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Untersuchungen an polyploiden Pflanzen. 
VIII. giber das Wachstum yon diploid en und autotetraploiden Keimpflanzen yon gelbem 
Senf (Sinapis alba L.) und Sprengelriibsen (Brassica rapa L. var. oleijera METZOER.) 

~on F, SG~WANITZ. 

Mit 7 Textabbildungen. 

{3ber das Wachstum diploider Pflanzen und der 
aus ihnen hervorgegangenen Autopolyploiden liegen 
heute bereits zahlreiclle Angaben vor. Die meisten 
davon beschr~nken sich allerdings auf allgemeine An- 
gaben, dab das Wachstum der Polyploiden langsamer 
verlaufe bzw. dab ihre SproBlgnge geringer sei  als 
die der dazugehSrigen Diploiden. So stellte SClCLOSSER 
(I940 a u. b) bei Polyploiden eine sehr erhebliche Ver- 
langsamung des Waehstums fest: yon gleigh alten 
Riibenpflanzen hatten die Diploiden 7, die Triploiden 
6 und die Tetraploiden 5 Folgebl/itter voll entwickelt. 
J~Imlich lagen die Verh~iltnisse bef Tomaten. Zn dem 
Zeitpunkt, anl dem die diploiden Pflanzen das siebente 
Fiederblatt roll entwickelt batten, waren die Tetra- 
ploiden gerade dabei, das sechste Blatt zu entfalten. 
Von PIRSCI~Le (x942a) konnte bei gleich alten Pflanzen 
yon Tradescar~lia geniculata, Tore~d~ Fournieri und 
Impatie~r balsamicec~ ,,weinrot" festgestellt werden, 
dab bei diesen Formen die Hauptsprosse der Tetra- 
ploiden l~nger sind als die der Diploiden, w/ihrend 
bei Pelu~da nycliu~gi~i/tom, Impatiens balsaraina 
,,weiB" und ,,rosa" kein Unterschied zwisehen den 
Valenzstufen bestand nnd bei Epilobium coliinum, 
Stellaria media, An,tirrhinum mains und Impaliens 
balsamina ,,eosin" die Dfploiden die Tetraploiden in 
der L~inge iibertrafen. DaB diese gr6Bere L~inge der 
Diploiden hier ebenfalls anf eine schnellere Gesamt- 
entwicklung zurtiekzuftihren ist und nicht etwa nur 
atff eine grSl3ere Internodien15,nge znriickgeht, zeigt 
u.a.  die Tatsache, dab bei Epilobium collinum die 
76 Tage alten Pflanzen bei den 2n-Formen 5--6, bei 
den 4n-Pflanzen dagegen nar 4--5 Blattpaare ent- 
falter lqaben. Aueh bei A~tirrhi~um mains waren bei 
den 4n-Pflanzen nut 6--  7 Blattpaare entwickelt, w~ih- 
rend die 2n-Pflanzen gleichzeitig 7--8 Blattpaare zeig- 
tern Wenn in anderen F~illen die Tetraploiden z. T. 
erheblich l~inger sind als die Diploiden, so bernht dies 
nicht darauf, dab die wirMiche Gesamtentwicklung 
der Pflanze schneller vor sich geht, sondern darauf, 
dab die Internodien stiirker gestreckt sind. So sind 
z. I31 bei Tradesca,atia geniculat~ die 2n-Hanptsprosse 
28,8 era, die 4n-Hauptsprosse 38,I cm lang, die Blate- 
zahl betrfigt dagegen bei den 2n-Pflanzen 5I, bei den 
4n-Pflanzen nut 40. Hinsichtlich des L/ingenwachs- 
turns der Tetraploiden wurden bei verschiedenen For- 
men von ImpaEe~s balsami~a deutliche Unterschiede 
gefunden: die tetraploiden Formen der Linie ,,eosin" 
haben ktirzere (2n =- 37,7 cm, 4 n ----- 34,5 cm), die- 
jenigen der Linie ,,weinrot" l~ingere (2n = 33,8 cm, 

4 n =38,09 cm) Hauptsprosse als die dazugeh6rigen 
Diploiden. Bezeichnenderweise ist andererseits bei 
der Linie ,,weinrot" die Anzahl der E,l~tter bei den 
Tetraploiden fast so grol3 wie bei den Diploiden (2n 

in"  = 22, 4 n = 2I), w~ihrend sie bei den 4n-,,eos - 
Pflanzen deatlich geringer is t (2n- -23 ,  4 n --I7). 
Eine geringere Blattzahl der Tetraploiden Wurde yon 
SCI~WANITZ (I942, 1948 ) f~r ge,]ben Senf, Riibsen, 
Rettich und Griinkohlfestgestellt, w&hrend bei WeiB- 
kohl die 4n-Yflanzen etwas mehr BlOtter besitzen als 
die 2n-Pflanzen. Ferner wurde gefunden, dab tetra- 
ploider R/ibsen lfingere, tetraploider Senf kiirzere 
Hanptsprosse hat als die dazugehSrigen Diploiden. 
AucE bei Digilalis-Arten und bei Bryophyllum Dai- 
gremontiaaum besitzen die Polyploiden er!~ebtich 
weniger Bl~itter als die Diploiden (ScHWANITZ X949, 
Unters. an polypl. Pfl. V.). Bei Sojabohnen tiber- 
trafen die Tetraploiden auf frtthen Stadien die 
Diploiden in der Gr6Ge, w/ihrend auf den sp~- 
teren Stadien die Diploiden gr6Ber waren als die 
Tetraploiden. (PORTER und WEIss I948 ). .Bei Laub- 
moosprotonemen (Physcomitrium ~Siri/orme) steigt 
mit zunehmender Valenz die Teilungsrate des Proto- 
nemas zun/ichst an, um dann wieder bis unter die 
Teilungsrate der haploiden Ausgangsform abzusinken 
(DORI~IES-R/2OER I929). 

Im Rahmen unserer physiologischen und entwick- 
lungsphysiologischen Untersuchungen an polyploiden 
Pflanzen wurde 1943 eine Untersuchnng fiber das 
Wachst,tm der Wnrzel und des Hypokotyls der Keim- 
pflanzen yon Sprengelriibsen (Brassica rapa L. vat, 
old/era METZaEI~) und yon gelbem Senf (Sinapis alba 
L.) vorgenommen. Die Untersuchung erfolgte im Nai, 
im Gew~chshans der KartoffelMiferstation der Zweig- 
stelle RosenhoI des Kaiser-Wilhelm-Institnts fiir 
Zfmhtnngsforschnng. Sie wurde so vorgenommen, 
dab die Innenwiinde hoher ElementenglXser mit Fil- 
trierpapier ansgelegt wurden, das am Grunde der 
GeffiBe in Wasser tauchte. Am oberen Ende  der 
Gef~ige wurden soehen gekeimte Samen mit Hilfe 
eines ~Filtrierstreifens befestigt und alas Wachstnm 
tier Wurzeln und des Hypokotyls in Abst~nden ,yon 
je 2 Tagen gemessem Die Auswertung der Messungen 
erfolgte nach den iiblichen statistischen Methoden 
(JoI~ANI~SEN 1926, JUST I935, TEDIN 1941 ). Ffir die 
Angaben der Sicherung zwischen zwei Werten be- 
dienen wit nns der von PIRSCI~LE (1942) eingefiihrten 
Zeichen: x~=p( o,oo27 ' Wahrscheinlichkeit 99,73%; 
~xp o,oo27__O,Ol , Wahrscheinlichkeit 99,-73--99%; 
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xp o,ol--o,o5, Wahrscheinlichkeit 99--95%, op 0,05 
bis o,I, Wahrscheinlichkeit 95~9o%, Unterschiede 
k6nnen nicht mehr als gesichert gelten; oop> o,I 
Wahrscheinlichkeit unter 900/0 . 
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Abb. x. Wurzelwachstum yon gelbem Serif (Sina~fs elba L.) 
ir~ cm. 

Die Zahl der durchgefiihrten Messungen betrug 
etwa jeweils 200--300. Abb. z und 2 geben die er- 
haltenen Werte fiir gelben Senf in kurvenm~igiger 
Darstellung wieder. Der Verlauf der Kurven zeigt, 
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Abb. 2. Hypokotylwachstum bet gelbem Serif (Sinapfs 
alba L.) ia cm. 

dab hier die tetraploiden Wurzeln erheblich lang- 
samer wachsen als die diploiden, dab aber auch beim 
Wachstum des Hypokotyls die Diploiden den Tetra- 
ploiden noch deutlich iiberlegen sind. 
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Abb. 3. Wurzelwachstum bet Sprengelr~ibsen (Brassica rapa L, 
var. olei[era METZGER). 

Anders sind die Varh~iltnisse beim Riibsen (Abb. 
3 und 4). Hier sind, wenn wit yon der ersten Messung 
absehen, die tetraploiden Wurzeln erheblich wiich- 
siger als  die diploiden und iibertreffen diese in der 
Wachstumsgeschwindigkeit ganz wesentlich. Auch 
das Wachstum des Hypokotyls ist bier bet den 4 n- 
Pftanzen stikrker als bet den 2n-Formen. 

Wir haben hier wieder einmal einen Fall yon typisch 
verschiedenartiger Reaktion verschiedener Pflanzen- 
arten auf die Verdoppelung des Genoms. Dieser Fall 
ist insofern besonders iriteressant, als diese Unter- 
sehiede in der Wachstumsintensit~t mit anderen Ver- 
~nd~erungen paralIel gehen. So ist es typisch, dab 
bet gelbem Senf, bet dem die Tetraploiden ein wesent- 
Itch verlangsamtes Wachstnm zeigen, auch die Sexa- 
alit~t der Pflanzen besonders stark vermindert ist: 
die Tetraploiden haben hier eine stark reduzierte Zahl 
yon Samenanlagen nnd yon Samen, und die Zahl der 
znm Aufbliihen gelangenden Blfiten sowie die Ge- 
samtpr0duktion an Samen ist hier besonders stark 
verringert. 

Umgekehrt konnte bet dem Riibsen; bet dem die 
Tetraploiden stiirker wachsen als die Dipioiden, nach- 
gewiesen werden, dab hier die Tetraploiden eine h6here 
Zahl yon Samenanlagen besitzen als die Diploiden, 
dab die Za.hl der fertigen Samen nicht so stark ab- 
gesenkt ist, dab das Wachstum und die vegetative 
Entwicklung der Ptlanze erheblich iippiger ist als bet 
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Abb. 4. I-Iypokotylwaohstum bei Sprengelrfibsen (BrassiCa rapa L. 
vat.  oI~i]em METZGER). 

den Diploiden, ~nd dab unter giinstigen Verh~ltnissen 
die Samenertr~ige gewichtsm~Big die der Diploiden 
erreichen (ScI~WA~ITZ 1948). 

Die Tatsaehe, dab bei den beiden Arten sehr ver- 
schieden e Eigenschaften, die miteinander zrm~ichst 
nichts ztl tun zu haben scheinen, durch die Poly- 
ploidie jeweils im gleichen Sinne ver~indert werden, 
legt die Vermutung nahe, dab diese verschiedenen 
Merkmals~inderungen durch die Ver~nderung eines 
einzigen Grtmdmerkmals, das die anderen 5Ierkmale 
weitestgehendstellert, zastandekommen. In @iiheren 
Arbeiten dieser Reihe wnrde versucht, sowohl die 
Ver~nderung des Wasserhaushalts wie auch diejenige 
der Frost- ~and Diirreresistenz, die Herabsetztmg der 
Sexualit~t, das Auftreten bzw. die Verst~irkung der 
Tendenz zu asexueller Fortpflanzullg, die Neigung, 
voI1 der Einj~hrigkeit zum Perennieren iiberzugehen, 
die Verminderung der Atmungsintensit~t, der Per- 
meabilit~t, das zumeis• langsamere Wachst~m poly- 
ploider Pflanzen sowie die l~ingere Lagerf~ihigkeit tri- 
ploider Frfichte letzten Endes alles anf einen Faktor, 
das verdoppelte Zellvolumen, die da&trch bedingte 
Verschlechterung des Verh~iltnisses der Zelloberfl~iche 
znm Zellvolumen nnd auf andere wichtige morpho- 
logische Vedinderungen zuriickznffihren. 

Das alnterschiedliche Verhalten der beiden Arten 
sowohl im Wachstnm wie anch hinsichtlich der Sexu- 
alitiit l~gt es jedoch schwer erscheinen, auch hier  
diese verschiedenartige Reaktion auf einen einzigen 
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gleichartigen Faktor, die Zunahme des Zellvolumens, 
zurtickzuftihren. Da in frfiheren Arbeiten (F. v. WETT- 
STEIN 1937, F. v. WETTSTEIN und J. STRAUB ~942, 
SCHWANITZ 1949, Unters. an polypl. Pfl. V,) wahr- 
scheinlich gemacht werden konnte, dab bei poly- 
ploiden Pflanzen mit einem relativen Kleinerwerden 
der Zellen eine Steigertmg der Fertilit/it Hand in Hand 
geht, tmd dab Polyploide, die einen geringeren Zell- 
vergr6Berungsindex hesitzen, fertiler trod vitaler sind 
als Polyploide mit einem hohen Zellvergr6Berungsin- 
dex, so k6nnte man zun/iehst geneigt sein, diese Unter- 
schiede daranf zurfickznffihren, dab der Zellvergr613e- 
rungsindex bei Rtibsen kleiner sei als bei Senf, und dab 
infolgedessen die Reaktion des Riibsens auf die Ge- 
nomverdoppelnng gtinstiger sei als die des Senfs. 
Diese MSglichkeit scheidet in diesem Falle jedoch arts, 
da hinsichtlich der Zunahme des Volumens bei den 
Tetraploiden zwischen Senf und Rfibsen praktisch 
kaum Gin Unterschied besteht (ScI~WANITZ 1950, Un- 
ters. an polypl. PII. VI.). Die in solchen F~illen iibliche 
Formulierung, dab sich die beiden Arten in ihrer 
genotypisGh bedingten Reaktion anf die Polyploidie 
gegens~tz!ich verhielten, umschreibt nnr den Tat- 

artige Unterschiede in der Reaktion der Pflanzenzelle 
auf die GenomverdopPelung ftir die Formbildung und 
das L~ingenwachstum der Pflanze bedeuten kann: 
hat eine Pf!anze im diploiden Zustande verhfiltnis- 
m~iBig lange schmale Zellen und diese Zellen werden 
durch die Polyploidie erheblich mehr in d ie  Breite 
als in die L~inge gestreckt, so mfissen die betreffenden 
Organe kurz und dick werden, wie dies fiir die meisten 
Polyploiden ~ siehe den des 6fteren untersnchten 
L~ingen-Breiten-Index der Pl~tter ~ (Abb. 5--7) 
charakteristisch ist. Sind in einem solchen Falle in- 
folge tier Polyploidie anch die Zetten des H a u p t -  
sprosses relativ breiter und kiirzer geworden, so 
kSnnen wir, da ja polyploide Organe in der Regel 
atls einer geringeren Z ahl yon Einzelzellen sic!l zu- 
sammenzllsetzen scheinen, mit einer Verkfirzung der 
SproBachsen infolge der Polyploidie rechnen, wie sie 
uns tats/ichlich ja h~iutig bei den Polyploiden be- 
gegnet. 

Besitzt dagegen alas diploide Attsgangsmaterial re- 
lativ kurze dicke Zellen, die dann dutch die Voly- 
ploidie verh~iltnism~3ig st~irker gestreckt werden, so 
kann es geschehen, dab einmal die Form der Organe 

Abb. 5. Diploides und tetra- 
ploides Blatt der Tollkirsche. 

Abb. 6. Diploides und tetraploides Blatt 
der Gartensalbei (Salvia o[[icinelis L.). 

Abb. 7- Diploides und tetraplo- 
ides Blatt der Zitronenmelisse. 

bestand, gibt aber keine Erkl~rung ffir die Erschei- 
nung selbst. Angesichts der Tatsache, dab es bisher 
mSglich gewesen ist, eine Ffille verschiedenartigster 
Ver~inderungen im Gefolge der Polyploidie auf einen 
einzigen Faktor, die Verdoppelung des Zellvolnmens, 
zuriickz~lfiihren, scheint anch die Einfiihrnng weiterer 
Faktoren fiir die Deutung dieses unterschiedlichen 
Verhaltens nicht angebracht, solange ihre Wirksam- 
keit nicht direkt nachgewiesen ist. Eine Deutungs- 
m5glichkeit fi~r eine verschiedenartige Reaktion yon 
verschiedenen Arten, Variet~iten, Sorten und Linien 
auf die Polyploidie trotz gleich starker VergrSBerttng 
des Zeltvolumens geben uns die Ergebnisse einer 
Untersuchung yon BARTt-I~L.~ESS (1941) an'haploiden 
und diPloiden Protonemen verschiedener Mutanten 
der Laubmoosart Physcomilrium piri/orme, t~ARTHEL- 
NESS konnte hierbei feststellen, dab die Ver/inderung 
der Zellform infolge der Polyploidie beiden einzelnen 
Mutanten recht verschieden erfolgte. So hatten Mu- 
tanten, die als haploide Protonemen lange schmale 
Zellen besaBen, nach der Regeneration bivalente 
Protoneraazetlen, bei denen die Zellvergr6Berung die 
Breite der Zellen st/irker betroffen hatte als deren 
L~ngenausdehnung. Andererseits wurden die Zellen 
anderer Mutanten, die im lmivalenten Zustande kurz 
und breit waren, durch die Genomverdoppelung l~n- 
ger trod schmaler. Es liegt auf der Hand, was der- 

nicht wesentlich ge~indert wird, ~lnd dab zum anderen 
die Lgnge der Sprosse bei den Tetraploiden die L~tnge 
der diploiden Sprosse fibertrifff. Ffir ein solches 
gleichsinniges Verhalten zwischen Blattform und 
SproB1/inge bringt PIRSCI~LE (I942) einig e interessante 
Beispiele. Bei Epilobium collinum ist der L~ngen- 
breitenindex der Bliitter bei den 2n-Formen 1,67, bei 
den 4n-Formen 1,57; die H6he der Pflanze betr/igt 
gleichzeitig bei den Diploiden ~--2,5 cm, bei den 
Tetraploiden 1,5--2 cm. Auch ffir Stdlaria media 
wird angegeben, dab die Bl~itter der Tetraploiden 
mehr runJlich sind, der Wuchs der tetraploiden Pflan- 
zen wird als gedrangener bezeichnet. Sehr stark sind 
die Unterschiede zwischen den Diploiden ~nd den 
Tetraploiden bei Antirrhinum maius. Der L/ingen- 
breitenindex der Blattspreiten betr~igt hier 1,97 fiir 
die 2n-, 1;45 ftir die 4n-Pfianzen. Dementsprechend 
ist die SproBl~inge der Tetraploiden mlr etwa a/, der 
L~inge der Diploiden. Bei Torenia Fournieri ist der 
L/ingenbreitenindex 1,75 fiir die Diploiden, 1,5o ftir 
die Tetraploiden und 1,18 ffir die Oktoploiden. Die 
SproBl~inge betr~gt 22,I cm ffir die 2n, 29,o cm fiir 
die 4 n- und 12,6 cm fiir die 8n-Pflanzen. Bei diesem 
Objekt wurde auch die Zahl der gebildeten Bliiten 
bzw. Frtichte hestimmt: 66 ffir die Diploiden, 58 ffir 
die Tetraploiden und 12 fiir die Oktoploiden. In 
allen diesen F/illen - -  abgesehen yon den tetraploide~ 
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Torenia-Pflanzen - -  finden wir eine enge Beziehang 
zwischen der Blat t form lind dem Langenwachstnm 
des Sprosses. D i e  gleiehe Beziehung findet sich an- 
dererseits auch bei Tradescantia geniculata Hier sind 
allerdings die 4n-Bl~itter erheblich l~nger, aber nur 
wenig breiter als die 2n-Blatter. Der L~ngenbreiten- 
index ist hier daher bei den Tetraploiden gr6Ber als 
bei den Diploiden (2n = ],94, 4 n = 2,2o), die Zahl 
der BlOtter ist aber auch bier bei den Diploiden 
h6her (2n = 51, 4 n - -4o) .  Die gr6Bere Spro61~nge 
t rotz  der geringeren Blatt- bzw. Internodienzahl, die 
nur zu einem sehr geringen Teil auf die etwas gr61~ere 
Zahl der Nebentriebe bei den Dipl0iden (2n = 7, 
4 n = 6) zuriickgefiihrt werden kann, macht es wahr- 
scheinlich, dab die gr6Bere ~ n g e  der tetraploiden 
Sprosse nicht darauf beruht, dab bei diesen Pflanzen 
das eigentliche Wachstlim, d .h .  die Bildung yon 
neuen Zellen in der Richtung der L~ingsachse starker 
ist, sondern dab die gr6gere L~inge dureh eine bei 
gleicher oder geringerer Zellenzahl erheblich gr6t3ere 
L/inge der Zelten selbst bedingt ist. 

Andererseits ist es hezeiehnend, dab zwischen der 
L~nge der Sprosse und der t~roduktion an Frisch- 
und Trockensubstanz offenbar ebenfalls eine enge 
Beziehung bestel~t: Bei A1c~irrl~inum ~nafus, bei dem 
der L~ingenbreitenindex der Bl~itter bei den .Poly- 
ploiden stark abgesenkt und bei dem auch die L~inge 
der 4n-Pflanzen erheblich vermindert ist, ist anderer- 
seits a~lch die Produktion der Pflanzen an Frisch- 
nnd Trockengewicht sowie der Gehalt an Trocken- 
substanz sehr beaehtlich verringert. Bei Tradesca~ctia 
geniculata dagegen ist nicht nur der Liingenbreiten- 
index und die SproBl~nge der Pflanze erh6ht, es ist 
bier auch das t~rischgewicht und das Troekengewicht 
je Pflanze vermehrt,  und der Trockensubstanzgehalt 
ist bei weitem nicht so stark abgesenkt wie bei Antir- 
rhinum. Besonders sch6n kommen diese Zusammen- 
h~nge bei den drei yon P-IRSCHLE un~ersuchten Linien 
y o n  Impatiens balsami~a heraus: es haben ,,die 4 n 
yon Im])etie~s ,,eosin" k ii r z e r e Ilauptsprosse, 
g e r i n g e r e s Friseh- und Trockengewicht und 
w e n i g e r Trockensubstanz als die 2n, die 4 n yon 
Impatiens , ,weinrot" dagegeli 1 a n g e r e Haupt-  
sprosse, h 6 h e r e s Frisch- und Trockengewicht und 
m e h r Trockensubstanz als die 2n, und bei Impa~ie~s 
,,wei6" sind in der Sprogl/inge, im Frisch- nnd Trok- 
kengewicht nnd im Oehalt an Trockenst~bstanz k e i - 
n e  o d e r  n u r  s e h r  g e r i n g e  U n t e r -  
s c h i  e d e zwischen den 2n und 4 n vorhanden."  

~hnlich liegen, wie hereits in friiheren Ver6ffent- 
lichungen gezeigt werden konnte, die Verh~iltnisse 
aueh zwischen Riibsen und gelbem Senf: polyploider 
Riibsen besitzt h6heren Wuchs, bringt gr6Bere Trok~ 
kensubstanzertr~ge nnd ist durch eine verhaltnis- 
m~il3ig schwache Herabsetzung der Sexxialitat aus- 
gezeichnet. Der 4n-Senf ist dagegen schtechtwiichsig, 
bringt gleiche oder geringere Ertrage an Griinmasse 
und i s t  hinsichtlich der Sexualitat den diploiden For- 
men ganz aul3erordentlich unterlegen. 

Diese P_efunde legen es nahe, eine enge Kausalver- 
kniipfung zwischen Organform, Sprol31~inge, Stoffpro- 
duktion und Sexualitat anzunehmen. Es wurde oben 
bereits auf d ie  Untersuchlmgen yon BAlZTHELMESS 
hingewiesen, wonach bei Mutanten einer Art, die ver- 
sehiedene Zellform besitzen, diese Zellform dureh die 
Polyploidie sehr verschiedenartig ver~indert werden 

kann, dab z. ]3. kurze, dicke Zellen relativ l~nger ~md 
schmaler, lange, schmale Zetlen dagegen relativ kiirzer 
und dicker werden. Es wurde allch bereits daranf 
hingewiesen, dab eine derartige u der Zell- 
torm die gesciailderten morphologischen Verande- 
rungen: bei  Kiirzer- ~nd L~ngerwerden der Zellen 
eine Verringerung des Langenbreitenindexes der Blat- 
ter  und eine Verkiirzung der SproBliinge, bei Langer- 
und Schmalerwerden der Zellen ein Gleichbleiben 
bzw. eine Steigerung des" Langenbreitenindexes und 
eine Zunahm-e der SproBliinge mit sich bringen mug. 

Die gleichen Ver~nderungen der Zeltform m/issen 
abet nach den yon uns in friiheren Ver6ffentlichungen 
gebrachten Tatsachen und den daraus abgeleiteten 
Vorstellungen auch die allgemeine Leistungsf~ihigkeit 
sowie vor allem die Sexualit~t der Pflanze beein- 
flussen. Es wurde sowohl bei der Besprechung des 
Wasserhaus!aaltes der polyploiden Pflanze wie anch 
bei der Diskussion der Ursachen der herabgesetzten 
SexuaHtat ~lnd endIich auch der verminderten.  At- 
mung darauf  hingewiesen, dab sich all diese, bei den 
Polyploiden beobachteten Vergnderungen im Wesent- 
lichen auf die Ver~inderung einer einzigen Cr6Be zu- 
riickfiihren lassen, n~imlich auf die Verdoppehmg des 
Zellvolumens und die dadurch hervorgerufene relative 
Verkleinerung der Zelloberflache (Verh~iltnis Ober- 
flache - Volmnen). Wird nun aber bei verschiedenen 
Arten und Variet~iten oder dariiber hinaus sogar bei 
einzelnen Linien nnd Mutanten bei Verdoppehlng des 
Zellvolumens die Zellform in verschiedener Richtnng 
abgewandelt so ist auch die Veranderung der relativen 
Oberfl~che der Zelle im einzelnen Falle recht ver- 
schieden. Wird z. ]3. bei einer langen schmalen Zelle 
durch die Polyploidie das Volumen verdoppelt,  die 
Form der Zelle aber relativ kiirzer und dicker, so wird 
bier durch die Polyploidie die relative Oberfl~iche der 
Zelle erheblich st~irker verkteinert als wenn eine kurze 
und dicke Zelle bei doppeltem Votumen retativ langer 
nnd schmaler wird. Da, wie in friiheren Ver6ffent- 
lichungen dargelegt wurde, die relative Oberflache 
der Zelle zahlreiehe wichtige physiologische Prozesse 
wesentlich beeinflugt, mug es fiir die Leistungsf~hig- 
keit polyploider Pflanzen yon entscheidender BedeIt- 
tung sein. ob und in welcher Weise die Zellform durch 
die Polyploidie ver~indert wird. Es wiirde unter diesen 
Umstanden jedenfalls verst~ndlich, dab bei Poly- 
ploiden mit e rhfh tem L~ingenbreitenindex der Bl~itter 
und mit besserem Wuchs auch die stoffliche Leistnng 
erh6ht ist. Besteht  aber tats~ichlich eine solche enge 
Korrelation zwischen LeistungsfS&igkeit und Wiich- 
sigkeit, so w~ire in der Selektion der wiichsigsten 
Pflanzen ein technisch sehr einfacher Weg fiir die 
Ziichtung yon besonders leistungsfghigen Polyploiden 
gegeben. 

Unter  diesen Umstanden aber wird es anch ver- 
standlicb, warum es  fiir die Schaff~ing yon besonders 
leistungsf~ihigen St~mmen wichtig ist, yon einer m6g- 
lichst bunten Population auszugehen. ]e  gr6Ber und 
variabler das Ausgangsmaterial der Polyploiden ist, 
umso ieichter wird man ill diesem Naterial  auch 
Pflanzen mit unterschiedlicher Zellform antreffen, und 
umso gr613er ist demgem~ig auch die Aussicht. zu 
Pilanzen zn gelangen, die aul die Genomverdoppelung 
verhaltnismaBig giinstig reagieren. Wie leicht dies 
u. U. der Fall sein kann, ist an den oben erw~ihnten 
drei Impatiens-Formen zu ersehen, die alle drei aus 
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der Aufspaltung ether Kreuznng herriihren und die 
jeweils die Genomverdoppelung recht verschieden be- 
antworten.  Kreuzung zwischen verschiedenen Sippen, 
Sorten, Variet~iten nnd Arten kann_so die Grnndlage 
ffir die Selektion yon besonders leistungsfiihigen Poly- 
ploiden werden. 

Verschiedene Zeltformen k6nnen, win BARTHELMESS 
gezeigt hat,  aber auch durch Mutation entstehen, nnd 
es besteht  anf diese Weise die M6glichkeit, St/imme 
zu erhalten, die sich bet Genomverdoppelung beson- 
ders g/instig verhalten.  Es scheint uns eine wichtige 
Anfgabe der Polyploidieforschung zu seth, bier  in 
enger Zusammenarbei t  mi t  der Genmutat ionsfor-  
schnng zn nntersuchen, wieweit mit  Hilfe dieser 
Methode besonders leistungsfiib, ige Polyploide erhal- 
ten  werden kfnnen,  t l ierbei  wird auch noch zrl prfifen 
sein, ob man bet der Mutationsansl6sung besser ~nd 
schneller znm Ziele kommt,  wenn man  die Mutat ionen 
am diploiden Ansgangsmaterial  oder am tetraploiden 
Material ausl6st.  

Nach den bevorstehenden Ausffihrungen scheint es, 
dab zum mindesten zwei grnnds~itzlich verschiedene 
M6glichkeiten bestehen, um zu leistungsfiihigeren 
Polyploiden zu gelangen: einmal anf dem zuerst yon 
F. yon  WXTTSTEItr aufgezeigten Wege iiber einen von 
vornherein niedrigen Zellvergr613ernngsindex, oder - -  
win im Falle yon Bryum corrensii ~ fiber nine nach- 
tr~gliche Herabreguliernng der ZellgrfBe. In diesem 
Falle ist der Gigascharakter  der Yflanzen entweder yon 
vornherein nicht so s tark  ansgepr~igt, oder aber er wird 
auf Grund nines in seinem Wesen bisher noch unbe- 
kannten  Regulationsv0rganges weitgehend rednziert.  

h n  anderen Falle ist die Zellgr6Be wie bet jeder 
anderen Gigasform tats~chlich verdoppett ,  t ro tz  der 
Verdoppelung des Zellvolumens zeigen diese Pflanzen 
jedoch nicht die ffir die Mehrzahl der Polyploiden 
charakterist ischen Gigaserscheinungen: die Verlangsa- 
mung des Wachstums,  die Rednkt ion der Sprogl~nge, 
die Verminderung des Lgngenbreitenindexes der B1/it- 
ter, die Herabsetzung der Gesamtprodukt ion und die 
starke Abscnwiiehung der Sexualit~t.  Diese Fflanzen 
besitzen vielmehr liingere Sprosse, gleichen oder er- 
h fh t en  L~ngenbreitenindex der BlOtter, e rh fh ie  Stoff- 
produktion und eine weniger s tark  verr ingerte  Sexu- 
alit~it. Ein derartig unterschiedliches Verhalten ver- 
schiedener Pflanzen t rotz  gleichartiger Volumzunahme 
lieBe sich mit einer unterschiedlichen Ver/indernng der 
Zellform bet den verschiedenen Polyploiden, win sin yon 
BARTIIELMESS beobachtet  werden konnte,  erkl~iren, 

Zusammen/assung. 
Diploide und tetraploide Keimpflanzen yon gelbem 

Senf (Si,napis alba L.) und yon Sprengelriibsen (Bms- 
sica rapa L. var.  old~era. METZGER) zeigen im ~u 
turn ein s tark  untersc!fiedliches Verhalten: diploicler 
Senf hat  ein st~irkeres, diploider Rfibsen ein schwg- 
cheres Wachstum als die dazugeh6rigen Tetraploiden. 
Es wird versucht,  diese Unterschiede auf verschieden- 
artige Vergmderung der Zellform infolge der P o l y -  
ploidie zurfickzuftihren. 
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Mit I I  Textabbildungen. 

ID 
Die Schaffnng genetischer Grundlagen ftir die zfich- 

terische Verbesserung der Rebensorten wird immer 
nine der wicht igs ten  Aufgaben der Rebenzfichtung 
bleiben. In gleichem Mal3e, wie sich die Problem- 
stellung in der theoretischen Genetik entwickelt hat, 
ist auch die Fragestellung in der Zfichtungsforsetmng 
nicht mehr nur rein formal-mendelistisch, sondern 
erweist sich i m m e r  st~trker als eine allgemein bio- 

"logisch-genetische Aufgabe, die sich a b e l  - -  um es 
besonders zu bet0nen - -  yon morphologischen, phy- 
siologischen, phfnologischen usw. Probleml6sungen 
vergangener Zeiten dadurch unterscheidet,  dab ibre 
erfolgreiche Bearbei tung mlr auf dem Boden der Ge- 
netik m6glich wird. Die genetische Analyse ~nd Be- 
trachtungsweise wird daher jetzt und in Zukunft  
immer die Voraussetzung ffir eine erfolgreiche Wein- 
bauforschung sein miissen. 


