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barer Zeit an dem grol3en S~imlingsmateriai aus 
Spezieskreuzungen, das auf dem Gel~inde des 
Kaiser Wilhelm-Instituts ffir Ziichtungsfor- 
schung aufgeschult ist, entscheiden lassen. Ein 
Tell der S~imlinge bzw. Okulate tr/igt bereits 
Frfichte. Neben ausgesprochenen Wild/ipfeln 
finden sich hierbei auch relativ grol3friichtige 
Formen. Diese, aber auch kleinfrtichtige, 
Schorffestigkeit und andere gtinstige Eigen- 
schaften besitzenden Typen, werden mit 
hochwertigen Kultursorten riickgekreuzt und 
die Rfickkreuzungsbastarde in den Gang der 
Prfifung auf Schorfwiderstandsf~ihigkeit ein- 
geschaltet. 

Es kann hier nicht der Ort sein, die F/ille der 
Spezialprobleme, die sich an die Arbeiten zur 
Zfichtung sehorfwiderstandsfiihiger Apfelsorten 
kntipfen, ersch6pfend zu behandeln. Es sollte 
]ediglich in grogen Ztigen die Marschroute dar- 
gestellt werden, nach der das erstrebte Ziel er- 
reicht werden soll. Der Weg zu diesem Ziel ist 
welt, aber er tohnt sich. 

N a e h s a t z  w ~ t h r e n d  d e r  K o r r e k t u r .  
Das Erscheinen dieser Arbeit hat sich aus 

besonderen Umst/inden bis jetzt  verz6gert. In- 
zwischen sind yon den Verff. einige wichtige, 
im letzten Abschnitt erw/itmte Fragen gekl/irt 
und die Frgebnisse der Untersuchungen bereits 
verSffentlicht worden. So gelang die ffir die 
Kl~irung der Biotypenfrage grundlegende Er- 
haltung der Pathogenitfit des Prizes (vgl. C. F. 
RUDLOIqL Venturia i~aequalis (CooKE) ADERH. 
I. Der EinfluI3 des N~ihrbodens auf den Pilz 
und die Erhaltung seiner Pathogenit~it. Garten- 
bauwiss. 9, I [I934] ). Ferner wurden ein brauch- 
bares Masseninfektionsverfahren sowie eine Ein- 
zelinfektionsmethode ausgearbeitet. So konnten 
Soften, Spezies und ein gr613eres Zuchtmaterial  
mittels k/instlicher Infektion auf ihr Verhalten 
gegen den Schorferreger geprfift werden (vgl. 
RUDLOt~F und SCHMIDT, Venturia inaequalis 
(cooK~) ADE~u. II. Znr Ztichtung sehorfwider- 
standsf~higer Apfelsorten. Zfiehter 6, I I - - i 2  

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Mfincheberg, ~Iark.) 

Erh6hte Wachstumsintensit/it und Pilzresistenz durch Plasmavererbung, 
sowie fiber die Bedeutung des Plasmas bei Kreuzungsschwierigkeiten *. 

Von P.  MichaeI i s .  

Es ist jedem Ztichter und Genetiker bekannt, 
dab die Gestalt der Pflanze durch die Wechsel- 
wirkung der im Kern lokalisierten Gene und der 
Umwelt entsteht. Es dfirfte interessieren, dab 
Itir manche Eigenschaften noeh ein dri t terFaktor 
von Einflug werden kann: Das Plasma. 

In dieser Zeitsehrift wurde mehrmals yon 
Versuchen berichtet, die beweisen, dab auch das 
Plasma ein selbst~indiger Vererbungstr~iger ist, 
dessen spezifische Eigenschaften w~hrend zahl- 
reicher Generationen erhalten bleiben (ScHMIDT 
1932 , lVhcHAELIS 1934). Der Beweis Ifir diese 
Behauptung wurde m6glich, als es gelang, den 
Kern des einheimischen, an feuehten Ufern 
verbreiteten Weidenr6schens, Epilobium himu- 
turn, in das Plasma einer entfernt verwandten, 
amerikanischen Art, Epilobium luteum, zu fiber- 
tragen. Der Weg war die fiber zahlreiche Gene- 
rationen fortgeffihrte Rfickkreuzung des E. lu- 
teum 9 X E. hirsutum ~-Bastardes mit Pollen 
von E. hirsutum. Da bei Epilobium bei der Be- 

Diese und andere Versuche wurden mit Unter- 
sttitzung der Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft durchgeftihrt. 

fruchtung durch den Pollenschlauch in der 
Regel nut  der Spermakern, aber kein Plasma 
in die Eizelle gelangt (MtcHAELIS 1935) , so 
miissen durch diese einseitige Rfickkreuzung 
Pflanzen entstehen, bei denen der Anteil des 
E. hirsutum-Genoms immer mehr zunimmt, aber 
das Plasma der ehemaligen Mutter, E. Iuteum 
erhalten bleibt. Diese Pflanzen wurden nach 
ihrer Entstehung als [(L 9 X hc~) ~ • hc~] 9 
• h ~) = Lh a bzw. Lh'~-Pflanzen bezeichnet. Die 
Pflanzen der IO. und II .  R/ickkreuzungsgenera- 
tion (Lh 1~ Lh 11) enthalten im Plasma yon E. 
luteum einen homozygoten E. hirsutum-Kern, 
wie durch geeignete Versuche, die hier nicht zu 
schildern sind, bewiesen wurde (MICHAELIS I933). 
Aus dem Vergleich dieser Lh*~-Pflanzen mit den 
Pflanzen, die denselben homozygoten E. hirsutum 
Kern im arteigenen Plasma (Ha n) enthalten, 
muB sich die Wirksamkeit des Erbtrfigers Plasma 
erkennen lassen. Auf die zahlreichen, unter- 
suchten Untersehiede (MICHAZLIS i933, 1934) 
sei bier nicht eingegangen, sondern nur einige 
herausgegriffen, die fiir den praktischen Ziiehter 
von Interesse sind. 
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1933 und 193 4 wurden Hh r'- und Lh~-Pflanzen 
in T6pfen verschiedener Gr613e, aber unter sonst 
v611ig gleichen Bedingungen aufgezogen. Es 
ergab sich folgendes iiberraschende Ergebnis :i 

Im Freiland und in grogen T6pfen (~ 22 cm) 
waren beide Pflanzentypen, soweit Gr/513e und 
Wuchs untersucht wurden, nicht zu unter- 
scheiden. Je kleiner aber die T6pfe gewghlt 
wurden, das heigt, je weniger N/ihrstoffe den 
Pflanzen zur Verfiigung standen, desto dent- 
lichere Unterschiede traten auf. Beide Pflanzen 
litten unter dem N~hrstoffmangel, die HM- 
Pflanzen aber wesentlich st~irker, Ms die Lh ~- 
Pflanzen. Abb. I zeigt ie 5 wahllos herausge- 
griffene Pflanzen. Die untenstehende Tabelle 
gibt die wichtigsten Messungen wieder. 

Die Gesamth6he der Pflanzen ist ungef/ihr 
gleich. Eventuell vorhandene, geringe Unter- 
schiede waren jedenfalls statistisch nicht sicher- 
zustellen. Ganz deutliche Unterschiede wies 
aber die Verzweigung auf. Die Lh~-Pflanzen 
hatten zahlreiehere und wesentlich l~ingere 
Seitenzweige. 193 4 waren die Unterschiede in 
der Zahl der Seitenzweige nicht gesichert, was 
vermutlich auf eine andere, bessere Erdmisehung 
in diesem Jahre zurtickzuffihren ist. Ebenso 
waren bei den Lh~-Pflanzen die Blgtter breiter 
und liinger. Es sei erwfihnt, dab E. luteum so- 
wohl eine st~irkere Verzweigung, als auch breitere 
Bt/itter besitzt. Es besteht wohl kein Zweifel, 
daB, wenn E. hirsutum als Futterpflanze Ver- 
wendung finden wiirde, die Lh~*-Pflanzen auf 
schlechten B6den bei sonst gleichen Eigen- 
schaften h6here Ertr~ige liefern wiirden. 

hn  Jahre 1934 wurden s~mtliche Kulturen 
yon E. hirsulum ungew/Shnlich stark von Meltau 
(Erysiphe) befallen. Eine Bek~impfung mit den 
verschiedensten Mitteln erwies sich als fast v611ig 
unwirksam. Der Pilz /iberzog nicht nut  die 
Blatt- und Stengeloberfl/ichen, sondern ffihrte 
auch zu gall~ihnlichen Mi/3bildungen der Seiten- 
achsen. Sie blieben verktirzt und schwollen un- 

f6rmig an. Im Stengelparenchym unterblieb die 
Chlorophyllbildung und die Bl~itter dieser 
Zweige waren stark verkleinert. Die Pflanzen 
wurden durch den Pilz sehr stark gesch/idigt, da 
die befallenen Sprosse und Blgtter, besonders in 
feuchter Luft, bald abstarben. E. Iuteum war 
im Gegensatz zu E, hirsutum v611ig pilzresistent. 
Es wurde auch nicht der geringste Befall beob- 
achtet. Die Lhll-Pflanzen wurden befallen, aber 
nur sehr schwach. Der Meltau fiberzog die 

Abb. I. Epilobium hirsuiul~r bei Kul tur  in kleinen l'{Spfen (Durchln. 
xo em}. Obere Reihe mit  E,  luleum-Plasma (Lh~~ untere  Reihe 

arteigenes Plasma (Hh% 

Blgtter und Stengel schon in deutlich schwgche- 
rem Grade, Zu einer Deformierung der Sprosse 
und zu einem Absterben der Bl~itter kam es nur 
in ganz seltenen F/illen. Die Auswirkung des 
unterschiedlichen Befa]les gibt Abb. 2 a, b wieder. 
Der mehlige {)berzug ist auf den Bildern nicht 
zu erkennen. Es werden in b nur die stark ver- 
ktirzten Seitensprosse mit den sehr kleinen, 
manehmal schon vertroekneten B1/ittern kennt- 
l ick Der gegentiber Abb. I wesentlieh vergr6- 
Berte Unterschied ist dutch das Zusammenwir- 
ken yon Wachstumsuntersehieden und Ver- 
schiedenheiten im Pilzbefall zu erklfiren. 
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Es soll hier nicht erfr ter t  wcrden, ob die beob- 
aehteten Unterschiede zwischen Hh ~'- und Lh ~'- 
Pflanzen darauf beruhen, dab im Plasma Eigen- 
schaftstr~ger gleich den Kerngenen lokalisiert 
sind oder ob das Plasma nut  als erblich spezifi- 
sches Substrat die Reaktionen der Kerngene 
hemmt oder f6rdert. Die bisher angestellten 
Versuche ermgglichen noch keine eindeutige 
Entscheidung, wenn such andere Versuche 
(MICHAI~LIS 1934) mehr ffir die zweite 7V[6glich- 
keit sprechen. Damit kfnnen wir auch noch 
nicht mit Sicherheit sagen, dab dutch die Kom- 
bination: E. luteum-Plasma und E. ]~irsutum- 
Kern Eigenschaften der Mutter mit denen des 
Vaters kombin.iert wurden, wenn such die er- 

fruchtung unterbleibt, wo also das Plasma aus- 
schlieBlich vom einen Elter geliefert wird. Bet 
den h6heren Pflanzen dringt aus dem Pollen- 
schlauch meist nut der Spermakern in die Eizelle, 
die Hauptmasse des Plasmas wird also yon der 
Mutter geliefert. Wir wissen abet in den meisten 
F~llen nicht, ob nicht doch geringe Mengen yon 
Pollenschlauehplasma in die Eizelle iibertreten, 
die dann bet einer sich fiber mehrere Genera- 
tionen erstreckenden Kreuzung doch wirksam 
werden k6nnen. Mikroskopisch ist der {J'bertritt 
yon Pollenschlauchplasma bet der Befruchtung 
kaum festzustellen. H6chstens aus dem Erbgang 
mfitterlich weitergegebener Chlorophylldefekte 
lassen sich R~ckschl./isse ziehe~l (MICHA~LIS 

c~ b 
Abb. 2. Epilobium, h'irsu[um. Verhalten bei Kultur in kleinen TOpfen (Durchm. "-2,5 cm} und Infektion ntit ~][eltau (Erysiphe}, a) E. gl~tc~m- 

Plasma (Lh,**), b) arteigenes Piasma (H~'~). 

hfhtc Widerstandsf~ihigkeit gegen Erysiphe, die 
st{[rkere Verzweigung und die breiteren Blgtter 
bet der Mutter wiederkehren. Fest steht nur, 
dab dutch ein erblich fixiertes Plasma die Aus- 
gestaltung der ~iuBeren Eigenschaften beeinfluBt 
wird. 

Es fr~igt sich nun, ob diesem erstmalig bet 
Epilobium beobachteten Fall eine allgemeine Be- 
deutung zukommt. Leider kfnnen hier kaum 
eindeutige Angaben gernacht werden. Selbst- 
verstgndlich mfissen Plasmaunterschiede vor- 
handen sein. Hierfiber weiB man so gut wie noch 
nichts, wenn sich auch in letzter Zeit die Bei~ 
spiele reziprok verschiedener Bastarde mehren. 
Es stud such reziproke Kreuzungen (A ~ X B c~ 
und B ~) X A c~) nut  selten miteinander quanti- 
tativ verglichen worden. 

Weiterhin kann eine Plasmawirkung nur dann 
sichtbar werden, wenn eine Vermischung v~ter- 
lichen und m/itterlichen Plasmas bet der Be- 

I935 ), So l/il3t sich einstweilen fiber die "['rag- 
weite der hier beschriebenen Beobachtungen 
nichts Positives und nichts Negatives aussagen. 

Es besteht aber jederzeit die M6glichkeit, dab 
fiberall dort Plasmawirkungen festgestellt wet- 
den k6nnen, wo Arten miteinander gekreuzt 
werden, die sehr entfernt verwandt stud. Sehon 
die Herstellbarkeit der F1-Bastarde kann vom 
Plasma abh~ingig sein, wie folgende Beobachtung 
zeigt : Eine Herkunft yon E. montanum lieg sich 
nur dann mit E. hirsutum kreuzen, wenn E. 
montanum als Mutter verwendet wurde. Die 
reziproke Kreuzung ergab stets geschrumpfte 
Samen und nur unter zahlreichen Bestgubungen 
keimten einige Samen zu kfimmerlichen, bald 
eingehenden Keimlingen. Kreuzte man aber das 
vergleichbare E. hirsutum mit luteum-Plasma 
(Lh '~) mit Pollen yon E. montanum, so gelang die 
Kreuzung ebenso gut, wie in der umgekehrten 
Richtung. Es ist das ein eindeutiges Zeichen, 
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dab in diesem Falle die Unvertr~iglichkeit yon 
E. hirsutum-Plasma und (hirs • mont)-Bastard- 
kern fiir das Nichtgelingen der Kreuzung ver- 
antwortlich zu machen ist und nicht die Unver- 
triiglichkeit der beiden Kerne oder sonstige 
Kreuzungsschwierigkeiten. Bei anderen E. mon- 
tanum-Rassen ergab die Kreuzung Airs. ~ • 
mont. ~ zwar viel schlechter aussehende Samen 
als die reziproke Kreuzung und die mit  Lh ~, aber 
die Embryonen waren lebensf~ihig, wenn auch 
in einem anderen Falle in einem etwas geringeren 
Grade. Es ist m6glich, dab ein derartiges Ver- 
halten Niufiger vorkommt  und nur die wirkliche 
Ursache nieht erkennbar ist. 

Ebenso kann das Plasma bei der R/ickkreu- 
zung eine wichtige Rolle spielen. Meine Ver- 
suche (MIcHAELIS I933) haben ergeben, dal3 tier 
Kern von g..  luteum im Plasma yon E. hirsutum 
nieht lebensf/ihig ist, wohl aber der E. hirsutum- 
Kern im E. luteum-Plasma. Es gelang daher 
nicht, die Riickkreuzung (hits. ~_ • lut. (~) 
• lut. ~ welter als bis zur dritten Generation zu 
fiihren. Aus den Kreuzungen entstanden stets 
nicht lebensf~ihige Keimpflanzen. Die im Hin- 
blick auf das Genom gleichwertige Kreuzung 

(lut. ~ • hits. ~) ~_ • lut. ~ wird ohne weiteres 
gelingen. Umgekehrt  ist es, wie die oben be- 
schriebenen Versuche zeigen, durchaus nicht 
gleichgfiltig, ob bei der Rtickkreuzung mit  E. 
hirsutum vom (lut. ~_ X him. ~)- oder vom 
(hirs. ~ X lut. ~)-Bastard ausgegangen wird. 

Diese wenigen Beispiele magen gentigen, um 
zu zeigen, dab trotz unseres geringen Wissens 
fiber die Plasmavererbung die Beachtung der 
m/itterliehen Vererbung yon Bedeutung werden 
kann. 
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Die genetischen Grundlagen der Farbenspielarten des Wellensittichs. 
Ein Beitrag zum Domestikationsproblem. 

Von H. Steiner ,  Zfirich. 

1]ber die Art und Weise, wie unsere Haustiere 
entstanden sind, gehen noch heute die Ansichten 
der einzelnen Forscher welt auseinander. Na- 
mentlich unter den praktischen Tierztichtern 
linden wir die, frtiher auch in wissenschaftlichen 
Kreisen fast allgemein verbreitete Ansicht, dab 
es besondere Domestikationsbedingungen sein 
miil3ten, durch deren direkte Einwirkung auf 
den in Gefangenschaft gehaltenen und geztich- 
teten Organismus die typischen Haustiermerk- 
male sich allm~ihlich entwickelt h~itten. Gewil3 
kann der Einflut3 der besonderen Umwelt- 
bedingungen, unter welchen ein Tier zu leben 
gezwungen ist, auf seine k6rperliche Beschaffen- 
heit nicht bestri t ten werden. J e d e m  Ztichter 
sind, gerade unter den Verhiiltnissen der Ge- 
fangenhaltung, die Ver~inderungen bekannt,  
welche die Beschr/inkung der Bewegungsm6g- 
lichkeit, verschiedene Temperatur-  und Ern~ih- 
rungsverh~ltnisse usw. beim Tier hervorrufen. 
Die groBe und bis heute noch nicht gel6ste Frage 
bleibt jedoch, ob diese sichtbarlich durch die 
UmweR bewirkten VerS~nderungen auch wirklich 

auf die Nachkommen sich iibertragen, also 
erblich sind, so dab durch sie, infolge der Sum- 
mation ihrer Eigenttimlichkeiten in einer Reihe 
aufeinanderfolgender Generationen, die typi- 
schen Domestikationsmerkmale unserer Haus- 
tierrassen sich auspr~igten. 

Auf Grund der Ergebnisse einer mehr als 
dreil3igj~ihrigen exakten experimentellen Ver- 
erbungsforschung, welcher auch die wertvollen 
Erfahrungen der praktischen Tier- und Pflanzen- 
ztichter zur Verfiigung standen, unterscheiden 
wir heute ganz allgemein zwischen nichterblichen 
und erblichen Varietfiten, zwischen sog. Modifi- 
kationen und sog. Mutationen. Offensichtlich 
geh6ren die ersten, an einem in Gefangenschaft 
gehaltenen Tiere zu beobachtenden Domesti- 
kationserscheinungen zu den Modifikationen. 
Somit stellt sich das Problem: K6nnen die nicht 
erblichen Modifikationen zu erblichen Muta- 
tionen werden? 

Es wiirde viel zu welt ftihren, wollten wir hier 
auf alle die zahlreichen Argumente, welche 
gerade in den letzten Jahren ftir oder wider eine 


