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Erkrankung ein solcher Sturz der Werte,  wie er hier er- 
rechnet wurde, auftr i t t ,  erscheint biologisch unwahr- 
seheinlich. Es kann daher gefolgert werden, dab diese 
Senkung w/ihrend der Inkubat ionszei t  auftr i t t .  Dies 
w/irde bedeuten:  vermehr te  T/itigkeit der Nebenniere und 
des R E S  in der Inkubationszeit .  BeiAusbruch der Krank- 
heft mtissen nun als Zeichen der im Abwehrkampf  
gegen die Erreger  insuffizient gewordenen N N R  und 
des R E S  die Cholesterinwerte im Blur wieder ansteigen 
und bei der Gesundung, falls sic fiberh6ht waren, wie- 
der zur Norm abfallen. (Diese letzten beiden Teile der 
t (urve  sind aus den Angaben der Tabelle I ersichtlich.) 

Tal~elle I I  

Errechnetes Gesamt- 
eholesterin ~n Tage 
vor Krankheitsaus- 

bruch (0. Tag) 

75 
76 
78 

108 
98 
88 
80 
70 
44 

Krankheit 

Scharlach 1 
Scharlach 3 
Schaflach 4 
Erysipel 1 
Erysipel 2 
Pyelitis 1 
Tb,-Pneumonie 
Typhus 
Masern 

Bemerkungen 

Bei einer Best/it igung der hier angedeuteten Theorie 
w/ire es denkbar,  dab man Menschen, die mi t  eincr 
Ansteckungsquelle in Beri ihrung kamen nnd infiziert 
sind, noch vor  Ausbruch der IZrankheit als ~angesteckt~ 
erkennen und absondern k6nnte. Dariiber hinans wiirde 
es sicher vor te i lhaf t  sein, mit  einer spezifischen Thera- 
pie schon vor  dem Ausbruch der Krankhe i t  zu begin- 
nen. Wenn  so anch wahrscheinlich nicht der Ausbruch 
der Krankhei t  verhinder t  werden kann, so mfiBte doch 
der Verlauf gemildert  werden, 

Aus diesem Grunde hitlt sich der Autor  berechtigt,  
diesen Befund und seine Ansicht mitzuteilen, um zur 
13berprtifung anzuregen, da die zur Zeit in Deutschland 
herrschenden Verh/iltnisse es ihm unm6glich machen, 
in absehbarer Zeit selber den eventuellen Wer t  dieser 
Theorie zu iiberpriifen, ja  es selbst unm6glich machen, 
eine vollst/indige Li teratur i ibersicht  zu gewinnen. 

P. MARQUARDT 

Abteilung ftir experimentelle Therapie an der Medi- 
zinischen Fakul t / i t  der Univers i tg t  Freiburg i. Br., den 
27. November  1946. 

S u m m a r y  

By following the level of cholesterine in the blood in 
infectious diseases the possibility is alforded theoret ical ly 
of determining the organism's reaction during the period 
of incubation, which may  perhaps be of practical  and 
theoretical  importance. 

U n t e r s u c h u n g e n  t i b e r  d i e  G e n e t i k  d e r  A p o s p o r i e  

b e i  p s e u d o g a m e n  P o t e n t i l l e n  

Die unreduzier ten Embryos~icke der pseudogamen 
Potent i l len kSnnen aus zwei ihrer Potenz nach ver- 
schiedenen Geweben der Samenanlage abstammen.  Bei 
den einen Arten, z. B. Potent i l la  argentea, canescens und 

praecox,  entwickeln sie sich aus rein vegeta t iven  Zellen 
der Chalaza (somatische Aposporie), bei den andern, 
z. B .  P .  verna,  dagegen aus den generat iven Zellen des 
Archespors (generative Aposporie oder Diplosporie). Die 
meisten pseudogamen Potent i l len sind total  apospor, er- 
zeugen aber zum Teil gleichwohl Bastarde,  d~ auch die 
unreduzier ten Eizellen aposporer Embryos~icke durch 
den (stets r e d u z i e r t e n )  Pollen befruchtet  werden k6nnen. 
Einige wenige Arten der Gat tung,  z. B,  P .  canescens,  
bilden sowohl reduzierte wie aueh unreduzierte Embryo-  
sficke aus. Sic entwickeln dann zweierlei Bastarde, 
n~mlich solche aus befruchteten reduzierten Eizellen 
(im folgenden als Bi i -Bas ta rde  bezeiehnet) und solche 
aus befruchteten unreduzierten Eizellen (BnI-Bastarde). 
Wie aus Tabelle I ersichtlich ist, bestehen daher die 
Naehkommensehaf ten  yon 2 ~. canescens aus metro- 
morphen (asexuell entstandenen) Fx-Individuen, B n-  
und Bm-Bas ta rden .  

TabeIle I 
Fortpflanzung der Elternpflanzen. 

a beide Eltern generativ apospor; b beide Eltern somatisch apospor; 
c Samenpflanze somatisch apospor, Pollenpfianze generativ apospor. 

Samcnpflanzc Pollcnpflanze 

a P .  verna 4 P .  verna 10 

b P . c a n e s c e n s  P .  argentea 

P .  praecox  P .  argentea 

C P .  c a n e s c e n s  

P .  argentea 
_P. argentea 

P .  ve~'n~ 3 

P .  verna 10 
P .  verna 10 

N r .  

38/5 28 

44/84 71 
38/14 28 

38/26 20 
42/68 73 
43/79 42 

/~l-Generation 

tmetrom.t BIII/Al[l 

- -  5 

- -  1 

- -  1 

1 - -  

- -  1 

- -  1 

Im  Gegensatz zu den vier El ternpf lanzen sind die von 
partietl und total  aposporen Potent i l len abstammenden 
Bastarde sowohl in der Aposporie wie in der Pseudo- 
gamie betr~chtl ich voneinander  verschieden. Ordnet 
man die Hybr iden  wie in Tabelle I I ,  so ist leieht ersicht- 
lich, dab sie to ta l  oder doch hochgradig apospor sind, 
wenn sie von El tern  herkommen, deren Aposporiefypus 
f ibereinst immt (wenn also beide entweder generat iv  oder 
somatisch apospor sind). Unterscheiden sich die Eltern 
in dieser Eigenschaft ,  so vari ieren die Bastarde sowohl 
im Aposporie- wie im Pseudogamiegrad.  Der eine 
Bastard,  P .  argentea X verna,  43/79,13, ist z. B. total ,  der 
andere, 42/68,52, partieIl  apospor, die Hybr ide  38/26,9 
sogar rein sexuell. 

Embryologisch s t immen die Bastarde der ersten 
Gruppe vo l lkommen mi t  den Et ternpflanzen iiberein. 
Sie sind generat iv  apospor, wenn die El te rn  generativ 
apospor waren, somatisch apospor, wenn die Elteru 
somatiseh apospor waren. Es ist also offenbar nicht  nur 
die Fortpflanzungsweise,  sondern auch der besondere 
Aposporietypus von den El tern  auf die Bastarde fiber- 
t ragen worden. DaB dies tats/ichlich zutrifft,  geht ein- 
wandfrei aus den Resul ta ten der genetischen und em- 
bryologischen Analyse der Rfickkreuzungsbastarde 
P .  canescens x verna × verna hervor. Wie Tabelle I I  zeigt, 
entwiekelte die sexuelle Hybr ide  38/26,9 nach Kreuzung 
mi t  generat iv  aposporen Rassen yon P .  verna zehn B n- 
und einen BiIi-Bastard.  Drei  der fiinf bisher unter- 
suchten B n - B a s t a r d e  sind sexuell und, wie die embryo- 
logische Untersuchung ergab, nicht  oder h6chstens 
leicht  apospor. Die restlichen 2 Bi i -Bas ta rde  und der 
Bin-Bas ta rd  haben sich dagegen als to ta l  apospor und 



[15. v. 1947] Kurze Mitteilungen - Brief reports 

Tabelle II ,  

Fortpflanzung der Fx-Bastarde. - a--c gleiche Bedeutung wie in Tabelle I. 
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Samenpflanze 

a 38/5,24 

b 44[94,21 
44/94, 2 t 
38/14,13 

c 38/26,9 
38/26,9 
42/68,52 
43/79,13 

* Nachkommenschaft 

Pollenpflanze 

P.  verna 10 

P ,  canescgns  

P .  argentea 
P .  verna 10 

P.  ver~za 3 
P .  verna 10 
P.  verna 10 
P.  argentea 

noch unvollst~indig, 

Nr. 

48/61 

45/I20 
45/119 
44/83 

42/66 
42/64 
45/111 
44/95 

Nachkommcnschaft 
metrom. ] BII BIII 

22 -- - -  

1 0  - -  - -  

2 1  ] --* 
39 -- - -  

- -  9 1 

15 14 --* 
9 -- -- 

Ph~notypus der FI-Bastarde 
Fortpflanzung , } 

pseudogam 

partiell  
pseudogam 
pseudogam 

sexuell 

part.  pseudog. 
pseudogam 

Es.-Entw. 

generat iv  apospor 

somatisch apospor 

somatisch apospor 

reduz. Es. 

z.T. somatisch aposp. 
somatiseh apospor 

total bzw. partiell  pseudogam erwiesen, Embryologisch 
st immen sie mi t  tier Pollenpflanze iiberein: wit finden 
bei allen generat ive Aposporie, Dami t  ist erwiesen, dab 
die generat ive Aposporie dutch den Pollen auf eineu 
Tell der Nachkommenschaf ten  der sexuellen Hybr ide  
P. canescens × verna t ibertragen worden ist. 

Die mitgetei l ten Resul ta te  berechtigen uns dazu, die 
generative und mi t  geringer Wahrscheinl ichkeit  auch die 
somatische Aposporie als genetiseh bedingt  zu betrach-  
ten. W'egen des kleinen Umfanges tier wenigen bisher 
untersuchten F~-Generationen k6nnen aber tiber die 
Einzelheiten des Erbganges der Pseudogamie noch keine 
endgiiltigen Aussagen gemacht  werden. Immerh in  ist  
durch die Kreuzungsversuche yon A. nnd G. M/3NTZING ~ 
klar geworden, dab die Gene, we/eke die Pseudogamie 
und dami t  die Aposporie bewirken, rezessiv sein miis- 
sen. Da ferner in den Nachkommenschaf ten  generat iv  
aposporer Pflanzen nut  generat iv apospore Bastarde, in 
den Naehkommensehaf ten  somatisch aposporer Pflan- 
sen nur  somatisch apospore Bastarde  erscheinen, ist an- 
zunehmen, dab die beiden Aposporietypen dutch be- 
sondere Gene  oder Gengruppen i ibertragen werden. 

Wenn wi t  daher bier versuchen, einige Vorstellungen 
fiber die Vererbung der Aposporie pseudogamer Poten-  
tillen zu entwickeln, miissen wir, sofern die El tern-  
pflanzen sich im Aposporietypus voneinander  unter- 
scheiden, zumindest  yon einern Dihybridschema aus- 
gehen. Wir  bezeichnen das Gen fiir generat ive Aposporie 
mit g, das Gen fiir somatische Aposporie mit  s und 
schreiben infolgedessen der Samenpflanze P.  canescens 
die Erbformel  ssGG, der Pollenpflanze P.  verna die 
Formel S S g g  zu. Dann erhal ten wir fiir die K r e u z u n g  
P,  canescens × verna folgendes Erbschema:  

P1 ssGG X S S g g  
Gameten sG Sg 

F x SsGg 

Wie tatsAchlich festgestellt,  kann also die Hybr ide  
Canescens × verna wegen S und G weder somatisch noch 
generativ apospor sein : sie muB reduzierte Embryos/~cke 
entwickeln. In  der Rtickkreuzung mi t  P.  verna m/issen, 
wie das nachfolgende Schema zeigt, generat iv  apospore 
und nicht  apospore Bi i -Bas ta rde  auftreten,  was wieder 
mit unseren Versuchsresul taten gut  f ibereinstimmt.  

x A. und G. MONTZING, Bot. Not., 49-71 (1945). 

Sg 

Phiinotypus 

SG 

SSGg 

sexuell 

red. Es. 

Sg 

5 Sgg 

pseudog.  

generat.  
apospor 

sG 

SsGg 

sexuell 

red. Es. 

sg 

Ssgg 

pseudog. 

generat iv  
apospor 

Unte r  den F , - Ind iv iduen  ( P .  canescens × verna) × verna 
befindet sich auch ein Bastard,  der aus einer befruch- 
te ten  unreduzier ten Eizelle (SsGg) hervorgegangen ist. 
Der  Erbformel  SSsGgg nach miiBte die Pflanze (wegen 
S und G) wie P.  canescens × verna sexuell sein, ha t  sich 
aber  als total  apospor und pseudogam erwiesen. Gegen- 
fiber der genotypisch ghnlichen Samenpfianze besteht  
indessen ein wesentlicher Unterschied:  dem Gen G 
stehen nicht nut  eine, sondern zwei Quanti t / i ten g 
gegeniiber. Aus unserer Darstel lung des Vererbungs- 
verlaufes wiirde also folgen, dab eine QuantitAt g ge- 
geniiber G rezessiv ist, zwei Quanti t i i ten dagegen ph~tno- 
typisch wirksam werden k6nnen. 

Der Nachweis fiir die Richt igkei t  dieser Behauptung  
kann vorerst  ffir generat iv  apospore Pflanzen noch nicht 
erbracht  werden. Dagegen haben die Kreuzungsversuche 
zwischen P.  argentea und P.  verna gezeigt (vgl. Tabelle I 
und II) ,  dab die aus befruehteten unreduzier ten Eizellen 
ents tandenen Bi i i -Bastarde  dieser Kombinat ion  nicht  
sexuell sind wie der B n -B a s t a rd  38/26,9, sondern to ta l  
oder dock part iel l  pseudogam; im Aposporietypus stim- 
men sie vol lkommen rnit derjenigen El ternpflanze iiber- 
ein, yon welcher die gr6Bere Zahl yon Genomen her- 
s tammt .  Die sehon yon MONTZlNG 1 sowie CHRISTOFF 
und PAPASOVA 2 ge/iuBerte Ansicht,  dab die mi t  pseudo- 
gamen Potent i l len erzielten Kreuzungsergebnisse auch 
yon der re la t iven Anzahl  eingekreuzter  Asexualit~tts- 
faktoren abh~tnge, ha t  dami t  eine Best~ttigung er- 
fahren. A. RUTISItAUSER 

Schaffhausen, den 10. Februar  1947. 

S u m m a r y  
I t  may be supposed tha t  the somatic and generat ive 

apospory of tile genus Potentil la is due to different fac- 
tors and tha t  these factors have a quan t i t a t ive  effect. 

1 A. und G. MONTZING, Bot. Not. 49-71 (1945). 
2 M-. CHRISTOrF und G. PAPASOVA, Z, ind. Abst. u. Vererb.lehre 

,50, I-~7 (1943). 


