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Mi~ 8 Textabbildungen 

Mit der Durchffihrung gelenkter Kreuzungen ist 
dem Pflanzenzfichter ein Mittel in die Hand gegeben, 
wfinschenswerte Eigenschaften, die bei verschiedenen 
Individuen auftreten, durch eventuelle gtinstige Neu- 
kombinationen der entsprechenden Gene in einem 
Individuum zu vereinigen. Von der M6glichkeit, auf 
diesem Wege Pflanzen mit wertvollen Eigenschaften 
zu erhalten, wird in der Landwirtschaft seit Jahr- 
zehnten weitgehend Gebrauch gemacht, und zahlreiche 
Erfolge konnten erzielt werden. 

Die Forstpflanzenzfichtung steht bekanntlich am 
Anfang ihrer Entwicklung, Infolgedessen sind die 
Versuche, die sich auf dieses Gebiet der Kombinations- 
ziichtung erstrecken, zum gr6Bten Teil sehr jungen 
Datums. Bedingt durch die Langlebigkeit der Ver- 
suchsobjekte, litl3t sich daher tiber endgfiltige Erfolge 
oder Mil3erfo!ge noch nicht viel berichten. Jedoch 
sprechen nicht nur die bisherigen positiven Ztichtungs- 
ergebnisse, sondern vor allem auch die umfassenden 
Erkenntnisse auf dem Gebiet der Genetik daffir, dab 
sich auch ftir den Forstpflanzenzfichter hier ein um- 
fangreiches Arbeitsgebiet auftut. 

Im Rahmen der Kombinationszfichtung mug den 
Artkreuzungen ein besonderer Platz einger~umt wer- 
den. Sind bei innerartlichen Kreuzungen Vertreter 
yon Variet~ten oder Rassen der gleichen Art als Kreu- 
zungspartner gew~hlt, so werden diese sich in wenig(r 
Merkmalen voneinander unterscheiden, als wenn die 
Eltern verschiedenen Arten angehSren, und die Kom- 
binationsm6glichkeiten mflssen dementsprechend bei 
Artkreuzungen zahlreicher sein. Die Unterschiede sind 
natfirlich nicht nur an RuBerlich erkennbareu morpho- 
logischen und an anatomischen Merkmalen zu linden, 
sie treten ebenso bei physiologischen Eigenschaften auf. 
Aul3erdem weisen verschiedene Arten einer Familie 
oft in ihren Chromosomenverh~ltnissen bestimmte Ab- 
weichungen voneinander auf. W~hrend innerhalb einer 
Art eine konstante Chromosomenzahl vorliegt, k6nnen 
andere Arten der gleichen Familie Chromosomen- 
zahlen besitzen, die ein Vielfaches dieser Chromo- 
somenzahl betragen; oder bei den Chromosomenzahlen 
der verschiedenen Arten k6nnen gleiche Grundzahlen 
vorhanden sein. Das Auftreten so unterschiedlicher 
Chromosomenzahlen erschwert die Artkreuzungen und 
vor allem die Fortpflanzung der entstandenen Bastarde, 
da sich bei der Reduktionsteilung nur homologe Chro- 
mosomen paaren und Univalente und Trivalente die 
Fertilit~t des Pollens und der Eizellen stark reduzieren. 
Trotz dieser Schwierigkeiten bei der Vermehrung wird 
es hoffentlich mSglich sein, mit Hilfe von Artkreuzun- 
gen einen Beitrag zur Erh6hung der Massenleistungen 
zu liefern. 

Die Erfahrungen der letzten Zeit haben gezeigt, dab 
infolge yon Artkreuzungen bei mehreren Holzarten 
Bastarde erhalten wurden, die ihre Eltern an Masse 
und HShe weitaus tibertreffen. Es wird nur auf einige 
Beispiele verwiesen: 

Als erstes seieu die yon LANGNER (8) durchgefiihrten 
Kreuzungen zwischen Larix leptolepis und Larix euro- 

paea erw~hnt, deren Nachkommen, wie 1952 berichtet 
wird, im Alter yon 13 Jahren eine deutliche Mehr- 
leistung gegenfiber den Kontrollen zeigen und noch 
kein Nachlassen im Wachstum aufweisen. 

PALMEI% STOCKWELL und RIGHTE~ (9) berichten tiber 
Kiefernbastarde, die ihren Eltern um das Doppelte und 
Dreifache fiberlegen sind. Ferner seien noch JOHNS- 
SOI~S (7) Kreuzungen zwischen Betula verrucosa und 
Betula faponica und zwischen Betula pubescens und 
Betula papyri]era erw~thnt. Der Massenertrag der 
Bastarde Betula verrucosa • Betula faponica lag nach 
7 Jahren um das Doppelte hSher als der der Ausgangs- 
formen. Die 7j~hrigen Nachkommen tier Kreuzung 
Betula verrucosa x Betula papyri]era und Betula pubes- 
cens• Betula papyri/era fibertrafen in ihrem Ertrag 
die reinen Arten um 66% bzw. 39%. 

In tier hiesigen Zweigstelle wurden in den Jahren 
1953, 1954 und 1955 eine Reihe von Birkenartkreu- 
zungen durchgeftihrt. Als Mutter wurde j eweils tier 
gleiche Baum verwandt, eine Betula verrucosa lm 
Alter von etwa 65 Jahren. (H6he 18 m, Umfang 80 cm, 
BHD 25 cm). Gute Schaft- und Kronenform, guter Zu- 
wachs ill den letzten Jahren und auBerdem eine gfin- 
stige Lage zum InstitutsgeNtude sind bei der Auswahl 
des Baumes ausschlaggebend gewesen. Leider war es 
uns nicht m6glich, die Auswahl der Pollenspender nach 
gleichen Gesichtspunkten zu treffen, da wir dabei auf 
einige in Parks und Botanischen G~rten vorkom- 
mende Arten angewiesen sind, die oftmals den An- 
sprtichen der Zfichter hinsichtlich guter Wuchsformen 
und Leistungen durchaus nicht entsprechen. 

Als Pollenspender dienten: Betula pubescens, Betula 
middendor]]ii, Betula dahurica, Betula ]ruticosa, Betula 
utilis und Betula urtici]olia. Aus allen ebengenannten 
Kreuzungen ging eine mehr oder weniger groBe Anzahl 
yon Bastarden hervor. An dieser Stelle son jedoch nut  
auf die Kreuzungen Betula verrucosa x Betula pubescens 
und Betula verrucosa• Betula urtici]olia n~her ein- 
gegangen werden, weil einmal die B. verrucosa-pubes- 
sens-Kreuzungen infolge der Mufigen Bearbeitung 
interessieren und zum anderen die B. verrucosa-B, urti- 
ci[olia-Kreuzungen durch ihr hervorragendes Wachs- 
turn auffallen. 

Die Frage nach der MSglichkeit der nattirlichen 
Bastardierung von Betula verrucosa und Betula pubes- 
cens ist schon oft behandelt worden, und es herrschen 
recht unterschiedliche Meinungen darfiber. Da die 
Variationsbreite der morphologischen Merkmale dieser 
beiden Arten, besonders im fortgeschrittenen Alter, 
sehr groB ist, f~llt es oft schwer zu unterscheiden, ob 
es sich um eine Moorbirke oder Sandbirke handelt. 
Anhand solcher Merkmalsfiberschneidungen wird viel- 
fach eine nattirliche Bastardierung dieser beiden Arten 
angenommen. Besonders gefestigt wurde diese An- 
nahme dutch HELMS und J6RGENSEN, die 1927 Birken 
mit 42 Chromosomen fanden, d. h. mit einer Chromo- 
somenzahl, die zwischen der yon Betula verrucosa ~ 28 
und der yon Betula pubescens --  56 liegt. Auch WETT- 
STEIN und PROPACH (I5) berichten 1939 fiber 42-chro- 
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mosomige Birken, die spontan bei Einzelbaumnach- 
kommenschaften aufgetreten sind. Die Mutter der 
einen ist eine Moorbirke, wtthrend die der anderen eine 
Sandbirke ist. BEHRNDT (I) berichtet dagegen fiber 
den vollkommen negativen Erfolg bei kfinstlichen 
Kreuzungsversuchen, die Klarheit in diese Frage 
bringen sollten. JOHNSSON (6) beschreibt 1944 das 
Auftreten von drei 42-chromosomigen Birken, yon 
denen er annimmt, dab sie wahrscheinlich durch 
Kreuzung dieser beiden Arten entstanden sind. Er  
ffihrte auch reziproke Kreuzungen zwischen Betula 
verrucosa und Betuta pubescens aus, die er 1945 (7) ver- 
6ffentlichte. Zwei 42-chromosomige Pflanzen gingen 
aus 73 Fruchtstgnden (etwa 17 ooo Samen) dieser 
Kreuzungen hervor. Beide waren Nachkommen einer 
Kreuzung, in der Betula verrucosa als Mutter diente. 
Alle fibrigen Kreuzungen waren v611ig steril. JOHNSSON 
schreibt w6rtlich : ,,The combination must therefore be 
regarded as extremely steril." 

Bei den in unserer Zweigstelle 1953 durchgefiihrten 
Kreuzungen zwischen Betula verrucosa und Betula 
pubescens war das Keimprozent ~uBerst gering. Aus 
38 Fruchtst~nden erhielten wir nut  2 Pflanzen, bei 
denen die zytologischen Untersuchungen einwandfrei 
42 Chromosomen erbrachten. Weitere 17 Individuen, 
die aus diesen Kreuzungen hervorgegangen waren, 
erwiesen sich bei zytologischen Untersuchungen als 
28-chromosomig. Entweder sind in diesen F~llen 
Somazellen zur Entwicklung gelangt, oder es handelt 
sich um unerwtinschte Verunreinigungen, die sich 
selbst bei aller angewandten Vorsicht nicht ganz ver- 
meiden lassen werden, wenn die Kreuzungen wie hier 
im Freiland durchgeffihrt werden. Die beiden oben 
erwghnten 42-chromosomigen Pflanzen zeigen in ihren 
morphologischen Merkmalen deutliche Abweichungen 
zu denen yon reiner Betuta verrucosa. Der eine der 
beiden Bastarde weist eine starke Behaarung der Triebe 
auf, nnd die Blattformen zeigen ~berg~nge zwischen 
dem Betula verrucosa- und dem Betula pubescens-Typ. 
Bei dem zweiten Bastard fallen in der Blattform groBe 
Ahnlichkeiten zu den gefundenen Formen bei tetra- 
ploiden und mixoploiden Birken auf. Alle im Jahre 1954 
durchgeffihrten Kreuzungen vefliefen infolge des ~u- 
Berst ungiinstigen Witterungsverlaufes mit dem glei- 
chen v611ig negativen Ergebnis. 

Bei den B. verrucosa-pubescens-Kreuzungen des 
Jahres 1955 war das Keimprozen t in Abh~ngigkeit yon 
der Herkunft  des Pollens sehr unterschiedlich. Als 
Pollenspender dienten Inehrere Betula pubescens ver- 
schiedenen Alters, w~hrend als Mutter in jedem Fall 
die oben beschriebene Betula verrucosa verwandt wurde. 
Von den insgesamt 135 geernteten Fruchtst~nden 
waren 58 v611ig steril, aus den fibrigen 77 gingen 
379 Pflanzen hervor. Nach der erst teilweise durch- 
geffihrten mikroskopischen Untersuchung des vor- 
handenen Materials kann bereits fiber das Vorkommen 
von 23 Hybriden berichtet werden, bei denen ein- 
wandfrei 42 Chromosomen festgestellt werden konn- 
ten. Abbildung I zeigt die Metaphase einer der ge- 
nannten Bastarde. Es bleibt einer spttteren Arbeit 
nach abgeschlossener Untersuchung des vorliegenden 
Materials - -  i~beflassen, fiber die Ergebnisse der 1955 
durchgeffihrten B. verrucosa • pubescens-Kreuzungen 
eingehend zu befichten. 

Nach den bisherigen Erfahrungen ist festzustellen, 
dab die im Jahre 1953 durchgeftihrten Kreuzungen 

weitgehend steril waren, w~hrend die Verh~ltnisse bei 
den Kreuzungen yon 1955 wesentlich gfinstiger liegen. 
Von einer v611igen Sterilit~t zwischen diesen beiden 
Arten kann demnach nicht die Rede sein. Eine all- 
gemeine natfirliche Verbastardierung ist andererseits 
schon deswegen ausgeschlossen, weil die Blfitezeit yon 
Betula verrucosa und Betula ~bubescens nicht zusammen- 
f~llL Das vereinzelte Auftreten nattirlicher Bastarde 
ist nach diesen Erfahrungen jedoch keineswegs aus- 
geschlossen. 

In der Reihe der ferner yon  uns in die Wege geM- 
teten Kreuzungen ist die zwischen Betula verrucosa und 
Betula urtici/olia von besonderem Interesse, da sich 
die Nachkommen - -  wie bereits erw~hnt - -  dutch 
besondere Wuchsleistungen auszeichnen. Betula urti- 
ci]olia ist eine Varietttt der Betula pubescens mit 
56 Chromosomen. 

Die Kreuzungen dieser beiden Arten yore Frfihjahr 
1953 brachten 5 Fruchtst~nde hervor, aus denen wit 

Abb. I. Wurzelspitzenquetsehpr~parat eines Betu la  verrucosa • Be tu la  pubescens- 
Bastardes aus den Kreuzungen yon 1955 , Metaphasenplatte mit  42 Chromosomen 

(Okular xo• Objektiv 9ox).  

6o Nachkommen erhielten. Der Pollen wurde yon 
einer Betula urtici/olia aus dem Botanischen Garten 
in Berlin-Dahlem gewonnen, deren Habitus keinen 
besonders gfinstigen Eindruck hinterl~gt, da sie emen 
bereits dicht fiber dem Erdboden dreigeteilten Schaft 
besitzt. Als Mutterbaum war auch in diesem Fall die 
bereits beschfiebene Betula verrucosa benutzt worden. 

Die Nachkommen wurden, nachdem sie mit den 
tibrigen Artkreuzungen und reinen B. verrucosa-Kreu- 
zungen im Gew~chshaus ausges~t und angezogen 
worden sind, im Sommer 1954 in die Frtihbeetlagen 
ausgepflanzt. Dort machte sich nach einiger Zeit eine 
beachtllche Llberlegenheit im Lfingenwachstum gegen- 
fiber den Nachbarpflanzen (reine B. verrucosa-Kreu- 
zungen) bemerkbar. Bei den mikroskopischen Unter- 
suchungen stellte es sich heraus, dab alle 60 Kreu- 
zungsnachkommen 42-chromosomig sind (Abb. 2, 3, 4). 
Ende Mai 1955 wurden die Gr613enunterschiede zwi- 
schen den Bastarden und den benachbarten Kontroll- 
pflanzen erstmalig fotografisch aufgenommen (Abb. 5). 
Die Ergebnisse der gleichzeitig vorgenommenen H6- 
henmessungen sind in der Verteilungskurve Nr. i 
(Abb. 6) wiedergegeben. Die ausgezogene Linie zeigt 
die prozentuale Verteilung der H6he von den Betula 
verrucosa • B.  urtici]olia-Kreuzungsnachkommen, w~h- 
rend die gestrichelte Linie die prozentuale H6hen- 
verteilung der Kontrollen (reine B. verrucosa-Kreu- 
zungen) angibt. Die Kurven schneiden sich lediglich 
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Abb. 2. 

Abb. 3. 

Abb. 4. 
Abb. 2, 3 uad  4. Gegeniiberstellung der Metaphasenplatten yon:  

a) Betule verrucosa=~8 Chromosomen (Abb. ~) 
b) Be~ula verrucos~x Bctula ~rtici/olia-Bastard=4z Chromosomea (Abb.3) 
c) Betula urLic~/olia~56 Chromosomen (Abb. 4)- 

Abb. 5. Gr6flenunterschiede am 24. 5, 55 zwischea Betula verrucosa• 
Urt~ci/olia-Bastarden (Mitte) uad reinen verrucosa-Kreuzunge a (zu beiden Seiten), 
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in ihren Ausl~tufern, und der Gipfelpunkt liegt bei der 
Kurve der Kontrolle mit 34,6% bei einer Pflanzen- 
gr613e yon 5--~o cm, w/thrend die Kurve der Bastarde 
mit 2o,5% bei einer Pflanzengr6Be yon 45--5o cm 
ihren H6hepunkt erreicht hat. Die Verteilungskurve 
Nr. ~ (Abb. 7) bringt die Ergebnisse der HShenmessun- 
gen vom 3.8. Sie zeigt im Prinzip die gleiche Tendenz. 
Die Kurve der Kontrollen erreicht bei ~2,5%, mit 
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Verteilungslmrven der HShe yon Betula verrucosa • Betula urticilolia-Bastarden 
und den Kontrollert 
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denen die Kontrollpflanzen in der Lfinge von 20--3o cm 
vertreten sind, ihre maximale HShe. Die Bastard- 
pflanzen in der L/inge von 70--80 cm sind mit 21,7% 
vertreten und bilden damit den H6hepunkt der Kurve. 

Auch bet den letzten H6henmessungen des Jahres 
1955, die Mitte Oktober vorgenommen wurden, t r i t t  
bet den in die Verteilungskurve Nr. 3 (Abb. 8) ein- 
getragenen Messungsergebnissen prinzipiell das gleiche 
Bild wie nach dell beiden anderen Messungen hervor. 
Kontrollpflanzen in der H6he yon 30--40 cm sind mit 
19% am h~iufigsten vertreten w/ihrend die Bastard- 
pflanzen yon 11o--12o cm L/inge mit 13,4% den H6he- 
punkt bilden. Die auffallende fJberlegenheit, die die 
Bastarde in ihren Wuchsleistungen gegenfiber den 
reinen B. verrucosa-Kreuzungen aufweisen, geht aus 
den Verteilungskurven deutlich hervor. Sie kann durch 
die Angabe der mittleren H6henwerte, die aus den 3 
durchgeftihrten Messungen fiir die Bastarde einerseits 
und den Kontrollen andererseits errechnet wurden, nur 
unterstrichen werden, (siehe Tabelle I). 

Tabelle 

Datum d. mittl. HShen- mittl. H6hen- ~-Differenz M1--M2 
Messung werte d. Bastarde werte d. Kontrolle 

I 

17- 5.55 42,o cm / 12,o cm 1,5o 3 ~ 
3- 8. 55 81,1 " 1 32, 5 ,, 2,68 48,6 

12. io. 55 lO8,2 ,, 39,7 ,, 3,77 68,5 

Die statistische Sicherung ist erreicht, wenn die 
Differenz der Mittelwerte M ~ - - M ~  das 3,i4-fache yon 
~-Differenz betr~tgt. Sie bel~iuft sich hier auf das 
I8--2o-fache, 

Aus den in der Tabelle angegebenen Zahlen ist die 
durchschnittliche 2,5--3,5-fache ~Jberlegenheit be- 
zfiglich der H6he der Bastarde gegenfiber der der Kon- 
trollen ersichtlich. Ob dieses Luxurieren der Bastarde 
andauern wird, mug sich erst in den n~tchsten Jahren 
beweisen. Es w~ire durchaus mSglich, diese hervor- 
ragenden Wuchsleistungen u .U.  durch Jugendfroh- 
wfichsigkeit zu erkl~iren. 

Urn Aufschlul3 fiber diese Frage zu erhalten, werden 
die Bastarde und Kontrollen einerseits einer Leistungs- 
prfifung unterzogen, andererseits sollen w~ihrend der 
Vegetationszeit 1956 in kurzen Zeitabst~inden regel- 
mfiBige Jahrestriebmessungen an jedem Bastard und 
den entsprechenden Kontrollen vorgenommen werden. 
Der Verlauf der Wachstumskurve wird dann AufschluB 
fiber den Verlauf des Gesamtwachstums der geprfiften 
Pflanzen geben k6nnen (13 und 14). 

Sollte sich anhand dieser Wachstumsmessungen 
herausstellen, dab es sich um eine bleibende Leistungs 
steigerung handelt, dann ist es nattirlich wfinschens- 
wert, derartige Bastarde mit Heterosiseffekt in gr6Be- 
ren Mengen zu produzieren. 

Die Anlage von Samenplantagen kann und wird bet 
ether Erzeugung yon Artbastarden in gr6Berem Um- 
fange eine wesentliche Hilfestellung leisten. Pfropf- 
linge der ausgew~ihlten Elternb~iume - -  in diesem Falle 
Betula verrucosa und Betula pubescens var. urtici/olia - -  
k6nnten z .B.  reihenweise im Wechsel oder in einer 
anderen geeigneten Anordnung in einer Samenplantage 
ausgepflanzt werden. Besonders begfinstigt w~ire eine 
nicht zu kostspielige Erzeugung yon reinem Betula  
verrucosa x Betula urt ic i /ol ia-Saatgut ,  wenn die Pfropf- 
reiser yon selbststerilen ElternNiumen stammten. Ein 
Auffinden derartiger Ausgangspartner liel3e die zeit- 

raubende und kostspielige Isolierung und kfinstliche 
Best~ubuiig~der ~) Blfiten't0rtfallen, und es k6nnte an- 
gestrebt werden, auI diesem Wege derartig leistungs- 
f~hige Bastarde ftir die Praxis zu produzieren. 

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

I. Hinweise auf die allgemeine Bedeutung der Art- 
kreuzungen in der Forstpflanzenzfichtung werden 
durch einige angeffihrte Beispiele yon positiven 
Kreuzungsergebnissen unterstrichen. 

2. Berichte fiber den Erfolg der 1953 und 1955 in der 
Zweigstelle Waldsieversdorf vorgenommenen gelenkten 
Kreuzungen zwischen Betula verrucosa und Betula 
pubescens liefern einen Beitrag zu der umstrittenen 
Frage nach der MSglichkeit der Bastardierung dieser 
beiden Arten. Die Keimf~ihigkeit der im Jahre 1953 
geernteten Samen dieser Kreuzungen war auBerordent- 
lich gering, und es gingen nur zwei 42-chromosomige 
Nachkommen daraus hervor. Der Bastardcharakter 
dieser 42-chromosomigen Individuen wird durch ihre 
morphologischen Merkmale stark unterstrichen. 

Uber die 1955 durehgeffihrten Kreuzungen dieser 
beiden Arten liegen lediglich Teilergebnisse vor, da 
bisher nur ein geringer Tell des vorhandenen Materials 
mikroskopisch untersucht werden konnte. Das Keim- 
prozent war 1955 wesentlich hSher. Aus insgesamt 
135 geernteten Fruchtst~inden wurden 379 Kreuzungs- 
nachkommen erhalten, von denen nach teilweiser 
Untersuchung bereits 23 Pflanzen mit Sicherheit als 
42-chromosomig angesprochen werden kSnnen. 

3. Kreuzungen zwischen Betula verrucosa und Be- 
tula urtici/olia, einer Variet~it von Betula pubescens, die 
ebenfalls 56 Chromosomen besitzt, lieferten ~tul3erst 
wfichsige Bastarde, bet denen ausnahmslos 42 Chromo- 
somen gez~hlt werden konnten. Die fdberlegenheit der 
Wuchsleistungen dieser Bastarde betr~igt nach 3 in 
tier Vegetationsperiode von 1955 durchgeffihrten Mes- 
sungen durchschnittlich das 2,5--3,5-Iache der Wuchs- 
leistungen entsprechender Kontrollpflanzen. 

Wenn durch geeignete Frfihtestmethoden bewiesen 
werden kann, dab es sich um eine andauernde fJber- 
legenheit in der Wuchsleistung handelt, soll die Pro- 
duktion derartig wfichsiger Artbastarde mit Hilfe yon 
Samenplantagen in grSBerem Umfange vorgenommen 
werden. 
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Zelheilung, Zellstreckung und endomitotische Polyploidisierung 
bei Kartoffeln 

Yon O.  STlglNlgCK und. G.  CZEIKA 

Mit 4 Textabbildungen 

I. Einleitung 
Bei der Anzucht yon Kartoffelpflanzen unter ver- 

schiedenen Tageslfingen treten stets starke ANinde- 
rungen im Habitus auf. Sie betreffen einerseits die 
Ausbildung des Blattapparates und andererseits d ie  
Staudenh6he, also die Sprogl~nge. Ebenso wird durch 
eine verschiedene t/igliche Belichtungsdauer die Blt~h- 
willigkeit und die Knollenbildung maggeblich beein- 
fluBt. Eine Verkfirzung der Tagesl~inge bedingt all- 
gemein einen niedrigeren Wuchs, Ausbildung gr613erer 
Bl~itter und Unterbleiben der Bliite. Diese Tatsache 
wurde bereits yon ScmcK (IO), HACKBARTH (7), 
STELZNER U. TORKA (15) an st~damerikanischen Wild- 
formen und europ~tischen Kultursorten festgestellt. 
Ebenso konnte ein derartiges Verhalten bei eigenen, in 
den letzten Jahren mit Kartoffels~tmlingen (KOPETZ- 
STEINECK 8, STEINECK 12) und europ~iischen Kultur- 
sorten (STEINECK 13) durchgefiihrten Versuchen s0wie 
bei photoperiodischen Untersuchungen yon ,,Schosser- 
Stauden" der Sorte Erstling (STEINECK 14) gefunden 
werden. In gleicher Weise zeigten bei Verdunkelungs- 
versuchen yon POtlJAKALLIO (9) und SCI-IULZE (II) 
Wildformen und Kultursorten ein Verhalten in der 
angeftihrten Art. 

Im weiteren Verlauf photoperiodischer Untersu- 
chungen bei Kartoffeln ergab sich nun die Frage, in- 
wieweit und in welcher Art sich verschiedene Tages- 
l~ingen auf die Ausbildung der Gewebe im SproB aus- 
wirken. Die nicht unerheblichen Ab~inderungen im 
Habitus durch eine Kurztagbehandlung lassen er- 
warten, dab durch eine verschiedene t~tgliche Belich- 
tungsdauer die Wachstumsvorg~nge in bestimmter 
Weise beeinfluBt werden und daher unterschiedlicb 
verlaufen. Eine Erfassung des Einflusses der Tages-  
l~nge auf das SproBwachstum der Kartoffel ist durch 
Untersuchung yon Zellteilung, Zellstreckung und endo- 
mitotischer Polyploidisierung m6glich. 

Um jedoch einen n~theren Einblick in die Verh~ilt- 
nisse, wie sie bei der Kartoffel in dieser Hinsicht liegen, 
zu bekommen, hat  es sich zun~chst als notwendig er- 
wiesen, verschiedene Sorten zu untersuchen. Die Er- 
gebnisse dieser Untersuchung werden im Rahmen vor- 
liegender Arbeit mitgeteilt, w~ihrend die ermittelten 
Resultate, die im Zusammenhang mit photoperiodi- 
schen Versuchen erhalten wurden, einer eigenen Mit- 
teilung vorbehalten bleiben. 

t3ber Zellteilung und Zellstreckung im Sprog ver- 
schiedener Kartoffelsorten konnten in dem zur Ver- 
fi~gung stehenden Schrifttum keine Untersuchungs- 
ergebnisse gefunden werden. Die endomitotische 
Polyploidisierung in der Knolle und in oberirdischen 

krautigen Achsenteilen der Kartoffel wurde von FENZL 
(I) und FENZL- und TSCHERMAK-WOss (2) behandelt. 
Nach umfangreichen Untersuchungen von G~ITLEt~ (6) 
und Mitarbeiter ist die durch Endomitose bedingte 
Polyploidie bei den Angiospermen welt verbreitet. 
Durch den als Endomitose bezeichneten Vorgang er- 
folgt eine Zweiteilung der Chromosomen, ohne dab es 
aber zur Spindelbildung oder einer Teilung des Kernes 
kommt. Es entstehen auf diese Art Zellkerne mit 
doppelter, wenn sich der Vorgang aber mehrmals 
wiederholt, solche mit einer vervielfachten Chromo- 
somenzahl. Der Grad der Polyploidisierung kann 
demnach ein verschiedener sein. So Ianden WITSCI~ 
und FLLTGEL (16, 17) bei Kalanchoe Blo/3/eldiana im 
Mesophyll der Bl~itter yon Pfianzen, welche in einem 
9stiindigen Kurztag gezogen wurden, Zellkerne, die 
bis zu 32-ploid waren. Im Gegensatz dazu erwiesen 
sich die Zellen im Mesophyll bei den im Langtag 
gezogenen Vergleichspflanzen als hSchstens oktoploid. 
Die Polyploidieverh~iltnisse verschiedener Organe zahl- 
reicher Pflanzen wurden bereits eingehend behandelt 
(GEITLER 6). (Jber das Vorkommen endopolyploider 
Kerne und ihre Verteilung in tier Sprogachse der 
Angiospermen liegen die bereits yon FENZL (I) und 
FENZL und TSCHER~AK-W0ss (2) erw~hnten Unter- 
suchungen vor. W~hrend bei verschiedenen Pflanzen 
in der SproBachse bis zu 64-pioide Zellkerne gefunden 
werden konnten, ging in Knollen und im SproBmark 
der Kartoffel die endomitotische Polyploidisierung 
nicht iiber tetraploid hinaus. Die genaue Sorten- 
zugehSrigkeit der untersuehten Kartoffelpflanzen geht 
aus der Mitteihmg nicht hervor. Bei jiangeren und 
~tlteren Knollen bestehen die Epidermis und einige 
darunter liegende Zellsehichten nur aus Zellen mit 
diploiden Kernen, w~ihrend die tibrigen Parenchym- 
zellen dipIoid und tetraploid sin& 

Nach GEITLER (4) ist nun mit Sicherheit die An- 
nahme berechtigt, dab ,,Polyploidisierung unter inne- 
rer Teilung dem Wachstum bestimmter Dauergewebe 
ganz allgemein zugrunde liegt". Der Vorgang der endo- 
mitotischen Polyploidisierung erfolgt allgemein erst 
nach dem AbschluB des Zellteilungswachstums in 
Zellen, die sich bereits differenzieren und deren Kerne 
mitotisch inaktiv sin& Es handelt sich also um einen 
bei Pflanzen weit verbreiteten, normalen Wachstums- 
vorgang. Diese Tatsache war auch Veranlassung, bei den 
Untersuchungen neben Zellteilung und Zellstreckung 
auch die endomitotische Polyploidisierung in den 
Kreis der Betrachtungen einzubeziehen, weil viel- 
leicht bei Verschiedenen Kartoffe!sorten auch in dieser 
Hinsicht ein charakteristisches unterschiedliches Ver- 


