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annehmen, dab beide Eigellschaften der St~rkek6rller getrennt vererbbar  
sind; dies wird auch dadurch bewiesen, dab in einer sp~teren Generation, 
F 5 - -  die zwischenliegendell konnten nicht beobachtet  werden, da die Erbsen 
ursprtinglich zu einem anderen Versuch verwendet wurden - -  sowohl rund- 
liche als kartoffelf6rmige St~rkek6rller ill allen Graden der Zusammen- 
gesetztheit gefunden wurden. Ebenfalls zeigte sich in F 5, dab die Form 
der Samen nicht zusammen mit  der Gestalt der St~rkek6rner vererbt  wird, 
da rullde Erbsell llur zum Teil kartoffelf~rmige, in anderell F~len  aber rund- 
liche St~rkekSrner aufwieseI1. Genaues tiber die Trennung der Eigenschaften 
l~il3t sich bei dem Fehlen der Generationen zwischen F I und F 5 nicht sagen; 
soviel aber konnte noch nachtr~glich sicher festgestellt werdell, dab die 
von homozygoten, runden Erbsen s tammenden Samen in F 5 stets kartoffel- 
f6rmige St~rkek6rner aufzuweisen hattell, die von heterozygoten aber rund- 
liche, eillfache oder zusammengesetzte. 

G r e g o r y hat te  nun aber noch weiter gezeigt, daf3 eckige Samen 
mehr Wasser bei der Keimung aufnehmen als runde; Verf. ftigt dem hinzu, 
dab die Hybriden eine mittlere Stellung hierill einnehmen. Da aber, wie sich 
weiter herausstellte, die Hybriden mit  kartoffelf6rrnigell ebenso wie die mit  
rulldlichen ulld zusammengesetzten K6rnern gleichvie! Wasser aufllehmen, 
so muB auch die Absorptiollskapazit~t der Erbsellsamen bei der Keimung 
eine besondere Erbkraf t  haben und wit kreuzen hiernach, soweit bekannt,  
bei Bastardierullg yon Erbsen mit  eckigen und mit  runden Samen vier ge- 
t rennt  vererbbare Charaktere: 

Die Form der Erbse - -  ob fund oder eckig. 
Die Absorptionskapazit~t der Erbse - -  ob hoch oder niedrig. 
Die Form der St~rkek6rner - -  ob kartoffelf6rmig oder rundlich. 
Die Zusammengesetztheit  der St~rkek6rller - -  ob einfach oder zusammen- 

gesetzt. E. L e h m a n II. 

Zederbauer, E. Versuehe fiber Vererbung erworbener Eigenscha[ten bei 
Capsella bursa pastoris. Osterr. Botan. Zeitschr. 58. I9O8. S. 231. 

C~r~sd/a, b~-.~'~ ~asto,'-is kommt  in der Hochreg ion  des Erdchias-dagh ill 
Kleillasien llicht ursprtillglich wild vor, sondern ist offenbar aus dem Tief- 
land erst ill historischer Zeit eingeschleppt, das zeigt besonders ihr aus- 
schlieBlich auf W.eger~nder und Lagerpl~tze der Hirtell beschr~nktes Vor- 
kommen.  

Die Pflallzen yon dell hSchstell Standorten zeigell t rotzdem ausgesprochen 
alpinell Habitus - -  tieigehende Wurzehl, gallz kurzen Stengel, kleille xerophil 
gebaute BlOtter usw. -- ,  die Pflallzen aus etwas tieferen Lagell zeigen diesen 
Habi tus  schon welliger ausgesprochen und es 1Xl3t sich so eille geschlossene 
Reihe voll Ubergangsformell zwischen typischell alpillen und typischei1 
Tieflandspflanzen sammelll. Das scheillt Ref. llichts Auffallelldes. C,~pseNa~ 
ist, wie jeder weiB, der eillmal mit  dieser Spezies experimelltiert hat, be- 
sonders leicht durch Kulturbedingullgen s e h r weitgehend zu ,,modifizierell"l). 
Verf. stellte sich nun weiter die Frage, ob wohl alle oder eillzelne dieser 
,,Modifikationen", oder wie Verf. sagt, ,,erworbellen Eigellschaftell", welche 
die in den alpinen Regionell gewachsellell Individuell aufweisen, ,,erblich" 
geworden sind, und knltivierte dementsprechelld Samen derartiger ,,alpiner" 
Individuen im botallischen Garten zu Wiell und sp~ter ill Mariahilf. Das 
Resultat  war, dab die hier gezogellell Pflallzen keinen xerophilen Bau der 
BlOtter aufweisell, dab sie abet  doch eillen im Vergleich mit allderen Sippei1 

1) Im Sinne Naegel i ' s .  
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niedrigen Stengel und den fiir ihre Mutterpflanzen vorn Erdchias-dagh 
typischell Bau der Infloreszenzell anniiherlld beibehielten. Verf. schlieBt 
daraus: ,,Die in der H6henlage erworbenen Eigellschaftei1 werden roll den 
verschiedenen Organen verschieden festgehalten. Die AssJrnilatiollsorgalle 
iindern sich sofort bet Anderung der Lebensbedillgullgen. Die Fortpfianzungs- 
organe, bzw. die rnit ihnen in nahern Zusamrnenhang stehellden (infioreszellz- 
tragende Stengel) zeigten hingegen ein gr6Beres Beharrullgsverrn6gen und 
~inderten sich wellig oder gar llicht." Dieser SchluB ist llach Allsicht des 
Ref. durchaus nicht zul~issig. DaB die Merkrnale der Erdchias-dagh-Sippe, 
welche sich als erblich erwiesen haben, d. h. der Bau der Infloreszenz und 
die gerillge L~inge des Stellgels yon dieser Sippe ,,erworben" (irn Sinlle 
Zede rbaue r s )  seien, ist durch n ich t s  bewiesen. Erwiesen ist durch die 
im iibrigen ja gewiB dankenswertell Versuche nur, dab am Erdchias-dagh 
eine Capsd&-Sippe w~chst, die sich yon anderell Sippei1 durch bestirnmte 
Eigentiirnlichkeiten der Infloreszenz ulld einige andere e rb l i ch  konstallte 
Merkmale unterscheidet. Wie jedoch diese erblichen Eigenschaflell ellt- 
standen sind, dariiber ist nichts bekallllt. Ulld erwiesen ist ferller, dab 
auch in diesern Falle die durch die speziellen Standortsverh~iltnisse be- 
dingten ,,Modifikationell" der Muiterpflanzen n ich t  vererbt wurden. 

Baur .  

Kiessling, L. Einige Beobachtungcn iiber Weizenvariationen. (Ftihlillgs lalld- 
wirtschaftliche Zeitung. 19o8, S. 737--759.) 
Wie die meistell sogellanllten Landsorten waren auch beobachtete ,,Land- 

weizen" aus Bayern vielf6rrnig. Verfasser stellte die prozentische Vertretung 
der eillzelllell Forrnen lest, die aus dem Grulld von praktischem Interesse ist, 
weil man allnehrnell kann, dab die st~irker vertretene Form die unter dell 
herrschellden Verh~ltnissen ergiebigste ist. Sechsjiihrige Vergleiche der 
eillzelnen Forrnen im Zuchtgarten zeigten zwar irn allgemeinen eille ~3ber- 
legenheit der unbegrannten, weniger deutlich der braullk6rnigen Weizen, 
andererseits aber auch, wie verschieden der EinfiuB der Jahreswitterullg 
auf die einzelnen Forrnell einwirkt. Bet Individualauslesen mit irn Land- 
weizen aufgefulldenen Forrnen wurde mehrfach llur teilweise Vererbung ge- 
funden. Weitere beobachtende Auslese, die durch rnehrere Generationen 
hilldurch fortgefi~hrt worden war, ergab eine zahlenm~iBige Vertretullg der 
einzelllen Forrnen. welche als Ursache der Variation eine spontane 
Bastardierung nahelegt. &Is Schema ffir das Verhalten wurde eill solches 
gefunden, bet dern in der zweiten Generation neben reinmerkrnaligen Indi- 
viduell auch solche vorhanden sind, welche Mittelbildung der zwei Eigen- 
schaften des Eigenschaffenpaares zeigell ulld bet welchen in der dritten 
Gelleration auch Spaltung der Nachkornrnell der reinrnerkrnaligen (extra- 
hierten) Individuen der zweilen Generation eintritt. Die beobachteten 
Eigensehaftenpaare waren begrannt und unbegranllt, braun- ulld weiBspelzig. 
Besondere Versuche rnit kiillstlicher Bastardierullg zur  Feststellung des 
SpaltungsverhXltnisses der beobachteten Eigellschaftell wllrden vorn Verfasser 
nieht ausgefiihrt. Eill Fall yon Variation zeigt ein Verhaltell, das eine 
Zurfickfiihrung auf spontane Bastardierung nicht nahe legte. Die M6glich- 
keit spontaller Bastardierullg zwischell Weizellforrnen untereinander isf bet 
Nebelleillanderbau derselben irn Zuchtgarten jedellfalls gegebell, worauf auch 
Referent bereits hinwies. Formentrellllung rnit llur einmaliger Auslese 
braucht, auch wenn keine weitere Bastardierullg llach derselben eintritt, 
llicht zu konstantell Forrnenkreisen zu fiihren. F ruwi r th .  


