
68 MXDE ll. STROI-IM/EYIER: Der Ztichter 

Die Untersuchungen zeigen also dieselben 
Verh/iltnisse, wie sie oft bei schwierigen Kreu- 
zungen auftreten. Der Bastardembryo bleibt 
pl6tzlich in der Entwicklung stecken, und der 
Same ist nicht keimf~ihig. Ob nun die geno- 
typische Verschiedenheit der Elternarten die 
Ursaehe des Absterbens ist, oder ob physio- 
logische Disharmonien (LAIBACH 1931 ) den Aus- 
schlag geben, kann nicht entschieden werden. 

Giinstige klimatische Bedingungen, etwa im 
Genzentrum der Arten, k6nnten vielleicht die 
begonnene Entwicklung des Bastardembryos so 
weit f6rdern, daf3 ein keimf~ihiger Samen ent- 
steM. Die kfinstliche Aufzucht der Embryonen 
nach der Methode yon LAIBACI~ lfiBt wohl nieht 
auf Erfolg hoffen, da sie auf einem zu frfihen 
Stadium absterben. 
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Zur Methodik yon Pollenflugversuchen. 
Von A. M~ide und G. S t r o h m e y e r .  

Das Bestreben der heutigen Forstwirtschaff, 
die rassische Zusammensetzung des deutschen 
Waldes im Laufe der Zeit in qualitativer I-Iin- 
sicht zu heben, erfordert eine Reihe yon Unter- 
suchungen rein praktisch-wissenschaftlicher Art, 
die zum Teil auch die Voraussetzung ffir die An- 
wendung yon Ausftihrungsbestimmungen des 
Forstlichen Artgesetzes (vom 13. Dezember 1934) 
bilden k6nnen. Es handelt sich vor allem um 
die K1/irung der Bestiiubungsverhtiltnisse un- 
serer Waldb~iume. Ein Teilproblem dieses 
Fragenkomplexes dr~ingt auf Pollenflugunter- 
suchungen, fiber die im folgenden kurz be- 
richtet werden soll (I). Auch ffir die Zfichtungs- 
forschung, insbesondere die Individualauslese, 
sind diese Betrachtungen yon Interesse. 

Die Ausschaltung minderwertiger Bestfinde, 
beispielsweise der Kiefer (sie ist vorwiegend 
Fremdbefruchter),  bei der durch das oben er- 
w/ihnte Artgesetz endgfiltig zu regelnden Saat- 
gutanerkennung, wird jedoch die Bastardierung 
guter Kiefern mit schlechten Typen - -  soweit 
deren v611ige Abholzung nicht in Erwfigung ge- 
zogen wird - -  nicht verhindern. Im Zusammen- 
hang hiermit erheben sich folgende Fragen: 

I. Spielen die Pollenmengen, die durch den 

Wind herantransportiert  werden k6nnen, ffir die 
Befruchtung der Bltiten eines bestimmten Wald- 
bestandes eine mal3gebende Rolle? 

2. Filtern die Waldrandb/iume die vom Winde 
herangetragenen Pollen aus der Luft  aus? 

Da zur L6sung der gestellten Fragen eine 
m6glichst genaue Erfassung der quantitativen 
Verteilung des Pollens in einem bestimmten 
Gebiet und zu einer gegebenen Zeit notwendig 
ist, muBte eine Methode angewandt werden, die 
diesem Anspruch genfigte. Weiterhin erschien 
es vorteilhaft, vorerst einen isoliert liegenden 
Waldkomplex als Versuchsgebiet zu w/ihlen, um 
so gfinstigere Bedingungen zu haben, als sie 
innerhalb eines gr6Beren, zusammenh~ingenden 
Waldgebietes gegeben gewesen w~iren. Ein be- 
stimmter Teil des Mtincheberger Institutsgeliindes 
entsprach diesen Anforderungen. Die I936 auf 
Anregung yon Herrn W. v. WIgTTSTI~IN dureh- 
geffihrten Versuche batten mehr orientierenden 
Charakter. Sie sind aber vielleicht doch schon 
geeignet, die M6glichkeiten aufzuzeigen, die zur 
L6sung der erwShnten programmatischen Fragen 
beitragen k6nnen, 

Das gew~ihlte Versuchsgebiet erstreckt sich 
fiber eine Bodenwelle, die mit Kiefernjungwuchs 



9. Jahrg. 3. Heft g u t  M e t h o d i k  v o n  P o l l e n f l u g v e r s u c h e n .  69 

und Birken bestockt ist (etwa 20 ha, H6he der 
B~iume h6chstens 8 m). Die n/ichsten Kiefern- 
alth61zer befinden sich in 2 km Entfernung, da- 
zwischen liegt Ackerland. Auf dem Versuchs- 
gel~inde wurden in N S- und EW-Richtung 
reihenweise 4 m hohe Stangen in je 2o m Ab- 
stand gesteckt. An diesen Stangen waren in 
drei tI6hen (I, 2, 4 m) je zwei mit Glycerin 
bestrichene Objekttr~iger in horizontaler und 
vertikaler Lage angebracht. Sie dienten als 
Auffangvorrichtungen fiir den Bliitenstau5 und 
blieben 24 bzw. auch 48 Stunden auffang- 
bereit (2). Dann wurde der auf einer stets 
gleichgroBen Fl~iche aufgefangene Pollen unter 
dem Mikroskop ausgez~ihlt. Jede Versuchsreihe 
lieferte 3oo Proben. Die mengenmiiBige Ver- 
teilung des Bliitenstaubes fiber das gesamte Ge- 
l~inde lieg sich dann unter Beriicksichtigung yon 
Windrichtung und mittlerer Windgeschwindig- 
keit erfassen. Zur Messung der Windgeschwin- 
digkeit waren zwei Schalenkreuze in I und 4 m 
H6he aufgestellt. 

Gleichzeitig wurde die Pollenverteilung auch 
mit dem Konimeter gemessen, Dieses Instru- 
ment besteht aus einer einfachen Luftpumpe. 
Durch eine Diise wird der vorher gefilterte Luft- 
strom auf  eine bestimmte Stelle einer aus- 
wechselbaren Glasscheibe gelenkt. Dort bleibt 
der Pollen an dem aufgestrichenen Klebstolf 
haften. Eine grol3e Anzahl yon markierten 
Feldern auf dieser drehbaren Scheibe erm6glicht 
die Vornahme yon Serienversuchen. Der  
Bliitenstaub kann direkt auf der Glasplatte 
mikroskopiert werden. Augerdem l~iBt sich die 
aufgefangene Pollenmenge auf ein bestimmtes 
Luftvolumen beziehen (bei dem bier verwende- 
ten Konimeter entsprach ein Kolbenhub gleich 
1/s Liter Luft). Das Konimeter wurde schon 
anderweitig verwendet, so bei Untersuchungen 
fiber den Staubgehalt der Luft in St~idten und 
zum Auffangen yon Pilzsporen in Getreide- 
feldern (3). Die Vorteile des Konimeters im 
Vergleich zur oben beschriebenen l~Iethode sind 
sehr erheblich. Die Montage der Objekttr/iger 
ist immerhin zeitraubend und umst~indlich, 
augerdem ist das Glycerin an freier Luft der 
Feuchtigkeit ausgesetzt und wird leicht ab- 
gewaschen. (Eine Mischung yon Glycerin und 
Gelatine bew~ihrte sich besser.) Es war nur die 
Frage, ob die Konimetermessungen und die 
Auffangversuche mit den Objekttdigern zu den- 
selben Ergebnissen I(ihren wtirden. Die graphi- 
sehe Darstellung (siehe Abb. I) der aus vier 
vergleichbaren Versuchen (gleiche Windrichtung 
N und NE) gewonnenen prozentualen Verteilung 
des Pollens innerhalb eines Profils zeigt eine 

auffallende Gleichsinnigkeit der Kurven. Die 
ausgezogene Kurve gibt den Konimeterversuch 
wieder, w~ihrend die drei iibrigen das mit der 
anderen Methode gewonnene Ergebnis ver- 
anschaulichen. Die Parallelit~it der Kurven 
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Abb. L Prozentuale Verteilung des PolIens in einem Prolil. Ab- 
szi~se: Pollenauffangotte. Ordinate: Pollen in o/. der Gesamtmenge. 

deutet an, dab die relative Verteilung der 
Pollendichte inner- und aul3erhalb des Bestandes 
und die Menge des abgesetzten Pollens in einem 
gewissen Zusammenhang stehen. Es scheint so 
zu sein, dab die Anzahl 
der abgelagerten Pollen 
ziemlich eindeutig yon 
der Pollendichte, die mit 
dern Konimeter be- 
stimmt wird, abh~ingt. 
So l~U3t sich die immer- 
hin etwas umstfindliche 
Auffangmethode durch 
die Konimetermessung 
ersetzen. 

An einem Beispiel soll 
nun noch kurz auf die 
Art der Pollenverteilung 
eingegangen werden, wie 
sie sich aus den letzt- 
j~ihrigen Untersuchun- 
gen ableiten l~il3t. Es 
wurden die abgesetzten 
Pollenmengen vom I6., 
x 7. und I8. lVfai verar- 
beitet, und zwar in der 
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Abb. 2. H6he der Ponenmenge 
in einem Kiefernbestand. Dar- 
gestellt sind die ausgegIichenen 
Werte der Mittel dreier Beob- 
aehtungsreihen. Watdrand und 
Windriehtung sind angegeben. 

Weise, dal3 die Mittelwerte Iiir jede einzelne MeB- 
stelle eines bestimmten Profils gebildet und die 
so gewonnene Kurve ausgeglichen wurde. W~ih- 
rend der drei Tage herrschte Z-Wind mit einer 
mittleren Windgeschwindigkeit yon 4 m/see; in 
einer 1,5 m hohen Kiefernkultur wurden 1,3 m/see 
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gemessen. Die Abb. 2 zeigt, dab die starke Zu- 
nahme der Pollenmenge am Bestandesrand in 
den h6heren Schichten noch etwa mit  dem 
Waldrand zusammenf~illt, dab aber in den 
bodenn/ichsten Zonen der Pollen anscheinend 
aus dem Bestand herausgetragen wird. Wie 
weft er dem Wind entgegenfliegt, 1/igt sich nur 
ungenau angeben, es dfirften wohl mindestens 
Io  m sein. Wahrscheinlich t r i t t  vor dem Be- 
standesrand ein kleiner Luftwirbel auf. ~hn-  
liche Ergebnisse zeigten auch Stanbunter- 
suchungen, die am Collmberg-Observatorium 
v o n  W~EICKMANN und seinen Schfilern an- 
gestellt wurden (nach freundlicher Mitteilung 
yon Herrn Prof. WEICI~ANN, Leipzig). Worauf 
die relativ hohe Pollenmenge am Waldrand 
selbst zurfickzuffihren ist, l~iBt sich zun/ichst 
nieht entscheiden. Es ist m6glich, dab der ent- 
stehende Luftwirbel bis in die Zone grgl3ter 
Pollenproduktion, die Baumwipfel, hineingreift 
und yon dort Blfitenstaub herunterholt. Leider 
liegen keine t3eobachtungen oberhalb des Be- 
standes vor, die Annahme dtirfte jedoch be- 
rechtigt seth, dab die Pollenmengen im Walde 
unterhalb der Kronen niedriger sind als fiber 
ihm, dab also die Kiefern eine gewisse Filter- 
wirkung ausfiben und verh~iltnismfiBig wenig 
Pollen in die bodennahen Schichten gelangen 
lassen. Fiir diese Tatsache wurde auch die Zu- 
nahme der Pollendichte in einiger Entfernung 

hinter dem Bestande sprechen; dort wo der all- 
gemeine Pollenstrom infolge der Sinkgeschwin- 
digkeit des Blfitenstaubes ,and vielleicht auch 
der Str6mungsverh/iltnisse der Luft  den Erd- 
boden erreicht, t r i t t  die h6here, normale Pollen- 
dichte auf. 

Diese zuletzt diskutierten Verh/iltnisse sind 
jedoch noch nicht ausreichend genau gekl/irt, es 
mfissen noch eingehendere Beobachtungen ab- 
gewartet werden. Jedenfalls k6nnen Unter- 
suchungen vor, in und hinter einem Kiefern- 
bestand die Reichweite des erzeugten Pollens 
festlegen. Das Konimeter  als MeBger/it er- 
scheint ffir diese Zwecke besonders geeignet, da 
es die Pollendiehte gut erfaBt, die ffir die Be- 
urteilung dieser Fragen wesentlich ist. 

(Die Untersuchungen wurden mi t  Unter-  
stfitzung der Forschungsgemeinschaft durch- 
geffihrt, es set daffir an dieser Stelle gedankt.) 

L i t e r a t u r .  

I. BussE, G. : t(iefernpolleiiflug und forstliche 
Saatgutanerkennung. Tharandter Forstl. Jahrb. 
Bd. 77, Heft 8 (1926). 

2. FIRBAS, F., U. H. RE~PE : Uber die Bedeutung 
der Sinkgeschwindigkeit ftir die Verbreitung des 
131titenstaubes dutch den Wind. Biokl. Beibl. 
Heft 2 (1936). 

3. L6B.~Er~, A. : Das Zeig-Konimeter und seiiie 
Anwenduiigsm6glichkeiten. Phytopatholog. Z. 
Bd. 8 (1935). 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-IIIstitut ffir Ztichtungsforschung, Miincheberg/Mark.) 

Gen und Genotypus. 
Nach Untersuchungeii an lebendgeb~renden Zahnkarpfen. 

Von H a n s  Brelcler.  

Die Summe der Gene eines Organismus stellt 
seinen Genotypus dar. Das Produkt  aus Geno- 
typus • Umwelt  ist der Ph~inotypus. Einem 
einzelnen Gen eines Chromosomensatzes ent- 
spricht nicht jeweils auch ein einzelnes Merkmal. 
Ebenso muB es auch als ein Sonderfall angesehen 
werden, wenn ein Gen sich in der Ausbildung nur 
eines Merkmales auswirkt. Der einfache Mendel- 
fall im engsten Sinne ist deswegen such nur als 
ein Spezialfall in der Genetik zu betrachten. Es 
hat  sich bet genauer Prfifung framer wieder 
gezeigt, 

I. dab ein und dieselbe Erbanlage in viele 
Entwicklungsvorg~inge eingreift (Pleiotropie), 

2. dab ein Merkmal fast nie durch ein einzel- 
nes Gen best immt wird, sondern stets das Zu- 

sammenwirken yon vielen Faktoren zur Vor- 
aussetzung hat  (Polygenie). 

Die LSsung des Problems der pleiotropen 
Wirkung der Gene ist bislang kaum in Angriff 
genommen worden. Auch fiber den Grad der 
Manifestation eines Gens in Abh~ingigkeit yon 
seinem fibrigen genotypischen Milieu liegen 
bisher noch keine klaren und sicheren Erkennt-  
nisse vor. Und doch scheint die L6sung gerade 
dieser Probleme sowohl ffir die reintheoretische 
wie ffir die angewandte Genetik yon h6chster 
Bedeutung zu sein, dies um so mehr, als wir 
heute  fiber die Natur  eines Gens und fiber die 
Art, wie es best immte Differenzierungsvorg/inge 
ausl6st, nur sehr wenig Gesichertes wissen. Die 
Erkennung pleiotrop wirksamer Gene, sowie 


