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niert sind --, ist in dieser Hinsicht am meisten yon 
Hybriden zu erwarten. Bei festgestellter Heterosis 
zwischen zwei mehr oder weniger nahe verwandten 
Klonen, die weitgehend selbststeril sind, w~ire es sehr 
einfach, F~-Saatgut in beliebiger Menge zu erzeugen. 
Beide Klone brauchten nur zusammen auf einer pol- 
lenfreien Stelle angebaut zu werden. Wenn sie unge- 
fiihr zur selben Zeit blfihen und sich gegenseitig be- 
stXuben, dann hat das Saatgut yon s~imtlichen Pfropf- 
lingen die gewfinschte Eigenschaft. 

Im Friihj ahr 1956 wird im Universitiits-Forstgarten 
noch ein Mutterquartier angelegt, ffir das mehrere 
Oliveschen und Maserahorne bereitstehen. Nit den 
Sekund~irreisern sollen in den niichsten Jahren Pfropf- 
linge hergestellt werden, die ffir die Forst~imter be- 
stimmt sind. An Samenplantagen dieser Spielarten 
ist nicht gedacht. 

Zusammenfassung 
Die zttchterischen Arbeiten in Hessen haben das 

Nahziel, dutch Erstellen yon Samenplantagen die Ver- 
sorgung der Praxis mit Saatgut sicherer zu gestalten. 
Begriindet werden sie mit Klonen yon Plusb~iumen, 
die aus den im vorigen Jahrhundert entstandenen B e- 
st~inden ausgelesen wurden. Bei der Aus!ese entschei- 
det in erster Linie die Zugeh6rigkeit des Stammes zu 
einem in dem betreffenden Wuchsgebiet bew~ihrten 
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0kotyp. Die als Mischungen der verschiedensten For- 
menkreise anzusehenden Best~inde werden also als im 
I9.Jahrhundert angelegter GroBversuch betrachtet. 
Es ist zu erwarten, dab das in den Plantagen erzeugte 
Saatgut dem aus anerkannten Best~inden mindestens 
gleichwertig, wahrscheinlich aber fiberlegen ist, well 
in den Plantagen die ~riinschenswerten 0kotypen an- 
gereichert und die ganz ungeeigneten Formen ausge- 
schlossen sind. Das Saatgut ist nut ffir das Wuchsge- 
biet bestimmt, aus dem die PlusNiume stammen. Es 
werden demnach nicht 6kologische Universalsorten, 
sondern den einzelnen Standorten besonders ange- 
paBte Sp~ezialsorten angestrebt. 

Die Samenertriige aus den Plantagen dfirften im 
Vergleich zu denen aus Alth61zem h6her liegen, well 
der Blfitenansatz stimuliert werden kann, die Erfas~ 
sung yon Sprengmasten wirtschaftlich m6glich ist und 
Seh~idlinge (Megastigmus) bek~impft werden k6nnen; 
auch bereitet bei geringen Erntekosten das recht- 
zeitige Emten der Zapfen (Douglasie, Strobe) keine 
Schwierigkeiten. 

Da trotz der besonderen Gegebenheiten die Auslese 
nur nach dem Phgnotyp unsicher bleibt, sollen Klon- 
absaaten und auch Keimlinge getestet werden, damit 
m6glichst schnell Anhaltspunkte ffir die genetische 
Beschaffenheit der Plusb~iume erlangt werden. Die 
Versager sollen dutch wertvollere Klone ersetzt werden. 

(Aus dem Institut fiir Forstgenetik und Forstpflanzenziichtung der BundesforschuzgsansIalt ftir Forst- und 
Holzwirtschaft, Schmalenbeck bei Hamburg) 

Rassenbildung und Bestandesanerkennung* 
Von K. STERN, Schmalenbeck 

Das in der deutschen forstlichen Saat- und Pflanz- 
gutgesetzgebung verankerte Prinzip der Bestandes- 
anerkennung setzt die natih-liche Entstehung yon 
Rassen unserer Holzarten voraus. Diese Rassenent- 
stehung muB auch Teilpopulationen der Holzarten 
innerhalb desselben Wuchsgebietes betreffen, ohne 
dab dabei die nattirliche Selektion als Folge bestimm- 
ter Standortsverh~iltnisse eine Rolle spielt, da andern- 
falls die Bestandesanerkennung sinnlos ist, wenn sie 
fiber die Provenienzfeststellung hinausgeht. Anderer- 
seits wird im forstlichen Schrifttum fast ausschlieBlich 
yon ,,Standortsrassen" gesprochen. Es scheinen also 
immer noch Unklarheiten fiber Definitionen und kau- 
sale Zusammenh~inge auf diesem Gebiete zu bestehen, 
soweit es das deutsche forstliche Schrifttum betrifft. 

Deshalb wird zun~ichst eine ffir dell vorliegenden 
Zweck brauchbare Definition des Rassenbegriffs ge- 
sucht und aus den Prinzipien der mendelistischen 
Populationsgenetik entwickelt: Als Rasse soll eine 
Teilpopulation einer Art bezeichnet werden, die zu 
einer anderen Teilpopulation der gleichen Art oder zur 
gesamten Artpopulation gesicherte und natiirlich ent- 
standene Unterschiede in den Genh~iufigkeiten auf~ 
weist und deren Erscheinungsbild unter gleichen Milieu- 
bedingungen in den folgenden Generationen wieder- 
kehrt, eingeschr~inkt Iediglich durch zufaltsbedingte 
~nderungen. 

* Nacb_ einem Vortrag, gehalten auf der Arbeitstagung 
ftir forstliehe Samen-Plantagen vom 24.-26. Okt. 1955 
in Waldsieversdorf, 

Aus dieser Definition ergeben sich einige Schlul3- 
folgerungen. Zun~ichst einmal ist die ,,Rasse" keines- 
wegs eme m lrgend einer Richtung einheitliche Popu- 
lation oder muB es doch nicht sein, denn mal3gebend 
ffir die Rassenunterscheidung ist nicht das Vorkom- 
men eines bestimmten Erbfaktors oder einer Faktoren- 
kombination, sondern deren relative Hiiufigkeiten. 
Dann aber spielt auch die Art der Entstehung yon 
Genh~iufigkeitsdifferenzen nur insofern eine Rolle, als 
diese ihren Ursprung nicht in einem kiinstlichen Ein- 
grill in die Population, etwa dutch Selektion als ziich- 
terische MaBnahme, haben dfirfen. Es sind dann theo- 
retisch die verschiedensten Arten des Zustandekom- 
mens yon Genh~ufigkeitsdifferenzen m6glich. 

Diese M6glichkeiten werden anhand der Grund- 
s~itze der Populationsgenetik zu er6rtern sein. Nan 
geht dabei stets aus vom populationsgenetischen 
Grundgesetz, der HAI~DY-WEINBERG-Regel. Dieser 
Regel zufolge bleiben in einer unendlich groBen pan- 
miktischen Population, in der keiner der beteiligten 
Erbfaktoren einen ReproduktionsvorteiI besitzt, die 
Genfrequenzen in alien Folgegenerationen gleich. Un- 
sere Aufgabe ist es nun zu untersuchen, welche Folgen 
bei Aufhebung der Voraussetzungen des HARDY- 
WXlNBERG-Nodelles sich fiir die GenhSmfigkeit der 
betroffenen Populationen einstellen. Im Laufe dieser 
Untersuchungen mtissen sich dann die vorkommenden 
Rassenbildungsursachen von selbst ergeben, wenn die 
Rasse im Sinne unserer oben gegebenen Definition 
durch ihre Genfrequenzen zu beschreiben ist. 
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1. Iso lat ionseffekte  

Sind einzelne Teile einer Artpopulation ganz oder 
teilweise isoliert, so ist die Voraussetzung der ullein- 
geschr/inkten Mischbefruchtung llnd der llllendlich 
grol3e Populationsumfang des HARDY-WEINBERG- 
Modells aufgehoben. Als Folge der Aufhebung dieser 
beiden Annahmen treten in den betreffenden Popu- 
lationen Illzuchterscheinungell auf, d. h. es tritt eine 
Verschiebung der relativen Genh~iufigkeiten ein, die 
zu einer Vermehrullg der homozygoten Genorte ftihrt. 
Ursache dieser Erscheillnng ist die Summation yon 
Zufallsschwallkullgen der Genfrequenzen (,, Gendrift"). 

Die Richtung des ,,Gendrifts" ist in der theoreti- 
schen reinen Inzuchtpopulation votlst~indig vom Zu- 
fall bestimmt, d. h. es l~tl3t sich nicht absehell, welche 
Gene allgeh~uft bzw. im letzten Schritt eliminiert 
werden. Daneben sind aber auch die Ausgangsh~iufig- 
keiten yon Bedeutung, und der gesamte InzuchtprozeB 
ist eine Funktion der Zeit (oder besser der Generations- 
zahl) sowie des Umfanges der Inzuchtpopulation. 

Die Isolation kann vollst~ndig seill, man spricht 
dann yore ,,Inselmodell", oder abet unvollstS.ndig. 
Der letztgellannte ~'all wird auch als ,,Distanzisolie- 
rung!' bezeichnet und spielt eille besondere Rolle 
innerhalb grSl3erer Populationell, in denen einzelne 
Illdividuell vorzugsweise yon ihren Nachbarn best~iubt 
werden. Derartige ,,Naehbarschaften" sind identisch 
mit den ,,Fortpflanzullgsgemeinschaften, KRAHL- 
URBANS bei Buche lind Eiche. Eillell /ihnlichen 
Effekt wie das Zuwandern fremder Gene bei der teil- 
weisen Isolation hat die spontane 5nderung einzelner 
Erbanlagen durch Mutation. 

Ftir alle genannten F~ille Iassen sich im einzeInen 
mathematische Formulierungen entwickeln. Die prak- 
tische Gtiltigkeit dieser Funktionen ist experimelltell 
bei kurzlebigen Organismen nachgewiesen. 

2. Se lekt ion  

Die Wirksamkeit der nattirlichen Selektion in ull- 
serem Sillne besteht ill einer Bevorzugung oder Be- 
nachteiligung einzelner Faktoren oder Faktorellkom- 
plexe be! ihrer Reproduktion ullter bestimmten Milieu- 
bedingungen. Die natt~rliche Selektion kalln die Erb- 
anlage n i m  homozygoten oder heterozygoten Zustallde 
oder auch in Kombinatioll mit bestimmten anderen 
Faktoren betreffen. Ftir jeden Fall l~iBt sich eine 
mathematische Formulierullg des mittleren Selek- 
tionserfolges finden. Das Eillsetzell des Selektiolls- 
erfolges ill diese Formulierungen geschieht durch Eill- 
ftihrung eines prozentual auszudrtickenden Selektions- 
wertes ftir die betreffenden Gene. Dieser Selektions- 
wert kalln positiv oder negativ sein und beinhaltet 
etwa die folgende Aussage: Das Gen A hat unter den 
gegebenen Milieubedingungen die Aussicht, in der 
jeweils Iolgenden Generation seine H~tufigkeit llm 
einell bestimmtell relativen Betrag zu vermehren oder 
zu verminderll. 

Durch nattirliche Selektion elltstandene Rassen 
werden im forstlichell Schrifttum als Standortsrassen 
bezeichnet. Die Intensit/it der Standortsrassellbildung 
h~ingt ab yon den Ausgangsh~iufigkeiten der betroffe- 
nen Erbanlagen, der Gr613e der Selektionswerte (d. h. 
der Intellsitiit der auslesenden Milieuwirkung) und 
yon der Generationsfolge. 

3. Kombinierte  Se lekt ions-  und Iso lat ions-  
wirkung  

Es l~il?t sich nachweisell, dab ill Inzuchtpopula- 
tionen die Wirkung der nattirlichen Selektion erheb- 
lich verst~irkt ist. Nut so ist es zu erkl~iren, dab Stand- 
ortsrassen unserer Holzarten sich in relativ kurzer 

Ze i t  ausbilden und erhalten konllten. Auch ftir diesen 
Fall lassen sich mathematisch begrtindete Aussagell 
machen. 

4. Grad der Isolat ion bei Waldbi iumen 
Die Kl~irung dieser Frage hingt ab vom Fort- 

schreiten unserer Erkenlltnisse auf den Gebieten des 
Pollenfluges und der Befruchtungs6kologie ~unserer 
Waldb~tume. Die Kellntnis des Pollenfluges ist in- 
zwischen so weit Iortgeschritten, dab wir sowohl das 

Inselmodell  wie auch das Distanzisolierungsmodell 
als in gewissell FNlen tats~chlich zutreffend anneh- 
men dtirfen. 

5. Rassenbi ldung im Verlaufe der Wanderungs-  
geschichte  unserer  Holzarten  

Eine zus~ttzliche Art der Rassenbildung dutch Zu- 
fallseinfltisse ist die genetische Differenzierung yon 
Teiten der wanderllden Artpopulation. Mall kalln 
sich diese Wanderung nicht Ms stetiges Fortschreiten 
einer homogenen Genmasse vorstelleli, sondern mul3 
annehmen, dab sich vor der Hauptwallderungsfrollt 
sekulld~ire Ausbreitungszentren gebild~t habell, die 
nur auI ganz wenige Individuen der Art und damit auI 
eine zufallsm~iBig aus der Gesamtmasse herausgegrif- 
Iene Gensumme znrtickgehen. Dies Problem ist iden- 
tisch mit der allgemeillen Erscheinung der ~llderung 
der Genfreqnenzell einer Population bei expansivem 
Waehstum. Als Folge tritt eine Anh~iufung bis dahin 
selteller Faktoren oder Faktorenkombinationen anI 
und andererseits nattirlich ein Zurtickdr~ingen roll 
Genell mit bis dahill gro'13er H~iufigkeit. Die mathe- 
matische Yormulierung auch dieser Zusammellh~tnge 
bereitet keille Schwierigkeitell, wenn man fiber eine 
bestimmte Kenlltllis der Ausgallgssituatioll und des 
Wanderungsverlaufes verftigt. 

6. Verlagerung von Rassen  an e inen neuen  
A n b a u o r t  

Die bei der Untersuchung dieser Frage auftretenden 
Probleme sind identisch mit denen der im Sortenver- 
such auffretellden Sortell • Standortswechselwir- 
kungen. Ill beiden F/illen lassen sich keinerlei generelle 
Aussagen machen. Es kann sowohl Unterlegenheit als 
auch l~berlegenheit einer standortsfremden Rasse ge- 

�9 gentiber der am neuen Anbauort autochthonell ge- 
geben sein. Die Abhiillgigkeiten der relativen Leistung 
einer Rasse vom Standort sind durchaus in eill System 
zu bringen, wie wir aus lleueren. Untersuchungen 
wissen. Eille theoretische Untersuchung dieses Pro- 
blemkreises kann sich auI das MITSCI~ERLICI-Ische Er- 
tragsmodell sttitzen. Diesem Modell folgend muB 
mall annehmen, dab eine Verlagerung tiber llur geringe 
Standortsullterschiede nut geringe Effekte haben wird, 
da andernfalls gallz extreme Differenzen der Ertrags- 
Iunktionen der zu vergleichendell Rassen allgenom- 
men werden miissen oder aber das Vorkommell yon 
Erbanlagen, die scholl bei geringerer Allderung des 
Milieus das Versagell eines lebellswichtigell physiolo- 
gischen Merkmals bedingen. In Anbetracht der grogen 
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j 5&rlichen und periodischen Witterungsschwankungen 
in unserem Kl imaraum muB man annehmen, dab der- 
artige Faktoren zumindest nicht allzu h~ufig sein 
werden. Aus dem gleichen Grunde ist auch die An- 
nahme ext remer  Rasseri • Standortswechselwirkun- 
gen fiber nur geringe Standortsunterschiede wenig 
wahrscheinlich. 

7. E r k e n n b a r k e i t  y o n  R a s s e n u n t e r s c h i e d e n  

Letzten Endes k6nnen Rassenunterschiede nur im 
Feldversuch nachgewiesen werden, wenn man die 
wirtschafflichen Erfolge beurteilen will. Es l~iBt sich 
jedoch durch Testverfahren im Labor  oder in kurz-  
fristig zu beobachtenden Feldversuchen sicherlieh 
ein vorl~iufiger Entscheid herbeiffi}lren. Dieser Ent -  
scheid betrifff aber in jedem Falle vorerst  lediglich 
best immte physiologische oder morphologische Merk- 
male und in keinem Falle die wirtschaftliche Brauch- 
barkeit ,  denn hierfiber kann nut  unter  Beachtung des 
weder im Labor  noch im kurzfristigen Feldversuch 
vollst~indig herzustellenden gesamten Komplexes der 
wirksamen Standortsfaktoren ein sicherer Aufschlul3 
erwartet  werden. 

Da genetische Analysen bei Waldb~umen kaum 
durchzuffihren sind, wird malt  sich bei der Kennzeich- 
hung yon Rassenunterschieden stets darauf  beschdin- 
ken mfissen, die H~ufigkeiten gewisser Merkmals- 
pr~igungen miteinander zu vergleichen. 

8. Z u s a m m e n f a s s u n g  u n d  D i s k u s s i o n  

Es zeigt sich bei eingehender Durcharbei tung der 
bisher vorliegenden Ergeb!lisse populationsgenetischer 
und forstwissenschaftlicher Forschung, dab die Bil- 
dung yon Zufallsrassen und Standortsrassen ein 
zwangsl~iufiger Vorgang ist. Das Vorkommen beider 
Typen ist also mit  Sicherheit zu erwarten. Vor diesem 
Hintergrund erseheinen beide Best immungen des forst- 
lichen Artgesetzes, die Bestandesanerkennung zur 
Berficksichtigung der Zufallsrassen und die Ausschei- 
dung yon Wuchsgebieten zur Berficksichtigung der 
Standortsrassen in gleicher Weise berechtigt und 
wi ssenschaftlich fundiert. 

Es ist aber weiter offensichtlich, dab man bei der 
praktischen Beurteilung der hiermit zusammenh~in- 
genden Fragen sich auf ein breites Material stfitzen 
mul3. Denn wenn schon die Prozesse der RassenbJl- 
dung den Gesetzen tier Wahrscheinlichkeitsrechnung 
folgen, so wird dies zunehmend kompliziert, wenn man 
die zwischen Best~inden vorliegenden Milieuunter- 
schiede mit berficksichtigt. Die Erkenntnis  des wirt- 
schaftlichen Wefts  einer Rasse wird deshalb von Fall 
zu Fall mit  unterschiedlicher Sicherheit zu bewerten 
sein. Am ausgepr~gtesten gilt dies ffir die Beurteilung 

der Wachstumsleistung, w~hrend gewisse qualitative 
Merkmale mit  grol3er Sicherheit angesprochen werden 
kSnnen. Der Erfolg derBestandesanerkennung ist dem= 
gem~tB auch nut  im Gesamteffekt  zu beurteilen: Man 
wird zwar nicht mit  jeder Anerkennungseinheit wirk- 
lich einen Griff in eine Populat ion mit  wirtschaftlich 
fiberdurchschnittlichen Genfrequenzen getan haben, 
aber im Ganzen gesehen, ergibt sich doch eine groBe 
Wahrscheinlichkeit daftir, dab fiber die Bestandesan- 
erkennung ein Schritt in Richtung auf eine Anh~ufung 
wirtschaftlich erwfinschter Typen in den Folgebest~tn- 
den getan werden kann,  yon  der Ausschaltung wirt- 
schaftlich minderwertiger Typen  einmal ganz abge- 
sehen. Wir kSnnen also hier nicht in Einzelf~tllen den- 
ken, in MSglichkeiten also, sondern mfissen den wahr- 
scheinlichen Effekt  im Auge behalten, also nicht mit  
MSglichkeiten, sondern mit  Wahrscheinlichkeiten kal- 
kulieren. 

Hervorzuheben ist weiter, dab man den wirtschaft-  
lichen und biologischen Weft  bes t immter  Rassen aus- 
einanderhalten sollte, wobei man unter  biologischem 
Weft  den Selektionswert der Gene der betreffenden 
Rasse verstehen sollte. Es gibt auch in der forst- 
lichen Li tera tur  Beispiele daffir, dab ein bestandes- 
weises Vorkommen yon Typen mit  an sich negat ivem 
Selektionswert m6glich ist. So wird yon Finnland ein 
Fall yon bestandesweisem AUftreten der Maserbirke, 
ein bestandesweises Auftreten der H~tngeform bei 
Fichte und aus Schweden ein gr6Beres geschlossenes 
Vorkommen der Variet~t a c r o c o n a  derselben Holzart  
beschrieben. In  allen drei F~llen liegt die Zufallsnatur 
der , ,Rassenbi ldung"auf  der Hand,  und es w~ire unsin- 
nig, die natfirliche Selektion hierffir verantwort l ich 
zu machen und etwa yon , ,S tandor ts rassen"  zu 
sprechen. 

Eine weitere Frage ist es, ob es sich for die deutsche 
Forstwissenschaft noch lohnt, eingehende und notge- 
drungene langfristige Untersuchungen tiber den Erfolg 
der Bestandesanerkennung anzustellen, da man an -  
nehmen muB, dab in absehbarer Zeit der Saatgutbe- 
darf aus Samenplantagen gedeckt wird, aus ,,BesEin- 
den" also, deren Genfrequenzen dutch ktinstllchen 
Eingriff des Menschen bewuBt ver~indert wurden. So- 
range man aber noch nicht in ausreichendem Mage 
fiber derartige Plantagen verf0gt, soIlte man nach 
wie vor auf die anerkannten Best~inde zurackgreifen. 
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Die neue polnische Zeitschrift beriehtet fiber Arbeiten 
des polnisehen wissenschaftlichen Staatsinstitutes ffir 
Arzneipflanzen-DrogeI1. In der ttauptsache werden Fra- 
gen des Arzneipflanzenanbaus behandelt, die in Faeh- 
kreisen anderer LXnder sicherlich mehr Beachtung IXn- 
den, wenn die, VerSffentlichungen in einer der Kongrel3- 
sprachen abgefaBt w~ren statt in der Landessprache; die 

Zusammenfassungen (deutsch und russisch) reichen nicht 
aus, einen nXheren Einblick in die Versuche zu gewXhren. 
(Die deutschen Zusammenfassungen sind bedauerlicher- 
weise nicht einmal sprachlich fehlerfrei. Uber die russi- 
schen kann sich Rein. kein Urteil erlauben.) Erfreulich 
ist. dab bei verschiedenen Arbeiten auch die ausl~ndische. 
Literatur der betreffenden Spezialgebiete weitgehend be- 
rficksichtigt wurde: Befremdlich wirkt zumindest ffir 
den deutschen Leser --. dab bei einem Sortenvergleich 
von ,.trizonisehen" neben tschechischen und sowjetischen 


