
4 0  KOSSWIG : Der Ztichter 

(Aus dem Zoologisch-Biologischen Institut der Technischen Hochschule Braunschweig.) 

Die Kreuzung zweier XX-  bzw. XY-Geschlechter miteinander und der Ersatz 
eines Y-ehromosoms einer Art durch das X-Chromosom einer anderen. 

Von Curt 

I. 
Vor mehr ais IO Jahren begann ich im Inst i tut  

fiir Vererbungsforsehung in Berlin-Dahlem, das 
damals unter ERWI~ BAIJRs Leitung stand, 
meine Kreuzungsversuche mit  lebendgeb/irenden 
Zahnkarpfen. Im Laufe der Jahre wurden wei- 
tere Arten in die Experimente eingeschaltet, 
und heute verfiJgen wir aus den Gattungen 
Xiphophorus, Platypoecilus und Limia 1 fiber ein 
Material von etwa 50000 Bastarden und Ba- 
stardnachkommen. An ihm liel3en sich eine 
Reihe yon aufschlul3reichen Tatsachen zur Ge- 
schlechtsbestimmungsanalyse ermitteln, fiber die 
an dieser Stelle schon mehrfach berichtet wurde. 
Die folgende Mitteilung knfipft an die im 
Ztichter I934, Heft  2 gegebene an. Es wird in 
ihr lediglich ein {Jberblick fiber die neusten 
Forschungsergebnisse gegeben, w/ihrend eine 
eingehendere Darstellung an anderer Stelle er- 
scheinen soll. 

II .  
Ein eigenartiges Ergebnis unserer Kreuzungs- 

versuche war die Feststellung (I), dab Xipho- 
phorus hdleri ein latenter Hermaphrodit  ist, 
d. h. bei dieser Art lassen sich auf genetischem 
Wege keine fiir die Geschlechtsbestimmung 
verantwortlichen Heterochromosomen nach- 
weisen. Der Fisch ist ph~inotypisch zwar streng 
getrenntgesehlechtlich, sekund~re Geschlechts- 
merkmale sind sogar sehr stark entwickelt, geno- 
typisch abet ist er ein Zwitter, bei dem also 
Aul3eneinfliisse fiber das Geschlecht eines Indi- 
viduums auf Grund seiner bisexuellen Potenz 
entscheiden. H6chstens insofern spielt ein geno- 
typisches Moment eine Rolle, als sich bei helleri 
best immte Sippen erkennen lassen, die einen 
besonders hohen M~innchen-Prozentsatz auf- 
weisen, der anderen fehlt. Wir machen daffir 
einen Faktorenkomplex sog. Tm-Gene ver- 
antwortlich (2). 

I I I .  
In Platypoecilus maculatus dagegen haben wir 

eine genotypisch geschlechtsbestimmte Art vor 
uns. Bei ihr sind die M~innchen homogametiseh 
ZZ, die Weibchen heterogametiseh ZW. Die 
Analyse der Bastardnaehkommen des latenten 
Herrnaphroditen helleri mit dem genotypisch 

1 Uber Kreuzungen in der Gattung Limia be- 
richter H. BREIDER. I934. Z. Abstammgslehre. 68, 
Heft 2. 

Kol~wlg. 

best immten Gonochoristen maculatus ergab die 
wichtige Tatsache, dab das weibliche Geschlecht 
bei maculatus durch einen Faktor  (bzw. Fak- 
torenkomplex) ), best immt wird, der seinen Sitz 
im W-Chromosom hat. Das Gen 7 wird also 
stets nur yon der Mutter auf die T6chter fiber- 
tragen. Die M~innchen bestimmenden Anlagen 
sind nicht in den Z-Chromosomen gelegen, son- 
dern fiber die Autosomen verteilt. Wir nennen 
diese Gruppe yon Anlagen Tm'-Komplex, weil 
nur graduelle Unterschiede in der Wirkungs- 
stfirke (bzw der St~irke der Empf~inglichkeit fiir 
verm~innlichende Bedingungen) gegenfiber den 
Tm-Komplex des hdleri zu bestehen scheinen (2). 

IV. 
Maculatus und helleri sind miteinander kreuz- 

bar. Ist  helleri die Mutter und maculatus der 
Vater, so sind alle Fische beziiglich ihrer Hetero- 
chromosomenkonstitution gleieh beschaffen, 
denn beide Ettern stellen , ,Homogameten" dar; 
das helleri-Weibchen, well es ein latenter Herma- 
phrodit (zz), das maculatus-Mfinnchen, well es 
das homogametische Geschleeht (ZZ) ist. Wenn 
dennoch in F 1 beide Geschlechter auftreten und 
diese sich in daffir geeigneten Kreuzungen als 
gleichwertig erweisen, so mul3 geschlossen wet- 
den, dal? in dieser F1-Generation der hdleri- 
Typus der Geschlechtsbestimmung herrscht, 
d .h .  es sich urn latente Hermaphroditen 
handelt. 

Verwendet man zur Kreuzung ein maculatus- 
Weibehen (ZW) und ein helleri-M~nnehen (zz), 
so gilt der Abraxas-Typus der Geschlechts- 
bestimmung, denn alle T6ehter (zW) sind wie 
derVater,  alle S6hne (Zz) wie die Mutter gefiirbt. 
Es herrscht also offenbar genotypische Ge- 
schlechtsbestimmung wie bei der mfitterlichen 
Art maculatus. Die Erfahrung spricht daffir, 
dab die Ursache genotypischer Geschlechts- 
best immung in dieser F 1 in einem plasmatischen 
Fak tor  zu suchen ist. Das Plasma s tammt  ja in 
dieser Kreuzung yon der genotypisch geschlechts- 
bestimmten Art. Die m~innlichen Bastarde (Zz) 
fibertragen in ihren Keimzellen kein Plasma. 
Sie verhalten sich, - -  wie aus geeigneten Kreu- 
zungen festgestellt wurde - -  genetisch daher 
nicht anders wie die Individuen der reziproken 
Kreuzung, die bei der Konstitution Zz M/innchen 
oder Weibchen sein konnten. 
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V. 

Wie friiher schon beschrieben wurde (3), be- 
steht bei den F1-Bastarden aus helleri-Weibchen 
X maculatus-M~nnchen eine eigenartige Kor- 
relation zwischen dem Prozentsatz an M~inn- 
chen in einer Zucht und der FSxbung, die vom 
maculatus-Vater durch ein Gen in dessen 
Z-Chromosom tibertragen wurde. Besitzen die 
Bastarde einen Faktor  fiir rote F~irbung (Dr 
oder R), so erscheinen in der Regel weniger 
Mfinnchen in F,, als wenn in ihnen Gene fiir 
schwarze Ffirbung (z. B. N) vorhanden sind. 
Noch deutlicher t r i t t  dies in den Rtickkreuzungs- 
generationen yon F 1 (ZRz) mit helleri (zz) hervor, 
wo fast regelm{iBig bei den rotgeffirbten (Zz) 
Fischen ein starkes {)berwiegen der Weibchen 
zu beobachten ist, w~ihrend in der Klasse der 
grauen Geschwister so wie es auch Stir reine 
hdleri typisch ist, normalerweise die M~innchen 
/iberwiegen. 

Die in derartigen Rfickkreuzungsgenerationen 
gewonnenen Zahlen yon I933 bezogen sich auf 
I943 Fische. Inzwischen haben sich die Gesamt- 
zahlen noch vermehrt,  so dab als Sehlugergebnis 
2o33 Tiere anzugeben sin& Unter diesen 2o33 
waren 429 rote M~nnchen, 616 rote Weibchen, 
667 graue M~innchen, 321 graue Weibchen. Ftir 
Rfickkreuzungszuchten, bei denen im Z-Chro- 
mosom des maculatus stat t  des Gens R e i n  
anderer Rotfaktor,  Dr, anwesend war, konnten 
seinerzeit nur kleinere Zahlen angegeben werden. 
Auch dieses Material wurde mittlerweile ver- 
gr6Bert, wie aus der folgenden Tabelle ersicht- 
lich ist. 

T a b e l l e  i. 

IDr(r~176 l g . . . .  [ graue 
[M/innchen] WeibchenlM~innehen I Weibchell 

1933 beschrieben. ] 19 26 48 I 24 

Ergebnisse . [ 36 79 lO4 [ 33 Neue 

Gesamtzahlen . . .  I 55 lO5 152 I 57 

Man kann also sagen: bei Fischen, deren einer 
ihrer beiden Chromosomens~itze volIst/indig yon 
helIeri kommt,  und deutlicher noch bei solchen, 
die noch mehr helleri-Erbmasse besitzen, herrscht 
grunds/itzlich der (ph/inotypische) Geschlechts- 
b'estimmungstypus des helleri. Anwesenheit 
eines Z-Chromosoms des maculatus mit einem 
roten Farbfaktor  setzt abet  die durch den 
Tm-Komplex bedingte Empf/inglichkeit ffir ver- 
m/innlichende Augenbedingungen herab. Das 
Z-Chromosom des maculatus wirkt also in Zu- 
sammenarbeit  mit  dem Iremdem Erbgut  bei 
nur einmaliger Anwesenheit fast so, als w~ire es 
das Y-Chromosom einer genotypisch geschlechts- 
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bestimmten Art, in dem ein weibchenbestimmen- 
der Realisator lokalisiert ist. Da man nun mit  
guten Grtinden vermuten kann, dab diese ver- 
weiblichende Wirkung des Z-Chromosoms des 
maculatus auf dem in ihm enthaltenen Farbgen 
beruht, kann man auch sagen: Die Rotfaktoren 
R bzw. Dr entfalten bei Kombination mit  
fremdem Erbgut  eine pleiotrope Wirkungsweise : 
Farbfaktoren als relative Geschlechtsrealisa- 
toren. 

VI. 

In der F1-Generation aus maculatus X helleri 
wurde bislang eine ErhShung des Weibchen- 
prozentsatzes nicht beobachtet,  wenn die Ba- 
starde yon ihrem maculatus-Elter im Z-Chromo- 
sore das Gen N erhielten, das schwarze F/irbung 
hervorrnft. Das gleiche gilt, wie ich unter 
Zuriicknahme gegenteiliger friiherer Angaben 
schon I933 mitteilte (3), fiir die F~R-Genera- 
tionen aus schwarzen (ZNz) Bastarden mit 
grauen (zz) helleri. Auch hierzu liegen neue 
Daten vor. 

T a b e l l e  2. 

N N graue i graue M/inn- Weib- M/inn- Weib- 
chert then r chert 

] 17 32 ] 81 62 Friiher beschrieben "" ] 25 2 i 2 7  - -  
NeueUntersuehungen] 34 2~ I 73 ] 23 

Gesamtzahlen . . . . . . .  I 76 54 [ 18i ! 8 5  

Nach dem Prinzip der MENI)ELschen Riick- 
kreuzung sollten in diesen Generationen ebenso 
viele schwarze wie graue Individuen auftreten. 
Die Abweichungen vom I : i -Verh~I tn i s  er- 
kl~iren sich aus der hohen Letalit~it der schwa> 
zen Fische, die gr6gtenteils mit  melanotischen 
Tumoren behaftet und anfiilliger als ihre grauen 
Geschwister sind. Besonders stark ist die letale 
Wirkung auf die Klasse der schwarzen M/inn- 
chen; denn diese zeigen im Vergleich zu ihren 
schwarzen Schwestern eine welt h6here Todes- 
rate. So ergab z. B. die Ausz~ihlung der neuen 
Zuchten urspriinglich das Geschlechtsverh{iltnis 
von 34 schwarzen M/innchen und 20 schwarzen 
Weibchen. Eine Nachz~ihlung nach 8 und mehr  
Wochen ergab nur noch i i  Mfinnchen und 
2I Weibchen. Die sp/ftere Ausz~ihlung lieferte 
also I 9 mehr, als ursprfinglich notiert wurde. 
Ob dies auf falscher Eingrttppierung oder fal- 
scher ZghIung beruht, ist nieht mehr festzu- 
stellen. Die Weibchen waren also tiberhaupt 
nicht in ihrer Zahl reduziert, wo hingegen die 
M~nnchenzahl stark herabgesunken war. Achtet 
man auf diese Tatsache nicht und z~ihlt die 
Zuchten erst split aus, so beobachtet man ein 
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Weibcheniiberwiegen in der schwarzen Klasse, 
das tats~chlich gar nicht vorhanden ist. 

VII.  

Ein !3berwiegen der Weibchen, wie bei Ver- 
wendung der Farbgene R und Dr des maculalus, 
erhS~lt man fibrigens auch dann, wenn man eine 
Farbrasse des helleri, die sog. Montezumae- 
Variet~it untersucht (3). Die Montezumae-Sippe 
ist durch r6tlichgelbe K6rperfarbe mit schwar- 
zen Tupfen gekennzeichnet. Die normalen 
helleri dagegen besitzen eine graue Grund- 
f~irbung. Die Merkmale der Montezumae-Varie- 
t~it beruhen auf einem dominanten Faktor Mo. 
Kreuzt man heterozygote Momo mit momo, so 
erh~ilt man in der Mo-Klasse einen hohen 
Weibchenprozentsatz im Gegensatz zu der 
grauen Farbklasse, die wiederum das ffir helleri 
typische Geschlechtsverh~iltnis aufweist. 

T a b e l I e  3- 

Mo- 
MSnn- 
chen 

513 Frtiher angegeben ...  

Ergebnisse unver- 4 ~ a) 96 24 
6ffentlichter Zuchten 3 b) 82 86 

556 

Mo- graue I graue 
Weib- M~nn~ I Weib- 
chen cher~ I then 

i 

9o7 9o51 392 

72 
244 

1224 lO83' 5o 2 
a) in Mtinster; b) in Braunschweig. 

Grundsgtzlich die gleiche Beobachtnng, Weib- 
cheniiberwiegen in der Mo-Farbklasse, kann 
man auch bei der Kreuzung zweier Momo-Tiere 
feststellen. In Tabelle 4 sind die frfiher erhal- 
tenen Zahlen durch weitere ergS~nzt wieder- 
gegeben. 

T a b e l t e  4- 

Mo- Mo- graue graue 
M~inrt- Weib- Mfilm- Weib- 
then then chei1 chen 

Frtiher angegeben . . .  4 ~ 23 ~ 7 ~ 47 

Ergebnisse unver- 58 355 8o 49 
6ffentlichter Zuchten 

98 585 15o 96 

Wie aus der Tabelle hervorgeht, sind auch ffir 
die Kreuzungen mit der Montezumae-Variet~t 
die Zahlen mittlerweile erh6ht. Sie stimmen 
grunds~tzlich mit den frfiheren fiberein, nur ist 
die Weibchenzahl noch erh6ht. Wie welt hier- 
ffir die andere Umwelt - -  frfihere Zuchten in 
Mfinster, die zuletzt beschriebenen in Braun- 
schweig - -  verantwortlich zu machen ist, oder 
inwiefern genotypische Verschiedenheit der ver- 
wendeten Sippen eine Rolle spielt, bedarf noch 
weiterer Klgrung. Jedenfalls kann man den 
Faktor Mo mit demselben Recht wie R und Dr 

als einen relativen, weiblichen Geschlechts- 
realisator bezeichnen; j a, die Untersuchungen 
an der Montezumae-Varietgt sind deswegen in 
ihrer Bedeutung noch h6her einzusch~itzen, weil 
es sich bei M o u m  einen Faktor handelt, der 
wenigstens praktisch, mit grol3er Wahrschein- 
liehkeit aber auch tats~iehlich der Spezies hdleri 
eigentfimlich ist. 

VIII .  

Frtiher wurde von mir vermutet, alas Gen Mo 
sei - -  allerdings vor mehr als 2o Jahren - -  
durch eine Artkreuzung yon Xiphophorus monte- 
zumae JOl~DAN and SNYDE~ X Xi-helleri und dar- 
auf folgender fortgesetzter Riickkreuzung mit der 
letztgenannten Art in diese gelangt. Nachdem 

Abb. I. Xip/zophorus montez~4mae (JOI~DAN and, SNY~)EI~)-MglJ~Jchett 
natiirliche Gr6ge. 

ich nunmehr den echten Xi.  montezumae .~ORDAN 
and SNYD~;R besitze, kann man wohl sagen, dab 
diese Annahme unwahrscheinlich ist. Denn 
erstens scheint montezumae JORDAN and SNYDER 
sich gar nicht erfolgreich mit helleri zu paaren, 
und zweitens fehlen der echten Spezies monte- 
zumae wesentliche F~rbungselemente, die das 
charakteristische ffir die Mo-Sippe des helleri 
sind. 

IX. 

Seit dem vergangenen Jahre kennen wir eine 
rote Farbrasse des helleri, die durch das domi- 
nante Gen Rb (Rubescens) verursacht wird. 

Die Rb-Fische beginnen kurz naeh der Geburt 
mit der Rotf~irbung vom Schwanzabschnitt her, 
wie aueh der Faktor Mo sich ph~notypisch zu 
manifestieren anf~ingt. Jedoch wird das Rot 
der Rb-Tiere viel intensiver, u n d e s  fehlen die 
schwarzen Tfipfel der Mo-Rasse. Rb ist abet 
zu Mo allel. Dies geht aus tier Nachkommen- 
schaft eines Weibchens hervor, das phgno- 
typisch Mo war, mit einem grauen Mgnnchen 
gekreuzt aber im Verh~iltnis I : I Rb- und Mo- 
Kinder ergab. M o i s t  also dominant fiber Rb. 
Die Geschlechter verteiten sieh in der genannten 
Nachkommenschaft folgendermaBen: o Mo- 
M~nnchen, I6Mo-Weibchen,  5 Rb-M~innchen, 
~2 Rb-Weibchen. Rb wirkt also ill sehw~che- 
rem Mage verweiblichend als Mo. Ahnlich war 
bereits in frtiheren Untersuchungen erkannt 
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worden, dal3 die Faktoren R und Dr des macu- 
latus im Vergleich zu Mo yon schw~cherer ver- 
weiblichender Wirkung sind. 

Aus Kreuzungen zweier Rbrb-Tiere mitein- 
ander gingen hervor: 38 Rb-M/innchen, 83 Rb- 
Weibehen, 16 graue M~innchen, 12 graue Weib- 
chen. Die Prozents~itze der Geschlechter in den 
beiden Farbklassen sind wiederum nfit der all- 
gemeinen Regel, ~Tberwiegen der Weibchen bei 
den Roten, in fJbereinstimmung. 

Ein etwas abweiehendes Resultat lieferte his- 
her nur die Kreuzung Rbrb • rbrb. Sie ergab 
30 Rb-M~nnehen, 65 Rb-Weibchen, 23 graue 
M~innchen und 64 graue Weibchen. Diese Un- 
regelm~iBigkeit wird noch weiterhin zu unter- 
suchen sein. 

X. 
Wir haben Zz-F~-Tiere aus helleri • maculatus 

mit M~nnchen und Weibchen einer dritten Art, 
Platypoecilus varialus MEEK, erfolgreieh ge- 
kreuzt. Einerseits wurde ein Zz-F1-Weibchen 
(aus hdleri-Weibehen X maculatus-Mfinnchen) 
mit einem variatus-Mfinnchen, andererseits ein 

Abb.  2. Jolatypoecilus "~ariat~s-M~rmchen, na t t i r l i ahe  GrOBe, 

variatus-Weibchen mit einem Zz-F~-M~nnchen 
(aus macuIatus-Weibchen • helleri-MSnnchen) 
bastardiert.  Die so entstehenden Triplobastarde 
sind h6chst bemerkenswert. Zur H~ilfte be- 
stehen die Triplobastardwiirfe aus Individuen, 

Abb.  3, Jolatypoecilus variatus-Weibchen, na t t i r l i che  Gr613e. 

die yon ihrem Bastardelter ein durch den domi- 
nanten Farbfaktor  Dr markiertes Z-Chromosom 
besitzen und daher rot aussehen. Die andere 
Hfilfte der Triplobastarde umfal3t graue Indivi- 
duen, welche yon ihrem Bastardelter ein 
z-Chromosom des helleri erbten. In beiden 
reziproken Kreuzungen sind fast alle roten 
Fische M~innchen (88 M/innchen : 4Weibchen). 

In der grauen Farbklasse dagegen bestehen auf- 
fallende Unterschiede. War  variatus der Vater 
der Triplobastarde, so findet man unter den 
grauen Fischen ein I : I -Verhi i l tn i s  der Ge- 
schlechter (23 ~ : 24 9)- 

Wurde aber variatus als Mutter verwendet, 
so fiberwiegen unter den grauen Triplobastarden 
die Weibchen bedeutend (33 Weibchen zu 

Abb.  
chen  

4. T l i p l o b a s t a r d m / i n n e h e n  aus F t .  variatus-Weibchen • Mfinn- 
aus  (J~ ~acc~latus-Weibchen • Xi.  helleri-M~nnchen), na t t i r l i che  

GrOBe, ro t  geffirbt .  

9 MSnnchen). Ffir das Auftreten der 9 M~inn- 
chert in der letzteren Kreuzung wie auch fiir 
das Erseheinen einzelner Weibchen in der roten 
Farbklasse der reziproken Triplobastardgenera- 
tionen k6nnen aus anderen Kreuzungen er- 
kliirende Gr/inde herangezogen werden, dutch 
die diese Tiere als Ausnahmerf erscheinen. Er- 
innern wir uns, dab der Bastardelter auf ein- 
zelne Nachkommen den absolut verm~innliehend 
wirkenden Tm-Komplex des maculat~s ver- 
erben konnte. Durch ihn k6nnten die grauen 
,,Ausnahme"-Mfinnehen der Kreuzung variatus- 
Weibchen X Bastardm~innchen erkl/irt werden. 
Andererseits ist aus frfiheren Untersuchungen, 
fiber die erg/inzend oben schon berichtet wurde, 
bekannt,  dab rote Farbgene des mac~,latus in 
Kombination mit  helleri-Erbmasse verweib- 
lichende Wirkung entfalten. Durch diese Tat-  
saehen k6nnte vielleicht das seltene Auftreten 
der roten , ,Ausnahme"-Weibchen verst~ndlieh 
gemact!t werden. Als Regel bliebe dann folgen- 
des Kreuzungsresultat in den reziproken Kreu- 
zungen bestehen: variatus-Weibchen • Bastard- 
mfinnchen ergibt rote S6hne und graue T6chter. 

Variatus-M~nnchen X Bastardweibchen er- 
gibt rote S6hne sowie graue SShne und graue 
TSchter, letztere beiden Gruppen im I : I -  
VerhSltnis. 

Das Ergebnis der Kreuzung variatus-Weib- 
chert X Bastardm~inneheu (i. d. R. T6chter 
grau, S6hne rot) ist unter folgender Annahme 
verst/indlich. Die variatus-Weibchen bilden nur 
eine Sorte yon Keimzellen aus; diese werden bei 
Befruchtung mit  einem Z-Spermium m~innlich, 
bei Befruchtung mit einem z-Spermium weib- 
lich determiniert. Das Z-Chromosom des ma- 
culatus, das in ,,seiner" Art weder in einfacher 
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noch in doppelter Dosis als Tr~ger eines ge- 
schlechtsbestimmenden Faktors  von direkter 
Bedeutung ist, mug also eigentiimliche Anlagen 
enthalten. Es m/issen in ihm Gene vorhanden 
sein, die bei Kombination mit  einem artfremden 
variatus-Genom verm{innlichende Wirkung ent- 
falten. Dies ist nicht nur deswegen bemerkens- 
wert, well sich bei maculatus selbst eine solche 
Wirkungsweise nicht feststellen l~igt, sondern 
besonders deswegen, well das gleiche Z-Chro- 
mosom mit  demselben Rotfaktor  in Kombina-  
tion mit  hdleri-Erbmasse verweiblichend wirkt. 

Abb. 5. Trfplobastardm&nnchen aus Weibchen aus (Xi. helleri-Weib- 
chert • Pt. maculatus-MSnnchen) • PI. variatus-Mfimmhen, nat(irliche 

GrOgs, grau mit  schwarzen Punktem 

Je nach dem genotypischen ,,Milieu" wirkt also 
das ,,leere" Z-Chromosom des maculafus bei nm- 
einmaligem Vorhandensein fast oder ganz wie 
ein einen Geschlechtsrealisator fiihrendes Y-Chro- 
mosom eines heterogametischen Individuums. 

Die grauen Fische der Kreuzung variatus- 
Weibchen • Bastardm~innchen sind in der 
Regel Weibchen. Ob hierffir die weibliche Ten- 
denz der variatus-Autosomen (wie nach dem all- 
gemeinen Typus der Lokalisalion der geschlechts- 

Abb. 6. Triplobastardm~inachen aus Weibchen aus (Xiphophorus hel- 
leri-Weibchen • Platypoecilus macu~atus-M/innchen) • Pl. variatus- 
M~nnchen, nattirliche Gr6ge, rot gef~irt mit  sc.hwarzen Punkten. 

bestimmenden Faktoren bei den Zahnkarpfen 
zu erwarten w~re) oder des X-Chromosoms ver- 
antwortlich ist, kann aus dieser Generation 
nieht entschieden werden. 

Leider bleiben auch alle Versuche, yon diesen 
Triplobastarden Nachkommen zu erzielen, aus 
meist unerkl~irlichen Grfinden erfolglos. Zwar 
ist ein Teil der Individuen steril, bei anderen 
gelang es trotz reichlicher Keimzellproduktion 
und Paarung mit  naehweislich fertilen Tieren 
nicht, Nachkommensehaft  zu erhalten. 

Bessere Ergebnisse lieferte die reziproke 
Triplobastardgeneration aus Bastardweibchen 
X variatus-M~nnchen. Letzteres miigte das 

heterogamete ,,X Y"-Geschlecht darstellen. Das 
I :  I-Verh~ltnis der grauen Triplobastarde ist 
damit  in Ubereinstimmung. Ebenso lieferten 
Nachkommen der grauen Triplobastarde unter- 
einander und bei Rfickkreuzung mit variatus- 
M{innehen oder Weibchen stets die erwarteten 
Resultate. Sobald der Annahme nach ein Fisch 
z .B.  in den R/ickkreuzungsgenerationen mit  
variatus ein Y-Chromosom tragen m/if3te, ist er 
erwartungsgem~f3 m~nnlichen Geschlechts. Da 
bei Fehlen des Y-Chromosoms die grauen 
Triplobastarde wie auch ihre Nachkommen in 
der Regel Weibchen sind, ist zu schliefien, dab 
dem allgemeinen Zahnkarpfentypus entspre- 
chend auch bei variatus das heterogametische, 
d. h. hier das m~innliche Geschlecht, durch einen 
Realisator 0~ best immt wird, der in dem nur 
dem heterogameten Geschlecht eigenen Y- 
Chromosom lokalisiert ist. Wenn die variaius- 
Mgnnchen heterogametisch X Y  sind, m/issen 
aueh in der roten FarbkIasse ihrer Nachkommen 

Abb. 7, TriplobastardmS.nnchea aus Weibehen aus (Xiphophorus he~- 
~eri-Weibchea • PlatypoeciIus maculatus- M~innchen) • PL variatus- 
M/ina'chen, nat0rliche GrSi3e, rot gef/~rbt, abet ohne schwarze Punkte. 

mit einern hdleri-maculatus-Bastardweibchen 
zwei Genotypen vorkommen: n~imlich Z X  und 
ZY. Tats~ichlich lassen sich im Gegensatz zur 
reziproken Triplobastardgeneration unter den 
roten M~innchen dieser Kreuzung auch zwei 
Ph~notypen erkennen. Der eine hat  schwarze 
Tfipfel, wie sie bei varialus nur den M~innchen 
zukommen, dem anderen fehlen diese schwarzen 
Ttipfel. Der erstere Typus mfil3te die Kombi- 
nation Z Y  darstellen, wenn die Anlage f/it 
schwarze Tiipfel im Y-Chromosom lokalisiert 
ist. F/Jr die Richtigkeit dieser Annahme spre- 
chen fibrigens andere Kreuzungen. Diese Z Y-  
M~innchengruppe sollte, mit  variatus-Weibchen 
gekreuzt, nur mgnnliche Nachkommen liefern. 
Von ihnen wiire die Hglfte rot und mtinnlich 
dank des Vorhandenseins eines Z-Chromosom 
des maculatus, die andere Hglfte grau und 
schwarz getiipfelt auf Grund des in ihnen ent- 
haltenen Y-Chromosoms. (Hierbei wird Homo- 
logie yon Z- und Y-Chromosom vorausgesetzt.) 
Nachzucht wurde von dieser Mfinnchengruppe 
nicht erhalten, wohl aber ist ein nicht gettipfelter 
roter Bruder dieser MSmnchen mit Erfolg mit  
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variatus-Weibchen gepaart  worden. Seine Nach- 
kommenschaft  ist mit  der ihm zuzuerteilenden 
Konstitution Z in voller !~lbereinstimmung. Die 
roten Fische (2) dieser Rtickkreuzungsgenera- 
tion sind Miinnchen (ZX), alle 7 grauen Tiere 
Weibchen (XX).  Bei abermaliger Rtiekkreu- 
zung eines dieser Rfiekkreuzungsmfinnchen mit 
variatus-Weibchen erhglt man dasselbe Resultat. 
Stets sind alle (58) Fische, die das Z-Chromosom 
des maculatus, markiert  durch den roten Farb- 
faktor Dr enthalten, m/innlich, die grauen (82) 
weiblich. Der Habitus der Fische ist nach zwei- 
maliger Riickkreuzung mit  variatus weitgehend 
dieser Art angen~ihert. Wtil3te man nicht, woher 
die rote F~rbung der Miinnchen stammte,  so 
wiirde man sagen, es gibt bei variatus 2 M/inn- 
chenformen, deren eine im Y-Chromosom ein 
Gen ftir schwarze Tiipfelung und deren andere 
im Y-Chromosom ein Gen f/it rote F~rbung je- 
weils zusammen mit dem m~innlichen Ge- 
schlechtsbestimmer tr~igt. 

Wir k6nnen also aus den Kreuzungen mit  
Platypoecilus variatus trotz des Fehlens einiger 
erwtinschter Daten und trotz der Schwierigkeiten, 
die sich durch die Verwendung yon maculatus- 
helleri-Bastarden als Kreuzungspartnern ergaben, 
folgende Schlfisse ziehen: 

I. Platypoecilus variatus ist genotypisch ge- 
schleehtsbestimmt. 

2. Diese Art reprfisentiert den Drosophila- 
Typus der Geschlechtsbestimmung. Damit  sind 
in der Unterfamilie der Xiphophoriui bei 3 mit- 
einander kreuzbaren Arten 3 verschiedene Ge- 
schlechtsbestimmungstypen bekannt:  neben 
ph~inotypischer kommen beide Formen genoty- 
pischer Geschlechtsbestimmung vor. 

3. Das Y-Chrornosom des variatus ist Tr/iger 
eines Miinnchen bestimmenden Realisators. 

4. Ein Z-Chromosom des homogametischen 
maculatus-M~nnchens entfaltet bei Kombination 
mit variatus-Erbmasse verm/innlichende Wir- 
kung, verh~ilt sich also in dem fremden Geno- 
typus wie ein Y-Chromosom des variatus. Der 
im Z lokalisierte Farbfaktor  Dr zeigt also anstat t  
der geschlechtsgebundeuen Vererbung naeh dem 
Abraxas-Typus, den er bei maculatus hat, in 
variatus-Erbmasse einseitig m~innliche Ver- 
erbung. 

XI.  
Worauf die vermSmnliehende Wirkung des Z- 

Chromosoms des maculatus bei nur einmaligem 
Vorhandensein in einer tiberwiegenden variatus- 
Erbmasse beruht, ist bislang nicht sicher be- 
kannt. Entweder sind in ihm Gene vorhanden, 
yon denen wit sonst nichts wissen und die fiir 
uns wahrnehmbar erst nach Vereinigung mit  

fremden Erbgut  aktiviert  werden, oder es ist der 
rote Farbfaktor  an dem Geschlechtsbestim- 
mungsvorgang beteiligt. Wie oben erw~ihnt, 
babe ieh fr/iher zu zeigen versucht, dab dies bei 
Vereinigung der Farbgene Dr oder R mit  helleri- 
Genen tats~tchlich, dann aber in verweiblichender 
Riehtung der Fall ist. Die rote F~irbung ist 
zweifellos nut  der Indikator  fiir b est immte 
Stoffwechselprozesse. Es ist sehr wohl denkbar, 
dab letztere - -  vor allen Dingen bei einer Form 
mit  so labiler Geschlechtsbestimmung, wie sie 
der latente Hermaphrodi t  helleri besitzen muB - -  
den Gesamtstoffwechsel so beeinflussen, dal3 eine 
,,weibliche Situation" hervorgernfen wird, die 
das ktinftige Reagieren des Individuums auf 
verm~innlichende Aul3eneinfltisse verhindert. Ich 
sehe keine grunds~itzlichen Schwierigkeiten, mit  
der gleichenAnnahme auch eine verm/innlichende 
Wirkungsweise desselben Gens selbst bei einer 
genotypisch gesehlechtsbestimmten Art zu be- 
grtinden. Dieses k6nnte der Fall sein, wenn die 
Erbanlage in einem ganz anderen genotypischen 
Milieu und damit  unter anderen st0ffwechsel- 
physiologischen Verh~iltnissen wirkt. Ein Fort-  
schritt wird sich auf diesem hypothetischen 
Gebiet allerdings nur erzielen lassen, wenn man 
die Konstitution des eigenartigen, wasserl6s- 
lichen roten Farbstoffes kennt, der unsere Fische 
auszeichnet. 

XI I .  
Bislang wurden nur solche Untersuchungen 

mit  Platypoecilus variatus geschildert, an denen 
als Partner  Bastarde yon helleri und maculatus 
beteiligt waren. Diese Kreuzungen gelangen 
n~tmlich viel leiehter als die yon variatus mit den 
anderen reinen Arten. Nur zweimal konnte ich 

Abb. 8. Fl-Bastardm/innchen aus PI. maculatus -Weibchexi • Pl.  va- 
riatus-M~nnchen, nattirl iche Gr613e. 

variatus-Mfinnchen mit maculatus-Weibchen er- 
folgreich paaren. Diese Kreuzung stellt nach dem 
Obengesagten, die zweier heterogameter Geschlech- 
ter miteinander dar: XY-variatus-M~nnchen • 
ZW-maculatus-Weibchen. In F1 sind also vier 
Genotypen XZ,  YZ, X W  und Y W  zu erwarten. 
Die Geschlechter verteilen sich auf diese vier 
Genotypen so, dab alle Z-Individuen Mfinnehen 
und alle W-Tiere Weibchen sind. Eine Einwir- 
kung durch die Geschlechtschromosomen des 
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variatus-M~tnnchens auf den Gesehlechtsbestim- 
mungsvorgang ist also nieht zu beobachten. 
Dieser folgt vielmehr dem flit reme maculatus- 
Zuchten zu erwartenden Modus, Wie bei der 
Kreuzung yon maculatus-Weibchen mit helleri- 
M~nnehen ist also auch der Geschlechtsbestim- 

Ist maculatus der Vater und xiphidium die 
Mutter, so besteht die F 1 nut aus (5 6) M/innehen, 
ein Resultat, das zu erwarten ist, wenn beide 
Eltern homogametiseh sind und die m/innchen- 
bestimmenden Faktoren des maculatus fiber- 
wiegen. Die F1-M~innchen aus xiphidium- 
Weibchen X maculatus-M~nnchen sind fertil 
und vertaalten sich genetisch wie polyhybride 

Abb. 9. Fi -Bastardweibchen aus PI. macutalus - Weibchen x PI. va- 
r ia tus -Mannchen ,  nat/irliche Gr6Be. 

mungstypus bei Kreuzung mit variatus-M~nn- 
chen der des maculatus. Weitere Unter- 
suehungen werden erst zu zeigen haben, ob und 
in welcher Weise das Plasma des maculatus oder 
andere Faktoren hierfiir verantwortlich zu 
rnachen sind ; und ob die 4 zu erwartenden Geno- 
typen bezgl, der Heterochromosomenkonstitu- 
tion sich unter den zwei Phfinotypen, d. h. der 
M~innchen- und der Weibchenklasse, verbergen. 

XI I I .  

Die letzten Jahre haben uns schiiel31ich noch 
eine dritte Platypoecilus-Art gebracht, Platy- 
poecilus xiphidium Hr:BBs. Diese Art konnte ich 
erfolgreich mit maculatus und mit hdleri paaren, 

Auch xifihidium ist eine Art mit genotypischer 

Abb. 1I, PI. x i p h i d i u m  Weibche~l, natfirliche Gr6ge. 

Rassenbastarde. Sie k6nnen z. B. mit xiphidium- 
Weibehen r/ickgekreuzt werden. Auf diese 
Weise vermehrt man bei der tiberwiegenden 
Mehrzahl der R/ickkreuzungsfische im Vergleich 
zu F 1 den Anteit an xiphidium-Erbmasse und 
kann so feststellen, ob die M~innlichkeit der F~ 
auf der Anwesenheit eines maculatus-Autosomen- 
satzes oder des Z-Chromosoms dieser Art beruht, 
bzw. ob das Zusammenspiel beider fiir die 
ra~innliche ~2ntwiektung verantxvortlich ist. In 
der Riickkreuzungsgeneration sind alle S6hne (9) 
rot dank des im Z-lokalisierten Farbfaktors R, 
alle T6chter aber grau (12). D.h .  ein Z des 
maculatus verursacht auch bei weiterer Vermeh- 
rung der xiphidium-Erbmasse m~innliche Diffe 
renzierung. In vollkommener Parallele zum 
Verhalten des Z-Chromosom des maculatus in 

Abb. xo. PL xi~5]~ig~i~m M~nnchen, na~ttrliche OrOge. 

Atlb. 12. l :c  Bastardm~irmcI~en aus PI. x i ph idgum-We ibchen  • Pt.  mc~- 
culatits N~[~itmchen, rot. geI~rbt, natdrl iche Gr6Be. 

Geschlechtsbestimmung unter m~nnlicher Hete- variatus-Erbmasse kann man also auch bei seiner 
rogametie. Ersteres kann auch dem x:I-Ver- Kombination mit xiphidium-Erbmasse das art- 
h~iltnis der Geschlechter der reinen Art x@hi- reine Y-Chromosom mit dem M~innchenbe- 
dium, letzteres aus der F1-Bastardgeneration von stimmer o~ durch ein Z-Chromosom des maculatus 
xiphidium und maculatus geschlossen werden, substituieren. 

zz-helleri- ZD~,Z-maculat~ts- XX-variatus- XY-variatus- 
Weibchen x Mgnnchen \~%ibchen • Mitnnchen 

Zz~rz-Bastardweibchen X Y-varic~t~s-Mg~mchen 
ZD~ WRsp-mac~dgt~t,s-Weibchen Z1)rX-Triplobastardm~nnchen 

X Wz~sp-V~reibchen 
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XIV. 

Die wesentliche Bedeutung des Z-Chromosoms 
des maculatus ffir m/innliehe Entwicklung geht 
aus einer Kreuzung hervor, die als reziprok der 
eben beschriebenen betrachtet  werden kann. Um 
dies verstiindlich zu maehen, muB aber welter aus- 
geholt werden. Der Vater der reziproken Kreu- 
zung ist ein reines und nach dem Obengesagten 
als heterogametisch zu betrachtendes xiphidium- 
M~innchen. Die Mutter der Kreuzung ist sowohl 
ihrem Erscheinungsbitde wie auch ihrer Herkunft  
nach zweifellos ein iiberwiegend aus maculatus- 
Erbgut  aufgebautes Individuum. Jedoch sind 
in seinem Genotypus auch noch Anlagen von 
helleri und yon variatus enthalten, wie aus seiner 
Ahnentafel hervorgeht. 

Unser zur Kreuzung mit  einem xiphidium- 
Mgnnchen benutztes Weibchen besa/3 also ein 
durch 2 dominante Farbgene markiertes W- 
Chromosom (mit dem weibliehen Gesehlechts- 
realisator y) des maculatus. Aus seiner noeh zu 
besprechendenNachkommenschaft  erhellt ferner, 
dab es yon seinem Triplobastardvater  ein X-  
Chromosom des variatus geerbt hatte.  Wir 
habe~ es auch i~ diesem Falle wieder mit der 
Kreuzu~g eims heterogamete~ Miinnchens mit 
einem heterogameten Weibchen zu tun und mfissen 
entspreehend in F 1 vier Genotypen erwarten. 
Diejenigen Naehkommen, die v o n d e r  Mutter 
ein X-Chromosom des variatus erhielten, sind 
grau gef~irbt, da auch xiphidium fiber keine 
dominanten Farbfaktoren verffigt. Diejenigen 
Kinder aber, die das markierte W-Chromosom 
yon ihrer Mutter bekamen, sind, wie sie selbst, 
auf to tem Grunde (R) schwarz gefleckt (Sp). 
W~ihrend in der Kreuzung yon maculatus- 
Weibchen mit  variatus-M~nnchen eine Wirkung 
der vom variatus-M~nnchen mitgebrachten ge- 
schlechtsbestimmenden Faktoren nicht festzu- 
stellen war, ist bei Kreuzung unseres Weibchens 
mit  xiphidium-M~nnchen das Gegenteil zu beob- 
achten. Es treten in beiden Farbklassen M/inn- 
chert und Weibchen auf. Dieses Ergebnis wird 
aus der Heterogametie des xiphidium-M~nn- 
chens verst~indlich. Offenbar tr~gt das Y-Chro- 
mosom yon xiphidium einen m/innlichen Ge- 
schlechtsrealisator ~' von besonderer Wirkungs- 
st~irke, der sich auch gegenfiber dem weiblichen 
Realisator 1~ des maculatus durchzusetzen ver- 
mag. Nur wenn eine der Zygoten yon xiphidium 
kein Y-, sondern ein X-Chromosom erhielt, wird 
weibliche Differenzierung hervorgerufen und 
zwar I. durch den Realisator 7 des maculatus oder 
2. dutch die weibliche Tendenz derjenigen 
xiphidium-Keimzellen, die kein Y-Chromosom 

enthalten. In der reziproken !Kreuzung (xiphi- 
dium-Weibchen • maculatus-M~nnchen) waren 
alle Nachkommen, wie oben beschrieben wurde, 
wegen des Besitzes eines Z-Chromosoms des 
maculatus m~innlich. Man kann aus dieser Tat-  
saehe voraussagen, dab bei Paarung eines reinen 
ZW-maculc~tus-Weibchens mit einem xiphidium- 
M/innchen, 75% m~innliche und nur 25 % weib - 
liche Nachkommen entstehen mfissen, da : ja  a!le 

Abb. I3. FzkBastardm/innchen ausP/, maculatus-Weibchen • PI. xiphi- 
dium-Mfinnchen, auf to tem Grund schwarz gefleckt. (ay-Tier.) 

Nattirliche Gr6Be. 

Z-Eier des maculatus bei Kombination mit  
xiphidium-Erbgut M~nnchen ergeben. Lediglich 
diejenigen Kombinationen eines X-Chromosoms 
des xiphidium mit dem W-Chromosom des 
maculatus wiirden in dieser Kreuzung Weibchen 
liefern. 

Zusammenfassend ergibt sich aus den Kreu- 
zungen von maculatus und xiphidium folgendes: 

I. Xiphidium ist genotypisch geschlechts- 
best immt und im m~nnlichen Geschlecht hetero- 
gametisch. 

2. Wie bei variatus, so ist auch bei xiphidium 
das m~nnliehe Geschlecht durch einen im Y- 
gelegenen Realisator ~' determiniert. 

3. Der Miinnlichkeitsrealisator c~' yon xiphi- 
dium ist yon besonderer Wirkungsstiirke. Kom- 
biniert man einen Weiblichkeitsrealisator 7 des 
maculatus mit einem M~innlichkeitsrealisator a '  
des xiphidium, so setzt sich der letztere dutch. 

4- Das Y-Chromosom yon xiphidium kann in 
seiner vermfinnlichenden Wirkung durch ein 
Z-Chromosom des ~aculatus - -  wenigstens wenn 
dieses das Gen R besitzt - -  substituiert werden. 

5. Die Kreuzung eines maculatus-Weibchens 
mit einem variatus- oder xiphidium-MSmnchen 
stellt also jeweils die Kreuzung zweier hetero- 
gameter Geschlechter dar. Im  ersteren Falle 
richter sich die Geschlechtsbestimmung nach 
maculatus, es treten daher trotz vier Genotypen 
bezgl, der Heteroehromosomenkonstitution nut  
zwei auch bei reinen maculatus zu erwartende 
Geschlechtergruppen auf. Im  letzteren Falle da- 
gegen entsprechen (wenn kein ZR-Chromosom 
des maculatus beteiligt ist) den vier Genotypen 
aueh vier Ph~notypen dank der Epistasie der 
Geschlechtsbestimmer yon xiphidium. 
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Schliel31ich gelang es uns noch, ein hdIeri- 
Weibchen mit  einem xiphidium-Mannchen er- 
folgreich zu kreuzen. Diese Paa rung  stellt  die 
eines la ten ten  Hermaphrodi ten  (zz) Init e inem 
genotypisch bes t i rnmten Gonochoristen (XY)  
dar. In  F i t re ten  M~innchen und  Weibchen auf. 
Ob in diesem Falle die Geschlechtsbest immung 
genotypisch ist, wie bei der einen elterlichen Art  
oder ph~inotypisch wie bei der anderen,  bedarf 
noch der eingehenderen Untersuchung.  
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Deutsche  Gesellschaft  ftlr Vcrerbungs-  
wissenschaft .  Die die@thrige Tagung der 
D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  ffir V e r e r b u n g s -  
w i s s e n s c h a f t  finder yon D o n n e r s t a g ,  d e m  
4., b i s  S o n n a b e n d ,  d e n  6. J u l i  1935, in J e n a  
statt. 

Vortragsanmeldungen sind an den Schriftffihrer 
Prof. Dr. PAULA HERTWm, Berlin-Dahlem, Ins t i tu t  
ffir Vererbungsforschung, Schorlemer Allee 25--27, 
bis zum 3 o. Mgrz zu richten. Spgtere Anmeldungen 
k6nnen nur soweit die Zeit es zulXBt berficksichtigt 
werden. 

Vorl~iufige Tagesordnung: 
Die Sitzungen linden von 9--13 und von 15 bis 

I 7 Uhr statt. - -  gs  werden vormittags folgende 
Referate erstattet werden: 
I. Dr. P. J. WAARDENBUIRG, Utrecht: Vererbungs- 

ergebnisse und -probleme am menschlichen Auge. 

2. Prof. Dr. CuaT Kosswm, Braunschweig: Idio- 
typus und Geschlecht. 

3. Prof. Dr. E. HEITZ, Hamburg:  Chromosomen- 
struktur und Gene. 

Veranstaltungen und Besichtigungen: 
M i t t w o c h ,  3. Juli, 2o.3oUhr: Zwanglose Be- 

grfiBung an einem noch anzugebenden Oft. 
F r e i t a g ,  5. Juli: Nachmittags Besichtigung des 

ZeiB-Werks und einiger Universitgtsinstitute, 
nach Wahl. - -  Abends Ausflug auf den Fuchs- 
turin, dort gemeinsames Abendessen. 

S o n n a b e n d ,  6. Juli:  Nachmittags-Ausflug naeh 
Naumburg. 

Das endgfiltige Programm wird im April ver- 
6ffentlicht. 

Der Vorsitzende: Der Schriftffihrer: 
G. RENNER. P. HERT~VVIG. 

REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 

O Aus der Urheimat unserer Getreidearten. ~ko- 
iogisch-pflanzengeographische Studien und Aus- 
blicke. Von F. SCHINDLER. 118 S. Brtinn, 
Prag, Leipzig u. Wien: Rudolf M. Rohrer 1934. 
RM. 5.--- 

Einleitend geht Verf. auf die Erforschung der 
geographischen Entstehungszeniren unserer Ge- 
treidearten ein und beschreibt die Ansicht VAVlLOVs 
und seiner Mitarbeiter. Im AnschluB daran be- 
richtet er fiber die Hauptgetreidearten, die in den 
Gebirgsregionen Stidwest-Asiens und Nordost- 
Afrikas ihre Urheimat haben und in Europa jetzt 
heimisch sind. Es werden die einzelnen Regionen, 
so die Gebirgsregionen yon Russisch-Turkestan, 
die Steppenzone am Westrande der Gebirge und 
die Besiedlung in den Gebirgsregionen der Pamir- 
Iandschaften beschrieben. Weiter werden die 
Gebirgsregionen yon Afghanistan, Nordwestindien 
und Nordabessinien beschrieben. Naeh Ansieht 
des Verf. sind es nicht allein genetische Vorg~tnge, 
die das Problem 16sen, sondern die Faktoren der 
Umwelt mfissen Berticksichtignng linden. Ge- 
stfitzt anI zahlreiche, gut ausgewghlte Literatur- 
angaben wird ein anschauliches Bild dieser Um- 
weltfaktoren in den Genzentren gegeben. Verf. 
geht auf die Wanderungen der Getreidearten ein, 
die ,,auf der grol3en Heerstrage nach dem Westen" 

erfolgte, fn den beiden letzten Abschnitten wird 
tier Formenreichtum der Getreidearten in den 
Alpengebieten behandelt. Zum SchtuB macht 
Verf. noch Angaben fiber das nlutmagliche Alter 
der in Mittel- und Nordeuropa vorkommenden 
Landsorten unserer Getreidearten. Besonders wird 
auf die Notwendigkeit des Schutzes und der Er- 
1.9rschung dieser Landsorten hingewiesen. Ein 
Uberbiick fiber die Literatur vervollstSmdigt die 
Arbeit. Husfeld (Berlin). 

Die Erforschung von Fragen der Bastardierung ent- 
fernt verwandter Pflanzen in UdSSR. Von G . D .  
KARPETSCHENKO. Trudy priM. Bot. i pr. I 
Plant  Industry  in USSR. Nr 10, 41 (1934) [Rus- 
sisch]. 

Obgleich bereits im 18. Jahrhundert  yon K6ItL- 
REUTER Bastarde entfernt verwandter Pflanzen 
erzeugt worden sind, ist dieses Problem und seine 
weitgehenden Perspektiven bis ins letzte Jahrzehnt 
hinein wenig bearbeitet worden. Vor alien Dingen 
erscheint es wichtig, nach den Ursachen der Inter- 
sterilitgt und der Letalitgt der entstehenden 
Bastarde, sowie ihrer Steri l i t i t  zu forschen. Als 
Mittel zur Behebung der Inters ter i l i t i t  verweist 
Verf. einerseits darauf, dab sich 2 schwer mitein- 
ander zu kreuzende Formen leichter dazu bringen 
lassen, wenn die zur Kreuzung zu verwendenden 
Individuen vorher reziprok aufeinander gepfropft 
werden. Ferner werde systematische Untersuchung 


