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Markerbstn <lurch cinch h6hercn Gchah air 
Trockensul)stanz in vtrgleichbartn Reifestaditn 
(wenn die Korngriil3e hicr noch vorl~iufig wie 
bisher als Mal3stab f/it die Pflfickrtifc beibehalten 
wird). Bei einztlntn Markerbsensorten Iiegt cl 
sclbst bti hohtn t(oI ngr il.'en erslaunlith niedrig 
und sttigt trst spiit und steil an. l) tr  Zucktr 
gehalt, bezogen auf die l:rischsubstailz, ftillt bei 
den Pahlerbsen mit ztmehmender NorngrSBe 
rasch ab, bti den Markerbsen sttigt er dagegen 
his zu mittleven Korngr613tn (und dar(iber) ml 
und fiillt erst zu den gr/il3ten K6rnern etwas ab. 
Durch diese beiden leieht analytisch fal3bartn 
Merkmalt liil3t sich wiihrend der Pfliickreife dtr 
Markcrbsen und Pahlerbsencharaktel- fist- 
stellen, l)ureh diese Krgtbnissc ist gleiehzeitig 
dtr  analytische Bewtis gefiihrt ffir die Tatsaehc, 
(tab Markerbsen auch in gr6berer Sortierung 
infolge (its geringertn Trockensubstanzgchaltcs 
zarter, infolge des grSI3ertn Zuckergehaltes siil3er 
schmecken als die Pahh!rbstn, die nut in feinsten 
Sortierungen bzw. bei einigen Sorttn zwar aueh 

in gr613eren Kolngr&13en, abcr nut in friihtslcl~ 
(ertragsarmen) Stadien anniihernd iihnliche Gi.itt- 
merkmale besitzcn. 1)ab(i ist cindeutig fcst 
gestellt, dal3 die Kltinhei/ des Kornes an sich 
kein (;iittmerkmal ist, viclmehr dic kleinsten 
Sortierungen der Pahh, rbstn nnF infolge ihr<l- 
.lugtnd noch tim: Zusalnnlensttzung aufweiscn, 
(tie bei den Marktrbsen limgere Ztit clhaltun 
bleibt, s() (|al.i t)ei gleicher (~,tsehlnaeksgiit( 
iiltere H~lsen verwerttt, als() hi;herr Ertriixu 
erzielt werden kiinnen. I)ie tingehcnde I)ar 
stellung (tcr Sortenunters('hiede, die liEN KItAt'> 
(lemnitchst ver6fftntliehen uird, wird die Not 
wendigkeit dartun, dic handels/iblichen Sor- 
tiernngsgrenzen auf (;fund ditser {'berlegungcu 
im tinzelnen nachzupriifcn, um ttwaige Lci- 
stungsreserven bei einigtn Sortml auszusch6pftn. 
l)arfiber hinaus gebeu aid hier nut in einem 
vorltiufigen {"bet-blick gcstrtiften Ergebnissc 
dem Zfichter den Ausgangslmnkt fiir planmfiBigc 
t~'r(ihausltse auf (iiittmerkmale umt [6rdtri/ 
damit (tie Schaffung neuer (;iittsortcu. 

Ludwig Kieflling "t"- 
Mit Geheimcm Regierungsrat Prof. I)r. L,,:D- 

wit; KIESSLIN(;, dtIn friiheren Inhaber des Lehr- 
s.tuhles fiir Acker- und Pflanztnbau und 
Pflanzenzfichtm~g an der Teehnischen Hoeh- 
schule in Miinchen ist am 3. Februar dieses 
.]ahres einer der Pioniere der deutschen Pilaw 
zenz/ichtung gestorben. Am 3L Mfirz I875 zu 
Schwarzenbach an der Saale in der Bayerischen 
()stmark geboren, kam er schon frfih mit der 
l.andwirtschaft in tnge Fiihhmg. I)er Vater war 
Bfiekermeister und Landwirt, und gerade die 
Verbindung yon Landwirtschaft, mit dem gt- 
trtidevcrarbeitenden (iewerbe inl Elternhaus, 
nmg mitbestimmend f(ir seine sp~itere Lebens- 
arbeit gewesen sein. Als er nach seinem Studium 
bei seinem Lehrer C. KRAuS als Assistent eintrat, 
war in Bayern eines der vordringlichsten Pro- 
bleme in der Bayerischen Landwirtschaft, (tie 
Hebung der Qualitiit der Braugersten, vet allem 
im Raum um Miinehen und um andere bayerischc 
Zentren des Brauerei- und Mglzereigewerbts. 
KII~:SSLING hat diesis Problem in z:Aher jahrt- 
langer Arbeit zusammen lint bew/ihrten Mit- 
streitern in \Vissenschatt und Praxis gemeistert. 
Die L6sung dieser Aufgabe brachte neben der 
eigentlichtn z/ichtcrischcn Bearbeitung tier 
Gerste eine ganze l(eihe wm aucl, noch heutt 
giiltigen wissensehaftlichtn Erkenntnissen. t:s 
sci nut an die Erbbtdlngthti t  tits EiweiL{gehaltes, 

an das Keimrtifeproblein mit allen stinen Aus- 
strahlungen his znr Auswuehsfrage bei unsercn 
Getreiden, an die hmnunitiitsziichtung (Streiftn- 
krankheit) u. a. m. trinnert. Auch mit die ersten 
exakten Untersuclmngen an Mutanten durch 
Chlorophyllverlust bei (;erste wurden wm ihm 
durchgeffihrt. (;bet ditse wissenschaftlichc 
"|'~it:.gkeit, die sich dann auBer auf Gerste auf 
fast alle unsere Kulturpflanzen erstreckte und 
dabei vicle wichtige allgemein g/iltige Erkennt- 
nisse wie praktische Ergebnisse zeitigte, ist 
"KIESSLING der Baumeister <let Bayerischen 
Landessaatzuchtanstalt und der ganzen bavc- 
rischen Pflanzenziietmmg geworden. Bei den 
schwierigen Besitzverhfiltnissen und der starken 
Gliederung in klimatischer und bodenkundlicher 
Beziehung in der Baverischen Landwirtschaft 
war die Auswertung der zfichterischen Arbeit in 
die Breite mindesttns tbenso schwierig wie die 
ziichterisehe Arbeit stlbst, die den versehieden- 
sten Erfl~rdernissen Rechnung tragen muLItc. 
So hat KIESSLIN(; in dot ()rganisation wm 
l)flanzenziichtung, Sortenversuchswesen, Saat 
~utbau und Ackerbau in Bavern ein lnstrmntnl 
der Produktionsf6rderung geschaffen, das man 
als beispielhaft bezcichnen kamL Nit hat er dic 
Pflanzenz/iehtung als Selbstzweck gesthen, son- 
dtl-n seine Bestrebungen gingen immer dahin, 
paralltl mit dtr zfichterischen Vorbesserullg 
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der Pflanzen eine demgem~il3e Erh6hung der 
Ackerkultur gehen zu lassen. Wie er bei der 
Gerste der Bayerischen Landwirtsehaft durch 
seine pflanzenzilchterische, ackerbauliche und 
organisatorische Arbeit aus einem Engpal3 her- 
aushalf, so hat er die Qualit~itshebung aueh beim 
Weizen als einer der ersten dutch zilchterische 
Arbeit in Angriff genommen und bereits 1911 
der bayerischen Staatsregierung Vorschltige fiir 
die Errichtung einer Versuchsmilllerei und 
Bfckerei gemacht, die dann erst viete Jahre spfi- 
ter nach viel Kampf  zur Wirklichkeit wurde. Als 
einer der ersten hat er 
auch die planm~gige zilch- 
terische Bearbeitung der 
Acker- und Dauerfutter-  
pflanzen begonnen, und der 
Ausbau der Luzernezilch- 
tung und des Luzernesaat- 
baues in Franken ist mit  
seinem Namen ebenso eng 
verknilpft wie die ztich- 
terische Bearbeitung der 
R~mlinger und Oberndorfer 
Runkelrilbe, die die Grund- 
lagen ffir eine Reihe an- 
derer deutscher Rilben- 
zilchtungen lieferten. Wie 
er bei der Gerste die Im-  
munitfit gegen Helmin- 
thosporium fixierte, so 
wurden beim Weizen unter 
seiner unmittelbaren Lei- 
tung Spelzweizenbastarde 
in die Rostimmunit~its- 
z~ichtung eingefilhrt. Die 
ziichterische Bearbeitung 
des Fichtelgebirgshafers 
und yon landst/indigen 
R%gensorten in den rau- 
hen bayerischen Gebirgslagen sind seiner An- 
regung und Mitarbeit ebenso zu danke~ wie 
die Inangriffnahme der Rebenzilchtung unter 
seiner Agide ihren Anfang nahm. Auch eine 
Reihe yon anderenSonderkulturen wurden dutch 
ihn Gegenstand zilchterischerArbeit in Baycrn, 
und die gesamte Technik der Pflanzenzfiehtung 
hat  er fast in allen ihren Teilen wirksamst be- 
fruehtet. Darilber hinaus ist aber kaum ein 
Gebiet des gesamten Ackerbaues, das nicht 
durch ihn oder durch seine Mitarbeiter und 
Schiller nach irgendeiner Richtung mit Erfolg 
bearbeitet  wurde. 

Besonders erw~ihnt mul3 dann aber fiber seine 
wissenschaftlieh-forschende, organisatorisehe und 
speziell pflanzenzilchterisehe T/itigkeit hinaus 
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sein Wirken als akademischer Lehrer werden. 
Viele Tausende seiner Schiller, zu denen filhrende 
M~inner in Partei und Staat z~ihlen, legen davon 
Zeugnis ab. Hier lebt sein Geist weiter, hier hat 
er der deutschen Landwirtschaft im atlgemeinen 
und der deutschen Pflanzenziichtung im beson- 
derell ein Verm/ichtnis hinterlassen, das fort und 
fort wirken wird. Selbst weft vorausschauend in 
seinen Arbeiten hat er als Lehrer von hoher 
Warte aus zu seinen Studenten gesprochen. Bei 
aller Gediegenheit seines ~K6nnens und Wissens 
auch um das Kleinste hat er Probleme aufgezeigt 

und vor allem in kritischer 
Behandlung dargelegt, die 
die Urteilskraft seiner H6rer 
sch~irften und die sic trotz- 
dem das Weite sehen lehr- 
ten, das Weite, das der 
richtige Zilchter voraus- 
schauend sehen mug, wenn 
er der Wegbereiter ftir die 
Landwirtschaft in ihrer 
Gesamtheit  sein soil. Viel- 
fach waren die Anerkennun- 
gen, die ihm in seinem 
arbeitsreichen Leben zuteil 
wurden. So war ibm die 
grol3e Max Eyth-Plaket te  
yon der deutschen Land- 
wirtschaftsgesellschaft ver- 
liehen worden, bei der er 
durch lange Jahre wert- 
voller Mitarbeiter war. So 
geh6rte er auch dem Baye- 
risehen Landwirtschaftsrat 
als Ehrenmitglied an, und 
in den verschiedensten Or- 
ganisationen und Einrich- 
tungen, die der deutschen 
Pflanzenzilchtung dienten, 

war er tfitiger Berater und F6rderer. So wurde 
ihm auch vom Filhrer als erstem deutschen 
Pflanzenzilchter die Goethemedaille filr Kunst 
und \Vissenschaft verliehen, u n d e r  hat diese 
Auszeichnung nicht als pers6nliche betrachtet,  
sondern er sah darin eine Anerkennung filr die 
Lcistung des Berufsstandes, nicht zuletzt der 
deutschen Pflailzenziichtung. 

Einsatzbereit bis zum letzten bei allen seinen 
Bestrebungen, denen er immer in fester Form 
Gestalt und Leben zu geben trachtete, kann 
] ~ I E S S L I N G  ZU den markantesten Gestalten in der 
Geschichte der wissenschaftlichen wie prakti-  
schen Landwirtschaftsf6rderung wie insbeson- 
dere der Pflanzenziichtung gez~ihlt werden. Sein 
Weg war durch schwere KEmpfe unterbrochen. 

8 
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H a r t  h a t  er geMimpf t ,  dabe i  war  cr mensch l i ch  
gt i t ig  m i t  e i nem le i ch ten  H a n g  zur  I ronic ,  abe r  
l a u t e r  im  Wol len ,  pe in l ich  in Sachen  des Tak te s ,  
im Sinnen  u n d  H a n d e l n ,  von  e incr  k a u m  zu 
i i be rb ie t enden  Gewissenhaf t igke i t .  E r  war  ein 
Vorb i ld  an  E i n f a c h h e i t  und  v611ig frei yon 
Ef f ek thasche re i .  So ist  er sch l ich t  wie er ge leb t  
n a c h  e inem I4 t / i g igen  T o d e s k a m p f ,  den  er m i t  
se iner  bew/ ih r t en  Ene rg i e  bis z u m  phys io logisch  
L e t z t m 6 g l i c h e n  f i ihr te ,  in R u h e  und  re iner  Ab-  

gekl f i r thc i t  g c s t o r b e n  als das  Bi ld  eincs deu t -  
schen  Menschen,  der  sein Ziel  in de r  G e m e i n s c h a f t  
sah.  So wurde  er  auch  gesch~itzt als u n b c s t e c h -  
l iehcr ,  unbee inf lu l3barer  Wissensehaf t l e r ,  als 
G u t a c h t e r  und  als Kr i t i ke r ,  so ha t  scin W o r t  in 
v ie l em Ge l tung  b e k o m m e n  und beha l t en  in der  
d e u t s c h e n  L a n d w i r t s c h a f t  und  n ich t  zule tz t  in 
tier d e u t s c h e n  P f l anzenz t i ch tung .  

HANNS KREVTZ, Miinchen.  

REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Vererbung. Von F. OEHLKERS. Fortsehr. ]~ot. 
9, 291 (r94o). 

Durch  (tie Abt rennung  der Abschni t te  Determi-  
nat ion und Cytogenet ik  und {}bernahme der  
Heterosis-,  Sterilitttts- und I ,etal i t t t tsfragen in tins 
Kapi te l  Entwicklungsphysiologie  erfghrt  tier Ab- 
schni t t  t iber Vererbung in den , ,For tschr i f ten  tier 
Bo tan ik"  nunmehr  eine straffere Geschlossenheit  
und kann zudem an t~reite und Zusammenhang  
gewinnen, wghrend frfiher in den einzelnen Jahren  
nur  Tei lgebiete  behande l t  werden konnten.  J e t z t  
wird alles das besprochen, was mi t  den Fragen der 
Vertei lung und Lokal isa t ion der Gene und dem 
Muta t ionsprob lem zusammenhgngt .  AuI dem Ge- 
biete der Genomanalyse  bei Rassenbas tarden sin(l 
For t schr i t t e  in der Durchf t ihrung yon Te t raden-  
analysen (Salpiglossis, Neurospora) erzielt  worden. 
Wel ter  ausgebaut  wurde die Gen- und Koppelungs-  
analyse bei den klassischen Objekten  Mais, Antir rhi-  
num, Pisum, Phaseolus vulgaris (SCHI~.I~ZII~FRS 
sch6ne Arbe i t  wird leider nicht  erwtthnt) und einer 
Reihe weiterer  Objekte.  Unter  den Arbei ten  fiber 
Genomanalyse  bei reziproker  Translokat ion sind 
vor  a l lem neuere Unte rsuchungen  RENNERS an 
Oenotheren der 13iennisgruppe und ScHwEsz~am.:s 
und seiner Schule an b. 'u-Oenotheren zu nennen.  
Am Anfang der  Genonlanalyse bei Ar tbas tardie-  
rung in der  Ga t tung  St reptocarpus  s tehen Unter -  
suchungen yon OEHLKERS. \Vieder  ha t  (:lie Er-  
scheinung der  Genlabi l i ta t  zu verschiedenen Ar- 
beiten angeregt.  Die Deu tung  der Labitit/Lt des 
Crucia ta-Merkmals  bei Oenothera  fiihrte zu einer 
Diskussion zwischen RENNER und OFHLKERS. 
Unte rsuchungen  SC}a:W>:MMLLS an Fu-Oenothe ra  
erbrachten  den Nachweis  des Labi lwerdens yon 
Genen iiber den Einf lug  nr t f remden Plasmas. In 
der Frage nach der  Bedeu tung  des Plasmas  als 
genetisches Kons t i tu t ionse lement  tob t  noch immer  
(ler Kampf  auf dem Epi lobium-Sehlachtfe lde ,  mad 
BR*2CmCR (Plasmon) und LEHMANN (Hemmungs-  
gene) waren im iBerichtsabschnit t  (lie Rule r  inl 
Strei t  der Meinungen. In der Mutat ionsforschung 
zeichnet  sich immer  deut l icher  die Entwicldm~g iu 
der Rich tung  ab, dab (lie Mehrzahl  (ler , ,Gen- 
mu ta t ionen"  unter  (lie Ver/ inderungen chrolno- 
solnaler Na tu r  eingereiht  werden muB. Von Be- 
deutung  isk auch der Anschlug, den die Virus- 
Iorschung an die Genetik,  speziell die 5,Iutations- 
forschung, gefunden hat. 5"chmidt. <' 

Die Bezeichnung der ,,Gene" yon Antirrhinum 
majus, nebst Bemerkungen zur genetischen Nomen- 
klatur und Begriffsbildung. Von E. K N A P P .  
(Kaiser lITilhelm-lnst, f .  Ziichhtng.@~rsch., Erwin 
I~aur-fnst., Miincheber~,/3lar/< ) Z. Al)s tamm.lehre 
79, 253 ([94z)- 

Die im wesentl ichen von I(UCKUCK, ~CHICK lln(l 
~TUBBE s t a l I ln l ende  Nomenk la tu r  der  Gene wm 
Anlirrhinum majm~ wird einer Kr i t ik  unterzogen.  
Zun/ichst setzt  sich Vcrf. mi t  den Begriffen , ,Erb-  
fnktor"  und . ,Gen"  auseinnnder, die er durch dic 
Termini  , ,Locus" fEir den Or t  und ,,Allel" fiir (lie 
Ausprt tgungsform eines mendelnden Unterschiedes  
ersetzt.  Bisher wurden die Gene bei Ant i r rh inum 
nach ihrer recessiven Erscheinungsform benannt .  
l)ns f/ihrte zwangslttufig dnzu. dominan te  Mutanten  
durch eine \ :e rne inung des dominnnten Ph~tnotyps 
zu bezeichnen. So wurde z. t3. eine ( lominantc 
Mutante ,  die sich yon der Ausgangsform dutch einc 
gelbe Blat tbasis  unterscheidet ,  nicht  Basiflava. 
sondern Abasiflaw~ 1)enannt. also mi t  einer Eigen- 
schaft  ( ,micht mi t  gelber Basis")  belegt,  die sic 
gar n icht  besitzt ,  wtihrend nlle recessiven Mutan teu  
mi t  e inem das bei ihnen ph/ inotypisch manifes t ier te  
Merkmal  ausdriic kenden Swnbol  t)ezeiclmet wurden.  
Verf. lehnt  (lie bisher iif)liche Bezeichnungsweise 
der Gene VO1] ,al ntirrkinzmz ma]zts als mlha l tbar  ab. 
Nach einer kurzen l)iskussi(m werden dann Vor- 
schlgge f/Jr (lie Bezeichung tier l ,oci un(t Allele im 
Sinne der ve to  Verf. gelnnehten Emwfinde  und im 
Einklang mi t  tier I:930 festgelegten in ternat ionalen 
Regehmg gemacht ,  l )anach sollen die Loci nach 
dem zuerst  gefundenen abweichen(len und charak 
texistischen Allel du tch  eine lnteinisehe oder  grie- 
chische Bezeichnung benannt  wer(ten, deren Ab- 
k~rzung als Symbol  verwen(let  wird. \Venn sich 
(Ins al)weichende Allcl bei He te rozygot ie  ve to  Allel 
des S tanda rd typs  l~i(ht oder nur  wenig unter-  
scheidet,  wird es klein, im anderen b'alle grol3 ge- 
sehriel)en. I)as Standnrdal le l  sell durch ein -'~ oder 
(lurch das Symbol  mi t  dem ~- (z. ]~,. n iv  t-) be- 
zeichnet  werden. Von bcs(m(lerer Wicht igkei t  ist 
(lie \Vahl vines S tnndard typs  bei Ant i r rh inum.  
Einen  yon den oben erwtihnten Autoren aufge- 
s tel l ter  Stnndar( l ty  t) verwir f t  Verf. nach den( 
Grundsa tz :  .,AIs Stan( tnrdtyp kann nur ein I(li(> 
typus d ienen" .  Es wird vorgeschlngen, den hl io-  
typus der seit  ~)()7 ingezi ichteten . ,Sippe 5 ~ ala 
%tadardtypus aufzustellen. (lie (lie Ausgangsform 
der meis ten Ant i r rhinum-.Mutanten ist. Abschlie- 
I3end werden Vorschl/ive t/ir die auf (;rutld ([(q 


