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C o l c h i c i n i n d u z i e r t e  P o l y p l o i d i e  b e i  Solan~m tr~Derosum L. 
Von Dr. 13. Ste lzner.  

Polyploide Pflanzen sind sowohl vom theore- 
tischen als auch yore ziichterischen Gesichts- 
punkte aus yon groBem Interesse. In der Sektion 
Tuberarium der Solanaeeen sind Arten aller 
Polyploidiestufen yon 2n his 6n vorhanden. Bei 
den in IZultur genommenen Arten schlieBt die 
Reihe mit 5 n = 60 Chromosomen ab. Die gr68te 
Verbreitung sowohl in der Heimat als auch in 
den sekund~ren Anbaugebieten haben die 48- 
chromosomigen Formen S. tuberosum und S. 
andigenum erfahren, yon denen auch alle eure- 
p~ischen Sorten abstammen. Spontan auftre- 
tende polyploide Pflanzen dieser Sorten sind hie 
beobachtet worden. Auch die in gr68erem 
Umfang angewendete Callusmethode (WINKLER 
7, JOI:GEI~SE:~ 2) ftihrte in eigenen Arbeiten bei 
der Kartoffel zu keinem Erfolg. Erst  durch die 
yon BLAi~ESLI;E u. AVERY (I) und yon NEBEL n. 
RUTTLE (4) ver6ffentlichte Methode der Colchi- 
cinbehandlung wurde ein Verfahren gefunden, 
das auch bei der Kartoffel die Voraussetzungen, 
zur Verwendung der Polyploidie als Ztichtungs- 
grundlage lieferte. 

Die Bedeutung des polyploiden S. tuberosum 
liegt in der Anreieherung der Formenmanr~ig- 
faltigkeit fiir die Selektionsarbeiten, die aber nur 
dann von Erfolg begleitet sein k6nnen, wenn 
wenigstens in gleichem Umfang gearbeitet wird, 
wie bei den gew6hnlichen Sortenkreuznngen. Die 
polyploiden Sorten sind ferner yon Wichtigkeit 
fiir die Resistenzztichtung, soweit sic sich auf 
Kreuzungen mit Wildkartoffeln anfbaut. CTber 
den Weft der Chromosomenverdopplung bei 
Wildkartoffeln, insbesondere zur Behebung der 
Kreuzungsschwierigkeiten, hat RlJno~r (5) be- 
richtet. Die in dieser Richtung durchgeffihrten 
Arbeiten haben bei mehreren Arten zum Erfolg 
geftihrt. Aueh das yon W~ICHSEL (6) hergestellte 
polyploide Solanum rybil~ii (normal 2n = 24) 
lie8 sich mit Sorten gut kreuzen. Aus diesen 
Bastardiernngen wurden im vergangenen Jahre 
eine Anzahl Siimlinge angezogen nnd selek- 
tioniert. 

S a m e n b e h a n d l u n g .  
Uber die ersten erfolgreichen Versuche der 

Samenbehandlung bei Kartoffeln berichten 
D e r  Zfichter, 13. Jahrg. 

Mf3NTZlNG n. RUNQUIST (3). Sie konnten 96- und 
64 chromosomige Sgmlinge erhalten. Nach 
eigenen Untersuchungen gelingt die Erzeugung 
polyploider Pflanzen dutch Behandlung der 
Samen verh~iltnismfiBig leicht. Sie werden auf 
Filtrierpapier in  Petrischalen ausgelegt und mit 
geniigender Menge Colchicin-L6sung iibergossen. 
Die erste Keimung verl~uft ungestOrt, wS~hrend 
sich aber bald danach die Keimwurzeln ver- 
dicken und nach Erreichen verh~iltnism~fiig ge- 
ringer L~inge mit dem Wachstum abschlieBen. 
Solche stark deformierten Keimlinge lassen sich 
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Abb. I. P r o z e n t s a t z  abge~nderter ,  t tber lebender  S/imlinge ill Ab- 
hfingigkeit yon der Konzentration bei viert~.giger Einwirkungszeit 

des Colehicins. Samen der  So r te :  Mittelfr~ihe. 

Ilicht weiter kultivieren und sterben frtiher oder 
sp~iter ab. Es ist for den Erfolg wichtig, unge- 
fghr die Behandlungsdauer zu erfassen, die bei 
weitgehender Einwirkung des Colchicins noch 
geniigend Wnchsfreudigkeit verbtirgt. Sie ist 
in groBen Ztigen um so kiirzer, je h6her die Kon- 
zentration gew~ihlt wird. Der gtinstigste Non- 
zentrationsbereich, der h6chste Abgnderungs- 
norm mit optimalem Wachstum vereinigt, lag 
zwischen o,I und o,4% bei einer Einwirkungs- 
dauer yon 4 Tagen. Die Erfassung der abge- 
~inderten, aussichtsreich erscheinenden Sgmlinge 
erfolgte nach ~iuBeren Merkmalen: dicke, ober- 
fl~chlich gewOlbte BlOtter, h/infig gestauchter 
Habitus und etwas verminderte Wtichsigkeit. 
Der Anteil abge~nderter SS~mlinge einen Monat 
nach der Behandlung in Abh~ngigkeit yon der 
Konzentration ist in Abb. I zusammengestellt. 

Bei den spS.teren Arbeiten zeigte es sich, dab 
bei Behandlung vorgekeimter Samen die Wurzel- 
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sch/iden vermindert werden und die Pflanzen 
sich damit leichter anziehen 1assert. 

Es wird nun versucht, die Zfichtung auf der 
Basis der Polyploidie aufzubauen auf dem Wege 
fiber die Samenbehandlung. Infolge der starken 
Aufspaltung in Selbstungs- und Kreuzungs- 
nachkommenschaften der Sorten treten wert- 
volle S~imlinge nur vereinzelt auf, so dab eine 
grol3e Anzahl von Samen behandelt werden mug, 
um genfigend Material zur Selektion auf der 
Basis der Polyploidie zu erhalten. Es wird daher 
gr6i3erer Weft auf die Herstellung polyploider 
St~mme von Sorten gelegt, da durch deren 
Kombination untereinander sich eine beliebig 
grol3e polyploide Selektionsbasis schaffen l~igt. 

Das Besprfihen mit Colchieinl6sung rief an 
jnngen Pflanzen starke Ab~nderungen hervor. 
Die BlOtter w61bten und kr/iuselten sich, der 
sp~itere Durchtrieb war abet wieder normal. Es 
batten danach nurdie yon der L6sung benetzten 
jungen B1/itter reagiert, w~ihrend der durch sie 
geschtitzte Vegetationskegel unver/indert ge- 
blieben war. Eine Verst~irkung der Colchicin- 
wirkung durch h6here Konzentration oder 
l~ingere Dauer hatte zur Folge, dab dem Vege- 
tationskegel die F/ihigkeit zum Weitertreiben 
verlorenging und stat t  dessert normale Sprosse 
aus den Seitenachseln oder aus der Basis die 
Oberhand gewannen und den Terminaltrieb 
/iberwuchsen. 

Abb. 2. Aus Samenbehandhmg hervorgegangene, abge~nderte Pflanze~b ill tier Mitte unbehandelte Kontrolle. 

B e h a n d l u n g  von  S p r o B t e i l e n .  
Das N~ichstliegendste war, die Behandlung an 

Knollen vorzunehmen. Da jedoch der Vegeta- 
tionskegel an jungen Keimen dureh embryonale 
Bl~ittchen geschfitzt ist, war vom Einlegen der 
Knollen in eine Colchicinl6sung, wenn iiberhaupt, 
nur ~iuBerst geringer Erfolg zu erwarten. Die 
wirksame Substanz muBte m6glichst nahe an die 
teilenden Zellen herangebracht werden, wozu 
die auf der Knolle sich leicht bildenden Adventiv- 
sprosse besonders geeignet erschienen. S~imt- 
liche Augen wurden flach ausgeschnitten, die 
Schnittstellen mit Colchicin-Lanolinpaste ver- 
schiedener Konzentration bestrichen und die 
Knollen in feuchten Torfmull eingelegt. Dieses 
Verfahren hat sich nicht bew/~hrt. Durch die 
Paste wurde die Adventivsprol3bildung beein- 
tr~chtigt und rasches Faulen der Knollen be- 
gfinstigt. Ohne Erfolg blieben ferner das Ein- 
tauchen und das Injizieren von Lichtkeimen. 
Man erh/ilt wohl abgefinderte Triebe, die abet 
infolge des geringen N/ihrstoffvorrates bald 
stecken bleiben und ihr Gr613enwachstum ab- 
schlieBen. 

Auf Grund dieser 1938 durchgefiihrten Ver- 
suche kamen wir zu dem Ergebnis, dab die ex- 
perimentelle Herstellung polyploider Kartoffeln 
durch SproBbehandlung gr6Bere Schwierig- 
keiten bereitet. Diese konnten durch das Ob- 
jekt selbst nicht begriindet sein, da bei tier Be- 
handlung yon Kartoffelsamen ~ihnliche Be- 
dingungen vorliegen muBten. Die MiBerfolge 
waren allein durch unbefriedigende Methodik Ztl 
erkl~iren, mit der es noch nicht gelang, in aus- 
reichendem MaBe das L6sungsmittel bis an den 
Vegetationskegel heranzubringen. 

Es wurde nun der Weg beschritten, mit Hilfe 
der Infiltration die Endknospe eines gestreckten 
Dunkelkeimes mit L6sung anzuf/illen. Zur Ge- 
winnung geeigneter Keime wurden mittlere bis 
groBe, gesunde Knollen ausgesucht und s~mt- 
liche Augen bis auf das kr~ftigste Xronenauge 
ausgestochen. Diese Knollen wurden aufrecht 
in feuchten Torfmull gepflanzt und mit einer 
weiteren Schieht bedeckt. Die Knollen mit 3 em 
langen Dunkelkeimen wurden herausgenommen 
und alle Keime bis auf den krfiftigsten entfernt, 
an dem noch die Seitenaugen abgeschnitten 
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wurden. Nach dieser Vorbereitung wurde der 
Wurzelballen einschliel31ich Knolle mit  Papier 
umh/illt und der Keira in einem Exsiccator bis 
zu einem Drittel  seiner Lfinge in o,6--o,8 % ige 
Colchicinlfsung getaucht. Die optimale Kon- 
zentration war an einer Reihe yon Versuchen 
mit  verschiedenen Soften ermittelt  worden. Bei 
einer Konzentration yon o, 5 % aufw/irts stellten 

einem warmen Gew/ichshause gohalten. W/ih- 
rend dieser Anzucht mtissen die Keime laufend 
beobachtet werden, da sie durch die Behandlung 
in ihrer Wuchsfreudigkeit gescMdigt sind u n d  
yon durchbrechenden Boden- und Seitentrieben 
leicht unterdr/ickt werden. Nur bei deren regel- 

Abb. 3. Zur Infiltration vorbereitete Knollen mi t  Dunkelkeimen. 

sich AbSnderungen ein, wurde sie fiber 1% 
erhfht ,  dann blieben :Fast alle Keime stecken. 
Der Exsiccator wurde an die Wasserstrahl- 
pumpe angesehlossen und durch 5 Minuten langes 

Abb. 4. Anordnung wahrend des InfiItrierens. 

m~iBiger und rechtzeitiger Entfernung kommt  
der behandelte Keim zur Entwicklung. IVIit 
Beginn des Wachsens werden sie aus den Treib- 

Abb. 5. Stark  deformierte Pflanze der Sorte Parnassia durch Infiltration 
einer o ,y%igen ColchicinlOsung. Der  Haupttr ieb bleibt steeken, dafiir 

entwickeln sich. normaIe, krfiftige Seitentriebe. 

Evakuieren die meiste Luft aus der Endknospe 
entfernt und beim langsamen Wiederherstellen 
des Druckgleichgewichtes durch eindringende 
Colchicinlfsung ersetzt. Die bei unseren Ver- 
suchen benutzte Anordnung ist aus Abb. 3 und 4 
zu ersehen. Die Knollen kamen nun in TOpfe 
und wurden unter besten Kulturbedingungen in 

Abb. 6. Horizontal wachsender Haupttr ieb einer Pflanze der Sorte Pepo 
nach Infiltration einer ColchieinlOsung. 

hausbedingungen in ein offenes Gew~ehshaus 
gebracht und kSnnen sp~ter auch in Frfihbeete 
verpflanzt werden. 

Der Aufwuchs aus den behandelten Keimen 
ist auch bei gleicher iKonzentration sehr unein- 
heitlich, yon Pflanzen ohne Abiinderung bis zu 
solchen mit sehr starker MiBbildung. Am 
h/iufigsten kommen gestauchte, wenig gefiederte, 
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dick< runzlige BlXtter yon dunkelgriiner Farbe 
vor. Bei manchen Pflanzen hat sich die Trieb- 
spitze seitw~irts gekriimmt, ein Zeichen, dab 
auch das geotropische Reaktionsverm6gen ge- 
st6rt sein kann. SchlieBlich treten solche m i t  

Betreuung, and es ist von geschickter Pflege 
abh~ingig, ob die pQlyploiden Triebe zur Ent- 
wicklung kommen. Ihre Wuchsfreudigkeit ist 
meistens gering, und sie werden leicht yon nor- 
malen Seitentrieben unterdr/ickt. Bei entspre-. 

Abb, 7, Tetraploide und oktop!oide Pepo im ju/endstadium. 

stark gestauchtem Habitus auf. Beispiele fiir chendemBeschneiden gelingt es bisweilen auch, 
verschiedene Ab~inderungen zeigen die Auf- aus nur sectoriM abge~inderten Formen die ge- 
nahmen 5 und 6. Es ist wahrscheinlich, dab im wiinschten Triebe zu erhalten. Von den anschei- 
Gewebe die verschiedensten Oenomerh6hungen nend polyploiden Sprossen sind Stecklinge zu 

Abb. 8. Tetraploide und oktoploide Pepo im gttihstadium, 

d u t c h  die Behandlung ausgel6st werden, yon 
denen nur ein Teil gute F, ntwicklungsfihigkeit 
erm6glicht. 

Die normalen Pflanzen sind zeitig zu erkennen 
und k6nnen ausgeschieden werden. Die abge~tn- 
de rten bediirfen weiterhin einer sehr sorgf~iltigen 

schneiden, um Knollen zu gewinnen. Diese 
NaBnahme ist entscheidend, da nur die Spitze 
des Keimes behandelt wurde und die an der 
Pflanze gebildeten Stolonen nicht unbedingt 
abge/indert sein miissen. 

F ib  die Ausl6sung polyploider Triebe sind 
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nach unseren Erfahrungen nicht aliein die Kon- , St~imme Nr. 2 und 3 mit einbezogen, so betrug 
zentration, die Methodik oder:die Kuliurma132 :::daS':k]einste Verhaltnis I :2  und dos weiteste 
nahmen entscheidend, sondern das Zusammen- 
treffen aller Komponenten in einem gtinstigen 
Zellteilungsstadium des behandelten Gewebe- 
komplexes. Nut bet gegenseitiger Abstimmung 
aller dieser Faktoren kann eine normal zelltei- 
lungsfiihige palyploide Pflanze erhalten werden. 

..Es wurde eine Reihe von Sorten zu verschie- 
denen Jahreszeiten behandelt und der beste 
Erfolg im Friihjahr mit ungef~ihr 1% Polyploiden 
erziel~. Die einzelnen abge~inde/ten Pflanzen 
wurden durch Stecklinge zu St~mmen vermehrt. 
Wir besitzen 4 verschiedene Si~imme, und zwar 
einen der Sorte Konsuragis - -  Stamm I - -  und 
drei der Sorte Pepo - -  Stamm 2, 3 und 4 (siehe 
Abb,. 7 und 8). Ihre Chromosomenzahlen liegen 
nach PROI~ACI~ um 96. fiber die niiheren cyto- 
logischen Verh~iltnisse wird sparer berichtet 
werden. 

Inzwischen sind bet weiteren Sorten Poly- 
ploide hergestellt worden. 

I:I 5. 
Sehr typische Unterschiede zwisehen den 

beiden Polyploidiestufen traten in der Struktur 
der Bliitter auf. Am hervorstechendsten war die 
dunkelgrtine Farbe. Die Spreite des Blattes war 
steif, stark gewellt und fal3te sich hart  an. Die 
Zahl der Fiederbltitter ~ war nicht wesentlieh 
verringert, ihre Form und Anordnung war sehr 
unharmonisch geworden. Das Endfieder war 
besonders grol3, und die paarigen Bl~ittchen fielen 
in der Gr6Be stark und rasch ab. Auch waren 
h~iufigere Verwachsungen zwischen den End- 

V e r g l e i c h e n d e  U n t e r s u c h u n g e n  an 
t e t r a p l o L d e n  u n d  o k t o p l o i d e n  P f l a n z e n  

de r  g l e i c h e n  So r t e .  

Die I939 experimentell hergesteltten und cy- 
tologisch untersuchten oktoploiden St~imme der 
Soften Konsuragis und Pepo wurden 194o einer 
vergleichenden Untersuchung mit tetraploiden 
Pflanzen uaterzogen. Von diesen wurden 
Knollen mit m6glichst gleicher Gr6Be wie die 
der oktoploiden ausgesucht und im Freien in 
T6pfen ausgepflanzt. 

M@roskopische Unterschiede. 

Die Auflaufgeschwindigkeit war bet oktoploi- 
den und tetraploiden Kartoffeln ungefiihr gleich. 
Auch in tier Wuchsh6he, die laufend verfolgt 
wurde, waren anf/inglich keine nennenswerten 
Unterschiede vorhanden. Die St~imme 2 und 3 
der Sorte Pepo blieben jedoch einen Monat nach 
dem Aufgang gegentiber den normalen Pflanzen 
in der Entwicklung zurtick, und die jtingeren 
Bl~itter wurden s tark chlorotisch. Im Gegensatz 
dazu besaBen die iibrigen Stiimme ein gleich 
rasches H6henwachstum. Es erweckte sogar den 
Anschein, dab sie sich anfangs rascher streckten, 
sp~iter aber etwas yon den normalen Pflanzen 
tiberholt wurden. Die Zahl der Bodentriebe war 
gegentiber den normalen Pflanzen stark redu= 
ziert, moistens waren die Pftanzen einstengelig 
mit einer st~irkeren Neigung zur Bildung yon 
kurzen Seitensprossen. In der Gesamtl~inge der 
Haupt- und Nebentriebe waren die Oktoploiden 
sehr stark unterlegen, und werden die beiden 

Abb. 9- TetrapIoides und oktoploides Laubblatt  tier Sor~e Pepo. 

bli t tchen und einem odor beiden Bl~ttchen des 
folgenden Eederpaares zu" beobachten. Auf- 
fallend war die Verktirzung der Lingsachse des 
gesamten Blattes wie auch die der einzelnen 
Fieder. Diese konnten sich infolgedessen hiufig 
nicht mehr nebeneinander entfalten und ver- 
deckten sich teilweise (Abb. 9). 

Ahnliche Stauchungen waren ouch in der Aus- 
bildung des Bliitenstandes zu beobachten. Die 
Bliitenstiele waren ktirzer und gedrungener, die 
Knospen dicker als bet normalen Pflanzen. Die 
Bltitenkrone war kaum vergr6Bert, aber inten- 
slyer gefiirbt. Besonders fiel an der Bliite der 
breite und gedrungene Antherenkegel auf. 

Von den 4 vorhandenen oktoploiden St immen 
waren die St imme Nr. 2 uud 3 in ihrer Gesamt- 
entwicklung besonders stark gest6rt, etwas go- 
ringer Nr. I und verhil tnismigig wenig N r  4. 
Diese Unterschiede sind cytologisch zu erklS.ren. 
Nach den bislang durchgefiihrten Untersu- 
cb, ungen besitzt Stamm 4 im Vergleich zu den 
iibrigen drei den ausgeglichensten Chromo- 
somenstand. 

Die Stolonenlfinge war gegeniiber den nor- 
malen Pflanzen deutlich verkiirzt. Zwischen den 



Knollen waren keine Unterschiede feststellbar. 
Die durchschni t t l ichen Ertr~ige der 5 Pflanzen 
des Stammes Nr. 4 sind in Tabelle ~ zusammen-  
gestellt. 

Tabelle ~. E r f l r a g s s t r u k t u r  von  t e t r a p l o i d e n  
u n d  o k t o p l o i d e n  T o p f p f l a n z e n  der  So r t e  

Pepo .  
Zahlen sind Durchschnittswerte yon 5 Pflanzen. 

Tetraploide 
Pepo , . 

Ok~coploide 
Pepo , . 

i .  ! K tollen T'.inzel- ! S t~ rke  ~ilOlten- J . 
zahl  I gew,mht knolIen- e r t r ag  
�9 J in g gew. in g in g 

I 
I I , 2  ! 4 0 9  

5,4 i 376 

St~irke 
!)rozent 

I 
36,5 I s5,5 

32,6 :13,7 

63,4 

2 4 , 1  

Die Einzelwerte differieren stark, was auch 
bei den sehr unterschiedlichen Gewichten der 
Pflanzknollen nicht  anders zu erwarten war. Die 
Knollenzahl  betrug bei der oktoploiden Pepo nur  
die H~ilfte, sie war in einem Falle h6her und  in 
einem gleich dem der normalen.  Der Knollen-  
ertrag lag in einem und  der St~irkegehalt in 
zwei F~illen fiber dem der te traploiden Pepo. 
Beim letzteren sind demnach keine wesentlichen 
Unterschiede aufgetreten. Das Verh/iltnis des 
St~rkeertrages betr~igt I : 2,6. Die Leistung der 
oktoploiden erreiehte demnach n u t  die knappe 
H~ilfte der te traploiden Pepo. 

Es war zu erwarten,  dab sich der disharmo- 
nische Aufbau  auch bei dem ausgeglichensten 
S tamm in geringerer LeistungsfEhigkeit aus- 
wirkt. Es muB aber berficksichtigt werden, dab 
die oktoploiden Knollen yon Steeklingen ge- 
ernte t  waren und  nicht  den Pflanzgutwert  be- 
sitzen konn ten  wie die aus Hochzuchtsaa tgut  
s t ammenden  Vergleiehsknollen. 

Mikrosk@ische  Unterschiede. 

Die makroskopisch festgestellten Unterschiedc 
zwisehen Tetra-  und  Oktoplonten muBten in 
einer anders gearteten Zel ls t ruktur  begr/indet 
sein. Zum Beweis dieser Annahme  wurden um- 
fangreiehe Zellmessungen durchgeffihrt. Die 
Handschni t te  wurden mit  dem Zeichenapparat  
bei einer l inearen Vergr6Berung yon 36o nach- 
gezeiehnet und ausplanimetr ier t .  Die Epidermis-  
zellen der Bl~itter wurden im Fl~iehenschnitt, (tie 
Palisadenzellen im Ouerschnit t  ausgemessem 
I)iese Werte in cm 2 und die VerhSdtniszahlen sind 
in den Tabel len ~, 3, 4 enthal ten.  

"Fabelle 4. 
G r b l 3 e n v e r h a l t n i s s e  der  E p i d e r m i s -  u:,td 
P a l i s a d e n z e l l e n  t e t r a p l o i d e r  u n d  ok to  

p l o i d e r  P f l a n z e n  de r  g l e i c h e n  Sor te .  

Epidermiszellen Palisadenzellen 
5tamn~ en = 4 8 : 2 n ~ = 9 6 2 n ~ 4 8 : 2 n  =96  

Nr. l, Nonsu- 
ragis . t , .  I : i.~) 

Nr. 2, :Pepo i, 3 I " e,~ 
Nr. 4, Pepo ~,6 l :  e, 7 
Mittehvert 3, 4 t : e,} 

Es ist demnach bci oktoploiden Pflanzen di< 
F1/iche dcr Epidermiszellen um fast die H/ilftc 
und die der Palisadenzellen fast e ineinhalbmal  
gr613er als bei den tetraploiden Pflanzen. Bei 
ersteren waren die Palisadenzellen viei ungleich- 
m~Biger ausgebildet und  bisweilen sogar zwei- 
schichtig vorhanden.  Die Spal t6ffnungen der 
Bl~ftter waren ebenfalls durch die Verdoppelung 
des Chromosomensatzes vergr6Bert, sic lassen 
sich am einfachsten zur Fests tel lung der Zell- 
vergr613erung auswerten (Abb.zo, I I ) .  Es wurden 

Tabelle 2. Gr613e de r  B l a t t e p i d e r m / s z e l l e n  bei  t e t r a p l o i d e n  u n d  o k t o p l o i d e n  .Pf lanzv~ 
der  So r t e  Pepo .  Stamm 4, ]ineare Vergr. 36o. 

cm2: 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 ~ 7,5 ) 8,5 II 9,5 

2n 48: . . I 26 2o 8 ~ 3 i - -  I _ ' 
2 n  - 0 6 :  I 4 I 3  I 9  I 3  5 2 - I I 

Mittelgr6Be in cm 2 fiir tetraploide Pflanzen: e,33 • o,14; Streuung ~,o9 cm 2. 
Mittelgr6Be in cm 2 ffir oktoploide Pflanzen: 3,8i ~ o,23; Streuung 1,79 cm 2. 
Differenz: x,48 cm'-' und mDiff.: o,27 cmK 

Tabelle 3. 

io, 5 insgesamt 

- -  6o 
I ( )o  

Gr613e de r  P a l i s a d e n z e l l e n  bei  t e t r a p l o i d e n  u n d  o k t o p l o i d e n  P f l a n z e n  
de r  So r t e  Pepo .  Stamm 4, lineare Vergr. 36o. 

I i i 
cm2: 0,5 i,5 2,5 3,5 I 4,5 5'5 ] 6,5 i 7,5 8,5 9,5 io,5 

I 2 n  4 8 :  . . I 3 o 3 6  8 i I - -  I - . . . . .  

4 n 96 --- s 3 3 ~ s8 6 i i4 7 3 i - -  
Mittelgr6ge in cm ~ f/ir tetraploide Pflanzen: e,o 7 • o,io; Streuung o,76 cm ~. 
Mittelgr6ge in cm ~ ftir oktoploide l~ 5,54 n: o,z4; Streuung 1.77 cm u. 
Differenz: 3,47 crn= und mDiff.: o,~6 cm 2. 

insgesamt 

56 
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Tabelle 5. Gr6Be de r  M a r k z e l l e n  bei  t e t r a p l o i d e n  u n d  o k t o p l o i d e n  K n o l l e n  der  S o r t e  
K o n s u r a g i s .  Stamm i, lineare Vergr. I25. 

cm2: o,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 

2n = 48: . . - -  2 4 22 I8 I 9 ~ - -  - -  - -  
2n = 96: . . - -  - -  7 i2 I 22 8 5 2 I 

Mittelgr6Be in cm ~ Iiir tetraploide Knollen: 3,97 ~: o, I4; Streuung I,OZ cmK 
Mittelgr6Be in cm 2 ffir oktoploide Knollen: 5,54 �9 o,24; Streuung I,I2 cm 2. 
Differenz: 1,57 cm ~ und mDifs o,28 cm 2. 2n = 48: 2n = 96 = I: I, 4. 

zo, 5 insgesamt 
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auch die Markzellen yon Knol len gemessen, bei 
denen die gleichen Verh~iltnisse wie an den 
Bl~t tern vorliegen (siehe Tabelle 5). 

Die Pol lenk6rner  waren bei der oktoploiden 
Konsuragis  und  Pepo ebenfalls gr6Ber als bei der 
tetraploiden.  Die Unterschiede waren aber n icht  

Abb. io. Epidermiszellen und Spalt6ffnungen voi1 tetrapIoider (oben) 
und oktoploider (untei1) Konsttragis. Vergr. 9o. 

besonders m a r k a n t  und  der hohe Antei l  an 
t auben  Pollen machte  diese Bes t immung  im 
Gegensatz zu den meis ten anderen Pf lanzenar ten  
wenig brauchbar  zur Erfassung der Polyploidie. 

F e r t i t i t ~ i t .  

Es war zu erwarten,  dab die Oktoploidie an 
sieh n icht  zu besseren Formen  fiihren brauchte ,  
als sie in den te t raploiden Ausgangssorten vor- 
handen  sind. Ers t  durch neue Genkombina t ion  
lassen sich die bei der Verdoppelung des Chro- 
mosomensatzes aufgetre tenen Entwicklungs-  
s t6rungen aufheben und  den Ausgangssorten 
fiberlegene S~imlinge erhalten.  In  Verfolg dieser 

Rich tung  wurden 194o mi t  dem verNiltnism~iBig 
noch kleinen Material die verschiedensten 
Kreuznngen  durchgeffihrt. 

I n  der Anzahl  der Knospen  waren zwischen 
den 48- und  96 chromosomigen St~immen keine 
wesentl ichen Unterschiede zu beobachten.  Die 
Knospen wurden abet  bei d e n  letzteren in st~r- 
kerem MaBe vor dem Aufblfihen abgeworfen, 
t ro tzdem ent fa l te ten  sich noch geniigend zur 
vollen Bliite. Der Entwicklungsablauf  war durch 

Abb. I I .  PalisadenzelIenvontetraploiden(oben)undoktoploiden(unten) 
Pflanzen tier Sorte Konsuragis. Vergr. 90. 

die Chromosomenverdopplung verz6gert, das 
Blfihen t r a t  um 4 - -8  Tage s p i t e r  ein als bei 
den normalen  Pflanzen. Das Pollenbild war 
ungiinst iger  geworden, indem der grol3e Antei l  
t auber  K6rner  tetraploider  Pflanzen noch erh6ht  
war. Es konnte  danach bei den Oktoploiden 
keine hohe Fert i l i tEt  erwartet  werden;  die Er-  

Tabelle6.  F e r t i l i t ~ t t  y o n  t e t r a p l o i d e n  u n d  
o k t o p l o i d e n  K a r t o f f e l s t i m m e n .  

? x S '  

Pepo • Pepo . 
St. 4 x St. 4 
St. 4 •  . , 
St. 4 • Mittelfrtihe 
St. 4 X Stirkeragis 
Sk. 2 X Stirkeragis 
(S. dem. • Alma) 

• St. 4 . . . .  

Anzahi 
der Kreu- 

zungen 

7 
9 
7 

I5 
6 
2 

B e e r e n -  
Ansaiz 

5 
I 

3 

AnzahI 
der 

Samen 

I 25 o 

4 



folge tier verschiedenen Kreuzungen sind in 
Tabelle 6 enthalten. 

Weitere Kreuzungen 1Tilt S. demissum, %.~;caz~le 
und mit deren S. tuberosum-Bastarden verliefen 
erfolglos. Die Fertilit/it der vorhandenen okto- 
ploiden St/imme ist danach auSerordentlich 
gering. Der Beweis for die F/ihigkeit zur Bildung 
lebensfiihiger Zygoten ist aber erbracht, so dal3 
naeh weiterer vegetativer Vermehrung der 
St~imme die Ziichtung auf oktoploider Grundlage 
durehgeffihrt werden kann. 

Z u s a m m e n f a s s u  ng. 

Es wurden Verfahren zur Herstellung poly- 
ploider Kartoffeln durch Behandlnng von Samen 
und Dunkelkeimen mit Colchicin angegeben. 
r)urch Samenbehandlung wurden eine Anzahl 
polyploider Pflanzen und durch Sprol3behand- 
lung ein 96-chromosomiger Stature der Sorte 
Konsuragis und drei der Sorte Pepo erhalten. 
Makroskopische, mikroskopische und ertrags- 

mtii3ige [nterschiede der oktoploidcn Sttinnlx 
gegenfiber den tetraploiden Ausgangssorten 
wurden fes:gestellt. Obgleich die Fertiliti[t: 
dieser Oktoplonten bedeutend geringer war als 
bei den Ausgangssorten, konnte gezeigt werden, 
dab ftir (tie Zfiehtung der Kartoffeln die Polv 
ploidisierung ausgenutzt werden kann. 

Mit den praktischen Arbeiten zur Erzeugung 
polyploider Kartoffeln war Herr stud. hort. 
,]. SOBOTTa betraut, dem ich ffir die verst~ndnis- 
voile Dnrchfiihrung danke. 
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Gedanken zur Zi ichtung und S a m e n g e w i n n u n g  von Wiesenrotk lee .  
Von 1R. Lowlg. 

Der Wiesenrotklee, Tin/. pretense pere~e L., beobachten sind. Ausgesprochen stengelige, 
1st eine durch groBe Formenmannigfa]tigkeit blattarme Typen (Abb. I) wechseln ab init blatt- 
ausgezeichnete Art. Die Samennaehkommen- reichen Pflanzen, fast ohne nennenswerte 
sehaften von Einzelpflanzen weisen Typen Stengelausbildung (Abb. z), F r i i h - u n d  Spiit- 
unterschiedlichen Charakters auf. Es sind selten blfiher, Pflanzen von groBer Blfihfreudigkeit und 

Abb. i. \Viesenrotklee. Lockere Wuchsform, stcugl[ger Typ. 

Pflanzen zu linden, die in allen /iut3eren Merk- 
malen Ubereinstimmung zeigen. Besonders 
augenf~llig wird diese Tatsache im Einzel- 
pflanzenbestand. 

Die auffallendsten Untersehiede sind wohl die 
tier W'uchsforrn. Geschlossen aufrecht wach- 
sende und mit den Stengeln am Boden krieehende 
Einzelpflanzen stellen ]Extreme dar, zwisehen 
denen alle nut denkbaren ()bergangformen zu 

\ : ) i .  '. \~!1 scucotklec, Gesch]osse~le %Vut;hsfornl; b[attrci~h<t, 
spatreifer Typ.  

s<)lchc mit rein vegetativem Vfachstulnsbestre- 
ben (vgl. Abb. 3 und 2), klein- und grol3bl/itterige 
Individuen m i t d e r  verschiedensten Formen- 
ausbildung der Bliitter, mit nnd ohne Blatt- 
zeichnung, ilell und dunkelgriinfarbig, Schat- 
tierungen in der Blfitenfarbe yon hell bis dunkel- 
rot usw., auch ausgesprochen weiBbliihende 111- 
dividuen treten wiederholt auf. 


