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wird Hirseschrot angeblich erfolgreich znr 
Pferdefiitterung benutzt und bei der Schweine- 
mast nach anf~nglicher Maisf/itterung zur 
Ausm~istung an Stelle yon Gestrenschrot ver- 
wendet. 

Durch ziichterische Bearbeitung sind die 
Hirsen in mancher Hinsicht sicher noch verbes- 
serungsf~ihig. Neuzeitliche Zuchtmethoden sind 
bei ihnen - -  abgesehen yon der jiingsten Zeit - -  
wohl noch kaum angewandt worden. 

{Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut ffir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/Mark, 
Zweigstelle Baden, l~osenhof bei Ladenburg a. N.). 

Untersuchungen fiber den Ertrag getriebener diploider und tetraploider 
Gartenkresse (Lepidi~m satlv~m). 

Von F. S e h w a n t t z .  

Im Fr/ihjahr 1938 wurde in M/incheberg neben 
zahlreichen anderen Kulturpflanzen Handels- 
saatgut der Gartenkresse (Sorte: extrakrause 
yon DIPPE) mit Colchicin behandelt. Zwei ver- 
schiedene Methoden wurden hierbei angewendet. 
Einmal wurden je IOO Samen vor der Aussaat 
verschieden lange Zeit (I Tag, 2, 4, 6 und 8Tage) 
in Colchicinl6sungen yon verschiedener Kon- 
zentration (I, o,5, o,I, o, o5, o,oi, o,oo5, o,ooI, 
o,ooo5 und o,ooo1%) eingeweicht, nach dem 
Auflaufen verh/iltnism~il3ig weitl~iufig pikiert und 
in den Pikierk~isten zum Abbltihen gebracht. In 
einer zweiten Versuchsserie wurden je IOO Keim- 
linge sofort nach dem Auflaufen mit Hilfe eines 
Zerst/iubers viermal, achtmal, zw61fmal und 
sechzehnmal mit einer o,25%igen Colchicin- 
16sung im Abstand yon je 12 Stunden iibersprtiht. 
Nach AbschluB der Behandlung wurden die 
Pfl~nzchen gleichfalls weitr/iumig pikiert und in 
den Pikierk~isten zum Abbltihen gebracht. Je 
st~irker die Colchicinbehandlung war, um so mehr 
Pflanzen starben infolge der Behandlung Ir/ih- 
zeitig ab. Der Erfolg der Colchicinbehandlung 
wurde durch Pollenmessungen, die gelegentlich 
durch cytologisChe Untersuchungen nach dem 
Schnellf~irbeverfahren yon Heitz kontrolliert 
wurden, festgestellt. 

Es wurden auf diese Weise insgesamt 148 
Pflanzen mit vermehrter Chromosomenzahl ge- 
funden. Ein kleinerer Teil yon diesen Pflanzen 
bestand aus Chim/iren aus diploidem und tetra- 
ploidem Gewebe; diese Pflanzen wurden ebenso 
wie die diploiden Pflanzen sofort beim Aufbltihen 
entfernt. 119 Pflanzen schienen rein tetraploid 
zu sein, und 4 Pflanzen zeigten eine so starke 
Vergr613erung des Pollens, dab angenommen 
werden konnte, dab es sich hierbei um Okto- 
ploide handelte. Alle diese Pfl/inzctlen, yon denen 
3 aus der sechzehnmal, eins aus der zw61fmal 
besprtihten Versuchsserie stammte, waren auf- 
fallend klein, sie besaBen sehr stark gest6rten 

Pollen und erbrachten keinen keimf/ihigen 
Samen. 

Von den beiden angewandten Methoden er- 
wies sich hier wie auch in anderen entsprechen- 
den F/illen die Behandlung der Keimpflanzen 
der Samenbehandlung weitaus iiberlegen: durch 
die Samenbehandlung konnten insgesamt nur 
3 Pflanzen mit vermehrtem Chromosomenbe- 
stand erhalten werden, alle iibrigen polyploiden 
Pflanzen stammten yon der zahlenm~iBig sehr viel 
kleineren Versuchsserie, in der die Keimlinge mit 
Colchicin behandelt worden waren. In dieser 
Serie nahm der Anteil der Polyploiden mi t  der 
Zunahme der.H/iufigkeit der Colchicinwirkung 
zu. Diese geringere Wirksamkeit der Samen- 
behandlung l~iBt sich wohl so erkl/iren, dab bei 
dieser Methode auch die Wurzeln durch das Col- 
chicin gesch/idigt und gehemmt werden. Daher 
werden dort, wo das Colchicin wirksam geworden 
ist, die Pflanzen in der Regel wohl erheblich 
st/irker gesch/idigt, als dies bei erfolgreicher 
Keimlingsbehandlung der Fall ist. 

Das yon den vermutlich rein tetraploiden 
Pflanzen erhaltene Saatgut wurde im gleichen 
Sommer nochmals ausges/it. Die jungen Pflgnz- 
chen zeigten im Verh~ltnis zu den gleichzeitig 
ausges~iten diploiden Kontrollen alle typischen 
Anzeichen der Polyploidie: Vergr6Berung der 
Bl~itter und der ganzen Pfl~nzchen, dunklere 
F/irbung der B1/itter und sp~iteres Einsetzen des 
B!tihbeginns. 

Die Pflanzen wurden wieder in Pikierk~isten 
im Gewfichshaus zum Abbliihen gebracht. Eine 
Untersuchung des Pollens erfolgte nicht, da in 
der Bliitezeit andere wichtige Arbeiten dr~ngten 
und nach dem Aussehen der Jungpflanzen deren 
Tetraploidie erwiesen schien. 

Die Aufarbeitung des so erhaltenen Saatgutes 
im Winter 1938/3 9 zeigte bereits, dab die Pflan- 
zen dieser ersten Generation nach der Behand- 
lung wenigstens zur Bltitezeit keineswegs alle 
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tetrapIoid waren. Diploide und tetraploide 
Samen yon Lepidium sativum sind sehr deutlich 
verschieden (siehe Abb. I): die tetraploiden 
Samen sind nicht nut  gr613er und breiter, sie 
besitzen nicht nur eine weniger regelm~13ige 
Oberfl~iche, sondern sie unterscheiden sich auch 
in der F~irbung, sie sind gelblich gef~irbt, w-~ihrend 
die diploiden Samen eine br~unliche Farbe 
zeigen. Es war daher ohne jede Schwierigkeit 
m6glich, festzustellen, dab in manchen Naeh- 
kommenschaften der erfolgreieh behandelten 
Pflanzen nur diploide Pflanzen auftraten. Es 
waren dies insgesamt 2 9 St~imme, die auf diese 
Weise bereits ausgeschieden werden konnten. 
Bei den restlichen 9 o Nachkommenschaften 

Abb. I.  Diploide (links) und tetraploide (rechts) Samen 
der Gartenkresse. 

fanden sich mit Ausnahme von 5 Nachkommen- 
schaften iiberall diploide und tetraploide Einzel- 
pflanzen nebeneinander, wobei die diploiden 
Pflanzen in der Regel weitaus iiberwogen. Das 
offensiehtliehe tetraploideSaatgut wurde stamm- 
und einzelpflanzenweise im Friihjahr 1939 im 
Freiland ausgelegt. Bei Bliihbeginn wurden 
s~imtliche Pflanzen auf ihre Pollengr6Be unter- 
sueht. Es ergab sich hierbei wieder, dab eine 
groBe Zahl yon Pflanzen, darunter ganze Nach- 
kommenschaften behandelter Pflanzen, diploid 
waren. Bezeichnenderweise wurde bei einer 
Anzahl yon Pflanzen sowohl haploider wit di- 
ploider Pollen gefunden, ein Zeichen daftir, dab 
die betreffenden Pflanzen Chim/iren aus teils 
diploidem, teils tetraploidem Gewebe waren. 
Die diploiden Pflanzen, die auch an ihrer Wuchs- 
form und an ihrer Bl/itengr6fle leieht erkennbar 
waren, und die Chim~iren wurden vor dem Auf- 
bliihen oder sofort beim Aufbltihen entfernt, so 
dab nut  tetraploide Pflanzen zum Abbltihen 
kamen. Nur noch 2 Nachkommenschaften be- 
standen vollstindig aus Tetraploiden, 18 Nach- 

kommenschaften setzten sich wenigstens teil- 
weise aus Tetraploiden zusammen. 

Das yon den tetraploiden Pflanzen gewonnene 
Saatgut wurde sorgf~ltig gesichtet und zugleieh 
mit dem Saatgut einer kleineren Anzahl ins 
Freiland I93 9 erfolgreich mit Colchicin behan- 
delter Kressepflanzen im Friihjahr 194o im 
Friihjahr ausges~t. Die 1939 erhaltenen Tetra- 
ploiden ergaben im Friihjahr 194o zur Bliitezeit 
ausschliel31ich Pflanzen mit haploidem Pollen. 
Bei den ~ilteren Nachkommenschaften land sich 
das gleiche Bild wie im Vorjahr: zwei Nach- 
h~mmenschaften - -  die gleichen wie im Vorjahr 
- -  el-wiesen sich als rein tetraptoid. Andere 
Nachkommenschaften wiesen wiederum eine 
wechselnd hohe, meist sehr betrEchtliche Zahl 
yon diploiden Pflanzen auf. Wieder waren zahI- 
reiche Einzelpflanzennachkommenschaften v611ig 
diploid, das gleiche war bei einer Anzahl yon 
Gesamtnachkommenschaften der Fall. 

Ein solcher Herabregulieren der tetraploiden 
Chromosomenzahl wurde von GR~IS bei Gerste 
beobachtet. Wir fanden in unseren tetraploiden 
St~immen der verschiedensten Kulturpflanzen 
ein Herabregulieren der Chromosomenzahl recht 
verbreitet: bei Spinaci~ oZerc~cea und bei Beta 
vuZgaris gingen die bereits vorhandenen tetra- 
ploiden St/hnme auf diese Weise v611ig verloren, 
bei Borrago o//icinalis, Anthriscus cere/olium u. a. 
sind in der Nachkommenschaft der tetraploiden 
Pflanzen neben zahlreichen diploiden Pflanzen 
stets nut  sehr wenige tetraploide Pflanzen vor- 
handen. Ein bezeichnendes Beispiel fiir das 
Herabregulieren der Chromosomenzahl konnte 
in diesem Frtihj ahr bei Brassica napus (Lembkes 
Winterraps) beobachtet  werden. Das von drei 
tetraploiden Pflanzen stammende Saatgut wurde 
vor der Aussaat sehr sorgf~ltig verlesen. Es ge- 
langten nut  K6rner zur Aussaat, deren Gr6Be es 
wahrscheinlich machte, dab es sieh bei ihnen 
sicher um tetraploides Saatgut handelte. Im 
Friihjahr wurde eine weitere Uberpriifung des 
Materials mit HiKe von Messungen der SpaR- 
6ffnungsgr6Be und der Spalt6ffnungszahlen je 
Fl~cheneinheit an ausgewaehsenen Blfittern vor- 
genommen. Diese Messungen, die noch dutch 
eine groge Zahl yon Zeichnungen des Zellnetzes 
der Blattunterseite erg~nzt warden, lieBen mit 
Sicherheit darauf schliel3en, dab das gesamte 
Material tetraploid sei. Potlenuntersuchungen 
ergaben, dab zur Zeit des Bl~hbeginns in 
zwei St~immen nur noch wenige Prozent 
tetraploider Pflanzen vorhanden waren. Es 
wurde eine gr6Bere Anzahl yon Pflanzen ge- 
fnnden, die haploiden und diploiden Pollen 
fiihrten, die tiberwiegende Mehrzahl war aber 



i3. Jahrg. 7. H e f t  Untersuchungen tiber den Ertrag der Gartenkresse. 157 

rein diploid. Ein nur aus wenigen Pflanzen be- 
stehender Stamm erwies sich als rein tetraploid. 

Infolge der starken Neigung der meisten te- 
traploiden Stiimme der Gartenkresse, ihre Chro- 
mosomenzahl herunterzuregulieren, werden vom 
Frtihjahr 1941 an nur noch die beiden St~imme, 
die in den beiden letzten Jahren keine Neigung 
zum Herunterregulieren der Chromosomenzahl 
gezeigt haben, weiter vermehrt. Ferner soll auch 
noch eine durch ihre Fertilit~it sich ganz beson- 
ders auszeichnende Einzelpflanzennachkommen- 
schaft vermehrt werden. Wir hoffen, aus diesem 
Material, u. U. mit Hilfe noch neu herzustellen- 
der polyploider St~imme, tetraploide }~resse- 
stiimme zu erhalten, die keine Neigung haben, 
ihre Chromosomenzahl herunterzuregulieren, 
und die gleichzeitig eine den normalen Kresse- 
pflanzen einigermaBen angen/iherte Fertilit/it 
besitzen. 

Das yon der weiteren Vermehrung ausge- 
schlossene tetraploide Saatgut wurde fiir eine 
Reihe uns wichtig erscheinender Versuche be- 
stimmt. Wichtig erschien u. a. die Feststellung 
des Ertrages' getriebener diploider und tetra- 
ploider IZresse. Es werden in diesem Falle die 
Keimbl~itter mit h6chstens 1--2 Folgebl/ittern 
geerntet. Das diplode Saatgut, das hierbei ver- 
wendet wurde, stammte yon dem im Winter 
1938/39 aus den verschiedenen Stiimmen ausge- 
schiedenen diploiden Saatgut ab. Hier wie bei 
dem tetraploiden Saatgut wurde das aus den 
verschiedenen Stiimmen kommende Samen- 
material zusammengeworfen, um m6glichst 
gleichartige Populationen zu erhalten. Das IOOO- 
Korngewicht der diploiden Samen betrug 1,85 g, 
das der tetraploiden Samen 2,43 g. 

Die Samen wurden in drei 48 : 32 cm grogen 
Pikierk~isten ausgelegt. In jedem Kasten wurden 
je vier 32 cm lange, etwa 5 cm voneinander ent- 
fernte Reihen diploider und vier Reihen tetra- 
ploider Kresse ausgesiit. Die Pikierk~isten wur- 
den in einem geheizten Gew/ichshaus unterge- 
bracht. Die Aussaatst/irke wurde variiert: In 
einem Kasten erhielt jede Reihe 2oo Korn, in 
einem anderen 35o Korn und in einem dritten 
wurden 5oo Korn je Reihe ausgelegt. Geerntet 
wurden zun~ichst die beiden iiuBersten Reihen 
jedes Kastens, und im gleichen Sinne wurde auch 
bei den weiteren Ernten verfahren. Bei jeder 
Ernte wurde zun~chst das Frischgewicht der 
gesamten Pflanzen einer Reihe, dann die Zahl 
der geernteten Pflanzen und schlieglich das 
Trockengewicht bestimmt. Die zweite Ernte 
(28. Mfirz) und vielleicht auch noch die dritte 
Ernte (2. April) entsprachen etwa dem Ent- 
wicklungsstadium, in dem die von Handels- 

giirtnereien getriebene Gartenkresse geerntet 
.wird und zum Verkauf gelangt. 

In der Keimungsgeschwindigkeit liel3 sich 
zwischen den diploiden und den tetraploiden 
Pfl/inzchen kein merklicher Unterschied naeh- 
weisen. Bald nach der Keimung zeigten sich 
jedoeh sehr deutliche Unterschiede zwischen den 
DiplQiden und den Tetraploiden. Die tetra- 
ploiden Keimpflfinzehen waren gr613er und be- 
sagen ein wesentlich dickeres Hypokotyl,  gr6- 
13ere, breitere, dickere und dunkler gef~irbte 
Kotyledonen, ihr Aussehen war wesentlieh iippi- 
ger und saftiger als das der diploiden. Der Senf- 
61gehalt der Tetraploiden war erheblich geringer 
als der der diploiden. Hier/iber wird an anderer 

y f ,  

Abb. 2. Diploides (links) und  gleichaites tetraploides (rechts) Keim- 
pf1~inzehen der Gartenkresse, 

Stelle berichtet werden.) Ein weiteres giinstiges 
Merkmal, in dem sich die diploiden und die te- 
traploiden I~ressepfl~inzchen unterschieden, war 
die Standfestigkeit. W/ihrend sich die diploiden 
Reihen beim Giel3en in der Regel auf die Seite 
legten und l~ingere Zeit brauchten, bis sie sich 
wieder aufgerichtet hatten, blieben die tetra- 
ploiden stets aufrecht. Die Gefahr des Ver- 
schmutzens der Keimbl~ttchen war daher bei 
ihnen geringer als bei den Diploiden. 

Tabelle I und Abb. 3 und 4 geben das Ergebnis 
der Ertragsbestimmungen wieder. Es geht daraus 
deutlich der h6here Frisch- und Trockensub- 
stanzertrag der Tetraploiden hervor. Der Frisch- 
substanzertrag der Tetraploiden verh~ilt siclx im 
Durchschnitt s~imtlicher Versuche zum Frisch- 
substanzertrag der Diploiden, wenn dieser gleich 
I gesetzt wird, wie 1,34: I, er liegt also um etwa 
ein Drittel h6her. Vergleicht man den Trocken- 
substanzertrag der Tetraploiden und der Di- 
ploiden, so erh~ilt man, wenn man wieder den 
bei den Diploiden gefundenen Wert gleich I setzt, 
das Verh~iltnis 1,2 : I. Der TrQckensubstanzertrag 
liegt also bei den TetraplQiden nur um 1/5 h6her 
als bei den Diploiden. Die Ursache dieses ge- 
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ringeren Ansteigens der Trockensubstanzertr~ige 
der Tetraploiden gegeniiber den Frisehsubstanz: 
ertrtigen ist in dem h6heren Wassergehalt der 
Tetraploiden zu suchen. Dieser betr/igt bei den 
Diploiden 92,41%, bei den Tetraploiden 93,68 % 

~.~ .  ~:~. zay. "/. Z3~L. Z~ i N .  7. 23~.. Z8. ZIK  7. 
gmle#Mez 

Abb. 3. Frisch- und Trockensubstanz yon 200, 350 und 500 in 32 cm langen Reihe~ 
ausgestiten diploiden und tetraploiden KressepIltinzchen zu verschiedenea Erntezeiten. 
Der Frischsubstanzertrag der dipi0iden Pflanzen ist  durch weige, der Frischsub- 
stanzertrag der tetraploiden Pflanzen ist  d ,,rch schraffierte, die dazugeh6rigea Trocken- 

substanzwerte sind dutch schwarze Blocks wiedergegeben. 

der Frischsubstanz. Entsprechend enthalten die 
Diploiden 7,59%, die Tetraploiden 6,23% 
Trockensubstanz. Beziiglich der Trockensub- 

g_ 

d ~ .  z~. g.2g. z 2"$//s ZS. Z I g  Z Z,?.~ 2g. g./K Z 
[rnledglen 

Abb. 4. Fr_~sch-und Trockensubstanzertrag yon je 2o0 Pfi/i~lzchea diploider und 
tetraploider Gartenkresse zu verschiedeaen Erntezeiten bei verschiedener Stand- 
weite: I = 200 Samen, I I  = 350 Samen, I I I  = 500 Samen je 32 cm lange Reihe. 

Bezeichnungen wie bei Abb. 3. 

stanzgehaltes ist das Verh~iltnis der diploiden 
zu den tetraploiden Pflanzen wie x: o,82. 

Aus den angefiihrten Zahlen und den Abbil- 
dungen geht die fdberlegenheit der tetraploiden 
Sttimme gegeniiber den diploiden klar hervor. 
Der hShere Wassergehalt der Tetraptoiden kann 
in diesem Falle nur als Vorteil angesprochen 
werden. Bei Berficksichtigung aller angef/ihrten 

g/instigen Eigenschaften der Tetraploiden mfil3- 
ten diese der diploiden iKresse jedenfalls fiir das 
Treiben - -  fiber die stofflichen Leistungen der 
~ilteren Pflanzen wird an anderer Stelle berichtet 
werden - -  unbedingt vorzuziehen sein, wenn die 

Tetraploiden nicht zwei sehr unan- 
genehme Eigenschaften bes~iBen, ein- 
mal die starke Neigung, die Chromo- 
somenzahl wieder auf die diploide 
Valenzstufe herabzuregulieren, und zum 
anderen die sehr erhebliche Vermin- 
derung der Fertilit/it. Uber die Neigung 
der Tetraploiden zum Herabregulieren 
der Chromosomenzahl wurde bereits 
oben gesprochen. Die Fertilittit ist bei 
den einzelnen Te t r@oiden  ungleich 
stark herabgesetzt, die Herabsetzung 
ist jedoch stets sehr betrtichtlich, in 
der Regel geht sie fiber lO% der Fer- 
tilittit der Diploiden nicht hinaus und 
ist in zahlreichen Ftillen noch wesent- 
lich geringer. Bei einem so geringen 
Samenertrag an normal entwickelten 
Samen miigte der Preis des tetraploider~ 
Saatgutes gegentiber dem des diploiden 

erheblich ansteigen. Ob unter diesen Umstfinden 
die Mehrertr/ige und die sonstigen Vorziige der 
Tetraploiden ausreichen, um einen solchen h6- 

heren Preis auszugleichen, mul3 als 
sehr fraglich bezeichnet werden. Dazu 
kommt noch, dab tetraploide Stttmme, 
die eine Neigung zum Herabregulieren 
der Chromosomenzahl besitzen, f/ir die 
Praxis niemals in Frage kommen 
kannen. 

Durch diese beiden grogen Miingel, 
die unser tetraploides Material yon 
L e p i d i u m  s a t i v u m  bisher aufwies, ist 
das Ziel ffir die weitere ziichterische 
Bearbeitung gegeben: Es muB einmal 
versucht werden, Stttmme zu erhalten, 
die keine Neigung zum Herabregulierert 
der Chromosomenzahl besitzem Viel- 
leicht besitzen wir in den beiden 
St~immen, die in den letzten Jahren 
nicht herabreguliert haben, bereits ein 
solches Material. Die grogen Unter- 
schiede, die sich beziiglich der Fer- 

tilit/it zwischen den einzelnen Stttmmen und 
auch zwischen den Einzelpflanzen finden, 
lassen hoffen, dab es maglich sein wird, die Fer- 
tilittK der Tetraploiden erheblich zu steigern und 
der der Diploiden leidlich anzun~hern. Ange- 
sichts tier Unterschiede, die sich schon bei diesem 
Objekt bezfiiglich der Fertilittit und der Neigung 
zum Herabregulieren der Chromosomenzahl 
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Tabelle I. E r t r a g  g e t r i e b e n e r  2n-  u n d  4 n - K r e s s e  bei  v e r s c h i e d e n e r  A u s s a a t d i c h t e  
zu v i e r  v e r s e h i e d e n e n  E r n t e z e i t e n .  

I. 200 Samen je Reihe ausges~t Aussaat 14, M~irz, Aufgang 17. M~irz) 

Zahl der GeerntetePflanzen 200 Pfl. 200 Pfl. 500 Ffl. 500 Pfl. % 
Tag Valenz-geernte t .  Frisch- Trocken- Frisch- Trocken- Friseh- Trocken-Trocken-  

der Ernte stufe gewicht gewictit gewicht gewicht gewicht gewicht 
Pflanzen (in g) (in g) (in g) (in g) (in g) (in g) substanz 

23. M~rz { 

28. M~irz { 

2. April { 

7. April { 

2n 143 
4 n 16o 
2n 158 
4 n 16o 
2n I29 
4 n 161 
2n 143 
4 n 144 

2,597 
4,494 
5,355 
7,395 
5,858 

lO,592 
8,788 

12,513 

1 
1 

0,355 
O,418  

0,433 
0,638 
0,729 
o,819 

3,634 
5,617 
6,778 
9,244 
9,08 

I2,158 
12,292 
16,378 

0,328 
o,428 
0,4.50 
0,524 
0,670 
0,792 
1,oi8 
1,138 

l 

m 

i 

i 

9,03 
7,62 
6,63 
5,65 
7,39 
6,o2 
8,29 
6,55 

2. 35 ~ Samen je Reihe ausges~t (Anssaal 14. Mfi.rz, Aufgang 17. M~rz) 

Zahl der 2oo Pfl. 2oo Pfl. 35 ~ Pfi. 35 ~ Pfl. % 
Tag Valenz- geerntet. Frisch- Trocken- Frisch- Trocken- Trocken- 

der Ernte stufe Pflanzen gewicht gewicht gewicht gewieht substanz 
(in g) (in g) (in g) (in g) 

M~rz I 2n 23 . 
t 4 n 

28. M~rz ~ 2n 
t 4 n 

2. April / 2 n 
/ 4n 

7. April { 2 n 

4 n 

263 
253 
25I 
230 
227 
235 
214 
256 

Geerntete Pflanzen 
Frisch- Trocken- 
gewicht gewicht 

(in g) (in g) 

4,674 1 
7,006 1 
6,195 0,443 
9,957 o,554 
8,33o 0,559 

15,962 0,809 
12,175 0,844 
20,784 1,278 

3,562 
5,538 
4,936 
8,658 
7,338 

13,584 
IO,9O6 
16,238 

0,322 
0,422 
0,352 
0,482 
0,528 
o,688 
o,756 
0,998 

6,234 
9,692 
8,638 

15,152 
12,842 
23,771 
19,o86 
28,417 

0,564 
0,739 
o,616 
0,844 
0,924 
1 ,202  

L323 
1,747 

9,03 
7,62 
7,15 
5,57 
7,20 
5,06 
6,93 
6,15 

3. 5 ~ Samen je Reihe ausgeskt (Aussaat 14. M/*rz, Aufgang 17. M~trz) 

Tag Valenz- Zahl der GeerntetePflanzen 20o Pfl. 20o Pfl. 50o Pfl. 50o Pfl. 
Frisch- Trocken- Frisch- Trocken- Frisch- Trocken- % 

der Ernte stufe geerntet, gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht gewicht Troeken- 
! Pflanzen (in g) (in g) (in g) (in g) (in g) (in g) substanz 

Marz I 2n 2 3 �9 [ 4 n 
28. Mgtrz j 2n 

t 4 n 
2. April ~ 2 n 

[ 4 n 
7. April { 2 n 

4 n 

377 
334 
335 
246 
319 
25I 
266 
270 

8,OO 7 

8,847 
7,623 
8,777 

13,289 
14,515 
13,55o 
17,917 

1 
1 

o,58o 
o,55 o 
o,938 
o,797 
o,98o 
1 , 1 I  5 

4,248 
5,294 
4,552 
7,136 
8,332 

11,566 
1 0 , 1 8 2  

I3,272 

0,384 
0,404 
0,346 
0,448 
0,588 
0,636 
0,736 
0,826 

I O , 6 2 0  

13,235 
11,38o 
17,84o 
20,830 
28,915 
25,455 
33,I8O 

0,960 
I , O I O  

o,865 
1,120 

1,47o 
1,59 o 
1,84o 
2,065 

9,03 
7,62 
6,o5 
6,26 
7,06 
5,49 
7,23 
6,23 

1 Bei der Versuchsserie vom 23. M~Lrz wurde ein Tell der Frischsubstanz ftir andere Untersuchungen 
gebraucht. Die iibriggebliebene Frischsubstanz aus allen drei Serien wurde vereinigt und ergab ftir 
die 2n-Pflanzen 8,97 ~ g, ftir die 4wPfianzen 13,474 g. Die Werte ftir die Trockensubstanz betragen 
o,8o98 und 1,o273 g. 

finden, und angesichts der durchaus normalen 
Fertilit~it autopolyploider  Rassen, die wir aus 
der Na tu r  kennengelernt  haben, bei denen auch 
ein Herabregulieren der Chromosomenzahl  zum 
groBen Tell h6chstwahrscheinlich nicht  auftri t t ,  
kann  angenommen werden, dab die Gewinnung 
vollfertiler, konstant  tetraploider Sippen dureh- 
aus im Bereich der M6gliehkeit liegt. Ob sich 
dieses Ziel allerdings in absehbarer  Zeit und mit  
dem heute vorliegenden Material verwirklichen 
lassen wird, 1gilt sich heute noeh nicht  sagen. 

Es muB ferner dahingestellt  bleiben, ob der gr6- 
13ere Er t rag  der Tetraploiden dann noch erhalten. 
bleibf, wenn es gelingt, voIlfertile tetraploide 
St~imme zu erhalten. Denn wir wissen heute 
IlOCh nicht, ob das h6here IOOO-I<orngewicht d e r  
tetraploiden Samen, das sicherlich zu einem. 
grogen Tell die Ursache des h6heren E r t r a g e s  
der tetraploiden Pflanzen ist, unmit te lbar  eine 
Folge der Polyploidie ist, oder ob es yon d e r  
erheblichen Verringerung der Fertilitfit herr/ihrt ,  
durch die der verringerten Zahl yon Sanlen eine, 
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erheblich hfhere Menge yon Reservestoffen zur 
Verfiigung steht, als dies bei den wesentlich 
zahlreicheren diploiden Samen der Fall ist, oder 
ob schliel31ich beide Faktoren an der Vergr613e- 
rung der Samen mitwirken. Sollte aber die Ver- 
ringerung der Samenzahl eine Rolle bei der Zu- 
nahme des Samengewichtes spielen, so wtirde 
dieses bei Erhfhung der Fertilit~it der tetraploi- 
den Pflanzen vermutlich wieder entsprechend 
abnehmen. Damit  aber wtirde der Hauptvorteil ,  
den die Tetraploidie bei der getriebenen Garten- 
kresse hat, der um etwa ein Drittel hfhere Ertrag,  
vermindert  oder gar ganz aufgehoben. Die Tat-  
sache, dab sich unter einer so betr~chtlichen Zahl 
yon tetraploiden Ausgangsstfimmen nur zwei 
wahrscheinlich nicht herabregulierende St/imme 
und eine leidlich fertile Pflanze fanden, zeigt, 
wie notwendig es ist, bei der Polyploidieztichtung 
yon einem m6glichst grol3en und genetisch 
mfglichst uneinheitlichen Material auszugehen. 

Die angefiihrten Tatsachen und Erw~igungen 
zeigen, dab im Falle der Gartenkresse und - -  wie 
bereits angedeutet - -  auch bei zahlreichen an- 
deren Kulturpflanzen von der Autopolyploidie 
keineswegs in kurzer Zeit grol3e Erfolge zu er- 
warren sein werden. Entgegen den meist sehr 
optimistischen Erwartungen, die in der ersten 
Zeit nach der Entdeckung der Wirkung des 
Colchicins auf die Polyploidie gesetzt wurden, 
glauben wir heute, dab van diesem neuen Weg 
der Pflanzenziichtung wohl einmal wertvolle 
Erfolge zu erwarten sein werden, dab es in der 
Regel aber wohl einer recht betr~ichtlichen Zeit 
intensiver Arbeit bediirfen wird, um aus dem 
durch die Colchicinbehandlung erhaltenen Roh- 
material  brauchbare polyploide Zuchtst~imme zu 
erhalten. Unter diesen Umst~nden erscheint es 
wenig angebracht, die Autopolyploidie als 
Zfichtungsmethode Privatziichtern zu empfehlen, 
die nicht im Besitze eines eigenen Forschungs- 
laboratoriums sind. Es dtirfte vielmehr zun~ichst 
nach Aufgabe der Forschungsinstitute sein, die 
gtinstigen und die nachteiligen Wirkungen der 
Autopolyploidie bei unseren Kulturpflanzen 
klarzulegen und Wege zu suchen, um polyploide 

St~imme ohne ungiinstige Eigenschaften zu er- 
halten. Dies gilt fiir die Allopolyploidie ill glei- 
chem MaBe wie Iiir die Autopolyploidie. Es ist 
in der letzten Zeit zwar yon SCHLOSSER und yon 
PIRSCI~LE die Erwartung ausgesprochen worden, 
dab wir von der Allopolyptoidie wesentlich gtin- 
stigere Ergebnisse erwarten diirften als yon der 
Autopolyploidie, aber angesichts der doch noeh 
sehr geringen Zahl an experimentell hergestellten 
und auf ihre Leistungsffihigkeit geprtiften Allo- 
polyploiden und vor allem angesichts der Ergeb- 
nisse, die solche Leistungspr/ifungen gehabt 
haben - -  man denke nur an die Weizen-Roggen- 
Bastarde - - ,  wird man wohl gut tun, auch auf 
die Allopolyploidie keine iibertriebenen Erwar- 
tungen zu setzen. Auch bier wird man Fertili- 
t~its-, Ertrags- und Qualit~tsbestimmungen ab- 
warten miissen, bis man fiber den Wert  der ein- 
zelnen Allopolyploiden und ihre Verbesserungs- 
und Entwicklungsm6glichkeiten durch die 
Ziichtung ein endg/iltiges Urteil wird f/illen 
k6nnen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  Der Ertrag diptoider 
und tetraploider Populationen der Gartenkresse 
wurde iln Treibversueh geprtift. Der Frisch- 
substanzertrag der Tetraploiden war mn etwa 
ein Drittel, ihr Trockensubstanzgehalt um etwa 
ein Fiinftel hfher  als die entsprechenden Werte 
der diploiden Pflanzen. Die tetraploiden St~mme 
zeigen in der Regel eine wesentlich herabgesetzte 
Fertilit~it und eine starke Neigung zum Herab- 
regulieren der Chromosomenzahl auf die diploide 
Zahl. Unter einer groBen Zahl yon Ausgangs- 
st~mmen konnten zwei gefunden werden, die 
offenbar nicht zum Herabregulieren der Chro- 
mosomenzahl neigen. Es wurde ferner eine te- 
traploide Einzelpflanze mit beachtlich hoher 
Fertilit~it entdeckt. 
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Die Pflanzenztichtung hat in Deutschland von 
Beginn an M~innern der praktischen Landwirt- 
schaft starke Anregungen und F6rderung zu 
verdanken. Erinnern wir nur all WILHELM 
RIMPAU und F. v. LOCHOW, obwohl eine stat t-  
liche Zahl yon Namen roller Klang angef/ihrt 
werden mtiBte ! Wissenschaftliche Pflanzen- 

zfichtung hat sich nicht zuletzt aus den Erfolgen 
der praktischen Zuchtarbeit  heraus entwickelt. 
Die Zeiten allerdings, in denen durch einfacbste 
Methoden, z. B. durch Selektionsziichtung allein, 
groBe Erfolge erzielt werden konnten, sind vor- 
fiber. Pflanzenziichtung ist Ztichtungsforschung 
geworden, und nur die Anwendung wissenschaft- 


