
~0 F.  SCHWANITZ : Der Zflchter 

(Aus der Zweigstelle Baden (Rosellhof bei Ladenbllrg a. N.) 'des Kaiser-Wilhelm-Instituts ffir Ziichtungsforschullg, 
ERWl N-BAUI~-IIIstitut.) 

Untersuchungen an polyploiden Pflanzen. 
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Eine hetfi ichtl iche Allzahl unserer  Nutzpflanzel i  ist 
polyploid.  ~ b e r  den Zei tpnnkt ,  all dem die zllr Yoly- 
ploidie f/~hrende Gel iommutat iol i  erfolgt ist, k6nnen 
wir n u t  in  wenigen Fiilleli bestimmlte Angaben  
machen.  I n  den llleisten Fiilleli dfirfte er welt zuriick- 
liegen. In  den letztei1 Jahren  ist nun  wiederholt  die 
Leistungsfiihigkeit  derar t iger  , ,a l ter"  Yolyploider mlit 
der P roduk t ionskra f t  itirer diploiden Ansgangsel tern 
vergl ichen worden.  Es  ha t  sich dabei  herausgestell t ,  
dab diese , ,alten" PolyploideI1 den diploiden El te rn-  
a r t en  hilisichtlich des Er t rages  in der Regel ganz offell- 
bar  s t a rk  ' i iber legen silid. Die Vermehrung  der 
Chroinosomellzahl  ha t  hier also ersichtlich die Lei- 
s tungsNhigke i t  der Pflallze gesteigert l ind damlit auch 
ihren wir tschaf t l iehen Wer t  betri ichtl ich erh6ht.  Wir  
dfirfen danach  also die Polyploidie  als wicht igen Weg 
zur  E r h 6 h u n g  der Leist l ingen llliserer Kul t f l rpf lanzen 
ansehe l i .  

Un te r  dieseli Umstii l lden ist es yon  gr6Bter Wicht ig-  
keit,  festzustellell, wie sich der  E r t r ag  der kiinstl ich 
hergeste l l ten Polyplo iden  zu delll der Ausgangs-  
fo rmer /ve rh~ l t .  Eine derart ige Untersuchl ing  k a n n  
nur  an eilleml geniigend groBen Material  scbliissige 
Resul ta te  ergeben. Das  mlit Hilfe der Colehiein- 
me thode  h ergestellte polyploide Pflallzelilllaterial 
wurde  daher  s te ts  solange vermehr t ,  bis genfigend 
Saa tgu t  zur  Verfiigulig s tand,  urn die Leis tungs-  
f~ihigkeit der polyploiden Pflallzen ilm Feldversuch 
mit  der  n6t igen Sicherheit  prfifen zll k6nnen.  Von 
einer  Ausnahme  abgesehen, wurde zur Vermeidlllig 
yon  Inzuchtschi iden s t e t s  darauf  gesehell, dab das 
Ausgangsmater ia l  gelliigend umfaligreich war. Da  es 
sich bei unseren Pf lanzen  in allen Fiillell um Fremld- 
besti iuber halldelte, erfolgte die Vermehrung stets 
du t ch  freies Abblfiheli. 

In  friiherell Arbei ten  (ScHwA~ITZ 1941 , 1942, 
MONDLER n. SCHWANITZ 1942 ) konnte  bereits fiber 
einige derart ige Ulitersuchlingell  ber ichte t  werden. 
Wie damlals erschien es auch bei den vofliegelideli 
Untersl lctmligen wichtig, die Diiliglllig als die am 
leichtesten zu  vefi indernde AuBenbedil lgung zu vari-  
ierell, nml festzustellell,  ob die Tetraploideli  ein an- 
deres Diinguligsoptimulll  besitzell als die Diploiden. 
Es  wurden  ferner  in lllehrereli F~ille~l die Pflalizen 
zu dell verschiedeneI1 Entwicldul igszei ten geerntet  
u n d  der  Antei l  der  einzelllen mlorphologischeli Komlpo- 
nen ten  am Gesall l tertrag hest imnlt .  Auf  diese Weise 
konn te  ein Bild des Eli twicklungsablal lfes und  der 
E r t r a g s s t r u k t u r  erhalteli werden.  Die Ergebnisse 
einer ers ten derar t igen Ulltersuehulig fiber die Elit-  
wicMung der  diploiden ulld der tetraploidel i  Selif- 
pf lanze sind bereits  frfiher ver6ffent l icht  wordell  
(SCHWANI'rZ 1942). 

Die Versuchsfelder hat ten in allen F~illen Lehmboden 
(Stufe L der Reichsbodensch~tzung). Bei. der Aussaat 
wurde stets das iooo-Is und die Keimf/thig- 

keit beriicksichtigt, so dab bei Diploiden und Tetra- 
ploidell stets die gleiche Zahl keimf~ihiger Samen allf die 
gleiche Fl~iche kam. Die bei Feldversuchell iiblichen 
Vorsichtsmal3nahmen (Tre.Illlreihen, Randstreifell usw.) 
wurden sorgfiiltig beachtet. Die Auswerzung der Ergeb- 
nisse erfolgte llach den iiblichen statistischen Methoden 
(JoHANNSI~51 1926 , JUST 1935, t-IONCA~P I93I  , TI~DIN 
1941). Zur Errechnung yon P wurdell die Tafeln roll 
KOLLXR .11940) sowie die yon PXTAu (1943) ver6ffent, 
lichten t-Taleln belllltzt. Die mittleren Fehler wurden 
stets durch t �9 m ausgedrfickt, wobei die t-Werte tier im 
Buch roll IKOLLE~ angeffihrten Tafel elltllommen wur- 
den; die Werte f .  m entsprechen also dem dreilachell 
mittleren Fehler bei unelldlich groBer Zahl yon Einzel- 
messnngen. Ffir die Angabe der Sicherullg der Diffe- 
renzen zwischell zwei Wertell bediellen wir llns der yon 
PiRsclt: E angeliihrten Zeichell: xx~p < o,oo27, xxp 
o,oo27 bis o,oi, xp O,Ol--O,O5, 0p o,o5--o,I ,  00p > o,i .  

G e l b e r  S e n f  (Sinapis alba L.). 

Er t ragsversuche  mit  gelbeml Sellf wurden  1.942 
und  1943 durchgefiihrt .  Das  diploide Ausgangs~ 
mater ia l  war  eille yon  der Firmla HEINEMANN in 
Er fur t  bezogene Handelssorte .  Fiir die Versuche 
wurde das diploide Saat gut jeweils frisch yon  HEINE- 
MANN bezogen.  Das  te t raploide Saa tgut  stamllllt yon  
Pf lanzen  dieser Sorte, die im Jahre  1938 durch Be- 
sprfihen mit  o,5% iger Colchicinl6sllng te t raploid  ge- 
mlacht worden waren.  Die Versllcl~e wurden in beiden 
Jabren  in Langre ihen angelegt.  Es  wurde stets  so- 
wohl der E r t r ag  an Grfilllllasse wie der Korner t rag  
bes t immf .  

Im lahre 1942 wurde fttr das diploide Saatgut ein 
IOOO-Korngewicht yon 4;47 g, Iiir die tetraploiden Samen 
ein solches yon 8,71 g gefunden. Die Teilstfi.cke waren 
6 m I (3 • 2 m) grol3, der Reihellabstalld betrug 25 cnl. 
Die Aussaat erfolgte am I. 4. Das Auflaufen t ra t  bei 
den 2 ll-Parzellell am IO. 4., bei den 4 n-Parzellen am 
8.4.  eill. Der Grfillschnitt wurde am i. 6., die Samen- 
erllte am 17.7. vorgenommen. Die Aussaatmenge be- 
t rug 12 kg/ha ffir die diploidell Parzellell, bei dell Tetra- 
ploidell war sie entsprechelld gr61?er. Der Versuch stand 
nach Olkfirbis. Als Orunddiingung wurde 2 dz ha 40% - 
iges Kalidfillgesalz und 3 dz/ha Thomasmehl gegebei1. 
Die H~ilfte der Teilstficke erhielt nnr diese Grullddfin- 
gullg, die andere H~ilfte empfing dazu iloch eine Stick- 
stofigabe ill Gestalt yon 5 d z h a  Iialkammollsalpeter. 
Das gesamte Versnehsfeld wurde ill der Ost-Westrich- 
tung in zwei Teile geteilt. AIII dem eillell Teilstiick 
wurd~ll die Pfianzen vom Aufgallg bis zum Blfihbegillll 
gegen ErdfiohfraB mit eillem Derrispr/iparat (Colltra- 
halticinea) immer wieder best~iubt; der andere Tell des 
Versuchsfetdes blieb ullbehandelt. Jeder Eillzelversuch 
wurde in  vierfacher Wiederholullg angelegt. Tabelle 1 
ulld 2 zeigell die Ergebllisse. 

Man sieht deut l ich ,  dab der E r t r ag  all Grfillmlasse 
(Tab. I) zu Beginn des Bliihens bei den beiden Valenz- 
stufeli gleich ist. Auffallelid, bei einer so st ickstoff-  
bediirftigen Pflanze wie dem Selif jedoch ohne weiteres 
verst~illdlich, ist die s tarke F6rderung  des Er t rages  
dutch  die. Stickstoffdfingulig. Ein  Unterschied in 
der Gr6Be der durch die St ickstoffgabe hervorgerufe-  
lien Ertragsstei~erulig bes teht  zwischen den beideli 
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Valenzstufen nicht. Die B@k~mpfung der Erdfl6he 
fiihrt nur zu einer geringen, nicht gesicherten Er- 
h6hung der Ertrgge an Griinmasse. 

t m  Gegensatz zu den Verh~iltnissen bei der Ernte  
der Grtinmasse offenbart  sich im Samenert rag ein 
sehr bedeutender Unterschied zwischen den diploiden 
und den tetraplolden Pflanzen (Tab. 2). Hier betrggt  
in den Parzellen, bei denen keine Bek~impfung der 

Zeit der Bliite genau so g o b  war wie bei den un- 
gesch~idigten Pflanzen, blieb in der reproduktiven 
Phase eine s t a k e  SchSdigung der im Keimlings- 
s tadium verst i immelten Pflanzen erhalten. Diese 
driickte sich in einer deutlichen Vermindemng der 
Samenertfiige aus, utld zwar war auch bier das Aus- 
mal3 der Er t ragsvermindemng bei den tetraploiden 
Pflanzen wesent.lich stSrker als bei den diploiden. 

Tabelle I. Gelber Sen[. Ertrag an Gri~nmasse yon diploiden und tetraploiden P/lanzen bei unterschiedlider Stidsto]f- 
di~ngung und Erdflohbekdmp/ung in kg pro ?arzelle. (Vierfache Wiederholullg.) 

Erdflohbek~impfung 

Nicht bekgmpft 

Bek&mpft 

Stickstof fdtingung 

Ohne zus~tzliche N-Gabe 

Mit zus/itzlicher N-Gabe 

Ohne zus/itzliche N-Gabe 

Mit zus~Ltzlicher N-Gabe 

Valenz 

2 n  

4 n  
2 1 1  

4 n  

2 n  

4n  
2 1 1  

4 n  

7,775 
7,876 

I5,o93 
15,546 

8,879 
8,085 

16,I76 
I5,496 

:c ~n) 

0,695 
1.735 
1,689 
1,86o 

1,37o 
3,429 
4,277 
3,462 

IOO 
i O i  00 

IOO 
I O 3  oo 

IOO 
9100 

IOO 
9600 

ungedfingt 
I00 

~ 0 0  

I 0 0  

194 xxx 
197 xxx 

IOO 

IOO 

i 8 2 1 1 x  

i92xxx 

Erdfl6he 
n i ch t  

bek/impft 
[ 0 o  

IOO 

IOO 

IOO 

IOO 

114 oo 
lO3 oo 
lO70o 
IOO 00 

Erdf15he vorgenommen wurde, der Korner t rag  der 
te traploiden Pflanzen nur etwa die H~ilfte des Ertrages 
der diploiden. Die zus~itzliche Stickstoffdiingung 
wirkt sich auf de n Samenertrag bei weitem nicht so 
f6rderlich aus wie auf den E ~ r a g  an Griinmasse. Die 
Bek~impfung der Erdfl6he hat eine gesicherte Steige- 
rung des Samenertrages znr Folge; be sonde r s  s tark 
t r i t t  dies bei den Tetraploiden in Erscheinung. Dieser 
Befund ist um so auffallender, als sieh bei der Ernte  
der Griinmasse ja deutlich gezeigt butte, dab bier die 

Die hier beschriebenen Erscheinnngen lassen sich 
wohl so deuten, dab die Pflanze die dutch die Sclqidi- 
gung im Jugendstadif lm hervorgernfene Verz6gemng 
in der vegetat iven Entwicklung vollstgndig w i d e r  
ausgleicht und etwa his zum Eintr i t t  des Bliihens 
die gleiche Menge an vege ta t ive r  Masse erzeugt, die 
sie zu dieser Zeit auch ohne die erlittenei1 Bescklidi- 
gungen besitzen wiirde. Der Bliihbeginn wird nach 
unseren Feststellungen dnrch die Sehgdigung der 
Jungpflanzen nicht beeinfluBt, das Bliihen setzt bei 

Tabelle 2. Gdber Sent. Samenerlrag von diploiden und tetraploiden Pflanzen bei unterschiedlicher Stidsloffdi&gung 
und Erdflohbekdmpfung in g pro Parzelle. (Vierfache Wiederholung.) 

ErdflohbekXmpfung 

unbest~ubt 

mit Contra-Halti- 
cinea best~tubt 

Stickstoifdi ingung Valenz 

Ohne zusgtzliche N-Gabe 

2r zus~tzlicher N-Gabe 

0hue zus~tzliche N-Gabe 

lVIit zus/itzlicher N-Gabe 

2 n  

411 
2 1 1  

4 n 

2 n  

4 n 
2 n  

4 n  

44I 
224 
729 
325 

539 
345 
793 
511 

::t:  1 ; m  

139 
126 
126 
46. 

99 
23 
66 
60 

I O 0  
5o,8 xxx 

I 0 0  

44,6 ~xx 

IOO 
64,o xxx 

IOO 
64,4 xx 

tmgedtir/gt 

IOO 

IOO 

165 xxx 
145 xxx 

IOO 

IOO 

I47 xxx 
I48x 

Erdfl6he 
n ich t  

bekiimpft  
I O O  

IOO 

IOO 

I O O  

IOO 

i 2 2 1 1 1  

154.~xx 
IO9 xxx 
I4800 

Bek~impfung der Erdfl6he einmal ke{ne wesentliche 
ErhShung der Ertr~ge hervorzurufen vermag und 
dab sie sich zum andereI1 bei den Diploiden stets  ein 
wenig giinstiger auswirkt als bei den Tetraploiden. 
Dieses Verhalten findet eine gewisse Parallele in einer 
friiheren Untersuchung (ScHwAI~ITZ 1942), in der der 
EinfluB des Entfernens der Keimbl~itter au f  die Senf- 
pflanze gepriift wurde. Auch hierbei hatte sich ge- 
zeigt, dab die durch die Verstiimmelung der Keim- 
pflanze hervorgerufene Sch~idigung bewirkte, dab die 
betroffenen Pflanzen zun~ichst in ihrer Entwicktnng 
zuriickblieben. Diese Hemmung der vegetat iven Ent -  
wicklung wurde ' im L a d e  der Zeit jedoch allm~ihlich 
wieder beseitigt. Obwohl so die Produkt ion an vege- 
ta t iver  S~bstanz bei den gesch~idigten Pflanzen znr 

den gesct~idigten Pflanzen g e n a l  so friih ein wie bei 
den ungescb~idigten. ,Zu Beginn der Bliihperiode 
haben jedoch die ungeschSdigten Pflanzeu ihre volle 
vegetative Entwicklung bereits erreicht, die gescl-A- 
digten Pflanzen dagegen haben im gleichen Zeit punkt  
den Aufbau ilTrer vegetat iven Organe gerade erst ab- 
geschlosseI1. Im ersten Falle kann die Pflanze daher 
bis zum Beginn des Bliihens noch eine erheblic~e 
Menge all Reservestof len anl:~iufen, in letzterCm Falle 
dagegen geht sie mit wesentlich gerillgeren oder sogar 
keinen Reserven in die reproduktive Phase ein. So 
wird es verst~indlich, dab t rotz  der zu Bliihbeginn 
gleichen Menge an vegetat iver  Substanz der Samen- 
ertrag der gesch~idigten Pflanzen wesenttich unter  
dem der ungesct:iidigten liegt. Es  scheint sich hier 
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also eine Beziehung zwischen dgr Fertilit~I der Pflanze 
lind der Menge der Assimilate, die ihr zur  Verfiigung 
stehen, abzuzeichnen, Diese Zhsammenhiinge werden 
in einer sp~teren Arbeit, die sich mit  der Sexualit~t 
der Tetraploiden beschMtigt, eingehender behandelt  
werden. DaB sich die Bek~impfflng der Erdfl6he bei 
den Tetrapl0iden giinstiger auswirkt als bei den Di- 
ploiden, bzw. dab bei ihnen die Schiidigung durch 
Entfernen der Keimbl~t ter  bzw. durch Erdflohfrag 
einen stSrkeren Abfall der Samenprodukt ion hervor-  
ruft, dtirfte ant der geringeren Entwicklungsgeschwin- 
digkeit der Tetraploiclen beruhen. Diese bewirkt, 
dab nach einer Sch~digung die vSllige Ausbildung 
der vegetat iven Masse bei den Tetraploiden wesent- 
lich sp~iter erreicht wird als bei den Diploiden, so dal3 
sie noch weniger Reservestoffe bilden k6nnen Ms 
diese. 

Bemerkenswert  ist noch, dab im Jahre  I942 das 
Bliihen bei den Tetraploiden um 4--5 Tage friiher 
begann als bei den Diploiden. Bei den Versuchen des 
n~ichsten Jahres  a n d  bei weiteren kleineren Ver- 
s,uchen in den folgenden Jahren  k o n n t e  ein derart iger 
Unterschied nicht wahrgenommen werden, vielmehr 
setzte in allen diesen Versuchen der Bliihbeginn bei 
den Diploiden and  den Tetraploiden v Sllig gleicbzeitig 
ein. 

Die Ertragsversuche mit gelbem Sent wurden I943 
wiederholt. Die Aussa~t ftir die Bestimmung des Samen- 
ertrages erfolgte am 3o. 4.; die Saat war am 6.5- in 
beiden Valenzstufen aufgelanfen. Die Ernte wurde am 
5.8. vorgenommen. Die ParzeIlengr6Be betrng in die- 
sem Falle 12 m ~ (I,5 • 8 m), der,Reihenabstand 3o cm. 
Das iood,Korngewicht des diploiden Saatgutes war 
5,76 g, das des tetraploiden Materials 7,1o g. Der Ver- 
such stand nach H a t e r /  Als Grunddiingung war 1,8 dz 
je ha 4o ~oiges Kalidfingesalz, I, 8 dz/ha Thomasmehl nnd 
1,5 dz'ha Kalkammonsalpeter gegeben worden, dazu 
kam zus~tzlich noch 1,2 dz/ha Ammonsulfat. Die Aus- 
saazmenge betrug Ifir das diploide Saatgut I6 kg/ha. 
Der Versuch war m 16 Wiederholungen angelegt. 

Abb. z. Bltitellstand volt diploidem (rechts) 
and tetraploidem Sprengelrfibsen. 

Der Samener t rag  (M ~ t  • m) betrug o,686 4- 
o, i75 kg fiir die diploiden, o,23I ~ 0,34o kg fiir die 
tetraploiden Parzellen. Trotz  des groBen mitt leren 
Fehlers ist der Unterschied gesichert. 

Die Aussaat fiir die Priifung des Ertrages an Gl'tin- 
masse erfolgte am 2o. 8., die Ernte am, 8. io. Die Par- 
zellengrSBe war 9 me (3 X 3 m) Die Reihenefltfernung 
betrug 4o cm. Die AussaatstXrke bet-rug 13 kg/hm Der 

Versuch war in Io Wiedefholungen angelegt. Vorfrucht 
waren Frtihkartoffeln. Die Dfingung bestand in I5o dz 
je ha Stallmist, ferner 1,2 dz/ha Thomasmehl, 1,2 dz/ha 
4o%iges Kalidiingesalz and I,O dz/ha Kalkammonsal- 
peter. 

Der Schnitt erfolgte kurz vor dem Bliihbeginn. 
Der Ertrag (M ~ t • m) der d!ploiden Parzellen be- 
trug 21,2:~1,27 kg, der der tetraploiden 21, 3~I,39 kg. 

Die Versuche des Jahres 1943 erbrachten damit 
also im wesentiichen das gleiche Ergebllis wie die Ver- 
suche des Vorjahres: die diploiden ~nd tetraploiden 
Pflanzen zeigen eine gleiche Produktion an Grfin- 
masse, dagegen ist der SamellertI'ag der tetraploiden 
sehr erheblich -- attf etwa ein Drittel der Samen- 
produktion der diploiden- abgesenkt. 

S p r e n g e l r ~ b s e l l  (Brassica rapa L. vat. 
old[era Metzger). 

Ein Ertragsversuch mit  diploidem lind te t raploidem 
Sprengelrfibsen konnte erstmalig im Versuchsjahr 
19r durchgef~ihrt werden. ]:)as tetraploide Saat-  
gut s t ammte  aus einer Hochzllcht, die yon der Firma 
WISSlNGER, Berlin bezogen worden war. Durch Be- 
pinseln der Vegetatiollsspitzen von Keimj~flanzen 
mit  w~Briger Colchicinl6s~ng (0,5%) im Herbs t  1939 
war im Friihjahr 194o eine gr6Bere Anzahl rol l  t e t ra -  
ploiden Ausgangspflanzen gewonnen worden. ]:)as 
t etraploide Pflanzenmaterial  wurde so lange vermehrt ,  
bis geniigend Saatgut  ftir einen grN3eren Feldversuch 
vorhanden war. Vorfrucht war Sommergerste.  Als 
Grunddtingung wurde im Herbst  1942 2 dz/ha 
4o%iges Kalidfingesalz and  2 dz/ha Thomasmehl ,  im 
Februar  1943 3 dz/ha Kalkammonsa lpe te r  gegeben. 
Das iooo-Komgewicht  tier Diploiden betrug 2,98 g, 
das der Tetraploiden 4,62 g. Die Aussaats t~rke be- 
trug 8 kg/ha fiir das diploide Saatgut.  D i e  Aussaat  
win'de am 15..9. vorgenommen, der Aufgang erfolgte 
bei beiden Valenzstufen gleiclTm~Big am 20.9. 

An diesem Material sollte z~erst einmal der En t -  
wicklungsaMauf analysiert  werden. Zu diesem Zwecke 
wurden in regelm~Bigen Zeitabst~nden je 50o diploide 
und te t raploide  Pflanzell geerntet  and  der Anteil der 
einzelnen morphologischen Komponenten  am Ge- 
samter t rag  gewichtsm~Big analysiert .  Die Ergeb- 
nisse sind in Tab. 3 wiedergegeben. 

Es  ist daraus einmal z~ ersehen, dab die te t ra -  
ploiden Pflanzen bis zu dem Zeitpnnkt ,  in dem sic 
in vollster Bliite stehen, abgesehen yon e i n e m E r n t e -  
terrain (3. I2,), s tets  einen ~m 75- -85% h6heren Ge- 
samter t rag  aufzuweisell haben als die diploiden. Mit 
dem Abbliihen. and  dem Einsetzen der Reifungs- 
vorgiinge gleichen die Ertr~ige der diploiden and  tier 
te t raploiden Pflanzen einander-s t~rker  an. 

Betrachtet  mall  dann den Anteil der einzelnen 
~flanzenteile am Zustandekommen des Gesamt-  
ertrages, so f~ll{ z~n~ctist ins Ange, dab der Allteil 
der Blfiten- ~nd Frlfchtsprosse am Gesamter t rag  bei 
den Tetraploiden stets erheblich geringer ist als bei 
dell Diploiden. Diese Erscheinung konnte  bereits 
frfiher bei gelhem Sent beobachte t  werden (SCHWANITZ 
I9~2)- Bereits damats  w~irde sie von uns als Ausdruck 
eiller Verminderung der Sexualit~t bei den poly- 
ploiden Pflanzen gewertet.  

Hillsichtlich des Allteils der Blfitter, Stengel and  
Wurzeln all der Gesamtmasse  finder sich zwischen 
Diploiden ~nd Tetraploiden keinerlei Verschiedenheit.  
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Dagegen ist die durchschnittl iche Btat tzahl  bei den 
Diploiden in der Re, gel ein wenig h6her als bei den 
Tetraploiden. Beim Blattgewicht liegen die Verh~ilt- 
nisse jedocti gerade umgekehrt :  die tefraploiden 
Bl~itter sind ganz bedentend ~- bis zu lOO% --- 
schwerer als die diploiden. In dieser Gewichtsznnahme 
driickt sieh vor al lem die Zunahme der ]31attgr6Be 
bei den Tetraptoiden aus. 

ist. Die verschiettene S'tiirke der Dffngergabe w;rkt 
sich auf den Samenertrag nur recht gefing aus, die 
gefundenen Unterschiede sind nicht gesichert. Die 
Tatsache, dab sich 1943 im Samenertrag zwischen 
diploiden und den tetraploiden Pflanzen keinerlei 
Unterschiede zeigen, steht nun keineswegs im Gegen- 
satz zu d e r  oben getroffenen Feststellung, daB die 
Sexualitiit bei den te t raplo iden.  Riibsenpflanzen 

Tabelle 3. Ertrdge yon diploiden und tetraploiden SprengeIriibsen (n = 500); _Frischgewicht. Morphologische Analyse 
der P/lanzen zu versahiedenen Zeiten. 

- - ' - ~ s a m t -  [Gesamt- [ Blaten- und 
Erntetermin. 7alenz [ ertrag [ ertrag [ Fruehtsprosse 

g , . n ~ o o  g ] (%) 

2 n I00 -- 

14. IO. 4 n .~75 

2 n I00  
3. 12. 4 n 121 

2 n ioo 
16. 3. 4 n 18o 

29. 3. 2n  IOO 195 (4,3) 
(Schossen) 4 n i86 325 ( 3,8) 

16. 4. 2 n IOO 595 (8,5) [ 
(Involter 4 n 1: 175 94 ~ (7,7) ] 

B1/ite) 2 n IOO 4030 (41,8) [ 
6. 5. 4 n  I: 122 366 ~ (31,2)[ 

2 n Ioo 2i25 (34,I) [ 
23. 6. 4 n 127 2340 (29,5) ] 

Ferner  wurden bei diesem Versuch am 16.4. und 
am 6.5.  die Bliitenst~nde und die Fruchtst~nde der 
Hauptsprosse und der Seitensprosse getrennt gewogen. 
Am 16, 4 -  wRhrend die Pflanzen noch in roller  Bliite 
standen, betrug der gewichtsm~iBige Anteil der 
Seitensprosse an der Gesamtmasse der Blfitensprosse 
bei den Diploiden ;~0%, bei den Tetraploiden 44%. 
Bei der n/ichsten Ernte  am 6.5. ~inderte sich dieses 
VerNittnis: die Seitenspr0sse waren bei den Diploiden 
jetzt  zu 5o%, bei den  Tetraploiden dagegeI1 nur zu 
42% an dem Gesamtgewicht der  Fruchttr iebe be- 
teiligt. Die Ursache fiir dieses bei den Tetraploiden 
beobachtete Absinken des Anteils der Seitensprosse 
a n  der Gesamtheit  der Fruchttr iebe wird im Zu- 
sammenhang mit der Behandhing der Sexualit~it der 
Polyploiden er6rtert  werden. 

Der Kornertrag wurde im Feldversuch bestimmt. 
Die ParzellengriSge be tmg 24 qm (4 • 6m),  die 
Zahl der  Wiederholungen 5 ; der Reitienabstand war 
3o cm. Der Versuch wurde mit zwei verschiedenen 
Diingergaben angelegt, und zwar wurde einmal die 
normale Grundd6ngtmg (siehe bben), zum anderea 
aber eine doppelt so starke Diingergabe verabreicht.  
Die Jugendentwicklung im Herbst  I942 war sehr 
iippig, Eine Seh~digung t ra t  im Winter nicht ein. 
W~ihrend des 'Bliihens zeichneten sich die Parzelien 
mit den tetraploiden Pflanzen schon yon weitem 
durch etwas h6heren Wuchs sowie durch  stSrkere 
F~irbmlg ~ diese bedingt dutch die Gr6Be nnd .die 
leuchtende Farbe der Blfiten - -  aus. Ein Unterschied 
im Eintr i t t  des -B1/ihtermins bei den beiizlen Valenz- 
stufen konnte  nicht wahrgenommen werden. "Die 
Ernte  erfolgte am 21.6. Tab. 4 giht den mit t leren 
Samenertrag je Teilstreeke wieder. 

Aus den erhal tenen Zahlen geht eindeutig hervor, 
dab der Samenertrag bei beiden Valenzstufen gleich 

Stengel 

g I ( ~ )  

I93 ( 8,' 
387 ( 9,, 

1743 (:~8,: 
2740 (.~2,: 

41oo I ;8, 
6800 ';5,1 
 ooo llI , 
6080 ;~I,, 

3075 (,19, 
4450 (;6, 

Bliitt6r [ Wurzeln 

~ g g  [ (%) (%) 

(~ :8,3)[ 35 
(!~o,6 [ 50 

~,6,2)] 330 
:1,4)] 54o 
7,8)1 ji~ 
'7,4)] 535 
:7,I)[ 480 
:3,8) I 8;65 
',4,6)[ 519o 
',8,5)[ lO3O 

7,8)1 860 
7,9) I lO5 ~ 
--,1 ~o38 
- -  I I 1 3 8  

(I 1,7) 2,03 
(9'4) 1,96 
(i3,8) 2,85 
(18,6) 2,35 
(13,7) 5,05 
(I3,O) 4,9 ~ 
(m,5) 7,18 
(IO,2) 7, I I  

(8,4) 8,42 
(8,4) 7,71 

( 8,9! 
(8,9) 
(16,6) 
(14,4) 

Blattzahl 

lVf zk t .  m 

+ 0,045 
=[20,C'42xxx 

=1:0,038 
4- O,O32xx x 

• O,O67 
4- o,o64 ~176 
4- o, II4 
4- O, lO300 
2- O, IO8" 
4- O ; I I I  ;~xx 

Einzel- 
blatt- 

gewich~ 
g 

0,2 
0,4 
1,3 
1,8 

0,7 
1.2 

0,7 
1,4 
0,5 
I,O 

herabgesetzt se i .  Es muB n~imlich berficksichtigt 
werden, dab die Tetraploiden den Diploiden in der 
Produktion an vegetativer Masse ja' ganz erheblich 
iiberlegen sind. Eine gleiche Samenproduktion beider 
Valenzstuf6n bedeutet also, dab bei den Tetraploiden 
die Menge der erzmlgten Samen in einem wesentlich 
sehleehteren Verh~ltnis zur Griinmasse steht als bei 
den Diploiden, kurz, dab die Sexualitfit bei den Tetra-  
ploiden vermindert  ist) Ferner  mug aber auch noch 
beriicksichtigt we~de n, dab d a s  lOoO-Korngewicht 
der Tetraploiden ganz~ wesentliCh h6her ist als das 
der Di])loiden. D~mit  aber verschiebt sich bier 
wie auch beim gelbe n Sent - -  das Verh~iltnis zwischen 
der Samenerzeugung de r  diploiden und der tetra-  
ploiden Pflanzen noch wesentiich st~irker zu un- 
gunsten der tetraploiden als aus der gewichtsm~iBigen 
Bestimmung des Samenertrages hervorgeht. 

Tabelle 4. Samenertrag (in kg) yon diploiden und tetra- 
ploiden Sprengelri~bsen bei verschiedener Diingung. 

Valenz 

2 n  
4 n 

2 n  
411 

NormMe 
Dfingung 

Starke 
Dfingung 

�9 

n " M " t . m  

5 4-0,940 

5 3,716 ] =~~ 
5 4,O3Ol ~:~ 

2 n uormale 
= ioo Dangang 

leo 

IO0 IO0 

IOI O~ IO0 

ioo, lO30 o 
i080C III O0 

Der Ertragsversuch mit Rfibsen wurde 1943/44 wie- 
derholt. Der Versuch stand iiach Frfihkartoifeln. Die 
I)fingung bestand in 5 ~ dz/ha Stallmist, 2 dz/ha Thomas- 
mehl, 2 dz/ha 4o%igem KMidfingesalz und 1,5 bzw. 3 dz  
je ha KMkammonsMpeter. Eine zweite, doppelt so 
starke Stickstoffgabe sollte zum Frfihjahr gegeben wer- 
den, diese zwei• Gabe ml~13te jedoch unteTbleiben. Die 
Parzellengr6Be betrug 18 m z (3 • 6 In), der Reihenab- 
s.tand 3 ~ cm. Das IO0O-Korngewicht der 2 n-Pflanzen 
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war 2,75 g, das tier 4 n-Pflanzen 4,25 g. Der Versuch 
war mit no~maler nnd mit verdoppelter Stickstoffdiin- 
gung angelegt. Die Zahl der Wiederholungen betrug 5. 
Die Aussaat erfolgte am 12.9. 1943, die Ernte der Grfin- 
masse am 3.5- 1944, die Samenernte am 2I. 6. 1944. 

Im Gegensatz zum Vorjahr war die Wit terung des 
Jahres 1943/44 ffir die Entwieklung der Riibsen- 
pflanzen recht ungfinstig. K~lte und Trockenheit  
hemmten sowohl das Wachs tum der Pflanzen tin 
Herbst wie such ihre Weiterentwicklung im Frfih- 
jahr. Dazu kam noch eine starke Sch~digung durch 
RapsglanzkMer, die such dureh wiederholte Be- 
k~mpfung nur teilweise zu beheben war. DaB die 
Ertragsminderung, die wir in diesem Jahre  beob- 
achten konnten, vor allem auf mangelnde Feuchtig- 
keit zuriickzufiihren ist, zeigte ein besonders gut 
fertiler tetraploider Stature, der auf dem gleichen 
Versuchsfeld in einer etwas feuehteren Senke stand, 
nahezil normale SamenertrRge erbrachte, w~hrend 
diese im Versueh selbst sowohl bet den Diploiden 
wie bet den TetratSloiden ganz ungew6hnlich niedrig 
lagen. 

Tabelle 5. Ertrag an griinmasse (in kg) yon diploidem und 
tetraploidern Riibsen 1944)- 

V a l e n z  n M ~ .  m 

Schwache 
Dfingung 

St~rkere 
~)tingung 

2 n  

411 

2 1 1  

4 n 

22,480 
22,98000 

23,26o 
22,86000 

• 
->5,08 

4-3,02 
4-0,59 

Tab. 5 zeigt die Ergebnisse des Grfinschnittes. Im 
Gegensatz zu dem Versuch des Vorjahres f~tllt zu- 
nachst auf,  dab die Produktion der Pflanzen an Griin- 
masse i n  beiden Valenzstufen nnd zwar sowohl bei 
de; schw~cheren wie bei tier st~irkeren Diingung 
�9 r gleich ist. Bemerkenswert ist es ferner, dab 
sieh kein EinfluB der erh6hten Dfingergabe auf den 
Ertrag an Grfinmasse nachweisen lgBt. 

Tabelle 6. 

Schwache 
Dtingung 

StRrkere 
Diingung 

Samenertrag (in kg) von dfploidem und tetra- 
ploidem Riibsen (1944). 

V a l e n z  n M ~ .  m 

2 n I,I4 o,44 
4 n 0,62 0,22 

2 n 1,35 0,66 
4 n 0,90 0,33 

311 
i o o  

I 0 0  

54~x 

lOO 
6711 

schw.,  
Df ingung  

i o o  

I O 0  

I O 0  

11900 
i45 xx 

Den Samenertrag gibt Tab. 6 wieder. Wir finden 
bier im Gegensatz zu den Ergebnissen des Vorjahres 
bei den tetraploiden Pflanzen einen wesentlich ge- 
ringeren Samenertrag Ms bei den diploiden. Beziehen 
wit jedoeh den Samenertrag beider Jahre ant den 
Er t rag  der dazugeh/Srigen Griinmasse, so l~iBt sich 
leicht feststellen, dab die Ert ragsmindernng de.r 
Tetraptoiden in der reproduktiven Phase in beiden 
Jahren ann~hernd gleich geblieber~ ist. Der Samen- 
ertrag scheint demnach bei diesem Objekt unter  
sonst gleichen ~iugeren Verhiiltnissen yon der Menge 
der erzeugten GrRnmasse abzuh/ingen. Die Ab- 
schw~chung tier Sexualit~t ist bezeichnenderweise bei 
den doch recht verschieden erniihrten :Pflanzen v611ig 

unver/indert. Bei dem gleichen Versuch ffillt ferner 
auf, dab durch die st~rkere Diingung eine znm Teil 
nicht unerhebliche Steigerung der Samenertdige ein- 
getreten ist, w~ihrend, wie obe,n angefiihrt wurde, eine 
Erh6hung der "Griinmasse als Folge der h6heren 
Diingergaben nicht beobachtet  werden konnte.  Man 
geht wohl nicht fehl, wenlI man diese merkwiirdige 
Erscheinung darauf zuriickftihrtl dab die Pflanzen 
infolge der Trockenheit  die h6here Diingergabe nicht 
zum Aufbau gr~SBerer vegetativer Masse ausnmzen 
konnten, dab sich die st/irkere Diingung jedoch auI 
den Samenertrag f6rderlich auswirken konnte, sei es 
nun, dab die starker gediingten Pfianzen ihre vege- 
tat ive Entwicklung friiher abschlieBen nnd daher 
mehr, Reservestoffe anh~iufen konnten, sei es, dab 
inf91ge der h6heren Stickstoffgabe ihre Bt~tter sparer 
abstarben und daher l~inger assimilieren konnten. 

Das unterschiedliche Verhalten der Riibsenpflanzen 
in den beiden Versuchsjahren 15,Bt sich zwanglos als 
Folge der auBerordentlich unterschiedlichen Witte- 
rung der beiden Versuchsjahre denten. Die schnelle 
und iippige Jugendentwicklung sowie ungew6hnlich 
giinstige weitere Entfal tnng der Pflanzen im ersten 
Versuehsjahr haben es den Tetraploiden erm6glicht, 
die ihnen gegebene Bef~higung zum Aufbau einer 
gr6Beren vegetativen Masse ro l l  auszuniitzen. Daher 
war es den tetraploiden Pflanzen im ersten Versuchs- 
jahr m6glich, eine wesentlieh gr6Bere vegetative 
Masse aufzubauen, als es die dipldiden vermochten.  
Die Folge dieser h6heren Produktion an vegetativer 
Substanz war, dab die Tetraploiden trotz ihrer ver- 
minderten Sexualitgt gewichtsmiiBig einen genau so 
groBen Samenertrag bat ten wie die Diploiden. Im 
folgenden Jahre verwehrte die Ungunst d e r  Witte- 
rung den Tetraploiden die Auswirkung ihrer Be- 
f~ihigung zu erh6hter Produktion organischer Sub- 
stanz. Die vegetative Masse der Diploiden und Tetra- 
ploiden war gleich. Da das AusmaB der Sexualit/its- 
minderung v611ig unvefiindert blieb, muBte der 
Samenertrag der Tetraploiden in diesem Jahre 
zwangsl~ufig ganz erheblich unter  dem Ertrag der 
Diploiden liegen. 

0 1 r e t t i c h (Raphanus sativus L. var. olei[erus 
Metzger). 

Das bet diesen Versuchen verwendete polypl0ide 
Material s tammte aus Handelssaatgut der Firms 
WlSSlNGER, Berlin, das im Jahre 1939 mit Col.chicin 
behandelt  worden war (Bepinseln yon Keimpflanzen 
mit o,5%iger L6sung). Das zum Vergleich heraI1- 
gezogene diploide Handelssaatgut wurde stets neu 
yon der gleiehen Firma bezogen. Eine Prfifung des 
Ertrages konnte im Jahr6 1942 durchgeftihrt werden. 
Der Versuch stand nacli Olkfirbis. Als Grunddfingung 
wurde 2 dz/ha 4o%iges Kalidiingesalz und 2 dz/ha 
Thomasmehl gegeben. Ein Tell der Parzellen erupting 
dariiBer hillaus noch eine z=s~itzliche Diingullg be- 
stehend in i dz/ha 4o%igem Kalidiingesalz und 
5 dz 1ha Kalkammonsalpeter.  

Ant einom,Teil  der Fl~che, die nur die Grund- 
diingung erhalten hatte,  war diploides ~nd tetra-  
ploides Material in gleieher Aussaatst{trke wie beim 
Ertragsversuch ausgedrillt worden. Die Pflanzen 
dieser Parzellen sollten zur Analyse der morpho- 
logischen Zusammensetzung der Pfianzen zu den 
verschiedenen Entwicklungszeiten dienen. Infolge 
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ungiinstiger Witterungsverh~iltnisse konnte diese 
Untersuchung nut  zu zwei verschiedenen Ernte- 
t erminen an j e 5oo diploiden und tetraploiden PIlanzen 
vorgenommen werden. Tab. 7 zeigt die Ergebnisse. 

IOoo-Korngewicht desdiploiden Materials war 13,9 g, 
das des tetraploiden Saatgutes 17,o g. Die Aussaat 
erfolgte am I I .  4. 1942. Das Auflaufen t ra t  bei den 
Erdfl6he vorgenommen. Ein erster Griinschnitt yon 

Erntetermin 

2 . 6 . 4 2  

22. 6. 45 

Valenz 

2 n  

2 n  

11 
11 

211 
211 

411 
4 n 

Tabelle 7- 

Absolute Zahlen 
Verh~ltniszahlen 

Absolute Zahlen 
Verh~tltniszahlen 

Absolute Zahlen 
Verh/iltniszahlen 

Absolute ZahleI1 
Verb/iltniszahlen 

kg 

5,383 
1 0 0  

7,855 
ioo 

lO,015 
Ioo 

13,840 
" I00  

(~lreltich: Morphologische EnlwicMung der _P/lame. 

Gesamt- Gewicht d. 
gewicht Bl/iten- Bl~itter Stengel Wurzeln 

sprosse 

kg kg kg kg 

o,48o ~,315 2,09o o,49o 
8,9 :3,o 38,8 9;1, 

o,85o 4,o65 2,I8O 0,760 
Io,8 L8 " 9~7 27;8 

7,055 0,660 1,85o 0,45 ~ 
7o,4 6,6 18,5 4,5 

7,490 2,450 2,260 1,6;o 
54, I 7,7 16,3 11,8 

. Einze!- 
[ blatt- 

Blattzahl ! gew~cht 

M •  

7,04 4- o, I29 6,6 

6,65 q- o 13800 I2,2 

Wir sehen hier einmal, dab die Tetraploiden vor 
allem bei dem ersten Erntetermin,  der zu Beginn des 
Bliihens erfolgte, nicht linerheblich mehr an vege- 
tat iver  Masse produziert haben als die Diploiden, dab 
diese i_Poerlegenheit der Tetraptoiden aber bei der 
n~chsten Ernte, bei weiterem Fortschreiten der re- 
produktiven Phase, bereits merklich nachgelassen 
hat. Hinsichtlich des relativen Anteils der Bliiten- 
organe an der Gesamtprodukti0n zeigt sieh bei der 
ersten Ernte  kein wesentlicher Unterschied zwischen 
den beiden Valenzstufen. Bei der imr 4 Wochen 
sparer erfolgten zweiten Ernte  ist jedoch der Anteil 
der B1/itenorgane a n  der Gesamtproduktion bef  den 
Tetraploiden bereits ganz wesentlich niedriger als bei 
den Diploiden, ein Ausdruck fiir die bei den Poly- 
ploiden iiblichen Herabsetzung d e r  Sexualit~t. Die 
Blattmasse ist bei den Tetraploiden sowohl absolut 
wie bei Bezug a~f den GeSamtertrag wesentiich grSBer 
als bei den Diploiden: Die Blattzahl ist bei den Tetra- 
pioiden etwas kleiner, doeh ist der Unterschied nicht 
gesichert. Dagegen ist das Blattgewicht bei den 
Tetraploiden etwa doppelt  so groB wie bei den Di- 
ploiden. Wie scho n beim Riibsen betont  wurde, ist 
diese :gewichtsm/il3ige Zunahme als Ausdruck der 
Vergr6Berung der Blattfl/iche infolge der Polyploidie 
anzusehen. Besonders interessant ist da s  Verhalten 
der Wurzeln. Bei der ersten Ernte  ist der Anteil der 
Wurzeln an der Gesamtproduktion hei Diploiden nnd 
Tetraploiden'ann~ihernd gleich. Bei der zweiten Ernte  
dagegen ist der Anteil derWurzeln am Gesamtgewicht 
bei den Tetraploiden etwa 2 ~ m a l  so groB wie bei 
den Diploiden. Die Wurzelmasse ist, wie die absoluten 
Zahlen zeigen, bei den Diploiden in der Zeit v o n d e r  
erSten bis zur zweiten Ernte  etwa gleich geblieben ode r 
hat vielleicht sogar ein wenig abgenommen; bei  den 
Tetraploiden dagegen hat sie sicla verdoppelt. Diese 
eigenartige Verschiedenheit im entwicklungsphysio- 
logischen Verhalten der beiden Valenzstlffen ha t ,  wie 
wir gleich sehen werden, eine auBerordentlich tiefgrei- 
fende Bedeutung ffir den Lebensahtauf der Pflanze. 

Bei dem im gleichen Jahre durchgefiihrten Ertrags- 
versuch war eine ParzellengrSBe yon I2 qm (4 x 3 m) 
und ein Reihenabstand voI1 40 cm gew/ihlt worden. 
Die Aussaatst~irke betrng ffir das diploide Saatgut 
i5 kg/ha. Die Zahl tier Wiederholungen war 6, Das 

Parzellen mit diploiden Pflanzen am 2o. 4., bei den 
mit  tetraploiden am 19. 4. eim Wie bei dem Versuch 
mit gelbem Senf im gleichen Jahre wurde auch hier 
bei der H~ilfte der Teilstficke eine Bek~impfung der 

Abb. 2. Blfitenstand yon diploidem ilinks) trod tetraplgidem 01rettich. 

je 3 Teilstiicken erfolgte am 4.6.  Es zeigthn sich hier 
jedoch so groBe Schwankungen und UnregelmSBig- 
keiten, dab dieser Schnitt nicht allsgewertet werden 
konnte. Das Ergebnis eines zweiten Schnittes am 
19. 6, zeigt Tab. 8. 

Tabelle 8. Olrettich. Ertrag (in kg) an Griinmasse bei 
diploiden und telrc@loiden Pflanzen, bei unterschiedlicher 

D~ngung" und Erdflohbekdmp/ung. 

Va- 2 a unge- be- 
Dfingtmg lefiz M t .  m = ioo d~iagt staUbt 

- ~ I o o  ~ i o o  

Erdfloh- ] 
bek/imp- [ 

tung [ 

Nicht 
be- 

st~ubt 

b e -  
st~ubt 

ohne 
Dfingung 

Mit Zusatz- 
dfingung 

ohne 
Dfingung 

Mit Zusatz- 
dfingu~ng 

2n ~z,7 .4- 3,3 
4 n ~5,4 4-1!,7 
2n ~5,4 4- 6,5 
4n  i2,o 4-1o,7 

2n ~4, 6 4- 7,3 
411 ~9,4 4-13, 2 
2n t2,3 �9 8,3 
4n ;o,3 I :k 0,2 

IOO IOO 
I I 2  ~ IOO 

IOO I 5 6 x x  
119  xx I65XX 

IOO IOO 
i~9 ~176 ioo 
ioo I72x 
11900 i7ix 

IOO 

IO0 

IO0 

IOO 

I083~ 
i i 6  ~0 

I I 9 1  
120  �9 



~ 6  F ,  S C t t W A N I T Z  : Der Ztichter 

Wir sehen hier einen geringen Mehrertrag der tetra- 
ploiden Pflanzen, der  im wesentlichen mit den bei 
der Analyse der Pflanzen beobachteten Verh~iltnissm 
iibereinstimmt. Die durch Bek~impfung der Erd- 

Tabelle 9. Olreltich. Samenertrag (i n kg) yon d@loiden 
und r P/lanzen bei verschiedener Di~ngung usd 

Erd/lohbekdmp/ung. 

Erdflok- 
bek~impfung 

Nicht 
bestfi.ubt 

~angnng 

ohne 
Dfingung 

gedtingt 

ohne 
Dfingung 

gediingt 
best/~ubt 

Valenz 

2n 

4 n 

2n 

4 n 

4n 

2n 

4'n 

~.~ 12~o 
o,68S • I861~0o 
o,468 :ko,I86] 69 xx 
~,~o8 • I~oo 
o,792 4-o,1761 7 Ixx 

0,685 -I-o,24olxoo 
0,467 ~o, II81 68 xx 
I,I05 +' O,2351~t00 
o,683 :t:0;1271 6 ~  

unge- 
d-artgt 

:too 

IOO 
1oo 
i62xxx 
169 ~xx 

IOO 
IOO 

i6ixxx 
i46Zxx 

Abb. 3. Stoptael von diploidem (links) und tetraploidem (rechts) Olrettich. Nur der tetraploide 01rettich 
treibt nach dem Scldnitt wieder aus. 

fl6he hervorgemfene Ertragssteigernng entspricht 
etwa dem Unterschied der sich in der  Pr0duktion 
an Griinmasse Zwischen Diploiden nnd Tetraploiden 
festste'llen l~igt: Ein Unterschied ill der durch die 
st~rkere Dffngung hervorgerufenen Ertragssteigemng 
besteht zwischen den  beiden VMenzstnfen nicht. 
Die Samene'rnte erf01gte am 12.8. yon  je 6 Wieder- 
holungen. Die Ergebnisse sind ans_Tab. 9 zu ersehem 

Auch hier findet sich ein erhebliches Absinken der 
Samenertr~ige bet den Tetrapiolden. Bet der Samen- 
produktiQn zeigt sich hinsichtlich d e r  dnrch die 
stiirkere Dfingung hervorgerufenenl ErtragSsteigerung 
kein Unterschied zwischen Diploiden und Tetra- 
pl01den, Die Bek~mpfung der Erdfl6he:ist ohne jede 
Wirkung auf den Samenertrag geblieben. E s ist dies 
vielle~cht eine Folge der 1Xngeren Entwicklu:ngsdauer 
des Olrettichs, die es dieser Pflanze stftrke r als dem 
schneller zum Bliihen und Fruchten koramenden 
Sent erlaubt, in der Jugend erlitfene Sch{iden bis z~m 
AbschluB der reproduMivefi Phase wieder auszu- 
gleichen. 

Nach dem Griinschnitt sowohl wie auch der Samen- 
ernte zeigt sich bet diesem Versuch eine merkwiirdige 
ErscheinUng. Wiihrend n~imlich die diploiden Pflanzen 
in s~imtlichen Teilstiicken vollstiindig abstarben, be- 
saBen die tetraploiden eine auffallende Regenerations- 
fShigkeit; Sie trieben aus den Stoppeln in Kfirze 
nene Sprosse hervor, die sich rasch wieder zu a~s, 
gewachsenen Pflanzen entwickelten (Abb. 3 n n d  4). 
Ant diese Weise war es m6glich, yon den 6 Teilstficken 
mit tetraploiden Pflanzen, bet denen ein Griinschnitt 
vorgenommen war, noch eine annghernd normale 
Samenernte zu erzielen. Der Samenertrag (M -4- t • 
betrug niimlich bet den nngediingten Parzellen 
o,553 ~: o,185 kg, bet den gediingten Parzellen 
o,855 :J: o, II7 kg. Von den Parzellen, die be- 
reits eine Samenernte gehefert hatten, konnte an- 
derersr noch ein G rfinschnitt geerntet werden, 
Der mittlere Ertrag j e  Teilstfick betrug bier 
I5 :L 3;5 kg. 

Es konnte nun ganz in 
~ber'einstimmung mit den 
Beobachtnngen, die bet 
der morphol0gischen Ana- 
lyse der Pflanzen gemacht 
worden waren, festgesteUt 
werden, dab  die tetra- 
ploiden Pflanzen im Ge- 
gensatz zu den diploiden 
mehr oder minder stark 
verdickt-e Wnrzeln be ~ 
saBen. Zur eingehenderen 
Klarlegung dieser Verhgtt- 
nisse wurde im" folgenden 
Jahre ein Aussaatzeitver- 
such in 40 cm Reihen- 
abstand ausgelegt. Die 
Dfingung zu diesem Ver~ 
such bestand in 3dz/ha 
Thomasmehl, 1,2 dz/ha 
Kainit und 1,5 dz/ha Na- 
tronsalpeter. Von den ver- 
schiedenen Aussaatzdte n 
waren infolge nngew6hn- 
iich starken Befalls der 
ganz jungen Keimpfl~nz- 

chen durch Erdfi6he nut 2 Aussaatzeiten zn : ver- 
werten. 

Aus den Ergebnissen dieses Versuchs (Tab. IO) ist 
zu ersehen, dab die zu dem friiheren. Termin aus- 

Tabelle io. Olrettivh: Schofi~ceigung yon diploiden und 
tetraploiden P]lanzen be i verSchiedenen Aussaatterminen. 

A .... at: ~ ! w .... i ! w .... 1 

I . . . .  ~ 2 .  I 2  3 24 I4 2 . I 

'.n 459 ~ --  --  --  ~ --  - -  - -  -- I3"5'1 innl4~91-6/ 5/ 3/-~115; I53 I921 6~ 4 I 

ges~ten diploiderL Pflanzen s~mtlich ohne Verdickung 
der Wurzel schossen und bliihen. Die eli{sprechenden 
Tetraploiden weisen dagegen elnen nicht Unbetr~cht- 
lichen Anteil an ungeschoBten Pflanzen auf. Bei 
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diesen, aber auch bei den geschoBten Pflanzen Iand 
sich zum Tell eine. recht beachtliche Verdickung der 
Wurzel. Diese Erscheimmgen sind bei den Pflanzen 
des zweiten Aussaattermins noch ganz wesentlich ver- 
st~irkt worden. Wghrend aueh hier die diploiden 
Pf!anzen durehweg gesehoBt sin d, bildet die ganz 
fiberwiegende Zahl tier tetraploiden nur Rosetten. 
Dariiber hinans weist die Mehrzahl aller tetrapl0iden 
Pflanzen eine mehr oder minder starke Verdickung 
der Wnrzel a~af. 

Fassen wir die Beobachtungen aus allen drei Ver- 
suchen znsammen, so ergibt sich folgendes Bild: Bei 
geniigend friihzeitiger Aussaat kommen die diploiden 
und tetraploiden Pflanzen des 01rettichs gleichzeitig 
zum Bliihen. Vom Beginn der Bltihperiode an be- 
girmt ied0eh bei den Tetraploiden eine Verdickung 
der Wurzeln einzuseizen.; die diploiden Wurzeln da- 
gegen bleiben unvergndert., Diese Verdickung der 
Wurzeln und die damit ver- 

es den Tetraploiden mSglich, ~ ? ~ : ~ :  ~,v~a~a;4":~:.~ 
aus  der Stoppel wieder nen 
auszutreiben, was den Di-  
'ploiden infolge d e r  v611igen 
Ersctl6pfung der Wurzel nnd 
der SproBbasis an Rese~ve- 
stoffen nicht gelingt. D'areh 
die Pblyploidie ist bier also 
c ffenbar der Olrettich aus einer 
einj~hrigenSn eine ausdauernde 
Pflanze umgewandelt worden. 

Dieser Vorgang, der often- 
bar nicht vereinzelt dasteht 
{DE V R I E S  I906, G A T E S  !9~3, 
1915, RAXDOLPt~ 1931, MA~TO~ 
1935, HAGERUP 1939), scheint 
auf den ersten Blick sehr 
schwer deutbar. Man k6nnte 
einmal denken, dab die Ursache 
tier Verdickung tier Wurzel bei 
den Tetraploiden in einer spon- 
tanen Bastardierung zwischen tetraploidem Olrettich 
und dem gleiehfalts yon nns angebauten tetraploiden 
Miinchener Bierrettich besteht. Gegen diese An- 
nahme spricht jedoch die Tatsache, daB,diese beiden 
Formen yon R a p h a n u s  sativus bei uns stets so welt 
riiumlich isoliert zum Abbliihen gekommen sind, dab 
eine so starke Bastardierung, wie sie hier vorliegen 
mtiBte, undenkbar ist. Ferner spricht gegen, eine 
solche Annahme auch die Tatsache, dab beim Bier- 
rettieh die fleischige Wnrzel beim Abbltihen in der 
Mehrzahl der F/ille sowohl bei den Diploiden wie auch 
bei den Teiraploiden zum Absterben kommt. Vor 
allem aber mnB auch ant die Tatsaehe hingewiesen 
werden, dab bei einer spontanen Kreuzung zwischen 
Rettich und Olrettich sich in der Naehkommenschaft 
des gew6hnlichen Rettichs die Folgen einer solehen 
Bastardiermlg sehr deutlieh h/itten zeigen miissen. 
Dies war iedoch nicht der Fall. 

Es liegt nun nahe, anzunehmen, dab dutch die 
Polyploidie din Weehsel im photoperiodischen Ver- 
halten der Pflanze eingetreten ist. Ffir eine solche 
Annahme scheint das Anftreten der vielen Pflanzen 
mit Rosettenbildnng bei dem zweiten Aussaattermin 
des Aussaatzeitversuehs zu sprechen. Andererseits 

muB dara=fIiingewieseii werden, dab im Jahre 1942 
sowohl beim Ertragsversuch wie bei den Pflanzen, 
die fiir die morphologische Analyse angebaut wurden, 
diploide und tetraploide Pflanzen gIeichzeitig zum 
Bliihen kamen und daB, wie die morphologisehe Ana- 
lyse zeigt, die Verdickung der W~rzel erst im Verlauf 
des Bliihens eintrat. Dieser Befnnd dentet clarauf 
hin, dab bier zum mindesten nieht allein eine Er- 
scheinung des Photoperiodismus vorliegt. Vielmehr 
4/irf~e das eigenartige Verhalten der tetraploiden 
Pflanzen auI wesentliche 26nderungen des Stoff- 
wechsels der Pflanze zurfickgehen. Eine eingehende 
Er6rterung dieser Frage kann jedoch erst in einer 
spfiter6n Ver6ffentlichung" fiber die Sexualit~t der 
Polyplolden gebraeht werden, da die Eeurteilung 
dieser Erscheinung die Kenntnis verschiedener dureh 
die Polyploidie he rvmgerufener Veriinderungen im 
physiologischeli Verhalten der Pflanze voraussetzt. 

Abb. r Olrettich. Igach einem Grtiuschtiitt wieder ausgetriebener und bereits wieder bliihender tetraploider 
Olrettich (imHintergraa6).  VomVersuchsparze[lhmitktiploidemOirett~ch, derzurg le ichenZel t  geerntet 

w~rcle und nicht austrieb, 

M fi n c h e n e r B i e r r e t t i c h ( R ~ p h a n u s  sat ivus  
L .  var. maior  A .  Voss) .  

~J*ber einen Feldversuch mit Mfinchener I3ierrettich 
hatten wir bereits friiher berichtet (MONDLER und 
SCHWANITZ 1942). Im Jahre 1942 wurde auf der 
gleichen Versnchsfliiche, auf der der Ertragsversuch 
mit  0lrettich stand, und bei der gleichen Grund, 
dfingung diploides und tetrapl0ides Saatgut von 
Mtinchener Bierrettich bei 40 cm Reihenabstand am 
2.6. ausges~t. Von diesem Material wurden je 500 
Pflanzen zu verschiedenen Zeiten geerntet Und auf 
ihren morphologischen Aufbau hin nnters~acht. Die 
Ergebnisse sind aus Tab. II  zu ersehen. 

F/Jr das Gesalntgewicht zeigt sich hier zuniichst 
ganz deutlich eine wesentlich fippigere Entwicklung 
der Tetraploiden vor allem bei tier ersten, aber auch 
noch bei der zweiten Ernte. Diese st~irkere Massen- 
produktion der Tetraploiden im J~gendstadium hat~e 
sich schon friiher einmal bei der Bestimmung des Er'- 
trages getriebener diploider und tetraploider 'Kresse 
gezeigt (SCHWANITZ 1941 ). Wie damals hereits ge- 
zeigt wurde, ist diese bessere Entwicklung der Tetra- 
ploiden im Jugendstadium leicht damit zu erkl/iren, 
dab den Polyploiden infolge der Gr6ge ihrer Samen 
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wesent l ich  mehr  Reserves tof fe  zur  Verf i igung s t eken  
als  den  Dip lo iden ,  so d a b  sie fiir  ihre  E n t w i c k l u n g  
zun~ichst e inen  Wesentl ich besse ren  S t a r t  h a b e n  als  
diese.  Die  be iden  n~chs ten  E r n t e n  zeigen nnr  eine 
ganz  ger inge M e h r p r o d u k t i o n  de r  T e t r a p l o i d e n  a n  

T a b e l l e I I ,  M ~ h e n e r  B i e r r e t t i c h :  morpho- 
logische E~etwicklung- diploider und tetrc~ploider t~/lanzen 

zu verschie~ ~enen Ern~eterminen. 
I ] tgi~zel- 

Gesamt- Blatt- Blatt ] blatt; Errtte- Wttrzelll 
termin Valenz gewicht m . . . .  zaM ]gew~cht 

g g , g ] g 

2 n 2 425 215o 275 121I 1,5 
I. 7. 4 n 4 210 3 745 465 11o5 2,9 

2 n IOO 88,7 ~I,3 
4 n IOO 89,0 11,o 

2 n  lI 21o 21 800 19410 2965 7,2 
5.8. 4 n io 4~o 29 35 ~ 3 i i o o  295 ~ 9,7 

2 n IO0 52,9 .47,I 
4 n IOO 48,6 51,4 

2 n I ~9 870 32 670 77 200 3218 9,8 
4 n I :7 630 31 330 86 300 2834 I~,7 

8 9. 2 n i oo  29,7 70,3 
4 n !o0 26,6 73,4 

2 n i ~4 9 ~ 25 IOO lO 9 800 3000 8,0 
4 n I b8 ooo 27 900 12o IOO 2725 9,9 

8. Io. 2 n I0o 18,6 81, 4 
4 n IOO 18,9 8 I , I  

2 n I ;4 500 24 00o 13o 5o0 305 ~ 7,9 
4 n i )7 5 ~ 28 ooo 169 500 28oo 9,6 

3 ~ . io .  2 n  IOO 15,5 84,5 
4 n  IOO 14,2 85,8 

v e g e [ a f i v e r  Masse,  be i  de r  l e t z t en  E r n t e  l~il3t s ich 
d a n n  j edoch  wieder  e ine  n i ch t  ~nbeach t l i che  E n t -  
wick lungs fSrde rung  fiir  d ie  T e t r a p l o i d e n  fes ts te l len .  
B l a t t m a s s e  a n d  W u r z e l n  h a b e n  be i  D ip lo iden  n n d  
T e t r a p l o i d e n  an t  at len E n t w i c k l u n g s s t a d i e n  e twa  del l  
"gleiehen A n t e i l  a m  G e s a m t e r t r a g ,  Die  B l a t t z a h l ' i s t  
be i  den  T e t r a p l o i d e n  e twas  geri~ger,  das  E inze lb l a f f -  
g%wicbt e~was gr613er als  b e i  den  Dip lo iden .  

Im Jahre  r943 wurde ferner mi t  ~ i i n c h e n e r  Bier- 
re t t ich  in dreifacher  Wiederholung,  nochmals  ein Diin- 
gungsversuch mi t  drei verschiedenen Dtingergaben an- 
geiegt. Vorfrur waren Ri iben .  Die Grunddiinguffg 
bes tand ill 15 ~ d z / h a  Stal lmist .  Ein Dr i t t e l  der  Versuchs- 
pa rze l l en  ha t te  nur diese - Grnnddtingung erhal ten , ,  ein 
weiteres I ) r i t te l  ha t te  .I dz ~ha Kain i t  und o, 5 dz/ha Am- 
mons~ilf-a~, das le tz te  Dr i t t e l  schIieBlich h a t t e  3 dz/lia 
Kain i t :und  1,5 dz~ha Ammonsul fa t  erhalten.  Die-Gr6Be 
der  Teilst i icke be t rng  7,2 m ~ (3 • 2,4o m), der Reihen- 
abs t and  4ocm Die Aussaat  erfolgte am 2o. 6.,  die Ernte 
am io .  io.  Die Fehls te l len wurden, wie in al ien diesen 
Versuchen, naeh der Methode H~RICHS verrechnet  
(HoI;cA~P 1931). 

Das  Ergebnis ld ieses  Versncties (Tab. 12) zeigt  v6.11ige 
~ b e r e i n s t i m m u n g  Ini t  den Res l f l t a t en  des  be re i t s  
f r / iher  ve rSf fen t l i eh ten  E r t r a g s v e r s n c h s  mi t  d ip lo idem 
un'd t e t r a p l o i d e m  Miinchener  B ie r r e t t i cb .  Die  B l a t t -  
a n d  Wurzeler t r~ige der  be iden  Va lenzs tu fen  zeigen 
auch in  d i e sem Versuch keiner le i  Un te r scb iede .  E ine  
un te r sch ied l i che  A~lsnii tznng der  Df ingergaben  k a n n  
a~ch  in  diesern Versuch n ich t  f e s tges te l l t  werden .  

SchIieBlich wurde  im ) a h r e  1944 y o n  je 20o R e t t i -  
ehen  das  E inze lgewich t  b e s t i m m t .  Das m i t t l e r e  Ge- 
w ich t  de r  Einzelrffbe b e t r u g  be i  den  I ) ip lo iden  5o2, 
be i  den  T e t r a p l o i d e n  525' g. I ) e r  U n t e r s c h i e d  war  
auch  h ie r  n i ch t  ges icher t .  

Die b i e r  angef i ih r ten  Versuchsergebnisse  ze igen 
v611ige t J -bere ins t immung de r  be iden  Va lenzs tu fen  

u n t e r e i n a n d e r  sowie mi t  den  Befunden des be re i t s  
f r i iher  ve r6 f fen t l i ch ten  Fe ldve r suchs .  Es  crg ib t  sich 
daraus ,  d a b  der  E r t r a g  der  T e t r a p l o i d e n  an  vege:  
t a t i v e r  Masse d e m  de r  D ip lo iden  gleich oder  doch nur  
wenig  grSger  als  d ieser  ist .  

Tabelle 12. M~. 'nchener  B i e r r e l t i c h :  Ertrag diploider 
and tetraploider P]lanzen bei verschiedener D~ingung. 

(Wegen,der  geringen Zah l  der  Wie de rhohnge n  sind nm- 
die einfachen m-Werte  wiedergegeben.) 

Dfingung 

Ungedfingt 

Normale 
Dfingung 

Starke 
Dfingung 

Valenz 

2 n  
4 n 

211 
4 n 

2 1 1  

4 n  

Gesamt- 
gewicM 

86,8 
86,8 

91,4 
96'8 

I16,) 
1 I2 ,4  

Blattgewicht 

M [ m 

48,3 ~=3,I 
49,o ~176 +1,8 

51,7 d=4,4 
53,900 d=2, 3 

68,2 •  
66,000 :t=4,8 

Wurzelgewicht 

I m 

38,5 + I , 6  
37,8 ~~ :~I , I  

39,7 d=I,7 
42,9 ~176 =t=3,4 

48,5 ~2,3 
46,400 •  

G r ii n k o h 1 ,,L e r c h e n z u n g e"  (Brassica oleracea 
L. var. ace])hala DC. subvar, laciniata L. [. sabellica L.). 

Das ffir d iesen  Versuch ben i i t z te  t e t r a p l o i d e  Saa t -  
gut  s t a m m t e  y o n  zwei Pf lanzen ,  die aus  S a a t g u t  de r  
F i r m a  HEINEMAXN, E r f u r t  he rvo rgegangen  waren.  
Diese P f l anzen  waren  zu Beg inn  "des Schossens zu- 
s a m m e n  mi t  e iner  Reihe  we i t e re r  P f l anzen  durch  Auf-  
legen  v o n  mi t  o ,5%iger  ColchicinlSsung getr~inkten 
Wa t t e M iusc he n  behande l t  wordefi .  Infolge des  vie l  
zu ger ingen Umfangs  des A u s g a n g s m a t e n a l s  mnB da-  
mi t  ge rechne t  werden,  dab  sich be i  den  T e t r a p l o i d e n  
Inzucb tscbf iden  b e m e r k b a r  m a c h e n .  

Ein Ert ragsversuch mi t  diesem te t rap lo iden  Griin- 
koh l  konnte  i942 angesetzt  werden. Der Versuch s tand 
nach Sommergerste.  Grunddi ingung war  1,5 dz/ha Tho- 
masmehl,  1,5 dz/ha 4o%iges Kalidiingesalz und I dz/ha 
Kalkammonsalpeter .  Der Versuch erhielt  zus~Ltzlich 
o,6 dzjha Thomasmehl ,  2, 3 dz/ha 4o%iges Kalidtinge- 
salz nnd 2 dz/ha Kalkammonsalpe ter .  Die Gr6Be der 
Teilstficke betrug 24 m ~ (4 • 6 m), die Pflanzweite 5o • 
5o cm. Die Zahl der Wiederholungen war 16, davon  
wurden je drei  Wiederholungen ffir andere Untersuchun-  
gen gebraucht ,  s o  dab Iiir die Auswertung des Versuchs 
13 Wiederholungen zur Verfiigung standen.  Das IOOO- 
IKorngewicht war 2;73 g fiir das diploide, 5,17 g ffir das  
te t raploide  Saatgut .  Das N!aterial wurde Ende Mai aus- 
ges~it, dann  in der iibIichen Weise vorgezogen und An- 
fang Ju! i  ausgepf lanzt .  Die Ernte  erfolgte am 2o. i i .  42. 

Schon  b a l d  nach  d e m  Ausp f l anzen  ze ig ten  sieh 
s t a r k e  Un te r sch iede  zwischen den  d ip lo iden  a n d  t e t r a -  
p lo iden  Pf lanzen .  Die  D ip lo iden  en twicke l t en  sich 
ganz wesen t l i ch  i ippiger  als  die Te t r ap lo iden ,  a n d  
d ieser  Un te r seh i ed  b l ieb  w~brend  der  ganzen  E n t -  
wick tungsze i t  e rha l ten .  Der  E r t r a g  en t sp rach  d e m  
~uBeren E r sche inungsb i ld  ~ler Pf lanzen .  Die di-  
p lo iden  P f l a n z e n  e r b r a c h t e n  an  Bl~it tern (M i t Xm) 
28, 9 q- 2,58 kg  pro  Parzelle., wi ih rend  die  t e t r a p l o i d e n  
nu r  e inen  E r t r a g  yon  15,6 J n 2 , I 7 k g  aufzuweisen  
h a t t e n .  Wie  be re i t s  oben b e t o n t  wurde,  is t  es r ech t  
wahrscbein t ich ,  d a b  die  Ursache  dieses  e rhebl ichen  
Mindere r t r ages  de r  T e t r a p l o i d e n  in  sehr  s t a r k e n  In -  
z u c h t s c h ~ d e n  zn suchen  is t .  

, , E r f u r t e r  h a l b h o h ' e r  m o o s k r a u s e r "  
G r i i n k o h l .  

I m  J ahre  194o waren  y o n  de r  Gr i inkoh l so r t e  , ,Er-  
fu r t e r  h a l b h o h e r  m o o s k r a u s e r "  I HEINEMANN, Er fu r t )  
K e i m p f l a n z e n  mi t  o,5 %iger  Colchicinl6sung bep inse l t  
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worden. Saatgut, das diesem Ausgangsmaterial ent- 
stammte, kam 1944 in etwas gr6Berem Umfange zur 
Aussaa t .  Vorfrucht waren Erdbeeren. Die Grund- 
diingung bestand in einer Stallmistgabe yon 15o dz/ha; 
dazu wurde noch 2dz /ha  
Kalkammonsalpeter gegeben. 
Von je IOO Pflanzen dieses 
Materials wurde die Blatt-  
zahl sowie das Gewicht der 
Blattmasse, das Strunk--und 
das Wurzelgewieht bestimmt 
(Tab. 13). 

Der Gesamtertrag'  der Di- 
ploiden tibertrifft den der 
Tetraploiden aueh in diesem 
Falle nicht unwesentlich. 
Die absoluten Ertr~ge an 
Blattmasse sind bei beiden 
Valenzstufen gleich. Der An- 
teil der Bla t tmasse  am Ge- 
samtgewicht ist infolgedessen 
bei den Tetraploiden etwas 
gr6Ber, dagegen liegen die 
Wurzel- und Strunkge'wichte 
bei den Diploiden sowohl ab- 
s01ut wie relativ fiber den ent- 
sprechenden Werten der Te- 
traploiden. Die Zahl sowohl Abb. 5. Grfinkohl 
der yor der Ernte  bereits ab- 
gefallenen wie der zu diesem Terrain noeh vorhande!lell 
B1/itter ist bei den Diploiden fast doppelt so gr613 wie 
beidenTetraploiden.  Andererseits fibertreffenvcieder, 
um die Tetraploiden die Diploiden hinsichtlich des Ein,  
zelblattgewichtes in etwa demgleiehen Verh/iltnis, so 
dab auf diese Weise gewichtsm/il3ig in beiden Valenz- 
stufen etwa die gleiche Blattmasse vorhanden ,ist, 
Eine geringere Blaftzaht und ein h6heres Blattgewicht 
konnte bei den polyploiden Pflanzen in del l  v0ra 
stehenden Untersuchungen ja wiederholt beobachtet  
werden, b e i  Grfinkohl ist dieses Verha.lten bes0nder s 
s tark ausgepr~igt. Auff~itlig ist, dab die Tetrap!0ide~/ 
bei gleieher Grfinmasse ein erheblich geringeres 
Strunk- und Wurzelgewicht haben als die Diploiden. 

W e i g k o h l  , , K o p e n h a g e n e r  M a r k t "  
( B r a s s i c a  o leracea  L .  var .  cap i t a la  L .  / .  alba D C ! ) .  

Das Ausgangsmaterial s tammte yon der F i r m a  
HEINEMANN, Erfurt ,  Die Colchicinbehandlung der 
Keimlinge erfolgte im Jahre 1939 durch Bepinseln 
mit 0,5 %iger L6sung. i 9 4 4  k0nnte erstmals ein Feld- 
versuch angesetzt werden. Es handelte sictl dabei um 
die dri t te  tetraploide Generation. 

Vor~rucht  war Winterrfibsen: Die Grunddfingung 
bestand in eJner Sta!Imistgabe yon i5o dz/ha. Dazu 
kamen 1,8 dz/ha Thomasmehl und 1,8 dz/ha Kainit. 
Die Zus~tzliche Dfingung wurde in zwei versctfieden 
starken Gaben verabreicht. Die normale Gabe bestand 
in 4 dz/ha schwefelsaurem Kali und 2 d z / h a  Kalksalpeter. 
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Die tiberstarke Zusatzdfingung setzte sich aus 8 dz/ha 
schwefelsaurem ~ali und 4 dz/ha Kalksalpeter zusam- 
men. Der'Versuch war,in 8 Wiederholungen ange!egt; 
die Parzellengr6Be betrug 27,5 m ~ (5 • 5,5 m), Reihen- 
entfernung und Abstand der Pflanzei1 je 5 ~ cm. Die 

,,Lercheazungen"; Li~ks diPloide , rechts tetraPloide PfIanzen. 

Abb. 6. Gr~akohl ,,Erfurter halbhoher m0oskrauser". Links diploides, 
rechts" tetraploides Blatt. Infolge der Polyploidie niinmt die Kr~uselung 

sehr stark zu. 

Zahl der Einzelblatt- 
Iebenden gewieht 
Bl~ttter 

21 ,96  26 , IO  
I2,I5 4.1,37 

I Einzelpflanzen- 
gewicht (kg) 

Valenz Durchschnitt 
v. IOO l:~lanzen 

2 n I 0,573 
4 n ] 0,503 ! 

58,50 
65,98 

Blatt- 
gewicht in % 
des Gesamt- 

gewichts 

Stunk I Wl  I .... gewichtin % gewichtin % ZaM der 
des Gesamt- des Gesamt- abgefallenen 

gewichts gewichts Bl/ttter 

24;5 ~ 9,52 I6,I4: 

Tabelle 13 . E r ] u r t e r h a l b h o h e r m o o s k r a u s e r G r i~ n k o h l. E inze lp f lanzengewich t  u n d  
morphologisohe A n a l y s e  yon d ip lo ide~  u n d  le traploiden P / l a n z e n .  
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Aussaat erfolgte am 6. 4. 1944, am 5.6. .wurden die 
Pflanzen ins Freiland gepflanzt. Die Ernte land am 
3. lO. start. Bei der Ernte wurde das Gewicht jeder 
Einzelpflanze durch W/igung a'uf vollautomatischen Bi- 
zerba-Waagen auf dem Felde ermittelt und aus diesen 
Einzelwagungen der Parzellenertrag festgestellt. 

Tab. 14 gibt den mit t leren Er t rag  der Teilstiicke 
an ganzen Pflanzen wieder. Es ist ersichtlieh, dab 

Tabelle 14. W e i fi k o h l. Ertrag (in kg) yon diplolden 
und tetraploiden Pflanzen bei verschiedener Diingung. 

Dfingung 

Normale 
Dfingung 

fiberstarke 
Dtingung 

/alenz 

211 
4 n 

211 
4 n  

M 

245 
214 

253 
225 

t . m  

• 
~3o,7 

:s 
• 

IO0 

87,83 x 

I00 

88,9 ~ 

Abb. 7. WeiBkohl,,Kopenhagener Markt". Rechts diploider, links tetraploider Blfitenstand. 

gen/igend war, wurde das Einzelpfianzengewicht er- 
rechnet.  E s  wurden hierbei die gleichen Verh~iltnis- 
zahlen erhalten, der Unterschied der beiden Valenz- 
stufen erwies sich jetzt  jedoch als eindeutig gesichert 
(Tab. 15). 

Die gleiche ~bers icht  zeigt jedoch noch weitere 
wichtige Einzelheiten. DieWit terung war im Solnmer 
1944 lange Zeit hindurch ungew6hnlich trocken, kurz 
vor der Kohlernte setzte dann jedoch pl6tzlich eine 
sehr niederschlagsreiche Wetterperiode t in.  Die Fo]ge 
dieses Witterungsumschlages war t in  sehr starkes 
Pla tzen der K6pfe.  Wit  die Tab. 15 zeigt, unter-  
scheiden sich einmal die Diploiden und die Tetra-  
ploiden sehr beach t lkh  hinsichtlich der Resistenz 
gegen das Pla tzen:  Die Zahl der geplatzten K6pfe ist 
bei den Tetraploiden .fast doppelt  so groB wie bei 
den entsprechenden Diploiden. Aueh die Dfingung 

hat einen erheblichen EinfluB auf das 
Platzen.  Die Pflanzen der fiberdfingten 
Parzellen platzen ganz erheblich starker  
als die Pflanzen aus dell Teilstficken 
m i t  normaler  Diingung. Ganz ent- 
sprechend l i egen  die Verh~ltnisse hin- 
sichtlich der AnfSlligkeit der Pflanzen 
gegenfiber dem Fauien der K6pfe auf dem 
Felde. Auch hier ist bei den Tet ra-  
ploiden in beiden Dfingungsstufen die 
Anzahl der gefaulten K6pfe etwa dop- 
pelt so groB wie bei den Diploiden. Die 
~berdt ingung scheint dagegen auf das 
Faulen eher einen hemmenden als einen 
f6rdernden EinfluB zu haben. 

In  beiden Dfingungsstufen wurde 
schlieBlich noch an je IOC Pflanzen der 
Anteil der bei der marktfer t igen Her- 
r ichtung abfallenden AuBenbl~tter am 
Gesamtgewicht der geernteten K6pfe be- 
s t immt.  Er  betrug bei beiden Valenz- 
und Dfingungsstufen gleichm~Big etwas 
fiber lO%. SchlieBlich wurde an einer 
Anzahl yon Pflanzen noch die morpho- 
logische Zusammensetzung analysiert 
(Tab. 16). 

aucll beim WeiBkohl in beiden Diingungsstufen die Im Gegensatz zu den bisher besehriebenen F~illen 
Tetraploiden den Diploiden im Ertrag etwas unter= ist die Za151 sowohl der abgefallenen wie die der leben- 
legen sind. Da die statistische Sieherung dieses Unter- den B1fitter bei den Tetraploiden tin wenig grSger 
schiedes bei Berechnung der Parzellenertrfige un- als bei den Diploiden, Andererseits ist hier iedoch, 

Tabelte 15. W e i fi k o h 1. Einzelp/lanzengewieht (in kg) und Ertragsanalyse von 
d~ploiden und tetraploiden P/lanzen bei verschiedener Df~ngung: 

Diingung 

Normale 
Dfingung 

fiberstarke 
Dfingung 

Valenz 

Va]enz [ n M 

211 
4 n  

211 
4 n  

868 2,24 
843 1,98 

863 '2,32 
870 2,06 

:~o,o72 
~0,063 

~o,o78 
:~o,o66 

2 It ~ I00 

IOO 
88,5 xxx 

ioo 
88,7 xxx 

2 n  
4 n 

,~eplatzt 
% 

20, I 
35,8 

34,8 
53,9 

gefaul 

q~o 

6,9 
12,8 

4,5 
7,6 

Abfal 
blXtte 

11,8 
IO,9 

IO,6 
9,8 

;trunk 
% 

2,7  
3 ,2  

2,5 
2,7 

Wurze] 
% 

1,3 
1,5 

1,7 
1,4 

Tabelle 16. 

It 

51 
63 

W e i f i k o h l .  

Durchschn. 
Zah] der Durchschn. Blattgewichl 

abgefallenen Zahl der 
Bl~.tter Kopfbl~.tter g 

23,215 52 ,529  1985 ,7  ~ 
24,285 53,031 z854,~ 

gleichfMls gegeI1 die 
Norm, das Gewiclit des 
Einzelblattes bei den 
Diploiden gr6Ber als bei 
denTetraploiden.  Auch 
das Strunkgewicht und 
das Wurzelgewicht ist 
bei dell Diploiden h6her 
als bei den Tetraploiden. 
Bezieht man  diese 
Werte  jedoch auf den 

Morphologisohe Analyse der diploiden und tetraptoiden P]lanzen. 

Darchschn. 1 Durchschn. Strunk- Wurzel- 
gewicht gewicht 

g g 

188,82 43,1o 
18o,44 33,27 

Blattanteil 
% des 

Gesamt- 
gewichts 

89,5 
89,7 

Strunkanteil 
% des 

Gesamt- 
gewichts 

8,5 
8,7 

Durchschn. 
EinzMblatt- 

gewicht 
g 

37,8oi 
33,69o 

Wttrzelanteil 
% des 
Gesamt- 
gewichts 

2 ,0  
1,6 
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Gesamtertrag, so finder man zvdschen Diploiden ulld 
Tetraploiden nnr hinsiehtlieh des ~Nurzelgewiehts ge- 
tinge Untersehiede:: der Anieil der Wnrzel am Ge- 
samtgewicht ist bet den Tetraploiden fast nm ein 
Viertel geringer als bet den  Diploiden. 

E r f u r t e r  g r o g e r  W i n t e r w i r s i n g  
(Brassice oteracea L.  vc*r. sabauda k . ) .  

Im Jahre 1944 konnte mit diploiden nnd tetra- 
ploiden PfIanzen einer Wirsingsorte (,,Erfurter groBer 
Winterwirsing") gleichfalls ein Ertragsversnch dnrch- 
geftihrt werden. Das Ausgangslnaterial stalnmt yon 
der Firma F. C. HEIlVEI~ANlq m Erfurt. Die Colchicin- 
behandlung erfolgte in den Jahren 1939 nnd I94o 
mit o,5%iger L6sung. Das Versuchsmaterial stellt 
die 3- tetraploide Generation dar. Die Versuchs- 
bedingungen waren vollst~ndig die gleichen wie bet 
dem Versuch mit WeLgkohl. Das iooo-Korngewicht 
betrug 3,62 g fiir "das diploide, 4,89 g fiir das terra- 
ploide Saatgut. Die Aussaat erfolgte am 3.5., die 
am 23.5. pikierten Pflanzen wurden am 23.6. ins 
Freiland ansgepflanzt, die Ernte wurde am 26. lO. 
vorgenommen. 

In diesem Versuch wurde ebenfalls zun~ichst das 
Einzelkopfgewicht und daraus e r s t d e r  Parzellen- 
ertrag bestimmt. Tab: 17 und 18 zeigen die Ergeb- 

Tabelle z7. Gewicht der E~nzelp/lc~nzen von diploide~n u~d 
tetra ~loidem W i r s i ~ g. 

niingung Valenz n M ~ ,m 2n = IOO 
kg 

Norma te  2 n 715 1,5to :s IOO 
D~ingung 4 n 722 1,285 -I-0,o51 85,I xxx 

Ube r s t a rke  2 n 79 o z,69s :ko,o63 zoo 
Dt ingung  4 n "642 1,396 =ko,o6o 82,6 xxx 

nisse. Auch hier findet sich fiir die Diploiden in beiden 
Diingungsstufen ein gesicherter Mehrertrag. Die ifber- 
diingung hat auch beim Wirsing keinen merktichen 
EinfIul3 auf den Ertrag. Der marMf/ihige Anteil der 
KSpfe ist aueh hier bet beiden Valenzstufen gleich. 

Hinsicht lich des Platzens 
der K6pfe verhalten sich Tabelle I8. W i r s  an g. 
beim Wirsing die beiden 
Valenzstnfen gerade um- 
gekehrt wie beim WeiB- Dfingung Valenz a 

kraut, die Diploiden zeigen 
bier-eine wesentlich st/ir- Normale 2 n 
kere Neigung zum Platzen Diingung 4 n 8 
als die Tetraploiden. Die 
~berdiingung f6rdert aller- {3berstarke 2 n s 
dings anch bet Wirsing das Dfingung 4 n 8 
Platzen sehr stark. Die 
Koptbildung war bet allen t(opfkohlsorten im Ver- 
suchsjahr infolge der nngiinstigen Witterung in der 
ganzen Gegend so nngewShnlich schleeht, dab an 
vielen Stelten iiberhaupt keine K6pfe gebildet Wurden. 
Diese I-Iemmung zeigte sich bet nnserem. Wirsing- 
versuch; eine ganze-Anzahl ,2on Pflanzen bildete 
n~imlich gar keine K6pfe sondern nur offene Rosetten. 
Diese Neigung zur Rosettenbildung war, wie Tab. 18 
zeigt, bet den Tetraploiden wesentlich st/irker als bet 
den Diploiden. 

Von besonderem Interesse abet ist die vorletzte 
Spalte der Tab. I8. W/ihrend beim WeiBkohl infolge 

Der Ztichter. I9. Band 

der Pflanznng nnr eine {iugerst geringe Zahl yon 
Pflanzen anf dem Versuehsfelde einging, lagen die 
Verh~iltnisse beim Wirsing v611ig anders. Die Witte- 
rnng war hier in der Zeit naeh dem Anspflanzen heiB 
nnd troeken und es starb daher ein verh~iltnismfigig 
groger Teil der frisch gesetzten Pflanzen ab. Da keine 
Pflanzen der gleichen Sorte znr Verfiigung standen, 
mul3ten die Liicken mit anderen Kohlsorten ge- 
schlossen werden. Es war hier daher leicht m6glich, 
die Zahl der entstandenen Fehlstellen zu ermitteln. 
Wie die {J~bersicht zeigt, ist die Anzahl der nach der 
Pflanznng abgestorbenen Setzlinge bet den Tetra- 
ploiden mindestens doppelt so grog wie bet den Di- 
ploiden. Auch die USerdiingtmg wirkte sich ersicht- 
itch recht nngfinstig anf das Anwachsen der Yflanzen 
arts, die Zahl der abgestorbenen Pflanzen ist in den 
tiberdiingten Parzellen ganz erheblich h6her als in 
den Parzellen mit norlnaler Diingnng. 

Dies e gr6gere Anf~illigkdt der frisch gepflanzten 
Tetraploiden gegeniiber nngiinstigen AuBenbedinL 
gungen wird dnrch einige Vorversnche verst~indlich 
gemacht, die mit diploiden und tetraploiden Tomaten 
(,,Bonnet Beste*') durchgefiihrt wurden, nm die 
Regenerationsf~ihigkeit der  Polyp loiden zu prfifen. 
Es wurden zn diesem Zwecke am 24. 7. einmal Treib- 
spitzen abgeschnitte n, in feuchten Sand gesteckt und 
nach 14 Tagen die Bewurzelungsfiihigkeit gepriift. 
Von den Diploiden waren naeh dieser Zeit 53% der 
Stecklinge bewurzelt, von den Tetraploiden dagegen 
nnr 43 %- Dariiber hinans abet war bet den Diploiden 
die Bewurzelung ganz wesentlich starker als bet ~den 
Tetraploiden. Ferner waren auch noeh gleieh groBe 
und gteich dicke iiltere SproBstiieke, an denen Bl~ttter 
nnd Achsetknospen entfernt Worden waren, zur 
Regeneration in Sand gesteckt worden. Hier zeigten 
nach 14 Tagen die Diploiden zu 100%, die Tetra- 
ploiden dagegen nur zn 62 % Neubildnng yon Wurzeln. 
Die Zahl der neugebildeten Wnrzeln war auch hier 
bet den Diploiden erheblich h6her als bet den Tetra- 
pto iden, sie betrllg dnrchschnittHeh z5 bet den Di- 
ploiden gegeniiber nnr 3 bet den Tetraploiden. Ent- 
sprechend lagen die Verh~iltnisse hinsichtlich der 

Parzellenertrdge yon diploiden und tetraploiden P]lanzen. 

kg 

z65 
I40 

zSo 
I45. 

=]=20,9 
i i 4 ,4  

:i:Z4,9 
:s 

IOO 

84,8 ~x 

Ioo  
80,6xxx 

geplatzte 
K6pfe 

% 

I O , 2  

1,9 

I9,2 
T2, 3 

~bgestorbenr 
Pflanzen 

% 

6,8 
I6,8 

I O j 2  
2 1 , 6  

% 

2,9 
5,8 

2,4 
7,2 

Regeneration von nenen Sprossen arts Kallnsbil- 
dungen. Nach 3 Monaten hatten 7 von z3 diploiden 
Stecklingen aus /ilteren SproBstiicken Regenerate 
gebildet, yon 13 tetraploiden Stecldingen jedoch nur 
3. Diese wenigen Vorversuche zeigen iibereinstim- 
mend, dab das t~egenerationsverm6gen der tetra- 
ploiden Tomaten gegeniiber dem der diploiden ganz 
wesentlich abgesehw~icht ist. Nehmen wir nun an, 
dab die Neubildnng yon Wurzeln bei Kohl nach dem 
Auspflanzen bei den beiden Valenzstufen yon Wirsing 
iihnliche Unlerschiede gezeigt hat, wie sie bei der 
Regeneration der Tomatenstecklinge zutage treten, 

6 
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so wird die gr6gere Anf/illigkeit der Tetraploiden 
gegeniiber der Diirre ohne weiteres verst~indlich. 

Aueh bei  Wirsing wurde sehlieglich lloch eine 
morphologisehe Analyse der Pflanze vorgell0mmen 
(Tab. I9). ]31attzahl und -grSBe waren bier wieder 

driicke zur/ickgehen: die Vergr6gerung der BlOtter 
und der Bliiten, das Diekerwerdell yon Stengelll nnd 
Blattstielenl das sieh im Gefolge der Polyploidie 
hiiufig beobaehtell l~if3t, sowie die infolge der Ver- 
gr6Bemng der Samen Weselltlieh iippigere Jugelld- 

Valenz 

2 n  
4 n 

Tabelle 19.. 

IOI 
82 

Wirsing. 

Durch- 
schnittliche 

Zah] der 
abgefallenen 

Bl~itter 

19,7 
I5,7 

Morphologische Analyse der diploiden und tetra 

Durch- 
Blatt- ] Einzelblatt- 

gewicht gewicht 

lO99,56 [ 2o,9 
951,58 22,7 

sehnittliche 
Zah] der 

Kopfbl~tter 

52,7 
41,9 

Strunk- [ Wurzel- 
gewicht gewicht 

2oi,55 ] 43,23 
179,75 37,46 

9loiden Pflanzen. 

Blatt Strunk I (% des (% des 
Gesamt- Gesamt- 
ertrages) ertrages) 

81,8 15,o [ 
81,4 15,4 

Wurze] 
(% des 
Gesamt- 

ertrages) 

3,2 
3,2 

in der bei den Tetraploiden auch sonst iiblichell Weise 
ver~ndert,  die erstere war wesentlich verringert, die 
letztere etwas erh6ht. Hinsiehtlich des  Allteils der 
eillzelnen Komponenten an der Gesamtproduktioli  
konnten keine Unterschiede zwischen den Valenz- 
stufen wahrgenommen werden. 

C h i c o r e e (Cichorium intybus  L.  vat. ]otiosum). 

Das tetraploide Material s tammte yon Handels- 
saatgut (,,Brfisseler Witloof") der Firma F. C. HEINE- 
~ANN in Erfur t ,  das im Jahre 1939 durch Bepinseln 
yon Keimpflallzen mit o,5%iger w~iBriger Colchicin- 
16sung behandelt  worden war. Im Jahre 1942 kollnte 
erstmalig ein Ertragsversuch angelegt werden. In 
den ersten Jahren wurde durch frfihzeitige Aussaat 
jedes Jahr  eine Generation erzielt, 1942 kam dem- 
IIach die vierte tetraploide Generatiolf zum Anbau. 

Das Material wurde Ende Mat in Aussaatschalen aus- 
lges~t, dann pikiert und schlieBlich Aniang Juli ills Fret- 
and gepilanzt. Die Ernte erfolgte am 16. II .  Die Par- 

zellengr6Be betrug 6 m ~ (3 x 2 m), der Reihenabstand 
war 30 cm, die Entfernung der Pilanzen in der Reihe 
20 cm. Die Zahl der Wiederholungen war lO. Die Dfin- 
gung war die gleiche wie bet dem Grtinkohlversuch des- 
selben Jahres. 

Tab. 20 zeigt die Ertr~ge. Es ist daraus zu ersehen, 
dab sowohl die Blatt-  wie auch die Wurzelertr/ige bet 
den Diploiden etwas h6her liegen als bet den Tetra-  
ploiden. 

Valenz 

2 n  
4 n  

entwicklung varm6gen bet oberfl~ichlicher Betrach- 
tung leicht den Eindruck eilier st~rkeren vegetativen 
Entwicklnng hervorrufen. Die bisher vorliegenden 
Untersuchungen fiber die stofflichen Leistllngen poly- 
ploider Pflanzell, die unter  vergleichbaren AuBen- 
bedingungen an einem zahlenm~iBig leidlich aus- 
reichellden Pflanzenmaterial  vorgenommell und deren 
Ergebnisse auf Grund der iiblichen statistischen 
Methoden aueh als gesichert angesehell werden k6nnen, 
bieten in der Mehrzahl allerdings ein wesentlich 
anderes Bild. So stellte 'FABERGk (I936a) bet To- 
maten fiir die Tetraploiden keine erh6hte Stoff- 
prodnktion test. SCHLOSSER (1937, I94oa ) land da- 
gegen bet zwei mit tier Tomate nahe verwandten 
Wildarten (Lycopersicum racemigerum und L. ceras,- 
[orme) eilie Erh6hung sowohl der Griinmasse als auch 
der Troekensnbstanz als Folge der Genomverdoppe- 
hl lg .  Null wurden die Untersuchnllgen von SCHLOS- 
SER, soweit sich aus den Ver6ffentlichungell ersehen 
lSBt, an verh~ltnismfiBig recht jnngell Pflallzen durch- 
gefiihrt. Bei solchen Pflanzell aber  4illden wit, wie 
u. a. almh FABERG~ all seinen Tomatell  feststellen 
kollnte, als Nachwirkling der bet den Polyploiden 
iiblichen Vergr6gerung der Samen in der Regel auch 
eine weselitlich iippigere Entwicklung bet den Tetra- 
ploidell, die sich im Laufe der sp~iteren Entwicklung 
v611ig verliert (ScHWANITZ 1942). Es fragt sich daher, 
ob die bessere Eiitwicklullg der tetraploideI1 Lyco- 
pers icum-Pf l$nzchen,  die SCltLOSSER beobachten 

Tabelle 2o. Ertrag yon diploidem und tetraploidem C h i ~ o r e e. 

Gesamtertrag I BlOtter (kg) Wurzeln (kg) 
n 

kg 2 ix = Ioo [ M t .  m e n = ioo 1VI t .  m 
! 

IO 72,5 IOO ] 35,9 :k 3,5 IOO 36,6 :k 7,5 
I0 64,7 89 ] 33,4 o:k 5,I 9300 31,3 :t: 2,8 

IO0 

86~ 

B e s p r e c h u l l g  t i e r  E r g : e b n i s s e .  
Nachdem es durch die Auffilldllng der Colchicin- 

methode m6glich geworden war, von jeder erwfinsch- 
ten  Pflanzenart  beliebig viele Polyploide herzllstellen, 
hat te  sich.zun/ichst die Vorstellung ausgebreKet, dab 
polyploide Pflanzen die d ip lo iden  hinsichtlich der 
Erzeugung voli vegetativer Masse galiz erheblich fiber- 
t rgfen und dab somit ktinstlich hergestellte Poly- 
ploide zum mindesten iiberall dort eine wirtschaftlich 
beachtliche Rolle spielen k6nntell, vr es bet unseren 
Kulturpflanzen in erster Linie auf die Erzeugung 
groBer Meng'en :yon vegetat lver  Substanz ankommt. 
Dieser Glaube" an eine hShere Stoffproduktion tier 

P01yploiden diirfte vor  al!em ant subjektive Ein- 

konnte, llicht auch auf eine solche, spiiter wieder ab- 
kllngende F6rderung der Jugendentwicklung zlirfick- 
zuffihren is t .  Ydber die Eillwirkung der Polyploidie 
auf den Ertrag voli Zuckerriiben liegen mehrere An- 
gaben vor. PETO ~iid BOYES (z94o) stellten an einer 
recht geringen Zahl von Pflanzen, die dazu noch 
ullter nngiinstigen Verh~iltnissen knltiviert vcorden 
waren, test, d aB  t r lp lo ide  Rfibellpflallzen einen 
wesentlich besseren Ertrag nnd Zuckergehalt be- 
saBen.als die diploidell. Nach SCttLOSSER (1940 ab)  
sind die Diploiden den Tetraploiden zun~ichst fiber- 
legen, sp~ter kehrf sich das Verh/iltnis ~m. LEYAN 
(1942) fand bel diptoiden ~nd tetrapldiden Zucker- 
rfiben, dab mit steigender Valellz die Blati= nnd 
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"Riibenertriige immer stSrker absinken. Oktoploide 
Karioffetformen besitze~ gegen~ber den ~etraploiflen 
Ausgangssorteii eine sehr viel niedrigere Knollenzahl, 
ein niedrigeres Einzelknollengewicht und einen herab- 
gesetzien St~irkegehalt (Mt~NTZI~O I941 , STELZNER 
1941 ). Tetraploide Gerste ist diploider unterlegen, 
bei tetraploidem Lein sind die meisten Linien den 
diploiden lanterlegen, nur eiiiige weuige 011einsorten 
scheinen auf sp~iteren Entwicklungsstadien die di- 
ploiden in der Stoffprodukti0n zu 6berireffen. Auch 
bei Timothee waren einige tetraptoide St~imme in der 
Stoffproduktion dem diploiden Standard /iberlegen. 
Tetraploider Rotklee scheint diploidem im Ertrag 
nicht unerheSlich iiberlegen zu sein (Ni3NTZlI,~O I94I , 
LEVAN t942 ). J3ei Luzerne glaubten NILSSON und 
ANDERSSON:.(I943) gleichfalls eiiie /3berlegenheit der 
Tetraploiden hinsichtlieh der Stoffprodnktion fest- 
stellen zn k6nnen. Es stellte sieh jedoch herans, dab 
dieser Mehrertrag der Tetraploiden nur im ersteu 
Lebensjahr zu beobachteii war; in den folgenden 
Jahren sank der Ertrag der Tetraploiden auf ein 
Drittel bis ein Ffinftel des Ertrages der Diploiden ab 
(JUL~N I944). Tetraploide Poa/ertilis i.st wiichsiger 
als die diploiden Pflanzen (HEI~TzSCH nach RUDORF 
I943) , tetraploide Melilotus albus, M. dentatus und 
M. messanensis sowje tetraploide Lnzerne zeigen da- 
gegen keine erh6hte Wfichsigkeit (RIn)Ol~F 1943). 
Kein Unterschied zwischen Dip!oiden und Tetra- 
ploiden besteht bei Petunia nyctinaginiflora (HEssE 
1938 ). Dieses Ergebnis konnte yon PI~SCHLE (1942 a) 
best~itigt werden, der bei dieser Art sowie bei Stellaria 
media und bei Brassica oleracea (Kohlrabi) keine ge- 
sieherten Unterschiede zwischen den beiden Valenz- 
stufeii, bei Antirrhinum ma]us sogar geringere Er- 
tr~ge der Tetraploideii beobaehten konnte. Dagegen 
waren in diesen Versuchen bei Tradescantia geniculata, 
Torenia Fournieri und-Epilobium collinum die Tetra- 
ploiden fiberlegen. Von Impatiens balsamina ver- 
hielten sich die einzelueii St~imme auBerordentlieh 
verscbiedeu, teils waren die diploideH, teils die tetra- 
ploiden weniger leistungsf~hig, teils waren Diploide 
und. Tetraploide gleichwertig. In einer weiteren 
Ufftersuehnng (PIRsCHLE 1942 b) konnten diese Er- 
gebnisse teilweise bestiifigt uund erweitert Werden. 
Bei Epilobium collinum und E. alpinum erbrachten 
wiederum die h6heren Valenzstnfen eine Steigerung 
der ErtrSge an Grtinmasse und an Trockensubstanz 
gegeni~ber den Diploiden. Dagegen war Brassica 
oleracea (Kohlrabi and Wirsing) wieder in beiden 
Valenzstufen gleichwertig und Nicotiana tabacum und 
N. gIutinosa zeigteii sogar ein merkliches Absinken 
der Leis~ung. Getriebene Gartenkresse (Lepidium 
sativum) zeigte eine erhebliche Mehrleistung der tetra- 
ploiden Pflanzen (ScHwAmTZ I941), doch is t  diese 
Ertragssteigerung nur als unmittelbare Auswirkung 
der gesteigerten S amengr613e auf die Gr6i3e der ge- 
ernieten Keimpflgnzchen zu betrachten. Gelber Senf 
zeigt ein hSheres Friseh- und Trockengewicht der 
Tetraploiden auf den frfihesten Entwicklungs- 
stadien; dagegen wurden gegen AbschlnB der vege- 
tativen Phase gleiche Ertr~ige beobachtet (SciawA- 
NITZ 1942 ). Bei Rettich erbrachte ein Ertragsver. 
such in drei versehiedenen Diingungsstnfen ffir 
beide Valenzstufen gleiche Ertrfige an Griinmasse 
wie an Riiben. Eine nntersehiedliche Reaktion 
der Diploiden und der Tetraploiden aui die ver- 

schieden starke Diingung .konnte nicht wahr- 
genommen werden., 

Betrachfen wit zusammenfassend die Ergebnisse 
aller dieser Arbeiten, so ergibt sieh ganz deutlich, dab 
eine merkliche Steigerung der Stoffproduktior/beim 
/3bergang -con Diploidie znr Tetraploi'die bzw. yon der 
Tet raploidie zllr Oktoploidie II'ur in einer beschrSnkten 
Zahl yon F~iilen eiiigetreten is t .  Die Ergebnisse der 
vofiiegenden Ertragsversiiche, die jewMls an einem 
nmfaugreichen Pflauzenmaterial dllrchgetfihrt warden, 
unterstreichen diesen Befund auf das Nachdrfieklichste. 
Eine Steigerung tier Erzeugung yon vegetafiver Sub- 
stanz konnte nur bei Olrettieh und - -  in eineml Ver- 
suchsjahr -- bei R/ibsen nacbgewiesen werden. Hier- 
bei muB angesichts der Ergebnisse, die die morphoIo- 
gische Analyse des Niinchener Bierrettichs in verschie- 
deneii Altersstufen erbrachte, noch dahingestellt blei- 
ben, wieweit der beobachtete Mehrertrag an Griin- 
masse IIichi doch noch als Nachwirknng der Samen- 
gr6Be zu betrachten ist. Bei gelbem Senf und Bierrei= 
rich waren die Ertr~ige an vegetativer Substanz in bei- 
den Valenzsiufen gleich, bei den Kohlsorten and dem 
Chicoree war die Stoffproduktion der Tetraploiden 
schwfieher als die der Diploiden. 

Naeh all dem kann woht kaum bezweifelt werden, 
dab die Verdoppelnng des Genoms in der Regel offen- 
bar keineswegs zu einer Steigerung der stotflichen Lei- 
stungeii der Pflanze ffihrt. Es erhebt sich nan die 
Frage, ob die hier festgesfellten Beziehungen zwischen. 
der Stoffproduktion der Diploiden und der Tetrapl0i- 
den lmter allen Umst~nden gleich bleiben, oder ob es- 
.A. uBenbedingungen gibt, ~nter deneii efne gmndlegende 
Anderlmg in d e n  sto!flichen Leisfuugen der beiden 
Valenzstnfen eintrite. Fiir Genmutationen konnfe 
ein derartiger Vitalit~tsnmsehlag bei Ver~nderung 
der AnBenbedingungeii bereits nachgewiesen werden 
(BI~0c~tER 194i , !943), undes liegt nahe, ein ~ihnliches 
Verhalten auch bei der Polyploidie zu vermnten. Zur 
Kl~rung dieser Frage waren, wie bereits oben betont 
wurde, die Ertragsvers~lcbe wiederholt mit D/ingungs- 
versuchen kombiniert worden. Die Ergebnisse dieser 
Versache zeigen nun allerdings iibereinstimmend, dab 
bei den untersdchfen Pflanzen uuuter den gegebenen 
AuBenbedingungen zwischen den beideii Valenzstafen 
keinerlei Unterschiede in der F~higkeit zllr Ausnntz~ang 
geringerer oder gr613erer N~hrstoffgaben zn fiiiden 
sind. Aus diesem einen negativeii Befund darf nun 
jedoch keineswegs gefolgert werden, dab es nieht doeh 
Verh/iltnisse gibt, unter denen die Polyploiden wesent- 
lich leistungsf~ihiger sind als die Diploiden.: Es wird 
aIso uotwendig sein, noch weitere Augenbedingungen 
- -  vor altem die Wasserversorgung und die Vegetations- 
dauer - -  planm~iI3ig zu variieren, um festzustetlen, 
ob und unter welchen Beding.ungen die Tetraploiden 
den Diploiden in der Erzeugung von vegetativer Sub- 
stanz fiberlegen sin& Erst wenn man das VerhaIien 
der Diploiden nnd Tetraploiden unter vielen sehr Ver- 
schiedenartigen ~nBeren VerhSltnissen gepriift hat, 
wird man sich ein endgiiltiges Bild yon dem wirkliehen 
Leistungspoteniial der Polyploideii machen k6nnen. 
Sollten sich dann, wie wohl zu erwarten steht, im Ver- 
halten der einzelnen Arten, Sorten, St~imme nnd Li- 
nien weseniliche Untersehiede zeigen, so wird man 
weiterhin versnchen miissen, arts der Anatomie mad 
Morphologie der betreffendeii Formen sowie aus ihren 
physiologischen lmd entwicklungsPhYsiologische/1 

6* 
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Eigenheiten die Ursachen fiir dieses nnterschiedliche 
Verhalten abzuleiten. 

Welln mm aach die  Pflanze durch die k/instlich 
herbeigef/ihrte Polyploidie in der Regel offenhar kei- 
neswegs gr6Ber und leistungsf~higer wird, so I~gt sich 
doch an den einz~lnen Organen der bereits hiiafig be- 
schriebene Gigaswuchs heobachten. Die morpho- 
logisehe Analyse zeigt, dab vor allem das GeWicht des 
Einzetblattes in der Regel erheblich gesieigert ist 
eine Folge der starken Vergr6Bemng nnd Verdickung 
der Blattspreite; Der Anteil yon Sprossen und Sten- 
geln an der Gesamtmasse ist his welt in die reproduk- 
tive Phase hinein bet diploidem R/ibsen gr6Ber als bet 
tetraploidem, ~thnlich liegen die Verhiiltnisse helm 01- 
rettich nnd beim Gr/inkohl. Bet WeiBkraat and Wir- 
sing sind dagegen keine Unterschiede zwischen den 
Valellzstufen Zu finden. Der Anteil desWnrzelgewichts 
an der Gesamtprodaktion yon organischer Masse 
seheint bet Riibseli nnd Rettich gleich zn seth, bet 
WeiBkohl and WirSing ist dagegen die Aasbildung der 
Warzeln Bet den Tetraploiden offenbar etwag gehemmt. 
Abgesehen vom WeiBkrallt, das sich hinsichtlich Blatt- 
gr6Be and Blattzahl ahweichend verh~tlt, konnte ffir 
alle anderen untersachten Pflanzen festgestellt wer- 
den, dab die Blattzahl bet den Tetraploiden stets he- 
ringer ist als bet dell Diploidem Die Tetraploiden be- 
sitzen also wohl wesentlich gr613ere Bl~itter als die Di- 
ploiden, die Zahl der Bliitter ist jedoch bet ihnenmehr 
oder minder stark herabgesetzt. Diese geringere Blatt- 
zaldl bleibt bet den Tetraploiden w~hrend des ganzen 
Lebensablaufes erhalten, u n d e s  erfolgt keineswegs 
ein Ausgleie}~ durch eine l~ngere Vegetationsperiode. 
Es ist daher jedenfatls bet diesell Objekten nieht m6g- 
lich; so wie SClCZOsszR (I942 .a, b) es getan hat, diplor 
ide  und tetraploide Pflanzen dann als physiologisch 
gleichalt zn betrachten, wenn sie die gleiehe Blattzahl 
besitzen. Gegen eine solche Anschaunng spricht aach 
der Befund, dab beide Valenzstnfen in der Regel 
gleichzeitig zum Bliihen kamen. Man wird demnach 
in der geringeren Btattzahl Wohl eill kennzeichnelldes 
Merklllal der kiinstlich hergestellten Polyploiden er- 
blicken diirfenl Die vermntliche Ursache dieser Ver- 
~nderung wird in anderem Zusammdnhallg (Unter- 
suchangen tiber die Sexaalit~t der Polyploiden) noch 
eingehend zu erSrtern sein. 

Abschliegend :erhebt sich die Frage nach den Ur- 
" sachen des ullterschiedlichen Verhaltens der ,,alten" 

and der,,neaen" Polyploiden. Es geht aus den eigenell 
Untersnchungen wie aas den oben angefiihrten Arbei- 
ten hervor, dab sich die verschiedenen Arten and die 
verschiedenen Variet~iten, Sippen =lld Lilliell inner- 
halb einer Art hinsichtlich der Polyploidie keineswegs 
gleiehartig verhalten. Aach wenn der Prozentsatz an 
positiven Genommutationen sehr gering seill mag, so 
dart doch wohl angellommen werden, dab sich unter 
den spontan auftretenden Polyploiden gelegentlich 
auch Formen mit positivem Selektionswert befinden, 
die dann yore Menschen infolge ihrer h6h'eren Lei- 
stnngsf~higkeit ausgelesen and vermehrt werden. Bei- 
spiele fiir eine solche anhewuBte Selektion yon spon- 
tan auftretenden Polyploiden and die Verdr~ingung 
der arspriinglicheren niedrigchromosomalen Formen 
durch die yon ihnen abgeleiteten Genommutationen 
sind arts der Btumenziichtung bekanllt. 

Eine weitere M6glichkeit, n-tit Hilfe der Polyploidie 
zu erheblichen Leistungssteigerungen zu kommen, 

scheint uns in der Tatsache gegeben zu seth, dab sich 
in ether Population yon Tetraploiden bet Panmixie ein 
sehr viel h6herer Prozentsatz yon Heterozygoten fill- 
den kann als in einer dip10iden Population. Schon bet 
Mutation eines einzigen Gens finden sich in der Fe 
34Heterozygote im Verh~iltnis zn 2 Homozygotell, 
und dieses Verhiiltnis bleibt bet lVanmixie in der Fotge 
wetter erhalten. Tetraploide Poloulationell, die eillmal 
heterozygot Sind, bleiben bet PanmiMe unbegrenzt 
heterozygot, nnd es k6nnen sich ant diese Weise immer 
mehr heterozygote Gene in einer solchen Popalation 
anh~iufen, so dab tetraploide Popnlationen einen un- 
vergleichlich viel h6heren Grad yon Heterozygotie er- 
langen und halten k6nnen als irgendwelche diploiden 
Populationen. Diese Tatsache erm6gllcht abet das Zu- 
sammentreffen yon Al!elen, die Komplementfirgene 
(HtoRTI~ 1946 ) darstellen and in ihrem Znsammell- 
wirken entweder zn irgendwelchen Leistnngssteigernn- 
gell oder gar znr Entstehung v611ig nener Eigenschaf- 
ten fiihren, welt mehr als dies ill diploiden Popnlatio- 
hen je der Fall sein kann. 

Schlieglich aber mug aach lloch daranf hingewiesen 
werden, dab ll. U. schon dutch die Heterozygotie an 
and f/ir sich eine Heterosiswirkung llnd damit eine 
weselltliche Leistnngssteigerung erzielt wird (STuBBE 
und PIRSC~ILE 1940 ). Darch die Polyploidie nnd die 
dadurch erm6g!ichte hochgradige Heterozygotie kanll 
sich in polyploiden Populatiollen eine mehr oder Inin- 
der starke konstante Heterosis herausbilden, die zu 
Leisungssteigerungen Ifihrt, die bet  diploiden Popu- 
lationen nicht m6glieh stud. DaB ai~ch dnrch Kreu- 
zung geniseh stark verschiedener tetraploider Sippen 
eine solehe Heterosiswirkung erziell werden kann, ist 
selbstverstfindlich lind wurde vor kurzem sehr sch6n 
experimentell yon ST1RAUB (1946) nachgewiesen. Die 
M6glichkeiten, die sich bet Polyploiden f/ir die Ent- 
stehnllg yon leistungsfahigen Typell dllrch Kombi- 
nation and Anhaufung vorteilhaffer Gene ergeben, hat 
vor kurzem MEI.CHERS (1946) eingehelld dargestellt. 
Auf diese beiden Arbeiten set hier llachdriicklichst hin- 
gewiesen, weil aus ihnen hervorgeht, wie aus ether 
tetraploiden Population mit urspr/inglich geringer Lei- 
stungsf~ihigkeit besonders leistungsf~ihige Stamme aus- 
gelesell werden k6nllen. W i t  d/irfen, wie aus den ex- 
perimentelten Befandell hervorgeht, keineswegs er- 
wartell, durch Verdoppelung des Genoms sofort hoch- 
leistnngsf~thige Pflanzellrassen zn erhalten, wohl aher 
ist, wie voll uns nlld anderen bereits wiederholt betont 
wurde, dem Ziichter ein neaartiges Aasgangsmaterial 
in die Hand gegeben, mi t dessen Hilfe er aaf die Dau6r 
- -  geeignete Objekte and Ziichtungsverfahren voraus- 
geset.zt - -  Erfolge erzie!en kann, die ihm bet diploidem 
Material nieht m6glieh wiirell. 

Zusammen]assung. 
Die Ertr/ige yon diploidem und tetraploidem gelbem 

Sent, Riibsen, Olrettich, Rettich, Gr/inkohl, WeiBkohl, 
Wirsing nlld Chicoree wurdell im Feldversllch ~er- 
glichcn. 

Bet S e n f sind die Ertr/ige an Gr/inmasse zu Beginn 
des Bliihens bet beiden Valenzstufen gleicl7i, der Sa- 
menertrag war bet den Tetraploidell im einen J ahr aaf 
etwa die H~lfte, im allderen Jahr sogar auf ein Drittel 
des Samenertrages der Diploiden abgesellkt. Die lBe- 
kfimpfung tier Erdfl6he hat auf den Ertrag all Gr/in- 



xg. Band, Heft 1/3 Untersuchuilgen an polyploiden Pflanzen. 5 

masse keinen EinfluB, dagegen wird der Samenertrag 
dureh die BeMimpfung besonders bet dell Tetraploideil 
stark gef6rdert. Dieser Befuild wird damit zu erkliiren 
versucht, dab die gesch~idigte Pftailze bis z~m Bliih- 
beginn den Verlust an Substanz wieder ausgeglichen 
hat, aber nicht so viel Reservestoffe anhiiufen konilte 
wie die ungesch~idigt e, wodnrch besonders bei der lang- 
samer und schwerf~illiger sich entwickelnden tetra-  
ploiden Pflanze eine Vermindernng der Samenpro- 
duktioil eintrit t .  

S p r e n g e 1 r ii b s e II ergab i m Jahre 1942/43 an 
vegetativer Snbstanz zu den verschiedensten Eiltwick- 
Iungszeiten bet den Tetraploideil um etwa 80 % h6here 
Ertr{ige. Der Kornertrag War bet Diploiden und Tetra- 
ploiden gleich. !m folgeildeil fiir die Entwicklnng des 
Rfibsens ungiinstigen jahre  vcurde fiir Diploide nn(t 
Tetraploide der gleiche Ertrag an Griinmasse gefunden, 
die Samenprodukti0n der Tetraploidell betrng nur 
54% bzw. 67% derjenigen der Diploiden, Die in bet- 
den Jahren gleichsinnige Absenknilg der Samenpro- 
duktion im Verh/iltnis zilr Produktioil an Gesamt- 
masse, sowie die aus  der morphologischeil Analyse der 
Pflailze hervorgehellde Verschlechterung des Verh/itt- 
nisses zwischen reprodnktiveil und vegetativen Teilen 
der Pflanze bet deh Tetraploiden zeigen, dab dutch die 
Polyploidie eine Sehw~ichung der Sexualit~it hervor- 
gerufen wird. 

0 1 r e t t i c h erbrachte im Griinschnitt eineil 
nieht gesicherten ~ geringen Mehrertrag der Tetra- 
ploideil. Der Samenertrag betrug bet den Tetraploiden 
noch Ilicht 70 % des Ertrages der Diploiden. Die Be- 
kiimpfuilg tier Erdfl6he zeigte im Ertrag an Griiil- 
masse eine geringe F6rderung, im Samenertrag konnte 
kein Unterschied zwischen den Parzellen mit und ohne 
Bek~mp{ung der Erdfl6he wahrgenommeil werden. 
Dies andersartige Verhalten des 01rettichs im Ver- 
gleieh zum Sent wird durch die tiiilgere Entwicklung 
der Rettichpflanze erkl~irt. Wiihreild diploider 01ret- 
tich sowohl nach dem Grtinschnitt wie nach der Sameil- 
reife vollstiiildig abstirbt, regeneriert der tetraploide 
01rettich wieder u n d  bringt Ilach einem Gliinschnitt 
noeh einen Samenschnitt  nild Ilach einem Samen- 
schnitt  II0ch eineil GTiinschnitt. Der Olrettich ist of- 
fenbar durch die Polyploidie rol l  eiiler einjiihigell zu 
ether potentiell perennierenden Pflanze gewordeil. Die 
morphologische Analyse der Pflanzen zu verschiedeneil 
Zeiten ergab eiilmal eiile ~ wohl dnrch das erh6hte 
Salnengewicht beclingte - -  F6rderung der tetraploideil 
Pflanzen w/ihrend der fr/iheren Entwicklungsstadien, 
w~hrend sp~ter ein Ausgleich zwischen den beiden 
Valenzstufeil stattf indet.  Auch bei 0Irett ich ergab die 
morphologische Analyse eiile Verminderung der Sexu- 
alit~tt bet den Tetraploiden. 

M i i n e h e n e r  B i e r r e t t i c h :  Versuche in 
den Jahren 1942 und 1943 ergaben eiile Bestiitiguilg 
friiherer Untersuchungen: zwischen diploiden nnd 
tetraploiden Pflanzen konnten keinerlei gesicherte l~n- 
terschiede im Ert rag festgestellt werden. Die morpho- 
logische Analyse ergab anch hier eine starke F{irderung 
der Jugendentwieklung bet den Tetraploiden. 

G r ii n k o h I. Bet der Sorte ,,Lerchenzuilge" er- 
brachten die Tetraploidell fast Ilnr 5o% des Ertrages 
der Diploiden. Der starke Minderertrag der Tetraplo- 
iden ist vielleicht ant Inzuchtwirkuilg zuriickzufiihreil. 
Bet der Sorte , ,Erfurter halbkoher mooskrauser" war 

der Gesamte~trag an vegetativer Masse bei den Diplo- 
iden wesentlich h6her als bei den Tetraploiden, da- 
gegen waren die absoluten-Ertr~ige an Blattmasse ill 
beiden Valenzstufen gleich. Wurzel- nild Strunk- 
gewicht waren bei den Tetraploiden geringer als bei 
den Diploiden. 

W e i 13 k o hl .  Bei der Sorte ,,Kopenhagener Markt"  
war die Gesamiproduktion der Tetraploiden gleich- 
falls etwas geringer als die der Diploiden. Auch hin- 
sichtlich der Produktion an markt f/ihigen K6pfen bzw. 
an Blattmasse waren die Tetraploiden ein wenig unter- 
legen. Die Neignng zum Platzen der K6pfe war bet 
dell Tetraploiden erh6ht, desgleichen die Neiguilg zum 
Faulen. 

W i r s i n g. Beim, ,Erfur ter  grogen Winterwirsing" 
war der Ertrag der Diploiden ebenfalls h6her als bet 
den Tetraploiden. Die Neigung zur Ausbildnilg yon 
offenen Blattrosetteil  an Stelle yon K6pfen war bet 
dellTetraploiden st~irker als bet den Diploiden, dagegeil 
war die Neigung zum Platzen bet,den Tetraploiden 
geriilger. Die Tetraploiden sind gegenfiber ullgfiilstigen 
WittemngsverNiltnissen beim" Auspflanzeil sehr vie1, 
empfindlicher als die Diploiden. Die Ursache dieser 
Erscheinnng w i r d - -  nach Regeileratioilsversuchen mit 
Tomaten ~ in der geringerell Regeneratiollsfghigkeit 
und der schlechteren Bewurzeluilgsfiihigkeit der Tetra- 
ploiden gesucht. 

C h i c o r e e. Blatt- und Wurzelertriige waren bei 
den Tetraploiden niedrige r als bei den Diploiden, 

MR einer Ausnahme (WeiBkrant) hat te  bei allen 
analysierten Pflanzen bei der Tetraploidie die Zahl der 
Bl~ttter ab-, das Gewicht der Blgtter  zugenommeil. 

Fiir die gewissenhafte NAtarbeit bei der Durchfiih- 
rung der Versuche bill ich meiner Mitarbeiterin, Fr~iu- 
lein Dipl.-Landwirt Margarethe Mt)NDLE~, ZU Dank 
verpflichtet. Herr  Professor RTJDOgF unterstfitzte die 
Arbeiten in jeder erdenklichen Weise. Ibm sei  auch 
an dieser Stelle herzIichst daf/ir gedailkt. 
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KURZE MITTEI LUNGEN.  
Ertragssteigerung und Sicherung des Lagergutes 

d u r c h  Vorrats- und P f l a n z e n s c h u t z .  

Die Fragen  des Vorrats-  und Pftanzenschutzes  fiir 
GroB-BBerlin werden je tz t  im P f t a n z e n s c h u t z -  
a m t  u n d  I n s t i t , u t  f t i r  b i o l 0 g i s c h e  U n -  
t e r s u c h u n g e n" ,  in Berl in-Dahlem, Thielallee 69/73 
bearbei te t .  Dieses I n s t i t u t  s teht  nnter  ,Leitung yon 
Oberregierungsrat  a . D .  Dr. Z a c h e r ,  der  bis r933 
als Abteilungs-Vorsteher in der  ]3iologischen Reichsansta l t  
ftir Land-  nnd Fors twir t schaf t ,  seit 1945 im Ins t i t u t  ftir 
Ernghrung  und VerpflegungsWissenschait  tg t ig  gewesen 
ist. Das Ins t i t u t  e r te i l t  berei twil l igst  und kostenlos an 
jedermann Auskfinfte f i be r  Vorrats-  und Pf lanzenschgd-  
linge. Da die Steigerung des Er l l teer t rages  und die Ge- 

sunderha l tung  der Vorrgte fiir d i e  Ernghrungslage  yon 
gr6Bter Wicht igke i t  sind, solten Klein-  nnd Erwerbs-  
ggrtner,  Landwir tschaf t ,  Handel  und Industr ie  an t  diese 
M6glichkeit der BBeratung und Belehrung aufmerksam ge- 
mach t  werden. AnBerdem sind dem I n s t i t u t  noch die 
Samenkontrol le  und landwirtschaft l ich-chemische Un- 
tersuchungen (]3egutaehtung yon BBodenproben, Fu t t e r -  
nnd Dfingermittel) als weitere Aufgabengebiete  zngeteil t .  
Das P f i anzenschu tzamt  is t  werkt/iglich (auBe'r Sonr> 
abend) fiir das Pnb l ikum yon IO his 16 U h r  ge6ffnet;. 
Die Sprechstunde des Ins t i tu ts le i ters  Dr. Z a c h e r f inder 
wie bisher jeden Donnerstag yon I I  bis 13 Uhr start. 

Telefonanschlfisse ffir Vorrats-  und "Pflanzenschutz 
76 19 42 n n d 7 6  o5 26, ffir die anderen Aufgabengebiete  
84 78 54. 
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M. B. (;RARE and O. LEWIS, Genetical studies in pears. 
II. A classification of cultivated varieties. (Genetische 
Studien an Birnen. I I .  Eine Klassifizierun~ der Kul tur-  
soften.) J. Pomol. 15, 52--6o (194o). 

i m  Verfolg langjghriger  Erblichkeitsuntersuchungen 
haben die Verff. einige morphologische Merkmale der 
Blgtter  und Triebe analysier t  und festgestellt,  dab ein 
einfach mendelnder Erbgang vor l i eg t ,  'Es handel t  sich 
um folgende Merkmalspaare (das dominante Allel wird 
zuerst angegeben): i .  Der ]31attrand (]31gtter der Haupt -  
triebe), kann  gezghnt, gesggt (S) oder ganz (s) sein. 2. Die 
Mittelr ippe des Lanbblat tes  kann  drfisenlos (E) oder mit  
Drfisen besetzt sein (e). Die Zahl d e r  Drtisen bei den 
einzelnen Sorten schwankt,  jedoch ist  ffir jede Sorte eine 
mit t lere  Drfisenzaht typisch.  3- Die jungen Triebe k6nnen 
behaar t  (H), spgfl ich behaar t  0der g la t t  (h) sein. 4, Die 
Sommertriebe sind purpurro t  (IR) oder grtin (r), wobei in 
der Fgrbungsintensi tgt  Untersdhiede festzustellen sind. 
5- Die Laubfarbe  kann  grfin (G) ode r  bl~13griin (g) sein. 
Hinsichtl ich dieser Merkmale wurde atif Orund der morpho- 
logisehen Analyse der Sgmlingspopulationen die geno- 
typische Konst i tu t ion  Yon 15 d ip lo iden  Sorten'festgelegt.  
Die meisten sind in diesem oder jenem MerkmM hetero- 
zygotisch. Nur  die Sorte Fer t i l i ty  i s t : in  a l len  5 Genen 
homozygot:  R R  SS hh ee GG. I-Iomozygotisch-behaarte 
(HH) oder homozygotisch-drfisenlose (EE) befanden sich 

RATE. 
nicht unter den geprfiften Sorten. Ant der Grundlage der 
24 bei freier Rekombinat ion m6glichen Klassen wurde 
ein ]3estimmungsschlfissel nach den BBlatt- und Trieb- 
merkmalen aufgestellt .  Die 81 yon den Verff. untersnchten 
Birnensorten (darnnter 8 triploide) ver{eilen sich auf 16 
der 24 m6glichen Klassen. Schmidt. 

IRENA MODLIBOWEKA, Pollen tube growth and embryo-sac 
development in apples and pears. (Pollenschlauchwachstum 
und Embryosackentwicklung bei Apfeln und ]3irnen. ) 
J. Pomgl.  21, 5 7 " 8 9  (I945), 

Die .Verfasserin ffihrte Untersuchungen fiber das Pollen- 
schlauchwachstmm nnd die E~iabryosackentwicklung an 
selbst- und kreuzbestgubten diploiden und triploiden 
Apfel- und ]3irnensorten durc h, .Die ]31fiten, die yon Topf- 
bgumen in einem Kal thaus  s tammten,  wurden io bzw. 48 
Stunden bzw. IO oder 12 Tage ngch der ]3estgubung entnom- 
men. Das Material ffir die Pollenschlauchstudien wurde 
in einem Gemisch yon absolutem Alkohol  und Eisessig 
(3 : i), das ffir die Embryosackentwicklnng nach knrzer 
Vorbehandlung mi t  Carnoy in 2 13X (La: Cour) oder Nawa- 
schin fixiert  . Die  Griffel wurden lgngs halbiert  und ent- 
weder mit  einem Gemisch aus 2 ccm i t i g e r  wgsseriger 
Lichtgrfinl6snng, 2 ccm i%iger  w~tsseriger Sguref~chsin- 
16sung, io  ccm Glyzerin, 4o ecru Milchsgure und 46 ccm 
Aqua ctest . oder I o}/ogi er ]3aumwollbianl6sung. (in~ilchsgnre. . .  
Phenol, GlyzeriI1 nnd Wasser  zu glemhen Te!len) gefarbt.  
Zum Studium der Embryosackentwicklung wurden 16 bis 


