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lich m6glich, dal3 der offene Gaumen einem 
besonderen Vererbungsfaktor zuzuschreiben ist. 
Es gibt aber beim Bulldogghund einen Typ, der 
dem offenen Gaumen der Bulldoggk~ilber und 
Pekingneser nicht ~ihnelt. 

tdber diesen Typ habe ich Mitteilungen be- 
kommen, die darauf hindeuten, da{3 er auf einem 
besonderen Vererbungsfaktor beruhe. Dagegen 

/ibrigen vier hatten zwei eine dezidierte Zwischen- 
form wie F1; ein Junges starb friih und konnte 
nicht identifiziert werden und ein Rfide, der noch 
am Leben ist, vertritt, wie die beigeftigte Ab- 
bildung (Abb. 4) zeigt, vSllig den Pekingneser Typ. 

Ich habe also in diesem Kreuzungsversuch 
durch Rtickkreuzung eine Anfspaltung des 
kurzen runden Sch~idels mit stark verkiirzter 

Abb. 3. Hfindiu aus Kreuzung Pekingneser Rfide • F1 Hfindin 
(Schnauzer • Dachshund, Abb. I). 

hat es den Anschein, dal3 der bei den Pekingnesern 
und Bulldoggk~ilbern auftretende offene Gaumen 
durch die Wirkung der abnorm grogen Breiten- 
entwicklung des Sch~idels dieser Tiere bedfngt ist. 

Die Pekingneser Jungen mit offenem Gaumen 
sterben in den ersten 2--3 Tagen nach der Ge- 
burt, weil ihnen die Milch wieder aus der Nase 
herausl~iuft. Ihre Kopfform ist immer besonders 
typisch und die Zfichter sind sehr betrfibt fiber 
den Tod des ,,entziickenden" Tieres. 

Die zwei Jungen, die in meinem Versuch nach 
der Riickkreuzung den Pekingnesern ~ihnelten, 
wurden auch als typiseh bezeichnet. Von den 

Abb. 4. Herausgespaltener Pekingnesertypus nach Rfickkreuzung 
mit Pekingneser. 

Schnauze des Pekingneser und eine solche des 
normalen Sch~idels mit langer Schnauze erreicht. 
Die Zahlen sind klein und die Versuche werden 
darum fortgesetzt, aber die bisher vorliegenden 
Ergebnisse deuten darauf hin, dab ein einfacher 
Faktor vorliegt, der den runden, breiten ScNidel 
und die stark verkiirzte Schnauzenpartie bei den 
Pekingnesern verursacht. 
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Von G. Hiorth ,  Aas (Norwegen). 

Einleitung. 
HARVEY (1922 und I924) ist es als erster ge- 

lungen, Pflanzen in ausschliel31ich kfinstlichem 
Licht zur Samenreife zu bringen. Ihn inter- 
essierten dabei im wesentlichen physiologische 
Fragen. Er erwfihnt jedoch, dab seine Ergeb- 
nisse ein betr~ichtliches Interesse fiir den 
Pflanzenzfichter Nitten. Es sei mSglich, im 
Winter durch Anwendung elektrischen Liehtes 

- -  entweder fiir sich allein oder als Zuschul3 zum 
Tageslichte - -  eine oder mehrere Generationen 
aufzuziehen und dadurch die Zeit, die zur Er- 
zeugung einer neuen Rasse notwendig sei, ab- 
zukfirzen. MAXtMOW (1925) , tier ebenfatls mit 
ausschliel31ich kfinstlichem Licht arbeitete, ge- 
lang es, verschiedene Arten in fiberraschend 
kurzer Zeit zur Samenreife zu bringen ; z. B. eine 
frfihe Gerstensorte in 43 Tagen. Die sp/iteste 
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Gerstensorte brauchte 69 Tage. MAXI?ClOW be- 
tont, dab das elektfische Licht dem Pflanzen- 
veredler auBer einer Beschleunigung der Selek- 
tionsarbeit noch den Vorteil bietet, dab man j ede 
Pflanze zu jeder Jahreszeit zum Bliihen bringen 
und dann zu Kreuzungen mit Rassen, die in der 
Natur nicht gleichzeitig bl/ihen, benutzen kann. 
HARRINGToN (1926) hat als erster elektrische 
Beleuchtung bei der Ziichtungsarbeit verwendet. 
Ihm gelang es, die PI-, F1- und F2-Generationen 
von Getreidekreuzungen innerhalb eines Jahres 
aufzuziehen. Im Gegensatz zu beiden erst- 
genannten Autoren, die kontinuierliches kfinst- 

2. Pflanzen zu finden, die fiir derartige Ver- 
suche geeignet sind. 

3. Ob die spaltenden Charaktere der in kfinst- 
lichem Licht aufgewachsenen Pfianzen genfigend 
sicher identifiziert werden k6nnen. 

4. Ob die in kfinstlichem Licht gewonnenen 
Samen gesunde Pflanzen ergeben. 

Vorl/iufige Versuche. 

In dem ersten Versuche (IO, M~irz bis 18. Juni 
1928 ) besch~iftigte ich mich mit den beiden 
ersten Fragen. 35 Arten wurden in zwei ver- 
schiedenen Lichtintensit~iten aufgezogen. Die 

Abb. z. Elektrische Beleuchtungsanlage. 

liches Licht in R~iumen, die vom Tageslicht ab- 
geschlossen waren, anwendeten, benutzte HAR- 
mNGTON periodische elektrische Beleuchtung 
als ZuschuB zum Tageslicht in einem Treibhause. 
Er  empfiehlt es, erst  einige Wochen - -  beim 
Weizen z. B. 7 - -  nach der Aussaat der Pflanzen 
mit der kfinstliehen Beleuchtung zu beginnen. 
HARRINGTON konllte in vielen F~illen fast nor- 
malen Samenansatz erzielen, w/ihrend die erst- 
genannten Autoren oft nur eine geringe Samen- 
zahl pro Pflanze erhielten. 

Im Friihjahr 1928 und im Winter 1928/29 
habe ich einige Versuche ausgeffihrt, um zu 
sehen, welche Anwendungsm6glichkeiten das 
elektrische Licht fiir Vererbungsversuche hat. 
Es interessierten dabei besonders folgende 
Fragen : 

I. Eine praktische Versuchsanordnung zu 
finden. 

Versuche wurden in einem Zimmer des botani- 
schen Laboratoriums der landwirtschaftlichen 
Hochschule Norwegens in Aas ausgeftihrt. Die 
elektrische Beleuchtungsanlage wird auf der 
Abbildung 1 gezeigt. Ein Tisch (4 • 2 Meter) 
wurde mit Zink beschlagen und mit einer 3 cm 
hohen Zinkkante umgeben. Auf den Tisch 
wurde ein Geriist yon dfinnen Balken aufgelegt, 
welches die quadratischen Schirme aus Kreuz- 
furnier tr/igt. Die Schinne haben eine Gr6Be 
von ca, I m 2 und sind auf ihrer ,,Innenseite" 
mit reinem Kalk bestrichen. Der durch diese 
Schirme umgrenzte Raum wird durch andere, 
auf beiden Seiten gekalkte Schirme in zwei 
gleich grol3e Abteilungen I und II geteilt. Ab- 
teilung I wurde von vier 75o-Watts Osram- 
Nitra-Lampen beleuchtet, Abteilung II yon 
einer I5oo-Watts-Lampe. Die kfinstliche Be- 
leuchtung war in allen Versuchen kontinuierlieh. 
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Dazu kam ein Zuschul3 yon Tageslicht, der in I 
sehr gering war, da diese Abteilung vor der Wand 
steht, in II,  die vor dem Fenster steht, mehrmals 
gr68er. Der Versuchsraum im ganzen erh/ilt 
jedoch wenig nattirliches Licht, da das Fenster 
im Verh/iltnis zu der Gr613e des Zimmers klein 
ist und umliegende Geb~ude Schatten geben. 
Als Reflektoren wurden Siemens-Schuckert L 74 
und L 33 sch benutzt. Die H6he der Lampen 
konnte leicht verfindert werden. Im allgemeinen 
war die Unterkante der Reflektoren der 75 o- 
Watts-Lampen 1,o4 m von der Oberfl~iche der 
Gef~13e entfernt. Die Pflanzen wurden in Zink- 
gefiiBen (Durchmesser 20 cm, H6he 19 cm) in 
eine sandige Erdmischung ges~it. 

Durch einen mit IrisschlieBer und Vorschalt- 
widerstand regulierbaren F/icher wurde frische 
Luft yon augen in das Zimmer gelassen. Die 
Pflanzen wurden unmittelbar nach der Keimung 
bis zur Bliitezeit dem Winde eines oszillierenden 
F/ichers ausgesetzt. 

Die Versuchspflanzen wurden am Io. M/irz 
I928 ausges~t. Bei Abschlul3 des Versuches am 
I8. Juni hatten die meisten Arten reife Samen 
gesetzt. Im allgemeinen war der Wuchs in I 
weit besser, die Pflanzen kamen frtiher zur 
Bliite und Samenreife als in II. Daraus kann 
man schliegen, dab der Unterschied in der In- 
tensit~it des kiinstlichen Lichtes zwischen I und 
II  weit mehr Bedeutung f/Jr das Gedeihen der 
Pflanzen hat te  ais der in der Menge des natfir- 
lichen Lichtes. Viele Arten mul3ten aufgebunden 
werden, well die Stengel sehr schw~ichlich waren. 
Sie konnten dann ganz normale Bliiten und reich- 
lich Samen tragen. Der Samenansatz war sehr 
verschieden. Mehrere Arten setzten sehr wenig 
Samen an. Ganz besonders reichlich Samen trug 
Vaccaria segetalis schon 5o Tage nach der Aus- 
saat. Die geernteten Samen dieser Art waren 
yon weit besserer Qualit~it als die ausges~iten. 
Reichliche und gute Samen trugen sonst noch 
z. B. Agr0stemma Githago, einige Nolana-Arten, 
Nigella sativa (Variet~t mit gelben Samen), Si- 
lene pendula, Linum usitatissimum, t-Iordeum 
vulgare, Collinsia bicolor, Clarkia pulchella, 
Gilia achilleifolia. Antirrhinum majus blfihte 
57 Tage nach der Aussaat und trug reichlich 
B1/iten. Bei Abschlu8 der Beleuchtung am 
I8. Juni  waren jedoch nur sehr wenig Samen 
reif. Melandrium album lieferte sch6ne Pflanzen, 
die 36 Tage nach der Aussaat zu bltihen be-. 
gannen. Sie wurden mit Pollen yon Silene pen- 
dula best/iubt und lieferten am IO. Mai reife 
Samen. 

Gerste reifte frfiher als alle anderen Arten. 
,,D6nnes"-Gerste lieferte schon 47 Tage nach 

der Aussaat die erste reife Ahre mit 31 guten 
K6rnern. 4 Ahren yon ,,Maskin"-Gerste wurden 
27 Tage nach der Aussaat kastriert und zu Kreu- 
zungen benutzt. Sie ]ieferten 23 Tage sp~iter 
zusammen 68 reife Samen. Die F 1 dieser Kreu- 
zungen wurde im Sommer im Treihhaus, die F~ 
yon Oktober bis Dezember wieder in elektrischer 
Beleuchtung geztichtet. So wurden drei Gene- 
rationen innerhalb 9 Monate abgeschlossen. 

Im Winter I928/29 wurden nur wenige neue 
Arten gepriift, darunter Vicia Faba, Phaseolus 
vulgaris, Clarkia elegans, Hibiscus trionum. 
Diese Arten setzten leicht reife Samen. Die 
beiden letzteren zeichneten sich durch besonders 
kr~ftige Stengel aus. 

Einige allgemeine Erfahrungen seien hier er- 
w~ihnt. Die gr6Bte Gefahr ist meist, dab das 
Hypokotyl  zu lang wird und die Pflanzen in- 
folgedessen sehr schw/ichlich werden. Gelingt 
es, Pflanzen mit starkem Hypokotyl  zu be- 
kommen, so hat man sp~ter meist keine Sorgen 
mit den Pflanzen. Die Ursache dieser Eigen- 
tfimlichkeit ist offenbar die, dal3 die Gliihlampen 
zu wenig kurzwelliges Licht aussenden. Nene 
Lampen mit reichlichem kurzwelligen Licht sind 
von Osram im vorigen Jahr  hergestellt worden. 
Die fiir diese Lampen empfohlenen Zink- oder 
Aluminiumreflektoren, scheinen jedoch das 
Licht nicht so gleichm~iBig nach alien Seiten zu 
reflektieren, wie es erwiinscht wfire (Brand- 
wunden auf den Bl~ittern). Bei geeigneten Re- 
flektoren diirfte man viel von diesen Lampen 
erwarten. 

Gegen die iiberm/iBige L~nge des Hypokotyls 
wurden verschiedene Mittel angewandt. Die 
Pflanzen wurden z. B. gleich nach dem Keimen 
einem starken Wind (mittels des erw~hnten 
oszillierenden F~ichers) ausgesetzt. Aul3erdem 
wnrden w~hrend der ersten Entwicklungszeit 
der PfIanzen Lampen benutzt von einer etwas 
geringeren Spannung als die sonst am Versuchs- 
ort gebr~uchlichen (225 start 24 o Volt). Wenn 
bei Gerstenpflanzen der Bestockungsknoten zu 
hoch liegt, so geniigt es, nachtr~glich 2 cm Erde 
in die Gef~il3e zu ftillen. Man achte auBerdem 
auf die Temperatur  des Zimmers. t]brigens ver- 
halten sich verschiedene Rassen derselben Art 
oft sehr verschieden. Bei den unten beschrie- 
benen Vererbungsversuchen wurden die meisten 
Schwierigkeiten umgangen durch Wahl yon 
Rassen mit einem kr~ftigen Hypokotyl.  

Im Sommer 1928 wurden mehrere hundert 
Arten im Freiland auf ihre Brauchbarkeit fiir 
Vererbungsversuche gepriift. Der gr68te Wert 
wurde gelegt auf das Vorhandensein zahlreicher 
brauchbarer Charaktere aller Organe (Blatt und 
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Bliite). Bei Koppelungsuntersuchungen z .B.  
ist es meist ungleich leichter, die Koppelung eines 
Blattfaktoren mit einem Farbfaktoren der Bliite 
festzustellen, als die zweier Farbfaktoren der 
Bliite. Ohne die Variabilit~t einer Pfianze zu 
kennen, kann man sich doch auf Grund ihres 
Habitus mit groBer Wahrseheinlichkeit tiber das 
Vorkommen yon brauchbaren Charakteren aus- 
sprechen. Eine Art mit breiten, gefiederten oder 
gez~hnten'Bffittern wird ungleich mehr 5rancid- 
bare Blattmutationen zeigen als eine mit schma- 
len ganzrandigen. Ebenso wird eine Art mit 
dorsiventralen Bliiten und scharfer Verteilung der 
F a r b e n - -  besonders wenn klare Zeichnungen vor- 
handen s ind-- ,  ungleich mehr brauchbare Bltiten- 
Charaktere zeigen als eine mit radi{iren Bliiten. 
Unter den untersuchten Pflanzen war nur eine, 
yon der eine gentigende Anzahl brauchbarer Cha- 
raktere erwartet werden konnte, n~imlich Col- 
linsia bicolor. Da diese Art  im iibrigen einen f/ir 
Kreuzungen sehr bequemen Bliitenstand besitzt, 
eine giinstige Chrom0somenzahl hat (7 Paar) 
und gut in elektrischem Licht gedeiht, wurden 
die Untersuchungen im Winter 1928/29 vorzugs- 
weise mit Collinsia ausgefiihrt. 

S p ~ t e r e  V e r s u c h e .  
Vom 4. Oktober bis 27. Dezember 1928 w~r- 

den zahlreiche Collinsiasorten in elektrischem 
Licht zur Samenreife gebracht. Diese geh6rten 
teilweise schon der dritten Versuchsgeneration 
an, indem die erste Generation vom io. M~rz bis 
Anfang Mai I928 in elektrischer Belenchtung, 
die zweite vom 29. Mai bis Anfang September im 
Treibhaus geztichtet war. 

Mitte Dezember war die Mehrzahl der Pflanzen 
abgeerntet. Nut  ein Nachztigler wurde erst am 
27. Dezember geerntet. Es gelingt somit in 
weniger als drei Monaten selbst die langsamer 
wachsenden Rassen von Collinsia zur Samen- 
reife zu bringen. 

Vom 16. Januar bis Anfang April 1929 wurde 
eine neue Generation in elektrischem Licht auf- 
gezogen. Zum Tell geh6rten diese Pflanzen schon 
der vierten Generation an. Bei diesem Versuch 
wurden die Schirme zwischen I und II  entfernt. 
Ein rechteckiges Areal von 4 X 2 m wurde 
yon aeht 75o-Watts-Lampen beleuchtet. Die 
Samen wurden in Keimsehaten ausges~t und 
kurz nach der Keimung pikiert. Es wurden meist 
9 Pflanzen in j edem ZinkgefiiB zur Bliite ge- 
bracht. Zur Samengewinnung wurden bis f/inf 
Pflanzen in einem Gefiil3 gelassen. Nur der 
Hauptstengel wurde benutzt, alle Seitenzweige 
wurden entfernt. Fast jede Bltite des Haupt- 
zweiges setzte Samen; pro G ef~iB konnte man 

in gtinstigen F~illen fiber Iooo Samen erhalten. 
Die Kreuzungsarbeit im elektrischen Licht ist 
iiberaus bequem. Insekten (Hummeln) sind im 
Winter nieht vorhanden, so dal3 Isolierung der 
Pflanzen iiberfliissig ist. WShrend der Bltitezeit 
wird aul3erdem der kiinstliche Wind des oszil- 
lierenden F~chers eingestellt, so daft Verunrei- 
nigung durch Windbest~ubung ausgeschlossen 
ist. Es l~Bt sich also in elektrischem Licht in 
einem Zimmer welt exakter arbeiten, als im 
Treibhaus im Sommer. Ein anderer Vorteil war, 
dal3 die Pflanzen g~inzlich frei yon sch~idliehen In- 
sekten waren, die im Treibhaus einige Schwierig- 
keiten machen. Auch unter Pilzangriffen hatten 
die Pflanzen weniger zu leiden als im Treibhaus. 
Gerade in einem Zimmer, wo alle anderen Pflan- 
zen fehlen und nach AbschluB jeder Versuchs- 
generation alle Pflanzen restlos entfernt werden, 
lassen sieh Sch~dlinge aller Art leicht fernhalten. 

In dem Versuch Januar bis April 1929 wurden 
5o Collinsia-Sorten in zusammen IOO GefiiBen 
pikiert. Es zeigte sich, dab Bliitemharaktere sich 
fast stets normal entwickeln. Spaltungen in 
Bliitencharakteren lassen sich in elektrischem 
Licht oft exakt ausz~ihlen. Als Beispiel diene 
hier die F~ der Kreuzung Weil3~ zahnlos X ear- 
nea normal. (Vorl~iufige Bezeichnung: w 2 w 2 
CCzz X W2 W~ ccZZ) Weifia = Farbe der Un- 
terlippe, carnea = Farbe der Unterlippe, zahnlos 
= zwei zahnartige Vorspriinge der Oberlippe 
am Eingang zum Schlund fehlen, Oberlippe ein 
wenig welter mit Unterlippe verwachsen als nor- 
mal, Bl~itter schwach oder nicht gez~hnt. 

Es waren violett 22 (24,5), violett zahnlos 9 
(8,2), carnea IO (8,2), carnea zahnlos 2 (2,7), 
weiB~ I2 (1o,8), weiB 2 zahnlos 3 (3,6). Die 
theoretisehen Zahlen sind in Klammern ange- 
geben. Hiernach spalten wahrscheinlieh die 
Farben der Unterlippe nach dem bekannten 
VerMltnis 9: 3: 4, das Merkmal zahnlos spaltet 
nnabh~ingig davon. 

Blattcharaktere lassen sich nicht immer exakt 
ausz~hlen. Es kommen oft zweifelhafte Indivi- 
duen vor. Fiir. die auszuftihrenden Kreuzungen 
ist dies jedoeh keine Hindernng, da in der Regel 
geniigend Individuen vorhanden sind, deren 
Blattfaktoren sieher zu identifizieren sind. 
iJbrigens gibt es eine Reihe von Blattcharak- 
teren, die auch bei Zfichtung in elektrischem 
Licht an jedem Individunm sicher zu erkennen 
sind. 

Ende April i929 wurde die n~chste Generation 
im Treibhaus ausges~it. Die Ascendenz dieser 
Pflanzen war zwei Generationen hindurch in 
elektrischem Licht geztichtet. Nachdem jetzt 
auch diese Generation abgesehlossen ist, kann 
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gesagt werden, dab kein Unterschied in der Qua- 
litfit des in elektrischem und des in natiirlichem 
Lieht gewonnenen Samenmaterials bestand. 

Nach den bisherigen Erfahrungen wird 
sich empfehlen, zwei Generationen yon Collinsia 
im Winter und eine im Sommer aufzuziehen. Es 
l~iBt sich doch ohne Zweifel noch rascher vor- 
gehen, da die meisten Rassen nur zwei Monate 
bis zur Samenreife bedtirfen. Die Versuche haben 
ja auch vier Generationen im Laufe von 121/2 
Monaten ergeben. 

Wie rasch man mit Hilfe des elektrischen 
Lichtes zu Ergebnissen kommen kann, sei noch 
an einem Beispiel gezeigt. Die P1 einer Kreuzung 
carnea >( weir3 I wurde am 4- Oktober 1928 aus- 
ges~it, d i e F  1 am 16. Januar  1929. EineF~-Probe 
wurde schon am 21. M/frz im Treibhaus ausgesS& 
Die Pflanzen wurden in niedrigen Kfisten ge- 
lassen, 12o Pflanzen pro Quadratmeter.  Am 
13. Juni war die Ausziihlnng abgeschlossen und 
ergab:  84 violett (75,4), 2I  carnea (25,1), 29 
weiB I (33,5), n = I34, was mit  der Spaltung 
9 : 3 : 4 geniigend iibereinstimmt. 

Bei Collinsia muB man darauf achten, die 
Samen erst zu ernten, wenn sie vollstfindig reif 
sind, und sie beim Xeimen bei gentigend nie- 
driger Temperatur  zu halten, z .B.  die ersten 
6 Tage bei IO ~ C, vom 7. Tage ab bei 2o ~ C. 
Sie k6nnen dann schon wenige Tage nach der 
Reife wieder ausges/it werden. 

E i n  V e r s u c h  im T r e i b h a u s e .  
Der folgende Versuch mag zeigen, wie man 

mit  einfachen Mitteln ziemlich viel erreichen 
kann. Mitte bis Ende Juli 1928 war eine neue 
Collinsia-Generation versuchsweise im Treibhaus 
ausges/it worden, wesentlich Fi-Pflanzen, deren 
PI  am I3. M~irz und 24. April im Treibhaus ges~it 
war. Die Pflanzen kamen wegen der ungtinstigen 
Witterung im Herbst  1928 nicht zum Bliihen. 
Da abet  viel daran lag, wenigstens yon einigen 
Sorten reife Samen zu bekommen, wurde ein 
Areal yon etwa 4 m2 im Treibhaus durch 8 etwa 
I m z groge Schirme abgegrenzt. Dieses Areal 
wurde durch eine ISoo-Watts-Lampe beleuchtet, 
die am 19. Oktober gez/indet wurde. Die Pflan- 
zen waren zn dieser Zeit auf verschiedenen 
Stadien. Die meisten mit kleinen Blfitenknospen, 
einige wenige mit  den ersten Bltiten. Die Pflan- 
zen wuchsen nach Beginn der kiinstlichen Be- 
teuchtung ganz abnorm in die L~inge. Sie kamen 
aber zum Blfihen und setzten alle noch vor Neu- 
jahr reiehlich Samen, die, wie sp/itere Aussaaten 
zeigten, gesunde Pflanzen lieferten. Dabei waren 
die Temperaturverhfiltnisse im Treibhaus sehr 
ungiinstig, es waren mehrmals nut  4 ~ C. 

E i n i g e  A n w e n d u n g s m 6 g l i c h k e i t e n  
e l e k t r i s c h e r  B e l e u c h t u n g .  

Nach den obigen Ergebnissen kann kein 
Zweifel darfiber bestehen, dab das elektrische 
Licht ein wertvolles Hilfsmittel bei Vererbungs- 
versuchen mit  Pflanzen ist. Auf verschiedene 
Vorztige des elektrischen Lichtes wurde schon 
oben hingewiesen. Hier seien nur einige weitere 
Anwendungsm6glichkeiten erw/ihnt. 

Der P[Iame~veredler ist bisweilen vor die Auf- 
gabe gestellt, in eine Rasse, die in jeder Hinsicht 
gut an die klimatischen Verh/iltnisse der Heimat  
angepaBt ist, ein eimelms Merkrnal einer 
fremden Rasse einzufiihren. Diese Aufgabe liege 
sich mit  Hilfe elektrischer Beleuehtung in kurzer 
Zeit auf einfaehe Weise 16sen. Urn ein schema- 
tisches Beispiel zu nennen: In  die norwegische 
Maskin-Gerste sollte der dominante Faktor  ftir 
Grannenlosigkeit aus einer fremden Rasse ein- 
geffihrt werden. Man wtirde dann Maskin- 
Gerste mit  grannenloser kreuzen, die F 1 mit  
Maskin-Gerste riickkreuzen und dann in jeder 
folgenden Generation grannenlose Individuen 
mit  Maskin-Gerste rtickkreuzen. Wird dieser 
Vorgang geniigend Iange fortgesetzt, so muf3 eine 
Sorte resultieren, die reine Maskin-Gerste 
ist, abgesehen davon, dab sie einen einzigen 
fremden FKktor fiir Grannenlosigkeit besitzt. 

In einer geeigneten Beleuchtungsanlage k6nnte 
man bei derartigen Versuchen wohl mit  ffinf 
Generationen im Jahre  rechnen. Die beschrie- 
bene Riickkreuzu~gsmethode 1/iBt jedoch ill 
manchen F/illen e ine  Anordnung zu, die aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine noch gr613ere 
Anzahl yon Generationen im Jahre  erm6glicht. 
Wenn wir uns an das obige Beispiel halten, so 
k/Snnte der Versuch n/imlich so eingerichtet 
werden, dab alte Maskin-Gerste Pflanzen, die zu 
den Kreuzungen benutzt  werden, Geschwister- 
pflanzen einer reinen Linie sind und von Samen 
stammen, die in nattirlichem Licht erzeugt sind. 
Diese Pflanzen k6nnen tibrigens auch in natfir- 
lichem Licht aufgezogen werden und brauchen 
erst kurz vor der Kreuzung in das elektrische 
Licht gestellt werden. Man mul3 dann nur daftir 
sorgen, dab zu jeder Zeit bl/ihreife Maskin- 
Gerste -Pflanzen verf/igbar sind. Einzelne dieser 
Pflanzen werden nun je naeh dem Fortschritt  
des Versuches mit  Pollen der grannenlosen FI-,  
,,F2-", ,,F~-". . . . . .  F s - " . .  Individuen best~ubt. 
Die Pflanzen aus diesen Kreuzungen werden 
in elektrischem Licht nut  his zur Pollenreife 
herangezogen. Ihr  Pollen (yon grannenlosen 
Individuen) wird dazu benutzt, um die genannten 
normalen Maskin-Gerste-Pflanzen zu bestfiuben. 
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Da die aus Kreuzungen hervorgega~,genen Indivi- 
duen ~r Pollen zu lie/ern brauchen, kann man 
extreme Mittel, z .B.  sehr starke Beleuchtung, 
anwenden, urn ihr Wachstum zu beschleunigen. 

Um einen einzelnen rezessiven Faktor  in die 
Erbmasse einer anderen Rasse einzulagern, be- 
darf die Methode einer Modifizierung. Z .B .  
mul3 dann stets eine Selbstbest~iubungsgenera- 
tion zwischen jede Rfickkreuzungsgeneration 
eingeschaltet werden. 

Die Rtickkreuzungsmethode 1/il3t sich viel- 
leicht tiberall anwenden, woes  gilt, ein morpho- 
logisches Merkmal einer fremden Rasse in die 
Erbmasse einer einheimischen einzulagern. Sic 
bietet den Vorteil, dab alle Faktoren fiir Ertrag 
und Widerstandsfiihigkeit gegen Krankheit,  die 
in der einheimischen Rasse vorhanden waren, 
im neuen Kreuzungsprodukt bewahrt bleiben, 
ohne dab man die einzelnen Kreuzungsgenera- 
tionen daraufhin zu untersuchen braucht. Die 
Methode wirkt gewissermaBen automatisch. Da 
jede Generation nur etwa Io Pflanzen zu um- 
fassen braucht,  lassen sich eine grol3e Anzahl 
solcher Aufgaben gleichzeitig behandeln. 

Off k6nnte es auch Bedeutung haben, ein- 
zelne Eigenschaffen einer wilden Art in die Erb-  
masse einer Kulturart  einzulagern. Dann k6nnte 
man auf ~ihnliche Weise vorgehen. 

Die beschriebeneRiickkreuzungsmethode dfirf- 
te vor alien Dingen bei theoretischen Erblichkeits- 
studien Anwendung finden. E s  ist oft ein groBer 
Nachteil, wenn bei einer Versuchspflanze die 

am meisten gebrauehten Merkmale in ganz ver- 
schiedenen Rassen vorhanden sind, die oft ganz 
verschiedene modifizierende Faktoren besitzen. 
Es wird sich daher empfehlen, sobald bei einer 
Versuchspflanze ein neues wertvolles Merkmal 
entdeckt wird, es durch st~ndige Rtickkreu- 
zungen in die Erbmasse einer , ,Hauptlinie" ein- 
zulagern. Im  Laufe ziemlich kurzer Zeit resul- 
tieren dann eine Reihe yon Rassen, die nur durch 
je einen einzigen Faktor  yon der Hauptlinie ver- 
schieden sind. DaB dadurch ein ideales Material 
fiir die verschiedensten Vererbungsuntersu- 
chungen und vielleicht ganz  besonders f/ir 
Koppelungsstudien, entsteht, ist leicht verst~ind- 
lich. Auf Grund dieser ErwSgungen werden bei 
den genannten Collinsia-Untersuchungen ganz 
schematisch alle brauchbaren dominanten Cha- 
raktere in jeder Generation, alle rezessiven in 
jeder zweiten mit  einer ,,Hauptlinie" rtickge- 
kreuzt. 
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V o r w o r t .  

Um das Verst~indnis und Interesse meiner 
nachfolgenden Zeilen bei den L a i e n l e s e r n  
dieser Zeitschrift zu unterstiitzen, m6chte ich 
mir  als Einfiihrung gestatten, eine unl~ingst er- 
schienene Arbeit yon CRANE und LAWRENCE 1 in 
aller K/irze zu referieren, weil diese Arbeit in 
Deutschland nicht zug~inglich ist, im iibrigen 
abet  alles heutigentags Wesentliche fiber die 
Fertilit~t unserer Obstgattungen enth~It. 

1 M. B. CRANE a n d  W. J. C. LAWRENCE: Gene-  
tical and Cytological Aspects of Incompatibility 
and Sterility in Cultivated Fruits. Journal of Po- 
mology and Horticultural Science, Vol. VII,  No. 4, 
I929, p. 276--3 ol- 

und 

G e n e t i s c h e  u n d  c y t o l o g i s c h e  B e t r a c h -  
t u n g  y o n  U n v e r t r ~ i g l i c h k e i t  u n d  S t e r i -  

l i t~it  be i  O b s t s o r t e n  ~. 
Die Arbeit ist die Fortsetzung einer Reihe 

friiherer Publikationen. Sie besch~ftigt sich 
ausschlieBlich mit Unvertr~iglichkeitserschei- 
nungen, welche akt iv werden, obwohl die be- 
troffenen Formen fiber volle potentielle Ge- 
schlechtlichkeit verftigen. 

Kirschen. Fruchtansatz durch Selbstbest~iu- 
bung yon SiiBkirschen ist eine groBe Ausnahme. 
Bei den SiiBkirschen, welche Verf. untersuchten, 
gibt es bei Kreuzbefruchtungen fiinf Intersteri-  

2 B e m e r k u n g e n  des R e f e r e n t e n  s ind in K l a m m e r n  
gesetzt. 


