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als die rezenten. Nit dem Verlust der F~ihigkeit, 
Pollenk6rner zu entwickeln, hat sich das blatt- 
artige Aussehen gesteigert. Urspriinglich wird 
die Tepale an ihrem Grunde rechts und links 
die beiden Stipulae laterales getragen haben, 
Diese sind ganz oder teilweise zusammenge- 
wachsen, ebenso land ein Verwachsen mit den 
Stipulae der tibrigen Tepalen statt. Die Stipulae 
haben sich oft stark verl~ngert. Auf diese Weise 
entstand allm~ihlich die rezente Nebenkrone. 
DaB das Perigon mit der Nebenkrone 6 0rgane 
vertritt, die ursprtinglich m~innliche Geschlechts- 
zellen geliefert haben, kommt heute bisweilen 
dadurch zum Ausdruck, dab als somatisehe 
Mutationen oder Kreuzungsnova Formen auf- 
treten, bei denen die Trompete an 6 Stellen 
PollenkSrner entMlt (2). 

V. Von e imm Samen, der das Schizocoronata- 
Merkmal enthidt, zu Hunderten von aberranten 

~'Ofl/Ige14. 

Nach 18 Jahren langer Kreuzungs- und Selek- 
tionsarbeit ist dank der energisehen HiKe yon 
Herrn A. H. NIEtIWENI~UIS aus dem im Jahre 
1917 gewonnenen Samenkorn das Schizocoro- 
nata-Merkmal auf Hunderte magni- und medio- 
coronata-Formen iibergegangen. Von ihnen 
wurden vorl/iufig einige Hunderte ausgelesen, die 
weiter vegetativ vermehrt werden sollen. Es 
besteht die Hoffnung, dab sowohl in der ,,Barrii- 
Division" und ,,Leedsii-Division" als auch in der 
,,Incomparabilis-Division" und ,,Trumpet-Divi- 
sion" das Schizocoronata-Kennzeichen vertreten 
sein wird. Unser Wunsch geht danach, Bastarde 
ohne Verfeinerungsmerkmal, Bltiten von nniiber- 
troffener Regelm~igigkeit verbunden mit langer 
Bliihdauer zu bekommen. Dabei soil die weil3- 
gelbe und orange Farbe in vollst~indiger Har- 
monic vorhanden sein. Die Pflanzen sollen grol3, 
stark nnd reich bl/ihend sein, sich leicht ,,ver- 
frtihen" lassen, gut ausgebildete Zwiebeln und 
Laubbl~itter haben und gegen Krankheiten eine 
weitgehende Resistenz zeigen. 
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Frosthiirte und Polyploidie. 
V o n  Ludwig-Arnold S c h l l i s s e r ,  Berlin.  

Das Studium aller der mit dem Polyploidie- 
problem zusammenh~ingenden Fragen hat nicht 
n u t  f/ir den an der L6sung theoretischer Auf- 
gaben interessierten Biologen Bedeutung, son- 
dern kann auch dem Pflanzenztichter zur Er- 
reichung seiner Ziele wesentliche Hinweise und 
Hilfsmethoden geben. Mehr als es bisher der 
Fall war, wird man sich in der Zukunft im 
Rahmen der grogen Erzeugungsschlacht um die 
Ern~ihrungsfreiheit des deutschen Volkes mit 

HiKe yon ktinstlich ausgel6ster Polyploidie 
Rassen yon  verschiedenen Kulturpflanzen schaf- 
fen, die sich yon den niedervalenten Ausgangs- 
formen dureh gesteigerten Massenertrag in der 
Zeiteinheit, erhb'htelr Gesamtmassemrtrag, rct- 
schere Entwicklung, st~rkere Fruchtgr3fle und 
~ihnliche Eigenschaften sehr gtinstig unter- 
scheiden. Man wird diesen hier kurz umrissenen 
Weg um so leichter beschreiten k6nnen, als es 
nach den verschiedenen Methoden, die im Laufe 

6* 
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der letzten Jahre yon der reinen Experimental-  
forschung ausgebaut sind, grunds~itzlich bei 
allen Pflanzen m6glich ist, innerhalb einer Zeit 
yon 1--2  Jahren Rassen mit mindestens vier- 
fachem Genom (Tetraploide) herzustellen. Die 
mit  entsprechenden Methoden ebenso einfach 
herzustellenden heteroploiden Formen, die also 
nicht ganzzahlig vermehrte  Genome haben, 
sondern bei denen nur einzelne best immte 
Chromosomen in der Mehrzahl vorhanden sind, 

Abb, I .  Aufsicht auf eine ktinstlich hergestellte 4 n- (links) und eitle 
vom Winterrfibsen. 

dauert im allgemeinen etwas l~inger als die der 
3 n-, 4 n- usw. Formen. Die Uberprfifung solcher 
2 n +  I -Formen auf ihre ziichterische Be- 
deutung wird besonders bei den Kulturpflanzen 
noch iJberraschungen erbringen, die in der 
Kultur  vegetat iv weitergeffihrt werden. Wir 
wissen j a von verschiedenen entwicklungs- 
physiologisch genauer bearbeiteten 2 n + I -  
Formen verschiedener Untersuchungspflanzen- 
Tomate  (ScHL6SSER), Antirrhinum (STuBBE, 
PROPACH), Datura  (BLAI-IESLEE) U. a .m. ,  dab 
diese verschiedenen 2 n + I -Formen der ein- 
zelnen Arten nicht nur morphologisch, sondern 
auch ganz wesentlich in ihrem physiologischen 
Verhalten unterschieden sind. 

I m  folgenden soll fiber Untersuchungen be- 
richtet werden, die auf best immte Schwierig- 
keiten hinweisen, deren Nichtbeachtung Hoch- 
zuchten auf der Grundlage der Polyploidie 
stark gef~ihrden kann. 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e n .  
Die Untersuehungen, fiber die berichtet wird, 

wurden an zwei Objekten durchgeffihrt. Ein- 

mal  standen zur Verffigung 2 n-, 3 n- und 4 n- 
St~imme einer Tomatenwildform (Formenkreis 
L. cerasi/orme) aus MitLelamerika (NachlaB 
BITTER) und 2 n- und 4 n-St~imme yon Lyco- 
persicum racemigerum. Als andere Versuchs- 
pflanze fand Verwendung eine Nachzucht yon 
LEMBKEs Hochzuchtwinterrfibsen. Bei den ver- 
schiedenen Tomatenformen, die sich im Laufe 
mehrj~ihriger Untersuehungen als sehr homo- 
zygot erwiesen hatten, infolge wohl stets s tat t-  

findender natfirlicher Selbstbe- 
st/iubung, waren die 4n-For-  
men aus 2 n-Pflanzen nach der 
J6RG~SENschen K6pfungsme- 
thode hergestellt, die 3 n-Sippe 
ging aus einer Kreuzung 2 n 
• 4 n  hervor und wurde, da 

sie aus bekannten Grfinden 
nicht samenbest~indig ist, vege- 
ta t iv  vermehrt.  Die 4 n-Pfianzen 
des Winterrfibsens traten zahl- 
reich auf in der Nachkommen- 
schaft yon Pflanzen, deren R. T. 
im giinstigsten Zeitpunkt  durch 
niedere Temperaturen gest6rt 
worden waren. Methodisch 
wurde dabei so vorgegangen, 
dab die schiel3enden Sprosse in 
dem Iraglichen Stadium in eine 
horizontal befestigte Thermos- 

....... i . . . . .  Pflanze flasche eingeftihrt wurden, in 
der sich zur H~ilfte eine be- 

s t immte K~iltemischung befand. Diese Thermos- 
flasche wurde durch einen durchbohrten und 
durchschnittenen Gummistopfen abgeschlossen. 
Richtige Temperaturerniedrigung und Unterkfih- 
lungsdauer wurde induktiv festgestellt. Die 
4 n-Pflanzen, die in 8 - - I 3  % St~irke auftraten, 
unterschieden sich erscheinungsbildlich yon den 
normalen 2 n-Formen sehr deutlich (s. Abb. I). 
Und wie bei anderen 4 n-Formen liel3 sich auch 
hier nicht nur eine betfiichtliche Gr613enver- 
mehrung der einzelnen Organe der Pflanze Iest- 
stellen, sondern auch die sonst bekannten typi-  
schen Proportionsverschiebungen der homologen 
Organe (yon WETTSTEIN, S C H L O S S E R ) .  Auf kei- 
mungsphysiologische Unterschiede, die sich auf 
den verschiedenen Valenzstufen zeigten, soll in 
diesem Zusammenhange nicht n~iher eingegan- 
gen werden. 

Die Chrornosomenzahlen waren bei den To- 
matenrassen und Arten 2 n = 24, 3 n  = 36, 
4 n = 48. Bei den Winterrfibsenformen be- 
trugen die W e r t e 2 n = 4  ~ , 4 n = 8 o .  Be iden  
St6rungsversuchen traten auch eine Anzahl 
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verschiedener hypo- und hypertetraploider In- 
dividuen auf, die sich yon den 4 n-Formen 
Inorphologisch sehr deutlich unterschieden durch 
meist unregelm~ii3igen und oft gehemmten 
Wuchs. Diese heteroploiden Formen wurden 
vorl~ufig nicht weiter bearbeitet. Die Be- 
stimmung der Chromosomenzahlen erfolgte bei 
den niedrigehromosomigen Tomatenformen mit 
der H~ITzschen Carminessigs~iuremethode, w~ih- 
rend bei den h6herchromosomigen Rfibsen- 
tetraploiden die fiblichen Schnittpr~parate 
(H{imatoxylin) daneben hergestellt und be- 
arbeitet wurden. 

B e r i c h t  f iber  die  g e m a c h t e n  V e r s u c h e .  

a) Untersuchungen am Winterri~bsen. 

Die 4 n-Formen wurden zusammen mit den 
dazugeh6rigen normalen 2 n-Pflanzen im Ge- 
w~chshaus angezogen in der Zeit vom Januar  
bis Mitte M~irz in 14 cm-Blument6pfen. Die 
Unterschiede, die schon im Keimlingsstadium 
auch Ifir den nicht geschulten Beobachter die 
2 n- und 4 n-Formen zeigten, vertieften sich im 
Rosettenstadium, um dann im sp/iten Rosetten- 
stadium, kurz vor dem Verpflanzen ins Versuchs- 
feld, sehr betr~chtliche zu werden (s. Abb. I). 
W~hrend der letzten Wochen des Aufenthaltes 
im Versuchsgew~iehshaus wurden an den beiden 
Formen vergleichend physiologische Unter- 
suchungen durchgeffihrt zur Bestimmung des 
osmotischen Werts. Um den Umfang dieser 
Arbeit nicht unn6tig zu vermehren, sei hier nur 
ganz kurz fiber diese Versuche berichtet. Es 
wurde gearbeitet mit der Blattstreifenmethode 
und mit der kryoskopischen Bestimmung des 
osmotischen Wertes in der Art, die WAI~T~tER in 
seinen zahlreichen 6kologischen Untersuchungen 
erprobt hatte, und mit der auch der Verfasser 
in anderem Zusammenhange die besten Erfah- 
rungen gemacht hatte. Die Ergebnisse dieser 
Versuche sind in der Tabelle I dargestellt 
worden. 

T a b e l l e  I. 

2n 4n  

osmot. Durchschnitts- 
wert /iul3erer Roset- 
tenblXtter . . . . . . . . . . .  o,57 mol. Rz, o,41 tool. Rz. 

osmot. Durchschnitts- 
wert innerer t{ose~cten- 
blotter . . . . . . . . . . . . . .  o,64 tool. Rz. o,45 Inol. Rz. 

Die in der Tabelle angegebenen Durchsehnitts- 
werte sind das Ergebnis yon jeweils IOO Mes- 
sungen. Die Ergebnisse sind gesiehert vonein- 
ander nach fehlerstatistischen Gesichtspunkten. 
In den letzten 11/2 Wochen vor dem Verpflanzen 

wurden die hierffir ausgesuchten Topfpflanzen 
einer besonderen intermittierenden K~iltebehand- 
lung ausgesetzt, damit bei diesen Winterformen 
die Voraussetzungen ffir Blfihbereitschaft ge- 
schaffen wurden. Wenn Pflanzen in einer 
Rosettengr613e, die ungefiihr der der fiber- 
winterten Pflanzen draul3en entspricht, w~hrend 
6 - -  9 N~chten in einen K~ilteschrank yon - -  1,5 ~ 
b i s - - 2 ~  gestellt werden, bei Tage aber 
wieder in das Versuchshaus zurfickgestellt 
werden, so gelingt es ohne Schwierigkeit, diese 
Pflanzen, in gfinstiger Kultur in 4--5 Woehen, 
im Warmhaus noch rascher zum Blfihen zu  
bringen. Pflanzen, die solcher K~iltebehandlung 
nicht ausgesetzt werden, bleiben im Gew~chs- 
haus und Freiland den ganzen Sommer fiber auf 
dem Rosettenstadium stehen, um erst sparer 
nach natfirlicher oder kfinstlicher K/ilteeinwir- 
kung zur Blfite zu kommen. 

In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Be- 
stimmung des osmotischen Wertes mit HiKe 
der kryoskopischen Methode aufgezeigt. 

T a b e l l e  2. 

I 2n [ 4 n 
! 

osmot. Weft PreBsaftl 
der ganzen Pflanze �9 1~ tool, Rz. 0,48 mol. Rz. 

Die Tatsache, dab die bei dieser Methode ge- 
Iundenen Werte stets h6her liegen als bei der 
Blattstreifenmethode, hat wohl seinen Grund 
darin, dab bei der Aufbereitung des Materials 
w~ihrend der Sterilisation viele verschiedene 
Stoffe in L6sung gehen und damit osmotisch 
wirksam werden. ()berwiegend wird es sich 
dabei um verschiedene Kohlehydrate handeln, 
die unter dem Einflul3 der nun stfirker frei- 
werdenden organisehen S~uren der Hydrolyse 
verfallen. 

Die milde Witterung, die in der zweiten 
H~lfte des Monats April 193 5 in Mfinchen 
herrschte, bestimmte mieh, mit den etwas ver- 
weichliehten Pfianzen-Geschwisterpflanzen yon 
denen, die zu den eben beschriebenen physio- 
logischen Versuchen verwendet wurden, schon 
zu dieser Zeit ins Versuchsland hinauszugehen. 
Die 2 n- wit auch die 4 n-Pflanzen gediehen 
normal. In den letzten Tagen des April und in 
den ersten Tagen des Mai setzte ein Witterungs- 
umschlag ein, der Nachtfr6ste bis zu einem 
Minimum y o n - - 4 ~  brachte. Schon am Tage 
nach der ersten Frostnacht zeigte sich eine auf- 
f~llige Erscheinung. Das hellere Grfin der 
Bl~itter der 2 n-Pflanzen und das tiefdunkle 
Grfin der 4 n-Pflanzen zeigte einen beginnenden 
Farbumschlag fiber ein mischfarbiges Braunrot 
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zu einem satten Anthocyanrot.  Dieser Farb- 
umschlag, der sich im Laufe der folgenden Tage 
ganz erheblich versch/irfte, begann in den inneren 
Bl~ttern der Rosette und pr/igte sich dort auch 
am sch~rfsten aus. Der Grad der Verf~rbung 
und die Geschwindigkeit dieses Farbumschlages 
war bei den 2 n- und 4 ~-Pflanzen sehr deutlich 
unterschieden. W~ihrend schon nach 4 Frost- 
n/ichten die ganzen Rosetten aller 2 n-Pflanzen 
sich in ein leuchtendes Rot  verf/irbt hatten, 
waren bei den Tetraploiden nur die inneren 
B1/itter und die auch nur schwficher rot ver- 
f~rbt. Die sehr groBen/iuBeren RosettenbI/itter 
blieben mehr oder weniger grfin gef/irbt. Un- 
gef/ihr eine Woche nach der letzten Frostnacht  
war die starke Anthocyanbildung - -  eine solche 
hat te  die Umfgrbung veranlaBt - -  fast voll- 
st~indig zurfickgegangen. Diese Anthocyan- 
entwicklung war also ein reversibler Prozel3, wie 
sich auch schon oft an anderen Objekten gezeigt 
hatte,  der allerdings langsamer abklang, als er 
eingesetzt hatte. Der Rfickgang tier Farbstoff- 
entwicklung verlief in den beiden Valenzstufen 
ziemlich gleichmgl3ig. Schon nach den ers~en 
Frostn/ichten zeigte es sich, dab alle BlOtter 
des ~ul3eren Teiles der Rosette bei den 4 n- 
Pflanzen erfroren waren, yon jeder Pflanze nur 
wenige BlOtter der inneren Rosette, und nur 
solche, die st~irker Anthocyan ausgebildet hatten,  
diese K~ilteeinwirkung ohne Schiidigung fiber- 
standen haben. Von den diploiden Pflanzen blie- 
ben auch die ~iugeren Rosettenbl~itter am Leben. 

Wegen der vielen in dem Schrifttum zu 
findenden Angaben fiber den Zusammenhang 
der Anthocyanbildung mit  dem Kohlehydrat-  
stoffwechsel und der vorher festgestellten Unter- 
schiede im osmotischen Wert  der Diploiden 
und der Tetraploiden wurden nach der ersten 
Frostnacht,  als die Anthocyanbildung eben ein- 
setzte, und nach der vierten Frostnacht,  als die 
Anthocyanbildung ihren h6chsten Grad er- 
reicht hatte,  mit  Hilfe der Blattstreifenmethode 
Bestimmungen des osmotisehen Wertes vor- 
genommen. Es wurde darauf verzichtet, auch 
mit  der kryoskopisehen Methode Messungeu 
vorzunehmen, da keine wesentlichen Abwei- 
chungen zu erwarten waren, jedoch die ganzen 
Pflanzen h~itten geopfert werden mfissen, um die 
nStige Substanzmenge zu gewinnen. 

In Tabelle 3 sind die Ergebnisse dieser Mes- 
sungen wiedergegeben. 

Aus dieser Tabelle geht hervor, dab unter dem 
EinfluB der niederen Temperatur  eine pl6tzliche 
und recht erhebliche Heraufregulierung des os- 
motischen Wertes stattgefunden hat. Diese 
Heraufregulierung erfotgt bei den Diploiden in 

T a b e l l e  3. 

Nach der ersten Frost- 
nacht 2 n 4 n 

osmot. Wert der inneren 
Rosettenbl~tter . . . . .  

osmot. Wert der ~iugeren 
RosettenblXtter . . . . .  

Nach der vierten Frost- 
nacht 

0,75 tool. Rz. 

o,7I tool. Rz. 

0,52 mol. Rz. 

0,44 tool. Rz. 

osmot. Wert der inneren 0,79 Rz. 0,53 
Rossettenbl~tter . . . .  tool. mol. Rz. 

osmot. Weft der Xuf3eren 
Rosettenblgtter . . . . .  0,76 mol. Rz. 

einem prozentual vim h6heren Grade als bei den 
Tetraploiden. Die letzteren, die yon vornherein 
schon einen vim niedrigeren osmotischen Wert  
haben als die normalen Ausgangsformen, kom- 
men nach der K~lteeinwirkung infolge der 
schw~icheren und langsameren Regulations- 
m6glichkeit noch mehr ins Hintertreffen. Be- 
sonders die RegulationsmSglichkeit des osmo- 
tischen Wertes in den ~uBeren Rosettenbls 
ist so gering (yon o,4I auf o,44) , dab bei der 
Temperaturerniedrigung, die stattgefunden hat, 
es zu einem Erfrieren dieser Blgtter, die kein 
Anthocyan bildeten, kam. W/ihrend somit die 
Diplonten die K~tlteeinwirkung unter Regula- 
tionen im Kohlehydratstoffwechsel bei s tarker  
Anthocyanbildung ohne die geringste Sch~- 
digung /iberstanden, erfuhren die nur zu 
schw~icherer Regulation f~higen und an sich 
mit  niederem osmotischen Werte ausge- 
s tat teten Tetraploiden eine starke Sch/idi- 
gung, yon der sich die einzeknen Pflanzen nur  
langsam erholten. Wenn auch angenommen 
werden muB, dab infolge der vorangegangenen 
verweichlichenden Gew~ichshauskultur die Pflan- 
zen besonders empfindlich waren gegenfiber 
solchen Pflanzen, die fiber Winter auf dem 
Felde waren, so bringt der Versuch doch be- 
achtenswerte Ergebnisse. 

Zu bemerken ist noch, dab mit  steigender 
Wiederergrtinung auch ein Sinken des osmoti- 
schen Wertes auf den Ausgangswert (s. Ta-  
belle I) stattfindet. Entsprechende Farbwand-  
lungen unter der Einwirkung des Frostes konnten 
gleiehzeitig auch bei diploidem und tetraploidem 
Winterraps beobachtet  werden, der unter den 
gleichen Bedingungen stand. Doch war es in- 
folge von Arbeitsfiberlastung nicht mSglich, 
bei diesen Formen Bestimmungen des osmo a 
tischen Wertes vorzunehmen. Doch ist wohl 
anzunehmen, dab auch bier die Verh~ltnisse 
~hnlich liegen wit  beim Winterrfibsen. 
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b) Untersuchungen an den beiden 
Wildtomatenarten. 

Zur gleichen Zeit, als diploide und tetraploide 
01cruciferen ins Freiland hinansgekommen wa- 
ren, wurden anch junge Pflanzen von durch- 
schnittlich 25 cm H6he yon Diplonten und 
Tetraplonten der beiden oben erw/ihnten To- 
matenarten hinausgepflanzt. Die Pflanzen wa- 
ren aus Samen seit dem Februar im warmen 
Haus herangezogen, also nicht in Kastenkultur 
abgeh~rtet, entwickelten sich aber anfangs 
trotzdem sehr gut. Schon die erste Frostnacht 
sch~idigte die gesamten Tomatenpflanzen schwer, 
jedoch waren die Frostsch/iden der beiden 
Valenzstnfen sehr deutlich unterschieden. Die 
beiden tetraploiden Sippen waren st{irker ver- 
froren als die beiden diploiden Sippen. Die je 
5o 4 n-Pflanzen der beiden Arten waren schon 
nach dieser ersten Einwirkung des Frostes bis 
fast anf den Boden abgefroren. In den folgenden 
N/ichten, in denen die Temperatur noch weiter 
sank, froren diese Pflanzen dann restlos bis zum 
Boden ab. Die Diplonten beider Arten, die auf 
dem Nachbarbeet standen und ja unter gleichen 
Bedingungen herangezogen waren, zeigten nach 
der ersten Frostnacht gelindere Sch/idigungen. 
Die 5o diploiden Pflanzen yon Lycopersicum 
racemigerum, eine unbehaarte Art, waren bis 
durchschnittlich herab zum 4-Fiederblat t  er- 
froren, wfihrend die 5o Pflanzen der anderen 
Art, L. cerasi/orme, eine stark behaarte Form, 
nur vom Gipfel ab bis nngef~ihr zum 6 . - -  7. Fie- 
derblatt hinab erfroren. Es zeigte sich im Grade 
der Frostempfindtichkeit zwischen den beiden 
Arten ein klar ausgepr/igter Unterschied. Im 
Laufe der n~ichsten Frostn/ichte wurden diese 
eben beschriebenen Sch~digungen nur wenig 
versch~irft. Nach der Frostperiode standen die 
2 n-Pflanzen yon L. racemigerum durchschnitt- 
lich bis zum 2. Fiederblatt lebend da, w~ihrend 
die entsprechenden Pflanzen der h/irteren L. ce- 
rasi/orme im Durchschnitt noch bis zum 4- bis 
5- Fiederblatt unbesch/idigt und gesund waren. 
Schon wenige Tage nach der ersten Einwirkung 
des Frostes begannen alle Achselsprosse bei 
beiden Arten stark auszuwachsen. Von einigen 
der Tetraploiden beider Arten trieb die unterste 
Achselknospe, die ungef/ihr in der HShe der 
Erdoberflp/iche stand, noch aus, denn die unter- 
irdischen Teile waren ja meist noch am Leben 
geblieben. Doch land dieses Austreiben bei 
L. racemigerum in 7 yon 5o und bei L. cerasi- 
[orme in 21 yon 5o F/illen start. Also auch hier 
in dieser Valenzstufe ein in gleicher Richtung 
liegender Unterschied beider Arten in bezug auf 
ihre Frostempfindlichkeit. 

Diese beiden Tomatenarten hatten in an- 
derem Zusammenhange in ihren beiden Valenz- 
stufen schon friiher eine in vielen Serienunter- 
suchungen durchgeffihrte Priifung ihrer osmo- 
tischen Wertverh/iltnisse (ScHLOSSER) erfahren. 
Hierbei hatte sich ergeben, dab ebenso wie oben 
fiir die beiden Rassen des Winterrtibsen an- 
gegeben wurde, die tetraploiden Pflanzen einen 
osmotischen Weft aufwiesen, der etwas fiber der 
H~lfte von dem der diploiden Pflanzen lag. 
Diese Ergebnisse lieBen sich an beiden Tomaten- 
arten finden, allerdings mit verschiedenen abso- 
luten Werten. Die zartere, unbehaarte L. racemi- 
gerum hatte niederen osomitschen Wert als die 
h~irtere behaarte L. cerasi/orme. Die Messungen 
wurden einraal mit der kryoskopischen Methode 
am GesamtpreBsaft vorgenommen, dann aber 
wurden bei L. cerasi/orme auch nach der plasmo- 
metrischen Methode H6rI_ERs an den Basalzellen 
der langen Haare Messungen vorgenommen. Die 
mit beiden Methoden gefundenen Werte unter- 
schieden sich wenig voneinander. In der 
Tabelle 4 sind die Werte angegeben, die mit 
der plasmometrischen Methode bei L. cerasi- 
/orme gefunden wurden, und zwar vor der Ein- 
wirkung des Frostes nnd dann nach zwei Frost- 
n~ichten. Gemessen wurde an den Basalzellen 
der Haare an dem basalen Teil der Rhachis des 
3. Fiederblattes. 

T a b e l l e  4. 

2n 4 n 

osmot. Wert ]3asalzelle 
der Haare L. cerasif. 
vor Frost . . . . . . . . . . .  0,72 tool. Rz. 0,44 tool. t{z. 

osmot. Wert Basalzelle 
der ttaare L. cerasif. 
nach Frost . . . . . . . . .  0,74 mol. iRz. 

WShrend sich bei der Untersuchung des osmo- 
tischen Wertes der 2 n- nnd 4 n-Pflanzen des 
Winterrtibsens ergeben hatte, dab nach der 
mehrfachen Einwirkung des Frostes eine starke, 
sp~iter zuriickgehende Heranfregulierung des 
osmotischen Wertes stattfand, t r i t t  eine ent- 
sprechende J~nderung des osmotischen Wertes 
bei den beiden untersuchten Arten der Gattung 
Lycopersicum nicht ein. Doch grunds~itzlich 
sind bei beiden untersuchten Pflanzengruppen 
die Ergebnisse der Einwirkung des Frostes in 
beiden Valenzstufen gleich. 

B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e .  

Aus den hier angefiihrten Ergebnissen, die an 
der Untersuchung verschiedener Autopolyploi- 
denreihen gewonnen wurden, geht klar hervor, 
dab jeweils die niedrigeren Valenzstufen durch 
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die gleichen Frosteinwirkungen viel geringere 
Frostseh~digungen erfuhren als die hSheren 
Valenzstufen. Um zu einem physiologischen 
Verst~indnis dieser Tatsachen zu kommen, wur- 
den vergleichend die osmotischen Werte der 
verschiedenen Valenzstufen der einzelnen ~2rten 
bestimmt. Das Ergebnis dieser Untersuchungen, 
fiber die in. anderem Zusammenhange ausfiihr- 
lich berichtet wird, war, dab die osmotischen 
Werte der hSheren Valenzstufen stets niedriger 
waren als die der diploiden Ausgangsformen. 
Wfihrend nun das Zahlenverh~iltnis der Chro- 
mosomen bei den diploiden und tetraploiden 
I :2  ist, steigt das Verh~ltnis yon den 2 n- zu 
den 4 n-Pflanzen nicht im gleichen Mal3e. Im 
allgemeinen ist das Verh~iltnis kleiner als 1:2. 
Und ebenso ist der osmotische Wert der tetra- 
ploiden Formen nicht, wie etwa zu erwarten 
w~re, halb so groB wie der der diploiden Aus- 
gangsformen, sondern etwas hSher als die 
H~ilfte. Es bestehen eigenartige Zusammen- 
h~nge zwischen der ftir jede Polyploidenreihe 
charakteristisehen Zellvergr6Berungskonstante k 
und der neu einzufiihrenden, ebenso ftir jede 
Polyploidenreihe charakteristische Erniedri- 
gungskonstante ~O, doch kann in diesem Zu- 
sammenhange auf die Fragen im einzelnen nicht 
bier eingegangen werden. 

Bestimmungen yon Frischgewicht, Trocken- 
gewicht und Aschengewicht yon 2 n- und 4 r162 
Tomaten hatten gezeigt, dab bei gleichem 
Frischgewicht der Wassergehalt sehr viel gr6Ber 
bei den tetraploiden als bei den diploiden 
Formen ist, w~ihrend die entsprechenden Werte 
ftir den Gehalt an organischen und an Aschen- 
bestandteilen lfingst nicht im gleichen MaBe 
steigen. In diesen Ergebnissen (ScI~LOSSER) liegt 
auch der Schliissel zum Verst~indnis der hier 
gefundenen gr613eren Frosth~irte der Diplonten 
gegentiber den hSheren Valenzstufen. Die Poly- 
ploiden sind gewissermal3en nur st/irker mit 
Wasser aufgebl~hte diploide Ausgangsformen. 
Da auf die gleiche Wassermenge bei den Tetra- 
ploiden eine viel kleinere Menge von osmotisch 
wirksamen Kohlehydraten und Salzen im Zell- 
salt kommt, so muB der meBbare osmotische 
Wert entsprechend herabgesetzt sein. 

Die Feststellung, dag die Riibsen- und Raps- 
formen nach Frosteinwirkung den osmotisehen 
Wert reversibel heraufregulieren kSnnen, w~ih- 
rend die gleiche F~ihigkeit den untersuchten 
Tomatenarten abgeht, hat  ihren Grund in der 
Tatsache, dab die untersuchten Cruciferen der 
n6rdlichen gemfiBigten Zone entstammen und 

als zweijghrige Gew/ichse dem h~ufigen und oft 
pl6tzlich einbrechenden FrosteinfluB ausgesetzt 
sind, w~hrend die Arten der Gattung Lyco~ 
persicum in subtropischer Zone ihre Heimat 
haben. Dabei erweist sich die untersuchte 
Rasse von L. racemigerum, die aus der warmen 
Kiistenzone der stidamerikanischen Westktiste 
stammt, viel empfindlicher als die untersuchte 
Rasse aus dem Formenkreis L. cerasi/orme, die 
aus der montanen Stufe Mittelamerikas stammt, 
Mso eine Heimat mit rauherem und wechsel- 
vollerem Klima hat. 

Da nunmehr die Tatsache, dab mit steigender 
Valenz die osmotischen Werte sinken, ftir das 
gesamte Pflanzenreich allgemein giiltig ist - -  
es sei hier nut  darauf hingewiesen, dal3 BECKEI~ 
in seiner bedeutsamen und grundlegenden Ar- 
beit an den Protonemen yon Laubmoosen 
(Funariaceen) zu den gleichen Ergebnissen k am - -  
so ergibt sich damit fiir den Ziichter, der auf 
polyploider Grundlage Hochzuchten aufbauen 
will, die Notwendigkeit, vor Beginn seiner Ar- 
beit zu priifen, ob bei der zu untersuchenden 
Form die Erniedrigungskonstante Q fiir den 
osmotischen Wert nicht so liegt, dab der Ge- 
winn, den die h6heren Valenzstufen im Hin- 
blick auf etwa gesteigerten Massenertrag in der 
Zeiteinheit nicht dutch die mit zu stark er- 
niedrigtem osmotischem Wert geschaffene 
hShere Frostempfindlichkeit wieder ausgeglichen 
werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  E r g e b n i s s e .  
I. In Autopolyploidenreihen steigt mit stei- 

gender Valenz die Frostempfindlichkeit. 
2. Die steigende Frostempfindliehkeit mit 

steigender Valenz hat ihre Ursache in dem 
gesetzm~il3ig fallenden osmotischen Wert bei 
steigender Valenz. Zwischen der Zellvergr6Be- 
rungskonstante k und der Erniedrigungskon- 
stante ~O des osmotischen Wertes bestehen feste 
Beziehungen. 

3- Der Ziichter, der auf der Grundlage der 
Polyploidie Hochzuchten aufbauen will, mug, 
um Rtickschl~ige zu vermeiden, vor seinen 
Untersuchungen das f2 der betreffenden Auto- 
polyploidenreihe bestimmen. 
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