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s u c h t e n w i r  zu zeigen, dab  ein F a r b g e n  einer  A r t  
in K o m b i n a t i o n  mi t  E rbmasse  einer anderen  
gesch lech t sbes t immendeFunk t ionen  i ibernehmen 
kann.  W i r  beze ichneten  das  F a r b g e n  deswegen 
als relativen Real i sa tor ,  weil  es in den Kreu-  
zungen nicht bei  allen Fischen,  die es besi tzen,  
weibl ich gesch lech t sbes t immend  wirk t .  Meine 
Untersuchungen ,  an denen noch eine d r i t t e  A r t  
be te i l ig t  ist ,  lassen es sogar  d e n k b a r  erscheinen,  
dab  man  yon re la t iven  Geschlechts rea l i sa toren  
in dem Sinne sprechen kann,  dab  ein Gen in 
b e s t i m m t e r  E rbmasse  verm~innlichende, in an- 
derer  verweibl ichende,  in noch andere r  gar  keine 
Beeinflussung ant  das Geschlecht  ausi ibt .  Kreuz t  
man  einen ro ten  B a s t a r d  aus Xiphophorus Helleri 
• Platypoecilus maculatus mi t  einer weiteren,  
von GORDON in Mexiko gefangenenPlatypoecilus- 
Art ,  so erh~ilt m a n  eine Aufspa l tung  in rote  und 
graue F ische  im Verh/i l tnis  I : I ,  wie es der  E r -  
war tung  en tspr ich t .  S te ts  aber  erweisen sich 
die en t s t ehenden  drei fachen A r t b a s t a r d e ,  die 
rot  sind, i iberwiegend als M~innchen, ihre grauen 
Geschwis ter  abe t  bes tehen aus M/innchen und  
Weibchen  in angen~ihert gleicher H/iufigkeit .  
Wenn,  wie o b e n  ause inandergese tz t ,  die Z-  
Chromosomen des Platypoecilus maculatus, die 
den F a r b f a k t o r  en tha l ten ,  keine Gene ftir die 
M~tnnlichkeit , , ihrer"  A r t  besi tzen,  mfissen an- 
dere An lagen  in ihnen di 9 rp~innchenbegtimmende 
W i r k u n g  entfa l ten .  W~re  dies der  R o t f a k t o r  
selbst ,  so w~ire er ein r e l a t ive r  Rea l i s a to r  im oben 
gekennzeichneten  Sinne, der  ba ld  verweibl i -  

chend (n~mlich bei Kombination mit Xipho- 
phorus-Erbmasse), bald verm~tnnlichend (n~im- 
lich nach Vereinigung mit Erbmasse einer neuen 
Platypoecilus-Art) wirkt, bald mit der Ge- 
schlechtsbestimmung iiberhaupt nichts zu tun 
hat (n~imlich innerhalb,,seiner" Art, Platypoecilus 
maculatus). Die Bedingungen f/Jr die Ge- 
schlechtsbestimmung in diesen dreifachen 
Bastarden sind jedenfalls wieder andere als in 
den Rtickkreuzungsfischen aus Bastarden von 
Xiphophorus Helleri und Platypoecilus maculatus 
mit Xiphophorus einerseits und reinen Platypoe- 
cilus maculatus andererseits. Denn die pMno- 
typische Manifestation des Farbgens erfolgt in 
den dreifachen Bastarden sehr sp~it (im Alter 
von etwa 5 Wochen) also spiiter noch (aber den- 
noch intensiver) als bei Pl. maculatus. Anderer- 
seits werden die Jungfische der dritten einge- 
kreuzten Art im Gegensatz zu. Pl. maculatus, 
aber in l~bereinstimmung mit Xiphophorus 
Helleri mit einer entweder noch indifferenten, 
meist aber weiblich differenzierten Gonade ge- 
boren, w~ihrend die erwachsenen Fische ange- 
n~ihert ein I:I-Verh~iltnis der Geschlechter 
zeigen. 

Llber die zuletzt beschriebenen Experimente 
liegt AbsehlieBendes noeh nicht vor. Doch kann 
man von diesen und anderen Untersuchungen 
an dieser ziichterisch yon allen Wirbeltieren best- 
geeigneten Gruppe noch manche und hoffentlich 
t ide  Einblicke in,das Problem der Geschlechts~ 
bestimlnung erwarten. 

15o Jahre Samenztichterei 
Am 24. Februar  1784 paehtete  der Dechanei- 

G/irtner JOHANN PETER CHRISTIAN METTE Yon 

dem reichsunmittelbaren Stift zu Quedlinburg den 
Dechaneigarten und legte dami t  den Grund ffir 

Heinr. Metre, Quedlinburg. 
die Ents tehung eines der ~ltesten deutschen 
Samenzuchtunternehmen.  Der P~chter war da- 
reals schon ein Ftinfzigj~hriger und hat te  seine 
Lehr- und Wander jahre  nebst vielen Erfahfungen 
und Entt~uschungen hinter sich, als er das Wagnis  
dieser Pacht  zun~chst auf sechs Jahre und unter  
schwersten Bedingungen antrat .  Aber er hat  seine 
F~higkeiten und seinen Unternehmermut  doch 
Hchtig eingesch~tzt, denn er blieb Sieger im Kampf  
mi t  aller Unbill  des Wet ters  und der damaligen 
Zeiten. ~Das Qnedlinburger Kl ima ist  rauh. Was 
dor t  heranw~chst, ist  abgeh~rtet  und brauehbar  
ffir alle anderen Lagen Deu.tsehlands und der Welt.  
Schor/al te  geschichtliehe Uberlieferungen aus dem 
15. und 16. Jahrhunder t  rfihmen die Z~higkeit der 
Quedlinburger Bauern in bezug auf Landwir t -  
schaft und Gartenbau - -  das METTEsehe Ge- 
sehlecht, schon uln 1587 hier nachweisbar, ist  
selbst ein Produkt  dieses Landes  geworden, aus- 
dauernd, z~he und erfolgreich. Es hat  die napoleo- 
nisehen Kriege und alle anderen Wechself~lle bis 
in die letzten Zeiten fiberdauert. ~ 

Heute steht  die Samenzfiehterei HEINR. METTE 
in der sechsten Generation, Sehon im Jahre 1792 
wird der METTEsehe Samenbau als solcher be- 
sonders erw~.hnt. Unter  dem $ohn des Grfinders, 
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im Anfang des 19. Jahrhunderts,  begann gr6Berer 
Landerwerb. Der Aufschwung der Naturwissen- 
schaften in der ersten HXlfte des 19. Jahrhunderts,  
die Arbeiten von MARGGRAF und ACHARD mit  der 
Zuekerrfibe,' der Bau einer der ersten deutschen 
Zuckerfabriken in Quedlinburg 1834, der Auf- 
schwung des Verkehrswesens und vieles andere 
beflfigelte den Vorwgrtsdrang des METTEschen 
Unternehmens und stabilisierte es so, dab der 
d r i t t e  METTE (JOHANN HEINRICH ANDREAS, 
18Ol/69) sich 1861 mit  dem Bewul3tsein zur Ruhe 
setzen konnte, das Werk seiner Vorfahren ffir alle 
Zeiten gefestigt zu haben. Heute liegt das Schicksal 
der Firma in den HAnden eines HEINRICH METT:E 
und yon I{ONRAD VOGLER, einem Enkel des 1889 
verstorbenen JOHANN ]~ARL THEODOR METTE, der 
ein Bruder des vierten Inhabers der Firma war. 

Die zfichterischen Leistungen und Erfolge des 
Hauses METTE sind in Deutschland und darfiber 
hinaus bekannt. Die technische und wissenschaff- 
lithe Entwicklung der Pflanzenziichtung spiegelt 
sich im Hause METTE getreulich wider. Jede Er- 
kenntnis, jeder Fortschritt ,  yon der einfachen 
Massenauslese bis zur komplizierten Kreuzungs- 
ziichtung sind beN METTES genau so gefibt worden 
und werden es noch heute, wie in allen anderen 
deutschen Saatzuchtbetrieben. Die Polarisation 
der Zuckerrfiben zur Bestimmung des Zucker- 
gehaltes wurde schon im Jahre 1881 vorgenommen. 
ErwAhnenswert ist weiter die groBe Ffille erfolg- 
reieher C-emfise- und Blumensorten, die das Haus 
MeTTE dem Gartenbau beschert hat. 

D i e  a m e r i k a n i s c h e n  P f l a n z e n p a t e n t e  Nr. 4 2 - - 4 7  . 

Patent Nr. 42 : , ,Weintraube", 
angemeldet am 20. April 1932, erteilt am 8. Nov. 
1932. ..HERMAN J. B. WlEDERKEHR, Altus, Arkan- 
sas. Ubertragen an Stark Bro's Nurseries Or- 
chards Company, Louisiana, Missouri. 

Es  bestand sehon lange tier Wunsch, eine tier 
, ,Concord"-Traube gleichwertige blaue Weintraube 
zu haben, die zu einer anderen Zeit reift. Es gelang, 
mit  der Sorte Campbell Early eine solche Traube 
zu zfichten, die etwa 15 Tage frfiher reift als 
Concord. 

Die neue Traube ghnelt im Aussehen der Camp- 
bell Early, reift abet noch lO--15 Tage frfiher, 
also 25--3 ~ Tage friiher als Concord. Aul3erdenl 
sind die Trauben etwa 3o- -5o% gr6Ber als die- 
jenigen yon Campbell Early. Im Geschmack 
Ahnelt die neue Traube der blauen Traube Worden. 

Patent  Nr. 43: ,,Freesie", 
angemeldet am 17. Sept. 1931, erteilt am 8. Nov. 
1932. EDWARD A. MANDA, East  Orange, New 
Jersey. 

Die neue Freesie entstand aus einer Kreuzung 
der Freesia refracta alba und der Freesia yellow 
major. Die neue Freesie bltiht sehon im Januar. 
Sie besitzt lange reinweige, grazi6s sieh verj fingende 
Blumenhfillen und sich Ilach 6ffnende Blfitenteile. 

Patent Nr. 44: ,,Freesie", 
angemeldet am 2. Juni 1932, erteilt  am 22. Nov. 
1932. GERALD HF, W DALRYMPLE, Bartley ben 
Southampton, England. Ubertragen an C. J. van 
Bourgondien, Babylon, New York. 

Die neue Freesie s tammt aus einer tZreuzung 
zweier namenloser gelber Samenpflanzen. Sie 
zeichnet sich dutch eine bisher ben Freesien nicht 
bekannte orangegelbe Farbe aus, aul3erdem durch 
fippigen Wuchs und groBe Schnelligkeit der Ver- 
mehrung. 

Patent Nr. 45: ,,Rose", 
angemeldet am 29. Sept. 1931, erteilt am 29. Nov. 
1932. EMILE J. LE Dec ,  Danville, Pennsylvania. 

Die neue Rose wurde als eine Spielart yon 

Scott 's Columbia gefunden. Die Blfiten sind beim 
Auiblfihen leuchtend karmesinrot, die Farbe Andert 
sich dann in ein sehr dunkles Karmesin mit  schar- 
lachroten Schattierungen. Die Rose zeichnet sich 
aul3erdem besonders dureh lange, krAftige und 
fast dornlose Stengel aus. 

Patent Nr. 46: ,,Erdbeere", 
angemeldet am 31. M~trz 1932, erteilt am 29. Nov. 
1932. OLIVER C. CORDREY, Salisbury, Maryland, 
angemeldet dutch HANNAH E. CORDREY und 
Eastern Shore Trust Co., Salisbury, Maryland und 
Ernest W. Townsend, Salisbury, Maryland. 
~ber t ragen an Ernest W. Townsend. 

Die neue Erdbeere ist das Ergebnis einer kfinst- 
lichen Kreuzung yon Premier und the Gaudy. 
Im Aussehen Ahnelt die neue Erdbeere der Gandi, 
sie wird abet zur gleichen Zeit wie die Premier, 
also etwa io Tage frfiher als Gandi reif. Sie ergibt 
sehr reiche Ernten;  sie hat  auBen die gleiehe rote 
Farbe wie Gandi, w~hrend das Fleisch die rosa 
Farbe der Premier besitzt. Die Pflanzen sind 
gr613er und krAftiger und der Kelch ist starker als 
ben den meisten frfihen Sorten; sie hat ein unge- 
w6hnliches, angenehmes Aroma, welches man beN 
anderen frfihen Sorten nicht finder, 

Patent Nr. 47: , ,Hikorymuss", 
angemeldet am i. M~rz 1932, erteilt am 29. Nov. 
1932. WILLIAM H.  BRAKE, R o c k y  Mount, North 
Carolina. 

Der Patentinhaber beobachtete, dab yon seinen 
5 tIikorynuBbAumen einer Nfisse mit  sehr regel- 
mXBiger Form und aul3erordentlich dfinner Schale 
trug. Die Kerne sind gedrungen, die Nfisse lassen 
sich besonders gut knacken. AuBerdem trAgt der 
Baum sehr regelm~Big und ist widerstandsf~hig 
gegen Krankheiten. 

Alle 5 NuBbAume waren aus Niissen des gleichen 
Baumes gezogen worden. Die besonderen neuen 
Eigenschaften zeigte aber nur einer der BAume. 
Die neue Sorte wurde ungeschlechtlich vermehrt  
und die neuen Eigenschaften blieben in der Nach- 
kommenschaft  erhMten. 
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