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U b e r  d ie  S a a t g u t a n e r k e n n u n g  in d e r  T s c h e c h o s l o w a k e i .  

Von H. Lokscha, Brtinil. 

Im Rahmen der gewesenen 6sterreichisch- 
ungarischen Monarchie war M/ihren das erste 
Land, in dem nach den Beispielen in Holland 
und in Deutschland das Anerkennungsverfahren 
bei landwirtschaftlichen Kulturpflanzen ein- 
geftihrt wurde. Dies erfolgte im Jahre 19o 7 
fiber BeschluB der deutschen Sektion des m/ihri- 
schen Landeskulturrates, wobei mit der Durch- 
ffihrung die damalige deutsche Landwirtschafts- 
gesellschaft fiir die Markgrafschaft M/ihren be- 
traut wurde. Diese Anerkennung war damals 
nur den Mitgliedern der Gesellschaft zug/inglich. 

Im Jahre 19o 9 erfotgte die Einfiihrung der 
Hochzuchtanerkennung, und in das Jahr 191o 
f~illt die Einfiihrung einer Schutzmarke fiir an- 
erkanntes Saatgut. Im tschechischen Landes- 
teile M/ihrens ging die Entwicklung gleichzeitig 
und parallel vor sich. 

Als die deutsche Landwirtschaftsgesellschaft 
fiir die Markgrafschaft Mfihren im Jahre 1916 
ihren Sitz nach Wien verlegte und zur deutschen 
Landwirtschaftsgesellschaft ftir 0sterreich um- 
gewandelt wurde, womit sich ihr T/itigkeits- 
gebiet wesentlich vergr6Berte, fibernahm man 
auch dort die Institution der Saatgutanerken- 
hung, die aber wiederum nur Mitgliedern der 
Gesellschaft zug/inglich war. An der Spitze der 
Saatgutabteilung, welcher die Durchftihrnng 
der Saatgutanerkennung oblag, stand der ver- 
storbene Professor Dr. FRUWIRTH. Hervorzu- 
heben w/ire, dab derVerkauf derart anerkannten 
Saatgutes nur durch die Warenabteilung der 
Delgef6 m6glich war. 

Der Landeskulturrat fiir BShmen richtete 
in seinem T/itigkeitsgebiet die Anerkennung 
im Jahre 1916 eirr. 

Dieser Zustand war keinesfalls ein idealer, 
entsprach aber den damaligen Anspriichen. Im 
Juni 1919 erschien die erste Verordnung der 
Regierung der tschechoslowakischen Republik, 
womit auf amtlichem Wege und im ganzen 
Staate einheitlich die Anerkennung der Origi- 
nalitfit yon Sorten und die Auerkennung yon 
Saatgut und Setzlingen yon Kulturpflanzen 
eingefiihrt wurde, um auf diese Weise die 
Pflanzenzfichtung zu f6rdern und zur Gewin- 
hung einwandfreien Saatgutes beizutragen. Be- 
merkt wird, dab dieser staatliche Eingriff auf 
diesem Gebiete bisher kein Beispiel vor sich 
hatte. 

Es ist naheliegend, dab dieser Umstand sowie 
die damaligen sich rasch fiberstiirzenden Er- 

eignisse keine vollstfindige Normierung der An- 
erkennung ermSglichten, immerhin wurden aber 
schon damals einige Grundlinien festgelegt, die 
bis zum heutigen Tage beibehalten wurden. 

Unter der Bezeichnung ,,Originalsorte" sollten 
nur solche Sorten in den Handel gebracht 
werden, die nach durchgeftihrtemAnerkennungs- 
verfahren als Original anerkannt worden sind. 
Diese Pr~izisierung des Begriffes Originalsorte 
war Iraglos eine unvollkommene und wurde 
sp/iter verbessert. 

Unter der Bezeichnung ,,anerkanntes Original- 
saatgut" und ,,anerkanntes Saatgut" durfte nur 
das yon der zustfindigen Anerkennungskommis- 
sion anerkannte Saatgut figurieren. 

Eine wichtige Neuerung wurde bereits damals 
in der Schaffung eines Registers der bew/ihrten 
Originalsorten getroffen, auf die ich sp~iter noch 
zuriickkomme, 

Sehr wesentlich war auch die Bestimmung, 
dab die Anerkennungen nur yon eigenen Kom- 
missionen bei den landwirtschafflichen Haupt- 
kSrperschaften, das sind die Landeskulturr/ite, 
durchgeffihrt werden diirfen. Das Anerkennungs- 
verfahren wurde auf diese Weise zu einem amt- 
lichen gestempelt, andererseits die Anerkennung 
durch ausl/indische oder private Stellen (Gesell- 
schaften) unterbunden, 

Ein weiteres Novum war die Grfindung einer 
Zentralanerkennungskommission beim Land- 
wirtschaftsministerium, die grunds~[tzliche Fra- 
gen des Anerkennungsverfahrens vorzubereiten 
und dariiber zu entscheiden hat. 

Sorten, die nicht als Original anerkannt 
wurden, oder die nicht in das Register der be- 
w/ihrten Originalsorten eingetragen sind, durften 
keine Bezeichnung ffihren, welche den Eindruck 
erwecken k6nnte, dab es sich um eine Original- 
sorte oder um eine in das Register eingetragene 
Sorte handelt. Dasselbe galt yon den Nachbau- 
saaten. Die Aufsicht fiber den Verkehr mit 
anerkanntem Saatgut wurde landwirtschaft- 
lichen Versuchsanstalten fibertragen. 

Da es sich bei der ganzen Konstruktion dieser 
Regierungsverordnung um eine wichtige landes- 
kulturelle F6rderungsmaBnahme handelte, waren 
auch Strafsanktionen ffir den Fall yon Uber- 
tretungen vorgesehen, die sowohl in Geld- als 
auch in Freiheitsstrafen bestanden. AuBerdem 
konnte auch die Entziehung der Anerkennung 
der Originalitfit und unter bestimmten F~llen 
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auch der Verlust der Gewerbeberechtigung aus- 
gesprochen werden. 

Mit diesen immerhin rudiment~ren Bestim- 
mungen behalf man sich durch zwei Ernten, bis 
im M~irz I92z ein eigenes Gesetz fiber dieselbe 
Materie herausgegeben wurde, wobei aber auch 
die Prtifung ,zon Soften der landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen neu einbezogen wurde. Dutch 
dieses Gesetz, welches ohne ~nderungen bis zum 
heutigen Tage gilt, wurde die Bezeichnung 
,,Originalsaatgut", ,,anerkanntes Saatgut", ,,an- 
erkannte Setzlinge" und ,,registrierte Sorte" ge- 
setzlich gesehiitzt. Gegeniiber den alten Be- 
stimmungen erfolgten Neuerungen und Ver- 
besserungen in verschiedener Richtung. 

Fiir die Originalsorten wurde helm Ministe- 
rium fiir Landwirtschaft ein Buch der Original- 
sorten eingefiihrt sowie das bereits genannte 
Register der bewi~hrten Sorten. Einen Bestandteil 
derselben bildet die Sammlung der typischen 
Muster von K&nern, A'hren bzw. Friiehten, 
welche yon den Versuchsstationen und Anstalten 
gefiihrt und instand gehalten werden muB. 
Beide Biicher und die Sammlungen sind 6ffent- 
lich. 

In das Register der bew~ihrten Sorten k6nnen 
Originalsorten eingetragen werden, die sich nach 
yon den 6ffentlichen Stationen und Anstalten 
durchgefiihrten mehrj~ihrigen vergleichenden 
Versuchen in bestimmten Gebieten der tschecho- 
slowakischen Republik besonders bew~ihrt 
haben. Die Entscheidung dariiber obliegt der 
Zentralanerkennungskommission. 

Die Zfichter und Erzeuger yon Originalsaatgut 
dfirfen dasselbe nur unter jenen Angaben in den 
Verkehr setzen, welche den Inhalt der durch- 
gefiihrten Eintragung bilden. Uber anerkannte 
Nachsaaten wird von der Kommission ein An- 
erkennungsschein ausgestellt, worauf die Ver- 
6ffentlichung in eigenen Saatgutverzeichnissen 
erfolgt, welche Originalsaatgut und Nachsaaten 
getrennt auszuweisen haben. 

Der Gebrauch yon Schutzmarken wird nur 
fiir Originalsorten gestattet, 

Die Kontrolle des Verkehres mit Saatgut wird 
von Stationen und Anstalten ausgeiibt, die yore 
Landwirtschaftsministerium mit dieser Agenda 
betraut wurden. 

Die Strafsanktionen wurden in der Weise er- 
g~inzt, dab bei Straferkenntnis der Verfall der 
Ware zugunsten des Staates ausgesprochen 
werden kann, worauf der durch den Verkauf 
dieser Waren erzielte Betrag vom Landwirt- 
schaftsministerium zur Hebung der Pflanzen- 
zucht zu verwenden ist. Ziichter und Erzeuger 
yon anerkanntem Saatgut k6nnen bei Fest- 

stellung unrichtiger Angaben vom Anerkennungs- 
verfahren auf die Dauer bis zu IO Jahren aus- 
geschlossen werden. Soweit der Jnhalt dieses 
Gesetzes, welches durch eine rasch folgende 
Regierungsverordnung desselben JaMes er- 
g~inzt wurde. 

Dieser Regierungsverordnung zufolge kann die 
Anerkennung bei allen Friichten yon landwirt- 
schaftlichen Kulturpflanzen durchgeffihrt wer- 
den, wovon nur gemischte Kulturen aus- 
geschlossen sind, sofern ihre Scheidung nicht 
leicht durchfiihrbar ist und die M6glichkeit der 
Fremdbest~iubung nicht ausgeschlossen ist. Der 
Begriff ,,Originalsorte" wird nunmehr derart 
pr~izisiert, dab darunter eine solche Sorte an- 
zusehen ist, die nachweisbar durch systema- 
tische Ziichtungsarbeit erzielt wurde, wobei 
auch Massenauslese zu verstehen ist. Unter  
,,anerkalcntes Saatgut" ist nur j enes zu verstehen, 
welches alle an ein gutes Saatgut zu stellenden 
Anforderungen erfiillt und allen Vorschriften des 
Anerkennungsverfahrens entspricht. 

Die Anerkennung erfolgt bei uns in 4 Gruppen, 
und zwar als: 

I. Anerkanntes Originalsaatgut, 
2. anerkannter I. Nachbau, einer Original- 

sorte, 
3- anerkannter 2. und 3., ausnahmsweise auch 

ein weiterer Nachbau einer Originalsorte und 
4. anerkanntes Saatgut von Landsorten. 
13bet die ausnahmsweise Anerkennung wei- 

teren Nachbaues entscheidet yon Fall zu Fall 
jede Anerkennungskommission selbst~indig. 

Die Mitglieder der Anerkenmingskommission, 
welehe vom Landwirtschaftsministerium er- 
nannt werden, sind Mitglieder der Fachbeamten- 
schaft der landwirtschaftlichen Hauptkorpora- 
tionen, Professoren landwirtsehaftlicher Lehr- 
anstalten, Fachbeamte der landwirtschaftlichen 
Versuchsstationen aus dem Gebiete des Samen-, 
Ziichtungs- und Pflanzenschutzfaches. 

Ffir die Anerkennung wird eine Gebtihr ein- 
gehoben, deren H6he fiber Antrag der An- 
erkennungskommission vom Landwirtschafts- 
ministerium festgesetzt wird, wobei die Gebfihr 
je Hektar  der angemeldeten Fl~iche berechnet 
wird. Ffir die Zuerkennung der Originalitfit 
wird eine besondere Grundgebiihr eingehoben. 
Die H6tie der Gebtihren braucht nicht bei allen 
Kommissionen dieselbe sein. Im Falle einer 
Aberkennung werden die Gebfihren nicht zu- 
rfickerstattet. 

Die Zuerkennung der Originalit~t erfolgt 
immer vom I. August auf die Dauer bis zu 
3 Jahren. Die Besichtigung wird von 2 Mit- 
gliedern der Anerkennungskommission vor- 
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genommen, wovon eines ein nicht interessierter 
Fachmann der Pfiallzenzfichtung sein muff. 
S~imtliche Erhebungen fallen unter das Amts- 
geheimnis. Wenn ein Zfiehter im Gebiete meh- 
rerer Anerkennungskommissionen zfichtet, so 
entscheidet fiber die Originalit~t NoB jene 
Kommission, in deren Gebiet sich der Sitz des 
Zuchtbetriebes befindet; diese Kommission stellt 
auch den Antrag beim Landwirtschaftsmini- 
sterium. 

Sehr wichtig und einschneidend sind die Be- 
stimmungen betreffend die ausl~ndischenZ~ichter, 
welche verpflichtet sind nachzuweisen, dab sie 
wenigstens anf einer Vermehrungswirtschaft bei 
nns eine voll einem pflanzenzfichterischen Fach- 
mann geleitete Zuchtstation errichtet haben, in 
der die Zfichtung sich selbst best~iubender 
Pflanzell yon der Superelite angefangen erfolgt. 
Bei ausl~indischen Zfichtern erfolgt die An- 
erkennung yon jener Kommission, in deren 
Gebiet sich der Zuchtgartell befindet. Das 
Landwirtschaftsmillisterium kann fallweise fiber 
Antrag der Kommission auslfindischen Zfichtern 
die Einfuhr auch gr613erer Mengen yon Ver- 
mehrungssaatgut gestatten, wenn klar nach- 
gewiesen wird, dal3 es sich nm Elitesaatgut 
handelt. Die Kommissionen k6nnen yon Fall 
zu Fall Erleichterungen zulassen, wenll der Staat 
des ausl~ndisehen Zfichters gegenfiber unseren 
Zfichtern analog vorgeht. 

Bei der Weiterzi~chtung yon Originalsorten eines 
anderen Zfichters muB vor der vollst/indigen 
Bezeichnung der Sorte des ursprfinglichen Zfich- 
ters auch der Name oder Ort ienes Zfichters 
angeffihrt sein, der die Sorte welter gezfiehtet 
hat, wobei er jedoch llachweisen mnB, dab er 
die Sorte tats/ichlich verbessert hat. 

Bei der Bezeichnung aller Originalsorten muB 
stets der Name oder Sitz des Zfichters an- 
geffihrt seill. 

Die Anerkennnng yon Nachsaaten ffihrt nur 
ein Mitglied der Kommission durch. 

Vermehrt ein Zfichter auf Betrieben im 
T~itigkeitsgebiete mehrerer Kommissionen, dann 
ist er verpflichtet, seine Vermehrer selbst bei 
der zust~ndigen Kommission anzumelden. 

Die Zelltralanerkennnngskommission wird 
yore Landwirtsehaftsministerium mindestens 
zweimal j/ihrlich einberufen. 

Den Gegenstand der Eintragung in das Buch 
tier Originalsorten ist: der Name des Zfichters, 
die w6rtliche Bezeichnung der Sorte, die Schutz- 
marke, die Zuehtmethode, die wesentlichen 
Eigenschaften der Sorte, das Ausgangsmaterial 
derselben, die Angaben nach welcher Riehtung 

die Sorte verbessert wurde und die Dauer der 
Zuerkennung der Originalit~it. 

Die Verzeichnisse der Nachbausaaten mfissen 
enthalten: den Namen des Zfichters und die 
genaue Adresse, die Bezeichnung der Sorte, die 
allf~llige Schutzmarke und die Menge des an- 
erkanntell Saatgutes. Der Verkauf des an- 
erkannten Saatgutes aller Saatstufen muB 
mustergetreu erfolgen, wobei Abnehmer von 
fiber 5o q verpfiichtet sind, eiI1 amtliches Muster 
zu elltnehmen und es derienigen Versuchs- 
anstalt zuzusenden, welehe fiir die Unter- 
suchung der betreffenden Sendung zustiilldig ist. 

Originalsaatgut mul3 plombiert werden, und 
zwar elltweder vom Zfichter selbst oder v o n d e r  
zust~indigen Versuchsanstalt gegen Ersatz einer 
vorgeschriebenen Gebfihr. Bei Exportsendungen 
von fiber 5o q besteht Plombierungspflicht durch 
die zust~indige Anstalt. Die mit der Kontrolle 
betrauten Versuchsanstalten sind: in B6hmen 
die Samenkolltrollstation des Landeskultur- 
rates ffir B6hmen in Prag, in Mfihren-Schlesien 
die m~hrische landwirtschaftliche Landes-Ver- 
suchsanstalt in Brfinn, in der Slowakei die staat- 
liche landwirtschaftlicheVersuchsanstalt in Brati- 
slava und Ifir die Ostslowakei und Karpatho- 
ruBland die staatliche landwirtschaftliche Ver- 
suchsanstalt in Kogice. 

Bei der Bef6rderung mittels Bahn oder Schiff 
muB jede Sendung yon anerkanntem Saatgut 
in den Begleitdokumenten als solches bezeichnet 
werden. Sendnngen yon mindestens 2ookg 
gellieBen auf den inliindischen Eisenbahnen 
4o% ige Erm~iBigung. 

Auf die Frage, ob sich die gesetzliche Regelung 
der Anerkennung bei uns bewiihrt hat, nml3 dies 
auf Grund der nnnmehr I I  j~ihrigen Erfahrnngen 
beiaht werden. Ein grol3er Fortschritt  ist darin 
zu erblicken, dab das Wesen der Anerkennung 
im ganzen Staate einheitlich ist, und dab man 
eine gesetzliche Handhabe besitzt, um sog. 
,,Schnellziichterll" und dem unsolidell Saatgut- 
handel auf die Finger zu schauen. Die ver- 
gr6Berte Strenge der Bestimmungen wurde ilur 
hie und da nnd im Anfang als nnangenehm 
empfunden, bis man sich davon fiberzeugte, 
dab dies im Interesse der Sache, somit des soliden 
Zfichters gesehieht. Andererseits wird aber 
auch zugegeben, dab sich gewisse Starrheiten 
im Laufe der Jahre abgeschliffell haben. 

Man ist sich darfiber im klaren, dab eine Ver- 
besserung der bestehenden Bestimmungen not- 
wendig ist  und im Laufe der Zeit durchgeffihrt 
werden muB. Hierzu wird seit Jahrell Er- 
fahrungsmaterial gesammelt. Trotz des gemein- 
samen Rahmens besitzt jede Anerkennungskom- 
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mission ffir ihre innere Gebarung grol3e Auto- 
nomie, was selbstverst/indlich gewisse Unter- 
schiede in der Durchftihrung der Agenda aber 
auch z. B. in der Bewertung zur Folge hat. In letz- 
ter Zeit strebt man daher eine Vereinheitlichung 
der Bonitierungssysteme ftir die Felderbesich- 
tigungen an, die derzeit in den einzelnen Liindern 
ziemlich unterschiedlich sind. Meiner Ansicht 
nach liegt jedoch der Schwerpunkt ffir die 
richtige Durchffihrung und Bewertung nicht im 
Bonitierungssystem, sondern in der Sachkundig- 
keit und in der Person des Besichtigers. Es 
wird Besichtiger geben, welche mit dem besten 
und genauesten Bonitierungssystem nicht das 
Richtige treffen, und andererseits gibt es Fach- 
leute, die ohne vorgeschriebene Bonitierungs- 
systeme voll entsprechen. Letztere erscheinen 
mir wertvoller, und man sollte trachten, nach 
M6glichkeit nur solche heranzuziehen. Am 
idealsten w/ire es, die Agenda jeder Kommission 
auf zwei bis drei gediegene Fachleute zu be- 
schr/inken, was freilich in der Praxis oft phy- 
sisch nicht mggtich ist. 

Dort, wo man mit zahlreichen Besichtigern 
arbeiten mug, ist deren Schulung vor der Saison 
notwendig, wobei der pflichtmfil3ige Anbau aller 
Originalsorten dutch die Versuchsanstalten sehr 
gutes Anschauungsmaterial liefert. Manche 
Kommissionen verlangen auch die Einsendung 
einer bestimmten Anzahl von Kartoffelknollen 
jeder angemeldeten Sorte, die gieiehfalls an- 
gebaut werden und Kontrollzwecken und der 
Schulung dienen. 

Die bei uns in Angriff genommene Vereinheit- 
lichung des Anerkennungsverfahrens hatte be- 
reits das Ergebnis, dab im ganzen Staate ein- 
heitliche Formulare verwendet werden, soweit 
es sich um die Anmeldung, Protokolle und Ein- 
lagen handelt. 

Das Ausma/3 und die Struktur der zur An- 
erkennung angemeldeten Fl&hen hat sich im 
Lauf der Jahre stark ge~ndert. W/ihrend in der 
Vorkriegszeit und im Kriege die GroBbetriebe 
fast zur G/inze ffir die Anerkennung in Betracht 
kamen, sind es lleute vielfach Restgfiter und 
b/iuerliche Betriebe, welche die Mehrzahl der 
angemeldeten F~l!e darstellen. In den 3 Jahren 
I919--1921 nahm die angemeldete F1/iche im 
ganzen Staate stark zu, da ill dieser Zeit 
der staatlichen Getreidebewirtschaftung Saat- 
getreide hiervon befreit war. In den letzten 
Krisenjahren ist wohl eine Abnahme des 
Fl~ichenausmages und der angemeldeten Be- 
triebe festzustellen, was jedoch ffir den Absatz 
des Saatgutes eher giinstige Folgen hat. 

Der Z~ichter, 5. Jahrg. 

Wenn Prof. Dr. CHMELAR 1 den Anteil des 
anerkannten Saatgutes mit 3--4% unseres 
Jahresbedarfes angab, so lauten die entsprechen- 
den Zahlen in den historischen L/indern gfin- 
stiger, im Osten des Staates jedoch ungfinstiger, 
wocturch der Durchsehnitt gedrfickt wird. 

Der Saatgutabsatz nimmt verschiedene Wege. 
Direkter Verkauf durch den Erzeuger hatte 
vielfaeh infolge Mangels des kaufmgnnischen 
Apparates nicht die gewfinschten Erfolge," ob- 
wohl andererseits unsere gr6gten Saatzucht- 
betriebe selbst und direkt verkaufen. Der Ver- 
kauf durch Handelsfirmen blieb vereinzelt und 
verteuerte meistens die Ware. Die Nachkriegs- 
zeit brachte bei uns grof3e Saatzucht- und Saat- 
gutbauorganisationen auf genossenschaftlicher 
Basis (Prerau und Deutsch Brod), welche den 
Verkauf selbst besorgen. Schlie131ich verffigen 
manche unserer landwirtsehaftlichen Zentral- 
verb/inde fiber eigene Saatgutabteilungen. 

Der Fiirderung des Saatgutabsatees wird gr6Bt- 
m6gliehste Aufmerksamkeit gewidmet. Sgmt- 
liche landwirtschaftliche Faehzeitschriften und 
auch alle anderen Zeitungen und Woehen- 
schriften werden zweimal im Jahre in den Dienst 
der F6rderung des Absatzes yon anerkanntem 
Getreide 'gestellt. Landwirtsehaftliche Vereine 
aller Art, landwirtschaftliche Schulen und 
Sekretariate wirken fiber Anregung der Landes- 
kulturr/ite in ihren T/itigkeitsgebieten. In den 
Gemeinden, wo anerkanntes Saatgut erzeugt 
wird, wird der Bezug desselben durch Aus- 
trommeln empfohlen. Die Betriebsleiter der 
zahlreichen Saatgutreinigungsanlagen werden 
alljghrlich in den Dienst der Sache gestellt. 
Groi3e eingelebte Saatgutschauen und Saatgut- 
m~irkte (Prerau usw.) sind gleiehfalls absatz- 
f6rdernde Einrichtungen der Naehkriegszeit. 
Atl das wird erg/inzt dutch die Reklame und 
die private Initiative der einzelnen Z/ichter und 
Saatgutbauer, wobei ich nicht zuletzt auch auf 
die Reklame durch Saatgutmuster auf den 
Bahnh6fen aufmerksam machen m6chte. 

Der Absatz des anerkannten Saatgutes war 
in den letzten Jahren ein recht befriedigender. 
Zahlreiche groBe Betriebe sind regelm~iBig aus- 
verkauft, einigen wenigen bleiben Reste zurfiek. 
Auch hier zeigt sich immer mehr und mehr, dal3 
man sich den Wfinschen des Konsums anpassen 
und Spielereien vermeiden muff. 

Der Absatz des anerkannten Saatgutes wird 
aber auch wesentlich durch direkte MaBnahmen 
unserer landwirtschaftlichen Hauptk6rperschaf- 
ten gef6rdert. An der Spitze steht das Land- 

1 V o l l v e r s a m m l n n g  de r  ,,Z", B r / i n n  ~932. 
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wirtschaftsministerium mit seinen fast allj~hr- 
lichen Weizenbauaktionen und der Belieferung 
von krebsfesten Kartoffeln in gesperrten Ge- 
bieten. Die Elementarfonds in den einzelnen 
L~ndern erm6glichen fallweise die Durchfiih- 
rung yon Saatgut-Notstandsaktionen, wobei 
freilich das vorr~tige anerkannte Saatgut wesent- 
lich st/irker zur Geltung kommen muB. Manche 
landwirtschaftlichen Hauptk6rperschaften er- 
mSglichen den planm/iBigen Bezug von ver- 
billigtem anerkannten Saatgut in kleineren 
Mengen, wodurch an der Frage der Vereinheit- 
lichung des Sortimentes in gr6geren Gebieten 
positiv gearbeitet wird. Dies gilt insbesondere 
fiir den Gerstenbau in B6hmen und M/ihren. 

Eine wichtige Grundlage unseres Saatgut- 
baues bilden unsere modernen mechanischen 
Saatgutreinigungsanlagen, yon denen wir etwa 

300 im ganzen Staate haben, wovon 155 auf 
M~hren allein entfallen. Daneben verffigen fast 
alle unsere Zuchtbetriebe fiber eigene moderne 
mechanische Saatgutreinigungsanlagen, so dab 
die Herstellung physikalisch einwandfreien 
Saatgutes gegenw/irtig keine Schwierigkeiten 
bereitet. Die Leistungen der 6ffentlichen Reini- 
gungsanlagen sind betr~ichtliche, wenn man Be- 
denkt, dab im Jahre i93I etwa 3Ioo Waggons 
Saatgetreide im ganzen Staate gereinigt wurden, 
wovon auf M~ihren allein 154 o Waggons ent- 
fielen. 

Aus diesem kurzen AbriB fiber die Entwick- 
lung und den gegenwiirtigen Stand der Saatgut- 
anerkennung in der Tschechoslowakei in organi- 
satorischer Hinsicht geht hervor, dab w~ihrend 
der 25 Jahre seit Einfiihrung derselben ersprieB- 
liehe Arbeit geleistet wurde. 

(Aus dem Zoologischen Institut der WestfS~lischen Wilhelms-Universit~it, MtinsLer i.W.) 

Ontersuchungen fiber die Geschlechtsbestimmung bei Gattungsbastarden 
zwischen einer latent hermaphroditen und einer genotypisch 

geschlechtsbestimmten Art und deren Nachkommen. 
Von Curt K o s s w i g .  

Die lebendgeb~renden Zahnkarpfen sind eine 
in der gem~il3igten und warmen Zone der Neuen 
Welt weit verbreitete und dort in einer grogen 
Zahl verschiedener Anpassungstypen vorkom- 
mende Familie der niederen Knochenfische. 
Wegen ihrer Farbenpracht,  ihrer eigenartigen 
Fortpflanzungsbiologie und ihrer leichten Zficht- 
barkeit geh6rt eine gauze Reihe yon ihnen zu den 

Geschlechtsbestimmung vorkommen : I. der sog. 
Drosophila-Typus, bei dem das M~innchen das 
heterogamete Geschleeht ist, und 2. auch der sog. 
Abraxas-Typus bei dem die beiden Sorten yon 
Keimzellen, m~nnchen- und weibehenbestim- 
mende, vom Weibchen als dem heterogameti- 

Abb. i .  Xiphophorus Helleri ~. 

beliebtesten Pflegeobjekten in den Becken der 
Liebhaber. Bei der groBen Variabilit~t, durch 
die viele Arten ausgezeichnet sind, stellen sie 
gteiehzeitig ein hervorragendes Material ffir den 
Genetiker dar. In den wenigen Jahren gene- 
fischer Forschung an diesen kleinen Fischen 
wurden bereits eine ganze Reihe hochinteressan- 
ter Ergebnisse gewonnen. Am wesentlichsten 
ist wohl, dab zum ersten Male gezeigt werden 
konnte, dal3 hier innerhalb einer Familie die 
beiden verschiedenen Arten der genotypischen 

Abb. 2. Xiphophorus Helleri $. 

schen Geschlecht geliefert werden. Letzteres ist 
bei Platypoecilus maculatus der Fall. Der Erb- 
gang bestimmter Farbmerkmale spricht bei 
ihm eindeutig fiir die Konstitution ZW im 
weiblichen Geschlecht.Die sonst bislang nirgends 
im Tierreich beobachtete Erscheinung, dab die 
beiden verschiedenen Formen der genotypischen 
Geschlechtsbestimmung hier innerhalb eines 
engen Verwandtschaftskreises vorkommen, legte 
yon vornherein die Vermutung nahe, dal3 es als 
Ausgangsform oder als vermittelnden Typus 
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Zwischen diesen beiden Extremen Arten geben 
wiirde, die iiberhaupt keine Heterochromosomen 
besitzen, bei denen infolgedessen auch die Ge- 
schlechtsbestimmullg nicht genotypisch, sondern 
ph~inotypisch dutch AuBelleinflfisse erfolgt. In 
dem bekanlltell Schwerttr~iger, Xiphophorus 
Helleri, gelang es mir, eine solche Art zu finden. 
Der Fisch tr~gt seinen Namen Schwerttrfiger 
wegen des kSrperlangen Schwertfortsatzes, der 
aus den untersten Schwanzflossenstrahlen im 
m~innlichen Geschlecht gebildet wird. Auger 
durch das Schwert unterscheiden sich M~innchen 

als M~innchen Iertil werden ulld in ihrer Nach- 
kommenschaft mit normalen Weibchen wie- 
der die verschiedensten Geschlechterpropor- 
tionen ergeben. Diese Tatsachen sprachen un- 
bedillgt ftir die Richtigkeit der ESSENBERGschen 
Anschauung, die dann noch dadurch bewiesen 
werden konnte, dab Xiphophorus mit seinem 
Verwandten Platypoecilus gekreuzt wurde, der 
eine genotypische, dem Abraxas-Typus folgende 
Geschlechtsbestimmung besitzt. Die Kreuzullg 

Abb. 3. PlatypoeciIus macuIatus c?. 

nnd Weibchen bei Xiphophorus noch in einer 
ganzen Reihe allderer sekund/~rer und natiirlich 
in den prim~ren Geschlechtsmerkmalell sehr 
scharf voneillander. Phfinotypisch herrscht 
strenge Geschlechtertrennung, zwittrige Ge- 
schlechtsdrtisen sind niemals gefunden worden. 

Abb. 5. F v B a s t a r d  6 mi t  Gen ftir Schwarzf/irbung. 

dieser beiden, zu einer gemeinsarnen Unterfamilie 
zusammengeschlossenen Arten verschiedener 
Gattungen stellt also die eines latenten Herma- 
phroditen, wie ich Xiphophorus genannt habe, 

Abb. 4. Platypoecilus maeulatus 9. 

Trotz so hoch ausgebildeter sekundSrer Ge- 
schlechtsmerkmale ist die Geschlechtsbestim- 
mung bei unserem Fisch keine genotypische, 
denn auf keinem Wege war es m6glich, dell Be- 
sitz yon Heterochromosomen bei ibm nachzu- 
weisen. In Xiphophorus lernen wir damit zum 
ersten Male einen hSheren tierischen Organismus 
kellnen, bei dem auf genetischem Wege der Be- 
weis hierfiir gefiihrt werden konnte. Wir konnten 
dadurch eine yon ESSENBERG bereits friiher aus- 
gesprochene, aber nicht erwiesene Anschauung 
best~itigen. Bereits aus der Liebhaberliteratur, 
aber auch auf Grund der Angaben einer Reihe 
yon wissenschaftlichen Untersuchern wissen wit, 
dab das Geschlechtsverhfiltnis bei Xiphophorus 
st~irksten Schwankungen unterworfen ist und 
dab sich auf allen Altersstadien gelegentlich 
weibliche Tiere in M~innchen umwandeln kSnnen, 

Abb. 6. F1 Bastard 9, der Fisch besitzt ein Gen ftir Rotf~irbung. 

mit einem genotypischen Gonochoristen dar. 
Es fragt sich nun, welchem der beiden Typen 
folgt die Geschlechtsbestimmung in den F 1- und 
mSglichst auch den weiteren Generationen? (Auf 
genetischem Wege kann man zeigen, dab die F 2- 
und die Rtickkreuzungsgenerationen der Bastarde 
in einer ganzen Reihe von Merkmalen, die yon 
einer der beiden Elternarten stammen, auf- 
spalten. Wir diirfen daraus schlieBen, dab die 
Reduktionsteilung in den F~-Bastarden ganz 
normal verl~iuft wie bei einem polyhybriden 
Rassenbastard.) 

Die F1-Generation, die man yon einem Xipho- 
phorus-Weibchen nnd einem Platypoecilus- 
M~inllchen erhSlt, besteht aus M~innchen und 
Weibchen (19I ~ d~: IiO ~ ~). Da Xiphophorus 
ein latenter Hermaphrodit  ist, bildet er in beiden 
Geschlechtern nur eine Sorte von Keimzellei1, 

2* 
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ist also homogametiseh. Letzteres gilt abet auch 
yon dem Platypoecilus-M~nnchen, da dieses ja 
das homogametische (ZZ-) Geschleeht repr~i- 
sentiert. Alle F1-Bastarde sind also aufgebaut 
aus einem Xiphophorus- und einemPlatypoeciZus- 
genom. Zu letzterem geh6rt dabei stets eiil 
Z-Chromosom des homogametischen ZZ-Vaters. 
Da X@h@horus keine Heterochromosomen be- 
sitzt und deniloch M~nncheil und Weibchen in 
der F 1 erscheinen, miissen wit schlieBen, dab der 
Xiphophorus-Typus der Geschlechtsbestimmung 
in dieser Generation sich als dominantes Merk- 
mal erweist, die Geschlechtsbestimmung verl~uft 
also pMnotypisch. 

In der reziproken F1, die man aus der Paarung 
eines heterogametischen Platypoecilus-Weib- 
chens mit einem M~innchen yon Xiphophorus 
erh~ilt, liegen nach meinen bisherigen Erfah- 
rungen die Dinge anders. In dieser Kreuzung 
erh/ilt nur die Hfilfte der Bastarde yon ihrer 

tionsbasis gibt, so dab diese nicht ,,anzuspringen" 
verm6gen, w/ihrend dies natiirlich dann der Fall 
sein wird, wenil diese Realisatoren im arteigenen 
Plasma arbeiten wie in der zweiten Kreuzung. 
Ob es sich bei diesen zun~ichst nur als Arbeits- 
hypothese aufgestellten plasmatischen Ver- 
schiedenheiten beider Arteil um die Wirksam- 
keit eines Plasmons im S i n n e v .  W~TTSTEINS 
handelt oder um eiile unter dem EinfluB yon 
Kerngenen auf dem Oocytenstadium jedesmal 
neu gebildete spezifische Konstitution, soll 
hier nicht erOrtert werden, weil unsere Experi- 
mente in der Richtung noch nicht geniigend 
ausgebaut sin& 

Dagegen habe ich yon Bastarden aus X@ho- 
phorus als Weibchen undPlat2poecilus-M~nnchen 
eine mittlerweile in die Tausende gehende Nach- 

Abb. 7- Graues (xiphophorusfarbiges) ~va/~-d ~ aus ,v 1 d' x Xipho- 
phoru.s ~. 

Platypoecilus-Mutter ein Z-Chromosom und 
verMlt  sich daher in ihrer genomatischen Kon- 
stitution ebenso wie alle Tiere ill der oben ge- 
schilderten Kreuzung von homogameten Platy- 
poecilus-M~nnehen mit Xiphophorus-Weibchen. 
W/ihrend aber in j ener Generation die Yische 
beiden Geschlechtern angeh6rten, beobachtete 
ich in dieser nur M~innchen (14 Stiick) uilter den 
Z-Fischen. Dagegen waren alle 6 Tiere, die yon 
ihrer Mutter ein (farbgenloses) W-Chromosom 
geerbt hatten, Weibchen. In dieser Kreuzung 
gilt also anscheinend der A braxas-Typus der Ge- 
schlechtsbestimmung, soweit m a n  das erheblich 
kleinere Zahlenmaterial, das mir vorl~iuflg hier 
zur Verftigung steht, als genfigend betrachtet. 
Worin unterscheiden sich die Z-Individuen in 
den reziproken Kreuzungeil, wenn das Genom 
bei beiden identisch ist? Hierf/ir dfirfte dann 
nur das Eiplasma verantwortlich gemaeht 
werden k6nnen, das im ersteren Fall der latent 
hermaphroditen Art, im letzteren der genotypisch 
bestimmten angeh6rt. Man k6nnte sich diese 
Verschiedenheiten so denken, dab das Plasma 
des Xiphophorus, das ja gar nicht auf eine 
syngame Geschlechtsbestimmung eingestellt ist, 
den Geschlechtsrealisatoren des Platypoecilus 
im richtigen Moment nicht die geeigllete Reak- 

Abb. 8. Sclawarzer Rtickkreuzungsfisch mi t  Xiphophorus, bei dem 
die Schwarzf~irbung s ta rk  vermehr t  ist (vgl. Abb. 5). 

kommenschaft, die hier die Schlul3folgerungen 
als gentigend gesichert erscheinen lassen. Nut  
yon diesen soll im folgenden gesprochen werden. 
Wir hatten konstatiert, dab in dieser F1-Gene- 
ration sich der ph~inotypisch geschlechtsbe- 
stiilmmte Xiphophorus als dominant erweist. 
Kreuzt man nun die F1-Bastarde mit Xipho- 
phorus als Mfinnehen oder als Weibehen riiek, 
so ist zu erwarten, dab aueh in diesen Zuchten 
die Gesehlechtsbestimmung ph~iilotypisch ist. 
In diesen beideil Rtickkreuzungsgenerationen 
erbt etwa die H/ilfte der Nachkommen yon sei- 
nero F1-Elter das Z-Chromosom des Ptatypoeci- 
lus, ist also in diesem ebeilso wie die F 1 hetero- 
zygot. Die andere tt~ilfte der Nachkommen ist 
homozygot Iiir das zum Z des Platypoecilus 
homologe, aber nicht als Geschlechtschromosom 
funktioniereilde Chromosom des Xiph@horus, 
wir schreiben ihre Konstitution zz. Unter den 
972 zz-Tieren finden wir ein bei Xiphophorus 
h~iufig beobachtetes Geschlechtsverhfiltnis yon 
66,6% M~nnchen : 33,4% Weibehen (648 d' ~ : 
324 9 9)- Unter den lOl 9 Zz-Individuen dagegeil 
betdigt das Geschlechtsverh/iltnis 42% M~inn- 
ehen : 58% Weibchen (422 c~ ~' : 597 9 9)- Be- 
zfiglich aller anderen Chromosomen aufier dem 
Z/z-Paar werden sich die beiden Klassen durch- 
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schnittlich gleich verhalten, die Verschieden- 
heiten mfissen also irgendwie mit  der Konsti tu- 
tion Zz bzw. zz zusammenh/ingen. Von wesent- 
licher Bedeutung scheint dabei zu sein, dab in 
den Z-Chromosomen Farbgene (oder fest mit  
best immten Farbfaktoren gekoppelte Gene) ent- 
halten sind, die in diesen Bastardnachkommen 
die m~innliche Differenzierung st~irker als die 
weibliche hemmen. Z-Chromosomen, in denen 
verschiedene Farbfaktoren lokalisiert sind, hat ten 
schon in unserenF~-Generationen einen merklich 
verschiedenen EinfluB auf die geschleehtliche 
Differenzierungsrichtung, indem solche Gene, 
die rote F~irbungen bedingen, einen h6heren 
Prozentsatz an weiblichen Nachkommen liefer- 
ten, als solche, die eine schwarze F~irbung ver- 
ursachen. Da unsere Rfickkreuzungsgeneratio- 
nen zum gr613ten Teil solchen Kreuzungen ent- 
stammen, in denen einer dieser Rotfaktoren im 
Spiele ist, ist denkbar, dab damit  der im Ver- 
gleich zu den zz-Tieren relativ hohe Prozentsatz 
an Weibchen in der Zz-Klasse zusammenh~ingt. 
Doch soil noch mit  anderen Farbfaktoren ein 
grSBeres Material gesammelt werden, ehe end- 
gtiltige Schltisse gezogen werden k6nnen. Wichtig 
ist ffir die allgemeine Analyse der Gesehlechts- 
best immung bei unsern Bastardnachkommen 
jedenfalls das Resultat,  dab ebenso wie in F1 
auch in den Riickkreuzungsgenerationen mit  
xiphophorus die Geschlechtsbestimmung nicht 
durch Heteroehromosomen, sondern ph~inoty- 
pisch durch noch nicht n~iher analysierte AuBen- 
einfliisse erfolgt. In Anbetracht  des Verhaltens 
der F 1 war dies, wie gesagt, zu erwarten, denn 
wenn ein Xiphophorus-Oenom (in Xiphophorus- 
Plasma) geniigt, um phfinotypische Geschlechts- 
bestimmung zu verursachen, so muB dies auch 
dann der Fall sein, wenn mehr als ein Genom 
dieser Art  vorhanden ist. Bei einer Haploidzahl 
von mehr als 2o Chromosomen diirfte dieses bei 
all unsern Riickkreuzungsfischen zutreffen. 
Ubrigens sind die ProzentsMze der Geschlechter 
in der Zz- und in der zz-Klasse ann~ihernd die- 
selben, gleichgiiltig, ob ftir die Erzeugung der 
Riickkreuzungsgeneration ein Fl-Weibchen mit  
einem Xiphophorus-Mfinnchen oder ein Xipho- 
phorus-Weibchen mit einem F1-M~innchen ge- 
kreuzt wurde. Die Reaktionsbasis scheint in 
beiden F~illen fiir die Geschlechtsrealisatoren des 
Platypoecilus gleich ungiinstig zu sein. Dies 
kSnnte man zur Sttitzung derjenigen Ansehauung 
verwenden, die ill der Beschaffenheit des Plasma 
des Xiphophorus eine relativ selbst~indige Erb-  
qualit~it sieht, welche jedenfalls durch einmalige 
Kombinat ion mit  einem Pla@poecilusgenom 
nicht vedindert  wurde. 

Bei der Riickkreuzung der F1-Bastarde mit  
der genotypisch geschlechtsbestimmten Art, 
Platypoecilus, erhalten wir ganz verschiedene, 
aber doch auf den gleichen Nenner zu bringende 
Resultate, je nachdem, ob ein Fl-Weibchen mit  
einem Platypoecilus-MSmnehen oder ein F 1- 
M~innchen mit  einem reinartigen Weibchen dick- 
gekreuzt wurde. Im  ersteren Falle mfiBte das 
Plasma zwar wieder als Xiphophorusplasma an- 
gesehen werden, bezfiglich des Genoms aber 
werden die Fische praktisch wohl s~mtlich 
Platypoecilus /ihnlicher sein als die F 1, denn es 
ist unwahrscheinlich, dab unter den 253 Fischen, 
die ich in dieser Kreuzung erhielt, einer ist, der 
einem Ei seiner Bastardmut ter  ents tammt,  das 

Abb. 9 und Io. Zwei Rfickkreuzungs-6 a u s ~ l  ~ • Platypoecilu~ ~. 

nur Xiphophorus-Chromosomen enthielt. Nun 
sind alle Tiere dieser Riickkreuzungsgeneration 
(yon 2 unsicheren F~llen abgesehen) M/innehen. 
Wenn man sich erinnert, dab das Platypoecilus- 
M~innehen nur eine Sorte von Keimzellen bildet, 
n~mlich solche, die ein Z-Chromosom enthalten, 
und andererseits annimmt, dab die Geschlechts- 
bestimmung dann, wenn mehr als ein volles 
Platypoecilus-Genom vorhanden ist, genotypisch 
verl~iuft, ist dies Resal tat  verst~indlich. Denn es 
fehlt in allen Fischen dieser Generation das bei 
Platypoecilus weibehenbestimmende W-Chro- 
mosom. Andererseits zeigt unsere Zucht, dab 
das Xiphophorus-Plasma ohne wesentlichen 
EinfluB bleibt, sobald nur mehr als ein voll- 
st~indiges Platypoecilusgenom vorhanden ist. 
Wir kSnnen sagen, in dieser Riickkreuzung ver- 
l~iuft die Geschlechtsbestimmung genotypiseh. 
Das gleiehe ist zu erwarten, wenn man zur Riick- 
kreuzung ein Platypoecilus-Weibehen verwendet. 
Nur muB sieh in der H~ilfte der Nachkommen- 
schaft der weibchenbestimmende Einflul3 des 
W-Chromosoms bemerkbar maehen. Tats~chlich 
bekam ich in dieser Kreuzung 120 MSmnchen und 
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lO5 Weibchen. Auch in diesem Falle miissen 
wieder praktisch alle Fische mehr als ein Pla- 
typoecilus-Genom enthalten, zudem s tammt  das 
Eiplasma yon dieser Art. Die Geschlechtsbe- 
s t immung ist ebenfalls eine genotypische. In  
der Riickkreuzung mit  Platypoecilus ist, wenn 
der Vater dieser Art angeh6rte, die H~ifte der 
Nachkommen Zz, wenn die Mutter ein reinartiges 
Weibchen war, ein Viertel. Alle Fische dieser 
Konsti tut ion sind infolge genotypischer Ge- 
schlechtsbestimmung MEnnchen. Ein derar- 
tiges Zz-MSnnchen, dessen Eltern ein Bastard- 
weibchen und ein Platypoecilus-MSnnchen waren, 
habe ich mit  Zz-Fl-Weibchen , das nach dem 
oben Gesagten ph~inotypisch geschlechtsbe- 
s t immt  ist, riickgekreuzt. Die LTberlegung 
ergibt, dab die Nachkommenschaft  zum groBen 
Tell in ihrem Genom Platypoecilus entsprechen 
wird. Aber doch besteht die M6glichkeit, dab 
wir in dieser Generation Fische bekommen, die 
wenigstens fiir einige Xiphophorus-Chromo- 
somenpaare homozygot sein werden. Denn das 
Fl-Weibchen bildet auf Grund der zufalls- 
m~Bigen Verteilung der Chromosomen beider 
Arten bei der Reduktionsteilung vorzugsweise 
Gameten, die ein gemisehtes Genom yon Xi- 
phophorus- und Platypoecilus-Chromosomen ent- 
h a r e m  Das mit  ibm gepaarte Zz-Riickkreu- 
zungsm/innchen aber dfirfte wenigstens noch 
einige Xiphophorus-Chromosomen enthalten und 
daher ebenfalls gemischtgenomatische Gameten 
bilden, wenn in ihnen auch die Platypoecilus- 
Komponente  stark tiberwiegen wird. Die Folge 
davon, dab in dieser drit ten Bastardgeneration 
gewisse Xiphophorus-Chromosomen im homo- 
zygoten Zustand vorhanden sind, ist sehr be- 
merkenswert : Derartig beschaffene Tiere 1 k6nnen 
wieder beiden Geschlechtern angeh6ren. Wir 
paaren in unserm Fall zwei Zz-Fische mitein- 
ander, die in der Nachkommenschaft  die Kom- 
binationen ZZ, Zz, zz im Verh~iltnis I : 2 : I 
liefern. Die letztere Gruppe ist mindestens in 
den z-Chromosomen, also den zu den Hetero- 
chromosomen des Platypoecilus homologen Xi- 
phophorus-Chromosomen homozygotisch. Im  
tibrigen dokumentiert  ihre fiberwiegend Platy- 
poecilus genfiherte Gestalt ihre wesentliche Zu- 
sammensetzung aus Platypoecilus-Erbmasse. 
Diese zz-Fische werden trotzdem entweder zu 
M/innchen oder zu Weibchen. Damit  wird er- 
wiesen, dab nicht nur eine gewisse Menge yon 
t~latypoecilus-Chromosomen iiberhaupt, sondern 
offenbar ganz best immte Chromosomen des 
Platypoecilus-Genoms mindestens einmal vor- 

1 Insgesamt wurden 232 Fische in dieser Ge- 
neration gezogen. 

handen sein mfissen, wenn die Geschlechts- 
best immung genotypisch verlaufen soll. Noch 
eklatanter wird dies, wenn man die ZZ-Fische 
dieser Generation betrachtet.  Diese homozygote 
Konstitution bedingt in reiner Platypoecilus- 
Erbmasse und auch noch dann, wenn mehr als 
ein volles Platypoecilus-Genom vorhanden ist, 
mSnnliche Differenzierung. In unserer Genera- 
tion aber sind unter den ZZ-Tieren M~nnchen 
und Weibchen. Da, wie oben auseinandergesetzt 
wurde, die Chance besteht, dab diese Fische in 
gewissen Xiphophorus-Chromosomen homozygot 
sind, miissen wir schliegen, dab der Abraxas- 
typus der genotypischen Geschlechtsbestimmung 
nicht nur dann durchbrochen wird, wenn die 
zu den Z-Chromosomen homologen z des Xipho- 
phorus im homozygoten Zustand vorhanden 
sind, sondern dab auch noch andereXiphophorus- 
Chromosomen Anlagen enthalten, die eine ent- 
sprechende Wirkung entfalten, wenn sie in 
doppelter Dosis vorhanden sind. {3brigens sind 
in dieser Generation auch unter den Zz-Indivi- 
duen M~nnchen und Weibchen, was nach den 
Befunden an dell homozygoten ZZ-Tieren nicht 
verwundern kann. 

Die Bedingungen, unter denen die Geschleehts- 
best immung in den verschiedenen Generationen 
nach der Gattungsbastardierung eine genotypi- 
sche oder eine phiinotypische sein kann, sind 
also h6chst verwickelte: Die Geschlechtsbe- 
s t immung folgt (wenn das Plasma yon Xipho- 
phorus stammt) dem xiphophorustyp, I. wenn 
ein volles Xiphophorus-Genom oder 2. wenn mehr 
als ein volles Xiphophor~s-Genom und 3. auch 
dann, wenn best immte Xiphophorus-Chromo- 
somen in einer vorwiegend Platypoecilus ange- 
h6rigen Erbmasse homozygot vorhanden sind. 
Dagegen folgt die Gesehleehtsbestimmung dem 
Platypoecilus- (Abraxas-)Typus immer dann, 
wenn die Fische Inehr als ein volles Platypoecilus- 
Genom besitzen. 

Meine eigenen Bastardierungen mit Platy- 
poecilus als Mutter und X@hophorus als Vater 
sind noeh nieht weir genug gediehen, als dab ich 
dariiber endgfiltige Angaben machen k6nnte. 
Die Analyse wird auch dadurch erheblich er- 
schwert, als bei meinen Platypoecilm-Rassen 
sich bis jetzt das W-Chromosom der Weibchen 
immer als leer von dominanten Farbgenen er- 
wiesen hat. Es ist in seinem Verbleib daher viel 
sehlechter zu verfolgen als die markierten Z- 
Chromosomen. FRASER und GORDON haben nun 
schon vor einigen Jahren das Gliick gehabt, 
einen Platypoecilusstamm isolieren zu k6nnen, 
ill dem zwei der gew6hnlich im Z-Chromosom 
lokalisierten Farbgene durch Faktorenaustausch 
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in das W-Chromosom gelangt waren. Mit 
diesem Stamm mfissen sich Untersuchungen fiber 
die Geschlechtsbestimmung bei den Nach- 
kommen der Gattungsbastarde mit Xiphophorus 
auf sehr elegante Weise durchffihren lassen. Die 
bisherigen Angaben yon GORDON" fiber Bastar- 
diernngen von Weibchen dieses Stammes mit 
Xiphophorus als M/innchen sind nur recht knapp. 
Soviel kann man aus ihnen wohl entnehmen, dab 
in diesem Falle alle T6chter wie die Mutter, alle 
S6hne aber wie der Vater gef~irbt waren. Dies 
deckt sich mit meinen oben besehriebenen Re- 
sultaten und ist ein weiterer Beweis daffir, dab 
dann, wenn das Plasma und ein Genom der 
F1-Bastarde von der genotypisch geschlechts- 
bestimmten Art Platypoecilus und ihr anderes 
Genom von Xiphophorus stammen, die Ge- 
schlechtsbestimmung genotypisch ist. Bei der 
Rfickkreuzung eines Yl-M~innchens mit einem 
Platypoecilus-Weibchen mit markiertem W- 
Chromosom erhielt GORDON fibrigens ein dem 
unsrigen entsprechendes Resultat: Die Hiilfte 
der Nachkommen war weiblich und besal3 das 
mfitterliche, markierte W-Chromosom. Die an- 
dere H~ilfte der Rfickkreuzungsfische war 
m~innlich. 

Ffir die Bedeutmlg des W-ehromosoms des 
Platypoecilus ffir genotypisch weibliche Ge- 
schlechtsbestimmung spricht endiich noch eine 
meiner Kreuzungen: Ein Fl-Weibchen, das aus 
der Kreuzung Platypoecilus-Weibchen X Xipho- 
phorus-M~nnchen stammte, lieferte, mit einem 
Platypoecilus-M~nncben rfickgekreuzt 7 Weib- 
chen und ein Miinnchen. Wenn der Wurf auch 
nur klein ist, so zeigt er doch aufs deutlichste die 
Bedeutung des W-Chromosoms f fir die weibliche 
Differenzierung: In der Kreuzung eines F 1- 
Weibchens, das aus Xiphophorusweibchen X Pla- 
typoecilusm~nnchen stammte, mit einem reinen 
Platypoecilus-M~nnchen gingen dagegen, wie 
oben geschildert wurde, nut M~innchen hervor. 
Die interessante Frage, ob das W-Chromosom 
des Platypoecilus bzw. sein Plasma auch dann 
noch genotypische weibliche Geschlechtsbe- 
stimmung verursachen, wenn sie mit fiberwie- 
gend der latent hermaphroditen Erbmasse des 
Xiphophorus angeh6rigen Genen kombiniert 
werden, harrt  noch der Untersuchung. 

Wir haben allen Grund, anzunehmen, dab in 
den F~-Bastarden die Reduktionsteilung voll- 
kommen normal abl~iuft und ill ihren Gameten 
alle denkbaren Kombinationen von Xiphophorus- 
und Platypoecilus-Chromosomen zufallsm~iBig 
gleich oft vorkommen. Die F2 bietet ein ent- 
sprechend buntes Bild 1. Es ist daher nicht er- 

1 Bisher wurden 285 F~-Fische untersucht. 

staunlich, dab auch in ihr die Geschleehtsver- 
hiiltnisse eine geradezu unfibersehbare Mannig- 
faltigkeit zeigen. Die Zz-Tiere sind teils Miinn- 
chen, teils Weibchen und das gleiche gilt auch 
wieder ffir die zz-Fische. Ob, wie zu erwarten, 
auch unter den ZZ-Individuen beide Geschlechter 
vertreten sind, kann noch nicht mit Sicherheit 
entschieden werden. In meineI1 F~-Zuchten 
haben die ZZ-Fische n~imlich zwei verschiedene 
Rotfaktoren in ihren Geschlechtschromosomen, 
yon denen der eine fiber den anderen epistatisch 1 
ist. Die ZZ-Tiere sind daher ph'~inotypisch nicht 
von einer der gleichzeitig auftretenden Zz- 
Klassen zu unterscheiden. Es ist klar, dab man 
ill dell F2-Generationen ein buntes Durchein- 
ander yon Individuen mit genotypischer und 
yon solchen mit ph~notypischer Geschlechts- 
bestimmung linden mul3, ja, man kann wohl 
sagen, dab fast jeder der Fische aus einem an- 
deren Grunde, bald wegen Homozygotie in be- 
stimmten xiphophorus-Chromosomen, bald we- 
gen des Besitzes yon mehr als einem vollst~in- 
digen Platypoecilus-Genom, diesem oder jenem 
Geschlechtsbestimmungstypus angeh6ren wird. 
Leider mul3 die Aussicht, die einzelnen F2-Fische 
daraufhin zu analysieren, als augerordentlich 
gering bezeichnet werden, denn in dem Augen- 
blick, wo man mit physiologischen Versehieden- 
heiten zu arbeiten hat, wie es eine Analyse des 
Typs der Geschlechtsbestimmung doch sein 
mfit3te, versagen bei einem so komplexen Mate- 
rial praktisch nicht nur die Mendelanalyse, 
sondern auch die fibrigen technischen Itilfs- 
mittel; ganz abgesehen davon, dab in der F 2 
zahlreiche sterile Individuen auftreten, die wohl 
den Beginn der Differenzierung zu einem be- 
stimmten Geschlecht erfahren, bei denen aber 
keine reifen Geschlechtsprodukte gebildet werden. 

Die hier erw~ihnte Sterilit~it stellt einen Sonder- 
fall noch reeht problematischer Natur  dar. 
Eine Ursache ffir sie liegt ohne Frage in der 
Wirkung der dominanten Farbgene des Platy- 
poecilus auf Gene der Xiphophorus-Erbmasse. 
Ich habe stets beobachten k6nnen, dab bei zu- 
nehmender Zahl yon Xiphophorus-Chromosomen 
die Wirkung dieser Farbgene gesteigert wird. So 
kann es z. B. dazu kommen, dab ein Gen, das 
bei Platypoecilus nur kleine schwarze Tupfen auf 
dem K6rper entstehen l~iBt, durch Modifikatoren 
des Xiphophorus in seiner Wirkung so stark ge- 
steigert wird, dab es zur Bildung grol3er mela- 
notischer Geschwfilste kommt. Es leuchtet ein, 
dab eine derartige Vermehrung der Pigment- 
produktion auf andere physiologische Vorg~inge, 
wie den Eintri t t  in die Geschlechtsreife, rfick- 

1 0 d e r  dominant. 
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wirken muB und zur Sterilit~it Ifihren kann. Dal3 
es tats~ichlich die Farbgene sind, die ffir die 
Sterilit/it verantwortlich zu machen sind, geht 
z. B daraus hervor, dal3 in den Rfickkreuzungs- 
generationen der F1-Bastarde mit Xiphophorus 
alle zz-Fische, die kein dominantes Farbgen 
besitzen, fertil werden, w~hrend ihre ihnen im 
fibrigen Genotypus durchschnittlich entspre- 
chenden Zz-Geschwister fast ohne Ausnahme 
die geschlechtliche Reife nicht erreichen. Zweifel- 
los beeinflussen abet auch noch andere Faktoren 
die Fertilit~it bei den Bastardnachkommen, So 
wird z .B.  von den ZZ-M~nnchen, die in den 
Rfickkreuzungsgenerationen der F 1 mit Platy- 
poeciIus auffreten, die H~ilfte nicht geschlechts- 
reif, w~ihrend unter ihren heterozygoten Zz- 
Brfidern fast alle Tiere sich zu reifen M/innchen 
entwickeln. 

Sehr eigenartig ist schliel31ich noch eine andere 
Erscheinung bei unseren Bastardnachkommen: 
Die aul3erordentlich stark wechselnde geschlecht- 
lithe Differenzierungsgeschwindigkeit. Die M~nn- 
chen der reinen Ausgangsarten differen- 
zieren sich etwa im Alter yon zwei bis drei Mo- 
naten zu geschlechtsreifen Individuen aus. Bei 
Xiphophorus kann sich der Zeitpunkt des Ge- 
schlechtsreifwerdens bei den M~innchen auch 
noch nm weitere Monate verz6gern. In den F 2- 
Generationen aber kann man M/innchen beob- 

achten, die bereits im Alter von 3 Wochen mit 
der Ausbildung des mtnnlichen Begattungs- 
organs beginnen und in einer weiteren Woche als 
roll geschlechtsreif gelten k6nnen. Dabei bleiben 
diese ,,Frfihm~innchen" dann winzig klein und 
fiberschreiten kaum die Gr6Be yon 2 cm, w~hrend 
die Platypoecillus-Mgmnchen etwa 3,5 cm lang 
werden, die Schwerttr/igerm/innchen sogar die 
doppelte L/inge und mehr erreichen k6nnen. 

Es soll nicht die Aufgabe dieses kurzen Be- 
richtes sein, die verschiedenen faktoriellen Er- 
kl~irungsm6glichkeiten zu er6rtern, die denkbar 
sind, um die eigenartigen Geschlechtsverh~ilt- 
nisse und sonstige Besonderheiten der geschlecht- 
lichen Differenzierung unserer Fische zu er- 
kl~iren. Ebensowenig ist hier der Platz ffir eine 
Diskussion de r Frage, ob und wieweit sich unsere 
Ergebnisse mit der besonders yon GOLDSCHMII)T 
vertretenen Anschauung fiber Mechanismus und 
Physiologie der Geschlechtsbestimmung in Ein- 
klang bringen lassen. Vielmehr beschr~inkten 
wir uns absichtlich darauf, das Tats/ichliche zu 
schildern, das interessant genug erscheint, han- 
delt es sich doch bei der Kreuzung yon Xipho- 
phorus mit Platypoecilus um den ersten im 
Tierreich gelungenen Versuch, eine ph~inotypisch 
mit einer genotypisch geschlechtsbestimmten 
Art zu bastardieren. 

Die amerikanischen Pflanzenpatente Nr. 14 bis 15. 
Patent Nr. z4: ,,Pflaume", 

angemeldet am 23 . Sept. 193 ~ , patentiert ab 
5-April 1952. LUTHER BURBANK ~, durch ELIZA- 
B E T H  W A T E R S  B U R B A N K  iibertragen an Stark 
Bro's Nurseries & Orchards Company. 

Die Patentbe- 
schreibung hebt die 
besonders sch6ne 
tiefe Karminfarbe 
der neuen Pflaume 
hervor, Ierner die 
Tatsache, dab die 
Pflaume im Schnitt 
ausgesprochenherz- 
f6rmig erscheint, 
wie aus der beige- 
ftigten Abb. I her- 
vorgeht, welche 
einen Tell der far- 
bigen Patentzeich- 

Abb. I. nung wiedergibt. 
Die Frfichte sind 

augerordentlich groB, der Achsendurchmesser wird 
mit etwa 6 cm angegeben, der gr6Bte Querdurch- 
messer mit 51/2 cm. In dem Patentanspruch wird 
darauf hingewiesen, dal3 die Frucht frtihzeitig 
reift. 

Patent Nr. x5: ,,Pfirsich", 
angemeldet am 23. Dez. 193 o, patentiert ab 5. April 
i932. LUTHER BURBANK ~, durch ELIZABETH 
WATERS BURBANK tibertragen an Stark Bro's Nur- 
series & Orchards Company. 

Der neue Pfirsich ist das Produkt planm~LBiger 
Zfichtung mit dem Ziel, einen Pfirsich zu zfichten, 
dessen Reifungszeit in der Mitre zwischen den 
Reifungszeiten der Sorte June Elberta und Early 
Elberta liegt. Die Pfirsiche wiegen im Mittel etwa 
ein halbes Pfund. Sie weisen eine besonders an- 
ziehende F~rbung auf, die aus der der Patentschrift 
beigegebenen farbigen Abbildung zu entnehmen ist. 

~ I E R Z F E L D  -~r~fU ESTI-I OFF. 

D i e  D e u t s c h e  G e s e l l s c h a f t  fl lr Z f i c h t u n g s -  
k u n d e  h~lt ihre diesJ~ihrige W i n t e r v e t ' s a m m -  
l u n g  am Donnerstag, dem 2. Februar 1933, 3 Uhr 
nachmittags, zu Berlin im Meistersaal, K6thener 
StraBe 38, ab. 

Es werden sprechen: Professor Dr. NACHTS- 
HEIM, Berlin-Dahlem, fiber: ,.Tierzfichterisehe Er- 
gebnisse des VI. Internationalen Kongresses ffir 
Vererbungswissenschaft, Ithaca 1932''. Dr. Hux- 
DORVF, Pommritz, tiber: ,,Die Beurteilung yon 
Zucht- und Arbeitspferden auf Grund der Ergeb- 
nisse von Respirationsversuchen". 
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