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ben), Zuckerrfiben usw. ; ferner Versuche fiber 
Sortendfingung, fiber Rost- und sonstige Krank- 
heitsbek/impfung, fiber besondere Qualit/itsfra- 
gen, fiber den Einflug der Herkunft bet Kartof- 
feln usw. kamen, so standen in vielen Jahren fiber 
Ioooo VersuelIsparzellen auf seinen Feldern 
fiirwahr eine geradezu riesige Leistung eines 
praktisehen Landwirts auf einem nicht allzu 
grol3en landwirtschaftlichen Betrieb, besonders 
wenn man bedenkt, dab er beim Versuchswesen 
ohne staatliche Zuschfisse auch in schlechten 
Zeiten arbeitete, und dab er seine Versuchs- 
anstellung auf dem Feld wie auch bet der Fest- 
stellung der Resultate gewissenhaft und muster- 
haft durchffihrte. Dazu hatte er noch vielfach 
Aul3enversuche in verschiedenen Reichsteilen 
angetegt oder organisiert oder wenigstens mit 
Rat  und Mitteln untersttitzt, so dab gerade diese 
Seite seiner T~itigkeit ffir die gesamte deutsche 
Landwirtschaft yon unsch/itzbarer Bedeutung 
wurde. Durch dieVerleihung des,,Ehrendoktors" 
hat die Fakult~it fiir Landwirtschaff der Tech- 
nischen Hochschule Miinchen besonders auch 
diese im Dienste der Allgemeinheit durchgeffihrte 
wissenschaftliche F6rderungsarbeit anerkannt. 

Es konrite ~iicht ausbteiben, dab ein solch 
tiichtiger Mann auch yon der 0ffentlichkeit, 
dem Staat und k6rperschaftlichen wie privaten 
Organisationen zur Mitarbeit herangezogen, dann 
abet auch anerkannt und ausgezeiehnet wurde. 
Zun/ichst hatte ,ihn der Bayerische Landwirt- 
schaftsrat zugewfihlt und in alle einschl/igigen 
Ausschfisse abgeordnet; friihzeitig trat  er auch 
mit der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft 
in Verbindung und wurde wiederum Mitglied 
aller einschl/igigen Beratungsk6rper. Der Ge- 
sellschaft zur F6rderung deutscher Pflanzen- 
zucht t rat  er kurz nach Griindung bet, u n d e r  
hat bald dort Abteilungsleitungen fibernommen; 
naeh dem Umbrueh stellte er sich sofort der 
Nachfolgeorganisation, dem Reichsverband der 
Deutschen Pfianzenzuchtbetriebe, zur Ver- 
fiigung; auch hier wurde er stellvertretender 
Vorsitzender und Abteilungsleiter. Nach dem 
Kriege hat er in Rul31and und in Ungarn, zum 
Teil unter sehr erupfindlichen finanziellen 
Opfern, ffir die Verbreitung deutscher Zuchten 

und Saaten gewirkt. Wie er yon Anfang an in 
Bayern die von mir gegrfindete Ackerbau- 
vereins-Organisation und besonders die Gersten- 
bauvereine tfitigst und opferbereit untersttitzte, 
beteiligte er sich auch sofort an der T~itigkeit 
des Vereins zur F6rderung des deutschen Brau- 
gerstenbaues, an deutschen kriegswirtschaft- 
lichen und Nachkriegsorganisationen usw., so 
dab sein Wirken~ abgesehen yon der Verbrei- 
tung seiner Zuchten und Vermehmngsstellen, 
ffir das ganze Reich, besonders im Zusammen- 
arbeiten mit vielen Reichsorganisationen, und 
seine Landwirtschaft yon Bedeutung wurde. 
Zusammen mit GG. HEIL und mir grfindete und 
leitete er auBerdem den Bayerischen Saatzucht- 
verein und den Klub Bayerischer Landwirte, mit 
anderen Zfichtern grfindete er die I. G. Pflanzen- 
zucht in Mfinchen usw. 

Um das Bild seiner Vielseitigkeit, die mit 
vorstehenden Einzelheiten auch nieht an- 
nfihernd ersch6pft wird, abzurunden, sei noch 
erw~ihnt, dab ACKERMANN auch als Tierzfichter 
in der Fleckvieh- und Schweinezfichtung erfolg- 
reich t~itig war, im Brennereiwesen, bei Rtiben- 
ban- nnd Grfinlandorganisationen und schlieB- 
lich auch bei der Landmaschinenindustrie f6r- 
dernd und beratend mitwirkte, dab er einen der 
ersten Saatzuchtfilme in Deutschland auf- 
nehmen lieB usw. - -  alles das auch Zeichen 
seiner iiberragenden Befiihigung und Wirksam- 
keit. Und dabei dr~ingte er sich nicht zu Ehren- 
~imtern - -  die Berufungen zu solchen und die 
staatlichen und k6rperschaftlichen Auszeich- 
nungen nahmen allm~ihlich ganz yon selbst einen 
riesigen Umfang an , sondern er nahm es sehr 
ernst mit diesem Dienst an der Volksgemein- 
schaft und deren Landwirtschaft. Er  wies keine 
Arbeit zurfick, sprach aber auch h~iufig ein 
freies Wort. Wegen seines Sachverst~indnisses 
und seiner ruhigen Objektivit~it wurde er immer 
aufmerksam geh6rt. Ein deutscher Mann mit 
Herz und Tat  ffir sein Volk, ein treuer und zu- 
verl~issiger Freund, ein grol3er, vielseitiger und 
erfolgreicher Landwirt und Zfichter, ein F6r- 
derer der gesamten deutschen Landwirtschaft 
und ihrer Wissenschaft : so wird Dr. ACKERMANN 
in unserer Erinnerung immer weiterleben. 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Ztichtungs{orschung, Mtincheberg, Mark.) 

D i e  Z i i c h t u n g  y o n  T i g e r f i s c h e n  i n n e r h a l b  d e r  S p e c i e s  Carassf~s a~eatus. 
(Ein Beitrag zur Genetik der Goldfische.) 

Von F r a n z  S iess l  ~ und Hans  Breider.  

Mit Goldfischen ist in Deutschland sowohl in spruchslose Pflege und die zahlreiehen Farb- 
wissenschaftlicher wie in ziichterischer Hinsicht variet~iten zu Experimenten anregen. Nur 
wenig gearbeitet worden, obgleich die an- BERNDT (I925) hat versucht, die Goldfische 
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einer genaueren genetischen Betrachtung zu 
unterziehen. Er  hat ein zahlreiches Literatur- 
material zusammengetragen und die daraus ge- 
wonnenen Erkenlltnisse durch eigene Unter- 
suchungen erg~nzt. Seine Mitteilungen sind je- 
doch in den letzten Jahren dutch neuere Experi- 
mente des chinesischen Forschers CHEN und des 
japanischen Forschers MATSUI iiberholt worden. 
BERNDT glaubte z .B. ,  dab die Tigerung der 
Goldfische durch ein dominalltes Gen Hy  ver- 
ursacht wird und die Tigerfische (Syn. Shubun- 
kin oder Kalikofische) entweder homozygot 
H y H y  oder heterozygot Hyhy  sind. CHEN (1933) 
konnte demgegeniiber nachweisen, dab die Shu- 
bunkin s~mtlich heterozygot sind und niemals 
rein weiter zfichten. Er  nennt den Faktor  ffir 
Wildfarbe T, das Gen fiir Pigmentlosigkeit T'. 
Die Tigerfische sind TT'.  GOODRICH (I934) 
konnte diese Ergebnisse best-/~tigen. CHiN stellte 
auch Untersuchungen fiber den Erbgang der f/ir 
die Braun- und Blaufiirbung verantwortlichen 
Gene an. Nach Kreuzung yon blaugefiirbten 
und ilicht blaugefiirbten Fischen traten in der 
F1-Generation nur wildfarbene Tiere auf. In 
der Riickkreuzungsgeneration eines F1-Bastards 
mit dem blauen Elter spaltete die Nachkommen- 
schaft in 50 % wildfarbelle ulld 50 % blaugefiirbte 
Tiere auf. Die F 2 dagegen bestand aus 75% 
wildfarbenell und 25 % blauen Fisehen. Blau- 
f~rbung ist durch Melanophoren und dem tiefer- 
gelegenen, Guaninkrystalle Itihrendell Gewebe 
bei vollst~indigem Fehlen der Xantophoren be- 
dingt. Die Braunfiirbung beruht auf vier un- 
abh~ngig voneillander mendelnden, reeessiven 
Faktoren, so dab eill braungefiirbter Auratus 
die Erbformel aabbccdd erh~ilt. Braunf~irbung 
kommt dadurch zustande, dab Melanophoren 
und Xalltophoren nicht nur gr6t3er sind, sondern 
auch zahlreicher vorkommen. 

Es ist weiterhin yon dem Goldfisch bekannt, 
dab in Versuchen mit ihm oft teleskop~ugige 
Nachkommen herausmendeln. In der Variefiit 
,,Demenkin" verh~ilt sich Normal~iugigkeit zu 
Telekosp~iugigkeit einfach recessiv, w~hrend in 
der Variet~t , ,Funa" dieselbe Eigenschaft auf 
zwei recessiven Genpaaren beruht. 

Charakteristische K6rpermerkmale des Sehleier- 
schwanzes: Stellung und Paarigkeit der Caudal- 
und Analflossen sind dureh polymere Faktoren 
bedingt. Die Gene ftir Stellung der Schwanz- 
und Afterflosse sind eng miteinander gekoppelt. 
Paarigkeit der Flossen sowie ihre horizontale 
Stellung erweisen sich als recessive Merkmale 
(MATsUI 1933). 

Dank der Aufzeichnungen des verstorbenen 
Herrn Dr. FRANZ SIESSL, Kirchheimbolanden, 

fiber seine groBziigig angelegten Goldfisch- 
kreuzungen ist es mir heute m6glich, einen wei- 
teren Beitrag zur Genetik des Carassius auratus 
zu tiefern. In unserell Betrachtungell sollen je- 
doch nicht abnorme K6rperbauver~inderungen 
berticksichtigt werden, sondern vor allem Ver- 
schiedenheiten in der F~rbung und deren gene- 
tisehe Beziehungell zueinander. 

V e r s u c h s t e c h n i k .  
Neben Versuchen im Aquarium yon der Gr6Be 

.4 • 3 • I m wurde die Haupt- und Massenzucht 
m eigens ffir Goldfischkreuzungen angelegteli 
Weihern im Freiland durchgefiihrt. Der gr613te der 
Teiche hatte eineli Durchmesser yon etwa 5o m, der 
kleinste abet eineli Durchmesser yon lO--I 5 m. Die 
W'eiher wurden stets mit mehrereli, ~thnlich aus- 
sehenden Tieren besetzt. Auf diese Weise konlite 
eilie m6glichst grol3e Nachkommenschaft heran- 
gezfichtet werden, in der eine strenge Selektion 
stattfand. Den Fischen wurde kein t~unstfutter, 
sondern nur natfirliches Fischfutter dargeboten. 
Die Ausz~thlulig erfolgte im Oktober eines ieden 
Jahres, indem die Weiher einzeln abgelassen wurden. 
Die wenigen eventuell zurfickbleibenden Fische er- 
lagen der WinterkMte, so dab bei einer Neubesetzung 
der Teiehe im n~tchsten Frfihjahr keine Gefahr der 
Vermischung bestand. Erstmalig konnte im Jahr 
1937 richtig gepaart und gezfichtet werden, nachdem 
ich mit Herrn Dr. SIESSL Verbiudung bekommen 
hatte. Leider verstarb Herr SIESSL, als die Ergeb- 
nisse des ersten Jahres eilier planm~13igen Zucht 
vorlagen. 

Die  H e t e r o z y g o t i e  de r  Z i e r f i s c h e .  

Es wurde bereits eingangs mitgeteilt, dab die 
eigentlichen Shubunkin- oder Kalikofische hete- 
rozygotisch TT'  sind, d: h. sie ziichten hie rein 
weiter. TT-Tiere sind wildfarbig oder rot, T 'T ' -  
Fische aber farblos. Die Nachkommenschaft 
einer Shubunkinkreuzung spaltet stets auf in 
25% wildfarbene oder rote, 25% farblose und 
5o% gemischtfarbige Tiere. 

Unter den Shubunkins gibt es eine aul3er- 
ordentliche Variabilit~t in der F~irbung und in 
der Farbkombination. Es gibt ll~mlich ein- 
farbige und mehrfarbige. Die F~rbung sowie die 
Kombination der Pigmente kann darauf be- 
ruben, dab 

I. nicht alle Farbzellen gebildet werden oder 
2. die Schuppen in bestimmten Arealen in der 

Entwicklung gehemmt sind und 
3- sowoht Pigmentzellen als Schuppen an be- 

stimmten K6rperstellen fehlen. 
Zum Nachweis der Heterozygotie des Shubun- 

kins wurden folgende Paarungen eingesetzt: in 
8 Bodenaquarien im Freiland yon je 4 • 3 • I m 
Inhalt wurden Kreuzungen mit C. auratus vor- 
genommen. Nur in 3 Aquarien waren sie erfolg- 
reich. Das Aquarium IV wurde mit I weiblichen 
dreij~hrigen Schleierfisch, der blal3rot und tele- 
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skop~iugig war, und 2 m/innlichen dreij/ihrigen 
eigentlichen Shubunkins, die normal/iugig und 
rot-schwarz-blau gef~irbt waren, besetz t  Die 
Nachkommenschaft bestand aus lO2 Nach- 
kommen, yon denen 32 = 31% wildfarbig, 
51 = 5o% rot-schwarz (3o) und rot-weil3 (21) 
und 19 ---- 18,7% farblos waren. Unter den 
lO2 Fischen waren 3 Tiere mit Doppelschwanz, 
und zwar I wildfarbiger und 2 bunte Formen. 
Nach Mitteilungen MATSUIs beruht Paarigkeit 
der Caudalen auf polymer-recessiven Faktoren, 
die, wie aus unserem Beispiel hervorgeht, fret 
mit den Genen ffir Pigmentanordnung kombi- 
niert werden kannen. 

Im Aquarium V wurden I weiblicher, drei- 
j/ihriger hellrot-weil3er Schleierfisch mit 2 m/inn- 
lichen, rot-schwarz-weil3-blauen Shubunkins zur 
Paarung gebracht. Die Nachkommenschaft be- 
stand aus 125 Fischen, die ~wiederum im Ver- 
h/iltnis yon I : 2 : I in wildfarbene (47), bunte (61) 
und farblose (23) aufspalten. Tiere mit paariger 
Sehwanzflosse waren dieses Mal nicht aufgetre- 
ten. Offenbar verffigte der m~innliche Elter nicht 
fiber alle recessiven Faktoren ffir dieses Merkmal. 

SchlieBlich konnten I weiblicher, wildfarbiger, 
zweij~ihriger, vollbeschuppter und I m/innlicher, 
zweij/ihriger, ziegelgelbroter, fast schuppenloser 
Auratus erfolgreich gekreuzt werden. Die Nach- 
kommen waren zu 57% = 2o Tiere wildfarbig 
und votlbeschuppt und zu 43% = 15 Tiere 
braunschwarz und schuppenlos. Die Kreuzung 
war offenbar TT X TT'. Bet Berficksichtigung 
der Beschuppung wird Schuppenlosigkeit in 
dieser Paarung einfach recessiv vererbt. Meist 
ist es jedoch nicht der Fall, wie weitere Versuche 
wahrscheinlich machen k6nnen. 

Die hier angeffihrten Versuche sollten kurz 
noch einmal die Heterozygotie des eigentlichen 
Shubunkins zeigen. 

Die  W i r k u n g  e t h e r  n a t f i r l i c h e n  Aus lese .  

Zur Anzucht zahlenm/iBig gr6Berer Nach- 
kommenschaften standen 5 grol3e Wether mit 
einem Durchmesser yon IO--5om zur Ver- 
ffigung. Die Paarung wurde jeweiis so gehand- 
habt, dab mehrere Weibchen und M/innchen, 
yon denen die genetische Konstitution hinsicht- 
lich der F/irbung bekannt war, zusammen- 
gebracht wurden. Im Wether I, bekannt  als 
groBer Ambachweiher, wurden 3 ~ weibliche, 
47 m/innliche, rot-schwarz und rot-weiB-schwarz 
gef/irbte Kalikofische (TT'), die schuppenarm 
und teilweise sehuppenlos waren, gepaart. Die 
Nachkommenschaft bestand aus 1155 = 37,5% 
wildfarbigen Fischen, 1841 = 6o,1% Tiger- 
fischen und 75 = 2,4% farblosen Formen. Im 

Der Zfichter, IO. Jahrg. 

Wether II (mittlerer Ambachweiher) wurden yon 
95 schwarz-rot-blauen und schwarz-weiB-rot- 
blauen, schuppenlosen Shubunkins 5354 Jung- 
fische gez/ihlt, die in 48,5 % = 26Ol wildfarbige, 
45,7 % = 2448 gescheckte und 5,7 % = 3o5 farb- 
lose Individuen aufspalten. In beiden Nach- 
zuchten wurden die drei genannten Farbgruppen 
im Verh/iltnis yon I Wildfarbiger : 2 Gescheck- 
ten : I Farblosen erwartet. Die Ursache daffir, 
dab die farblosen Fische in einem viel zu ge- 
ringen Prozentsatz zugunsten der wildfarbigen 
Tiere auftraten, war die natfirliche Auslese, die 
in diesen beiden Weihern ungehindert statt- 
finden konnte, denn die beiden Ambachweiher 
waren nicht gegen Einwanderung yon r/iube- 
rischen Wasserinsekten, Molchen und Wasser- 
v6geln geschfitzt. Die farblosen Jungtiere fielen 
den Feinden zuerst zum Opfer, da sie nich t nur 
wegen ihres hellen Aussehens sichtbar waren, 
sondern auch offenbar infolge ihrer Schuppen- 
losigkeit yon den ihnen nachstellenden R~iubern 
besonders bevorzugt wurden. 

In diesem Zusammenhange war noch ein an- 
deres Ergebnis interessant: 5 Wether, yon 
15 X 15 m i m  Umfang waren gegen Einwande- 
rung yon Molchen und anderen Tieren durch 
Bretterumz/iunung mit Deckleiste geschiitzt. 
Der erhaltene Prozentsatz der verschiedenen 
Farbgruppen kam dem erwarteten ziemlich nahe. 
Unter 2916 Fischen wurden lO16 = 35 % wild- 
farbige, !442 = 49% bunte und 458 = 16% 
pigmentlose Tiere gez~ihlt. Die hohe Zahl der 
hellen Formen zeigte uns deutlich, dab die Selek- 
tion in diesen kleineren und teilweise geschfitzten 
Teichen geringere Wirkung ha/re als in den 
grotien ungeschiitzten. Im langen Wether V be- 
trug die Zahl der farblosen Fische sogar 12,5 %. 
In diesem Teich batten die Elterntiere sehr frfih- 
zeitig abgelaicht, so dab die jungen Am'art schon 
ziemtich erwachsen waren, als ihnen die Feinde 
nachstellten. 

Aus den Zuchtergebnissen aber geht hervor, 
dab die farblosen Fische unter denl EinfluB der 
natfirlichen Selektion am st~irksten ausgemerzt 
werden. Die bunten, gescheckten Formen sind 
in ihrer Jugend wildfarbig und erhalten erst im 
Verlaufe des ersten oder zweiten Jahres ihre end- 
gfiltige Zeichnung. Sie sind also als junge Tiere 
infolge ihrer Wildfarbe den farblosen Geschwi- 
stern gegenfiber im Vorteil. Erst  wenn sie im 
Alter abnorm gef/irbt sind, sind sie der Auslese 
st/irker als die wildfarbigen gleichaltrigen Fische 
unterworfen. Abgesehen davon, dab die farb- 
losen Tiere vom Feinde besser gesehen werden 
und infolgedessen st~irker vernichtet werden, ist 
auch die Vitalit~t dieser Fische wesentlich herab- 

8 
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gesetzt. H~ilt man n~imlich mehrere verschieden- 
farbige Individuen in einem kleinen Aquarium 
bei erh6hter Zimmertemperatur, so sterben zu- 
nSchst immer die pigmentarmen Tiere. 

Ffir unsere Anschauungen fiber Rassen- 
entstehung und Artdifferenzierung sind diese 
Ergebnisse, die unter dem EinfluI3 der nattir- 
lichen Auslese erzielt wurden, insofern yon Be- 
deutung, als sie dartun, dab der Farblosigkeit 
bei Goldfischen nicht nut kein, sondern ein nega- 
fiver Selektionswert zukommt, und dab die 
Existenz farbloser Fisehe nut in der Pflege des 
Menschen gesichert ist. 

Die K o r r e l a t i o n  zwischen  F~irbung, 
B e s c h u p p u n g  und Augenfa rbe .  

Beim Abfischen und bei der Sortierung der 
Fische der verschiedenen Weiher wurde vor- 
wiegend an t  dreierM Merkmale geachtet, und 
zwar: Beschuppung, Karperfarbe und Augen- 
zeichnung. 

Beschuppung. Der eigentliche Goldfiseh be- 

1 2 3 4 5 

Versehiedene Ausbi!dung der Augenf~rbung. 
I ~ normMes Auge, mit messingfarbener Argentea. 
5 = Auge eines farblosen Shubunkin. Die Iris ist farblos. 

sitzt voliausgebildete Schuppen. Daneben kom- 
men aber auch Tiere vor, die nur vereinzelt, in 
Gruppen angeordnete, gut ausgebildete Schup- 
pen tragen. Diese Fische nennen wir ,,schuppen- 
arm". SchlieBlich gibt es namentlich unter den 
farbtosen Individnen solehe, die keine Sehuppen 
besitzen. Die Schuppen sind vielmehr in ihrer 
Entwieklung gehemmt, so dab sie unter der 
Epidermis liegen bleiben. Nur wenn die Fische 
an der sogenannten ,,Schuppenstr~ube" leiden, 
erkennt man an dem,,g~insehaut~hnlichen" Aus- 
sehen der Haut das Vorhandensein unentwickel- 
ter Schuppenrudimente. Diese Formen werden 
der Einfachheit halber als ,,schuppenlos" be- 
zeichnet. 

Die Farbzellen. Die Farbzellen liegen in der 
Haut. Der wildfarbene und ebenso der jugend- 
liche Goldfisch und Shubunkin besitzt sehwarze, 
rote und gelbe Farbzelten. Beim Kalikofiseh 
sind diese Pigmente auf bestimmte Areale be- 
schr~inkf. Sie k6nnen bei den verschiedenen 
Farbkombinationen zusammen vorkommen. Die 
Kombination der Farbzellen kann -so sein, dab 
die drei Pigmente in Areale scharf getrennt 
nebeneinander angeordnet liegen oder voll- 
st~indig gemischt sind. Dazu kann nun noch ein 

durch verschiedene Lagerung und Dicke der 
Guaninkristalle hervorgerufener Blauschimmer 
nnd Silberglanz kommen. Die M6glichkeit der 
Farbstoffkombination ist also bei den Gold- 
fischen auBerordentlich mannigfaltig. Den farb- 
losen Formen fehlen nicht nur das Pigment, 
sondern aueh die Guaninkristalle. Sie erschei- 
hen infotge dessen matt und sind da, wo die 
Blutgef~iBe durchseheinen, matt rot bis matt 
rosa gef~irbt. 
Augenzeichnung. Neben der verschiedenen Pig- 

mentierung der Haut spielt die unterschiedliche 
ausgepr~gte F~rbung der Augen eine wesentliche 
Rolle. Die Iris des Auges kann beim Goldfisch 
vom hellsten Silberglanz bis zu einem dunkel- 
braunen Goldton weehseln. Die F~rbung der 
Iris wird durch eine auf der Regenbogenhaut 
liegende, metallisch gl~nzende Argentea hervor- 
gerufen, so dab das Tapetum nigrum nicht 
durchseheinen kann. Beim farblosen Shubunkin 
ist die Iris nieht pigmentiert, sondern farblos. 
Das Tapeturn nigrum scheint durch und l~iBt 
infolgedessen die Iris des farblosen Shubunkin 
sehwarz erscheinen. Zwischen dem normalen 
Auge des eigentlichen Goldfisches und dem 
schwarzen Auge des Shubunkins kommen alle 
f3berg~inge vor, die darin bestehen, dab die 
A.rgentea nut stellenweise pigmentiert sein kann, 
wle es ill Abb. I - -  5 dargestellt ist. 

Wenn wit unter Beriieksichtigung dieser 
3 ~erkmate die Nachkommenschaft des Jahres 
1937 im Ambachweiher I und lI  betrachten, 
kommen wit zu interessanten Ergebnissen. Die 
Fische aus dem Ambachweiher I wurden nach 
Farbe und Beschuppung sortiert. In Tabelle I 
ist das Resultat angegeben. 

Tabelle i. 

wildfarbig . ii55 33,7 I 206 i5, 7 
rot. 3 2,o' 92 62 
gescheckt ii 0,75 86,5 59 
f a r b l o s . . .  

I1691 II163 I 

~cn 
~ 2  ~ n 

9 o,6 1 I37c 
5,3 36,25 148 

599 1475 
75 1oo I 75 
36 f 13o6s 

Aus der Tabelle geht hervor, dab Pigment- 
losigkeit stets auch Schuppenlosigkeit zur Folge 
hat. Umgekehrt sind aber nicht alle schuppen- 
losen Tiere auch pigmentlos. Der Grad der Be- 
schuppung nimmt mit dem Grad der Pigmen- 
tation ab. Unberiicksichtigt muBte aus tech- 
nisehen Griinden die weitere Entfaltung des 
Farbkleides der zwei- oder dreij~ihrigen Gold- 
fische bleiben. 

Wird aber die Vererbung yon K6rper- und 
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Augenfarbe betrachtet, so ist die Aufteilung der 
Nachkommenschaff folgendermagen : 

Tabe l l e  2, 

wildfarbig 
rot 
bunt 
farblos . . . 

137o 
12i 

ri23 

26Iz 

I I0,8 
IO0 

82,I I6 II  
76,i 262 xo,9[ 89 
- -  I 175 /o I3 

1275 ( 1~75 

I37 a 
I48 

1475 
75 

086 

Tabe l le  4. 

['o >4'~ i 

~ollbeschuppt 1169 ioo 
~chuppenarm. IO99 94,6 34 2,9 29 2,5 
;chuppenlos . 34 ~ 46,I 71 9,6 319 44,3 

II69 
H62 
736 

3067 

Innerhalb der Gruppe der buntgef{irbten 
Fische sind mannigfaltige Farbkombinationen 
m6glich. Werden die Farbzeichnungen in Be- 
ziehung zur Augenfarbe gebracht, so erhalten 
wit folgendes interessante Ergebnis, das in 
Tabelle 3 dargestellt ist. (WeiB bedeutet Pig- 
mentmangel.) 

Tabe l le  3. 

rot-well3 . . . . ! 77 25,9 33 II, I i87 63 297 
rot-schwarz . . i i2i  82,I I I6 Io,8 iz 7,II I48 
rot . . . . . .  i~69 68,4 36 I 4  44 I7,6 249 
braun . . . . .  [ , lOO 

,1435 - -  I--  1Ioo . . . .  435 braun-schwarz 

18o 1 I 2421 1 i3o 
I. Unter denjenigen Fischen, die Pigment nur 

stellenweise abgelagert haben, ist die Zahl der 
schwarz~iugigen h6her als unter den Tieren, die 
Farbstoff fiber den ganzen KOrper verbreitet 
besitzen. 

2. Die Zahl der schwarz~iugigen und ver- 
schiedeniugigen Individuen ist in den Gruppen 
niedriger, die nur eine, und zwar die rote Farb- 
zellsorte ausgebildet haben. 

3. Die braunen und braunschwarzen Fische 
sind allesamt normal/iugig. 

Auf Grund der Ergebnisse aus Tabelle I, 
und 3 kOnnen wir schliel3en: 

I. Wildfarbige Tiere sind stets normal~iugig. 
2. Pigmentlose Fische haben stets schwarze 

Augen. 
3. Bei Ausfall oder anormaler Verteilung yon 

Pigmentzellen treten normaliugige, verschieden- 
~iugige und schwarz~tugige Individuen auf. 

4. Die Augenfarbe reduziert sich mit dem 
Grad der Reduktion des KOrperpigments. 

SchlieBlich sei noch die Beschuppung in Ver- 
bindung mit tier Augenfarbe berficksichtigt. 

Aus der Tabelle 4 ist zu ersehen, dab eine ge- 
wisse Korrelation zwischen Schuppenverlust 

sein scheinen. Die vollbeschuppten Tiere sind 
simtlich normal/iugig, w~thrend der Prozentsatz 
der schwarz~ugigen vorwiegend aus schuppen- 
losen Formen sich zusammensetzt. Die Fische 
mit gescheckter Argentea sind relativ gering. 
Aus den angefiihrten Versuchsergebnissen sind 
zusammenfassend folgende Schlugfolgerungen zu 
ziehen : 

I. Zwischen Pigment- und Schuppenverlust 
besteht eine Korrelation. 

2. Ebenso werden K6rper- und Augenpigment 
korreliert vererbt. 

3. Mit Verringerung des Augenpigments ist 
stets Schuppenrudimentation verbnnden. 

4. Daraus folgt, dab Pigmentlosigkeit der 
Haut, Pigmentverlust des Auges und Schuppen- 
verlust korreliert vererbt werden. 

Die Korrelation, die zwisehen diesen drei 
Merkmalen besteht, 1/il3t uns gewisse Zusammen- 
h~inge in entwicklungsphysiologischer Hinsicht 
vermuten. Bekanntlich Werden die Pigment- 
zellen der Haut,  ebenso wie die der Argentea 
und die Schuppen yon Mesenchymzellen meso- 
dermalen Ursprungs gebildet. Eine mangelhafte 
Funktion einer der drei Gruppen yon Mesenchym- 
zellen hat gleichzeitig eine herabgesetzte Ent- 
wicklung der beiden anderen Oruppen zur Folge. 

Wir erinnern uns weiterhin, dab die pigment- 
losen und -armen Fische auch besonders anf~illig 
bei Ver/inderungen der Umwelt sind. Offenbar 
beruht diese verminderte Vitalit/it ebenfalls auf 
mangelhafter Funktion der Mesenchymzellen, 
denen ja bekanntlich die Produktion der Serum- 
eiwei/3k6rper, insbesondere der ffir die Immuni- 
tilt wesentlichen Globuline zukommt. Ist das der 
Fall, dann unterscheidet sich der farblose von 
dem wildfarbigen Fisch pr{m~ir durch eine herab- 
gesetzte Funktion des Mesenchyms, die sekun- 
dS, r die Ausbildung der mannigfaltigen, korreliert 
vererbten Merkmale, die oben aufgez/ihlt wurden, 
veranlaBt. Eingehendere Untersuchungen da- 
rfiber sollen die Best{itigung erbringen. 

Fassen wit die Ergebnisse nochmals kurz 
zusammen : 

8* 

und Augenpigmentverlust insofern besteht, als 
Tiere mit schwarzen, verschieden gef~irbten 
Augen stets schuppenlos oder schuppenarm zu 



108 Referate.  Der Ziichter 

i .  Die Mit te i lung CHEN~, dab  die gescheckten  
und einfarbigen Goldfische he te rozygot i sch  TT '  
sind, wird  best / i t igt .  

2. Verr ingerung des Hau tp igmen t s ,  Verr inge-  
r u n g  des Augenp igmen t s  u n d  Schuppenver lus t  
t r e t en  gteichzeit ig auf. 

3. Die anormale  Ausb i ldung  dieser kor re l ie r t  
ve re rb ten  Merkmale  is t  ve rmut l i ch  auf eine 
mange lnde  F u n k t i o n  der  Mesenchymzel len  zu- 
r/ ickzuffihren. 

4. Der  Fa rb Ios igke i t  k o m m t  in der  freien 
N a t u r  ein nega t ive r  Selekt ionswer t  zu. 
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REFERATE. 

Allgemeines,  Genetik, Cytologie, Physiologie 

Die Bedeutung des Gesetzes der Parallelvariationen 
~nr die Pflanzenziichtung, Von TH. ROEMER. 
Nova Acta Leopoldina (Halle), N. F. 4, 351 (1937). 

Verf. berichtet  einleitend, dab das ,,Gesetz der 
homologen Reihen tier erblichen Variabilit/~t" yon 
VAVlLOV 192o zuerst formuliert  worden ist. Bis 
heute konnte dieses Gesetz an Hand  zahlreicher 
Beispiele best~tigt  werden. Die Pflanzenziichtung 
ha t  dadurch eine neue, wichtige Grundlage er- 
halten. Verf. weist nach, dab schon vor VAVlLOV 
diese Tatsachen ZEDERBAUER, DARWIN nsw. be- 
kannt  waren. Er  ffihrt Tabellen tiber Parallel- 
variat ionen zwischen den Arten aus der Gat tung 
Abies, Quercus, Triticum, Abietinae und Rosaceae 
an, ferner ein Variationsschema der Famil ie  der 
Gramineen und Paral le lvar iat ionen der Speise- 
rfiben. An einer Reihe yon Beispielen werden 
Voraussagen hinsichtlich der Paral lelvariat ionen 
bet Haler,  Weizen, Gerste, Lupinen und Tabak  
gemacht.  Die Arbei t  gibt  einen guten Uberbl ick 
fiber die ]3edeutun.g des Gesetzes der homologen 
Reihen ftir die Pflanzenztichtung. Husfeld, 
Effects of X-rays on zea mays. (Wirkung yon 
R6ntgen-Strahlen auf Mats.) Von 3/f. A. RUSSELL.  
P lan t  Physiol. 12, 117 (1937). 

Verf. liefert einen weiteren Beitrag tiber die Ein- 
wirkung yon R6ntgenstrahlen auf Wachs tum und 
Aussehen bet Mats. Maissgmlinge wurden n i t  
Strahlendosierungen yon 6 o - - 1 o o o o r  behandelt  
und ihre weitere Entwicklung unter  versehiedenen 
Umweltsbedingungen beobachtet .  Hierbei ergab 
sich, dab die Lgnge der Koleoptilert auch bet 
Strahlenmengen bis zu 5o0o r nicht  beeinftuBt 
wurde, wghrend dagegen Bestrahlungen yon schon 
8oo r nnd mehr eine erhebliche Verz6gerung des 
Durchbrechens der SproBspitzen bewirkte. Alle 
Pflanzen, die mit  mehr als 2oo r bestrahl t  wurden, 
zeigten an ihren ersten Blgt tern chlorotische St6- 
rungen. Lag die Dosierung fiber 80o r, so war 

auBerdem ein leichtes Einrollen der Blattr/~nder 
zu beobachten. Am empfindliehsten reagierten die 
Wurzeln schon auf geringste Strahlenmengen, so 
dab diese Empfindl ichkei t  als Gradmesser znr 
Feststellung des verschiedenen Reaktionsverm6gens 
benutzt  werden konnte. Die bestrahlten S~mlinge 
wurden ansch!iegend unter  verschiedenen Tempe~ 
raturen gehalten, und es erwies sich dabei, dab die 
Pflanzen bet Temperaturen yon 24 ~ C und darunter  
Bestrahlungsnachteile leichter auszugleichen ver- 
mochten Ms bet 360 C. Ossent (Miincheberg), 

Experimentelle Gewinnung einer ligulalosen Form 
der Gerste unter dem Einflu8 von X-Strahlen. Von 
A. N. LUTKOV. (Laborat, f .  Genetik, All-Unions- 
inst. f .  Pflanzenbau, Pu~kin.) Trudy  prikl. 13or. 
i pr. t I  Contrib. from the Laborat .  of Genet. of the 
Inst .  of P lan t  Indus t ry  Nr 7, 197 n. engl. Zusam- 
menfassung 202 (I937) [Russisch]. 

In  der 2. Inzuchtgenerat ion (X~) einer r6ntgen- 
bestrahlten Gerstenpflanze (Abessinische Gerste, 
Hordeu~n distichum vat.  Steudelii K6rn . )  t r a t  eine 
ligulalose ~Nfutante auf. Die Mutat ion erwies sich 
als monofaktoriell  bedingt  und recessiv. Dieser 
Fal l  experimenteller Mutationsausl6sung ist  beson- 
ders bedeutungsvoll,  als bisher eine llgulalose Form 
bei der Gerste nicht  bekannt  war, nach dem Gesetz 
der homologen Reihen yon VAVILLOV abet  erwarte t  
werden muBte. Mit der kiinstlichen Gewinnung 
dieser Form wird das fehlende Glied geschlossen 
und das Gesetz dami t  auf das sch6nste bestXtigt. 

Lang (Berlin-Dahlem). 

0bet reziprok induzierte, haploide Pflanzen aus 
einer Artbastardierung bei Epilobium. Von F. v. 
W E T T S T E I N .  (Kaiser W~lhelm-Isst. f .  Biol., 
Berlin-Dahlem.) Biol, Zbl. 57, 561 (1937). 

Verl. kreuzt  E. l~te~m 9/ • E. colli~um c~ und 
reziprok, erzielt guten Ansatz und normaI verlau- 
fende Keimung tier F1-Samen. Im Alter yon etwa 
einem hatben Monat sterben die Keimlinge abet  
allm/~hlich ab. Aus 3 gr6Beren Aussaaten yon 


