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den einzigen uns in der Literatur bekannten Muta- 
tionsversuchen mit  Flachs yon LEVAN (8) ist ebenfalls 
eine bemerkenswerte Mutation mit  Steigerung des 
Strohertrages und der Langfaserausbeute aufgefullden 
worden. Es handelt  sich hierbei nm dell seltenen Fall 
der Leistungssteigerung einer Chlorophyllmutante. 
Naeh den Priifungen GRA~,,I~ALLS (3, 4) und den Be- 
richten GUSTAI~SSONS und Mac KEYS (6) hat te  diese 
Mutante im Durchschllitt yon 4 Jahren einem um 
5% h6heren Strohertrag, w~ihrend der Samenertrag 
praktisch gleich der Ausgangssorte ,,Concurrent" war. 
Besonders hervorzuheben ist, dab die Langfaseraus- 
beute um etwa 1% h6her als bei ,,Concurrent" lag 
(GRANI-IAEI. 4). Die technologische Prtifung unserer 
Mutanten in bezug auf Rbstfaserausbeute, Langfaser- 
anteil und Qualit~it der Faser stehen noch aus. In  
vorftiblenden Rbstversuchen mit  Erntemater ial  des 
Jahres 1953 wurde bei einer faserreichen Mutante der 
Sorte ,,Stamm36" eine Gesamtfaserausbeute yon 
23,1% mit  einem Langfaseranteil  von 21, 5 % erzielt, 
w~ilarend alas gerbstete Stengelmateriai der Ausgangs- 
sorte im gleichen Jahr  nut  17,2 % Gesamtfaser und 
lO,2 % Langfaser aufwies. 

E. Z u s a m m e n f a s s u n g  
Mit  dem Ziel, den Weft  der experimentellen Muta- 

tionsauslbsung fiir die Flachsziichtung zu untersuchen, 
sind durch R6ntgenbestrahlung yon Flachssamen 
zahlreiche Mutationen aus dell beiden Faserleinsor- 
ten ,,Eckendorfer frtih" und ,,Mfihrisch-Schbnberger 
S tamm 6", aus dem 01faserlein ,,M~ihrisch-Schbnberger 
S tamm 36" und dem 011ein ,,Sorauer S tamm 65" aus- 
gelesen worden. Zur Zeit umfaBt das Sortiment 

insgesamt 523 Mutanten, die sich haupts~ichlich durch 
Bltitenfarbe und -form, Antherenfarbe, Samenfarbe 
und -gewicht, Stengell~inge, Reifezeit, Bastgehalt  u. a. 
yon ihren Ausgangsformen unterscheiden. 

Zfichterisches Interesse beanspruchen in erster 
Linie solche Formen, deren Merkmale in p o s i t i v e r  
Richtung abge~indert worden sind. Aus den seit 1948 
wieder aufgenommenen Untersuchungen ist ersicht- 
lich, dab einige Mutanten bereits als solche ztichte- 
rischen Wert  besitzen, andere ftir weitere Kombina- 
tionen geeignet erscheinen. 
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(Aus dem Institut ftir Zierpflanzenbau der Technischen Hochschule Hannover) 

. Beitrag zur Frage der Erhbhung der Prozente gefiillt bliihender 
und der Bedeutung Allgefiillter Levkojen fiir den Erwerbsgartenbau 

Von  R ,  MAATSCH* 

M i t  2 T e x t a b b i l d u n g e n  

Mit der 1948 wieder beginnendell normalen Ent-  
wicklung im deutschen Zierpftanzellbau hat  auch die 
bis dahill llur wenig bekallnte ,,Allgeffillte" Levkoje 
zun~ichst langsam ulld dann in steigelldem Mage Eill- 
gang gefunden (I). Diese Verbreitung gab der Praxis 
Veranlassung, auch bei den tibrigen ,,normalen" Lev- 
kojen-Klassell nach M6glichkeiten zu suchen, die Pro- 
zente der geffillten Bliiten, die im Durchschnitt  all- 
gemlein nut wellig fiber 5 ~ % (etwa 55 %) liegen, zu er- 
h6hen. Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, die hier be- 
gangenen Wege aufzuzeigell und dell heutigen Stand 
darzustellen. 

Die Kul tur  der Levkojen zum Schnitt wird seit 
Jahrzehnten im Erwerbsgartenbau illsbesondere in 
den Frtihjahrsmonatell  betrieben. Je nach Absatz- 
gebiet ist die Nachfrage nach dieser Schnittblume 
verschiedell. Gr613te Bedeutung hat die Levkojen-  
kultur unter Glas seit Jahrzehnten in den nordischen 
Staaten, aber auch in Deutschland, insbesondere im 
Norden des Gebietes, spielt sie oft eille bedeutende 

* H e r r n  P r o f .  H KaPPERT z u m  6 5 . G e b u r t s t a g  ge-  
w i d m e t .  

Rolle. Die,g~rtnefisch-zfichterische Bearbeitung die- 
ser alten Gartenpflanze lag his 1914 wesentlich in 
deutschen I-I~nden; bekallnte Erfurter uud Quedlill- 
burger Firmen waren neben der Striegauer Firma 
Teicher ftihrelld auf dem Weltmarkt .  

Da die geffillt blfihenden Levkojen steril sind, mull 
die Zfichtung framer auf die einfach blfihenden Pflan- 
zen zurfickgreifen, die den Faktor  ,,geffillt" ellthalten 
ulld in der Nachkommellschaft im Verh~ltnis voll i : I  
spaltell [2]. Daraus ergibt sich, dab der Bestand einer 
Kultur  theoretisch 50 % einfach blfihende enth~lt, die, 
da sic als Schnit tblumen geringeren Wert haben als die 
geffillten und oft fiberhaupt nicht abzusetzen silld, 
die Wirtschaftlichkeit dieser Kultur  sehr in Frage 
stellen. Wenn auch in der Praxis durch geringere Le- 
bensf~higkeit der einfachblfihellden die Zahl der geo 
ftillten bei gutell Sorten im Durchschnitt  h6her liegt 
(s. Tabelle), so ist doch verst~ndlich, dab die Praxis 

i m m e r  wieder versucht hat,  Wege zu finden, das Ver- 
h~ltnis zugunsten der Geffillten zu verschieben. Von 
65 Sorten verschiedener Levkojen-Klassen wie z. B. 
Riesen Brillant, Excelsior Brillant, Brillallt Treib, 
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Riesen Excelsior Excelsior goldlackbl~ttrige, Nor- 
dische Riesen, Riesen SchnRt, Frtihwunder Riesen 
Edel Treib und Balls ergab sich folgende {Jbersicht 
fiber den Prozentsatz der Gefiillten: 

GefiilIt % Anzahi Soften 

20 - - 2 5  
26 - - 3  ~ 
31 - - 3 5  
36 - - 4 o  
41 --45 
46 --5 ~ 
51 --55 

I 

1 
I 

8 
18 

55 - - 6 o  
61 - - 6 5  
66 - - 7  ~ 
71 - - 7 5  
76 - - 8 0  
81 - - 8 5  

comiffilt % Anzahl Sorten 

~4 
TO 

4 
2 

5 
I 

LOBNER (3, S. 21) beschreibt bereits 1915 ein Ver- 
fahren ,,aus einer Levkojenaussaat schon als Keim- 
linge die gefiillten yon den einfachen so zu scheiden, 
dab man einerseits in der groBen 
fJberzahl geftillte, andererseits ein- ~otoSo!~ 

fach bliihende erh~lt". Er b e m e r k t  ~ 7 0 - -  " -  

dazu: ,,Die pflanzenphysiologische ~ ~0 \ 
Versuchsstation Tharandt hat schon ~-a "~-- 
vor fast 20 Jahren auf Grund zahl- ~o 
reicher, stets tibereinstimmender eo~ 
Versuchsergebnisse den Nachweis er- ~ 50 _ / ~-, .... . 
bracht, dab bei Levkojensorten, die ~ ;~  ~ / 
iiberhaupt zum Geftilltbliihen nei- / 

~a 20 / 
gen, aus dem rasch keimenden Samen ~r 
mehr geftillte, aus dem langsam 
keimenden Samen mehr einfach- ~  z 3 ~ 5 
bltihende Pflanzen hervorgehen"k - ~  b i 
Das Saatgut wird nach LS~:~R ~ \ zo Std. vorgequollen und auf FlieB- N ~" 

~ 5 ~  
papier im Vermehrungsbeet zum ~o " ' ~  " "  ~ "  

Keimen gebracht. ,,Die Samen, die 
ihre Wtirzelchen zuerst hervorstrek- 
ken, bringen in der Mehrzahl ge- ~r 
Iiillte; Samen, die erst zwei, drei .'{so 
oder mehr Tage sparer ihre Wiirzel- ~ 20 
chen hervorschieben, ergeben um so ~a 
mehr einfache Pflanzen, je sparer 0 i I 

nach l ~ 3 ~I 5 
die Keimung erfolgte". Diese An- 7o 

..~ o/, c gaben veranlagten zwei Praktiker, ~ eo 
sich zum gleichen Thema zu ~ul3ern. ~ 50 
Der Erfurter G~rtnereibesitzer TOPF ~g8 
best~tigt (3, S. 39 und 232 ), dab ya 
kr~iftige SS.mlinge in den meisten 
Fiillen geffillt bitihende Pflanzen er- 5~ 
geben, Mlt  jedoch die ,.,bew~hrte 
Schotenauslese" des geschulten Spe- 
zialisten fiir wichtig, um hierdurch 
,,beste tIandelsware v o n  65% ge- 
ffillten zu erhalten, da ftir die Praxis 
das yon L6~NzR angewandte Ver- 
fahren der Keimlingsauslese nicht 
durchftihrbar sei'L Dagegen behaup- 
tet der G/irtner KAISER, Graudenz 
(3, S. 11o), die besonders starken Pflanzen blfihten 
meist einfach, wfihrend die schw~cheren im Gegen- 
satz dazu fast alle gefiillte Blumen brethren. 

Die damalige Auffassung der Erfurter linden w.ir 
heute in amerikanischer Gartenbauliteratur wieder. Im 
BALL Red Book (4) empfiehlt diese Zfichterfirma, yon 
im Haus direkt ausges~tten Levkojen etwa 25% der 

E r  ve rwe idc  d a b e i  a u f  e i n e n  B e r i c h t  v o n  HILTNER 
i m  J a h r e s b e r i e h t  1898 /99  d e r  G a r t e n z e i t s c h r i f t  , , F l o r a " .  
i n  D r e s d e n .  

schw~chsten Pflanzen; sobald sie etwa I o - - I  5 cm 
hoch sind, herauszuziehen, d. h. beim Ausdfinnen auf 
die St/irke der S~imlinge zu achten. Naeh d.ieser Er- 
Iahrung sind von IOO schwachen Pflanzen etwa 85 
einfaeh und der Rest gefiillt. Wird nicht direkt aus- 
ges~t, sondern v o r k u l t i v i e r t ,  so sollen 25 % mehr Pflan- 
zen angezogen werden, um die schwachen entspre- 
chend aussehe~den zu k6nnen. Als Verfeinerung wird 
noch empfohlen, 2 Wochen vor der Auslese die Nacht- 
temperatur auf 6o ~ Fahrenheit (et wa. 16 o C) zu steigern. 
Bei h6herer W~rme sollen die Bl~tter sich mehr oder 
weniger gekerbt ausbilden und die stark g e k e r b t e n  
sp~iter geffillt blfihen. Diese Methoden sollen es er- 
m6gliche n, den Prozentsatz geiiilltbl/ihender Pflanzen 
bei guten Sorten yon 55-6o% auf bis zu 75% zu 
steigern. 
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Abb. i. LTbersieht fiber die Keimung geffillt- lind einfaehbliihender Pflanzen verschiedener Levkojen- 
Sorten. Unterbroehene Kurve i: einfaehblfihende Pfla~zen; Nicht unterbroehene Kltrve ~: geltilltbKihende 
Pflanzen; Kurve 3: t~rozeatzahI gefiilltblfihender Pflanzen von der Gesamtzahi der aufgelaufenexl Pflanzen 

(z. Text  S. 2o8) 

Da auch in Holland der Levkojenanbau im letzten 
Jahrzehnt steigende Bedeutung erhielt, hat sich WAs- 
SCI-IER, Aalsmeer {5), mit der Frage der Erh6hung der 
Prozentzahl der geffillt blfihenden Pflanzen orien- 
tierend beschMtigt. Es wurden Proben vorgekeimt 
und nach 5 Tagen nach L~inge der Keimwurzeln in 
drei Gruppen sortiert. S~mlinge mit einer Keim- 
wurzel von mehr als 3 m m L~nge ergaben sp~ter 54% 
geffi~lte, S~mlinge mit bis 3 mm KeimwurzeI 47,4% 
und S~mlinge, die noch ungekeimt waren, 44,5%. 
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Der zweite Versuch fiihrte zu Auslesen der vom 4. bis 
7. Tag keimendenLevkojen. Es ergaben sich nach 

4 Tagen Keimung 6o,7% geftillte 
5 . . . .  5 7 , I %  ,, 
6 . . . .  46,4% ,, 
7 . . . .  46,7% ,, 

Ein Versuch, aus der Nervatur der Bl~itter auf die 
sp~itere Bliitenform zu schlieBen, schlug fehl; dagegen 
gab wiederum die Auslese nach Wuchsst~irken bei den 
groBen Pflanzen 69, 5 % und bei den kleinen 43,6 % ge- 
ftillte. Ein weiterer holl~ndischer Versuch, von dem 
WAsscI-IEI~ an gleicher Stelle berichtet, ergab, nach 
3 St~rken sortiert, bei den grogen 70%, bei den 
mittleren 55% und bei den kleinen 4o% geffillte 
Pflanzen. 

Dem Wunsch der Praxis nachkommend, wurden im 
vergangenen Frtihjahr im Rahmen einer gr613eren 
Sortenpriifung im Institut die S~imlinge einiger Sorten 
w~hrend der Keimung am 4., 5., 6. und 7. Tag aus- 
gelesen, um die Frage nach der praktischen Verwend- 
barker dieser Methode zu untersuchen. Es kamen fol- 
gende drei Variationen zur Anwendung: 

Gruppe A: Die Saat wird IO Std. in Wasser vor- 
gequollen und anschliel3end auf feuchtes Fliel3pap'ier 
ausgelegt. Ab 4. Tag werden t~glich die jeweils ge- 
keimten K6rner getrennt aufpikiert und sp~ter auch 
getrennt aufgepflanzt. 

Gruppe  B: Bei dieser Gruppe entf~llt das Vor- 
quellen. Die Samen werden auf FlieBpapier ausgelegt 
und wie Gruppe A weiter gezogen. 

Gruppe  C: Der Samen wird in Einheitserde aus- 
ges~t und wie die beiden anderen Gruppen kultiviert. 

Der Versuch begann am 12. I., am IO. 2. wurden die 
Pflanzen getopft und am 2.4. im ttaus ausgepflanzt. 

Im allgemeinen hat sich auch hier gezeigt, dab der 
prozentuale Anteil an gefiillt blfihenden Levkojen 
unter den am I. Keimtag aufgelaufenen S~mlingen 
h6her ist als bei allen Pflanzen einer Sorte zusammen- 
genommen. So stieg der Prozentsatz an Geftillt- 
bltihern bei 
Gruppe A v. durchschn. 56% auf durchschn. 63% 
Gruppe B ,, 55% . . . .  68% 
Gruppe c ,, 55% . . . .  63% 

In den graphischen Darstellungen (Abb. I) ist der 
Keimverlauf der einfach bltihenden Levkojen durch die 
gestrichelte t(urve I u n d  der gefiillt bltihenden durch 
eine nicht unterbrochene Kurve 2 dargestellt, dabei 
sind die Tabelleilwerte der insgesamt aufgelaufenen 
Pflanzen in Prozent dargestellt. Im allgemeinen liegt 
die Kurve der gefiillten fiber der anderen, d. h. der 
Anteil an geftillten betr~gt fiber 5 ~ %. Er nimmt mit 
der Keimung yon Tag zu Tag ab. Wenn unter den 
am I. Keimtag aufgelaufenen S~imlingen noch z.B. 
67% Gefiilltbltihende vorhanden waren (Ries. Excels. 
Gloria in  Gruppe A), dann betr~gt der Prozentsatz 
unter den Keimlingen des I. und 2. Keimtages zu- 
sammengenommen nut nocti 56%. Diesen Verlauf 
gibt Itir die gefttllten Levkojen gesondert die Kurve 3 
wieder. Sie weist in fast allen F~llen eine Iallende 
Tendenz auf, d.h.  mit IIilfe der drei untersuchten 
Methoden ist eine Steigerung tier Ausbeute an gefiillt 
bltihenden Pflanzen m6glich. Die h6chste Ausbeute 
ergab das in Gruppe B dargestellte Verfahren. I-Iier 
fallen die Kurven 3 nach dem i. Keimtag verh~ltnis- 

miiBig stark yon durchschnittlich 68% auf durch- 
schnittlich 55%. Die Sorte Riesen Excelsior Gloria 
f~llt bei B und C aus unbekannten Griinden aus dem 
allgemeinen Rahmen heraus. 

Bei der Betrachtung all der angeftihrten Auffas- 
sungen und Ergebnisse ist festzustellen, dab wohl ge- 
ringe M6glichkeiten gegeben sind, die st~rkere Wuchs- 
kraft und Lebensf~higkeit der geftillt bliihenden Lev- 
kojen auszunutzen, dab aber doch eine v611ige Aus- 
schaltung der einfachen nicht m6glich ist. Es ist das 
Verdienst KAPPBRTS, die theoretischen Grundlagen 
zu dieser Erkenntnis geschaffen und mehr noch, mit 
der Ztichtung der , ,Allgefflllten" Levkojen einen Weg 
gewiesen zu haben, der es dem Schnittblumenanbauer 
erm6glicht, seine wertvollen Glasfl~chen mit Ioo % ge- 
ftillten Levkojen zu bepflanzen. 

Abb. 2. Vergleich tier BititenstS.nde einer Allgef0.1lterl Levkoje 
,Ka rmin rosa"  (links) mit  einer Excelsior-Levkoje ,,Reiil- 

weiB" (rechts) 

Die gleichzeitige Sortenprtifung gab Gelegenheit, 
den Stand der Durchzfichtung der wichtigsten zur 
Zeit am Markt befindlichen Sorten, z. T. in mehreren 
Herktinften zu iiberprtifen. Bei der Pflanzung des 
Sortimentes wurde ohne besondere Auslese, allerdings 
mit tibiicher Ausschaltung der schw~chlichsten S/im- 
linge gepflanzt. Neben verh~Itnism~Big hochpro- 
zentig geftillten Sorten stehen andere, bei denen star- 
ker Abbau festzustellen ist. Insgesamt wurden 
5533 Schnittblumen aller ,,normalen" Sorten ge- 
erntet, davon waren 57,6% geftillt. Hier zeigt sich 
deutlich die Uberlegenheit der Allgefiillten; yon ins- 
gesamt 682 geschnittenen Stielen war n u r i  Pflanze 
dunkellaubig und einfach, d.h.  also der ganze Be- 
stand praktisch gefiillt bltihend. 

Neben der Fiillung sind natiirlich auch andere 
Eigenschaften mitbestimmend ftir den Verkaufswert 
der Levkojen-Schnittblumem So ist die Frage noch zu 
beantworten, wie weft hier die Allgeftillten den iibrigen 
Farben und Klassen entsprechen. Nach unseren mehr- 
j/ihrigen Erfahrungen entspricht die I-IShe yon etwa 
5 ~ cm, die in der Frtihjahrskultur erreicht wird, 
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den Anforderungen, die in Deutschlafla :an eine Lev- 
koje als Schnittblume gestellt werden, w~ihrend in 
USA h6here Stiele bevorzugt werden. Die Farben 
entsprechen etwa den fibrigen Klassen, es fehlt noch 
ein ausgepr~igtes Dunkelrot; die Blauen neigen hier 
wie iiberall noch zur Verzweigung und sind als 
Stangen durchzuztichten. Der Blfitenstand ist z.T. 
noeh etwas locker und wird yon einigen anderen 
Levkojen fibertroffen, doch haben auch hier die letz- 
ten Jahre erfreuliche Fortschritte gebracht. Die Ab- 
bildung 2 gibt einen Vergleich zwischen einer All- 
geffillten und einer Excelsior-Levkoje. 

Es besteht kein Zweifel, dab mit den Allgeftillten 
ein neuer Absehnitt in der Levkojen-Zfiehtung und 
-Kultur begonnen hat und dab sie die iibrigen Klas- 
sen vom Markt verdr~ingen werden. Die Leistung des 
Zfichters bei der Weiterentwicklung der Allgeftillten 
wird bestimmen, wann dieser Zeitpunkt erreicht ist. 
Man sollte wfinsehen, dab einst mal3gebend in der 
deutschen Levkojenzfichtung t~itige Kreise an dieser 
Weiterentwicklung beteiligt werden k6nnten, damit 

Plastiden- und Plasmavererbung 2o9 

nicht ausl~indische Ztichter, d:ie trotz Patentschutz 
ztichterisch stark an den Allgefiillten t~itig sind und 
damit auf dem Weltmarkt erscheinen, diese deutsche 
Zfichtung KAPPERTS zU einer ausliindischen Dom~ne 
machen. 

Die Betreuung der Versuche lag in den tt~inden yon 
Frl. GERDA NOLTING, die Auswertung besorgte Herr 
KOBABE. Sie wurden im Rahmen des Arbeitskreises 
,,Selektion und Ztichtung yon Sommerblumen" mit 
Unterstfitzung des BML durchgeffihrt, dem auch bier 
ffir diese Ffrderung unser Dank ausgesprochen sei. 
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Modellversuche zur Plastiden, und Plasmavererbung 
Y o n  P o  M I C H A E L I S  ~ 

Mit 4 Textabbildungen 

Das zur Zeit wichtigste Problem der plasmatischen 
Vererbung ist die Unterscheidung der in den einzelnen 
Plasmabestandteilen lokalisierten Erbfaktoren. Es ist 
all anderer Stelle geschildert worden (MIcHAELIS I954) , 
dab ein ,,Nicht-Mendeln" nut eine extrachromosomale 
Vererbung beweisen kann, eine mtitterliche Vererbung 
nur eine Lokalisation in Bestandteilen, in denen sich 
mtitterliche und v~tterliche Geschleehtszellen unter- 
scheiden. Weiterhin erscheint es sehr bedenklich, yon 
den morphologischen und physiologischen Unter- 
schieden der Plasmabestandteile Rtickschlasse auf die 
Lokalisation der maBgeblichen Erbtrfiger ziehen zu 
wollen, seit die engen Wechselwirkungen zwischen den 
einzelnen Gliedern des genetischen Zellsystems be- 
kannt geworden sin& Eine eindeutige Lokalisation 
der Erbanlagen ist nur mit Methoden m6glich, die auf 
den eigentlichen genetischen Prinzipien, auf Weiter- 
gabe, Vermehrung und Mutabilit~it der Erbtr~iger, 
aufbauen. 

Eine MSglichkeit zur Lokalisation des plasmatischen 
Erbgutes ergibt sieh aus den Gesetzm~Bigkeiten, die 
durch die Zahl der plasmatischen Erbtr~iger je Zelle 
bedingt sin& Diese GesetzmfiBigkeiten lassen sich in 
verh~ltnism~iBig einfacher Weise durch Modellver- 
suche und Init Hilfe der far diese Versuche gtiltigen 
mathematischen Regeln abMten. Solche Uberlegun- 
gen hat schon CoR~Ess (i937) im Hinblick auf die 
Plastidenvererbung durchgeftihrt, doch sind seine An- 
regungen nicht welter ausgebaut worden. 

In diesen Modellversuchen sei die Zelle durch eine 
Urne repr~sentiert, in der eine Zahl yon Kugeln liegt, 
die der Zahl der plasmatisehen Erbtr~ger - -  z. B. der 
Zahl der Plastiden - -  in der Zelle vor deren Teilung 
entsprieht. Die verschiedenen Plastidentypen seien 
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durch verschiedene Farben gekennzeichnet. Der zu- 
fallsgem~iBen Verteilung der Plastiden w/ihrend der 
Zellteilung entspr~che eine zufallsgem/ii3e Hatbierung 
der Kugeln in der Urne. 

Dieses Modell l~tl3t sich entweder zur Ableitung der 
geeigneten mathematischen Formeln verwenden (MI- 
CHAELIS I955) , und es lassen sich die Gesetzm~Big- 
keiten z.B. der Plastidenvererbung errechnen, oder 
es lassen sich die Modellversuche praktisch erproben. 
Die Berechnung erfordert besonders bei grSBeren 
Zahlen einen erheblichen Arbeitsaufwand und ergibt 
Durchschnittswerte der Mischungsverh~iltnisse und der 
Entmischungsgeschwindigkeiten. Die l)bertragung 
auf das biologische Objekt ist mit manchen Schwierig- 
keiten verkntipft. Die Darstellung der ausfahrlichen 
Berechnungen sei einer gesonderten Publikation vor- 
behalten. 

Im Gegensatz zu den Berechnungen gibt die prak- 
tische Durchftihrung des Modellversuches Einzelbei- 
spiele, tiber deren Allgemeingaltigkeit jedoch nut bei 
zahlreichen Wiederholungen eine Aussage gemacht 
werden kann. Sind Art und Zahl der Zellteilungs- 
folgen im biologischen Objekt bekannt, so lassen sich 
die Auslosungsergebnisse direkt auf dieses Objekt 
abertragen. Man erhfilt auf diese Weise Muster, die 
ftir die Zahl der Erbtr~iger j e Zelle kennzeichnend 
sin& Der Vorteil derart ausgebauter Modellversuche 
beruht darauf, dal3 sie direkt mit dem Muster des 
biologischen Objektes verglichen werden k6nnen 
Durch einen solchen Mustervergleich l~iBt sich ver- 
hfiltnism~tBig rasch die Zahl der die Muster verur- 
sachenden plasmatischen Erbtr~iger j e Zelle wenig- 
stens grSBenordnungsm~iBig absch~itzen. Es lassen 
sich bei der Durchsicht eines gr613eren Pflanzen- 
materials diejenigen Typen erkennen ulld aufsuchen, 
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