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(Aus dem Institut fiir allgemeine Botanik der Universit~it Zfirich.) 

Fertilit~it, Photoperiodismus und Genetik yon I.act~ca saffva L. 
Von Marthe lNrnst-Schwarzenbach.  

Vom rein ztichterischen Standpunkt  aus sind 
die Salate schon recht weRgehend durchgearbei- 
tet. Wit haben Sorten, die sehr verschiedenen 
Ansprtichen gentigen. Als Hauptziel  der Ziich- 
tung muB die M6glichkeit bezeichnet werden, 
den Markt das ganze J a M  hindurch mit  frischem 
Salat versorgen zu kannen. Die praktisch wich- 
tigsten Eigenschaften der Salate beziehen sich 
auf ihre vegetativen Teile. Die Qualit~it der 
Laubbl~tter  h~ingt yon verschiedenen Merk- 
malen ab. In der var. capitata, dem Kopfsalat,  
wird sie gr6gtenteils dutch die Xopfbildung be- 
dingt, wfihrend in den andern Variet/iten, dem 
Sehnittsatat, vat. secalisa ALEF., und dem 
Pflticksalat, vat. aurescens ( =  vat. acephala 
A~EF.), Soften geztichtet werden mtissen, die 
auch ohne Xopfbildung zarte hellgrtine Bl~itter 
erzeugen. Ftir den Kochsalat (R6mischer Salat, 
Cos), vat. lo~gi/olia LA~., sind diese Eigenschaf- 
ten weniger wesentlich, da er nur gekocht ge- 
nossen wird. Allen Varietitten gemeinsam ist 
das Ztichtungsziel groger Produktion yon Blat t-  
material. Weniger wichtig sind, aul3er ffir die 
Heranzncht  yon Saatgut,  die Merkmale der 
generativen Pflanzenteile. Die Kenntnis der 
Fertilit~it yon Selbstungen und Fremdbest~u- 
bungen ist nicht nur von theoretischen Gesichts- 
punkten aus wiinschenswert, sondern auch 
praktisch notwendig und grundlegend ftir jede 
ztichterische Arbeit. 

Ob die Eigenschaften der Salate erblich sind 
oder nicht, auf wieviel Faktoren jede von ihnen 
beruht, welche dominant sind und wie grog ihre 
AbMngigkeit  yon Umweltsbedingungen ist, Mud 
theoretische Probleme, die auch ftir die prak- 
tische Ztichtung y o n  Bedeutung sind. Doch 
gerade auf diesem Gebiet konnte manche Frage, 
trotz umfassender experimenteller Unter-  
suchnngen, noeh nicht gel6st werden. Praktisch 
und theoretisch yon" gr613tem Interesse ist der 
ganze Fragenkomplex des Photoperiodismus, zu 

dessen Erforschung die u an Lactuca 
sativa Wesentliches beigetragen haben. Mehr 
theoretisch-botaMsch und genetisch orientiert 
sind die Untersuchungen fiber die Vererbung der 
F/ihigkeit Anthocyan zu bilden und tiber die 
Blat tform mancher Sippen und Soften. 

I. F e r t i l i t M .  

Jedem G~irtner ist bekannt, dab Lactuca sativa 
reichlich Samen triigt (Achaenen, flache NiiB- 
chen, die wir der Einfachheit halber als Samen 
bezeichnen wollen). Sie entstehen normaler- 
weise aus Selbstbestiiubusgen, denn bliitenbiolo- 
giseh sind diese bei Lactuca vollkommen ge- 
sichert. Die noch mit  der papill6sen Seite an- 
einander liegenden Narbeniiste, an deren Basis 
ein Haarr ing den Griffel umgibt, treiben beim 
Durchstogen des Antherenringes groBe Pollen- 
massen vor sich her. Dann breiten sich die 
Narben~iste aus und rollen sich nach augen bis 
zum Haarr ing des Griffels urn, so dab unfeMbar 
Narbenpapillen mit  Pollenk6rnern in Berfihrung 
kommen. Isolierungen mit  Pergamindtiten haben 
gezeigt, dab diese nat/irlichen Selbstungen in 
vollem Mage fertil sind. Diese starke Fertilit/it 
kann aber durch die Witterung sehr gest6rt 
werden. In nal3kalten Sp/itsommern kommen 
die Bltiten tiberhaupt nicht zur Anthese, und es 
bildet sich, wie dies an unseren Kulturen in 
Ztirich hitufig der Fall war, an der ganzen Pflanze 
kein einziger Same. Angaben tiber die Fertitit~it 
yon Salatsorten mtissen daher die Witterungs- 
einfltisse zu dieser Jahreszeit berticksichtigen. 
Zudem kommt  es etwa vor, da/3 an einer Pflanze 
zahlreiche Bltitenk6pfchen entstehen, die Bliiten 
sich aber, trotz warmen Wetters, nie 6ffnen end 
so auch keinen Samen ansetzen, was sowohl in 
Mtincheberg als in Ztirich beobachtet wurde. 

Auch Fremdbestdubusge~ sind fertil. In der 
Natur  dtirften sie hie und da durch Insekten 
vermittelt  werden und sowohl Individuen der- 

Tabelle I. D i e  F e r t i l i t S o t  d e r  F r e m d b e s t / i n b u n g e n .  
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Kopfsaiat-Sorten untereinander be- 
st/iubt . . . . . . . . . . . . . .  

4 Schnitt- mi~ 8 Kopfsalaten . . . 
2 Pfltick- rnit 5 Kopfsalaien . . . .  
4 Koch- mit 17 Kopfsalaten und 

i l~ . . . . . . . . . .  
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.L. sativa . . . . . . . . . . . .  
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kOpfchen 

9,8I 
9,6Z 
9,o 

I2,84 

%86 
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selben Sorte als auch solche verschiedener Sorten 
und Variet~ten umfassen. Experimentelle Unter- 
suchungen, die ich im Kaiser Wilhelm-Institut 
in Miincheberg ausgeffihrt habe, sollten die 
Kreuzungsfertilitiit abkl~ren. Zur Kastration 
wurde das fiir Kompositen iibliche Spritz- 
verfahren dahin ausgebaut, dab der Antheren- 
ring vor dem Heraustreten der Narbe weg- 
gezupft wurde. Bereits herausgefallener Pollen 
wird dann mit einer feinen Spritze von den 
Narbeniisten weggespritzt. Die Narben werden 
durch den Wasserstrahl in ihrer Funktions- 
f~higkeit nicht in nennenswertem MaBe gest6rt. 

Von I49 verschiedenen Kreuzbest~iubungen 
zwischen Kultnrsorten yon L. sativa haben 15 
keinen grfolg gezeitigt. Von der Gesamtzahl der 
379 in Mtincheberg bestgubten Bltitenk6pfchen 
haben nur 49, d. h. 12,9% gar keine Samen an- 
gesetzt. Die  33o fertilen K6pfchen ergaben 
3343 Samen, d.h. Io,13 Samen je KSpfchen. 
Die Samenzahl der fertilen K6pfchen wird durch 
die, je nach Variet~it und Sorte etwas ver- 
schiedene Zahl der Bliiten je KSpfchen, be- 
einfluBt, so dab ein Vergleich zwischen den ein- 
zelnen Samenzahlen je fertiles K6pfchen auf 
Tabelle 1 keinen Wert h~itte. 

Arlbastardierunge~ zwischen L. saliva und 
L. Scariola waren sowohl in meinen Versuchen 
(I932) als in denen yon C. E. DURST (1929 U. 
1930 ) gut fertil. Keinen Erfolg zeigten jedoch 
Best~iubungen zwischen L. Scariola und L. virosa 
und 12 weitere Bestiubungen, in denen L. virosa 
als Samen- oder als Pollenpflanze mit lO Sorten 
yon L. saliv~ (34 K6pfchen) verwendet wurde. 
Dies steht in einem gewissen Gegensatz zu den 
Angaben von Cm NAUDIN (1874), der spontan 
entstandene Bastarde yon L. virosa mit L. saliva 
beschreibt. 

2. Der P h o t o p e r i o d i s m u s  und seine 
Vererbung.  

Wertvolle Resultate haben die Versuche von 
A. H. BI~EM~R (1931) und A. H. BREMER und 
J. GRANA (1935) ergeben. Sie bewegen sich auf 
einer neuen Linie und diirften, sowohl vom 
girtnerisch-ztiehterischen als auch yon theore- 
tischen Gesichtspunkten aus, besonderem Inter- 
esse begegnen. Sie betreffen eine der wirtschaft- 
lich bedeutungsvollsten Eigenschaften des Sa- 
lates, seine Schol3bildung (das ,,AufschieBen" 
der Salate). 

Die ,,Kopf"-Bildung des Kopfsalates beruht 
auf einer eigenartigen Wachstumshemmung des 
jungen Sprosses, dessen apikale Teile nicht nur 
in einer lockeren Blattrosette liegen, wie dies bei 
den nicht K6pfe bildenden Salaten der Fall ist, 
sondern yon einer besonders dicht geschlossenen 

Blattrosette bedeckt werden, deren inhere 
Bl~itter tibereinander greifen und eng aneinander 
gepreBt liegen. Vor Beginn der B1/itezeit mug 
dieser Kopf yore wachsenden Sprol3 durch- 
stogen werden, d.h. der Salat muB ,,auf- 
schiegen". In seinem basalen Teile tr~igt der 
aufgesehossene Sprol3, das Schol3, Laubbl~tter, 
die sich, durch keine Kopibildung mehr ge- 
hemmt, frei entwickeln k6nnen; in seinen spar- 
rigen apikalen Teilen tr~igt er die bekannten 
zahllosen gelben Kompositen-B1/itenk6pfchen. 
Die Kopfbildung beruht somit auf einer Hem- 
mung im Wachstum des Sprosses, d.h.  auf 
einer VerzSgerung des Uberganges yon der vege- 
tativen zur reproduktiven Phase. In der Schog-- 
bildung iiberwindet die Pflanze diese Hemmung, 
um zur Bliite und Fruktifikation zu gelangen. 

Der wirtschaftliche Weft des Kopfsalates 
hiingt in hohem MaBe yon seiner vegetativen 
Phase ab, d.h.  vonder  Intensit~t und Dauer 
der Kopfbildung, wodurch die reproduktive 
Phase, die Samenbildung, oft benachteiligt 
wird. Fr/ihzeitig Schosse bildende Soften kSnnen 
keine groBen, festen K6pfe bilden, n~ihern sich 
also in ihrem Verhalten der wildwachsenden L. 
Scariola mit ihrer kurzen vegetativen und friih- 
zeitig einsetzenden reproduktiven Entwicklung, 

Fr/ihjahrssorten von Kopfsalaten, die zum 
Treiben geeignet sind und nach Frtihjahrsaus- 
saat feste K6pfe bilden, schiegen, im Sommer 
im Freien gezogen, oder sogar schon am Ende 
des Friihjahrs, wenn die Beete nicht mehr be- 
deckt werden, vorzeitig auf, meist ohne branch- 
bare K6pfe gebildet zu haben. BREM~R (1929) 
hat nun entdeckt, dab diese SchoBbildung nicht, 
wie yon den Praktikern bisher angenommen 
wurde, auI W~irme und Trockenheit, sondern auf 
die Dauer der Beliehtung, d.h. auf die Tages- 
l~nge zuriickzufiihren ist. Frtihjahrssorten wie 
Leppermann, Maik6nig, Kaiser Treib und Markt- 
k6nig bilden im Sommer, unter nattirlicher Ta- 
gesbelichtung gezogen, keine K6pfe mehr, son- 
dern gleich Sprosse (vgl. Abb. I). Als BI~- 
MER aber im Sommer die Tagesdauer ktinst- 
lich auf I2 Stunden verkiirzte, entstanden 
gut entwickelte K6pfe, und die Schogbildung 
trat 2--3 Wochen sp~ter ein als bei normaler 
Tagesdauer (I7--I8 Stunden). Die sowohl ftir 
Friihjahrs- als ffir Sommerkultur geeignete 
Sorte Wheelers Tom Thumb und die Sommer- 
salate Rudolfs Liebling, Asiatischer und Tur- 
nauer Hartkopf wurden ebenfalls unter ver- 
kiirzter Tagesdauer gezogen. Aber in ihrer 
Schol3bildung wurden sie nur wenig verz6gert, 
und zudem lieB die Festigkeit der K6pfe 
sehr zu wiinschen iibrig, wie aus Abb. 2 zu sehen 
ist. Die Verz6gerung in der SchoBbildung durch 
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Verkiirzung der sommerlichen Tagesl/inge er- 
reichte in den Versuchen von BREMER und 
GRANA beim Kopfsalat Kaiser Treib (die ftir 
lange Tagesdauer empfindlichste Sorte) folgen- 
des AusmaB: Bei natfirlicher Tagesdauer be- 
gann die SchoBbildung am 15. Juli, bei I2stfin- 
diger Belichtungsdauer begann sie zwischen dem 
30. Juli und dem 9. Au- 
gust, bei 9stiindiger Be- 
lichtungsdauer erst am 
19. September; bei Ver- 
kfirzung der Tagesdauer 
yon 17--18 auf 9 Stun- 
den wurde die Schol3- 
bildung also um 66 Tage 
verz6gert. Bei Wheelers 
Tom Thumb betrug die 
Verz6gerung etwa 3 Wo- 
chen und bei Rudolfs 
Liebling, einem ausge- 
sproehenen Sommer- 
salat, nur 16 Tage. Zu- 
dem ist die zur SchoB- 
bildung ben6tigte Zeit je 
naeh Sorte verschieden: 
Frtihjahrssalate, die bei 
I2stiindigem Tag rela- 
tiv frfihzeitig Schosse bilden, schiel3en auch bei 
sommerlicher Tagesl/inge friiher auf als Frtih- 
jahrssalate, die bei Fr/ihjahrstagesl~inge sptiter 
Schosse bilden. 

Friihiahrssorten bilden also nur bei Friihjahrs- 
tagesl/ingen erst K6pfe 
und sp~iter Schosse, bei 
Sommertagesl/ingen ge- 
zogen, entstehen lockere 
Blattrosetten, die friih- 
zeitig Schosse bilden ; 
[riihzeitige Scho/3bildung 
ist also an Iangen Tag 
gebunden. Sommersorfen 
abet, die normaler- 
weise unter langer Som- 
mertagesdauer gezogen 
werden und erst K6pfe, 
dann sp~ter Schosse 
bilden, werden durch 
Frfihjahrstagesl~nge in 
ihrer Schoi3bildung fast nicht beeinflul3t, d.h. 
sie sind tagmulral und bilden immer sp~it 
Sehosse. Die Sorten, deren SchoBbildung yon 
der Tagesdauer abh~ingig ist, werden in Analogie 
zu anderen photoperiodisch beeinfluBbaren 
Pflanzen Langtagsalate genannt (Winter- u•d 
Friihiahrssalate), im Gegensatz z u  den tag- 
neutralen Salaten (Sommersalate), deren Schog- 
bildung yon der Tagesdauer nahezu unabh/ingig 

ist. Diese Abh/ingigkeit mancher Sorten yon 
L. sativa vonder Tagesl/inge zeigt, dab bei der 
Sortenwahl fiir die Praxis die geographische 
Lage des betreffenden Anbaugebietes, auch bei 
sonst gleichen klimatischen Verh/iltnissen, be- 
riicksichtigt werden mul3. 

Auch die Abh/ingigkeit der Sto//J)roduktion 

Abb. i .  Einige Sorten yon Treib- und Sommersalat  im Freilande. Der Treibsalat hat  Nngs t  den 
Blfitenstengel durehgeschossen. (Aus A. H. BI~EMEB x93I~ Abb. I .  S. 47o.) 

yon der verschiedenen Tagesl/inge wurde unter- 
sueht. Bei natiirlicher Sommertagesl~inge (i 7 bis 
I8 Stunden) erreichen Wheelers Tom Thumb 
und Rudolfs Liebling die gr6Bte Stoffmenge, 
Kaiser Treib hingegen war am ertragreichsten 

Abb. 2. Treibsalat (links) und Sommersalat  (rechts) bei 12 Stunden TageslS.nge gebaut. Der Treib- 
salat  bildet sch6ne, feste, kleine K6pfe; der Sommersalat  nur groge Bl~itter. (Aus A. H. Bt~EI~IN~ 

1931, Abb. 2, S. 47o.) 

bei I2sttindiger Tagesdauer. Noch ktirzere, d. h. 
9- oder gar nur 6stiindige Tagesdauer ver- 
mindert, wie zu erwarten, das vegetative Wachs- 
turn aller Sorten, was sich anfangs durch lockere 
Blattstellung und sp~iter noch ill kiimmer- 
lichem Wachstum /iul3ert. 

Die eigenartige photoperiodische Bedingtheit 
der Entwicklungsphasen des Kopfsalates ist 
erblich. Dal3 hier verschiedene Sorten derselben 
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Variet~it, die bei gegenseitiger Best~ubung 
gut fertil sind, sich in diesem Merkmal unter- 
scheiden, ermSglichte erstmals die genetische 
Analyse einer Erscheinung des Photoperiodis- 
mus. Die Unterschiede in diesem Merkmal 
sind auf ein einziges Faktorenpaar zurfickzu- 
ffihren. Das Allel T bezeichnet ,,/ri~hzeitige 
SchoBbildung an langen Tag gebunden", ~ be- 
zeichnet ,,tagneutra! mit spiiter Schol3bil- 
dung", wobei T iiber t dominiert. Der Erb- 
gang wurde vorerst durch Kreuzung der 
Frtihjahrssorte Kaiser Treib mit dem Sommer- 
salat Rudolfs Liebling untersucht und die Ver- 
suehe bis in die F3-Generation fortgesetzt. Be- 
stfiubungen zwischen dem Fr/ihjahrssalat Mai- 
k6nig und dem tagneutralen Asiatischen Kopf- 
salat zeigten, dal3 die Sorte MaikSnig sich nicht 
so leicht yon der Tagesl~inge beeinflussen l~13t, 

Abb. 3. Von links nach rechts: Kaiser Treib, natitrlicher Tag; Kaiser Treib, 
ii1/2stiindiger Tag; Kurztagrosette i ,  ii1/z stfindiger Tag; Kurztagrosette i ,  natfir- 
lieher Tag. 24. VII.  1934. (Aus A. H. BIIEMEI~ und J. GRANA I935 , Abb. 3, S. 236.) 

also vielleicht gewisse Hemmungsfaktoren ent- 
halten k6nnte. Trotzdem wurde auch hier der 
gleiche einfache Erbgang des Photoperiodismus 
festgestellt. Tagesl~ingenversuche mit L. Sca- 
riola, L. virosa und L. saligna lieBen keine Ab- 
h~ingigkeit der Schol3bildung yon derTagesdauer 
erkennen, doch dfirften weitere Versuche, 
nach Ansicht y o n  ]3REFER und GRANA, 
vielleicht doch solehe Beziehungen zutage 
treten lassen. 

Die Entstehung der Langtagsalate ist noch 
nicht abgekl~irt. GARNER und ALLARD (vgl. 
B~EMER und GRANA 1935, S. 236) haben eine 
Tabakpflanze gefunden, die wohl als Kurztag, 
mutante einer tagneutralen Sorte bezeichnet 
werden muB. So k6nnte auch der Ursprung 
der Langtagsalate durch Mutation yon tag- 
neutralen Sorten erkl~irt werden. Mehr oder 

weniger bewul3te Auslese durch die Ztich- 
ter h~itte dann daffir gesorgt, dab dieser Fak- 
tor mit denen ftir die fibrigen wertvollen 
Eigenschaften der Treibsalate erhalten und ver- 
breitet wurde. 

3- Die Vere rbung  der Kopfb i ldung .  

In engem Zusammenhang mit der SchoB- 
bildung der Salate steht die Bildung ihrer 
,,K6pfe", die ebenfalls yon BREWER und GRANA 
genetisch untersucht wurde. Sie fanden in einer 
Treibkultur yon Kaiser Treib einige Pflanzen, 
die bei I2stfindiger Tagesdauer, ohne vorerst 
einen Kopf gebildet zu haben, Schosse erzeugten, 
wie dies bei Kaiser Treib normalerweise nur 
unter langer Tagesdauer im Sommer tiblich ist. 
Auch die Nachkommenschaff dieser Pflanzen 
,,Kurztagrosette I" genannt, schoB bei Kurztag- 

kultur auf und bildete nur Blatt- 
rosetten start eines Kopfes (vgl. 
Abb. 3). Auch diese Formen dtirften 
durch Mutation entstanden sein. 

Zur Untersuchung der Vererbungs- 
weise von Blattrosetten- und Kopf- 
bildung wurden diese Mutanten mit 
den typischen tagneutralen Sommer- 
Kopfsalaten Berliner und Turnauer 
Hartkopf gekreuzt. Von Mitre Juli 
an wurden in F 2- und F3-Gene- 
rationen die drei Gruppen : ,, Schog"-, 
,,Blattrosetten"- und ,,K6pfe- 
bildner" ausgez~ihlt (vgl. Abb. 4)- 
Ihr Aufspaltungsverhiiltnis in der 
F~-Generation war 12 : 3 : i  und ent- 
sprechend verhielten sich die Nach- 
kommenschaften in der Foo-Gene- 
ration. Die Pflanzen ,,Kurztagro- 
sette I"  miissen somit einen Faktor K 
ffir Bildung yon Blattrosetten ent- 

halten, dessen Auswirkung bei Anbau unter 
langem Tag dureh den Faktor fiir friihe SehoB- 
bildung T verhindert wird. Bei langem Tag 
kann also die F~ihigkeit zur Rosetten- oder 
Kopfbildung nur an einem Viertel der Indivi- 
duen sichtbar werden,, denn bei langem Tag 
schieBen drei Viertel der Pflanzen, die, durch 
den Faktor T bedingt, Irfih Schosse bilden, auf. 
So bleibt als Rest noch ein Viertel der Pflanzen, 
die tagneutral, je nach ihrer genetischen Formel 
entweder K6pfe oder Rosetten bilden. Nur 
durch doppelte Versuchsreihen, eine bei Langtag 
und eine bei Kurztag, ist die vollst~indige Ana- 
lyse m6glich. Durch Anbau bei Kurztag wird 
der Faktor T unwirksam, und wir haben nur 
zwei durch K und k bestimmte Gruppen, 
die in der F2-Generation im Verh~iltnis 3 : I 
stehen. Der Faktor fiir Bildung von Blatt- 
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rosetten K dominiert fiber den Faktor  ffir 
Kopfbildung k. 

Ha~@tresultat dieser genetischen Analyse ist: 
Die wirtschaftlich wichtigste Eigenschaft des 
Kopfsalates, seine ,,Kopf"-Bildung, beruht auf 
einem recessiven Faktor. Sie erfolgt nur, wenn 
nicht nur der Faktor  ffir Bildullg yon Blatt- 
rosetten K fehlt, sondern auch der Faktor  T 
ffir ,,frfihzeitige Schol3bildung an langen Tag ge- 
bunden" entweder nicht vorhanden ist oder 
durch Kultur  bei kurzer Tagesdauer unwirksam 
wird. Ein sogenannter Kopfsalat kann somit 
bei langem Tag nur dann einen Kopf bilden, 
wenn er die genetische Formel ttkk besitzt; bei 
kurzem Tag sind auch Ttkk- und TTkk-Pflanzen 
zur Kopfbildung f~ihig. 

4. Die  V e r e r b u n g  de r  S t enge1 - ,  L a u b b l a t t -  
u n d  B l f i t e n f i i r b u n g e n .  

Die Sorten von L. sativa zeigen deutliehe 
Unterschiede in der Farbe ihrer Stengel und 
Bliitter. Sie sind teils yon intensivem, teils yon 
schw~icherem Grfin oder  haben eine deutlich 
gelbliche F~irbung (Rudolfs Liebling). Zudem 
ffihren einige Sorten Anthocyan im Zellsaft, 
und zwar kann Anthocyan in Stengeln, Laub- 
bl/ittern, Hfillbl~ittern der BlfitenkSpfchen und 
auf der Unterseite des zungenf6rmigen Teiles 
der im fibrigen gelben Blfitenkronen vor- 
kommen. Die anthocyanhaltige Zellen k6nnen 
dabei regelm/il3ig fiber die ganze Blatt- oder 
Stengelfl~iche hin verteilt sein, d a n n  er- 
scheint  diese einheitlich rot (Blutroter Koch- 
salat, Wunder der 4 Jahreszeiten), wenn antho- 
cyanreich dunkelrot, wenn anthocyanarm 
hellrot. Sind die anthocyanhaltigen Zellen 
aber gruppenweise in anthocyanfreiem Gewebe 
verteilt, so haben wir gescheckte Sorten 
(Forellen- Sorten). 

C. E. DuI~sT (193o , S. 245) schreibt fiber die 
Vererbung der pflanzlichen Pigmente: 

,,It is doubtful if any group of plant characters 
has received more attention. Perhaps this is due 
to the fact that pigments present such striking 
differences and because they are less influenced, 
on the whole, by environmental conditions than 
many other characters." 

Dieser Meinung kann ich reich in bezug auf 
Lactuca in keiner Weise anschliel3en. Es dfirfte 
wohl kaum ein erbliches Merkmal in dieser 
Gattung zu finden sein, das so weitgehend durch 
Aul3enfaktoren bedingt wird, und in seiner Aus- 
pr~igung so starken Schwankungen ausgesetzt 
ist, wie gerade die Anthocyanbildung. 

Bekanntlich erzeugen zahlreiche Pflanzen 
kleinere oder gr6Bere Mengen yon Anthocyan, 

wenn sie niedrigen Temperaturen ausgesetzt 
sind. Aber niedrige Temperatur allein genfigt 
nicht immer zur Ausl6sung der Anthocyan- 
bildung. Zur Untersuchung des Erbganges der 
F~ihigkeit, Anthoeyan zu bilden, habe ich im 
Sommer 1932 zahlreiche grfin- oder gelbbl/ittrige 
anthocyanfreie Salatsorten mit anthocyan- 
reiehen und anthocyanarmen Sorten gekreuzt. 
Die durch diese Bastardierungen erhaltenen 
Samen lieferten 118o Nachkommen, die anfangs 
Mai 1933 vorerst alle anthocyanfrei oder doch 
anthocyanarm blieben, obwohl sie im Freien in 
offenen K~isten standen. Die Pikierkisten mit 
den etwa 6 Wochen alten Pfl~inzchen wurden 
nun in einen beleuchteten Kfihlraum gebracht 
und 5 Tage lang bei o - - 6 ~  gehalten. (Herrn 
Prof. Dr. E. GXUMA~CN bin ich ffir die Erlaubnis, 
diesen Versuch im Kiilteraum des Instituts ffir 

Abb. 4. Langtagsalat  • Sommersalat (Kilrztagrosette I • Berliner) F2. 
Links:  Frtihes SchieBen. Ill der Mitte:  Blat t roset te .  Rechts: Kopf. 
12 : 3 : I. (Aus A. H. BI~EMER und J.  GR• 1935, Abb. 4, S. 237.) 

systematische Botanik der ETH. durchffihren 
zu kSnnen, zu Dank verpflichtet.) Das Resultat 
dieser K~ilteversuche war durchaus negativ. Die 
jungen Pflanzen hatten im Kfihlraum weniger 
Anthocyan gebildet als die im Freien belassenen 
Kontrollen. 12 Tage nach Abbruch des Ver- 
suches im Kiihlraum wurde, nachdem die 
Pfl~inzchen wieder in offenen K ~ t e n  gestanden 
waren, ein Teil der Bastarde ins Freiland aus- 
gepflanzt. 3 Tage sp~iter 16ste e~ne kfihle Nacht 
die Anthocyanbildung fiberall dort, wo sie theo- 
retisch zu erwarten war, aus. Schon vor diesem 
F~irbungsumschlag, aber auch noch w/ihrend der 
ganzen weiteren Entwicklung war, trotz m6g- 
lichst gleichartig gehaltener Umwe!tsfaktoren , 
eine sehr starke Ver/inderlichkeit in der Antho- 
cyanproduktion zu beobachten. Pflanzen aus 
derselben oder aus reziproken Best~ubungen 
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verhielten sich bezfiglich ihres Anthocyangehal- 
tes zeitweise ganz verschieden. Es kam vor, 
dab derselbe Bastard im Anthocyangehalt erst 
der einen Elternsorte, sp/iter der anderen ~hnlich 
war. Auf diese Erscheinung ist u.a.  meine 
frfihere Angabe (1932, S. 23) zuriickzufiihren, 
dab einige junge Bastardpflanzen der F 1- 
Generation aus der Kreuzung yon Wunder der 
4 Jahreszeiten mit Rudolfs Liebling, yon den 
reziproken Bastarden deutlich versehieden sehie- 
nen. Diese Unterschiede wfiren, wie die sp~teren 
Untersuchungen gezeigt haben, jedenfalls wieder 
versehwunden, wenn die Pflanzen damals w~h- 
rendihrer ganzen Entwicklung h~itten beobachtet 
werden k6nnen, was leider durch verschiedene 
Umst~nde verunm6glicht wurde. Der Antho- 
cyangehalt der Laubbl~tter yon Lactuca mug so- 
mit als Merkmal bezeichnet werden, das der 
genetischen Analyse bedeutende Sehwierigkeiten 
bereitet. 

K. V. O. DAI~I~CR~N (1918 u. 1924) hat als 
erster eine sehr anthocyanreiche Form yon 
L.  muralis mit der anthocyanarmen Normalform 
gekreuzt. Die dunkelrote F~irbung verhielt sich 
in der _F1-Generation recessiv. In der F~- 
Generation traten 471 griine und 138 rotbraune 
Individuen auf. Dasselbe, der gew6hnlichen 
monofaktoriellen Spaltung entspreehende Ver- 
hiiltnis 3 : I  ergab auch die Nachkommen- 
schaft der reziproken Bastarde. Zur Erkl~i- 
rung nimmt DAHLGREN an, dal3 die F~hig- 
keit nur wenig Anthocyan zu bilden dominant 
sei gegeniiber der F~ihigkeit, viel Anthocyan 
zu bilden. 

C. E. DuRsT (193o) hat die Vererbung der 
Anthocyanbildung in Laubbl~ittern, Stengeln 
und Blfiten von L. sativa untersucht. Seine 
Versuche wurden mit den Kopfsaiatsorten Big 
Boston und May King als anthocyanhaltigen, 
dem Pflficksalat Grand Rapids und dem Koch- 
salat Paris White Cos als anthocyan/reien Sorten 
und einer L. Scariola ausgeffihrt. Die Versuche, 
in deren Verlauf viele Hunderte yon Pflanzen 
herm~gezogen wurden, zeigten in der F1-Genera- 
tion Dominanz des Faktors ffir Anthocyan- 
bfldung gegentiber demjenigen ffir Fehlen von 
Anthocyan in den vegetativen Teilen. Die Mehr- 
zahl der F2-Generationen spaltete im Verh~iltnis 
3 anthocyanhaltig : I anthocyanfrei auf, wobei 
die prozentuale Abweichung vom Verh~iltnis 
3 :1  in 3 Versuchsserien je 0, 3, 1,5 und 8,3% 
betrug. Auch F~- und F4-Generationen ergaben 
Verh~iltnisse, wie sie bei monofaktoriellem Erb- 
gang zu erwarten sind. Nur die Kreuzung zwi- 
schen einer scheinbar anthocyanhaltigen L. Sca- 
riola und dem Kochsalat Paris White Cos ver- 
hielt sich anders und ergab in der F~-Generation 

eine Nachkommenschaft von 21 anthocyan- 
haltigen und 34 anthocyanfreien Individuen. Es 
deutet dies eher anf eine bifaktorielle Spaltung 
hin, da die prozentuale Abweichung yore Zahlen- 
verh~iltnis 9 :7  nur 18,2, die Abweichung vom 
Verh~ttnis 3 :1  aber 36,4% betrug. 

Geradezu umgekehrt liegen die Verh~iltnisse 
nach meinen Versuchsresultaten: Kreuzbest/iu- 
bungen des anthocyanreichen Kopfsalates Wun- 
der der 4 Jahreszeiten mit der anthocyanfreien 
Sorte gelber krauser Sehnittsalat ergaben antho- 
cyanhaltige F1-Bastarde und in der F~-Genera- 
tion 174 rote und 149 griine Pflanzen. Es ent- 
spricht dies dem bifaktoriellen Spaltungsver- 
h~ltnis 9 :7  mit einer Abweichung yon 2,4%. 
Die F~-Generationen aus einer Kreuzung des- 
selben Schnittsalates mit dem anthocyanreichen 
Blutroten Kochsalat setzten sich aus 98 antho- 
eyanhaltigen und 96 anthocyanfreien Indivi- 
duen zusammen, zeigten also eine Abweichung 
von 5,7% vom Verh~iltnis 9:7- Kreuzungen 
zwischen demselben Blutroten Koehsalat und 
meiner anthocyanfreien L. Scariola ergaben in 
der F2-Generation I4I anthocyanhaltige und 
39 anthocyanfreie Individuen, also das Zahlen- 
verNiltnis 3 :1  mit 3,3 % Abweichung. 

Es w~ire vielleicht denkbar, dab die F~higkeit, 
Anthocyan zu bilden, innerhalb der verschie- 
denen Variet~iten yon L. sativa und bei L. Sca- 
riola verschieden vererbt wird. Die beschrie- 
benen Resultate widersprechen einander aber so 
sehr, dab die Frage auch yon diesem Gesiehts- 
punkt aus noch ganz ungel6st erscheint. Meine 
Versuche mugten aber, da Salatkulturen einen 
ffir ein Universit~itsinstitut zu hohen Aufwand 
an Platz und g~irtnerischer Arbeit erfordern, 
abgebrochen werden. 

Die F~higkeit, nur wenig Anthocyan oder 
Anthocyan in gescheckler Verteilung zu bilden, 
ist dominant fiber die,,Unf~ihigkeit", Anthocyan 
zu erzeugen. Auf wieviel Faktoren diese be- 
sondere Verteilung des Farbstoffes beruht, ist 
noch nieht festgestellt worden. 

Der Anthoeyangehalt der Bli~ten vererbt sich, 
nach DtmST, gleich wie derjenige der Laub- 
blotter. Ob er auf einem anderen oder demselben 
Faktor beruht, kann nicht mit Sicherheit gesagt 
werden. Ist ersteres der Fall, mtissen die beiden 
Faktoren sehr eng gekoppelt sein. 

Die Vererbung tier verschiedenen Gri~n/iirbung 
(Chlorophyllgehalt?) yon L. sativa wurde yon 
BREMER an Kaiser Treib als grtiner und Rudolfs 
Liebling als gelber Sorte untersncht. Auch 
dieser Erbgang geht monofaktoriell vor sich, 
wobei das Allel G ffir grfin dominant ist fiber 
dasjenige ffir gelb (g). 
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5. Die V e r e r b u n g  der  S a m e n f a r b e .  

Die Samen der verschiedenen L. sativa-Sorten 
unterscheiden sich deutlich durch die F/irbung 
ihrer Samenschale. Diese kann farblos weil3 
sein oder auch mehr oder weniger dunkel, rStlieh, 
grau oder schwarz erseheinen. DURST hat Sorten 
mit weiBer und solche mit schwarzer Samen- 
schale untereinander und mit L. Scariola, die 
schwarze Samen hat, gekreuzt. Die F~irbung 
scheint auf einem einfachen mendelnden Faktor 
zu beruhen, wobei das Allel fiir schwarze 
Samen W dominant ist fiber dasienige ftir 
weige Samen w. Die Abweichung vom Auf- 
spaltungsverhiiltnis 3 : 1  in der F~-Generation 
betr~igt in einer Versuchsserie o, in 3 Ver- 
suchsserien je ungef~ihr 3%, in zwei weiteren 
Serien je 8, 9 und 14,8 %. Die Untersuchungen 
sind insofern unvollst~indig, als nur Sorten 
mit weigen und schwarzen Samen und 
nicht auch die Zwischenformen miteinbezogen 
wurden. 

6. Die V e r e r b u n g  der  F o r m  der  
Laubb lSAte r .  

Zur genetischen Analyse wohl geeignet schien 
die Eigenart der Blattform yon L. Scariola /. 
typica. Ihre Laubbl~itter sind tief buchtig- 
fiederspaltig (der Einfachheit halber ,,gelappt" 
genannt), im Gegensatz zur /. integri/olia, mit 
ihrem nur leicht ges~igten Rand. ~hnliche, doch 
regelm~iBigere Ausbuchtungen haben die Laub- 
bl/itter des gelben, krausen Schnittsalates 
(vgl. Abb. 5). 

Nach C. E. DURST (1930) ist die Blattform 
yon L. Scariola ]. typica dominant. Wurden 
Sippen yon L. Scariola mit gelappten und mit 
ungelappten Bl~ittern untereinander gekreuzt, 
so wurde die Blattform durch einen einfachen 
mendelnden Faktor vererbt. Wurde aber die 
gelapptbl~itterige L. Scariola mit dem un- 
gelappten Kopfsalat May King gekreuzt, so be- 
ruhte der Erbgang der Blattform auf zwei un- 
abh/ingig mendelnden Faktoren. Die Ab- 
weichung vom theoretischen Zahlenverh~iltnis 
9 : 7 der F2-Generation betrug nur o,28 %. Nach 
Kreuzung mit dem Kopfsalat Big Boston da- 
gegen ergab die eine yon 2 Familien ebenfalls 
eine Aufspaltung, die 2 Faktoren entspricht, 
die andere aber brachte in der F2-Generation 
237 gelappt- und 98 ungelapptbl~ttrige Indivi- 
duen hervor. Ihre Abweichung yon nur 4,3 % 
gegeniiber dem monofaktoriellen Verh~iltnis 
3 : I u n d  yon 14,6 % gegentiber dem Verh~ilt- 
nis 9:7 deutet auf einen monofaktoriellen 
Erbgang hin. DURST hat auch F s- un-d F 4- 
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Generationen gezogen, ohne diese Frage ab- 
kl/iren zu kSnnenn. 

Meine Versuche konnten aus technischen 
Griinden nur auf schmS~lerer Basis aufgebaut 
werden und gehen nicht fiber die F2-Generation 
hinaus. Die 1932 verSffentlichten Resultate 
wurden durch weitere, in den Jahren 1932--1934 
in Zfirich, mit Unterstiitzung der Julius Klaus- 
Stiftung ffir Vererbungsforschung, Sozialanthro- 
pologie und Rassenhygiene, durchgeffihrte 
Untersuchungen erg~inzt. Kreuzungen yon 
gelappt- und ungelapptbl~ittrigen Formen von 
L. ScarioIa best~itigten das Resultat yon 
DuRst: die F1-Generation hatte durchwegs 
gelappte B15.tter und die F2-Generation spaltete 
in 381 gelappt- und 12o ungelapptbl~ittrige Indi- 
viduen auf. Kreuzungen der gelapptbl~ttrigen 
Form von L. Scariola mit dem nicht gelappt- 
bl/ittrigen Kopfsalat Hochtleimer Dauerkopf und 
dem nicht gelapptbl~ittrigen Blutroten Koch- 
salat (vgl. Abb. 5) hatten im Jahre 1931 eine 
F~-Nachkommenschaft ergeben, die aus 49 ge- 
lapptbl~ittrigen und 39 ungelapptbl~ittrigen In- 
dividuen bestand und somit einen bifaktoriellen 
Erbgang mit einer Abweichung yon nur o,6% 
vom theoretischen Verh/iltnis zeigte. Die sp~i- 
teren Kreuzungen der gelapptbl~ittrigen Form 
yon L. Scariola mit den Kopfsalaten Stutt- 
garter, DannNiuser und Transport spalteten im 
Jahre 1934 in individuenreicheren F2-Genera- 
tionen insgesamt in 438 gelappt- und 2o2 un- 
gelapptbl~ittrige Individuen auf, zeigten also ein 
Zahlenverh/iltnis, das vom bifaktoriellen um 
12,2 %, vom monofaktoriellen nur um 6,6 % ab- 
weicht. 

Zur weiteren Abkliirung wurden auch Ver- 
suche mit gelapptbl~ittrigem Schnittsalat (Sorte 
gelber krauser Schnittsalat) durchgeffihrt. Kreu- 
zungen desselben mit gelapptbl~ittriger L. Sca- 
riola ergaben natfirlich lauter gelapptbl~ittrige 
Nachkommenschaften (vgl. Abb. 5)- Wenn statt  
der gelappt- die ungelapptbl~ittrige Form yon 
L. Scariola verwendet wurde, spaltete die F 2- 
Generation im Verh~iltnis 3 : 1  auf (11o:34) 
mit einer Abweichung yon 1,4%. Es scheint 
also, dab die Blattgestalt yon L. sativa vat. 
secalina, aus dem gleichartigen Verhalten in den 
Kreuzungen mit L. Scariola /. integri/olia zu 
schliel3en, sich ~ihnlich verh~ilt wie diejenige yon 
L. Scariola [. typica. DaB aus der Kreuzung 
des gelapptbl/tttrigen Sehnittsalat mit den un- 
gelapptbl/ittrigen Kopfsalaten Transport, Stutt- 
garter und Wunder der 4 Jahreszeiten F~- 
Familien erhalten wurden, die zusammen aus 
55 gelappt- und 15 ungelapptbl/ittrigen Indivi- 
duen bestehen, und aus Kreuzungen des gelappt- 

2 
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bl~ttrigen Schnittsalat mit dem ungelappt- 
blfittrigen Blutroten Kochsalat in der F2-Genera- 
lion 41 gelappt- und 6 ungelapptbl~ittrige Indi- 
viduen hervorgingen, zeigt, dal3 die Vererbungs- 
weise der gelappten BlOtter des Schnittsalates 
eher dem monofaktoriellen als dem bifaktoriellen 
Typus folgt (3,6 bzw. 12,1% Abweichung vom 
Verhfiltnis 3 :1) .  Die Vererbungsweisen der 

dominant verh~ilt gegentiber unbehaarten Blatt- 
rippen. Er  schreibt, dab diese Behaarung wahr- 
scheinlich auf einem einfachen mendelnden Fak- 
tor beruhe. Die Abweichungen sind iedoch 
zum Teil ziemlich grol3, in der einen Ver- 
suchsreihe machen sie zwar weniger als 1%, in 
alien anderen aber etwa 3 his fiber 13 % vom 
Verh~iltnis 3 : I aus. 

~29 

Abb. 5- Laubbl/itter von L. Scarwta f. integritolia (423), L. Scariola ~. typica (353/7 u. 353/i i) ,  gelbem krausem Schllittsalat (429 
u. 2o), F , -Bastarden aus Best~iubungen zwischen L. Scario~a ]. typica und gelber krauser Schnittsalat  (452 u. 456), F1-Bastar- 

den volt gelbem krausem Schnittsalat  mi t  nicht gelapptbl/ittrigem Kopfsalat Sorte grfiner Transport  (420). 

Blattformen von L. saliva vat. secalina und von 
L. Scariola/. typica kSnnen somit nicht als ge- 
kl~rt bezeichnet werden. Die Unstimmigkeiten 
der genetischen Analyse k6nnten vielleicht auf 
AuBeneinfliisse zuriickgefiihrt werden. 

7. Die  V e r e r b u n g  de r  B e h a a r u n g  de r  
B l a t t r i p p e n .  

L. Scariola hat vorwiegend an der Basis der 
Achse und all den Unterseiten der Blattrippen 
rauhe Haare, wfihrend L. saliva nie solche Be- 
haarung aufweist. DURST hat auch die Ver- 
erbung dieses Merkmales untersucht und ge- 
funden, dab Behaarung der Blattrippen sich 

8. W e i t e r e  s t a t i s t i s c h e  U n t e r s u c h u n g e n  
an q u a n t i t a t i v e n  M e r k m a l e n .  

Eine ganze Reihe anderer Eigenschaften hat 
DURST noch untersucht, die er als quantitative 
Merkmale bezeichnet. Nach seiner Ansicht ge- 
hSren dazu die LSnge und Breite der Laub- 
bl~itter bzw. deren Blattfl/iche, die Entwick- 
lungsdauer yon der Aussaat bis zur Bltitezeit, 
die GesamthShe der bliihenden Pflanze und die 
Kopfbildung. DaB die Vererbung der Kopf- 
bildung nicht hierher geh6rt, haben schon die 
Versuche yon BREMER und GRANA gezeigt. Die 
Zeit yon der Aussaat bis zum Beginn der Bltite- 
zeit ist gr6Btenteils abh~ingig yon der Schog- 
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bildung und da diese, wie nun bekannt ist, 
photoperiodisch bedingt wird, haben Unter- 
suchungen fiber die Blfitezeit, ohne Berfick- 
sichtigung der Photoperiodizit/it, ihre Bedeutung 
verloren. 

Von den genannten Merkmalen sind die Ge- 
samth6he der Pflanze und die Masse der Laub- 
bl/itter die Merkmale, die allein als quantitativ 
bezeichnet werden k6nnen. Dem groBen staff- 
stischen Material dieser Untersuchungen ist 
haupts~ichlich zu entnehmen, dab der Einflul3 
der AuBenbedingungen auf die Morphologie von 
Lactuca sehr grog ist, wobei die Variabilit~t 

bezeichnet, aus der L. sativa ihren Ursprung ge- 
nommen h a t  Sie kommt ein- und zweij/ihrig 
vor, doch wurden fiir meine experimentellen 
Untersuchungen nur einj/ihrige Formen be- 
nutzt. Sie umfaBt, wie schon erw/ihnt, 2 Sippen, 
eine mit gelappten B1/ittern, die als/ .  typica be- 
zeichnet wird, und eine mit nur am Rand leicht 
ges~gten Bl~ittern, die als/ .  integri/olia bekannt 
ist. Innerhalb jeder dieser beiden Sippen finden 
wir eine gr613ere Anzahl genotypisch verschie- 
dener Formen. Aus zwei Samenproben aus 
dem Botanischen Garten Berlin-Dahlem wur- 
den z.B.  zahlreiche Pflanzen herangezogen, 

3 5 6 7 

Abb. 6. F1-Bastarde aus der Kreuzung L. Scariola ~ • L. sativa , ,Blutroter" Kochsalat 3. Nr. 3 ~ gelapptbl/itf- 
tiger Bastard, der L. Scariola /. typica fihnlieh. Nr. 5 und 7 = lmgelapptbl/ittrige Bastarde. Nr. 6 = Mufante. 

(Aus M. ERNST-SCItWAII, ZENBACH, i932 , Fig. i, S. 16.) 

der wilden L. Scariola gr613er ist als diejenige 
der kultivierten L. saliva. DURST versuchte die 
Zahl der Faktoren, die das einzelne quantitative 
Merkmal bedingen, zu errechnen. Er  benutzte 
die Formel von CASTLE, kam aber zu so ver- 
sehiedenen Resultaten, dab er die Voraus- 
setzungen zu dieser Berechnungsart fiir L. sativa 
als nieht erffillt betrachtet, was immerhin noch 
ngher zu untersuchen w/ire. 

9. Die  E n t s t e h u n g  y o n  L. sativa u n d  i h r e  
1 3 e z i e h u n g e n  zu den  w i l d e n  S a l a t a r t e n .  

L. Scariola wird gew6hnlich als die wilde Art 

die sehr unterschiedliche Merkmale auf- 
wiesen. Durch deren Selbstungen wurden 
Nachkommenschaften gewonnen, die keinerlei 
Aufspaltungserscheinungen zeigten; alle Nach- 
kommen derselben Pflanze waren einander 
auffallend gleich. 

Die Blattabschnitte ,,Lappen" der buchtig- 
fiederspaltigen ,,gelappten" Form k6nnen yon 
ganz verschiedener Gestalt sein. Die Buchten 
k6nnen schm/iler oder wesentlich breiter sein als 
die Lappen, die selbst teils breit unregelm~iBig, 
teils ganz schmal zungenf6rmig sind. Die erst- 
gebildeten Laubbl/itter sind meist ganzrandig 

2* 
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und erst die sp~iteren werden gelappt, wobei 
erblich bedingt ist, in welchem Entwicklungs- 
stadium die neue Blattform auftritt .  Auch der 
Mcht  ges~igte Blattrand der [. integri/olia kann 
verschieden ausgepr~gt sein. Unterschiede im 
Zeitpunkt der Schol3bildung, die sich auf die 
Nachkommen tibertragen, wurden ebenfalls be- 

sich bemtiht habe, recht einheitliches Material 
zu erhalten. Trotz dieser Auslese zeigen aber 
seine biometrischen Untersuchungen, dab die 
/. typica in Blattl~nge und Blattbreite, /. 
integri/olia nur in der Blattlfinge st~irker 
variieren als L. sativa. 

Obschon die Herkunft  meines Materials un- 

295]22 ~9512o 

346 29512I 

Abb. 7. Bl/itter der F1-Generation der Mutante (Kreuzung L. Scariola ~ • , ,Blutroter" Kochsatat $) und des ,,AmerikaniscIlen" Pflfick- 
salates. 295/20, 21, 22 = Bl~itter der 2r 346 = Blatt  des , ,Amerikanischen" Pflficksalates. (Aus M. EI~NST-SCltWAI~ZENBACIt, I932 ~ 

Fig. 3, S. I8.) 

obachtet. Die Farbe der Laubbl~itter, ihr 
Chlorophyllgehalt und dessert Verteilung k6nnen 
verschieden sein, d .h .  d i e  Blattflgche kann 
bl~iulich-weiBlich oder gelblich sein, yon durch- 
wegs einheitlicher F~rbung oder auch unregel- 
m~iBig, so dab sie leicht gescheckt erscheint. 
Auch BREMER (I931) weist auf groBe Ver- 
schiedenheiten in Entwicklungsphasen und Ha- 
bitus seiner Best~inde an L. Scariola hin, 
w~ihrend DIzRsT (I93o) erst erw~hnte, dab er 

bekannt ist, darf auf Grund dieser Beobach- 
tungen vielleicht doch die Vermutung aus- 
gesprochen werden, dab L. Scariola eine groge 
Zahl yon Kleinarten umfagt. Diese Kleinarten 
k6nnten wohl durch Kleinmutationen ent- 
standen sein. L. Scariola wfirde sich dann durch 
einen hohen Grad von Mutabilit~t auszeichnen. 
Die naheliegende Annahme, dab auch die Varie2 
t~iten yon L. sativa durch Mutation und Bastar- 
dierung aus ihr entstanden seien, wird best~rkt 
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durch die in den vorbesprochenen Versuchen 
beobachteten Mutanten: Die Kurztagrosette I 
yon BREMER und GRANA (1935) und die in 
meinen Kulturen gefundene Mutante (vgl. 1932, 
S. 16). Diese entstand aus einer Kreuzung yon 
L. Scariola /. typica mit Blutrotem Kochsalat, 
L. sativa var. longi/olia. Die F1-Generation be- 
stand aus 8 Samen, deren 7 normale, den Eltern 
/ihnliehe Bastarde ergaben. Aus einem Samen 
entstand jedoch eine schw/ichliche Pflanze 
(vgl. Abb. 6), deren B1/itter grolge ~hnl ich-  
keit mit  dem Amerikanischen Pflficksalat, 
L. sativa var. aurescens, zeigten. Noch gr613er 
wurde diese ~,hnlichkeit in den Nachkommen 
dieser Mutante, die vom Amerikanischen 
Pfificksalat kaum mehr zu unterscheiden sind 
(vgl. abb .  7)- 

Ob L. sativa VOlt reiner L. Scariola oder von 
spontanen Bastarden mit  andern Arten ab- 
geleitet werden mug, ist fraglich. DURST meint 
eine andere Herkunf t  als die aus L. Scariola 
kfime h6chstens ffir die Kochsalate in Frage. 
Die Kochsalate nehmen innerhalb der Varie- 
t/iten yon L. sativa eine dgene Stellung ein. 
Sie sind wesentlich gr6ger und kr/iftiger als die 
Kopf-, Pflfick- und Schnittsalate, die einander, 
auger im Merkmal der Kopfbildung, sehr/ihnlich 
sind. Der Kochsalat  ist jedoch gerade die Varie- 
t/it, die der L. Scariola im Habitus  am/ihnlich- 
sten ist, ihr also wohl besonders nahe stehen 
dfirfte. M6glicherweise k6nnten die Kopfsalate 
oder die ihnen nahestehenden Variet~iten zuerst 
entstanden sein, und aus der Rfiekkreuzung 
einer dieser Kulturformen mit  L. Scariola w/ire 
die Varlet/it der Kochsalate hervorgegangen. 
Oder es k6nnten die Kochsalate zuerst aus 
L. Scariola entstandeI1 und aus diesen durch 
Mutationen und Bastardierungen die Kopfsalate 
und die ihnen nahestehenden Variet~iten. Die 
Entstehung meiner Pflficksalat-Mutante kann 
darfiber keinen Aufschlug geben, da sie als Neu- 
bildung oder als Rfickschlag gedeutet werden 
kann. 

Dies und alles, was von/ i l teren Autoren fiber 
die Herkunft  yon L. sativa geschrieben wurde, 
sind reine Hypothesen, ffir die noch keinerlei 

Belege vorliegen. Wenn sich auch L. sativa und 
L. Scariola leicht kreuzen lassen, so sind sie 
doeh in ihrem ganzen I labi tus sehr verschieden. 
DaB sich fast alle typischen Merkmale der 
Kul turar t  recessiv verhalten gegenfiber den- 
jenigen von L. Scariola ist jedoch, in Anbetracht  
der Auslesearbeit des Zfichters, kein Argument 
gegen die Ableitung der L. sativa yon L. Scariola. 

Tabelle 2. 
R e s u l t a t e  der  b i s h e r i g e n  F a k t o r e n a n a l y s e .  

Dominant 
T fri~hzeitige SchoBbildung 

an langen Tag gebunden 
K Blattrosette 
G grfine Laubbl~itter 
A Anthocyan 
W schwarze Samen 
S behaarte Blattrippen 

U~ } gelappte Laubbl~tter 

Recessiv 
t lagneutral mit spiiter 

SchoBbildung 
k Kopfbildung 
g gelbe LaubblXtter 
a kein Anthocyan 
w weiBe Samen 
s unbehaarte Blatt- 

rippen 
u I ( ungelappte 
u., I Laubbl~itter 

L i t e r a t u r .  
BREMER, A . H . :  tIovudsalat i Drivbenk og pg 

Friland. Meldinger Ira red Norges Landbrukshi- 
skole I, 1--112 (1929). 

BREMER, A. It. : Einfluf3 der Tagesl~inge auf die 
Wachtumsphasen des Salats. Genetische Unter- 
suchnngen I. Gartenbauwiss. 4, 479--483 (1931)- 

BREMER, A. H. ,  U. J.  GRANA: Gene t i sche  U n t e r -  
suchungen mit Salat 11. Gartenbauwiss. 9, 
231--245 (1935). 

DAHLGREN, J62, V. O. : 0be t  einige Kreuzungs- 
versuche mit Chelidonium ma/us L., Polemonium 
coeruleum L. und Lactuca muralis L. Sv. bot. 
Tidskr. I2, lO3--11o (I918). 

DAItLGREN, K.V.O.  : KreuzungsMeinigkeiten. 
Hereditas (Lund) 5, 222--230 (1924)- 

DURST, C. ]~.: Inheritance in Lettuce. Science 
69, 553--554 (1929). 

DURST, C.E.:  Inheritance in Lettuce. Illinois 
Agric. Exper. Star. Bull. 356, 238--341 (193o). 

t?~RNST-SCHWARZENBA-CH, M.:  Zu r  Genetik und 
Fertilitgt yon Lact~ca sativa L. und Cichorium En- 
divia L. Arch. J. Klaus-Stifg. Zfirich 7, 1--35 
(1932)- 

LEWIS, M. T. : Inheritance of Heading Characte- 
ristics in Lettuce Varieties. Proc. Amer. soc. Hort. 
Sc. 27, 347--351 (t93 I) (nicht beriicksichtigt). 

NAIJDIN, CH. : Variation d4sordonn6e des plantes 
hybrides. Ann. sc. nat. VI ser bot. 2, 73--81 (1875). 

Scmcg, R.: Photoperiodismus. Zfichter 4, 
122--135 (1932). 

(Aus der G~rtnerlehranstalt Oranienburg.) 

Z u c h t e r f o l g e  b e i  d e r  F l i e d e r p r i m e l .  

Von E. B~hner~.  

DieFliederprimel, Primula malacoidesFRANcI-I., Pflanzen kamen mir 1912 in der ehem. k6nigl. 
hat  ihre Heimat  in Yunnan (6stl. Sfidchina). Sie Schlogg/irtnerei zu Oliva bei Danzig als Topf- 
soll hier ein Ackerunkraut sein. Die ersten pflanzen zu Gesicht. Obwohl es damals schon 


