchaus. 

Die GroBenunterschiede der Samenkorner verdienen eine kurze 
Betrachtung. Nicht immer mit Recht bewertet man groBe Korner 
hoher als kleine. So war es friiher auch bei den Eicheln, und es ist 
viel Unheil durch die Bevorzugung der groBen Stieleicheln vor den klei
nen Traubeneicheln angerichtet worden. Beim Kiefernsamen sind die 
kleinen Korner oft die wertvollsten insofern, als sie meist vom Altholz 
stammen. Wenn sie auch nicht beim Sammeln absichtlich zuriickgestellt 
werden, so sind sie doch im Gemisch nicht geniigend beachtet und mit 
den groUen zusammen ausgesii.t worden. Die Folge davon ist, daB die 
anfanglich schwachen Keimlinge des Altholzsamens von den sich sofort 
starker entwickelnden Kindern jiingerer Mutterbaume unterdriickt 
werden. Es geht dann oft das Beste verloren, wenn nicht schon in frii
hester Jugend entsprechende Freistellung erfolgt. Viel einfacher und 
sparsamer ware es doch, wenn man in den Darren die Zapfen und Kor
ner durch Siebe nach' der GroBe sortierte und in einem Schlage die 
groBen, im anderen die kleinen zur Aussaat brachte. Was in den Kor
nern steckt, zeigt sich erst bei den darans entsprossenen Pflanzen. 
Die Keimprobe ermittelt nur die durch kiinstliche Anregung zum Wachs
tum gebrachte Kornerzahl und die dazu erforderliche Zeit. Die so
genannte Keimenergie war bisher der MaBstab fiir den Wert. Diese 
Beurteilung fiihri! haufig zu Trugschliissen. Man muB unterscheiden 
zwischen "kaltbliitigem" und "warmbliitigem" Samen. Der letztere, 
aus siidlichen Lii.ndern stammend, iibertrifft in seinen Energieprozenten 
den aus nordlichen Lagen gebiirtigen, der oft einen langen Keimverzug 
aufweist, ja sogar iiberliegt. Es kommt dazu, daB die Keimung durch 
das Abreiben in scharlen Reinigungsmaschinen unnatiirlich beschleu
nigt wird. Solche Friihgeburten liebe ich nicht. 

Wie unterscheiden sich nun die Platten- und SchuppeIikiefern in 
der Jugend 1 Das Ansprechen der Eichensamlinge ist durchaus mog
lich, es muB daher bei der Kiefer auch durchzusetzen sein. Dr. Liese 
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hat bei seinen interessanten Wurzeluntersuchungen auffallende Ver
schiedenheiten in de.r Anzahl der Xylemstra.nge gefunden, die auf 
Rassenunterschiede hindeuten. Ich glaube, daB solche auch in der K ot y
ledonenanzahl vorhanden sind, und bin damit beschMtigt, dies zu 
untersuchen. Die Schwierigkeit liegt in der Beschaffung wirklich rasse
reinen Vergleichsmaterials; denn unsere Kiefem sind wohl alle schon 
durch die Bastardmiihle gegangen, und wenn dabei auch immer wieder 
reine Rassen ausgespalten werden, so sind diese schlieBlich doch nicht 
mehr reine Originale. 1!1ir den Jugendzustand ist einstweilen die 
Farbe ein hinreichender Anhalt unter der Voraussetzung gleicher 
Bodenverha.ltnisse, also die hellgriinen Nadeln und gelblichen Triebe 
bei Plat, und die dunkelgriinen Nadeln und rotlichen Triebe bei Schup. 
Die Dickung hat ein beachtenswertes gemeinsames Kennzeichen 
der Edelkiefem: die diinnen Zweige beginnen friihzeitig abzusterben, 
und die Reinigung erfolgt so schnell und gut, daB man sehr bald 
zwischen den Pflanzreihen hindurchsehen und -schieBen kann. Be
achten wir noch die beschriebene Fa.rbung der lebenden Zweige und der 
Nadeln, so kommen wir mit einiger Sicherheit iiber die kritische Zeit 
hinweg. Mit Beginn des Stangenholzalters zeigt sich die Entwicklung der 
charakteristischen Borkebildung, und es dauert dann nicht lange, bis die 
Platten und Schuppen hervortreten. DaB von vomherein die markanten 
Ziige des Alters ausgepragt sind, kann nicht verlangt werden. 

Es bleibt noch iibrig, die von Forstmeister J unack angeregte 
Frage des Fruchtwechsels zu streifen; denn sie spielt in der Land
wirtschaft bei der Saatgutziichtung eine wichtige Rolle. Konnen wir 
auch auf allen zur Zeit oden Sandboden nicht gleich mit anderen 
Holzarten operieren, so ist schon ein Herkunftswechsel im Kiefem
samen ein sachgemaBer Anfang. Zwingt doch die schlechte Erfahrung 
mit dem schnellen Degenerieren der Kartoffeln und des Roggens auf 
manchem Boden zu einem ha.ufigen Tausch des Saatgutes bei der 
gleichen Fruchtart. Es kommt vor, daB es alle 1-2 Jahre geschehen 
muB, weil im Acker sich so viele schadliche Stoffe und Bakterien 
angesammelt haben, daB ihnen bodenstandige Gewa.chse nicht mehr 
standhalten konnen. Wechsel zwischen Moor- und Sandboden ist er
fahrungsma.Big als vorteilhaft besta.tigt. Wenn auch nicht gefordert 
werden solI, planma.Big aus Mooren Kiefempflanzen in den Sandboden 
zu bringen, und umgekehrt zu verfahren, so ist doch sein Austausch 
innerhalb ganz Deutschlands nichts anderes, als die Aussaat des Petkuser 
Roggens in denselben Grenzen. Was dem Getreide zuerkannt wird, 
diirfen auch die Edelkiefem verlangen. DaB sie den Befii.higungsnach
weis erbracht haben, zeigt ihr durchgehend hervorragender Wuchs in 
vielen Altholzbesta.nden zwischen Finnland und Schwarzwald. 

Wie schiitzen wir nun die jungen Edelkiefern gegen 
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Gefahren ~ "F.orchenwald-S.orgenwald!" Schutte, InsektenfraB und 
Waldbrand sind seine groBten Feinde, deren wir n.och nicht in genugen
dem MaBe Herr gew.orden sind. Die Schutte vernichtet den groBten 
Teil des .oft massenweise sich einstellenden Anflugs, und schadigt auch 
die Kulturen in h.ohem Grade. Wir konnen technisch durch Sprit.zen 
mit B.ordelaser Briihe usw. teilweise helfen, aber erst v.om zweiten Jahre 
abo S.ollte sich fUr das erste Jugendstadium kein Mittel finden ~ Einst
weilen liegt es in der Be.obachtung. Jede Kiefernverjiingung zeigt in 
auffalliger Weise mitten unter den kranken v.ollk.ommen gesunde griine 
Pflanzen. Es sind widerstandsfiihige Rassen, die fUr die Nachzucht 
geschutzt werden mussen, unter der V.oraussetzung, daB ihre ubrigen 
Eigenschaften auch v.oll befriedigen. 

Den lnsekten gehen wir zurzeit mit der Bestaubung v.om Flugzeug 
aus zu Leibe. Aber es ist gefahrlich, mit zu gr.oBen H.offnungen zu 
fliegen. Ware es nicht ein beruhigendes Gefiihl, wenn umfangreichere 
V.orbeugungsmaBnahmen getr.offen wiirden 1 - Pfeil sagt daruber 
f.olgendes: "DaB die Raupen n,icht auf einmal in allem H.olz zu fressen 
anfangen, s.ondern immer erst v..on einem bes.onderen F.orst.ort ausgehen, 
ist hinreichend bekannt. Nur wenn man anfangen wird, die Raupen 
wie eine Menschen- .oder Viehpest zu behandeln, d. h. den infizierten Teil 
des H.olzes auBer aller K.ommunikati.on mit dem gesunden zu bringen, 
wird man Herr uber sie werden. ReiBt man ein Haus, welches n.och nicht 
brennt, neben einem brennenden nieder, um dem }'euer Schranken zu 
setzen, um wieviel eher s.ollte man das mit einem F.orst tun!" - Auf 
unsere heutigen Erfahrungen angewandt, ist ein gesetzlicher Zwang 
fur das Pr.o besuchen in allen F.orsten das, was n.ottut. Hatte 
ein s.olcher bereits 1923 bestanden, dann ware die katastr.ophale Aus
breitung des letzten EulenfraBes w.ohl nicht moglich gewesen. Auf 
dem gleichen Wege lieBe sich durch allgemeine Sammelpflicht die 
Maikaferkalamitat wesentlich einschranken. Die bisherigen Einzel
versuche sind zwar meist an den gr.oBen Massen gescheitert, aber es sind 
d.och Faile bekannt, in denen energisches Sammeln radikal gewirkt 
hat. Diese Beispiele mogen zur Nachahmung anregen! 

In Sachen Waldbrand stehen zwei Wege .offen: Versicherung und 
Schutz. lch lasse die Versicherung gelten fUr Bestande gewohnlicher 
Herkunft; das k.ostbare Material der Edelrassen aber erhebt Anspruch 
auf Schutz. Feuerwachturme mit .organisierter Loschhilfe haben sich 
bewahrt. Freilich gibt es bei allen Naturereignissen auch Falle, denen 
menschliche Kraft bis zu einem gewissen Grade n.och machtl.os gegen
iibersteht. F.orsten wir nach einem s.olchen Ungluck die verwusteten 
Waldflachen mit Edelrassen auf, dann ist ein wahres Kulturwerk 
geschaffen; lassen wir uns aber zur Verwendung minderwertigen 
Auff.orstungsmaterials herbei, dann versundigen wir uns wider die Natur. 
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Von den sonstigen Schaden sollen noch Graswuchs und Wild ver
biB erwahnt sein. Beide gehoren zusammen. Eine Kultur ohne 
schmackhafte Bodennarbe zieht das Wild nicht an, und deshalb ent
steht dort weniger Schaden; um so mehr sind verraste Flachen be
liebte Asungsplatze. Auf die Eindammung des Graswuchses in solchen 
Kulturen muB daher mit Sorgfalt hingearbeitet werden. Baldige Auf
forstung nach dem Schlage, enger Verband, rechtzeitiges Hacken und 
1ge1n tragen viel dazu beL Notigenfalls hilft vorsichtiger diinner An
strich mit schwarzem, schwimmendem, saurefreiem Superior-Wagenfett, 
das ich in der Marke G. K. W. seit langen Jahre,n verwende. Die Kosten 
belaufen sich je ha etwa auf 8-10 RM. Die Schmiere wird am ein
fachsten mit je 2 langg~stielten Auftragbiirsten an die Nadeln gebracht. 
Der Arbeiter tragt die steife Masse in einem Kistchen, das mit 
starker Schnur vor dem Leib befestigt wird, entnimmt mit einer Biirste 
etwas Fett, reibt es zwischen beiden Biirsten weich - Erwarmung ist 
schadlich - und bestreicht von unten nach oben die Pflanzen so, daB 
ein schwarzer Hauch zurUckbleibt. Bei Tau, Regen und Frost ist der 
Anstrich zu unterlassen. Die giinstigste Zeit ist Ende Oktober und An
fang November. 1m allgemeinen geniigt einmalige Arbeit fiir den 
Winter. Zur Sicherheit lege ich auf besonders gefahrdeten Kulturflachen 
von vornherein kleine eingezaunte Ballenkampe moglichst durch Pflan
zung von Jahrlingen in ungelockertem Boden an. Die Ballen lassen 
sich auch im Sandboden haltb.ar ausstechen und auf der Schaufeloder 
Trage transportieren, wenn sie kurz VOl' dem Ausheben stark angegossen 
werden. Auf diese Weise wird bei der Nachbesserung die GleichmaBig
keit der Rasse gewahrt. Jede Kultur solI eine Zucht- und 
Vergleichsflache werden. So schreibt der Forstmann am 
deutlichsten die Bestandsgeschichte seines Reviers! 

Seitz, Edelrassen. 6 



Tafel 16. 

Edelkiefern mehrerer Generationen im Muskauer Urwald, mit Fichte und Eiche gemischt, in 
der Mitte ein toter, verkienter, fast rlndenloser uralter Mutterbaum. Die gleichen Formen sind in 

ganz Deutschland und iiber seine Grenzen hinaus heimisch. 

6* 



Tafel 17. 

Typischer Teil des Muskauer Urwaldes 1904 vor dern Auhlebe. Bodenstandige Schuppenkiefern, 
Flchten und Traubenelchen mischen slch auf frlschern hurnosen Sandboden. Buchen fehlen. 

Auf der teilweise kiesigen trockenen Hohe geht der Bestand allmahlich in Plattenkiefern iiber. 
Die Fichte wird selten, die Eiche folgt den Lehrnadern. 
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Tafel 20. 

Plat-Schupldefem, verschledenen Alters, im Naturschutzpark der Llineburger Heide, ehemalige 
Anflugknsseln auf Diinenknppe. Trotz schlechten Wuchses deutliche Rassenkennzeichen. 

1m Mittelgrund altere Schuppenkiefern in Finnland. Trotz Flechtenansatzes deutlich erkennbare 
Schuppen. 1m Vordergrund gefallter Bastard. Bild von Prof. Dr. Schmldt-Eberswalde. 
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Tafel 32. 

Auslandskiefern, ca. 30jahrig, vom Rotwlld auffallend stark geschiilt, in einem Privatwald der 
Provinz Sachsen. 

Liickiges Stangenholz von schlechten dickborkigen Kiefern, "Pelzkiefern", ca. 40jahrig, in 
einer Herrschaft Schlesiens. 

8* 
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v. Einheimische Edelhirsche. 
In den meisten Abhandlungen iiber die Vererbungslehre von den 

Pflanzen wird zum Vergleich die Tierwelt herangezogen. Das ist im 
vorliegenden Falle urn so naherliegend, als Wald und Wild eine 
Le bensgemeinschaft bilden. Wenn in dieser volles Gleichgewicht 
walten soll, so darf der Wildstand das forstlich zulassige MaB nicht iiber
schreiten, und es muB fiir hinreichende Asung gesorgt sein. Sollten trotz
dem die Verjiingungen Schaden erleiden, so ist voriibergehende Ein
zaunung das beste und billigste Vorbeugungsmittel. Bei verstandiger 
Leitung werden die Kosten der Rege sich in maBiger Rohe halten und die 
Rentabilitat des Waldes keineswegs gefahrden. Voraussetzung dafiir 
ist, daB Forstwirtschaft und Jagd in einer Rand bleiben. Mogen auch 
hohe Jagdpachtgelder verlockend erscheinen; sie miissen zu schweren 
Enttauschungen fwen, da die beiderseitigen Interessen nicht vereinigt 
werden konnen. Ein Reinertrag aus der Jagd ist nicht zu verlangen, 
weil das edle Weidwerk ideale Werte in sich schlieBt, die sich 
nicht in Zahlen ausdriicken lassen. Mit dem Idealismus zusammen 
steht oder fant die Existenzberechtigung des Hochwildes iiberhaupt. 
Ein minderwertiger Rotwildstand ist nicht viel mehr als Wildbret 
fiir die Kiiche, und in dieser Eigenschaft wiirde sein Dasein im Walde 
unter den heutigen Wirtschaftsverhaltnissen wohl nicht giinstig be
urteilt werden konnen. Deshalb ist es Pflicht aller Jager, die Rassen
zucht auch auf das Edelwild auszudehnen, um den "Konig der Wal
der" in hochster Vollkommenhei:t den Kindem und Kindeskindem als 
Naturdenkmal zu iiberliefem. Das kann nicht in zoologischen Gar
ten, auch nicht auf die Dauer in kleinen Tiergarten geschehen; denn jede 
unnatiirliche Pflege richtet mit der Zeit die beste Rasse zugrunde. Nur 
die freie Wildbahn und sehr groBe Gehege mit guten Schutz- und 
Asungsverhaltnissen bieten geeignetes Zuchtgelande. -

Wir sind bei unserer Waldbereisung auf einer graswUchsigen Lich
tung angelangt. - "Rirsche !" fliistert der Revierverwalter. Wie ein 
Zauberschlag durchfahrt dieses leise Wort die Glieder des Weidmanns, 
und sein Auge stent sich im Nu auf die Geweihbildung ein .. Es sucht 
die breitausgelegten Kronen, die wir soeben noch bei den Eichen und 
Kiefem als unerwiinschte Eigenschaften betrachteten. Aber es ist 
nur ein Zwolfer darunter; die beiden anderen haben zwar langere und 
zum Teil starkere, jedoch oben nur gablige Stangen. Der Kronenhirsch 
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verhofft noch, wii.hrend seine Begleiter sich schon in Trollen gesetzt 
haben; er ist offenbar der jiingste und kennt den gefahrbringenden Men
schen noch nicht auf SchuBweite. Armes Kerlchen, wirst du deine Ver
anlagung noch zur V ollkommenheit bringen 1 - In 7 J ahren hast du 
sie vielleicht einigermaBen erreicht! Aber wahrend 7 Monden in jedem 
Jahre lauert auf dich das todliche Blei! "Die drei sind die einzigen leid
lichen Hirsche in meinem Revier. Kahlwild habe ich mehr als zuviel. 
Aber das muB jetzt anders werden!" erklart der brave Kollege. - So 
sieht es in vielen Jagdrevieren aus, und ich fand im Jahre 1892 beirn 
~tritt meiner Stelle als Revierverwalter in der rund 14000 ha groBen 
Oberforsterei JagdschloB der Standesherrschaft Muskau 
O.-L. ahnliche Verhaltnisse vor. In den AuBenrevieren war das Rot
wild im ganzen krii.ftig; innerhalb des zirka 3000 ha umfassenden Gatters 
aber war es degeneriert. Das Verhii.ltnis yom mii.nnlichen zum weiblichen 
Wilde stellte sich etwa wie 1 : 4. Am 1. Januar 1899 ergab aber die Wild
zahlung im Tiergarten 136 Hirsche, 178 Tiere, 71 Kalber, im ganzen 
385 Stuck Rotwild. Das Verhaltnis yom mannlichen zum weiblichen 
Wild· war also inzwischen umgestellt auf etwa 1: 1,3, also der Norm 
nahe gekommen, die Forstmeister von Hovel in Grimnitz bereits 
angestrebt und allgemein empfohlen hatte. 

Sein Amtsnachfolger, Oberforster Dr. Hausendorff, hat in der 
Winterversammlung 1927 des Markischen Forstvereins auf Anregung 
dessen Vorsitzenden, Oberforstmeister Lach, einen Vortrag uber die 
Geweihbildung des Rotwildes unter Zugrundelegung .der Erfahrungen 
in der Schorfheide gehalten. Er vergMicht das natiirliche Geschlechts
verhii.ltnis der alten Zeiten mit der neuen und stellt aus der Jagdliteratur 
fest, daB die ehemaligen Urhirsche, deren kapitale Geweihe wir heute 
anstaunen, ihren gewaltigen Kopfschmuck in der Hauptsache dem 
naturlichen Geschlechtsverhii.ltnis von ungefahr 1: 1 zu 
verdanken haben, und daB ein "Uberhandnehmen des weiblichen Wildes 
die Hauptschuld an dem Ruckgang tragt. Es ist selbstverstandlich, 
daB auch in den ii.ltesten Zeiten nicht jedes Stuck hervorragend ver
anlagt war. Die Auslese wurde aber auf grundlichste Weise durch das 
damals stark verbreitete Raubwild betrieben, und es blieb im Kampfe 
mit diesem nur das Beste ubrig. Solche Lauterung muB heute die Buchse 
iibernehmen. Was damit bei sachgemaBer Fiihrung erreicht werden kann, 
haben der verdiente Forstmeister von Hovel in Grimnitz, der ver
storbene Furst, von PleB und mancher andere weidgerechte Jager 
gezeigt. ihre Bestrebungen waren auch fiir die Behandlung des Mus
kauer Tiergartens das Vorbild wahrend meiner dortigen 12jabiigen 
Tatigkeit. 

Es ist nicht leicht, den richtigen Hirsch zu schieBen, aber viel schwe
rer, noch nicht schuBreife Hirsche vor der Kugel'zu schutzen. Wenn 
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ich in Muskau nicht das Vertrauen des Standesherren Graf Arnim, 
die Unterstiitzung seiner Sohne und einiger Gaste, besonders des jetzt 
hochbetagten Grafen von Kospoth-Briese genossen hatte, dann 
waren aIle Bemiihungen wohl erfolglos geblieben. Die wichtigste Voraus
setzung fiir die Hege ist eine genaue Kenntnis der einzelnen 
Stiicke. Es wurde schon erwahnt, daB der gute Schafer aIle seine Schafe 
kennt; der gute Jager muB solche Fahigkeit fiir sein Wild haben, zum 
mindesten fiir die Geweihten. Dabei ist es ziemlich gleichgiiltig, ob sie 
im Gatter oder in freier Wildbahn stehen, wenn es hier natiirlich auch 
miihsamer ist. Ich begann damit, die Hirsche zu zeichnen, spater hall 
die PhotQgraphie. Nicht minder wichtig ist das Sammeln und Verglei
chen der jahrlichen A bwiirfe; sie zeigen die bisherige Entwickelung 
und die Erwartung fiir die Zukunft. Man erkennt sie mit Sicherheit 
an der Abwurfflache, ahnlich wie die Identitat beim Menschen durch 
den Fingerabdruck festgestellt wird. Ich habe die .Abwurfflache mit 
der Rose daher das "Petschaft" des Hirsches genannt. Von hundert 
Abwiirfen stimmen nicht zwei iiberein, dagegen weisen die einzelnen 
Geweihtrager alljahrlich das gleiche Kennzeichen auf. Der Heger muB 
ferner die Fahrten unterscheiden und die Hirsche auch ohne Geweih 
an der Schadelbilq.ung und der ganzen Figur erkennen. Das ist um so 
notiger,als die Rassenzucht sich"auch auf besten Korperbau erstrecken 
solI. DaB zur .liege gute Asung gehort, ist selbstverstandlich. Nicht 
vergessen werden darf.die Zeit. Es gelang erst im Laufe von 9 Jahren, 
-den Muskauer Wildstand so umzll'Wandeln, daB die zur Ausstellung 
geschickten Trophaen mit hohen Preisen ausgezeichnet wurden. In" 
"Wild und Hund", Jahrgang 1903, ist die Geschichte des von mir er
legten Kapitalhirsches aus freier Wildbahn eingehend beschrieben 
unter der Vberschrift: "Woher stammt der Hirsch 1" Man hielt ihn fiir 
einen zugewanderten Fremdling; aber die Abwurfstangen, die ich trotz 
seiner weiten Reisen zusammenbekommen habe, beweisen, daB es der 
"Alte aus Tschelln" ist, der mir seit 10 Jahren zum AbtlchuB freigegeben, 
aber immer wieder" geschont worden war. In Havelberg ist es mir 
endlich nach 7jahriger Entsagung gelungen, auch einen braven Jagd
baren zu erlegen, nachdem ich ihn jahrelang beobachtet;nach der Natur 
gezeichnet und ab und zu einmal den Stecher blind a~ ihn abgeknipst 
hatte. "Er ist nicht klobig und hatte noch besser werden konnen, wenn 
ihn nicht die Unruhe bei dem zu starken Mutterwildbestande zum Zu
riicksetzen gebracht hatte. Der Eindruck eines wirklich kapitalen Hir
sches ist iiberwaltigend; man fragt sich, wie es moglich ist, daa der 
Korper eine solche Last auf dem Kopf tragen und die gewaltige 
Masse in 4--5 Monaten erzeugen kann. Geduld, Rasse.} Alter, 
.!sung und Schutz sind die Geweihbildner! Vielseitig'ist ver
sucht worden, durch BI uta uffrisch ung vom Auslande die einheimische 
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Rasse zu verbessern, aber diese Bemiihungen sind nur selten gegliickt. 
Es ist ziichterisch nicht richtig, den edlen germanischen Rothirsch 
zu verbastarden. Wir hatten in Muskau Bohmen und Ungarn bezogen; 
das Wild mochte aber die Fremdlinge nicht leiden, und sie fiihlten sich 
nie recht zu Hause. Deshalb wurden sie bald wieder abgeschossen. 
"Mikosch" war so heimlich, daB er sich kaum aus den Dickungen heraus
wagte; es bedurfte einer zweistiindigen Lancierarbeit mit meinem 
SchweiBhunde Findup, urn ihn dem Prinzen Christian von Holstein zum 
SchuB zu bringen. Das lange Geweih mit 14 Enden konnte sich aber 
mit den einheimischen hinsichtlich der Kronenbildung nicht messen, 
und dar vom Grafen Arnim im gleichen Jahr erlegte "Adam" schlug 
es mit seinen langen 18 Enden urn viele Punkte. Es steht fest, daB wir 
im eigenen Lande, ebenso wie von den deutschen Eichen und Kiefern, 
noch geniigend Vertreter der zur Zucht geeigneten Edelrassen haben. 
Wenn wir sie erkennen und schonen, so ist der erste Schritt zur Besse
rung getan. Schon das Kalb zeigt, wie das Fohlen, durch straffe Haltung, 
kurzen Riicken, gute Nierenpartie, ebenmaBigen Halsansatz, gerade 
starkknochige Laufe, glatte Decke und Temperament seine Anlagen. 
Kann auch beim SpieBer der erste Aufsatz triigen, so scheiden sich 
doch frillizeitig die Geweihformen. Kiinftige Kapitalhirsche setzen 
haufig schon im 3. Jahre und frillier Kronen auf. Wenn deren Enden 
an den Spitzen kohlig sind, so ist das meist ein Zeichen, daB sie eigent
lich noch weiterwachsen wonten. Solche friihreife Entwicklung wird 
oft irrtiimlich aIs schlechtes Zeichen angesehen und der Trager als 
,Jleidebock" abgeschossen. Bei abnormen Geweihen muB man vor
sichtig sein und festzustellen suchen, ob sie pathologischer Natur oder 
Zeichen guter Anlage sind. Selbst die sogenannten "Kahlkopfe" 
sind nicht immer erblich belastet; es kommt haufig vor, daB Hirsch
kalbern, denen die Miitter im ersten Winter weggeschossen wurden, 
oder die u!lter Rachenbremsen gelitten haben, die Stirnzapfen verkiim
mern; erholen sie sich spater, so ist inzwischen die Decke iiber den Rosen
stocken schon so dick geworden, daB die Entwickelung der Kolben da
durch verhindert werden kann; gelingt aber der Durchbruch, dann ist 
das ~inZeichen von besonderer Erbkraft, undes bestehen keineBedenken 
gegen die Schonung. Ein Vorbeugungsmittel bei Bremsenplage ist 
·Deckung im Schutz von dichtem Jungswuchs, Schill, Farnkraut usw. 
Der AbschuB befallener Stucke muB auch in der Schonzeit erfolgen. 

Von den zahlreichen GeweihmiBbildungen haben nur wenige 
erblichen Charakter; die meisten sind hervorgerufen durch Verletzungen 
und iiben einen direkten EinfluB auf die Rassenzucht nicht aus. Indirekt 
konnen sie allerdings dadurch hemmend wirken, daB der Hirsch ab
geschlagen wird und daher fiir die Fortpflanzung nicht in Betracht 
kommt. Hierher gehoren Bruche del' Rosenstocke, die meist dauern-
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den Verlust oder abnormen Wuchs der betreffenden Stange nach sich 
ziehen; voriibergehend dagegen sind Stangenbriiche, die das Geweih 
fiir das laufende Jahr aus dem Gleichwuchs bringen. Durch Wirkung 
von SchuBverletzungen werden haufig GeweihmiBbildungen hervor· 
gerufen. Der KnochenschuB an einem Hinterlauf wirkt sich regel
maBig in diagonaler Richtung aus infolge der bekannten Kreuzung der 
vom Kopf in die hinteren Extremitaten laufenden Nerven, wahrend beim 
VorderlaufschuB meist ein Riickgang beider Stangen eintritt infolge der 
tJberanstrengung des ganzen Vorderkorpers und der starken Behinderung 
beirn Asen. Ich habe bei angeschossenen Rot - und Damhirschen, 
die zum Zweck der Beobachtung wahrend der Heilungsperiode. in be
sonderen Gattern gehalten wurden, beweisen konnen, daB nach voll
standiger Verwachsung der Knochen und Behebung der Lahmheit 
das Geweih seine normale Form wieder bekam, so daB der Hirsch nicht 
abgeschossen werden brauchte. Die mit geschlechtlichen Mangeln zu
sammenhangende Periickenbildung ist an sich fiir die Zucht ohne 
Bedeutung, wird aber im allgemeinen nicht gerade zur Schonung des 
Tragers Veranlassung bieten. Riicksichtslos auszumerzen sind Hirsche, 
die morsche Stangen tragen, sofern sich solcher Aufsatz wieder
holt. 1st die briichige Masse Folge schlechten Blutes, so wird sie durch 
besteAsung nicht gebessert; die Erfahrung lehrt, daB sie sogar erblich ist. 
Pfropfenzieher sind meist auf Lungenwiirmer oder Leberegel zuriick
zufiihren und konnen wieder verschwinden, wenn das mel beseitigt 
ist. Stehen sie mit ortlichen Wiesenverhaltnissen in Verbindung, so daB 
der ganze Wildbestand darunter leidet, ist eine entsprechende Melio
ration mehr am Platze als der AbschuB. Besondere Aufmerksamkeit 
ist auf kronenlos bleibende Geweihe zu richten, die sich ver
erben. Hierher gehoren die sogenannten "Morder", die mit ihren langen 
spitzen Stangen gefahrliche Rivalen in der Brunft sind und oft die gut 
veranlagten Hirsche vom Beschlag abhalten. Ich habe Abwurfserien 
gesammelt, deren Trager ein Jahrzehnt lang es nie iiber den Achter 
oder Eissprossenzehner gebracht haben. Ihr baldiger AbschuB ist 
dringend zu empfehlen, es sei denn, daB die Lage des Reviers, wie z. B. 
im Harz, einer vollendeten Geweihbildung entgegensteht. Immerhin 
sollte auch dort die Ziichtung von Kronenhirschen nicht als unmoglich 
angesehen werden. Es gibt bei den Hirschen, ebenso wie bei den Bau
men, schmale und breite Auslagen. Wir haben sie bei den Eichen 
und Kiefern als Rassenmerkmale kennengelernt, und es steht auBer 
Zweifel, daB das gleiche bei den Hirschen der Fall ist. Bedauerlicher
weise werden engstehende Stangen oft als Grund fiir den AbschuB 
angesehen. Die Natur hat nicht zwecklos solche Geweihe wachsen 
lassen; sie haben sich wahrscheinlich dort bewahrt, wo ihre Trager in 
geschlossenen, sehr dicht stehenden Waldern den Verfolgungen des Raub-

Seitz, Edelrassen. 9 
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zeugs und der Bremsen besser entgehen konnten als die breitkronigen 
Verwandten. 

Ein Naturgesetz liegt auch in den Farben der Stangen, die von 
hellem Gelb bis zu tiefem Dunkelbraun vorkommen. Es galt als fest
stehende Tatsache, daB allein die verschiedenen Baumsafte beim Fegen 
das Geweih unterschiedlich farben. Ich habe bereits vor 25 Jahren 
daran gezweifelt und daher einen Versuch am eingegatterten Rehbock 
angestellt. Vor der Fegezeit wurden im Zwinger abgeschalte trockene 
Kiefernstangen eingeschlagen; die Folge war, daB trotz fleiBiger Be
nutzung derselben das Gehorn hell blieb. Zur BIattzeit wurden frische 
griine Stammchen verschiedener Baumarten eingegraben, die vom Bock 
auch sehr gut angenommen wurden. Gleichwohl blieb das Gehorn hell. 
DaB es sich im vollstandig verharteten Zustand nicht mehr verfarbte, 
ist einleuchtend, da die Poren bereits geschlossen waren; um so auffallen
der war aber die Erscheinung, daB es nicht bald nach dem Abfegen 
des Bastes dunkel wurde. Ratte ich doch im zoologischen Garten 
Rirsche mit braunen Geweihen gesehen, denen nur an trocknen Zaun
pfahlen und am Drahtgeflecht Gelegenheit zum Fegen geboten war, 
und gerade deshalb den beschriebenen Versuch vorgenommen, weil 
die im Muskauer Tiergarten deutlich auftretenden Farbenunter
schiede unmoglich von den herrschenden Kiefernbestanden allein be
einfluBt sein konnten. Es ist selbstverstandlich, daB verschiedene Baum
safte an sich verschiedene Farbungen hervorrufen konnen; aber die 
Beobachtung zeigt uns, daB bei einem Rudel Rirsche, die aIle an den 
gleichen Rolzarten gefegt haben, doch wesentliche Farbenunterschiede 
auftreten. Es gibt briinette und blonde Menschen. Es gibt dunkle und 
helle Hirsche. Die Farbennuance erstreckt sich auf den ganzen Korper, 
auf Raar und Geweih. Ausnahmen kommen vor, aber die Regel ist, 
daB Hirsche mit dunkelbrauner Decke auch ein dunkles Geweih tragen. 
Es diirfte also fiir die Wirkung der Baumsafte wesentlich sein, auf 
welcher Unterlage die Farbe aufgetragen wird. Eine recht rauhe Ober
flache nimmt mehr Farbe an als eine glatte. Ich mochte also behaupten, 
daB die dunklere oder hellere Farbung der Geweihe in erster 
Linie abhangig ist von der individuellen Anlage des Hir
sches, und erst in zweiter Linie durch die Rolzarten, an 
denen der Geweihtrager fegt, schattiert wird. Die Rolzsafte wirken 
aber nur nebenbei: Professor Dr. Alexander Koenig in Bonn (Rhein) 
hat schon im Jahre 190:~ darauf hingewiesen, daB die gleichmaBige 
Braunung durch eine Oxydation innerer Sekrete in den auBeren 
Geweihzellen entsteht. Das deckt sich mit meinen Beobachtungen 
ebenso, wie seine Ansicht, daB die hellen und dunklen FarbentOne 
Rasseneigentiimlichkeiten sind. Das Geweih ist nach dem Fegen nicht 
abgestorben, sondern hat noch bis gegen die Abwurfszeit lebende Safte, 
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deren Pigmente sich bei der Transpiration in seiner Oberflache als 
autogene Grundfarbe festsetzen. Diese hat sich der Versuchsbock 
im Zwinger abgerieben. 

Forstmeister von Hovel geht auf Grund seiner langjahrigen 
Erfahrungen in der Schorfheide weiter; er ist der Ansicht, daB die 
dortigen Hirsche iiberhaupt nicht fegen, sondern den Bast einfach ver
lieren, und das Geweih sich lediglich an der Luft und Sonne von selbst 
braunt. 1m Muskauer Tiergarten kam das reibungslose Abfallen des 
Bastes nicht zur Erscheinung; er platzte allerdings auf, aber der ent
stehende Juckreiz veranlaBte die Hirsche alsbald zum Fegen. Zweifel
los besteht ein Gegensatz in der Ausfiihrung dieses Aktes zwischen 
Rehbock und Hirsch. Der letztere ist auBerordentIich angstlich besorgt 
um seine Kolben, und der Jagerspruch ist richtig, daB der Feisthirsch 
sich vor seinem eigenen Schatten fiirchtet. Die Erklarung liegt darin, 
daB er alles vermeidet, woran sich die empfindlichen Kolben stoBen 
konnten; deshalb steht er im J uni und J uli nicht gern in Stangenholzern 
und Dickungen, statt ihrer sucht er Schutz in Schilf, Farnkraut, Brenn
nesseln, Getreidefeldern und Schonungen, weil dort das Geweih in der 
Flucht oben herausragt. Das ist beim Rehbock anders; er braucht nicht 
so vorsichtig zu sein mit seinem verhaltnismaBig kurzen und schmal
stehenden Gehorn und kennt daher nicht das Angstgefiihl des Hirsches. 
Beim ersten Juckreiz bearbeitet er die Jungholzer riicksichtslos, oft 
schon, bevor der Bast sich zu losen beginnt. Wenn auch die Muskauer 
Hirsche anfangs zaghaft waren, so fegten sie doch sofort an Zweigen, 
besonders gern an solchen, die von oben herunterhangen, und an Seiten
trieben in den Kiefernschonungen. Merkten sie dann, daB das nicht weh 
sondern wohl tut, dann nahmen sie Heister und allmahlich auch schwache 
Stangen an. Ich habe viele Fegestellen mit Bast Ende Juli und An
fang August gefunden, aber nie im Stangenholz. 

1m Herrenhause des Rittergutes Wulkow, Kreis Ostprignitz, hangt 
ein Bild, das nicht nur kiinstlerisch wertvoll, sondern auch jagdwissen
schaftlich beachtenswert ist: "Elias Ridinger inv. pinx. sculp." "E i n 
Hirsch von 14 anden, welcher den Bast in leichten ge
streiche abstreift." Die poetische Unterschrift lautet: 

"Sah man von bejahrten Stammen und von Blattern die Figur 
je natiirlicher gebildet? eine Tbierische Natur 
gleichsam lebend bIos in Strichen? Nein, vom Tbier- und Pflanzen Reich 
sah man nimmer die Copie dem Original so gleich. 
In dem Aug, in allen Sehnen, ja in Muskeln durch die Haut 
wird an diesem Hirsch, .wie sanft ihm das schlagen thut, geschaut. 
Ja es zeiget iiberall die so kiinstliche Copie 
in nur schwarzen Linien Farben, Haltung, Harmonie. 
Wie das Urbild so vortrefflich, wie die Welt so wunderschon, 
davon kan man bier im Abdruck, einen schonen Schatten sehn. 

9* 
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Ja noch roehr. In wahren Waldern: wie es mir zum ofitern schien: 
scheint der griine Schatten schwartz, hier der schwartze Schatten griin. 
Ja es scheint dis edle Thier nicht zu stehn, nein sich zu regen, 
und die Blatter an den Zweigen durchs Gehorn sich zu bewegen." 

Diese scharfe Naturbeobachtung deckt sich mit meinen vorstehenden 
Ausfiihrungen. Der Besitzer von Wulkow, Ritterschaftsrat Herr
mann, hat Anfang August 1925 in der Schorfheide solchen Vorgang 
des Fegens langer als eine Stunde an mehreren Hirschen beobachtet 
und deutlich gesehen, wie der Bast an griinen Eichenzweigen allmahlich 
abgefegt wurde, und daB dabei SchweiB hervortrat. Durch die Beizung 
beim Fegen wird die Feststellung nicht erschiittert, daB die rassische 
Grundfarbung des Geweihs aus Eigensaften entsteht; sie 
erklart sich zwanglos aus dem Vergleich mit den Baumen, deren Holz 
sich nach BloBlegung von selbst farbt. lch besitze mehrere Hirsch
geweihe, die an Stellen, welche unmoglich an der Rinde energisch 
gerieben sein konnen, einen Teil des Bastes verloren und sich selbst 
gebraunt haben, z. B. Pendelstangen, deren Rosenstocke in der Kolben
zeit ausgebrochen und in der Fegezeit noch nicht wieder fest angewachsen 
waren. Die vorstehenden Streiflichter mogen fiir den Vergleich von 
Baumen und Wild hier geniigen. Meine Hirschstudien sind ausfiihrlich in 
den Jahrga.ngen 1899-1904 von "Wild und Hund" als "Beitrage zur 
Geweihbildung der deutschen Rothirsche" niedergelegt. Von den 
zahlreichen dazu gehorenden lliustrationen sind einige mit Genehmigung 
der Schriftleitung in dieses Buch iibernommen. 

Es solI noch kurz auf die praktische Ausfiihrung des Wildabschusses 
eingegangen werden; denn es wird oft eingewendet, daB die empfohlene 
"Zuchtwahl mit der Biichse"schwerdurchfiihrbarsei. Die von weid
gerechten Jagern ins Leben gerufenen Rotwildvereine haben eine gewisse 
Grundlage geschaffen, auf der weitergearbeitet werden kann. Aber der 
gute Wille und das gute. Beispiel einzelner geniigen nicht fiir den End
erfolg; es sind allgemeine gesetzgeberische MaBnahmen erforderlich, 
urn den eigenniitzigen SchieBern das Handwerk zu legen. Mehrjahriges 
AbschuBverbot fiir alles mannliche Hochwild und anschlieBend daran 
dauernde Erweiterung seiner Jahresschonzeit, verbunden mit Zwangs
abschuB des iiberzahligen Mutterwildes, waren durchschlagende Mittel. 
Durch die damit erreichte Verminderung iibermaBiger Wildbestande 
konnte aber auch der Wald- und Flurschaden erheblich eingeschrankt 
werden, besonders wenn eine sachgemaBe Winterfiitterung in den Stand
revieren allseitig durchgefiihrt wiirde. Der nachtliche Jagdbetrieb 
sollte allgemein verboten sein, weil eine planmaBige AU8wahl des Wildes 
dabei nicht moglich ist. Endlich miiBten auch scharfere Anforderungen 
an die SchieBfertigkeit gestellt werden. Auf d~r Ausstellung der "Griinen 
Woche" Berlin wurde eine Projektionswildscheibe, die im Zimmer benutzt 
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werden kann, gezeigt, auf welcher das Wild in verschiedenem GeHi.nde 
sich bewegend dem Schiitzen vorgefiihrt wird. Bei dem hohen An
schaffungspreise kann die sinnreiche Einrichtung leider nicht Allgemein
gut sein, aber das Prinzip ist gut und wird hoffentlich so vereinfacht 
werden, daB es wenigstens in Vereinen Eingang findet. Dar Jager kann 
sich auch ohne kiinstlichen Apparat beheHen, wenn er regelmii.Big An
schlag iibt und jedes Stiick Wild auf seine Eigenschaften hin anzu
sprechen bemiiht ist. Dann geht ihm die Beherrschung der Waffe und 
des Zieles in Fleisch und Blut iiber. Es kommt nicht nur darauf an, 
daB man in Ruhe zielen gelernt hat, sondern man muB so lange exer
zieren, bis Visier, Korn und Blatt blitzschnell zusammen sind, und 
dementsprechend in der Flucht der SchuB gewissermaBen automatisch 
sitzt. Ein Gewehr, mit dem eine solche regelmaBige Balance nicht er
reicht wird, hat eine ungeeignete Lage und sollte ausgewechselt oder 
umgeschaftet werden. Sucht der Schiitze erst Kimme und Korn, dann 
sieht er das Wild nicht deutlich genug; sind aber die Augen frei, dann 
erkennt er jedes einzelne Stiick genau und kann das geeignete heraus
finden, ja sogar aus einem Rudel mehrere schlechte zur Strecke bringen. 
Durch das Fernrohr wird ein gleichzeitiges Sehen und SchieBen beim 
Pirschen ermoglicht, aber die VergroBerung der Glaser darf nicht zu 
stark sein, sonst geht die Sicherheit im FreihandschieBen verloren. Wer 
erst einen Baum suchen muB, ist fiir die Rege mit der Biichse zu stark 
behindert. 

"Nah schieB und breit, nur auf stehendes Wild, und bedenke die 
Suche!" hat Oberforstmeister Bernhard Borggreve unter sein von mir 
nach der Natur skizziertes Bildnis geschrieben. Dieses Mahnwort ist 
mir immer oberstes Gesetz fiir die Rochwildpirsche gewesen. Aber 
mein sehr verehrter Lehrer setzte seinen Imperativen gern die Ein
schrankung "ceteris paribus" hinzu. Daraus kann fiiglich bei den jetzigen 
ungleich rasanteren Jagdwaffen" die Berechtigung hergeleitet werden, 
auch gern auf fliichtiges Wild zu schieBen. Aber nicht leichtsinnig soli 
sich der Finger kriimmen, weder beim SchuB in der Flucht, noch im 
Stand. Der bekannte Gebrauchshundfiihrer von Loe benstein-Sall
gast hat an einen Rochsitz etwa folgende Verse geschrieben: 

Du Jager in dem luft'gen Raus, schieBt du dereinst auf mich, 
BIas' schnell das Lebenslicht mir aus! ich bitt' herzinniglich. 
Kein Doktor wohnt auf weiter Reid', der mich verbinden kann, 
Wenn todeswund ich lange Zeit die Erde starre an. 
Drum Jager, bitt' ich noch einmal, schieB' nicht mit leichtem Mut, 
Behalt' im Auge meine Qual, ziel' scharf und triff mich gut! 

Waidmannsheil! 
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Tafel 38. 

Die Abwurfstangen 1895 mit ihren Flndern in der OberiOrsterei JagdschIoB bel Muskau·O.·L. 

Zwei Abwiirfe desselben Hirsches, die am besten erkannt werden an der AbwurffUiche, dem 
"Petschaft" des Hirsches. 
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Tafel 42. 

Drei Abwtirfe eines guten Hirsches. Der verkiimmerte links war Foige eines Sturzes; Abschull 
ware damals ein Fehler gewesen. 

Abwiirfe von degenerierten Hirschen im Gatter der Oberforsterei Jagdschloll, vor Beginn der 
Zuchtwahl im Jahre 1892. 

Seitz, Edelrassen. 10 
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Tafel 43. 
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Tafel 46. 

Hirschrudel In Abwehrstellung gegen Rachenbremsen. die wahrend der Kolbenzeit fJiegen und 
der Gewelhbildung schaden. 

Links Kapitalhirsch, rechts Zukunftshlrsch im Bast. Man beachte auch den verschiedenen 
GesichtsausMuck und Korperbau als Erkennl1ngsmerkmale. 



Tafel 47. 

Links altere kronenlose Hirsche, abzuschieBen I Rechts Zu1.'1Ulft·shirsche mit guter Kronenbildung, 
zu schonenl 

Zukunftshirsche 2 Jahre spiiter, meist schon gut cnt"ickeit, aber einstweilen noch keiner ab
schuBreif. 



Tafel 48. 

Links ungarischer Hirsch, der die auf Um gesetzten Erwartungen nlcht erfiillte, abzuschiel3en I 
Rechts eln jiingerer Kronenhirsch, zu schonen! 

Links junger "Feisthirsch", der diese Bezeichnung mit Recht tragt; er wurde vier Jahre spater als 
starker Achtzehnender geschossen. 



Tafel 49. 

Erlegter Zehnender, der nie eine Krone trug, 12jahrig. 

Eriegter Zehnender, vom Zwiiifer zuriickgesetzt, 11 jiihrig. 



Tafel 50. 

Erlegter Zehnender, lOjiihrig, der die gut veranlagten Hirsche vom Brunftplatz vertrieb und 
mehrere geforkelt hatte. 

Blonder Kapitalhirsch, 11 jiihrig erlegt von Graf Arnim-Muskau 1899, da ein Zuriicksetzen auf 
Grund der Abwurfstangen befiirchtet wurde. 

Seitz, Edelrassen. 11 



Tafel 51. 

Ein "Edelhirsch vom Kopf bis zur Schalc" mit tadellogem Korperbau und hervor
ragender Geweihbildung, als 5jahriger 1904 bereits Vierzehnender! Ein Erfolg zwolfjiihriger 

Zuchtwahl in der OberfOrsterei Jagdschlof.l bei lI1uskau-O.-L. 

11* 



VI. Schln8betrachtong. 
Uberblicken wir noch einmal unser buntfarbiges Waldbild, das wir 

nach der Natur zu malen versucht haben, so gilt es jetzt zu fragen, 
ob eine Harmonie zustande gekommen ist, oder - in abstrakter Weise 
gesprochen - ob die Entwicklung der Gedanken zu logischen Schliissen 
fUhren kann 1 Bei kritischer Beurteilung stellen sich vielleicht Wider
spriiche oder MiBverstandnisse heraus. Disharmonien finden sich iiberall 
in der Natur, wie in der sie nachbildenden Kunst und in der Wissenschaft. 
Sie konnen an einzelner Stelle storen, aber auch die Gesamtwirkung 
heben, indem sie zum Nachdenken und Beobachten anregen. Die freie 
Natur Ii.i.Bt sich nicht in starre Fesseln schlagen; aber unsere Erkenntnis 
der Naturgewalten schreitet von Jahr zu Jahr fort. Gemeinsame Arbeit, 
die sich iiber Kleinigkeiten hinwegsetzt und das groBe Ganze mit allen 
unsem Sinnen erfaBt, wird zur rechtzeitigen Losung der noch offenen 
Fragen beitragen. Manches Lebewesen ist schon aus unserer Flora und 
Fauna verschwunden oder steht dicht vor dem Aussterben, well fiir 
seine Erhaltung und Fortpflanzung nicht rechtzeitig gesorgt wurde. 
So ergeht es zur Zeit der Eibe im Pflanzenreich, dem Wisent im Tierreich, 
und aIle Bemiihungen werden diesen Verfall kaum noch aufhalten 
konnen; denn die klaglichen Reste reprasentieren nicht mehr die ein
stige Urkraft. Wir suchen nach Ersatz und fiihren Auslander ein. 
Gibt es einen groBeren Widerspruch in der Lehre iiber die Boden
sti.i.ndigkeit 1 - Trotzdem sehen wir, daB die amerikanische Roteiche 
und Grauesche, die Douglas- und Sitkafichte, die japanische und sibi
rische Larche, das Dam- und Muffelwild sich im deutschen Walde, weit 
von der eigentlichen Heimat entfernt, wohl fiihlen wie die Kartoffeln 
auf dem Felde .. Storen uns diese Widerspriiche 1 Konnen sie die Natur
gesetze erschiittern 1 Nein! Sie beweisen geradezu, daB Pflanzen und 
Tiere eine weitgehende Anpassungsfahigkeit besitzen und nur darallf 
warten, daB sie auf den richtigen Platz in der groBen Heimat Erde gestellt 
werden. Was bedeuten die engen klimatischen Grenzen innerhalb 
unseres Vaterlandes im Ent£emungsvergleich zu den Ursprungslandem 
der eingefiihrten Fremdlinge, Amerika und Asien! - Die Zwangsein
wanderung steht keineswegs im Widerspruch zur natiirlichen Verbrei
tung; denn die gewaltigen Umwi.i.lzungen auf der Erde sind, im Grunde 
genommen, doch auch Zwangsmittel gewesen. Der Erfolg hangt aber 
von der Rasse abo AIle Arten, sowohl die heimischen als die fremden, 
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zeigen ebenso wie die Eichen, Kiefern und Rothirsche, zahlreiche Form
verschiedenheiten mit besonderen erblichen Eigenschaften, die erkannt 
und bei der Auswahl berucksichtigt werden wollen. MOchten sich die 
dazu Berufenen nicht in zu weit gehende Zerspliiterungen verlieren, 
sondern gemeinsam das gro.l3e Ziel im Auge behalten, von j eder Art 
einheitliche fur ganz Deutschland geeignete Edelrassen 
herauszufinden. Es sollte aber auch eine breite Aufklarung er
folgen, wie sie bereits im :Auslallde eingesetzt hat. Schon bei den 
Kindem aller Stande mu.13 das Verstandnis und der freie Blick 
fUr den Wald erweckt werden. Manche Schulen haben unter Fiih
rung ihrer Lehrerschaft den Vormarsch bereits angetreten, und ich 
wei.13 aus der Erfahrung im FeuerlOschwesen, wie wertvoll eine solche 
Erziehung sich auswirken kanJi". Wenn Graf Arnim-Muskau bei der 
Versammlung des schlesischen Forstvereins 1923 die Bedeutung des in 
seiner Standesherrschaft von mir gegriindeten Feuerwachturmsystems 
lobend hervorgehoben hat, so erblicke ich in dieser Anerkennung weniger 
ein personliches Verdienst als den Bew;.eis fiir die Empfanglichkeit des 
deutschen Volkes, wenn es zu guter Leistung angespomt wird. Zum 
Werke, das wir fromm bereiten, geziemt sich aber nicht nur ein ernstes 
Wort, sondem es gehoren dazu-auch Geldmittel. Der Wald verlangt 
mit Recht, da.13 sie ihm anstand'slos bewilligt werden aus den hohen Wer
ten, die er besitzt und uns darbietet mit demMahnwort·: "do, ut des!" 
Wenn wir seine Wesensart verstehen, seine Schatze unter Einfuhrung 
eines mehr kaufmannisch eingestellten Leistungsbetriebes verwerten 
und, der Natur folgend, unrentabele Wirtschaftsma.l3nahmen ver
meiden, so werden uns auch die Mittel nicht fehlen, mit denen der 
kranke Pflegling zul' Gesundung gebracht werden kann. 

Erkennet die Edelrassen, heget und vermehret sie! 

Druck Yon Oscar Brandstetter in Leipzig. 
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