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(Aus dem Inst i tu t  far Obstbau und Baumschule der Technischen Hochschule Hannover.) 

Ein automatisches Met3, und Z ihlger it fiir Massenuntersuchungen. 
Y o n  HELMUT SCHANDER. 

Mit I Textabbildung. 

Ftir variationsstatistische Untersuchungen an Kernobst- 
s~mlingen wurde ein einfaches Ger~t konstruiert, mit  dem 
man gleichzeitig dis Dicks der S~mlinge messen und dis 
S~mlinge nach den einzelnen St~rkeklassen getrennt 
zghlen kann. AuBerdem wird die Gesamtzahl festgestellt, 
so daB, wenn man die Z~ihlung bei ioo oder iooo unter- 
brieht, die Prozents~tze der einzelnen Klassen direkt am 
Get,it abzulesen sind, Auch lXgt sieh der Apparat bei 
manehen anderen Z~hlarbeiten mit Nutzen einsetzen. 

Das MeB- und Z~ihlgeriit. ~/'4 nat. Gr. 

Da wiederholt Besucher unseres Laboratoriums, be- 
sonders solehe, die zfiehteriseh interessiert waren, darum 
baten, das Ger~ot der Allgemeinheit dureh Publizieren zu- 
g~inglich zu machen, soll dies hier mit  Abbildung und 
kurzer Darstellung gesehehen. 

Zwei stabile Schenkel, der eine aus T ,  der andere aus --i 
Eisen, sind dureh Versehraubung starr miteinander ver- 
bunden, jedoch so, daB, naeh L6sung der Schrauben, der 
Winkel, den sie mit  einander bilden, verS.ndert werden 
kann. Der erste Schenkel trggt zw61f Z~hlwerke i, elf drei- 

1 Firma Hengstler, Aldingen bei Spaiehingen (Wfirtt.). 

stellige und ein ffinfstelliges, jedes mit Nullstellschraube 
und Ausl6sehebel, dessen Lg~nge einstellbar ist. Durch 
eine durchloehte Sehiene sind die Z~thler so miteinander 
verbunden, dab der f,.'infstellige Z~ihler als Summenz~ihler 
stets ausgel6st wird, wenn irgend einer der anderen zS~hlt. 
Dureh eine Feder wird diese Schiene stets wieder in dis 
Ausgangslage zuriiekgebracht. Der zweite Schenkel ist 
als Gleitsehiene ausgebildet und tr~gt eine ausweehselbare 
Skala 2 

Vor Beginn einer Untersuchung wird das Gers~t geprfift 
und gegebeneiffalls, eingestellt. Mit einer Pfitzisionslehre 
wird der Abstand des Ausl6sehebels jedes ZS.hlers zur 
Gleitschiene gemessen und der Anforderung entspreehend 
genau eingestellt. Unter Umst~nden wird der Winkel 
zwischen den beiden Schienen ge~ndert. 

Bei Arbeiten in einem Raum wird das Ger~tt fest an 
einen Tisch montiert.  Im Gel~inde steht es auf einem 
Eisenstab mit Spitze, der in die Erde gestoBen wird. H6he 
und Neigungswinkel werden auf bequemstes Arbeiten 
eingestellt. 

Der SXmling wird mit  der zu messenden Stelle (Wurzel- 
hals) an der Gleitschiene entlang gefiihrt, bis ein Z~ihler- 
ausl6ser berfihrt wird. Dann wird der Zfihler mit einem 
Finger der Hand, die den S5~mling ffihrt, durehgedriiekt. 
Bei einem Durchdrfieken des ZXhlers mice dem SXmling 
selbst wird sehr leieht die Rinde beseh~tdigt. 

Wenn das Gergt yon zwei Personen bedient wird, yon 
denen die eine zureicht, die andere miBt, k6nnen in der 
Stunde bis 3ooo Pflanzen gemessen und gez~ihlt werden. 

Eine Kontrolle fffr die Genauigkeit der Messung ergibt 
sich aus der Verteilung der Mel3werte. Ist diese bei Ein- 
stellung gleieher Klassenbreiten selbst bei groBem Ma- 
terial sprunghaft, so sind am Ger~t die entspreehenden 
MeBstellen mit  der Pr~izisionslehre zu kontrollieren. 

In der gleiehenWeise wieS~mlinge k6nnen auchFriichte, 
Samen, Schneckengeh~iuse und andere biologische Gegen- 
st~inde gemessen und gezg~hlt werden. 

Vorteilhaft ist die Anh~ufung der Z~hlwerke ffir das 
gleiehzeitige AuszS.hlen verschiedener Gr6Ben, z. B. "die 
Zahl der Bliiten im Bliitenstand oder die Zahl der Samen 
in der Frueht. Hier kann dutch Vermeidung der umstfind- 
lichen Strichlisten viel Arbeit eingespart werden. Auch 
werden Fehlerquellen ausgesehaltet. 

2 Die Sehlosserarbeiten wurden yon der Ira. Sehenke- 
meyer, Sarstedt, durchgefiihrt. 

(Aus dem Botanischen Inst i tu t  Igiel.) 

Apomixis und umweltbedingte Variation bei Poa pratensis L. 
V o n  HILDEGARD J U H L - N O O D T .  

Mit 13 Textabbildungen.  

Das Wiesen-Rispengras,  Poa pratensis L., ist eine 
~iugerst vielgestaltige Art.  Dieser Umstand  hat  Ver- 
an lassung zu hgufiger systematiseher  Bearbei tung und 
Unter te i iung in  einzelne Formen  nach ~iuBerlichen 
Merkmalen gegeben (AscHERSON und GI~AEBNER 1898 
bis 19o2, I-IEGI 1936, HOLMBERG 1926, JAI~SEN U. 
WACHTER 1936 ). Die amer ikanischen Autoren  arbei- 
tel1 nur  mit e inzelnen iiul3erlichen Charakteren der 
Pflanze, ohne systematische Bezeichnungen anzu-  
wenden. So setzen z. B. NIELSEN U. SMITH (1952) 15 

verschiedene Eigenschaf ten  der Wiesen-Rispe unter-  
e inander  in  Beziehung im Hinbl ick  auf die Frage- 
stellung, welche Merkmale gemeinsam aufzu t re ten  
pflegen. 

Der Grund ffir diese Formenmannigfa l t igke i t  liegt 
in  einer so s ta rken Dysploidie, wie sie nur  von  wenigen 
Ar ten  bekann t  ist (vgl. TISCHLER 1950 ; 1954, S. 316). 
Dabei l~Bt sich keine eindeutige Beziehung zwischen 
den  einzelnen sys temat ischen Formen  und je einer 
oder mehreren Chromosomenzahlen aufstellen (JUHL 
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I952 ). Der morphologischen Variation ist ein welter 
Spielraum gegeben, und zwar sowohl aus genetischen 
Grfinden wie aueh unter dem EinfluB der Umwelt- 
bedingungen. 

Aus den meist unregelm~if3ig verlaufendell Meiosen 
resultieren Pollenk6rner mit unterschiedlicben Chro- 
mosomenzahlen, die jedoch zum groBen Tell fertil 
silld. So ist die Nachkommenschaft einer Pflanze, 
die aus einer regul~ren Befruchtung hervorgeht, sehr 
variabel; die Geschwisterpftanzen haben alle ver- 
schieden vide Chromosomen erhalten und gleichen 
weder sich untereinander noch der Mutterpflanze. 

DaB aber andererseits oft aueh vollkommen gleich- 
f6rmige Nachkommenscbaft auftritt, deutet auf apo- 
miktisehe Fortpflanzung hin. MONTZlNG verwies 1932 
zum ersten Mal auf diese M6glielnkeit. Seitdem haben 
zahlreiche Autoren vollst~tndige oder teilweiseApo- 
wix;s bei Poa/~rateusis festgestellt (vgl. z. B. AKER- 
BERG I936, 1039, 1942 ; MUNTZING 1037, 1940 TINNEY 
1940; TINNEY U. AAMODT I9AO; KIELLANDFR 1941, 
1942 ; ]3RITTINGHAM 1943; MYERS I913; NIELSEN 
I945; SMITH U. NIELSEN 1945 , 1946 ; NlSSEN 1950; 
NYGt~EN 1951; CLAUSEN 1952; LOvE 1952 ; NIELSEN 
U. SMITH 1951, 1952; ~t<ERBERC U. I?INC-EI~ORS 1953). 

Embryologische Untersuchungen der Samenanla gen 
wurden z.B. yon .3t~Em~EI~G (1939, 1942 , i943) ' 
T I N N E u  (I94o), KIELLANDER (194i), ]NIELSEN (I945) 
und NYOI~EN (1951) durcbgeffihrt. Sic ergaben, dab 
die Makrosporen degenerieren und eJne oder mebrere 
Nucelh, s-Zellen sich zu Embryos~cken entwiekeln. 
Diese Embryosi~cke besitzen den diplCden Cbromo- 
somensatz und bilden die Embryonen apomiktisch. 
Gelegentlich kama es jodoeh auch zu Befrucbtungen 
kommen, aus denen dann entsprechend b6herchromo- 
somige Individuen resultieren. Die Tatsache, dab 
sich b~ufig mebrere Nucellus-Zellen zu Fmbryos~icken 
entwiekeln, ftibrt zum Auftreten yon PoJyembryonie. 

SoIcbe Untersuchungen werden stets auf eine re- 
lativ kJeSne Anzahl geprfifter Pflanzen beschr~nkt 
bleiben miissen. TINNEu U. AAICODT(I940 ) verwandten 
dagegen nur ~uBerliche Charaktere, um das Ausmal? 
der Apom;xJs bei den untersuehten Pflanzen festzu- 
stellen. Pflanzen mit abweichendem I3abitus inner- 
halb einer sonst gleichf6rmigen Nachkommenschaft 
lassen vermuten, dab sic sexuellen Ursprungs sind, 
also einen anderen Chromosomenbestand als die (apo- 
miktisch entstandenen) Gesehwisterpflanzen und die 
Mutterpfianze besitzen. 

Mit dieser Me'~hode lassen sich umfangreichere 
Untersuchungen durcMfihren. Die auf diese Weise 
gewonnenen Ergebnisse sind allerdings nicht so exakt 
wie bei embryCogisehen Arbeiten, denn auch apo- 
miktisch entstandene Pflanzen, die also dieselben Chro- 
mosomen wie die Mutterpflanze besitzen, zeJgen in 
einigen F~llen Abweichungen im Wuchs. Andererseits 
berichtet z. B. fl. KERBERG (i942, S. 80) yon zwei Fa- 
milien, die vorwiegend sexuell zu seJn schienen, deren 
Geschwisterpflanzen jedoch verh~ltnism~gig wenig 
untereinander variJerten. 

SoJche Untersuehungen wurden bisher vor allem 
in SkandinavJen und den USA unternommen. Einige 
Pflanzen aus Deutschland hat bereits AKERBERG un- 
tersucht (i942; Verzeichnis der Fundorte s. JI:HL 1952, 
S. 473)- 

Die vorliegenden Untersuchungen solten die Kennt- 
his der Wiesen-Rispe in Deutschland erweitern. Im 
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fo]genden wird ein l]berblick fiber die bei 25 Pflanzen 
aus Sehleswig-Holstein angetroffenen Fortpflanzungs- 
formen gegebell, wobei bisher nur iiuBerliche Merk- 
male gewertet worden sind. Erg~inzend wird von wei- 
teren 4 Pflanzen der Prozentsatz der in ihrer Nach- 
komrnenschaft aufgetretenen Polyembryonie ange- 
geben. Die karyologischen Untersuchungen am vor- 
liegenden Material sind noch nicht abgeschlossen und 
sollen spSter mitgeteilt werden. AnschlieBend werden 
in Ergiinzung des Hinweises bei JUHL (1952, S. 472) 
noch ein;ge Angaben fiber die Ausdehnung der um- 
weltbedingten Variation bei der Wiesen-Rispe ge- 
macht. 

Die Fortftihl'ullg der vorliegenden Arbeiten wurde 
dutch finanzielle Unterstfitzung seitens der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft erm6glicht. 

M a t e r i a l  u n d  M e t h o d e .  
Alte untersuchten Pflanzen yon Poa pratensis stam- 

men aus SchteswJg-Holstein. Wegen ihrer Herkunft 
und ihrer systematischen Bezeicbnung, ferner auch 
wegen der karyCogischen Verhiiltnisse vgl. JtmL 
(1952). Die Kennzahlen der einzelnen Exemplare sind 
die gleichen geblieben. 

Ftir die 1952 mitgeteilten zytologischen Unter- 
suchungen wurden die 1948 und i9~t 0 gesammelten 
Pflanzen im Botanisehen Garten in Kid in Blumen- 
tOpfe gesetzt. Z.T. wurde dabeJ je ein Exemplar des 
gleiehen Materials zum Vergleich ins Herbar gelegt. 
Die Pflanzen wurden ill gew6hnlicher Komposterde 
eingetopft und im Freien kultiviert. Sic waren im 
Garten alle den gleichen 6ko!ogisehen VerM!tnissen 
ausgesetzt. Diese unterscheiden sich indessen stark 
von denen in der freien Natur. Die bessere Erde war 
zweifellos voll groger Bcdeutung, daneben aueh die 
regelm~iB;ge Wasserversorgung und die Tatsache, dab 
die Pflanzen in den T6pfen ganz gegen Schnitt, Be- 
weidung und Vertritt geschtitzt waren, d.h.  gegen 
EinIlfisse, denen besonders die btat~griinen Formen 
der Weiden und Wegriinder, costata und subcoerulea, 
st~ndig ausgesetzt sind. Die nach diesem Verpflanzen 
aufgetretenen morphologisehen Ver~nderungen wurden 
im darauffolgendenJahre (195o) registrierL Die Photo- 
graphien wurden dankenswerterweise durch Herrn 
Dr. RAABE, Kid, angefertigt. 

Von diesen Pflanzen wurden 25 ffir den ,,progeny 
test" ausgew~ihlt. Sic geh6ren verschiedellell syste- 
matischen Formen an und stammei1 roll verschiedenen 
Stellen des Landes. 

Die 195o nach freiem Abblfihen geernteten Samen 
wurden lm Frtibjahr 1951 in Petri-Schalen zum Kei- 
men gebracht. Dann wurden die Einzetkeimlinge in 
grofle Schalen pikiert und bis zum Verpflanzen ins 
Freie im Gew~ehshaus gezogen. War eine grOBere 
Zahl von Keimlingen vorhanden, so wurde nur ein 
Tell davon ausgepflanzt. Dabei wurde darauf ge- 
achtet, dab nicht nach irgendwelchen Gesich(spunkten 
eine Auswahl getroffen wurde. Die Zwillings- und 
Drillingspflanzen wurden ffir die zytologische Unter- 
suchung in T6pfe gesetzt und nach Fixierung der 
Wurzelspitzen sp~ter ebenfalls ins Freie gepflanzt. 

Die morphologische Auswertung dieses Materials er- 
Iolgte im Sommer 1952 an den inzwisehen erwachsenen 
Pflanzen. Darauf wurden yon j~d3r Familie einige 
Pflanzell ftir die ergiinzende zytologische Kontrolle 
ausgew~ihlt und zur Gewinnung yon Wurzelspitzen 

6 
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in T6pfe gesetzt. Diese Untersuchungen sind noch 
nicht abgesehlossen. 

W~hrend der Jahre 1952 und 1953 wurde bei ver- 
schiedenen Mutterpflanzen die Fertilit~it und GrOge 
der Pollenk6rner gemessen. Da beide yon Jahr zu 
Jahr verschieden sind, sollen die Megergebnisse erst 
sp~iter mitgeteilt werden, wenn ein gr6Beres Material 
vorliegt. 

Durch Apomixis  bedingte Variation. 
Die Resultate aus dell vorliegenden Untersuchungen 

fiber die Art der Fortpflanzung sind in der folgenden 
Tabelle zusammengefaBt. Die Pflanzen sind nach 
ihrer systematischen Formbezeichnung geordnet. 

Tabelle : P o l y e r n b r y o n i e  u n d  d p o m i x i s  be i  

BRITTINGHAM (I943) weist darauf hin, dab diese frfih- 
zeitig absterbenden Pflanzen zu den sexuell entstan- 
denen zu reehnen sind, die vermutlich auf Grund neuer, 
wenig gfinstiger Chromosomenkombinati0nen nicht 
lebensfghig siiid. Somit liegen auch im vorliegenden 
Material die absoluten Zahlen der Aberranten etwas 
h6her als in der Tabelle angegeben. 

Keine der floristiseh begrfindeten systematischen 
Einheiteii zeigt eiiien konstanten Prozentsat z yon aber- 
ranten Pflaiizenl Ebeiiso ist keine yon ihnen rein 
apomiktiseh oder rein sexuell. Statt dessen variiert der 
Anteil aberranter Pflaiizen, also auch der Grad der 
Sexualitgt, sehr stark. Das gleiehe gilt ffir das Auf- 
treten der Polyembryonie. 

s c h l e s w i g - h o l s t e i n i s c h e r  P e a  p r a t e n s i s  L .  

Pflanzen- 
Kennzatd ~ 

T I 

IT 122 

124 
IT 229 
~T 23o 
T t94 

JT ~8 
IT 4 ~ 
T 32 
IT 42 
IT 43 
tT 88 
IT 90 
/T I~4 
t.T 115 
T 19I 
T 192 
T 211 

IT 33 
tT 34 
IT 91 
IT 92 
T I95 
/T Io6 
[Tz07 
IT 156 
/T 157 
T '9 

System. Form (nach JuN(~E) 
Anzahl 

der %, Poly- 
Keimlinge embryonie* 

untersuchte 
er waehseno O/o aberr. 

PflanzeI1 Pflanzen 

a n g u s t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . .  
a n g u s t i / o l i a  (Abb. i~ u. i2) . . . . . . .  
a n g u s t i / o t i a  . . . . . . . . . . . . . .  
a n g u s t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . .  
a n g u s t i / o l i a  (Abb. 9 u. io) . . . . . . . .  
a n g u s t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . .  
v u l g a r i s  (Abb. 8) . . . . . . . . . . . .  
v u l g a r i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
v u l g a r i s  . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a t i / o l i a  (Abb. I3) . . . . . . . . . . . .  
l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a - l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a - l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a - l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . .  
c o s t a l a - l a t i / o l i a  a (Abb. 5 u. 7) . . . . . . .  
c o s t a t a - l a t i / o l i a  . . . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a  . . . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a  . . . . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l e a  . . . . . . . . . . . . . . .  
s u b c o e r u l a  . . . . . . . . . . . . . . .  
subcoerulec~ (Abb. 5 u. 6) . . . . . . . .  
c o s t a t a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o s t a t a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o s t a t a  . . . . . . . . . . . . . . . . .  
c o s t a t a  (Abb, 3 u. 4) . . . . . . . . . .  
cos ta la  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

z8 
6 

89 
2 0 5  

86 
42 
24 

236 
243 
l O  4 

2 4 9  
248 

7o 
I73 
459 
27o 
io5 
i58 

285 
482 
158 
2 6 5  
x o I  

"t 9 
] 2 0  

477 
2I 4 

32  

2,3 
O, 

2 2 ,  4 
6,8 

4o,7 
2 I ,  4 

33,3 
14 
I 3 , 2  
I 9 , 2  

9 , 2  

9,7 
I 4,3 

IO,4 
6,7  

7,8 
9,5 

19,6 

9,8 
5 
9,5 

~6,6 
I O , 9  

O 

6,7 
5,2 
15,4 
15,6 

s5 
4 

56 

27 
2 I  
16 

58 
53 
68 
54 
8i 
6 6  

72 

78 
72 
77 
68 
59 
55 
9 

17 

2 0  
o 

3.7 

3,7 
4,8 

18,8 

6,9 
I1,3 
26,6 

3,5 
7,4 

I 5 , 2  

9 ,7  
sexuell 
sexuell 

! 5,][ 
43 
45 

2 , 9  

35,6 
1,8 

i 44,4 
sexuell 
sexuell 

I - 
5,9 

x Zumeist traten Zwillingspflanzen auf; ii1 den umisten Familiert (auBer angustifolia) jedoeh aueh einige Driilinge. Ein Same von T 9 z hatte 
Keimlinge, yon denen abet 2 abstarben, bevor Wurzeln fixiert werden konnten. Die anderen beiden waren normal. 

2 Die durch eine Klammer zusammengefaBten Pfianzen s tammen jeweils veto gleichen Furtdmt. 
Diese Pflanze win'de bei JUHl, (I952, S. 469) irrt/imlich als zur f. vulgar'is gehSrig bezelchnet. 

Wegen der Chromosomenzahlen der Mutterpflanzen 
vgl. J v u z  (I952). 

Wie aus der Tabelle hervorgeht wurde in keinem 
Fall eine vollkommen uniforme Nachkommenschaft 
beobacbtet, yon T 122 abgesehen, yon welcher Fa- 
milie jedoeh nut eine geringe Anzahl geprfifter Exem- 
plate vorliegt. Ein oder einige andersartige Exemplare 
traten in jeder Familie auf. Doch war bei den meisten 
Mutterpflanzen vorwiegend apomiktische Fortpflan- 
zung Iestzustellen. Bei 3 Pflanzen trat der auffallend 
hohe Prozentsatz yon 4 3 -  45% aberranter Naeh- 
kommen auf. Nur 4 Pflanzen zeigten dagegen eine 
ausschlieBlich sexuelle Fortpflanzung. Bei ihnen 
waren alle Gesehwisterpflanzen so verschieden, dab 
keine Klassifikation mOglich war. 

Ein gewisser Prozentsatz der ausgepilanzten Exem- 
plare starb ab, ehe sie yell ausgewachsen waren. 

Umweltbedin~te  Variation. 
Die in den Garten versetzten Pf]anzen erlebten einen 

starken Wechsel ihrer Umweltbedingungen (s. 03, 
auf den sie in bestimmter Weise reagierten. Von den 
Vertretern aller systematischen Formen yon P e a  p r a -  

t e n s i s  kann gesagt werden, dab sie in der Gartenkultur 
besser gediehen als an ihrem natiiflichen Standort. Die 
Pflanzen wurden h6her, die Bl{itter etwas breiter; 
doeh war der Grad der Umbildung bei den einzelnen 
Individuen sehr verschieden. Von jeder floristiseh 
beschriebenen Form von P e a  p r a t e n s i s  gibt es Indi- 
viduen, die nach dem Verpflanzen -- bis auf ein etwas 
krMtigeres Wachstum -- konstant bleiben, und solche, 
die sehr viel tippiger werden. Das bedeutet, dab man 
einer Pflanze in tier freien Natur nicht ansehen kann, 
inwieweit sie ihre ,,Charaktere" unter g/instigeren 
Bedingungen behalten wfirde. 



~5. B~d, tt~lt3 Apomixis und umwel~bedingte Variation bei Poe prale~zsis L. 83 

Bei ~ihnlichen Untersuchungen land KRAMER (I947), 
dab yon allen geprfiiften Merkmalen die I-I6he der 
Pflanzen am st~rksten variierte. HEOI (1936) schreibt, 
dab die Breite der Blatter bei seinen beiden Gruppen 
(schmalbl/ittrige xerophile und breitbl~ittrige hygro- 
phile) in der Kultur konstant bleibe. Diese Angabe 
kann im allgemeinen best~itigt werden; obgleieh die 
B1/itter der angusli/olia-Pflanzen ihre 
natfirliche Breite zum grogen Teil iiber- 
schritten, so blieben siedoch stets schma- 
ler als die lati/olia-Pflanzen und waren 
yon diesen immer deutlich zu unter- 
scheiden. AlleUnterschiede zwischen den 
anderen systematischen Formen der Art 
verwischten sich jedoch stark. 

A!s Typ der ssp. eupratensis ist die 
f. Iali/olia anzusehen (Abb. i) mit ihren 
breiten, griinen B1/ittern, einer Wuchs- 
h6he yon 2o--4o cm und tier reich~istigen 
Rispe mit den rnittelgroBen di, hrchen. 
Der dutch die Gartenkultur tippigere 
Wuchs (Abb. 2) bezieht sich hier nur 
auf die Ausbildung l~tngerer und breiterer 
Bl~ttter. Auf diesen Typ lassen sich die 
anderen breitbl~ttrigen Formen mehr 
oder weniger deutlich zuriickftihren. Es 
wurden sowohl bei der f. coslata als auch 
bei der f. subcoerulea Exemplare gefunden, die in der 
Gartenkultur ihr urspriingliches Aussehen behielten, 
und daneben auch solche, die der lati/olia sehr ~ihnlich 
wurden. 

Zwei Beispiele seien hier angefiihrt: Pflanzen, die 
yon einer salzigen Wiese stammen (Abb. 3 u. 4), und 
solche yon einer mageren Weide des Binnenlandes 
(Abb. 5--8). 

Abb. 3 zeigt den einen Teil des 1949 gesammelten 
Pflanzenbultes (costata), Abb. 4 einen anderen Teil da- 
yon nach einj~hriger Gartenkultur. An ihrem nattir- 
lichen Standort (Salzwiese) besaB die 
Pflanze kurze, schmale Bl~itter, nur 2i cm 
hohe Bliitenstgnde, kurze (his I cm) 
Stengelblgtter und einen gedrungenen 
Bltitenstand. 195o waren die Bl~itter 
(T 157 ) I 2 - -2ocm lang und 2,8--4,6mm 
breit, die Stengel bis 43 cm hoeh, Stengel- 
bl/itter: oberes bis 2,2 cm unteres bis 
3 cm lang. Die Anzahl der Rispen~iste 
pro Stockwerk war bei der I-I~ilfte der 
Bltitenst~tnde auf 3 oder 4 gestiegen, die 
RisPen~iste und tier Abstand zwischen den 
einzelnen Knoten der Rispe waren l~n- 
ger geworden. 

Pflanzen, die yon nicht salzhaltigem 
Boden stammen, erfahren beim Ver- 
pflanzen in d ieGar tenerde  eine weniger 
starke Ver~tnderung ihrer Wachstums- 
bedingungen. DaB sie trotzdem ebenso 
stark umgebildet werden k6nnen, geht 
aus den Abb. 5 und 7 hervor. Die Pflanzen der Abb. 5 
stammen aus einer Weide auf recht sandigem Boden. 
Aber nicht alle verpflanzten Individuen dieses Be- 
standes (T 192 his 196 ) ver~inderten sich so stark wie 
T 192 (Abb. 7). Abb. 6 zeigt eine tier beiden Pflanzen, 
die ihre ursprtinglichen Charaktere behalten hatten 
(T 195 und 196 ). Ganz abweichend entwickelten 
sich T 193 und 194 (Abb. 8). Dfese Pflanzen lassen 

Abb. I. Teilsttiek vom natiirlichen 
Standort (Herbarexemplar). 

sich am besten als Vertreter des vulgaris-Types kenn- 
zeichnen. 

Alle Pflanzen dieser Weide waren in der Nahe des 
Eingangs gesammett. So besteht vidleicht die M6glich- 

Abb. 2. Teilstuck nach Gartenkultur (T, 36). 

Abb. I und 2. Pflanzen der f. Iabi]olia (von Ratzeburg). 

keit, dab sich Ruderaltypen (vulgaris steht h~ufig an 
Ruderalpl~itzen!) mit angesiedett hatten. Doch hat ten 
die Pflanzen beim Sammeln alle das gleiche Aussehen. 

Einen ~hnlichen Befund meldet ARMSTROlVC~ (1937), 
n~mlich eine starke Variation der Pflanzen in mor- 

Abb. 4. (rechts) Teilst~ick nach 
Gartenkultur (T. 157). 

Abb. 3- (utltea) Teilstfick vom 
natiirliehen Standort (Herbar- 

exemplar). 

Abb, 3 und 4. Pflanzen der f. cosaate (von salziger Wiese bei LangbalIigau). 

phologischer Hinsicht und im Datum des Bltihens 
auf alten Dauerweiden (und in I-Iandelssaat, hier durch 
sexuelle Fortpflanzung ?). 

Auch die als so sehr kennzeichnend erscheinende 
blaugrtine Farbe der BlOtter bei den Formen cos&~ta, 
subcoerulea und irrigata erwies sich in der Garten- 
kultur als nur bedingt best~indig. Es gibt Pflanzen, 
sowohl yon der Ktiste als auch aus dem Binnenland, 
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Abb. 5- Pflanze vom natfirlicheri Standort 
(Herbarexemp!ar). 

Abb. 6. (rechts) Pflanze der f, costata, trotz 
Gartenkultur uaver~indert geblieben {T. 196 ). 

die nach I�89 Kultur im Garten 
v611ig grfine B1/itter bekommen hatten, 
und daneben solche, bei denen noeh ein 
gewisser blaugrfiner Schimmer zu erkennen 
war. Dieser l~gt sieh bei manehen Pflan- 
zen jedoeh durch Reiben mit dem Finger 
leicht entfernen; bei in der Natur gesam- 
melten Pflanzen ist das niemals m6glich. 
Wegen dieser Farb~nderung ist es oft 
recht schwierig, eine Unterscheidung 
zwischen der Form lati/olia und den 
kleinen, blaugrfinen Typen mit Sieherheit 
durchzuffihren. (Vgl. hierzu auch ARER- 
BERG 1942, S" 41/42. Inder Nachkommen- 
schaft sexueller blaugrfiner Pfianzen kamen 
auch rein grfine vor,) 

Unter den Pflanzen der ssp. angusti/olia 
findensieh ebenfalls, wie schon angedeutet, 
Individuen, die in der Gartenkultur kon- 
stant bleiben (Abb. 9 und IO), und sol- 
che, die staike Ver~inderungen auIweisen 
(Abb. II  und 12). Die Pflanzender Abb. 9 
und IO stammen von der B6schung des 
N. O.-Kanals westlich Rendsburg, die der 
Abb. I I und 12 yon einer iliedrigen Prim/ir- 
diine bei Fehmarnsund. Auger dieser Poa 
pratensis angusti/olia wuchsen dort noch, 
ebenso vereinzelt stehend, Agropyron 
iunceum (JusLEN.) PAL. BEAUV., ein ty- 
pischer Salzzeiger, und Festuca rubra L. in 
einer salzanzeigenden Form. Dieses Exem- 
plar von Poa pratensis besal3 am Strand 
kaum BlOtter. In der Gartenkultur ent- 
wickelte sie dagegen genauso lange BlOt- 
ter wie die in Abb. 9 und IO abgebildeten 
Pflanzen. 

Abb. 7. als f. costatagesammeltes, dureh Garten- Abb. 8. f. vulgaris (T. 193); 
kultur stark abge~indertes Exemplar (T, 192). Nfiheres s. Text.  

Abb. 5--8. Pflanzen aus einer mageren Dauerweide (bei Sch/~lp). 

Abb. 9. Teilstflek vom natiirliehen Standort Abb. io. Teilsttick naeh 
(tIerbarexemplar). Gartenkultur (T. 229). 

Abb. 9 und IO. Pflanzen der f. angus~ilolia (yon Kmlalb6schung bei Riisterbergen). 

Zusammenfassende Diskussion der 
Ergebnisse. 

Ffir Schleswig-Holstein wurde ben Poa 
pratensis L. vorwiegend apomiktische 
Fortpflanzung naehgewiesen. Diese Art 
der Vermehrung war ben diesem Grase, 
aus Mangel an anderen Untersuehungen, 
fast ausschliel31ich yon Skandinavien und 
den USA bekannt. 

Von 25 bei den vofliegenden Unter- 
suchungen geprfiften Pflanzen erwiesen 
sich nut 4 (= 16%) als rein sexuell. Der 
Rest zeigte morphologiseh einheitliche 
(also apomiktisch entstandene) Nach- 
kommenschaft mit 1,8--45 % aberranten 
Pflanzen. 

Es wurden keine Beziehungen zwischen 
der Morphologie oder dem Standoff der 
Pfianzen (vgl. die systematischen Be- 
zeiehnungen der NIutterpflanzen) und der 
Art ihrer Fortpflanzung gefunden. Zu 
demselben Ergebnis kamen z. B..~.KER- 
BER~ (1942, S. 81), der sexuelle Familien 
in drei versehiedenen Form-I~omplexen 
(angusti/olia, irrigata und eupratensis; nut 
ben der hoehnordisehen ssp. alpigena keine) 
land, ]~RITTINGtIANI (1943) und NIELSEN 
(1945, S. 379)" Auch weiehen die Naeh- 
kommen in ihrem Habitus oft so went- 
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gehend yon  ihrer Mutterpflanze ab, dab sie z u  
einer anderen systematischen Form gerechnet werden 
kSnnten. [Vgl. Abb. 13, ferner z. B. TINNEY U. 
AAMODT (I940, Fig. 20 und 21) und AKERBER(; (1938, 
Fig. 3 und 4)]. 

Neben dieser genetisch bedingten 
s tarken Variationsm6glichkeit zeigen 
auch die einze!nen Pfianzen eine z .T.  
so starke Variationsbreite, je nach den 
AuBenbedingungen, dab sic ihre ur- 
sprfinglichen ,, Rassen-Charaktere"  
ganz verlieren k6nnen. 

So wird sowoM dutch den progeny 
test als auch dutch ein Verpflanzen 
in andere 6kologische Bedingungen 
die Tatsaehe best~itigt, dab  die ver- 
schiedenell, yon  ,dell Floristen aufge- 
stellten Rassen keine feste genetische 
Grundlage besitzen (vgl. JUHL 1952, 
S. 472. Siehe z. B auch L0~BERT 1952 
fiber Diplo tax i s  mural i s  f. ma~or und 
f. minor) .  - -  

Zur genaueren ~berprfifullg der .~bb. ii 
Ergebnisse aus dem progeny test 
un te rnahm MYXRS (1943)be i  3 Familien Unter- 
suchungen fiber die For tpf lanzung der lliichsten 
Generationen und stellte llur in wanigan g~llen 
Differenzen zwischen der ersten und der zweifen 
Generation fest. I m  Gegellsatz zu seinen Ergeb- 
nissen fanden jedoch SmTH u. NIELSE~ (1945), dab 
,,the phenomenon of apomixis is in itself relatively 
unstable"  (S. lO39 ). , ,No families showed complete 
uniformity  for two succesive generations or more"  
S. lO38). 

Abb. 13. Pflanzen aus der Nachkommenschaft  von T.  32. 
Die abweichende Pflanze scheint habituell einer anderen syste- 

matisehen Gruppe als die Geschwisterpflanzen zugehSrig. 

Die z f i c h t e r i s c h e  Arbeit  mit der Wiesen-Rispe 
wird durch die apomiktische For tpf ianzung dieses' 
Grases sehr erschwert.  Eine Zucht wird iiberhaupt ~ 
erst dadurch m6glich, dal3 man sich dell relativ 
leiehten Wechsel zwischell apomiktischer ulld sexual- 
let  For tpf lanzung zunutze macht .  Es gilt, unter den 
zfichterisch wertvollen, durch Kreuzung oder Aus- 
lese entstal ldenen Pflanzen dann  I l ldividuen m i t  
gleichfOrmliger Nachkommenschaf t  und kons tanter  
apomiktischer  Vermehrung auch ill den folgellden 
Gellerationen zu finden. 

Hierbei  wirkt sich positiv aus, dal3 die sexuellen 
Indiv iduen in der freiei1 Na~ur auf Grund ihrer meist 
geringeren Vitalit/it und ihrer variablen Nachkom- 
menschaft  im allgemeinen unteflegell sein werden 
(vgl. z. B. At~EI~Bln~G 1942, S. 85, und SMITH u.NIEL- 

Abb. i2, (rechts~ Teflst~ck 
nactl Gartenkultur (T. 122). 

Abb. 11.  (unten) Teilstfick 
vom nattirimnen Standort 

(Herbarexemplar). 

und i2 : Pfianzen der f, angustifol~a (von Prim~rdflne bei Fehmarnsund}. 

SEN 1945, S. IO4O ), so dab  einzelne aberrante  Pflanzen 
nicht in Erseheinung t re ten und der gewfinschte 
Zuch t typ  sich gegenfiber einem geringen Prozent-  
satz sexueller Nachkommen immer durehsetzen kann. 
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Beobachtungen zur Vererbung gewisser Testaeigenschaften 
bei Cucurbita pepo L. 

V o n  GUDRUN SCHONIGER. 

Mit i Textabbi ldung.  

Einle i tung.  
Bei Kreuzungen  dickschal iger  Zucchino • drei  ver-  

schiedene dfinnsehal ige 01kfirbisse waren  bezfiglich 
der  Vererbung des Nebenverholzungsgens  bei den  im 
Haup tve rho lzungsgen  rezessiven hh-Pf lanzen  zwischen 
den  drei  F 2 bzw. Rf ickkreuzungsgenera t ionen  gewisse 
Verschiedenhei ten  festgestel l t  worden.  Diese Verschie- 
denhe i t en  beziehen sich demnach  auf  den  T y p  2 und 
den  T y p  3 bei der  Kreuzung  Zueehino • Tsehe rmak  
01kfirbis bzw. auf die Samenklasse  I I  bei den  Kreuzun-  
gen Zucchino • Mischitzer  01kfirbis und Zucchino • 
Steir ischer  01kfirbis. Als Ursache wurde  unterschied-  
liche Anzahl  von Modif ika t ionsgenen bei den  drei  01- 
kt i rbissen angenommen  (ScIr (1952)). Auf 
Grund des Verha l tens  von F 3, F 4 und F 5 -Genera t ionen  
wird in dieser  Arbe i t  anges t reb t ,  die Ar t  der  Modifi- 
ka t ionsgene  e twas  n/iher zu erfassen. 

Eine kurze Bemerkung  zur Benennung  der  Samen-  
scha lenar ten  mSehte  ich a n  dieser Stelle noch einffigen: 
, ,verholzte  Samenscha lenwand"  bedeu te t  , ,Steinzel len 
in der  Samenscha lenwand  ausgeb i lde t " ,  und bezieht  
sich also aut  Samen,  die im Aussehen dem T y p  2, 
Typ  3 oder t i e r  Samenklasse  I I  entsprechen,  Samen,  
welche neben  d e n  Steinzel len noeh die  ande ren  daffir  
in Frage  k o m m e n d e n  Tells der  Tes ta  verholz t  h a b e n  
(Typ I,  bzw. Samenklasse  I), werden immer  als d ick-  
schal ig bezeiehnet .  

Fortschre i ten  der V e r h o l z u n g  i m  Laufe der 
S a m e n e n t w i c k l u n g .  

Bei den  d ickscha l igen  Samen deu ten  gewisse Er-  
scheinungen da rauf  hin, dab  Hete rozyg0t ie  wahrschein-  
lich zeit l ich spfi teren E insa tz  der  Verholzung bedeu te t .  
Wei te re  Versuche s011ten nun kl~iren, ob zeit l ich ver-  
schiedener  E insa tz  der  Verholzung ein Grund fiir das  

unterschiedl iche  Aussehen der  verholz ten  Testen sein 
kann .  

Zur L6sung dieser  Frage  wurde zun~chst  sine An- 
zahl F 3 und F ( G e n e r a t i o n e n  angebaut ,  de ren  El tern-  
pf lanzen beziiglieh des Antei ls  Steinzel len in der  Sa- 
menscha lenwand  verschieden waren.  Die Untersu-  
chungen fiber den  zei t l ichen Einsa tz  und das  For tschrei -  
ten  der  Verholzung im Laufe der  Samenen twick lung  
muBten natf ir l ich an  unreifen Samen  vorgenommen  
werden.  

Die Samen  einer vorzei t ig  gee rn te t en  Frueh t  b rau-  
t h e n  nicht  alle den  gleiehen En twick lungszus tand  zu 
zeigen. Tells wurden  in wechselndem Mengenverh~ilt- 
nis reife und unreife Samen gefunden,  teils k a m e n  aber  
auch nur  unreife Samen  vor,  bei denen  der  Grad der  
Unreife recht  verschieden sein konnte .  

Al lgemein  wurde bei den  Samen der  unreif  geernte-  
t en  Fr t ich te  festgestel l t"  die  Tes ta  erre ieht  ihre end-  
gfiltige Gr6Be Irfiher als de r  Keimling.  Der Keiml ing  
l iegt  erst  de r  Mikropyle  an  und w~ichst im Laufe der  
Zeit  gegen das  en tgegengese tz te  Ende  hin, wobei  er all-  
sei t ig yon E n d o s p e r m  sehr fliissiger Kons is tenz  um- 
schlossen ist.  Ers t  im vollreifen Samen fiillt der  Keim-  
l ing die Tes ta  ganz aus, d. h. auger  hier und da  einigen 
Res ten  ist das  Endospe rm vollst~indig zerdrfiekt .  Er-  
g~inzend sei erw~hnt ,  d a b  aueh nieht  ganz vollreife 
Samen keimf~ihig sind. 

Sehr unreife Samen  sind einfaeh zu be s t imme n :  die 
K o t y l e d o n e n  sind noeh :}: weit yon  dem der  Mikropyle  
gegeni iber l iegendem Ends  des Samens ent fernt .  Aber  
such  Samen,  die in ihrer  En twiek lung  sehon sehr  weit 
fo r tgeschr i t t en  sind, k6nnen  noch rein ~iul3erlich von 
vollreifen un te rsch ieden  werden,  sofern sie nur  einen 
grSBeren Antei l  unverho lz ten  Gewebes in  der  Samen-  
sehalenwand besitzen.  Das bei diesen Samen noch in 


