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Untergrund reichlich violett punktiert), die, wie 
gesagt, wohl die h6chsten Ertr~ge unter allen 
Linsell gibt. Gel~nge es, die Ilachsamige grs. 
Heller-Linse oder wenigstells die mgrs. Kyff- 
h~user-Heller-Linse dieksamiger zu machen und 
dadurch das Samengewicht zu erh6hen, dann 
w~ire vielleicht eine noch weitere Ertragsteige- 
rung der marktgiingigsten Form zu erzielell. 
Diesbezfigliche Yersuche sind bereits im Gange, 
doch kann das gesteckte Zuchtziel erst in 
einigen Jahren erreicht werden. Bisher sind 
wenigstens durch meine Bastardierungen der 
grs. Heller-Linse mit der sehr kleinen dick-fund- 
lichen Abessinischen Linse homozygotisch orange 
gelb-samige Bastarde mit mittelgrol3en etwas 
dickeren Samen erzielt wordell, die zu dem friih- 
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reifer als die grs.-Heller-Linse sind und diese an 
Ertrag in ~ihnlicher Weise wie die Kyflh~user- 
Heller-Linse zu fibertreffen scl~einen. Diese 
Bastarde wurden bereits auch rnit der ertrsg- 
reichen Puy-Linse gekreuzt und wurde das Ge- 
lungensein der Bastardierung dutch die Ver- 
iinderung der hellen Kotyledenenfarbe der Puy- 
Linse in Orangefiirbung festgestellt. 
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lJber das Fertilwerden autoploider Leinsippen. 
Von L u d w i g - A r n o l d  S c h l b s s e r ,  Kleinwanzleben. 

In den meisten Fiillen stellt die Vermehrung 
der Chromosomenzahl ffir eine Pflallze einen 
sehr schwerwiegenden entwieklungsphysiolo- 
gischen EingrifI dar. Bei neugeschMfenen auto- 
ploiden Sippen treten nicht nur mehr oder we- 
niger deutlieh erkennbare Gestaltungsunter- 
schiede und gleichermaBell quantitative und 
qualitative Abwandlungen des Entwicklungs- 
ablaufes auf, vielmehr zeigen sich fast immer 
St6rungen im Bereich der Keimzellbildung und 
Befruchtung. Diese St6rungen im Entwick- 
lungsablauf Iinden dann ihren Ausdruek ill 
meist stark herabgesetzter Fertilit~it. Diese Vor- 
giinge k6nnen sehr verschiedene Ursachen haben. 
Sie k6nllen einmal rein geniseher Natur sein. 
Es ist j a  seit langem -con vielen autoploiden 
Sippen bekannt, dab die Reifungsteilungen, so- 
wohl der Pollen- als auch der Embryosack- 
reifung, besollders bei lleugeschaffenen tetra- 
ploiden Formen sehr viel labiler sind als bei den 
entsprechenden diploidell Ausgangssippell. Oft 
kommt es infolge yon unregelmii!3igen Paarungen 
und yon Nicht-Trenllen yon Chromosomen zur 
Bildullg roll Pollen mit unbalallzierten Chromo- 
somensiitzen, der zu einem unterschiedlich hohen 
Prozentsatz morphologisch unregelmgl3ig lind 
befruchtangsunf~ihig ist. DaB die Eireifung oft 
ebenso labil ist wie die Pollenreifung Ulld auf 
geringe Umweltschocks heftig reagiert, hattell 
mir f r f iherschon Untersuehungen an tetra- 
ploiden Wildtomatensippen gezeigt. Neben 
diesell mehr genisch bedingten St6ruungen 
kommell aber auch solche mehr elltwicklullgs- 
physiologischer Natur vor. Dabei halldelt es 
sich in erster Linie ganz allgemein um teilweise 

empfindliche St6rungen des im diploiden Sta- 
dium physiologisch sehr rein abgestimmten 
Pollenschlauch-GriffelsystCms. Keimungsver- 
hiiltnisse des Pollens und Konzentration des 
Narbellsekretes, Pollenschlauchwachstnm und 
Morphologie und osmotische Verhiiltnisse des 
Griffelgewebes, sowie Lebensdauer des Griffels 
garantieren den sicheren Ablaui des ]~effnch- 

�9 tungsvorganges. Anders bei nengeschaffenen 
Tetraploiden. Hier k6nnell erschwerte Keimung 
des Pollens, auch bei balanziertem Gencm, ge- 
iindertes Pollenschlauchwachst~m, abgewan- 
delte Griffelgesialt ulld Festigkeitsunterschiede 
im Griffelgewebe, ~nderungen im Gefiille des 
osmotischen Wertes die Befruchtung erschweren 
oder gar unm6glich machen. Welche Sehwierig- 
keiten im Extremfall auftreten k6nnen und wie 
kompliziert iiare ~berwindm~g dureh das Experi- 
ment sein kann, zeigten Untersuehungen yon 
BUCHHOLTZ und BLAI<BSLEE und Mitarbeitern(i) 
fiber das Pollenschlauehwachstum verschiedener 
Hetero- und Polyploidellkreuzungell bei I~afura 
und Beobachtungen an reziproken Kreuzungen 
yon di- und tetraploidellWildtomatensippen yon 
SCI~L6SSE~ (5). 

In seiner zusammenfassenden kritischen Wfir- 
digung der Bedeutung der Polyploide Ifir die 
Pflanzenzucht kornmt I~IJDORF (4) anf Grulld 
der bisher vorliegellden ErgebI}isse zu dem 
Schlul3, dab ,,die Ziichtung autopolyploider 
Kulturpflanzen aus diploidell auf grol3e Schwie- 
rigkeiten st613t, so lange wir llieht erkannt 
haben, wie die Natur zu fertilen autopoly- 
ploidell Formen gelangt ist". Es werden eine 
Anzahl yon F~illen angefiihrt, bei denell Tetra- 
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ploide merkliche Wfichsigkeitssteigerungen zur 
Folge batten, - -  Melilotusformen, Poa fertilis, 
u .a .m.  Allerdings machen sigh bei vielen 
tetraploiden Sippen neuhergestellter Kultur- 
pflanzen mehr oder minder starke Fertilitfts- 
st6rungen bemerkbar, die natiirlich bei solchen 
Formen, die um des Samenertrages wegen kulti- 
viert werden, besonders nachteilig sind. RUDORF 
schreibt, ,,bei Gerste, Roggen, Lein, gelben 
Senf, Tomaten befriedigen die Ertr~ige der Poly- 
ploiden wegen schlechter Fertilitft nicht". Im 
folgenden soll fiber einige Versuche berichtet 
werden, in denen anfangs hoehgradig sterile auto- 
polyploide Leinsippen altmghlich fertiler werden. 
Vielleicht kann man sie als Bild ansehen, wie 
auch auf dem Wege natiirlicher Auslese bei neu- 
entstandenen tetraploiden Wildformen sich all- 
m~ihlich fertile Rassen herausgebildet haben. 

M a t e r i a l .  
Lrber die Herstellung, erste morphologische, 

physiologische und technologische Analyse einer 
Anzahl autoploider Leinsippen hat kfirzlich 
KUHK (2) berichtet. Er konnte zeigen, dab die 
Schaffun.g. polyploider Sippen und vor allem die 
schnelle l[;berwindung des meist nach Kolehizin, 
behaudlung auftretenden Polyploidchim~iren- 
stadiums bei etwas experimentellem Geschiek 
keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Im folgenden 
soli nun fiber Fertilit~tsstndien an den gleichen 
autoploiden Sippen berichtet werden. Die Ver- 
suche wurden 1938 begonnen und mit einigen 
kriegsbedingt enEinschr~inklingen bis jetzt dnrch- 
gefiihrt. 

Ffir die Untersuchungen standen folgende 
autotetraploide Sippen zur Verfiigung: 
4~VII, 7/VII, 8/V!I, II/VII. 

Diploide Ausgangsrasse: Sorauer Stamm 
T 2ooo (sehr frfiher, weiBbliihender Faserlein). 

1/vI, 3/vI, 4/vI, 6/vI, lo/vI. 
Diploide Ausgangsrasse: Sorauer Stature 
Hw 34 (standfester, weiBblfihender Faserlein, 
spftbliihend). 

i/IV, 2/IV, 3/IV, 7/IV, 9/IV. 
Diploide Ausgangsrasse: Sorauer Stature I1 
5oo (sehr hochwiiehsiger Faserlein, hellblau 
blfihend, geringere Standfestigkeit). 

~/XlI, 4/XlI, 5/xII 
Diploide Ausgangsrasse: Ollein aus R. N. St. 
Priifung Nr. 97, 1938, kr~iftig und standfest, 
blaubliihend. 
Aus den diploiden Ausgangssorten wurden 

durch Inzucht in mehreren Generationen weit- 
gehend homozygote St~mme herausisoliert, die 
als Ausgangsmaterial fiir alle Polyploidieaybeiten 
dienten. Hierbei wurden unter Zuhilfenahme 

yon Gewiichshauskultur bis zu 3 Generationen 
im Jahre herangezogen, da es bei der Schaffung 
homozygoter Linien vorerst auf keinerlei Lei- 
stungsunterschiede ankara. Nach Kolchizin- 
behandlung ergaben sich in reichlicher ZahI 
Sprosse mit tetraploiden Blfiten, die nach 
Selbstung 4n-Samen ergaben. Aus diesen neu- 
geschaffenen, selbstverst~tndlich zytologisch 
iiberpriiften Autoploiden wurden dann die 
Sippen ausgelesen, an denen die Fertilit/its- 
prfifunge n durchgefiihrt wurden. Leider ver- 
boten die Verh~iltriisse eine Prtifnug aller ge- 
wonnener St~imme hinsichtlich dieser Fragen. 
Mit Ausnahme eines Falles wurden 5, in zwei 
F~illen sogar 6 Iuzuehtgenerationen gepriift und 
zwar 3 Freilandgenerationen und 2, bzw. 3 Ge- 
w/ichshausgenerationen. Es k6nnte erscheinen, 
das Material, das im Freiland und im Gew~ichs- 
hans unter ganz verschiedenen Bedingungen 
heranwuchs, die auch auf die Fertilit/itsver- 
h~iltnisse einen EinIInB haben k6nnten, mit- 
einander zu vergleichen. Die Ergebnisse aber 
werden zeigen, daB die in der Pflanze ruhenden 
Faktoren jedenfalls in dieser Hinsicht stfirker 
sind, als die unterschiedliche Umweltsbedin- 
gungen. 

D u r c h f t i h r u n g  d e r  V e r s u c h e .  
In allen Generationen im Freiland und im 

Gewiiehshaus blfihten die tetraploiden Sippen 
frei ab. Es kann aus diesem Grunde eigentlich 
yon Inzucht im strengen Sinne nicht gesprochen 
werden, da Selbstungen nieht vorgenommen 
wurden und auch nicht dureh Tfitenisolierungen 
Fremdbestiiubungen grunds~tzlich ausgesehlos- 
sen wurden. Dieser Weg wurde aber trotzdem 
gew~ihlt, weft sich in anderen und in diesen 
Versuchen gezeigt hatte, daB die Zahl der zu- 
fiillig entstehenden Kreuznngen auBerordentlich 
gering ist und in der Nachkommenschaftsprfi- 
fung sofort sicher erkannt werden kann, an- 
dererseits aber Tiitenisolierung wegen der ge- 
ringeren Luftdurchl~issigkeit des Pergamins ein 
votlkommen abgewandeltes Mikroklima in der 
Blfitenregion schafft (Temperatur, Luftfeuchtig- 
keit). Durch geeignete rfiumliche Trennung yon 
2n und 4n-Rassen wurden auch hier die Kreu- 
zungsm6gliehkeiten herabgesetzt. Die Neigung 
mit dem in der Konkurrenz offensiehtlich be- 
gfinstigten haploiden Pollen triploide Zygoten 
zu bilden, ist beim Lein nicht gering. 

Freiland- und Gew~ichshauskultur beeinflussen 
unterschiedlich das Wachstum tetraploider Sip- 
pen. Allgemein l~iBt sich feststellen,dal3 die auf 
der breitenMitte!tablette fin Gewaehshaus ausge- 
pflanzten Leine ihrer Entwickluugseyelus etwas 



I6. Jahrg. Heft I/3 t3ber das Fert i lwerden autoploider Leinsippen. 

sparer beenden, als im Freiland. Auch zeigen 
sich besonders in der triiberen Jahreszeit Ver- 
geilung, geringere Verzweigung und kleinere 
Bliitenzahlen, bei verz6gerter Bliite und auch 
verlangsamter Reife der Kapsel. Der ganze 
Habitus war zarter, die Pflanzen von geringerer 
Standfestigkeit. Hinsichtlieh des Fertilit~ts- 

grades waren keine Unterschiede sicher faBbar, 
das Tausendkorngewicht sank aber bei Ge- 
w~chshausknltnr immer gegeniiber dem der 
Freilandpflanzen und zwar bei den tetra- 
ploiden Sippen durchgehend st~irker, als bei den 
diploiden Ansgangsformen. 

Im folgenden werden in einigen Tabellen die 
Ergebnisse der Untersuehun- 

Tabelle I. S o r t e  VII .  

2n  

4 n, 4 /VII  

4n, 7~VII 

4n, i I /VII  

Samen/Kapsel  
iooo-Korngew. 
Samen]Kapsel  
iooo-Korngew. 
Samen/Kapse l  
IOOO-Korngew. 
Samen/Kapse l  
iooo-Korngew. 

1. Gen. 2. Gen. 3. Gem 5. Gen. I 6. Gen. 

9,61 
4,52 g 
I~2 

5,87 g 
1,3 
6,21 g 
I, I I  
5,88 gl 5,5 g 5,74 g 

I 4. Gen. 

8,52 9,74 9, 6 
4,32 g 4,55 g 4,38 g 
1,96 3,44 5,8 
5,45 g 5,91 g 5,54gi 
2,21 3,89 5,21 
5 ,67g 5 ,94g 5,7 g 
1,81 2,42 2,97 

5,48 g 

9,59 9,75 
4,57 g 4,41 g 
7,92 - -  
5,88 g - -  
7,55 - -  
5,99 g - -  
3,2 3,4 
5,778 5,8 g 

Tabelle  2. S o r t e  VI.  

2n 

4 n, I /VI 

4 n, 3/VI 

4 n, 4/VI 

4n, 6/VI 

4n, io /VI  

Samen/Kapsel  . . 
i o o o - K o r n g e w . . .  
Samen[Kapsel  . . 
iooo-Gew . . . . .  
Samen/Kapsel  
IOoo-Korngew. 
Samen/Kapsel  
IOOO-Norngew. 
Samen/Kapsel  
iooo-Korngew. 
Samen/Kapse l  
IOOO-Korngew. 

1. G, en. 2. Gen. 13. Gen..14. Gen.] 5. Gen. 6. Gen. 

9,96 
3,96 g 
1,7 
5;03 g 
o,8 
5,2 
1,3 
5,22 
1,8 
5,O1 
1,84 
5,05 

9,61 
3,79 g[ 
1,98 / 
4,88 g 
o,96 
5 , I 2  
1,6 
5,o4 
2,75 
4,86 
2,2 

4,9 

8,82 
3,95 g 
3,1 
5,11 g 
1,6 
5,31 
2,77 
5,13 
4,65 
4,97 
3,81 
5,09 

9,9 g 
3,68 
6,22 

4,96 g 
1,4 
5,o6 
4,1 
5,02 
7,02 
4,92 
5,75 
5,02 

9,75 
4,04 
8,58 
5,o6 
2,1 
5,13 
6,89 
5,2 
8,34 
5,05 
7,53 
5,1 

8,84 
5,04 g 

7,23 
5,14 

Tabelle 3. S o r t e  IV. 

2n  

4 n, I / IV 

4 n, 2/IV 

4 n. 3~IV 

4 n, 7/IV 

4n, 9/IV 

Samen/Kapsel  
IOOO-Korngew. 
Samen/Kapsel  
IOOO-Korngew. 
Samen/Kapsel  
iooo-Korngew. 
Samen/Kapsel  
iooo-Korngew. 
Samen/Kapsel  
IOOO-Korngew. 
Samen/Kapsel  
iooo-Korngew. 

1. Gen. 2. Gen. 8. Gem [ 4. Gen. 5. Gem 6. Gen. 

8,93 
3,22 
2,46 
5,6 
2,1 

5,43 
3,0 
5,81 
0,9 
5,62 
2,87 
5,46 

9,85 
3,13 
3,22 
5,38 
2,79 
5,34 
3,56 
5,57 
2 , I  

5,5 
4,44 
5,33 

9,96 
3,2I 
3,89 
5,57 
4,33 
5,56 
5,14 
5,72 
2,21 
5,67 
7,32 
5,51 

9,78 
3,21 
6,12 

5,51 
6,7 
5,78 
5,3 
5,77 
4,65 
5,58 
6,89 
5,39 

9,84 
3,19 
7,66 
5,61 
7,45 
5,58 
6,96 
5,64 
7,86 
5;49 
7,47 
5,5 

Tabelte 4- S o r t e  XI I .  

7,6 
5,75 

211 

4n, 

4 I1 , 

4 n , 

1/xii 

4/xi! 

5/xI~ 

Samen/Kapsel  . 
IOOO-Korngew.. 
Samen/Kapsel  . 
i ooo -Korngew. .  
Samen/Kapsel  . 
IOOO-Korngew.. 

[ Samen/Kapsel  ' .  
IOoo-Korngew. .  

1. Gen. 2. Gem 8. Gem ] 4. Gen. 5. Gen. 6. Gen. 

8,79 
5,37 
2,3 
8,0 
3,1 
8,45 
2,44 
7,94 

9,55 
5,23 
2,67 
7,87 
3,88 
8,28 
3,61 
7,8I 

9,64 
5 ,42 
4,24 
8,08 
2,76 
8,39 
3,12 

7,88 

9,43 
5,35 
4,1 
8,o4 
4,78 
8,51 
4,47 
7,99 

8,74 
5,49 
6,44 
8,I4 
6,31 
8,51 
4,86 
8,03 

5,78 
8,03 
6,2 
8,41 
6,27 
7,9 

gen gebracht. Es wurden in 
jedem Falle die Samenzahl 
pro Kapsel und das IOOO- 
Korngewicht festgestellt. In 
den ersten beiden Inzucht- 
generationen standen im 
allgemeinen nur wenige Hun- 
dert Samenk6rner zur Ver- 
fiigung, w~hrend in den fol- 
genden Generationen stets 
mehrere Tausend Samen- 
k6rner vorhanden waren. Um 
der Variabilit~t des Materials 
zu erfassen, wurden in allen 
F~llen alle Samen in Grup- 
pen zu 20 zusammengefaBt 
und mit der Torsionswage 
gewogen. U m  das Material 
der zur Ausz~ihlunggelangen- 
den Kapseln zu erh6hen, 
wurden auch solche Kapseln 
mitberiicksichtigt, die zur 
Zeit der Beendigung der Ver- 
suche noch keine reifenSamen 
enthielten, bei denen aber 
schon klar zu erkennen war, 
wieviele Samen sich normal 
entwickelt hatten. 

Um zu zeigen, wie nach 
Autoploidie die IOoo~Korn- 
gewichte bei den einzelnen 
Sorten unterschiedlich zu- 
nehmen, werden in der Iol- 
genden Tabelle die gefunde- 
hen Werte in Prozenten ge- 
bracht. Aus Raumerspar- 
nisgriinden werden yon jeder 
Sorte nur die Zahlen der je- 
wefts ersten tetraploiden Sip- 
pe mit denen der dip!oiden 
Sippe der ersten Genera- 
tionen im Vergleich ge- 
bracht. 

DaB an dieser Erh6hung 
des IOoo-Korngewichtes fast 
gleichermagen Samenschale 
und Embryo beteiligt sind, 
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Tabel le5:  T a u s e n d k o r n g e w i c h •  2n u n d  4 n, 2 n = i o o .  

u  I S o r t e V I I  [- S o r t e V I  Sor te  IV 
| I 

I 
211  I I O O  I O O  

4 n ~ ix2,2 i27 
IO0 

173,9 

und dann dieses Genoms 
t Sorte xII  an das vorhandene Plasma 

handeln. Hierbei werden 
die Mengenverh~ltnisse der 

I O O  

149 Chromosomen, bzw. die Zah- 
lenverh~iltnisse der vermehr- 

ten Gene zu der als Gestaltungsgrundlage vor- 
handenen Plasmamenge ffir alle entwicklungs- 
physiologischen Beziehungen yon entscheiden- 
der Bedeutung sein. Allerdings konnten vor- 
l~ufig klare Einblicke ill das Wesen dieser u 
g~nge auf Grund sicherer Kausalanalysen in 
keinem Falle gewoilnen werden. 

In den oben angefiihrten Yersuchen konnte 
gezeigt werden, dab verschiedene autotetraploide 
Rassen yon Faser- und 011einsorten im Laufe 
verschiedener Inzuchtgenerationen fertiler wer- 

den. Die Zahl der Samen 
in der Kapsel steigt allmiih- 
lich und es besteht Grund 
zu der Annahme, daB im 
Laufe weiterer Inzuchtgene- 
rationen volle Fertilitiit er- 
reicht wird. VSllig unklar 
ist es vorl~iufig noch, aus 
welchen Ursachen heraus 

einige dieser autotetraploiden Rassen, wie etwa 
7/vii,   /VlI, 3/vI und auch  /XlI, nut ein 
langsames Ansteigen d e r  Samenzahl/Kapsel 
aufweisen und sogar den Eindruck erwecken, 
als ob auch mit weiteren Inzuchtgenerati- 
onen eine &nderung dieser Verh~ltnisse nicht 
zu  erwarten ist. Theoretisch kSnnte man 
bier an verschiedene M6glichkeiten denken. 
Einmal kann bier durch Tetraploidie etwa eine 
H~ufung ,con Genen stattgefunden haben, die 
d a s  Pollenschla~chwachstum im ungiinstigen 
Sinne beeinfluBt, im Sinne der yon der Blakes- 
lee-Schule untersuchten Yerh~ltnisse bei Datura. 
Auch kann eine besondere Labilitiit der Em- 
bryosackreifung zu solchen Ergebnissen fiihren. 
Die Fragen werden welter verfolgt werden. 
Vielleicht l~llt sich aui dem Wege der Kombi- 
nationsziichtung der Autotetraploiden diese 
unerwtinschte ,,Inzuchtdepression" ausschalten. 

Auff~llig ist es, dab die Samengewichte in dell 
ersten Generationen, in denen nut wenige Samen 
in der Kapsel enthalten sind, nicht h6her sind, 

a l s  bei sp~iteren Generationen init grSllerer 
Salnenzahl/Kapsel. Obwohl beispielsweise 2 
waChsenden Samen in einer :Kapsel die N~ihr- 
st0ffmenge fiir IO Samen zur Verfiigung steht, 
weichen sie in ihrem Gewicht kaurn ab yon denen, 
die unter einer strengeren N~hrstoffkonkurrenz 
heranwachsen. u merklicher sind dutch das 
iooo-Korngewicht gekennzeichneten Unter- 

wird in folgender Tabelle gezeigt. Es k6nnte ja 
durchaus die M6glichkeit bestehen, dab die 
Erh6hung des IOoo-Korngewichtes allein durch 
eine Vergr5llerung und Verdickung der Samen- 
schale erzielt wird, und dalnit die Erh6hung 
dieser Wertzaht yon keinerlei praktischer Be- 
deutung ist, da ja der Embryo der Haupt-  
tr~iger yon Fett und EiweiB ist; Die Tabelle 
zeigt ffir 2n- und 4n-Rassen der verschiedenen 
Soften den prozentualen Anteil yon Samensehale 
und Embryo am Gesamtsamengewicht. 

Tabelle 6. P r o z e n t u a l e r  A n t e i l  y o n  S 
u n d  E m b r y o  

Valenz 

a m e n s c h a l e  
a m  S a m e n g e w l c h t .  

I _SortoIV Sorrow SorteVII Sort~ XH 
Ss. IEmbr. ST. TE-IITbr. Ss. [Embr. Ss. IEmb . 

2n . . . .  : . . 44,2% 55,8% 
4n . . . . . . .  44,8% 5 2 , o ~  

5o%5o~ 48,5% 51,5% 48% 52% 
440/0 56% 54,2% 45,8% 52,3% 47,7% 

B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e .  
Im genetischen Schriftturn sind mehrere Fiille 

erw~hnt, - -  v. WETTSTEIN (6), SCI-IL6SSER (5) - -  
in denen bei neugeschaffenen balanzierten und 
unbalanzierten Polyploiden sich erst im Verlaufe 
mehrerer Generationen oder erst nach l~ngerer 
Stecklingskultur es zur Bliiten- und aucti Samen- 
bildung kommt, oder geringere Fertilit~t erheb- 
lich zunimmt. Es mull sich hierbei urn irgend- 
welche Gew6hnungsvorgiinge auf modifikativer 
Grundlage einmal der in einem neuen Genom 
zusammengefffgten Chromosomen aneinander 

Aus diesen Zahlen ist zu ersehen, dal3 die 
Verh~iltnisse sortenweise verschieden sin& Bei 
Sorte IV ist der  Embryoanteil bei ~n- und 
4n-Sippen praktisch gleich hoch, wiihrend er bei 
Sorte VI mit Tetraploidie um fiber lO% zu- 
nimmt. Bei Sorte VII wird der etwa io%-Abfall 
des Embryoanteiles durch das ansteigende 
Tausendkorngewicht gerade kompensiert, so 
dab bei 2n- und 4n-Formen in der  gleichen 
Samenzahl die gleiche EmbryomaSs e gebildet 
wird. Bei der Sorte XII  dagege n wird trotz 
auch etwa lO% Absinken des Embryonen- 
anteiles nach Tetraploidie durch das s tarke  
Ansteigen des Tausendkorngewichtes etwa 1/3 
mehr Masse yon Embryonen gebildet. 

D'ber den Fett- und den Eiweillgehalt der 
Samen wird an anderer Stelle berichtet werden. 



~6. Jahrg. Heft I[3 ~dber das Fert i lwerden autoploider  Leinsippen. 

schiede der Samengewichte ira Laufe der auf- 
einanderfolgenden Generationen. Hier zeigt 
sich ganz allgemein, dab bet Gew~ehshans- 
kultur die Tausendkorngewichte geringer wer- 
den. Auch in diesen Untersuchungen erweist 
sich alas Tausendkorngewicht als ein besonders 
empfindliches Kennzeichen der Sorte oder Rasse. 

Die Tausendkorngewichte steigen nach Ver- 
doppelung der Chromosomenzahl an. W~hrend 
diese bet den versehiedenen Sippen einer Sorte 
nur geringere Vnterschiede aufweisen, die nicht 
in allen F~llen statistisch gesichert sind, zeigen, 
wie es beispielsweise aus der Tabelle V hervor- 
geht, die einzelnen Sor~en sehr erhebliehe Unter- 
schiede. Hier sehwanken die Werte bet den bier 
angefiihrten Faserleinsorten yon Ioo : I22,2 bet 
VII bis zu IOO : I73 bet IV, w~hrend beim 011ein 
XII die entsprechenden Werte bet IOO: I49 
liegen. Innerhalb einer so sehr nahe verwandten 
Gruppe yon Formen sind also die durch die 
Tetraploidie hervorgerufenen Unterschiede schon 
bet der einzigen Eigenschaft des  Tausendkorn- 
gewichtes so erheblich. 
W a s  ergibt sich aus diesen Yersuchen alige- 

mein und im besonderen fiir die praktische 
Pflanzenzfiehtung ? Einmal ist es in allen Fgllen, 
in denen mit autoploiden Sippen yon Kultnr- 
pflanzen gearbeitet wird, erforderllch, eine 
l~ngere Folge yon Generationen zu untersuchen, 
ehe eine endgiiltige Beurteilung fiber die Fertili- 
tatsverh~iItnisse gegeben wird. Dann empfiehlt 
es sieh, von dem gleichen Material ausgehend, 
eine gr6Bere Zahl -con tetraploiden Sippen her- 
zustellen und vergleichend zu untersnchen. Die 
rnit der Schaffung polyploider Sippen verbun- 
dene Erh6hung der genetischen Variabilit~t 
kann schon innerhalb enger Verwandtsehafts- 
kreise sehr verschiedenartige Formen erscheinen 
lassen. Die Verh~ltnisse, wie sie hier fiir den 
Wandel der Fertilit~t und das Tausendkorn- 
gewicht geschildert wurden, gelten natiirlich 
entsprechend auch fiir jede andere Gruppe yon 
lV[erkmalen. Aueh da ergeben neugeschaffene 
tetraploide Sippen neue Kombinations-, und 
damit fiir den Ziichter neue Auslesem6glich- 
keiten. So bedeutet die Schaffung solcher Sippen 
erst den Anfang ether neuen und erweiterten 
ziichterischen T~tigkeit. Die Beobachtungen 
fiber den Anteil des Embryos am Samengewicht 
werden bei all den Formen berficksiehtigt wet- 
den miissen, bet denen Samenmenge und Samen- 
gr6ge Gegenstand z~ichterischer Bemiihungen 
sind. 

Da aus den Versuchen yon KUHK (2) bekannt 
ist, dab mit der Verdoppelung der Genome ein 
in vielen F/itlen erhebliches Absinken der Faser- 

qualit~t verbunden ist, erseheinen im Augen- 
blick die M6glichkeiten einer Wertsteigerung 
mit Hilfe der Polyploidie bet Faserleinen be- 
grenzt. Hier mtissen erst umfangreiche Unter- 
suchungen an vielen tetraploiden Sippen yon 
Faserleinsorten zeigen, ob die Ergebnisse KuHKs 
allgemeingiiltig sind. Sollten sich tetraploide 
Sippen tinden, die bet vermehrter Fasermenge 
immerhin noch eine mittlere Faserqualit~t auf- 
weisen, so kann die mit der Erh6hung des 
looo-Korngewichtes verbundene Samenproduk- 
tion praktisch bedeutsam sein. Wichtiger sehei- 
nen die Verh~iltnisse, die durch Tetraploidie ge- 
schaifen sind, beiXreuzungsleinen und besonders 
bet 011einen zu sein. Hier er6ffnen sich die 16g- 
liehkeiten zu erheblichen Leistungssteigernngen, 
die allerdings nut erreieht werden nach syste- 
matiseher Bearbeitung sehr vieler polyploider 
Sippen. Diese M6glichkeiten erfahren eine 
wesentliche Erweiterung (lurch Einbeziehung 
alloploider Sippen in die Untersnchungen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
11 Es wird berichtet fiber das allm~hliche 

Fertilwerden autoploider Faser- und 011ein- 
sippen im Verlaufe mehrerer Inzuchtgenera- 
tionen. Die Ursachen der nntersehiedliehen 
Fertilit~itszunahmen bleiben vorerst noeh un- 
geklfirt. 

2. Die Tausendkorngewichte aller unter- 
suchten Sorten und Sippen erh6hen sich nach 
Autotetraploidie. W~ihrend die Werte der ein- 
zelnen Sippen ether Sorte nicht sehr verschieden 
sind, zeigen die looo-Korngewichte der Sorten 
sehr groBe Untersehiede. Hieraus ergibt sicb 
fiir die Praxis der Zfichtung die Notwendigkeit, 
mit einer groBen Zahl yon tetraploiden Sippen 
vieler Sorten zu arbeiten, um wirklich den 
ganzen Bereich der neugeschaffenen genetischen 
Variablit~t auszusch6pfen. 

3. Der Embryoanteil des Samens bleibt gleich, 
steigt oder fNlt  nach Polyploidie, er mul3 also 
aaI jeden Fall bestimmt werden. Bet den unter- 
suchten Sippen wird auch bet einem Fallen des 
Embryoanteiles fast immer durch ein Steigen 
der absoluten Menge des Embryonemateriales 
infolge erh6hten looo-Korngewiehtes eine Leis- 
tungssteigerung erzielt. 

4. Auf Grund der Ergebnisse KuRus und der 
vofliegenden Versuche erscheinen Arbeiten mit 
tetraploiden Kreuzungs- und 011einen besonders 
aussichtsreich. 
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Solanum demissum Lindl. als Testpflanze verschiedener 
Mosaikviren. 

Von Erich K6hler unter Mitwirkung yon Janis Pauk~ens (Riga). 

In friiheren Untersuchungen des  Verfassers 
wurden durch Verimpfung yon zwei Kartoffel- 
viren, niirnlich dereK-Virus (I)und dem A-Virus (2) 
zu Solan~ra demissum charakteristische Infek- 
tionsbilder an dieser Pflanze erhalten, Diese 
Befunde gaben Veranlassung, d a s  Verhalten 
yon Solanum demissum gegen i e i n e  Reihe 
weiterer Virusarten und -stfimme zu priifen und 
die mit dem A-Virus bereits gewonnenen Er- 
gebnisse wetter zu erhgrten. Wir beginnen 
mit dem 

I. A - V i r u s  d e r  K a r t o f f e ! ,  
Das auf die Bl~tter durch Einreiben verimpfte 

A-Virus erzeugt schwarzbratme, nekrotische, mehr 
oder minder kreisf6rmige, meist yon einein chlo- 
rotischen Hofumgebene'Infektionsflecken(Abb:). 
Diese k6nnen eine auffgllige BeSonderheit auf- 
weisen, durch die sie sich yon ghnlichen nekro- 
tischen Infektionsflecken anderer an t  der Kar- 
toffel vorkomlnender Virusarten, insbesondere 

BlOtter yon Solanum demissum mit den llekrofischell 
Infektionsflecken des A-Virus. Links Frfihstadiunl: 
FleckeI1 noch klein. N'ervenstrichel inl Erscheinell. 
Rechts Sp&tstadium: Fleckell vergrOl?ert, ~erven- 

strichel deutlicher. (Photo. Dr. O. Bode). 

des Kartoffel-X-Virus sicher unterscheiden. An 
denjenigen Infektionsflecken niimlich, die sich 
yon Anfang an im Bereich eines grSBeren Nervs 
entwickeln oder die bet ihrem Wachstum auf 
einen solchen stoi3en, setzt sich die Nekrosen- 
Mldmng yore Fleck ausstrahlend noch eine 
Strecke weit strichi(irmig im Nerv fort. Meist 
vergeht vom Auftreten der nekrotischen Flecken 
einige Zeit, bis diese ,,Nervenstrichel" erschei- 
nell; immer ist dies dann der Fall, wenn ein 
Fleck dutch sein Wachstum zuvor Anschlul3 an 
einen Nerv gewinnen muB. Daher steigt mit der 
GrSBenzunahme der Flecken meist auch die 
Zahl der Flecken mit Nervenstricheln an. Sind 
a~f einem Blatt  nur wenige Flecken gebildet 
wordeh, s o  kann es vorkommen, dab zufiillig 
keiner-yon ihnen im Bereich eines Nervs liegt 
oder e~nen solchen durch sein Wachstum schlielL 
l ieh erreicht; es kommen dann auch keine 
Nervenstrichel zustande. Die Strichel sind in 
der Regel sehr fein, sie werden um so deutlicher, 
je kr~if• die Nerven stud. 

Die beschriebene, durch Nervenstrichel ge- 
kennzeichnete Fleckenbildung bet Solanum de- 
missum dart  nach den vorliegenden Erfahrungen 
w o n  als ein spezifisches Symptom des A-Virus 
angesehen werden. Wir erhielten es regelm~gig 
und zu  verschiedenen Jahreszeiten mit insge- 
saint 5 gepriiften Stiimmen des A-Virus, yon 
denen 3 yon der Sorte , ,Erdgold" und je einer 
yon den Sorten ,,Allerfriiheste Gelbe" und 
, , lu l l ,  gewonnen waren. Die verschiedenen 
Rassen yon Solarium demissum verhielten sich 
weitgehend iibereinstimmend. Wenn auch Form 
und Gr6Be der Flecken schwankten, so konnten 
doch typische Nervenstrichel regelm~13ig an den 
Bl~it• beobachtet werden. Dies gilt auch fiir 
S. utile ( =  S. demissum Lindl. vat. Klotzschii 
Bi#.), eine besonders groBbliittrige Form. 

Als Folgesymptom ist an wachsenden Bl~ittern 
gelegentlich voriibergehende Nervenaufhellung 
beobachtet worden, jedoeh ist fraglich, ob 
dieses Symptom regelmiiBig auftri t t .  


