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(Aus dem Tabak-Forschungsinstitut ffir das Deutsche Reich in Forchheim b. Karlsruhe.) 

,,Hetetosls'" b e i m  Tabak.  

V o n  L,  

Seitdem die durch DARWIN (5) bekannt ge- 
wordene Leistungssteigerung nach Bastardierung 
zu praktischen Ergebnissen geffihrt hat wie beim 
Mais in Amerika und beim Maultierroggen in tier 
deutschen Pflanzenzfichtung, lag tier Gedanke 
nahe, den ,,Heterosiseffekt" nicht nur als weft- 
volle Nebenerscheinung anzuerkennen, sondern 
auch als Zuchtmittel  zu verwenden. Die Frage 
der Ausnfitzung der Bastardwfichsigkeit ist auch 
bei Tabak yon Bedeutung, da sieh diese Kultur- 
pflanze als bedingter Fremdbefruchter praktisch 
wie genetisch gut hierfiir eignet; zudem spielt 
seine Kultur in Deutschland gemessen am Weft  
seiner Erzeugnisse und der Anzahl derer, denen 
er Broterwerb. bietet, eine bei weitem gr6Bere 
Rolle als man nach tier deutschen Anbaufl/iche 
(etwa iooooha)  annehmen sollte. Meist be- 
ziehen sich die zahlreichen theoretischen und 
praktischen Vorschl~ige nut  auf die erste Kreu- 
zungsgeneration; denn der durch Ertragssteige- 
rung u. a. sichtbare Stimulationserfolg wird 
einfaeh festgestellt und benutzt, ohne dem wei- 
teren Verhalten dieses ,,Effektes" auch in sp~- 
teren Generationen besondere Beachtung zu 
schenken, wie z. B. bei SELBY und HOUSER (20), 
ANGELOI'r (2), SHAMEL (21), GOETZ (9), HOWARD 
(12) und PREISSECKER (18). Andere stellen 
sich bewu/3t nut auf eine h6here Leistung der F y  
Generation ein, wie FRI?aMEL (7) auf Grund 
seiner allerdings nur mit Handelssaatgut durch- 
geffihrten Versuche oder D'AGRE~tOND mit den 
in frfiheren Jahren in Niederl/indisch-Indien ein- 
geleiteten (4) Massenbest/iubungsversuehen oder 
gar LAlVG (16) in seinem Vorsehlag einer ,,j/ihr- 
lich erneuten Vereinigung einzelner Pfianzen aus 
zwei im fibrigen getrennt nebeneinander her- 
laufenden Linien . . . .  in derAbsicht, nur diese 
allj~hrlich neu erzeugte F1-Generation Ieldm/iBig 
anzubauen". 

Wir haben in einer frfiheren Ver6ffentlichung 
(I9a) darauf hingewiesen, dab der hier in Frage 
kommende rotbltihende Tabak vorwiegend auf 
Insektenbest~iubung eingestellt ist, dab aber auf 
der anderen Seite weder yon uns noch yon an- 
deren sp~iter Ertragsabfall bei ZwangseinsehluB, 
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also bei Inzucht, beobachtet worden sind. Diese 
Feststellung deutet daraufhin, dab auf der einen 
Seite die Kreuzung an sich sehr leicht zum Erfolg 
ffihrt, dab aber andererseits die Erbsubstanz 
ziemlich stabil ist. Das Zuchtverfahren selbst 
aber wird dadurch erschwert, dal3 die gesamte 
Wechselbest~iubung von Hand durchgeffihrt 
werden mug, und dab dieses sich, abgesehen yon 
der eigentlichen Best~ubung, auch auf die not- 
wendig vorher gegangene Kastration, sowie eine 
peinliche t~ontrolle des Zuchterfolges wie auf 
die Isolierung der Blfitenst~nde zu erstrecken 
hat. Diese erschwerenden Voraussetzungen wie 
die Notwendigkeit, stets durchgezfichtete und 
geeignete Elternst~mme auf Vorrat zu haben, 
machen dieses Verfahren, wenn es wirklich 
durchgeffihrt werden sollte, naturgem~B yon 
einer Zentralisierung der Tabaksamengewinnung 
und von dem Nachzuchtverbot unkontrollierter 
Saat abh~ngig. 

Es sei in diesem Zusammenhange der nahe- 
liegende Hinweis gebracht, dab die zuletzt ge- 
nannten MaBnahmen in einer Reihe yon L/in- 
dern aul3erhalb Deutschlands im Interesse ihrer 
nationalen Tabakbewirtschaftung bereits einge- 
fiihrt sind, well sie sich fiber den vorliegenden 
Zweck hinaus als geeignete Hilfsmittel zur Qua- 
lit~itsverbesserung erwiesen haben. Da eine 
solche Regelung fiir Deutschland vorlfiufig noch 
aussteht, ist von uns die Frage um so energischer 
verf01gt worden, ob es m6glich ist, den Stimu- 
lationser/olg ffir weitere Generationen zu erhalten. 
Nach IZAPPERT (14 a) gipfelt das ganze Heterosis- 
problem in dieser Frage, sowohl in bezug auf die 
K1/irung der Deutung wie auch auf die Auswir- 
kung fiir die praktische Pflanzenzfichtung. 
Andererseits hat sie aueh erh6hte Bedeutung 
gerade ffir Tabak, da die Leistungseigenschaften, 
welche die Qualit~it bedingen, nur auf lange 
Sieht verfolgt werden k6nnen. Die in einer 
neuerliehen Studie von KAPPERT (I4b) aufge- 
stellte Forderung, ,,aus den Spaltungsgenerati- 
onen homozygotische Typen mit der Leistung 
der F1-Bastarde zu isolieren", ist unseres Er- 
achtens bei Tabak leieht zu erffillen, soweit die 
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yon uns erzielte Kons tanz  im Ph~inotyp als Aus- 
wirkung einer , ,Homozygot ie"  angesprochen 
werden kann.  Denn unser Zuchtmater ia l ,  das 
aus mehreren  hunder t  Krenzungsnachkommen-  
schaften besteht ,  enth~ilt eine geniigend groge 
Anzahl  von Beweisen dafiir, dab es durch inten- 
sive Verfolgung der Vererbungsvorg~nge und 
zielbewul3ter Auslese mfg l ich  ist, in verh~iltnis- 
m~Big kurzer  Zeit auch Kons tanz  nach solchen 
Kreuzungen  zu erzielen, deren El tern  offensicht- 
lich st~irkere Unterschiede im Geno typ  auf- 
weisen. Nun  ist aber,  wie yon KAI~I~ERr oft be- 
ton t  ist und von uns best~itigt werden kann,  
weder  theoret isch noch prakt i sch  die Notwendig-  
keit  gegeben, dab der St imulat ionseffekt  stets,  
d. h. nach jeder Kreuzung  eint r i t t  oder e int re ten 
muB, falls die ~nBeren Wachs tumsbed ingungen  
das Bild nicht  verschieben.  

DaB wir auch in dieser t I ins icht  mi t  Material  
aufwar ten  k6nnen,  welches - -  wohl ers tmal ig  in 
einer Ver6ffentl ichung ~ den Nachweis  einer 
mfgl ichen  Kons tanz  des St imulat ionseffektes  
br ingt ,  beweise die folgende Tabelle.  Gleich- 
zeitig werden Beitr/ige zur Deu tung  dieses Pro-  
blems bei T a b a k  geliefert. Die Tabelle enth~ilt 

K r e u z u n g e n  i n n e r h a l b  d e u t s e h e r  
S o r t e n .  

I Bezeichnung* F ,  ] F4 (Fs) 
griin Itrocken grun Itrocken 

Amersfoorter • Goundie]41,421 4,--[47,60 5,60 
I Amersfoorter I I  . . . . . . .  ] 3 2 , 9 8  3,50133,60 4,1o 

. Goundie . . . . . . . . . . . . . . .  136,5ol 3,54138,8o 4,78 

2 

3 

4 

5 

U Stamm • Amersfoort. 
Amersfoorter I 
U Stamm I I I  . . . . . . . . . .  
Amersfoorter • F.St  . . . .  
F -S tamm . . . . . . . . . . . . .  
Amers{oorter I . . . . . . . .  

U-S tamm . . . . . . . . . . . . .  
Goundie . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ . . _  �9 

~ F -S t amm . 
F -S tamm . . . . . . . . . . . . .  
U-S tamm . . . . . . . . . . . . .  

34,41 4,89 43,4 ~ 5,I7 
25,27 4,IO 34,20[ 4,I8 
32,75 4,02 37,6ol 4,32 
36,401 3,42 42, Io 5,45 

135,29] 4,59 40,56 4,96 
4,IO 34,20] 4,18 

13 , 51 4,7~176 4,53 
136,I51 
F9,371 ~ 3 , 9 I  [38,6ol 4,69 
135,291 4,59]4o,561 4,96 
138,I5/ 4,7o]36,6o 4,53 

]Belgier • Geuderth . . . . .  ]35,~6] 5,o8 35,2o I 3,78 
6[ Geudertheimer . . . . . . . .  33, 32,3 ~ 4,22 

I Belgier . . . . .  . . . . . . . . . . .  136,25 54:~25 _ 36,7 ~ 4,8o 
]Wogau X Calcar . : . . . . .  13I,o81 3,60135,201 4,56 

71 Calcar. 133,871 4 ,36131,5o I 3,7 ~ 
]Wogau 126,7ol 3,94135,3o/ 4,38 

1 Da die Kreuzung Amersfoorter • Goundie, 
sowie die Samsun-Dere-Krenzungen bereits ein 
Jahr  frtiher als die iibrigen gemacht sind, so sind 
Bier die Ff- s ta t t  der F~-Generationen heran- 
gezogen. Die r6mischen Zahlen hinter der Sorten- 
bezeichnung besagen, dab hier unterschiedliche 
Einzelst~mme der betreifenden Sorte als Eltern 
benutzt  sind. 

eine Aufstel lung von Ertragszahlen, in kg je 
ioo P/lanzeu, die wohl ohne Er lgu te rung  ver-  
stfindlich ist. Nati ir l ich sind nur  solche Kreu-  
zungen hier ausgewertet ,  bei denen die sp~teren 
Kreuzungsgenera t ionen in ihren guBerlich er- 

K r e u z u n g  z w i s c h e n  d e u t s c h e n  u n d  
a u s l ~ t n d i s c h  n S o r t e n .  

Bezeichnung I FI  F~ (Ff) 
grtin [trocken grtin [trocken 

8 Samsun-Dere•  27,121 4,44138,4 ~ 4,52 
42,3 ~ 4,72 
37,7 o 4,2o i 
4o,4 ~ 4,6o 

Calcar. .  27,57 3,52 31,5 ~ 3,77 
, Samsun Dere . . . . . . . . . .  16,571 1,57 26,o3 3,73 
[Samsun Dere • F - S t . . .  [24,351 4,o3131,32 3,9I 

91>st m  . . . . . . . . . . . . .  i3o,49I 3,7o135,291 4,59 
] Samsun-Dere . . . . . . . . . .  116,57/ 1,57126,o3/ 3,73 
Samsun-Dere • Saalb . .  131,16 4,o8132,87 4,o6 

io Saalburger . . . . . . . . . . . .  [32, 68 4,39137,oo I 4,57 
[ Samsun-Dere . . . . . . . . . .  116,571 1,57126,~ 3,73 
IMaryland x Gender th . .  16o.ool 6,ool4o.I21 5,68 

1I I Geudertheimer . . . . . . .  i41,8o 4,o813119o/ 
IMaryland . . . . . . . . . . . . .  [34,281 4,o91.--  14'3~ 8 

[Friedrichst. • W. Burley[41,261 5,95 I47,o41 7,I7 
121W. Burley . . . . . . . . . . . . .  133,151 4 ,~ - -  / - -  

] Friedrichstaler . . . . . . . .  ]36,591 5,35139,9~ 5, 21 
IW. Burley x Geuderth..  143,oo I 4,9ol43,io I 6,21 

131Geudertheimer . . . . . . . .  ]41,8o I 4,o8131,9o 4,38 
]W. Burley . . . . . . . . . . . . .  ]33,151 4, ~ - -  [ - -  

kennbaren  Eigenschaf ten ihre Erscheinungsform 
bewahr t  haben.  Das Vegetat ionsjahr ,  in dem die 
meisten der benutz ten  Kreuzungen  in F~- 
Generat ion sich befanden,  ist deshalb heran-  
gezogen, weil die Wi t t e rung  jenes Jahres  als 
ausgesprochen no rma l  bezeichnet  werden mul3, 
was m a n  von den folgenden J ah ren  nicht  be- 
haup ten  kann.  

Das Material  fiber die deutschen Sorten, das 
man  sowohl hinsichtlich der Anzahl  der benutz ten  
Sorten wie auch der Generationsfolgen aul3er- 
ordentl ich erweitern k fnn te ,  zeigt schon an den 
wenigen Beispielen eine verh~ltnism~iflig klare 
Linie, die durch die Kreuzungsergebnisse von 
deutschen mi t  ausl~indischen Sorten wertvol l  
erg~nzt wird. Aus der Aufstel lung ist unschwer 
zu erkennen, dab die Kreuzungen (Nr. 1--3) ,  an 
denen die Sorte Amersfoorter ,  aber  auch nur  
diese, bete/ligt ist, eine Steigerung des Er t rages  
gegeniiber demjenigen der beiden E l t e rn  er- 
fahren haben,  die nach unseren Beobachtungen  
bis in die neueste Zeit sich ungeffihr gleichge- 
blieben ist. 

Es liegt in der Ar t  der Nu tzung  des Tabaks  
als Blat tpf lanze,  dab diese Steigerung nieht  das 
Mehrfache der elterlichen Leis tungen ansmacht ,  
wie bei den bekann ten  Maisergebnissen (13 c, d), 
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aber schon die in den vorliegenden Zahlen zum 
Ausdruck kommenden Mehrertrfige lassen bei 
dem hohen Erntewert  des Tabaks die praktische 
Auswertung der Heterosis schon durchaus loh- 
nend erscheinen. Fast noch st/irker haben sich 
eine Reihe yon Kreuzungen yon deutschen mit 
ausl~ndischen Sorten ausgewirkt; die dort bei 
den amerikanisehen Sorten Maryland und Burley 
ftir F 4 nicht vorhandenen Werte liegen bestimmt 
nicht fiber denen der deutschen Eltern, da diese 
Sorten nur in klimatisch ganz besonders giin- 
stigen Jahren die bier angezogenen deutschen 
Sorten im Ertrag zu tiberfliigeln in der Lage sin& 

Ffir die nun folgende kritische Betrachtung 
der Ursachen der in zahlreiehen F~illen hier vor- 
liegenden Stimulation mag die ausgezeichnete 
und ziemlich umfassende Studie yon KAPPERT 
fiber ,,Heterosis und Inzuchtfragen" (I4a) her- 
angezogen werden. KAePERT wehrt sieh gegen 
die Anschauung, dab die Heterosis-Wirkung als 
Sonderproblem aul3erhalb der allgemein aner- 
kannten Vererbungsgesetze zu verstehen ist. Er  
besch/iftigt sich eingehend mit dem Leistungs- 
abfall der F a bis Fs-Generation bei dem be- 
kannten Maisbeispiel und errechnet auch theo- 
retisch den Leistungsabfall einiger eigener 
Erbsenkreuzungen mit Beziehung auf bestimmte 
ihm bekannte und yon ihm verfolgte Erbfak- 
toren. Dieser Leistungsabfall nach Kreuzung 
ist ganz gesetzmfil3ig, wenn man die bekannte 
und ebenfalls sehematisch yon K. sehr gut dar- 
gestellte Verschiebung des Genotypenverh~ilt- 
nisses in Richtung I-Iomozygotie mit zunehmen- 
den Abstand yon der F1-Generation betraehtet. 
K. glaubt sich zu der Schlul3folgerung berechtigt, 
dab die ihm bekannten Heterosisf/ille wahr- 
scheinlich ,,nichts anderes sind als mehr oder 
weniger komplizierte Ergebnisse kumulativer 
Faktorenwirkung". 

Eine andere Erkl/irung, n/imlich die yon EAST 
und HAYES (6b, c) deutet das Heterosisphfino- 
men als Auswirkung der Heterozygotie der 
Eltern auf den Kreuzungsvorgang und kann sieh 
dabei auf die Verfolgung der in der Tabakzucht 
bekannten Halladaytypen und die Ergebnisse 
der EAsTschen Kreuzungsztichtungen (Havana 
Sumatra) (6e, IO) stfitzen. 

Die 3., wohl am meisten einleuchtende Hypo- 
these ist die yon JoxEs (I3 a). Sie ffihrt die Sti- 
mulation, welche die Bastardwtichsigkeit be- 
dingt, zurtick auf eine Ausl6sung dominant wir- 
kender Anlagefaktoren, die eine vortibergehende 
,,Latenz" gewisser rezessiver Anlagen aufzu- 
heben verm6gen. JONES grtindet seine Annahme 
nicht nur auf die mit MANGELSDORF zusammen 
ver6ffentlichten Maiskreuzungen (I3C, d), son- 

dern auch auf Ergebnisse am Tabak. Er  benutzt 
dabei das in der Tabakzfichtung sehr verbreitete 
Mammouth-Material (I, 3, 6a, 8, I I ,  12, 17, 18, 
20, 2I), dessen Typ dureh eine fast unbegrenzte 
Blattzahl, aber mangelnde oder erst sehr sp/it 
eintretende Bltitenstandsbildung charakterisiert 
wird. 

Das Auftreten der hierbei deutlich erkenn- 
baren Hemmungsfaktoren macht solche Typen 
als Elternmaterial fiir die fragliche Deutung sehr 
brauchbar (I3b). Unsere mit gleiehem Material 
durchgeftihrten Kreuzungen zeigen ebenfalls 
deutliche Stimulation, sind aber hier nicht ver- 
wertet, da die heutigen Generationsfolgen noch 
nicht konstant sind. 

Beginnen wir mit dieser Arbeitshypothese, so 
haben wir hierffir ein geradezu typisches Beispie! 
in dem Ergebnis der Samsun-Dere-Kreuzungen. 
Betrachten wir deren Ertragszahlen, der Kreu- 
zungen 8 - - Io  der Tabelle, so mul3 man yon vorn- 
herein ber/icksichtigen, dab die wirklichen Werte 
der deutschen Eltern allgemein etwas niedriger 
einzusetzen w/iren, weil diese einen gr613eren 
Standraum (60 X 40 cm) erhalten hatten als die 
Zigarettentabake und deren Kreuzungsnach- 
kommenschaften (4o • 4 o cm). Der Samsun- 
Dere-Tabak ist ein sehr bekannter kleinbl~ittriger 
tiirkischer Zigarettentabak mit 2o--24 Bl~ittern, 
einer Blattzahl, die also um mindestens fiinf 
B1/itter h6her liegt als der Durchschnitt der 
groBbl/ittrigen deutschen Standardsorten. Aus 
der Aufstellung ist nun ersichtlieh, dab nur die 
Sorte Calcar als Kreuzungspartner eine ins 
Gewicht fallende Ertragssteigerung ausl6st, eine 
Sorte, die nach unseren zahlreichen Kreuzungs- 
versuchen mit Material der versehiedensten 
Erbzusammensetzung keinen dominanten Faktor  
fiir eine besonders hohe Blattzahl besitzt. Ein 
Anhalt fiir ein kumulatives Zusammenwirken 
yon gleichgerichteten oder Erg~inzungsfaktoren 
ist also hier nicht gegeben. Dagegen ist Calcar 
die einzige Sorte, deren Kreuzungsprodukte mit 
der Sorte Samsun-Dere durch mehrere Jahre 
hindurch bei v611iger Konstanz der Pflanzenform 
his zu 4o B1/ittern aufweisen. Diese Kreuzung 
ist insofern wertvoll ftir die Praxis, als die Blatt- 
gr6Be und Blattform des kleinen Zigaretten- 
blattes durch den Einschlag mit dem grol3- 
bl~ittrigen Calcar nicht ausschlaggebend ver- 
~ndert ist. Diese Feststellung spricht fiir die 
Annahme, dab hier eine st/irkere Ausl6sung des 
Faktors fiir Blattzahl bei der Sorte Samsun-Dere 
durch die Sorte Calcar zustande gekommen ist. 
Man k6nnte so annehmen, dab im allgemeinen 
die Anlagen des Samsun-Dere bei den Kreu- 
zungen dominieren, nnd dab lediglich die Fak- 
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toren ffir Blattzahl durch eine Gruppe entgegen- 
gesetzt gerichteter Faktoren z. T. in ihrer Wir- 
kung gehemmt sind, deren Bindung durch et- 
waige ,,Balancefaktoren" (nach KAPPERT) durch 
Kopplungstausch gel6st wird. 

Wiihrend die Sorte Samsun-Dere auch in den 
zum Vergleich angeffihrten Kreuzungen mit an- 
deren grol3bl~ttrigen deutschen Soften noch 
deutlieh im Gesamthabitus dominiert, so weist 
doch keine dieser Kreuzungen bis heute eine 
Wachstums- oder Ertragssteigerung auf, die 
irgendwie als Heterosis-Wirkung anzusprechen 
w~ire, trotzdem bei alien diesen Kreuzungen die 
BlOtter sehon durch den Einschlag der ,,Grofi- 
bl~ttrigkeit" der Kreuzungspartner grgBer nnd 
schwerer geworden sind ; ebenfalls fehlt bei ihnen 
allen die oben festgestellte Steigerung der Blatt- 
zahl fiber die Zahl der in dieser Hinsicht 
leistungsf~thigeren Samsun-Dere. DaB bei der 
Stimulation durch die Kombination Calcar • 
Samsun-Dere ein konstanter Auslesetyp vorliegt, 
beweist die Tatsache, dab s~imtliche aus dieser 
Kreuzung weitergeziichteten Bastarde nicht nur 
die gleichen Anlagen, wie oben beschrieben, 
zeigen, sondern auch, wie die Zahlenbeispiele 
zeigen, ~hnliche Ertragssteigerungen (siehe Auf- 
stellung )in F 5 ergeben haben. 

Alle fibrigen bisher nicht besprochenen Kreu- 
zungsbeispiele der obigen Aufstellung liegen der 
EAsTschen Deutung n~her. Denn die st~irker 
voneinander abweichenden Pflanzenformen der 
Elterntypen weisen auf eine in der Bastard- 
generation zu erwartende st/irkere Heterozygotie 
der Erbanlagen. Eine erl~uternde Beschreibung 
der Merkmale der Kreuzungspartner mag sich 
auf das Notwendigste beschr~inken, weil sie aus- 
fiihrlicher in einer gr6Beren Arbeit (15) nieder- 
gelegt sind. Wir hoben oben hervor, dab unter 
den ,,innerdeutschen" Kreuzungen die ,,Amers- 
foorter"-Gruppe ganz allein st~irkere ,,Hete- 
rosis"-Effekte aufgewiesen hat. Die Merkmale 
der Sorte Amersfoorter sollen uns also ganz 
besonders interessieren, soweit sie am Ertrag 
beteiligt sind. Die Ertragsh6he wird, da der 
Erntewert  beim Tabak in den Blfittern liegt, in 
genetischer Hinsieht yon dem gesamten Anlage- 
komplex bestimmt, der sich auf die Blatteigen- 
schaften bezieht sowie durch die Blattdichte, die 
sich im Verh~tltnis yon Blattzahl zur Pflanzen- 
h6he ausdriicken l~iBt. So kann z. t3. das Einzel- 
blatt entweder schwerer sein als ein anderes, 
weil es eine gr6gere Fl~che hat  oder weil sein 
Rippenanteil gr613er ist. Nun zeichnet sich die 
Amersfoorter Sorte gleichzeitig dutch engen 
Blattstand und ein dickrippiges gefaltetes Blatt  
mit wenig Spreite aus, w~ihrend die als Partner 

benutzten deutschen Sorten samt und sonders 
ein v611ig glattes Blatt  mit viel Spreite, aber auch 
weitere Blattbest~inde besitzen. 

Betrachten wir einmal die Ertragszahlen der 
Kreuzungen 4--7 der Tabelle, so sehen wir bei 
keiner derselben eine Spur yon Stimulations- 
wirkung weder in F1, noch in F4, womit wir den 
einwand/reien-Bdeg da/i~r haben, daft nicht jede 
Kreuzung unbeding~ von Stimulationse]/ekten be- 
gleitet sein muff. S~imtliche Partner dieser Kreu- 
zungsgruppe geh6ren ihren Erbanlagen nach zu 
den glattblfittrigen Sorten init weiten Blatt- 
abst~inden. Eine Versehiedenartigkeit der An- 
lagen, welche die Ertragsh6he am stfirksten be- 
einflussen, ist bei ihnen nicht vorhanden. 

K. schreibt (I4a): ,,Wenn aber die Heterozy- 
gotie als solche stimulierend auf die Leistungen 
des Organismus wirkt, so ist es nicht recht ver- 
st~indlieh, dab nur die Heterozygotie ganz be- 
stimmte Faktoren, wie man j a annehmen mul3te, 
anregend auf die Entwicklung sein sollte." 
Unsere i3berlegung bei der Vornahme der 
Amersfoorter Kreuzung sagte uns: Wenn es 
gelingen sollte, den Faktorenkomplex zu 
sprengen, d. h. die f fir uns erwfinschten Eigen- 
sehaften aus der, wie wit heute wissen, bei diesen 
Sorten starken Kopplung herauszureigen und 
mit den erwfinsehten Eigenschaften der glatt- 
bl~ttrigen Sorten zu verbinden, so wtirden wir 
diese an sich qualitative Sorte nicht nut  in dieser 
Hinsicht, sondern auch im Ertrage wesentlich 
bessern, oder gar neue Typen hervorbringen 
k6nnen, bei denen sich die neue Kombination 
starke Rippen breites Blatt  ertragssteigernd 
auswirkt. 

Die praktischen Ergebnisse best~itigen die 
Richtigkeit unserer i~lberlegungen in einer 
Anzahl von Einzelf~llen. Wenn hier der nach 
den Mendelschen Gesetzen zu erwartende 
Leistungsabfall in den sp~teren Generationen 
ausgeblieben ist, so sprieht dies eigentlich auch 
daffir, dab es sich hier nicht um eine gesetzm~iBige 
Kumulation yon in sich gleichgerichteten Fak- 
toren handelt, sondern um eine Zwangsverbin- 
dung von Eltern mit stark unterschiedliehem 
Typus. Will man nach obigem die M6glichkeit 
der EAsTschen Deutung fiir das besprochene 
Material nicht anerkennen, so besteht die M6g- 
lichkeit, auch hier die Arbeitshypothese yon 
JoNEs zu ttilfe zu nehmen. 

Der in Frage kommende Erbanlagekomplex 
bei der Sorte Amersfoorter ist nach unseren Er- 
fahrungen, wie bereits angedeutet, unter sieh 
stark gekoppelt, und zwar wahrscheinlich auch 
durch eine Gruppe yon rezessiven Faktoren. 
Wir wissen z .B. ,  dab diese Sorte versteckte 
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Anlagen fiir die Bestielung des Blattes besitzt 
(I9b), die erst durch Kreuzung mit ebenfalls 
ungestielten Tabaken aus der Latenz hervor- 
getreten sind. Weiter steckt in der starken Fal- 
tung des Amersfoorter Blattes voraussichtlich 
eine Anlage ffir gr613ere Blattspreite, die nicht 
zur Geltung kommen kann, weil das gesamte 
Blattrippen- und -nervensystem dem in seiner 
Gestaltung entgegenarbeitet. 

Bei den Kreuzungen der zuletzt in der Tabelle 
aufgefiihrten Kreuzungen zwischen deutschen 
und amerikanischen Sorten liegen die Verh~tlt- 
nisse und die Deutungsm6glichkeiten ~ihnlich wie 
bei der Gruppe der Amersfoorter" Kreuzungen. 
Zu der offensichtlichen Heterozygotie der elter- 
lichen Formen tritt bier das 6kologische Mo- 
ment, das sich wohl auch als faktorielle Wirkung 
ausdrticken l~igt. Die erbliche Verankerung des 
Wachstumsrhythmus beim Tabak steht ftir uns 
fest (I5). Danach handelt es sich bei den in 
Frage kommenden beiden Auslandssorten auch 
wieder um ein Rezessivwerden yon Faktoren, 
die erst fiir den geregelten Ablauf unter opti- 
malen Klimaverhiiltnissen verantwortlich zu 
machen sind. Ffir den Tabakforscher ist diese 
Erscheinung ja nichts Neues. Ist doch bekannt, 
dab die hochwertigsten Tabake, wie z.B. die 
Sumatra- und Brasiltabake, beim Anbau in nicht 
zusagenden Klimalagen ihre Qualit~tsmerkmale 
bis zu gewissen Grenzen verlieren. Es unterbleibt 
also auch die Ausbildung der durch die Anlagen 
bedingten Eigenschaften nur ftir die Dauer der 
ungfinstigen Wachstumsverh/iltnisse, um latent 
welter zu exisfieren. Es ist nun verst~indlich, 
dab die deutsehen Sorten den Hemmungen der 
beiden ausl~indischen Sorten gegenfiber domi- 
nante Faktoren ffir den Wachstumsrhythmus 
besitzen mfissen, die bei der Kreuzung den 
Waehstumsablauf des Bastards mehr dem der 
deutschen Eltern anzugleichen imstande sind. 
In der Tat werden sich die genannten amerika- 
nischen Tabake nur in ganz gtinstigen Jahren 
voll entwickeln, w~ihrend bei den fraglichen 
Bastardnachkommenschaften durch den EinfluB 
der deutschen Partner die Wachstumshem- 
mungen fiir immer verschwunden sind. 

Es ist uns also nach vorstehendem gelungen, 
,,aus Heterosiskreuzungen konstant luxurie- 
rende St/imme zu zfichten" und damit steht 
,,dieses Ergebnis nicht mehr im Widerspruch zu 
der Hypothese, dab primi~r die Heterozygotie in 
gewissen, rezessiv mehr oder weniger letal 1 wir- 
kenden Faktoren die Ursache der Leistungs- 

1 Letal wohl nur im Sinne eines tIemmungs- 
oder AbschwXchungsfaktors ? 

erh6hung gegentiber den Eltern gewesen ist" 
(KaeP~RT). 

Naturgem/il3 h/ingt der so errungene Zucht- 
erfolg auch wesentlich yon einem rechtzeitigen 
und planmfiBigen Einsatz der Auslese ab, die bei 
solchen Kreuzungen nun nicht auf die Ausmer- 
zung yon Minus-Varianten, sondern auf die 
Auffindung yon den nur in ganz geringem Pro- 
zentsatz vorhandenen Einzelpflanzen eingestellt 
sein muB, die eine voraussichtliche Konstanz 
mit der gewiinsehten, ganz bestimmten Kombi- 
nation yon Anlagen verknfipfen. 

Da es sich bei den besprochenen Zuchtergeb- 
nissen urn bestimmte Ausleseprodukte nach 
Kreuzung mit deutlich sichtbarer Leistungs- 
steigerung handelt, ist anzunehmen, dab ein 
groBer Teil der nicht zur Auslese herangezogenen 
Pflanzen ihren Habitus nach einem geringeren 
Ertrag gebeu wird, als der leistungsfiihigere der 
beiden Eltern. Nachkommenschaften yon derar- 
tigen Einzelpflanzen sind natiirlich nicht verfolgt 
worden, weil der dadurch entstehende Zucht- 
ballast bei unserem umfangreichen Kreuzungs- 
material nieht tragbar sein wfirde. 

Dariiber hinaus diirfte der als theoretisches 
Kriterium der Heterosis m6gliche Leistungs- 
abfall bei Tabak praktisch kaum festzustellen 
sein, weil wegen der Fiille der Samenproduktion 
der Einzelpflanze (etwa 50oo0o Samenk6rner) 
es hier kaum durchfiihrbar sein dfirfte, die 
Gesamtleistung der betreffenden Nachkommen- 
schaft zahlenm~iBig festzustellen. Jede Teil- 
untersuchung wiirde das Bild verschieben, da 
man nach unseren Erfahrungen mit Sicherheit 
durch Auslese den nach den Vererbungsgesetzen 
notwendigen Leistungsabfall entgegenarbeiten 
kann. 

Zusammen{assung .  
I. Die als ,,Heterosiseffekt" in der Pflanzen- 

z/ichtung bezeichnete Leistungssteigerung nach 
Bastardierung ist bei Tabak (Nicotiana Taba- 
cum) als brauchbares Zuchtmitte ! festgestellt 
worden. 

2. Die Bastardwfichsigkeit war bisher bei 
Tabak nur in der F~-Generation benutzt und 
beachtet. Das dabei anzuwendende Zuchtver- 
fahren, durch j~ihrlich erneute Vereinigung von 
reinen Sippen eine leistungs/i~higere F1-Generation 
zu erzielen, k6nnte auch ftir die vorsichtige An- 
wendung in der deutschen Tabakzfichtung in 
Frage kommen, aber nur dann wenn ganz be- 
stimmte technische Voraussetzungen erffillt wer- 
den wiirden. 

3. Die Kernfrage des Heterosisproblems, ob es 
m6glich ist, den Stimulationseffekt i~ber die F 1- 



3 0  SCHICK : Der Ziichter 

Generation hinaus konstant zu hal ten ,  kann  wohl  
fiir T a b a k  be j ahend  b e a n t w o r t e t  werden,  da  wir  
aus  B a s t a r d n a c h k o m m e n s c h a f t e n  yon  E l t e rn  
de r  verseh iedens ten  E rbzusammense t zung  ph/i- 
no typ i sch  kons t an t e  St~tmme un te r  E r h a l t u n g  
der  gewiinschten Leis tungss te igerung auslesen 
konnten .  

4. D a  der  S t imula t ionsef fek t  n ich t  bet jeder  
bel iebigen Kreuzung  e inzu t re ten  pflegt,  kann  m a n  
ihn nur  ans der Kenn tn i s  gewisser Dominanz-  
und  Kopplungsverh~i l tnisse  heraus  deuten.  

5. Eine  Erkl~irung der  Bas ta rdwt ichs igke i t  
wird  u n t e r  Zuhi l fenahme der  Arbe i t shypo thesen  
yon EAST und  JoNEs yon  Fa l l  zu Fa l l  zu geben 
versucht .  
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Uber  einige fiir den Pf lanzenzi ichter  interessante Mutanten yon  
Antirrhimtm mal~s. 

Von R. Schick .  

Es ist  eine we i tve rb re i t e t e  Ansicht ,  dab  die viele Gene bed ing t  sind, dab  eine genauere  gene- 
be i  gene t i schen  Un te r suehungen  b e k a n n t  ge- t ische Ana lyse  nur  sel ten m6gl ich  ist.  Oft wird  
wordenen  einfachen Erbg~nge  im al lgemeinen dabei  die Sehwier igkei t  der  Klass i f iz ierung,  be-  
nu r  fiir morphologische  Merkmale  gelten,  dab  d ingt  durch  die leichtere Modif iz ie rbarkei t  phy -  
die, phys io logischen Merkmale  dagegen d u r c h  so siologischer Merkmale  durch  ~inl3ere und  innere  


