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(Aus der staa~clichen Kaffeeversuchsstation ]3angelan, Java.) 

Die Befruchtungsverh~iltnisse bei den in Niederl~indisch-Indien 
angebauten Kaffeearten. 

Von F. P. 

E i n l e i t u n g .  
Im Gegensatz zu den europ~iischen Obstge- 

w~ichsen haben die Befruchtungsverh/iltnisse 
beim Kaffee erst seit einigen Jahren Beachtung 
gefunden. In gewissem Sinne ist dies sehr ver- 
st/indlich, denn bis vor kurzem wurde der Kaffee 
fast ausschlieBlich in Form yon S~imlingen all- 
gepflanzt. Befruehtungsschwierigkeiten treten 
hier bei diesen bunten Populationen llicht zu- 
rage, da sich j a alle Pflanzen fremdbest~iuben 
k6nnen. 

Daneben gab es jedoetl auch ziemlich grol3e 
Versuchsanpflanzungen aus Pfr6pflingen, die 
zum gr613ten Teil aus monoklonen Parzellen 
zusammengestellt waren. Sie ergaben aber 
dauernd Mil3erfolge, wodurch dieses Material 
in Mil3kredit geriet, gewissermal3en als untaug- 
lich angesehen wurde und schliel31ich kaum noch 
Interesse zu erregen vermochte. 

Nachher stellte sieh heraus, dab diese MiB- 
erfolge fast alle auf ungtillstige Befruchtungs- 
verh~iltnisse - -  (d. h. Best~iubung innerhalb eilles 
Klones) - -  zurtickzufiihren seien. 

Diese Erkenntnis veranlaBte zu eiller Reihe 
yon Untersuchungen, we lche  allerhand uner- 
wartete Resultate ergeben haben und die auch zu 
einem besseren Verst~indnis der Befruchtungs- 
verNiltnisse innerhalb der S~mlingsanpflan- 
zungen geftihrt haben. 

I. Das  V e r s u e h s m a t e r i a l .  

Das gesamte Material, mit dem die hier zu 
beschreibendell Versuche angestellt wurden, 
findet sich auf der Staatskaffeeplalltage ,,Ban- 
gelan" in der N~ihe roll  Malang, Java, Nieder- 
l~ndisch-Ostindien. 

Hier silld in dell Jahren 1917--1921 yon 
CRAMER (I) breit angelegte Versuche zur Priifung 
einer groBen Anzahl (:h 75o) yon Kaffeeklollen 
angestellt worden. Die Versuchsparzellell ent- 
halten je I6, 49, IOO oder I loo  Pfr6pflinge eines 

Ferwerda .  

Klons. Nut  yon den wichtigsten Klonen konnten 
Versuchsparzellen zu IlOO B~iumen angelegt 
werden, da eine solche Parzelle einen ganzen 
t tektar  beansprucht. In diesem umfangreichen 
Material wurden die BefruchtungsverMltnisse 
studiert. 

II. A u s g a n g s p u n k t  d e r  U n t e r s u c h u n g e n .  

Als ich im Jahre 1929 die Selektionsversuche 
auf Bangelan fibernahm, lagen schon eine Menge 
yon Daten - -  zum gr6Bten Tell Ertragsziffern - -  
vor, welche in dem oben genannten Klonen- 
versuehsgarten gesammelt worden waren. Bei 
der Betrachtung dieser Daten war es CRA~ER (2) 
bereits aufgefallen, dal3 die Ertr~ige der groBen 
monoklonen Komplexe aul3erordentlich gering 
waren. Sie ergaben, im Vergleich zu S~mlingen: 

i. Versuch 2. Versuch 3. Versuch 
Pfr6pflinge : 63 60 57 
S~imlinge: IOO ioo ioo 

Er  versuchte diesen Gegensatz zu erkl~iren durch 
die Annahme, dal3 keine geeigneten Unterlagen 
verwendet worden seien. Er  pr t i f te  darauf die 
gleichen Klone auf anderen Unterlagen, jedoch 
mit negativem Erfolg: die Ertragf~ihigkeit wurde 
nieht gesteigert. 

SchlieBlich gelangte ictl zu der Ansicht, dab 
beim Robustakaffee ~ihnliche Verh~iltnisse vor- 
liegen dfirften wie bei den selbststerilen Obst- 
gew~iehsen. Diese Allllahme wird yon den nach- 
stehenden TatsacheI1 gestfitzt. 

I. Grol3e monoklone Robustapflallzungell 
tragen fast framer schlecht, Pflanzt man dagegen 
die gleichen Klolle ill kleinen Parzellen oder ge- 
mischt mit S~[mlillgen an, so ergeben sie erheb- 
lich bessere Ertr~ige, wie aus Tabelle I ersicht- 
lieh ist. 

2. In groBell monoklonen Robustakomplexen 
sinkt der Ertrag allm~ihlich yon auBen llaeh innen. 
Ich habe F~ille beobachtet, bei dellen die AuBen- 
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reihen zwei- bis dreimal soviel Frfichte ergaben 
als die im Innern gelegenen Reihen. Die Einzel- 
heiten sind in Abb. I graphisch dargestellt. 

3. Mehrere Untersucher erhietten bei ihren 
Selbstbest~iubungsversuchen an C. robusta und 
C. liberics sehr schlechte Ans/itze (v. FABER 6, 
v. HALL ~3, VOOTE U. V. HALL 21, t-lILLE RIS 
LAMBERS 14). Auch aus der Praxis liegen meh- 

Tabelle i. E r t r ~ i g e  v o n  R o b u s t a k l o n e n  
aui v e r s c h i e d e n e  W e i s e  a n g e p f l a n z t .  
D i e  E r t r ~ g e  s i n d  a n g e g e b e n  in  P r o z e n -  
t e n  des  E r t r a g s  e i n e r  g l e i e h a l ~ r i g e n  

S ~ i m l i n g s p f l a n z u n g .  

Durchschni*tlicher 
Ertrag Versuchsmaterial 

IRobustapfr0pflinge in groBen 
monoklonert KompIexen . . 60 

Dieselben in k!einen mono- 
klonen Parzellen . . . . . .  9o 

Dieselben, gemischt mit S~im- 
lingen . . . . . . . . . .  lO 5 

rere Angaben vor yon einzelstehenden Robusta- 
b~iumlen, welche trotz reichlicher Bliitenbildung 
fast niemals Frfichte ergaben. 

Diese drei Tatsachen stehell in logischem Zu- 
sammenhang. Im Innern groBer monokloller 
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Abb. L ALTm~hliche Abnahme des mitL1eren Ertrages je Baum h~ 
drogen monoklonen Robustakomplexen. Re~e Nr. i ist die AuJ]en- 
reihe, Nr. 6 liegt im Zent rum tier Anpflanzung (aus F~I~W}gI~DA~ io  a), 

~ K l o n  A .  - - - ~  I ~ l o n  B .  

Komplexe mu6 Selbstbest~iubung vorherrsehell, 
da alle B/iume in physiologischem Sinne ein Indi- 
viduum darstellen. Nur die Randb/iume kfnnen 
fremdbest~iubt werden, indem dutch dell Wind 

- -  weitaus der wichtigste Polleniibertr~ger beim 
Kaffee - -  fremde Pollenk6rner auf ihre Narben 
gelallgen. Nach innen klingt der Effekt dieser 
Fremdbest~iubung allm~ihlich ab und im Zen- 
trum iiberwiegt fast vollkommen die Selbst- 
bestfiubung. Aus diesem Grunde ist die allm/ih- 
liche Abnahme des mittleren Ertrages je Baum, 
wie in Abb. I angegeben, leicht erkl/irlich. 

Ffir Pfrfpflinge in kleinen Parzellen oder im 
Gemisch mit S~imlingen sind die Bestgubungs- 
verhgltnisse ebenso giinstig wie in einem bunten 
Sortengemisch und der Fruchtansatz erleidet 
keine Beschwerden. 

Dutch sorgf~iltige Bestimmungen konnte ich 
feststellen, dab in grol3en monoklonen Komplexen 
der Fruchtansatz erheblich niedriger ist als in 
kleinen Parzellen oder Sgmlillgsanpflanzungen. 
Die Ergebnisse dieser Bestimmungen sind in 
Tabelle 2 zusammengestellt. 

Tabelle 2. F r u c h t a n s ~ i t z e  be i  R o b u s t a .  
P f r f p ~ l i n g e  u n d  S g m l i n g e .  

(aL!S I ~ ' E R W E R D A  7 ) .  

Frucht- 
ansatz in % J Frucht- 

Klone ~~  ~ ~| VersuchS-material ansatz in % 

O o ~ S ~ ~ ] 1 9 3 ~  1 9 3 1  1 9 3 2  

Rob. 78--11 17 36 S/hnlinge 12 26:~ 43 
,, 78 9 Pfrfpflinge 6 i2 
,, 1~176 3 20 

Die im obigen beschriebenen Resultate veran- 
laf3tell eillgehelldere Untersuchungen fiber die 
Befruchtungsverhiiltnisse der einzelllen Kaffee- 
kulturformen. Diese Versuche werden im unten- 
stehenden behandelt. 

III .  V e r s u c h s t e c h n i k .  

Die ffir das Studium der Befruchtungsverh~ilt- 
llisse beim Kaffee angewandteI1 Untersuchungs- 
methoden weisen nur unwesentliehe Ullterschiede 
gegen/iber dellen der Obstgewfiehse auf. Die 
kurze Blfiteperiode des Xaffees, die auf Ostjava 
nur  2--3 Tage anh/ilt, erfordert spezielle Ar- 
beitsmethoden. Man ist gezwungen, in kurzer 
Zeit eine groBe Menge yon Blfiten zu bew~iltigen, 
und dies ist nur  mSglich, wenn man fiber gen/i- 
gend Hilfspersonal verffigt. In den Tropen ar- 
beitet man in dieser Hinsicht unter idealen Um- 
stiinden. Die eingeborenen Gehilfen ffihren das 
zeitraubende und langweilige Xastrierell der 
Blfitenkllospen mit groBer Gewandtheit und 
peinlicher Sorgfalt aus, wenn man llur diese 
Arbeit yon einem europ/iischen Angestellten 
beaufsichtigen l~iBt. 

Auf diese Weise kann man in kurzer Zeit eine 
gro/3e Anzahl yon Befruchtungsversuchen durch- 
ffihren. 

a) Das Kastrieren der Bliitenknospes. 

Fiir Befruchtungsversuche kommen nur gr6- 
Bere Aste ill Frage, welche eine gentigende Indi- 
vidualit~it aufweisen. Das Kastrierell erfolgt 
am Tage vor dem Aufblfibell. In diesem Stadium 
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sehen die Blfitenknospen aus wie kleine weige 
Kerzehen (daher der Name , ,Kerzehenstadium"), 
die in den Blattachseln des Fruchtholzes in 
dichten zym6sen Bfischeln zusammengedr~ingt 
stehen. 

In diesem Stadium sind - -  ausgenommen bei 
C. liberica - -  die Staubgef~iBe noch nicht geplatzt 
und die Narbenlappen lloeh nicht auseinander- 

gewichen. 
Das Kastrieren ist sehr einfach, erfordert aber 

etwas Routine. Man faBt die Knospe vorsiehtig 

b) Das Einsammeln des Pollens. 

Das Eillsammeln des Pollens kann auf ver- 
schiedene Weise erfolgell. Wit haben haupt- 
s~chlich folgende Methoden angewandt. 

I. Am Vorabend der Blfite sammelt man eille 
genfigellde Menge yon Knospen und legt sie in 
einer Sehale an einer geeigneten Stelle aus. Die 
Staubgef/ige 6ffnen sich fiber Nacht, und mor- 
gellS kalln mall sie durch Schfitteln auf schwarzes 
Olanzpapier ausst~iuben. Der so erhaltene Pollen 
wird  in Petrischalen gesammelt und kann an 
jeder erwfinschten Stelle verwendet werden. 

2. Verffigt man fiber gr613ere Monoklon- 
pflanzungen, dann erh~lt man in kurzer Zeit 
erhebliche Pollenmengen, indem man Zweige 
mit Blfiten, die sich eben gefffnet haben, 
schiittelt und den ausst~iubenden Pollen in 
Petrischalen auffiingt. Wenn mall stets d a r a u f  
achtet, nur in der Mitre monokloner Anpflan- 
zungen Pollen zu sammeln; ist eine Verunreini- 
gung durch fremden Pollen kaum zu beffirchten. 

Abb. 2. Robustazweig zur Durchffihrung von Beffuchtungsversuchen 
kastriert. Die Bl~itter sind deutlichkeitshalber entfernt. 

an und kniekt sie urn. Die Kronr6hre 16st sich 
dann yon dem Fruehtknoten oder bricl~t etwas 
fiber ihrer Allsatzstelle ab. Man kann dann die 
gauze Krone samt den mit ihr verwachsenell 
Staubf~den wie eille Trite yon Griffel und Narbe 
abl6sen. 

S~mtliche Zweige, auch diejenigen, welche zur 
Selbstbest~iubung bestimmt waren, wurden auf 
diese Weise behandelt. In Abb. 2 ist ein 
kastrierter Zweig abgebildet. 

Nach erfolgter Kastrierung werden die Zweige 
gleich in lange Baumwolls~icke eingeschlossell, 
die durch Ringe aus spanischem Rohr verst~rkt 
werden. Ein Baum mit eingebeutelten Zweigen 
ist in Abb. 3 wiedergegeben. 

c) Die Aus/iihrung tier Bestdubungen. 

Nachdem der Baumwollsack aufgemacht ist, 
fibertr~igt man mit einem feinen Pinsel die ge- 
WtillSchte Pollenart auf die Narben. E s  ist 
fiberaus wichtig, rasch zu arbeiten, damit das 
Resultat nicht yon unerwiinschtem, in der Luft 
schwebendem, fremdem Pollen getrfibt wird. 
Naeh erfolgter Best~iubung werdell die Zweige 
wieder eingebeutelt; nach 4--6 Tagell k6nnen 
die Baumwolls/icke entfernt werden ,  da die 
Narben dann bereits vertrocknet und nieht 
mehr empf~ingnisf~ihig sind. 

d) Bestimmung des Fruchtansatzes. 

Die Entwicklungsdauer der Kaffeekirschen 
betr~igt je ~ach der Art etwa 9--12 Monate. Wie 
bei dell europ~ischen Obstgew~ichsen gelangt ein 
grof3er Prozentsatz der jungen Frfichte nicht zur 
Weiterentwicklung und f~llt vorzeitig ab .  Be- 
sonders w~ihrend der ersten 4--5 Mollate llach 
der Bltite "werden recht erhebliche Mengen 
junger Frrichte abgestol3en; sp~ter ist der 
Fruchtfall  verh~ltnism~iBig gerillg (FXRWERI~A 8). 

Aus diesem Grunde wurde die Bestimmullg 
des Fruehtansatzes etwa 5 Monate naeh der 
Blfite vorgenommen. Nachher wurde noch ffir 
jeden Zweig die Anzahl reifer Frrichte bestimmt. 

Gegen die oben besehriebene Methode kann 
man den gleichen Einwand erheben wie gegen 
die bei den Obstgew~ehsen angewandten: die 
kastrierten und eingebeutelten Zweige stehen 
llicht unter normalell Bedingungen. Jedoch 
muB man diese Tatsaehe nicht allzu hoch an- 
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schlagen, da alle Versuchszweige unter gleichen, 
wenn auch anormalen Umst~inden stehen, so 
dab man untereinander vergleichbare Resultate 
erh~ilt. 

Aus der Tatsache, dab man an kiinstlich fremd- 
best~iubten Kaffeezweigen fast immer bessere 
Fruchtans/itze erh~ilt, als an frei best~iubten, 
diirffe man schliegen, dab das Einbinden keines- 
wegs scti~idigend auf den Fruehtansatz einwirkt. 

IV. B e f r u c h t u n g s v e r h ~ i l t n i s s e  be i  den  
e i n z e l n e n  K a f f e e a r t e n .  

a) Selbststerilit~t und Intersterilitiit bei Robusta- 
klomn. 

Genaue Untersuchungen der Befruchtungs- 
verh~iltnisse wurden bei einem Dutzend der 
wichtigsten Robustaklone vorgenornmen. 
Weniger ausfiihrliche Versuche wurden 
bei einer Anzahl yon Klonen zweiten 
Ranges angestellt. 

Genau,wie bei den Obstgew~chsen darf 
man aus Versuchen , :die sich nur fiber 
ein Jahr  erstrecken; keine Schltisse ziehen. 
Der Fruchtansatz  ist so schwankend, 
dal3 alle Resultate, besonders aber die 
erfolglosen Kombinationen, dringend der 
Nachpriifung bediirfen. Ich habe datum 
a l l e  Kombinationen w~ihrend 2 oder 
3 aufeinanderfo!genden Versuchsjahren 
wiederholt. Die Arbeit wird dadurch 
zwar sehr zeitraubend, doch die erzielten 
Resultate gewinnen an Zuverl~issigkeit. 
Tabelle 3 gibt eine Zusammenstel lung 
der in den Jahren 193o--34 durchge-  
ffihrten Versuche. ~ 

Aus dieser Tabelle gehen zwei. Tat- 
sachen hervor: 

I. Von den untersuchten x2 Klonen 
sind nut  3 selbstfertil, gegen 8 selbst- 
steril und einer teilweise selbstfertil. 

2. Aus 8o Kreuzungskombinationen 
s i nd  72 fertil, 2 pseudofertil und 6 steril. 

Der Robustakaffee erweist sich also 
vorwiegend als selbststeril. Nach Selbst- 
best~iubung erh~ilt man nur selten An- 
s~itze von mehr als 5 % ; 6fters unterbleibt 
die Fruchtbildung v611ig. Die Ans~itze, 
welche man nach Best/iubung mit sorten- 
eigenem Pollen erzielt, werden von denen der 
Kreuzbest~iubung oft u m d a s  Zehnfache iiber- 
troffen. 

Der selbststerile Charakter der Robusta geht 
vielleicht noch deutlicher aus Tabelle 4 hervor. 

HILLE RIS LAMBERS (15) gelangt ffir sein 
Versuchsmaterial zu demselben SchluB. Alle 

9 yon ihm untersuchten Robustaklone erwiesen 
sich durchweg als selbststeril. Selbstbest~iubung 
ergab durchschnittlich 5% Ansatz, Kreuzbe- 
stfiubung 59%. 

Aus Tabelle 3 k6nnte man folgern, dal3 selbst- 
fertile Robustaklone gar nicht so selten sind. 
Zieht man aber das ganze Versuchsmaterial in 
Betracht,  dann ergibt sich, daf3 unter mehr als 
3o Klonen nur 3 selbstfertile vorkommen. 

Wir sahen oben, dab bier und da Intersterilit/it 
auftritt .  Bis jetzt  kenne ich nur einen Fall von 
reziproker Intersterilit~it, n~mlieh in der Kreu- 
zung Robusta 372 • Io5--o4. In allen andern 
F~illen ist die Intersterilit~it nur in einer Richtung 
ausgepr~igt, ~ihnlich wit SIRKS (19) fiir Verbas- 
cum angibt. Es ist schwierig, diese einseitige 
Intersterilit/it zu erkl/iren; es d/irfte sich um 

Abb. 3. Kaffeebaum mit zu Befruchtungsversuchen eingebeuteRen 
Zweigen. 

Polyploide handeln, bei denen bekanntlich die 
Intersterilit~itserscheinungen vim komplizierter 
sind als bei normalchromosomigen Formen 
[CRANE and LAWRENCE (3), SANSOME and 
PHILP (17). ] 

Als praktische Konsequenz ergibt sich aus 
diesen Versuchen, dab man RobustapfrSpf- 
linge nicht als sortenreine Anlagen, son- 
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dern als zweckm/igig her.gestellte Mischpflan- 
zungen verwenden soll. Uber die Prinzipien 
der K1onenmischung Iindet man N~heres in (9) 
und (ioa), 

Tabelle 3. Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r  au f  
B a n g e l a n  d u r c h g e f f i h r t e n  B e f r u c h -  

•  C. robus ta .  
Die Selbstungen sind dutch Einrahmung hervor- 

gehoben. 
+ = fertil, ~ = steril, 0 = pseudofertil 

(naeh FERWERDA 12). 

59-oi- 

83~o3 

I O 5 . . .  

io5---o 

209... 

3oo., 

314 �9 �9 

325., 

Pollen yon 

Samen- 
anlagen 

v o n  

~q 

�9 

34 o. . 

371.. 

372.. 

Q. I 2 I  

.b) Selbststerilit~b und Intersterilit~t bei Co//ea 
liberica, C. excelsa und C. arabica. 

Bei Coffea liberica und der als Kultursorte viel 
wichtigeren C. excelsa sind nur sehr wenig Be- 
fruchtungsversuche angestellt worden. 

Tabelte 4- F r u c h t a n s a t z  n a c h  S e l b s t b e -  
s t ~ u b u n g  u n d  F r e m d b e s ~ u b u n g  y o n  

R o b u s t a - K l o n e n .  

Versuchs- 
jahr 

193 ~ 
1931 
1932 
1933 
1934 

Niittlerer Fruchtansatz 
in Prozenten 

aller SelbstungeI1 

o,5 
< 5  

2,8 
5 

4,8 

aller Kreuzungen 

35 
29 
33 
39 
48,5 

In den Versuchen von v. ~FABER (6) erwies sich 
.C. liberica als teilweise selbstfertil. In meinen 
Versuchen ergab sieh nach Selbstbestg.ubung ein 
:schlechter Ansatz, w~ihrend nach KreuzbestSu- 
bung viele Friichte ausgebildet wurden. ~hn- 

liche Angaben findet man bei TASCHDJIAN (20). 
Bei C. excelsa erhielt ich nach Selbstbesfiiubung 
Ans~itze yon etwa 1%, hingegen 2o--30 % nach 
Fremdbest~ubung. 

Coffea arabica wird allgemein Ms ganz oder 
teilweise selbstfertil bezeichnet. [ScHwEIZER 
(I8), HILLE RIS LAMBERS (14) und TASCHI)JIAN 
(2o).] 
c) Selbststerilitdt und Intersterilit~t bei Ka/lee- 

A rtbastar d e~r 

Im Laufe der Jahre sind mehrere Artbastarde 
aufgetreten, welche zum Tell aus spontaner 
Kreuzung, zum Teil aus ktinstlicher Bastardie- 
rung hervorgegangen sind. 

Von diesen Artbastarden haben nur diejenigen 
zwischen C. liberica und C. arabica sowie zwischen 

Tabelle 5 . Z u s a m r n e n s t e l l u n g d e r  B e f r u c h -  
t u n g s v e r s u c h e m i t A r t b a s t a r d e n ( N r .  1-- 4 
liberica • arabica, Nr. 5 und 6 robusta • excelsa). 
Die Selbstungen sind durch einfache Einrahmung 
hervorgehoben, Selbst- nnd IntersterilitXt durch 
doppelte Einrahmung, Sonst wie Tabelle 3- 

P o l l e n  yon 

Samenanlagen yon .6 ~ ~ -~ 

i. Kawisari B . . . . . . .  + + 1 +  + + + 

3. Sr. Sengkaring . . . . .  ' ( D , + { + ,  , +  
/ i i - -  I 

4. E li as . . . . . . . . .  + L o I + I O L  

 .Q.P . . . . . . . . . . .  ;Id+ll_ 
6. Kedaton I . . . . . . .  _ _  

C. congensis und C. ugandae praktische Bedeu- 
tung. Erstere werden in der Praxis kurzweg 
, ,Hybriden" genannt; fiir letztere ist der Ztichter- 
namen ,,Conuga" vorgeschlagen worden, (2) 
und (IO). Bei diesen Artbastarden kommt nur 
vegetative Vermehrung in Frage, weil man aus 
ihren Samen eine ~iuBerst bunte, zum gr6fiten 
Teil wertlose Nachkommenschaft erh~tlt., 

I. Be/ruchtungsverh~ltnisse der iiberica-arabica- 
Artbastarde. 

Vier liberica-arabica-Artbastarde und zwei 
robusta-excelsa-Hybriden wurden auf ihr u 
halten bei Selbst- und Fremdbest~iubung unter- 
sueht. Letztere zwei wurden bier, trotz ihrer 
ganz verschiedenen Abstammung, mit ersteren 
zusammengezogen, weil sie ihnen in praktischer 
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Hinsicht ~ihnlich sind. Sgmtliche Befruchtungs- 
versuche sind in Tabelle 5 zusammengestellt. 

Daraus ist ersichtlich, dab die liberica-arabica- 
Artbastarde selbstfertil sind und auch unterein- 
ander und mit den excelsa-robusta-Hybriden 
eine gute Fruchtbarkeit anfweisen. Zwar sind 
die Fruchtans~itze naeh Selbstbest~iubung etwas 
niedriger als nach Fremdbest~iubung, aber die 
grogen Gegens~itze wie bei C. robusta fehlen 
doch g{inzlich. Dieses ist aus Tabelle 6 ersichtlieh. 

Tabelle6. F r u c h t a n s ~ i t z e  n a c h  S e l b s t b e -  
s t { i u b u n g  (S) u n d  F r e m d b e s t g u b u n g  (K) 

an  A r t b a s t a r d e n .  
I - -  4 liberica • arabica. 5 und 6 robusta • excelsa. 

Xlone 

I. Kawisari, ]3 . . . . . .  
2. I) . . . . . .  
3. St. Sengkaring . . . .  
4. Xalimas . . . . . . . . . .  
5. Q . P  . . . . . . . . . . . . . .  
6. Kedaton I . . . . . . . .  

~'ruch• in Proz. 

1932 
S K 

16 25 
26 29 
15 20 
24 4 ~ 

I 31 

1933 
S K 

II 7 ~ 
5 87 

Die zwei robusta-excelsa-Artbastarde Q. P. 
und Kedaton I verhalten sich ganz verschiede.n. 
Wie aus Tabellen 5 und 6 hervorgeht, sind ,de 
selbst- und intersteril, w~ihrend man nach Be- 
st~iubung mit Pollen der liberica-arabica-Ba- 
starde sehr gute Ans~itze erMlt. 

Die Befruchtungsverh/iltnisse werden beson- 
ders bei diesen Artbastarden kompliziert durch 
das Auftreten defekter Samen. Diese Erschei- 
nung wird in Abschnitt V eingehender behandelt. 

2. Be/ruchtungsverhdltnisse der Conuga-Sorten. 

Im ganzen sind 8 Conuga-Klone auf ihre 
Befruehtungsverh~iltnisse geprfift worden. Dar- 
ans ergab sieh, dab Selbst- und Intersterilit~t 
hier zwar vorkommen, aber nicht so deutlich 
ausgepr/igt sind wie bei C. robusta. Tabelle 7 
gibt eine Zusammenstellung der mittleren Frucht- 

Tabelle 7. F r u c h t a n s a t z  n a c h  S e l b s t b e -  
s t g u b u n g  (S) u n d  F r e m d b e s t ~ i u b u n g  (K) 

be i  C o n u g a k l o n e n .  

Xlone 

Conuga B G N .  2 - - 0 :  
,,  ,, 2 - - I ~  

,, ,, 4 

, ,  , ,  1 6 I  
. . . .  561  
Der Zfiehter, 8. Jahrg.  

Fruchtansgtze in Prozenten 

1932 
S l K  

_ _  

57 
19 

53 

1933 1934 
S K S K 

5 o 66 56 44 
21 42 - -  --. 
59 59 - -  --" 
29 59 3 32 
24 65 
4 ~ 49 - -  

ans~itze, welche nach Selbst- und Fremdbest~iu- 
bung erhalten wurden. 

Aus dieser Tabelle ist ersiehtlich, dab v611ig 
selbststerile Klone gar nicht vorkommen. Zwei 
Klone (Cg. 2--14 und 6) setzten i933 nach 
Selbstbest~iubung zwar ordentlich an, ergaben 
aber nach Fremdbest~iubung erheblich bessere 
Ans/itze. Die strittigen Resultate der versehie- 
denen Versuchsjahre bedfirfen hier noch der 
Naehprfifung; vorl~iufig sind diese 2 Klone 
unter die teilweise selbstfertilen eingereiht 
worden. 

Bei den fibrigen 4 Klonen ist der Fruehtansatz 
nach Selbstbest~iubung fast derselbe wie nach 
Fremdbest~iubung. 

Tabelle 8 gibt eine Zusammenstellung aller bis 
jetzt fiber die Befruchtungsverh~iltnisse bei 
Conuga gesammelten Daten. 

Tabelle 8. Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r  Be-  
f r u c h •  mi t  Conugak lonen .  
Selbstungen sind dnrch einfache Einrahmung her- 
vorgehoben, Selbst- und Intersterilit~i'c durch 

doppelte Einrahmung. 

Samenanlagen 
v o n  ~.. 

Pollen von 

u~ 

vO r 

~b 

Cg. 2--03 .. 

Cg. 2--08 . . . . . . . . .  

Cg. 2--14. 

Cg. 4 
~g. 6 

~g. 561 

+ 
0 + l +  

+ + O 1 +  + 

+1+1+ + 
o!+Io 
+1+1+ 

cg. . . . . . . . . . . .  + l + f + l + l +  

cg. S .A. t .  36 . . . .  I I L k  

+ + 

+ 

+ 

+ + 

+ + 

+l+ 

+1 1 
* Angaben yon HILLE RIS LAMBERS (15). {Jbrige 

Zeichen wie in Tab. 3. 

Diese Tabelle zeigt deutlich die oben hervor- 
gehobenen Tatsachen; welter ist daraus ersicht- 
lich, dab mit vereinzelten Ausnahmen die Klone 
untereinander eine gute Fruchtbarkeit auf- 
weisen. 

HILLE RIS LAMBERS (I5) erhielt bei Selbst- 
best~ubung an Conuga BGN. 6 einen Fruchtansatz 
yon 9 %, ein Resultat, das mit den meinigen ge- 
niigend fibereinstimmt. Ffir Conuga BG~r 161 
gibt er an, dab diese selbststeril sei. Diese strit- 
tige Angabe bedarf noch der Nachprfifung. 
Welter konnte er feststellen, dab Conuga S. A. 
t. 36 und Conuga BGlV. I6 I  intersteril sind. 

8 
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Aus Obenstehendem darf man den Schlug 
ziehen, dab in einer zweckm/iBig hergestellten 
Misehpflanzung die Befruehtungsverh/iltnisse 
giinstiger sind Ms in einer sortenreinen Anlage. 

Auch bei dieser Gruppe yon Artbastarden 
kommen mangelhaft  ausgebildete oder ganz 
taube Samen ziemlich h~ufig vor. In AbschnittV 
wird diese Erscheinung einer eingehenderen 
Betrachtung unterzogen. 

V. Die  A u s b i l d u n g  a n o r m a l e r  S a m e n .  

Eine normal ausgebildete Kaffeefrucht enth~ilt 
zwei auf Querschnitt plankonvexe Samen, die 
mit  ihrer flaehen Seite der Scheidewand an- 
liegen. Es kommt  aber ziemlieh h~ufig vor, dab 
in einer Frucht  nur ein Same gefunden wird, 
w~ihrend der zweite abortiert.  Der lebensf{ihige 
Same wird dadurch beim Heranwachsen nicht 
yon dem andern gehindert, drtickt die Scheide- 
wand beiseite und entwickelt sich zu einer im 
Querschnitt runden Bohne (sog. Perlkaffee), 
welche die ganze FruehthShle ausfiillt. Der 
abortierte Same bleibt als ein winziges, perga- 
minartiges Gebilde zuriick; in dessen Innern 
sich gew6hnlich keine Reste eines abgestorbenen 
Embryos  erkennen lassen. 

Bei den reinen Arten, wie C. robusta und C. 
excelsa trifft man fast ausschlieBlich die oben 
beschriebenen ganz tauben Samen an. Bei den 
Artbastarden finder man daneben noch eine 
zweite Art  anormaler Samen. AuBerlich sehen 
diese genau wie eine normale Kaffeebohne aus; 
wenn man aber ihren Inhal t  untersucht, zeigt 
sich, dab das Endosperm mangelhaft  ausgebildet 
ist. Die Endosperme weisen alle Grade der 
Ausbildung, yon fast vollkommen ausge- 
wachsenen bis fast ganz zuriiekgebliebenen auf. 
Vide dieser Samen enthalten einen normal 
entwickelten Embryo  und sind keimf~ihig, wie 
auch HILLE t l S  LAMBERS (14) fiir seine Art- 
bastarde angibt. 

Wie grog die Mengen ganz tauber Samen bei 
den einzelnen Arten sein kSnnen, ergibt sich aus 
untenstehender Zusammenstellung auf Tabelle 9. 

Tabelle 9. 
H g u f i g k e i t  der  A u s b i l d u n g  t a u b e r  Samen.  

Taube 
K a f f e e a r t  

C.  r o b u s t g  . . . . . . .  

C. excelsa . . . . . . .  
C. liberica, . . . . . . .  
liberica-arabica ) 
A r t b a s t a r d e .  ~ " " " 

Conuga . . . . . . . .  

SalTlen 

in % 

2 0  
ZI ,  5 

9 

28 
2 0  

Daraus ist ersichtlich, dab die liberica-arabica- 
Artbastarde sich auszeichnen dureh einen hohen 
Prozentsatz tauber  Samen, ein Umstand, auf 
den v. FABER (6) auch schon hinwies. C. liberic~ 
verhfilt sich in dieser Hinsicht gtinstig. 

Der Gehalt an tauben Samen ist keineswegs 
konstant.  Das eine Jahr  kann man bei einer Sorte 
verh~iltnismiigig wenig taube Samen antreffen, 
im ngchsten Jahre  dagegen viele. 

Einen Einblick in die H{iufigkeit des Auf- 
tretens defekter Samen erh/ilt man aus Tabellelo. 

Tabellelo. Die A u s b i l d u n g  yon  S a m e n  
m i t  d e f e k t e m  E n d o s p e r m .  

1--5 reine Arten, 6--11 Artbastarde. 

Kaffeesorten 
I P r o z e n t s g t z e  

Samen mit Samei1 mit I Samen mit 
normal aus- ] teilweise Iv611igzuriick. 
gebildetem ] reduziertem ] gebliebenem 
Endosperm I Endosperm I Endosperm 

I .  R o b u s t a  B a x .  
l O 5 - - o  4 . . . .  

2 ,  R o b u s t a  B G N . 3 2 5  
3- Robusta Popu- 

lation . . . .  
4. Excelsa Ba~,T. 

I 2 I - - I O  �9 �9 . 

5. Liberica Ps. P. 
6. Conuga BaN. 

2 - - 0 3  . . . . .  
7. Conuga BaN. 16: 
8. Kawisari B. . . 
9. Kawisari D . .  

IO. Q .P  . . . . . .  
I I .  T . L .  2 . . . .  

9 8  - -  2 
9 7  I 2 

9 7  - -  3 

99 -- I 
9 6  - -  4 

97 I 2 
97 2 I 
5 3  6 41 
62 5 33 
88 3 9 
12 13 75 

Daraus ist ersichtlieh, dab die reinen Arten 
nur sehr wenig defekte Samen ausbilden, w~h- 
rend diese bei einigen Artbastarden recht h/iufig 
sind. Bei dem robusta-arabica-Bastard T. L. 2 
werden sogar fast keine normalen Samen aus- 
gebildet. 

Es ist ohne weiteres verst~ndlich, dab die 
Ausbildung defekter Samen hier von viel grS- 
13erer praktischer Bedeutung ist wie bei den 
Obstgewiichsen. Beim Kaffee bedeuten 2o% 
taube Samen eine Ertragserniedrigung yon etwa 
2o%. Es ist daher wichtig, die Ursachen des 
Auftretens anormaler Samen zu kennen. Wir 
werden dazu die VerNiltnisse bei den einzelnen 
Sorten betrachten. 

a) Die Ausbildung tauber Samen bei C. robust& 

Um einen Einblick in die Verh~iltnisse zu be- 
kommen, wurde bei einer Reihe von Befruch- 
tungsversuchen fiir jede einzelne Kombinat ion 
der Prozentsatz tauber Samen bestimmt. Die 
Ergebnisse sind in Tabelle xI zusammengestellt. 

Daraus geht hervor, dab die selbstfertilen 
Klone Robusta  BGN. lO5--o4 und 371 in ihren 
Selbstbest~iubungen etwa gleich viel taube 



Tabelle i i .  Das  A u f ~ c r e t e n t a u b e r  S a m e n  bei  
S e l b s t u n g e n  und  K r e u z u n g e n  an R o b u s t a -  

k lonen.  
S = Selbstbest/iubung, IK = Kreuzbestgubung. 

Rob. BGN. lO5--o 4 S 
. . . . . .  Ki 

Rob. BGN. 371 S 

Rob. BGN. 300 S 

Rob. BGN. 325 S I 
1%_ 

43 ~ 
935 
640 

1461 
640 

2352 
472 

2434 

Zahl Reife Gute I Taubel Taube 
de~" Frfichte Samen]Samen Samen 

Blfiten o/o pro Frucht ~ 

17,7 
25,3 
61,6 
46,5 

6,3 
49,4 
22,4 
50,5 

Samen aufweisen wie in den Kreuzbest~iubungen. 
Dagegen ergeben selbststerile Klone wie Robusta  
BaN. 3oo und 325 in ihren Selbstbest/iubungen 
drei bis viermal soviel taube Samen wie in den 
Kreuzbest/iubungen. 

Vergleicht man die Mengen tauber Samen der 
einzelnen Kreuzungskombinationen, dann zeigen 
sie recht erhebliche Schwankungen. Zwar findet 
man keine so groBen Gegens~itze wie KOBEL (16) 
ftir Apfelsorten angibt, aber doch gibt es Kom- 
binationen, welche sich durch einen geringen 0der 
hohen Gehalt tauber Samen auszeichnen. Es 
l~il3t sich sogar ein gewisser Zusammenhang auf- 
linden, in dem Sinne, dab ein guter Fruchtansatz 
oft zusammengeht mit  einem geringen Prozent- 
satz hohler Samen, w~ihrend geringe Ans~itze 
oft mi t  Ausbildung groBer Mengen tauber Samen 
verbunden sind, wie aus Tabelle 12 ersichtlichist. 

1,76 0,24 12 
1,73 o,27 I 13,6 
1,72 0,28 I I4 
1,74 0,26 I I3'I 
I,I1 0,89]44,5 
1,83 o,I71 9,4 
1,42 0,58 29,1 
1,79 o,21 lO, 4 

Tabelle 12. 
B e f r u c h t u n g s v e r s u c h e  m i t  v e r s c h i e d e n e n  

P o l l e n s o r t e n  bei  zwei  R o b u s t a k l o n e n .  

Zahl der 
Blfiten 

1Robus~ca 136~. 34 ~ 
] x lO5--o 4 
• 371 
• 83--03 
• 325 
X 3o0 
x 372 

Robusta t3c>r. 372 
X I 0 5 - - o  4 
X 371 
• 325 

Samenanlagen yon 725 
438 
53 ~ 

lO72 
723 
718 

525 
611 
427 

Frucht- HoMe 
ansatz Samen 

% % 

25 19 
4 ~ 14 
46 16 
61 io 
82 7 
86 6 

6 
6 

45 

33 
25 

8 

Besonders bei Robusta  BGN. 372 ergeben sich 
groBe Unterschiede in den Prozents/itzen tauber 
Samen: bei den ,,schlechten" Kombinationen 
trifft  man drei his viermal soviel taube Samen 
an wie in der , ,guten" .  In  einer reziproken Kreu- 
zung (lO5--o4 • 372) erhielt ich gleichfalls einen 
niedrigen Ansatz (lO%) und einen hohen Pro- 

zentsatz (33 %) tauber Samen. Hier diirfte ein 
Fall faktoriell bedingier Zygotensterilitiit vor- 
liegen, ~ihnlich wie KOBEL (16) fiir Apfelsorten 
angibt. 

Fiir s~mtliche iibrigen Kombinationen muB 
es vorl~ufig dahingestellt bleiben, ob es sich hier 
handelt  um nicht lebensf~ihige Faktorenkombi-  
nationen oder um ein Unterbleiben der Befruch- 
tung bei einer Anzahl yon Eizellen. 

Eine genaue Untersuchung der tauben Samen 
auf ihren Gehalt an Embryoresten dfirfte ent- 
scheiden. Ich neige am meisten zu letzter Vor- 
stellung und betrachte das Vorkommen tauber 
Samen als einen MaBstab fiir die Intersterilifiit 
der Klone. Eine Befruchfung, welche eine 
Frucht  mit  einem tauben Samen ergibt, be- 
deutet beim Kaffee eine zur H/ilfte fehlgeschla- 
gene Befruchtung. 

Aus obigem ergibt sich, dab man beim Beur- 
teilen der Versuchsresultate nicht nur dem 
Fruchtansatz Aufmerksamkeit  schenken muB, 
sondern auch den Gehalt an tauben Samen be- 
achten sollte. Die besten Kombinationen wfiren 
diejenigen, welche die h6ehsten Ans~tze und am 
wenigsten taube Samen liefern wtirden. 

b) Die Ausbildung tauber Samen bei Artbaslarden. 

Die in Abschnitt  IV c I. (S. 97) erw~ihnten 
robusta-excelsa-Artbastarde verhalten sich be- 
zfiglich der Ausbildung tauber Samen genau wie 
C. robusta. Die Verh/iltnisse gehen sehr sch6n 
aus Tabelle I3 hervor. 

Tabelle 13. 
F r u c h t a n s a t z  und A u s b i l d u n g  t a u b e r  

S a m e n  bei e x c e l s a - a r a b i c a - A r t b a s t a r d e n .  
Die fet~c gedruckte obere Ziffer jedes Feldes gibt 
den Fruchtansatz in Prozenten, die untere den 
Prozentsatz tauber Samen an. Sterilit~t ist dutch 
Einrahmung hervorgehoben (aus FERWERD_~ 1 0. 

Pollen yon 

Q , P  . . . . . . .  

Kedaton 1 

I Keda- 
Q. P, P t o n  I / 

Kawi- Kawi- 
sari 13 sari D 

69 72 
14 i2 

84 91 
13 i8 

11 /13 I 
38 38 [ 

144 550 I 
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Innerhalb der dutch Einrahmung hervorge- 
hobenen selbst- und intersterilen Gruppe trifft  
man hohe Prozents/itze tauber Samen an, welche 
diejenigen der fertilen Kombinationen um das 
Drei- bis Vierfache tibertreffen. 

Bei den liberica-arabica-Artbastarden kommen 
v611ig taube Samen sowie solche mit  defektem 
Endosperm vor. Bis jetzt  habe ich nur die 

8* 
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Mengen ganz tauber Samen bestimmt, die sich 
bei den einzelnen Selbstungen und Kreuzungen 
ergeben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 
zusammengestellt. 

Tabelle 14. 
B e f r u c h t u n g s v e r s u c h e  mi t  v e r s c h i e d e n e n  

P o l l e n s o r t e n  bei l i b e r i c a - a r a b i c a -  
A r t b a s t a r d e n .  

Zahl der Reife HoMe 
Bliiten Frfichte Same~ % % 

Kawisari B 
• Kawisar/t3 47 ~ 17 32 
• Kawisari D 5 ~ 9,5 3 ~ 
• Sr. Sengkaring 426 41 3 ~ 
X Rob. io5--o 3 z7o 37 29 
X ~reie ]3estftubung . . 29 

Kawisari D 
X Kawisari I) I39 43 ~9 
• Kawisari B 156 26 32 
X Sr. Sengkaring x46 32 35 
X Rob. lO5--o 3 4 ~ 31 32 
X Ireie BestSmbung ) ? 28 

Wir sehen aus dieser Zusammenstellung, dab 
die Prozents~itze tauber Samen bei den verschie- 
denen Kombinationen nur geringe Unterschiede 
aufweisen. Auch die Selbstbests er- 
geben durehaus nicht mehr taube Samen wie die 
Kreuzungen. 

Um faktoriell bedingte Zygotensterilitiit kann 
es sich hier kaum handeln: wie w~ren sonst die 
bei alien Kombinationen gleichen Mengen tauber 
Samen zu erkl~ren. Ich neige vielmehr zu der 
Annahme, dab hier cytologisch bedingte Sterili- 
ts vorliegt, in dem Sinne, dab eine bestimmte 
Anzahl yon Gameten infolge eines anormalen 
Chromosomensatzes keine lebensfiihigen Embry-  
onen auszubilden verm6gen. Diese Auffassung 
wird yon mehreren Angaben gestiitzt. Die cyto- 
logisehen Beflmde yon v. FABER (6) zeigen, dab 
bei diesen Sorten eine Degeneration der Em- 
bryosackmutterzellen oder der Pollenmutter- 
zellen gar keine serene Erscheinung ist. Auch 
das h~ufige Auftreten von Endospermdefekten 
d/irfte auf anormale Chromosomens/itze hin- 
deuten. SchlieBlieh sei noch erw~ihnt, dab die 
Samen dieser Artbastarde schlecht keimen, und 
dab ihre S~mlinge eine viei bedeutendere Ver- 
sehiedenartigkeit und eine erheblich gr6/3ere 
Anzahl schwachw/iehsiger und verkrfippelter 
Exemplare aufweisen, als diejenigen der nor- 
malen Soften. Nhnliche Angaben ffir anormal- 
chromosomige Apfelsorten finden wir bei DA~L 
und JOHANSSON (5) und CRANE and LAWRENCE 
(3). 

Der Schlul3 scheint daher nicht ganz unbe- 
rechtigt, dab bei den liberica-arabica-Bastarden 

~ihnliche Verh/iltnisse vorliegen wie bei den 
anormalchromosomigen Apfelsorten. Der sichere 
Beweis kann selbstverst~indlich nur durch ein- 
gehende cytologische Untersuchungen erbraeht 
werden. 

Bei der drit ten Gruppe yon Artbastarden, den 
sogenannten Conugasorten, trifft man, wie 
aus Tabellen IO und I I  deutlich herx~orgeht, 
ziemlich viele taube Samen an, w~ihrend solche 
mit defektem Endosperm selten sind. Es mug 
aber gleich hervorgehoben werden, dab 
das Auffinden yon Endospermdefekten hier 
besonders erschwert wird durch das massenhafte 
Auftreten des Kaffeekirsehenbohrers (Stepha~- 
oderes hampei), der diese Sorten auffallend be- 
vorzugt. Seine Larven durchl6chern das ganze 
Endosperm und dieser Umstand macht es 6fters 
schwierig, zu entscheiden, ob eine besch~idigte 
normale Bohne oder eine mit defektem Endo- 
sperm vorliegt. 

Die ganz tauben Samen lassen sich dagegen 
ohne Schwierigkeit auffinden. Wie bei den 
schon behandelten Sorten babe ich auch hier 
bei einer ganzen Reihe yon Befruchtungsver- 
suchen fiir jede einzelne Kombination den Pro- 
zentsatz tauber Samen bestimmt. 

Aus Tabelle 15 ist ersichtlich, dab die ver- 
schiedenen Kombinationen an einer Mutter 
recht erhebliche Unterschiede in dem Gehalt an 
tauben Samen aufweisen k6nnen. 

Tabelle 15 . F r u c h t a n s a t z  und A u s b i l d u n g  
t a u b e r  Samen  bei C o n u g a k l o n e n  

Zeichen wie in Tab. 13 (aus FERWERDA II). 

Samen- Pollen von 
anlagen 

yon 2--03 2--I41 4 ] 6 X6Z ] 56Z 

2--o3 

2 - - I  4 

4 

6 

z6I 

56i 

5 o 2 i  - - - -  7 Z I 5  5 9 i o  

- -  ~ 2i 7[ 58 8 25 45 

- -  75 4[53 8[59 zo 

, - - - -  3 5 ~ 67 231383z 

68 z2 8i io 9 zo 47 I3 

] ~ U  55~i8 5 ~ i  7 42 I7 

7I 
9 

- -  45 23 

84 12 

Deutliche Beispiele hiervon findet man bei 
Conuga Bc>~. 2--14, welche in der Kreuzung mit  
Cg. 645 % taube Samen aufweist, w/ihrend alle 
anderen Kreuzungen an derselben Muttersorte 
weniger als IO % taube Samen ergaben. Khnliche 
Verh~ltnisse treffen wir bei Conuga BGN. 6 an, 
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wo die Kreuzung Cg. 6 • 2 - - I  4 (also die rezi- 
proke der obenerw~ihnten) Ilicht weniger als 5o % 
taube Samen aufwies. Hier  liegt offenbar ein 
Fall  faktoriell bedingter Zygotensterilit~it vor. 

Schliel31ich mul3 noch hervorgehoben werden, 
dab zwei Klone, nfimlich Cg. 2--o3 und 6 nach 
Selbstbest~ubung zwar eineil ordeiltlichen 
Fruchtansatz,  doch dazu viel taube Samen auf- 
weisen, so dal3 sic im Grunde doch als gewisser- 
mal3en selbststeril zu betrachten sin& 

Die iibrigeil Kombinationen weisen, trotz er- 
heblicher Schwankungen im Fruchtansatz,  nur 
verh/iltnism~iBig geriilge Unterschiede in ihrem 
Gehalt tauber Samen auf. 

Meiiles Erachtens beruht die Ausbildung 
tauber  Samen hier auf denselben Grundlagen 
wie bei C. robusta, d. h. die schroffen Gegensiitze 
sind eine Folge des Auftretens nicht lebensfiihiger 
Faktoreillkolnbinationeil, wiihreild die kleineren 
Fluktuationen eiilfach eine weitere Auspriiguilg 
der Kompatibilit~it ,,inter se" darstellen. 

Wir gehen wohl nicht fehl mit  dem Schlul3, 
dab eine zweckm~il3ige Klonenmischung nicht 
nur den Fruchtansatz zu verbessern, sondern 
auch den Gehalt tauber  Sameil erheblich herab- 
zusetzen vermag. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  de r  R e s u l t a t e .  

Das Studium der Befruchtuilgsverh~iltnisse 
beim Kaffee hat nachstehende Resultate ergeben. 

Ftir den Robustakaffee, die weitaus, wich- 
tigste Kultursorte in Niederl~ndisch-Indien, 
konnte der eildgfiltige Beweis erbracht werden, 
dab diese durchweg selbststeril ist und Ilur bei 
Fremdbest~ubung eiilen guten Fruchtansatz  
ergibt. Intersterilit~it ist verh/iltnism~iBig selten 
und meistens nicht reziprok. 

Co/lea liberica und C. excdsa erwiesen sich 
gleichfalls als selbststeril. 

Einige Artbastarde,  die als Kultursorten 
Bedeutung haben, wurden auf ihre Befruch- 
tungsverh~iltnisse hin untersucht. Dabei zeigte 
sich, dal3 die liberica-arabica-Artbastarde selbst- 
fertil sind und auch untereinander eiile gute 
Fruchtbarkei t  aufweisen. Zwei excelsa-robusta- 
Bastarde ergaben nach Selbstbest~ubung einen 
sehr geringen Fruchtansatz,  w/ihrend sic sich 
gegenseitig auch Ilicht zu befruehten ver- 
mochten. Nit  den liberica-arabica-Bastarden 
sind letztere vollkommen ferfil. 

Die dritte Gruppe yon Artbastarden, die sog. 
Conugasorten, verhalten sich /thnlich wie 
Robusta. Die Selbststerilit~it ist hier nicht so 
deutlich ausgeprfigt; neben dieser trifft  man 
auch Pseudofertilitiit in verschiedenen Graden 
bis zu vollkommener Selbstfertilit~it an. Bisher 

sind bei Conuga zwei intersterile Gruppen nach- 
gewiesen worden. Intersterilit~it ist bier reziprok. 

Das Vorkommen anormaler Samen wurde 
ziemlich eingehend beobachtet.  

Bei den vorwiegend selbststerilen Sorten 
weisen besonders die Selbstbestfiubungen und 
die sterileil Kreuzungskombinationen einen 
hohen Prozentsatz tauber Samen auf. Es handelt 
sich hier wahrscheinlich um physiologisch be- 
dingte Selbst- und Intersterilit~it, welche auch 
in der Ausbildung der Samen zum Ausdruck 
gelangt. Daneben diirfte auch faktoriell be- 
grfindete Zygotensterilit~it vorkommen. 

Die selbstfertilen liberica-arabica-Bastarde 
weisen in allen Selbst- und Fremdbestfiubuilgeil " 
einen fast konstanten, wenn auch hohen Prozent- 
satz tauber Samen auf. Hier diirfte es sich um 
cytologiseh bedingte Zygotensterilit~t handeln. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut air Zfichtungsforschung, Mtincheberg, Mark.) 

Das  Verhalten yon  versch iedenen  F o r m e n  yon Solam~m demissr~m 
gegeni iber 4 versch iedenen  Linien der Phytophthora inyestans. 

Von R. S c h i e k  und P. S c h a p e r .  

(Schlul3.) 

In Tabelle 4 haben wir die spaltenden Nach- 
kommenschaften aufgefiihrt und dabei ver- 
wandte St~mme, die allseheinend dieselben 
Spaltungsverhiiltllisse zeigen, zusammengefaBt, 
um die Ergebnisse etwas iibersichtlicher zu ge- 
stalten. Es ergeben sich dabei 14 verschiedene 
Gruppen, deren einzelne Komponenten allerdings 
vielleicht nicht immer vollst~indig gleichartige 
Spaltungen zeigell. Da es wegen des h~iufig zu 
kleinen Zahlellmaterials wellig Sinll hat, alle die 
bier auftretenden Spaltungsverhfiltnisse ein- 
gehender zu besprechen, wollen wir nur einige 
uns wesentlich erscheinende Dinge aus der Ta- 
belle anfiihren, die wir auch durch den Druck 
hervorgehoben haben. 

Gruppe I umfagt alle St~imme, die homozygot 
widerstandsf~ihig gegen die Linien 1+3  und 
homozygot anf~Ulig fiir Linie 4 sind, aber eine 
Spaltung in der Anf~illigkeit gegen Linie 2 zeigen. 
Es ist aus den vorliegenden Zahlen nicht mit 
Sicherheit zu entnehmen, ob es sich bei dieser 
Spaltung gegeniiber Linie 2 in allen FNlen um 
einfache monofaktorielle Spaltungen handelt. 
Sicher scheint nur, dab in allen F~illen die 
Widerstandsfahigkeit dominant gegentiber tier 
Anfiilligkeit ist. Dagegen scheint in Gruppe I I I  
die Widerstandsf~higkeit gegeniiber Linie 2 oder 
in Gruppe IV die Widerstandsf~ihigkeit gegen- 
iiber Linie 3 rezessiv zu sein. In Gruppe IX, 
XI, XII  und XIV sprechen eine ganze Reihe 
der Spaltungen dafiir, dab die Widerstandsfahig- 
keit gegen alle Linien in bestimmten Fallen 
rezessiv sein kanll, z. B. zeigen in Gruppe XIV 
die Saatnummern I2o8--o 9 anscheinend rezes- 
sire Widerstandsfahigkeit gegen alle 4 Linien. 
Diese Tatsache best~itigt die Angaben yon 
SALAMAN (2), dab in Kreuzungen von S. de- 
ncissum mit Kultursorten die Widerstandsf~hig- 
keit rezessiv war, w~hrend andere Autoren an- 
geben, dab die Widerstandsfahigkeit dominant 
ist. Diese bisher nicht recht verstL, ndlichen 
Unterschiede ill den Angaben erkl~iren sich also 

wohl daraus, dab die verschiedenen Autoren mit 
verschiedellem Material yon S. demissum und 
P. in/estans gearbeitet haben. 

In Gruppe XI zeigen die Saatnummern I21o 
bis 1212 Spaltungen, die dafiir sprechen, dab 
mehrere Gene bei der Vererbung der Wider- 
standsfiihigkeit beteiligt sind. 

Diese kurzen Angaben fiber die in Tabelle 4 
zusammengestellten Spaltungsergebnisse zeigen 
eindeutig, dab die Gelletik der Widerstandsf~ihig- 
keit gegeniiber den verschiedenen Linien der 
P. in/estans auBerordentlich kompliziert ist, dab 
aber auch ill diesem verschiedenartigen Material 
yon S. demissum ein geeignetes Ausgangsmate- 
rial gegeben ist, um d ie  Genetik der Phyto-  
phthorawiderstandsf~ihigkeit eillgehelld zu stu- 
dieren. 

Wir hatten bereits darauf hingewiesen, dab 
es uns wahrscheinlich erschien, aus diesen 
Spaltungen einzelne Pflanzen zu isolieren, die ein 
Verhalten gegeniiber den 4 Linien derP. in/estans 
zeigen, das wir bei den homozygoten St~immen 
bisher nicht gefunden haben. Insbesondere in- 
teressierte uns, ob es innerhalb yon S. demissum 
Formen gibt, die zu der Gruppe W (anf/illig fiir 
Linie 2) oder K (anf~illig fiir die Linien 3+4)  zu 
rechnen sind. Zu diesem Zweck wurde in einigen 
spaltenden St~immen das Verhalten einzelner 
Pflanzen gegeniiber den 4 verschiedenen Linien 
der P. iniestans gepriift. Zu dieser Prfifung 
wurden yon im Feld wachsellden Pflanzen dieser 
Stamme Stecklinge geschnitten und in der bei 
ScI~ICI~ u. LEI-IMA~N (3) beschriebenen Weise 
infiziert. Da es llur schwer m6glich ist, eine 
gr6Bere Anzahl yon Stecklingen von einer 
Pflanze des S. demissum zu schneiden, haben wir 
diese Prfifung yon einzelnen Pflanzen nur mit 
denjenigen Phytophthoralinien durchgeffihrt, 
bei denen in unseren Infektionsversuchen mit 
den S~mlingen Spaltungen aufgetreten waren. 
Das Ergebnis dieser Infektionsversuche zeigt 
Tabelle 5. 


