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l)er Eintlul3 der Verletzungszeit wurde an 20 Parkbuchen unter- 
sucht, die zu Beginn der Monate Oktober, Dezember, Februar und 
April nlit einem Bohrer verletzt wurden. Bewertet wurden die Wund- 
rcaktionen, auch im Vergleich zu Kronenzustand, elektrischem Wi- 
derstand im Kambialbereich, Holzfeuchte mid Jahrringl'weite..le 
nach Verletzungszeil unterscheiden sich die Reaktioncn z. T. erhcb- 
Itch. Bci den April-Wunden stirbt weniger Kambium am Wundrand 
lb. und die Kallusbildung ist stiirker als bet den anderen Zeiten. Die 
Verfiirbung ist bei der Dezember-Bohrung um 30% vergri$13ert, bet 
der Februar-Bohrung sogar um 100% im Vergleich zu den Verlct- 
zungen im Oktober und April. Die Zeit ether Baum\crlelzung hal so- 
mit wesentlichen Einllul:~ auf dic m6gliche Wundheihmg. 

Time of wounding and wound healing in beech 
(F'agns syh'alica L.) 
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h ce~, (1 ;tgtla syixati~.a L ) x,x i l i ch  ~ e r c  \rounded \;ith a t)olCl ill C:l[I\ 
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l!egfusi> ar,.}tlnd l i l t  v,.oulid ; ind e x h i b i t  g o o d  c;tllu> glO% [h ~.ts coiIl  
pared to wounding during tile dormant SeaS(Ill. Thc extension ol'dis- 
coloration emailating from Ihe wounds increases by 30% {l)c- 
cember) and even 100% (February). respeclivel>, as compared Io 
Apl-i[ and October. "File time of wotlndillg has thus c:onsiderablc m- 
fluencc on the possible woundhealing 

1 Einleitung 

Durchfors tungen  und Baumpflegearbei ten werden zumeist  
im Win te rha lb jah r  dt~rchgel'i.ihrt, wobei dec Baum vielffiltig 
verletzt wird. z. B. dutch Aslungen.  Schlag- trod R/ickesch:ii- 
den. Auch die En tnahme  yon Bohrkernen  kann  im Stamm- 
innern erhebliche Verfi irbungen und Fiiulnis verursachen.  
Dabci zeigen die bamneigenen Reakt ionen zur Abgrenzung  
des Schadens ofle-nbar je nach Baumar t  und Vitalitiit sowie 
auch in Abhiingigkeit  zur VerletzungszciI erhebliche [Jnter-  
schiede (t.enz. Oswald 1971: Knigge 1975; Rademacher  el al. 
t 984: Du.iesiefkcn et at. 1989: Lic.',e. Duiesiefken 1989). 

l=fir eine schonende Betmndlung von Flesu:inden und Ein- 
zelb/iumen in der  Baumpflege sind detaillierte Kenntnisse 
iibcr den E i n f l u l , ~  der Verletzungszcit au fd ie  Abschott t ,  ng im 
Hob" sowie die Uberwal lung notwendig.  Nachs lehcnd 
werden lJnterschiede der Wundhei lung  an Buchen init 
gleichartigcn Verletzungen zu vcr~chicdeucn .hlhreszeitctl 
dargestel[1. 

* l lcrrn Prof. Dl. W. Knigge zum 70. Geburtslag gcwidmet 

2 Material und Methoden 

Die holzbiotogischen Un te r suchungen  fiber die Reakt ionen  
im Bauin nach jahreszeitl ich unterschiedlicher Vedetzung cr- 
folgtcn im Rahmen  eincs Fmschungspro jck t s  fiber Baumsa-  
n ie rungsmcthodcn  (Dujcsiefken, l_iese 1988 a ~) im Meyers 
Park in H a m b u r g  an insgesamt 20 Buchen (Fagus sylvatica 
L.)-'-. Die 100- bis 170ji[hrigen BSume s tanden zumeist  inncr- 
halb des waldfihnlichon Parks unlerdri ickt ,  vier ,aaron mit- 
herrschend.  Dic Baumh6he  betrug 2l his 2 8 m .  der Brust- 
hOhendurchmesser  zwischen 25 und 45 cm. Wiihrend des 
Winterha lb iahres  1986/87 wurden die Biiume :u Beginn der 
Mona te  Oktober .  Dezember.  Februa r  und April an der  
S lammbas is  rail eincm I g m m  slarken Holzbohre r  in 
radialcr Rich tung  l o o m  tier angebohr t .  Verblcibendc 
ltoln spiinc wurdcn au> dcm Buhrh*ch cntilertH. 

lm Sp{it>ommcr 1987 Lllld [98S wtudcn die [:I{itll~lc llaCh 
den Kritericn dcr WaMschadens-Zuslandscrfass t lng  boni- 
tierl (1( I{ 19G6) lind dirt t inb~,lllungcn iex~r nach \ b -  
schlul.{ dcr Vcgclation.,pcriode bcgtmichlct ,;u\~ic die horizon- 
tale I.ocll~a c i te /wischcn  den ',citlicheil (9 her\~clllullgSwLilslcu 
gemcssen. 

Ffir Vorversuche wurden zwei P, uchcn bereits nach einer 
Vegetat ionsper iode im danuar  1988 geliillL die anderen  nach 
einem weiteren .lahr. At.Is den S tan lmabschn i t t cn  wurden ca. 
10 em dicke Segmente mi t je  cinem FIohrloch herausgeschnit-  
ten und tangenl ial  in 2 cm sU.trke Brettchcn aulge t rennt .  Auf  
den jeweiligen Tangentialfl;iichen wurde dic axiale Aus- 
dehnung  der Vcrf/.irbung in verschiedcnen Stammtiefen cr- 
mittelt. Zur  ges t immung  der Kambia l reak t ionen  an der  Ein- 
bohrung  wurdc das iiuBere BrO.tchen zudem radial und quer 
aufget rennt  und unter  einem g inokuht r  mit Mel3skala ver- 
mcssen. Zur  mikroskopischcn Un tc r suchung  der Wtmdrcak-  
t ionen wurden yon zwei gut und zwci schlecht kompar t i -  
ment ierenden BSumcn an alien E inbohrungen  m 3 his 4 cm 
Stammticfc  wfirfclf6rmige P iobcn  aus Verf:~irbungsbereich 
und , ,Greuzschicht '" cnlnommeJ1 ( Kantcnlfinge ca. I0 into), 
und zwar axial in I. 2 und 3 cm Abstand  zum Bohrloch.  in 
der Mitre zwischen Bohrloch und der Spitzc der  spindel- 
f6rmigen Vert'firbungstliichc sowie in der  VerfSrbungs-  
spitze. 

Von allen Probes  wurden ca. 20 f-ml dickc Tangent ia l -  
schnit te  angef'ertigt und .jeweils 10 rain mit Safranin (1%ig. 

t F+ E-Vorhabcn 1080374 dcr Um~chbchSidc llambufg und des 
LJmweltbundcsanites. Berlin 

2 Fih-(tie l lille bet den Untersuchungcn dankcn wir l"rau IJ. Bander 
mann. t-rau S. t{benlillcr uu,.l l leri-u C. Sander 
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alkoholisch) und Astrablau (0,5%ig, alkoholisch) angeffirbt. 
Der Naehweis von St~irke erfolgte mit Lugolscher L6sung. 

Zur Charakterisierung der Baumvitalitfit wurden auger 
der Bonitierung des Kronenzustandes auch der elektrische 
Widerstand im Kambialbereich mit einem Shigometer ge- 
messen, nach der Ffillung die Holzfeuchte und die Jahrring- 
breiten. 

Der elektrische Widerstand der Kambialzone gibt in be- 
grenztem Mal3e AufschluB fiber die Wfichsigkeit und damit 
die Vitalit~.t des Baumes. 

Das Shigometer mil3t hierfiir fiber eine Doppelnadel- 
sonde den Widerstand eines Gewebes, der vor allem yon der 
Kationenkonzentration und dem Feuchtegehalt abhfingt 
(Shigo, Shortle 1985). Jeweils im Spfitsommer wurde die 
Sonde pro Stamm viermal in Brusth6he im rechten Winkel 
zur Oberfl~iche durch die Rinde in den Kambialbereich ge- 
trieben und der elektrische Widerstand gemessen. 

Zur Bestimmung der Holzfeuchte (u) in verschiedenen 
Stammtiefen wurden yon 16 Buchen in ca. 1,5 m H6heje vier 
Riegel im Winkel von 90 ~ zueinander herausgetrennt und in 
Kl6tzchen von 3 x 3 x 1 cm Kantenlfinge gespalten. Ffir 
jeden Baum wurden die mit der Darrgewichtsmethode nach 
DIN 52183 errechneten Feuchten pro cm Stammtiefe gemit- 
telt. 

Die Jahrringbreitenanalyse von 16 Buchen erfolgte eben- 
falls an je vier Riegeln aus ca. 1,5 m H6he. Die MeBwerte 
(Genauigkeit 0,01 ram) wurden mit dem EDV-System CA- 
TRAS (Aniol 1983) gespeichert, dargestellt, verglichen, auf 
Fehler fiberpri.ift und gemittelt. 

Kambialreaktionen und Verffirbungslfinge wurden mit 
Kronenzustand, elektrischem Widerstand, Holzfeuchte und 
Jahrringbreite mittels tinearer Regression auf Abhfingig- 
keiten fiberprfift. 

3 Ergebnisse  

3.1 Zustand der Bdume 

Die Buchen besagen in den Jahren 1987 und 1988 eine leichte 
Verlichtung in der Krone mit l0 bis 20% Blattverlusten; 
30~ Verlust zeigten 1987 zwei, 1988 eine Buche. Laubgr6ge 
und die Morphologie der Verzweigung erschienen normal. 
Alle B/iume waren yon der Buchenwollaus (Cryptococcus 
fagi B?IAR.) leicht befallen. 

Die Wiichsigkeit dieser im Kronenbild ~ihnlichen Bestan- 
desglieder unterschied sich jedoch z. T. erheblich. Innerhalb 
der letzten zehn Jahre hatte ein Baum zumeist keine 
Jahrringe mehr gebildet, drei waren ebenfalls schwachwfich- 
sig mit Jahrringbreiten unter 1,0 mm, die meisten Buchen 
zeigten mit durchschnittlich 2,3 mm ein gutes Wachstum 
(Bild 1 ). 
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Bild 2. Elektrischer Widerstand (k~) und Jahrringbreite (gin) fiir 
1988. r = -0,652, Vertrauensmveau 99% 
Fig. 2. Electrical resistance (k~Q) related to growth rate (/am) in 
1988. r= -0.652, confidence interval 99% 

Der elektrische Widerstand im Kambialbereich lag in 
beiden Vegetationsperioden zwischen 5 nnd 11 ks verein- 
zelt auch darfiber. Die Widerstandswerte in Beziehung zu 
den Zuwachsraten desselben Jahres verlaufen umgekehrt 
proportional und ergeben flit die Buchen mit breiteren 
Jahrringen einen geringeren elektrischen Widerstand 
(Bild 2). Diese Abh/ingigkeit zeigt sich at,ch ffir die 
Durchschnittswerte der beiden Vegetationsperioden; 1988 
war bei alien B~iumen der Zuwachs st/irker als 1987, und der 
elektrische Widerstand sank im selben Zeitraum yon 7,9 anf 
7,6 k.Q. 

Auch bei der Holzfeuchte zeigt das Buchenkollektiv eine 
grol3e Variabilit/it mit u=55 bis 98%. F/ir den einzelnen 
Baum kann der Feuchtegehalt in verschiedenen Stammtiefen 
stark schwanken; allgemein nimmt die Holzfeuchte yon 
augen nach innen leicht ab (Bild 3). 

3.2 Wundreaktionen im Kambium 

Das Kalluswachstum begann bei allen Bohrl6chern an den 
seitlichen Wundrfindern. Oben und unten setzte die Fnt- 
wicklung stets mit zeitlicher Verz6gerung em und ging 
h~iufig mit einem zungenf6rmigen Absterben des Kambiums 
einher. Die April-Wunden waren nur am oberen und unteren 
Rand etwas zuriickgetrocknet, die Februar-Bohrungen 
dagegen auch seitlich und insgesamt weitreichender. Die 
stfirkste nachtr'agliche Vergr6Berung der Wunde erfolgte an 
den Oktober- und Dezember-Wunden (Bild 4). Bei den vier 
schwachwfichsigen Buchen war bei allen Bohrungen das 
Kambium etwas grol3flfichiger abgestorben als bei den 
vdichsigeren. 

Bild I. Zt,wachsverlauf der Buchen, 
Meyers Park, Hamburg 
Fig. I. Growth rates of beech trees, 
Meyers Park, Hamburg 
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Bild 3. Holzfeuchte (%) m verschiedenen St:.tmn'iticlc~'l (crrll 
Fig. 3. Moisture content (%) at different depths o1 the tree (cm) 
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Bild 5. Elektrischer Widerstand (k~) t, nd durchschnitlliche Loch- 
weite (ram) im Jahr 1987. r-0,707,  Vertrauensniveau 99,9% 
Fig. 5. Electrical resistance (kf~) and average distance between calh, s 
ridges (ram) in 1987. r-0,707,  confidence interval 99.9% 

Bild 4. Totes Kambium (ram) am \Vundrand der t+ohl-tttag ([8 mm 
Durchmcsser) bei verschiedenen Verlctzungszeiten im Winter 1986/ 
87 
Fig. 4. Dieback of the cambium (rnm)at the edge ul'a drilled hole 
(18 mm diumeter) at different times ol'woullditlg ill the winler 1'086: 
87 

Auch die lntensitfit der 0be rwa l lung ,  e rmi t teh  als Ab- 
stand der seitlichen Kalluswfi!ste. war je nach Ver le lzung> 
zr tmterschiedlich. Nach einer Vegetut ionspcriode bctrug 
die verbleibende l ,ochweite der Dezember -Bohrung  
15+3 ram. die veto Oktober  und Februa r  13,1 bzw. 13_2 mm 
und (tie yore April tattr 8,8 ram. Nach einem weiteren Jahr  
war die Dezember -Wunde  noch 6,4 m m  ge6ffnet, die vom 
Ok tobe r  5,2 mm, veto Feb rua r  4,3 mm und veto April  
lediglich 1,4 mm. 

Die durchschni t t l iche Lochweite atls den vier Verlet- 
zungszeiten, korreliert  mit dem elektrischen Widers tand  der- 
selben Vegetat ionsperiode,  ergibt bei den Bfiumen mit allge- 
mein schwacher  Uberwat lung  im Kambia lbere ich  einen 
Widers tand yon etwa 10 kfL Buchen mit Werten  um 5 kf~, 
d. h. mit einem h6heren Kat ionen-  und Feuchtegehal t ,  fiber- 
wachsen die Wunde  schneller (Bild 5). Lochweite und 
Jahrr ingbre i te  besitzen dagegen offenbar  keine Abhfingig- 
keit; lediglich die schwachwfichsigen BS.ume zeigen am 
W u n d r a n d  meist schwache, zuweilen st',iirkere Oberwallung.  

Bild 6. Verffirbung einer schlccht k~mq~arlimentiercndcn lhmhc m 2, 
4, 6 und 8 cm Stammlicfc. jcweils inil einer schw;irzbra tll'!t.'ll ..inlIcrcn 
Verl~irbung'" am Bohrloch 
Fig.& Discoloration of at badly conlpartmenlMJzcd beech m 2.4. 6 
and 8 till depth with a dark colored "iniler dbcolorali~m" llear Ihc 
hole 

3.3 Wundreaktionen im l toU 

Vom Bohrloch ausgehend verfiirbt sich das Holz in tangen-  
tialer und radialer Rich tung  nur  geringffigig, axial dagegen 
weitreichend. U m  die Bohrung  herum ents teht  somit  eine 
spindelf6rmige Verfi irbung, die zum unverfS.rbten Gewebe  
hin mit einem dunklen  Rand,  der  , ,Grenzschicht" ,  deutl ich 
abgesetzt ist. l nne rha lb  des meist mi t te lb raun  verffirbten 
Holzes befindet sich eine dmtklere, z. T. schwarzbraune Zone,  
die zuweilen eine makroskopisch  e rkennbare  Weil313ule auf- 
weist (Bild 6). Mikroskopisch  sind in dieser , , inneren Ver- 
tV, i rbung"  Pilzhypen erkennbar ,  dagegen nur  gelegentlich in 
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Bild 7. Durchschnittliche L/inge der Verfiirbung sowie Extremwerte 
in 2, 4, 6 und 8 cm Stammtiefe nach verschiedenen Verletzungszei- 
ten 
Fig.7. Vertical extension of discoloration (average and extrem) in 2, 
4, 6 and 8 cm depth after different times of injury 

der helleren, ,,/iugeren Verf/irbung", und dann nur in 
der NV, he des dunklen Gewebes. Das unverf~rbte Holz auch 
direkt in Wundn/ihe ist stets ohne Pilzinfektion. 

Zwei Jahre nach der Verlelzung variiert die Verffirbungs- 
lfinge zwischen 20 und 110 cm. wobei einige Buchen an allen 
Einbohrungen verhfiltnismfiBig lange Verffirbungen auf- 
weisen und andere auf engem Raum kompartimentieren. 
Vor allem die gut abgeschotteten Wunden mit Verffirbungs- 
l~ingen bis ca. 50 cm zeigen in verschiedenen Stamintiefen 
etwa gleich starke Wundreaktionen, w/ihrend bei schlechter 
kolnpartimentierten die Verffirbtmgslfinge mit der 
Stammtiefe stark ansteigen oder auch abnehmen kann. 

Die durchschnittliche L/inge der Verffirbung eines 
Baumes hat keinen erkennbaren Zusammenhang mit der 
Wfichsigkeit und dem Kronenzustand der Jahre 1987 und 
1988. Auch der elektrische Widerstand im Kambialbereich 
oder die Holzfeuchte stehen in keiner Abbfingigkeit zur In- 
tensitfit dieser Wundreaktionen. 

Dagegen ist das Ausmai3 der Verffirbung an Wunden un- 
terschiedlicher Verletzungszeit deutlich verschieden, und 
zwar sowohl bei gut als auch bei schlecht kompartimentie- 
renden Buchen. lm Vergleich zur Oktober-Wunde sind die 
yore Dezember und Februar in 2 cm Stammtiefe durch- 
schnittlich drei- bzw. viermal mehr verf~rbt, die vom April 
etwa 1,5 real. Tiefer im Stamminnern sind die Unterschiede 
weniger ausgepr~igt. Uber den gesamten Stammquerschnitt 
besitzen die Oktober- und April-Wunden /ihnlich viel ver- 
fiirbtes Gewebe, die vom Dezember zumeist deutlich mehr, 
im Mittel etwa 30%. Von den Februar-Bohrungen gehen 
stets die weitreichendsten Wundreaktionen aus, durch- 
schnittlich etwa 100% mehr als bei den Oktober- und April- 
Wunden (Bild 7). Unterhalb des Bohrlochs sind die Verffir- 
bungen zumeist lgnger als oberhalb, lediglich bei den De- 
zember-Verletzungen ist das Gewebe unterhalb weniger ver- 
f'firbt. 

Lichtmikroskopisch sind in allen Verf~rbtmgsbereichen 
Thyllen sowie Einlagerungen akzessorischer Substanzen er- 
kennbar, wobei in der ,Grenzschicht" diese reichlicher vor- 
kommen. In der Verf/irbung ist das Parenchym offenbar ab- 

Fig.8. Example of well developed and incomplete formation of ty- 
loses near the wound 

gestorben, die Stfirkereserven sind abgebaut. Die lntensit'/it 
des Gef/il3verschlusses unterscheidet sich jc nach Verlet- 
zungszeit zum Teil erheblich. Die geringste Thyllendichte 
zeigt sich direkt an der Lochwandung bei den Dezember-, 
h/iufig auch bei den Februar-Bohrungen. Mit zunehmendem 
Abstand vom Bohrloch wird die Verthyllung stfirker. Dage- 
gen sind an den Oktober- und April-Verletzungen auch di- 
rekt an der Wandung h~ufiger Thyllen ausgebildet (Bild 8). 
Bei allen Wunden steigt die Thyllendichte ,nit dem Abstand 
yore Bohrloch, wobei die Intensitfit des Gefiil3versch]usses 
bei den schlecht kompartimentierenden Buchen insgesamt 
geringer ist als bei gut abschottenden. In der ,Grenzschicht", 
der eigentlichen Schutzzone zwischen funktionsffihigem und 
abgestorbenem Holz, unterscheiden sich jedoch die Ab- 
schottungsreaktionen der verschiedenen Verletzungen 
nicht. 

4 Diskussion 

Die vom Kronenzustand ~,hnlich erscheinenden Buchen zei- 
gen hinsichtlich l]berwallung sowie Abschottung der Verlet- 
zung z. T. grol3e Unterschiede. Vom ~iul3eren Erscheinungs- 
bild, das hfiufig als Vitalitfitskriterium herangezogen wird, 
kann somit nicht aufdie F~ihigkeit zur Kompartimentierung 
geschlossen werden. Dagegen besteht eine Abhfingigkeit zwi- 
schen dem elektrischen Widerstand im Kambialbereich und 
der W/ichsigkeit des Baumes sowie dessen M6glichkeit zur 
Uberwallung einer Wunde. Doch gibt dieser Wert keine 
Aussage zur Kompartimentierung des verletzten Holzk6r- 
pers. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Bel'unden an an- 
deren Geh61zen (Shortle et al. 1977; Blanchard et al. 1983; 
Smith et al. 1984). Der elektrische Widerstand ist somit eine 
M6glichkeit, den Zustand yon B~iumen zu erfassem um die 
Folgewirkung einer Verletzung und eines Sanierungserfolges 
in der Baumpflege abzuschfitzen. 

Die Befunde zeigen, dab ffir die l]berwallung nicht nur 
die Wiichsigkeit, sondern auch der Zeitpunkt der Verletzung 
entscheidend ist. Verletzungen aul3erhalb der Wachstumspe- 
riode hemmen die Kambialentwicklung. Wfihrend nach Ok- 
tober-Verletzung eine Abschottung im Holz offenbar noch 
m6glich ist, stirbt am Wundrand das Kambium ab, und zwar 
st~irker als zu anderen Verletzungszeiten. Diese nachtrfigli- 
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che Vergr6gerung  der  W u n d e  ist bei den untersuchten  Bu- 
chert nach  Oktober-Ver le tzung gr6ger  als an Wunden  der  
M o n a t e  Dezember  und Februar .  Es bleibt zu kliiren, ob  
WundverschluBmit te l  in der Lage sind, das Zurf tck t rocknen 
des K a m b i u m s  zu verhindern  bzw. zu vermindern.  Das  star- 
ke Abs te rben  des K a m b i u m s  wird jedoch durch  verbessertes 
Kal luswachs tum in der  folgenden Vegetat ionsper iode teiP 
weise kompensier t ,  so dab  die Ok tobe r -Wunden  gegeniiber 
der  vom Februa r  eine/ ihnliche,  gegenfiber Dezember  eine et- 
was stfirkere l ]berwal lung  atffweisen. Die Apr i l -Wunden  zei- 
gen dagegen eine deutl ich bessere Wundr eak t i on  im Kam-  
biaIbereich als alle anderen  Verletzungen. Auch  andere  
Laubgeh/51ze iiberwallen W u n d e n  aus den Fr i ih jahrsmona-  
ten st~irker als die anderer  Zeiten (Marshal l  1931; Perry, 
Hickman  1987). Die Unterschiede  je nach Verletzungszeit  
sind deutlich stiirker als nach verschiedenen Schni t t f i ihrun-  
gen bei der As t en tnahme  (Dujesiefken et al. 1988) oder  nach 
Einsatz verschiedener WundverschhtBmit te l  (Dujesiefken, 
Liese 1988 b). 

Die l-Iolzfeuchte der  Buchen zeigt eine groge Variat ions-  
breite ohne  e rkennbare  AbhS_ngigkeit zur  Intensitfit  der  
Kompar t iment ie rung .  Die Menge an Luft, die nach Verlet- 
zung in das Geffigsystem eindringt ,  wird of fenbar  kaum yon 
dem Feuchtegehal t  im Holz beeinfluBt. Daher  erschemt au- 
Bet dem ana tomischen  Aul'bat, des Holzes (Eckstein et al~ 
1979; Bauch et al. 1980; Dujesiefken et al. 1989) vor  allem die 
Verletzungszeit  wesentlich f//tr die Abscho~tung.  lnsbesonde-  
re in den j i ingsten Zuwachsschichten  wird die Verletzung ge- 
gen Ende oder vor Beginn der Vegetat ionsperiode (Oktober ,  
April) au f  relativ engem R a m n  abgeschottet .  A uch Jill Okto-  
ber, nach Abschlttl3 der  Wachs tumsphase  ist die Buche of- 
fenbar  noch fiihig, das Hydrosystem dutch  intensive Ver- 
thy lhmg zu sichern. Verletzungell w/ihrend der Vegetations- 
ruhe werden dagegen nicht bzw. erst mit zeitlicher Verz6ge- 
rung abgeschottet .  Nach der Ruhepause im April k~tt'ln ver- 
letztes Gewebe dagegen sofmt  verschlossen werden. 

Bei WalnuB und auch Et.calyptus werden ebenfalls Frfih- 
jahrsver le tzungen engr~iumig kompar t imcnt ier t .  Herbst-  
wunden dagegen deutlich schlechter (Arms t rong  et al. 19812 
Mireku, Wilkes 1989). An Fr/. ihjahrswunden ist die Wund-  
heilung bei verschiedenen Baumar ten  offenbar  stets besser 
als nach Winterverletzung,  doch k6nnen die Befunde nicht 
ohne weiteres verallgemeinert  werden. F/ir die Wundreak t io -  
hen yon Fichte. Tanne  und Buche erg,tben Verlctzungen im 
Frf, h jahr  zwar ebent'alls eme bessere Kompar t imen t i e rung  
als im Winter,  jedoch im Sommer  bei Buche eine noch bes- 
sere Abscho t tung  und bei Fichte und Tanne  eine deutl ich 
schlechtere (Lenz, Oswald 1971 ,~. 

Auch Ar t  und Menge der  at tskeimenden Mikroorganis -  
men auf  der Wundfl;iiche stud je nach Jahreszeit  tmterschied- 
lich (Shigo 1976; Rol l -Hansen,  RolI-Hansen 1980: Mircku,  
Wilkes 1989). Zwei ] ah re  nach Ver le t /ung  war bei den Bu- 
chert Pilzmycel noch nicht bis zur , .Grenzschicht"  vorge- 
drungen.  F//lr die Beurtei lung von gfinstigen bzw. tmgi]nsti- 
gen Zeiten z. B. f/.ir eine Sanierung,  solhen in einer liingerfli- 
stigen Un te r suchung  auch die Wechselwirkungeu_ zwischen 
Organismen und Baum in der  ,Grenzsch i ch t "  beriicksichtigt  
werden. 

Nach  diesen Befunden  sind Verletzungen in der  Ruhe-  
phase nachteil ig fiir die Wundhei lung ,  so dab  in dieser Jah-  
reszeit Astungen,  W u n d b e h a n d l u n g e n  oder  Bohrkernen t -  
n a h m e n  bei Buchen m6glichst  unterble iben sollten. 
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