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Kall0se in Phloemzellen als Reaktion au f  Aul3enein- 
flfisse berichten. Die eirie Beobachtung ist I93o  von 
SCHU~AOHER ver6ffentlicht : er land bei Vitalf~rbuH- 
gen mit Eosin, dab 2--  4 Tage nach dem Eindringen 
and Weiterleiten dieses Farbstoffes das Phloem mit 
der Bildung dicker Kallosepolster auf den Siebplatten 
reagiert hatte. D ie  zweite Arbeit, die hier heran- 
zuziehen ist, betrifft die Reaktion junger Zuckerrfiben- 
sgmlinge auf die Infektion mit curly-top-virus, das 
Wie das Blattrollvirus ffir phloemspezifisch gehalten 
wird. Das Phloem in den Wurzeln der S~mlinge zeigte 
anfgrbbare Strukturen, die sehr ~hnlich den auf Abb. 4 
wiedergegebenen warzenartigen Vorw61bungen sind. 
Die Autoren, ARTSCHWA~ER und STARRET 1936 , be- 
zeichnen die Ablagerung als , ,Pseudocal lus" ,  da auch 
sic die Identit~t mit Kallose nicht nachweisen konn- 
ten. Das Erscheinen von ,,Pseudocallus" in den 
Wurzeln soll vor allem eine Reaktion resistenter 
Zuckerrfiben auf die Infektion bin sein. 

Uber die Fortffihrung dieser Untersuchungen vor 
allem in Zusammenhang mit Fragen der Resistenz- 
zfichtung soll zusammen mit Dr, SCHWARZE berichtet 
werden. Doch schJen es aus gegebener Veranlassung 
angezeigt, die Technik des F~rbeverfahrens vorher zu 
ver6ffentlichen, 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

i. In eJner mit Netzmitteln versetzten Resoblau- 
16sung l~Bt sich pr~mortales Phloem in Kartoffel-  
Sprossen arid-knollen anfgrben. 

2. LSmgsschnitte in den .obersten beiden Inter- 
nodien enthalten nur dann absterbendes Phloem, wenn 
es sich um B!attroll-infizierte Pflanzen h a n d e l t . .  

3. Phloemzellen, die in gesunden Pflanzen altern, 
u n d  solche, die infolge einer Blattrollinfektion ab- 
sterben, zeigen die gleJchen Degenerationserschei- 
nungen. 

4, Mjt Hilfe des Resoblauverfahrens gelingt es, 
junge Pflanzen, die weder Symptome noch Nekrosen 

gebildet haben, mit etwa 95%iger SicherheJt als ge- 
sund oder infiziert zu erkennen. Orientierende Unter- 
suchungen an Knollen erbrachten Hinweise, dab auch 
hier eine Unterscheidung kranker und gesunder Knollen 
mit Hilfe "~on Resoblau m6glich ist. 
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(Aus dem Institut itir Obstbau der Technischen Universit~t Berlin) 

Kiinstliche Zwillingsbiidung bei Apfeln dutch Samenteilung 
Von ILNE TmELE 

Mit 5 Textabbildungen 

Ftir die Durchffihrung mallcher obstbaulicher Ver- 
suche -- vor allem auf dem Gebiet der Grundlagenfor. 
schuug -- ist es notwendig, erbg]eiches, unveredeltes 
Geh61zmaterial zur Verffigung zu haben. Da autovege- 
tativ vermehrte Edelsorten zu diesem Zweck meist 
noch nicht bereitstehen, arbeitet man nach wie vor 
mit S~mlingsklonen. Sie werd.en iiblicherweise durch 
Wurzelstecklinge oder Abrisse gewonnen. Dabei ist kS 
meistens belanglos, dab man mit diesen Ve~mehrungs- 
methoden erst verh~l}nism~Big sp~t zu selbst~ndigen 
Klonpflanzen kommt, niimlich friihestens nach i1/2 
Jahren, yon der Aussaat der S~mlinge an gerechnet. 
Versuche, dig am hiesigen tnstitut zur Kl~rung von 
Entwicklungsfragen bei Apfels~mlingen laufen, lieBen 
es aber wfinschenswert erscheinen, bereits in der ersten 
Vegetationsperiode nach der Aussaat unterschiedliche 
Behandlungen an S~mlingsklonen durchzuffihren. 
AuBerdem sollten die KlonpIianzen alle Prim~r-Organe 
eines echte n Sfi rulings besitzen (Keimwurzel und Keim- 

sproB), die nicht wie bei Wurzlingen oder Abrissen 
durch Adventiv-Organe ersetzt sind. Da die fib]ichen 
VermehrungsmethodeH also weder der einen noch der 
anderen Forderung gerecht werden konnten, haben 

Abb. I; oben: Apfel-Embr}ro vor und nach der Teilullg; unfen: Spezialmesser, 
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wir versucht, Siimlingsklone aus geteilten Samen zu 
ziehen. Das Ergebnis war im Verh~iltnis zur Erwartung 

so  gfinsfig, dab fiber das Verfahren kurz berichtet 
werden soll. 

Unsere erstmalig im Frtihjahr 1953 durchgeffihrten 
Teilungsversuche sollten zun~chst klfirell, ob halbierte 

Stadium zu einer flotten Weiterentwicklung bereit 
sind. Beides ist yon elltscheidender Bedeutullg, dean 
der ganze Erfolg h~ngt davoll ab, dab beim TeJlen der 
Keim des Embryos in der Mitre getroffen wird ulld dab 
hernach sofort eine rege Lebenstfitigkeit einsetzt, die 
F~iulnis ulld Schimmelgefahr weitgehend ausschlieBt. 

Urn den Keim eilligermaBell zuverl~issig in tier Mitte 
zu treffen, entfernt man zull~ehst die Samellschalen. 
Der Schnitt erfolgt dann unter  der Lupe, am besten 
mit eillem Messer, dessert Klinge zur Spitze hill stark 
abgesehr~gt ist, so dab die Sieht beim Sehneiden nieht 
dureh dell 1Vfesserrficken behindert wird. Mall kann 
sieli eille kleille Itippe oder ein Kopuliermesser ffir die- 
sell Zweek selbst zurechtschleifell. Der Embryo liegt 
beim Schneiden fiach ; die entstehellden Teilsttieke er- 

Abb. 2. Apfelzwilllngeund Kontrollsfimling xoTagenachderAussaat,  

Apfelsamen grunds~tzlich f~hig sind, sich zu vollwerti- 
gen Individuen zu entwickeln. Nachdem dies lest- 
stand., wurden techllisehe Fragen in Allgriff genommen 
mit dem Ziel, m6glichst hohe Ausbeuten zu gewillnen. 
Dabei wurden Vorbehandlullg der Kerne, Schnitteeh- 
nik, Art des Keimbettes und sollstige AnzuchtmaB- 
nahmen mehrfaeh variiert. Als gfillstigste Methode, 

Abb. 3. Apfelzwillinge und Kontrolls~mling nach Ausbildung der ersten 
Laubbi~itter. 

halten auf diese Weise je einen halben Keim und zwei 
halbe Keimbl~tter (Abb. i). 

Die Samellhglften werden ill feingesiebten Sand 
ges~t ulld w~ihrend der erstell ioTage  bei hoher 
Temperatur (+  20 ~ C) regelrecht angetriebell. Sie 
entwickeln in dieser Zeit kr~ftlge Pfahlwurzelll; die 
Keimblgtter spreizen und ergrtinen (Abb. 2). Nach 

Abb. 4. Apfelzwillinge und Kontrolls~imling (ganz 

bei der etwa jede IO. Teilullg zu einem Zwillingspaar 
mit gleichwertigen Partnerll ftihrte, hat sieh die fol- 
gende herausgestellt. 

Die Kerne werdell zun~chst -- wie fiblich -- in 
feuchtem Salld stratifiziert. Ullmittelbar vor dem 
,,Spitzell" werden sie zum Teilell verwendet, ~azl er- 
IaBt damit illsofern den besten Zeitpunkt, als die Sa- 
men erstens schon dick geschwo!lene, aber lloch ganz 
ungekrfimmte Keime besitzen und zweitens in:diesem 

rechts) am Ende der ersten Vegetationsperiode. 

IO Tagen wird in Erde pikiert und die Temperatur 
langsam gesenkt. 

Es folgt eille kritische Periode, in der sich meist end- 
g0.Rig entscheidet, ob die Teilullgen gelungell sind oder 
nicht. Dabei ist die Ausbildullg des erstei1 Laubblattes 
das sicherste Kriterium. Erfolgt sie bei den zusam- 
mengeh6rigen Zwillingen einigermaBell gleichzeitig 
(Abb. 3), so kann mall ziemlich sicher mit einer welter- 
hill gleichmgBigen Elltwicklung rechllell. Bleibt da- 
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gegen ein Partner zu diesem Zeitpimkt zuriick, So 
geht er entweder ganz zugrunde, oder er geriit so ins 
Hintertreffen, dab es nieht mehr zu gleJchwertigen 
Klonpartnern kommt. 

Nach 4--5 Wochen, vonder Teilung an gerechnet, 
kalln mall die Samenh~lftlinge in Freilandbeete pflan- 
zen. Ffir ihre weitere Entwicklung ist kenllzeichnend, 
dab sie den anf~nglich gegebenen Vor- 
sprung gleiehzeitig ausges~ter, nor-  
maler Kontrollsiimlinge schnell ein ~ 
holen und am Ende der Vegetations- 
periode mit ihnen gleichwertig sind. 
Nur an dem v611ig tibereinstimmenden 
l.labitus von je zwei GehSlzen erkennt 
man dann noch, dab es sich bei ihnen 
nicht um normale S~mlinge, sondern 
um Samenh~lftlinge handelt (Abb. 4). 
Auch das Wurzelbild l~Bt fiber den 
Zwillingseharakter der GehSlze meist 
keinen Zweifel (Abb. 5). 

Die Bedeutung der beschriebenen 
Samenteilungsmethode ftir Versuchs- 
zwecke auf dem Gebiet der Grundlagenforschung liegt 
auf der Hand; weil sie bereits in eillem sehr friihen 
Entwicklullgsstadium zu erbgleichem PftanzenmateriaI 
fiihrt: v0n bes0nderem praktischen Vorteil ist die Tat- 
sache, dab die Entscheidung fiber das Entstehen gleieh- 
wertiger bzw. ungleichwertiger Zwillingspartner bereits 

bei der Biidung des ersten Laubblattes f~llt. Sobald 
also dieses Stadium iiberschritten ist (etwa 3 Wochen 
nach der Aussaat), stehen die Pflanzen fiir Experi- 
mente zur Verffigung. Die Methode hat sich tibrigens 
auch bei Birnen bewAhrt. 

Nach Ablauf der ersten Vegetationsperiode kann 
man -- wenn erwiinscht -- mit einem L~ingssehnitt 

Abb. 5. Wurzelbilder volI Apfelzwillingen nach der ersten Vegetationsperiode. 

durch Trieb ulld Wurzel die Zwillinge noch welter 
teilen und auf diese Weise Vierlinge erhalten. 
Wenn die Schnittfl~Lehen gut versehmiert werden, 
entwickeln sich die halbierten Geh61ze, von einer 
zun~ichst geminderten Triebkraft abgesehen, normal 
welter. 

(Aus dem Institut Ifir Botanik, G~trungsphysiologie und Hefereinzucht der Lehr- und Forschungsanstait ftir Wein-, 
Obst- und Gartenbau, Geisenheim/1Rh.) 

13bet eine chemische Methode, dominant,weige und rezessiv,weit3e 
hohe Garteniris zu unterscheiden 

V o n  I~ETER W E R C K M E I S T E R  

In einer fri~heren Arbeit wurden neben anthozyan- 
gef~trbten Garteniris auch weiBe Formen yon 
ihnen papierchromatographisch auf zellsaftl6sliche Pig- 
mellte untersucht. Dabei konnten verschiedelle farbig 
fluoreszierellde ehymochrome Pigmente anfgezeigt 
werden, deren Gehalt nach Art und Menge bei den 
einzelnen Sorten verschieden ist. Illzwischen erschien- 
eine umfangreiche Arbeit von SEYBolm (I), aus der 
hervorgeht, dab es kaum eine weige t31tite geben 
dtirfte, die frei roll Pigmenten ist, wenn sie aucti im 
]3ereich des sichtgaren Lichtes farblos erscheint. Nun 
war far die hohen weil?en Garteniris durch A, H. 
STUI~TEVAI~T (2) bekannt geworden, dab es bei diesen 
3 Typen gibt, die sich' erblich verschieden verhalten: 
I. die diploiden rezessiv-weigen Sorten, 2. die tetra- 
ploiden dominant-~veil3en, und 3. tetraploide rezessiv- 
weiBe Soften; dere n Ausprfigung einem ,,All-White"= 
Gell zugeschrieben wird, das nach S~URT~VANT als 
multiples Allel zu dem plicata-Gen angesehen werdell 
muB. Diese ,,All-White"-Typen unterscheiden sich 
yon allen anderen weiBen Sorten dadurch, dab bei 
ihnen in dell B1/itell auch nicht der leiseste Anflug yon 
Anthozyall mehr zu erkennell ist, wfihrend die beiden 
anderen Typen zumilldest am Schlund noeh geringe 
Reste roll anthozyangef/trbten Aderll erkellnen lassen. 
Da die Farben der Garteniris auch dureh Carotinoide 
bestiromt werden, so k6nnen weiterhin auch gelbe 
Soften die entsprechenden Gene ffir Anthozyanbildung 

enthalten. Diese wurden also in die Untersuchungen 
einbezogell. 

Die Verschiedenheit der einzelnen weil3en Sorten im 
Pigmentgehalt lieB erwarten, dab sich die vorgenann- 
tell drei Typen papierchromatographisch unterschei- 
den lassen wtirden. Die ArbeiteI1 wurden deshalb mit 
dieser Methode im Sommer 1954 fortgesetzt, ohne dab 
jedoch die Ergebnisse durchschaubar wurden. 

Diese Unferschiede konnten, wie bereits aus den 
frt~heren Versuchell (3) hervorging, nur qualltitativer 
Natur sein. Deshalb sollte eine wenigstens halbquan- 
titative Auswertung der Papierchromatogramme ver- 
sucht werde~n. Hierftir wurden abgewogene Mengen 
der zu untersuchenden Bliitenbl~fter in der entspre- 
chenden Me~ge L6sungsmittel extrahiert. Ftir je 2 g 
frisches Blfitellblattmaterial wurden 5 ccm L6sungs- 
mittel ben6tigt, _&Is Extraktionsmittel wurde diesmal 
nichf w~rige, sondern 3~ige methylalkoholische 
Salzs~ure verwelldet. Der Verwendung yon Methyl- 
alkohol lag die Erfahmng zugrunde, dab die chymo- 
chromen fluoreszierellden Pigmente durchweg h6here 
Rf-Werte aufweisen, also weniger wasserl6slich sind 
Ms die Anthozyane. Jedoch lehren die Erfahrungen 
dieses Jahres, dab die Extraktion mit w~Briger HC1 
vorzuziehen ist, weil w~ssdge Blt~tenextrakte wesent- 
lich haltbarer sin& Eine quantitative Auswertung 
k6nnte nach der Fleckengr~Be wie auch nach der 
Intensit~t des Fluoreszenzlichtes .erfolgen. Doch er~ 


