
3. Jahrg. x. Heit I~_UDLOFF : Pfropfbastarde. ].5 

eingegangen werden kann, ist gewiB sehr geist- 
reich und verdient im einzelnen Iiir die Biologie 
Beachtung und weiteren Ausbau. Man wird sich 
aber kaum entschlieBen k6nnen, die SchluB- 
folgerungen anzuerkennen. Stammesgeschicht- 
lich betrachtet sind die im Norden vorkommen- 
den elongatae-Formen vielmehr als jtingste 
Entwicklungsstadien aufzufassen, denen die im 
Sinne der Arterhaltung unzweckm/iBige hohe 
einstenglige Wuchsform und Samenarmut eben 
durch das Klima aufgezwungen wurde ;sie haben 
sich notgedrungen aus den reicher verzweigten 
kiirzeren und samenreicheren Formen des Siidens 
entwickelt. Den umgekehrten Entwicklungs- 
gang anzunehmen wiirde mit unseren sonstigen 
Erfahrungen nieht in Einklang stehen, indem 
phylogenetische, morphologisehe und kultur- 
historisehe Bedenken dagegen spreehen. 

Als Zusammenfassung /ilterer und neuerer 
Untersuchungen ergibt sich, dab nach unserem 
heutigen Wissen der Kulturlein mit aller Wahr- 
scheinlichkeit in Siidwestasien und Nordafrika 
beheimatet ist und dab als seine Stammpflanze 
L. angust#olium anzusehen ist. 
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Die wichtigsten Untersuchungen fiber die 
Pfropfbastarde liegen um zwei Jahrzehnte zu- 
rtick. Die meisten Fragen, welche die Genetik 
an diesem Problem interessieren, wurden gel6st. 
Unentschieden bleibt bis heute allerdings ein 
sehr wesentlicher Punkt :  Die Frage nach der 
Existenz yon Verschmelzungspfropfbastarden 
oder Burdonen im Sinne WII~KLEI~S. - -  Da nun 
neben der Genetik auch die Pflanzenzfichtung an 

Pfropfbastarde. 
(Sammelreferat.) 

Von C.F .  Ruflloff. 

dem Problem der Pfropfbastarde interessiert ist, 
soil an dieser Stelle versucht werden, einen Uber- 
blick fiber seine Bearbeitung zu geben undkurz  
die Fragen zu er6rtern, welche die Pflanzen- 
z/ichtung speziell bertihren. 

I. 

Zur fruehtbaren Stellungnahme gegen/iber 
einem jeden Problem ist eine klare Begriffs- 
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fassung eine notwendige Voraussetzung. Deshalb 
scheint es angebracht, den  Terminus ,,Pfropf, 
bastard" zun~ichst einmal genauer zu definieren. 

In der modernen Erblichkeitsforschung be- 
zeichnet man als Bastarde solche Lebewesen, 
welche der VerschmeIzung zweier im Genotyp .von- 
einander abweichenden Geschlechtszellen ihre Ent- 
stehung verdanken. Ein Bastard ist somit hetero- 
zygotisch. JOHAI~NSEN (19) definiert in umge- 
kehrter Reihenfolge: ,,Ein heterozygoter Orga- 

(yon nepos-~ Enkel) vorgeschlagen. Diese Be- 
zeichnung hat  sich j edoch nicht durchgesetzt. 
Seine Definition: ,,Bastarde sind Organismen, 
deren Eltern verschiedenen systematisehen Ein- 
heiten angeh6ren", ist nicht mehr iiblieh, viel- 
teicht seitdem wir wissen, dab Gene abfindern = 
mutieren k6nnen und dab man deshatb sehr 
wohl innerhalb dessen, was man als eine syste- 
matische Einheit anspricht, im Experiment 
komplizierte Bastarde erzielen kann. AuBerdem 
bezeichnet man heute auch die heterozygotischen 
Nachkommen aus Selbstbest~iubung, also mit 
nur einem Elter, als Bastarde. 

Unter P/rop/ung versteht man die, kiinstliche 
Veminigung zweier Pflanzenteile yon gleichem 
oder verschiedenem Genotypus zu einer au/ wechsel- 
seitiger ErgSnzung beruhenden Lebensgemein- 
scha/t, ~ Bei der Pfropfung wird ein Zweigstfick 
= Reis einer Pflanze :auf das bewurzelte oder 

Abb. I. BliitenstS.nde von:  Laburnum vulgate (gelbe Bliiten), Laburnum Adami (schmutziggelbe Bltiten) 
und  Cytisus ~urpureus (rote Blfiten). (Aus BA~R x93o.) 

nismus wird aus Gameten produziert, welche 
genotypisch nicht identisch waren. Ein solcher 
Organismus hat Bastardnatur." Bei Neukom- 
binationen auftretende neue Homozygoten fallen, 
genetisch betrachtet, somit nicht unter d iesen  
Begriff. Trotzdem wird in der Genetik auch 
heute noch gar nicht setten kollektiv von F~- 
bzw. Fn-Bastarden statt  von -Individuen ge- 
sprochen. Wir wissen aber, dab schon von F~ an 
homozygotisehe Kombinationen entstehen. 
WlNICLER (49) hat, "allerdings aus der Erw~igung 
heraus, dab Bastarde zwei Eltern haben mfissen 
u n d  demnach nur Ft-Individuen als Bastarde 
anzusprechen sind, ffir die Angeh6rigen der F, 2- 
bis Fn-Generationen den Terminus ,,Nepoten" 

noch zu bewurzelnde einer anderen Pflanze, der 
Unterlage, zwecks Verwachsung aufgesetzt. Die 
Pfropfung spielt neben anderen Transplantati- 
onen wie Okulation und Ablaktieren in der g~irt- 
nerischen Praxis, besonders bei der vegetativen 
Vermehrung yon GehSlzen, aber auch von an- 
deren g~irtnerischen Kulturpflanzen, seit Jahr- 

hunderten eine groBe Rolle. Es sei noch daran 
erinnert, dab es Pfropfungen gibt, bei denen 
mehr als zwei Partner zu einer Lebensgemein- 
schaft zusammengebraeht werden. Das bekann- 
teste Beispiel hierftir sind die sog. ,,Zwischen- 
veredlungen" beim Obst. 

Konsequenterweise wird man somit als P/i'op/- 
bastarde solche heterozygotischen Lebewesen an- 
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sprechen, welche aus Organen hervorgehen, in 
denen erbliche Eigenscha/ten der an ihrer Ent- 
stehung beteiligten P/top/partner sich vereinigt 
haben. 

Die a l t e n  , , P f r o p f b a s t a r d e " .  
Unter  der Bezeichnung Cytisus oder Laburnum 

Adami kennt man den zuerst und viel unter- 
suehten ,,Pffopfbastard". Er  wurde 1825 in der 
Baumschule von Adam in Vitry bei Paris ge- 

In der Blfitenfarbe hiilt Laburnum Adami mit 
seinem schmutzigen Gelbr0t ungeffihr die Mitte 
zwisehen den purpurroten Cytisus purpureus und 
dem gelben Laburnum vulgare. Sein Bliitenstand 
und andere Eigenschaften erinnern sehr an den 
Goldregen, weshalb man wohl die Bezeichnung 
Laburnum vorziehen kann. Nicht selten zeigt 
er vegetative Riickschl~ige nach den beiden 
Ausgangsarten, wobei es vorkommt, dab einzelne 

Abb. z. Fruchtst~nde und Sehnitte mi t  den fiuBeren Zellschichten der Ffiichte yon:  Crataegus monogyna, 
Cvataegomespilus Asnizresii urad Mespilus germanica. (A~s BAIIlZ :93o.) 

funden. Sicher ist, dab er einer Transplantation 
yon Cytisus t)urpureus auf Laburnum vulgare 
seine Entstehung verdankt;  ob er, wie das 
MoLIscH (27) angibt, dutch Pfropfung oder wie 
BAI:R (4) vermutet; dab er ,,direkt" entstanden 
sei ,,dadurch, dab beim Okulieren . . .  die 
Knospe selbst verletzt ,ausgehShlt" worden war 
und dab der KalIus der Unterlage in diese H6h- 
lung hinein wucherte", 1/iBt sich hente nicht mehr 
nachweisen. Man k6nnte nur aus einem Experi- 
ment rfickschlieBen. Es ist aber bisher noch 
nicht gelungen, einen zweiten Laburnum Adami 
herzustellen. 

Der Zfichter, 3. Jahrg.  

Blfiten wie Bliitter je zur H~ilfte C. purpureus 
und L. vulgare sind. Welter ist L. Adami fast 
v611ig steril, und die wenigen bisher gewonnenen 
Samen lieferten ausnahmslos L. vulgare-Keim- 
linge (HILI)ZBRANDT) (18). Als interessantes 
biologisches Objekt wurde L. Adami sehr stark 
vermehrt und man findet ihn heute fast in jedem 
botanischen Garten und in vielen Geh61zsamm- 
lungen. 

Die CrataegomeslSili oder Wei~dornmispeln, die 
zweite Kategorie der ,,Pfropfbastarde", mul3ten 
wohl die meisten Untersuchungen fiber sieh er- 
gehen lassen, und ihre wahre Natur blieb bis vor 
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kurzem noch ernstlich umstritten. Erst die vor 
wenigen Monaten erschienenen grtindlichen 
anatomischen Studien von HABERLANI)r haben 
hier Klarheit gebracht. 

Die ersten Crataegomespili land man im Jahre 
19oo an einer etwa lOO Jahre alten Pfropfstelte 
yon der Mispel Mespilus germanica auf Crataegus 
monogyna, dem WeiBdorn im DARDARschen 
Garten zu Bronvaux bei Metz. An der Verbin- 
dungsstelle von Reis und Unterlage traten zwei 
J~stchen auf, yon denen das eine mehr der Mispel 
glich und Crataegome@ilus Dardari genannt, das 
andere mit mehr Weil3dorncharakter als Cratae- 
gomespilus Asnieresii bezeichnet wurde. 19o 9 
beschreibt DANIEL einen fihnlichen Fund (Cm. 
Bonnieri und Cm. Bruni), der v0n Kapit~in 

Bltiten findet man Bizzarria-Frfichte von Zi- 
tronen in Apfelsinenschalen und umgekehrt.  
Nicht selten soll auch das Fruchtfleisch in seinen 
,,F~iehern" sektorial in Apfelsinen- und Zitronen- 
partien geteilt sein. Solche Angaben werden 
allerdings yon TANAI~A (51) angezweifelt. Nach 
seinen Untersuchungen ist Bizzarria eine typi- 
sche Periklinalchim~re. 

II. 
Nach der gegebenen Definition k6nnen vegeta- 

tive Bastarde bei Transplantationen nur dann 
entstehen, wenn Zellen zweier Transplantations- 
partner miteinander verschmelzen und wenn die 
Verschmelzungsprodukte danach die M6glichkeit 
haben, sich zu Organen zu entwickeln oder sich 

5 . . . . . . . .  % 

Abb. 3. Frfichte der Bizza~ria mit  Citronen-Fruchtfleisch und Orangen-Schale. Die Orangen-Schale ist auf einer 
Seite so yon Citronen-Elementen dnrchdrungen, dab sektoriale Anordnung vorget/iuscht wird. (Aus TANAK& 1927.) 

BRUN I9o6 in Sauion entdeckt wurde, und zuletzt 
berichtet $EELIGER (37) fiber solche ,,Pfropf- 
bastarde" aus Anzig. Cm. Dardari ist voll- 
kommen steril. Aus Samen, die durch Selbst- 
best~iubung yon Cm. Asnieresii gewonnen 
wurden, hat BAUI~ (4) h~iufig S~imlinge erhalten. 
HABEI~LANDT (15) hat erst kiirzlieh selbstge- 
wonnene Sgmlinge anatomisch untersucht. {Jber 
die Entstehungsweise aller dieser Weil3dorn- 
mispeln wissen wir genau so wenig wie yon der- 
jenigen yon L. Adami. ,,Trotz vieler Versuche ist 
es n ie  gelungen, die Crataegomespili oder den 
Cytisus A dami im Experiment neu herzusmllen' '~ 
(BAuR 4): 

Die BizZarria, der letzte in der Reihe der alten 
,,Pfropfbastarde", entstand nach Ermittlungen 
von  PENZm (zit. nach MOLISC~I (27) 164o in 
einem Garten zuFlorenz und zwar , ,,gelegentlich 
einer Pfropfung zwischen Orange und Zitrone". 
Neben den Mittelbildungen an Bl~ttern und 

aber bei deren Bildung zu beteiligen. Solche 
echten Pfropfbas tarde  oder Burdonen (nach 
WINKLEI~ E48]) kennt man his heute noch nicht. 
Problematisch ist auch wohl. noch die Natur  des 
WINKLERschen Solarium Darwinianum, dessen 
subepidermale Zellsehicht mit 2n = 48 Chromo- 
somen nach WINKLER (46) auf eine Verschmel- 
zung einer Tomaten- (2n ~ 24) mit einer Nacht- 
schattenzelle (2n = 72) mit naehfolgender Re- 
duktion yon 96 auf 48 Chromosomen zurfickzu- 
fiihren ist. Sp~iter (I916) er6rtert WINKLEI~ zwar 
die M6glichkeit, dab hier eine tetraploide Schicht 
der Tomate vorliegen k6nne; er h~ilt dieses 
aber nieht ffir zutreffend. Demgegenfiber neigt 
BAUR (4) zu der Annahme, dab die Tetraploidie 
zumindest die gleiche Wahrscheinlichkeit hat  
wie die Deutung yon  WINKLER. Eine Ent -  
scheidung ist meines Wisscns his heute noch 
nicht gefallen, 

Es hat sich gezeigt, dab die dutch Transplan- 
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ration hervorgebrachten Ver~inderungen an Or- 
ganen und auch die Mittelbildungen zwischen 
zwei Pfropfpartnern in alien bisher bekannten 
F~Iten mit vegetativer Bastardierung, im gene- 
tischen Sinne, nichts zu tun haben. Vielmehr 
steht fest, dab unter dem Begriff ,,Pfropf- 
bastarde" drei einander wesensfremde Erschei- 
nungen zusammengebracht worden waren: Chi- 
m~ren, erniihrungsphysiologisch bedingte Modi/i- 
kationen und #haenotypische A'nderungen patho- 
logischer Natur (infekti6se Chlorose). 

Ch im/ i ren .  

Es ist das Verdienst WtNI~5~RS, zuerst Pfropf- 
varianten experimentell hergestellt zu haben. 

auf der anderen abet Tomaten waren, und zwar 
entwickeRen sich solche Triebe dort, wo in der 
Wunde Tomaten- und Nachtschattengewebe 
einander berfihrten. Diese Gebilde nannte 
WlNKL~R (43) ,,Chimiiren". SchlieBlich sind 
dann an solchen Stellen auch wirkliche Mittel- 
bildungen zwischen Nachtsehatten und Tomaten 
entstanden, und zwar in einer Reihe phiinoty- 
pisch deutlich voneinander verschiedenen For- 
men. Unter den Namen SoIanum tubingense, 
#roteus, Gaertnerianum, Koelreuterianum u n d  
Darwinianum sind sie heute jedem Biologen ge- 
l~iufig. Anf~inglich glaubte WINKLER in ihnen 
nun wirklich echte Pfropfbastarde vor sich zu 
iaaben. BAUR (2) hat dann als erster klar die 

Abb. 4. Bl/itter, Blfiten, Frfichte und Vegetationskegel von Solarium nigrwm, den Periklinalchimfirea: Solanum tubingense, Solanum proteus, 
Solanum Gaertnerianum und Solanum Koelreute~ianum sowie yon Solanum s (N. Original von H. WINKLER aus 
]3ENECKN-Jos~ I923. ) Die Vegetationskegel der Peliklinalchim/iren ]assert deutlich die Betei]igung der beiden Pfropfpartn'er 

an ihrem Aufbau erkelmen. 

In seinen grol3 angelegten klassischen Versuchen 
(43, 44, 45) hat er ,,Reiser" yon Solarium nigrum, 
dem Nachtschatten, auf Tomatenunterlagen auf- 
gepfropft. Nach erfolgter Verwachsung wurden 
dann mit einem Schnitt durch die Verwachsungs- 
stelle die Reiser enffernt. Die Wunden verheil- 
ten und die stark ausgepr~igte Regenerations- 
f~ihigkeit der Pfropfpartner liefl auf dem Wund- 
kallus Adventivknospen entstehen, die sich in 
den weitaus meisten F~illen entweder zu echten 
Nachtschattensprossen oder zu echten Tomaten- 
trieben entwickelten und zwar je nachdem ob die 
Adventivknospen aus dem Nachtschatten- oder 
aus dem Tomatengewebe des Wundkallus hervor~ 
gegangen waren. In einigen wenigen F/ilten 
unter mehreren T~msend wurden abet Sprosse 
gebiidet, die auf der einen Seite Nachtschattert 

Vermutung ausgesprochen, dab sie Chim~ren 
seien, und WINKLER, der zun/ichst gegen diese 
Anschauung Front  machte, hat spiiter selbst den 
anatomischen und cytologischen Beweis hierfiir 
erbracht (vgl. auch MAYER-ALBERTI [25]). - -Um-  
stritten blieb, wie schon erw~ihnt, einzig die 
Natur  yon Solanum Darwinianum. - -  Mit aller 
Entschiedenheit sprach sich BAUR (2) ZU gleicher 
Zeit auch ftir die Chimfirennatur der alten 
Pfropfbastarde aus. 

Zu seiner Annahme kam BAUR auf Grund 
seiner anatomischen und Erblichkeitsstudien an 
weiBbunten Pdargonium zonale (I). ,,WeiBrand"- 
Sippen dieser Species ergaben selbstbest~iubt 
stets reinweiBe, also chlorophyllose S~tmlinge. 
An solchen ,,WeiBrand"-Pflanzen traten hin und 
wieder auch reingrfine und reinweiBe Sprosse 

2* 



2 0  R U D L O F F  : Der Zfichter 

auf. Reziprok miteinander gekreuzt (rein griin 
• reinweiB) lieferten solche Zweige reingriine, 
grfinweiB gescheckte und fast reinweiBe Nach- 
kommen. Die weigen Sgmlinge dieser Kombi- 
nationen erwiesen sieh bei genauerer Unter- 
suchungen auch als schwach gescheckt, so dab 
in Wirklichkeit nur Schecken und reingrfine 
Pflanzen zu trennen blieben. Die Schecken ent- 
wickelten ganz verschiedene Sprosse. Je nach- 
dem n~imlich die Vegetationskegel in farblosen 
oder in grfinen Geweben entstanden, waren sie 
reinweil3 oder grfin; beteiligten sich aber grfine 
wie weil3e Zellschichten an ihrem Aufbau, 
konnten ie nach dem Anteil solcher Gewebe 
Sprosse entsteben, die auf der einen Seite farblos, 
auf der anderen aber grfin waren. Ganz analog 

griinen Mantel um ein Iarbloses Innengewebe. 
Bemerkenswert ist noeh, dag aus Sektorial- 
chim~iren Periklinalchim~iren entstehen k6nnen 
nnd umgekehrt, was man aus den anatomischen 
Befunden auch erwarten konnte. 

Die Befunde BAURS blieben jedoch nicht un- 
angefochten. Besonders NOACK (29, 3O) kommt 
nach eingehenden Untersuchungen fiber den 
Aufbau der Vegetationskegel und der Entwick- 
tungsmechanik der Bl~itter zu anderen Schlug- 
folgerungen. Nach ihm (3o) entstehen s~imtliche 
Gewebeschichten der Bl~itter yon randpana- 
schierten Pelargionen aus einer und zwar der 
subepidermalen Zellsehicht des Vegetations- 
kegels, und danach mfil3ten alle seine Zellen 
beide Anlagen, sowohl die ffir farblose als auch 
die ffir grfine Plastiden in sich vereinigen. Die 
Differenzierung in der sog. kritischen Phase ent- 

Abb. 5. B1Rtter yon Periklinalchim~rea yon Pelargonium zonale: 
Links von einer Pfianze mit  zwei weiBen peripherer~ Zellschichten, 
rechts yon einer Pflanze mit  nut  einer weiflen peripheren Zell- 

schicht .  (Aus BAIJI~ x93o. ) 

Abb. 6. Querschnitte aus dem Blattrand einer PeriklinalchimSre und 
dem einer normalen grfinen Pflanze yon Pelargonium zonale. (Ans 
BAUR 193o.) (Die subepidermaIe Zellschicht der Periklinalchirn~re 

hat farhlose Chromatophoren.) 

entwickelten sich natfirlich auch die BlOtter, 
u n d e s  entstanden Gebilde, die den WIN~LE~- 
schen Solanum-Chimgren im Wesen glichen. 
BAUR (I) nannte sie Sektorialchimgren, weil sie 
sieh aus zwei verschieden gearteten Gewebe- 
sektoren zusammensetzten. 

Die anatomische Untersuchung an ,,Weig- 
rand"-Pflanzen hat  nun ergeben, dab der 
;,Weigrand" der Bl~itter sich aus Zellen mit 
Iarbl0sen Chromatophoren zusammensetzt, und 
dab die griine Pattie eines Blattes sich aus nor- 
malen chlorophyllhaltigenZellen aufbaut, die v0n 
einer oder einigen farblosen subepidermalen Zell- 
schichten mnschlossen werden. Die Abgrenzung 
ist nach BAUR (I) sehr scharf. Die ganze Pflanze 
steekt, um mit BAUR ZU sprechen, ;,in einer farb- 
losen Haut" .  Sie ist eine Mantel- oder Periklinal- 
chim~re. BAu~ beschreibt auch ,,umgekehrte" 
Periklinalchim~iren, d .h .  solche mit einem 

scheide dann viel sp~ter fiber den endgfiltigen 
Zustand der Schichten. Er  meint, man habe es 
bier nieht mit einer echten Vererbung der An- 
lagen fiir farblose bzw. ergrfinungsf~ihige Plasti- 
den zu tun, vielmehr beruhen die Erscheinungen 
auf ,,Anomalien im Stoffwechselgetriebe der 
meristematischen Zellen". Man vermigt bei 
NOACK, und darauf macht ROTH schon aufmerk- 
sam, ,,die scharfe Trennung zwischen den Ent-  
stehungsursaehen gescheckter Bastarde einerseits 
und randpanaschierten Formen andererseits". 
KRUMBHOLZ (23) hat  dann sp~iter feststellen 
k6nnen, dab ,,auger der subepidermalen Schicht 
auch Zentralgewebe in den Blatth6cker eintri t t" ,  
under  best~itigt damit die BAuRsche Auffassung. 
Auch die Arbeit yon ROTH (35) bringt ihr eine 
wesentliche Stfitze. 

Es ist nun bekannt, dab bei Phanerogamen die 
Geschlechtszellen der subepidermalen Zellschicht 
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des Vegetationspunktes entstammen. Daraus 
erklfirt sich, dab aus der Kombination ,,Weig- 
rand">(  ,,Weil3rand" nur farblose S/imlinge 
hervorgehen. Bei den reziproken Verbindungen 
,,Weigrand"• ,,grtin" aber wurden einmal der 
Eizelle mit farblosen Plastiden normale griine 
durch den Pollenschlauch zugefiihrt, und um- 
gekehrt erhielt die Eizelle mit ergrfinungsf~ihigen 
Chromatophoren Zuwachs yon Iarblos bleibenden 
Ptastiden. W~ihrend der Zellteitungen innerhalb 
der Zygote entstanden dann, je nach der Ver- 
teilung dieser beiden Komponenten, regellos die 
grfinen und farblosen Zellkomplexe der S/im- 
linge (vgl. auch RENNEI~ 34 und SCI~ERZ 39). 

Als wesentlich f/Jr die Sehlugfolgerung von 
BAUR, dab die alten Pfropfbastarde Periklinal- 
chimgren seien, lassen sich die folgenden Bertih- 
rungspunkte kervorheben: 

I. Bei WINI~LEI~ wie bei BAuI~ entstanden, 
prinzipiell in gMcher Weise, Sektorialchimgren. 

2. Bei Pelargonium zonale kSnnen aus Sekto- 
rialchim/iren Periklinalchim~ren hervorgehen 
und fiir Laburnum Adami sind sektorial ,,aufge- 
spaltene" Organe schon seit langem bekannt. 

3-Die  Periklinalchim/iren yon Pelargonium 
zeigen gelegentlich Rtickschl~ige nach ihren 
Komponenten. In ~ihnlicher Weise ,,spalten" 
die alten Pfropfbastarde nach den an ihrem 
Aufbau beteiligten Arten auf. 

4. Die Nachkommen der ,,WeiBrand"-Peri- 
klinalchimgren von Pelargonium sind farblos. 
Laburnum Adami liefert nut  reine Laburnum 
vulgare- und Chrataegomespilus Asnieresii echte 
Weil3dorns~imlinge. Das entspricht : 

5- den antomischen Befunden BAURS, wonach 
die subepidermale Schicht, welche ja die Ge- 
schlechtszellen liefert, bei den Weigrand-Pelar- 
gonien farblos ist und wonach Crataegomespilus 
A snieresii nur die Epidermis yon der Mispel und 
Laburnum Adami in lJbereinstimmung mit 
BVDERS (5) Befunden die Epidermis yon Cytisus 
purpureus hat. Das fibrige Gewebe geh6rt bei 
dem ersteren dem WeiBdorn, bei den ]etzteren 
tier Mispel. 

Ftir Laburnum Adami Iindet sich BAUR 
in Ubereinstimmung mit der Annahme yon 
MACFARLANE (zit. nach BAUR [2]), und die Ver- 
mutung, dab hier eine Chim~ire vorliege, spricht 
schon STRASBURGER aLIS, wenn er fiber deren 
Natur auch andere Anschauungen entwickelt. 

Heute ist man wohl allgernein fiberzeugt, dab 
Laburnum Adami eine ,,Periklinalehimgre" ist, 
zu deren Aufbau Cytisus pur2bureus die Epidermis 
und Laburnum vulgare die fibrigen Gewebe gelie- 
fe r t  haben. Perikli~alchim;iren sind aueh die 
Solanum-,,Pfropfbastarde". Die verschiedenen 

Typen, welche WINKLER hier erhalten hat, sind 
auf die verschieden geartete Beteiligung der 
beiden Pfropfpartner am Aufbau der Vegeta- 
tionskegel zuriickzuffihren (vgl. WINKLER [47] 
und MAVE~-ALBERTI ~25]). Eine Bestfitigung ffir 
die Vermutung BAURS, dab auch die Bizzarria 
eine Chim/ire sei, ist inzwischen auch erbracht 
worden (51). Der Streit um die Natur der Crat, ae- 
gome@ili wurde erst kfirzlich dutch HABER- 
LANDr zugunsten der Periklinatchim~irentheorie 
entschieden. Doch dieser Fall soil uns im fol- 
genden noch mehr beschgftigen. 

Abb. 7. Die Chimfire Pelargonium zonale ,,Freak of Nature" 
mit  einem griinen und einem weiBen ,,Rticksch]ag". 

(Aus CHITTENDEN 1926. ) 

Schon NoLL (32) hat sich, auf Grund seiner 
Studien, entschieden ftir den Burdonen-Charakter 
der , ,Pfropfbastarde" yon BRONVAUX ausge- 
sprochen. Wichtig ist, daft er die Verschieden- 
heit zwischen Cm. Dardari und Cm.Asnieresii auf 
den verschieden gearteten formativen Einflul3 
der Verschme!zungskerne zurtickzuffihren sucht: 
Beim VerschmelzungsprozeB sollen diese un- 
gleich verletzt worden sein, und der Grad der 
Verletzung ftihrte entweder zum Dardari- oder 
zum Asnieresii-Typus. Auch DANIEL h~lt die 
Crataegome@iIi ffir echte Pfropfbastarde. Bei 
JoH. MEYER (26) gilt als wesentliches Kriterium 
die Morphologie der Chromosomen. M~spilus 
und Crataegus haben zwar die gleiche Chromo- 
somenzahi (2n = 32), doch sollen die Weil3dorn- 
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Chromosomen kiirzer und gedrungener sein als 
die der Mispel. NEVER untersucht auch die Zell- 
formen, und zwar wie seine Vorg~inger, in der 
Seitenansicht. Er findet die Ansicht BAURS, 
wonach die Crataegomespili in einer Mispelhaut 
stecken, best/itigt. Im einzelnen sind seine Be- 
funde yon denjenigen HABERLANDTS abweichend. 

Die Untersuchungen von HABERLANDT (14) 
nnd iibereinstimmend damit die Befunde yon 
WEiss (4o) brachten wichtige Argumente gegen 
die Chimiirenhypothese. Neben anderen Krite- 
rien, welche deutlich machen, dab die Crataego- 
mespili im anatomischen Bau ,,teils mosaikartige 
Kombinationen der elterlichen Merkmale" auf- 
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Abb. 8. Obere Blattepidermds (Fl~ichenansicht)yon: a)Mesl~ilu* 
germanloa, b) Crataegus monogyna, c) Crataegomespilus Asnieresii 

uad d) Crataegomespilus Dardari. (Aus HABERZANDT 1927.) 

weisen, wird das Studium der Oberfl/ichenansicht 
tier Epidermiszellen yon weittragender Bedeu- 
.tung. /,)bereinstimmend fiir die Befunde beider 
Autoren sind die Seitenw~nde der Epidermis bei 
Mespilus auf der Ober- und Unterseite der 
Bl~itter stark gewellt, bei Crataegus sind sie auf 
der Oberseite gerade und auf der Unterseite nur 
bier und da schwach gewellt. Cm. Asnieresii 
.repr~isentiert in dem gleichen Merkmat nicht, 
,wie man fiir die Chim/irentheorie annehmen 
mtil3te, den Mespilus-Typus, er hat vidmehr au] 
der Oberseite polygonale Zellen wie Crataegus, und 
nut auf tier Unterseite des Blattes sind die 
Seitenw~inde gewellt. Cm. Dardari endlich steht 
hinsichtlich des gepriiften Merkmals in der Mitte 
zwischen den beiden Pfropfpartnern. Phiino- 

typisch sind damit die Crataegomes~ili ,,bestimmt 
.keine. Periklinalchim~ren". Und daran Nilt 
HABERLANDT (15) auch in seiner letzten, ent- 
scheidenden Publikation fest. Was HABER= 
LANDT und WEISS fiir die Crataegomespili von 
BRONVAUX feststellen, findet WEISS (4 I) auch 
bei denen Yon SAUJON. 

Eine Erkl~irung fiir diese seltsamen anato- 
mischen Befunde bringt die schon 6fter erw~ihnte 
Arbeit yon HABERLANDT (15). 

Die 5uBerst lehrreichen, entwicklungsmecha- 
nisch-anatomischen Paralleluntersuchungen an 
S~imlingen von M. germanica, Cr. monogyna und 
~Cm. Asnieresii lieferten folgende interessanten 
Ergebnisse: Halten wit uns wieder an die Be- 
funde fiber die Gestalt der EpidermiswSnde. 
Hier findet HABERLANDT, dab sie iibereinstim- 
mend ffir die Crataegus- und die Crataegomespiti- 
SSmlinge, ~ihnlich wie bei Mespilus, gewellt sind. 
Erst nach den jtingeren Bl~ttern bin tritt  diese 
Eigenschaft allm/ihlich zurtick und die Zellen 
werden polygonal wie bei den BISttern der/iRe- 
ren Crataegus=Pflanzen. Bei der Mispel hingegen 
waren die SeitenW~inde der Epidermis wie bei 
51teren Pflanzen auch schon bei den S~imlingen 
gewellt. In ~hniicher Weise verhielt sich die 
Entwicklung anderer Merkmale. Die S~mlinge 
yon den Crataegomespili sind somit - -  wie es die 
Chimiiren-Hypothese verlangt - -  reine Wei/3dorn- 
Pflanzen und genotypisch sicher Periklina!chi- 
m~ren. HABERLANDT bemerkt dazu: ,,Die zu- 
n/ichst iiberraschende Tatsache, dab die obere 
Epidermis tier ersten S~imlingsbl~itter yon Cr. 
Asnieresii h i t  ihren gewellten Seitenw~inden 
einer typischen Mespilus-Epidermis gleicht, 
findet ihre Erkl~rung durch die Tatsache, dab 
dieses Merkmal auch ftir die Epidermis der 
ersten S~mlingsbl~itter von Crataegus monogyna 
gilt. Betreffs der Spalt6ffnungen, der Haare und 
des ausnahmsweisen Biindelverlaufes im Blatt- 
stiel verh~ilt sich die Sache ganz analog. Daraus 
geht mit Bestimmtheit hervor, dab das Auftreten 
dieser Mespilus-Merkmale bei den Siimlingen 
nicht etwa auf der Burdonennatur der Cmtaego- 
mespili beruht, sondern viehnehr darauf, dab 
bier das sogenannte biogenetische Grundgesetz 
sich ~uBert, dab n~imlich die Gattung Crataegus 
von Vorfahren abstammt, die Mespilus-~hn- 
lich gewesen sind". 

DaB die Crataegomespili in ihrem Ban soviel 
Ankl~inge an sexuelle Bastarde aufweisen, mag 
daran liegen, dab die beiden Protoplasten ihrer 
Komponenten auf die ihnen fremden Gewebe 
einen formativen EinflUB ausfiben. Uber alas 
Agens solcher Einflfisse lassen sich, nach dem 
heutigen Stand der Forschung, nur Vermutungen 
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aussprechen (siehe darfiber HABERLANDT 1930, 
S. 2Iff.). 

In den letzten Jahren sind eine Menge von 
Chim/iren bekannt geworden. Fast  an jedem 
pflanzlichen Versuchsobjekt, wenn man es l~inger 
zu ztichterischen oder Erblichkeitszwecken in 
Kultur h~ilt, kann man gelegentlich solche Ab- 
~inderungen in irgendeiner Form auftreten 
sehen. H~iufig handelt es sich dabei zweifellos 
um somatische Mutationen, welche in den Ini- 
tialen der Vegetationskegel wirksam werden, 
nicht selten sind die Chim~iren aber auch als 
indirekte Folgen yon Kreuzungen aufzufassen. 
So kennen wir z. B. Oenothera, deren Plastiden 
nicht in allen Plasmen enger Verwandtschafts- 

hat t(RENKE (24) allerdings widerlegen k6nnen. 
Die Arbeiten dieses russischen Forschers, die mir 
leider nut  in einer sehr kurzen Mitteilung zu- 
g/inglich sind, scheinen zu bedeutenden Ergeb- 
nissen anzusetzen. Durch eine sehr verfeinerte 
Pfropftechnik, mit deren Hilfe es gelang, den 
Prozentsatz der Chim~iren betr~iehtlich (bis auf 
35%) zu erh6hen, wurden S. lycopersicum und 
Saracha umbellata miteinander vereinigt. Beide 
Arten sind stark regenerationsffihig. Welter 
unterscheiden sie sich nicht nur betr~ichtlich in 
ihrer Morphologie, sondern auch in der Chromo- 
somenzahl (Saracha umbellata hat 2n ~ 48) und, 
was ~iuBerst wichtig ist, in der Morphologie der 
Chromosomen, denn damit ist die MSglichkeit 

Abb. 9- Sektorialchim~ire vom Vitgyllingapfel (Virgin{scher Rosenapfel) yon der ,,Blume" und yon der Seite gesehea~ 
(Aus DA~I~GEEN I927. ) 

gruppen ergrfinungsfiihig sind (N~iheres bei REN- 
~ R  [341, KRUMm~OLZ [23] und RUDLOFF E367) 
und die dann ,bei Kreuzungen Schecken ergeben, 
die sich ~ihnlich verhalten wie Pelargonium zonale 
bei BAUR. 

Auch Solanum-Chimgren sind nach den 
WINKLERschen Versuchen von anderen For- 
schern hergestellt worden. So erw~ihnt HEUEI~ 
(17) , wie an einer sektorialen Chim/ire yon Sola- 
num nigrum auf Solanum lyc@ersicum pl6tzlich 
die Periklinalehim/ire S. Koelreuterianum auftrat  
und dab sp~iter der Hauptvegetationskegel der- 
selben Pfianze in S. Gaertnerianum fiberging. 
AuBerdem gelang ihm eine Periklinalchim/ire 
von S. Melongena auf S. lyc@ersicum. Es sei 
dann noch auf die Arbeiten yon J~RGENSEN und 
CRANE (21) hingewiesen, welche zu den beiden 
bekannten Typen den meriklinalen hinzuffigen 
(vgi. Abb. IO), aus dem erst die Periklinalchi- 
m~iren sich entwickeln sollen. Diese Anschauung 

geboten, Burdonen, wenn diese auftreten sollten, 
sicher zu erkennen. KRENI~E betont, dab die 
Morphologie der Zellen bei Chim/iren nur in 
speziellen F~illen eine Orientierung fiber deren 
Wesen erlauben; es sollen in der Regel nur die 
Chromosomenunterschiede sichere Schlfisse ffir 
die Architektur der Chim~iren zulassem Welter 
wird das Vorhandensein ,,eines wesentlichen und 
durchaus nicht rein mechanischenEinfiusses der 
Chim~irenkomponenten" aufeinander beobachtet. 
Der modifikative Charakter solcher Einflfisse 
wird jedoch ausdrficklich betont. - -  Die Bildung 
der Adventivsprosse wird hier zum ersten 
Male bei ihrer l?;ntstehung aus dem Wundkallus 
studiert. Dieser Weg scheint dem VerI. als der 
richtigste, denn ,,hier werden wir uns fiber Chi- 
m~ren-Kallusse klar, die sich 6fters als sektorial, 
manchmal abet auch als periklinal erweisen. 
Hier finden wir die Anlage yon Meristemen als 
Resultat yon unmittelbarer Verwundung, wie 
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anch als ResuItat der Einwirkung yon Produkten 
der Zellen, welche sich erst umwandeln und dann 
zerfallen (die Bet~itigung von HABERLANDTS 
Lehre und derjenigen seiner Nachfolger). Schliel3- 
lich ist es bier allein, wo man nach dem Bildungs- 
prozeB yon tetraploiden Sprossen suchen kann 
(JoRGENSEN) oder Burdons (WlNKL~R, HABER- 
LANI)T), wenn solche wirklie!l mSglich sin&" 

Abb. I0. Schematische Stammquer-  
schnit te yon verschiedenen Chim/iren- 
Typen. Oben: periklinal u. sektorial, 

unten:  meriklinal. 
(Aus J ~ EG]~I'~SElg und CI%ANE 1927. ) 

Als originellster 
Fall wird eine Chi- 
m~ire beschrieben, die 
sieh pl6tzlich in den 
oberen B1~ittern eines 
reinen Saracha-Rege- 
nerats zeigte, welches 
aus dem Wundkallus 
einer Pfropfung her- 
vorgegangen war .Wie 
das Tomatengewebe 
in diese BlOtter hin- 
eingelangte, ist vor- 

lgufig r~itselhaft. 
KRENKE vermutet u. 

a., dab einige Tomatenzellen bei der mannig- 
fachen Zellverschiebung w/ihrend des Wachs- 
tumsprozesses in die blattbildenden Schichten 
geraten seien. Ob sich diese Auffassung einmal 
beweisen l~il3t, ist fraglich. Einem ausffihrlichen 
Bericht fiber weitere Ergebnisse yon KRRNKES 
Arbeiten daft man gespannt entgegensehen. 

E rn~ ih rungsphys io log i sch  b e d i n g t e  
Mod i f ika t ionen .  

Der Frage nach der MSglichkeit einer erblichen 
Ab~inderung von Pfropfpartnern durch ihre ge- 
genseitige Beeinflussung hat WlNKLER sehr ein- 
gehend naehgespfirt. DaB ein Pfropfpartner in 
Symbiose mit einem anderen in seinem ursprfing- 
lichen Aussehen h~ufig sogar stark abge~ndert 
werden kann, ist eine altbekannte Tatsache. 
Namentlich in der g/irtnerischen Praxis kennt 
man viele solcher F~lle und speziell im Obstban 
spielen sie eine bedeutende Rolle. Einerseits ist 
die Anzucht yon Zwergobstb~umen lediglich 
durch solche Einflfisse m6glich, andererseits 
sieht sich abet der Obstbau im allgemeinen und 
die Obstzfichtung im besonderen durch sie vor 
eine ihrer schwierigsten Aufgaben gestellt. 

Die Ab~inderung des Reises durch die Unter- 
lage und nmgekehrt kann sich je nach der Be- 
schaffenheit der beiden Komponenten in sehr 
verschiedener Weise ausdrficken. So kann die 
Wachstumsenergie des Reises erheblich fiber 
ihr nat/irliches MaB hinaus durch die Unterlage 
gef6rdert und auch gehemmt werden. Das gleiche 
gilt fiir die Fruchtbarkeit, ffir die Periodizit~t 

und viele andere Eigenschaften. Umgekehrt 
kann das Wurzelsystem der Unterlage yon 
seinem ursprfinglichen Charakter durch das Reis 
abgebracht werden. Alle solche Ab~nderungen 
werden aber rfickgiingig, sobald die nattirlichen 
Bedingungen etwa durch Rfickpfropfung auf den 
homologen Partner oder, wo das m6glich ist, 
durch Bewurzelung des abgetrennten Reises 
hergestellt werden. Das beweist deutlich, dab 
solehe Abfinderungen das Erbgut des durch sie 
betroffenen Organes nicht berfihrt haben. 

Die Wissenschaft hat sich sehr eingehend mit 
dieser Frage der !Jbertragung yon Eigenschaften 
und der gegenseitigen Beeinflussung yon Trans- 
plantationspartnern bescNiftigt. Vor allem sind 
es DANIEL nnd seine Schule, die sich auch bis 
heute noch ffir die M6glichkeit einer spezifischen 
Beeinflussung immer wieder aussprechen. Auf 
Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. 
Jedenfalls steht fest, dab die Deutungen yon 
DANIEL einer kritischen Priifung meist nicht 
standhalten. Zum Teil wurden sie experimentell 
widerlegt, zumindest Iassen sie abet die MSglich- 
keit einer anderen Deutung als derjenigen yon 
DANIEl. ZU. - -  WI~:LER (48) kommt auf Grund 
seiner eingehenden kritischen Auseinander- 
setzung mit der Literatur fiber dieses Thema zu 
dem Schlul3: ,,DAB bisher kein einziger Fall 
bekannt geworden ist, der es bewiese oder auch 
nur wahrscheinlich machte, dab bei Pfropf- 
symbiose der eine Partner in seinen spezifischen 
Eigenschaften durch den Einflul3 des anderen 
selbst oder in seiner Nachkommenschaft auch 
nur im geringsten ver~indert wird. Und es muB 
als sehr wahrscheinlieh angesehen werden, dab 
eine solche direkte spezifische Beeinflussung 
durch die Pfropfung fiberhaupt nicht erzielbar 
ist. Mit anderen Worten: Modi/ikations- oder 
Beeinflussungs-P/rop/bastarde sind [aktisch un- 
mSglich, so wie sie nach unseren eingangs gege- 
benen Begriffsbestimmungen (vgl. S. I I  und 16) 
definitionsgem~ig nnmSglich sind. Der tiefere 
Grund daffir liegt offenbar darin, dab sich die 
genotypische Grundlage der Organismen, die 
spezifisctle Struktur ihres Protoplasmas den 
~inBeren Faktoren gegenfiber - -  jedenfalls denen 
gegenfiber, die bei der Pfropfung in Betracht 
kommen - -  als eine Einheit yon augerordentlich 
festem, unerschfitterlichem Geffige darstellt. 
Insbesondere erweisen sich die Ern~ihrungsver- 
h/iltnisse im weitesten Sinne als machtlos, diese 
Grundlage irgendwie zu ver~indern." 

I n f e k t i 6 s e  Chlorose. 
Im Gegensatz zu den erw~ihnten ern~thrungs- 

physiologischen Ab~nderungen 1XBt sich die 



3. Jahrg. i. Heft Pfropfbastarde. 25 

infekti6se Chlorose tats/ichlich durch Pfropfung 
fibertragen und sie l~il3t sich auch ant vegetativen 
Wege, d.h. durch Steeklinge, unter geeigneten 
Lichtverh/iltnissen erhalten. Aueh bei ihr handelt 
es sich aber nicht um eine, den Genotypus der 
Pflanze ver/indernde Erseheinung, vielmehr um 
eine pathologische Modifizierung der Ergrfi- 
nungsf/ihigkeit, die sich unter geeigneten Kultur- 
bedingungen wieder rfickg/ingig machen lfil3t. 
Die infekti6se Chlorose wird yon der Mutter- 
pflanze nicht auf den Keimling fibertragen, und 
offenbar gelangt das Virus auch nieht in die 
Geschlechtszellen der befallenen Pflanzen. In 
dieser Zeitschrift (39)ist kfirzlich eine zusammen- 
fassende Darstellung der bisherigen Befunde fiber 
diese Krankheit gebracht worden, aus der man 
das N/ihere ersehen kann. 

III. 
Obgleich vegetative Bastardierung, nach allem 

was wir bisher darfiber wissen, praktisch in 
keinem Falle best/itigt wurde, dfirfte doch die 
M6glichkeit kfinstlich, durch das Mittel der 
Pfropfung, Chim~iren herzustellen, insbesondere 
aber die Tatsache der modifizierenden gegen- 
seitigen Beeinflussung yon Pfropfpartnern, ffir 
den Pflanzenbau wie ffir die Pflanzenzfichtung 
nicht ganz ohne Belang sein. WI~I~LER (49) hat 
sehon vor Jahren angedeutet, in welcher Weise 
sieh die Erfahrungen, insbesondere auf dem 
Gebiet der Chim/irenforschung, in den Dienst 
der Pflanzenziichtung stellen lassen. Er weist 
an Hand einiger treffender Beispiele darauf 
bin, wie sich einmal die M6glichkeit einer Er- 
weiterung der Variationsbreite ffir die Zier- 
pflanzenzucht auftut und dann auch, wie sich 
der Zfichtung yon Nutzpflanzen neue Perspekti- 
yen er6ffnen. 

Darfiber, ob die g~irtnerische Zierpflanzen- 
zfichtung dutch Herstellung yon Chim~iren 
wesentlich zu f6rdern ist, kann man geteilter 
Meinung sein. - -  Chim/irenbitdung ist ffir prak- 
tische Zwecke immer nur da yon Bedeutung, wo 
die M6glichkeit vegetativer Vermehrung dureh 
Stecklinge, Transplantation, Sprol3knollen, 
Zwiebel usw. gegeben ist. Wurzelschnittlinge 
schalten aus, da sie ja, infolge der endogenen 
Entstehung der Seitenwurzeln, nur die inhere 
Komponente der Chim/ire hervorbringen. - -  Nun 
sind aber die meisten g/irtnerisehen Kulturge- 
w~chse, welche sieh vegetativ vermehren lassen, 
mehr oder weniger hochkomplizierte Bastarde. 
Die sexuelle Vermehrung mul3 also in den 
meisten F~illen eine Ftille yon Selektions~ 
materiM ergeben, und kommt dann noch eine 
zielbewul3te Kombinationszfiehtung hinzu, sind 

wohl die gr6Bten Chancen gegeben, brauchbare 
Neuheiten zu gewinnen. Der Chim/irenbildung 
bliebe hier nur/ibrig, Kuriosit/iten wie Laburnum 
Adami zu schaffen. - -  Kombinationsziichtung 
ist naeh meiner Ansicht jedenfalls ffir die g/irt- 
nerische Zierpflanzenzfichtung rentabler, zumal 
dort, wo vegetative Vermehrung m6glich ist, 
denn einmal treten hier neue Kombinationen, 
nach eigenen Erfahrungen, meist in Ffille auf; 
und jeder S/imling repr/isentiert ja eine neue 
Sorte. Es braucht bier nur eine mit Verstfindnis 
ffir die Zierwertbelange durchgef/ihrte Selektion 
einzusetzen und fiber die Brauchbarkeit und fiber 
die Vermehrung der neu gewonnenen Typen zu 
entscheiden. 

Wichtiger scheint mir der zweite Punkt der 
WINI~LERschen Ausblicke: Die Nutzpflanzen- 
ziichtung mit Hilfe der Chim~irenbildung und 
hier ganz besonders die Immunit/itszfichtung. - -  
Bei der Widerstandsf/ihigkeit gegen einzelne 
tierische und pflanzliche Parasiten spielt die 
Epidermis, wie WlNKLEI~ (49) bereits betont, 
eine bedeutende Rolle. Wenn nun die anfiillige 
Oberhaut yon Kulturpflanzen auf dem Wege 
fiber die Pfropfung durch eine widerstandsf/ihige 
ersetzt werden k6nnte, ohne dab der Kulturwert 
und die Rentabilit/it der betreffenden Pflanze 
dadurch herabgesetzt wfirde, w/ire der Zfichtung 
und dem Pflanzenban in manchen F/illen sieher 
zu dienen: WINKLER hat z.B. darauf hinge- 
wiesen, wie dankbar es w/ire, der Reblausplage 
durch eine Chim~irenkombination yon anf/illigen 
Europ/ier-Reben mit reblausfesten ,,Amerika- 
nern" abzuhelfen. Die Idealrebe, welche gleich- 
zeitig ein Direkttr/iger sein sollte, mfii3te, wegen 
der Anf/illigkeit der Europ/ier-Wurzeln im Kern 
ein Amerikaner-Typus und in den zwei bis drei 
/iul3eren Schichten eine Europfier-Rebe sein, 
damit w/ire gleichzeitig der Fuchsgeschmack, als 
Nachteil der ,,Amerikaner" beseitigt, weil die 
Fruchtschale, die ihn trfigt, dann vom Europfier- 
Typus geliefert wfirde. Durch WINKI, E~ ange- 
regt, h a t  RASMUSOI~ (33) dann auch versucht, 
solche Chim/iren herzustellen, allerdings ohne 
Erfolg, da die Regenerationsf/ihigkeit der Rebe 
sich als/iul3erst schwach herausstellte. Vielleieht 
waren auch bei diesen Versuchen die ffir die 
Regeneration speziell der Rebe n6tigen Be- 
dingungen noch nicht erffillt. Soviel ieh ersehe, 
sind sp/iter derartige Versuche nicht wieder 
angestellt worden, was hinsiehtlich der Bedeu- 
tung der Reblausplage sehr zu bedauern ist. Es 
w/ire nieht ohne Bedeutung, einmal nach den 
Bedingungen zu forschen, welche die Regene- 
ration und damit die Chim~renbildung yon ViEis 
erm6glichen. Was die Versuchstechnik aus- 
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machen kann, erhellt sehr deutlich aus den Ar- 
beiten yon KRENI~Z, dem es gelang, bei Solarium 
die Chim~renbildung auf 35% heraufzusetzen. 
WINKL~R erhielt nut  einige ~ o. 

Ob den WINKLERschen Anregungen fiir die 
Immunit~itsztiehtung Bedeutung zukommt, 
lassen die Arbeiten yon KI.EBAHN (22) aller- 
dings offen. KL;~BAHN infizierte Pfropfbastarde 
von WlNKLER mit Septoria lycopersici und 
Cladopermium /utgum, mit Pilzen, wetche die 
Tomate sehr leicht befallen. Dabei ergab sich, 
dab ,,die Chim~re nicht gegen Infektion ge- 

gelungen ist. Er  hofft aber, die richtigen Be- 
dingungen noch zu finden, die eine geniigende 
Regenerationsf/ihigkeit der Kartoffel gew/ihr- 
teisten. 

Zum Schlug sei sehliel31ich noch auf die prak- 
tische Bedeutung der modifizierenden gege n- 
seitigen Beeinflussung yon Pfropfpartnern hin- 
gewiesen. - -  Wie schon erw~ihnt, ist diese Frage 
ganz besonders ffir den Obstbau bedeutungsvoll. 
- -  Es ist altgemein bekannt, dab man Busch- 
und Zwergobst vorwiegend dadurch erzielt, dab 
man das Edelreis oder -Auge auf eine schwaeh- 

J 

- -  i 
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Abb.  r r .  s  des Reises au f  die  U n t e r l a g e .  - -  I n  e i n e m  b e s t i m m t e n  Okula t ions -  
bere ich  n i m m t  h ie r  die Ur t te r lage  den  f t i r  alas Reis  eha rak te r i s f i s ehen  W u r z e i t y p u s  
an.  Die  S o f t e n :  Wealthy, z~ameuse (Snow), WMtney u a d  W i ~ s ~  au~ ,,French 

seedling" (piece ~vots). (Aus ROBERTS I929 .  ) 

schfitzt ist, wenn sie als Aul3enschicht nur die 
Epidermis der unempffinglichen Pflanze hat" .  
Bei S. Gaertnerianum mit zwei Schichten yon 
S. nigrum, war eine Infektion kaum erfolgt. 
Daraus geht  hervor, dab mindestens zwei 
Schiehten des immunen Partners n6tig sind, 
um einen nennenswerten Erfolg zu sichern. 

Ffir die Kartoffel schl/igt WtNKLER vet, dab 
man sie gegen Phytophthora in/estans mit einer 
Tomatenhaut  fiberziehen k6nne, denn die Tomate 
werde Yon diesem Pilz nicht befallen (?). JORGEN- 
SEN hat  nun versucht, entsprechende Chim~iren 
mit der Kartoffel als Kern herzustellen, was ihm 
aber, wie er betont,  vielleicht als Folge einer 
nicht genfigend spezialisierten Technik, nicht 

wfichsige Unterlage setzt. Die dadurch bewirkte 
Stauung der Assimilate fiihrt meist zu einer 
fr/iheren Fruchtbarkeit  ; das Reis w~ichst weniger 
stark und dadurch wird gleichzeitig eine Platz- 
ersparnis erzielt, Gew6hnIich ist auch die 
Lebensdauer bei einer solchen Symbiose herab- 
gesetzt. 

Nun sind die als Unterlagen verwendeten 
Arten und ,, Sorten" in sich zunfichst heterogene 
Gemische der verschiedensten Typen, welche in 
ihrer Leistungsf~ihigkeit ganz betr~ichtlich von-  
einander abweichen k6nnen. In erh6htem Mafte 
trifft dieses fiir die sog. ,,Wildlinge" zu, die man 
zur Erzielung von Hoch- und Halbst~immen 
benutzt. DaB ein solches in wichtigen Merk- 
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malen uneinheitliches Unterlagenmat erial sich auf 
die Rentabilit~it yon Obstanlagen betr/ichtlich 
auswirken kann, ist, nachdem, was wir darfiber 
wissen, einleuchtend. Man ist daher seit langem 
bestrebt, diesem lJbel abzuhelfen, und die Unter- 
lagenfrage dfirfte wohl augenblicklich eines der 
dringendsten Probleme des Obstbaues, insbe- 
sondere der Obstzfichtung sein. ])as Ausland, 
vor allem England und Amerika, hat die ])ring- 
tichkeit der L6sung dieser Frage am ehesten er- 
kannt und Forschungsinstitute errichtet, ill 
denen mit allem Nachdruck lediglich an der 
L6sung der Unterlagenfrage gearbeitet wird. In 
Deutschland wird in dieser Hinsicht seit kurzem 
vor allem von GLEISBERG und SCHINDLER auch 
schon gearbeitet, doch l~Bt hier die Unterstfitzung 
durch den Staat noch viel zu wiinschen fibrig. 

Im wesentlichen kommt es bei der Untertagen- 
frage darauf an, fiir die besten Markt0bstarten 
und -Sorten die spezifischen Unterlagenpartner 
zu finden. Dazu ist zun~ichst erforderlich, dab 
man  sich in exakten Versuchen genau fiber die 
Beziehungen yon Reis und Unterlage unter- 
richtet. ])araus ergeben sich dann die Gesichts- 
punkte, nach denen eine sorgfiiltige Selektion, 
insbesondere der Wuchstypen, aus den vorhan- 
denen Gemisehen einsetzen kann, Reichen die 
vorhandenen Gemische nicht aus, lassen sie sich 
dnrch neue Kombinationen auf dem Wege fiber 
Kreuzungen bequem erweitern. Die gewonnenen 
Typen, die auf ihre Brauchbarkeit sowohl baum- 
schulm~iBig wie auch obstbaulich zu prfifen sind, 
werden dann vegetativ vermehrt und nach be- 
kannten Prinzipien der Klonauslese rein und 
leistungsfiihig erhalten. (Genaueres fiber dieses 
Thema und fiber die einschl~igige Literatur siehe 
bei GLEISBERG [II ,  12]). 

Auch die infekti6sen Chlorosen lassen sich in 
den Dienst der Zfichtung stellen. Buntbl~ttrige 
Geh61ze sind beliebte Zierpflanzen, und BAUR (4) 
hat  schon darauf hingewiesen, dab die Bunt- 
bl~ttrigkeit h~ufiger als man allgemein annimmt, 
auf infekti6ser Chlorose bernht. L~Bt sie sich 
einmal an einer Pflanze nachweisen, so l~Bt sie 
sich auch meist auf Angeh6rige der engeren 
Verwandtschaft dutch Pfropfung fibertragen, 
und die neu gewonnenen Typen sind dann durch 
Stecklinge zu vermehren. 
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Syn-, pro- und metagame Geschlechtsbestimmung im Tierreich. 
Von Gttrt Kol~wig. 

In  einem an dieser Stelle erschienenen Auf,  
satz  fiber die Bedeutung  des Y-Chromosoms im 
Tierreich sagten wir, die Mehrzahl der Tiere sei 
getrenntgeschlechtig,  d. h. yon  jeder Art  gib t 
es miinnliche und  weibliche Individuen.  Die 
etw a gleiche Zahl, in der Miinnchen und  Weib- 
chen auftreten,  h~ingt meist  rnit der Exis tenz 
eines Geschlecl~tschromosomenmechanismus zu- 
sammen:  Das eine Geschlecht ist heterogame- 
tisch, es besitzt  ein X-  und  ein Y 'Chromosom 
und bildet daher  zwei Sorten yon  Keimzellen: 
solche in denen alas X-Chromosom und ebenso 
viele, in denen das Y-Chromosom enthal ten ist. 
Das andere Geschlecht ist homogamet isch , es 
besitzt zwei X-Chromosomen und  bildet nu t  eine 
Sorte yon  Keimzellen, die alle ein X-Chromosom 
enthalten:  Schematisch kann  m a n  daher die 
Paa rnng  yon  Miinnchen und Weibchen einer Art ,  
bei der die Geschlechtsbest immung durch einen 
Heterochromosomenmechanismus  erfolgt, folgen- 
dermaBen darstel len:  

c~ XY • X X  
Gameteii X, Y X 
Befruchtung ~ ~ /  

X X  XY 
= ?  =c ~  

Wir  haben stillschweigend in unserem Schema 
das M~innchen als heterogarnetisch angesehen, 
wie es ja  tats~ichlich in der Mehrzahl der bisher 
analysierten F~ille auch ist. Das Weibchen bildet 
lauter  X-Eier,  die Entscheidung darfiber, ob 
s ich aus einem von ihnen ein m~innlicher oder 
ein weiblicher Nachkomme entwickel t ,  wird erst 
in dem Moment gef~illt, in dem sich der weibliche 
Vorkern mi t  seinem einen X-Chromosom m i t  
dem vom v~terlichen Spermium mitgebrachten 
m/innlichen Vorkern, der in 50% der F~ille ein 
X-, in 50 % ein Y-Chromosom enth~ilt, vereinigt. 
I m  ersteren Fall  ents teht  eine XX-Zygote ,  also 
yon  weiblicher Konst i tut ion,  im letzteren Fall 
entwickelt  sich das befruchtete  Ei  mit  der 
m~innlichen Chromosomengarni tur  XY.  In  
allen F~illen, in denen die eine Sorte yon  Eiern, 
die ein homogametes  Weibchen erzeugt, von 
zwei Sorten von Spermien des he terogameten  
M~nnchens befruchtet  werden, wird im Moment 
der Befruchtung fiber das Geschlecht tier Zygote  
entschieden. Wenigstens gilt das ffir den Nor- 
malfall, wenn die Entwicklung des unreifen Eies, 
seine ]3efruchtung und  die Embryogenese  unter  
den f fir die betreffende Art  normalen Verh~ilt- 


