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Tabakpflanzen mit gefiillten Blfiten durch Artkreuzungen erhalten. 
Von D o n t s c h o  Kostoff .  

(Mit 3 Textabbildungen.) 

In meiner langj/ihrigen Arbeit fiber die Art-  
kreuzungen in der Gat tung Nicotiana habe ich 
hin und wieder Aufspal tungsprodukte  beob- 
achtet ,  welche gef/illte Blfiten hatten.  Solche 
Formen habe ich in nachfolgenden Generationen 
von den Rfickkreuzungen der St rukturbas tarde  
(N. rustica, var. humilis • N.  tabacmn var. 
sanguinea) • N.  tabacum var. macroph),Ila [(N. 
solani/olia • N.  raimondii) • N.  panicltlala] 
• N. paniculala usw., besonders viele Ft,rmen 
aber habe ieh yon den Rfickkreuzungen der 
numerisehen und Strukturbas tarde  ',iN..~4auca 
(n = 12) • N.  langsdor//ii (n ~ 9)! • N. san- 
derae (n : 9)I X N, sanderae (n ~ 9) erhaltcn. 
Zwei Nicotiana sanderae /ihnliche Formen yon 
der letzten Kreuzung werde ich hier beriicksich- 
tigen. Die Natur  der anderen Formen yon der- 
selben Kreuzung ist noeh nieht genau tmter- 
sucht. Ich werde aueh hier eine N. paniculata 
/ihnliehe Form von clef Kreuzung ~,[N. solani- 
/olic~ (n -~ I2) • N.  raimondii (n ~- I2)j X N. 
paniculata (n : I2)', • N.  paniculata (n --  12) 
in Bet racht  ziehen. 

i. N. s a n d e r a e  v i o l e t t r o t e  h e t e r o c h r o -  
m o s o m i g e  P f l a n z e n  m i t  g e f i i l l t e n  B l f i t e n .  

Diese Pflanzen sind violettrote Nicotiana 
sanderae-Typen. Die Stengel der Staubbl/i t ter 
sind in sekund~re Korollabl/itter umgewandelt .  
Manche v o n d e r  letzteren bilden gew6hnlich an 
der Spitze deformierte Antheren,  geffillt mit  fast 
normalen Pollenk6rnern (8o--9o % normal), l)as 
pr imfre  Korolla, Fruchtknoten,  Pistill, Narbe 
und alle anderen Blfitenorgane sind m~rmal. 
Wenn man solche Pflanzen selbstbestiiubt, so 
erh/ilt man in der folgenden Generation: 
I. normale Pflanzen, 2. Pflanzen mit  sekund/iren 
Korollabl/itter, die hin und wieder an der 
Spitzeregion defornfierte Staubbl/i t ter bilden 
wie die Elternpflanzen, und 3. Pflanzen mit gro- 
Ben sekund/iren Korollabl/ittern ohne Staub- 
bl/itter (m/innlich steril). Das Verhfltnis zwi- 
schen diesen drei Formen war ungef/ihr wie 2 : 3 : I 

(beobachtete Zahlen waren 28 :43 : I5 ) .  Wenn 
man die El ternform mit Pollen von normalen 
N. senderae-Pflanzen kreuzt,  so erhfilt man nor- 
male und den Eltern ~ihnliche Pflanzen in einem 
Verh/iltnis yon etwa z : I ,  was die Ffillung anbe- 
langt. Das letztere Verh/iltnis ist leicht naeh dem 
monofaktoriellen Mendelschen Schema F / : / / z u  
erkl/iren, indem man annimmt,  dal3 die geffillte 
Form, welche Staubbl/itter an den sekund/iren 
Korollabl/itter hat, die genetische Formel F~ 
hat  und die normalen N. Sanderae-Pflanzen - - / / .  
Write dies richtig, dann mfil3ten wir ans ta t t  des 
obigen Verh/iltnisses 2 : 3 : I das Verh~iltnis 
I / / :  2 f ' /  : I F F  erhalten, indem die letzte Form, 
d. h. die m/innlich sterile Form, mit grol3en se- 
kund/iren Korollabl/ittern homozygot  w/ire. 
Sind aber diese Pflanzen wirklich homozygot?  
Um diese Frage zu beantworten,  haben wir sie 
mit  normalen N. sanderae gekreuzt.  So erhal- 
tone Nachkommenschaf t  war ausschliel31ich von 
den Typen mit sekund/iren Korollabl/ittern, 
welche hin und wieder gew6hnlich in der 
Spitzenregion deformierte Staubbl/it ter hatten.  
Dieses Resultat  zeigte doch, dab die selbsterile 
Form, welche FF-Formel  hat, mit  grogen se- 
kund/iren Korollabl/ittern ohne Staubbl/i t tern 
homozygot  ist. 

Wie kann dann das Verh/iltnis 2 : 3 : I  erkl/irt 
werden? Am wahrscheinlichsten ist eine relative 
Hemnlung des Wachstums der F-Pollenschl/iuche 
in bezug auf /-Pollenschl/iuche anzunehmen,  
welche das Verh/iltnis von I : 2 : I zu 2:3 : I ge- 
schoben hat. Gibt es aber manche cytologische 
Anhal tspunkte ,  welche die Differenz zwischen/-  
und F-Gameten  charakterisieren k6nnen? Um 
diese Frage zu beantworten,  habe ich Azeto- 
karminsehmierpr~iparate w)n den deformierten 
Antheren,  welche an den sekund/iren Korolla- 
bl~ittern von F/-Pf lanzen gebildet waren, ange- 
fertigt. 

Wfihrend der ersten meiotischen Teilung traten 
gew6hnlich acht Bivalente mit  gleichen Kom- 
ponentchromosomen und ein Paar  mit unglei- 
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then (naeh der Gr6Be) Komponentchromosomen. 
Ein heterochromosomiges Paar w)n einer meio- 
tischen Metaphase ist in Abb. ~ B gezeiehnet. 
])as hetemci~romosomige Paar von f6nf ver- 
schiedenen Pollenmutterzellen (PMZ.) ist in 
Abb. t C gezeichnet. 

Woher stammt aber dieses heterochromoso- 
mige Paar? Sind die ('hromosomcn der Eltern- 

A B d 

Abb. L A. E r s t e  M~taphase in einer Po!lenmutterzel le  (PMZ.) yon 1,',- 
B a s t a r d  Nico~ia~a glauca (n := *e) : N. hu~gsdorHii (n = 9) m i t  drei 
B iva len ten ,  eilw davoll  [st aus tlltgleichell NoH1Donelttchrolilosoillel/ 
zusammengese tz t .  B.  PMZ. vei l  N, sauderac, Yiolet trote,  hetero-  
chromosonli~e Pf lanz(  n l i t  gef i i l l t (n  Bititel~ wfihreltd der  ers ten Meta- 
phase ;  das  heterochromosomige B iva len t  ist  ~mr gezeichnet .  C. Hete-  
rochrolixosomige Bivalent (m \ o n  hinf  verschiedenea PMZ. Veil (if'r- 

Metaphase zu ersehen sind (Abb. i A). i)ie 
Morphologie der Chromosomen yon N. sanderew 
ist auch verschieden w m d e r  der N. glauca.: 
sic ist auch in man(hen Beziehungen verschiedcn 
yon der ~'[orphologie der Chrt)mosomen der A'. 
langsdor//ii-Pflanzen (Abb. 2). l). h., dal3 man dic 
Heterochromosomie welter yon X. glaucc~ • :V. 
langsdorj/ii zu (N. gla, uc~ • N. lau~sdor//ii) 
• N. sauderae-Bastarden {ibertragen kann, und 
weiter von diesem zu [(N. glauca :~ iN'. la.n:4s- 
dor//ii) • N. sanderae X N. sa, nderae usw. 

e. N. sa.uder~e ro t e  P f l a n z e n  
mi t  ge f i i l l t en  Bl i i ten.  

Um die Frage zu beantworten, ob das Merkmal 
gef/illte Bl~ten in N. sc~nder~e-Typen auch i~ 
anderen Fiillen mit Heterochromosomie zu ver- 
binden ist, habe ich noch eine Form yon derselben 
Kreuznng, eine Schwesterform der oben l~e- 

svll~m, (F,-, PflaHze. 

arten morpl~ologisch gleich? I)iese Frage habe 
ich vor lange.i~l (Kos:rolq, *935, I()38) sehon be- 
antwortet. Eine voI~ den Urelternarten ist 
:\:icotiauc~ g, la.uca. (-u = r2) trod die andere ist 

I 
Abb. 3. L i nks :  Dre i  ge iu l l te  Bl i i ten  you N. panicutata. Rechts :  Elm: 

k b b .  e. Obell :  & r  somat is (he  ([lrolilOSolHetlsatz veil  ;\r langsdor/jii. 
is t  gezeichnet ,  l, Jntetl: tier sonlatischl,  ChrotnosonlcBsatz von  N.  glauca 
is t  gegeben;  nur  H Chrotnosomcn sind gezeichnet ,  da  der  zw61fte wie 
t ier f i infte,  sechste und  s iebente  (veil l inks linch re~hts) morphologisch 

;masieht. 

N. langador//ii (n 9)- l)iese zwei Arten haben 
morphologisch verschiedene Chromosomen, was 
aus Abb. z zu ersehen ist. In dieser Abbildung 
habe ich oben den Chromosomensatz der Art 
N. langsdor//ii (n ~) und unten der Art N. 
glauca (*z ~e) angegeben. Veto N. glauca- 
Chromosomensatz sind nut ~, Chromosomen ge- 
zeichnet, da das zw61fte morphologisch fihnlich 
dem fiinften, seehsten und siebenten (yon ]inks 
nach rechts) ist. Viele Chromusomen von N. 
glauc~ konjugierten mit man(hen wm N. h~ngs- 
dorffii w:&hrend der ersten meiotischen Tcilung 
(K()STOl;F 1935, I938 ) und bilden sehr ~fft Biva- 
lent( Veil nngleiehen Komponentchronlosomen, 
welehe sehr deutlich wiihrend der sptiten ersten 

Bltite von der  homozygot ischen,  maml l ich  s ter i len  N. xanderae-Pilauz,,, 
mit  groBon uml breitc, n s~'kun(i~iren ] , :orol lablMtern.  

schriebenen heterochromosomigen, cytoh)giscll 
untersucht. Obwohl sic, wie (tie oben he- 
schriebene, gefiillte Bliiten mit sekundihcn 
Korollabl:~ttte n hatte, welche in der Spitzen- 
region oft deformiertc Antheren bildeten, und 
welehe naeh der Sebstbest/iubung in der n~tchsten 
Generation neben dem Elterntypus noeh normale 
Typen und m~innlich sterile Typen mit gefiillten 
Bliiten gaben, batten sie kein heterochromoso- 
miges Paar. Ieh konnte wenigstens kcin 
solches feststellen. Die erste Pflanze wm diestmt 
Typus hatte dunkelrote B16ten. Sie war amh 
heterozygot (F/). Sie spaltete aber in einclll 
VerMiltnis sehr nahe der I :z : i (z 7 : 58:3o), ~,~ 
dab hier yon einer setektiven Fertilitation nicht 
die Rede sein k6nne. I)ie Kreuzungvn, welch,. 
mit Pollen yon den normalen .\. sa, ndero.,' :tut 
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die Pflanzen mit  gef/illten B1/iten durchgeffihrt 
waren, gaben ein gutes I : I-Verh/iltnis,  yon nor-  
malen und  gefiillten Pflanzen, welche auch nach 
dem monohybr iden  Mendelschen Schema erkl/irt 
sein k6nne,  indem die rote Pflanze mi t  gefiillten 
Bliiten, von welcher die sekund/iren t(orolla- 
bl/i t ter deformierte Staubbl / i t ter  in der Spitzen- 
region bildeten,  eine genetische Formel  F~ haben 
mfissen. 

Es t ra ten  noch einige N. sanderae-Typen mit  
geffillten Blti ten auf. Sie sind aber noch nicht  
cytogenetisch genau untersucht .  

3. N. p a n i c u l a t a - T y p e n  m i t  g e f i i l l t e n  
B l f i t e n .  

Alle bis je tzt  un te rsuchten  Pflanzen sind 

m/innlich steril. Die Ffil lung zerspaltete sehr oft 
rite R6hre des Korollas (Abb. 3). Kreuzungen von 
geftillten Pflanzen • normale N. paniculata-Pflan- 
zen gaben sehr verschiedene Aufspal tungsver-  
h/iltnisse (I n :  I g, I n ." 5 g, 2 n : 3 g In = normal ,  g = 
gefiillt]). Da die geffillten gew6hnlich keine Staub-  
bl/itter bilden, habe ich das Meiosis nicht  unter -  
stlcht. Meiosis in den Embryosackmut te rze l len  
bietet  manche Schwierigkeiten. Die cytogene- 
tische Na tu r  dieser Ffillung ist bis je tzt  noch 
nicht  genau gekl/irt. 
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Allgemeines, Genefik, Cytologie, Physiologie. 
Hybridisationsversuche zwischen der Karausche und 
der Kultur- und Wildform des Karpfens. Von E. 
A. HOCHLINA. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 30, 
655 (1941). 

Die Nachkommen aus Kreuzungen yon verschie- 
denen Karpfen- und Karauschenformen, durch 
ktinstliche Befruchtung gewonnen, wurden unter- 
sucht. Die m/~nnlichen Karpfen-Karauschen- 
bastarde waren steril. Die VVeibchen legten zwar 
Laich ab, aber seine Lebensfghigkeit war gering. 
Auch bei anderen Hybridenkreuzungen ergaben 
sich Verluste, deren H6he im einzelnen angegeben 
wird. Die LIberwinterung der Hybriden ffihrte 
ebenfalls zu Verlusten, und zwar bei dreifachen 
l-Iybriden 35,3 %, bei Goldhybriden 7o%, bei 
Teichkarpfen ioo%. Ferner sind die Wachstums- 
intensit/~t und einige morphologische Merkmale 
untersucht. Zum SchluB werden einige Schluf3- 
folgerungen ffir die Teichwirtschaft gezogen. 

Schnakenbeck (Hamburg). ~ ~ 
Die Nachkommens�9 des tetraploiden Antirrhi- 
hum majus Sippe 50. Von J. STRAUB. Ber. dtsch. 
bot. Ges. 59, i i o  (I94I). 

Eine eutetraploide Pflanze aus der t: a einer Col- 
chicin-induzierten tetraploiden der Sippe 5 ~ yon 
Antirrhinum majus wurde geselbstet. Von den 
Nachkommen waren 77.% gut pollenfertil und 
wurden deshalb ebenfalls als eutetraploid ange- 
sehen. Die cytologische Untersuchung der restlichen 
Pflanzen ergab, dab diese aneuploid waren, bei 
einigen 32chromosomigen Pflanzen, die gefunden 
wurden, hielten sich offenbar zus/itzliche und feh- 
lende Chromosomen die V~'aage. Die meisten Aneu- 
ploiden wiesen Dreier- und Ffinferkonfigurationen 
in der Meiosis auf. Eine 27chromosomige Form 
(4n- -5)  kam bisher nicht zum Blfihen. Es wurden 
mehr Pflanzen mit fiberz/~hligen als mit fehlenden 
Chromosomen gefunden. Der Prozentsatz an Aneu- 
ploiden in der Nachkommenschaft der Tetraploiden 
war etwa ioomal so grog als der an (2n + t)-Typen 
in diploiden Nachkommenschaften. Die Formen- 
mannigfaltigkeit innerhalb der Aneuploiden der 
tetraploiden Stufe ist sehr grol3, wie an Hand von 

Blfitenbildern gezeigt wird. In der Wfichsigkeit 
unterscheiden sie sich nicht wesentlich yon den 
Eutetraploiden. Bei einigen Formen wurden deut- 
liche Unterschiede im Blattgrfin bemerkt. Unter- 
suchungen an weiteren Generationen sollen darfiber 
Aufschluf3 geben, ob das Colchicin-induzierte An- 
lirrhinum maizes der Sippe 5 ~ sich, analog zu den 
angenommenen Verh/tltnissen bei natfirlichen kon- 
stanten Polyploiden, die Erzeugung aneuploider 
Formen ,,abgew6hnt". Gruber (Mfincheberg). ~ ~ 
�9 Wege zur Polyploidie. Eine Anleitung zur Her- 
stellung yon Pflanzen mit Riesenwuchs. Von 
J. STRAUB. I2 Textabb. 27 S. ]3erlin-Zehlen- 
dorf: Gebr. Borntraeger 1941. RM. 2.--. 

Die moderne Pflanzenzfichtung mug bestrebt 
sein. die Erkenntnisse und Methoden der l~2rblich- 
keitsforschung weitgehend ffir sich auszuwerten. 
]~2ine M6glichkeit, dies zu tun, liegt in der Aus- 
nutzung kfinstlich erzeugter Polyploidformen, 
durch (tie die Kombinationszfichtung auf eine 
breitere Basis gestellt werden kann. Verf. hat es 
sich in seiner kleinen Schrift zur Aufgabe gemacht, 
(lie Praxis der Ausl6sung polyploider Fornlen von 
Blfltenpflanzen darzustellen. - -  Man kennt  drei 
experimentelle Metboden von polyploiden Formen: 
Die Regenerationsmethode von H. V~:inkler, sie 
ist die /~lteste und dtirfte ffir die Praxis kaum oder 
nu t  in besonderen F/tllen in Frage kommen, sodann 
die Temperaturmethode yon Randolph und 
schlie/31ich die Colchicinmethode von Blakeslee. 
Diese ist die jfingste Methode, die sich aber aul3er- 
ordentlich stark fiberall durchgesetzt hat, denn sie 
ist verh/tltnism/~gig leicht anzuwenden. Bei ihr 
mug daffir gesorgt werden, dab solche Gewebe, die 
sich in m6glichst lebhaftem Teilungswachstum be- 
finden, also keimende $amen, Sprol3spitzen yon 
Jungpflanzen oder austreibende Knospen der Be- 
handlung unterworfen werden. Dazu ist es not- 
wendig, den behandelten Objekten die gfinstigsten 
Entwicklungsbedingungen zu bieten und die grin- 
stigste Jahreszeit ftir die Behandlung auszuw~thlen. 
Um eine zu heftige Colchicineinwirkung, die sch/~d- 
lich wirken wfirde, zu vermeiden, mul3 dureh Varia- 
tion der Wirkungszeit bei gleichbleibender Col- 
chicinkonzentration der ffir die betreffende Pflanze 


