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gegen ein Partner zu diesem Zeitpimkt zuriick, So 
geht er entweder ganz zugrunde, oder er geriit so ins 
Hintertreffen, dab es nieht mehr zu gleJchwertigen 
Klonpartnern kommt. 

Nach 4--5 Wochen, vonder Teilung an gerechnet, 
kalln mall die Samenh~lftlinge in Freilandbeete pflan- 
zen. Ffir ihre weitere Entwicklung ist kenllzeichnend, 
dab sie den anf~nglich gegebenen Vor- 
sprung gleiehzeitig ausges~ter, nor-  
maler Kontrollsiimlinge schnell ein ~ 
holen und am Ende der Vegetations- 
periode mit ihnen gleichwertig sind. 
Nur an dem v611ig tibereinstimmenden 
l.labitus von je zwei GehSlzen erkennt 
man dann noch, dab es sich bei ihnen 
nicht um normale S~mlinge, sondern 
um Samenh~lftlinge handelt (Abb. 4). 
Auch das Wurzelbild l~Bt fiber den 
Zwillingseharakter der GehSlze meist 
keinen Zweifel (Abb. 5). 

Die Bedeutung der beschriebenen 
Samenteilungsmethode ftir Versuchs- 
zwecke auf dem Gebiet der Grundlagenforschung liegt 
auf der Hand; weil sie bereits in eillem sehr friihen 
Entwicklullgsstadium zu erbgleichem PftanzenmateriaI 
fiihrt: v0n bes0nderem praktischen Vorteil ist die Tat- 
sache, dab die Entscheidung fiber das Entstehen gleieh- 
wertiger bzw. ungleichwertiger Zwillingspartner bereits 

bei der Biidung des ersten Laubblattes f~llt. Sobald 
also dieses Stadium iiberschritten ist (etwa 3 Wochen 
nach der Aussaat), stehen die Pflanzen fiir Experi- 
mente zur Verffigung. Die Methode hat sich tibrigens 
auch bei Birnen bewAhrt. 

Nach Ablauf der ersten Vegetationsperiode kann 
man -- wenn erwiinscht -- mit einem L~ingssehnitt 

Abb. 5. Wurzelbilder volI Apfelzwillingen nach der ersten Vegetationsperiode. 

durch Trieb ulld Wurzel die Zwillinge noch welter 
teilen und auf diese Weise Vierlinge erhalten. 
Wenn die Schnittfl~Lehen gut versehmiert werden, 
entwickeln sich die halbierten Geh61ze, von einer 
zun~ichst geminderten Triebkraft abgesehen, normal 
welter. 

(Aus dem Institut Ifir Botanik, G~trungsphysiologie und Hefereinzucht der Lehr- und Forschungsanstait ftir Wein-, 
Obst- und Gartenbau, Geisenheim/1Rh.) 

13bet eine chemische Methode, dominant,weige und rezessiv,weit3e 
hohe Garteniris zu unterscheiden 

V o n  I~ETER W E R C K M E I S T E R  

In einer fri~heren Arbeit wurden neben anthozyan- 
gef~trbten Garteniris auch weiBe Formen yon 
ihnen papierchromatographisch auf zellsaftl6sliche Pig- 
mellte untersucht. Dabei konnten verschiedelle farbig 
fluoreszierellde ehymochrome Pigmente anfgezeigt 
werden, deren Gehalt nach Art und Menge bei den 
einzelnen Sorten verschieden ist. Illzwischen erschien- 
eine umfangreiche Arbeit von SEYBolm (I), aus der 
hervorgeht, dab es kaum eine weige t31tite geben 
dtirfte, die frei roll Pigmenten ist, wenn sie aucti im 
]3ereich des sichtgaren Lichtes farblos erscheint. Nun 
war far die hohen weil?en Garteniris durch A, H. 
STUI~TEVAI~T (2) bekannt geworden, dab es bei diesen 
3 Typen gibt, die sich' erblich verschieden verhalten: 
I. die diploiden rezessiv-weigen Sorten, 2. die tetra- 
ploiden dominant-~veil3en, und 3. tetraploide rezessiv- 
weiBe Soften; dere n Ausprfigung einem ,,All-White"= 
Gell zugeschrieben wird, das nach S~URT~VANT als 
multiples Allel zu dem plicata-Gen angesehen werdell 
muB. Diese ,,All-White"-Typen unterscheiden sich 
yon allen anderen weiBen Sorten dadurch, dab bei 
ihnen in dell B1/itell auch nicht der leiseste Anflug yon 
Anthozyall mehr zu erkennell ist, wfihrend die beiden 
anderen Typen zumilldest am Schlund noeh geringe 
Reste roll anthozyangef/trbten Aderll erkellnen lassen. 
Da die Farben der Garteniris auch dureh Carotinoide 
bestiromt werden, so k6nnen weiterhin auch gelbe 
Soften die entsprechenden Gene ffir Anthozyanbildung 

enthalten. Diese wurden also in die Untersuchungen 
einbezogell. 

Die Verschiedenheit der einzelnen weil3en Sorten im 
Pigmentgehalt lieB erwarten, dab sich die vorgenann- 
tell drei Typen papierchromatographisch unterschei- 
den lassen wtirden. Die ArbeiteI1 wurden deshalb mit 
dieser Methode im Sommer 1954 fortgesetzt, ohne dab 
jedoch die Ergebnisse durchschaubar wurden. 

Diese Unferschiede konnten, wie bereits aus den 
frt~heren Versuchell (3) hervorging, nur qualltitativer 
Natur sein. Deshalb sollte eine wenigstens halbquan- 
titative Auswertung der Papierchromatogramme ver- 
sucht werde~n. Hierftir wurden abgewogene Mengen 
der zu untersuchenden Bliitenbl~fter in der entspre- 
chenden Me~ge L6sungsmittel extrahiert. Ftir je 2 g 
frisches Blfitellblattmaterial wurden 5 ccm L6sungs- 
mittel ben6tigt, _&Is Extraktionsmittel wurde diesmal 
nichf w~rige, sondern 3~ige methylalkoholische 
Salzs~ure verwelldet. Der Verwendung yon Methyl- 
alkohol lag die Erfahmng zugrunde, dab die chymo- 
chromen fluoreszierellden Pigmente durchweg h6here 
Rf-Werte aufweisen, also weniger wasserl6slich sind 
Ms die Anthozyane. Jedoch lehren die Erfahrungen 
dieses Jahres, dab die Extraktion mit w~Briger HC1 
vorzuziehen ist, weil w~ssdge Blt~tenextrakte wesent- 
lich haltbarer sin& Eine quantitative Auswertung 
k6nnte nach der Fleckengr~Be wie auch nach der 
Intensit~t des Fluoreszenzlichtes .erfolgen. Doch er~ 
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gaben sich bier bereits Schwierigkeiten, weil gelegent- 
lich Flecken gr6Berer Ausdehnung nur eine geringe 
I ntensit~it des Fluoreszenzlichtes, aber wiederum 
kleine Flecken oft eine'sta'rke Fluoreszenz zeigten. 
Zwar ist die Verteilung bei derselben Sorte auf ver- 
schiedeneri Chromatogrammen auch immer die gleiehe, 
so dab die Sorte otine weiteres wiedererkannt werden 
kann, doeh sind die Chromatogramme verschiedener 
Soften nicht sicher vergleichbar. Man mtigte also 
FleckengrhBe 1!rid Intensit~t beriicksichtigen, Es 
scheint, dab die Fleckengr6Be sehr stark beeinftuBt 
wird yon dem Gehalt an nicht ohne weiteres erkenn- 
baren, im Chromatogramm benachbarten Begleit- 
stoffen. 

So waren die fluoreszierenden Pigmente der beiden 
gelben Sorten Elsa Sass (,,All-White") und Ola Kala 
(,,Dominant-weig") naeh Art und Menge nicht zu 
unterseheiden. Die diploide rezessiv-weige Sorte 
White Knight ergab vier verschieden fluoreszierende 
Pigmente, jedes nur in geringer Menge, die ebenfalls 
hierhin gehhrende White Queen deren nur zwei, da- 
gegen mengenm~tl3ig sehr vim yon einem leuchtend 
6rangdarben fluoreszierenden Pigment, das in nahezu 
allen Pogoniris-Blflten vorh~inden ist. Sic Unterschei- 
det Sich darin kaum yon der tetraploiden d6minant, 
weiBen Anne Marie Berthier. Die Erwartung, die in 
der friiheren Mitteilung (3) ausgesprochen wurde, man 
werde diese Typen papierchromatographisch nnter,  
seheiden k6nnen, hat sich also bis j etzt nicht erfiillt. 

Dagegen wurde durch die diesjiihrigen Unter- 
suchungen ein Effekt deutlicher, der mit groger Wahr- 
scheinlichkeit herangezogen werden kann, um die 
dominant-weigen yon den rezessiv-weigen Typen .zu 
trennen: Einige Bliiten ~ zeigen in verdtinnter Salz- 
s~iure nach kurzer Zeit eine deutliche R osaf~rbung. 
Die Bedeutung dieses Effektes war bisher nicht er- 
kannt worden, weil die Zellen in w~Briger HCt nicht 
so schnell abget6tet werden. Bei der u yon 
Methylalkohol geht dies schneller, und dadurch wird 
der Effekt auch schneller erkennbar. Es  fiel nun auf, 
dab die verffigbaren rezessiv-weigen Soften den Effekt 
nicht zeigten. Deshalb wurde eine ganze Anzahl 
Soften ohne nachfolgende Chromatographie daraufhin 
angesehen. Bltiten mit Farbmustern wurden ebenfalls 
untersucht, wobei die anthozyanfreien Bltitenteile 
sorgf~ltig ausgeschnitten wurden. Der Effekt mug- 
dahin gedeutet werden; dab in diesen Blfiten durchaus 
Anthozyan gebildet wird, dieses jedoch in einer Leuko- 
form vorliegt, die in der lebenden Zelle nicht sichtbar 
ist. Sic wird bereits in der Kii l te  mi t  Sa lzsgure  
in das Anthozyan verwandelt. Das Anthozyan liegt 
jedoch in so geringer Menge vor, dab es bisher auf den 
Chromatogrammen nicht auffiel. BATE-SMITH (4) 
macht  darauf aufmerksam, dab die Bezeichnung 
Leuko-Anthozyan f/ir mehrere Verbindunge n ange- 
wendet wird, dab es sich iedoch bei der salzsauren 
t~eaktion in der K~ilte umdie Formder P s e u d o b a s e  
l~andelt: 

Von den untersuchten Soften zeigten Rosa f~ r -  
bung:  
- T e t r a p l o i d ,  Dominant~Weil3:  Gudrun, Anne- 

Narie-Berthier, weiterhin vermutlich hierher geh6rig: 
Schneeg6ttin, WeiBes Segel. 
A m o e n a ,  i nne re  Per igonbl~i t te r :  Wabash, 

Lenzsehnee; Marquita. 

V a r i e g a t a ,  innere  Per igonbl~i t te r :  City of 
Lincoln, Maori Princess, Rocket, variegata (Wild- 
form). 

Gelbe: Berkeley Gold, Desert Gold, Coloma, 
Easter Gold, Golden Fleece, Gold RuSh, Goldfackel, 
Mission Madonna, W. C. Jones, 01a Kala. 

Die folgenden Sorten 'zeigten keine  Rosaf~ir- 
bung:  

Z i t r o n e n g e l b :  Elsa Sass (,All-White"). 
, ,Al l -Whi te" :  Matterhorn, 4 weiBe S~mtinge aus 

Zephir • Matterhorn. 
P l i c a t a  (RandZeiclmung, inur reinweiBe Teile)" 

Jeanne d'Arc (diploid) und Siimlinge aus der Kreu- 
zung Blue Shimmer • Matterhorn (tetraploid). 

Dip lo id ,  rezess iv  well3: White Knight, White 
Queen, 

Einige gelbe Sorten wurden in MethyIalkohol-HC1 
nicht rosa, sondern blau. Dieser Farbeffekt wird yon 
BATE-SMITH (4) ats Reaktionauf Carotinoidoxyde ge- 
deutet. Er wurde beobachteL be i :  Flavescens (inn. 
Perbl.), Pluie d'or; Coronation, Golden Hind, Gold 
Imperial. 

Es muB damit gerechnet werden/dal3 diese Blau- 
f~rbung eine Rosaf~rbung t~berdeckt. Inwieweit die 
Reaktion bei gelben und gemusterten Sorten aus- 
gewertet werden kann, mug dahingestellt bleiben. 

Die Anzahl der weiBen Sorten, die mir hier zur Ver- 
fiigung stand, mag vielleicht nocti nicht ausreichen, 
so daft eine allgemeine Anwendbarkeit dieser Unter- 
scheidungsmethode der Best~tigung bedarf. Ihre 
Gt~ltigkeit ist aber zumindest ~iir die hohe n Garteniris 
sehr wahrscheinlich. Es erhebt sich aber weiterhin die 
Frage, ob sie auf alle Iris,, zumindest alle Pogoniris, 
ausgedehnt werden kann. 

S3~URTEVANT und RANDOLPH (5) sowie STUm'E- 
rANT (2) vertreten d~e Afiffassung, dal3 das dominante 
WeiB der hohen tetraploiden Garteniris auI eine Ein- 
kreuznng yon intermedia-Formen und damit auf eine 
weiBe Form von I. chamaeiris I3Et~T. Zuriickgeiat. 
Neuerdings wird jedoch in USA die Entwicklung 
neuer gartenwtirdiger Formen der verschiedensten 
Zwergiris gepflegt, und nach den wenigen bisher ver- 
6ffentlichten Befunden wird in Zweifel gezogen, ob' 
die weigen Formen yon I, chamaeiris BERT. dominant- 
weiB sin& Diese werden vielmehr yon einigen Ziich- 
tern als rezessiv-weil3 angesehen. 

Die westmediterrane Iris chamaeiris BERT. (2n = 40 
Chr.) wird heute Ms ein amphidiploider nattirlieher voll- 
fertiler Artbastard zwischen Iris pumila (2n = 32) oder 
Xhnliclaen Formen, die wiederum al s nattirliche Tetraploide 
von Iris attica (2n ~ 16) o.a. gelten, und tetraploiden 
Formen mit 2n = 48 Chr. angesehen, eine Auffassung, die 
auf dis Untsrsushungen von $IMONlgT (6) zurt~ckgeht. 
Nsuerdings sind in den USA zahlreishe :Kreuzungen 
zwischen pumila und tetrap!oiden Gartensorten gemacht 
worden, die diese Auffassung Stfltzen. Es gibt weiterhin 
eine Gruppe natfirlicher Hybriden mit 44 Chromosomen, 
die wiederum als Bastarde zwischen chamaeiris und hohen 
tetraploiden Iris angesehen werden. Hierzu geh6ren 
vor allem I. albicans LAI~G~, aphylla L., geemanica L.; 
/!orentina KER-GAwL,:KOchig KERNER und eine Anzahi 
yon Gartenhybriden, gew6hnlich als I. intermedia oder 
interregna bezeichnet yon denen teilweise der Ursprung 
bekannt isC Diese 44-chromosomigen Iris sind hXufig 
mit 48-chromosomigen Arten und Sorten gekreuzt.worden; 
wobei die Bastards ms'ist tim 48 Chromosomen aufwiesen. 

Von diesen sind bier ledigtich die~ Kreuzungen mit 
weigen Formen interessant, weil nach der  bereits 
zitierten Auffassung yon STURTEVANT und RANDOLPH 
das dominante WeiB der hohen Garteniris letztlich auf 
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weil3e Formen yon chamaeiris alba zuriickzufiihren ist. 
Nun lassen sich die heutigen dominant-weif3en Sorten 
der hohen tetraploiden Garteniris meist auf wenige 
Kreuzungen zurt~ckffihren, zumeist weil sich be- 
stimmte Klone als gut fertile Samentrfiger bew~hrt 
haben. Die /iltesten bekannten weiBen Soften sind 
Kashmir White, mit 48 Chromosomen, die vermut-  
lich yon Sir Michael FOSTEI~ stammt und in der Folge 
sicherlich oft mit der 44-chromosomigen cashemiriana 
verwechselt worden ist, weiterhin Miss Willmott und 
Oriana. Von Oriana ist bekannt, dab sie einen inter- 
media-Elter hat, ftir die beiden anderen wird dies als 
wahrscheinlich angesehen. Die drei weiBen Soften 
yon DYKES, Moonlight, Gudrun und W. R. Dykes, 
gehen vermutlich auf Kashmir White oder Miss Will- 
mort zur/ick. 

Zahlenanalysen sind meines Wissens nie ver6ffent-  
licht worden, lediglich einige Spaltungen mit geringem 
Zahlenmaterial. Das mag daran liegen, dab abgesehen 
yon den cytologischen Schwierigkeiten und den tetra- 
ploiden Spaltzahlen, stets nur kleine Samenmengen 
erhalten wurden, und meistens 4 6 Jahre erforderlich 
sind, um zwei Generationen iiberschauen zu k6nnen. 
Nun wird Iiir Iris chamaeiris neuerdings in Zweifel 
gezogen, dab diese Art das dominant-weiBe GerL be- 
sitzt. WELcI~ (7) sagt, er babe niemals ein Anz eichen 
ftir einen dominanten Faktor  ftir WeiB bei chamaeiris 
gefunden. Er  schlieBt dies daraus, dab er aus Kreu- 
zungen zwischen violetten und weiBen chamae, ris nur 
violette vnd aus weil3en durch Selbstungen und Ge- 
sehwisterpaarnngen nnr weil3e erhielt, Es muB also 
abgewartet werden, ob die weil3en chamaeiris-Formen 
die Reaktion auf die Pleudobase geben, oder ob 
bei ihnen j egliches Anthozyan fehlt. Die einzelnen 
Formen k6nnen hier vorl~iufig nicht untersucht wer- 
den, da z. Zt. nur eine einzige zur Verfi~gung steht. 
Da I.  p ~ i l a  oder eine '~ihnliche Art als Elter yon der 
amphidiploiden I.  chamaeiris angesehen wird, mtissen 
die Verhhltnisse beJ der Farbenvererbung auch dieser 
Arten mit in Betracht gezogen werden. 

Da keine Aussicht besteht, dab die Farbenvererbung 
hier selbst genetisch untersucht werden kann, sollen 
noch einige Besonderheiten yon Bastarden aus Kreu- 
zungen mit weiBen Iris mitgeteilt werden. Aus tier 
Kreuzung I. susiana (Sect. Oncocyclus) • chamaeiris- 
lutescens sind yon verschiedenen Zfichtern zwei Klone 
verbreitet worden (,,susiana-lutescens" und ,,Zwanen- 
burg"), bei denen es kaum m6glich ist, den einen Elter 
susiana noch zu erkennen. Die Anthozyanbildung, 
die bei susiana auBerordentlich intensiv ist, und tiber 
das Saftmal hinaus streng dem Leitbtindelverlauf 
folgt (,,Dame in Trauer"),  beschr~nkt sich bei dem 
Bastard auf einige v611ig unregelm/iBig verteilte 
Flecken und Spritzer, so dab kein Musterbildungs- 
prinzip mehr erkennbar ist und keine Blt~te der 
anderen v611ig gleicht. Die Kreuzung Hoogiana 
(Sect. Hexapogo~, syn. Regelia) • chamaeiris alba 
ergibt weiBe S~imlinge (diese gingen bei mir durch 
Zeitereignisse verloren, m den USA kam emer als 
,,Spotless" in den Handel). Die Kreuzung I. korol- 
kowii • chamaeiris alba ergibt Siimlinge, die tiber- 
wiegend well3 sind, im ersten Jahr  noch das Saftmal 
der I. korolkowii als verlfingerten Streifen erkennen 
liel3en, w~hrend er in den Iolgenden BliJhperioden 
ebenfalls zu unregelm~iBigen Flecken und Spritzern 
aufgel6st wurde. Auch die Kreuzung I. stoloni/era 

(Sect: Hexapogon) • I .  intermedia Ivorine ftihrte zur 
v611igen Zerst6rung der Musterbildung bei dem 
Bastard und zur Aufl6sung des Zeichnungsmusters in 
Ylecken und Spritzer, die bei keiner Bliite der 
anderen gleichen. Es ist bemerkenswert, dab diese 
Zerst6rung der Musterbildung weitgehend den Ver- 
h~iltnissen bei den Kreuzungen mit den ,,dominant- 
weiBen" hohen Garteniris gleicht. 

Die Zerst6rung des Zeichnungsmusters ist ein 
Characteristicum tier dominant-weiBen Garteniris, 
und es ist eine Hauptbemtihung der Ztichter durch 
Jahrzehnte gewesen, gelbe wie weiBe Sorten zu 
z/ichten, die v611ig ohne Flecken und Spritzer sin& 
Bemerkenswert ist weiterhin in vielen F~illen, dab die 
erste Bltite des Bastards~mlings nicht denen der 
folgenden Jahre gleicht. So waren alle Siimlinge der 
Kreuzung I.  hoogia~a • chamaeiris alba bei mir im 
crsten Jahre reinweil3, erst yore zweiten Bliihjahre ab 
zeigten sie bis auf einen Spritzer und Flecken. Es ist 
sicherlich kein Zufall, dab die einzige in den USA 
in den Handel gegebene Sorte aus dieser Kreuzung 
:,Spotless" (-----die Fleckenlose) heiBt; Vermutlich 
werden auch bier mehrere S~imlinge vorhanden ge- 
wesen sein, die Flecken bekamen, whhrend nur diese 
eine Sorte reinweiB blieb. Auch v o n d e r  dominant- 
weiBen Stammsorte W. R. Dykes ist mir erinnerlich, 
eine Notiz gelesen zu haben, sie sei im ersten Jahre 
reinweiB gewesen, erst in den sp~iteren Jahren habe 
sie Flecken bekommen, ohne dab mir leider die ent- 
sprechende Literaturangabe noch zug~inglich ist. Bei 
den hier erhaltenen S~imlingen aus der Kreuzung 
I,  korolkowii • chamaeiris alba war in einigen Fiillen 
das Saftmal der I. korolkowii in Form eines l~inglichen 
Streifens ~iber das gauze Blii tenblatt  noch zu er- 
kennen, wiihrend es sich vom zweiten Jahr  ab in die 
bekannten unregelm/iBigen Flecken aufl6ste, 

Aus diesen Sektionskreuzungen mit chamaeiris alba 
ergibt sich bei den F1-Bastarden hier also ein Bild, das 
yon den dominant-weiBen hohen Garteniris her be- 
kannt ist. Sollte sich also einerseits durch neuerliche 
Kreuzungen von Iris chamaeiris alba mit hohen tetra- 
ploiden Garteniris die Vermutung best~tigen lassen, 
dab das dominante WeiB auf diese zur/ickzuftihren 
ist, andererseits sich diese Farbe in reinen chamaeiris- 
Krenzungen tats~ichlich rezessiv Verhalten, so sind 
sicherlich interessante genetische Ergebnisse zu er- 
warten. Als zweite Besonderheit wurde belegt, dab 
sich S~mlinge mit dieser hinsichtlich der Ausf~irbung 
der Blt~te im ersten Jahre wie vom Zweiten Jahr  ab 
in den folgenden Jahren nicht gleich verhalten. Und 
als drittes erscheint bemerkenswert, dab die nicht 
v011st~indige Unterdrtickung der Anthozyanbildung 
trotzdem zur Zerst6rung j eder RegelmiiBigkeit in der 
Musterbildung fi~hrt, unabhiingig davon, ob die 
amoena- nnd neglecta-Verteilung der Pogoniris oder 
auch die Zeichnungsmuster der Oncocyclus- und Hexa- 
pogon-Arten davon betroffen werden. 

Es ist verschiedentlich versucht worden, Zeich- 
nungsmuster yon Bltiten zu ver~tndern oder zu beein- 
flussen. VOOEL (8) sagt hierzu: Ein 1Jberblick iiber die 
experimentelle Mustererzeugung zeigt, dab es sich 
hier nicht nm Verursachung, sondern um Variation 
vorhandener Musteranlagen handelt. Besonders das 
Vikariieren gelber und roter Pigmente, das yon ibm 
n~her untersucht wurde,  um die vorherrschende Be- 
deutung der Musterbildung gegentiber der Art der 
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Farbstoffe zu zeigen, kann hier als Beispiel dienen. 
Auch bei der yon FLOREN (zit. n. 8) untersuchten 
Calceolaria hybrida, bei der es durch Temperatur-  
erh6hung gelang, an einer einfarbig rotbliihenden 
Pflanze scheinbar unregelm~iBige Flecken zu erzeugen, 
scheint es in Wirklichkeit ein determiniertes Muster 
zu sein, bei dem die Flecken in einem gegebenen Ab- 
stand voneinander durch , ,Keimwirkung" (K/JsTER) 
entstehen, Wobei die ver~tnderliche Gr613e der Flecken 
schlieBlich bis zur einheitlichen Rotf/irbung einer 
ganzen Bltitenblattfl~iehe ftihrt. Bei Iris gibt es eine 
regelm~iBige Musterbildung bei den plicata-Sorten, die 
als feine anthozyangef~rbte Randstrichelung am be- 
kanntesten ist. Diese folgt deutlich dem Leitbiindel- 
verlauf. Die Methylalkohol-HC1-Probe zeigt, dab in 
den ungef~irbten Zellen kein Anthozyan, auch nicht 
in der Leukoform vorhanden ist. Die Randstrichelung 
kann mehr oder weniger breit  sein, schlieBlich das 
ganze Bltitenblatt  bedecken. Stets aber ist das P r i n -  
z ip  der Musterbildung zu erkennen, die Abh~tngigkeit 
v o m  Leitb~ndelverlauf. Demgegeniiber scheint die 
Bildung der PseuCobase nicht nur kein erkennbares 
Musterbildungsprinzip einzuhalten, sondern sogar, 
wofern die Verwandlung yon Anthozyan in die Form 
der Pseudobase nicht vollst~indig ist, die Prinzipien 
der Musterbildung zu zerst6ren. 

Die verschiedenen bisher bekannten Angaben fiber 
die Herkunft  des dominanten Vqeif3 der hohen Garten- 
iris aus Kreuzungen mit  weiBen Formen yon cha- 
maeir~s tiber das Verhalten dieser weiBen Iris cha ma- 
eiris in Kreuzungen innerhalb der Art chamaeiris 
selbst und in Kreuzungen mit  Arten anderer Sektionen 
sind also widerspruchsvoll  Es ist anzunehmen, dab 
diese Frage, die die Ziichter interessiert, in den 
n~ichsten Jahren an Orten, wo ausreichendes Material 
zur Verfi~gung steht, untersucht werden wird, so dab 
eine Kl~irung der Manifestierung der in Frage kommen- 
den Gene erwartet  werden kann. Jedoch muB zu- 
n~ichst damit  gerechnet werden, dab die Alterna- 
tive i Pset  dobase oder kein Anthozyan entsprechend 
emem dominanten bzw. einem rezessiven Gen fiir 
W(iB nicht ohne weiteres auf Art- und Sektions- 
kreuzungen tibertragen werden kann. Die Eigenttim- 
lichkeit der Zerst6rung der Musterbildungsprinzipien 
k g t  jedoch die M6glichkeit nahe, dab es sich nicht nur 
um ein genbedingtes Bildungsprinzip handelt, zu 
dcssen Deutung erwa Dominanzwechsel o. a. heran- 
gezogen werden k6nnte. Es liegt auch die M6glichkeit 
nahe, dab es sich um eine Plasmonwirkung handeln 
k6nnte. Nun ist chamaeiris alba allerdings wegen  
seiller frtihen Bltitezeit in allen bisher bekannt  ge- 
wordenen Kreuzungen als der Pollenelter anzusehen. 
Es mfiBte sieh also um eine Plasmonwirkung derart  
handeln, dab best immte Gene sich nur in best immten 
Plasmen manifestieren k6nnen. Aul3er der M6glich- 
keit eines Dominanzwechsels bei den tetraploiden 
hohen Garteniris o. a. miiBte also auch diese M6glich- 
keit in Betracht  gezogen werden. 

Die Abweichnngen der Bliiten des ersten Bliihjahres 
von denen der Folgej ahre erinnern an die Befunde bei 
gescheckter Petud~ia. HARDER und yon WlTSC~ (9) 
fanden an gescheckter Petunia, dab die Erstbltiten 
stets ein dunkleres Scheckungsmuster haben als die 
Folgebltiten. Sie konnten die Muster~inderung durch 
Heteroauxingaben erzeugen, auch mit  solchen, die so 
gering waren, dab sie nicht ausreichten, um Wurzel- 

bildung hervorzurufen. Es erscheint bemerkenswert, 
dab das Hellerwerden des Seheekungsmusters bei den 
Folgebltiten nieht nut  an einjfihrigen Sprossen wie 
denen von Petunia beobachtet  werden kann, sondern 
auch bei mehrj/ihrigen Pflanzen, bei denen j eweils eine 
ganze Vegetationsperiode zwischen Erstbltiten und 
Folgebliiten liegt. In diesem Zusammenhang sei noch 
eine weitere Eigensehaft yon S~imlingspflanzen bei 
Iris  erw~thnt. Der Hauptsprog eines S~tmlings w~ichst 
bis zum ersten Bliihjahr orthotrop, alle weiteren 
plagiotrop. Bleiben die ~tlteren Rhizome erhalten, so 
ist unter Umst~nden noch nach Jahren zu erkennen, 
ob die betreffende Pflanze ein S~imling oder eine Teil- 
pflanze war. Wird ein Rhizom sehr tief gepflanzt, so 
wachsen die j ungen Adventivsprosse scheinbar anfangs 
orthotrop, dann aber sofort plagiotrop weiter, wenn 
sie die geeignete Lage zur Bodenoberfl~iche erreicht 
haben. Auch in diesem Punkt  unterscheiden sich also 
Sprosse des ersten Bltihjahres yon denen der Folge- 
jahre. 

Zusammenfassung 
I. Die drei genetiseh verschiedenen weil3en Typen 

der hohen Garteniris (I. diploid rezessiv-weig, 2. tetra- 
ploid-dominant-weiB, 3- tetraploid ,,All-White") mit  
Hilfe einer halbquanti ta t iven Auswertung der Papier- 
chromatogramme an ihren fluoreszierenden chymo- 
chromen Pigmenten zu unterscheiden, gelang nicht. 

2. Dagegen zeigte sich bei Behandlung einiger 
weif3er Bltiten mit  Methanol-HC1 bereits in der K~lte 
eine Rosafgrbung, die das Vorkommen von Anthozyan 
a'_s Pseudobase anzeigt. Diese Reaktion geben yon den 
untersuchten Sorten nur die dominant-weiBen, nicht 
die diploiden rezessiv-weigen und die rezessiven ,,All- 
Whites".  Wenn auch das zur Verfiigung stehende 
Sortenmaterial zahlenm~tBig nut  gering ist, so ist 
t rotzdem zumindest sehr wahrscheinlich, dab der 
Effekt geeignet ist, dominant-weiBe und rezessiv- 
weiB-hohe Garteniris chemisch zu unterscheiden. 

3. Die Hypothese, dab das dominante WeiB der 
hohen Garteniris letztlich auf Kreuzungen mit  weigen 
Formen yon Iris chamaeiris zuriickzuftihren ist, und  
die neueren Mitteilungen, dab I.  chc~maeiris alba in 
Kreuzungen mnerhalb dieser Art rezessiv sei, befinden 
sich zumindest dem Anschein nach in Widerspruch. 
Die Methanol-HC1-Reaktion wird also ftir Artkreu- 
zungen m6glicherweise nicht ohne weiteres heran- 
gezogen werden k6nnen. 

4. I .  chamaeiris alba verh~tlt sich in Sektionskreu- 
zungen indessen ~hnlieh wie die dominant-weiBen 
hohen Garteniris, indem bei den sterilen F1-Bastarden, 
sofern die Unterdrtickung der Anthozyanbildung 
nicht vollst~indig ist, die Zeiehnungsmuster des 
anderen Elters in unregelmfiBige Flecken und Spritzer 
aufgel6st werden. Dabei wird das musterbildende 
Prinzip nicht etwa nut  zuriickgedr~ingt, sondern v611ig 
zerst6rt, w~hrend sonst genbedingte Muster dutch 
modifizierende Einfliisse nur variiert werden. 

5. ]3ei den Sektionsbastarden mit  dominantem 
Weig und mit  chemaeiris alba gleichen die Bliiten des 
ersten Bliihjahres meist nicht denen der folgenden 
Jahre. 
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Ahn l i ch  wig in den  b e w g h r t e n  K ~ M ~ R s c h e n  Merk- 
b l g t t e r n  werden  in  dieser Monograph ie  F ragen  der  Fros t -  
e i n w i r k u n g  auf  Obstgeh61ze ausf t ihr l ich,  abe t  doch in sehr  
ges t ra f f te r  F o r m  b e h a n d e l t  ulid zwar  un t e r  Bertiek- 
s icht igul ig  der  g e s a m t e n  Wel t l i t e ra tu r .  

K=~M~la und  ScHutz se tzen  sich sowohl  m i t  dem Blfi ten- 
f ros t  als aueh  mi t  dem Holz- ulid Wurze l f ros t  ause inander .  
U n t e r  H i n z u z i e h u n g  yon  Arbe i t s e rgebn i s sen  zahl re icher  
A u t o r e n  wi rd  fiber E n t s t e h u n g  und  A u s w i r k u n g  yon Sehg- 
den  u n t e r  Ber t i cks i ch t igung  yon  S t ando r t f ak to re l i  s o w i e  
Besonderhe i t e l i  i m  V e r h a l t e n  yon  Obs t a r t en ,  So f t en  und  
B a u m f o r m e n  be r i ch te t .  Die M6gl iehke i ten  zur  Ver- 
h t i t ung  voli  Ver lus ten  d u r e h  Bl t i tenf r6s te  werden  ein- 
gehend  e r6r te r t .  Ausf~hr l i eh  wird das sehwier ige Pro-  
blem der Holz- u n d  Wurze l f r6s te  behande l t .  Es  wi rd  
ve r sueh t ,  E r k l g r u n g e n  ftir die groBen F r o s t k a t a s t r c p h e n  
in P o l a r w i n t e r n  z u  {indeI3. Zu diesem Zwecke a n a l v s i e l e n  
K~rx~BR und  S c ~ z  die T e m p e r a t u r c h a r a k t e r e  , , s l renger  
W i n t e r " ,  urn d a r a u f h i n  Bez iehu l igen  zwischen  dieseln und  
dem phys io log ischen  V e r h a l t e n  der  Pf lanze  se lbs t  au f f inden  
zu k6nnen .  Morpho log ie  n n d  Phys io logie  der  Kgltesetl/~di- 
g u n g  wi rd  e ingehend  besGhriebeli.  Besonders  wich t ig  er- 
sehe inen  K ~ I ~ a  u n d  Sc~lli.z, und  dari l i  s t i m m e n  sie m i t  
a l ien O b s t b a n e r n  t iberein,  die Z u s a m m e n h ~ n g e  zwischen 
dem ind iv idue l l en  A u g e n b l i c k s z u s t a n d  der  Pf lanze ,  deren  
S t a n d o r t  und  der  e rb l i ch  b e d i n g t e n  W i d e r s t a n d s f g h i g k e i t ,  
A u e h  U n t e r l a g e n  u n d  S t a m m b i l d n e r  werden  im t t i n b l i c k  
auf  ihre  F r o s t h g r t e  1/ritisch gesichtet .  Z u m  Schlu/3 wid-  
men  sich die A u t o r e n  der  Frage  n a e h  der  M e t h o d i k  der  
N~l t eve r suche  u n d  s te l len  Vorztige wie M~tligel b isher  an-  
g e w a n d t e r  U n t e r s u c h u n g s v e r f a h r e l l  heraus .  

E ine  k r i t i sch  ausgewer t e t e  Zusammel i fassu l ig  der  vor-  
l iegenden A r t  i s t  ftir den in te ress i e r t en  P r a k t i k e r  WiG ftir 
den  Forscher  auBero rden t l i ch  wertvol l .  Der eil izelne i s t  
heu t e  k a u m  IIoeh in  der  Lage, die Ftille der  L i t e r a t u r  zu 

abersehen ,  sofern er sich n i ch t  gerade  auf  das  be~reffende 
Gebie t  spezia l is ier t  ha t .  Es sei aus diesem Grul ide  die An-  
regung ausgesprochen ,  aueh  andere  P rob l eme  des Obst-  
baues in ghnl icher  Weise zu behandel l i .  

Friedricl~ (H~lle). 

FRANZ SGHRADER, Mitose, die Bewegung der Ghromosomen 
bei der Zellteilung. Wien, Franz Deutike 1954. 15 ~ S. 
19 Abb.  I Tabel le ,  Ganzle inel i  DM 13, . 

Dank  e iner  leider  e twas  m a n g e l h a f t e n  (3bersetzung 
aus  dem Amnerikanischen l iegt  j e t z t  auch  in deu t sche r  
Spraehe  eines der  i n t e r e s s a n t e s t e n  Werke  der  m o d e r n e n  
Biologie vor. FRANZ SeI~RAI~ERS Buch  t iber die Mitose, 
das  in  2. Auflage I953 in New York  e rsch ienen  ist,  
b e h a n d e l t  in  me i s t e rha f t e r  Fo rm alle Fragen ,  die mi t  
der  B e w e g u n g  der  Chromosomen  bei der  m i to t i s chen  
ulid me io t i schen  K e r n t e i l u n g  in Z u s a m m e l i h a n g  s tehen .  
Aus der  Gegenf ibers te l lung  der  unums t6Bl i chen  cyro-  
logischen B e o b a c h t u n g s t a t s a c h e n  m i t  den  verschie-  
denen  bisher  en twieke l te l i  Hypo thesen  tiber den Mecha-  
n i smus  der  Mitose ul id un t e r  E i n b e z i e h u n g  v e r w a n d t e r  
ey to logischer  und  cytogenet isGher  P rob l eme  k o m m t  der  
A u t o r  zu dem SchluB, dab  , ,n icht  eilie der  v ie len  aufge-  
s te l l t en  Hypo these l i  ftir s ich allein eine elidgfil t ige LOsung 
v e r s p r i c h t " .  Es  mtiBte v i e lmehr  der  E rken l i t n i s  I~echnung 
ge t r agen  werden,  dab  be im A b l a u f  der  Chromosomenbe -  
wegung  eine Reihe  ve r sch iedener  M e c h a n i s m e n  bete i l ig t  
ist ,  de ren  Krgf te  es z u n g c h s t  im e inze lnen  zu ana lys ie ren  
gilt. Wer tvo l l e  Ansg tze  dazu s ind d u t c h  die A r b e i t e n  
0ST~RaR~NS gegeben,  die in  Z u s a m m e n h a n g  m i t  der  Tak-  
t o i d - H y p o t h e s e  d i sku t i e r t  werden.  Anges ieh t s  der  zahl-  
re ichen e inande r  sich widersprechende l i  H y p o t h e s e n  und  
der  v e r w i r r e n d e n  Mann ig fa l t i gke i t  der  cy to log ischen  Ta t -  
sachen  s te l l t  SCURAD~I~s B u c h  e inen  wer tvo l l en  und  un-  
erlg/31icheli Le i t f aden  dar,  u m  eine I3bers icht  t iber das 
Geb ie t  der  Mi to se -Fo r schung  zu gewil inen,  ein Gebiet ,  
das ftir En twick lungspbys io log ie  und  Gene t i k  yon  grund-  
legender  B e d e u t u n g  ist.  F. Mechelke (Gaterslebe~). 
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I n  m e h r j ~ h r i g e n  B e r e g n u n g s - S o r t e n v e r s u c h e n  wurde  
die W i r k u n g  kf ins t l ieher  B e r e g n u n g  bei Win te rwe izen ,  
Win te rge r s t e ,  Erbse l i  u n d  Kar to f fe ln  (mit te l f r f ihe  u n d  
sp/~te) geprt if t .  Die U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  auf  dem 
Versuchsfe ld  des I n s t i t u t s  1948 bis 1951 durchgef t ih r t .  
Die B e r e g n u n g s m e n g e n  w u r d e n  dem  W i t t e r u n g s v e r l a u f  
e n t s p r e c h e n d  gegeben.  Bei  W i n t e r w e i z e n  u n d  W i n t e r -  
gers te  war  die B e r e g n u n g  IIur r en tabe l ,  w e n n  ausgepr/~gte 
T r o c k e n p e r i o d e n  in  der  H a u p t w a c h s t u m s z e i t  d u r c h  2o bis 
4 o m m  Zusa t z r egen  t i b e r b r t i c k t w e r d e n  k o l i n t e n . D a b e i w u r -  
den  die S t rohe r t rgge  n a c h h a l t i g e r  gestGigert als die Korn-  
er t rgge.  E r b s e n  l o h n t e n  eine B e r e g n u n g  besonders  dann ,  
wenli  sie in  der  A n f a n g s e n t w i c k l u n g  d u r e h  S t h r u n g  des 
Auf laufes  geschwgch t  ~ u r d e n .  S t~rkexe  iRege~gaben bis 
zu 9o m m  zur  Zei t  der  Bl t i te  in  3 G a b e n  w u r d e n  t iberaus  
r e n t a b e l  ve rwer t e t .  Kar toffe l l i  l ohn te l i  die Beregl iul ig  
d u t c h  E r t r a g s t e i g e r u n g  a m  bes ten .  Bei T r o e k e n h e i t  zur  

Zeie der  Blfite,  oder  kurz  danach ,  wurde  eine B e r e g n u n g  
a m  b e s t e n  ausgel iu tz t .  J edoch  erwiesen  sich auch  Zusa tz -  
g a b e n  im A u g u s t  vor  a l lem bei  den  sp~t ten  Sortel i  als 
wi rksam.  Bis zu r2o m m  Zusa t z r egen  wurdel i  je n a c h  
dem W a s s e r b e d a r f  des Bes ta l ides  u n d  della Feuch t igke i t s -  
geha l t  des Bodens  r e n t a b e l  ve rwer te t .  D u r c h  dig Be- 
r e g n u n g  wurde  der  An te i l  gro13er Knollel i  gegent iber  dem 
Ante i l  k le inerer  t{nol len  gesteiger t ,  w/Lhrend eine Be- 
e in f lussung  des S tg rkegeha l t e s  n i c h t  n a c h w e i s b a r  war.  

142. Unger (Q~edlinburg). o o 

N.V. TURB.IN, 0ber die biolog~sche RoBe tier Fremdbes~iubung. 
Uspechi  Sovrem.  Biol. 34, 2 9 1 - - 3 o 6  (1952) [Rnssisch] .  

Z u s a t z b e s t g u b u n g  m i t  Pol len  f r e m d e r ,  a b e t  fami l ien-  
v e r w a n d t e r  Ar te l i  n e b e n  dem e igenen  e r h 6 h t  bei ver-  
s ch iedenen  K u l t u r p f l a n z e n  den  F r u c h t a n s a t z  u n d  - -  in 
noch  ausgep r~g te r em MaBe - -  Wt iehs igke i t  u n d  E r t r a g  
der  N a c h k o m m e n s c h a f t .  Dies gi l t  i n sbesonde re  bei  In-  
z u c h t e n  yon  I<reuzbef ruch te rn  wie Roggen  u n d  Kohl ,  wo 
d u r c h  die f remde  Z u s a t z b e s t g u b u n g  Depres s ionswi rkungen  
au fgehoben  werden,  abe r  a u e h  bei  zwischensor t l i chen  
Kreuzungen  z. B. yon  Erbse  und  Toma te ,  wo d u r c h  dieses 


