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Z u w a c h s l e i s t u n g e n  d e r  s o z i o l o g i s c h e n  B a u m k l a s s e n  

i n  l a n g f r i s t i g  b e o b a c h t e t e n  V e r s u c h s f l i i c h e n  

Von R. MAGIN 

Ver6ffentlichung aus dem Institut fiir Ertragskunde der Bayer. Forstllchen Forschungsanstalt, 
Miinchen 

Mit 8 Abbildungen und 6 Tabellen 

Die konsequente Durchffihrung periodisch wlederholter Aufnahmen in 
stammweise n~merierten Best~inden ist eir~e der wichtigsten Aufgaben er- 
tragskundlicher Institute. Die dabei .gewonnenen Ergebnisse nehmen um 
so mehr an Weft zu, je einheitli~er und in sich vergleichbarer die zeitlich 
verschiedenen Nachweise geffihrt wurden. Das umfangrelche Zahlenmaterial, 
das sich auf diese Weise z.B. bei der Bearbeitung der Durchforstungsver- 
suchsfl~chen in einem fiber 70j~ihrigen Zeitraum angesammelt hat, bletet die 
M~Sglichkeit, die soziologische Entwicklung yon Kollektiven, das ,Umsetzen ~ 
der B~iume in verschiedenen Altersphasen sowie die Zuwachsleistung der ein- 
zelnen Schichten tangfristig zu verfolgen. 

Erstmals 1905 ur~d dann fortlaufen.d wurden die B~iume jeder Versuchs- 
fl~iche, neben der damals ~iblichen Klassierung des Vereins Forstlicher Ver- 
suchsanstalten, nach den Kraftschen Baumklassen eingesch~tz~. KRAvr spricht 
in seinem Buch ,,Beitr~ige zur Lehre yon den Durchforstungen, Schlagstellun- 
gen und Lichtungshieben" yon Stammklassenl), deren Kriterien dutch Krone 
und relative H~She festgelegt sind; . . . .  man kann sagen, dat~ die Beschaffen- 
heit der Krone der getreueste Ausdruck der in der Vergangenheit wirksam 
gewesenen Wuchshemmungen ist und bei den geringeren Stammklassen zu- 
gleich ein Anzeichen des frfiher oder sp~ter eintretenden Ausscheidens der- 

1) Sinnentsprechender ist die in der neueren IAteratur iibliche Bezelchnung ,,Baum- 
klassen". 

Forstw. Cbl., 71. Jhg., Heft 7/8 15 
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selben aus dem Kronenraume des Bestandes bi~det. Das einzige sichere Mittel 
der Stammklassen-Unterscheidung ist sonach die Beschaffenheit der Krone, 
woneben in bedingter Weise auch die relativen H6henverh~iltnisse Beriick- 
sichdgung linden kSnnen."  Der Zweck dieser Einteilung war urspriinglich, 
die Durchforstungsgrade ,,schwach, mittel  und  stark" durch eine festgelegte 
Enmahme  einzelner Baumklassen oder  Teile derselben zu definieren, um 
subjektive Momente  nach M/Sglichkeit zu vermeiden. Die Praxis der Auf- 
nallmen hat  gezeigt, dai~ das subjektive Empfinden des Einsch~itzenden wohl 
weitgehend eingeengt ist, aber auch bel neueren Baumklasseneinteilungen mit  
k larer  Trennung  zwischen soziotogischer Stellung und Kronenausformung 
nicht vollst~indig ausgeschaltet werden kann. 

Das Versuchsobjekt 

Die folgenden Untersuchungen b eziehen sich vorwiegend auf die Fichten- 
Durchforstungsreihen Nr.  5 im Forstamt Denklingen und  Nr .  72 im Forst- 
amt  Eglharting. Beide sind Niederdurchforsturtgsreihen und gliedern sich in 
je 3 Fl~ichen mit  0,25 ha, die nach dem A-B-C-Grad (nach der Bezeichnung 
Forstlicher Versuchsanstalten) behandelt  werden, (zur Auswertung diente 
jeweils der B- und  C-Grad). Die ertragskundlichen Ergebnisse dieser Fl~ichen 
wurden bereits flir Arbeiten yon  GUTMANN, REINHOLD, ERNST und fiir eine 
abschliet~ende Bearbeitung s~imtlicher bayerischer Fichtendurchforstungsver- 
suche yon  VANSeLOW benutzt .  Wertvolle  Unterlagen lieferten sie ferner zur 
Aufstellung einer siidbayerischen Fichten-Ertragstafel, die VANSeLOW 1949 
verSffentlichte. 

Die Durchforstungsreihe N r. 5 im FA Denklingen, Abtlg. VII 4, liegt im Sachsenrieder 
Forst -- etwa 70 km siidwestlich yon Mi~nchen -- in fast ebener Lage. Nach den Versuchs- 
akten ist der Standort wie folgt charakterisiert: Hochterrassenschotter, Lehmboden mit Kies- 
beimengungen, mittelm~ii~ig tiefgrlindig, im Untergrund (50 bis 70 cm) vereinzelte Kalkreste. 
HiShenlage 685 mil. d. M., j~ihrliche Niedersehlagsmenge im langj~ihrigen Durchsdmitt 1203 ram, 
davon in den Sommermonaten Mai bis August 584 ram. Temp. Jahresmittel 6,9 ° C, Mai bis 
August 14.5 °. H/Shenbonidit 15 nach VANSELOW. Die Versuchsreihe, durch Pflanzung im 
1,4-Quadratverband entstanden und dutch Naturverjiingung erg~inzt, wurde 1883 im Alter 
yon 35 Jahren angelegt, 1951 erfolgte die 17. Aufnahme dieser Fl~ichen. Ausgewertet wurde 
der Beobachtungszeitraum yon 1908 bis 1951 unter Beiziehung der Ergebnisse 1926 und 1935. 

Die Durchforstungsreihe Nr. 72 im FA Eglharting hat wesentlich ungiinstigere Stand- 
ortsbedingungen fiJr die Fichte, sie liegt etwa 20 km 6stlich yon Miinchen und stockt auf 
Niederterrassenschotter, der hier zu einem ziemlich flachgriindigen, sandigkiesigen Lehm- 
boden verwittert ist, HiShenlage 525 miL d. M. Die j~ihrliche Niederschlagsmenge 943 ram, 
davon 454 mm in den Sommermonaten, weist in Verbindung mit den Bodenverh~ilmissen auf 
die ungeniigende Wasserversorgung der Fi&te auf diesem Standort him Das Jahrestempe- 
ratur-Mittel ist mit 7,4°C anzugeben, fiir die Monate Mai bis August bedeutet dies eine 
durchschnittliche Temperatur yon 15,1 ° C. Entsprechend den Wuchsverh~iltnissen m die im 
iibrigen durch Sp~it- und Friihfr~Jste verschlechtert werden-  ist die HiShenbonldit, nach 
der Fichten-Ertragstafel yon VANSELOW betr~igt sie II5. Die Reihe 72 wurde 1907 ira Alter 
yon 36 Jahren erstmals aufgenommen, sic ist ebenso wie die Denklinger Fl~ichen dutch 
Pflanzung (0,9 X 0,9 m) begriindet worden. Bisher liegen acht Aufnahmen vor, yon denen 
die Ergebnisse der Jahre 1907, 1925, 1939 und 1950 fiJr die Untersuchungen benutzt wurden. 

Die Untersuchungsmethode 

Aus den Aufnahmelisten wurden zun~ichst jeweils zwei, nach Stamm- 
klassen getrennte Kluppmanuale  (1 cm Durchmesser-Stufen) g.efertigt, wobei 
eines die Durchmesserverteilung der Baumklassen und ihrer umgesetzten 
B~iume zu Anfang, das zugehSrige zweite die Verteilung am Ende der Peri- 
ode angibt. Daraus konnten  der Grundfliichenmittelstamm der Baumklasse, 
sein Durchmesser- und  Grundfliichenzuwachs sowie der Grundfl~ichenzuwachs 
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aller Biiume nach Stammklassen getrennt in absoluten und prozentualen 
Werten berechnet werden. Unter Verwendung der jeweiligen ausgeglichenen 
H~Shen- und Formzahlkurven lief~en sich die Volumen der Grundfl~ichen- 
mittelstiimme, der einzelnen Stammklassen und das Gesamtvolumen jeder 
Aufnahme (vor und nach der Durchforstung) sowie durch Differenzbildung 
der Zuwachs der Perioden absolut uud prozentual ermitteln. Die Zuwachszeit- 
r~iume wurden so gew~ihlt, daft die Fehler bei der Zuwadasermittlung infolge 
der Periodenl~inge m~Sglichst gering sind, andererseits das Umsetz.en der 
B~iume mit geniigender Sicherheit verfolgt werden konnte. Schwierigkeiten 
ergaben sich beim aussch.eidenden Bestand, zwar lief~en sich die Durch- 
forstungsentnahmen und ihre Verteilung nach Stammklassen feststellen, die 
Angaben konnten abet nicht fiir die, zwischen zwei Aufnahmen, ausgesch~e- 
denen St~imme (Windwiirfe, abgestorbene Bestandsglieder) erg~inzt werden, 
weil ihr Durdamesserzuwachs urid die soziale Ver~inderung nicht erfai~t sind. 
Der ausscheidende Bestand wurde deshalb summarisch ohne Stammklassen- 
ausscheidung fiir die Stammzahl und Grundfl~iche berechnet. 

Die  untersuchten  Best~inde 

a) I h r e  S t a m m z a h l e n  u n d  G r u r i d f l ~ i c h e n v . e r t e i l u n g e n  
In Tab. 1 sind die Stammzahlen und Grundfl~ichen jeder Baumklasse und 

der jeweils ausscheidende Bestand aufgeftihrt. Die zugeh/Srige Abb. 1 gibt 
auszugsweise die prozentuale Stammklassenfrequenz an. Obereinstimmend 
zeigt sich die bekannte Erscheinung, daft die Baumklasse 1 unabh~ingig vom 
Durchforstungsgrad und Alter mit gr~Sigerem Anteil an der Grundfl~iche 
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Abb. 1: Prozentuale Stammzahlen- und Grundfliichenanteile der Kraftschen Baum- 
klassen in den Fichten- Niederdurchforstungsreihen Denklingen Nr. 5 und Egtharting 
Nr. 72 (nach der Baumklasseneinschiitzung am Ende des Zuwachszeitraums, Stand v o r 

der Durchforstung) 
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beteiligt ist als ihrer Stammzahl entspricht. Bei Klasse 2 dagegen halten sich 
Stammzahl- und Grundfl~ichenanzeil auf allen Fl~ichen ungef~ihr die Waage. 

• Nach Durchforstungsgraden betrachtet, tr.effen beim B-Grad durchschnlttlieh 
85 % der Grundfl~iche und 70 % tier Stammzahl auf die Baumklassen 1 und 2, 
beim C-Grad erhSht sich das Verh~ilmis auf 90 % und 76 %. Untergeordnete 
Bedeutung hinsichtlich ihres Grundfl~ichenanteils haben die sozial schwiicheren 
Klassen 3, 4 und 5. Sie find stammzahlm~/l~ig durchwegs s~irk.er vertreten als 
ihr Grundfl~ichenanteil ausmacht. Eine Tatsache daft nicht unerw~ihnt 
bleiben, die graphische Darstellung l~iflt deutlich die subjektive Einsch~itzung 
der Stammklassen erkennen; offensichtlich weicht die Aufnahme 1939 (Alter 
80 Jahre) in Eglhartir~g fiir den B- und C-Grad yon .den i]brigen Stamm- 
klassenansprachen ab. 

b) D a s  U m s e t z e n  d e r  B ~ i u m e  
e ¢¢ BussE vers~eht unter dem ,,Urns tzen der Waldb~iume ,,jede .~nderung 

in der Leistung eines Stammes im Verh~iltnis zu den Leistungen der iibrigen 
Bestandsglieder." Sie zeigt sich durch eine Ver~inderung der sozialen Einstufung 
im Kollektiv und wird durch relativ ver~inderte Kronenausformung und 
ver~inderten HShenzuwachs verursacht. Das wechselvolle Aufsteigen und 
Absinken der Bestandesglieder ist nach dem Durchforstungsgrad verschieden. 
Beim B-Grad/ib.erwiegt nach de:r Stammzahl bei weitem das Umsetzen in 
sozial niedere Baumklassen, die sich fortw~ihrend aus den herrschenden Schich- 
ten rekrutieren; durchschnittlich sinken 31% der B~iume ab und n ur 5 % 
steigen in hShere Baumklassen auf. Beim C-Grad ist das Verh~ilmis ausge- 

glichener, 24 % wechseln in sozial geringere, andererseits steigen 18 i% in 
hShere Klassen auf. Der Kampf ums Dasein wird im Zusammenhang mit 
der Standraumfrage des Einzelbaumes beim B-Grad erwartungsgem~ii~ h~irter 
als beim C-Grad geffihrt. Ferner ist bier zu erw~ihnen, .daf~ w~ihrend einer 
Periode alas Umsetzen meist stufenweise erfolgt, verh~ilmism~it~ig selten 
ver~indern die B~ume ihre Stellung um zwel soziale Schichten. Vor- 
wieger~d sind es St~imme der Kraftschen Klassen2 und 3, die 
,,nach oben" umsetzen, aber auch bei 4 und 5 lassen sich St~imme 
verfolgen, bei denen durch Wegnahme bedr~ingender Nachbarn die 
Wuchskonstellation verbessert wurde. Das Grundlagenmaterial und die dar- 
auf aufbauenden Untersuchungen bieten keine MSglichkeit nachzuweisen, 
inwieweit genetische Veranl~gungen alas Umsetzen verursachen, sie be- 
schr~inken die Auswertung auf die Ver~inderung des Ph~inotyps. 

c) D e r  D u r c h m e s s e r z u w a c h s  
Denklingen B- und C-Grad 

Nicht umgesetzte B~ium.e: Die Baumklassen 1 und 2 haben in beiden 
Durchforstungsgraden ann~ihernd den glelchen Durchmesserzuwachs, ein 
deutliches Absinken gegeniiber dem C-Grad l~ilgt sich erst bei Baumklasse 3 
im B-Grad nachweisen. 

Umgesetzte B~iume: Sowohl im B-als auch im C-Grad legen die yon 
Baumklasse 2 nach 1 umgesetzten St~imme j~ihrlich etwa gleich breite Jahr- 
ringe an wie die nicht umgesetzten der Klasse 1, dagegen ist das Absinken 
yon 1 nach 2 und 2 nach 3 stets mlt eir~em Zuwachsverlust verbunden. 
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Tabelle 2a: Korrelationstabellen: Jiihrlicher Durchmesserzuwachs in mm und Baumklassen- 
zugeh~rigkeit zu Beginn bzw. zu Ende des Zuwachszeitraumes 

F1. 5111 B-Grad Denklingen 

Baumklasse nach KRAFT 

I 1  2 31 4 
1908 1926 

1i 4,3 3,4 
i l  4,2 2,4 1, 8 

1,8 0,4 0,4 

1926 1935 
1 4,4 3,6 
2 3,6 3,0 1,9 1,7 
3 0,9 1,1 

1935 1951 
1 3,3 1,9 
2 3,8 2,0 0,6 0,6 
3 1,2 0,3 
4 0,2 

I 5 

F1. 51111 C-Grad Denklingen 

Baumklasse nach KRAI~T 
Alter 

5 
Alter 

61--79 

79--88 

88--104 

I 1 2 3 I 4 

1908 1926 
1 4,4 4,2 
2 4,1 3,4 2,8 
3 2.4 0,8 0,3 

1926 1935 
1 4,3 3,1 
2 4,0 2,9 2,1 
3 2,2 

1935 1951 
1 3,3 2,3 1,9 
2 4,4 2,2 1,1 1,2 
3 1,9 1,5 0.9 

61--79 

79--88 

88--104 

Eglharting B- und C-Grad 

Nicht umgesetzte B~iume: Ebenso wie bei der Versuchsreihe Denklingen 
ist auch hier der Durchmesserzuwachs der Baumklasse 1 unabh~ingig vom 
Durchforstungsgrad. Klasse 2 dagegen leistet im C-Grad j~ihrlich um durch- 
schnittlich 0,6 mm mehr als im B-Grad. Die mitherrschenden B~iume legen in 
beiden Durchforstungsfl~ichen j~ihrlich ungef~ihr den gleichen Zuwachs an. 

Umgesetzte B~iume: Auch hier erreichen die yon 2 nach 1 iibergewechsel- 
ten St~imme ann~ihernd den Zuwachs der sozial gleich gebliebenen B~iume 
Kraft 1. Das Umsetzen nach ,,unten" vollzieht sich unter teilweise recht be- 
triichdichen Zuwachseinbuf~en. 

Tabelle 2b: Korrelationstabellen: Jiihrlicher Durchmesserzuwachs in mm und Baumklassen- 
zugeh~Srigkeit zu Beginn bzw. zu Ende des Zuwachszeitraumes 

1939  
1 
2 
3 
4 

F1.72/II B-Grad Eglharting 

5 

Baumklasse nach KRAFT 

1 1 " 2  3 [ 4 

1907 1925 
1 4.8 3,3 ] 
2 4,4 2,7 1,3 I 0,7 
3 2,3 1,6 2,5 

1925 1939 
I 4,2 2,9 
2 5,3 2,9 2,0 1,0 
3 2,0 0,3 

1950 
3,9 3,6 
3,8 2,5 1,8 

2,9 1,8 1,3 
1,4 1,3 

0,7 
0,4 

F1. 721III C-Grad Eglharting 

Baumklasse nach KR^FT 
Alter 

1 5 

36--54 
0,6 

54--69 

69--80 

Alter 
314 

1907 1925 
1 5,2 4,2 I 

36--54 2 4,8 3,5 2,2 ] 1,8 
3 2,8 1,8 1,7 

1925 1939 
1 4,7 3,3 2,2 

54--69 2 4,7 3,7 2,5 1,9 
3 4,0 2,5 1,9 

1939 1950 
1 3,7 2,2 
2 3,4 2,8 2,4 

69--80 3 2,5 1,6 
4 2,7 1,3 
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Ein Vergleich beider Durchforstungsreihen bietet sich nur fiir die Alters- 
periode 61 bis 79 Jahre Denklir~gen mit der Reihe Eglharting 69- bis 
80 j~ihrig. Auffallend ist die starke Durchmesserzuwachs-Stufung der Baum- 
klassen in Denklingen; der Zuwachs wird hier fast ausschlief~lich yon den vor- 
herrschenden und herrschenden B~iumen gebildet, w~ihrend in Eglharting 
durch das geringere AusscheidungsvermSgen des Standorts die Stufung des 
Durchmesserzuwachses nach Baumklassen ausgeglichener ist; dies fiihrt so 
welt, dab unter Berficksichtigung des Alters die mitherrschenden B~iume der 
Eglhartinger Fl~ichen breitere Jahrringe bilden als in Denklingen. 

d) D i e  G r u . n d f l S c h e  u n d  d e r  G r u n d f l ~ i c h e n z u w a c h s  
Um den Grundfl~ichen- und auch den Volumenzuwachs, nach Baum- 

klassen getrennt, fiir einert bemessenen Zeitraum zu verfolgen, bestehen zwei 
MSglichkeiten: Man kann yon der soziologischen Klassierung und der ent- 
sprechenden Verteilung der Baumklassen entweder am Anfang oder am 
Ende der Periode ausgehen. Legt man die Baumklassen-Einsch~itzung am An- 
fang (nach der Durchforstung) zugrunde, so wird man sich zweckm~ii~ig 
auf diejenigen St~imme beschr~inken, die am Ende des beobachteten Zeit- 
raumes (vor der Durchforstung) noch vorhanden sind. Wiirden keine ,,Um- 
setzungen" w~ihrend dieser Zeit stattfinden, so w~ire der Zuwachs jeder Baum- 
klasse bei vor- und riickw~irtsgerichteter Betrachtung gleich groik Unsere 
Untersuchungen haben beide Wege, sowohl fiir den Grundfl~ichen- als auch 
den Volumenzuwachs eingeschlagen. Die Berechnungen der absoluten GrSi~en 
wurden durch solch.e nach prozentualen Werten erg~inzt, die nach ZIMMERLE 
,besonders gute Weiser" ftir die Vertretung der Baumklassen darstellen. 

Tabelle 3: Grundfl~ichen- und Grundfl~ichenzuwachsanteil der KRAFTschen Baumklassen nach 
Hunderts~itzen 

FI. 5[II B-Grad Denkllngen 

Zu- Baumklasse ~ N d.= 
wachs- nach KRAFT !.~ ~ Bemer- 

zeitraum ~ kungen 

yon bis 1 2 3 4 5 (0N 

1908--26 58 38 4 G Bezogen 
64 34 2 Z auf die 

1926--35 46 51 3 G Klassie- 
52 47 1 Z rung am 

1935--51 53 4 2  4 1 G Anfang 
63 3 4  3 0 Z d.Periode 

1908--26 G Bezogen 
z aug die 

1926 --35 G Klassie- 
z rung am 

1935 --51 G tSnde 
d. Perio& z 

Zu-  
wachs- 

zeitraum 

yon bis 

1908--26 41 
43 

1926--35 60 
62 

1935--51 75 
79 

19o8-26  

g 

FI. 5,/Ili C-Grad Denklingen 

Baumklasse 
nach KRAFT 

1 2 3 4 

52 7 
53 4 
391 1 
37 I 
21 4 
18 3 

2 
6 
4 

12 
7 

¢DN 

5 ~ N  

G 
Z 
G 
Z 
G 
Z 

Bemer- 
kungen 

Bezogen 
auf die 
Klassie- 
rung am 
An fang 

d. Period, 

Bezogen 
auf die 
Klassie- 
rung am 

Ende 
d. Pedode 

Der Vergleich der Grundfl~ichen- mit den jeweiligen Zuwachsanteilen 
zeigt eine weitgehende Ubereinstimmung der Zahlenpaare ohne Riicksicht 
auf das Alter und die verschieden langen Zuwachsperioden. Man wiirde 
sicherlich yon den vorherrschenden B;iumen im allgemeinen einen noch 
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Fi. 72,/1I B-Grad Eglharting 

Zu-  
wachs- 

zeitraum 

yon bis I 

1907--25 

1925--39 

1939--50 

1907--25 

1925--39 

1939--50 

F1.72/111 C-Grad Eglharting 

Baumklasse Baumklasse 
nach KRAFT nach KRAFT Bemer- 

~ ~ kungen 

5 N 

G Bezogen 
Z auf die 
G Klassie- 
Z rung am 

Anfang 
G d Periode Z 

G Bezogen 
Z auf die 

4 G Klassie- 
1 Z rung am 

Ende 
1 G d. Periode 

I 2 3 4 

30 63 7 
33 i61 6 
44 55 1 
49 50 1 

130 54 14 2 
35 52 12 1 

53 7 1 
23 44 17 12 

2 8  48 16 7 
33 46 15 5 
38 45 13 4 

Zu-  
wachs- 

zeitraum 

yon bis 1 

1907--25 37 

1939--50 23 
24: 

1907--25 56 
60 

1925--39 19 
22 

1939--50 37 
39 

213 415 
59 4 
58 3 
34 3 
34 3 
65 8 4 
68 6 2 

34 9 11 
32 7 1 
56 17, 8 
57 15 6 

52 57 4 
53 3 

e m e  
(3 kungen 

G Bezogen 
Z auf die 
G Klassie- 
Z rung am 

Anfang 
G &Period 

G Bezogen 
Z auf die 
G Klassie- 
Z rung am 
G Ende 
Z d. Periodq 

g r 6 g e r e n Anteil an geleistetem Zuwaahs erwarten als ihrem Grund- 
fl~ichenanteil entspricht. Umgekehrt  wiirde man fiir die beherrschten B~iume 
ein noah ungiinstigeres Verh?iltnis annehmen, als es sich hier ergeben hat. Die 
Bezieh'ungen zwisahen Zuwaahsanteil und Grundfl~iahenanteil ~indern sich 
auah nicht oder doch nur ganz unbedeutend, wenn man start der Klassierung 
am Anfang der Zuwachszeitr~iume diejenige am Ende zugrunde legt, Es zeigt 
sich aber deutlich, dag die st~irkere Durchforstung im C-Grad zu einer A n - 
g 1 e i c h u n g der prozentisahen W e r t e  yon Zuwachs- und Grundfliichen- 
anteil fiihrt. Durch sdirkere Niederdurchforstung wird also die geringe 
Leistungsfiihigkeit der rangniederen Baumklassen verbessert. 

Die graphischen Darstellungen (Abb. 2 und 3) zeigen, dab es gleichgiiltig 
bleibt, ob man den Zuwaahs prognostisch oder riickschauend gegeniiberstellt, 

Z a) nech tier 8 o u m k l o a a e n v e r t e i l u n g  ' l I b) noch der 8eumklo#aenverteilung / Z 
"60 % om Anf~nq ~er luwechsperioden / I°° °~/ am ~Ende tier Zuwech~perioden /̂  J 00% 

so so 

" / o /o° .o / / .o 
e~ eo 

,o / / ,o . /  V' 
Io eo eo ~,o so ~ % o w eo ao ~o so ao % o  o 

Abb. 2: Fichte B-Grad Denklingen Nr. 5 (Alter 61--104 Jahre) und Eglharting 
Nr. 72 (Alter 36--80 Jahre) 

Abszisse: Prozentuale Grundfl~chenverteilung der Baumklassen 
Ordinate: Prozentuale Grundfliichenzuwachsverteilung der Baumklassen 
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Abb. 3: Fichte C-Grad Denklingen Nr. 5 (Alter 61--104 Jahre) und Eglharting 
Nr. 72 (Alter 36--80 Jahre) 

Abszisse: P~ozentuale Grundfl~ichenvetteilung der Baumklassen 
Ordinate: P~ozentuale Grundfl~ichenzuwachsverteilung der Baumklassen 

die K orrelation: relativer Grundfl~ichenanteil zu relativem Grundfl~ichenzu- 
wachsanteil ist gleich straff. Diese Ergebnisse bei den Fichtendurchforstungs- 
reihen Denklingen Nr. 5 und Eglharting Nr. 72 geben Anlaig zu weiteren 
Untersuchungen, um zu kl~iren, ob die vorgefundenen Beziehungen an die 
Fichte und an den Durchforstungsgrad gebunden sind. Zun~ichst wurde die 
VerSffentlichung yon JAPING ,f3ber das Wachstum der Kraftschen Stamm- 

klassen" nach dieser Richtung hin ausgewertet. 
' ' ' ~ Das Material seiner Untersuchungen bildet l nach der Baumklassenverteilung 

% am AnC'angder luwachapeNoden e ine  Fi.chtenertragsprobefl~iche yon 0,4 h a  
so / / Gr6f~e m der Oberf~Srsterei Cattenbfihl, 

I o / Distr. 68. Sie ist aus einer ,,Graben-Hfigel- 
~o / pflanzung auf alter, friiher nasser, mit un- 

/ durchl~issigem Untergrund versehener Hute- 
so fl~iche" entstanden und wurde bei Versuchs- 

beginn im Alter yon 47 Jahren erstmals durch- 
zo forstet. JAH~c verfolgte die Entwicklung der 

S Baumklassen fiir eine zehnj~ihrige Zuwachs- 
periode mit einer Zwischenaufnahme nach 

w / 5 Jahren. Die Werte der  fiinf Baumklassen 
Z zeigen auch hier die 'Abh~ingigkeit beider 

1o ~o so ~o %o Gr6i~en (Abb. 4). 

Abb. 4 Fichten-Ertragsflii- Die Korrelation fiir 5j~ihrige Zuwachs- 
che, Alter47--57Jahre zeitr~iume ist hier durch Unsicherheiten der FA. Kattenbiihl, Distr. 68 

Abszisse: Prozentuale Grund- Zuwachsbestimmung (zu kurze Zuwachszeit- 
fliichenverteilung der Baum- r~iume) und Witterungseinfliisse gesd5rt. 

klassen 
Ordinate: Prozentuale Grund- Weitere l~berpriifungsm~glichkeiten lie- 
fl~ichenzuwachsve~eilung der ferten zwei, im ertragskundlichen Seminar 

Baumklassen yon Herrn Prof. Dr. ASSMANN gefertigte Ar- 
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beiten ,Baumklassen und Zuwachslei- z 

stung bei Eiche", Referent cand. forest. 80 
E;J.INCER und ,,Baumklassen und Zu- 
wachsleistung bei Buche", ausgearbeitet 
yon cand. forest. HARTMAtCN. Beide vo 
Referate stikzen sich aufVersuchsfl~ichen- 
ergebnisse, die fiir den Zwedc der eige- so 
hen Untersuchungen eine Umrechnung 
erforderten, eo 

Die Eichenertragsfliiche Nr. 59 ;,st 70 
0,3 ha grof~ und befindet sick im Forst- 
amt Lohr-West auf oberem Buntsand- 
stein. Die beigemischten unter- und zwi- o 
schenstiindigen Buchen begiinstigen eine 
Auslesedurchforstung. Die Auswertung 
bezog sich auf die Eiche, sie umfaf~t die 
Zuwachsperioden 1929 (Alter 94 Jahre) 
bis 1936 und 1936 bis 1948 (Alter 113 
Jahre), wobei die soziologische Einstu- 

nech ffer 8eum#loS#enverte(lung ' 

ol/ 
/ 

/ 
/ 

237 

/ ,  

m ~o 30 qo 50 % a  

Abb. 5 : Eichen- F.rtragsfl~che 
Nr. 59, Alter 94--113 Jahre 

FA. Lohr-West, Abt. Schl/iglein 
Abszisse: Prozentuale Grundfl/ichen- 

verteilung der Baumklassen 
Ordinate:ProzentualeGrundfl/ichen- 
zuwachsverteilung der Baumklassen 

fung zu Anfang jeder Periode maiS- 
gebend war. In Abb. 5 sind die berechneten Werte graphisch dargestellt, auch 
sie fiigen sich in die bisher festgestellten Zusammenhiinge ein. 

Fiir die Buche wurden die Aufnahmen der Niederdurchforstungsreihe 
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[ Grund~=undOrundflochenzuwoch~onfelld.BoumM.j 
C-Grad { o Dezogen euf  die Klaaaierung 1505 

[o bezogen oufdie MaaMerun 9 73q8 

Abb. 6: Buchen-Niederdurchforstungs- 
reihe Nr. 24 (B-und C-Grad), Alter 99 bis 
142 Jahre. FA. Lohr-West, Abt. Schlittpfad 
Abszisse: Prozentuale Grundfl/ichenver- 

teilung der Baumklassen 
Ordinate: Prozentuale Grundfl~ichenzu- 

wachsverteilung der Baumklassen 

Nr. 24 (B- und C-Grad) im Forst- 
amt Lohr-West, Abteilung Schlitt- 
pfad benutzt. Sie stockt ebenfalls 
auf Buntsandstein-Verwitterungs- 
boden und hat eine Fliiche yon 
je 0,36 ha. Untersucht wurde die 
Zuwachsperiode 1905 bis 1948 
(Alter 142 Jahre) sowohl bei riidc- 
schauender Betrachtung nach der 
soziologischen Aufgliederung der 
Baumklassen 1948 wie auch nach 
der Klassierung des Jahres 1905. 
Abb. 6 zeigt, dab beide Durchfor- 
stungsgrade, unabhiingig, ob man 
die soziologische Einsch~itzung 
1905 oder 1948 zugrunde legt, 
gle!ch straffe Beziehungen auf- 
welsen. 

Die Ergebnisse der Einzel- 
untersuchungen lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: 

1. Auf allen Fl~ichen erhSht 
sich in einem relativ geringen 
Streurahmen der Grundfl~ichenzu- 
wachsanteil mit zunehmendem 
Grundfl~ichenanteil. Augenschein- 
lich lassen sich die Punkte in den 
graphischen Darstellungen linear 
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ausgleichen. Ein Vergleich der Abb. 6 (Buche) mit der Abb. 5 (El) und Abb. 4 
(Fi, Cattenbfihl) deutet an, dai~ bei kurzen Zuwachsperioden die Streubreite 
grSt~er ist als bei langen. 

2. Die Untersuchungen lassen keinen Einflut~ des Bestandsalters oder 
der H o 1 z a r t auf die festgestellzen Zusammenh~nge erkennen. 

3 .  Inwieweit die Korrelation: Grundfliichenzuwachs zu Grundfl~ichen- 
anteil d er Baumklassen yon der Durchforstungsa r t abEingig ist, kann durch 
die Untersuchungen nicht festgestellt werden, da die Bestiinde mit Ausnahme 
der Eichenertragsfl~iche niederdurchforstet wurden. Die Durchforstungs- 
s t ii r k e zeigt bei den Buchenfl~chen Nr. 24 keine Unterschiede in der Straff- 
heit der Beziehungen zueinander, dagegen folgen in den Fichtendurch- 
forstungsreihen Denklirtgen Nr.  5 und Eglharting Nr. 72 die Werte beirn 
C-Grad staffer als beim B-Grad der vorgefundenen Abh~ingigkeit. 

Nachdem alle bisherigen Untersuch,ungen besditigen, dat~ sida der rela- 
tive Grundfl~ichenzuwachs der Baumklassen als Funktion des Grundaq~ichen- 
ar~teils linear ausglelchen l~i£t, diirfen gesetzm~i£ige Beziehungen zwischen 
beiden GrSt~en vermutet werden. 

Fiir die Straffheit dieser stochastischen Zusammenhiinge ist der jeweilige 
Korrelationskoeffizient ein zutreffender Ausdruck. Die berechneten Korre- 
lationskoeffizienten sind, wie Tab. 4 ausweist, sehr hoch. Als Ausgleichsfunk- 
tion wurde jeweils die Regressionsgerade bentitzr, flir welche die Quadrat- 
summe der Abweichungen in der Richtung parallel zur Y-Achse Minimum sind. 
Denn die als unabh~ingige Variable betrachteten Grundfl~/chenanteile der 

Tabelle 4: Gleichungen der Ausgleichsgeraden und Korrelationskoeffizienten 

Holzart, 
Versuchsfliiche 

Beobach- 
tungs- 

zeitraum 
Alter 

von--bis 

Gleichungen der Ausgleichsgeraden 

FicbIe, B-Grad 
Denklingen 

und 
Eglharting 

Fichte, C-Grad 
Denklingen 

und 
Eglharting 

Fichte, Ertr.-FL 
Cattenbiihl 
Distr. 68 

Eiche, Ausl.-Dfg. 
Lohr-West 

Buche, B-Grad 
Lohr-West 

Buche, C-Grad 
Lohr-West 

61--104 

36-- 80 

6 1 - 1 0 4  

36-- 80 

47-- 57 

94--113 

a) bezogen auf die I 
Starnmklassenein- 
schiitzung am 
Anfang der Periode 

Z 1,08 + 1,036 G 

Z -:  - -  1,38 + 1,044 G 

Z = -- 3,00 + 1,150 G 

Z = -- 1,92 + 1,077 G 

b) bezogen auf die 
Stammklassenein- 
schiitzung a m 
Ende der Periode 

0,984 

0,991 

Z = -- 2,48 + 1,108 G 

Z ----- -- 1,08 + 1,036 G 

Bemerkung : 
99--142 

99--142 

Z = '-- 0,64 + 1,022 G 

Z = -- 0,92 + 1,028 G 

0,987 

0,983 

Die Nttherungsgleichungen be- 
ziehen sich aufdie Klassierungen 
am Anfang und am Ende der 
Zuwachsperiode. 
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Baumklassen sind als die genaueren, weniger fehlerbehafteten Werte gegen- 
iiber den An~eilen am Grundfl~ichen z u w a c h s anzusehen. 

Wean die Grundfl~ichenzuwachsanteile den jeweiligen Grundfl~ichenan- 
teilen gl.eich w~iren, so wiirde diese Beziehung durch eine im O'Punkt des 
Koordinatensystems beginnende und im Winkel yon 45 ° ansteigende Gerade 
ausgedriickt werden. Die berechneten Ausgleichsgeraden schaeiden dagegen 
stets die Y-Achse im negativen Teil und haben .ein grSt%res SteJgungsmaft 
(> 1), mit anderen Worten, die Baumklassea 3, 4 uad 5 leisten etwas 
weniger, die vorherrschenden uad herrschenden B~iume etwas mehr Zuwachs 
als ihrem GrurMfl~ichenanteil entspricht. Schon aus .den graphischen Dar- 
stellungen Abb. 2, 3, 4, 5, 6 ge.ht .hervor, .daft die positiven bzw. negativen 
Abweichungen gering sind, ihre Werte wurden fiir das Beispiel der Denk- 
linger und Eglhartinger Fl~ichen berechaet (Tab. 5). 

Tabelle 5: Durchschnittlich prozentuale Abweichungen der Grundfliichenzuwachsanteile yon 
den jeweiligen Grundfliichenanteilen der K r.AFTSdlen Baumklassen 

Holzart 
D-Grad 
Fliiche 

Fichte, B-Grad 
Denklingen und 

Eglharting 

Fichte, C-Grad 
Denklingen und 

Eglharting 

+ bzw. --  Abweichung 
des Grundfl~ichenzuwachses 

vom Grundfl~ichenanteil in % 
nach Baumklassen 

+ 3,6 
+ 4,2 

- -  1,7 
+ 2,2 

[ 2 

--  1,6 
+ 1,2 

3 4 5 

- -  1 , 5  - -  0 , 4  - -  

- - 3 , 0  - - 1 , 9  - - 0 , 5  

+ 2 , 7  --0,7 - -0 ,3  - -  

+ 0 , 1 1 - - 1 , 8  - - 0 , 5  - -  

B e m e r k u n g e n  

Klassierung am Anfang der Periode 
Klassierung am Ende der Periode 

Klassierung am Anfang der Periode 
Klassierung am Ende der Periode 

Beim B-Grad ist die durchschnittliche Streuung der Baumklassen etwas 
gr/5t~er als beim C-Grad. Eine beweiskr~iftige Erkl~irung dafiir k~Snnten viel- 
leicht periodisch vorliegende Kronenkarten erbringen, auf denen die Wuchs- 
konstellation der B~iume und die Begiinstigungswirkung als Folge der Durch- 
forstung sichtbar w~ire. Aber auch ohne diese Unterlagen dr~ingt sich die 
Vermutung auf, dat~ nichz genetische Verschiedenheiten zwischen dem B- und 
C-Grad - -  die Fl~ichen siad nach Standort uad Pflanzenherkunft voll ver- 
gleichbar - -  den Ausschlag geben. Es w~ire denkbar, daft die Begiinstigungs- 
wirkung, die jede Durchforstung verursacht, den vorherrsdaenden und nur 
teilweise den herrschenden B~umen zugute kommt. Die Mitherrschenden, 
die sich fortw~ihread aus ehemals vorherrschenden uad herrschenden Bestaads- 
gliedern er#inzen, sind gezwungen, mit dem Umsetzert zugleich eine Anpas- 
sung ihrer Nadeln an .den ver~inderten Lichtgenuft zu verbinden~ der zu einem 
Leistungsriickgang fiihrt. Er ist beim B-Grad gr/Si~er als beim C-Grad, denn der 
dur~schnittlich kleinere Standraum (und daher Lichtgenuft) der Baumklasse 3 
im B'Grad bedingt eine raschere Umstellung im Verh~iltnis Licht- zu Schatten- 
nadeln. Die Beherrschten und Unterdriickten, vorwiegend abgesunkene 
St~imme der Klasse 3, dagegen haben ihre Assimilationsorgane bereks dem 
verminderten Lichtgenuft angepaftt. Eine Stiitze erfiihrt diese hypothetische 
Erkl~irung dutch die pflanzenphysiologischen Arbeiten yon WIESNER, HESSEL- 
MANN~ LUNDEGARDH~ BURGER 11. a. 
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e) V o l u m l e i s t u n g  u n d - z u w a c h s  
Die Untersuchungen beziehen sich ebenso wie im Absdanitt d) auf den 

verbleibenden Bestand (Derbholz). Sie stellen eine Erg~inzung f iir die Grund- 
fl~ichenenzwicklung dar, die nach VANSELOW ganz analog der Massenentwick- 
lung verl~iuft. Nach den vorhergehenden Ausfiihrungen darf erwartet 
werden, dag die iibrigen Best~inde ~ihnlich straffe Beziehur~gen hinsichtlich 
ihres Volumens und Volumenzuwachses aufweisen wie die Fichtendurch- 
forstungsreihen Denklingen Nr. 5 und Eglharting Nr. 72, auf die sich die 
folgenden Angaben beschr~inken. Aus Raummangel wurde auf die Wieder- 
gabe der berechneten Tabellen verzichtet, sie finden Ersatz durch die graphi- 
schen Darstellungen Abb. 7 und 8. 
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Abb. 7: Fichte B-Grad Denklingen Nr. 5 (Alter 61-- 104 Jahre) und Eglharting Nr. 72 
' (Alter 36-- 80 Jahre) 

Abszisse" Prozentuale Volumenverteilung der Baumklassen 
Ordinate: Prozentuale Volumenzuwachsverteilung der Baumklassen 

Ahnlich wie bei der Grundfl~iche schmiegen sich die Werte auch beim 
Volumen an die Ausgleichslinie. Die einz.elnen Baumklassen Msten demnach 
einen ihrem Volumanteil etwa entsprechenden Volumzuwachs. In diesem 
Zusammenhang diirfte interessieren, wi.e sich der a b s o i u t e Massenzuwachs 
der sozialen Schichten verteih. Als Repr~isentant fiir die Leistung wurde der 
Grundfl~ichenmittelstamm jeder Baumklasse betrachtet, dessen durchschnitt- 
lich j~ihrli&er Zuwachs in Tab. 6 angegeben ist. 

Die einzelnen Baumklassen zeigen in ihrer Leistung eine ausgepr~igte 
Stufung, wobei die vorherrschenden Niume beim B-Grad etwas mehr, beim 
C-Grad etwas weniger als den do ppehen Zuwachs der Baumklasse 2 erreichen. 
Bei beiden Durchforstungsgraden differiert die absolute j~ihrliche Zuwachs- 
leistung der Baumklasse 1 nicht nennenswert; damit best~itigt sich auch hier 
die wiederhohe Feststellung bei Versuchsfl~ichenaufnahmen, da£ die st~irksten 
Niume unabh~ingig vom Durchforstungsgrad etwa .gleiche Durchmesser 
haben. Baumklasse2 dagegen hat in beiden Durchforstungsreihen beim 
B-Grad du.rchwegs einen geringeren Zuwa&s als beim C-Grad, bedingt trifft 
dies auch fiir die mitherrschenden Niume zu. Und schlieflich interessiert 
noch die Feststellung, dag die Baumklassen 1 und 2 in Denklingen j~ihrlich 
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Abb. 8: Fichte C-Grad  Denklingen Nr. 5 (Alter 61--104 Jahre) und Eglharting 
(Alter 36--80 Jahre) 

Abszisse: Prozentuale Volumenverteilung der Baumklassen 
Ordinate: Prozentuale Volumenzuwaehsverteilung tier Baumklassen 

Tabelle 6: Durchschnittlich j~ihrl. Volumenzuwachs des Grundfl~ichenmittelstammes der 
Baumklassen, berechnet als gewogenes Mittel aus Zuwachs und Stammzahl 

Z 
% 
'70 

60 

50 

VD 

~0 

~0 

70 

Forstamt 

Zuwachs- 
zeitraum 

Denklingen 
Reihe 5 

1908 --51 

~ a u m  ¸ 

klasse 
nach 
Kraft 

B- Grad C - Grad 

nach der Klassierung zu nach der Klassierung zu 
Anfang l Ende Anfang I Ende 

der Periode der Periode 

j. Zuw. % j. Zuw. % j. Zuw. • Zuw. % j. Zuw. 

o,o,~ ~o~ 0,o~ ~0~ 
O,Ol~S ~ 0,o~ ~ 
0,0063 0,0095 
0,0042 21 0,0042 18 

0,0402 145 
0,0277 100 
0,0108 39 

o,oi21 
0,0187 
0,0129 
0,0064 

% 

225 
100 

69 
34 

247 0,0265 214 0,0220 148 0,0243 152 0,0247 
Eglharting 0,0100 160~8 0,0124 100 0,0149 100 0,0160 100 

Reihe 72 34 0,0068 0,0072 58 0,0074 50 0,0088 55 
0,0058 58 0,0045 36 0,0074 50 0,0059 37 

1907 --50 5 0,0012 12 0,0031 25 - -  --  0,0010 6 

ann~ihernd den doppelzen Zuwachs anlegen im Vergleich zur Durchforstur~gs- 
reihe Eglharting. 

Zusammenfa~sung und praktische Anwendungsm~glichkeit der Ergebnisse 

Der relative Anteil der Baumklassen am Grundfl~ichenzuwachs in 
niederdurchforsteten Best~inden entspricht nahezu ihrem Anteil an der ,,arbei- 
tenden" Grundfl~iche. Das gleiche gilt fiir die Anteile der Baumklassen an 
Volumen und Volumzuwachs. 

Nimmt  z. B. die Baumklasse 1 in einem Fichtenbestand 50 % der Grund- 
fliiche bzw. des Volumens anteilm~iflig ein, so leisten die als solche angespro- 

Fo~stw. Cbl., 71. Jhg., Heft 7/8 1 6  
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chenen B~/ume ungef~ihr 50 % des Grun,dfl~ichen- bzw. Volumzuwachses in 
einer Zuwachsperiode. Bei den untersuchten Best~inden kann die durchschnitt- 
li& .berechnete Ab~eichung als gerir~g bezeichnez werden, sie betr~igt 
fiir den Grundfl~chenzuwachs + 4,2 % bis - -  1,7 % bei Baumklasse 1, 
+ 2,7 % bis - -  1,6 % bei Baumklasse 2, - -  0,7 % bis - -  3,0 % bei Baum- 
klasse 3 und - -  0,4 % bis - -  1,9 % bei Baumklasse 4. Innerhalb dieses Fehler- 
rahmens ist es fiir die Genauigkeit der Zuwachsbeurteilung ohne Belang, ob 
die Baumklasseneinsch~itzung fiir die zuriickliegende Zuwachsperiode An- 
wendung findet, oder ob die B~iume einer oder mehrerer soziologischen 
Schichten auf ihre kiinftige Leistung hin angesprochen werden. 

Hinsichtlich der A n w e n d u n g der vorgefundenen Beziehungen ist 
zwischen der Zuwachsprognose der Baumklassen und der Zuwachsermittlung 
fiir den zur~ickliegenden Zeixraum zu unterscheiden. Einschr~inkend fiir die 
Prognose muf~ in Betracht gezogen werden, dai~ sowohl durch die menschlich 
gelenkte als auch durch die nat~irliche Stammzahlverminderung Glieder jeder 
Schicht ausscheiden. Nach unseren Untersuchungen diirfte aus diesem Grund 
die Wahl der Periodenl~inge nicht mehr als 10 bis h~Schstens 20 Jahre be- 
tragen. Fiir diesen Zeitraum kann der zu erwartende ausscheidende Bestand 
mit einiger Sicherheit festgelegt werden. Fi~r die Zuwachsprognose ist ferner 
noch zu bemerken, dat~ die soziale Einstufung der B~iume zu Beginn der 
Periode mat~gebend ist, auch wenn Glieder einer Schicht im Laufe dieses 
Zeitraumes ,,umsetzen". Zuwachsermittlungen am verbleibenden Bestand 
fiber zurLickliegende Zeitr~iume lassen sich fiir einzelne Baumklassen fi~r 
m.ehrere Jahrzehnte durchfiihren, ohne dai~ die Genauigkeit des Ergebnisses 
leidet. Die zeitlich untere Grenze, bei der die Leistung der Baumklassen mit 
der bisher gebr~iuchlichen Methodik noch mit der erforderlichen Genauigkeit 
erhoben werden kann, dlirfte - -  wie bei der Prognose m bei 8 bis 10 Jahren 
liegen. K~irzere Zeitabst~inde scheiden wegen zu grof~er FehlermSglichkeiten 
aUS. 

2. N a ~  den bisherigen Kenntnissen iiber die soziale Gliederung yon 
Best~inder~ darf angenommen werden,daf~ der natlJrlicheAusscheidungsproze~ 
der B~iume in Reinbest~inden bei ungestSrter Entwicklung einer ,,schwachen 
Niederdurchforstung" ~ihnlich kommt, bei der das ,,Umsetzen" einzelner 
Glieder fast ausschliet~lich mit einem LeistungsriJckgang verbunden ist. Mit 
st eigender Eingriffsst~irke - -  B- und C-Grad-Niederdurchforstung - -  nimmt 
die Anzahl der nach ,,oben" wechselnden B~iume zu. Bei den Fichten-Durch- 
forstungsreihen Denklingen Nr. 5 und Eglharting Nr. 72 waren es im B-Grad 
5%,  irn C-Grad 18 %. Erw~ihnenswert ist, dat~ in beiden Fichten- 
Versuchsreihen die yon Klasse 2 nach 1 umgesetzten B~iume ann~ihernd 
den gleichen Durchmesserzuwachs aufweisen wie die sozial gleichgebliebenen 
der Baumklasse 1. Dat~ Schattholzarten wie z.B. die Buche bei solchen Um- 
setzurtgen leistungsm~ii~ig noch dankbarer reagieren, steht zu erwarten. 

3. Bei der Volumleistung der Baumklassen ist zwischen dem Zuwachs 
des Grundfl~ichen-Mittelstammes und dem der gesamten Baumindividuen 
einer KRArTschen Klasse zu unters&eiden. Durchschnittlich legt der Grund- 
fl~ichenmittelstamm der Baumklasse 1 im B-Grad etwas mehr als den doppel- 
ten, im C-Grad etwa den eineinhalbfachen Zuwachs im Vergleich zum 
Mittelstamm der Klasse 2 an. Der relative Leistungsunterschied ist also bei 
der ,starken" Niederdurchforstung geringer. Baumklass.e 3 reagiert unter- 
schiedlich, je nach Standort und Durchforstungsgrad betr~igt die Leis~ungs- 
spreitung 32 bis 86 %, gemessen am Volumzuwachs der Klasse 2. 



Baumklassen in langfristig beobachteten Versuchsfl~ichen 243 

Dem Zuwachs des Einzelbaumes ist die Leistung der Baumklasse gegen- 
5berzusteUen. So haben die Baumklassen 1 und' 2 in Denklingen im B-Grad 
96% Volumzuwachs-Ar~teil bei einem Volumanteil ,con 93%, im 
C-Grad 96 % und 94 %. In der Reihe Eglharting unterscheidet sich der 
B-Grad mit 85% Volumzuwachs-Anteil und 85 % Volum-Anteil st~ir- 
ker vom C-Grad (91% bzw. 90 %) als in Denklingen. Abschliegend ist zu 
erw~ihnen, datg die Struktur des herrschenden Bestandes auf diesen vier Ver- 
suchsfl~ichen ziemlich unterschiedlich ist, was sich zahlenm~i£ig durch die 
Volum-Anteile der Baumklasse I belegen l~ift: Reihe Denklingen B-Grad 
50 %, C-Grad 60 %; Reihe Eglharting B-Grad 32 %, C-Grad 40 %. 
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Beitrag zur Untersuchung der Muskelenergie 
von Regenwiirmern 

Von G. RONDE 
Ver6ffentlichung aus dem Waldbau-Institut der Bayer. Forschungsanstalt, 

durebge]iibrt mit Mitteln der Deutscben Forsebungsgemeinseba]t 

Mit 7 Abbildungen und 2 Tabellen 

V o r b e m e r k u n g  

Die mit der VerSffentlichung des Aufsatzes ,Vorkommen, H~iufigkeit und Arten yon 
Regenwfirmern in verschiedenen WaldbSden und unter verschiedenen Bestockungen" yon G. 
RONDE (Forstw. Crtlbl. 1951) bekanntgegebenen Forschungen konnten durch die weitere 
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