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Der gegenw~irtige Stand der Domestikation des Wellensitt ichs 
und seine ziichterische Bedeutung.  

V o n  H .  8 r  

Der Vorgang der Haus t ie rwerdung desWellen- 
s i t t ichs ,  fiber welchen vor  einigen Jahren  in 
dieser Zeitschrift  (vgl. Jahrg .  1935 ) bereits eine 
( lbers icht  gegeben worden ist, schreitet  unauf-  
ha l t sam weiter und ha t  in der letzten Zeit wieder 

ibemerkenswerte For tschr i t te  gemacht ,  die ihren 
s ichtbaren Ausdruck im Auf tauchen einer ganzen 
Reihe neuer  Spielarten gefunden haben.  Nun 
k o m m t  einer genauen Verfolgung und Doku-  
m e n t i e r u n g  dieses Prozesses eine ganz besondere 
Bedeu tung  zu, s tehen wir doch bei der Einbiir-  
gerung des Wellensittichs einem Domest ikat ions-  
versuche allergr6Bten Ausmal3es gegen/iber, den 
wir, vielleieht zum allerersten Male, bis in alle 
E inze lhe i ten  genau zu verfolgen und mit  den yon 
der modernen  Genetik er6ffneten Einsichten zu 
beurteilen in der Lage sind. Was uns bisher 

~dieser Vorgang, der sich innerhalb eines Zeit- 

raumes von knapp  hunder t  Jahren  abgespielt 
hat ,  lehrt, ist so eindrucksvoll  und eindeutig, dab 
er fiber den engen Rahmen  der Zfichtung des 
Wellensittichs in Gefangenschaft  hinaus ganz 
allgemein fiir die Probleme der Domest ikat ion 
und der En ts tehung  neuer Haustierrassen ein 
allgemeineres Interesse beansprucht .  Es recht-  
fertigt sich deshalb, neuerdings eine Ubersicht  
fiber den Stand der Haust ierwerdung dieses 
kleinen australischen Papageis zu ver6ffent- 
lichen. 

Anschliel3end an die 1935 in dieser Zeitschrift  
gegebene Zusammenstel lung und Deutung  aller 
dazumal  bekannt  gewesener und zfichterisch 
bereits analysierbarer  Farbenspielar ten des 
Wellensittichs, auf welche hier ausdrfieklich 
hingewiesen sei, sei zun~ichst erwfihnt, dab die 
seitdem neu aufgetretenen Variet~iten sich ent-  
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weder als Mutationen ganz neuer Erbfaktoren 
oder lediglich als Allelomorphen schon bekannt 
gewesener Gene zu erkennert geben. So haben 
vor allem alle drei Komponenten der normalen 
griinen Wellensittiehf~rbung, das schwarze Me- 
lanin, das gelbe Pigment nnd die besondere 
Blaustrnktur der Federzellen, weitere AMinde- 
rungen erfahren in den ihre Eigenart und stoff- 
liche Dilferenzierung bedingenden Erbfaktoren. 

Betraehten wir als erstes die Abweichungen, 
welche die normale Ausbildung des schwarzen 
Pigmentes, des Melanins, betreffen. Nach der 
bekannten ,,Ferment- Chromogen" - Hypothese, 
welehe neuerdings aueh yon rein genetiseher 
Seite aus immer mehr ihre Best~tigung zu finden 
scheint (vgl. DANNEEL U. BECHER, I938), stellt 
die Melaninbildung einen fermentativen Prozeg 
dar, an welchem mindestens zwei, wahrscheinlich 
aber recht viel mehr Einzelfaktoren beteiligt 
sind. Im einfachstert Falle l~il3t sich das Zu- 
sammertwirken eines an sich farblosen Chromo- 
gens mit einem spezifischen Ferment oder Hot- 
mort feststellen, durch dessert Einwirkung jenes 
in das fertige, schwarze Pigmentkorrt umge- 
wandelt wird. Jede dieser beiden Komponenten 
ist in ihrer Wirksamkeit abh~ngig yon der Rea- 
lisation je eines oder wahrscheinlich mehrerer, 
verschiedener Gene, die auf verschiedenen Chro- 
mosomen gelegen sind. Die bisher bekannt ge- 
wesenen Mutationen des schWarzen Pigmentes 
beim Wellensittieh liegen sich folgendermal3en 
deuten: Auf der vermutlichen Fermentseite 
erfolgte eine zweimalige Mutation des soge- 
nannten Oxydationsferment-Faktors O, einmal 
in oi (abgeschw~chte Oxydasebildung, welche 
das Chromogen nut in die braun gef~rbten 
Melanink6rner der Isabellen zu verwandeln ver- 
mag), sodann in o (fehlende Oxydasebildung, 
wodnrch die Entstehung jeglichert dunklen 
Pigmentes verhindert wird = Albinos mit roten 
Augen). Interessant ist die Beobachtung, dab 
dieses Ferment-Gen sehr h~iufig und bei recht 
verschiedenartigen Tieren (Drosophila, Schmet- 
terlinge, V6gel) im Gonosom gelegen ist und 
demzufolge in allen yon ibm abh~ingigen Merk- 
malen eine geschlechtsgebundene Vererbung 
aufweist. Albinotische Wellensittiche traten 
schon 1879, knapp 40 Jahre nach der Erstein- 
ffihrurig des Wildvogels aus Australien auf; sie 
sind neuerdings wiederholt irt Deutschland, 
England und andernorts festgestellt worden (vgl. 
die am Schlusse ver6ffentlichte Tabelle). Sie 
wurden aber, wenn auch bisher noch nicht beim 
Wellensittich, so doch bei anderen Papageiarten 
und bei sehr vielen anderen VSgeln, auch in 
freier Wildbahn beobachtet. Die Isabell- oder 
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Cinnamon-Wellensittiche sind neuerdings in 
einzelnen, mutativ auftretenden Individuen 
ebenfalls an vielen Orten zur Beobachtung ge- 
langt und bilden bei wildlebenden V6geln gleich- 
falls eine nieht selten auftauchende Spielart, die 
wahrscheinlich auch beim wilden Wellensittich 
schon aufgetreten ist. Beide Variet~ten, Albinos 
und Isabellen, bilden heute bereits feststehende 
Farbenrassen des domestizierten Wellensittichs. 
Auf der angenommenen Chromogenseite der 
Melaninbildungsreaktion zeigte sich vorerst nur 
eine Mutation des Chromogenfaktors C in cf 
(ver~inderte Pigmentvorstufe, die dutch O nur 
ill ein ebenfalls braunes, abnormales Melanin ver- 
wander werden kann = Falben). Auch diese 
Variet~it der Falben stellt heute eine feststehende 
Rasse des Wellensittichs dar, nachdem sie seit 
1929 mutativ wiederum art den verschiedensten 
Often aufgetaucht ist. Sie kann unter Wild- 
v6geln ebenfalls nicht selten nachgewiesen 
werden und ist, wie die Isabellen, mater den 
Farbrassen des Hausgefltigels weit verbreitet. 
Dag die Isabellen und Albinos einer ver~inderten 
Oxydasereaktion, die Falben jedoch einem ver- 
~inderten Melanogen ihre Entstehung zu ver- 
danken haben, konnte bisher beim Wellensittich 
dutch keine direkte entwicklungsphysiologische 
Beobachtung gefolgert werden, dagegen legt der 
mikroskopische Befund fiber die Besehaffenheit 
des Melanins bei Isabellen und Falben eine 
solche Folgerung nahe (vgl. STEI•ER, 1935). In 
der Isabellfeder sind die mehr oder weniger ty- 
pisch entwickelten Pigmentk6rnchen einfach yon 
dunkelbrauner statt tiefschwarzer F~irbung, in 
der Falbfeder dagegen yon unfertiger, oft zu 
ganzen Klumpen zusammengeballter Gestalt 
und etwas lebhafterer braungelber T6nung. Nun 
sirtd in neuester Zeit noch eine ganze Anzahl 
weiterer Spielarten beim Wellensittieh bekannt 
geworden, welche wiederum eine ver~inderte 
Melanbildung erkennen lassen. Zwei davon, die 
sogenannte ,,Schie/er[arben"- und die ,,Opal"- 
Variet~t, zeigen sogar die fiir den Oxydasefaktor 
O charakteristische, geschlechtsgebundene Ver- 
erbung, und treten als recessive Mutationen 
demzufolge ausschliel31ich nur in weiblichen In- 
dividuen erstmals in Erseheinung. Bei der 
Sehieferfarben-Mutation scheint es sich um 
Bildung des schwarzen Pigmentes auch in der 
sonst melaninfreien Rindensehicht der Feder- 
zeUen zu handeln, wodurch deren blaue Reflexi- 
onswirkung aufgehoben und eine gleichm~iBig 
mattgraue Fiirbung verursacht wird. Umgekehrt 
seheint bei der Opalvariet~it in den Federn der 
Rfickenseite, welche eine tiefschwarze WeUen- 
zeichnung aufweisen, die Bildung des Melanins 
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in diesen Wellenlinien zu unterbleiben, so dab 
sie mehr oder weniger einheitlich grfin oder blau 
gef/irbt sind; zugleich zeigt sich auf dem ganzen 
Gefieder ein lebhafter, opalisierender Glanz, 
welcher der neuen Variet~it ihre Bezeichnung 
eintrug. Allerdings wird diese Benennung ver- 
schiedentlich als nicht sehr glticklich gew/ihlt 
bezeichnet, wurden die ersten Mutanten doch 
ftir ,,gescheckte" oder ,,marmorierte" V6gel ge- 
halten, was ebenfalls erkennen 1/il3t, dab in ihnen 
die Melaninbildung irgendwie alteriert ist. Was 
vom genetischen Standpunkt aus namentlich 
diese Opal-Variet/it interessant macht, ist das 
Auftreten ihrer ersten Mutanten, das bier ein- 
wandfrei festgestellt werden kann. In England 
tauchte ein einzelnes Weibchen mit den neuen 
Opalmerkmalen 1934 bei einem Ziichter auf, 
das zur Stammutter  der englischen Linie dieser 
neuen Farbrasse wurde. Genau die gleiche 
Mutante fand sich in Australien unter Tausenden 
frisch gefangener Wellensittiche, welche ein 
Vogelf/inger 1933 nach Adelaide brachte. Sie 
wurde yon einem dortigen Liebhaber erworben 
und bildete den Ausgangspunkt der australischen 
Linie der Opalwellensittiche. Das mutat ive 
Auftreten identischer, homologer Variet/iten so- 
wohl in freier Wildbahn als auch im Zustande 
der Domestikation finder im Opalwellensittich 
ein tiberaus einpr/igsames Beispiel. Die Frage, 
in welchem Verh/iltnis zueinander die vier bis 
heute beim Wellensittich bekannt gewordenen 
Mutationen mit geschlechtsgebundener Verer- 
bung, Albino, Isabell, Schieferfarben und Opal 
stehen, bedarf noch einer experimentellen Ab- 
kl/irung. Nach den bisher vorliegenden, sehr 
sp/irlichen Zuchtergebnissen ist mit Sicherheit 
noch nicht zu sagen, ob es sich um Allelomorphen 
ein und desselben Oxydasefaktors O oder um 
Ab/inderungen anderer, ebenfalls auf dem X- 
Chromosom gelegener und an der Melaninbildung 
beteiligter Gene handelt. Sollte es sich doch nm 
Allele des O-Gens handeln, dann w/ire beim 
Wellensittich fiir ein bestimmtes Merkmal bereits 
eine multiple Allelomorphenreihe yon ffinf Glie- 
dern aufgetreten ; wenn nicht, erg/iben sich recht 
interessante M6glichkeiten, einen eventuellen 
Faktorenaustausch im X-Chromosom beim 
Wellensittich nachzuweisen. 

Die Abkl/irung dieser Frage hat allerdings eine 
weitere Erschwerung durch den Umstand er- 
fahren, dab als neue Mutation echle Albinos beim 
Wellensittich bekanntgeworden sind, welche 
keine gesehlechtsgebundene Vererbung auf- 
weisen, so I933 in Deutschland, sp/iter auch in 
England und Australien. Sie stimmen in ihrem 
erblichen Verhalten somit mit den Falb-Wellen- 

sittichen tiberein, und die Vermutung liegt nahe, 
dab wir es bei ihnen mit einer neuen Mutation auf 
der Chromogenseite der , ,Ferment-Pigment"- 
Reaktion der Melaninbildung zu tun haben, bei 
welcher, gleich wie bei den anderen Albinos, 
durch die Verhinderung der einen Komponente 
dieser Reaktion, es /iberhaupt zu keiner Pig- 
mentbildung mehr kommen kann. Auch bier 
bleibt zuniichst die Frage noch often, ob es sich 
nicht am Ende gar mn ein Allelomorph zum 
C-Faktor selbst handelt, welcher in der cf-Stufe 
bereits zur Entstehung der Falben ffihrte. WenI1 
ja, h/itten wir auch auf Seiten des Chromogens 
eine multiple Allelomorphenreihe vor uns. Auf 
alle F/ille kennen wir nunmehr auch beim 
Wellensittich verschiedene albinotische Rassen, 
welche, wenn sie miteinander gekreuzt werden, 
das zun/ichst fiberraschende Ergebnis lauter 
normal gef/irbter und pigmentierter Nachkom- 
menschaft liefern. Dadurch gerade lassen sie 
aber erkennen, dab ihr Albinismus genotypisch 
durch den Ausfall je einer verschiedenen Kom- 
ponente der normalen Melaninreaktion bedingt 
sein muB. Bei der Entscheidung der zuerst er- 
wfihnten Frage, ob die Opal-, Schieferfarben-, 
Isabell- und gew/Shnlichen Albino-Wellensittiche 
eine multiple Allelenreihe miteinander bilden 
oder nicht, ist es aber unmng/inglich, zuerst 
immer festzustellen, was fiir,,albinotische" Tiere 
zur I{reuzung verwandt wurden, die gonosomale 
oder die autosomale albinotische Variet/it. 

Wenn wir uns nun der zweiten Farbkompo- 
nente der grtinen Wellensittichfarbe, dem gelben 
Pigment, zuwenden, stellen wir zun/ichst fest, 
dab eine mutative ~nderung des Bildungsfaktors 
L dieses gelben Lipochroms bereits 1878 in 
Belgien den bekannten blauen Wellensittich 
entstehen liel3. Auch diese Mutante ist unter 
wildlebenden Papageien nicht selten beobachtet 
worden. Schon 188o ist aber, ebenfalls inBelgien, 
ein weiblicher Vogel beschrieben worden, der 
am ganzen K6rper blau, am Kopf und Schwanz 
jedoch gelb gef/irbt gewesen ist. Solche ,,Gelb- 
.masken"-Wellensittiche traten neuerdings seit 
I935 an verschiedenen Orten in England, auf 
dem Kontinente und Australien auf. Bei dieser 
Variet/it handelt es sich um blaue V6gel, bei 
welchen stat t  der weil3en Stirnplatte und des 
weil3en Gesichts eine reingelbe F~irbung dieser 
Kopfteile auftr i t t ;  gleichfalls gelbes Pigment 
enthalten aul3erdem die F1/igel- und Schwanz- 
federn, die entsprechend griin gef/irbt erscheinen. 
Es handelt sich also um zweifarbige V6gel, die 
speziell nur in den peripheren K6rperteilen das 
gelbe Farbpigment entwickeln. Es erinnert diese 
Verteilung stark an die Akromelanie der Hima- 
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laya-Kaninchen oder der Siamesen-Katzen. Die 
Anwesenheit des gelben Pigmentes in den Akren 
beim Wellensittich scheint aber anderen Um- 
st~inden zugeschrieben werden zu mfissen als 
etwa einer, nur unter K/ilteeinwirkung erfolgen- 
den Aktivierung des Pigmentausf~trbefermentes, 
wie bei Himalaya-Kaninchen. Beziiglieh des in 
der Wellensitticgfeder vorhandenen gelben Farb- 
stoffes hat kfiirzlich O. V6LKER, 1936, nachge- 
wiesen, dab er gegenfiber den bisher bekannt 
gewesenen gelben Federlipochromen der V6gel 
eine Sonderstellung in chemischer und physiolo- 
gischer Hinsicht einnimmt. Insbesondere wird 
er im Wellensittichorganismus auch bei carotin- 
oidfreier Ern~hrung gebildet. Eine besonders 
auffiillige Erscheinung ist die starke Fluorescenz, 
welche gewisse Teile des gelben Wellensittich- 
gefieders im ultravioletten Lichte aufweisen und 
zwar die Federn der Stirne und des Kinns, ferner 
die R~inder der Flfigel- und Schwanzfedern. Wie 
eine genauere Untersuchung zeigte, beruht diese 
Fluorescenz auf der Anwesenheit eines stofflich 
vom fibrigen gelben Pigment verschiedenen 
Farbstoffes, der nur in den erw~ihnten Federn 
zur Ausbildung gelangt. Welcher Art die Syn- 
these der beiden verschiedenen, gelben Pigmente, 
des gew6hnlichen und des fluorescierenden, in 
der Federanlage ist, konnte noch nicht hither 
aufgekl~irt werden. Das Auftreten einer Oelb- 
maskenvariet/it beim Wellensittich scheint aber 
dureh diese Feststellungen V6LKERS eine recht 
einfache Erkl~irung zu erhalten, k6nnte es sich 
doch um eine Mutation handeln, bei welcher das 
gew6hnliche gelbe K6rperpigment in Ausfall 
kam, w~ihrend das fluorescierende g.elbe Pigment 
ungest6rt zur Ausbildung gelangt. Uberraschen- 
derweise hat abet die genetische Analyse dieser 
Gelbmasken ergeben, dab sie nichts anderes als 
ein mutiertes Allelomorph zum gleichen Pigment- 
faktor L sind, der in einer weiteren Ab~inderung 1 
den v611igen Ausfall der gesamten gelben Feder- 
pigmentbildmag (= blaue Mutation) bewirkt hat. 
Trotz der yon VOLKERnachgewiesenen stofflichen 
Verschiedenheit der beiden gelben Pigmente 
mfissen sie somit in einer engeren genetischen 
Beziehung zueinander stehen, da sie doch zu ein 
und derselben multiplen Allelomorphenreihe 
des Genes L geh6ren. Vielleicht daft auch bier 
noch auf eine andere m6gliche Bedeutung dieser 
Alletomorphenreihe hingewiesen werden; aus- 
gehend yon t (kein gelbes Pigment) fiber lp 
(partielle Gelbpigmentierung der Gelbmasken) 
bis zu L (Vollpigmentiermag des grfinen Vogels) 
k6nnte sich n~imlich in ihr sehr wohl der einmal 
erfolgte, phylogenetische Aufbau der Gelb- 
pigmentierung des Wellensittichfederkleides 

widerspiegeln, zumal, wenn daran erinnert 
wird, dab Gelb an und ffir sich eine sekund/ir 
erworbene F/irbmag des Vogelkleides ist, die 
sehr h/iufig zuerst nur an Stirn und Kehle, ferner 
an Flfigel- und Schwanzfedern (in Form gelber 
Spiegel und Binden) in Erscheinung tritt. Es 
w~ire h6ehst bedeutungsvoll, diese Vermutung, 
dal3 multiple Allelomorphenreihen unter Um- 
st~inden die einstmaligen Etappen (Mutations- 
sprfinge) des phylogenetischen Aufbaues der 
Gene aufzudecken verm6gen, aueh an weiteren 
]3eispielen best/itigt zu finden. 

Neue interessante Mutationen sind auch 
innerhalb der dritten Komponente der normalen 
Orfinf~irbung des Wellensittichs aufgetreten, 
n/imlich der besonderen Blaustruktur der Feder- 
zellen. Die bier bisher bekannt gewesene Spielart 
der sogenannten Oliv/arbenen oder Mauve-V6gel 
verdankt ihre Entstehung einer ANinderung des 
feineren Aufbanes der Wandung der sogenannten 
Kan~lchenzellen, wodurch stat t  der blauert 
Lichtstrahlen nur ein diffuses weiBes Licht re- 
flektiert wird. Diese Ab~ndermag ist abh~ingig 
yon einem dominant wirkenden Faktor S, dec 
mit s (normale Blaustruktur) einen intermedi- 
~iren Erbgang aufweist. Diese Mutation ist 
wahrscheinlich beim Wellensittich sehon seit 
langem nachweisbar mad trat  auch unter Wild- 
v6geln auf. x933 und I934 tauchten in England 
mad Australien sogenannte Grau-Wellensittiehe 
auf, bei welehen auch nicht der leiseste Schimmer 
einer Lichtreflexion im Gefieder mehr zu er- 
kennen war. Die mikroskopische Untersuehung 
der Federn dieser Grau-V6gel zeigte, dab die 
Kan/ilchenzellen bei dieser neuen Mutation so- 
zusagen vollst/indig fehlen und die mit schwarzen 
Melanink6rnchen erffillten Markzellen direkt yon 
der hornigen, homogenen Rindenschicht iiber- 
deckt werden (vgl. STEINER, "B. B. 36, I935)1. 
Das zfichterische Verhalten dieser Grauen 
brachte jedoch eine Oberraschung: Die in Eng- 
land aufgetretenen V6gel verhielten sich n~imlich 
anders als die australischen, was zun~ichst die 
Deutung dieser neuen Mutation aul3erordentlich 
erschwerte. Heute stem aber lest, dab die eng- 
lischen Grauen sieh gegenfiber der normalen 
Blaustruktur wie ein einfach mendelndes, re- 
cessives Merkmal verhalten und zu keinem der 
bisher bekannten F/irbungsgenen ein mutiertes 
A11el bilden, vor allem nicht zu S. Vielmehr 
zeigt dieser neue Grau-Faktor, dem das Symbol'it 
gegeben werden k6nnte (K = normale Kan~il: 
chenzellen), dab er durch S in /ihnlicher Weise 

1 Die Ver6ffentlichungen im 13udgerigar 13ulletin 
sind im Text abgekiirzt mit ]3. t3. angegeben, mit 
Angabe der Heftzahl und Jahreszahl. 
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modifiziert wird (SS = dunkeI, Ss = mittel, 
ss = hell), wie alle anderen Farben des Wellen- 
sittichs: Da S mit L gekoppelt ist, best/itigt 
ferner der ziichterisch bereits erbraehte Nachweis, 
dab k mit L sich fret kombinieren lfiBt, also nicht 
:auf demselben Chromosom gelegen sein kann, 
.diesen Befund. Damit ist aber auch der Nach- 
wets erbracht, dab am normalen Zustande- 
kommen der Blaustruktur mindestens zwei ver- 
sehiedene Gene beteiligt sind, s und K. Dem- 
:gegenfiber haben sich die australischen Grauen 
als dominante Mutation erwiesen, nicht nur 
~gegenfiber der normalen, sondern auch gegentiber 
der dureh S ver~inderten Blaustruktnr. Alle 
Zuchtergebnisse lassen immer deutticher er- 
kennen, dab es sich hier bet diesen GrauvSgeln 
-,um nichts anderes handelt, als um ein weiteres 
.AIM des Strukturgens S, womit beim Wellen- 
:sittich bereits wieder eine neue multiple Allelo- 
.morphenreihe sich zu erkennen gibt, n/imlich 
:s = normale Struktur,  Sm = Mauve-Struktur 
und  Sg = Grau-Struktur. Bemerkenswert an 
dieser Reihe ist die Tatsache, dab sie gegen- 
fiber der normalen Ausgangsstufe in der Rich- 
tung der Dominanz weitergetrieben wird, dab 
also eine gewisse geradlinige, orthogenetische 
Entwicklungstendenz der nachfolgenden Mu- 
tante nachweisbar wird. 

Zu den eben besprochenen drei Grundkompo- 
nenten der griinen Wellensittichf/irbung kommt 
nun noch eine Reihe weiterer Faktoren hinzu, 
die alle mehr oder weniger die Verteilung des 
schwarzen Farbstoffes betreffen und als Zeich- 
nungskomponenten gekennzeichnet werden 
kSnnten. Als eine solche Komponente habe ich 
Irtiher schon den sogenannten Regulationsfaktor 
R bekanntgegeben, welcher die besondere Ver- 
ieilung des Melanins in den Markzellen der Feder 
reguliert (vgl. STEII~ER, 1932 ). Dieser Faktor  
ha t  Irfihzeitig all verschiedenen Often (vgl. 
Tabelle) zwei Mutationen aufgewiesen, die beide 
auch nicht selten in freier Wildbahn beobachtet 
werden konnten. Ihnen verdanken die gew6hn- 
lichen gelben oder wei/3en Wellensittiche mit 
schwarzen Angen (rp = pallidus, mit sehr wenig 
Melanin in den Markzellen) nnd die Grau/liigel- 
Wellensittiche (rg = griseus, mit halbnormaler 
Melaninmenge) ihre Entstehung. Zu ihnen 
gesellt sich nun noch eine weitere Variet~it, der 
Hell[liigel-Wellensittich. Bet ibm ist eine blasse 
Wellenzeichnung des Rtickens und der Flfigel, 
wie bet tier pallidus-Rasse, vorhanden, dagegen 
ist  die ganze Unterseite dunkel gef~irbt wie bet 
tier griseus-Form. Diese tlellfliigel sind ver- 
schiedentlich in den europiiischen Zuchten auf- 
getreten, aber, well wenig anziehend, nicht wetter 

beachtet worden; dagegen w~lrden sie seit I93o 
in Australien zu einer feststehenden Spielart 
herausgezfichtet. Hierbei stellte sich heraus, dab 
sie ein Allelomorph des pallidus- und griseus- 
Genes sind und zwar dominant zu rp, abet  
recessiv zu rg. Die multiple Allelomorphenreihe 
dieses Genes R erf~ihrt damit ebenfalls eine Er- 
weiterung auf die vier Stufen: R (normale 
Pigmentierung), rg (Graufliigel), rc (clarescens, 
Hellfliigel) und rp (blab = weiB oder gelb). 

Eine beim Wellensittich in den letzten Jahren 
mehrmals beschriebene und viel beachtete Va- 
riet~it sind die sog. Halbseiter. Man versteht 
darunter Individuen, welche hatbseitig, rechts 
oder links, je eine andere F~irbung aufweisen, 
Nicht zu verwechseln sind diese Halbseiter mit 
den im Tierreiche welt verbreiteten Zwitter oder 
Gynander, bet welchen m~innliche und weibliche 
Merkmale eine halbseitige, gegens~itzliche Ver- 
teilung zeigen. Interessant ist ferner die Fest- 
stellung, dab die halbseitige Verteilung beim 
Wellensittich immer nur die yon den beiden 
Faktoren L (gelbes Pigment) und s (Blaustruktur) 
und ihren Allelomorphen abMngigen Merkmale 
aufweist, also ausschlieBlich halbseitig grfin und 
blaue, weiB und gelbe, grfin mad dunkelgrtine, 
blau und cobaltene usf., jedoch keine anders- 
gef~irbten Individuen bekannt sind. Es sind 
diese Gene nun zu gleicher Zeit die zwei ge- 
koppelten, anf demselben Chromosom gelegenen 
Erbfaktoren. Die ursprfinglieh versuchte Deu- 
tung dieser Halbseiter im Sinne der fiir die echten 
Gynander gegebenen ErkHirung, n~imlich, dab 
es sich um die Entwicklung eines zweikernigen 
und yon zwei genotypisch verschiedenen Samen- 
kernen befruchteten Eies handle, kann ffir die 
Wellensittich-Halbseiter nicht zutreffen, weil 
unter ihnen noch nie wirkliche Gynander auf- 
getreten sind. CREw und LAMY, 1935, haben 
deshalb eine andere Deutung im Sinne der 
Chromosomen-Eliminationstheorie yon GOLD- 
SCHMIDT und BRIDGES ZU geben versucht, naeh 
welcher w~ihrend der ersten Furchungsteilung 
des Eies ein Chromosom durch Elimination in 
Verlust geraten sei. Falls dieses Chromosom 
Tr~iger eines heterozygot im befruchteten Ei 
vorhanden gewesenen Farbgens gewesen war, 
wird die eine der aus der Furchung hervorgehen- 
den Tochterzellen dieses Gen enthalten, die 
andere aber nicht, mid dementsprechend muB 
der aus einem solchen Keime sich entwickelnde 
Vogel halbseitig verschieden gef~irbt sein. Allein, 
auch dieser Erkl~irungsweise stellen sich beim 
Wellensittich einige Tatsachen entgegen. Am 
auff~illigsten ist, dab es bis heute unter den fiber 
21 bekannt gewordenen Halbseitern keinen ein- 
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zigen gegeben hat, der die beiden Merkmale 
Gelb-Nichtgelb und Blaustruktur-Nichtblau- 
struktur gleichzeitig auf ein und derselben 
K6rperseite aufgewiesen h/itte, etwa in d e r  
Form eines blau und dunkelgr/inen 1 oder cobalt 
und grtinen Vogels. Nun aber sind L und s zwei 
auf dem gleichen Chromosom gelegene Gene, 
die bei der Elimination desselben doch mitein- 
ander h/itten ausgeschieden werden miissen. Es 
k6nnte allerdings die weitere Annahme gemacht 
werden, dab nicht das ganze Chromosom, son- 
dern nur je ein Teil desselben, entweder mit dem 
L- oder mit dem s-Gene in Wegfall gekommen 
sei, entsprechend der Ril3stelle, welche beim 
Crossing-over die Chromosomenstiicke mit den 
beiden Faktoren ebenfalls trennt. Dies h/itte 
jedoch zur Voraussetzung, dab das Chromosom 
stets nut  an dieser Stelle zwischen L und s 
getrennt wird, was sehr unwahrscheinlich ist, 
k6nnen doch die Uberkreuzungsstellen erfah- 
rungsgem/il3 an beliebigen Stellen des gesamten 
Chromosoms eintreten. Unter beidenAnnahmen, 
handle es sich nun um den Verlust eines ganzen 
Chromosoms oder nut  um einen Teil desselben, 
w/ire endlich zu erwarten gewesen, dab infolge 
der vielen anderen, durch die Elimination hete- 
rozygot gewordenen Gene in der einen H/ilfte des 
Halbseiters noch andere Merkmale eine zum Teil 
intermedi/ire, abweichende Ausbildung aufge- 
wiesen h/itten. Dies konnte jedoch in keinem 
einzigen Falle beobachtet werden. Aus allen 
diesen Griinden halte ich dafiir, dab die Deutung 
der Halbseiter beim Wellensittich viel eher in 
der yon mir schon 1932 angegebenen zygotischen 
Reversion oder Riickmutation der Gene 1 und S 
in ihre normalen Allele L und s zu suchen sei. 
Darnach w/irde schon w/ihrend der ersten 
Furchung der Zygote die Reversion eines der 
beiden labilen Gene 1 oder S eintreten. Voraus- 
gesetzt, dab das Ei in diesem Faktor heterozygot 
befruchtet worden war, wird in den beiden 
Tochterblastomeren ein mit Bezug auf dieses Gen 
verschiedener Kern wirksam werden miissen. 
Es lassen nun in der Tat  eine ganze Reihe wei- 
refer Beobachtungen erkennen, dab wir sowohl 
beim 1- wie auch beim S-Faktor 5uBerst labile 
Genzust/inde vor uns haben, die leicht, nach Art 
der viel besser bekannten, best~indig umschla- 
genden Variet/iten vieler Pflanzenrassen, wieder 
in ihren Ausgangszustand zurtickkehren. So ist 
z .B.  zu erwarten, dab die Reversion in allen 

1 Ein solcher Halbseiter wurde in B. t3. 24, 1933, 
irrtiimlich beschrieben. Wie eine nachtr~gliche 
Angabe des Ztichters selbst in B. B. 25 S. 53 richtig 
stellt, handelt es sich jedoch um einen blau und 
griinen Vogel. 

Zellgenerationen, generativen und somatischen,, 
auftrit t ,  was nun tats~ichlich ftir beide hier in 
Frage kommenden Gene zutrifft. Ein sehr in- 
struktives Beispiel der somatischen Reversion 
des Genes 1 in L, sogar einer mehrmaligen auf ein 
und demselben Individuum, ist yon mir in einem. 
Falle eines gelb undweiBenMosaik-Wellensittichs; 
beschrieben worden (vgl. STEI~ER, 1938); die 
gametische Reversion desselben Gelbfaktors 
zeigt ein anderer Fall, in welchem ein ph/inoty- 
pisch blauer Vogel, mit einem blauen Par tner  
gekreuzt, lauter griine Nachkommenschaft zeugte 
(vgl. B .B .  45, 1938, S. 28). Die somatische 
Reversion des S-Faktors kann in jeder dunkel- 
griin oder cobalt gefiirbten, ftir S heterozygoten 
Feder beobachtet werden, treten doch in ihr 
zahlreich normal gef/irbte ss-Zellen auf; die 
gametische Reversion dieses Faktors ist durch 
den Fall eines ph/inotypisch blauen Vogels belegt, 
der kobaltblaue Ss-Junge zeugte (vgl. V6gel f. 
L/inder, Bd. 5, 1931, S. I I I ) .  Der endgtiltige 
Entscheid fiber die Deutung der Wellensittich- 
Halbseiter mug aber trotzdem weiteren Beob- 
achtungen iiberlassen werden. 

Endlich sind in den letzten Jahren, da mart 
dem Auftreten neuer Variet~iten beim Wellen- 
sittich eine erh6hte Aufmerksamkeit zugewendet: 
hat, noch eine ganze Anzahl weiterer Mutationen. 
gemeldet worden, deren genotypische und ph/i- 
notypische Eigenheiten jedoch gr6Btenteils noch  
unbekannt sind. Es m6ge geniigen, ihrer hier ~ 
ganz kurz Erw/ihnung zu tun: Aus Hollanc[ 
wurden I936 V6gel beschrieben, die gewisser- 
mal3en eine Umkehr der F/irbung der Hellfliigel 
aufwiesen ; sie batten graue Oberseite und Fliigel 
bei ganz hellem Unterk6rper "wie gelbe V6gel. 
Es scheint, dab auch diese Mutante Hellbauch 
in die Reihe der Allelomorphen des R-Gens 
hineingeh6rt. Eine weitere, sehr interessante 
Spielart wird 1934 bei einem englischen Lieb- 
haber festgestellt: reinblaue Wellensittiche, bei 
welchen alle Wellenzeiehnung auf der Rticken- 
sere  fehlt, so dab sie reinfarbig vom Kopf bis 
zum Schwanz zu sein scheinen. Diese FSrbung 
tr i t t  nur im m/innlichen Geschlecht auf, ist also 
geschlechtsbegrenzt, /ihnlich den wohlbekann- 
ten sekund~iren Geschlechtsmerkmalen beim 
Hausgefliigel. Sie scheint einen dominanten 
Erbgang zu besitzen und eine intermedi/ire Aus- 
bildung (lebhafteren blauen Schimmer) im hete- 
rozygoten Zustand. Leider ist eine letale Wir- 
kung mit dieser Mutation Rein/arben verbunden, 
da viele dieser V6gel schon als Nestjunge sterben 
oder w/ihrend der ersten Mauser. V6gel, die 
dieser Mutation im heterozygoten Zustande 
entsprochen haben, babe ich. selbst seit 193o 
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schon verschiedentlich in Hfinden gehabt; es 
sind immer M~innchen und leider schw~ichliche 
Tiere gewesen, die bald, ohne Nachzucht ge- 
liefert zu haben, starben. Weitere Mutationen 
scheinen V6gel mit einem rein violetten Schim- 
mer zu sein (Allelomorph zum s-Gen?), welche 
1937 in England gezeigt wurden, und ein weil3er 
Vogel mit grfinem Schimmer und r6tlichen Augen 
(scheinbar ein Vogel der albinistischen Oxydase- 
Reihe mit abgeschw~ichtem L-Faktor), der 1937 
ebenfalls in England auftauchte. Nachdem 
endlich bei alien domestizierten V6geln gehaubte 
Rassen bekannt geworden sind (so bei Tauben, 
Hfihnern, Enten, Kanarienv6geln, japanisehen 
M6vchen), ist das Auftreten yon Wellensittichen 
mit Hauben, die 1937 in Australien gezfichtet 
wurden, nicht weiter verwunderlich, verdient 
jedoch als weiteres Beispiel des Auftretens 
identischer Mutationen bei verschiedenen Arten 
besonders erw~ihnt zu werden. Mit dieser Mu- 
tation, die erstmals beim Wellensittich kein 
F/trbungsmerkmal betrifft, ist ferner vorauszu- 
sehen, dab die Aufmerksamkeit der Zfichter, 
welche bisher ausschlieBlich auf F~irbungs- 
aberrationen gerichtet war, auch auf andere 
k6rperliche Eigenschaften gelenkt werden wird. 
Damit ist aber die M6glichkeit gegeben ffir die 
Bildung einer grol3en Anzahl weiterer Rassen des 
Wellensittichs, die sicherlich mit der Zeit hinter 
der Mannigfaltigkeit, welche die verschiedenen 
Spielarten etwa der Tauben oder Hfihner zeigen, 
nicht zurfickbleiben werden. Ans~itze sind hierzu 
bereits in der verschiedenen K6rpergr6Be ge- 
geben. In Best~itigung eigener frfiherer Versuche 
hat sich die K6rpergr6Be des Wellensittichs bei 
einer neuerlichen Untersuchung als yon mehreren 
Faktoren abh~ingig erwiesen (vgl. B. B. 45, I938), 
so dab innerhalb der durch diese bedingten fluk- 
tuierenden Variabilit~it eine begrenzte Selek- 
tionsm6glichkeit nach der Plus- oder Minusseite 
besteht. Diese Selektion wird unbewuBt schon 
heute yon den meisten Zfichtern ausgefibt, da 
allgemein, besonders zu Ausstellungszwecken, 
stets die gr6Bten V6gel zur Nachzucht bevorzugt 
werden. So kommt es, dab der domestizierte 
Wellensittich heute durchschnittlich bedeutend 
gr61?er als der Wildvogel geworden ist. 

Kurz erw~ihnt sei auch noch die sogenannte 
Ge/iedererkrankung des Wellensittiehs. Von allen 
Ab~inderungen k6nnte gerade sie noch am ehesten 
als typische Degenerationserscheinung aufgefaBt 
werden, die unter dem Einflusse der besonderen 
Domestikationsbedingungen entstanden ist. 
Hier haben zun~ichst neue, umfangreiche Unter- 
suchungen yon ARMOUR (vgl. B. B. 37 Suppl., 
1936 ) best~itigt, dab die Gefiedererkrankung tat- 

s/ichlich erblich und von einem einzigen men- 
delnden Faktor abh~ingig ist (vgl. STEINER, 1932 ). 
NuBerst wichtig ist ferner ein Bericht aus Austra- 
lien, dab die Gefiederkrankheit 1936 auch unter 
den frei lebenden Wellensittichen festgestellt 
werden konnte (B. B. 45, 1938)- Es ist deshalb 
kaum noch daran zu zweifeln, dab wires bier 
ebenfalls mit einer von den besonderen Gefangen- 
schaftsverh/iltnissen vollst~indig unabh~ingigen 
Mutatiort eines ffir die normale Gefiederentwick- 
lung verantwortlichen Genes zu tun haben. 

Bei einem Uberblick fiber den gegenw~irtigen 
Stand der Domestikation des Wellensittichs 
dr~ngt sich vor allem der Eindruck auf, als ob 
der ProzeB des Mutierens heute mit erh6hter 
Intensit/it ablaufen wfirde. Leicht k6nnte man 
zum Schlusse gelangen, dab es wiederum die 
spezifischen Domestikationsbedingungen seien, 
welche diese H~iufung der Mutationen bedingten. 
Man k6nnte sich vorstellen, daB, nachdem erst 
einmal die erstei1 Mutationeli ausgel6st wurden, 
und gewisse Gene in einen labilen Zustand ge- 
rieten, dieser Vorgang nunmehr mit gesteigerter 
Geschwindigkeit sich fortsetzte; dies vor allem 
in jenen Genen, welche eine multiple Allelo- 
morphenreihe entwickelten. Dennoch w~iren 
diese Uberlegungen ein TrugschluB. Die nach- 
folgende tabellarische Zusammenstellung aller 
bisher beim Wellensittich sicher nachgewiesenen 
Mutationen, mit Angabe des Zeitpunktes und 
Ortes ihres Auftretens, 1/il3t deutlich erkennen, 
dab yon einem solchen Zusammenhange keine 
Rede sein kann. Sehr viele (die meisten?) der 
wichtigsten Mutationen sind, genau gleichgebil- 
det, sowohl im Freien als auch in der Gefangen- 
schaft aufgetreten ; keine einzige, selbst nicht die 
degenerative Gefiedererkrankung, zeigt eine 
besondere Beziehung zu bestimmten Domesti- 
kationsbedingungen. Eine H~iufung der Muta- 
tionen in der Gefangenschaft ist dagegen nicht 
zu fibersehen. Sie ist aber leicht zu erkl~iren aus 
dem Umstande, dab die meisten Mutationen, 
weil sie recessiv sind, erstmals im heterozygoten 
Zustande gar nicht in Erscheinung treten und 
erst manifest werden, wenn zuf~illig zwei solcher 
heterozygoter Individuen zur Paarung mitein- 
ander gelangen. Diese Wahrscheinlichkeit wiichst 
unter den vom Menschen geschaffenen Verh/ilt- 
nissen der kfinstlichen Zfichtung, namentlich, 
wenn Inzueht direkt begfinstigt wird. Die einzig 
feststellbare Domestikationswirkung besteht 
darin, dab mit der Zeit eine zunehmende Hete- 
rozygotie der Zuchttiere eintritt, die ihrerseits 
das Sichtbarwerden neuer Mutanten erleichtert. 
Hiervon abgesehen lassen sich Zusammenh~inge 
irgendwelcher anderer Natur zwischen den Mu- 
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t a t ionen  und dem i lmeren,  genotypischer t  Zu- 
s t ande  der  mut i e renden  Ind iv iduen  (etwa zum 
Zus t ande  der  He te rozygo t i e  als solcher,  oder  zur  
benachba r t en  Lage  des mut i e renden  Genes zu 
e inem schon mut ie r ten)  ebenfal ls  n ich t  nach-  
weisen. Nach  wie vor  m a c h t  der  Muta t ions-  
vorgang  selbst  den E i n d r u c k  des rein Zuf~illigen 
und Richtungslosen,  m i t  Ausnahme viel leicht  
jener  ANinderungen ,  welche sich als for t laufende 
Stufen einer  mul t ip len  Al le lomorphenre ihe  zu 
e rkennen  geben.  

Die Bedeu tung  der  b isher  aus der  Haus t i e r -  
werdung  des Wet lens i t t ichs  zu z iehenden Folge-  
rungen schein t  somi t  eine zwiefache zu sein:  
Einerse i t s  geht  aus diesem bis in alle Einzel -  
he i t en  genau zu verfolgenden Domes t ika t ions -  
versuche g r6BtenAusmaBesmi t  a l ler  nurwt insch-  
ba ren  Deut l i chke i t  hervor ,  dab  die En t s t ehung  

neuer  SpieIar ten  und  RasseI1 einzig und  allein 
yon einzelnen mu t i e r t en  Ind iv iduen  ausgeht ,  
welche die neuen Merkmale  spon tan  aufweisen. 
En tgegen  der  vielfach ve rbre i t e t en  Ansicht  
erfolgt  dieses Auf t r e t en  neuer  Mutan ten  voll-  
st~indig unabh~ingig yon i rgendwelehen iiuBeren 
Bedingungen,  t re ten  doch ident ische Muta t ionen  
sowohl in der  Gefangenschaf t  als auch im 
Fre ien  auf. Bei der  E n t s t e h u n g  der  Haus t i e r -  
rassen spiel te  lediglich die yon sei ten des Men- 
schen durchgef i ihr te  kt inst l iche Selekt ion solcher 
mu t i e r t e r  Ind iv iduen  eine Rolle.  I m  i ibrigen 
s ind H a u s t i e r m e r k m a l e  n ich t  verschieden yon 
Merkmalen,  die m u t a t i v  auch in freier W i l d b a h n  
auf t re ten  k6nnen (vgl. auch FRIEDE~TI~AL, 
1933). . Andererse i t s  scheint ,  je vol ls t / indiger  
nach  und  nach alle t i be rhaup t  m6glichen Muta-  
t ionen be im Wel lens i t t i ch  zum Vorschein und 

Tabelle i.  Z e i t  u n d  O r t  des  A u f t r e t e n s  d e r  M u t a t i o n e n  des  W e l l e n s i t t i c h s  s e i t  s e i n e r  
e r s t e n  E i n f t i h r u n g  aus  A n s t r a l i e n  184o. 

Mutation 

t. Gelb . . . 
(Weig) 

2. Graufltigel . 

3. Hellfltigel . 

4. Hellbauch . 

5. Blau . . 

6. Geibmasken 

7. Albino I 
(Lutino) 

8. Isabell . . . 

9- Opal . . . 

IO. Schieferfarbe~ 

i i. Fa lb  . . . . .  

12. Albino I I  

13. Oliv (Mauve) 

Gen 

rp 

rg 

rc 

Allel yon IR? 

1 

lp 

O 

oi 

Allel yon O? 

Allel yon O? 

cf 

c? 

Sm 

Sg 

Allel yon S? 

k 
? 

D 

14. Grau I . . 

15. Reinfarben .  

16. Grau I I  . 

17. Haube .  

~8. Gefiederkran~ 
heit . . 

Zeit und Ort 

1872, 1877 , Belgien 
1878, 1884, Deutschland 

1875, 19o2 Deutschland, 
1877--78, ]3elgien 

193 o, Australien, 
friiher schon ill Europa 

1936, Holland 

1878 , 13elgien, vor 191o, Frankreich 

188o, Belgien, 1935--37, England, 
Kontinent,  Australien 

1879, Belgien, 1931--32, Deutsch- 
land, 1932--38 , England 

1927---29, England, Frankreich 
1931, Kalifornien, Anstralien, 
1932, Deutschland 

1879 , ]3elgien?, 1833, Australien 
1934, England 

1935, England 

1929, Schweiz, 1931, Kalifornien 
1932, Deutschland 

1933, Deutschland, 1935, England, 
Australien 

1879. Belgien?, 19o6--o9 Frank-  
reich, Deutschland, 1919, Frankr  

1934, Australien 

193 o, Schweiz?, 1934, England 

1933, England 

1937, Australien 

Vorkommen 
beim Wildvogel bei and. V6geln 

h~ufig / h~ufig 

nachgewiesen / nachgewiesen 

nachgewiesen 

nachgewiesen 

seit 1864 in allen L~indern 

nachgewiesen 

nachgewiesen 

nicht selten 

h/~ufig 

h/~ufig 

nachgewiesen 

nicht selten 

nachgewiesen 

h~ufig 

nachgewiesen 
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zu unserer  Kenn tn i s  gelangen, sich immer  mehr  
die M6glichkeit zu bieten,  eine lJbers icht  tiber 
alle an der Ausb i ldung  bes t immte r  Merkmale, 
e twa der Gefiederf~trbung, betei l igten Erbfak-  
toren  zu erlangen. Da ln i t  erschlieBt sich die 
weitere M6glichkeit, diese Gene in ganz be- 
s t immte  Beziehungen zu den von  ihnen  abh~ngi-  
gen morphologischen und  entwicklungsphysio-  
logischen Differenzierungen zu setzen, u n d  
da ln i t  die Ket te  einzelner En twick lungsphasen  
zu schlieBen, welche Gen u n d  AuBeneigenschaft  
nf i te inander  verbindet .  
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Die  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. 95 bis 144. 

Patent Nr. 95: ,,Hybriden Teerose", 
angemeldet am I. August 1933, erteilt am 24. April 
1934. ALEXANDER MONTGOMERY t,  zuletzt in 
Amherst, Mass., angemeldet durch ROBERT J. 
MONTGOMERY als Testamentsvollstrecker; iibertra- 
gen an The Montgomery Company, Hadley, Mass. 

Dureh Kreuzung yon ,,Madame Butterfly" und 
�9 ,Premier Supreme" entstand die neue Spielart, die 
sowohl zur Treibhaus- als auch zur Frei landkultur  
geeignet ist. Die kr~iftige buschige Pflanze gedeiht 
auch ohne besondere Pflege gut und treibt  nach 
jedem Schneiden neue Bliiten. Bemerkenswert 
ist die Farbe der neuen Sorte; nach dem (3ffnen 
zeigen die ~ul3eren Bliitenbl~itter ein br~unliches 
Orange oder I~apuziner-Orange, w~hrend die Mitre 
Pfirsichrot ist. Die ~iuBeren Bl~itter 6ffneI1 sich 
weft, w~ihrend die inneren etwa zwei Tage lang 
noch geschlossen naeh oben stehen. Jedes Blfiten- 
blat t  ist an seiner Basis cadmiumgelb gef~irbt und 
diese T6nung erstreckt sich als leichter Schatten 
oft noch etwas h6her hinauf. Aueh bet schlechtem 
Wetter ~ndert die Bliite wenig ihre ursprtingliche 
Farbe. 

S~mtliche Farbenangaben beziehen sich auf 
Ridgeways Farbenskala, Tafeln I - - IV .  

Patent Nr. 96: ,,Rose", 
angemeldet am 19. Mat 1933, erteilt am 15. Mat 
1934. JOSEPHINE D. BROWNELL, Little Compton, 
R . I .  

Eine Abart  der im Pflanzenpatent  Nr. 28 be- 
schriebenen IKletterrose mit  neuen Eigensehaften, 
besonders was immerwlihrende Blfitezeit und Gr6Be 
der einzelnen Bltiten anbetrifft. Der Duft ist sehr 
kr~kftig und die Farbe ein goldiges Orange, das ins 
Seharlachgelb, Orange- und Kupfergelb bis Cad- 
mium- und Goldgelb spielt. Da die Blfiten auf sehr 

langen Stielen sitzen, was bet Kletterrosen selten 
ist, eignen sie sich gut zum Schneiden ffir den 
Verkauf. 

Patent Nr. 97: ,,Rose", 
angemeldet am 28. Januar  1933, erteilt am 15. Mai 
1934. WARWICK G. BATE, Newton Falls, Ohio. 

]~eansprucht wird eine Abart  der Hybriden- 
Teerose ,,Francis Scott Key", die, in Farbe und  
Wuchs sehr ~hnlich der Mutterpfianze, im Gegen- 
satz zu dieser im Treibhaus auch im Winter sich 
roll  6ffnende sch6ne Bliiten entwickelt, welche ihre 
Farbe nicht verlieren. Charakteristisch ffir die Art  
sind die ovalen dunkelroten Blfitenbl~itter, die sich 
nach auBen einrollen, so dab die R~inder nach der 
Spitze zu konvergieren. Die Farbe der Rose kann 
nach Klosters ,,Color Guide" (Tafeln 39--44) als 
amaranthrot,  purpurrot, carmin bis magentarot,  
violett und solferinorot bezeichnet werden, je nach 
der Zone, in der die Pflanze gezogeu wird. 

Die Rose eignet sich gut zur Winterkul tur  unc~ 
liefert gute Schnittrosen. 

Patent Nr. 98: ,,Fresie", 
angemeldet am 23. Juni  1933, erteilt am 22. Mat 
1934. WILLIAM PITT MORGAN, Marion County, 
Ind.; fibertragen an Elder & Elder Samenschule, 
Indianopolis, Ind. 

Das Patent beschreibt eine l~reuzung zwischen 
einer unbekannten Fresienart und ,,Elder's Giant 
White", die besonders grol3e Blfiten yon hellem 
Lavendellila hervorbringt. Bet einer Ausstellung 
1933 erhielt die Pflanze eine goldene Medaille. 
Der gerade Wuchs, die langen, schmalen BIAtter 
und die langen, waagerecht stehenden ]31fitenrispen, 
vor allem ihre guten Versandeigenschaften kenn- 
zeichnen die nene Zfichtung vor allderen Fresien- 
arten. 


