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tricosa • Triticum turgidum • Secale cereale). 
Diese Bastarde blieben vollst/indig steril. 

Die bis jetzt erhaltenen komplizierten drei- 
fachen Bastarde, an deren Bildung drei Arten 
teilnahmen, weisen somit eine sogenannte chro- 
inosomale Unbalanciertheit auf. Dies ist be- 
sonders aus der Arbeit yon M 0NTZING ZU ersehen, 
auch in der Arbeit yon ])ELAUNAY kann man 
einen in dem Vorhandensein yon 43 anstatt  yon 
42 Chromosomen einen Hinweis hierffir sehen. 
Dasselbe geht aus unserer, wenngleich nur kurzen 
und ungeniigender Untersuchung der Meiosis 
bei dem Bastard 66 B hervor, wo bei Vorhanden- 
sein von 21 anscheinend bivalenten Chromo- 
somen in den Metaphasen, die Anaphasen sich 
durch Zurfickbleiben der Chromosomen aus- 
zeichneten und der Pollen ~tuBerlich ziemlich 
stark deformiert war. 

Das Ergebnis ist, dab die komplizierten ent- 
fernten Bastarde Pflanzen mit sehr geringer 
Fertilitfit sind, was die Arbeit mit ihnen sehr 
erschwert. 

Nichtsdestoweniger erwecken die kompli- 
zierten entfernten Bastarde ein grol3es Interesse. 
Entsprechende Kreuzungskombinationen k6nnen 
uns helfen, die Verwandtschaft zwischen ein- 
zelnen Arten besser zu erkl/iren und somit den 
Platz der einen oder anderen Art im allgemeinen 
System richtiger zu bestimmen. Auf diesem Wege 
wird es uns wohl auch m6glich sein, den Fragen 
fiber die Abstammung einzelner Arten n/iher- 
zutreten, insbesondere der Frage fiber die Ab- 
stammung yon Triticum vulgare, die bis jetzt 
noch keine einigermagen befriedigende L6sung 
gefunden hat. 
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Die Ztichtung der grogbltitigen stlperbissima-Petunien. 
V o n  K ~ r t  P l i c k e r t .  

Petunia hybrida grandi/lora superbissima ist 
die Pflanzengruppe in unserem Petuniensorti- 
ment, die sich durch ihre Grol3blfitigkeit be- 
sonders auszeichnet. In dem 1935 erschienenen 
Preisverzeichnis yon Vilmorin in Paris ist diese 
Petnnie mit einem Bltitendurchmesser yon 
15 cm und mehr bei Einzelexemplaren gekenn- 

zeichnet. Tats/ichlich sind nach eigenen Blfiten- 
messungen einer Sorte ,,kupferrot" Blfiten- 
gr6gen gefunden worden, die 16--17 cm be- 
trugen; doch werden auch diese Gr613en in 
deutschen Zuchtbetrieben yon einzelnen Pflan- 
zen noch fibertroffen. 

Neben diesen groBbltitigen Pflanzen findet 
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sich in den Sorten jedoeh stets eine gr6gere An- 
zahl kleinblumiger Pflanzen mit einem Bltiten- 

b c 
Abb. i. Verschledene Gr613entypen der Sorte Pet~m{a grandiflora 

, ,kupferrot" (a groBbl., b mittelgroB, c kleinbl.) 

durchmesser von 5, 6 oder 7 cm (vgl. Abb. I). 
Naeh eigenen Untersuchungen treten diese For- 
men selbst dann auf, wenn nur Elitepflanzen 
mit grogen Bliiten zur Befruchtung kommen. 
Es gelang den Ziichtern bis jetzt nicht, diese aus 
grolgbliitigen Samenpflanzen hervorgehenden 
kleinbliitigen Typen zu beseitigen. Da diese bei 
der Anzucht des Pflanzenmaterials yon den 
grogbltitigen Pflanzen zun~ichst noch nieht zu 
unterscheiden sind, so bilden sie unter Umst~n- 
dell eine recht erhebliche Belastung der Kulturen. 

Um dell Prozentsatz kleinbliitiger Pflanzen 
festzustellen, wurde vergleiehsweise Saatgut der 
Sorte ,,kupferrot" im Friihjahr 1934 von zwei 
fiihrenden deutschen Firmen und einer aus- 

superbissime 

l~Lndischen Firma bezogen. Nach erfolgter Aus- 
saat und Aufzucht der Petunien wurde die erste 
Bliite jeder Pflanze gemessen und notiert. In 

dem Pflanzenmaterial, aufgezogen aus dem 
Saatgut yon Ziiehter A, fanden sich 44 klein- 
bliitige unter 336 Pflanzen mit einem Bltiten- 
durchmesser zwischen 6,5 und 8,5 cm, das 
sind i3,o9%. Der Mittelwert s~imtlicher 
Bltitendurchmesser betrug lO,8 cm. In der 
Herkunft  B hatten 61 yon 265 Pflanzen einen 
Bliitendurchmesser zwischen 6, 5 und 8,5 cm, 
das sind 23,o1%. Hier wurde der Mittelwert 
fiir sfimtliche Bliitendurchmesser mit lO, 9 cm 
errechnet. Ziichter C lieferte Saatgut, aus 
dem unter 266 Pflanzen 67 hervorgingen, de- 
ren Bliitendurehmesser zwischen 6,5 und 
8,5 cm lag, das sind 25,18 %, bei einem Mittel- 
wert yon io,6 cm ftir s~mtliche Bltitendurch- 
messer. Die Gesamtanzahl aller gemessenen 
Pflanzen mit je einer Bliite betrug 867; 
davon batten 695 einen Bliitendurchmesser 
zwischen 9 und 17 era, das sind 8o %, 172 In- 

dividuen einen Bliitendurchmesser 
zwischen 6,5 und 8,5 cm, das sind 
2o% aller Nachkommen (siehe Ta- 
belie I). 

Bliiten unter 8, 5 em geniigen aber 
den Anforderungen, die an eine Pe- 
tunienbliite aus der Superbissima- 
klasse gestellt werden, nicht mehr, 
sondern sind in einer grogblumigen 
Sorte Ms ,,falsche" zu werten. Die 
Grenze zwischen grog- und kleinblu- 
mig ist sehr seharf, selbst da, wo 
die Magzahlen einmal transgredie~ 
ren sollten. Charakteristisch sind 
nfimlich in solchen Ffillen die Kelch- 
bl~itter. Die Sepalen kleiner Bit[ten 
sind mehr lang als breit, nach oben 
zugespitzt, klein (siehe Abb. 2); die 
von mittelgrofien bis groBen B1/iten 

abgerundet und grog, und zwar geht die Kelch- 
blattgr6ge der Bliitengr613e weitgehend parallel. 

Abb. 2. Kelche eix~er grog-, mittel- und kleinblumigen Pflanze 
(ca. ~/8 nat. Gr6ge). 

Zwischen klein und mittelgroB bestehen aber 
keine tgbergangsbildungen. 
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Bei den Versuchen einer Konstanzzfichtung 
ergeben sich nun tats/ich!ich erhebliche Schwie- 
rigkeiten, die es verstehen lassen, wenn die 
ztichterisehe Praxis das Ziel bisher nicht er- 
reichte. Vor allem wirddie Reinzucht durch den 
komplizierten Erbgang erschwert, der durch die 
Tetraploidie der Superbissimaklasse bedingt ist. 
Diploide Petunien enthalten 14 Chromosomen 
in ihren vegetativen Zellgeweben , tetraploide 28. 
Diese verdoppelte Chromosomenzahl gibt den 
Erbanlagen bei der Bildung der Ke~mzellen 
mehr Kombinationsm6glichkeiten, wodurch 
tetraploide Bastarde gegeniiber den diploiden in 
der Kombination der Erbfaktoren eine viel 
gr6Ber e Mannigfaltigkeit aufweisen. Bei einer 
Abh~ingigkeit des Charakters ,,grolgbltitig" yon 
einem Grundfaktor G wiirde eine diploide, grog- 
bltitige Heterozygote Gg in dem bekannten 
ZahlenverhSJtnis I GG : 2 Gg : I gg spalten. Bei 
Dominanz des G-Faktors w~ren yon einer hetero- 
zygoten Ausgangspflanze 25 % recessive, klein- 
bliitige Typen zu erwarten. Eine Zfichtung auf 
Grogbi/itigkeit wtirde mit dem Auffinden der 
GG-Genotypen erreicht sein, die ebenfalls zu 
25 % auftreten. Gewisse Schwierigkeiten in der 
Reinzucht ergeben sich aber auch hier aus der 
relativen Selbststerilit/it der Petunien, die 
Kreuzungen der Pflanzen untereinander not- 
wendig machen. Nach Ausmerzung der reces- 
siren Typen bestehen drei Kreuzungsm6glich- 
keiten, n~mlich" z. GG X GG, 2. GG • Gg, 
3. Gg • Gg. Nur die letzte wfirde grolgbltitige 
und kleinbltitige im Verh/iltnis 3 : I, die beiden 
ersten aber nur grolgblfitige Nachkommen 
bringen. Unter diesen wtirde jedoch die zweite 
5o% Heterozygoten geben, aus denen in sp~i- 
teren Generationen dann doch wieder klein- 
bliitige Pflanzen entstehen wiirden. 

Urn die homozygot grolgblumigen Pflanzen 
yon den heterozygot grogblumigen trennen zu 
k6nnen, mtiBte man auger den Kreuzungen 
grog X grog auch Kreuzungen derselben Pflan- 
zen mit dem kleinblumigen, recessiven Typ 
durchfiihren, die nur dann ausschlielglich groB- 
blfitige Nachkommen geben, wenn das grolg- 
blumige Elter homozygot ist. Aus den Kreu- 
zungen grog • grog werden dann nur die- 
jenigen weiter verwandt, in denen sich die be- 
teiligten Eltern beide als homozygot grog- 
blumig erwiesen. 

Stammt nun die Ausgangspflanze einer Pe- 
tunia grandiflora superbissima ursprtinglich yon 
einer diploiden Heterozygote, so wtirden wir 
durch Reduplikation einen GGgg-Genotypus er- 
halten. Die Aufteilung der Erbanlagen bei der 
Keimzellbildung dieses Bastardes lieSe ein Ga- 
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metenverh~iltnis yon I GG : 4 Gg : i gg erwarten, 
was bei Dominanz des G-Faktors eine Spaltung 
in 35 " i = etwa 97% groBbliitige" etwa 3% 
kleinbltitige Pflanzen ergfibe, die sich aus den 
fiinf verschiedenen Genotypen GGGG, GGGg, 
GGgg, Gggg, gggg zusammensetzen miiBten. 
Auger den Homozygoten GGGG, die noch nicht 
3% aller Nachkommen ausmachen, repr~isen- 
tieren noch drei verschiedene heterozygotische 
Formen : GGGg, GGgg, Gggg, alle den groBbliitigen 
Typus. Bei Befruehtung solcher Pflanzen unter- 
einander bestehen nach Ausmerzung der reces- 
siren (kleinbliitigen) folgende IO Kreuzungsm6g- 
lichkeiten : 

Tabelle 2. t ( o m b i n a t i o n s m 6 g l i c h k e i t e n  
d e r  v e r s c h i e d e n e n  g r o l 3 b l i i t i g e n  G e n o -  
t y p e n  e i n e r  GGggxGGgg-Bastardierung 
u n d  i h r e  w e i t e r e  N a c h k o m m e n s c h a f t .  

Kreuzungen 

GGGG x GGGG 
GGGG x GGGg 
GGGG • GGgg 
GGGG x Gggg 
GGGg • GGGg 
GGGg • GGgg 
GGGg • Gggg 
GGgg x GGgg 
GGgg x Gggg 
Gggg • Gggg 

Nachkommen 
groBblumig 

klein- 
homo- hetero- 
zygot zygot blumig 

1/~ 1/B 

- -  I 

1/1 ~ 1~/,~ 

- -  11/17 

Spaltung 

gro/gbl umig : 
Meinblumig 

1/38 3 5  : I 
1/18 Ii : I 

~14 3 : I 

Insgesamt ist also die Zahl der tetraploiden 
Bastarde auBerordentlich grog. Da bei der 
dauernden Fremdbefruchtung die verschiedenen 
Genotypen miteinander gemischt werden, wird 
der Faktor  fiir Kleinbliitigkeit immer wieder 
mit eingekreuzt. 

Die yon mir angestellten Untersuchungen er- 
gaben nun, dab der Unterschied zwischen grol3- 
und kleinbltitigen Typen tats~chlich durch den 
einen Faktor  G bedingt wird, so dab der Erbgang 
dieser tetraploiden Petunie im wesentlichen mit 
dem oben theoretisch dargestellten iiberein- 
stimmt. 

Die Tatsache, dab die benutzte Sorte auch bei 
Selbstbest~ubungen leidlich gut fertil war, er- 
leichterte die Arbeit wesentlich. 

Eine Pflanze, deren Bliitengr6Be im Durch- 
messer etwa 6,5 cm betr~igt, und deren Kelch 
die typischen Merkmale einer kteinblumigen 
superbissima-Petunie zeigt, liefert bei Be- 
staubung mit Pflanzen des gleichen Typus nie- 
reals groBe oder mittelgroBe, sondern nur klein- 
bliitige Nachkommen. Die Einzelpflanze A 9 gab 
z .B.  eine Nachkommenschaft, deren Blfiten- 

durchmesser von 5,5--8 cm variierte. Die mei- 
sten ihrer Individuen hatten Bltitengr6Ben yon 
6,5 und 7 cm; auch die gr6Bten zeigten bei 
8 cm Bliitendurchmesser noch zweifellos die 
charakteristischen Eigenschaften der klein- 
bliitigen Formen. Beriicksichtigt man, dab bei 
tetraploiden Heterozygoten eine Verschiebung 
der Dominanzverh~iltnisse mit der Anzahl der 
vorhandenen dominierenden und recessiven Fak- 
toren eintreten k6nnte, derart, dab drei recessive 
Gene die Wirkung des sonst dominierenden 
Faktors aufheben wiirden, so ist damit zu 
rechnen, dab unter den kleinbliitigen Pflanzen 
auch Gggg-Genotypen vorkommen. Die Nach- 
kommen solcher kleinblumigen Pflanzen wiirden 
aber wieder GGgg- neben Gggg-Genotypen 
bringen. Die ersteren miiBten das gleiche Ver- 
hgdtnis dominierender und recessiver Faktoren 
aufweisen wie die diploiden und daher groBbliitig 
sein. Da diese tatsitchlich abet nicht gefunden 
werden, so ist die kleinblumige Pflanze als re- 
cessive Homozygote yon der Form gggg an- 
zusehen. 

Von den gepriiften gro/~bl~itigen superbissima- 
Petunien verhielt sieh die Pflanze A, deren 
Bliitengr6Ben um den Mittelwert I I  cm vari~ 
ierten, bei Selbstung typisch so, wie es von 
einem Gggg-Genotypus zu erwarten ist. Unter 
389 aufgezogenen Pflanzen fanden sich lO 9, 
deren Bliitendurchmesser zwischen 4,5 und 
8 cm lagen, das sind 28 % bei einem Mittelwert 
yon 9,2 cm ftir s~imtliehe Bltitendurchmesser. 
Die Messungen der ersten Bliite je Pflanze 
fanden im September-Oktober 1934 stat t  (vgl. 
Tabelle 3 auf S. 257). 

Die TabelIe zeigt deutlich die scharfe Tren- 
hung der kleinblumigen yon den groBblumigen 
Pflanzen. Gefunden wurden 280 grol3blumige 
: I o  9 kleinblumige Pflanzen. Die Idealzahlen 
bei einem 3: I-Verhalten w~iren 291,75:97,25, 
mit einem mittleren Fehler yon =h 8,54 Pflanzen. 
Die gefundenen Werte stimmen also gut mit  der 
Erwartung iiberein. 

Wie Pflanze A verhalten sich auch die Einzel- 
pflanzen B, C, D, E, G, deren Spaltungszahlen 
offensichtlich einem 3 : i-Verh~ltnis entsprechen 
(siehe Tabelle 4). Abweichende Spaltungszahlen 
ergibt die Nachkommenschaft der Pflanze F, die 
unter 18 Pflanzen nur eine kleinblumige Form 
brachte. Hier k6nnten wit auf ein Spaltungs- 
verh~ltnis 35 : I schliegen, das nach Selbstung 
einer GGgg-Pflanze erhalten wird. Start 17 groB- 
blumig: i kleinblumig w~iren als Idealzahlen 
I7,5 : o,5 zu erwarten. Der mittlere Fehler be- 
tr/igt ~ o,69 Pflanzen. Bei der geringen Anzahl 
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Tabe l l e  4- 
S p a l t u n g s v e r h g l t n i s s e  y o n  e i n i g e n  g r o B b l t i t i g e n  I n d i v i d u e n  . u n d  i h r e n  N a c h k o m m e n .  

Genera- 
tion 

P I  
P I  
P I  
P I  
P I  
P I  

P I  

P I I  
P I I  
P I I  

P I f  

P I I  
P I I  
P I I  
P I f  
P I I  
P I I  
P I I  

P I f  

Pflanze 

A 
B 
C 
D 

E 
G 

Sa. 

B 1 
B2 
B3 

Sa. 

A 2 
A1 
da 

A2 X As 
A 4 X A i 
A6 X A7 
A a • A~ 

Sa. : 

P I I I  A 2D 
P I I I  A 2E 
P I I I  A eF 
P I l l  Sa. : 

P I I I  A 2B 
P I I I  A~C 
P I I I  A2G 
P I I I  A 2H 
P I I I  A~H • A2B 
P I I I  .deC • A2G 
P I I I  A~B X A2G 

P H I  Sa,. : 

P I I I  AeF • deG 
P I I I  AaD • A2C 
P i l l  A2E X A2B 
P I I I  AaG X A2D 
P I I I  A2F • A~H 
P I I I  A ~H • A ~D 

P I l I  Sa. : 

G e f u n d e n  

groBbl i i t ige  

280 
29 
69 
69 
39 
72 

529 

22 
39 
2I 

82 

15 
78 
32 
19 
27 
25 
33 

229 

kle inbl t i f ige  

lO9 
13 
22 
3 ~ 
15 
2I 

197 

4 
io 
7 

21 

59 12 
57 I4 
4 8 I 9 

I64 35 

25 
71 
16 
26 
72 
65 
5 ~ 

325 

60 
6o 
65 
22 
3 ~ 
2o 

257 

IO 

23 

Theor .  
Spa l tungs -  
v e r h g l t n i s  

389 3 : I 
42 3 : 1  
91 3 : 1  
99 3 :  i 
54 3 : I  
93 3 : 1  

726 ] 3 : 1  

26 3 : 1  
49 3 : 1  
28 3 : 1  

lO31  3 : 1  

15 35 : I 
83 35 : I 
33 35 : I 
19 35 : I 
28 35 : I 
26 35 : I 
34 35  : I 

238 35 : I 

71 3 : 1  
71 3 : 1  
57 3 : 1  

199 3 : 1 

25 35 : I 
74 35 : I 
17 35 : I 
27 35 : I 
74 35 : I 
67 35 : I 
51 35 : I 

335 35 : I 

66 i i : i  
68 I i : i  
68 I i  : I  
25 I i  : i 
32 I I  : I 
2I I I  : I 

I 280 ] II :I 

I d e a l z a h l e n  

291,75 : 97,25 
31,5 : lO,5 
68,25 : 22,75 
74,25 : 24,25 
40,5 : 13,5 
69,75 : 23,25 

544,5 : 181,5 

19,5 : 6,5 
36,75 : 12,25 

2 1 : 7  

77,26 : 25,75 

14,58 : o,41 
80,69 : 2,3 
32,08 : o,91 
18,47 : 0,52 
26,95 : 0,77 
25,20 : 0,72 

33 : 0,94 
231,38 : 6,61 

53,25 : 17,75 
53,25 : 17,75 
42,75 : I4,25 

149,25 : 49,75 

24,3 : 0,69 
71,94 : 2,05 
16,52 : 0,47 
26,25 : 0,75 
71,94 : 2,05 
65,41 : 1,86 
49,58 : 1,41 

325,69 : 9,3 

60,5 : 5,5 
62,33 : 5,67 
62,33 ; 5,67 
22,99 : 2,08 
29,33 : 2,67 
I9,25 : 1,75 

256,66 : 23,33 

H'b 

:t: 8,54 
:t: 2,8 
:t: 4,I3 
:/:: 4,31 
:J: 3,I8 
i 4,19 
-l- II ,66 

::~ 2,2 
:t:: 3,03 

• 4,39 

0,63 
:J: 1,49 
:=k 0,94 
J= O,7I 

s 0,83 
i 0,98 

::k 2,57 

4,56 
:~ 4,56 

3,25 
i 6,1o 

~- 0,82 
:k 1,4I 
:k 0,68 
• 0,85 
:J: 1,41 
:i:: 1,24 
::k 1,17 

3,75 

:~: 2,24 
• 2,27 
=k 2,27 
J= 1,38 

1,56 
• 1,26 

+ 4,58 

d e r  I n d i v i d u e n  i s t  j e d o c h  zah l enm gl 3 i g  a u c h  d ie  
M 6 g l i c h k e i t  e i n e r  3 " I - S p a l t u n g  n i c h t  v611ig aus -  
gesch lossen .  

F o r t g e s e t z t  w u r d e n  die V e r s u c h e  m i t  N a c h -  
k o m m e n  d e r  A u s g a n g s p f l a n z e  A u n d  B .  U n t e r  
d e n  N a c h k o m m e n  b e i d e r  P f l a n z e n  w a r  e in  G e n o -  
t y p e n v e r h ~ i l t n i s  v o n  I GGgg" 2 Gggg" I gggg z u  
e r w a r t e n .  D r e i  I n d i v i d u e n  a u s  d e r  N a c h -  
k o m m e n s c h a f t  B,  d ie  E i n z e l p f l a n z e n  B I ,  B 2, 

B 3, g a b e n  w i e d e r  die  3 : x - S p a l t u n g ,  repriksen= 
t i e r t e n  a lso  w i e d e r  d e n  Gggg-Genotypus. V o n  
d e n  N a c h k o m m e n  d e r  P f l a n z e  A w u r d e n  P f l a n -  
z en  m i t  b e s o n d e r s  grol3en B l i i t e n  ausge l e sen .  
D a d u r c h  w u r d e n  ausschliel31ich P f l a n z e n  des  
G e n o t y p u s  GGgg e r h a l t e n ,  in  d e r e n  N a c h -  
k o m m e n s c h a f t  e ine  35 " , - S p a l t u n g  z u  e r w a r t e n  
wa r .  D a s  S p a l t u n g s v e r h ~ i l t n i s  2 2 9 " 9 ,  e r h a l t e n  
aus  d e r  S u m m e  d e r  a c h t  ~ E i n z e l p f l a n z e n n a c h -  
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kommen, stimmt mit dem idealen Verh~iltnis 
231,4:6,6 sehr gut iiberein. 

Gepriift wurden weiter die Nachkommen der 
scheinbar konstant vererbenden PflanzeA 2. 
Dag auch sie v o n d e r  Konstitution GGgg ge- 
wesen sein muB, erkl~irt sich aus dem Verhalten 
ihrer Nachkommen, die teils 35 :1 ,  teils 3 : I  
spalteten. Auch die Kreuzungen yon A 2-Nach- 
kommen der vermuteten Konstitution GGgg mit 
Typen, die bei Selbstung eine 3 : I-Spaltung ga- 
ben und demgem~g Gggg sein mulgten, brachten 
das zu erwartende I I  : I-Verhiiltnis (vgl. Tab. 4). 

Eine Pflanze v o n d e r  Konstitution GGGG, Init 
der die Frage der Reinzucht einer grolgbliitigen 
Petunie gel6st w~ire, ist jedoch bisher nicht ge- 
funden worden. Vielleieht sind GGGG Geno- 
typen steril und damit yon der Weiterverwen- 
dung ausgeschlossen. Tats~chlich waren in den 
Versuchen alle Nachkommen yon Gggg, unter 
denen GGGG-Genotypen fehlen, roll  fruehtbar 
und brachten auch nach Selbstbefruchtung 
Samen; dagegen zeigten manche Pflanzen aus 
Nachkommensehaften yon GGgg, in denen so- 
wohl G~-wie Ga-Genotypen zu erwarten sind, 
eine starke Fertilit~i~sabnahme. Die Sterilit~t 
~iugert sich in einer Verkiimmerung der An- 
theren oder des Stempels oder beider Fort- 
pftanzungsorgane. Gelegentlich entwickelten 
Typen mit besonders grogen Kelchen auch keine 
normale Blumenkrone. Das vorzugsweise Auf- 
treten yon Sterilitiitserscheinungen bei beson- 
ders grogblumigen Pflanzen aus Spaltungsreihen 
35 :1 ,  l~lgt den Schlug berechtigt erscheinen, 
dab gerade GGGG-Typen yon der Fortpflanzung 
ausgeschl0ssen bleiben. 

Der Fortfall der GGGG-Typen l~igt also nur 
die Benutzung yon GGGg-Individuen Itir die 
Ziichtung zu. Aus diesen kann nun eine ioo %ig 
groBblumige Nachkommenschaff dadurch er- 
halten werden, dag GGGg-Typen durch Kreuzung 
mit gggg ermittelt und als Stecklinge weiter- 
gezogen werden. Grogblumige Pflanzen, gleich 
welcher Herkunft  und Konstitution, mtissen mit 
Pollen solcher GGGg-Stecklinge best~ubt, aus- 
sehlieglick grogblumige Nachkommen bringen. 
Arbeiten wir mit GGgg-Genotypen als Mutter- 
pflanzen, so haben wir I GGGG : 5 GGGg : 5 GGgg 
: I  Gggg-Nachkommen, aUe mehr oder weniger 
groBblumig, zu erwarten. Ist ein Gggg-Geno- 
typus die Mutter, so miissen auf I GGGg 2 GGgg 
und I Gggg Pflanzen kommen. Wahrscheinlich 
wird die durchschnittliche Bltitengr6Be im 

ersten Fall erheblich gr6ger werden als im 
zweiten, da alles darauf hindeutet, dab die 
Bliitengr6ge mit der Zahl der dominierenden 
Faktoren steigt. 

Praktiseh werden wir also so vorgehen, dag 
wir aus einer 3 5 : 1  spaltenden Nachkommen- 
schaft recht grogblfitige Individuen mit klein- 
bliitigen kreuzen und die grogblumigen V~iter 
durch Stecklinge weiter ziehen. Nach Aussaat 
und Aufzucht der Xreuzungen zeigt dann der 
Ausfall der Naehkommenschaften, welche V~tter 
die Konstitution GGGg gehabt haben mtissen, 
denn nur diese k6nnen - -  auger etwaigen pollen- 
fertilen GGGG-Pflanzen - -  mit kleinblumigen 
gekreuzt, ausschlieBlich groBblumige Nach- 
kommen geben. Diese V~ter werden dann yon 
Jahr  zu Jahr  als Stecklinge weiter vermehrt 
und k6nnen zur Befruchtung der weniger grog- 
bliitigen, gut fruchtbaren Mutterpflanzen ver- 
wendet werden. Kleinbltitige Individuen als 
Xreuzungsmfitter zu verwender~, diirfte sich fiir 
die Gebrauchskreuzungen im Gegensatz zu den 
Testversuchen jedoch nicht empfehlen, obwohl 
auch bei geniigend sorgf~iltiger Best~iubung mit 
GGGg-Typen nur grogblumige Typen zu er- 
warren sind. gggg • GGGg liigt aber nur zur 
H~ilfte GGgg-Pflanzen erwarten, w~hrend die 
andere I-I~lfte aus Gggg-Typen mit nur :~ mittel- 
grogen Bliiten besteht. 

In der ztichterischen Praxis wird man sich 
darauf beschr~inken, aus der Nachkommenschaft 
grogbltitiger Individuen solche Phiinotypen als 
Mutterpflanzen ffir Xreuzungen mit Steck- 
lingen auszuw~ihlen, die bei hinreichender 
Fruchtbarkeit,  d. h. also vor allem bei gut aus- 
gebildetem Gynaeceum eine Bltite yon be- 
friedigender Gr6ge hervorbringen. Das kSnnen 
infolge der Umwelteinfl/isse aber sowohl posi- 
tive Abweichungen der Gggg-Genotypen, wie 
Varianten der GGgg-, evtl. such sogar der GGGg- 
Genotypen sein. 

Die Frage der Zfichtung einer superbissim~- 
Petunie, die erstens nicht den hohen Prozent- 
satz kleinblumiger Pflanzen bringt, wie das bei 
den bisherigen Sorten tier Fall ist, und die 
zweitens im Durchschnitt gr6Bere Bliitendurch- 
messer zeigt, ist also naeh den vorliegenden 
Untersuchungen im Prinzip gel6st, so dab der 
hohe Prozentsatz kleinbltitiger Pflanzen, wie er 
heute in superbissima-Sorten h~iufig ist, in Zu- 
kunft vermieden werden kann. 


