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Die Selbststerilitiit der Bltitenpflanzen und ihre ziichterische Bedeutung.  
Von Friettrieh Brteger. 

Unter der Bezeichnung Selbststerilit~t werden 
meist eine Reihe verschiedener Erscheinungen 
zusammengefaBt. Wir wollen uns jedoch im 
folgenden auf diejenigen F~ille beschr~inken, in 
denen der an sich vollkommen funktionsf/ihige 
Pollen eines Individuums sich auf den Narben 
oder in den Griffeln der Bliiten der gleichen 
Pflanze nicht in normalerWeise entwickeln kann, 
so dab eine Befruchtung der ebenfalls voll- 
kommen funktionsf/ihigen Eier nicht erfolgt 1. 

Durch diese Abgrenzung scheiden wir zun~ichst 
einmal alle diejenigen F/ille aus der Diskussion 
aus, in denen ein Individuum nicht selbstbe- 
fruchtet werden kann, weil der Pollen oder die 
Eier oder beide dauernd funktionsunf/ihig sind. 
Die Priifung der Funktionsf/ihigkeit erfolgt hier- 
bei durch Kreuzungen. Eine in dem oben deft- 
nierten Sinne selbststerile Pflanze erweist sich 
in Kreuzungen in der Regel als kreuzungs- 
fertil, und zwar sowohl als m/innlicher wie auch 
als weiblicher Kreuzungspartner. Liegt dagegen 
eine vollkommene Funktionsunf/ihigkeit der 
m~innlichen oder der weiblichen oder auch beider 
Arten von Geschlechtszellen vor, dann ist das 
betreffende Individuum nicht nur selbst-, son- 
dern auch unter allen Umst/inden kreuzungs- 
steril. 

Ferner sollen die F/ille nicht beriicksichtigt 
werden, in denen durch Besonderheiten des 
Bltitenbaues eine Selbstbest/iubung bereits ver- 
hindert wird. Es sind viele F~lle bekannt, in 
denen eine 0bertragung des Pollens einer Bliite 
auf die eigene Narbe durch r/iumliche Hinder- 
nisse, durch die Anordnung der einzelnen Organe 
der B1/ite, oder durch einen verschiedenen Zeit- 
punkt der Gesehleehtsreife der m/innlichen und 
weiblichen Organe unm6glich gemacht wird. 

Wir werden im folgenden auch F/ille von 
Kreuzungssterilitgt bei selbststerilen Arten zu 
bespreehen haben. Wir wollen hierbei den Be- 

1 Eine ausftihrliche Behandlung dieser Ar~c der 
Selbststerilit~tt gibt LEI~M*NN in dem entspreehen- 
den Abschnitt des Handbuches der Vererbungs- 
lehre, herausgegeben yon BAUR und HARTMANN. 
Lieferung 4- I928. 

Der Ziichter, i .  Jahrg. 

griff Kreuzungssterilit/it ebenso abgrenzen wie 
eingangs den Begriff Selbststerilitfit. EineVer- 
bindung zweier Pfianzen wollen wir also dann 
als kreuzungssteril bezeichnen, wenn trotz des 
Vorhandenseins normal funktionsf/ihiger Ge- 
schlechtszellen eine Befruchtung nach erfolgter 
Best/iubung nicht zustande kommt. 

P h y s i o l o g i e  d e r  S e l b s t s t e r i l i t ~ i t .  
Der normale Entwicklungsgang, der zu der 

Befruchtung der B1/itenpflanzen fiihrt, besteht 
darin, dab der Pollen, nachdem er durch den 
Wind, durch Insekten oder 
andere Transportmittel auf ~ / 
den empf/ingnisf/ihigen Teil z /  
der Narbe gebracht worden 
ist, dort zu einem Schlauche ] 
auske imt ,  in den die Ge- ] 
schlechtskerne aus dem Pol- ~ j 
lenkorn hineinwandern (vgl. ! Abb. I). 

Der Schlauch w/ichst dann I 
in einem meist besonders aus- [ 
gebildeten Gewebestrange, 
dem Leitgewebe, his in die ~ ] 
Fruchtknotenh6hlehinunter. ~ 1 
Es schiebt sich zwischen 
Narbe und Fruchtknoten 
meist noch ein besonderes ~ [ 
Zwischenstiick, der Griffel, AbU. ~. Sob . . . .  ines 

Fruchtknotens mit einer 
dessen Leitgewebe der Pollen- s . . . .  anlage. 

schlauch auch durchwachsen 
muB. Wie lang der Weg ist, der hierbei im 
ganzen zuriickgelegt werden mul3, h~ingt von 
dem Bau der Bliiten ab, da der Pollenschlaueh 
annfihernd geradlinig vorw~irts w~ichst. Bei den 
meisten Getreidearten miBt dieser Weg nur 
nach Millimetern. Beim Mais ist dagegen der 
empf~ingnisf~ihige Teil der Narbe mehrere Dezi- 
meter yon der Fruchtknotenh6hle entfernt. 

Wenn die Pollenschl~iuche schlieglich die 
Fruchtknotenh6hle erreicht haben, dann miissen 
sie noch die in den dort befindlichen Samen- 
anlagen einzeln gelegenen Eier auffinden. W~ih- 
rend das Wachstum der Pollenschlfiuehe im 
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Leitgewebe in der Richtnng des geringsten 
Widerstandes, d. h. in diesem Falle immer in der 
L/ingsrichtung erfolgt, werden die Schlauch- 
spitzen in der Fruchtknotenh6hle von den 
Samenanlagen chemotropisch angelockt. 

Von diesen drei verschiedenen Phasen der 
Pollenschlauchentwicklung interessieren uns bei 
der Besprechung der Selbststerilit~t nnr die 
beiden ersten. In allen bisher nntersuchten 
F~illen gilt die Regel, dab - -  abgesehen yon man- 
chen Artkreuzungen - -  jeder Pollenschlauch, 
der einmal die Fruchtknotenh6hle erreicht hat, 
auch yon den Samenanlagen chemotropisch an- 
gelockt wird, daher die Eier auffindet und sie 
befruchtet. 

l~Iber die Physiologie der Keimung des Pollens 
liegt zwar eine groBe Zahl yon Untersuchungen 
vor, jedoch ohne dab sich irgendeine allgemeine 
Regel dariiber aufstellen lieBe, welehe Bedin- 
gungen unbedingt erfiillt sein mtissen. In illan- 
chen F~illen gentigt die Anwesenheit eines be- 
stimmten Fenchtigkeitsgrades, um den Pollen 
zur Keimung zu bringen. In anderen F~illen sind 
auBerdem bestimmte organische Verbindungen 
bekannter Konstitution wie Zucker erforder- 
lich. Manchmal miissen schlieBlich bestimmte, 
yon der Narbe produzierte Stoffe auf die Pollen- 
k6rner einwirken, wenn eine normale Keimung 
eintreten soll. 

BIJRKILL (1894) und Jo s r  (19o7) untersuchten 
die Selbststerilit~it einiger Leguminosen (Medi- 
cago sativa und Cytisus Laburnum), bei denen 
man beobachten kann, dab die Narbe in der 
unberfihrten Bttite in Bliitenstaub eingebettet 
ist, ohne dab eine Selbstbefruchtung stattfindet. 
Besonders JosT zeigte ausfiihrlich, daB hier eine 
Pollenkeimung immer nur dann eintritt, wenn 
auf irgendeine Weise die Narbenoberfl~iche zer- 
st6rt wird, was in der Natur  gew6hnlich dnrch 
Insekten, die die Bltiten besuchen, bewirkt 
wird. Solange sie intakt ist, ist die Pflanze 
sowohl selbst- wie kreuzungssteril. SobMd sie 
zerst6rt ist, ist die Pflanze dagegen sowohl 
se lbst -wie  kreuzungsfertil. Es ist nicht aus- 
geschlossen, dab der Selbststerilifiit des roten 
Klees die gleiche anatomische Besonderheit 
zugrnnde liegt. 

Beim Lein und einigen anderen selbststerilen 
Arten vermag auch auf der empf~ingnisf~ihigen 
Narbe der eigene Pollen nicht auszukeimen. 
Wir mtissen hier annehmen, daB Pollen und 
Narbe Stoffe enthalten, die ftir das Individuum 
spezifisch sind, und die wir daher mit JOST als 
Individualstoffe bezeichnen. Diese sind so anf- 
einander abgestimmt, dab sie nach einer Selbst- 
best~ubung die Keimung verhindern. Wenn der 

Pollen auf die Narbe eines anderen Individuums 
gebracht wird, dann k6nnen wir feststeUen, dab 
die Anwesenheit verschiedener Individualstoffe 
in Pollen und Narbe die Keimung nieht beein- 
fluBt. 

Ganz besonders auffallend sind die Verh~ilt- 
nisse bei einigen selbststerilen Orchideen nach 
den Untersuchungen yon F. MOLLER (1869) 
und HlmsT (1898). Diese Arten sind, soweit die 
Untersuchungen reichen, vollkommen kreu- 
zungsfertil. Werden die B1/iten jedoch mit dem 
Pollen aus derselben oder einer anderen Bltite 
des gleichen Individuums belegt, so macht sich 
eine auffallende Wechselwirkung zwischen Pollen 
und Narbe bemerkbar: beide sterben unter 
gleichzeitiger Verfiirbung ab, worauf die ganzen 
Bltiten verwelken. 

Bei der tiberwiegenden Mehrzahl der selbst- 
sterilen Arten keimt jedoch der Pollen in ganz 
normaler Weise auf den Narben auch nach einer 
Selbstbefiiubung, aber das Wachstum der Pollen- 
schlduche ist getlemmt, so dab diese die Frucht- 
knotenh6hle mit den Samenanlagen nicht vor 
dem Verwelken der Bltite erreichen. 

Die Wachstumskurve eines Pollenschlanches 
bei normaler Entwicklung ist eine einfache Ex- 
ponentialknrve (Abb. 2, F). Tragen wir in einem 
rechtwinkligen Koordinatensystem den vom 
Schlauch zurtiekgelegten Weg als Ordinate und 
die hierzu erforderliche Zeit als Abzsisse auf, 
dann erhalten wir eine Kurve, die erst langsam 
und dann immer steiler ansteigt. Ob dabei 
schlieBlich eine konstante Maximalgeschwindig- 
keit erreicht wird, ist fiir uns bier nieht yon 
Interesse. 

Die Wachstumskurve selbststeriler Pollen- 
schl~iuche erscheint demgegentiber als eine Hem- 
mungskurve" (Abb. 2, S. lO3). Die Wachstums- 
geschwindigkeit bleibt dauernd hinter der nor- 
malen zuriick. Die Beschleunigung ist immer 
geringer als bei den ,,fertilen" Pollenschl~nchen. 
Sie kann auch ganz fehlen, so dab das Wachstnm 
stetig und die Wachstnmskurve eine Gerade 
wird. Die Hemmung des Wachstums kann aber 
schlieBlich so stark sein, daB die Wachstnms- 
geschwindigkeit abnimmt und das Wachstnm 
schlieBlich ganz sistiert wird. Die Wachstums- 
kurve biegt dann allm~ihlich in eine der Ordi- 
nantenachse parallele Richtung urn. 

Diese VerMltnisse soll die Abb. 2 illustrieren. 
In dieser sind die Kurven der ,,fertilen" Pollen- 
schl~iuche mit F, die der ,,selbststerilen" mit S 
bezeichnet. 

Abb. 2 veranschaulicht die Wachstums- 
knrven bei der selbststerilen Art Nicotiana San- 
derae, die EAST und seine Mitarbeiter PARK 
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(1918) und BRII;OER (1927) genauer unter- 
suchten. Die Hemmung des Wachstums nach 
einer Selbstbest~ubung ist beim Vergleich der 
F-Kurve mit den verschiedenen S-Kurven deut- 
lich zu erkennen. Die drei S-Kurven stammen 
voI1 drei Individuen, die genetisch verschiedenen 
Sippen angehSren, bei denen das Ausmal3 der 
Hemmung sehr verschieden ist. Bei dem mit 
L 1 bezeichneten Individuum ist die Hemmung 
recht gering, und die Kurve S (L1) unterscheidet 
sich nicht sehr stark yon der fertilen Kurve F. 
Bei der Pflanze Sa 9 ist die Hemmung dagegen 
so stark, dab die Wachstumskurve fast eine 
Gerade ist. Die Pflanze Al  2 nimmt eine Mittel- 
stellung ein. 

Wodurch diese Hemmung des Wachstums 
bedingt wird, dariiber l~il3t sich auf Grund 
dieser Kurven allerdings nichts aussagen. Wir 
wissen jedoch, dal3 zwischen dem keimenden 
Pollen und den wachsenden Pollenschl~iuchen 
einerseits, dem Leitgewebe andererseits ein 
Stoffaustausch stattfindet. An diese Fest- 
stellung ankn/ipferld, k6nnen wir uns dann mit 
Josr (19o7) und EAST (1926) die folgenden Vor- 
stellungen fiber die Verh~ltnisse bei den selbst- 
sterilen Pflanzen machen: 

Die Keimung des Pollens oder das Wachs- 
turn der Pollenschl~iuche wird durch besondere 
spezifische Stoffe kontrolliert, die im Leit- 
gewebe und im Follen bzw. den Pollenschl~iu- 
chen vorhanden sind, und die miteinander in 

die chemische Beschaffenheit dieser Stoffe und 
darfiber, ob die beiden ffir die einzelnen Indi- 
viduen spezifischen Stoffpartner der mgnnlichen 
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Abb. 2. Wachstumskurven fertiler (F) und steriler (S) Pollen- 
schI~iuche von 2gico~ianct Sanderae (nach Brieger 1927). 

und weiblichen Elemente etwa identisch sind 
oder nicht, kSnnen wir heute nichts Sicheres 
aussagen. 

Auch darfiber, ob die Hemmungsstoffe der 
verschiedenen Individuen quantitativ oder qua- 

b 
Abb. 3. a N. Forgetiana; b N. Sanderae; 

c 
N. alaba. 

Wechselwirkung treten. Nach einer Selbst- 
best~ubung kommen Stoffarten oder Stoff- 
mengen aus Pollen und Leitgewebe zusammen, 
die so aufeinander abgestimrnt sind, dab die 
Entwieklung des Pollens gehemmt wird. fJber 

litativ spezifisch verschieden sind, wissen wir 
nichts Sicheres. JosT (19o7) hatte sich ffir die 
zweite MSglichkeit entschieden, aber ein zwin- 
gender Beweis liegt bisher in keiner Richtung 
v o r ,  

8" 
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In einem anderen Punkte k6nnen wir jedoch 
mit EAST (1926) noch weiter gehen. EAST ging 
voI1 der alten Beobaehtung aus, dab ,,fertile" 
und ,,sterile" Pollenschl~uche nebeneinander 
unbeeinfluBt, der eine langsam, der andere 
schnell, in demselben Leitgewebe wachsen k6n- 
hen, wenn die Narbe mit einem entsprechenden 
Pollengemiseh belegt war. Die Reaktion 
zwischen dem Hemmungsstoff des Leitgewebes 
und des Pollenschlauches erfolgt danach nicht 
im Leitgewebe, sondern im Pollenschlauch, so 
dab dadurch nut das Wachstum des betreffen- 
den Pollenschlauches beeinfluBt wird, aber 
nicht allgemein etwas tiber die Waehstums- 
bedingungen im Leitgewebe entschieden wird. 

Zwischen dem Ausmal3 tier Hemmung des 
Pollenschlauctlwachstums und tier L~inge des 
Weges, die der Schlauch zu durchwachsen hat, 
um von der Narbe bis zu den Samenanlagen 
vorzudringen, besteht bei der genauer unter- 
suchten Nicotiana Sanderae und wohl aueh sonst 
kein Zusammenhang. In Abb. 3 sind die Blfiten 
tier Sippen abgebildet, bei denen das Wachstum 
tier Pollenschl~iuche genauer untersucht wurde 
(vgl. die Kurven Abb. 2). Die st~irkste Hemmung 
des Wachstums wurde in den kleinsten Bliiten 
gefunden (Abb. 3@ Ein mittlerer Hemmungs- 
grad land sich in der Sippe mit dell gr6Bten 
Bltiten (Abb. 3c), und eine sehwache Hemmung 
bei den mittelgroBen Blfiten (Abb. 3b). 

U n v o l l k o m m e n e  Selbs ts te r i l i t~ i t  oder 
Pseudofer t i l i t~ i t .  

Bei fast allen selbststerilen Arten kann man 
die Beobachtung machen, dab die Selbststeri- 
litSt nicht vollkommen ist, sondern dab einzelne 
Blfiten, Individuen oder ganze Sippen eine 
schwgchere oder st/irkere Selbstfertilit~t auf- 
weisen, oder, wie wir mit EAST sagen, dab sie 
mehr oder minder pseudo/ertil sind. 

Die Pseudofertilit~it kann sowohl phaeno- 
typisch wie auch genotypisch bedingt sein. 

Eine sehr weit verbreitete Form der phaeno- 
typischen Pseudofertilit~t ist die Alters-Pseudo- 
/ertilitiit. Wir k6nnen bei versehiedenen Arten 
feststellen, dab tier Grad tier Selbststerilit~it 
sich mit dem Entwicklungsalter ~indert. Bei 
manehen Arten sind junge Triebe besonders 
selbststeril, ~iltere dagegen mehr oder weniger 
pseudofertil, w~ihrend bei anderen Arten die 
Dinge gerade umgekehrt liegen. Wit verstehen 
hierbei unter den Bezeichnungen ,,air" und 
,,jung" nicht alas absolute, nach Tagen oder 
Monaten berechnete Alter, sondern den Ent- 
wieklungszustand. Die Triebe einer alten 

Pflanze, die zum zweiten Male austreibt, wtirden 
wir danach als ,,junge" Triebe zu bezeichnen 
haben. 

Wenn wir die Nachkommen solcher pseudo- 
fertilen Zweige nach einer SelbstbestSubung auf- 
ziehen, dann zeigt es sich, dab diese Pseudoferti- 
litSt nicht vererbt wird, sondern dab der Steri- 
lit~itsgrad bei den Nachkommen ebenso wieder 
mit dem Entwicklungsalter schwankt wie bei 
dem Elterindividuum. 

Um eine solche Alters-Pseudofertilit~it han- 
delt es sich vermutlich bei der FertilitSt der 
Seitentriebe der Zuckerrfibe, fiber die wir bei 
mehreren Autoren die Angabe finden, dab die 
Blfiten an den Nebentrieben selbstfertiler sind 
als die der Haupttriebe. 

Beim Roggen land HERB~RT-NILsSON (1926) 
bei manchen Individuen rein phaenotypische 
Pseudofertilit~it, ohne dab die Grfinde fiir ihr 
Auftreten festgestellt werden k6nnen. Innerhalb 
stark selbststeriler Rassen dieser Kulturpflanze, 
die bei r~iumlicher Isolierung der einzelnen In- 
dividuen voneinander, also bei natfirlicher 
Selbstbest~iubung unter AussehluB jeder Fremd- 
best~ubung, durchschnittlich nut etwa 0--5% 
des maximalen Kornansatzes gaben, fand sich 
z. B. ein Individuum mit einem Kornansatz von 
14,8%. Die Naehkommen dieser einen relativ 
pseudofertilen Pflanze waren aber wieder s~imt- 
lich hochgradig steril. Ihr durchschnittlieher 
Kornansatz betrug 0,5%. Im Maximum fand 
sich ein Ansatz yon nur I,I%. 

Die leichte Modifizierbarkeit der Selbststeri- 
lit~it ist yore physiologischen Standpunkt nicht 
so verwunderlich, wenn wir uns daran erinnern, 
dab meistens die Selbststerilit~it auf einer Be- 
einflussung der Wachstumsgeschwindigkeit der 
Pollenschl~iuche beruht. Derartige Wachstums- 
prozesse sind ja yon dell AuBenbedingungen 
sehr weitgehend abh~ingig. Wenn wir noch ein- 
real die Kurven in Abb. 2 betrachten, dann 
sehen wir, dab bereits eine verhSltnism/iBig ge- 
ringfiigige Verschiebung tier Wachstumskurve 
der selbststerilen Pollenschl/iuche zu einer 
Pseudofertilit~it ffihren kann. 

Die drei Kurven in Abb. 2 lassen aber welter 
noeh verstehen, warum die Pseudofertilit/it bei 
verschiedenen Individuen verschieden sein kann. 
Die drei Individuen gaben unter annfihernd den 
gleichen AuBenbedingungen ganz verschiedene 
Kurvenbilder. Bei Pflanze L 1 wiirde nun eine 
geringftigige Verschiebung tier Kurve ein Zu- 
sammenfallen mit der Kurve der ,,fertilen" 
Pollenschl~iuche hervorrufen. Bei der Pflanze 
Al2 m/iBte diese Verschiebung bereits wesentlich 
gr6Ber sein und bei Pflanze Sa 1 noch st~irker. 
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Tats~chlieh war auch die zuerst aufgeftihrte 
Pflanze L a allein einigermaBen pseudofertil. 

Diese drei Pflanzen sind jedoch Vertreter 
dreier Sippen von Nicotiana Sanderae, die sich 
in ihrem Pseudofertilit~itsgrad unterscheiden. 
Wir haben es hier also mit einer erblichen, 
genotypiseh bedingten Pseudofertilit~t zu tun. 
Es war bisher jedoch nicht m6glich, die fakto- 
rielle Analyse der hier zugrunde liegenden Erb- 
faktoren durchzufiihren. Soviel seheint jedoeh 
sicher zu sein, dab es sich um mehrere recessive 
Pseudofertilit~tsfaktoren handelt. 

In einem anderen Falle konnte die Analyse 
einer genotypiseh bedingten, sehr ausgespro- 
ehenen Pseudofertilit~it bei dieser Nicotiana-Art 
weitergeffihrt werden. BRIEGER (1926, 1927) 
land in einer Population von mehreren IOOO In- 
dividuen, die alle selbststeril waren, eine 
Pflanze, die so pseudofertil war, dab sie nach 
einer Selbstbest~iubung fast die gleiehe Samen- 
anzahl gab wie naeh einer fertilen Kreuz- 
best~ubung. Die Nachkommen dieser Pflanze 
spalteten jedoeh wieder in selbststerile und selbst 
fertile Individuen auf. Es scheint sich hier um 
ein einfaches Pseudofertilitfits-Gen zu handeln, 
das durch eine einmalige Mutation entstanden 
war. Es wurden nun heterozygote pseudofertile 
Individuen mit selbststerilen Individuen ver- 
schiedener Sippen gekreuzt. In den Nachkommen- 
sehaften trat jedoch nieht immer, wie erwartet, 
eine Spaltung in pseudofertile und selbststerile 
Individuen auf. Nach der Kreuznng mit einem 
hochgradig selbststerilen Individuum fanden sieh 
in tier n~chsten Generation nfimlich nut selbst- 
sterile Pflanzen, in einer anderen Kreuznng mit 
einer schwach pseudofertilen Pflanze traten auch 
einige pseudofertile Pflanzen auf, und erst in 
einer dritten Kreuzung mit einer auch etwas 
pseudofertilen Pflanze fand sich die erwartete 
Aufspaltung. Die Erkl~irung fiir dieses auffal- 
lende Verhalten sehe ich darin, dab der domi- 
nante Pseudofertilit~tsfaktor je naeh den sonst 
noeh vorhandenen Faktoren epistatisch oder 
hypostatisch ist. 

Das Vorkommen genotypischer Pseudoferti- 
lit~t hat HERIBERT-NILsSON auch bei dem ge- 
w6hnlich selbststerilen Roggen zeigen k6nnen. 
,,Den entscheidenden Beweis dafiir, dab man 
innerhalb des Roggens einzelne in hohem Grade 
selbstfertile Pflanzen hat, aus denen selbstfertile 
Rassen herangeziichtet werden k6nnen, habe 
ich aueh erbringen k6nnen. In drei F~llen habe 
ich mit Sieherheit derartige Sippen isolieren 
k6nnen. Anch eine vierte Pflanze scheint allem 
Ansehein nach dieser Kategorie anzugeh6ren" 
(HERIBERT-NILsSON 1926 ). Der durchsehnitt- 

liche Kornansatz war in diesen Linien sehr hoch. 
Er betrug 50--80% des maximalen Kornan- 
satzes, erreichte also den durchschnittliehen 
Ertrag fremdbest~iubten Petkuser Roggens. 

Es sei hier auch noch an die Verh~iltnisse beim 
Kern- und Steinobst erinnert, bei dem ja die 
Selbststerilit~tt sehr verbreitet ist. Die einzelnen 
Sorten unterscheiden sich jedoch oft dutch die 
St~irke der Selbststerilit~t. Wenn auch bisher 
erst eine geringe Zahl genauer Untersuchungen 
vorliegt, so l~iBt sich doeh schon mit einiger 
Wahrseheinlichkeit sagen, dab diese versehie- 
dene Pseudofertilit~t eine genotypische Basis 
besitzt. 

Mit der Besprechung dieser Beispiele wollen 
wir nns begniigen. Ehe wir jedoch dieses Kapitel 
besehlieBen, sei noch all die Kreuzungsversuche 
zwischen selbststerilen Sippen oder Arten,"mit 
vollkommen selbstfertilen Rassen oder Arten, 
wie sie COMPTON (I913) , EAST (1919) und BAUR 
(1919) durehgefiihrt haben, erinnert. In diesen 
Versuchen erwies sich die Selbstfertilit~it als das 
dominante Merkmal. Ob sie monofaktoriell oder 
polymer bedingt war, steht noch nieht ganz fest. 

Ftir den Ziichter wird die ph~inotypische 
Pseudofertilit~t kaum eine Bedeutung haben, 
da zur Zeit keine Aussicht besteht, die aus- 
16senden Faktoren iff einer Weise genau zu er- 
fassen, die eine experimentelle Hervorrufung der 
Pseudofertilit~t gestatten wiirde. Von groBer 
Wichtigkeit fiir die ziiehterische Praxis ist da- 
gegen das Studium und die experimentelle Er- 
fassung tier Erbfaktoren, die die genotypische 
Pseudofertilit~t determinieren. Wit kommen 
auf diese Fragen noeh einmal zurtick. 

Die V e r e r b u n g  der  Se lbs t s t e r i l i t~ t .  
Lange Zeit galt es als eine gesicherte Tatsache, 

dab die Selbststerilit~t eines Individuums mit 
einer unbegrenzten Kreuzungsfertilit~t der ver- 
schiedenen Individuen der gleichen Art gepaart 
sei. DARWIN (1876) vertrat diese Auffassung 
besonders naehdrticklieh. Er erkl~irte, dab ,,jede 
selbststerile Pflanze mit dem Pollen jedes be- 
liebigen anderen Individuums unter iooo oder 
gar IO ooo Vertretern der gleichen Art befruchtet 
werden k6nne". Obwohl bereits damals durch 
MUNRO F~ille yon Kreuzungssterilit~t zwischen 
selbststerilen Individuen beschrieben worden 
waren, hat sich diese Auffassung allgemein ver- 
breiten k6nnen. JosT (19o7) formulierte sie in 
moderner Weise in seiner Theorie tier Individual- 
stoffe. Diese sollen, wie der Name sagt, Ifir jedes 
Individuum spezifiseh sein und nur die Selbst- 
befruchtungen der Individuen verhindern. 

Es war das groBe Verdienst yon CORRENS 
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(I912), durch einen einfachen Versuch den Nach- 
weis erbracht zu haben, dab die Individual- 
stoffhypothese gar keine oder doch wenigstens 
keine allgemeine Gtiltigkeit besitzt. Er kreuzte 
zwei selbststerile Individuen des Wiesenschaum- 
krautes miteinander und stellte fest, dab die 
Nachkommen dieser Individuen nicht nur selbst- 
.steril, sondern dab sie in bestimmten Verbin- 
dungen auch kreuzungssteril waren. Es liel3en 
sich Gruppen yon Nachkommen unterscheiden, 
die alle in den gleichen Kreuzungen steril bzw. 
fertil waren. Eine /ihnliche Gruppenbildung 
wurde dann von einer ganzen Anzahl von Unter- 
suchern, von CORRENS selbst, yon ]~AST und 
LE~tMANN und ihren Mitarbeitern, yon SIRIUS, 
STOUT U. a. bei den verschiedensten Arten fest- 
gestellt. Die Theorie der Individualstoffe hat 
damit endgiiltig ihre Alleingfiltigkeit verloren, 
und an ihre Seite ist die Theorie der Gruppen- 
stoffe getreten. 

Es ist jedoch fiberhaupt zweifelhaft, ob es 
berechtigt ist, die Individualstoffhypothese auf- 
recht zu erhalten. Abgesehen von einem ein- 
zigen Falle ist bei allen genauer untersuchten 
selbststerilen Pflanzen das Vorhandensein yon 
Gruppenstoffen nachgewiesen worden. Nur bei 
der Saxifragazee Tolmiea Menziesii zeigte 
CO~RENS (I928), dab in eifler Kreuzung alle Ge- 
schwisterindividuen untereinander und mit den 
Eltern kreuzungsfertil sind, w/ihrend sie ande- 
rerseits s/imtlich selbststeril sin& ,,So sieht es 
einstweilen ganz so aus", schreibt hierzu 
CORRE~S (1928, S. 768), ,,als ob bier (und wohl 
Iloch in anderen nicht welt genug untersuchten 
F/illen) die Vererbung gar keine Rolle bei dem 
Zustandekommen der Selbststerilit/it spielte, 
und wir die Individualstoffe JosTs als Hem- 
mungsstoffe vor uns h/itten, also Stoffe, die 
nicht Linien, sondern wirklich Individuen eigen 
w/iren. Die Schwierigkeiten, die dieser Annahme 
entgegenstehen, sind abet so groB, dab ich die 
l)berzeugung behalte, weitere Untersuchungen 
werden fiber kurz oder lang auch bei Tolmiea 
die Rolle der Vererbung beim Zustandekommen 
ihrer Selbststerilit/it nachweisen." 

Mit der Entdeckung des Vorhandenseins yon 
Gruppenstoffen oder Linienstoffen, wie sie auch 
genannt werden, kam zu der bisher vorwiegend 
physiologischen Fragestellung eine genetische 
hinzu. 

Die Ausbildung der Individualstoffe kann j a 
nur rein phaenotypiseh determiniert werden. 

Die Entstehung der versehiedenen Gruppen- 
stoffe ist dagegen an eine genotypische Grund- 
lage gebunden. CORRENS (I912) kam bei dem 
ersten genauer untersuchten Obiekt , dem Wie- 

senschaumkraut (Cardamine pratensis), zu einer 
relativ einfachen mendelistischen Erkl/irung der 
Genetik der Gruppenstaffel. Dagegen fanden 
EAST und )/[ANGELSDORF (I925, 1926 ) und LEI-I- 
~ANNS Sehfiler FILZ~R (I926) durchaus andere 
Verh/iltnisse bei den Versuchspflanzen Nico- 
tiana Sanderae und Veronica syriaea. Wit 
k6nnen daher mit CORRENS (1928) zwei ver- 
schiedene Arten tier genotypiseh determinierten 
Selbststerilit/it unterscheiden. Der ffir den 
Kreuzblfitler Cardamine charakteristischer Erb- 
gang sol1 als der Cruci/erentypus im Anschlul3 
an CORRENS und der ffir Nicotiana und Veronica 
festgestellte Erbgang nach der den beiden Gat- 
tungen gemeinsamen h6heren systematischen 
Einheit als tier Personatentypus bezeichnet 
werden. 

Die Untersuchung anderer selbststeriler At- 
ten, bei denen die Determinierung auch geno- 
typisch erfolgt, vor allem verschiedener Hemero- 
callisarten dutch STOUT (1926) und yon Ver- 
bascum phoeniceum durch SII~I~S (1926) konnte 
bisher nicht in so endgiiltiger Weise durchge- 
ffihrt werden, dab die Einordnung in eine der 
beiden Typen oder die Aufstellung eines neuen 
Typus berechtigt w/ire. Es ist aber durchaus 
nicht unwahrscheinlich, dab sich neben dem 
Cruciferen- und dem Personatentypus noch 
weitere Typen werden unterscheiden lassen. 

Sowohl dem Cruciferen- wie dem Personaten- 
typus ist ein wichtiger Punkt gemeinsam. In 
beiden F/illen wird die Ausbildung der Gruppen, 
stoffe durch Glieder einer Serie multipler Allele 
bedingt. ,,Wir miissen die Existenz vieler Linien 
mit verschiedenen Hemmungsstoffen als ge- 
geben hinnehmen, wie die vielen Linien einer 
Bohnenrasse JOHANNSENS, n u r  dab eben bei 
Cardamine (und ebenso bei Nicotiana Sanderae 
und Veronica syriaca) die Linien nicht rein vor- 
kommen wie bei den Bohnen, sondern durch- 
einandergemischt infolge tier Selbststerilit/it 
und der dadurch bedingten fortw/ihrenden 
Bastardierung tier Linien untereinander" (CoR- 
REI~S 1912 ). Bei Veronica syriaca sind bisher 
12 Sterilit/itsallele und entsprechend 12 Gruppen- 
stoffe, bei Nicotiana Sanderae 14 Allele, bzw. 
Grappenstoffe einwandfrei nachgewiesen. Es 
kann aber nicht zweifelhaft sein, dab diese 
Zahlen noch zu niedrig sind und dab sie bei 
Vermehrung des Ausgangsmaterials in den Ver- 
suchen noch betr/ichtlich steigen werden. 

Wir wollen nun kurz die beiden Arten der 
genetopischen Selbststerilit/it besprechen und 
dabei mit dem Cruci/erentypus beginnen. 

CORRENS kreuzte bei Cardamine zwei Indi- 
viduen ~3 und @ miteinander, die je einen ak- 
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riven Hemmungsstoff (B bzw. G) und einen inak- 
tiven Hemmungsstoff (b bzw. g) enthielten. Da 
diese vier Gene Glieder einer Serie multipler 
Allele sind, kombinieren sie sich bei der Bastar- 
dierung beliebig untereinander, und wir erhalten 
in der Nachkommenschaft vier verschiedene 
Genotypen, die durch ihre Sterilit~itsbeziehungen 
zu den beiden Eltern charakterisiert sind, wie 
die Tabelle I zeigt: 

T a b e l l e  I. 

Konstitution Fertilit/~t mit den Eltern 

BG mit (~) steril mit (~) steril 
Bg steril fertil 
bG Iertil steril 
bg fertil fertil 

Sehr wichtig ist, dab das Verhalten des 
Pollens nur von der Konstitution des Indivi- 
duums abh~ingt, auf dem er gebildet war, aber 
nicht von den Genen, die in j edem Pollenschlauch 
vorhanden sind. Die Sterilit~it wird also bereits 
sporophydisch, nicht erst gametophytisch deter- 
miniert. Denn Pollen mit dem Faktor  b, wel- 
cher aus einer bG-Pflanze stammt, verNilt sich 
beispielsweise anders wie der b-Pollen einer bg- 
Pflanze, obwohl sie beide genetisch die gleiche 
Struktur haben. Abet ihr Verhalten ist eben 
bereits durch die Stammpflanze eindeutig fest- 
gelegt. 

Die Beziehungen der Nachkommen in den 
einzelnen Sterilit~itsgruppen untereinander sind 
noch nicht in jeder Beziehung gentigend ana- 
lysiert. Es macht sich hierbei eine deutliche 
Pseudofertilit~it st6rend bemerkbar. 

Der Personaten-Typus l~il3t sich in tier fol- 
genden Form charakterisieren: ])as Wachstum 
der Pollenschl~iuche wird durch die Sterilit~its- 
faktoren S~, S 2 . . .  S,~ bestimmt, die eine Serie 
von multiplen Allelen bilden. EntNilt  ein 
Pollenschlauch ein Allel dieser Serie, alas auch 
in den Zellkernen des Leitgewebes der Narbe 
und des Griffels enthalten ist, dann wird er in 
seinem Waehstum gehemmt: die betreffende 
Verbindung ist steril. Sind dagegen verschiedene 
Allele anwesend, dann ist das Wachstum der 
Pollenschl~iuche ungehemmt: die Verbindung ist 
fertil. 

Da jede diploide Pflanze immer zwei dieser 
SterilitfitsalMe enthalten muB, sind die fol- 
genden drei Kreuzungsarten m6glich (vgl. 
abb .  4). 

Eine Pfianze bestimmter Konstitution, z. t3. 
yon der Konstitution S 1 S 2 kann mit Pollen einer 
anderen Pflanze der gleichen Konstitution oder 
mit eigenem Pollen best~ubt werden. Das yon 

einer solchen heterozygoten Pflanze gebildete 
Pollengemisch enth~ilt nur Pollenk6rner mit den 
Faktoren S 1 oder $2, die auch in dem Leitgewebe 
der Griffel enthalten sind. Alle Pollenschlfiuche 
werden also in ihrem Wachstum gehemmt und 
die Verbindung ist steril (Abb. 4, links). 

Wird eine Pfianze tier gleichen Konstitution 
dagegen mit dem Pollen einer Pflanze ganz an- 
derer Konstitution bestfiubt, etwa einer $3S ~- 

zz z ~  a s ,  

Abb. 4. Personaten-Typus. Schemafische Darstellung 
des Pollenschlauehwachstums (nach Brieger I927). 

Pflanze, dann k6nnen alle Pollenschliiuche un- 
gehindert bis zu den Samenanlagen wachsen. 
Die Eier werden befruchtet, und die Verbindung 
ist restlos fertil (Abb. 4, Mitte). 

Schliel31ich k6nnen wir die S 1 S2-Pflanze mit 
dem Pollen einer Pflanze best~iuben, die einen 
Faktor, etwa den S1-Faktor mit ihr gemeinsam 
hat, den anderen Faktor  aber nicht und daffir 
etwa den Faktor  S~ entMlt. Die H~ilfte der 
Pollenschl~iuche wird dann also den S1-Faktor 
mit sich ftihren und in seinem Wachstum ge- 
hemmt sein, die andere dagegen wird normal his 
zu den Eiern hinunterwachsen k6nnen (Abb. 4, 
rechts). 

Wenn wir die Naehkommenschaften der drei 
Arten yon Kreuzungen untersuchen, dann ergibt 
sich folgendes Bild: 

Im Falle I werden die $1- und die S~-Eier der 
S 1 S~-Pflanze tiberhaupt nieht befruchtet. 

Im Falle 2 werden die S 1- und die S2-Eier yon 
Sa- und S~-Pollenschl~iuchen befruchtet. Da die 
verschiedenen Gameten in gleicher Anzahl auf- 
treten, so ergeben sich in der Nachkommenschaft 
vier gleichgrol3e Genotypenklassen, die dann 
ebensovielen SterilitS~tsgruppen entsprechen: 
$1 $2 • S~ $4 = $1S8 + $1 $4 + S2S~ + S~$4 
Keine der vier Klassen hat dieselbe Konstitution 
wie die 1?;item. Sie sind also alle mit dell Eltern 
reziprok fertil. Sie unterscheiden sich auch alle 
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untereinander dutch je einen Faktor und sind 
daher auch untereinander kreuzungsfertil. Nur 
die Individuen jeder der vier Gruppen sind 
untereinander steril. 

Im Falle 3 schliei31ich werden die S~- und S 2- 
Eier nur durch S3-Pollenschl~iuche befruchtet, 

Abb. 5. ,,Coe's Violet"-Pflaume, A best~.ubt mit Pollen der ,,Jefferson"-Pflaume 
B geselbstet, C bestitubt mit Pollen der ,,Bryanstone Gage"-Pflaume (nach Crane 1927). 

da ja die S1-Pollenschl~uche eliminiert werden. 
Wir erhalten daher nur zwei Genotypen in tier 
Nachkommenschaft: 

S1 $2 X $1 Sa = S1 $3 - / $ 2  $3 
Es spaltet also in diesem Falle die Sterilit~ts- 
gruppe des Vaters und eine neue Gruppe heraus. 
Die H/ilfte der Nachkommen ist mit dem Vater 
steril, wiihrend alle Nachkommen mit der Mutter 
fertil sind. Untereinander gruppieren sich die 
Individuen in zwei in sich sterile, miteinander 
kreuzungsfertile Gruppen. 

Die Richtigkeit dieser Theorie konnte restlos 
sowohl bei Nicotiana Sanderae wie auch bei 

Veronica syriaca bewiesen werden, indem Kreu- 
zungen der eben besprochenen Art in grol3er 
Zahl genau analysiert wurden und immer die 
erwarteten Ergebnisse ergaben. 

Ein weiterer Beweis fiir die Richtigkeit des 
Personatenschemas konnte bei Nicotiana San- 

derae dutch Ausntitzung der Pseu- 
dofertilitiit erbracht werden. Es 
gelang EAST & MANGELSDORF 
(1927) auf diese Weise Individuen 
und ausgehend von diesen Sippen 
zu ziichten, die ftir ein Sterilit~its- 
allel homozygot waren. Wenn man 
eine normal heterozygote Pflanze 
etwa yon der Konstitution S 1 S z 
selbstet, dann mul3 sich ja die fol- 
gende Spaltung in der Nachkom- 
menschaft ergeben : 

S1S 2 (selbst) ~ S1S 1 -~ S1S 2 + $2S 2. 

Diese homozygoten Individuen, die 
3 durch weitere Ausntitzung der 

Pseudofertflitfit rein gez/ichtet wet- 
den kSnnen, verhalten sich in Kreu- 
zungen so, wie man es auf Grund 
der Theorie voraussagen kann. Als 
Beispiel wollen wit die Beziehungen 
der homozygoten Sterilifiitsgrup- 
pen der eben besprochenen Kreu- 
zung erliiutern (Tab. 2). 

Tabel le  2. 

%0 
t~ 4-} 0 .,.-~4"~ "~  

S~S1 I ~ertil sterfl steri l fer t i l  
$2S ~ I fert f l  steri l fer f i l  steri l 

Es ergibt sich also das wichtige 
Ergebnis, dab bei der Kreuzung 
einer homozygoten Pflanze mit 
einer heterozygoteI1, die dell glei- 
chen Sterilit~tsfaktor enthiilt, rezi- 

proke Kreuzungen verschieden ausfallen mtissen: 
Bei Benutzung des Pollens der homogoten 
Pflanze ist die Kreuzung steril, bei Verwendung 
des heterozygoten Pollens ist sie fertil. 

Diese Verschiedenheit reziproker Kreuzungen 
kann bei Arten, die einen gewissen Grad yon 
Pseudofertilit/it besitzen und bei denen damit 
die MSglichkeit des Auftretens homozygoter 
Individuen gegeben ist, eine ziichterische Bedeu- 
tung besitzen. Jedenfalls wird man bei diesen 
nicht yon dem Ergebnis tier einen reziproken 
Kreuzung auf das der anderen schlieben dtirfen. 

Der Personaten-Typus wurde f/ir Nicotiana 
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Sanderae und Veronica syriaca, wie wir bereits 
erw~ihnten, einwandfrei bewiesen. FILZER(I926 ) 
und EAST (1926) fanden dann bei der Durch- 
musterung der Literatur, dab die VerNiltnisse, 
die BAUR (1919) bei dem selbststerilen Antirrhi-  
nun, Segovia fand, den gleichen Gesetzm~Big- 
keiten folgen. SINKS (1926) versuchte, auch seine 
Versuchsergebllisse an Verbascum phoeniceum 
auf das gleiche Schema zurfickzuffihren. Er  war 
jedoch hierbei genStigt, wesentlich erweiternde 
Hilfshypothesen heranzuziehen. 

Von Kulturp/lanzen liegen nur sehr wenige 
sichere Angaben fiber ein Auftreten von Kreu- 
zungssterilit~it bei selbststerilen Formen vor. 
Wir wollen uns hier auf eine kurze Bespreehung 
der genauen Untersuchungen, die CRANE (1927) 
an verschiedenen Kernobstvariet~ten durch- 
gefiihrt hat, beschr~inken. Diese Untersuchungen 
haben auch eine ganz besondere praktische Be- 

deutung. Gerade bei Kirschen und Pflaumen 
ist eine weitgehende Selbststeriliffit sehr ver- 
breitet, so dab es sich empfiehlt, verschiedene 
Variet~ten untereinander zu pflanzen, um einen 
genfigenden Fruchtertrag sicherzustellen. Man 
wird aber weiterhin Sorge tragen miissen, dab 
man nicht etwa gerade mehr oder weniger aus- 
gesprochen kreuzungssterile Variet~iten kom- 
biniert. 

DaB bei dem Steinobst (Kirschen und Pflau- 
men) die Kreuzungssterilit~it ebenso vollkommen 
sein kann wie die Selbststerilit~tt, solien die 
Abb. 5 und Tab. 3 illustrieren. 

In der Abbildung 5 sind die Selbstbest~u- 
bungen mit B bezeichnet. Bei A sieht man 
dann die Ergebnisse yon sterilen und bei C yon 
fertilen Kreuzbest~iubungen. 

Die Gruppenbildung ist bei den untersuchten 
Pflaumen im Gegensatz zu dell Kirsehen nicht 

Tabelle. 3. Ergebnisse der Selbse- und Kreuzbest~iubungen bei verschiedenen Pflaumensorten. In 
jedem Quadrat is~ erst die Anzahl der best~iubten Bltiten angegeben, daruns in Kursivdruck die 

Anzahl der erhaltenen Friichte nach Crane 1927). 
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:ganz scharf. Immerhin k6nnen wir mit CRANE 
in seinem Versuchsmaterial vier deutliche Ste- 
rilit/itsgruppen unterscheiden. Aber manche 
Kreuzungen yon Variet~iten der gleichen Gruppe 
untereinander weisen eine, allerdings geringe 
Ferti!itiit auf. Wichtig ist ferner, dal3 wir bei 
einigen Pflaumen-Varietgten Unterschiede der 
reziproken Kreuzungen ~eststellen k6nnen. In der 
Tabelle 3 kommt dies in der unrege!m~iBigen 
Umgrenzung der Sterilit/itsgruppen znm Aus- 
druck. Die S/imlinge Nr. lO24 nnd lO3 ~ sowie 
.die Sorte ,,Blue Rock" sind als Pollenlieferanten 
mit den anderen Vertretern ihrer Sterilitiits- 
gruppen verh~iltnismSl3ig fertil, w~ihrend sie mit 
dem Pollen dieser anderen Sorten ganz oder 
fast ganz kreuzungssteril sind. 

i)ber die genetische Grundlage dieser Gruppen- 
sterilit~it und der dabei in einzelnen F~illen beob- 
achteten u der reziproken Ver- 
bindungen 5uBert CRANE nur einige u 
tungen. Die Interpretation CRA~ES bedeutet 
nichts weiter als eine l]bertragung des Perso- 
naten-Schemas auf die Verhiiltnisse beim Stein- 
obst. Eine solche l)bertragnng kann als Arbeits- 
hypothese einen grol3en Wert haben, man darf 
aber nicht vergessen, dab es sich dabei eben zu- 
n/ichst nur urn eine nnbewiesene Hypothese 
handelt. Denn wir wissen bereits, dab der Per- 
sonaten-Typus nut einer der vorhandenen Arten 
der genotypischen Selbst- und Kreuzungssterili- 
t~it darstellt. 

Auch bei dem mehr oder weniger ausge- 
sprochen selbststerilen Kohl (Brassica oleracea) 
glaubt DETJEN (I927) neben der Selbststerilit/it 
eine Krenzungssterilitfit nachgewiesen zu haben. 
Genauere Untersuchungen stehen jedoch noch 
a u s .  

Zusammenfassend k6nnen wir also folgende 
Typen der Selbststerilit/it je nach dem Erb- 
gange unterscheiden : 

z. t~hi~notypisch deferminierte Sterilitdt. 
Die Sterilit/it wird einheitlich fiir jedes In- 

dividuum festgelegt: Tolmiea (Saxi/ragaceen- 
Typus). 

2. Genotypisch determinierfe Sterilit~f. 
A. Die Sterilit/it wird ffir jedes Individuum 

im ganzen einschlieBlich seiner Keimzellen 
(sporophytisch) determiniert: Cruci/eren-Typus. 

B. Die Sterilitiit wird sporophytisch im 
weiblichen Geschlecht und gametophytisch im 
m~nnlichen Geschlecht determiniert : Personaten- 
Typus. 

Es ist dnrchaus m6glich, wie wir bereits mehr- 

fach betonten, dab die Ausdehnung der Unter- 
suchungen auf andere Arten noch zur Aufstellung 
weiterer Typen ftihren wird. 

Die  z i i c h t e r i s c h e  B e d e u t u n g  der  
S e l b s t s t e r i l i t i t ~ i t .  

Fiir den Saatgutziichter, der reines Saatgut 
erhalten und vermehren will, ist die Selbst- 
sterilitSt kein uniiberwindliches Hindernis. Er 
kann an Stelle der strengen Inzucht zu einer 
Geschwisterinzucht seine Zuflucht nehmen, die 
ja ebenfalls, wenn auch langsamer, zu dem an- 
gestrebten Ziele ffihrt :der m6glichst weitgehen- 
den Homozygotie. 

Bei ph~notypischer Sterilit~it kann man jede 
beliebige Geschwisterkreuzung durchftihren. 

Bei genotypischer Sterilitfit liegen die Dinge 
ungiinstiger, da bier nicht alle Geschwister 
untereinander fertil sind. Wir wollen hier nnr 
an die Verhiiltnisse beim Personaten-Typus er- 
innern, bei dem die Beziehungen der Geschwister 
nntereinander am eingehendsten untersucht 
sind. Wenn die beiden Eltern keinen Sterilit~its- 
faktor gemeinsam haben, dann entstanden vier 
Sterilit~itsgruppen in der Nachkommenschaft. 
Je ein Viertel der Naehkommen sind also unter- 
einander steril, d.h.  bei ganz zufallsgem~ger 
Auswahl der Versuchspflanzen werden bei Ge- 
schwisterkreuzungen einViertel allerGeschwister- 
kreuzungen steril sein. Hatten die beiden Eltern- 
individuen einen Sterilit~tsfaktor gemeinsam, 
dann treten nur zwei Sterilit~itsgruppen auf, 
die Hiilfte aller Geschwisterpflanzen sind unter- 
einander steril. 

Geht man nun in einem Ziichtungsexperiment 
yon zwei Elternpflanzen aus, die keinen Sterili- 
t~itsfaktor gemeinsam haben, dann sind die vier 
SterilitiitsalMe, die in die Kreuzung eintreten, 
noch sfimtlich in der F 1, nnd zwar mit gleicher 
HSufigkeit enthalten. 
S 1S~•  S ~ $ 4 = $ 1 S 3 + $ 1 S , + $ 2 S ~ + S ~ $ 4  

Von den Gesehwisterkreuznngen sind ein 
Viertel steril, da die gekreuzten Geschwister 
beide SterilitStsgene gemeinsam haben. u 
den restlichen drei Vierteln der Kreuzungen, die 
allein Naehkommen geben, haben in zwei Drit- 
teln die beiden Geschwister je einen Sterilit/its- 
faktor gemeinsam, und nur in ein Drittel gehen 
noch alle vier Sterilit/itsgene ein. Nit anderen 
Worten: zwei Drittel der F2-Nachkommen- 
schaften geben bei getrennter Aufzncht der ein- 
zelnen Nachkommenschaften und bei weiter fort- 
gesetzter strenger Geschwisterinzucht nur noch 
50 % fertile und 50 % sterile Geschwisterverbin- 
dungen. In den F3-Nachkommenschaften steigt 
dieser Bruehteil bereits auf s/0, in den F~-Nach- 
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gemeinen Vererbungstheorie bald bei dieser, 
bald bei jener Tier- oder Pflanzengruppe zwecks 
Lieferung yon Paradebeispielen eine Anleihe 
gemacht zu werden. Im Verlauf meiner seit 
7 Jahren durchgeffihrten Vererbungsversuche 
mit Kleinv6geln, die ich gemeinsam mit meinen 
Freunden KARL REICIr Bremen, und General- 
konsul CREMER, Bremen, und mit Unterstfitzung 
der Bremer Wissenschafllichen Gesellscha/t und 
tier Notgemeinscha/t tier deutschen Wissenscha/t 
betrieben habe, ist es mir denn aueh bereits 
gelungen, nicht nur die ein/achen mono- und di- 
hybriden Mendel/~lle, sondern auch die inter- 
medii~re Vererbung, die Lehre von den LetaI- 
/aktoren, die Faktorenk@pelung und den Fak- 
torenaustausch, die Geschlechtsvererbung und ge- 
schlechtsgebundene Erb/aktoren, Polymerie, mul- 
tiplen Allelomorphismus, Intersexualit~t und 
Gynandromorphismus, neuerdings auch den Ge- 
dankengehalt tier physiologischen Theorie tier 
Vererbung nach R. GOI=DSCI~MIm" lediglich an 
Beispielen aus der Gruppe der Kanarienv6gel 
und tier Wellensittiche zur Darstellung zu brin- 
gen 1. 

Wenn aueh manehe dieser Versuchsergeb- 
nisse nicht ausreichen dfirften, um von sich aus 
die Allgemeingtiltigkeit der in ihnen sich wirk- 
sam erweisenden GesetzmS~13igkeiten mit Sieher- 
heit zu beweisen, so darf nicht vergessen werden, 
dab hinter ihnen ja die groBe Ffille des Beweis- 
materials aus anderen Tier- und Pflanzengrup- 
pen steht, die dieselben Gesetzm~il3igkeiten 
zeigen. Es ist niemals wertlos, durch spezielle 
erbanalytische Untersuehung einer kleinen 
Gruppe yon Formen m6gliehst nach allen Rich- 
tungen hin dem Bau tier modernen Vererbungs- 
lehre eine immer festere Stfitze zu verleihen. 
Solche Arbeiten geh6ren zum Programm einer 
@eziellen Vererbungslehre. Es kann nicht ge- 
leugnet werden, dab in den letzten 30 Jahren 
seit Wiederentdeckung der Mendelschen Regeln 
alas Feld dieser ,,speziellen Vererbungslehre" 
von zahlreichen Forschern mit grol3em Erfolge 
bearbeitet worden ist, ja mit solchem Erfolge, 
dab es dem einzelnen Spezialforscher kaum 
noch m6glieh sein dfirfte, einen Uberblick fiber 
das ganze Gebiet sich zu wahren. Alles dr/ingt 
danach, die Ergebnisse der speziellen Vererbungs- 
forschung vergleichsweise zusammenzustellen, 
um daraus wieder zur Erkenntnis neuer Gesetz- 
m/il3igkeiten voranzuschreiten. Wenn wir das 
Wesen der wirksamen Erbfaktoren richtig ver- 
stehen, so sind es offenbar mehr oder weniger 
komplizierte chemische K6rper yon der Rang- 
ordnung tier Autokatalysatoren, die in dem 
lebenden Plasma je nach seiner spezifischen Zu- 

sammensetzung chemische Reaktionen hervor- 
rufen, deren raum-zeitliche Abl~iufe letzten Endes 
zur Entstehung der als Erbeigenschaften in die 
Erscheinung tretenden tierischen bzw. pflanz- 
lichen Merkmale ffihren 2. Diese Auffasung 
macht aber den Weg frei zu einer Betrachtungs- 
weise, die nieht in den Erbfaktoren, sondern in 
dem Plasma das Artspecificum sieht 8. Wenn 
dem abet so ist, dfirfte es m6glich sein, die Erb- 
faktoren, die innerhalb der verschiedenen Tier- 
gruppen auftreten, untereinander zu vergleichen 
und unter Umstfinden Feststellungen zu machen 
yon der Art, dab gewisse Erbfaktoren ganzen 
Tiergruppen gemeinsam sind. Es ist dabei nicht 
unbedingt notwendig, dab die gleichen Erb- 
faktoren in verschiedenen Tierspezies dieselbe 
Wirksamkeit ausfiben, da ja ihre Wirksamkeit 
in hohem Mage v o n d e r  Zusammensetzung des 
betreffenden Artplasmas, in welchem sie wirken, 
und von anderen Erbfaktoren, mit denen sie 
zusammenwirken mtissen, abhfingig gedacht 
werden kann. Hier liegen die Probleme einer 
vergleichenden Vererbungslehre. Ich glaube in der 
These, dab der Faktor ffir die Entstehung des 
Grundstoffes Ifir Fettfarbstoffe (Prolipochrome) 
bei Kanarienv6geln und Wellensittichen der 
gleiche ist, obwohl das Endergebnis seiner Wirk- 
samkeit, nfimlieh die gelbe Fettfarbe in der 
Rinde der Federstrahlen, sich bei den Kanarien- 
v6geln als eine recessive, bei den Wellensittichen 
als eine dominante Eigenschaft erweist, einen 
ersten Schritt auf dem problematischen Gebiet 
der vergleiehenden Vererbungstheorie getan zu 
haben 4. Inzwischen ist dieser Gedanke yon 
KOSSWlG zur Erkl~irung tier Ergebnisse seiner 
Platypoecilus-Xiphophorus-(Zahnkarpfen-) Kreu- 
zungen aufgenommen worden 5. Bei HALDANE 
finden wir den Gedanken der vergleichenden 
Genetik 6, und yon NACI-ITSHEIM ist er jfingst 
wieder betont worden ~. 

Die Voraussetzung ffir die M6glichkeit ver- 
gleichender erbanalytischer Betrachtungen ist 
die monographische Darstellung der bekannten 
Erbfaktoren der verschiedensten Tier- und 
Pflanzenformen, eine Darstellungsform, welche 
sich auch mit den Bedfirfnissen der Zfichterwelt, 
die immer Zfichter spezieller Formen sind, deckt. 
Ich habe es daher sehr begrfiBt, dab ich yon der 
neu gegrfindeten Zeitschrift ,,Der Zfichter" auf- 
gefordert wurde, fiber die Genetik der Kanarien- 
v6gel, insonderheit die wirksamen Erbfaktoren 
zu schreiben. Die Stoffeinteilung ergibt sich 
aus dem Programm. Sie ist eine andere als in 
dem gleichfalls ,,Genetik der Kanarienv6gel" 
genannten Sammelreferat in der Bibliographica 
Genetica s und meiner Vererbungslehre ffir Klein- 


