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Er6ffnungssitzung des Allrussischen Kongresses fiir Ge~etik, Tier- und Pflaazenziichtung. 

SERUBROWSKY, A. S. : 17her Erhaltung yon Mu- 
tationen dutch R6ntgenstrahlen (Arbeiten des 
Kabinets fiir Genetik des 1Koskauer Zootechn. 
Instituts). 

IWAZqOWA, O. A. : fJber die Vererbung der Schek- 
kigkeit bei Rindern. 

In der Sektion ffir Pflanzenziichtung wurden 
62 Vortr~ige gehalten. 

i]ber Riibenzfichtung handeln allein 4Vortr~ig e. 
Einzelvortr~ige wurden gehalten fiber Zfich- 

tung bei Sonnenblumen, fiber die Frage der 
Inzuchtwirkung bei Roggen, fiber Inzucht- 
wirkung bei Klee, fiber Linientrennung bei 
Gr~isern, mehrere sehr interessante Vortr~ige 
fiber die Roggen-Weizen-Bastarde, ferner zahl- 
reiche Vortr~ige fiber Gerstenzfichtung, fiber 

Hirseziichtung, Arzneipflanzenzfiehtung,Hopfen- 
zfichtung, fiber Versuche mit neuen 01pflanzen, 
mit neuen Faserpflanzen, sehr interessante Vor- 
trfige fiber Arbeiten mit Luzerne, fiber Linsen- 
zfichtung, 8 Vortr~ige fiber Flachszfichtung usw. 
In der Sektion ,,Studium der Kulturpflanzen" 
wurden 63, in der Sektion fiir Samenzucht 
(Sortenprfifung und Anerkennungswesen) 6o 
Vortr{ige gehalten. Aus dem Gebiete der Tier- 
zfichtung wurden 45 Vortrgge gehalten. 

Alles in allem machte der KongreB den Ein- 
druck, daft in RuBland sowoh] die wissenschaft- 
liche wie auch die praktische Arbeit auf diesem 
wichtigen Gebiete ganz auflerordentlich groge 
Fortsehritte gemacht hat. E .B.  

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Mfincheberg.) 

Cytologische Untersuchungen an Kern- und Steinobstsorten. 
Von E. Oehler .  

Wie aus vielen Untersuchungen der letzten 1927 und anderen) hervorgeht, ist die Keim- 
Jahre  (FLORIN I920, NOBEL 1924, 1926, f~ihigkeit des Pollens hei den einzelnen kulti- 
PASSECKER 1926, ZIEGLER und BRANSCI{EInT vierten Apfel- und Birnsorten eine ganz ver- 
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schiedene. Wir kennen Sorten, wie z .B.  den 
Berner Rosenap/el, von dem in einer Rohr- 
zuekerlSsung ungeffihr 97 % aller K6rner keimen, 
bei andern z. B. bei Baumanns Reimtte, keimen 
etwa 50 % und beim Gravensteiner nur etwa 7 %. 
Versuche in verschiedenen L~indern fiihren, 
wenn sie unter den gleichen Versuchsbedin- 
gungen ausgeftihrt werden, zu nahezu iiberein- 
stimmenden Resultaten. Die Pollenkeimf~ihig- 
keit ist also beim Kernobst wohl Sorteneigen- 
schaft. 

Da eine groBe Zahl gerade unserer besten 
Sorten so geringe Pollenkeimf~ihigkeit besitzt, 
dab der Pollen zur Befruchtung praktisch nicht 
mehr gentigt, war es gerechtfertigt, nach den 
Ursachen der schlechten Keimf~ihigkeit bzw. der 
Ausbildung der Pollenk6rner zu suchen. In 
Ubereinstimmung mit Befunden bei andern 
Pflanzen suchte zuerst KOBEI~, ob nicht durch 
das Studium der cytologischen Verhfiltnisse 
eine Erkl~rung fiir die partielle Pollensterilit~t 
gegeben werden k6nne. Seine Vermutungen 
haben sich best/itigt, und seine eingehenden 
Untersuchungen waren von grol3em Erfolg be- 
begleitet. 

Die Ergebnisse KOBELs beziehen sich auf 
Beobachtungen in verschiedenen Jahren. Die 
Methoden der Fixierung, Prfiparation und F~ir- 
bung waren in den einzelnen Jahren ganz ver- 
schiedene. Da bei ein und derselben Sorte 
immer wieder die gleiche oder eine nur ganz 
wenig abweichende Chromosomenzahl festge- 
stellt werden konnte, so ist dadurch doch 
eine Gew/ihr Itir einigermagen sichere Zahlen 
gegeben. 

KOBEL, wie auch schon vorher RYBIN fanden, 
dab die normale Chromosomenzahl der Gat- 
tungen Malus wie Pyrus 2 n  = 34 betrfigt. 
Eine ganze Reihe unserer Sorten, nennen wir 
z .B .  Transparente yon Croncels, Ontario-Rei- 
nette oder Cox Orangen Reinette, besitzen diese 
Zahl. Unter den Birnen geh6ren hierzn Gellerts 
Butterbirne, Gute Luise yon Avrenches oder 
Williams-Christbirne. Die Reduktionsteilung bei 
der Pollenbildung verl~iuft bei diesen Soften 
normal. Die 34 Chromosomen bilden 17 Chromo- 
somenpaare. In der ersten Teilung trennen sich 
die Einzelchromosomen der Paare, nach jedem 
Pole wandern 17 Chromosomen, die sich in der 
zweiten Teilung alle nochmals lfingsteilen. Jede 
der auf diese Weise gebildeten Tetradenzellen 
sowie die daraus entstehenden Pollenk6rner ent- 
halten 17 Chromosomen. 

Bei einer Reihe anderer Sorten nun, wie 
Baumanns Reinette, Schdner yon Boskoop oder 
Gravensteiner unter den Apfein und Diels Butter- 

birne oder Pastorenbirne unter den Birnen, ist 
die Chromosomenzahl h6her als 34. Sie liegt bei 
15 untersuchten Apfelsorten zwischen 36 und 
49, bei 7 Birnsorten zwischen 45 und 55- Die 
Reduktionsteilung aller dieser Sorten verl~iuft 
abnormal, und zwar nehmen im allgemeinen die 
dabei beobachteten Unregelm/il3igkeiten mit 
steigender Chromosomenzahl zu. Die Pastoren- 
birne mit der h6chsten Chromosomenzahl yon 
55 zeigt entschieden am meisten Abnormit/iten. 

In den ersten Stadien der Reduktionsteilung 
kommen neben normalen Chromosomenpaaren 
einerseits oft Komplexe von drei bis vier, ander- 
seits auch  Einzelchromosomen vor. In der 
ersten Teilung wandern nicht gleichviel Chromo- 
somen naeh den beiden Polen der Zelle. So 
konnte z. B. bei Diels Butterbirne, die eine 
Chromosomenzahl von 45 besitzt, festgestellt 
werden, dab einmal nach dem einen Pol 20 und 
dem andern 25, ein anderes Mal 19 und 26 oder 
24 und 2I Chromosomen wandern. Fast in jeder 
Zelle ist die Verteilung eine andere. Als weitere 
Unregelm/il3igkeit kommt dazu, dab h/iufig im 
Verlauf der ersten Teilung einige Chromosomen 
in der Wanderung nach den Polen hinter den 
andern zuriickbleiben. Aus ihnen bilden sich 
h~iufig neue sog. iiberz~ihlige Kerne, aus denen 
kleine Tetradenzellen und Pollenk6rner ent- 
stehen. Durch diese unregelm~tBige Verteiltang 
der Chromosomen entstehen innerhalb der 
gleichen Sorte Tetraden und PollenkSrner, die 
ganz verschiedene Chromosomenzahlen ent- 
halten. Da, wie angenommen wird, eine Be- 
ziehung zwischen Chromosomenzahl und Zell- 
grSBe besteht, ist es leicht erkl~rlich, warum bei 
Sorten mit abnormer Chromosomenzahl der 
Pollen so unausgeglichen, die einzelnen K6rner 
so verschiedene OrSBenverh~iltnisse aufweisen. 
Von diesen Pollenk6rnern mit verschiedener 
Chromosomenzahl sind nun nicht alle keim- 
I~ihig, es ist im einzelnen noch nicht festgelegt, 
wieviel Chromosomen sie enthalten miissen, um 
keimf~ihig zu sein. Es steht aber lest, dab alle 
kleinen K6rner, die wohl nur einige wenige 
Chromosomen enthalten, niemals keimen k6nnen. 

Stellen wir nun, wie dies in der yon KOBEL 
entnommenen Tabelle gesehehen ist, Chromo- 
somenzahl und Pollenkeimfiihigkeit der einzelnen 
Soften zusammen, so ergibt sich deutlich, dab 
alle Sorten mit normaler Chromosomenzahl 
2 n = 34 hohe Pollenkeimf/ihigkeit besitzen; ihr 
Pollenbild ist gleichm~il3ig, d .h .  die Pollen- 
k6rner sind von nahezu gleicher Gr6Be und Ge- 
stalt. Alle Sorten, deren Chromosomenzahl 
gr6Ber als 34 ist, haben geringe bis schlechte 
Pollenkeimf~ihigkeit, im allgemeinen um so ge- 
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ringere,  je h6her  die Chromosomenzahl  ist. Ih r  
Pol lenbi ld  is t  ungleichm~iBig, neben  grol3en 
K6rne rn  k o m m e n  alle Uberg~inge bis zu sehr 
kle inen vor.  

Bei  Apfel-  wie Bi rnsor ten  is t  also die schlechte 
Pollenkeim[iihigkeit in a l lerers ter  Linie  durch 
den Chromosomensatz bedingt .  Ern~ihrungs- 
bed ingungen  der Bl i i ten  und  des Baumes  spielen 
nur  eine un te rgeordne te  Rolle.  Degenera t ions-  
erscheinung des Pollens bei  Sor ten  mi t  norma-  
lem Chromosomensa tz  k o m m e n  ausnahmsweise  
vor  (siehe Pf i rs ichroter  Sommerapfe l  und  Neue 
Poi teau) .  

D a  fiir einen guten  Ansa tz  n icht  nur  die 
Keimf~ihigkeit  des Pollens,  sondern ebenso auch 
die Befruchtungsf~ihigkeit  der  Eizelle maB- 
gebend  ist,  sollen j e t z t  die Verh~iltnisse, wie sie 
bei  der  Bi ldung  der  Eizelle vo rkommen ,  be-  
sprochen werden.  E ingehende  Unte rsuchungen  
fiber die Reduk t ions te i lung  der E m b r y o s a c k -  
mut te rze l l e  s tehen noch aus. Doch wird  in 
Ube re in s t immung  mi t  Befunden  bei  andern  
Pf lanzen ohne weiteres  angenommen  werden 
k6nnen,  dab  sie bei  Sor ten  mi t  normale r  Chromo- 
somenzahl  no rma l  und  bei  denen mi t  abnormer  
Chromosomenzahl  auch abnorma l  verl~iuft. Es 

w e r d e n  also bei  le tz te ren  Eizel len gebi ldet  

werden,  die ganz verschiedene Chromosomen-  
zahlen en tha l ten .  Von diesen bes i tzen nun n icht  
alle die F~ihigkeit zu normalen ,  krMtigen  
E m b r y o n e n  heranzuwachsen.  Es en tha l t en  
n~tmlieh im al lgemeinen alle Sor ten  mi t  ab-  
normer  Chromosomenzahl  auch ungleichm/iBig 
ausgebi ldete  Samen.  Neben  normalen ,  pra l l  ge- 
fi i l l ten t r i f f t  man  alle !~lberg~nge bis zu ge- 
schrumpf ten ,  inhal ts losen t auben  an. 

Es  wurde  schon Verschiedentl ich ve rmute t ,  
daB Sor ten  v o r k o m m e n  k6nnten ,  die apogam 
sind, d . h .  bei  denen sich Samen ohne Be- 
f ruchtung  bilden.  KOBEL land,  dab  bei  der  
Apfelsor te  Transparente de Croncels, gelegent l ich 
aus Bli i ten,  die w~ihrend der  ganzen Bl i i tezei t  
e ingebunden  waren,  Fr i i ch te  en t s tanden ,  die 
normale  Samen enthiel ten.  Wahrsche in l ich  s ind 
hier  Eizel len en ts tanden ,  bei  deren Bi ldung  die 
Reduk t ions te i lung  un te rb l ieben  ist,  die also die 
doppel te  Chromosomenzahl  en tha l ten ,  und  die 
sich zu normalen  E m b r y o n e n  ohne Bef rueh tung  
wei ter  entwickel ten.  Leider  k o m m t  Apogamie  
bei  Croncels nur  hin und  wieder  vor,  f~inden wir  
aber  Sorten,  bei  denen sich alle Eizel len a p o g a m  
wei ter  entwiekeln,  so erhiel ten wir  kons t an t e  
mi t  der  Mut te rs0r te  ident ische S~imlinge, was 
ftir die Prax is  yon g rogem Vorte i l  w~ire. 

T a b e l l e  i (nach KOBEL, etwas gektirzt). 

Sorte 

Berner Rosenapfel . . . . . . . . . . . . . . . .  
Weil3er Astrachan . . . . . . . . . . . . . . . .  
Danziger Kantapfel  . . . . . . . . . . . . . . .  
Ontar io-Reinet te  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Transparente de Croncels . . . . . . . . . .  
Pfirsichroter Sommerapfel . . . . . . . . .  
Baumanns Reinet te  . . . . . . . . . . . . . . .  
Menznauer J~gerap~el . . . . . . . . . . . . .  
Warners  King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Damason-Reinet te  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Winter-Zitronenapfel  . . . . . . . . . . . . . .  
Harber ts  Reinet te  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Jakob Lebel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sch6ner yon Boskoop . . . . . . . . . . . . .  
Bohnapfel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Gravensteiner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vereins Dechantsbirne . . . . . . . . . . . . .  
Gellerts Butterbirne . . . . . . . . . . . . . . .  
Gute Luise von Avrenches . . . . . . . .  
Will iams Christbirne . . . . . . . . . . . . . .  
Neue Poiteau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Theilersbirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Hofratsbirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Schweizer Wasserbirne . . . . . . . . . . . .  
BS.rikerbirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diels Butterbirne . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pastorenbirne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pollen- 
keimf~ihig- 

keit  

97 
85 
77 
68 
55 
5 ~ 
5 ~ 
34 
27 
23 
2 I  

16 
13 
13 
I O  

7 

78 
72 
54 
46 
31 

, 2 :2  

13 
1 3  

I I  

6 
4 

Chromo- 
somen- 

zahl 

34 
34 
34 
34 
34 
34 

ca. 36 
ca. 38 

42 
45--47 
48--49 

45 

Pollenbild 

sehr gleichm~iBig 
gleichm~Big 
K6rner  z .T .  klein 
gleichm~iBig 
scheinbar ungleichm~13ig 
ungleichm~tBig 
etwas ungleichm~Big 
ungleichmXgig 
ziemlich ungleichmfiBig 
ungleichm~Big 
ungleichm~iBig 
ungleichmfLl3ig 

49 5 I 
ca. 46 

46--49 
45--46 

34 
34 
34 
34 
34 
48 

44--48 
ca. 46 

51 
45 
55 

ungleichm~.Big 
ungleichmliBig 
sehr ungleichm~Big 
sehr ungleichm~Big 

gleichm~Big 
recht gleichm~iBig 
etwas ungleichm~iBig 
gleichm~Big 
etwas ungleichm~Big 
ungleichm~iBig 
viele deg. K6rner 
ungleichmfiBig 
sehr viele deg. K6rner  
sehr ungleichm~Big] 
sehr ungleichm~iBig 
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Alle die obengenannten Sorten mit  abnormer 
Chromosomenzahl erinnern in ihrem Verhalten 
wS&rend der Reduktionsteilung an Bastarde 
zwischen Formen mit  verschiedener Chromo- 
somenzahl. Es sind aber wohl diese Sorten 
nicht als Artbastarde zwischen Kultur-  und 
Wildformen anzusprechen, denn alle die Wild- 
formen, die als nahe Verwandte unserer Kultur-  
formen in Frage kommen, besitzen nach Unter-  
suchungen von RYBIN, I~OBEL und ~'~EBEL eben- 
falls die normale Chromosomenzahl 2 n = 34. 
Es gibt ja aueh eine Reihe yon Wildformen mit  
der doppeltenChromosomenzahl von 68, doch sind 
diese mit  unseren Kulturformen wenig verwandt.  

Wahrscheinlich sind diese Sorten dadurch zu- 
stande gekommen, dab gelegentlich Eizellen 
oder PollenkSrner mit  der doppelten Chromo- 
somenzahl, bei denen also die Reduktionsteilung 
unterblieben war, zur Befruchtung gekommen 
sind. Die daraus zun~ichst entstehenden Formen 
haben 17 @ 34 = 51 Chromosomen. Bei der 
Reduktionsteilung einer solchen Form k6nnen 
sich nur 17 Chromosomen zu Paaren vereinigen, 
die verbleibenden weiteren 17 Chromosomen 
finden keinen Par tner  und bleiben als sog. 
Einzelchromosomen bestehen. In der ersten 
Teilung verteilen sich die Chromosomen der 
Paare ganz regelm~il3ig, die Einzelchromosomen 
ganz nach dem Zufall auf die beiden Pole, so dab 
die entstehenden Eizellen wie PollenkSrner 17 
Chromosomen yon den Paaren + (o--17) yon den 
Einzelchromos, also 17--34 Chromosomen ent- 

Tabelle II. 
C h r o m o s o m e n z a h l e n  der  G a t t u n g  P r u n u s  

(nach KOBEL, etwas gekfirzt). 
Untergattung: 

A m y g d a l u s  . . . . .  P r u n u s  c o m m u n i s ,  
Mandel . . . . . . . . . .  8 

P r u n u s  persica,  Pfir- 
sich . . . . . . . . . . . . .  8 

P r u n u s  triloba . . . . . .  32 
Cerasus . . . . . . . .  ~Drunus av ium,  StiB- 

kirsche . . . . . . . . . . .  8 
Prunus  pumi la  var. 

prostrata . . . . . . . . . .  8 
P r u n u s  cerasus Sauer- 

kirsche . . . . . . . . . . .  16 
P r u n u s  acida und f r u -  

ticosa . . . . . . . . . . . .  16 
P r u n u s  Mahaleb  . . . .  8 

E u p r u n u s  . . . . . .  P r u n u s  nigra, ameri -  
cana und t r i f l o r a . .  8 

P r u n u s  sp inosa  . . . . .  16 
t~runus  domestica, 
Pflaume u. Zwetschge 24 

P r u n u s  cerasifera und 
P i s sard i  . . . . . . . . .  8 

P r u n u s  armeniaca,  
Aprikose . . . . . . . . .  8 

Padus . . . . . . . . .  P r u n u s  P a d u s  . . . . . .  16 
Laurocerasus . . . . .  P r u n u s  Laurocerasus ,  

Kirschlorbeer . . . .  72 

halten k6nnen. Durch geschlechtliche Fort-  
pflanzung k6nnen daraus alle die Formen ent- 
stehen, deren Chromosomenzahl zwischen 34 
und 68 liegt. Da die untersuchten Formen alle 
Zahlen enthalten, die unter 51 liegen, ist es sehr 
wahrscheinlich, dab es sich zum Teil um Rfick- 
kreuzungsprodukte solcher 51 chromosomigen 
Formen mit  normalen handelt, oder dab solche 
Rfickkreuzungsprodukte von neuem mit  nor- 
malen best~iubt worden sind. 

Versuche fiber Pollenkeimung beim S te inobs t  

haben zu ~ihnlichen Ergebnissen geffihrt wie 
beim Kernobst.  Es gibt auch hier Sorten mit  
holler und solche mit  schlechter Pollenkeim- 
ffihigkeit. In f]bereinstimmung mit  den Be- 
funden beim Kernobst wurden auch hier die 
Ursachen daffir in cytologischen Abnormit~iten 
vermutet .  Zu gleicher Zeit haben DARLI~GTON 
und KOBEL bei den verschiedenen Steinobst- 
sorten nebst ihren Wildformen die Chromo- 
somenzahlen festgestellt. Die gefundenen Zahlen 
sind in der zweiten Tabelle zusammengestellt.  
Wie daraus zu ersehen ist, betr~igt die Grund- 
zahl der Gat tung P r u n u s  n = 8. Es ist dies die 
reduzierte Chromosomenzahl, wie sie in den Ei- 
zellen oder Pollenk6rnern vorkommt.  

Innerhalb aller Untergat tungen treffen wir 
Formen mit  dieser Zahl an; daneben kommen 
aber Formen vor, deren Chromosomenzahl ein 
Vielfaches yon 8 betrfigt, also I6, 24 oder 32. 
Auch 72, die Zahl, wie sie beim Kirschlorbeer 
gefunden wird, ist ein Vielfaches yon 8. 

Von unseren Kulturar ten besitzen Mandel, 
Pfirsich, Aprikose, Sfil3kirsche und Kirsch- 
pflaume 8, Sauerkirsche 16 und Pflaumen sowie 
Zwetschgen 24 Chromosomen. 

Formen der Sfil3kirsche und der Sauerkirsche 
lassen sich cyto!ogisch gut voneinander trennen. 
S~imtliche von KOBEL untersuchten SfiBkirsch- 
sorten wiesen normale Chromosomenzahl und 
Reduktionsteilung auf, hingegen besagen einige 
der yon DARLINGTON beschriebenen Formen Ab- 
normit~iten. Es wird weiter unten versucht 
werden, dies zu erkl/iren. Bei der Reduktions- 
teilung der Sauerkirschen kommen aber sehr 
oft gr6Bere Unregelm~i/3igkeiten vor. Es treten 
neben normalen Chromosomenpaaren Kom- 
plexe yon 3 - -4  und Einzelchromosomen auf. 
H~iufig ist auch die Verteilung der Chromo- 
somen eine ungleiche, indem an Stelle yon 16 
und 16, 15 und 17 oder 14 und 18 Chromosomen 
nach den beiden Polen wandern. Nach dem 
Verhalten in der Reduktionsteilung w~iren die 
Sauerkirschen als Bastarde anzusprechen. Doch 
kann fiber die Entstehung dieser Art noch niehts 
bestimmtes gesagt werden. 
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Mit Hilfe der Chromosomenzahl lassen sich 
die Formen von Prunusdomestica, Pflaumen 
und Zwetsehgen (n = 24) gut von Prunus 
cerasi/era, Kirsehpflaumen ( n =  8), trennen. 
Ebenso ist eine scharfe Unterscheidung zwischen 
Pr. spinosa (n = 16) und Pr. domestica mSglich. 

Auffallend ist, dab bei keiner der Arten, wenn 
wir von den Sauerkirschen absehen, Formen mit 
abnormaler Chromosomenzahl vorkommen. So 
hatten z .B.  alle nntersuchten Pfirsichsorten, 
trotzdem sie sehr grol3e Unterschiede in tier 
Pollenkeimf~ihigkeit besal3en, immer die normale 
Chromosomenzahl. Beim Steinobst ist also die 
Pollenkeimf~ihigkeit nicht dutch den Chromo- 
somensatz bedingt. Eingehende Untersuchungen 
haben gezeigt, dab Ern/ihrungseinflfisse des 
Baumes und der einzelnen Bliite eine groBe Rolle 
spielen. Von den verschiedenen Blfiten ein und 
desselben Zweiges keimen im allgemeinen die 
Pollenk6rner der untersten, also tier am besten 
ern~ihrten viel besser als die der an der Spitze 
befindlichen. 

Der Grund, warum Formen mit abnormen 
Chromosomensatz nicht als ,,Sorten" im Handel 
sind, ist leicht zu erkl~iren. Abnormit~iten im 
Chromosomensatz ffihren zu unregelm~il3iger 
Verteilung der ChromosomeI1 nnd zu Eizellen 
wie Pollenk6rnern mit verschiedener Chromo- 
somenzahl. Solche Eizellen sind aber - -  ~ihnlich 
wie beim Kernobst - -  wenig entwicklungsf~hig. 
Da nun in jeder Bltite nur eine Samenanlage 
vorhanden ist, wfirden sich eine grol3e Zahl gar 
nicht zu reifen Frfichten entwiekeln k6nnen. 
Aus den Samen der tatsiichlich entstandenen 
entwickeln sich wieder viele schwachwfichsige 
und wenig fruchtbare S~imlinge, die wohl nie als 
, ,Sorten" vermehrt wfirden. H6chstens exis- 
tieren sie als Liebhabersorten. Die yon DAR- 
LII~GTON in England untersuehten Sfil3kirsch- 
sorten mit abnormem Chromosomensatz sind 
wohl dazu zu reehnen. 

Bei den meisten der untersuchten Arten finden 
sich sogenannte zweizellige ,,Tetraden" in mehr 
oder weniger groBer Zahl vor. Es sind dies Te- 
traden, die anstatt  aus vier nur aus zwei Zellen 
bestehen, die aber ungef~ihr die doppelte Gr613e 
tier normalen besitzen. Ihr Entstehen konnte 
bei einigen Soften, vor allem aber beim Zier- 
strauch Prunus t~issardi Moseri verfolgt werden. 
Sie gehen aus Pollenmutterzellen hervor, bei 
denen die Reduktionsteilung unterbleibt, ent- 
halten also die doppelte Chromosomenzahl. Die 
aus diesen zweizelligen Tetraden entstehenden 
PollenkSrner sind durch ihre Gr613e deutlich yon 
den fibrigen unterscheidbar. Es konnte naehge- 
wiesen werden, dab diese Pollenk6rner mit doppel- 

ter Chromosomenzahl keimf~ihig sind. Gelangen 
sie zur Best~iubung, so entstehen Formen mit er- 
h6hter Chromosomenzahl. Da wahrscheinlich 
~iul3ere Einflfisse w~ihrend der Reduktionsteilung 
die Bildung dieser zweizelligen Tetraden stark 
beeinflussen, so haben wir, wenn wir diese 
kennen, ein einfaches Mittel, um neue Formen 
mit erh6hter Chromosomenzahl in groBer Anzahl 
zu erzeugen. 

Wichtig sind noch die zytologischen Verh~ilt- 
nisse bei Kreuzungen zwischen Arten mit un- 
gleicher Chromosomenzahl. Nach der Ansicht 
yon DAI~LINGTON sind die einzelnen Achters~itze 
bei Formen mit h6herer Chromosomenzahl ein- 
ander homolog. So entsteht bei der Kreuzung 
einer Form mit 8 und einer mit 24 Chromosomen 
nicht eine Form mit 8 Chromosomenpaaren und 
16 Einzelchromosomen, sondern gleich eine neue 
konstante Art mit I6 Paaren, da die fiberzfih- 
ligen 16 Einzelchromosomen sich gleich zu acht 
neuen Paaren vereinigen k6nnen. Es verspre- 
chen also Kreuzungen zwischen Arten, wie 
Prunus domestica und Prunus ~igra, americana 
oder cerasi/era gute Erfolge. 

Neue Formen mit abnormer Chromosomenzahl 
werden abet nach Kreuzungen von 8 mit 16 oder 
yon I6 mit 24 chromosomigen Formen zu er- 
warren sein. Die in beiden F~llen entstehenden 
8 Einzelchromosomen k6nnen sich nicht zu 
Paaren vereinigen und verursachen abnorme 
Reduktionsteilungen. 

Wie wir sehen, sind alle die hier angeffihrten 
Ergebnisse der cytologischen Untersuchungen 
ftir den praktischen Zfichter sehr wertvoll. Rich- 
tige Erfolge werden nur dann zu erwarten sein, 
wenn wit es verstehen, die durch die cytologischen 
Untersuchungen erhaltenen Resultate richtig 
ffir die praktische Zfichtung nutzbar zu machen. 

Zum SchluB soll noch auf einige fiir die Praxis 
wichtigen Folgerungen, die sich aus obigen Ar- 
beiten ergeben, hingewiesen werden. 

Aus allen Versuchen fiber Pollenkeimung beim 
Kernobst geht hervor, dab bei einer groBen Zahl 
gerade unserer bekanntesten Soften der Pollen 
so wenig keimf~ihig ist, dab er zur Befruchtung 
praktisch nicht genfigt. Es muB also darauf ge- 
achtet werden, dab nicht eine gr6Bere Zahl yon 
B~iumen einer oder mehrerer Soften mit niederer 
Pollenkeimf~higkeit nebeneinander gepflanzt 
werden, sondern dab einige B~iume mit hoher 
Pollenkeimf~higkeit als Pollenlieferanten da- 
zwischen stehen. Welche Sorten zusammenge- 
pflanzt werden k6nnen oder sollen, ist wieder 
eine andere Frage, die hier nicht er6rtert werden 
kann. Es hat sich n~mlich ergeben, dab auch 
bestimmte fremde Sorten einander gar nicht 
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oder  nur  schlecht  befruchten ,  wie man  sagt ,  
in te r s te r i l  sind. 

Ebensowenig  eignen sich Sor ten  mi t  a b n o r m e r  
Chromosomenzahl  wegen der  ger ingen Ke im-  
fghigkei t  der  Samen,  dem schwachen W u c h s  der  
S~imlinge zur  Lieferung  von S a a t g u t  in die 
Baumschulen .  

Bei Kreuzungen  un te r  den verschiedenen 
Apfel-  und  Bi rnsor ten  mul3 d a r a n  gedach t  wer- 
den,  dab  bei  Verwendung  yon no rma l -ch romo-  
somigen E l t e rn  leicht  gu te r  A n s a t z  und  eine 
gr613ere Zah l  kr/ i f t iger  S/imlinge zu e rha l ten  ist. 
Bei abno rm-ch romosomigen  dagegen muB wohl 
eine viel  gr6Bere Zah l  yon  Bes tgubungen  aus-  
geffihrt  werden,  um nur  zu wenigen b r a u c h b a r e n  
Sgmlingen zu kommen.  

Soll be im K e r n o b s t  die Vererbungsweise  ein- 
zelner  E igenschaf ten  un te r such t  werden,  so kann  
dies nu r  bei  Sor ten  mi t  no rma le r  Chromosomen-  
zahl  geschehen,  da  bei  abno rm-ch romosomigen  
ein Tell  der  E igenschaf ten  n ich t  mehr  nach  den 
MENDELschen Regeln  ve re rb t  wird.  

Beim Ste inobs t  versprechen  Kreuzungen  zwi-  
schen Ar t en  mi t  gleicher,  aber  auch mi t  verschie-  
dener  Chromosomenzahl  gute  Erfolge.  DAR- 
LII~GTONS Versuche haben  ja  gezeigt,  dal3 aus 8 
und  24 chromosomigen  Ar t en  gleich neue kon-  
s t an te  i6  chromosomige  gebi lde t  werden k6nnen.  
Es  wird  j a  im einzelnen n icht  in al len F~illen leicht  
sein, Solche A r t b a s t a r d e  zu erhal ten ,  doeh ist  
e inmal  die Kreuzung  gelungen,  so ha t  man  gleich 
e twas  Gutes  und  Brauchbares  in der  Hand .  

Es ist  bekann t ,  da[3 aus Kreuzungen  zwischen 
verschiedenen Ar t en  immer  eine Reihe  neuer  
b r a u c h b a r e r  F o r m e n  ents tehen.  Zu welcher  
Menge neuer ,  s icherl ich vielfach sehr  wer tvo l l e r  
Fo rmen ,  wir  durch  Kreuzungen  innerha lb  der  
G a t t u n g  P runus  ge langen kSnnen,  geht  da raus  

hervor ,  wenn wir  bedenken ,  dab  wir  die dUrch 
A r t b a s t a r d i e r u n g  e rha l tenen  neuen k o n s t a n t  I 6  
chromosomigen  Sor ten  e rneut  un t e r e ina nde r  
oder  mi t  allen anderen  schon b e k a n n t e n  
kreuzen  k6nnen.  
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B e t r a c h t u n g e n  z u m  E n t w u r f  e t n e s  G e s e t z e s  
z u m  S c h u t z e  der  Z / i c h t u n g  v o n  Kultur-- 

pHanzeu.~ 
Fernerstehende m6gen zun~chst glauben, der  

Entwurf  des Sortenschutzgesetzes sei nur AusfluB 
einseitiger Sonderwfinsche einer Gruppe yon Pflan- 
zenzfichtern, die sich dami t  zu der tibrigen Land- 
wirtschaft  fiberflfissiger- oder gar sch~dlicherweise 
in Gegensatz gebracht  h~ttte. Leider dfirfen wit  
den Entwurf  und vor allem die ganz ausgezeichnete 
allgemeine Begrfindung, mit  der das Reichsern~h- 
rungsministerium ihn herausgebracht  hat, noch 
nicht  ver6ffentlichen. Mag das Schieksal des Ent-  
wurfs noch ungewil3 sein - -  die Begrfindung der 
Regierung wird bestehen und ihren Eigenwert  be- 
hal ten als wertvolles Dokument  der Wfirdigung 
deutscher Pflanzenziichtung als eines Kulturfakfors  
ersten Ranges, an dessen Erhal tung und F6rderung 

die gesamte Volkswirtschait  interessiert  sein m u l l  
Vor dieser Begrfindung sollte jegliche Behauptung,. 
der Gesetzentwurf betreibe nur Sonderwfinsche, 
gerechterweise verstummen. Wohl liegen die Dinge 
so, dab die Pflanzenzfichter an Zahl gewiB und 
wahrscheinlich auch an EinfluB a l l e i n  zu gering 
sind, um den EntwurI  durchzubringen. Vielmehr 
wird es des Gewichtes zumindest  der g e s a m t e n  
Landwir tschaf t  und ihrer berufenen Ffihrer be- 
dfirfen, um das Werk  gelingen zu lassen. Die 
Pflanzenzfiehtung kann nut  leben, wenn die Land-  
wirtschaft  ihr die Lebensgrundlagen verbre i te r t  
und festigt. Dazu soil das neue Gesetz dienen, 
durch das die Zfichter auf ihre erschfit terte Lage 
aufmerksam machen und Wege zu ihrer Konsoli- 
dierung zeigen. Sache der gesamten Landwir tschaf t  
ist es jetzt ,  den Ruf der Ztichter zu h6ren und der 
Regierung, die ihn verantwortungsbewugt  aufge- 
nommen hat,  nachdrticklichste HiKe bei der Dutch-  


