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Grundfl~ichenhaltung und Zuwachsleistung 
Bayerischer Fichten-Durchforstungsreihen 

Aus dem Institut fiir Ertragskunde der Forstl. Forschungsanstalt M~inchen 

Von E. ASSMANN 

Mit 12 Abbildungen 

In meiner letzten, in dieser Zeitschriflt erschienenen Arbeit 1 konnte ich bereits auf die 
ungewiShnlich hohen GrundflS.chenhaltungswerte der Fichten-Durchforstungsreihe 
Sachsenried 2 hinweisen. Inzwischen war es m~Sglich, die Ergebnisse von 6 langfristig 
beobachteten Durchforstungsreihen im Alpenvorland hinsichtlich meiner Theorie der 
Grundfl~ichenhaltung'-' auszuwerten. Diese setzt eine gesetzmS.~ige Abh~ingigkeit des 
Volumzuwachses yon der Grundfl~ichenhalttmg voraus, welche als quantitatives Mag 
der Bestockungsdichte verwendet wird. Der Volumzuwachs als Funktion der Grund- 
fl~ichenhaltung soll clabei yon einem 6rtlich und zeitlich bedingten Maximalwert  der 
G.H. ,  der ,,maximalen G.H.", mit abnehmender Grundfl~ichenhaltung zu einem Op- 
timalwert ansteigen, welcher bei der ,,optimalcn G. H." erreicht wird, um dann wieder 
abzusinken. Die Grundfl~ichenhaltung, bei welcher eine erweisbare Minderleistung yon 
wenigstens 5 °/0 gegentiber dem Optimalwert  eintritt, wird ,,kritische G.H." genannt. 
Der Verlauf der Kurve an Hand  konkreter Zahlen konnte bisher nur ftir eine Buchen- 
Df.-Reihe der ehemals Preut~. Versuchsanstalt 2 wahrscheinlich gemacht werden. Es 
lag nahe, an Hand  der bisherigen Ergebnisse der besonders langfristig und stetig be- 
handelten Fichten-Df.-Reihen der Forstlichen Forschungsanstalt Mtinchen nachzuprti- 
fen, ob und wieweit diese Gesetzm~i~igkeit sich zeigt und wie sich die Standortsver- 
schiedenheiten hinsichtlich der charakteristischen Grundfl~ichenhaltungswerte auswirken. 

Methodik der Untersuchungen 

Die sorgf~iltig tiberprtiflcen Werte der Einzelaufnahmen wurden, nach einem erstmalig 
yon REINHOLD mit anderer Zweckbestimmung angewendeten Verfahren, zu einer 
graph. Darstellung der Gesamtwuchsleistung (GWL) an Volumen tiber der GWL an 
Grundfl~iche benutzt. Die nach Kurvenausgleich abgelesenen Werte der GWL an Vo- 
lumen wurden dann als Funktion der entsprechenden Aufnahmealter aufgetragen. 
Aus den so gewonnenen, ztigig verlaufenden Wachstumskurven konnten nun leicht 
die Werte der GWL an Volumen fiir die Alter 50 und 80 enmommen und dana& 
die Werte far den periodischen Durchschnittszuwachs der entsprechenden 30j~ihrigen 
Altersperiode bei allen Versuchsreihen berechnet werden. Die Altersperiode 50-80 
wurde gewS.hlt, weil ihre Zuwachswerte gtinstig und gesichert innerhalb einer welt 

1 ASSMANN~ Bestockungsdichte und Holzzuwachs, Fw. Cbl. 1953, S. 69. 
'-' ders., Grundflgchen- und Volumzuwachs der Rotbu&e bei vers&iedenen Durchforstungs- 
graden, Fw. Cbl. 1950, S. 256. 
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Ahb. 1. Grundfl~chen-Entwicklung der A- 
und C-Fl~iche in der V. R. Sachsenried 2 

(Pflanzung). 
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Abb. 2. Prozentischer Volumzuwachs und 
Grundfl~icbenhaltung der C-Fl~che, bezogen 
auf die B-Fl~iche in der V. R. Sachsenried 2. 

l~ingeren, umfassenden Beobachtungszeit gewissermat~en eingebettet sind und weil er- 
fahrungsgem~[i~ innerhalb dieser Altersperiode die st~irksten Durchforstungseingriffe 
iiblich sind. 

Diese gut gesicherten Zuwachsleistungen werden dann in Beziehung gesetzt zu den 
mit t leren  Grundf l i ichenhal tungen 2 der 30j~ihrigen Altersperioden. Dai~ diese Mef~- 
grSi~e die wirklich eingehaltene Durchforstungs-Sdirke und entsprechende Bestockungs- 
dichte einer l~ingeren Altersperiode gut repr~isentiert, mSge die Abb. 1 zeigen. Diese 
l~i6t auch erkennen, dat~ die st~irksten Eingriffe in die C-Fl~iche der V.R. 2 in die 
A.P. 50-80 fallen, w~ihrend vorher die absoluten und relativen Unterschiede der Ein- 
griffsst~irke gegenLiber der A-Fl~.che geringer sind. 

Die Abb. 2 soll den engen Zusammenhang zwischen Grundfl~chenhaltung und Zu- 
wachs bei der C-Fl~iche der gleichen V.R. deutlich machen. Die prozentischen Werte 
beider GrSf~en, jeweils bezogen auf die entsprechenden Werte der bestleistenden B- 
Fl~iche, sind iiber den Altersmitten der Zuwachsperioden aufgetragen. AIs Leistungs- 
pegel dient die 100°/0-Linie der B-Fl~iche in der oberen H~ilite der Zeichnung. In der 
unteren H~il~e ist noch die Grundfl~ichenhaltung der C-Fl~iche in absolutem Mai~ 
wiedergegeben. Man erkennt den auff~illigen Gleichlauf von Grundfl~ichenhaltung und 
Volumzuwachs, abgesehen yon einem positiven Ausreit~er des V.Z. in der drittletzten 
Z.P. (vom A 79-84 mit Mitre bei 81,5), der allerdings durch einen entsprechenden 
Riickschlag in der vorletzten Z.P. (84-95) kompensiert wird. Auch bei dem benutzten 
Ausgleichsverfahren schl~igt der wirklich gemessene Grundfl~ichenzuwachs der einzel- 
hen Z.P. auf dem Wege Liber den ihm angeglichenen Volumzuwachs dutch. Trotz 
grSf~ter Sorgfalt der Kluppung kSnnen leicht systematische Fehler im Grundfl~ichen- 
zuwachs zweier verglichener Fl~chen der gleichen Reihe auftreten, wenn z. B. die eine 
Fl~.che mlt einer genau messenden und die andere mit einer leicht sperrenden (also zu 
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Ubersicht l 

S t a n d o r t b e s c h r e i b u n g e n  der  V e r s u c h s r e i h e n  
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Versu&sreihe  [ MeereshiShe 
und Neigung 

f 

Ottobeuren 8 830 m; 
1,5 o S S W  

Sachsenried ' 820 m; 
2 und 3 eben 

Denklingen 5 740 m; 
fast eben 

I !. 
i Klima-Angaben [ Beschreibung 
i 
I 

i 
JT  = ,--6,4 ° C I Mindelschotter mit  tiber 1 m mS.chtiger 

]VT = ,'-- 14,4 ° C Lehmdecke; ockergelber bis rotbrauner  san-  
i J N = , - .  1000ram d i g e r  Lehm mit giinstiger Kiesdurchset- 

J zung, h inre i&end fr is& und a n s & e i n e n d  V N  = ,-- 500 mm { 
gut basenversorgt;  bis iiber 1 m tief durch- 

(VT u. V N  far  wurzelt .  
die Monate Flora: Oxalis, Elymus, Festuca, Milium, 

Mai/Au~ust) S e n e c i o ,  Aspidium. Auffors tung ehemal i -  
ger Weidefl~iche. 

J T = ~ 6 , 3 ° C  Der EndmorSne (Wiirm) nahe gelegene 
V T  . . . .  14,3 o C Hochterrassenschotter mit Lehmdecke. 
JN = ~ 1250 ...... N a &  KRavss:  p H  d. Humusschicht " 4,7; 
V N  = ~ 55(?,~m inn Oberboden wenig, ab 50 cm Tiefe aus- 

rei&end Austauschkalzium (2,3 pro Mille). 
Clber I m I)ur&wurzehmgst iefe .  
Flora: Catharinea,  Hypnum,  Oxalis, Aspe- 
rula, Festuca. 
Reihe 2 (Pfl.) auf ehemaligem Garten-  u. 
l-Iausgrund; t~-Fl~ichc be/ Versuchsbeginn 
etwas bonitiitsfiberlegen. 
Reille 3 (Saat) auf ehemaligem Acker. 

j ' [ "  ~ 6,7 o C 
V T =  ~ 1 4 , 7 ° C  
JN - ~ 1100 ...... 

VN : ~ 4(?(? m,,~ 

Hochterrassensdmtter  mlt Lehmdecke, we- 
niger tiefgr[indJg und weniger gut durch- 
wurzelt  als in Sa&senried; Verdichtungs- 
<'; scheineolgvrz. 
Nach KaAuss: p H  d. Humuss&idK = 4,2; 
im Oberbnden wenig, ab 5(? m Tiefe mSi- 
t~ige Mengen (0,7 pro mille) Austaus&- 
kaIzium. 
Flora: Mnium, Hypmun,  PolytrJchum, 
Oxalis, Festuca, Carex silvatica. 
At ter  \ValdboJen, im Vorbestand Buchen- 
beimischung. 

Eglharting 530 m; 
72 und 73 eben 

JT : ~ 7 , 4 ° C  
: V T ~  1 5 , I ° C  

JN : ~ 940 ...... 
V N  . . . . .  450 mm 

Niederterrassens&otter .  Lehmiger Sand 
mit  na& unten zmlehmendem Kiesgeha[t, 
bis zu 1,5 m Tiefe durchwurzelt .  
Nach KRAuss: Zu Verdichtun S neigende, 
kiesfreie De&schicht; p H  der Humus-  
schicht - 3,6. Oberboden entkalkt  und 
v e r s a u o r t .  

Azidiphile Flora: neben H y p n u m  auch 
Polv t r i&um formosum, vereinzelt  Dicra-  
hum, keucobryum, Sphagnum acutifolium, 
Aira flex., vere inzeh Vaccinium myrt.  
hffolge Durchl~ssigkeit der unteren Schlch- 
ten knapp wasserversorgt. Geringe Boni- 
tiits/iberlegenheit d. B-Flhi "the yon Reihe 72. 
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klein messenden) Kluppe aufgenommen wurde: Wird diese F15.che dann bei der n~ich- 
sten Aufnahme mit einer genau messenden Kluppe aufgenommen, so kommt fiir die 
mit der ersten Aufnahme abschlieigenden Z.P. eln zu kleiner und far die n~ichste Z.P. 
ein entsprechend zu groger Zuwachs heraus. Der Verdacht auf systematische Kluppie- 
rungsfehler ist wohl immer berechtigt, wenn in aufeinanderfolgenden Zuwachsperio- 
den auffS.11ige Ausreitger mit entgegengesetztem Vorzeichen auftreten. Diese Fehler 
lassen sich nur vermeiden, wenn jede Kluppe vor Gebrauch mit einem Priifgeriit :t 
kontrolliert und der Kluppenfehler festgestellt wird. Auch bei Kluppen mit Regulier- 
schraube (z. B. Flury'sche K1.), wie sie hier z.Z. verwendet werden, l~igt sich ein- 
wandfreies Messen durch reinen Augenschein nicht erreichen. 

Ergebnisse der Untersuchungen 

In der Ubersicht 1 sind die wichtigsten Angaben fiber die stand6rtlichen Besonderhei- 
ten der 6. V.R. kurz zusammengestellt. Es war leider bisher nicht m6glich, eine ge- 
nauere standortskundliche Beurteilung auf Grund gleichzeitiger bodenkundlicher 
Analyse4 des heutigen Zustandes aller Fl~ichen zu erhalten. Es muigte daher z. T. auf 
Ergebnisse friiherer Untersuchungen '~ zuriickgegriffen werden. Immerhin diir~e die 
Verschlechterung der stand6rtlichen Bedingungen von bestleistenden Reihen 8, 2, 3 
in Ottobeuren und Sachsenried iiber die Reihe 5 Denklingen zu den Reihen 72 u. 73 
in Eglharting klar hervortreren. 

Die ~bersicht 2 bietet die wichtigsten Leistungsziffern d e r  nach abnehmender 
H6henbonit~it geordneten Versuchsreihen. 

Die Versuchsreihe Sachsenried 2 (Pflanzung) 

Von den drei ersten Reihen zeigt Sachsenried 2 (Pflanzung) ein typisches Verhalten, 
weshalb diese V.R., obwohl erst zweite in der Reihenfolge der ~bersicht, zuerst be- 
handelt werden soll. Die B-Fl~iche hat hier bei 66,1 qm mittl. G.H.  die h6chste Zu- 
wachsleistung mit 25,1 fm Baumholz. Nun ist diese B-F15.che von Versuchsbeginn an 
etwas in der H6henbonitS.t iiberlegen. Kiirzen wir ihre Leistung entsprechend der 
wahrscheinlichen Ab~inderung der GWL mit zunehmender Mittelh/She, so ver~indert 
sich gleichwohl das urspriingliche LeistungsverhS.ltnis des A-, B- und C-Grades von 
95:100:91 nut auf 97:100:93. Die entsprechende, unter Benutzen der reduzierten 
Werte gefertigte Darstellung in Abb. 3 l~it~t erkennen, dab der Verlauf der Zuwachs- 
kurve als Funktion der Grundflg.chenhaltung dem vermuteten normalen Verlauf 
meiner theoretischen Kurve gut entspricht. 

Das abweichende Verhalten yon Sachsenried 3 (Saat) 

Anders ist das Verhalten von Sachenried 3 (Saat). Hier hat die A-Fl~iche bei 65,0 qm 
mittl. G.H. mit 25,6 fm Baumholz den h6chsten Zuwachs. In dieser,/Srtlich unmittel- 

a ASSMANN, Ein Kluppenpriifger;it, Forstarchiv 1938. 
4 Die Hoffnung, eine solche im Laufe dieses Sommers no& durchfiihren zu lassen, hat sich 
leider nicht verwirklicht. Ich m6chte daher die Ver6ffentlichung der ertragskundlichen Ergeb- 
nisse, die ich bereits gelegentIich eines Vortrages bei der Forstl. Hochschulwoche 1953 bekannt- 
gab, nicht l~inger hinausz6gern. 
5 G. KRAuss, Standortsbedingungen der Durchforstungsversuche im Sa&senrieder Forst, Mitt. 
a. d. Staatsforstverw. Bayerns, H. 17, S. 93. 
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bar neben der Reihe 2 gelege- 
nen Saat-Versuchsreihe liegen 
besondere Verh~iltnisse vor. Die 
aui~erordentlich dicht begriinde- 
ten Saatfl~ichen sind n~.mlich 
bis zum Alter 33 vSllig un- ~o0No 
durchforstet geblieben. Sie hat- 
ten infolgedessen beim Versuchs- ~o 

beginn die aul~erordentiich hohe 
Stammzahl yon 19 000 pro ha, eo 

d.h. pro qm noch rd. 2 B~iume! 
Wie stark infolge dieser tiber- '~o 
dichten Besto&ung die Leistung 
der Saat gegeniiber der Pflan- .~ 
zung beeintr~ichtigt wurde, zei- :~ 
gen die Abb. 4 und 5. Nach ~- 
Abb. 4 erreicht die Saatfl~iche r~ ~°~ 
3 A die Pfla~zfl~iche 2 B in der 
MittelhShenentwicklung erst im ~ ~o 

% 

Alter 80. In Abb. 5 wird er- 
kennbar, daI~ die Saat ihr an- '~ 80 
fSngliches Leistungs-Minus im 
Volurnzuwachs nicht mehr auf- 
holen kann. Dieses betr~gt bis 
zum Alter 100 ohne Berticksich- g 
tigung der geringen Bonit~its- 
iiberlegenheit von F1. 2 B: 223 , v 
f m =  10°/0 der GWL an Baum- ~0~ 
holz, nach Reduktion der Lei- > 
stung yon F1. 2 B: 179 fm :- ~ c  
8 °/0 der GWL an Baumholz. ~ 

Man erkennt hier, welche ~ 8c 
Bedeutung die Konkurrenzwir- 
leung einer fiberdi&ten Baurn- 

~o 
population auch auf einem so 
giinstigen Standort wie in Sach- 
senried haben kann: ein nicht 
zu iibersehender Hinweis auf 
die Vorteile rechtzeitiger Er- 
dtinnerung der meist iiberdich- 
ten Fichten-Naturverj[ingungen ! 

F(estockungsdi&~e tanol 7 ~rua&ste is~ng 
in d e r  fL l te rsper iode  5 0 -  80  

l / . l ~ .  O t t o b e u r ' e n .  8 

so ~o qm & i--i. 80 ~0 #0 

I ", 
m~x. i kritisc#e 
O r ~ ncZ f Z dc#en haLt~ng 

I II  , 

l I . R .  5 a c b s e r r i e d  ~ 5 a a t  

~ _  ao ~o ~o So *o q ~  ~, H. 

m~tmc~ie I icr, tzsdTe \ x  
~r~ndf~£OTo~hatt~n 5 -~ 

I I 
J i , 

l I . R . . S a c ~ e n r / e d  2 P/ f fanzunq  

80 70 ~o ZO ~o or~ ~, 1"4. 

I ! i ",  

m~zx, I fcr/t/se~'e \ ' , ~  

~ r u r w l f Z g c ~ e n ~ a l t ~ g  
] i i 

I I 

o: f l -Sraed o = B - f i r g d  A=C-5rad 

Abb. 3. 

Nimmt man an, dab die erreichbare maximale G.H.  derjenigen der be~achbarten 
Reihe 2 gleich ist, aber wegen der abnormen Entwi&lung nicht erzielt wurde, so er- 
scheint eine (fein gestri&elt gezeichnete) Extrapolation der Kurve, wie sie in Abb. 3 
vorgenommen wurde, berechtigt. Der ann~ihernde Gleichverlauf der dutch die Meg- 
werte gesicherten Kurvensdi&e der Reihen 2 und 3 ist so auffallend, dal~ man das 
ann~ihernde Zusammenfallen der optimaten Zuwachswerte beider Reihen ftir die 
G.H.  65,0 bzw. 66,1 nicbt als Zufall, sondern als Best~itigung der Evidenz einer op- 
timalen G.H. ffir diesen Standort auffassen mSchte. 
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Abb. 4. Vergleich der MittelhShenentwick- 
lung der Sachsenrieder Fl~.chen 3 A (Saat) 

und 2 B (Pflanzung). 
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Abb. 5. Vergleich der GWL an Baumholz 
der Sachsenrleder FI~ichen 3 A und 2 B. 

Die V. R. Ottobeuren 8 

Hier lassen die Ubersicht und die entsprechende Abbildung einen merkwLirdigen Ver- 
lauf der Kurve mit einem Optimum beim A-Grad, verbunden mit einem dichten 
Heranr~icken der optimalen G.H. an die maximale erkennen. Im Zusammenhange 
mit dem aui~ergewShnlich guten Standort, der die enorme d.g.Z.-Leistung yon 
20,3 fm Schaflholz fiir das A. 80 aufzuwei,~en hat, ergeben sich hier besonders giin- 
stige 5kologische Verh~iltnisse. Dieser Standort ist so reich, dai~ er nur durch eine 
maximale Zahl von Baumindividuen und vollkommen wohl nut von einem Misch- 
bestand ausgenutzt werden kann. Wenn unter dem dichten Bestandesdach des A- 
Grades mit derzeit iiber 1200 fm aufstockender Schai~holzmasse der Boden so lebha~ 
begriint ist, mui~ man erwarten, dal~ auch die minderleistungsf~ihigen beherrschten 
B~iume noch voll ern~ihrt werden k~Snnen. 

Zur Erl~iuterung einige Lichtbilder: 
Abb. 6 l~if~t die trotz grot~er Bestockungsdichte gute St~irkeentwicklung der Einzel- 

b~ume beim A-Grad und die lebha~e Bodenbegr~inung (Elymus, Aspidium) erkennen. 
Abb. 7 beleuchtet die Baumdimensionen im B-Grad. 
Abb. 8 zeigt die teilweise schlechte Kronenentwicklung an zwischensdindigen B~iu- 

men des A-Grades (die Uberstrahlung bei der Aufnahme l~i~t die Kronen sch~itterer 
erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind). 

Abb. 9 zeigt demgegen~iber die bessere Kronenausbildung beim C-Grad. 
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Ein Heranriicken der 
optimalen G.H.  an die 
maximale, wie es hier ge- 
geben ist, habe ich fiir 
Standorte mit reichlicher 
Wasser- u. giinstiger Ba- 
senversorgung als wahr- 
scheinlich angenommen 
(vergl. Fw. Cbl. 1953, 
S. 86). 

Im Zusammenhang 
mit dieser Erscheinung 
mtissen wir offenbar un- 
sere optimistischen Er- 
wartungen der D~.-Aus- 
wirkung auf den Zuwachs 
gerade au~ den besten 

Abb. 6. V. R. Ottobeuren 8, A-Grad. 

Standorten als unbegrtindet ansehen. Ein unbefangener Naturwissenscha~ler ohne 
besondere forstliche Erfahrungen wi,irde es ja ohnehin als unwahrscheinlich betrachten, 
dal~ durch Entnahme stoffproduzierender Glieder aus einer Baumpopulation die Zu- 
wachsleistung auf der Fl~icheneinheit gesteigert wird. Wir wissen, daf~ eine solche 
Zuwachssteigerung, wenn sie auftritt, dem ,,un/Skonomischen" Verhalten beherrschter 
B~iume (VANSELOW) zuzuschreiben 
ist, welche fiir gleiche Bruttopro- Abb. 7. V.R. Ottobeuren 8, B-Grad. 
duktion mehr BIattmasse gebrau- 
chen als die herrschenden B~.ume 
(BURGER) und auch einen gr~51~eren 
Atmungs verlust auf weisen (BoYsEN- 
.]ENSEN). In allen F~illen, wo 
Knappheit an den Stoffen herrscht, 
welche fiir die Assimilationsleistung 
yon Pflanzenbest~inden von aus- 
schlaggebender Bedeutung sind, 
n~imlich an g/asser, Stictestoff und 
Niilorsalzen, dtirfen wir erwarten, 
daf~ die von der Konkurrenz un- 
8konomisch arbeitender Nachbarn 
befreiten B~iume deren ausfallende 
Zuwachsleistung nicht nur iiber- 
nehmen und wetmaachen, sondern 
tiberkompensieren. Da Oberflut~ 
nur auf wenigen, gesegneten Stand- 
orten herrscht, diirRe dana& die 
Enmahme beherrschter B~iume i.d. 
R. zu einem m~t,~igen Zuwachsan- 
stieg ftihren. Dieser ist beim RegeI- 
verlauf meiner theoretischen Kurve 
berii&sichtigt. Bei herrschendem 
Oberflufg, wie hier in der V.R. 
Ottobeuren, ftihrt ans&einend 
schon die Enmahme beherrschter 
B~iume zu Zuwachsverlusten. Op- 
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timale und maximale G.H. fallen 
anniihernd zusammen, und die Zu- 
wachsleistung sinkt mit zuneh- 
mender Eingriffsst~irke. 

Anders ist die Lage bei einer 
Verschlechterung der Standortsver- 
hiiltnisse, entsprechender Erschwe- 
rung der Ern~ihrung und Minde- 
rung der Assimilationsleistungen, 
wie sie bei den weiteren 3 Reihen 
zunehmend in Erscheinung treten. 

V.R. Denklingen 5 

Verdichtungs - Erscheinungen im 
Oberboden, ungiinstigere Basen- 
versorgung und geringere Nieder- 
schlagsmengen in der V.Z. min- 
dern die Leistungen dieser Reihe. 
Obwohl ihre H~Shenbonit~it nur 
um weniges geringer ist als dieje- 
nige der Reihen 2 und 3 im be- 
nachbarten Forstamt Sachsenried, 
hat sie eine bedeutend geringere 
Zuwachsleistung. Die charakteristi- 
schen G.H.-Werte liegen merklich 
tiefer und n~iher beieinander. Die 

Ahb. 8. V. R. Ottobeuren 8, A-Grad. entsprechende Kurve in Abb. 10 ist 
im Verlauf st~irker gekriimmt; der 

Anstieg von der maximalen zur optimalen G.H. ist steiler als bei der V.R. 2. Die 
prozentische Leistungsspanne zwischen max. und opt. G.H., welche bei Reihe 2 nur 
3°/0 (97 gegen 1000/o) betrug, steigt hier auf 90/0 (91 gegen 100°/0) an. 

V.R. Eglharting 72 und 73 

Noch sch~irfer zeichnet sich diese Tendenz bei den V.R. 72 und 73 ab, die noch un- 
giinstigere Standortsverhiilmisse aufweisen: lehmiger Sand, st~irkere Vers~iuerung des 
Oberbodens, geringere Niederschl~ige in der V.Z., bedeutend knappere Wasserver- 
sorgung! 

Die v/Sllig parallele Staffelung der Leistungen der drei Dr.-Grade bei beiden V.R. 
ist auffallend (vgl. Abb. 10). Eine Etbertegenheit der B-Fl~iche bei Versuchsbeginn be- 
steht nach sorgf~iltiger Priifung nut bei Eglharting 72, bei der Reihe 73 bildet sich 
diese {3berlegenheit, ebenso wie bei Denklingen 5, erst im Laufe der Behandlung 
heraus und ist zweifellos eine Folge der optimalen Bestockungsdichte. Um sicher zu 
gehen, wurden in allen 6 Fl~ichen der beiden Eglhartinger V.R. 1,50 m tiefe Boden- 
einschl~ige angelegt. Diese lassen keine Unterschiede im Profil und in der Bodenart 
erkennen. Auch eine Fl~ichen-Nivellierung brachte keine Anhaltspunkte fiir eine Be- 
giinstigung bestimmter Fliichen, etwa durch leichte Einmuldungen des fast ganz ebenen 
Gel~indes. Die typische Staffelung, entsprechend meiner Theorie, kann kein Zufall 
sein. Denn bei den gegebenen vielen Kombina'donsm~Sglichkeiten in der Rangordnung 
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der Fl~ichen ist es h6chst unwahr- 
scheinlich, dafg beide Reihen zuf~il- 
lig mit ihrem Volumenzuwachs so 
v611ig parallel mit  der eingehalte- 
nen Besto&ungsdichte reagieren. 

Die prozentis&e Leistungsdiffe- 
renz yon der maximalen zur opti- 
malen G.H.  betrS.gt bei Reihe 73 
ni&t weniger als 11 °/0. Hier  ftihrt 
also, wie au& in Denklingen, die 
Verminderung der Bestockungs- 
dichte bis zur optimalen G.H. ,  
d. h. hier praktisch bis zur B-Grad- 
Durchforstung, eine auch wirt- 
schafllich bedeutsame Leistungsstei- 
gerung von rd. lO°/o herbel. Der 
rasche Abfall zum C-Grad hin und 
dessen betrSichtli&e Minderleistung 
erkl~irt sich aus der aligemein ge- 
ringeYz Zu~vachselastizit& der F ichte. 

Der natiirliche kritische 
Bestockungsgrad 

Wie die Ubersicht 2 erweist, er- 
gibt sich ftir alle Reihen eine cha- 
rakteristische Lage und Staffelung 
der GrundflS, chenhaltungs-Werte. 
Die Differenz rnaximale minus kri- Abb. 9. V.R. Ottobeuren 8, C-Grad. 
tische G.H.  nimmt dabei von 20 
bis auf 12 qm ab. Demgegentiber bleibt das ~,rb,~ltnis kritische zu maximaler G.H.  
na/oezu gleich. Es schwankt zwis&en 0,73 und 0,79 und betriigt im Mittel ungefS-hr 
0,75. Wie man das VerhS.imis ,,wirki. /Srtliche Grundfl. zu maximal m/Sglicher" den 
,,nattirlichen Bestockungsgrad" nennen k6nnte, so 15.tgt sich das VerhS.ltnis ,,kritische 
G.H.  zu maximaler G .H . "  als ,,natiirlicber kritischer Bestockungsgrad" bezeichnen. 
Es zeigt sich hier die der Fichte eigene geringe ZuwachselastizitS.t, veranlat~t dur& 
begrenztes Verm6gen zur Kronenregeneration und zur Kronenausladung. Demgegen- 
tiber betr~igt der kritische Besto&ungsgrad bei der Bucbe nach meinen bisherigen Fest- 
stellungen nut 0,55 his 0,65. 

Stand/Srtliche Leistungen und Ertragstafeln 

In der l:lbersicht 3 wurden die mittl. Grundflitchenhaltungen der Ertragstafeln von 
VANSELOW, ZIMMERLE und WIEDEMANN (m~it~ig), ftir die A.P. 50-80 entspre&end 
den Hahenbonit~iten der V.R.  berechnet, den vermutlichen kritischen G.H.  gegen- 
tibergestellt. Man erkennt, dab die m. G .H.  der Tafel yon VANSELOW in allen F~illen 
tiber der kritis&en, die der ZIMM~;aLE'schen Tafel nut in einem Fall knapp unterhalb 
der kritischen liegt. Dagegen liegen die G.H.'en der WrEDEMANN'schen Tafel fiir 
mii/3. Dr. in allen F2illen betriichtlich unterhalb der festgestellten kritischen G.H.  
W a r &  man in diesen Versuchsreihen den Bestoc.~ungsgrad 1,0 der WIEDEMANN'schen 
Tafel  herbeiftihren, so wSiren Zuwachsverluste von rd. 15 °/o die Folge. Wiirde man 
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aber gar auf den Bestockungs- 
grad 0,8 heruntergehen, der 
nach den neuen Bestimmungen 
der forstl. Einheitsbewertung 
als ausreichend ftir voile Lei- 
stung angesehen werden soll, so 
w~ire auf diesen Standorten ein 
Zuwachsverlust yon fund 30°/o 
zu befiirchten. Die Abb. 11 l~if~t 
diese Verh~iltnisse gut erkennen. 
Sie macht sich auch eine den na- 
ttirlichen Verh~ilinissen in Nord- 
und Mitteldeutschland nicht 
ganz entsprechende Staffelung 
der Grundfl~ichenhaltungen 
WIEDEMANNS in bezug auf die 
H/Shenbonit~iten wahrscheinlich. 
Die Abb. 12 beweist, daf~ die 
Tafeln von VANSELOW und 
ZIMMERLE in ihrer Grundfl~ichen- 
entwicklung der natiirlichen 
besser entsprechen als die Tafel 
yon WrtDEMANN, welche durch 
einen unnatfirlichen Abfall vom 
Alter 100 ab auff~llt. Dieser 
geht wahrscheinlich nicht allein 
auf die pathologisch bedingten 
AuflSsungstendenzen yon Fi- 
Best~inden au~erhalb des nattir- 
lichen Vorkommens zurtick, son- 
dern auf bodenreinertr~igliche 
Gedankeng~inge, welche eine Er- 
h/Shung der Verzinsung durch 
Niedrighalten des Vorrats-Ka- 
pitals anstreben. Jedenfalls ist 
die Tafel von WIEDEMANN als 
Bezugsrnaflstab fiir den Bestok- 
kungsgrad fiir Standorte did- 
lich der Donau unbrauchbar. 

Der Vergleich der Istleistun- 
gen der Fl~.chen mit den Soll-Leistungen der Ertragstafeln in Obersicht 4 l~ii~t erken- 
nen, dal~ auf den guten Standorten die Soll-Leistungen passender Tafeln den wirk- 
lich erzielten recht gut entsprechen. Dagegen ist das auf den kritischen Standorten 
nicht mehr der Fall. Vielmehr stellen wir hier Minderleistungen gegentiber der best- 
passenden Tafel yon VANSELOW bis zu 15 % lest. Ein nicht zu tibersehender Hinweis, 
dab die Fichte eine heikle Holzart ist, bei der wir mit Zuwachsausfallen rechnen mils- 
sen, die sich u.U. in der gemessenen H6henbonit~it nicht entsprechend ausdriicken. 
Volumzuwachdeistung und HShenwuchsleist'ung sind bei weitem nichr so eng~ korreliert, 
wie das allgemein angenommen wird. Je besser die Wasser- und Basenversorgung, )e 
glatter der Streuumsatz, desto grS~er ist der Volurnzuwachs bei gleicher BestandshShe. 
Ungiinstige Entwicklungen des Boden- und Humuszustandes bewirken rasche und 
empfindliche Verminderungen des laufenden Volumzuwachses, die ~iuf~erlich nicht in 
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(ffbersicht 3 

Kritische Grundfl~ichenhaltungen von 6 bayerischen Fichten-Durchforstungsreihen in der 
Altersperiode 50-80 verglichen mit den tafelm/if~igen mittleren Grundfl~ichenhaltungen nach 

den Ertragstafeln von Vanselow, Zimmerle und Wiedemann 

Versuchsreihe 

i 

i 
: Fes tges te lhe  

i 
; kritische 

G r u n d -  
fl~ichen- 

't h a h u n g  I 

qm 

Ottobeuren 8 60 
Sachsenried 2 u. 3 i] 55 
Denklingen 5 ! 50 
Eglharting 73 46 
Eglharting 72 46 

Tafelm~iflige mi t t le re  G r u n d f l ~ i & e n h a h u n g e n  
nach den Ta fe ln  y o n  

Vanselow 

qm 

61 
59 
57 
53 
50 

Zimmerle 

°/o der  °/o der 
kritischen qm kritlschen 

102 5g]  98 
107 56] 102 
114 53]  106 
115 5 1  l l l  
109 48 104 

qm 

47 
46 
45 
43 

i 42 i 
r 

Wiedemann 
m~.lL Dr .  

% der 
kritischen 

i 

78 
84 
90 
93 
9l 

i 
IWahrscheinlicher 
! Mindest-  

Zuwachsver lus t  
bei  E inha l t en  der 
ml t t l eren  G r u n d -  

fl~ichenhaltung 
] nach Wiedemann 

,,mF.flig" 
0/0 

15 
15 
12 
15 
15 

Ers&einung treten und nut zu leicht yon der bis dahin errei&ten grot~en Bestandes- 
h/She verde&t werden. Es mulg also bei Fichtenbest~inden besonders vorsichtig boni- 
tiert werden. 

Bei den untersuchten Reihen liegen noch keine ernstlichen St6rungen der Streu- 
zersetzung vor. Treten solche auf und bildet sich Auflagehumus gr6f~erer M~ichtigkeit, 
so ~indert sich das Zuwachsverhahen der Best~inde. Es verschiebt sich dann das Opti- 
mum der Besto&ungsdichte bedeutend nach unten in Richtung st~rkerer Dr.-Grade 
(C-Grad des Arbeitsplanes von 1902). Diese st~irkeren Durchforstungen bewirken 
dann, offenbar tiber die ausgei6sten 
lebhafteren Humusumsetzungen (leider Abb. 1I. Mittlere Grundfl~.chenhahungen det 
wohl in Form tiberwiegender ,,Minera- A.P. 50-80 tiber der Mittelh6he im A. 65 ha& 
lisierung") eine anhahende Zuwachsbe- verschiedenen Ertragstafeln, verglichen mit der 
lebung, kritischen G.H. Bayer. Durchforstungsreihen. 

Folgerungen  fiir die Praxis  der 

Bestandspf lege  

Der Grundfl~ichenrahmen von 12 bis 
20 qm, wie er sich hier als Differenz 
zwischen maximaler und krit. Grund- 
fl~ichenhaltung darbietet, gew~ihrt aus- 
rei&enden Spielraum far die notwen- 
digen pfleglichen D,urchforstungsein- 
griffe. Bei diesen wird man unbedenk- 
lich die kritische G.H.  ansteuern dtir- 
fen, auch wenn der dabei eintretende 
Volumzuwachsverlust durch eine gleich- 
zeitige Steigerung der Brutto-Wertlei- 
stung nicht ganz kompensiert wird. Die 
bei allen Versuchsreihen hervortretende 

66 f i l l  
/ / / / /  

i(~./1' + /" /// , ,  

//5 
/ ' "  o F m  

~o //~.;/7" x ~I/anset . . . . . . . .  

. . / I  a -  . . . . . . .  Wie~emanz~ , . . . . .  

. J ' -  ÷ . . . .  =K.O.H, 8e r  Eer.stzc~s- 
. / . ~  r e l h e ~  

3o ~ I 
40 0 30712 M/ttsLhShe [ Z .  65 



270 E. Assrnann 

.FC 

.qm rnittl.¢re O.M 
S~chsanried £-~rgt,~ 

1.1" 
/ 

/ ' / /  selo,v .T 

/ Z 

/ ~ ¢ ~ n r l  0,5 

I I I I I I I I 
ao ~o so °°-tte~o~ r ~o qo noo 3e~re 

Abb. 12. Mittlere Grundfl~.chenhaltung der Fl~.che B 2 
Sa&seni:icd, verglichen mit den mittl. G.H. verschie- 

dener Ertragstafeln. 

Tendenz zum Ausgleich der Zu- 
wachsleistungen innerhalb l~in- 
gerer Zeitr~ume bewirkt, daf~ 
vortibergehende Minderleistun- 
gen durch Unterschreiten der 
kritischen G.H.  in den Folge- 
perioden nach Abbremsen der 
Df.-St~irke bald wieder einge- 
holt werden. So sind bei den 
60 V.R. dieUnterschiede in der 
GWL ftir das A. 80 geringer 
als die Unterschiede im Zu- 
wachs der A.P. 50-80. Bei einer 
so kritischen Holzart,  zumal 
wenn sie in Reinbest~inden auf- 
tritt, sind Gesundheit und Ge- 
fahrensicherheit wichtiger als der 
hiSchstmSgliche Ertrag. Insbeson- 
dere erscheinen frtihzeitig begin- 
nertde u. in kurzem Umlauf wie- 
derkehrende Eingriffe zu gleich- 
m~ii~iger Kronenentwicklung und 
damit vor allem zur S&nee- 
bruchsicherung notwendig. 

Die festgestellte Spannweite 
der Besto&ungsdichte l~t~t auch 
eine unter- und zwischenst~in- 
dige Beimischung yon Rotbuche, 
Hainbuche und Roteiche ohne 
Zuwachseinbuf~e an Fichtenholz 
m6gli& erscheinen. Es kann so 

u. a. die waldbautechnisch stiSrende starke Vergrasung im Altholz vermieden werden. 
Ahnlich giinstige Aussichten bestehen offenbar auch for die Beimischung anderer, 
~Skologisch erwiinschter Holzarten, wobei auf den gut wasserversorgten Standorten 
vor allem an Tanne und bei den kritischen Standorten auf Niederterrasse noch an 

Ubersicht 4 

Verg|eich der auf Derbholz umgerechneten Zuwachsleistungen der B-Grad-Fl~ichen in der 
Altersperiode 50-80 mit der Soll-Leistung verschiedener Ertragstafeln 

Versuchsreihe 

Ottobeuren 8 
Sachsenried 2 
Denklingen 5 
Eglharting 72 
Eglharting 73 

Wirklicher 
Zuwachs 

der B-Flfi&en 

fm Derbh. 

697 
685 
516 
50g 
468 

Vanselow 

Soll-Leistungen der Ertragstafeln yon 

i Zimmerle Wiedernann 

fm °/0 

l 

668 96 
617 90 
591 115 
520 102 
535 114 

fm ~/o fm °/o 

676 
629 
600 
528 
554 

97 512 
92 479 

!16 458 
104 397 
118 404 

73 
70 
?,9 
78 
86 
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Fohre, Douglasie und L~irche zu denken ist. Sto&ungen im Streuumsatz sollten besser 
dutch Kalkung als durch iiberm~if~ig starke Durchforstung beseitigt werden. So fah- 
ren diese Reinbestandsexperimente bei entsprechender Auswertung zu Folgerungen, 
die mit neueren standortskundlichen Erkenntnissen gut harmonieren. 

Als Experimente miissen n~imlich diese langfristig beobachteten Versuchsreihen 
aufgefaf~t werden. Man wird den Wert dieser ertragskundli&en Dauerversuche nicht 
richtig einsch~itzen, wenn man sie lediglich yore heutigen Standpunkt des Waldbaus 
ausgehend kritis& beurteilt. Diese Dauerversu&e sollten als naturwissenschaftli&e 
Experimente mit breitausgreifender biologischer Fragestellung6, ohne allzu einseitige 
Ausri&tung auf technische Versu&sziele, weitergefiihrt werden. 

Auftreten und Bek~impfung des Ennomos quercinaria Hfn. 
in den Forst~imtern Fischba~  (Saar) und  Saa rb racken  (1952-54)  

Von G. KIRST und F. STAUDER 

Mit 5 Abbildungen 

I. Auftreten in den Jahren 1917-1919 

In der Literatur (I) ist der Eichenza&enrandspanner nur einmal fliichtig erw~ihnt, 
und zwar im Zusammenhang mit seinem Auftreten im Forstamt Saarbriicken - in 
den Jahren 1917-1919 - in 80- bis 100jSihrigen BuchenbestS.nden. Unterlagen tiber 
diese Massenvermehrung sind infolge Kriegss&adens nicht mehr vorhanden. 

II. Biologie des Sch~idlings 

Anfang Mai 1952 wurde yon dem Forstamt Fischbada/Saar ein starkes Auftreten 
von Raupen des Eichenza&enrandspanners beoba&tet. Die gesamte Befallsfl~iche be- 
trug ca. 70 ha. Es handelte sich hierbei um das gleiche Gebiet, das KRAUSSE 1919 er- 
wSihnte (befaIlene Fl~iche: 
3 km fang und 1 km 
breit). Das Raupensta- 
dium hielt sowohl 1919 
als au& 1952 und 1953 
bis Mitte .luni an. Die 
Verpuppung erfolgte an- 
schliet~end in der Haupt-  
sache zwischen noch nicht 
v~511ig skelettierten Bl~it- 
tern, w~ihrend schwSichere 
Zweige nur selten hier- Abb. 1. Ennomos querclnarla 
fiir verwandt wurden, links 9 rechts O x 

6 Vgl. DIETERICH, \Fissenschattsziele der Forstl. Hochschulst~itten. Silva 1935, S. 137. 


