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D ER Z U C H T E  R 
5. J A H R G A N G  N O V E M B E R  1 9 3 3  H E F T  II 

(Aus dem botan. Laboratorium der Staatl. Lehr- u. Forschungsanstalt Itir Gartenbau in Weihenstephan.) 

W i e  k a n n  u n d  s o l l  b e i m  K e r n o b s t  e i n e  B l i i t e  a u f  i h r e  N e i g u n g  z u r  

F r u c h t b i l d u n g  b i n  e x p e r i m e n t e l l  g e p r t i f t  w e r d e n ?  

Von Robert  v o n  Veh.  

Es darf als feststehende Tatsache betrachtet 
werden, dab beim Kernobst die Befruchtung 
zwar fast allgemein eine der Voraussetzungen der 
Fruchtbildung ist (OsTERWALDER 1907, 1909, 
3 a, b; VEH 1933, 5 a, b), dab sie aber keine hin- 
reichende Bedingung darstellt. 

Die Neigung der Bliite zur Fruchtbildung ist 
als Ausdruck der im Sprol3system herrsehenden 
Polarit~t und Korrelation aufzufassen. 

Zur exakten experimentellen K1/irung des Ein- 
flusses clieser Faktoren habe ich Best/iubungs- 
versnche mit gez/ihltem Pollen vorgeschlagen 
(VEI~ 1933, 5a). 

Im Frtihjahr 1933 habe ich einen Vorversueh 
durchgefiihrt, der vor allem der K1/irung der 
versuchstechnischen Seite gewidmet war. 

Die Ausz/ihlung der Pollenk6rner mit Hilfe 
eines Pr/ipariermikroskopes macht keine beson- 
dere Schwierigkeit, sofern es sich um eine be- 
schr/inkte Zahl yon Bliiten handelt, die best/iubt 
werden sollen. 

Da der normale Stoffwechsel in der Blfite in 
der Regel einer reizphysiologischen Wirkung 
durch die im Griffel wachsenden Pollenschl/iuche 
bedarf, mtiBte auBer den ausgez/ihlten einzelnen 
Pollenk6rnern noch ein, zur Befruchtung zwar 
untauglicher, wohl aber reizphysiologisch wirk- 
samer Pollen auf die Narben aufgetragen 
werden. Die Besehaffung eines derartigen, ge- 
eigneten Pollens, dessen Eigenschaften nnd Re- 
aktionsweise auf der Narbe und im Griffel der 
betr. Versuchsmutterpflanze genau bekannt 
w/ire, macht beim Kernobst Schwierigkeiten, da 
Vorstudien notwendig w/iren. 

Die Versuche mit gezi~hltem Pollen babe ich als 
fiir das Kernobst unpraktisch aufgegeben und 
fiir die Zukunft einen ganz anderen Weg ge- 
w/ihlt, der im folgenden begrfindet und veran- 
schaulicht werden soil. 

Es kommt darauf an zu kl/iren, 
i. ob zwischen der Zahl der befruchteten 

Samenanlagen nnd der S[ellung der Bltite im 
System eine Beziehung besteht, 
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2. inwiefern die Bltiten sich gegenseitig be- 
einflussen, 

3. wieweit der Pollen verschiedener Vater- 
sorten in seiner Wirkung sich abweichend ver- 
h/ilt. 

Es mug also m6glich sein, die Zahl der zu be- 
/ruchtenden Samenanlagen yon vornherein be- 
stimmen zu k6nnen, der Pollen kann dabei aus- 
giebig auf die Narbe aufge- 
tragen werden. 

Der Bau des Fruehtknotens 
bietet uns die M6glichkeit, 
dieses auf eine sehr einfache 
Art zu erreichen. 

Im Gegensatz zu der bisher 
herrschenden Ansicht, die in 
den Lehrbtichern vertreten 
wird (z. B. R. WETTSTEIN 
1924 , S. 674, 6), ist der 
Fruchtknoten der Pomoideae 
nach TROLL 193I (4) scheinbar 
coenokarp, in Wirklichkeit 
apokarp (fasches coenokarpes 
Gynaeceum), d .h .  die fiinf 
Fruchtbl/itter sind unterein- 
ander nicht verwachsen, son- 
dern bloB mit dem sie um- 
schlieBenden Blfitengrunde. 

Die yon TROLL 1931 ge- 
/iuBerte Ansicht fand dnrch 
eine eingehendere, noch un- 
ver6ffentlichteUntersuchung 
TROLLS und seines Sehiilers 
LI~DAU ihre Best/itignng 1. 

Die praktische Bedeutung 
dieser Erkenntnis wird da- 
durch besonders erh6ht, als 
sie u. a. an Knospenmaterial verschiedener 
Ap/elsorten gewonnen worden ist. 

Abb. I. Bltite der Apfel- 
sorte ,,Wintergoldparm/i- 
ne" vom I7. Mai I93I 
(erster Bltihtag) ohne 
Staubbl/itter und Bltiten- 
bl/itter. F =  Fruchtknoten. 
S 1 und S~=Schnittstellen 

zur Entfernung der Narben 
zwecks Sterilisierung der 
entsprechendea Frucht- 

bl/itter. 

1 Herr Prof. TROLL hatte die Freundlichkeit, 
mir das Ergebnis dieser Untersuchungen in seinem 
Schreiben vom 2o. Maid. ]. mitzuteilen. 
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Der Pollen keimt auf der Narbe, w/ichst inter- 
zellul/ir im Innern des Griffels und gelangt auf 
diesem Wege zur Placenta innerhalb des Frucht-  
blattes, und yon hier aus in die Samenanlagen. 

Die Abb. I zeigt eine Bliite (gezeichnet nach 
der Apfelsorte Wintergoldparm/ine vom 17. Mai 
1931, erster Bliihtag) mit  den fiinf Griffeln und 
dem Fruehtknoten,  aber ohne die Staubbl~itter 
und Bliitenbl/itter, die abpr/ipariert sin& Die 
5 Griffel sind an der Basis, ,verwachsen" und von 
einem Haarfilz umgeben (bei der Birne sind die 
Griffel bis zur Basis frei). Wenn die benach- 
barten Griffel und Fruehtbl/it ter sich auch in 
einem innigen Kontak t  miteinander befinden, 
SO ist es t rotzdem aul3erordentlich unwahr- 
scheinlich, dab die im lockeren inneren Gewebe 
der Griffel vordringenden Pollensehl/iuche in das 
Innere eines benachbarten Fruchtblat tes  gelangen 
k6nnten, daher darf angenommen werden, dab 
nur narbeneigener Pollen jeweils die Samen- 
anlagen erreicht. 

Es genCigt in/oIgedessen, beim Kernobst die 
Narbe au/3er Funktion zu setzen, um die Samen- 
anlagen des betr. Fruchtblattes yon der Be/ruchtung 
auszuschIie/3en. 

Jedes Fruchtbla t t  entwickelt beim Apfel ge- 
w6hnlich mindestens 2, h6chstens 2 • 3, meist 
2 - -  4 Samenanlagen, bei dei Birne nieht mehr 
als 2. 

Wenn man berficksichtigt, dab ein gewisser 
Prozentsatz yon Samenanlagen stets aus ,,inne- 
ten" Ursaehen fehlschl/igt - -  bei den einen Sor- 
ten ist der Prozentsatz h6her, bei den anderen 
niedriger - - ,  so ergibt sich von selbst die Wahr- 
scheinlichkeit, dab bei genfigend ausgiebigem 
Versuchsmaterial oft genug F~lle vorkommen 
werden, in denen bloB eine Samenanlage pro 
Fruchtbla t t  befruchtet wird, als auch 2, 3 und 
mehr. 

Ffir die Versuchsanstellung er6ffnen sich 
auBerordenttich giinstige Aussichten, da die 
Augerfunktionsetzung der fiberz/ihligen Narben 
mit  keinem wesentlichen operativen Eingriff 
verbunden ist und der Grundversuch daher rasch 
und leicht durchgeffihrt werden kann. Eine ge- 
wisse Sorgfalt w/ire bloB der Kennzeichnung und 
Etikett ierung der Bliiten zuzuwenden. 

Die Entfernung der Narben dureh einen 
Schnitt (vgl. S 1 in Abb. I) wfirde den Austri t t  
des Griffelsekretes aus der Wunde zur Folge 
haben; ganz ausgeschlossen ist es daher nicht, 
dab an der Wundstelle Pollenk6rner keimen und 
in den betr. Gr i f f e l  hineinwachsen. 

Daher w/ire es sicherer, den Schnitt tiefer zu 
ffihren (etwa bei S= in Abb. I). Geeignet w/ire 
event, auch die Sterilisierung der Fruchtbl/i t ter 

durch Vernichtung der Narben mit  Chemikalien : 
Alkohol, Ather, S/iuren. Eine entsprechende 
Methode 1/il3t sich je nach den Umst~inden leicht 
ausarbeiten. 

Folgendes soll eine tJbersicht der anzustre- 
benden Versuche bieten. 

Grundversuch. All den Blttten i, 2, 3 . . . n - t e r  
Ordnung werden 4 Narben auBer Funktion gesetzt 
(Bezeichnung der Bltiten nach DETJEN und GRAY 
1927, zit. nach EWERT 1929, 2). 

Zwech: Kl~trung der Mindestzahl befruchteter 
Samenanlagen, die Fruchtbildung ausl6sen - -  ftir 
jede der betr. Blfitenkategorien. 

Entfer~ung der Antheren (Kastration) braucht 
nicht zu erfolgen, sofern es beim Grundversuch nur 
auf die Feststellung der die Blfiten verschiedener 
Kategorien kennzeichnenden Mindestzahl befruch- 
teter Samenanlagen ankommt. 

Einbeutelung ist nicht notwendig, da reichliche 
Best~ubung erwtinscht ist. 

Bestiiubung kalln ktinstlich sein, kann auch dem 
Zufall iiberlassen werden. 

Der Grundversuch ist fiir jede Sorte durch- 
zufiihren, das Material makro- und mikrosko- 
pisch zu untersuchen. 

Der Grundversuch soll ki/iren, ob eine innere 
Ungleichwertigkeit zwisehen den Bliiten be- 
steht, und inwiefern sic durch die Feststellung 
der Mindestzahl der befruchteten Samenanlagen 
sich charakterisieren 1/il3t. 

Durch die Variation des Grundversuches 

I. lassen sieb die korrelativen Beziehungen 
zwischen den Bliiten untersuchen (ob durch voll- 
kommene oder teilweise Entfernung der Griffel 
der Gipfelbl/ite die anderen Bliiten entsprechend 
gef6rdert werden k6nnen, d. h. die Mindestzahl 
der befruchteten Samenanlagen sich herabsetzen 
1513t) ; 

2. k6nnen die Eigenschaften des Pollens ver- 
schiedener Sorten gekl/irt werden. Es ist denk- 
bar, dab eine Bltite ~ einer best immten Kate-  
gorie in einer best immten korrelativen Situation 
- -  der Sorte A, mit  dem Pollen der Sorte B be- 
st/iubt, eine Mindestzahl yon beispielsweise drei 
befruehteten Samenanlagen hat (damit Frucht-  
bildung erfolgt), wfihrend dieselbe Bliite mit  dem 
Pollen einer Sorte C eine davon abweichende 
Mindestzahl verlangt. 

Durch die entsprechende Variation des Grund- 
versuches kann - -  unter Beriicksichtigung der 
Stellung des Bltitenstandes am Baum; der Bliite 
innerhalb des Blfitenstandes, der korrelativen 
Situation, der Unterlage, der Eigenschaffen des 
Pollens - -  ffir jede Bliite ihre Eignung zur 
Fruchtbildung experimentell gekl/irt werden. 

Diese Eignung wird best immt durch die 
Neigung der Blate zur Fruchtbildung und finder 
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ihren Ausdruck in der Mi1~destzahl der ftir die 
Fruchtbildung erforderlichen befruchteten Sa- 
menanlagen wie in einer Note. 
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Uber den Einflug yon Augenbedingungen auf die Chromosomenreduktion.  
(Sammelreferat.) 

Von Werner  H/ittlg. 

Seitdem die Erkenntnis gewonnen wurde, dab 
die Verteilung der Erbanlagen auf die Nach- 
kommenschaft  bei allen Organismen mit  ge- 
schlechtlicher Fortpflanzung in der Reduktions- 
teilung erfolgt, ist das Studium der Chromo- 
somenreduktion bei jeder exakten genetischen 
Untersuchung zur Notwendigkeit geworden. 
Lange Zeit hat  man gegIaubt, dab dieser Vor- 
gang in seinem Ablauf ausschliefJlieh dureh das 
Entwicklungsgeschehen im Innern des Organis- 
mus bedingt wird und streng einem eigenen 
Gesetze Iolgt. Eine Anzahl yon Untersuehungen 
der letzten Jahre  haben jedoeh gezeigt, dab auch 
verschiedene ~uBere Bedingungen in gr6Berem 
MaBe einen EinfluB auf die Chromosomenreduk- 
tion ausfiben k6nnen. Im folgenden sollen nun 
vor allem solche Arbeiten besprochen werden, 
bei denen durch AuBenbedingungen die Reduk- 
tion, d. h. die Trennung der homologen Chromo- 
somenpaare in den beiden Reifeteilungen, in 
irgendeiner Weise beeinfluBt wurde. Unter- 
suchungen, die sich mit  der Ausl6sung yon 
Mutationen befassen, k6nnen im Rahmen dieses 
Sammelreferates nicht beriieksiehtigt werden. 

Die Wirkung der Temperatur au/ die Chromo- 
so~e~r Der bei Versuchen zur Be- 
einflussung der Reduktionsteilung am meisten 
angewandte Augenfaktor ist die Temperatur.  
Hier sind es vor allem extreme Temperatur-  
grade oder -sprtinge, durch die )~nderungen des 
Verlaufes der Chromosomenreduktion hervor- 
gerufen wurden. Sie ffihrten teils zur Bildung 
heteroploider, teils zur Entstehung diploider 
Rassen. Geringere Temperaturiinderungen konn- 
ten dagegen nut  den Zeitpunkt  der Chromo- 
somenreduktion (Prii- oder Postreduktion) be- 
einflussen. In einigen Ffillen ging die Wirkung 

der Temperatur  auf den Reduktionsvorgang so 
weit, dab bereits die Paarung der homologen 
Partner  unterblieb, also Asyndese auftrat,  

STOW (1927) fand Asyndese bei verschiedenen 
Variet~iten der Kartoffel, die er zur Zeit der 
Pollenreife Temperaturen yon 25 - -3o~  aus- 
setzte, wobei die Poltenk6rner zum groBen Teit 
abortierten. Aul3erdem kamen bei diesen Tem- 
peraturen noch Pollenk6rner mit  heteroploidem 

Abb. I.  Sprite Prophase der I.  Reifeteilung von Tradesc,znlia vir- 
ginica,. {Temp. 8,5" C.) Ein Ring yon io Chromosomen. (STow 1927. ) 

Chromosomensatz vor, die mehr Chromosomen 
als die haploide, ja zuweilen sogar mehr als die 
diploide Zahl enthielten. Ein normaler Teilungs- 
ablaui war nur bei I5 - -2o  ~ m6glich. Bei nied- 
rigerer Temperatur,  etwa IO ~ C, kommt  es zur 
Kettenbildung und Verklumpung der Chromo- 
somen in der ersten Reifeteilung. ~ihnliche 
Resultate erhielt STOW auch bei Tradescantia 
virginica und Paris quadri/olia (Abb. I u. 2). 

Eine starke W~rmeempfindlichkeit der Chro- 
mosomenkonjugation wurde auch von HEILBOIIN 
(I930) bei verschiedenen Apfelsorten festgestellt. 
Er  setzte Apfelblfiten im Stadium der Reduk- 
tionsteilung Temperaturen yon 25--3o~ C aus 
und konnte mit  steigender Temperatur  eine 
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