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genbestrahlung oder a u f  einer genischen Mutation 
beruht. 

Von der Ursache der Sexualit~it abgesehen, ist es 
ztichterisch yon gr6Btem Interesse, dab man auf die- 
sem Weg Sexualit/tt hervorrufen kann. Der Ztiehter 
erhXlt dadurch groBe M6glichkeiten Kreuzungen durch- 
zuffihren und in der n~ehsten Generation neue Typen 
auszulesen, die wieder apomiktisch sind. Es bestehen 
n~mlich grol3e M6glichkeiten, naeh Kreuzungen zwi- 
schen sexuellen Typen oder zwischen einem apomik- 
tischen und einem sexuellen Typ ill den folgenden Ge- 
nerationen apomiktische Nachkommenschaft auszu- 
lesen (NYGREN 1953). 

Auch wenn noch viele wichtige Probleme tiber den 
Effekt der R6ntgenbehandlung bei dieser Art unge- 
16st sind, kann man doch auf der Grundlage der bis- 
her erhaltenen Erfahrungen folgendes sagen: D u r c h  
R 6 n t g e n b e s t r a h l u n g  k a n n  m a n  e ine  groBe  
m o r p h o l o g i s c h e  V a r i a t i o n  bei  d i e s e r  a p o m i k -  
t i s c h e n  A r t  e r h a l t e n .  Die  e r h a l t e n e n  A b e r -  
r a n t e n  s i n d  z u m e i s t  w e n i g e r  p r o d u k t i v  als 
die  U r s p r u n g s p f l a n z e n ,  a b e r  b i s w e i l e n  t r e t e n  
d o c h  a u c h  A b e r r a n t e n  auf ,  d ie  kr~ift iger als 
die  M u t t e r p f l a n z e  s ind ,  u n d  w a h r s c h e i n l i c h  
k a n n  m a n  d e s h a l b  d i r e k t  n e n e  a p o m i k t i s c h e  
T y p e n  e r h a l t e n ,  die  v o m  p r a k t i s c h e n  Ge-  
s i c h t s p u n k t  aus  w e r t v o l l  s ind .  D a n e b e n  k a n n  
m a n  e ine  ve rh~ t l tn i smi iBig  g r o g e  A n z a h l  y o n  
P f l a n z e n  e r h a l t e n , i n  d e n e n  d i e V e r m e h r u n g s -  
f o r m  y o n  de r  A p o m i x i s  zu r  S e x u a l i t ~ t  t i be r -  
g e g a n g e n  i s t ,  w o d u r c h  m a n  ve rg r613er t e  
M 6 g l i c h k e i t e n  e r h ~ l t ,  e i n e  s y s t e m a t i s c h e  
K r e u z u n g s z t i c h t u n g  bei  d i e s e r  a p o m i k t i s c h e n  
A r t  d u r c h z u f i i h r e n .  

Summary 
Title of the paper : On the effect of X-raying on Poa 

pratensis. 
This paper is a continuation of an earlier paper 

(JuLis ,  1954) in which the effects of X-rays observed 
on Poa ~ratensis-plants obtained directly from X- 
rayed seed were described. In  this paper the original 
untreated clone has been compared with the aberrants 
obtained and with the X2-progenies from these aber- 
rants. All together 286 X2-families, each consisting of 
twelwe seedling-plants, were compared with their 
motherplants and with the original clone. Very often 
the directly obtained aberrants were chimaeras and in 
as many cases as possible different types from these 
chimaeras are represented in this material. 

In the comparison between the original clone and 
the X~-plants it was found in several cases, that  plants 

which in previous observations seemed to be different 
from the original clone, now could not be distinguished 
from the original material. In these cases the differen- 
ces previously found must have been due to either 
different environmental conditions or to physiological 
aftereffects of the X-raying. Most of the plants ori- 
ginally classified as aberrants were, however, clearly 
different from the control. The majority of these plant 
were much weaker than the original clone but  13 were 
stronger. In four cases a remarkable lengthening of 
the straw had been obtained. I t  is thus possible by  
X-raying to increase the morphological variation in 
this apomictic species and it is probably also possible 
to obtain types, which are directly valuable in practi- 
cal breeding. 

In the comparison between the Xl-plants and their 
X~-progeny it was found that  in l o l  cases all the pro- 
geny plants were exactly uniform and had the same 
appearance as the motherplant, and they had evident- 
ly developed in the ordinary apomietic way. On the 
other hand in 38 cases all the progeny plants were 
different from each other and from their motherplant. 
In  these cases, thus, the motherplant had been com- 
pletely sexual. In the remaining 147 cases from one up 
to ten of the progeny plants were different from the 
motherplant, and in these cases sexual as wel l  as 
apomictic propagation had taken place. If these 
changes from apomixis into sexuality, caused by the 
X-raying, are due to physiological aftereffects or to 
real genic mutations is not possible to decide at this 
stage of the investigation. The breakdown of the 
apomixis seems not to be correlated with morphologi- 
cal mutations as in several cases total sexuality has 
been obtained in plants, which morphologically are 
exactly like the original clone. In the aberrants 
sexuality has been obtained in seemingly vital plants 
as well as in weak ones. Whether this sexuality is 
due to physiological aftereffects or to mutations the 
introduction of it by X-raying may be useful as a 
method for crossbreeding in this apomictic species. 
These sexual plants can be crossed with other high- 
productive apomictics and in the following generations 
it should be possible to select new valuable apomictic 
types. 
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Versuche zur Herstellung synthetischer und semisynthetischer Rapsformen 
Von  WALTHER HOFFMANN u n d  RUTH PETERS 

Mit 7 Abbildungen 

A. Einleitung 
Die Cruciferen-Unterfamilie der Brassicineen stellt 

e i ne  sehr giinstige Pflanzengruppe ftir die artifizielle 
Bildung neuer allopolyploider Formen oder die Syn- 

* Herrn Prof. Dr. R. v. SENGBUSCH ZU seinem 6o. Ge- 
burtstag gewidmet. 

thetisierung bestehender allopolyploider Arten dar 
(TlscHLZR 1956 ). Diese Tatsache ist wohl darauf 
zurfickzufiihren, dab die Brassicineen als die jtingsten 
Formen der Familie anzusehen sind. DARLINGTON und 
JANAKI AMMAL (1945) nehmen an, dab der Raps 
(Brassica napus) erst um 168o entstanden sei. Nach 
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RUDOlf (1951) hat sich dieser Vorgang aber wahr- 
scheinlich mehrfach an verschiedenen Standorten und 
mit untersehiedliehen Elternformen abgespielt. 

Seit den grundlegenden Untersuchungen zur Genom- 
analyse des Rapses durch NAGAHARU U 0934) ist es 
wiederholt gelungen, den Raps (B. napus var, old/era) 
und die Kohlriibe (B. napus var. napobrassica) aus 
ihren beiden Ursprungsformen RiJbsen (B. rapa, B. 
campestris) und Kohl (B. oleracea) (Lit, siehe Tab. 1) 
zu synthetisieren. Solche synthetischen Formen haben 
auch bereits Bedeutung ftir praktische Zfichtungs- 
arbeiten erlangt (RUDORF 1951, OLSSON et al. ~955, 
TROLL ~947, MONTZlNO 1956 ). j e  mehr synthetische 
Formen erzeugt werden k6nnen, um so gr6ger ist die 
Wahrscheinlichkeit, ztichterisch besonders wertvolle 
Kombinationen zu finden. Sowohl far die Herstellung 
synthetischer als auch semisynthetischer Formen 
k6nnen verschiedene Wege eingeschlagen werden. Die 
semisynthetischen Formen enthalten einmal das Ge- 
nom des Rapses, zum anderen aber, neu hinzugefi~gt, 
die Genome von B. rapa und B. oleracea (Koch und 
PETERS 1953). Seit 195o wurden in Hohenthurm 
eingehende Versuehe angestellt, um die erfolgreichste 
Art zur Herstellung neuer Formen festzustellen. Uber 
die Ergebnisse dieser Arbeiten, die auf verschiedene 
Weise zur Synthese yon 6 neuen Rapsformen und zur 
Erzeugung yon 5 halbsynthetischen Formen geffihrt 
haben, soll im folgenden berichtet werden. 

B. Material und Methoden 

Insgesamt wurden im Zuge der Arbeiten in den 
Jahren 1953--1957 etwa ~182ooKastrat ionen und 
Best~iubungen durchgeftihrt. 

Im allgemeinen wurden die Kreuzungen an Topf- 
pflanzen im Gew/ichshaus vorgenommen. Die Kastration 
erfolgte im Knospenstadium am Hanpttrieb, wg, hrend 
alle Seitentriebe entfernt wurden. ]3est~Lubt wurde dref- 
real in Abstgmden von 24 Std. Dutch tibergestfilpte 
Pergaminbeutel wurde eine Fremdbest~ubnng verhin- 
dert. Die Bentel wurden to--14 "rage nach dem Ab- 
fallen der Bltitenblgtter entfernt, dami~c die I~ntwicklung 
der Bastarde nnter giinstigen Bedingungen erfolgen 
konnte. Der Ansatz der Kreuzungen im Gew~tchshaus 
war besser als derjenige im Fetdbestand, wo die Pflanzen 
1/ingere Zeit in den Beuteln verblieben. 

Zur Sicherstellung der Kreuzungsergebnisse muBten 
j~thrlich 2--30oo cytologische Pr~iparate hergestellt 
werden. Die Herstellung der Pr~iparate erfolgte nach 
der Quetschmethode mit Carminessigs~iure nach ERNST 
(GEITLER 1949) , wobei mitotische Teilungen an jungen 
Blattspitzen beobachtet wurden. 

Die Colchicinbehandlung zur Polyploidisierung wurde 
mit einer o,25% LSsung, die im Traganth aufge- 
nommen war (ScHwA~'ITZ 1949) , oder dutch Injektion 
durchgef t ihr t  (OLTMANN 195o ). 

Der Colchieintraganthschleim wurde zwischen die 
Prim~rbl~itter aufgetragen, dabei erwies sich eine drei- 
malige Erneuerung des Tropfens in Abst/inden yon 
48 Std. als giinstig. Ebenfatls gute Erfolge wurden dutch 
die Injektionsmethode erzielt. Die Pflanzen, die bei der 
Behandlung schon wesentlich kr~iftiger sein k6nnen, er- 
hielten eine mehrmalige Injektion yon 0,5 cm 3 Colchicin- 
16sung (0,25%) in die SproBachse. Bei beiden Methoden 
ist darauf zu achten, dab die sieh sehr schnell ent- 
wickelnden diploiden Seitentriebe unterhalb der Behand- 
lungsstelle laufend entfernt werden. Eine Samenein- 
quellung ist bei den Brassicaceen ant Grund der schnellen 
Keimung dieser Pflanzen nicht zu empfehlen, da die 
Wurzeln gegen die Colchicinl6sung sehr empfindlich 
sind, sich sehr stark verdicken und in der X~reiterent- 
wicMung gehemmt sind. 

Kreuzungen wurden mit folgenden Sorten durch- 
geffihrt: 

S y s t e m a t i s c h e  S o r t e n n a m e  nnd  
B e z e i c h n u n g  V a l e n z s t u f e  

i. Brassica a) vat. oleifem Lembkes Rfibsen 
rapa (Riibsen) (2n + 4 n) 

Grubers Riibsen (2n) 
Wilnensis Rfibsen (4n) 2 

b) var. rapi/era lange, weil3e Herbstrtibe 
(Herbstriibe) (2n) 

2. Brassica a) var. acephala halbhoch, mooskraus 
oleracea (Grtinkohl) (2n + 4 n) 
(Kohl) Lerchenzunge (2n) 

b) var. gemini/era rest  nnd Viel (2n) 
(Rosenkohl) Herkules (2n) 

c) var. capltala Amager (2n) 
(Weil3kohl) Quedlinburger Zucht- 

stature (4n) 1 
d) var. gongylodes 

(Kohlrabi) Quedlinburger Zucht- 
stamm (4n) * 

3. Brassica a) vat. old/era Lembkes Raps (2n) 
napus Raps 
(Raps) Quedlinburger Raps (2n) 

b) vat. napo- unbekannte Herkunft 
brassica (2n) 
(Schnittkohl) 

i)berwiegend wurden die Kreuzungen mit besonders 
winterfesten Formen durchgeffihrt, da das Zuchtziel 
Winterfestigkeit als vordringlich angesehen wurde, In 
geringerem Umfang laufen Kreuzungsserien mit Som- 
merformen und Blumenkohl (B. oleracea var. botrytis), 
die aber in den folgenden Zusammenstellungen noch 
nicht berficksJchtigt werden. 

C. Ergebnisse 
a) K u r z e  B e s c h r e i b u n g  tier v e r s c h i e d e n e n  
M e t h o d e n  zu r  E r z e u g u n g  s y n t h e t i s c h e r  u n d  

s e m i s y n t h e t i s c h e r  R a p s f o r m e n  
Ziel der Synthese neuer Rapsformen mul3 es sein, 

die Genome, aus denen sich der nattirliche allopoly- 
ploide Raps nach den cytogenetischen Untersuchun- 
gen (Lit. siehe TlSC~ILER 1956 ) zusammensetzt, zu 
vereinigen, d. h., die Vereinigung zweier Genome rfib- 
sen~thnlicher Formen mit zwei Genomen kohlfihnlicher 
Formen herbeizuftihren. Nach MIzus~IIr~A 095o) be- 
zeichnen wir das Gesamtgenom tier lo  chromosomigen 
Arten (Rfibsen) mit A, das der 9 chromosomigen 
(Kohl) mit C. Der Raps (38 Chromosomen) hat somit 
die Genomkonstitution : AACC. 

Bei den semisynthetischen Formen wird zu den 
ursprtinglichen Genomen des Rapses (AC) je ein wei- 
teres aus KohI (C) und aus R~ibsen (A) hinzugefiigt, 
so dab wieder die Genomkonstitution AACC entsteht. 

Nach der ~Tbersicht, die Koch und PETERS 1953 ge- 
geben haben, sind 8 Methoden zur direkten Herstel- 
lung synthetischer und semisynthetischer Rapsformen 
m6glich. Bei vielen Bastarden k6nnen durch Ver- 
minderung bzw. Vermehrung der Chromosomenzahl 
und Bildung unreduzierter Gameten in den F 2- und 
F3-Generationen ebenfalls noch Rapsformen entstehen 
(RUDORF 1951 ). Auf diese M6gliehkeiten soll aber im 
folgenden nicht eingegangen werden. 

1 Herrn Prof. Dr. G. BGCKER, Direktor des Institutes 
ftir Pflanzenzfichtung der Deutschen Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin ill Quedlinburg, 
sind wir f/it die Oberlassung des Zuchtmaterials zu Dank 
verpflichtet. 

Der tetraploide YVilnensis Rtibsen wurde uns yon 
Herrn Dr. O. OLSSO~,, Sval6f (Schweden), dem wit fiir 
die Llbersendung freundlichst danken, zur Verffigung 
gestetlt. 
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I. Methoden zur Erzeugung synthetischer Formen 

Methode 5: Rtibsenformen werden reziprok mit 
Kohlformen gekreuzt. Die F1-Bastarde (AC) werden 
m!,t Colchicin behandelt und dadurch allopolyploide 
Formen (AACC) ausgel6st. Durch die Verdoppelung 
der beiden Genome sind diese neuen Formen homo- 
zygot. 

Methode 2: In den auf dieselbe Weise hergestellten 
F1-Bastarden (AC) treten gelegentIich unreduzierte 
Eizellen und Pollenk6rner (AC) au~, die bei Selbstun- 
gen und Kreuzungen solcher Bastarde untereinander 
zu neuen Rapsformen (AACC) ft~hren k6nnen. Dieser 
Weg muB als einer derjenigen betrachtet werden, auf 
dem der Raps natt~rlich entstanden sein k6nnte 
(R~DoRF 1951 ). Die entstandenen Typen sind bei 
Selbstungen der F~ Bastarde homocygot, im Kreu- 
zungsfall k6nnen sie je nach der Heterocygotie der 
F:Bastarde auch heterocygot sein. 

vorgeschlagen. Die endgtiltige Ausffihrung der in Ost- 
preuBen eingeleiteten Versuche KucI~ucKs mugte bei 
Kriegsende eingestellt werden (siehe Koch und PETERS 
1953). 

Methode 6: Die F1-Bastarde der Kreuzung Raps • 
Kohl (ACC) bilden gelegentlich unreduzierte Eizellen, 
die mit Rtibsenpollen (A) best~iubt zu semisyntheti- 
schen Formen fahren k6nnen. 

Methode 7: In diesem Falte wird zuerst die Kreu- 
zung Raps • Rfibsen durchgefiihrt und die unredu- 
zierten Eizellen durch Kohlpollen aufzufinden ver- 
sucht. 

Methode 8: Auch F1-Bastarde (AC) der Kreuzung 
Riibsen (AA) • Kohl (CC) (oder reziprok) bilden in 
h~iufigen F~illen unreduzierte Eizellen (AC), die mit 
Raps gekreuzt (AC) semisynthetische Formen (AACC) 
ergeben k6nnen. Alle nach Methoden 6--8 entstan- 
denen Formen sind heterocygot. 

#Sbsen (.4,4) x /(oh/ ( gg). Erperimonfel/e 
Polgploidisiemng der Bzstarde 

lfiibsen{gA)x Kohl((C).,4us/ese unmduzierfer geschlechfs- ~,7 Riibsen (Ag)x gohl (Cg).Selbs/ung o'er 
ze/lende:Bas/arde(,4C)mitRGpspollen(gg) \ ,~  l z/'Bas/arde,/lus/eseau?spon/zneP@p/oid/einFz 

Rzps(gACg)xRiibsen(AA).Verd@ung 7 ~ 3 ~nRSbsen(AMA)x~ 
unreduzie?/erE/zellenderBzs/czrde(ggg)m//l(ohlpollen(~] . . . .  ] .'7. ~ ~" ~.1 . . . .  KohI(CgCC) 

x " ' 6 /  ' " \ ~  Racs(AdgC) l(ohl(Cgj.ge?e(n/yuny ,." I "..Raps(ddgC)xRb'bsen(dX).ExperimentellePo/J/#oid/sierung. 
unreduzierte:D2ellenderBzstorde(AgC)mi/RUbsenpollen(A) !5 " derBes/arde(/fAMgC)nachfolgend~l/r~uzungmH/(ohlTCg) 

l 

Raps (A~CC) , goh/ (eC). 
Helhode /-3 vollsgn/heNscher Rzps Ezperimentelle Polyp/oidisierung de? BaslaPde(AAgCg(), 
Methode ~-8 sem@n/he/iseher Rafts nachfolgende I(reuzung mif R~bsen (A/f) 

Abb. x. Methoden zm" Synthese trod Semisynthese des Rapses nacll Koca und PETERS 1953 (abge~indert), 

Methode 3: Tetraploide Ausgangsformen yon Riib- 
sen (AAAA) und Kohl (CCCC) werden in reziproker 
Weise gekreuzt. Die Vereinigung der Geschlechts- 
zellen AA und CC ffihrt sofort, ohne weitere Colchicin- 
behandlung, zu neuen Rapsformen (AACC). Infolge 
der Heterocygotie der tetraploiden Ausgangstypen 
sind die neuen Rapsformen ebenfalls heterocygot. 

I I .  Methoden zur Erzeugung semisynthetischer Formen 

Methode 4: Raps wird mit Rtibsen gekreuzt, und der 
F~-Bastard (AAC) durch Colchicinbehandlung poly- 
ploidisiert. Dieser amphidiploide Bastard AAAACC, 
der je das doppelte A Genom des Rapses und des Rtib- 
sens und nur das doppelte C Genom des Rapses ent- 
Nilt, wird nunmehr mit Kohl (C) gekreuzt. Aus der 
Vereinigung der Geschlechtszellen AAC und C entsteht 
eine semisynthetische Form, die die Genome C einmal 
des Rapses und zum anderen des Kohles enth~ilt. Die 
beiden A Genome stellen + unterschiedliche Mischun- 
gen der Elementarteile der A Genome des Rapses und 
des Rt~bsens dar. Die neuen semisynthetischen For- 
men sind flit beide Genome heterocygot. 

Methode 5: Dieser Weg ist dem vorhergehenden 
~ihnlich. Es wird hier zuerst die Kreuzung Raps • 
Kohl durchgeftihrt, die nach Colchicinierung des F 1- 
Bastards zu einem amphidiploiden Bastard (AACCCC) 
ftihrt. Dieser Bastard wird nunmehr mit Rilbsen (A) 
gekreuzt. Der neue heterocygote amphidiploide Typ 
enth~ilt nun die A Genome des Rapses und des Rtibsens 
und Mischungen der C Genome des Rapses und des 
Kohles. Am besten werden diese nach Methoden 4 und 
5 erzielten Formen zur weiteren Steigerung der Mi- 
schungen der Genomteile miteinander gekreuzt. Die 
beiden letzten Methoden wurden yon H. E[UCKUCK 

Eine schematische (3bersicht tiber die verschiedenen 
Methoden gibt Abb. 1 nach Koch und PETERS 1953 
(abge~ndert). 

b) E x p e r i m e n t e l l e r  Vergle ich  der v e r s c h i e -  
denen  Methoden  zur E r z e u g u n g  s y n t h e t i -  

scher  R a p s f o r m e n  
Wenn es gilt, m6glichst verschiedenartige synthe- 

tische ~and semisynthetische Rapsfornlen auf einfach- 
stem Wege zu erzeugen, so mug sich die Wahl der 
Methode nach den Kreuzungsschwierigkeiten bei den 
verschiedenen Arten und Bastarden und nach dem 
Arbeitsaufwand ft~r cytologische Untersuchungen und 
ftir Colchicinbehandlungen richten. Einen Uberblick 
iiber die Erfolge, die mit den verschiedenen Methoden 
bisher erzielt wurden, gibt Tab. 1. 

Aus der Tabelle geht hervor, dab bisher noch nicht 
alle Methoden zum Erfolg gefiihrt haben bzw. noch 
nicht beschritten wurden. Nach Methode 4, 5, 6 und 7 
konnten im Verlaufe unserer Arbeiten nunmehr auch 
semisynthetische Formen gewonnen werden. 

AuI Grund der oben angegebenen Kriterien sollen 
im folgenden unsere Ergebnisse, die mit den verschie- 
denen Methoden gewonnen wurden, beschrieben wer- 
den. 

Methode 1. Die Kreuzungen Rt~bsen bzw. Herbst- 
rflbe • Kohl und reziprok wurden in besonders gro- 
gem Umfang durchgeft~hrt. Als Ausgangsmaterial 
wurden die Sorten: Lange weiSe Herbstrtibe, Lembkes 
Riibsen, Grubers Riibsen, halbhoher, mooskrauser 
Griinkohl, Rosenkohl , ,Herkules", Rosenkohl ,,Fest 
und Viel", in geringerem Umfang Bl~tterkohl ,,Ler- 
chenzunge", Futterkohl, Kohlrabi und Markstamm- 
kohl verwandt, die sich z.T. durch Winterfestigkeit 
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Tabelle ~. Erzeugung synthelischer und semisynthetischer Raps/ormen nach verschledenen Methoden. 
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Methoden Kreuzungen Ergebnisse Autoren 

Methode 1 
und 
1Kethode 2 

Methode 3 

Methode 4 

. . . . .  I 

Methode 5 

Methode 6 

Methode 7 

Methode 8 

B. campesteis X B, 
oleracea (1o • 9) und 
reziprok (Colchicin- 
behandlung und un- 
reduzierte Gameten) 

4 n B . r a p a  X 4 riB. 
oleracea (20 X 18) 
und reziprok 

B. napus X B. campestris 
bzw. B. rapa (19 • 1o) 

B. napocampeslris X 
t3. oleracea (29 X 9) 

B. napus X B. 
oleracea (19 X 9) 

B. napoleracea 
• B. campestris bzw. 
B. rapa (18 • lO) 

B. zmpus X 
t3. oleracea (19 • 9) 
unreduzierte Gameten 
X B. rapa(campestris) 

B. uapus X 
t?. rapa (19 • lO) 
unreduzierte Gameten 
• B. o[efacea 

B. rapa X 
B. oleracea (lo X 9) 
unreduzierte Gameten 
X B. napus 

B. napus 2n = 38 
synthetisch 

B. napus 2n = 38 
synthetisch 

1. Schritt 
B. napocampestris 
2n = 58 

2. Schritt 
B. napus 2n = 38 
semisynthetisch 

1. Schritt 
B. napoleracea 2n -~ 56 

2. Schritt 
B. napus 
2n = 38 
semisynthetisch 

J~. ~4ap~s 
211 = 38 
semisynthetisch 

B .  Na~US 
2n = 38 
semisynthetisch 

2n = 38 
semisynthetisch 

U (1934, 1935), F. v. WNTTSTEIN (nach TlSCHL~r~ 
1956), RUDORF (1943, 1951), K . J .  FRANDSEN 
(1947), HASKELr. und KURHI (John Innes Ann. 
Rpt. 1952), KocI~ und R. PETERS (1953), OLSSOr: 
(1953), OZSSON, JOS~FSSO1G H~_G131~RG U. ELLXR- 
STROM (1955) 

RUDORF (1951), OLSSON, JOSEFSSON, H~.GBERG U .  
~ELLERSTR6M (1955) 

H . N .  FRANDSEN und WrNGE, 0. (1932). K . J .  
•RANDSEN (1947), ~V~IZUSHIMA (1950), OLSS0~r 
(1953), RUDORI~ (1951) 

C~OPI~'ET (1942, 43) 

RVDOR~ (1951) 

und Sp/itsaatvertr~tglichkeit auszeichnen. Die Tab. 2 
gibt eine Ubersicht  fiber die Anzahl  der durchgefi ihrten 
Kreuzungen und deren Erfolg w~ihrend mehrerer  Jahre.  

Tabelle 2. Kreuzungen yon R~bsen x Kohl und reziprok, 
A nsalzverhdltnisse. 

i Anzah] der Samen- gekeimte be- ] Zeit der 
i ' Samen st~tigte[ Jahr bestaubtenBlfitehen , Ansatz % Bastarde I Kreuzungen 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Rfibsen • SKohl 
1462 z8 
2326 92 
3956 144 

57561 35~ 

Sa. 8380 61o 

Kohl • Riibsen 
19541 3592 1 
1955 4728 7 
1956 1383 299 
1957 ] 921 12 

Sa. I lo624 319 

[ 1 , 2 3  
3,96 
3,64 

61,9__1 

!7,28 

i O,O3 
o,15 

21,63 
1,3o 

3,00 
* Auswertung noch nicht abgeschlossen. 

O 

57 
72 

115 

244 

- -  24.2.-- 3.5- 
12 2%3--- 3.5. 

14.4.__21.5 . 
27.3.--23.4. 

- -  26.3.--14. 5. 

2o! 

O 

215o 
lO 

225 

- -  29.3.-- 3.5. 
- -  14.4.--21. 5 . 
64 27.3 . - -23.4 .  

* i 26"3"--14"5' 
) 

64 i 

Nach den Kreuzungen Rtibsen • Kohl  t r i t t  stets 
eine mehr  oder weniger groBe Anzahl  matrokl iner  For-  
men auf, deren En t s t ehung  noch nicht  gekl~trt werden 
konnte.  Sie k6nnen nicht  nur  als Selbstungen der 
Mutterform angesehen werden. Bei der reziproken 
Kreuzung konnten  dagegen so!che matrokl inen  For-  

men nur  ~tu/3erst selten beobachtet  werden, so dab 
diese evtl. auf Selbstungen beruhen k6nnten.  Da  die 
matrokl inen Formen  sich von den Bastarden in Habi-  
tus und Bla t t form und  Farbe  unterscheiden, l~il3t sieh 
eine Vorauslese nach morphologischen Gesichtspunk- 
ten durchftihren, so dab nicht  alle Pflanzen cytologisch 
untersucht  werden mtissen. Durch  diese matrokl inen 
Formen verminder t  sich die Pflanzenzahl,  die Ba- 
starde darstellt,  erheblich. Aus der Tab. 2 ergibt sich, 
dab Rtibsen als Mutter  zu einem etwas hSheren An- 
satz ftihrt. Im  Durchschni t t  aller Kreuzungen konnten  
auf diese Weise 61o Samen erzielt werden, w~thrend 
die reziproken Kreuzungen nur  zu 319 Samen ftihrten. 
Ein  besonderer EinfluB einzelner Pflanzen auf die An- 
satzverh~ltnisse konnte  nicht  festgestellt werden. Die 
nach der Kreuzung erhaltenen Samen verteilen sich 
regellos auf mehrere Mutterpflanzen. Ebenso konnte  
kein Unterschied in den Ansatzverh~ltnissen bei Kreu- 
zungen mit  verschiedenen Rtibsen- und Kohlformen 
ermittel t  werden. Trotz  der umfangreichen Kreuzun-  
gen ist hierftir das Zahlenmater iaI  noch zu gering. 

Weiterhin ergibt sich ein deutlicher Unterschied der 
Ansatzverh~iltnisse in den einzelnen Jahren,  ftir die 
sich noch keine allgemein gtfltigen Beziehungen fest- 
stellen lassen, da die Kreuzungen unter  Gew~chshaus- 
bedingungen w/ihrend einer l~ingeren Zeitspanne durch- 
geftihrt wurden (Tab. 2). Nach  eigenen Untersuchun-  
gen und  den Untersuchungen  BECKERS (1951) scheinen 
die Kreuzungen bei ktihler Wi t te rung  besser zu ge- 
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lingen als bei w~rmerer. Diese Erscheinung konnte 
auch bei allen weiteren Kreuzungen festgestellt wer- 
den. 

Die Bastarde gleichen in Habitus, Blattform und 
Behaarung der B1/itter dem Riibsen, jedoch sind die 
typischen Rtibsenmerkmale abgeschw~icht, insbeson- 
dere ist im ailgemeinen die Blattfarbe heller. 84 Ba- 
starde wurden einer Coichicinbehandlung unterzogen. 
Im Jahre 1956 konnten 3 synthetische Rapsformen 
aus den Bastarden Weigkohl • Lembkes Riibsen 
(S 6, 1 Pfianze), Grtinkohl • Lembkes Riibsen (S 7, 
1 Pfianze) und Lembkes RiJbsen • Griinkohl (S 8, 
1 Pflanze) nach Colchicinbehandlnng erhalten werden. 
Die synthetische Rapsform (S l,  1 Pflanze) war bereits 
1951 naeh Behandlung des Eastardes lange weil3e 
Herbstrtibe x Griinkohl ausgelesen worden (KocK und 
PETERS 1953). 

Methode 2. Einige der Bastarde zwisehen Riibsen 
und Kohl wurden geselbstet, um evtl. dutch Vereini- 
gung unreduzierter Gameten zu neuen synthetischen 
Rapsformen zu kommen. Zur Erkennung der synthe- 
tischen Formen ist aber eine cytologische Untersuchung 
unbedingt notwendig, da sehr h~iufig aneuploide For- 
men auftreten, die anf Grund ihres Habitus oder ihrer 
Blattmerkmale nicht immer sicher yon neuen Raps- 
formen getrennt werden k6nnen. 1951 wurden 37 F~- 
Pflanzen der Kreuzung Lembkes Riibsen • Kohl 
eytologisch untersucht. Es konnten dabei 2 Pfianzen 
mit 38 Chromosomen gefunden werden, die aber sp~ter 
eingingen (S 9, Lembkes Riibsen • Grfinkohl). Ja- 
panischen Forschern (s. TlSCHLER i956 ) und R~:DORF 
195~ ist es ebenfalls gelungen, anf diesem Wege neue 
allopolyploide Rapsformen zu erhalten, die welter 
vermehrt  werden konnten. 

Mefhode 3. Um die Colchicinbehandlung der Ba- 
starde ztt umgehen, kann versucht werden, polyploide 
Ausgangsformen zu kreuzen, um sofort eine synthe- 
tische Rapsform zu erhalten. Es muB jedoch dabei 
darauf geachtet werden, dab m6glichst genetisch 
heierocygote autopolyploide R~ibsen- und Kohlsorten 
miteinander gekreuzt werden. Am gfinstigsten werden 
nieht Rohpolyploide, sondern zfichterisch bearbeitete 
Ausgangsformen mit gnter Fertilit~it, Winterfestig- 
keit und anderen Werteigenschaften zu solchen Kreu- 
zungen herangezogen (OLSSON et aI. 1955). Uns start- 
den autopolyploider Lembkes und Wilnensis Riibsen, 1 
sowie tetraploider Weiflkohl und Kohlrabi aus dem 
Insti tut  fiir Pfianzenzfichtung der Deutschen Akade- 
mie der Landwirtsehaftswissenschaften zu  Berlin in 
Quedlinburg und eigener tetraploider Griinkohl zur 
Verfiigung. 

Der Erfolg der Kreuzung solcher autopolyploider 
Ausgangsformen ist bedeutend geringer als bei Kreu- 
zungen anf diploider Ebene (Tab. 3). 

Bei diesen Kreuzungen entstehen ebenfalls matro- 
kline Formen, die auch von OLSSON et al. bei Kreu- 
zungen yon 4n B. rapa var. rap#era (Wasserriibe) mit 
4n B. oleracea var. gongylodes (Kohlrabi) festgestellt 
wurden. Ob es sich hier nm Entwicklnng yon diploiden 
Eizellen unter dem Beffuchtungsreiz handelt, oder 
ob andere Vorg~nge zu diesen Formen fiihren, bedarf 
noch der K1/irung. Alle Samen, die nach der Krenzung 
4n Riibsen • 4n KohI erhalten wurden, ergaben 6 
matrokline Pflanzen, so dab wir bisher auf diesem 
Wege noch keine neuen Rapsformen erzielen konnten. 

i Siehe S. 41 . 

Tabelle 3. Kreuzztngen yon 4n R,#ibsen X 4n Kohl und 
reziprok. A nsalzverhdltnisse. 

I A~zahl der / Samen gekeimte gelungene 
Jahr best~ubten ] Ansatz %, Samen Bastarde 

I BlCttchen 

4 n lRf ibsen  • 4 n Koh l  

1953 2833 9 
1354 2339 5 
19551 3o81 2 

I 1458 7 1956 i 

Sa. i 97 i l  23 

4 n Kohl  • 4n IR5bsen 

1953 2326 o 
1954 3093 I 

1955 1124 o 
1956 597 1 

Sa. 714 o 2 

o,32 
O , 2 1  
0,07 
0,48 

0.24 

O,O 3 

o , i  7 

o , o 3  

1 

6 o 

1 

OLssox et al. 1955 gelang es, bei diesen Kreuzungen 
eine welt gr6Bere Anzahl keimf~thiger Samen zu er- 
halten. Nach Best~iubung yon etwa 75oo Bliiten konn- ' 
ten 1619 Samen ausgelegt werden, von denen aber nur 
5 neue Rapsformen ergaben. Es scheint, dab die 
Neigung, matrokline Samen zu bilden, bei den ver- 
schiedenen Krenzungen nnterschiedlich groB sein kann. 
Vatefithnliche Formen k6nnen nach dieser Kreuzung 
ebenfalls entstehen, scheinen aber erheblich seltener 
zu sein (OLSSON et al.). Unter unseren Kreuzungs- 
produkten sind keine derartigen Formen festgestellt 
worden. 

Nach tier Kreuzung 4 n Kohl • 4n Riibsen ist der 
Samenansatz bedeutend geringer. Anscheinend wer- 
den bier keine oder nur sehr selten matrokline Formen 
gebildet. Von den aus 714o Best~iubungen hervorge- 
gangenen 2 Samen keimte einer und ergab eine neue 
synthetische Rapsform (S 3, Kreuzung: 4n Weigkohl 
• 4n Lembkes Riibsen). 

Um nach der Kreuzung tetraploider Ausgangsfor- 
men allopolyploide Formen zu erhalten, mtissen also 
sehr v ide  Best~ubungen durchgefiihrt werden. Weiter- 
hin erschwert das Anftreten matrokliner Formen die 
Arbeiten sehr. 

Methode 4. Die Kreuzung Raps )< Riibsen gelingt 
im allgemeinen nach kiinsfiicher Best~ubung reeht 
h~ufig, seltener ist nach der reziproken Kreuzung An- 
satz zu finden (BeCK~R 1951 ). Die Kreuzungen wur- 
den daher im wesentlichen nur in der Richtung Raps 
• Riibsen durchgefiihrt (Tab. 4). 

Tabelle 4. Kreuzungen yon Raps • Ri;bsen und dnsatz- 
verhiiltnisse. 

Jahr 

1954 
1955 
1956 
1957 

i 

Anzahl der i 
bestfittbten ; 

Blfltchen I 

f 
2 3 t  ) 

1.399 ! 
15151 

7o3 I 
I I 

i 

Sa. 17484 j 

Samea 
Ansatz % 

141 61,o3 
9742 696,35 

13593 89,71 
120 17,o9 

23596 134,96 
* Auswertung noch nicht abgeschlossen. 

gekeimte 
Samen 

137 
147o 
930 
lO9 

2646 

best~itigie 
Bastarde 

IO0 

519 
90 

709 

Ein gewisser Tell auch dieser Samen ergab mutter- 
~thnliche Formen, die wohl nur zu emem Tell auf unge- 
wollte Selbstungen zuriickgefiihrt werden k6nnen. Die 
F1-Bastarde mit 29 Chromosomen (AAC) gleichen 
durch ihre st~irkere Behaarung, Form und Einkerbung 
der Bl~itter etwas mehr dem Riibsen. Ihr Anteil an den 
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aus den Samen hervorgehenden Pflanzen ist aber trotz- 
dem noch so groB, dat? 7o9 Pftanzen einer Colchicin- 
behandlung unterzogen werden konnten. Aus diesen 
Behandlungen gingen 1955 zwei arnphidiploide Ba- 
starde (Na@or@a) rnit 58 Chrornosomen (AAAACC) 
(S 154, Kreuzung : Lernbkes Raps • Lernbkes Rtibsen 
und S 155, Kreuzung: Quedlinburger Raps • Lembkes 
Rtibsen) hervor, die 1955 und 1956, also z. T. nach 
einer Verrnehrung dutch Selbstung, zu weiteren Kreu- 
zungen herangezogen wurden. Eine weitere derartige 
Form war bereits 1952 entstanden (S 151, Kreuzung: 
Lembkes Raps • Grubers Rtibsen). Eine knrze Be- 
schreibung der Arnphidiploiden wird auf SeRe 47 ge- 
geben. 

Der zweite Schritt, urn zu einern sernisynthetischen 
Raps zu gelangen, besteht in der Kreuzung des amphi- 
diploiden Bastards Naporapa rnit Kohl (CC). Zurn Ge- 
lingen dieser Kreuzung bedarf es wiederum einer grol3en 
Anzahl Best/iubnngen. Die ausgebildeten, keirnf/ihigen 
Sarnen ergeben auch hier z. T. wiederum Selbstungen 
bzw. mehr oder weniger matrokline Formen, die noch 
weiter cytologisch untersucht werden rniissen. Ein 
Teil der Pflanzen gIeicht aber sehr dem nattirlichen 
Raps, wenn auch im allgemeinen die Blattfarbe etwas 
heller ist. Eine cytologische Untersuchung dieser 
Pflanzen ergab 38 Chromosomen. Es besteht groBe 
Wahrscheinlichkeit, dab Eizellen rnit 29 Chrornosomen 
(AAC) mit Kohlpollen (C) befruchtet wurden. Eine 
Ubersicht fiber die durchgefiihrten Best~tubungen und 
den Sarnenansatz gibt Tab. 5. 

Tabelle 5. Kreuzungen yon amphidiploidem Naporapa • 
Kohl und A ,~satzverhtiltnisse. 

Anzahl der Samen gekeimte bestgtigte 
Jah r  best~tubten Ansatz % Samen Bastarde 

Btfitehen 

1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Sa. 

1346 
45 ~ 

1933 
6861 
2976  

6 

o 

44 
628 

5 

0,44 o 

2 , 2  7 12 

9,15 250 
O, 16 2 

13566 683 5,03 

2 
1 

* Auswertung noch nicht abgeschtossen. 

264 3 

Aus der Kreuzung Naporapa S 15z (Lernbkes Raps 
• Grubers Riibsen) • Grtinkohl, niedrig mooskraus, 
gingen 2 Rapspflanzen hervor (S 52). Die Kreuzung 
S 151 x Rosenkoh! ergab 1 Rapspfianze (S 53). 

Methode 5. Die Kreuzung Raps • Kohl gelingt 
seltener als die Bastardierung Raps • Rtibsen (Tab. 6). 
Es konnten jedoch nach 8705 Best/iubungen 32 Ba- 
starde mit 28 Chromosornen (ACe) erzielt werden, die 
nach C01chicinbehandlung zu 3 amphidiploiden Ba- 
starden Napoleracea (AACCCC) ftihrten. 

Tabelle 6. Kreuzungen yon Raps• und Ansalz- 
vel, hdilInisse. 

Anzahl der 
Jahr  best~ubten 

! Blfitchen f 

Samen 
Ansatz % gekeimte ( best~itigte 

Samen j Bastarde 

Raps • 
1954! 2231 
19551 2177 
1956[ 2264 
1957 I 3033 

Sa. i 8705 

77 3, ~ 
69 5,86 

427 18,86 
319 lo,51 

892 lo, 24 
* Answertung noch nicht abgeschlossen. 

43 i 8 
4 ~ 15 

i31 9 
10 ] 

224 
I 
: 32 

Die 3 amphidiploiden Napoleracea-Formen S 152 
(Kreuzung Lembkes Raps • Rosenkohl Herkules), 
S 153 (Kreuzung 38 chrornosomiger Schnittkohl (Raps- 
form) x Rosenkohl Fest und Viel) und S ~56 (Kreu- 
zung Lembkes Raps • Futterkohl), die einen sehw/~- 
cheren Wuchs als die Napor@a-Formen haben (s. S. 47 
u. Abb. 7), wurden zu Kreuzungen rnit Rtibsen heran- 
gezogen. Die Tab. 7 gibt eine 1)bersicht tiber die durch- 
geftihrten Best~iubungen und die AnsatzverMltnisse, 
die ebenfalls etwas ungtinstiger als bei den entspre- 
chenden Kreuzungen der Nethode 4 liegen. 

Tabelle 7. Kreuzungen yon amphidiploidem Napoleracea • 
Ri~bsen und Ansatzverhiiltnisse. 

Anzahl der Samen gekeimte bestg~igte 
Jah r  bestfiubten Ansatz % Samen Bastarde 

Bliitehen 

1953 zlo o - -  - -  - -  

1954 65 o - -  - -  - -  
1955 2oo6 3o 1,49 9 o 

Sa. 2181 3 ~ 1,3o 9 o 

In den Jahren 1953--1955 konnte aus den 2181 Be- 
st~iubungen kein semisynthetischer Raps erhalten wer- 
den. Als bisheriges Ergebnis solcher Kreuzungen wurde 
aber 1952 eine sernisynthetische Rapsform $51 
gewonnen, die aus der Befruchtung einer Eizelle ACC 
mit einem Pollenkern A entstanden sein muB [amphi- 
diploider Bastard: (Schnittkohl • Grtinkohl Lerchen- 
zunge) • Lembkes Riibsen]. Unterlagen fiber die An- 
satzverMltnisse des Jahres 1952 liegen ieider nicht 
vor. 

Die Arnphidiploiden S 152 und S 153 sind anschei- 
nend in ihrern Chrornosomenbestand etwas labil, da 
eine sp~itere cytologische {)berpriifung einen Teil aneu- 
ploider Formen sowie Pflanzen rnit 38 Chromosomen 
ergab. Zur Erkl~trung dieser Erscheinung sind weitere 
cytologische Beobachtungen notwendig. Die Tatsache 
zeigt aber, dab die amphidiploiden Forrnen in iedem 
Jahr  aufler morphologisch auch cytologisch kontrot- 
liert werden m~ssen. 

Methode 6 und 7. Die Durchftihrung dieser Methode 
erfordert, um zum Erfolg zu gelangen, eine sehr groBe 
Zahl cytologischer Untersuchungen. Da die Kreuzung 
Raps • Kohl bzw. Raps • Riibsen noch relativ 
leicht gelingt (Tab. 4 und 6), kann die weitere Kreu- 
zung des F~-Bastardes rnit Riibsen bzw. Kohl in groBern 
Umfange durchgef/ihrt werden. Sehr h~iufig entstehen 
lebensf~ihige aneuploide Formen, die nicht immer  
morphologisch yon 38 chromosomigen neuen Raps- 
formen zu nnterseheiden sind. In den Jahren 1952 bis 
1954 wurden 15 ~ solcher Kreuzungsprodukte nach 
vorheriger Auslese hinsichtlich rnorphologischer Raps- 
merkrnale cytologisch untersucht. Es konnten dabei 
2 semisynthetische Rapsformen rnit 38 Chromosomen 
entdeckt werden, S lo l  (Kreuzung F 1 [Lembkes Raps 
• Grubers Rtibsen] • Grtinkohl) und S io2 (Kreuzung 
/~1 [Lembkes Raps • Rosenkohl Herkules] • Lembkes 
R/ibsen), so dal3 beide Methoden zum Erfolg fiihrten. 

Methode 8. Eine Sernisynthese des Rapses nach der 
letzten der aufgeftihrten Methoden st6Bt auf die glei- 
chen Schwierigkeiten wie bei der Anwendung der 
Wege 6 und 7- Die relativ schwer erzielbaren F 1- 
Bastarde (Tab. 2) zwischen R/ibsen • Kohl oder rezi- 
prok werden mit Pollen des Rapses best/iubt. Bei 
Verschmelzung eines unreduzierten Kernes des Mutter- 
bastardes (AC) mit einern Vaterkern des Rapses (AC) 
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2 3 4 5 
Abb. 2. Rosettenbl~itter yon Herbstpflanzen verschiedener synthetischer Rapsformen im Vergleich zum natfirlichen Raps und zu den Ausgangsformen Rflbsen und 

Kohl. - -  I Lembkes Raps; 2 Synthetischer Raps S 1; 3 Syntbetischer Raps S 3; 4 Lembkes Riibsen; 5 C-rfinkohl halbhoch, mooskraus. 

entstehen nach RUDORF (1951) in grol3er H~tufigkeit 
semisynthetische Rapsformen. Nach 2647 Best~iu- 
bungen erzielte RUDORF 881 F1-Pflanzen, von denen 
333 morphologisch raps~hnlich waren. Aus cytolo- 
gischen Untersuchungen von 75 derartigen raps~ihn- 

lichen Pflanzen gingen 47 ( =  62,8%) Pflanzen mit 38 
Chromosomen hervor, yon denen eine grol3e Zahl kon- 
stant blieb. Wir selbst haben diese Kreuzungen nicht 
mehr durchgefiihrt. 

RUDOR~ konnte weiterhin aus der Kreuzung F a 
[B. campestr is  (2n = 20, AA) • 4 n Futterkohl  (4 n = 
36, CCCC) = ACC] • Lembkes Raps (2n ---- 38, AACC) 
38 chromosomige Formen unter anderen, Ineist aneu- 
ploiden Typen, erhalten, die sich als besonders wtich- 
sig und ertragsf~ihig erwiesen und ein hohes looo Korn- 
gewicht batten.  Sie kSnnen auf Verschmelzung zweier 
AC Gameten zuriickgefiihrt werden, jedoch ist diese 
Entstehungsweise nicht sicher. 

1 2 
Abb. 3. Bt~tter yon nat~rlichem Raps und synthe- 
tischem Raps bei Beginn des Streckungswachstums. 

Lembkes Raps; 2 Synthetischer Raps S 1, 

C. B e s c h r e i b u n g  der neuen  synthe t i schen  und 
s e m i s y n t h e t i s c h e n  R a p s f o r m e n  s o w i e  der a m p h i -  
d iplo iden Naporapa- und Napoleracea-Formen 

~. Sy•thetische Raps /o rmen  
(S 1 aus der Kreuzung: Lange, wei~3e 

Herbstriibe • Griinkohl 
S 6 . . . . . .  WeiBkohl 

X Lembkes Riibsen 
Methode 1 i S 7 . . . . . .  Griinkohl 

/ • Lembkes Rtibsen 
Lembkes Riibsen $8  . . . . . .  
x Grtinkohl 

Methode 2 S 9 . . . . . .  Lembkes Riibsen 
• Griinkohl 

lViethode 3 S 3 . . . .  4 n WeiBkohl 
X 4n Lembkes Riibsen 

Die vollsynthetischen Formen unterscheiden sich, 
gleichgtiltig ob sie aus verschiedenen Elternformen 
hervorgegangen sind, nur geringftigig. Sie gleichen 
in auffallender Weise dem natiirlichen Raps. Teil- 
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weise sind die BlOtter st~irker gekfiiuselt und im Blatt- 
griin allgemein heller als beim Raps. Die Blattfiederung 
am Stengel ist starker ausgebildet. W~ihrend beim 
natfirlichen Raps die Ausbildung der Blattspreite am 
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wicht konnten nur geringffigige Unterschiede festge- 
stellt werden (Abb. 4 u. 5). 

! 151 
Naporapa 154 

155 

Napoleracea 153 
156 

gesamten Blattstiel erst beim 
Ubergang zum reproduktiven 
Wachstum erfolgt, werden solche 
,,sauerampfer "~hnliche Bt~tter 
bei den synthetischen Formen 
(besonders S 1) bereits zu einem 
ffiiheren Zeitpunkt gebildet, Diese Bl~itter sind auch 
gr613er aIs beim natfirlichen Raps (Abb. 2 u. 3)- 

Die Blttten haben die Farbe und Gr613e der normalen 
Rapsbltiten (Abb. 4). In sp~iteren Generationen der 
S 1 traten Pflanzen mit goldgelber Bltitenfarbe auf, 
die wohl als Mutation angesehen werden k6nnen. Eine 
Wurzel- nnd Hypokotylanschwellung, wie sie bei 
OLSSON et al. besonders bei Kreuzungen yon Herbst- 
rtibe mit Kohlrabi auftraten, konnte an S 1 nicht be- 
obachtet werden. 

Die Fertilit~it aller synthetischen Rapsformen ist 
fiberrasehend hoch (s. Ta b. 8). Nach den bisher durch- 
gefiihrten cytologischen Untersuchungen werden in 
der Meiosis regelm~igig 191i gebildet. Das ~ooo Korn- 
gewicht entspricht, soweit es bisher genau ermittelt 
werden konnte, etwa dem des Rapses (Abb. 5). Kreu- 
zungen untereinander und mit nattirlichem Raps ge- 
lingen ohne Schwierigkeiten, es ergaben sich in jedem 
Falle fertile Bastarde, die auch, soweit bisher beobach- 
tet werden konnte, in sp~teren Generationen keine 
Fertilit~tsst6rungen zeigen. ~ber die genauen Beob- 
achtungen und Ausz~thlungen soll sp~iter berichtet 
werden. Diese Befunde stimmen mit den Ergebnissen 
anderer Autoren tiberein (RUDORF 1951 , MUNTZING 
1956, OI~ssoN et al. 1955 u. a. m.). 

Die Winterfestigkeit der S 1-Form mul3 als ausge- 
sprochen gut bezeichnet werden, da sie selbst im 
strengen Winter 1953/54 keine AuswinterungsscMden 
aufwies. Ihre Ertragsf~ihigkeit liegt in lo Versuchen, 
die in den Jahren 1954--1957 an verschiedenen Anbau- 
orten Mitteldeutschlands durchgeffihrt wurden, bei 
18,4 dz/ha, w/ihrend die Vergleichssorten 2o--21 dz/ha 
erbrachten. Unter besonders giinstigen Verh~iltnissen 
kann sogar der Ertrag der Zuchtsorten erreieht werden. 
Von den anderen Formen stand zu gr6Beren Prtifungen 
bisher noch nicht genfigend Saatgut zur Verftigung. 
Kreuzungen dieser Formen untereinander und mit 
Lembkes Raps ft~hrten zu Populationen, die z. T. den 
Ausgangsformen iiberlegen sin& 

2. Semisynthetische Formen 

3. Amphidiploide Naporapa- und Na;boleracea-Formen 

aus der Kreuzung: Lembkes Raps • Grubers Rtibsen 
. . . . . .  Lembkes Raps • Lembkes Rtibsen 

Quedtinburger Raps • Lembkes R/ibsen 
. . . . . .  Lembkes Raps • Rosenkohl Herkules 

. . . .  Schnittkohl x Rosenkohl Fest mad Viel 
. . . .  Lembkes Raps • Futterkohl 

Die amphidiploiden Formen wurden haupts~ichlich 
als Kreuzungseltern zur Herstellung halbsynthetischer 
Formen benutzt. Sie zeigen aber einige besondere 
Eigenschaften, die sie evtl. als Futterpflanzen geeignet 
erscheinen lassen. Sie wurden &her  in den letzten 
Jahren eingehend beobachtet und vermehrt. 

Der Wuchs der Naporapa-Formen ist im Rosetten- 
stadium aufrechter als bei den Napderacea-Formen,  
die einen gedrungeneren, niederliegenden Wuchs auf- 
weisen. Beide Formen zeichnen sich durch eine groBe 
Blattmasse aus. Die Bl~itter yon Naporapa sind l~tnger 
und breiter, insgesamt rfibsen~ihnlicher als die kurzen, 
schmaleren Bl~ttter yon Napoleracea (Abb. 7). Sie 
weisen eine st~irkere Kr~tuselung als Raps- und Rfibsen- 
blotter auf. Die Bliiten beider Formen sind gr6ger als 
diejenigen des Rapses (Abb. 4); die Blfiten stehen im 
Bltitenstand dichter gedr~ngt, so dab der Blfitenstand 
demjenigen des Rfibsens ~hnelt. Ihre Fertilit/~t ist 
bedeutend geringer als bei den 38 chromosomigen 
Formen. Das looo Korngewicht ist z. T. betdtchtlich 
erh6ht (Tab. 8) (Abb. 5). 

Tabelle 8. Anzahl der Sarnen ~e Schote und sooo Korn- 
gewichte verschiedene~ Raps/ormen. 

synthetische Form S 1 
semisynthetische Form S 51 
semisynthetische Form $ lo2 
Naporapa S 151 
Lembkes Raps 
Quedlinburger Raps 

Samenzahl 

~957 1956 

14,6 17,9 
- -  18,1 

15,5 15,8 
9,6 7,6 

2o,8 24,1 
14,9 18,4 

T a u s e n d k o r n g e w i c h t e  

e Schote 

1955 1954 

26,4 
22,1 
23,0 

25,5 
21,9 

synthetische Form S 1 
synthetische Form S 3 
semisynthetische Form S 51 
semisynthetische Form S lo 1 
semisynthe~cische Form S lO2 
Naporapa S 151 
Lembkes Raps 

4,3 4,0 
4,o 3,8 
4,6 4,o 
4,1 3,9 
4,~ i 3,3 
6,0 
4,5] 5,3 4,2 

20,9 

27,2 
2 1 , 5  

D. Diskussion 
Die umfangreichen Versuche zeigen, dab alle 8 M6g- 

S S 52 aus der Kreuzung: (Lembkes Raps • Grubers Rtibsen) • Grfinkohl 
Methode 4 53 . . . .  (Lembkes Raps • Grubers R/ibsen) • Rosenkohl 
Methode 5 S 51 . . . . . .  (Schnittkohl • Grfinkohl) • Lembkes Rtibsen 
Methode 6 {S lo2 . . . .  (Lembkes Raps • Rosenkohl) • Lembkes R/ibsen 

lo 1 . . . .  (Lembkes Raps • Grubers R/ibsen) • Grtinkohl 

Die semisynthetischen Formen gleichen, ihrer Ent- 
stehung gem~tl3, noch mehr den nattirIichen Rapsfor- 
men als die vollsynthetischen Formen (Abb. 6). S 51 
zeichnet sieh durch besondere Wtichsigkeit aus. Die 
Fertilit~it ist gut, Kreuzungen mit Raps ergeben eben- 
falls vollfertile Bastarde. Die Kornzahl je Schote ist 
geringer als bei Lembkes Raps, der auf besonders 
hohen Sehotenbesatz ausgelesen ist, erreicht aber z. B. 
den Quedtinburger Raps, der eine h6here Anzahl klei- 
nerer Schoten aufweist (s. Tab. 8). Im looo Kornge- 

lichkeiten, die theoretisch 
zu einer Synthetisierung 
bzw. Semisynthetisiemng 
des Rapses ffihren, auch 
tats~ichlich Erfolg haben. 

Zu den M6glichkeiten, die auch zur Synthetisierung 
anderer allopolyploider Kulturpflanzen benutzt werden 
k6nnen, kommt beim Raps die Ausnutzung der ~uBerst 
h~iufig auftretenden unreduzierten Gameten. Diese un- 
reduzierten Gameten, die auch wahrscheinlich die 
matroklinen Formen nach vielen Kreuzbest/iubungen 
entstehen lassen, k 6 n n e n  nach einer Sch/Kzung 
RuI)oR~s (195z) bis zu 2o% betragen. Ihre Entstehung 
bedarf noch der eingehenden Kliirung. Das Auftreten 
dieser matroklinen Formen erschwert in einigen F~illen 
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d ie  A r b e i t ,  d a  die  g e l u n g e n e n  B a s t a r d e  e r s t  m o r p h o -  
log i seh  a u s g e l e s e n  u n d  c y t o l o g i s c h  b e s t i t i g t  w e r d e n  
m~issen.  N a c h  u n s e r e n  B e o b a c h t u n g e n  t r e t e n  be i  
B a s t a r d e n  m i t  RCtbsen als M u t t e r ,  o d e r  be i  P f l a n z e n  
m i t  e i n e r  v e r m e h r t e n  A n z a h l  y o n  R i i b s e n g e n o m e n  
h~uf ige r  m a t r o k l i n e  F o r r n e n  auf ,  als  be i  V e r w e n d u n g  
y o n  K o h l  fiir  d ie  E r z e u g u n g  so l che r  B a s t a r d e .  

S ieh t  m a n  y o n  d e n  M e t k o d e n ,  d ie  d iese  u n r e d u -  
z i e r t e n  G a m e t e n  a u s n i i t z e n ,  ab,  so b l d b e n  n o c h  4 M6g-  
l i chke i t en ,  d ie  n u n m e h r  eben fa l l s  afle z u m  E r fo lg  ge-  
f i ih r t  h a b e n .  J e d e  d e r  M e t h o d e n  h a t  Vor -  u n d  N a c h -  
te i le .  U m  d ie  cy to log i sche r t  U n t e r s u c h t m g e n  e inzu -  
s c h i ~ n k e n ,  e m p f i e k l t  es  s ich ,  t e t r ap lo~de  A u s g a n g s -  
f o r m e n  m i t e i n a n d e r  zu k r e u z e n .  W i e  b e r e i t s  b e t o n t ,  

I 2 3 4 

5 6 7 8 
Abb. 4. Bl~iten verscldedener synthetischer und seraisynthetisoher Rapsformell im Vergleich zum nat~rlichen Raps, sowie yon N~o~'apa und yon 
den Ausgangsiormen Ri~bsen und Kohl, -- 2 Lernbkes Raps; ~ Synthettscher Raps S 1 ; 3 Synthetischer Raps S 3 ; 4 Seazisynthetischer Raps ~ 51 ; 

5 Semis)m'Lhetiseher Raps S lox; 6 Napor~pa S i51; 7 Lemlokes Riibsen; 8 Griinkohl halbhosh, moosk~aus, 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
Abb. 5. K6rner verschiedener synthetischer und semisynthetischer Rapsformen im Vergleich zum natiirlichen Raps, sowie yon Naporap;~ und yon den Ausgangsformen 
Riibsen und Kohl, --  1 Lembkes Raps; ~ Synthetischer Raps S i; 3 Semisynthetischer Raps S 5 x; 4 Semisynthetischer Raps S iol ; 5 N~porap~ S ~ 51 ; 6 an Lembkes 

Riibsen; 7 4n Lembkes Rflbsen; 8 Grtinkohl halbhoch, mooskraus, 
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1 2 3 4 5 6 
Abb. 6. Rosettenbl~tter VOrl Herbstpflanzen verschiedener semisynthetischer Rapsformen im Vergieich zum natt~rlichen Raps und zu den Ansgangsformen Rtibsen 
und Kohl. - -  1 Lembkes Raps; 2 Semisynthetischer Raps S 51 ; 3 SemJsynthetischer Raps S 52 ; 4 Semisynthetischer Raps S toI ; 5 Lembkes Rttbsen; 6 Grtink~hl hall)- 

hoeh, mooskraus. 

2 3 4 5 6 
Abb. 7. Rosettenblfitter yon Herbstpflanzen des Naporapa und N~po/,emcea im Vergleich zum naturlichen Raps und den Ausgangsformen R~ibsen und Kohl. - -  

i Lembkes Raps; 2 N~porapa S 151; 3 Napompa S x54; 4 Napoleracea S 156; 5 Lembkes Rfibsen, 6 Grfinl<oha halbhoch, mooskraus. 

kann die Entstehung matrokliner Formen einge- 
schdinkt werden, wenn der tetraploide Kohl als Mutter 
dient. Auch bei den N@oleracea-Formen ist die An- 
zahl der matroklinen Pflanzen geringer, 

Will man einen sicheren Erfolg erzielen, so mfissen 
die Kreuzungen in allen Ftillen in groBem Umfange 
durchgeft~hrt werden. Der Ansatz in unseren Ver- 
suchen ist jedoeh bedeutend geringer als bei RuI)oRF 
und OI-SSON et al. ES kann jedoch nicgt entschieden 

Der Zfichter, 28. Band 

werden, ob dieser schlechte Ansatz auf die angewandte 
Kreuzungstechnik (Einbeutelung, Temperaturverh~ilt- 
nisse), oder auf die verschiedenartigen Ausgangsfor- 
men, die zu den Kreuzungen herangezogen wurden, 
zuriickzufiihren ist. Der Arbeitsaufwand der Metho- 
den wird durch Colchicinbehandiungen mit anschlies- 
senden eytologischen Untersuchungen, die zur Syn- 
these oder Polyploidisierung der Ausgangsformen not- 
wendig sind, gesteigert, tnwieweit hier die yon BECKER 
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und SKI~BE (1955) vorgeschlagene Metiaode auch bei 
den Brassicaceen zu besseren Ergebnissen ftihren kann, 
mug erprobt werden. 

Von besonderer Bedeutung ist die Tatsache, dab 
alle hergestellten Rapsformen keine Fertilit~tsstSrun- 
gen zeigen. Auch der Entstehungsweg hat anf die 
Fertilit$it der Formen keinerlei EinfluB. Die dutch 
Colchicinbehandlnng vegetativer Sprosse entstehen- 
den Formen weisen dieselbe Fertilit~it aui wie die For- 
men, die nach Verschmelzung zweier Gameten ent- 
standen sind. Ein Unterschied, wie er yon SI~IEBE 
(1956) ffir Cheiranthus angegeben wird, kann bei den 
Brassicaceen nicht festgestellt werden. 

Obwohl in unseren Kreuzungen die verschiedensten 
Ausgangsformen (Rtibsen, Wasserrabe, verschiedene 
Kohlarten) kombiniert wurden, sind die erzielten 
synthetischen Rapsformen alle sehr ~hnlich und unter- 
scheiden sich XuBerlich nur in geringffigiger Weise an 
den Bl~ittern. Anscheinend erweist sich der ,,Blatt- 
typus" des Rtibsens im allopolyploiden Bastard tiber 
die verschiedenen Kohlformen als epistatisch. Erst 
dutch neue Mutationen innerhalb dieses neuen ,,Art- 
gefiiges" kann wieder eine grSBere Variation erzielt 
werden. Da der Raps phylogenetisch noch jung ist, 
ist auch seine Variabilit~it noch relativ gering. Er kann 
daher ein ftir ktinstliche Mutationsausl6sung gtinstiges 
Objekt sein. 

Ftir die Synthese der Kohlrtibe ist nach OLSSON et al. 
jedoch die Kreuzung der Wasserrtibe mit Kohlformen, 
die zu Anschwellungeii der Wurzel, des Hypokotyls bzw. 
der SproBachse neigen (wie z. B. Kohlrabi), notwendig. 

Auch nach Kreuzungen der neuen Formen mit 
nattirlichem Raps, die zu vollkommen fertilen Nach- 
kommen ftihren, tritt in den bisher beobachteten 
Generationen (bis Fa) nur eine als gering zu bezeich- 
nende Aufspaltung ein. Die Beobachtungen bedtirfen 
aber noch langj~ihriger Fortsetzung, um endgtiltige 
Schltisse ziehen zu kSnnen. 

Die verschiedenen M6glichkeiten zur Synthese des 
Rapses, die z. T. auch in der Natur gegeben sein kSn- 
hen, machen eine mehrfache Entstehung des Rapses so 
gut wie sicher (RuDoR~ 1951 ). Kreuzungen mit Formen 
aus entfernt liegenden L~ndern (Ostasien) werden 
daher fiir die Rapsztichtung gtinstige Aussichten bieten. 

Es ist ohne Zweifel, dab auch die synthetischen und 
semisynthetischen Rapsformen ftir die Rapsztichtung 
ein wertvolles neues Zuchtmaterial darstellen. Die 
Methoden 3--8 ftihren zu heterocygoten Formen, in 
deren sp~iteren Nachkommenschaften bereits eine Aus- 
lese auf ztichterisch wertvolle Typen einsetzen kann. 
Um zu Spaltungen zu gelangen, mt~ssen die homocy- 
goten Formen, die nach den Methoden 1 und 2 ent- 
stehen, untereinander gekreuzt werden. Alle neuen 
Formen steilen selbstverst~indlich ein weiteres Aus- 
gangsmaterial ftir die Kombinations- und Transgres- 
sionsztichtung mit nattirlichen Rapsformen dar. Nach 
den bisherigen Kreuzungsergebnissen ist eine Hetero- 
siswirkung nach solchen Kreuzungen sehr wahrschein- 
lich. Durch Einbeziehung anderer Brassicaceenarten 
kSnnen evtl. auch IIoch weitere neue Formen ,,synthe- 
tisiert" werden (TlscHI.Et~ 1956, RUDOl~F 1951 u. a.). 
Auf diese M6glichkeiten kaiin hier im einzelnen nicht 
eingegangen werden. 

Zusammenfassung 
1. Die Brassicineen stellen eine besonders gtinstige 

Pflanzengruppe ftir die artifizielle Bildung neuer allo- 

zur Herstellung synthetischer Rapsformen Der Zfichter 

polyploider Formen oder die Synthetisierung bestehen- 
der allopolyploider Arten dar. In der vorliegenden 
Arbeit wird fiber die Synthese oder Semisynthese des 
Rapses nach 8 verschiedenen Methoden berichtet. 

2. Die Synthese des Rapses kann einmal tiber die 
Kreuzung der beiden Ursprungsformen Rtibsen (AA, 
2 n ---- 2o Chromosomen) und Kohl (CC, 2 n -- 18 Chro- 
mosomen) erfolgen. Genomverdoppelung durch Cot- 
chicinbehandlung l~iBt aus den Fi-Bastarden (AC) neue 
Rapsformen (AACC) entstehen. Da die Bastarde h~tn- 
tiger unreduzierte Gameten bilden, kann die Vereini- 
gung solcher Gameten (AC) ebenfalls zu Rapsformen 
ft~hren, 

Eine weitere M6glichkeit der Synthese besteht in der 
Kreuzung tetraploider Ursprungsformen, die sofort 
nene Rapsformen ergibt. 

3, Die Semisynthese des Rapses erfolgt tiber die Er- 
zeugung von Naporapa- und Napoleracea-Formen, die 
aus der Kreuzung Raps • Rtibsen bzw. Kohl nach 
Colchicinbehandlung entstehen kSnnen. Diese amphi- 
diploiden Formen (AAAACC bzw. AACCCC) werden 
mit Kohl bzw. Rtibsen gekreuzt, um Rapsformen zu 
erhalten, die sowohl die Genome des Kohles bzw. des 
Rtibsens als auch die Genome des Rapses in sich ver- 
einigen. Die anderen Methoden benutzen wiederum 
die bei den Brassicaceen-Bastarden h~ufig vorkommen- 
den unreduzierten Gameten. So kanii einmal Raps mit 
Kohl gekreuzt werden, um nach Best~tubung des Ba- 
stardes (ACC) mit Rtibsenpollen (A) bei Vereinigung 
mit einer unreduzierten Eizelle zu einer Rapsform 
(AACC) zu gelangen, zum anderen kann die Kreuzung 
Raps x Rtibsen und weitere Best~ubung des Bastar- 
des mit Kohlpollen zum Erfolg ftihren. Die letzte 
Methode, bei der unreduzierte Eizellen des Bastardes 
Rtibsen • Kohi (AC) mit Rapspollen (AC) zur Ver- 
einigung kommen, ftihrt IIach RUDORF ebenfalls zum 
Erfolg. Sie wurde von uns nicht angewandt. 

4. Zur Erzielung tier verschiedenen Bastarde ist eine 
groBe Zahl Kastrationen und Best~ubungen notwen- 
dig. Im Verlauf der Arbeit wurden etwa 1182o0 Kreu- 
zungen durchgeftihrt. Die Ansatzverh~itnisse der Kreu- 
zungen werden mitgeteilt. Sie liegen in unseren Unter- 
suchungen z. T. niedriger als bei ~ihnlichen Kreuzun- 
gen anderer Autoren. 

Zur BestS~tigung des Erfolges der Kreuzungen wur- 
den in den Jahren 1953--1957 j~ihrlich 2oo0--3ooo 
cytologische Untersuchungen vorgenommen. 

5. Viele Samen, die nach den verschiedensten Kreu- 
zungen erhalten wurden, ergaben matrokline Formen. 
Das h~tufige Auftreten der matroklinen Formen, deren 
Entstehung noch der Klfirnng bedarf, erschwert das 
Auffinden der synthetischen Rapsformen erheblich. 
Die Bastarde (Kohl • Rtibsen) bzw. die Napoleracea- 
Formen scheinen bedeutend weniger zur Bildung 
matrokliner Formen zu neigen. 

6. Synthetische bzw. semisynthetische Rapsformen 
sind auf Grund der vorliegenden Ergebnisse nunmehr 
nach ailen der 8 theoretisch mSglichen Wege herge- 
stellt worden. Soweit uns bekannt, sind dabei die 
Methoden 4, 5, 6 und 7 erstmalig erfolgreich ange- 
wandt worden. 

7. Im Zuge der Arbeiten konnten 6 neue synthe- 
tische und 5 semisynthetische Rapsformen hergestellt 
werden. Zur Anwendung der Methoden 4 und 5, die 
von H. KUCKUCK vorgeschlagen wurden, war es not- 
wendig, amphidiploide Naporapa- und Napoleracea- 
Formen zu gewinnen. Es konnten je 3 Naporapa- und 
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Napoleracea-Typen hergestelit werden. Alle neuen For-  
men werden kurz beschrieben. 

8. Die synthet ischen und semisynthet ischen For-  
men,  die alle sehr dem nattirl ichen Raps  {ihneln, sind 
voll fertil und geben, untere inander  und  mit  natiir- 
lichem Raps  gekreuzt,  fertile Bastarde.  Die Ferti l i tgt  
yon  Naporapa- und Napoleracea-Formen ist vermin-  
dert, das *ooo Korngewicht  jedoch erh6ht. 

9- Die neuen Rapsformen stellen ein wertvolles Aus- 
gangsmaterial  ftir die Rapszi ichtung hinsichtlieh der 
Kombinat ions- ,  Transgressions- und  Heterosisztich- 
tung  dar. 
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zu Berlin) 

Ober die M6glichkeiten einer zfichterischen Verbesserung der biologischen 
Wertigkeit yon Kartoffeleiweit3 * 

V o n  H .  R E I S S l G  

Mit 1 Textabbildung 

In  der Ztichtungsforschung wurden bereits wieder- 
holt  Notwendigkei t  und  MOglichkeiten einer ztich- 
terischen Verbesserung der Quant i tg t  und  Qualit~it 
pflanzlicher Proteine diskutiert  (SCHWARZE und v. 
SENOBUSCI~, i937;  SCHWARZE, 1944; SICLE, 1951; 
NEHRING, i955;  BECKER, 1955). Wfihrend es sich 
bei der Ztichtung auf Quantit i i t  um eine Steigerung 
des prozentualen Proteingehaltes einer Pf lanzenart  
handelt ,  mug  die Ztichtung auf Quatit~t die , ,quanti- 
ta t ive"  Zusammense tzung  des Pflanzenproteins hin- 
sichtlick seiner essentiellen Aminos~uren bertick- 
sichtigen. Im  folgenden soll ein Beitrag tiber die 
M6glichkeiten und  Aussichten einer ztichterisehen 
Verbesserung der Qualit~t (biologische Wertigkeit)  yon  
KartoffeleiweiB gegeben werden. 

Die biologische Wertigkeit  eines Proteins wird heute 
allgemein nach OSER (1951) bereehnet,  der Eiprotein 
als Bezugsprotein benutzt .  Hierbei wird die Gesamt- 
heit der essentiellen Aminos~uren berticksichtigt, 
indem aus den Eiproteinverh~ltnissen (EPV 1) das 
geometrische Mittel berechnet  wird. Als Volleiprotein- 
S tandardwer te  sind nach BLOCK und  MITCHELL 

* Herrn Prof. R. vox S~NaBUSCH zum 6a. Oeburtstag 
gewidmet. 

Aminosgure im Versuchsprotein X 1oo 
i E P V  = 

Aminosiure im Vollei 

(1946/47) einzusetzen:  Leucin 9,2%, Isoleucin 8,o%, 
Phenyla lanin  6,3%, Tyrosin  4,5%, Threonin 4,9%, 
Histidin 2,1%, Valin 7,3%, Arginin 6,4%, Lysin 
7,2%, Methionin 4,1% und  T ryp tophan  1,5%. Der 
nach dieser Berechnung erhaltene Wer t  wird als EAA 
(essential amino acid)-Index i bezeichnet. Auf diese 
Weise erhaltene Werte  tiber die biologische Wertig-  
keit von Kartoffeleiwei]3 verschiedener Sorten werden 
in der Li tera tur  mit  61--78 (Dnrchschnit t  72) an- 
gegeben (NEHRINa und  SCI~WE~DT~EGER, 1957; SCHU- 
I~I~AN und  POSTEI., 1957). Eine  ztichterische Be- 
arbei tung dieser Werteigenschaften hat  aber nur  dann  
Erfolgsaussichten, wenn die Unterschiede zwischen 
den Sorten erblich bedingt  und gentigend groB sind. 
Es mtiBte deshalb unter  mSgliehst kons tan ten  Um-  
weltbedingungen untersucht  werden, ob d i e  yon an- 
deren Autoren  gemachten  Angaben tiber die Schwan- 
kung der biologischen Wertigkeit  bei Kartoffels0rten 
bes t i t ig t  werden k6nnen und  welche Komponen ten  ftir 
den komplexen Begriff , ,Wertigkeit des EiweiBes" in 
erster Linie verantwort l ich zu machen sin& Aus den 
Ergebnissen dieser Untersuchungen mtit3ten dann  
SchluBfolgerungen fiber die M6glichkeiten einer ziich- 
terischen Verbesserung der biologischen Wertigkeit  
yon  Kartoffeleiweil3 gezogen werden k/Snnen. 

1 EAA-Index = V ~  1 • EPV 2 • �9 �9 �9 • EPV~ 
4* 


