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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ziichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Miincheberg/Mark.) 

Sichtungsarbeit zur Birkenziichtung. 
V o n  W .  y o n  W e t t s ~ e i n  und H .  P r o p a c h .  

Die systematische Abgrenzung unserer hei- 
mischen Birkenarten, B e t u l a  verrucosa ]~HRH. 
und B .  pubescens  E~IRH., bereitet wegen der 
vielen Zwischentypen oft Schwierigkeiten, so dab 
schon vorgeschlagen wurde, die beiden Arten 
unter B.  alba L. oder B.  odorata BECHST. zu- 
sammenzufassen. In der Praxis unterscheidet der 
Samenhandel nach morphologisehen Eigenarten 
der Deckschuppen, die bei B .  verrucosa mehr 
dreieckig u n d  bei B .  ibubescens mehr trapez- 
fSrmig sein sollen. Aber auch dieses Merkmal 
ist so variabel, dab eine einwandfreie Bestim- 
mung nach ihm oft unmSglich ist. In den letzten 
Jahren kommt von seiten der Sperrholzindustrie 
ein weiteres wichtiges Moment hinzu, indem 
diese zwischen fournierf~higen und nichtfournier- 
fiihigen Birken unterscheidet, wobei angenom- 
men wird, dab das weichere, besser fournier- 
f~hige Holz von B.  pubescens  stammt. 

Diese Schwierigkeiten bei der Artabgrenzung 
und vor allem die Wtinsche der Sperrholz- 
industrie gaben Veranlassung, sich mit diesen 
Fragen zun~chst einmal in begrenzten Sich- 
tungsversuchen zu befassen, die, je nach Er- 
gebnis, zu ziichterisehen MaBnahmen ausge- 
weitet werden sollen. Eine ziichterische Bear- 
beitung ist besonders deshalb nStig, weil die 
Birken in Mitteleuropa als Weichholz durch 
forstwirtschaftliche MaBnahmen weitgehend ver- 
dr/ingt wurden, im Gegensatz zu Finnland und 
RuBland, wo sie in der Forstnutzung eine wich- 
tige Rolle spielen. 

Seit 1934 hat Forstassessor BEHRNDT in der 
Abteilung ffir Forstpflanzenztichtung am Kaiser 
Wilhelm-Institut ffir Zfiehtungsforschung die 
ziichterische Bearbeitung der Birken iiber- 
nommen. Es wurden zun~ichst Absaaten yon 
etwa 6o EinzelNiumen aus mehreren Wuchs- 
gebieten gemacht, yon denen VergMchskulturen 
in der Schorfheide angelegt wurden. Sehon in 
den Saatbeeten fielen grofie Unterschiede auf, 
so dab die Vermutung nahe lag, es kSnne Art- 
bastardierung eine Rolle spielen. Eine Reihe 
von Selbstungs- und Kreuzungsversuchen scheint 
diese Annahme zu best~tigen. Eine eingehende 
Auswertung dieser Versuche hat jedoch noch 
nicht erfolgen k6nnen. 

Eine weitere MSglichkeit, hier in gewissen 
Grenzen zu Entscheidungen zu kommen, bieten 
cytologische Untersuchungen, da B.  verrucosa 
2 n = 28, B.  pubescens  aber 2 n = 56 Chromo- 

somen hat. Es wurden deshalb 1938 von 12 be- 
stimmten B~umen S~mlinge aufgezogen, yon 
denen jeweils eine Anzahl auf ihre Chromosomen- 
zahl untersucht wurde. Das Ergebnis geht aus 
Tabetle I hervor. In Abb. I sind Metaphase- 
platten aus Wurzelspitzenmitosen fiir die beiden 
Arten und einen Bastard gezeichnet. 

Tabelle i. Somatisct~e C h r o m o s o m e n z a h l e n  
yon  E i n z e l b a u m n a c h k o m m e n s c h a f t e n  von 

B. vevrucosa ulld B. bubescens. 

Mutterpflanze 

B. verrucosa. Birke I . . . .  
B.  verrucosa. Birke 2 . . . .  
B. verrucosa ? Birke 3 . . . .  
B. verrucosa ? Birke 4 . . . .  
B. verrucosa. Birke 5 . . . .  
B. pubescens. Birke 7 . . . .  

B. pubescens. Birke 8 . . . .  
B.  verrucosa. Birke 20. F I 37 
B. verrucosa. Birke 21. F II  37 

B. verrucosa. Birke 22. F I I I  37 
B. verrucosa. Birke 23. 

Brig. Nr, 3 . . . . . . .  
B. verrucosa. Brig. Nr. 4 �9 �9 

A n z a h l  ' Somatische 
der C h r o m o -  

S~iml inge  s o m e n z a h l  

I 0  2 8  

IO 28 
IO 28 
IO 28 
IO 28 
6 56 
I 42 
9 56 
8 28 
8 28 
I 42 
I 46--52 

IO 28 

6 28 
8 28 

Die Ergebnisse erm6glichen uns einige Fest- 
stellungen. 

I. Die Chromosomenzahl erm6glicht eine ge- 
naue Artbestimmung. Ffir Birken 3 und 4 der 
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Abb .  I .  M e t a p h a s e p l a t t e n  aus Wurzelspitzenrnitosen. Verg r .  3 4 o o •  
L i n k s :  B .  verrucosa 2 n ~ 28 ; Mi t re  : B .  verrucosa • pubesce~*s 2 n = 42 ; 

R e c h t s :  B.  pubescens 2 n  = 56. 

Tabelle deutet das Fragezeichen an, dab die 
ArtzugehSrigkeit nach den morphologischen 
Merkmalen nicht sicher festzulegen war. Nach 
der Chromosomenzahl sind sie eindeutig B. 
verrucosa.  

2. Die Annahme, dab B.  pubescens  die bessere 
Fournierbirke sei, bedarf einer griindlichen Prii- 
fung. Denn gerade die Birken 20, 21 und 22, 
die dem Habitus nach als Fournierbirken aus- 
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gelesen wurden, sind nach der Chromosomenzah! 
B.  UefYUCOS~. 

3. Durch HELgS & JORGENSEN (1927) sind 
Bastarde zwischen den beiden Arten mit  2 n 

42 Chromosomen schon bekannt.  Unsere 
Untersuchungen zeigen dartiber hinaus, dab die 
Bastardierung spontan in beiden Richtungen 
erfolgen kann. In einem Falle (Birke 7) deutet 
die Chromosomenzahl der Geschwister des tri- 
ploiden Bastards auf B. pubescem (2 n = 56) 
als Mutter. Im  anderen Falle (Birke 21) kommt  
nach der Chromosomenzahl der Gesehwister nur 
B. verrucosa (2 n = 28) als Mutter in Frage. 

4 - E i n  S~imling mit  46--52 Chromosomen, 
der von einer B. verrucosa (Birke 21) s tammt,  
1/igt vermuten,  dab ein triploider Bastard der 
Vater sein k6nnte, da sonst die leider nicht genau 
festzustellende Chromosomenzahl schwer zu er- 
klfiren w/ire. Die triploiden Bastarde w~iren also 
auch bei BetuIa pollenfertil. Ftir Populus ist das 
nach eigenen Erfahrungen sicher der Fall, da 
sich mit  Pollen triploider Populus tremula er- 
folgreich intra- und interspezifische Kreuzungen 
durchftihren lassen. Auch PEro (1938) wies die 
Pollenfertilitfit triploider Pappeln naeh. 

Es muB nun festgestellt werden, ob solche 
chromosomalen Abweicher eben auf Grund dieser 
Eigenschaft besonderen zfichterischen Wert  
haben. Is t  das der Fall, so k6nnen sie naeh 
Stecklingsvermehrung als Klone und, bei ihrer 
ungeheuren Samenproduktion, als Kreuzungs- 
par tner  mit  Erfolg zur Ziichtung herangezogen 
werden. Es sei noch darauf hingewiesen, dal3 
besonders wertvolle Formen allenfalls dureh 
Colchicinbehandlung zur Verdoppelung der Chro- 
mosomenzahl veranlal3t werden k6nnen, wo- 
durch es vielleicht zu einer generativen Fixierung 
des erwtinschten Typus kommt.  

Herr  Forstassessor BEHRNDT stellte liebens- 
wiirdigerweise das Samenmaterial  zur Verftigung, 
wofiir ihm herzlichst gedankt sei. Die Auf- 
sammlung der Samen wurde in dankenswerter 
Weise durch Untersttitzung der Deutschen For- 
schungsgemeinsehaft erm6glieht. 
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(Aus dem Institut ftir Vererbungs- und Ztichtungsforschung, ]3erlin-Dahlem). 

Geschlechtsdif ferent iator  oder Modifikatoren im X - C h r o m o s o m  yon 
Drosophila melanogaster. 

Von W a l d e m a r  R u s t .  

1Jber den Modus der Gesehlechtsbestimmung 
bzw. -differenzierung bei Dros. reel. stehen sich 
die Theorien des multiplen Faktorensystems und 
des Ein-Faktor-Systems gegentiber, zwei The- 
orien, deren Anwendbarkeit  auch an anderen 
Objekten untersucht und m6glich ist. Eine aus- 
gedehnte experimentelle Forschung hat in den 
letzten Jahren versucht, den Entscheid zwischen 
beiden Theorien zu erbringen. Uber diese soll 
im folgenden referiert werden und in einem 
Vergleieh das Wesentliche des Erreichten her- 
ausgestellt werden. 

Nach der Genbalancetheorie von BRInGES 
beruht die Geschlechtsbestimmung auf dem Zu- 
sammenwirken vieler Gene, die teils in den 
Autosomen, tells in den X-Chromosomen loka- 
lisiert sind. Bei Dros. beruht der Einflug des 
X-Chromosoms auf die weibliche Differenzierung 
auf der iiberwiegenden Zahl der in ihm lokali- 
sierten weiblich determinierenden Gene. Die 
Autosomen hingegen besitzen eine m~innliche 
Tendenz, da bei ihnen die m/innlichen Gene 
tiberwiegen. (Diese m/innlichen und weiblichen 

Gene werden im folgenden nach DOBZHANSKY 
als m~innliche und weibliche Modifikatoren be- 
zeichnet.) Die Theorie wurde begrfindet durch 
die Erscheinung der Intersexualit/it bei hetero- 
ploiden Fliegen. Das Verh/iltnis 2 X : 2 A und 
entsprechend 3 X : 3 A  und 4 X : 4 A  liefert 
Weibchen, i X : 2 A MSnnchen, I X : 3 A l)ber- 
m/innchen, 3 X : 2 A l)berweibchen und 2X : 3A 
Intersexe. 

Diese Verh/iltnisse lassen sich aber auch so 
deuten, dab im X-Chromosom nur ein Gen 
lokalisiert ist, das Weiblichkeit bedingt (im fol- 
genden Differentiator genannt) und alle anderen 
Gene im X-Chromosom nichts mit  der Ge- 
schlechtsbestimmung und -differenzierung zu tun 
haben. Und entsprechend kann die Wirkung 
der Autosomen auf das Vorhandensein eines 
einzigen Faktors ftir m~innliche Differenzierung 
zurfickzufiihren sein. 

Ein solches System nimmt GOLDSCHMIDT fiir 
Lymantria an, ftir die er aus seinen Unter- 
suchungen folgert, dab hier ein im X-Chromo- 
som lokalisierter Faktor  M ftir m/innliche Diffe- 


