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Bltite und blfihen an den fortwachsenden Seitenzwei- 
gen weiter; die ersten Frfichte reifen Ende August bis 
Anfang September (bei Ph. ixocarpa auch etwas 
sparer). Ph. peruviana blfiht erst ab Mitre September; 
in mehrj~ihrigem Anbau hat die Art bisher zwar jedes 
Jahr reife Samen gebracht, das Fruchtfleisch ist aber 
erst 1953 erstmalig zu vollem Aroma ausgereift. Ph. 
peruviana und pruinosa blfihen und fruchten,bis Nacht- 
fr6ste einsetzen; Ph. ixocar~a stirbt meist Anfang 
Oktober ab. 

Ph. "ixocarpa und pruinosa liefera erhebtich mehr 
Friichte als Ph. peruviana; wegea der Gr61~e tier 
Beeren bringt Ph. ixocarpa unter den drei Arten den 
h6chsten Ertrag. Solange die Frfichte yon Ph. peru- 
viana und pruinosa noch einen geringen grfinen Schein 
zeigen, haben sic noch einen unangenehmen Bei- 
geschmack, es k6nnen nur v611ig reife, intensiv gelbe 
Beeren verwendet werden. Bei Ph. ixocarpa werden 
die Friichte zuletzt violett, sic schmecken aber bier 
auch bei v61Iiger Ausf/irbung immer noch schleeht. 
Die reifen Frfichte fallen mit ihren H/illkelchen ab, sie 
k6nnen bei einigermaBen trockenem Wetter ohne 
Schaden wocheIflang auf der Erde liegen, lassen sich 
auch im Zimmer in den Kelchen monatelang auf- 
bewahren. 

Fiir den Anbau bei uns kommen nur Ph. pruinosa 
und ])eruviana in Frage, die letzte nur in Gegenden mit 
langem warmen Herbst. Ph. pruinosa kOnnte in Klein- 
g~rten angebaut werden, wenn G~irtnereien vorkulti- 
vierte Pflanzen liefern wfirden. Zfichterisch sind beide 
Arten anscheinend noch nicht bearbeitet worden. Eine 
gr613ere Verbreitung als Beerenobst kOnnten sic erst 
gewinnen, wenn die Frostempfindlichkeit verringert 
und bei Ph. peruviana die Vegetationszeit verkfirzt 
wfirde. Das erste dfirfte wenigstens bei Ph. pruinosa 
zu erreichen sein, das zweite vielleicht dutch Kreuzung, 
die noch nicht versucbt zu sein schMnt. Wegen des 
besonderen Geschmackes der Beeren wfirden die bei- 
den Arten zweifellos eine Bereieherung unseres Beeren- 
obstes darstellen, wenn auch zun~iehst nur im Klein- 
anbau. 

L i t e r a t u r .  
I .  BAILEY, L. H. : Standard Cycloped. of Horticulture 

3, 26o8--26o9 (I947). -- 2. B~-IL~Y, L. H.: Manual of 
cultiv, plants. Revised Edit. 87o--871 (1949). -- 3. Dunal 
in DC., Prodromus I3. x, 434 (1862). -- 4. G~AYS Manual 
of Bot. 8. ed. by M. L. Fernald (1949--195o). --5- NEES 
V. ESENBEK: Versuch einer Verst~ndigung fiber die Arten 
der Gattung Physalis. In Linnaea 6, 43I {I83~). -- 
6. RYDBERG, A. : The north, american species of PhysMis 
In Mere. Torr. Bot. Club 4 no. 5 (I896). 

(Aus der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin, Institut ffir Acker- und Pflanzenbau, 
Abt. Obstztiehtung, in Mfincheberg.) 

Untersuchungen an autotetraploiden Formen 
yon Prunus cerasifera EHRH. 

I. Morphologische, pomologische und zytologische Untersuchungen. 
Von HEINZ MURAWSKI uild WOLFGANG BLASSE. 

Mit 3 ~ Text~bbildungen. 

A, E i n l e i t u n g .  arbeitet. Die Kirschpflaumen stellen wenig Ansprfiche 
Seit Beginn der Ztichtungsarbeiten an Kern- und an Boden und Klima und bringen reiche Ertr/ige. I3ber 

Steinobst in Miincheberg wird hier auch die Kirsch- ihren Wert Hir die Pflaumenztichtung hat SCHmDT 
pflaume (Pr. cerasifera EZtRI-I.), die BAUR I926 yon (12) ausffihrlieh berichtet. An einem groBen Material, 
einer Studienreise aus der Ttirkei mitbrachte, be- das aus Selbstbest/iubung und aus Kreuzungen yon 

Abb. :t. Diploider S~imiing yon P, cerasi/er~. 
B IV, 2x,9 [P. cerasi/era (Adabazar) Species 

3,2o • P.  cerasl/era (Adana) Species 3,x4]. 

Abb. 2/Tetraploider Ssmling yon P . . . . . .  i /  . . . .  
B IV, x9~z3 [/>. cerasi]era (Adana) Species 
2,x5 • P.  cerasr (Arifiye) Species ~,o.2]. 

Abb, 3. Tetraploider Si~mli~g yon P. cer~si/era, 
B IV, zg,x 7 [P. cerasi/lra Adana) Species 

~ x 5  •  P. r (Arifiyc) Species ~,22]. 
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S~mlingen der Kirschpflaume hervorgegangen ist, 
werden zur Zeit Beobachtungen tiber die Vererbung 
der Fruchtmerkmale durchgeffihrt. Im  Verlauf dieser 
Arbeiten sind uns im Frfihjahr i953 2 B~iume aufge- 
fallen, die in ihrem Habitus von den anderen Siim- 
lingen stark abweichen. Sic entstammen der 1937 her- 
gestellten Kombination Prunus cerasifera (Adana) 
Species 215 • Prunus cemsifera (Arifiye) Species 2,22. 
4 B~iume (BIV, i9,13; BIV, 19,15; BIV, 19,16 und 
B IV, 19,17) dieser Kreuzung haben alle Frostwinter 
tiberstanden und befinden sich im ertragfiihigen Alter. 
B IV, i9,13 und B IV, 19,i 7 geh6ren zu den abweichen- 
den Typen, die im Vergleich zu den beiden anderen 
Siimlingen dieser Kombination besehrieben warden 
sollen. (Vgl. hierzu Abb. i ~  5 und Tab. i). 

SCHMIDT (12) hat bet seinen Untersuchungen an 
S~imlingen der Kirschpfiaume ebenfalls solche ab- 
weichenden Typen gefunden und vermutete, dab sie 

l 
Abb. 4. Einj~ihrige Kurz-  
t r i ebe  yon P. cemsi/era m i t  
Bl i i tenknospen;  e n. Na t .  

Gr6Be. 

Abb.  5- E in j~hr ige  Kurz-  
t r i ebe  yon P. cerasi[em 
m i t  Blf i tenknospen;  4 n. 

N a t .  Gr6ge.  

Tabelle I. 

A b s t a m m u n g  Prunus cerasi/era (Adana) Species  2,I5 X Prunus cerasi/erct (Arlfiye) Species  2,22 

Valenz 2 n ~ I6  4 n = 32 

I Standor t  13 IV ,  19,i  5 t3 IV ,  I9,16 ]3 IV ,  r 9 J 3  B I V ,  19, i7  

W a c h s  des Baumes  

Altes Holz : Rinde u. Lentizellen 

J u n g e s H o l z : ( e i n j ~ h r i g e  Triehe)  
Fa rbe  
B e h a a r u n g  

AuBen Iockerer ,  i nnen  dich - 
t e r  Kronenaufbau ,  mi t te l -  
s t a rkes  As tger  t ts t ,einjf ihrige 
Tr icbe  dfinn u. zahlreich,  
bi ldet  zahlreiehe verdorn te  
Kurz t r iebe  am ~ilteren Holz, 
einj~ihrige Tr iehe  oft  sehlaff  
(Abb. x). 

Kronenaufbau  locker  Ast- [ 
gerfist  mi t te l s ta rk ,  e in i i h r ige  I 
Tr iebe  m i t t e l s t a r k  und zah]-[ 
r e ich ,  b i lde t  v ia l  ve rdo rn t e  
Knrz t r i ebe  am/ i l t e r en  ttolz, 
einj~ihrige Tr iebe  oft  sehlaff 

Aufrechts tehender ,  ge-  
schlossener  Kronenaufbau~ 
s ta rkes  Astgert ist ,  e inj~h-  
r iga  Tr iebe  sehr  s t r a i t  and  
gerade ,  ke ine  Kurz t r iebe  
am fdteren Holz, bildet v i m  
Wasserschosse (Ahb. z) .  

q 

Lockerer  u~d b re i t e r  Kro 
nenaufbau ,  s t a rkes  Astge 
rttst, e in j ah r ige  Tr iebe  s t r a f  
wachsend,  keine  Kurzt r iebe  
am/ i l t e ren  Holz (Abb. 3)- 

r i s s ig ,  Len t i ze l l enmi t t e l -  
g rog ,  zahlreich 

oberse i t s  ro tb rann ,  nn te r -  
se i t s  grfin 
keine  

r i ss ig ,  Len t i ze l l enmi t t e l -  
g rog ,  zahlre ich 

oherseits rotbraun, unter- 
se i t s  grfin 
keine  

groge  LentizeJlen, wen iger  
zahlre ich 

oberse i t s  ro tb raun ,  nn te r -  
sa l t s  gr~tn 
an jungen  Tr i eben  

g roge  Lentizelien,  weniger  
zahlreich 

obersei ts  ro tb rann ,  un te r  
se i t s  grfin 
keine  

Dornenbi ldung verdornte  Kurz t r iebe  verdorn te  Kurz t r iebe  ke ine  Dornenbi ldung ke ine  Dornenbildung 

Dlat t :  Bla t t form 
Gr6ge (Brei te  : L/age) 
Bla t t r and  
Bla t toberse i te  

Behaa rung  

B la t tne rven  
Beib la t tchen  
L ~ n g e m m  

Fruchtholz 

l~nglich ova l  
I : I~92 

fe in  g e k e r b t  
g la t t ,  gl~inzend 

ke ine  

normal  ausgebi tde t  
klein and  sehmal  

3,33 

d~inn und zahlreich (Abb. 4) 

klein und zahlreich 

normal  
normal ,  Anzahl  5 (selten 
mehr )  
normal ,  Ariz. 5 (seIt. mehr)  
normal ,  Anzah120- -22  
normal ,  sel ten m e h r  als x 
vo rhanden  

schiefrundl ich,  zum Stem- 
pe lpunk t  e twas  zugespi tz t .  

2,56 

14. 
hellgelb 
dot tergelb 
hellgelb bis dot tergelb  
welch 
m~.Big 
fade ,  s eh r  s aue r  

i,oo 

IOO : 52 : 46 : 19 

1 6 g  

Blfi tenknospen 

Blfite: Blfitenstiel  
Kelchbl~t ter  

Bl f i t enb l / t t e r  
S taubb l~ t t e r  
F ruch tb l a t t  

I~nglich oval  
I : 2,16 

fe in  g e k e r b t  
g la t t ,  g l / nzend  

keine  

normal  ausgeb i lde t  
mi t t e lg rog  und sehmal  

6,77 

dtinn und zahlreich 

klein und zahlreich 

normal  
normal ,  AnzahI  5 (selten 
mehr )  
normal ,  Anz. 5 (salt. mehr )  
normal ,  Anzah l  2o--22 
normal ,  sel ten m e h r  als x 
vo rhanden  

rundl ich,  an der  Stielseite 
abgep la t t e t ,  zum Stempel-  
punk t  h in  ver j t tngt .  

3,63 

25 
sa f range lb  
feuer ro t  
sa f rangeIb  
weicb 
s e h r  gu t  
s f ig-s /uer l ich ,  ke in  Aroma,  
Schale und am S te in  s aue r  

b re i t  ova l  
i : 1,57 

s t u m p f  und grob  g e k e r b t  
Bla t t spre i te  s t a rk  gewellt ,  
g l ~ n z e n d ; / l t e r e  BlOtter 
s t nmpf .  
Bla t t s t ie l  und Bla t t ade rn  
hehaa r t .  
s t a r k  ausgeb i lde t  
g rog ,  h re i t  ge z a hn t  

IO,3I 

Fr uch t :  Gestal t  

Gr613e (L~inge + Brei te  + Dieke)  
3 

Gewicht  je F ruch t  g 
Fruch t fa rbe  : Grundfarbe  

Deckfa rbe  
Fruchtf le iseh : Fa rbe  

Konsistenz 
S a f t b a r k e i t  
Gesehmack  

.I s t a r k  und weniger  zahlreich 

g rog  und weniger  zahlreich 

d ick  
grog ,  Anzahl  5 - - : I o  

grog ,  A~zahI  5 - - I o  
g rog ,  Anzahl  24--48 
grog ,  h/ iuf ig  2 und 3 vor- 
h a n d e n  

z ieml ich  gleichm~igig ab-  
ge runde t ,  be ide  HXlften 
nieht  i m m e r  gleich groB. 

3,6o 

27 
goldgelb 

goldgelb 
mi t t e l f e s t  
g u t  
am Ste in  nnd un te r  der  
Schale saner ,  sonar wfirzig 
und aromatisch 

1,33 3,53 

IOO : 52 : 37 : ex Ioo : 59 : 42 : 25 

3 6 g  4 4 g  

4, 6 i 6,2 

Stein : Gr6Be 
(L/inge + Brei te  + Dieke)  

3 
re1. Gr6ge ( Index)  
Gewieht  yon 50 S te inen  
(getroeknet)  
S te inan te i l  % vom Fruch t -  
gewieht  (frisch) 

bre i t  ova l  
I : 1,65 

spitz nnd grob gekerbt 
Bla t t sp re i t e  gewellt ,  gl~in 
zend;  ~ltere Bla t te r  s t n m p f  

Bla t ts t ie l  and  Bla t t ade rn  
behaar t .  
s t a r k  ausgebiidel:  
g rog ,  b re i t  gezahn t  

10,5 ~ 

s t a r k  und  weniger  zahlreicl  
(Abb. 5) 

g r o g  und weniger  zahlreiet  

d i ck  
grog,  Anzahl  5 - -1o  

grog ,  AnzahI  5 - -1o  
g rog ,  AnzahI  2o--31 
grog ,  h/ iuf ig  2 und 3 vor- 
handen  

rundlich, oben und unten 
abgeflacht. 

3,70 

36 
grf ingelb 
v io le t t  bis rot  
gr t ingelh 
welch 
gut 
s i igsauer ,  wiirzig,  Schale 
sauer 

i 

I~56 

IOO : 59 : 39 : 27 

J 47g  

6,9 
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autotriploid sind. Sie hatten ein pflaumen~ihnliches 
Aussehen und wurden daher als domesticoid bezeich- 
net. Besonders traf dieses ,,domesticoide" Aussehen 

auf die Blgtter und Triebe zu, w~hrend die Bliiten 
keine Ver~nderungen gezeigt hatten. Bei einem S~im- 
ling wurden einwandfrei 2n = 24 Chromosomen fest- 
gestellt. Dieser ist jedoch im Winter I941/42 erfroren 
und konnte daher nicht mehr ffir unsere Unter- 
suchungen herangezogen werden. 

Die uns aufgefallenen B~iume B IV, I9,13 und B IV, 
i9,17 zeigten im Vergleich zu den iibrigen S~mlingen 
der gleichen Kombination und denen aller anderen 
Kombinationen eine auffallende Gr6Benzunahme 
vieler Organe, so dab von einem echten Gigaswuchs 
zu sprechen ist. Wir vermuteten, dab diese quantitative 
Anderung im Ph~inotypus auf eine Genomverdoppe- 
lung, die sicherlich spontan entstanden ist, zuriickzu- 
ftihren ist. 

Die folgenden Ausftihrungen berichten fiber mor- 
phologische, pomologische und zytologische Unter- 
suchungen an den abweichenden Formen von Pr. 
cemsifem. Die physiologischen Auswirkungen der 
morphologischen 2inderungen und die daraus zu 
ziehenden SchluBfolgerungen sollen Gegenstand sp~- 
terer Untersuchungen sein. 

Abb. 6. Je 2 Blat ter  tetraploider (B IV, 19,I3 und B IV, 19,17) und diploi- 
tier (B IV, 19,16 und B IV, I9,15) Sftmlinge yon .P. oemsilem yon tier Blatt-  

oberseite.  

B. Morphologische Untersuchungen. 
a) A l l g e m e i n e s .  

Die infolge der Genomverdoppelung erfolgten Ver- 
Xnderungen der untersuchten Organe sprechen deut- 
lich ftir Autopolyploidie. Wir beobachteten Veriinde- 
rungen der Organgestalt und Vergr613erung der Organe, 
wie in anderen F~llen von Autopolyploidie von anderen 
Autoren (i, 3, 5, 9, io, 1I, I7) festgestdlt wurde. Eine 
Vedinderung der Organform und -gr6fle der tetra- 
ploiden gegentiber den diploiden Formen konnte an 
Bliittern und Blikten, Trieben und Friichten beob- 
achtet werden. Auch in der Wuchsleistung sind groBe 
Unterschiede gegeniiber den Diplonten festgestellt 
worden. 

Die Untersuchung yon Epidermiszellen der Blfitter 
und Bliitenbl~itter sowie der Spalt6ffnungen konnte 
ferner die RegeI best~tigen, dab eine Relation zwischen 
Zellgr613e und Chromosomensatz besteht, sofern nicht 
andere Faktoren (4) entgegenwirken. 

Abb. 7. Je 2 Bliitter tetraploider (13 IV, 19,13 und B IV,19,I7) und diploi- 
der (B IV, 19,16 und B IV, I9,I5) S~imlinge yon P.  cerasi/era von der Blatt- 

unterseite.  

Bezeichnung ] 
des S/imlings 

i 

BIV, 19,15 [ 2n  
BIV, 19'16 I 2n  
B IV, 19,13 4 n 
B IV, 19,17 4 n 

Tabelle 2. Ldnge u~d B~'eite der Bldttee. 

L~nge de~ Blgtter in cm 

77 Valenz x Rei. Diff. 

5,74 
6,38 
8 , I 0  

8 , 9 3  

Ioo 

lII,2 

I4I,I 

1 5 5 , 6  

0 , 6 4  d o ,  
2 , 3 6  < o . 1  
3 , 1 9  [ < o , 1  I 

Breite der BlOtter in cm 

B IV, 19,I 5 2 n 2,98 ioo 
B IV, 19,I6 2 n 2,95 9%o --0,03 
BIV, 19,13 4n 5,14 172,5 2,i6 
B IV, 19,17 4 n .5,36 179,9 2,38 

+ ~ P kleirter als 5O/o = gesichert  
+ + = P kleiner als 1% ~ gu t  gesichert  

+ + +  = P kleine~c als o,~% = sehr gut gesichert  

8,9 
< O , I  
< O , I  

b) U n t e r s u c h u n g e n  a n  B l g t t e r n .  

z. Blatlgfdl~e. Die Untersuchungen an Blgttern der 
2 n- und 4n- S~mlinge ergaben, dab sich mit Zu- 
nahme der Valenz der Lfi~gen-Breiten-Index ver- 
kleinert, die Bl~itter sind also breiter. Es gibt auch bei 

diploiden Siimlingen Formen, die 
zum Tell sehr grol3e Bbitter besitzen 
und fehlerkritisch (8) gesicherte Un- 
terschiede zu tetraploid ergebeli (Ta- 

s belle 2), in ihrem Index jedoch stets 
die tetraploiden Formen tibertref- 
fen. Die L~ingen- und Breitenmes- 

+ + 4- sungen der BlOtter an diploiden und 
4-+4-  tetraploiden Formen sind aus Ta- 
4- 4- 4- belle e ersichtlich. Die Abbildungen 

6 und 7 zeigen je 2 Bl~itter der di- 
ploiden und tetraploiden Form von 
der Blattunter- und -oberseite. 

+ 4 - +  2. Grd[3e der Epidermiszelle~. DaB 
+ + 4 -  auch ill diesem Fall mit der Ver- 

doppelung des Chromosomensatzes 
die Zellgr6f~e zunimmt, zeigeri die 
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Untersuchungen der Epidermiszellen an Bl~ttern der 
diploiden S/~mlinge B IV, 19,15 und B IV, 19,16 
und der tetraploiden S/imlinge B IV, 19,13 und B IV, 
I9,i 7 (Abb. 8--11). Unsere Untersuchungen stehen 
daher mit denen anderer Autoren (3, 14, 15, 17) an 
polyploiden Pflanzen im Einklang. Aueh in physio- 
logischer Hinsicht lassen sich ~hnliche SchluBfolge- 
rungen ziehen, auf die hier nicht eingegangen wer- 
den kann, da diese Untersuchungen noch fortgeftihrt 
werden mfissen. 

3. GrOfie der Nebenbldtter. Besonders auffallend sind 
die Gr613enunterschiede der Nebenbl/itter bei den di- 
ploiden und tetraploiden S/imlingen. Die Nebenbl~t- 
ter der Diplonten sind klein und schmal, die der Te- 
traploiden dagegen stark vergr6Bert und tier gezahnt. 
SCI~mDT (12) berichtet fiber die gleiche Erscheinung 
an tetraploiden Apfeln. Abb. 12 zeigt das Gr6gen- 
verh/~ltnis diploider und tetraploider Nebenbl,,ttter 
und Tabelle 3 die dazu geh6rigen MeBwerte. 

Abb. 8. Abb. 9. 

Abb. 8. Epidermiszeilen yon der Blattunterseite des S/imlings 13 IV, I9,I5 
(2 n). Vergr6Berung 2oo • 

Abb. 9. Epidermiszellen yon der Blattunterseite des S~imlings B IV, I9,I3 
(4 n). Vergr6Berung 2oo •  

Abb. IO. Abb. xI. 

Abb. IO. Epidermiszellen yon der Blattunterseiie des S~imlings t3 IV, 19,I6 
(2 n). Vergr6germag 2o0 • 

Abb. II .  Epidermiszellen yon der Blattunterseite des Sgmlings B IV, I9,17 
(4 n). VergrOl3erung 2oo x .  

Abb. 12. Gr613enunterschiede der N'ebenbl~itter bei tetraploiden (B IV, 
I9,Z3 und 13 IV, 19,17) und diploiden (B IV, 19,16 und B IV, 19,15) S~im- 

lingen yon P. cerasi#ra. 

4. G~dfie dey Spaltb'ffnungen. Die Gr613e der Spalt- 
6ffnungen wird vielfaeh zur Unterseheidung diploider 
und tetraploider Formen herangezogen, um diploide 
Pflanzen rechtzeitig auszuscheiden und nur an einem 
sehon streng eingeengten Material zytologische Unter- 
suchungen vorzunehmen. Wir haben diese Messungen 
ebenfalls dazu benutzt, um uns vor Beginn der zyto- 
logisehen Untersuchungen n~iher 
zu orientieren. SCHWANITZ (I6) hat 
gezeigt, dal3 die Gr613e der SchlieB- 
zellen an einer Pflanze sehr varia- 
bel ist. Ffir unsere Untersuchun- 
gen wurden nur physiologisch gleich- 
wertige Bl~tter verwendet. Das 
L~ngenverhfiltnis der SchlieBzellen 
bei diploiden und tetraploiden BEit- 
tern betrigt etwa I : I , 2  b z w .  1 , 3  

(siehe Tabelle 4). 

5. Blattmrven, Behaarung u~d 
Blattdicke. Auffallend ist auch die 
starke Auspr~gung der Blattnerven 
beiden tetraploiden Formen. Dies 
ist als Folge der allgemeinen Organ- 
vergr61?erung anzusehen. Eine Be- 
haarung der Blattnerven war nur 
an Bl~ttern der Valenz 4 n zu beob- 
achten. Auch die Blattdicke hat als 
Folge der Verdoppehmg des Genoms 
stark zugenommen, wie aus Abb. 13 
ersichtlich ist. 

C3CICDt2OC:) or c ! 
Abb. z3. Blattquerschnitte von einem Blatt eines tetraploiden (links) und 

eines diploiden (rechts) S~mlings yon P. cerasi/em. 

Tabel le  3- Ldnge der Nebenbldtler in ram. 

Bezeichnung 
des S~imlings 

B IV, 19,I 5 
B IV, I9 , I6  
B IV, I9 , I  3 
B IV, I9 , I  7 

Valenz 

21] 

211 

4 n 

4. n 

x 

3,33 
6,77 

IO,31 

I0,50 

Rel, 

I 0 0  

203,3 
309,6 
315,3 

Diff. 

3,44 
6,98 
7,I7  

<o,1 
<o,1 
<o,1 

Bezeichnung 
des Sftmlings 

B IV, 19,15 [ 
B IV, 19 , i6  I 
B I V ,  19,I3 ] 
B IV, I9 , I  7 I 

Tabel le  4. Ldnge und Breile tier SpMtd/Jnu~gen (tel. Werle). 

Valenz '] x Re]. Diff. ]~ P 
I , I 

L~nge der  Spa l t6 f fnungen  

2 n 7,23 i o o  
2 n 7,o4 97,4 - - o , I 9  1,6 
4 n  8,85 122,4 Ii 1,62 < o , 1  
4 n  9,75 I34,9 [ 2,52 ~ o , I  

+ + +  
+ + +  
+ + +  

+ + +  
+ + + 

B IV, I9 , I  5 
B IV, I 9 , I 6  
B IV, I9 , I  3 
B IV, I9,17 

2 n  
2 n  
4 n 
4 n  

Bre i te  der  Sp a l t 6 f fn u n g en  

4,73 lOO [ 
4,7 o 99,4 - -o ,o3 
6,o9 I28,8 1,36 
6,8o 143,8 2,o 7 

48,5 
~ O , I  
~ o , I  

+ + +  
+ + +  
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c) U n t e r s u c h u n g e n  air B l f i t e  n. 

I. Bli~tengrO[ge. Neben einer Gr613enzunahme der 
Bl~tter und Veriinderung der Blattform war auch eine 
Vergr6Berung der gesamten Bliitenorgane und Ver- 
~nderung der Form der Blfitenbl~tter festzustellen, 

Abb. 14. Abb. 15. 

Abb. I4. Blfite eines tetraploiden S~.mlings vort P.  cerasi/era (B IV, I9,I3). 
Nat. GrOBe. 

Abb. xS. Bliite eines dJploiden S~mlings yon P.  cerasi/e~a (B IV, 17,7)- 
Nat. GrSBe. 

wie dies schon bei vielen anderen tetraploiden Pflan- 
zen (Antirrhinum, Tulipa, Hyacinthus) beobachtet 
wurde, Als Folge der Genomverdoppelung wurden 

tea- und Kelchbl~tter rmr ganz seltelI tiberschritten 
wird, schwankt sie bei den tetraploiden Formen zwi- 
schen 5 und I0 Blfitenbl~ttern je Blfite. Ebenso 
schwankte auch die Anzahl der Antheren. Durch- 
schnittlich wurden je Blfite bei den diploiden Formen 
2o--22 Antheren gefunden und bei den tetraploiden 

O00000000O 

Abb. 19. Blfiten, Blfitenbl~itter, Kelchbl~itter und BlfitenJ~ixagsschnitt yon 
dem tetraploiden S~imling B IV, 19,17. ~]10 nat.  Gi613e. 

20--48. Zwillingsbltiten sind an den diploiden S~im- 
lingert nur selten zu finden, sehr h~iufig treten sie aber 
an den tetraploiden S~imlingen B IV, 19,13 und B IV, 
19,17 auf (Abb. 14--2o ). 

00000o0000 

Abb. I6. Abb. zT. 
Abb. 16. L~tngsschnitt dutch die Bliite eines tetraploiden S~!mlings von 

P.  cerasiJera (B IV, 19,17). Nat. Gr6Be. 
Abb. x7. Lfingsschnitt durch die B1/ite eines diploiden S/imlings von 

P.  cerasi/era (B IV, x7,7). Nat. Gr6Be. 

nicht lmr die Blfitenbl~tter vergr6Bert, sondern auch 
ihre Anzahl ist vermehrt, ebenso die Anzahl und Gr6Be 
der Kelchbl~itter. Daneben bewirkte die Polyploidie 
auch die Vergr6Berung und Vermehrung der Anzahl 

000OoOO0�9 

Abb. zS. Blttten, Bltitenbl&tter, Kelchbl~ttter und B10.tenl~ingsschnitt yon 
dem tetraploiderL S~.mling 13 IV, z9,I3. 6/1o nat.  Gr6Be. 

der Antheren sowie der Fruchtknoten. Eine Umwand- 
lurtg yon Teilen des Andreoceums und Gyr~acceums in 
Blfitenbl~tter konnte nicht beobachtet werden. W~ih- 
rend bei den diploiden Formen die Ftinfzahl der Blfi- 

Abb. 2o. Blfiten, BlfitenbJlitter, Kelchblgttter und Blfitenlfingsschnitt yon 
dem diploiden S~mling 13 IV, 17,8. s/xo nat. Gr6Be. 

Eine genaue Ermittlung der Zahlen der Blfiten- 
organe je Eir~zelblfite und der Anzahl der Blfiten mit 
abweichertder Anzahl ihrer Organe an der Gesamt- 
blfitenzahl war in diesem Jahr infolge Frostschadens 
nicht m6glich. Darfiber soll im Rahmen weiterer blfi- 
tenphysiologischer Untersuchungen sp~ter berichtet 
werden. 

Abb. 21. Epidermiszellen der Blfitenbl/itter diploJder (13 IV, 17,7) und 
tetraploider (B IV, 19,13 und B IV, 19,17) Sitmlinge yon P.  cerasifera. 

Vergr6Berung 200 •  

Auf den Abbildungen 14 und 15 ist das Gr613enver- 
h~iltnis der Blfiten diploider und tetraploider Pflanzen 
dargestellt. 

2. GrOpe der Epidermiszellen. Eine Untersuchung 
der Epidermiszellen der Bltitenbllitter diploider und 
tetraploider Pflanzen ergab, dal3 auch sie, wie die der 
LaubbI~tter, infolge Genomverdoppelung vergr613ert 
sind. Abbildung2I zeigt die Epidermiszellen: yon 
S~tmlingen beider Valenzstufen. 
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C. Pomologisc]he Untersuchungen an den 
Friichten. 

Unsere Unte r suchungen  an den beiden t e t r ap lo iden  
Formen  yon Prunus cerasifera zeigen uns, d a b  sich 
nicht  so sehr die F r a e h t ,  sondern mehr  die Steingr6fle 
der  t e t r a p l o i d e n  Pf laumen vergr6Bert .  

a) F r u e h t g r 6 B e .  

Die Fruchtgr6Be wurde mehrere  Jahre  h indurch  an 
je IO Fr f ieh ten  der  S~mlinge gemessen. Die F rueh t -  
gr6Be wird durch  den  mi t t l e ren  F ruch tdu rchme sse r  

L~nge + Brei te  + Dicke . . . 
cha rak t ens l e r t ,  wle es NOBEL 

3 
(6) ffir Ki r schen  vorgeschlagen  hat .  Unte r  den di-  
p lo iden S~mlingen waren auch unsere schon frfiher 
wegen ihrer  Fruchtgr6Be und Fruch tgf i t e  ausgelesenen 
S/imlinge (B IV, 21, 9 und B IV, 21,1i)  ver t re ten .  Die 
Auswahl  der  fibrigen 8 S/imlinge erfolgte wahllos. 

Das Ergebnis  der  Messungen ist  in Tabel le  5 zu- 
sammenges te l l t .  Es zeigt,  d a b  die Fruchtgr613e sehr  
schwankend  ist, und d a b  zum Tell die d ip lo iden die 
t e t r ap to iden  S~mtinge an  Gr61?e fibertreffen. 

Bezeiehnung 

r. BIV, 7,17 (Prunus cerasi/era 
(Arifiye) Species 2,2IX Prunus 
cerasifera (Adana) Species 2,i 5) 

2. BIV, 8,I3 (Prunuscerasi/era 
Species 2,IoX selbst) 

3. BIV, 9,14 (Prunes cerasi/erc~ 
(Galata-Pera) Species 2,18 X 
selbst) 

4. BIV, 17, 5 (Prum~s 6erasi[era 
(Konstantinopel) Species 2,1i 
X Prunus cerasi~era (Arifiye) 
Species 3,21) 

5. BIV, 17,6 (Prunus cera.si/efc~ 
(Konstantinopel) Species 
2,1I X .PYvAq4~S 6eY~s~/eyob 
(Arifiye) Species 3,21) 

6. BIV, 21,7 (l~runuscerasi/erc~ 
(Adabazar} Species 3,20 X 
Prunus cemsi/erc~ (Ankara) 
Species 3,I2) 

7. BIV, 21,9 (Prunus cerasi/era 
(Adabazar) Species 3,2o X 
Prunus cerasi/era (Adana) 
Species 3,14) 

8. BIV, 2~,II  (Pr~nus cemsi/era 
(Adabazar) Species 3,20 X 
Prunus oerasi/erc~ (Adana) 
Species 2,16) 

9- BIV, I9 , I  5 (Pru~us cerasi/era 
(Adana) Species 2,I5X Prunus 
cerasi]era (Arifiye) Species 
2 ,22)  

~o. BIV, I9,16 (Prunus cerasi/erc~ 
{Adana) Species 2,I5 X t~runus 
cerasi/erc~ (Arifiye) Species 
2 ,22)  

1I. BIV, 19,13 (Pru~us cerasi/era 
(Adana) Species 2,15 X Prunus 
cerasi/erc~ (Arifiye) Species 
2 ,22)  

I2. BIV, I9 , I  7 (Prunus cerasi/era 
(Adana) Species 2,i 5 X Prunus 
cerasi/era (ArKiye) Species 
2 ,22)  

Valenz 

211 

i n  

21-1 

211 

2 n  

2 I t  

211 

21 l  

GrOge 

Mitt- 
lerer 

Frucht- 
durch- 

messer 

em 

3 , 2 6  

2,63 

3,67 

2,76 

2 ,23  

3,7 ~ 

3,26 

4,00 

2,56 

3,63 

3,60 

3,7 o 

Tabelle 5. 

Frucht 

Fruchtgestalt 

F l 
Lange: Lange: Bre i t e :  
Breite Dicke ! Dicke 
(L~nge! (Lange (Breite 
=zoo) =~oo) =~oo) 

1I 3 lO6 94 

ioo 92 92 

I2I  112 92 

9 ~ 86 96 

IOO 91 9t 

I2 I  I06 95 

lO6 IOO 94 

I O I  105  95 

lO4  lO 4 IOO 

lO 5 IO 5 i o o  

94 97 lO2 

lO2 97 94 

Mitt- 
lerer 
Stein- 
durch- 
iI1esser 

em 

0,93 

1 , I  3 

1 ,26  

I,OO 

0,96 

0,80 

0,90 

0,93 

I ,O0  

1,33 

1 ,53  

1,56 

Gewicht 
yon 50 
Steinen 

(ge- 
troek- 
net) 

14 

2O 

22,5 

39 

2 I  

29 

23 

20  

16 

36 

44 

47 

Stein 

Gr6Be 

Steingr6Be (Index) 

1oo :46  : 26:15 

I o o : 5 9 : 3 7 : 3 2  

IOO:54:3 o : 2 1  

Ioo :5 ~ : 3 3 : 2 3  

I00 : 56 : 39 : 33 

Z O O : 4 2 : 3 o : 1 9  

I O O : 3 7 : 3 2 : 2 2  

I 0 0 : 4 4 : 3 4 : 2 1  

I 0 0 : 5 2 : 4 6 : 1 9  

IOO : 5 2 : 3 7 : 2 I  

IOO : 59 : 42 : 25 

I O O : 5 9 : 3 9 : 2 7  

I Ver-  
hfiltnis 
Stein- 
grBBe : 
Frucht, 

] gr6Be 
I (Mittl. 

Frucht 
durch- 
messer 

Ioo) 

28 

43 

34 

36 

43 

2 I  

27 

23 

39 

36 

42 

42 

Stein- 
anteil 

Frucht- 
gewieht 

5 , I  

5,6 

3,I 

7,5 

9,5 

3,7 

2,8 

1,7 

4,1 

4,6 

6,2 

6,9 
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b) F r u c h t g e s t a l t .  
Die Bestimmung der Fruchtgestalt erfolgte ebenfalls 

nach dem Vorschlag von KOBEL (6) dureh Messung 
und Gegeniiberstellnng yon Liinge :Breite, L{inge : 
Dicke und Breite : Dicke. Unsere Feststellungen er- 
gaben, dab die Friichte beider Valenzstufen rundlich- 
abgeplattet, rundlich und nur selten lgnglich-rundlich 
sind. In ihrer Fruchtgr613e heben sich die tetraploiden 
Formen von den diploiden nicht ab. Die Abbildungen 
22--25 zeigen di e Zeichnung je einer Frueht der 2 n- 
und der 4 a-S{imlinge. 

Abb. 22. Abb. 23- Abb. 24. Abb. 25. 

Abb. 22 u. 23. Je eine l~rueht yore S~imling 13 IV, I9,I5 und B IV, i9 , i6  
(diploid). �89 nat. GrOBe, 

Abb. 24 u. 25. Je eine Prucht yore Samling B IV, 19,13 und B IV~ i9,17 
(tetraploid). ~ nat. Gr/SBe. 

c) G r 6 B e  d e s  S t e i n e s .  
Die Gr6f~e des Steines wurde ebenso wie bei der Er- 

mittlung der Fruchtgr613e nach dem mittleren Stein- 
durehmesser bestimmt. Hier zeigt sich der Frucht- 
gr6i3e gegentiber ein ganz anderes Bild. Die Steine der 
tetraploiden S~imlinge B IV, 19,13 und B IV, 19,17 
sind gegeniiber den diploiden im Durchschnitt um 50 % 

e) G e s t a l t  d e s  S t e i n e s .  

Bei Sorienbestimmungen yon Kirschen und Pilau- 
men werden die Steine als sicheres ,Sortenerkennungs- 
merkmal benutzt, da bei ihnen die Einzelmerkmale 
weniger sehwanken als die Fruchtmerkmale. Die Ge- 
staltsmerkmale wurden durch Polypl0idie nicht wesent- 
lich ver~ndert und werden daher ~icht beschrieben. 

Die iibrigen Merkmale der Frueht," wie Fruchtfarbe, 
Geschmaek usw., sind aus TabelIe I e~sichtlich. 

D. Zytologische Untersuchungen. 

I. M e t h o d i k .  

Untersucht wurden Wurzelspitzen, die in Carnoy- 
Gernisch 3 : I  an sonnigen Tagen in der Mittagszeit 
fixiert wurden. Die Fgrbung erfolgte mit Orcein. Die 
Zeichnung wurde mit dem ABB ~schen Zeiehenapparat, 
die Mikrofotografie mit der ,,Miflex" angefertigt. 

2. B e o b a c h t  u n g s e r g e b n i s s e .  

Nach den Angaben von RYBIN (2) sind die Chrorno- 
somenzahlen bei Prunus cerasifera (Kaukasus) 2 n ---- 
I6, 17, 24. Bei einigen beliebig herausgegriffenen S~im- 
lingen konnte der diploide Satz 2 n = i6 best~itigt ge- 
funden werden, w~hrend die S~imlinge B IV, 19,I 3 
und B IV, 19,17 davon Abweiehungen zeigten. In der 
somatischen Platte war bei diesen beiden S~mlingen 
der t e t r a p l o i d e  S a t z  von 32 Chromosomen 
Ieststellbar. Irgendwelche Besonderheiten traten da- 
bei im mikroskopischen Bild nicht hervor. 

Abb. ~6. At~b. 27- 

(Abb. 26 u. 27- Yruchtsteine von tetraploiden S~imlingen (B IV, I9,I3 und B IV, 19,I7 ) und diploiden S~imlingen 
{B IV, 19,I 5 und g IV, 19,16). 

gr6ger. Dies wird durch die Gewichtsangaben be- 
stgtigt. Der mittlere Steindurchmesser und die Ge- 
wichtsangaben sind aus Tabelle 5 ersichtlieh. Die 
Gr6Benverh~iltnisse der Steine der 2 n- und 4 n-For- 
men zeigen Abbildung 26 und 27. Die relative Stein- 
gr6ge lligt an dem kleinen Material keine deutlichen 
Abweichungen der tetraploiden yon den diploiden 
Siimlingen erkennen. 

d) S t e i n g r 6 1 3 e - - F r u c h t g r 6 B e ,  
Das Verh~iltnis Steingr6Be zu Fruchtgr6Be ist von 

wirtschaitlicher Bedeutung. Iu unseren Unter- 
suchungen (Tabelle 5) zeigt sich deutlich, dab das 
Verh~iltnis Steingr6Be : Fruchtgr6f~e bei den Friichten 
beider tetraploider S~mlinge zu Ungunsten der Frucht- 
gr6Be verlagert ist. 

d~bb. 28. Abb. 29- Abb. 30. 

Abb. 28--30. I~{etaphasetl der somatischen Teilul~g. 

Abb. 28. Diploider S{imling. Abb. 29- Tetraploider Samling B IV, I9,13. 
Abb. 3 o. Tetraploider Sftmling B IV, I9,I7. looofach. 

Mikroskopische VelgrSl3erungI5 • 9o H . I .  Zeichnung 
vergr6Bert auf 14oofach. 
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E. Z f i c h t e r i s c h e  B e w e r t u n g .  

Die von uns beschriebenen autotetraploiden Formen 
von Pr. cerasifera waren in der Literatur bisher nicht 
bekannt. Von SCI~IMIDT (6) wurde bisher nur eine 
triploide Formen gefunden und beschrieb:en, 

Der zfichterische Weft polyploider Pflanzen wird 
nicht nur allein durch die Genquantit~tt, sondern aueh 
durch die Genqualitgt bestimmt. Die infolge Genom- 
verdoppelung erfolgte Genanh~ufung und die damit 
verbundene Merkmalsauspr~igung (z. B. Vergr613erung 
der Zelle) kann nicht allein der Vermehrung der Erb- 
substanz zugeschrieben werden und entsprieht auch 
nicht den genphysiologischen Erfahrungen (4, 5, 7). 
WichtJg ffir die Merkmalsauspfiigung ist das Zusam- 
menwirken aller Erbfaktoren. 

Wie aus unseren Untersuchungen hervorgeht, unter- 
scheidet sich die absolute Fruchtgr6ge beider tetra- 
ploider Formen nicht v o n d e r  der diploiden, w~ihrend 
die Fruchtsteine und andere Organe eine Vergr6ge- 
rung erfahren haben. Dies kann so erkl~irt werden, dab 
in diesem Fall nicht die Gene ffir Grogfrfichtigkeit ver- 
doppelt worden sind. Die Annahme darI damit  be- 
grtindet werden, dab die meisten Formen von Pr. 
cerasifera kleinfrfiehtig sind und nur wenig Gene ftir 
Grol3frfichtigkeit enthalten. Man kann daher er- 
warten, dab durch Kreuzung der tetraploiden Formen 
untereinander auch gr613ere Frfichte erhalten werden, 
da die Eigenschaftsbildung durch das Zusammenwir- 
ken mehrerer Gene 'and yon ihrem gegenseitigen Wir- 
kungsverh/iltnis abh:~ingig ist. DaB in der Kombination 
Pr. cerasifera (Adana) Species 2,15 ;< Pr. cerasifera 
(Arifiye) Species 2,22 auch Gene ffir Grol3frfichtigkeit 
vorhanden sind, beweisen die Frfichte von B IV, 
19,6. Es ist daher notwendig, umfangreiche pdypIoide 
Populationen herzustellen, aus welchen eine plan- 
m~tBige Selektion yon Pfianzen mit wirtschaftlich 
wertvollen Merkmalen (hohe Fertilit~it, relativ kleiner 
Stein, guter Geschmack, Anspruchslosigkeit, Frost- 
h~rte) vorgenommen werden kann. Die starke Hete- 
rozygotie von Pr. cerasifera f6rdert die Variabilit~it 
innerhalb einer Nachkommenschaft ,  wodurch man 
wesentlich sicherer zu selektionswfirdigen Typen ge- 
langt, 

Bei Gegentiberstellung polyploider und diploider 
Arten zeigt sich, dab nicht nut  die Summierung yon 
Genen charakteristische morphologische, sondern aueh 
ph ysiologische bzw. 6kologischeAnder ungen hervorruft, 
wie z. B. Anderungen des osmotischen Druckes, der 

Winterfestigkeit, des Chemismus der Zelle und der Assi- 
milationst{itigkeit. Dadurch werden die polyploiden 
Arten ifl die Lage versetzt, andere Standorte zu be- 
siedelri, In der Natur zeigen sic oft eine andere geo- 
graphische Verbreitung als ihre diploiden Ausgangs- 
formen. Welche Bedeutung die yon uns aufgefundenen 
tetraploiden Formen ffir die Obstzfichtung und den 
Obstbau haben, sollen weitere Untersuchungen kl~ren. 
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Die Schorfresistenzpriifung im Freiland, ihre M6glichkeiten 
und ihre Anwendung. 

Von G. M. HOFFMANN. 

Mit 7 Textabbildungen. 
Die Prfifung der Widerstandsf~thigkeit der IKartoffel 

gegentiber dem Kartoffelschorf (StrepEomyces scabies 
(TI~AXT.) WAKSgAlV et H~xRICI) erfolgte in Deutsch- 
land bisher dadurch, dab auf einem nachweislich ver- 
seuchten Feld die einzelnen Sorten bzw. Zuchtst~imme 
mehrere Jahre angebaut wurden, wobei w~ihrend der 
Ernte der Krankheitsbefall  durch Ausz~hlungen er- 

mittelt  wurde. Infolge der allj/ihrlich unterschied- 
lichen Witterungsverh~tltnisse kommt es einerseits zu 
ausgesprochenen Schorfjahren, in denen durch einen 
starken Schorfbefall eine Selektion begfinstigt wird, 
andererseits folgen aber Jahre, die auf Grund ihres 
schwaehen Befalles eine Beurteilung der Anfiilligkeit 
bzw. Resistenz nicht erlauben. Die Prfifungen werden 


