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prozentische Rohfett-  und Rohproteingehalt  der 
einzelnen Formen, sondern als wirklicher Tr~iger 
der nutzbaren Substanz vor allem auch das 
a b s o l u t e  K e r n g e w i c h t ,  das seinerseits - -  wie 
oben ausgeffihrt - -  abh~ingig ist einmal yon der 
H6he des Tausendkorngewichtes und zum an- 
deren yon der H6he des prozentischen Kern- 
anteils. 

(3berpriifen wir kritisch die vorstehenden 
Ergebnisse, so liegt die Frage auf der Hand, in 
welcher Richtung die ziichterische Auslese bei 
der Sonnenblume betrieben werden soll, und 
insbesondere welche wertbestimmende chemische 
Gehaltskomponente (Fett oder Eiweil3) bei der 
Selektion in erster Linie zu beriicksichtigen ist. 
Die gestellte Frage wird jeweils in der Richtung 
zu beantworten sein, in welcher die Bediirfnisse 
liegen, die wir mit  einer deutschen Sonnen- 
blumenziichtung zu befriedigen trachten. Unter  
selbstverst/indlicher Voranstellung der Zucht- 
ziele ,,Friihreife", ,,Einstengetigkeit" bzw. ,,Ein- 
k6pfigkeit" und nicht zuletzt ,,Ausgeglichenheit" 
der Best~inde d/irfte wohl unter Hinweis auf die 
obigen Ausfiihrungen heute in vorderster Linie 
die Zuchtrichtung auf k l e i n s a m i g e  Sonnen- 
blumenformen stehen. Da weiter mit  der M6g- 
lichkeit gerechnet werden rout3, die Sonnenblume 
in Zukunft  in Deutschland auch als wertvollen 
011ieferanten heranzuziehen, wird man die 
Selektion yon Formen mit  einem s p e z i f i s c h  
h o h e n  F e t t l e i s t u n g s v e r m 6 g e n  nicht ver- 
nachl/issigen diirfen. Da das Fettproduktions- 
verm6gen der einzelnen Zuchtst~mme nicht 
allein vom prozentisehen Rohfettgehalt  der 
Formen abhingig ist, sondern weitgehend auch 
durch das absolute Kerngewicht bedingt wird, 
hat sich die ziichterische Auslese vor allem auf 
h o h e  K e r n g e h a l t s w e r t e  (absolute und rela- 
tive) zu erstrecken. Denn es ist selbstverst~ind- 

lich, dab der Nutzungswert der geernteten 
Samenposten mit  der Zunahme der eingebrach- 
ten und allein nutzungsfihigen K e r n s u b s t a n z 
ansteigt. In welchem Ausmal3 endlich die 
rassenm~iBig begriindeten Gehaltsunterschiede 
der einzelnen Sonnenblumen-Zuchtformen 
Schwankungen in verschiedenen Jahren und 
unter verschiedenen Kulturverhiiltnissen unter- 
worfen sind, und nach welchen Gesetzm~13ig- 
keiten diese Schwankungen verlaufen, wird in 
zukfinftigen Untersuchungen zu kl/iren sein. 
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Fruchtstandsh/She und Reifungsgeschwindigkeit bei Tomaten. 
Von Ludwig-Arnolcl Schlgsser~ Nleinwanzleben, Bez. Magdeburg. 

Die deutsche Tomatenzucht,  die als Ziel ihrer 
Arbeit die ausreichende Versorgung mit  frischen 
Tomaten w~hrend der gr6Btm6glichen Zeit des 
Jahres hat, mug drei verschiedene ziichterische 
Aufgaben vordringlich 16sen. Sie muB ertrag- 
reiche, Iriihreifende, ferner pilzfeste und schlieB- 
lich lagerungsfeste Sorten fiir den Anbau bereit- 
stellen. Ffir die Erreichung dieser drei Zuchtziele 
ist die Einkreuzung mit  best immten Wildsippen 
von L. cerasi/orme und L. racemigerum yon 
Bedeutung. 

I m  folgenden soll hingewiesen werden auf 
einen anderen Weg, zur Gewinnung friiher 
reifender Sorten zu kommen. Es werden die 
genetischen Grundlagen fiir die H6he der ein- 
zelnen Fruchtst~inde am SproB untersucht, und 
die Beziehungen zwischen Fruchtstandsh6he und 
Reifungsgeschwindigkeit aufgezeigt. 

M a t e r i a l .  
Als Untersuehungsmaterial  standen zur Ver- 

fiigung einige Sippen der Wildtomatenarten 
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L ycopersicum cerasi/orme und racemigerum sowie 
einige St~imme der Kultursorten L. esculentum 
(,,D~iniseher Export" ,  ,,Lukullus", ,,Bonner 
Beste" und ,,K6nig Humbert").  Sowohl Wild- 
formen, wie Kulturarten waren in einer gr6Beren 
Reihe von Inzuchtsversuchen auf ihre genetische 
Reinheit geprtift worden. Eine vollkommene 
Reinheit zeigten die Sippen yon L. cemsi/o~,~e, 
eine Tatsache, deren Ursache in der obligaten 
Selbstbefruchtung zu suchen ist, die bei dieser 
Art vorkommt. 

V e r s u c h e .  
In einem sonst sehr einheiflichen Material der 

beiden Wildtomatenarten waren in frtiheren 
Untersuchungen Sippen festgestellt worden, die 
sich allein im Zeitpunkt d4s Bliihbeginns und 
der Fruchtreife unterschieden, w~ihrend irgend- 
welche anderen morphologischen und physiolo- 
gischen Unterschiede nicht nachweisbar waren. 
In Tabelle I sind far drei Sippen yon L. cerasi- 
forme und zwei Sippen von L. racemigerum die 
Zeitpunkte angegeben, in denen die erste Bltite 
des untersten Bliitenstandes sich 6ffnet und die 
Frucht aus dieser Bltite vollreif ist. Da in meh- 
reren Versuchsreihen stets gleichartige Ergeb- 
nisse festzustellen waren, so werden hier aus 
Raumgrtinden nur die gefundenen Werte aus 
einer Reihe wiedergegeben. Die Versuche wurderi 
unter gtinstigsten Bedingungen in einem Ver- 
suchsgew~ichshaus durchgefiihrt, dessert breite 
Mitteltabletten die Kultur unter gleiehm~il3igen 
Aul3enbedingungen weitgehend gew~ihrleisteten. 
Die ~iul3eren Reihen wurden wegen der Rand- 
wirkung nicht mit beriicksichtigt. 

Tabelle i. Ve r sch iedene  E n t w i c k l u n g s g e -  
s c h w i n d i g k e i t e n  bei e inze lnen  S ippen  yon 

L. cevasifofme und L. racemigerum. 

IKeimung 1I. Bliite I I. Frucht 

,, II . 3 ~ . ,, 12. ,, 2o. ,, 
,, III  . 3 ~ . 18. 29. ,, 

L. racemigerum I . April 7- II. ,, 
,, II . I I .  1 7 .  ,, 

In der Tabelle wurde der Tag als Stichtag 
gew~hlt, an dem die Mehrzahl der Bliiten sich 
ge6ffnet und die Mehrzahl der Friichte gereift 
war. Innerbalb yon drei his h6chstens vier 
Tagen waren j abei  diesem einheitlichen Material 
bei allen 25o Pflanzen einer jeden Serie diese 
Vorg~inge abgelaufen. In den anderen entspre- 
chenden Versuchen, die aus Mangel all geeigneter 
Gew~chshausfl~che zu anderen Jahreszeiten 
durchgeftihrt werden mui3ten, ~inderten sich 
zwar die absoluten Zeitspannen der Entwick- 

lungsabl~iufe bei den verschiedenen Sippen, doch 
die relativen Unterschiede blieben gleichartig. 
Durchfiihrung der Vergleichsversuche unter 
ungfinstigeren Bedingungen als in dem in 
Tabelle I angegebenen Falle lieB die zeitlichen 
Unterschiede in dem Entwicklungsablauf der 
beiden Sippen noch deutlicher in Erscheinung 
treten. 

Bei einer genauen morphologischen Unter- 
suchung zeigte sich nun die Tatsache, dab bei 
beiden Arten in den verschiedenen Sippen, die 
sich in der Entwicklungsgeschwindigkeit unter- 
schieden, die Bltitenst~inde nieht gleich hoch 
am Stamm standen. In den friiher reifenden 
Sippen stehen der I. und alle folgenden Bltiten- 
st~inde in einem jeweils viel tieferen ,,Interno- 
dium", als bei den sp/iter reifenden Sippen. In 
Tabelle 2 wird fiir die gleichen Sippen, wie in 
Tabelle I, gezeigt, in welcher H6he am Sprol3 
die einzelnen Bliitenst~inde auftreten. Die 
,,Internodien" werden yon der Basis zur Spitze 
gez~ihlt. Das I. ,,Internodium" ist zwischen den 
Keimbl~ittern und dem ersten Folgeblatt. 

Wie aus der Tabelle 2 zu ersehen ist, sind die 
konstanten und erblichen Untersehiede der 
unterschiedlichen Bliitenstandsh6he sehr deut- 
lich und wie auch aus anderen Serien hervorgeht, 
absolut gesichert. Bemerkenswert ist die nieht 
sehr erhebliche Streuung, die bei alien Sippen 
ungef~ihr den gleichen Grad erreicht. 

Prtift man, welche Unterschiede im Bliih- 
beginn und in der Fruchtreife sich ftir die 
Pflanzen bestimmter Bliitenstandsh6he inner- 
halb der einzelnen Sippen ergeben, so kann man 
feststellen, dal3 sie nur gering sind. So haben 
nicht etwa die Pflanzen gleicher Fruchtstands- 
h6he aus zwei verschiedenen Sippen den gleichen 
Bliihtermin, sondern eine jede bltiht in I b i s  
2 Tagen Abstand yore Maximum der eigenen 
Sippe. In Tabelle 3 werden diese Verh~iltnisse 
n~iher dargestellt. Aus den Zahlen l~iBt sich 

'entnehmen, dab sich die Llberschneidungen der 
einzelnen Sippen der gleiehen Art nur morpho- 
logisch und zahlenm~iBig in der Fruchtstands- 
h6he ergeben, nicht aber in der Reifungsge- 
schwindigkeit. 

In ~ihnlicher Weise, wie im Zeitpunkt des 
Bliihbeginns, unterschieden sich die einzelnen 
Sippen der beiden Arten auch in der Geschwin- 
digkeit des Reifungsvorganges. Auch hier 
reiften die Frtichte des gleichen ,,Internodiums" 
bei den verschiedenen Sippen derselben Art nicht 
am gleichen Tage. Die Streuung fiir den Zeit- 
punkt der Fruchtreife war aber erheblicher als 
die f/Jr den B1/ihbeginn. In Tabelle 4 wird 
gezeigt, wie die Pflanzen verschiedener Frucht- 
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Tabelle 2. V e r s c h i e d e n e  B l i i t e n s t a n d s h 6 h e n  b e i  e i n z e l n e n  S i p p e n  y o n  L.  ceras i forme  und 
L .  r a c e m i g e r u m .  

L .  ceras i forme  I . . .  
,, I I  . . .  

I I I  . . .  

L .  r a c e m i g e r u m  t . .  
,, I t  . .  

3. 4. 5. 6. 7- 8. 9. IO. , , In ternodium" 

27 188 35 
31 195 24 

45 163 42 
54 I73 23 

6 1  144 45 

Tabelle 3- Z e i t l i c h e r  A b l a u f  des  B l t i h b e g i n n s  b e i  d e n  P f l a n z e n  v e r s c h i e d e n e r  
B l t i t e n s t a n d s h 6 h e  b e i  d e n  e i n z e l n e n  S i p p e n .  

L.  ceras i forme  I . . .  
,, I I  . . .  

I I I  . . .  

L.  r a c e m i g e r u m  I . .  
,, I I  . .  

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9- IO. , , Internodiuln" 

6. 7. 8. ~V~ai 
I O . - - I  I .  

5 . _6 .  7 . _8 .  9. Mai 
1 0 .  

I2. I3. Mai 
16.--17. 18. 19. 3/Iai 

I I .  12.--13. Mai 

Tabelle 4. Z e i t l i c h e r  V e r l a u f  d e r  F r u c h t r e i f e  b e i  d e n  P f l a n z e n  v e r s c h i e d e n e r  
B l f i t e n s t a n d s h 6 h e  b e i  d e n  e i n z e l n e n  S i p p e n .  

L .  ceras i forme  I . . .  
,, I I  . . .  

I I I  . . .  7, 

L .  m c e m i g e r u m  I . .  

3. 4. 5. 6. 7- 8. 9. IO. , , Internodium" 

II . ,  12. 13. 14. Juni 
17., 18. I 9 ,  2o. 21. Juni 

25.--28. 29. 3 o. Juni 
9., IO. i i .  I2., 13. ]uni  

i 5 ,  16. 17. 18., I9. Juni 

s t andshahe  in den einzelnen Sippen sich in 
ihrer  Rei fungsgeschwindigkei t  unterscheiden.  

N a c h d e m  sich zwischen den einzelnen Sippen 
be ider  Ar t en  so s t a rke  Unte rsch iede  in der  
Geschwindigkei t  des En twick lungsab laufes  ge- 
zeigt  ba t t en ,  wurden  an diesen so leicht  ku l t iv ie r -  
baren  F o r m e n  die genet ischen Grund lagen  der 
verschiedenen F r u c h t s t a n d s h 6 h e  und d a m i t  
ungleich schnellen Fruch t re i f e  un te r sueh t .  Es 
ersehien r a t sam,  diese F ragen  an den Sippen der  
be iden  W i l d a r t e n  und  n ich t  an K u l t u r a r t e n  zu 
kl~iren, denn e inmal  lassen sich mi t  den Wi ld -  
formen die Versuche rascher  durchff ihren infolge 
des schnel ler  ab laufenden  Entwick lungsganges ,  
dann  ist  Top fku l t u r  ohne mehrfaches  U m t o p f e n  
m6gl ich infolge der  Kle inhe i t  der  Versuchs-  
pf lanzen und schlieBlich is t  der  auBerordent l ich  
regelm/iBige Wuchs  al ler  dieser F o r m e n  yon 
Bedeut tmg,  der  die genet ische Ana lyse  s t a rke r  
s t r euender  N2erkmale wesent l ich  er le ichter t .  

In  der  Folge  wurden  zwischen diesen Rassen  
in allen m/Sglichen R ich tungen  IZreuzungen vor-  
genommen.  Die Ana lyse  der  Auf spa l tungen  
zeigte in; alien F~l len sehr  klare  und einfache 
VerNil t~isse.  In  allen Kreuzungen  ergab es 
sich - -  und  dabe i  war  es gleichgfiltig, welche der  

beiden E l t e rn  als Mut te r  ve rwende t  wurde  - - ,  
dab  in den F1-Genera t ionen  die Sippen mi t  der  
E igenschaf t  , ,hoher F r u c h t s t a n d "  fas t  voll-  
k o m m e n  d o m i n a n t  im Hinb l i ck  auf die F r u c h t -  
s tandsh6he  fiber die mi t  der  E igenschaf t  , ,nied- 
r iger  F r u c h t s t a n d "  sind. D a  in allen Kreu-  
zungen die Verh~ltnisse gleich lagen, so sollen 
hier  aus Gri inden der  Raumer spa rn i s  nur  die 
Ergebnisse  yon einigen Kreuzungen  in der  
Tabel le  5 darges te l l t  werden.  

Tabelle 5. D ie  v e r s c h i e d e n  s c h n e l l  e i n t r e -  
t e n d e  F r u e h t r e i f e  b e i  d e r  F 1 - G e n e r a t i o n  
n n d  d e r  F 2 - A u f s p a l t u n g e n  d e r  K r e u z u n g  
L.  ceras i forme  I •  (Zum besseren Vergleich in 
Tagen yon der Keimung bis zur Fruchtreife.) 

L .  c e m s i f o r m e  I 75 Tage L .  cerc~siforme I I I  9ITage 
L. ceras. I • I I I  90 ,, L .  ceres.  I I I  X I 89 ,, 
F 2 (L.  ceres.  I • I I I )  / gr613ere Gruppe 89 Tage, 
F~ (L.  ceras.  I I I  X I) J Meinere Gruppe 7 6 Tage. 

Verschiedenhei ten  nach  rez iproker  Kreuzung  
s ind somi t  weder  in der F I - ,  noch in der  F~- 
Genera t ion  festzustel len.  

Die Ergebnisse  dieser nnd en t sprechender  Auf- 
spa l tungen  weisen da rauf  bin, dab  hier  eine 
monohybr ide  Aufspa l tung  mi t  k laren Dominanz -  
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Tabelle6. S p a l t u n g s z a h l e n  u. t h e o r e t i s c h e  
E r w a r t u n g  ftir je eine F~-Genera t ion  der  
K r e u z u n g e n  L .  ceras. I • III  und L .  ceras. II1 • I. 

I Gesam~- Gefundene  Theore t i sche  
za t ]n l  W e r t e  W e r t e  

! 

L .  ceres. I •  ..i]1 257 189 : 68 3 : I 
L .  ceras. I l l  • I .. 271 198 : 73 3 : I 

verh~iltnissen vorliegt. In der Tabelle 6 wird 
gezeigt, wieweit die gefundenen Spaltungs- 
zahlen mit den Erwartungen ffir eine monohy- 
bride Spaltung iibereinstimmen. 

Durch eine gr6t3ere Zahl von Riickkreuzungen 
mit dem recessiven Elter wurden Stichproben 
vorgenommen, urn zu prtifen, ob in der gr613eren 
Gruppe in der F~-Generation sich der Erwartung 
nach dominant Homozygote und Heterozygote 
in dem Verh~ltnis I : 2 befinden. Diese Riick- 
kreuzungen erbrachten die Best~itigung der 
Richtigkeit der Vermutung, dab eine monohy- 
bride Aufspaltung bei starker Dominanz vorliegt. 
Die H6he der Bliitenst~nde wird also durch ein 
Genpaar bestimmt, yon dem jedoch, wie sich 
aus anderen Versuchen ergab, eine Anzahl yon 
Altelen in den einzelnen Sippen vorhanden sind, 
die sich ihrer Wirkungsst~rke nach in einer Reihe 
anordnen lassen. 

Die Verh~ltnisse, die bei den Kreuzungen der 
Wildtomaten infolge der weitgehenden Homo- 
zygotie dieser Arten sehr klar waren, liel3en sich 
entsprechend auch nachweisen in Kreuzungen 
zwischen Wild- und Kulturtomaten und yon 
zwei Kultursorten untereinander. Es ist m6g- 
lich, bei allen oben erw~ihnten Kultursorten 
im Laufe mehrerer Generationen einige der 
verschiedenen Gene der Allelenreihe heraus- 
zuselektionieren. Man kann also dutch Aus- 
lese der homozygoten Recessivformen, bei 
denen die Fruchtst~nde in niedrigen Inter- 
nodien stehen, zu sehr viel friiher reifenden 
Formen zu kommen. Wieweit sich bei den ein- 
zelnen untersuchten Kultursorten der Tomaten 
die Frtihreife auf diesem Wege steigern l~il3t, 
ist in den folgenden Tabellen aufgezeigt. Aus 
ihnen geht klar hervor, dab sich bei allen in den 
Versuchen verwendeten Kultursorten die glei- 
chen Gesetzm~igigkeiten nachweisen lassen, wie 
bei den Wildformen. Je tiefer der erste Bliiten- 
stand am SproB steht, desto friiher setzt die 
Fruchtreife ein. Diese beschleunigte Reife er- 
streckt sich nicht nur auf die Friichte des ersten 
Standes, sondern in entsprechender Weise auch 
auf alle folgenden Bititenst~inde. 

Die Streuung in der H6he der Fruchtst~inde 
in homozygoten Sippen ist bei den Kulturformen 

Tabelle 6. F r u c h t s t a n d h 6 h e  und Re i fungs -  
g e s c h w i n d i g k e i t  bei K u l t u r t o m a t e n s o r t e n .  

(Jeweils homozygote Sippen.) 

Sorte 

DXnischer Export 

Bonner Beste .. 

Lul~ullus . . . . . . .  io. 
~ . . . . . . .  8 .  

. . . . . . .  6 .  

K6nig Humbert i i. 

6. 
Gol'den Champion 12. 

6. 
L .  ceras i forme I l I  8. 

,, II 6. 
,, I 4. 

Internodium 
des 

I. Standes 

iI.  Internod. 

II. ,, 

JJ 

Reifungs- 
datum 

8. Aug. 
4 .  J~ 

I .  

~9. j~'~i 
5. Aug. 
2 .  

28. Ju'li 
2 6 .  

3. Aug. 
3o. Juli 
27 . 
14 . Aug. 

9 .  ~, 
6 .  ~ 

I 6 .  , 

I I .  , ,  

7. 
29. Juni 
2 0 .  ~, 

1 3 .  , ,  

G e -  

winn 

I O  

Tage 

I O  

Tage 

7 
Tage 

8 
Tage 

9 
Tage 

I6 
'Tage 

in den meisten F~llen erheblich gr6Ber als bei 
den oben erw~ihnten Wildarten. Doeh gelingt 
es auch hier, durch aufeinanderfolgende !nzucht- 
generationen langsam das MaB der Streuung 
einzuengen. Die Realisierung der Gene, die die 
Ansatzh6he der Fruchtst~nde bestimmen, wird 
offensichtlich sehr stark von Umwelteinfliissen, 
die teilweise ihren Sitz auch innerhalb der 
Pflanze haben (z. B. andere Gengruppen), ab- 
gewandelt. Da sich in allen Versuchsreihen 
zeigte, dab bei uneinheitlicher Blattgestaltung 
die Streuung besonders stark war, so ist AnlaB, 
anzunehmen, dab der verschiedene Grad der in 
den Bl~ittern gewonnenen Assimilate hemmend 
oder f6rdernd auf die Fruchtreife einwirkt. Diese 
Annahme finder Best~itigung durch d ie  Beob- 
achtung, dab mit zunehmender Vereinheitlichung 
yon Blattgr613e und Blattgestalt im Laufe der 
Inzuchtgenerationen die Streuung erheblich ab- 
nimmt, in vielen St~immen bis zu dem geringen 
AusmaBe, das oben ftir die Wildarten angegeben 
wurde. Gr6Bere Blattfl~ichen wirken im allge- 
meinen verlangsamend, kleinere assimilierende 
Ft~ichen beschleunigend auf die Fruchtreife. 
Eine ins Einzelne gehende genetische Analyse 
der Beziehungen zwischen Blattgr6ge und Rei- 
fungsgeschwindigkeit wurde nicht vorgenommen. 

In zahlreichen Kreuzungsversuchen, die zwi- 
schen Wildformen und den einzelnen Kultur- 
soften, sowie mit den verschiedenen Kultur- 
sorten untereinander ebenso, wie mit den Sippen 
verschiedener Fruchtstandsh6he der gleichen 
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Sorte vorgenommen wurden, erbrachten grund- 
s~itzlich die gleichen Ergebnisse, wie die oben 
angefiihrten Versuche mit den Wildarten allein. 
Auch bier ist zwischen homozyotgen Sippen 
verschiedener Frnchtstandsh6he - -  und damit 
Reifungsgeschwindigkeit - -  nach Kreuzung 
monohybride Aufspaltung zu beobachten bei 
fast valliger Dominanz des Genes ,,Hoher 
Fruchtstand" fiber das Allel ,,Niederer Frucht- 
stand". Diese VerMltnisse liegen, soweit zu 
tibersehen, gleich ftir alle Glieder der Allelen- 
reihe. 

Es besteht somit die M6glichkeit, durch syste- 
matische Zucht auf niedere Fruchtstandsh6he 
eine beschleunigte Fruchtreife nicht nur ftir die 
untersten, sondern aueh ftir Mle folgenden 
B1/itenstiinde zu erzielen. Es l~13t sich also das 
Ziel beschleunigter Gesamtentwicklung und ver- 
kfirzter Vegetationsdauer schon anniihernd er- 
reiehen allein durch ziichterisehe Bearbeittlng 
der vorhandenen Kultursorten. Diese Vor- 
verlegung des Reifebeginns kann je nach 
Sorte 8--12 Tage betragen, also eine fiir die 
Praxis bedeutsame Zeitspanne. Es mug fest- 
gestellt werden, dab es bei der Fruchtstands- 
h6he nicht um die absolute H6he fiber dem 
Boden, sondern um die Nr. des Internodiums, 
vom Boden an gerechnet, handelt, in dem der 
Fructltstand steht. Die absoIute H6he der 
Fruchtst~inde wird bestimmt yon verschie- 
denen allgemeinen L~ngenwuehsgenen, die keinen 
Einflul3 auf die Reifungsgeschwindigkeit zn 
haben scheinen. 

Uber die entwicklungsphysiologischen Grund- 
lagen der Wirkung dieser Allelen, die die Bliiten- 
standsh6he bestimmen, lassen sich vorerst keine 
genauen Angaben machen, sondern nut Ver- 
mutungenanstellen. Es bestehen offensichtlich 
bestimmte feste Beziehungen zwischen dem 
Zeitpunkt der Fruchtreife und dem Verh~ltnis 
Salze : Kohtehydrate, das in den verschiedenen 
Stockwerken des Sprosses zur gleichen Zeit sehr 
verschieden ist. Von der Basis zur Spitze hin 
nimmt der Salzgehalt gleichm~il3ig ab, w~hrend 
der Gehalt an Kohlehydraten merklich ansteigt. 
Trockengewichts- und Aschengewichtsbestim- 
mungen sowie Untersuchungen am Zellsaft in 
verschiedener Sprol3h6he, die in anderem Zu- 
sammenhang in gr6Berer Zahl vorgenommen 
wurden, sprechen ffir die Richtigkeit dieser 
Vorstellung. Im Laufe der Individualentwick- 
lung im Fortschreiten der ,,physiologischen 
Reife" kommt es ffir dies Verh/iltnis yon 

Salzen : Kohlehydraten in den einzelnen Stock- 
werken zu einer sehr deutlichen Verschiebung. 
Es steigt der GehMt an Salzen in den verschie- 
denen Internodien im Laufe des Alterns deutlieh 
an. Eine entwicklungsphysiologische Analyse 
der Fruehtstands- und Reifungsgene hat sich 
also mit der Salzaufnahme durch die Wurzel- 
haare und mit der Assimilationsintensit/it des 
Chlorophyllapparates zu befassen. Uber diese 
theoretisch wichtige Frage soll in anderem 
Zusammenhang berichtet werden. Ffir die prak- 
tische Z/ichtung allein wichtig ist der hier auf- 
gezeigte genetische Zusammenhang zwischen 
Fruchtstandsh6he und Reifungsgeschwindigkeit 
bei Wildtomatenarten und ebenso bei den ver- 
schiedenen Kultursorten. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  der Ergebnisse .  

I. Ftir die Hfhe der Fruchtst~nde bei Wild- 
tomatenarten und Kulturtomatensorten wird 
auf das wahrscheinliche Vorhandensein einer 
Allelenreihe hingewiesen. Die H6he wird yon 
je einem Genpaar bestimmk. 

2. ,,Hoher Fruchtstand" ist fast vollkommen 
dominant fiber ,,Niedrigen Fruchtstand". 

3. Je niederer ein Fruchtstand steht, desto 
frfiher erfolgt die Reife. 

4. Entscheidend ist nicht die absolute An- 
satzh6he fiber dem Boden, sondern das Inter- 
nodium, in dem der Fruchtstand steht. Die 
absolute H6he des Fruchtstandes wird yon 
allgemeinen L~ngenwuchsgenen bestimmt, die 
die Gesamtl~inge des Pflanze steuern und auf die 
Reifungsgeschwindigkeit keinen naehweisbaren 
EinfluB austiben. 

5. Es ist somit die Mfglichkeit gegeben, 
durch systematische Zucht auf Fruchtstands- 
h6he in einem tiefen Internodium in jeder 
Tomatensippe erhebliche Verfrfihung der Reife 
zu erzielen, denn in gleichem MaBe, wie die 
ersten Blfitenst~nde rascher reifen, tun es in der 
Folge auch die darfiber stehenden jfingeren 
St~nde. 

6. Eine entwicklungsphysiologische Analyse 
der Wirkung dieser Gene, die die Fruchtstands- 
h6he steuern, hat sich mit dem Verh~iltnis 
Salze: Kohlehydrate zu befassen, das in den 
verschiedenen Internodien sehr unterschiedlich 
ist und im Laufe der Individualentwicklung 
starke Wandlungen dnrchmacht. 


