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schaftsministeriums, und es gab eine Zeit, in der wir 
erwarten konnten, dab er selbst die Ftihrung der 
deutschen Landwirtschaft an h6ehst verantwortlicher 
Stelle tibernahm. 

Er gewann die Herzen vieler Mensehen, weil er ohne 
Eitelkeit und Eigennutz war und weil er erftillt war 
yon seiner groBen Aufgabe, die er ihnen in lebendiger 
Sprache nahebrachte. Sicherheh hat der Glaube an 
die Kraft seiner eigenen Ideen ihn oft Entwictdungs- 
stufen in der Erreichung eines wissenschaftlichen 
oder ziichterischen Zieles tiberspringen lassen, so dab 
das ferne Land schon greifbar nahe lag. Da kam es 
wohl vor, dal3 er sich Gegner unter seinen Kollegen 
schaffte, wo besser Freundschaften im Kampf um 
das gemeinsam zu Erreichende geschlossen worden 
w~iren. Aber er hatte auch erbitterte Gegner~ die 
ihm sein Werk neideten und die ihn nicht verstanden. 
Mit ihnen sprach er die deutliche Sprache des Mannes, 
der in seiner Uberzeugung nieht erschiittert werden 
kann. Ein K~mpfer ohne Furcht war dieser ,,BAtlR 
mit dem L6wenmaul". 

Vieles yon dem, was ERWm BAUR damals mit 
heiBem Herzen und mit Klugheit erstrebte, geh6rt 
der Vergangenheit an und ist nie vollendet worden. 
Anderes wird in der Geschichte der Genetik und der 
Pflanzenztichtung, fiir immer verkntipft mit seinem 
Namen, ruhmvoll genannt werden. Neben den ge- 
sieherten Tatsachen seiner frtihen Arbeiten und dem 
ersten groBen Versuch, eine Pflanzengattung griind- 
lich genetisch zu analysieren, steht die globe Fiille 
seiner Ideen, yon denen wit alle gezehrt haben und 
deren L6sung vielfach anderen tiberlassen werden 
muBte, well uns das Schicksal Deutschlands be- 
schwerte. Begabt mit intuitiver Sehau erkannte er 

die groBen zuktinftigen Entwicklungslinien der Genetik 
uncl hat stets auf Gebieten gearbeitet, die uns noch 
heute wesentlich erscheinen und die seit iener Zeit 
mit modernen Methoden intensiv gef6rdert wurden. 
In seinen Arbeiten tiber die infekti6se Chlorose ahnte 
er die Bedeutung der Virusforschung voraus. Die 
Erkenntnis, dab die Plastiden selbst~ndige Erbtr~iger 
sind, die sich entmischen, gibt Zeugnis yon seinen 
Arbeiten auf dem Gebiet der extranucle~ren Ver- 
erbung. Schon frtihzeitig grill er evolutionsgenetische 
Probleme in der Gattung Antirrhinum auf. Er lieB 
schon im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts 
umfangreiche Versuche zur experimentellen Mutations- 
erzeugung durch Chemikalien uncl durch ionisierende 
Strahlen durchftihren. Auf dem Gebiet der Zfichtungs- 
forschung haben seine Ideen in manchen seiner Sch~ler 
reiche Friichte getragen, die Sammlung groBer Sorti- 
mente unserer Kulturpflanzen und ihrer Wildformen 
ist Wirklichkeit geworden. 

EI~WIN BAUI~ lebte in den letzten Jahren seines 
Lebens die Trag6die des groBen Mannes, der-seine 
eigene wissenschaftliche Arbeit opfert, urn der All. 
gemeinheit zu dienen. Er wirkte dutch die Kraft 
seiner Pers6nlichkeit und durch die starke Ausstrah- 
lung seines Wesens. In seinem Herzen war er immer 
iung geblieben, stets verbunden der liindliehen Erde, 
aus der ihm die Kr~fte zu seinem schweren Leben 
kalnen. Sehwer war dieses Leben durch die Vielfalt 
seiner rastlosen berufliehen T~tigkeit. Sehwer war es, 
well ERWlN BAUR in sich extreme Welten vereinte, 
in denen es viel Licht gab - -  und auch Schatten. 

Wir liebten ihnl 
,,Er war ein Mensch, nehmt alles nur in allem; 
Ich werde nimmer seines Gleichen sehn". 

Aus dem Botanischen Ins t i tu t  der Universi t~t  Erlangen 

Untersuchungen zum Problem der ,,Vegetativen Ann herung" 
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Einleitung 
In den letzten lo bis 20 Jahren wurde h~ufig Dis- 

kussion geftibrt tiber Arbeiten, deren Ergebnisse mit 
den Gmnds/itzen der klassischen Genetik nicht in Ein- 
klang zu bringen sind. Viele dieser Ver6ffentlichungen 
besch/~ftigen sich mit der Erzeugung erblicher Ver- 
~nderungen an Pflanzen dutch Variiemng ihrer Um- 
weltsbedingungen. So berichtet LYSSENKO (1951), dab 
es ihm gelungen sei, durch AbSnderung yon Klimaein- 
fit~ssen Winterweizen in Sommerweizen umzuztichten. 
Weiter sei es z. B. mSglich, erbliche VerSnderungen 
clurch ver/inderte ErnShrungsverhSltnisse hervorzu- 
rufen. Hierher gehSren u. a. die zahlreichen Versuche 
zur Erzielung ,,vegetativer Hybriden" durch Pfrop- 
~ung. ALEXEJEWA (1939), AVAKJAN und JASTREB 
(1941), ARONTSCt~UK (1946), TURBIN und AJZENSTAT 
(1949), SEKUN (195o), GLUSTSCHENKO (1950), C~EM- 
LEV (1951), FELFOLDY (1951), ARNOLD (1953), MATHON 
und STROUN (1955) und andere erzielten nach ihren 
Angaben positive Ergebnisse bei derartigen Versuehen. 
Dagegen konnten WILSON und WITHNER (1946), 

SACHS (1949 und 1951 ), BRIX (1952), RICK (1952), 
WHALEY (1953), STUBBE (Z954 und 1956 ), B6HaE 
(1954), BATEMAN (1955), ZACHARIAS (1956), ZHEBI~AK 
(1956) und andere die Ergebnisse tier oben genannten 
Autoren nicht best~tigen, obwohl die Versuche viel- 
fach mit den gleichen Objekten durchgeftihrt wurden. 

Weniger Beachtung fand bei uns bisher ein anderes 
Problem, das wie die ,,vegetative Hybridisation" auf 
eventuellen Wechselbeziehungen zwischen zwei Pfropf- 
partnern basiert und mit dieser deshalb oft - -  zu 
Unrecht - -  in einen Topf geworfen wird, n~[mhch das 
Problem der ,,vegetativen Anniiherung". Es geht zu- 
rtick auf MITSCHURIN, tier mit dieser neuen, yon ihm 
ausgearbeiteten Methode Kreuzungen zwischen schwer 
oder nieht kreuzbaren Arten und Gattungen erleichtern 
bzw. tiberhaupt erst ermSglichen wollte. Zu diesem 
Zweck pfropfte er die beiden in Aussicht genommenen 
Kreuzungspartner aufeinander, damit sie sich gegen- 
seitig beeinflussen bzw. ,,vegetativ ann~hern" sollten. 
Eine sp~tere Kreuzung war, wie MITSCHURIN beriehtet, 
in vielen F/illen erfolgreich. 
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Die nicht sehr zahlreichen jfingeren Ver6ffentli- 
chungen zum gleichen Thema berichten tells fiber posi- 
tive, tells fiber negative Ergebnisse (siehe S. 7--9)- 

Eigene Versuche sollten dazu dienen, einen Beitrag 
zur Kl~rung des Problems der vegetativen Ann~iherung 
zu leisten. Das verwendete Pflanzenmaterial (ver- 
schiedene Arten der Gattung Oenothera), das seit vielen 
Jahren am Botanischen Institut der Universit~t Er- 
langen untersucht wird, hat den Vorzug, genetisch 
genau bekannt und unbedingt reinerbig zu sein. 
Besonders geeignet erschien es abet. dadurch, daiS bei 
Oenotheren einige F~lle von Nichtkreuzbarkeit vor- 
kommen, deren Ursachen bereits bekannt sind 
(ScHwEMMLE 1949, SCI-IWEMMLE und SIMON 1956 ) 
bzw. im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen 
aufgekl/trt werden konnten. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor Dr. J. 
SeawEMML~, sei auch an dieser Stelle ffir die l~lberlassung 
der Arbeit und ftir sein steres f6rderndes Interesse gedankt. 
Ebenfalls zu Dank verpflichtet bin ich der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft und dem Universit~tsbund Er- 
langen flit die Bereitstellung yon Mitteln zur F6rderung 
der am Botanischen Institut der Universit~tt durchge- 
fiihrten Untersuchungen. 

Allgemeiner Teil 

Eine kurze Besprechung der uns zug~nglichen Lite- 
ratur fiber das Thema ,,vegetative Ann/iherung" soil 
znr n~heren Eflauterung der Problemstellung dienen. 

Wie erw~hnt, finden sich die ersten Angaben hier- 
fiber bei MITSCI~UI~IN. Er schreibt 1923 in einem Auf- 
satz fiber ,,Die Kreuzung yon Pflanzen verschiedener 
Arten" (~bersetzung 1949, S. 155): ,,In F/illen, wo 
man auf hartn~ckige Abneigung yon Pflanzen ver- 
schiedener Arten stSist, sich in der Befruchtung mit- 
einander zu vereinigen, soil man stets dazu greifen, 
die Pflanze vorher auf den Prozefl der geschlechtlichen 
Hybridisierung vorzubereiten, indem man zun/tchst 
eine vegetative Vereinigung herbeiffihrt und erst dann 
zwischen diesen Pflanzen die geschleclhtliche Kreuzung 
vornehmen". 

MITSCHURIN besehreibt seine zun~ichst ffir Obst- 
b~iume bestimmte Techllik folgendermal3en (S. 168): 
,,Hierffir nimmt man Reiser yon der einen Art, wenn 
die S~imlinge ein oder zwei Jahre aIit sind und zwar 
vorzugsweise Bastarde, keinesfalls reine Arttypen . . . .  
Diese Reiser pfropft man im Frfhjahr im Geiisfnl3- 
verfahren auf mehrere Zweige der Krone eines er- 
wachsenen, ungef~hr zehn Jahre a]ten Baumes der 
anderen Pflanzenart, des zukfinftigen Erzeugers, wo 
sie sich entwickeln und unter dem EinfluB des gesam- 
ten Wurzel- und Blattsystems des Baurnes allm/ihlich 
strukturell vefitndern. Bei 1 der ersten gemeinsamen 
Blfite der beiden Arten wird dann die.. rnehr oder weni- 
ger erfolgreiche gegenseitige Kreuzung zwischen ihnen 
vorgenommen. Man darf bier den mitunter auftretenden 
Mil3erfolgen bei der Kreuzung oder der Keimunf~hig- 
keit der im ersten Blfitenjahr erhaltenen Samen keine 
groBe Bedeutung beimessen, weft im n~chsten Jahr, 
wenn die B~ume erneut Frfiehte tragen, diese Defekte 
mit seltenen Ausnahmen fast immer verschwinden. 

Dieselbe Methode, jedoch rnit geringen Anderungen, 
entsprechend dem kurzen Entwickhmgszyklus, kann 
man anch bei einj~ihrigen Gemfisepflanzen anwen- 
den . . . .  "' 

1 In der Originaltibersetzung start bei: nach 

MITSCI-IURIN zfichtete mit Hilfe vegetativer AnnA- 
herung nach seinen Angaben fiber loo neue Pflanzen- 
sorten, so z.B. Bastarde zwischen ApfeI und Birne, 
Amygdalus und Pflaume, Tranbenkirsche und Kirsche, 
Eberesche und Birne, Apfel und WeiBdorn, Quitte und 
Birne; bei krautigen Pflanzen gelangen ihm Kreuzungen 
zwischen Kfirbis und Zuckermelone, Arbuse und Kfirbis, 
Physalis und Tomate und Tomate und Kartoffel. 

Die Aufs~tze MITSCHURINS sind durchwegs allgemein 
gehalten; in keinem Fall finden sich Angaben fiber 
die Zahl der Versuche und der gelungenen Kreuzungen, 
fiber Samenansatz, Kontrollversuche etc. Ebenso 
fehlen im allgemeinen Beschreibungen der erzielten 
Bastarde, die den Beweis erbringen, dab tats~chl/ch 
eine gelungene Artkreuzung vorliegt. Kastration und 
Isolierung der Blften sind jedoch, wie aus einem ande- 
ren Aufsatz hervorgeht (S. 166), offenbar sorgfitltig 
durchgeffihrt worden. Eine Wiederholung der Ver- 
suche des Praktikers MITSCHUI~I~r auf streng wissen- 
schaftlicher Grundlage erscheint daher notwendig. 

TATARINCEV (1934) versuchte ebenfalls eine Kreu- 
zung yon Birne und Sorbus aucuparia nach vegetativer 
Ann~hemng. Es zeigte sich, dab die Zahl der Frfichte 
nach der Pfropfung anstieg. Uns waren Angaben 
darfber, ob die Kreuzung mit nichtverpfropften Indi- 
viduen hie gelingt oder ob normalerweise nur ein 
geringer Frucht- und Samenansatz zu erhalten ist, 
nicht zug~nglich. Deshalb k6nnen weitere Schlfsse 
nicht gezogen werden. 

Ebenso unklar erscheint eine Arbeit yon SCHURBIN 
(1951), der den Kreuzungserfolg zwischen Populus alba 
und Pop. tremula dutch Verpfropfung der Partner 
steigerte. In diesem Fall diente das Pfropfreis (P. 
tremula, gepfropft auf P. alba) als Vater. Es wurden 
Blfiten an abgeschnittenen und in Wasser gestellten 
Zweigen von P. alba best~nbt. Die Samen sollen 
ausgereift sein und gekeimt haben. Auch bier fehlen 
s~mtliche Angaben tiber Kontrollmaisnahmen. 

Alle fibrigen Ver6ffentlichungen befassen sich mit 
krautigen Pflanzen. Besonders Mufig wurden Sola- 
naceen, verschiedene Getreidearten und Papilionaceen 
als Versuchsobjekte gew~it.  

FILIPPOV (1941) stellte Pfropfungen her, um eine 
Kreuzung zwischen Kulturkartoffeln und verschie- 
denen Wfldkartoffeln zu ermSglichen. Als Reiser 
dienten S~mlinge von Solanum acaule, ats Unterlagen 
erwachsene Pflanzen der Kultursorte Rennjaia rosa. 
Die Blften des Reises wurden mit Pollen der Sorte 
Smyslowski best~ubt. Von 17 Kreuzungen setzten 
7 Beeren an. Auf die gleiche Weise gelang FILIPPOV 
eine Kreuzung zwischen Sol. demissum und Kultur- 
kartoffeln. Die Originalarbeit lag nicht vor; der Re- 
ferent berichtet nichts tiber Kontrollversuche und 
die Sicherung der Blften gegen Selbst- oder Fremd- 
best~ubung. 

Eine weitere Ver6ffentlichung yon FILIPPOV aus dem 
Jahr 1949 berichtet fiber/ihnliche Versuche. Diesmal 
wurden als Reiser die Wildlingssorten Sol. Schreiteri, 
Sol. semidemissum und Sol. pune verwendet, die auf 
verscbiedene Kulturkartoffelsorten aufgepfropft wur- 
den. Als ~ Kreuzungspartner diente auch bier die 
Sorte Smyslowski. Der Kreuzungserfolg nach der 
Pfropfung betrug zwischen 1,8 und 75%, w~hrend die 
ungepfropften Kontrollpflanzen in keinem Fall Samen 
ansetzten. Angaben fiber Kastrierung und Isoliemng 
der Blfiten werden auch bier nicht gemacht. Auiserdem 
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erscheint die Basis der meisten Versuche etwas schmaI. 
Sol. Schreiteri 

So warden die Kreuzungsversuche Voltmann 

• Smyslowski z. B. nur an einer Pflanze ausgeftihrt, yon 
der wiederum nur drei Blt~ten bestiiubt wurden. Auf 
Grund dieser einzigen erfolgreichen Kreuzung will der 
Autor auf einen durchschnittlichen Samenansatz yon 
33,3% schliel3en! Zu 2 der insgesamt 5 Kreuzungs- 
kombinationen mit Pfr/Spflingen warden offenbar auch 
keine Kontrollkreuzungen mit ungepfropften Pflanzen 
gemacht. 

SWE~EWA (1946) berichtet ebenfalls fiber Versuche 
mit Kartoffeln. Um frostresistente Kartoffelsorten zu 
ziichten, sollte auch hier die frostbest~ndige Wildart 
Sol. acaule mit verschiedenen Kultursorten gekreuzt 
werden. Die Wildkartoffel diente bei diesen Pfropfun- 
gen stets als Reis. Im ersten Jahr konnten nur samen- 
lose Beeren erzielt werden. Im 2. Jahr w-arden S~m- 
linge aus Sol. acaule-Selbstungen, die auf Smyslowski- 
Unterlage gewonnen waren, erneut auf Smyslowski 
gepfropft. 27 Bliiten der Reiser warden mit Pollen 
verschiedener Kulturkartoffeln best~ubt; 14 davon 
(= 51,8%) entwickelten sich zu samenhaltigen Beeren. 
Aus dem Referat geht nicht hervor, mit welchem der 
verwendeten Pollenspender die Kreuzung gltickte. 
Auch hier wird nichts berichtet tiber durchgeftihrte 
Kontrollen und eine Sicherung der Bliiten vor Selbst- 
und Fremdbest/iubung. 

Nur allgemein gehalten und ohne alle n~iheren An- 
gaben ist eine andere Ver6ffentlichung yon SWEREWN 
(1951), in der sie ~iber gelungene Kreuzungen der 
frostbest~ndigen Wildkartoffel Sol. Schreiteri mit 
Knltursorten nach vegetativer Ann~iherung berichtet. 
Dagegen seien Kontrollkreuzungen ungeplropfter 
Pflanzen ohne Erfolg geblieben. 

LAZAI~EWA (1950) verwendete als Versuchsobjekte 
die Wildkartoffelarten Sol. f amesii, Sol. Schickii F 11, 
Sol. dencissum F 0227 and 2 Variet~iten der primitiven 
Kultursorte Sol. Kesselbrenneri. Die~e wurden in ver- 
schiedenen Kombinationen mit den Kultursorten 
Juwel, Berlichingen and Eprun verpfropft. Zum Teil 
warden zur Kontrolle auch homoplastische Pfropfun- 
gen (Kultursorte auf Kultursorte) zur Kreuzung ver- 
wendet. Kreuzungen mit ungepfropften Pflanzen 
werden ebenfalls erw~hnt, doch fehlen tiber alle Kon- 
trollversuche n~ihere Angaben. Insgesamt wurden 
1573 Pfropfungen hergestellt and 4ooo Bltiten best~iubt. 
Eine Kastrierung der Bltiten Iand nicht statt, aber 
die Narben wurden isoliert durch einen 3--4 cm langen 
Strohhalm, der fiber den Griffel gesteckt wurde. LAZA- 
~EWA berichtet von Kreuzungserfolgen sowohl, wenn 
eine auf Wildkartoffel gepfropfte Kultursorte als 
Mutter und die Wildsorte als Vater diente, als auch im 
umgekehrten Fall, wenn Bliiten der Knltursorten mit 
den Pollen eines Wildpfr6pflings best~iubt wurden: 
Die aus den wenigen gewonnenen Samen gezogenen 
Pflanzen schienen echte Hybriden zu sein, aber sie 
besaBen in einigen F~illen nur sterile Staubgef~iBe nnd 
konnten nnr vegetativ welter vermehrt werden. In 
anderen F~tlen war nur ein Teil der Bastardsamen keim- 
fiihig. Leider fehlen auch bei dieser Ver6ffentlichung 
konkrete Zahlen, die im einzelnen tiber die Erfolge bei 
den verschiedenen Pfropf- und Kreuzungskombina- 
tionen Aufschlul3 geben wtirden. 

In jfingster Zeit wurde das Problem auch in Deutsch- 
land aufgegriffen. ROTI~ACKER (1957) stellte unter 

Beobachtung s~mtlicher SicherungsmaBnahmen par- 
allele Kreuzungsversuche mit verschiedenen Kartoffel- 
pfropfnngen an, nnd zwar wurden einige Wildkartof- 
felbastarde, die a) auf Kulturkartoffel, b) auf Tomate, 
c) homoplastiseh auf sich selbst gepfropft waren und 
d) als ungepfropfte Kontrollpflanzen mit Pollen der 
Kultursorte gekreuzt und der Samenansatz dieser vier 
Gruppen untereinander verglichen. Der Autor konnte 
keine erh6hte Kreuzbarkeit durch vegetative Ann~- 
herung der Kreuzungspartner feststeIlen. Sowohl die 
ZahI der gebildeten Beeren als auch die Anzahl der 
Samen in den Beeren wich bei den verschiedenen 
Gruppen nicht voneinander ab. 

Auch ZACI~AI~IAS (1957) kam zu analogen Ergeb- 
nissen. EinTeil seiner Wildkartoffelpfr6pflinge stammte 
yon Selbstungen solcher Pflanzen ab, die bereits im 
Vorjahr mit Kulturkartoffeln verpfropft gewesen 
waren. Es wurden also auch solche Wildformen zur 
Kreuzung mit Kulturkartoffelpollen verwendet, die 
bereits zum 2. Mal auf dem c~ Kreuzungspartner als 
Unterlage gewachsen waren (vgl. SWEREWA, S. 8). 
Von den insgesamt 1694 Kreuzungen an Pfropfpflanzen 
und den 2927 Kontrollkreuzungen wurden nar 5 Beeren 
mit Samen, die sich bei der Aufzucht als Artbastarde 
erwiesen, geerntet. 2 davon stammten yon den Pfr6pf- 
lingen, 3 dagegen yon den Kontrollen, so dab auch hier 
yon einer vegetativen Ann~iherung keine Rede sein 
kann. 

PlSSAREW und WINOGRADOWA (1944) machten es 
sich zur Anfgabe, Hybriden zwischen Weizen und 
Roggen bzw. zwischen Weizen und Elymus herzustel- 
len. Um eine vegetative Ann'~therung zwischen beiden 
Krenzungspartnern zu erreichen, wurden Embryonen 
der einen Gattung auf das Endosperm der anderen 
transplantiert. 1941 wurden Kreuzungsversuche mit 
3 verschiedenen Weizensorten, die auf Roggenendo- 
sperm aufgewachsen waren, als ~ und Roggen als c? 
durchgefiihrt. Sie ergaben einen Samenansatz yon 
11,5--25~/o, w~thrend die ungepfropften Kontrollen 
nur 2,8--4,3% Samen brachten. 1942 Wurden 3 ost- 
asiatische Sommerweizensorten and Elymus arenarius 
VAt~L als Versuchsobjekte herangezogen. Es zeigte 
sich, dab eine Kreuzung nur gelang, wean der Sommer- 
weizen mehrere Male auf Elymus-Endosperm geztichtet 
worden war. Bedeutend h6her war der Samenansatz, 
wenn umgekehrt auch die Vaterpflanze auf dem Endo- 
sperm des Kreuzungspartners aufgewaehsen war. 
W~thrend sich nach Best~iabung unbehandelter Weizen- 
pflanzen mit Elymus-Pollen wohl gelegentlich ein 
Embryo bildete, der aber bald abstarb (die Verf. 
ft~hren das auf eine Unvertr~tglichkeit zwischen Em- 
bryo and Endosperm zurt~ck), ergab die Kreuzung 
bis zu 1,55% Samenansatz, wenn der eine Kreuzungs- 
partner verpfropft wurde. Der Samenertrag steigerte 
sich bis zu 7,50, wenn beide Partner dieser Behand- 
lung unterworfen waren. Von ca. 2oo aus diesen Kreu- 
zungen erzielten K6rnern waren nut 4 keimf~ihig; 
2 davon lieferten verktimmerte, die beiden anderen 
normale Pflanzen. Wie bereits bei mehreren oben be- 
sprochenen Arbeiten werden auch bier n~there Anga- 
ben tiber die Zaht der durchgeftihrten Versuche und 
der Kontrollen, Vorsorge gegen Fremdbest~tubung etc. 
vermigt. 

HALL (1954 and 1956 ) fiahrte nach den Anweisungen 
Yon PISSAREW a n d  WINOGRADOWA ebenfalls Endo- 
spermpfropfungen mi t  Weizen und Roggen durch. 
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Es warden Pfropfungen a) yon Weizen ant Roggen- 
endosperm, b) yon Weizen auf Weizenendosperm 
nnd c) unbehandelte Weizenpflanzen ~ach Kastrierung 
und Isolierung der Blfiten mit Roggenpo~en best~ubt. 
Es ergab sich, dab die ungepfropften Kontrollpflanzen 
in keinem Fall Samen ansetzten, w~hrend bei den 

Pfropfungen Roggen im einen Versuchsjahr 1,69~/o, 
Weizen 

im 2. Jahr a3,8~ der Bliiten K6n~er ausbildeten. 
Aber anch bei der Pfropfung Weizen Weizen' die nut im 
2. Jahr durchgefiihrt wurde, konnte nach Best~iubung 
mit Roggenpollen ein Samenansatz yon 2,6% festge- 
stellt werden. Im 2. Jahr scheinen keine Kontroti- 
kreuzungen InR ~angepfropften Weizenpflanzen durch- 
geffihrt worden zu sein. 

Die Versuehe warden im darauffolgenden Jahr er- 
weitert. Als Unterlage diente diesmal ein ehinesischer 
Weizen, der mit Roggen kreuzbar ist. Auf sein Endo- 
sperm wurden Keimlinge der gleichen Weizensorte 
wie in den vorausgegangenen Versuchen transplantiert. 

Als Kontrollen dienten die Kombinationen a) Weizen 
Roggen 

und b) Weizen Der auf Chinaweizenendosperm ge- 
Weizen" 

wachsene Weizen brachte bei Best'~tnbung mit Roggen- 
pollen 1,6~o K6rner, die Kontrollsefie a) i ,3~ o und 
b) o,40. Unbehandelte Weizenpflanzen wurden auch 
hier nicht zu Kontrollbest~tnbungen herangezogen. 

Die beiden Arbeiten yon HALl. scheinen zu beweisen, 
dab die Pfropfprozedur allein schon einen gewissen 
EinfluB auf die Kreuzungswilligkeit des Weizens ge- 
genfiber Roggen ansfibt. Dieser positive EinfluB ist 
bei Roggenunterlage allerdings st~trker ausgepr~igt. 
Auch der Chinaweizen, der mit Roggen an und ffir 
sieh krenzbar ist, wirkt als EndospermnnterIage 
starker f6rdernd ant eine Kreuzbarkeit als die homo- 
plastische Weizenunterlage. DaB der Samenansatz im 
3. Versuchsjahr allgemein bedeutend niedriger lag als 
im 2. Jahr, ffihrt der Verfasser auf ungiinstige Witte- 
rungsbedingungen zur Zeit der Best~tubung znrfick. 

SASONXINA (1935) pfropfte verschiedene Gattungen 
aus der Familie der Papilionaceen wechselseitig auf- 
einander. Ein Kreuzungserfolg konnte dadurch nur 
in 2 FNlen erzielt werden, und zwar b el der Kombina- 

Pisum arvense 
tion Lupines angusti/ol. X L@inus angusti/. (yon 
462 bestiiubten Bliiten bfldeten 54 Samen aus) und 

Pisum a~ve~se 
bei der Kombination Lupi~us poljcphyllus X Lup. 

pdyph. Im letzten Fall wurden 111o Bliiten best~tubt; 
58 setzten Samen an. Von nieht gepfropften Pflanzen 
erhielt SASONKINA keine Samen. Es finden sich keine 
Angaben fiber die Sicherung der Blfiten vor Fremd- 
best~nbung, auch geht aus dem Text nicht hervor, ob 
zu allen Versuchen Kontrollkreuzungen mit unge- 
pfropffen Pflanzen durehgeffihrt warden. 

DYBA berichtet 1949 yon Kreuzungsversuehen mit 
Futterpflanzen, bes. mit Leguminosen (verschiedene 
Soften yon Esparsette und Luzerne) und mit Gr~sern 
(Wiesenhafer, Schiifhafer, Wintergerste und Winter- 
roggen). Nach ausffihrlicher Beschreibung der Pfropf- 
technik gibt der Autor kurz seine Ergebnisse an. Er 
erw~thnt, dab bei den Pfropfpflanzen eine Kreuzung 
zwischen den Sorten bzw. Arten leichter gelang als 
bei ungepfropften Pflanzen. Leider fehlen jegliche An- 
gaben fiber die im einzelnen durchgefahrten Versuche. 

EvA1;s und DENWARD (1955) gelangten anhand yon 
Versuchen mit Tri/olium zu entgegengesetzten Ergeb- 
nissen. Nach einer vorl~iufigen Mitteilung konnten sie 
trotz Verpfropfung der verschiedenen Arten bei Kreu- 
zungsversuchen zwischen Reis und Unterlage keinen 
Samenansatz erzieten. Lediglich die Selbstfertilit~it 
der Pfr/Spflinge war gegenfiber den ungepfropften Kon- 
trollen gesteigert. Die Versuchsergebnisse sind im 
Detail noch nicht ver6ffentlicht. 

OELKE (1957) land dagegen bei Pfropfungen von 
R@hanus sativus auf Brassica oleracea keine Steigerung 
der Selbstfertilit~t des Reises. Kreuzungen zwischen 
Brassica (9) und Rapha~,us, die normalerweise nieht 
ansetzen, gelangen auch dann nicht, wenn die Pollen 
yon den Pfr6pflingen stammlen. 

Leider ergeben die zitierten Ergebnisse ein v611ig 
unklares Bild. Dies liegt z.T. auch daran, dab die 
Originalarbeiten oft nieht zug~nglich waren und des- 
halb kurze, zwangsl~tufig nngenaue Referate Verwen- 
dung finden muBten. Aber auch die vorliegenden 
Originale lieBen vielfach in der Genanigkeit der Dar- 
stellung zu wfinschen fibrig; h~iufig fehlten Angaben 
fiber die Anzahl der durchgeffihrten Kreuzungsver- 
suche und der gelungenen Kreuzungen, fiber die Anzahl 
der Pflanzen, an denen Kreuzungen vorgenommen 
warden. Anch Einzelheiten fiber durehgeffihrte Kon- 
trollversuche sowie fiber die Kastration und Isolierung 
der Blfiten gegen Fremdbest~ubung werden vielfach 
vermil3t. 

SchlieNich f~llt auf, dab fast alle Autoren die Nicht- 
kreuzbarkeit der Versuchsobjekte als ein Faktum hin- 
nehmen, dab sieh mit wenigen Ausnahmen keine An- 
gaben fiber deren vermutliche oder festgestellte Ur- 
sachen finden. Aber nur dann, wenn Griinde daftir 
bekannt sind, warum eine Kreuzung zwischen Arten 
nicht gelingt, ist ein Ansatzpunkt gegeben, um die 
Vorg~tnge bei einer eventuellen ,,vegetativen Ann~- 
herung dutch Pfropfung" anfznkl~ren. Es erscheint 
daher notwendig, einmal grunds~itzliche/dberlegungen 
hierfiber anzustellen. 

Im wesentlichen diirften 3 Ursachen in Betracht 
kommen. 

a) M6gllcherweise liegt eine Unvertr~glichkeit zwi- 
schen Polienschlauch nnd Griffei vor. Der Pollen keimt 
dann entweder nicht auf der Narbe des Kreuznngs- 
partners (STRASBURGSR 1886 ; BI~AI~SCI~EID 1930), oder 
er keimt zwar arts, ist abet nicht f~hig, den Griffel zu 
durchwachsen. Vielmehr bleibt er frfiher oder sp~ter 
im Griffelgewebe steeken, ohne die Samenanlagen zu 
erreiehen (STRASBURCEI~ 1886, neuerdings STRAUB 1948 , 
LINSKENS 1955, Mc.GUIRE u. RICK 1956; die Ergeb- 
nisse der letzteren beziehen sieh allerdings auf das 
Pollenschlauchwachstum bei selbststerilen Pflanzen). 

b) Als weitere Ursache kommt in Frage, dab die 
Samenanlagen den Pollenschlauch nicht chemotropisch 
anziehen. Die Pollenschl~tuche gelangen bier wohl in 
den Fruchtknoten, doch kommt es wegen der fehlenden 
oder zu schwachen Affinit~t zwisehen Samenanlage und 
PollenschIauch zu keiner Befruchtnng (ScHwEMMLE 
1949, 1951, 1952; AR~OI`D 1958a ). 

c) SchlieBlich kann es sein, dab Pollenschlauch- 
wachstum und Befruchtung der Samenanlagen normal 
verlaufen, dab sich aber die Zygote nicht weiter ent- 
wickelt. Im Einzelfall ist dann zu untersnchen, ob 
das Vorhandensein letaler Gene (u. a. RENNER 1916), 
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nicht ergrfinungsf~thiger Plastiden (ScI~WEMVrLE und 
Mitarb. 1938, KISTNER 1955) oder andere Ursachen, 
etwa eine Unvertr~glichkeit zwischen Embryo und 
Endosperm (PlssAREwundWINoGRADOWA 1944, EVANS 
und DEI~WARD 1955) , am frfihzeitigen Absterben des 
Embryos schuld sind. Streng genommen Iiegt bier 
keine Nichtkreuzbarkeit vor, da der Befruchtungs- 
vorgang sich ja normal abspielt. Nachdem aber die 
Folge, eben die Unm6glichkeit, keimf~thige Samen zu 
erzielen, die gleiche bleibt, mfissen anch diese F~lle in 
nnserem Zusammenhang besprochen werden. 

Die Frage, welche der aufgeffihrten Hinderungs- 
grfinde ffir eine erfolgreiche Kreuzung eventuell durch 
eine vegetative Ann~herung beseitigt werden k6nnten, 
ist nicht ohne weiteres zu beantworten. Wenn der 
Bastardembryo nieht lebensf~hig ist, z.B. wegen 
letaler Gene, kann eine Pfropfung wohl niemals zum 
Erfolg fiihren. Allerdings w~re es vorstellbar, dal3 
in jenen F~llen, wo die Ern~hrung des Embryos wegen 
seiner Unvertr~glichkeit mit dem Endosperm gest6rt 
ist, die Pfropfunteflage ansgleichend wirken k6nnte. 
Zwischen den beiden Partnern einer Pfropfung, deren 
Stoffweehselchemismus sicherlieh in den meisten 
F~tllen etwas voneinander abweieht - -  und sei es nur 
in Bezug anf den pa-Wert der in den Leitungsbahnen 
transportierten Stoffe -- ,  bestehen zweifellos starke 
physiologische Wechselwirkungen. Wie mehrfach 
nachgewiesen, k6nnen manche ftir den Stoffwechsel 
des einen Pfropfpartners typischen Substanzen ohne 
weiteres dutch die Pfropfstelle hindurch in den anderen 
Partner fibertreten (MEYER und SCHMIDT 191o , LIESKE 
1921, I-IERTZSCH 1928, WETTSTEIN nnd PIRSCHLE 1939, 
I-tAUPT Z954 U.a.). Der Chemismus der Unterlage 
k6nnte also anch im Reis wirksam werden, das ja, 
wenigstens in der ersten Zeit nach der Transplantation, 
auf eine Ern~hrung dutch die Unterlage angewiesen 
ist. Vielleicht k6nnte die Unterlage durch eine der- 
artige Beeinflussung ein chemisch-physiologisches 
Hindernis ffir die Embryoentwicklung beseitigen. 

Auch im Falle einer fehlenden Affinit~t zwischen 
Pollenschlanch und Samenanlage k6nnte man ~hnliche 
Verh~ltnisse annehmen. So ist es durchans denkbar, 
dab die auch im Reis zirkulierenden Stoffe der Unter- 
lage die Samenanlagen in der Produktion chemotro- 
pisch wirksamer Substanzen irgendwie beeinflussen, 
oder dab die bereits prodnzierten Anlockungsstoffe 
mit den eingewanderten Stoffen der Unterlage reagie- 
ren. Im gfinstigen Fall k6nnte beides eine ~3ber- 
windung der Nichtkreuzbarkeit bzw. Erh6hung der 
Affinit~t zur Folge haben. 

Liegt Unvertr~glichkeit zwischen Pollenschl/tuchen 
und Griffelgewebe vor, die STRAOB (1948) und LnqSKENS 
(1955) - -  allerdings aufgrund yon Untersuchungen an 
selbststerilen Pflanzen - -  anf ein das Pollenwachstum 
hemmendes chemisches Prinzip im Griffel zu~ck- 
f~hren, so k6nnte eben~alls daran gedacht werden, 
dab die Stoffe der Unterlage diese Hemmnng be- 
seitigen. 

Selbstverst~ndlich sind diese Oberlegungen rein 
spekulativer Natur, da keiner der erw/ihnten Stoffe 
bisher tats~chlich isoliert werden konnte. Sie zeigen 
jedoch, dab eine vegetative Ann~iherung im Gegensatz 
zur vegetativen Hybridisation keine Ver/~nderung des 
Erbgutes unter dem gerichteten EinfluB des Pfropf- 
partners verlangt und somit nicht den bisherigen 
Erkenntnissen und Grunds~tzen der Genetik wider- 

spricht. Es muB vielmehr der Pflanzenphysiologie 
vorbehalten bleiben, eventuelle positive Ergebnisse 
zu kl~ren. 

Spezieller Teil 

1. Mate r i a l  und  Me thode  

Die eigenen Versuche wurden in den Jahren 1952 bis 
z954 am Botanischen Institut der Universit~t Erlangen 
mit verschiedenen Arten der Gattung Oenothera durch- 
geftihrt. 
Als Versuchsmaterial dienten 

a) Die Homozygote Oe. Hookeri (hHook. hHook); 
b) die halbheterogame Komplexheterozygote Oe. 

campylocalyx (ck. cl), die mit der Eizelle die Komplexe 
ck und cl, mit dem Pollen aber nut ck tibertr~gt 
(ROHL 1952); 

C) die isogame Komplexheterozygote Oe. Berteriana, 
die durch Pollen und Eizellen die Komplexe B und l 
vererbt (ScI~WEMMI~E 1938); 

d) die isogame Komplexheterozygote Oe. odorata 
(v. I) (Sc~IWEMMLE 1938); 

e) die aus der v - I  abgespaltene trisome Mutante 
Typ A, die durch den Pollen nut den v-Komplex 
vererbt (ScHwEVIMLE 1956 und HAUSTEIN 1956 ), und 

f) die Homozygote Oe. argentinea (ha.ha) 
(ScI~WEMMLE und ZINTL 1939). 

Die Aufzucht der Pflanzen erfolgte nach SCHWE~Im~E 
(193s). 

Als Reiser ftir die Pfropfungen wurden junge, mSg- 
lichst noch nicht bltihende SproBgipfel der verschie- 
denen Oenotherenarten yon 5--12 cm L~nge ver- 
wendet. Je jiinger die Triebe waren, desto schneller 
und sicherer ging die Verwachsung vor sich. 

Als Unterlagen wurden, um MITSCHURINS Anwei- 
sungen zu berticksicht{gen, nach MSglichkeit etwas 
~tere Pfianzen gew~hlt; sie waren zur Zeit der Pfrop- 
lung im allgemeinen schon in die reproduktive Phase 
eingetreten. 

Die Pfropfungen wurden nach folgenden 2 Methoden 
durchgeffihrt: 

a) Spaltp]rop/ung. Der SproBgipfel eines kfifftigen 
Triebes der als Unterlage vorgesehenen Pflanze wurde 
quer zum Gef~13verlauf abgeschnitten. Durch einen 
1--1,5 cm tiefen Einschnitt entstand ein senkrechter 
Spalt, in dell das am basalen Ende angespitzte Reis 
geschoben wurde. Es wurde darauf geachtet, dab die 
~uBeren Gewebeschichten yon Reis und Unterlage sich 
wenigstens an einer Stelle beriihrten, um die Regene- 
ration der Leitungsbahnen zu erleichtern. Wenn das 
Reis schw~cher war als die Unterlage, kam es somit 
am Rand des Triebstumpfes der Unterlage zu sitzen. 

Die Pfropfstelle wurde dann mit in Wasser einge- 
weichtem Bast umwickelt; der Verband erhielt zum 
Schutz gegen das Austrocknen eine Vasellneschicht. 

Die Pfropfmethode bew~ihrte sich gut, wenn die 
Triebe der Unterlagen starker und fleischiger waren 
als die Reiser. Waren umgekehrt die Reiser starker 
oder doch wenigstens gleichstark, muBte die zweite 
Methode angeweadet werden. 

b) Keilp[rop]ung. Der Trieb der Unterlage wurde 
dekapitiert und oben durch 2 Schr~gschnitte einge- 
kerbt; in die Kerbe wurde das im gleichen Winkel 
v-fSrmig zugespitzte Reis eingepaBt. Damit die beiden 
Schnittenden in der richtigen Lage festgehalten waren, 
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wurde eine Bastschlinge urn das Reis gelegt, deren 
freie Enden mitteIs des Bastverbandes an tier Unter- 
lage befestigt wurden. Bei der Keilschnittmethode war 
der Pfropferfolg nicht so gut wie bei Spaltpfropfungen. 

An den Reisern wurden die meisten voll ausgebil- 
deten Bl~ttter entfernt oder doeh wenigstens gestutzt, 
um einerseits die Transpiration herabzusetzen und 
um andererseits die selbst~ndige Assimilation des 
Reises einzuschr~tnken, damit es m6glichst lange von 
der Stoffzufuhr der Unterlage abh~ngig btieb. 

SchlleBlich wurden die Pfr6pflln~;e vorsichtig an 
St~ben aufgebunden. 

Die Pfropfungen wurden z952 im Gew~chstlaus 
durchgefiihrt. Die in Einzelt6pfen herangezogenen 
Pfropfpflanzen kamen nach der Transplantation fiat 
mehrere Tage in eine stark schattierte feuchte Kam- 
mer, um das Welken der Reiser dnrch zu starken 
Wasserverlust zu verhindern. Nach lO--14Tagen 
waren diejenigen Pfr6pflinge, die durch Bildung yon 
Kallusgewebe mit der Unterlage Kontakt bekommen 
hatten, deutllch zu erkennen, da die tibrigen schlaff 
herabhingen oder vertrocknet waren. Ein recht hoher 
Prozentsatz der Pfropfungen, deren Verwaehsung zu- 
n~ichst befriedigend schien, ging in der feuchtwalanen 
Atmosphere des Schwitzkastens an einer pilzbedingten 
F~ulnis zugrunde. 

Die gesunden Pfropfpflanzen wurden dutch syste- 
matisches Liiften und Austrocknen der Kammer all- 
m~thlich abgeh~trtet und sparer zusammen mit unge- 
pfropften Kontrollpflanzen im Freiland ausgepflanzt. 
Nach 6~TWochen begannen die Pfr6pflinge zu 
bliihen. 

Um dell Verlusten durch Pilzbefall bzw. beim Um- 
gew6hnen yon den Gew~chshaus- auf die Freiland- 
bedingungen vorzubeugen, wurde 1953 eine neue Me- 
thode ausgearbeitet, die Pfropfungen im Freien an 
Ort und Stelle erm6gllchte. In diesem Jahr wurden 
die jungen Pfl~nzchen gleich ins Versuchsfetd ge- 
pflanzt. Die Pfropfungen erfolgten wieder nach den 
oben beschriebenen Methoden. Jedem Pfropftrieb 
warde ein nut wenig h6herer Stab beigegeben, auf 
dem oben mittels einer Stecknadel ein kleiner nasser 
Gummischwamm befestigt wurde. ~3ber Pfropfreis 
und Stab wurde eine Tiite aus d~lrchsichtigem Acella- 
material gestiilpt und unterhalb der Pfropfstelle zu- 
sammengebunden. Die wasserdampfges~ttigte Atmo- 
sph~Lre in diesem ,,FrischhMtebeutel" sch~itzte das 
Reis vor dem Welken. Bei starker Sonnenbestrahlung 
wurde noch eine Haube aus Packpapier dartiber ge- 
steckt. Nach etwa einer Woche wurden die Tiiten 
zun~chst ftir eine halbe Stunde, sp~.ter dann framer 
l~nger aufgebunden, his nach gentigender Abh~rtung 
der Reiser die Tfiten weggelassen werden konnten. 
Nach ca. 3 Wochen setzte das Wachstum der Pfr6pf- 
linge wieder ein, 6-- 7 Wochen nach der Transplan- 
tation begann die Bltite. 

Die Bastverb~nde wurden, wie auch im Jahr vorher, 
meist w~thrend der ganzen Vegetationsperiode zur 
Stfitzung der Pfropfstellen belassen oder durch einen 
neuen Verband aus trockenem Bast ersetzt, wenn sich 
F~iulnisstellen zeigten. Die Verwachsung genfigte 
zwar zur Ern~hrung des Reises, hielt aber ohne Vet- 
band einer mechanischen Beansprucl~.ung, z. B. dutch 
starken Wind, vielfach nicht stand. 

Der Erfolg der Freilandpfropfungen war zungchst 
fast loo%ig, w~tllrend der Prozentsatz der gelungenen 
Treibhauspfropfungen im Vorjahr zwischen 21,2 und 
41,9%, nur bei einer Pfropfkombination bei 86,6% 
lag. Allerdings starben anch 1953 wghrend einer 
Schlechtwetterpefiode eine gr6llere Anzahl yon Pfr6pf- 
lingen durch PilzbefaU ab; dieser trat jedoch ebenfaUs 
an ungepfropften Pflanzen auf und stand somit nicht 
ill direktem Zusammenhang mit der Pfropfung. 

Die Weiterentwicklung der Pfropfreiser zeigte bei 
den verschiedenen Pfropfkombinationen deutliche 
Unterschiede. W~thrend die campylocalyx-Reiser auf 
Hookeri-Unterlage gut weiterkamen und reichlich 
Bltiten ansetzten, stellten z. B. die Berteriana-Reiser 
anf eigener Unterlage und die odorata-Reiser auf 
Berteriana-Unterlage sowie alle Hookeri-Reiser auf 
den verschiedenen Unterlagen das Wachstum bald 
ein, obwohl die Verwachsung beider Pfropfpartner 
gelungen war und die Pfr6pflinge bis zum Ende der 
Vegetationsperiode frisch blieben. Da diese Tatsache 
in allen Versuchsjahren auffiel, llegt die Vermutung 
nahe, dab sich manche Arten nicht als Pfropfunterlage 
(z. B. Oe. Berteriana), andere dagegen nicht als Reiser 
(Oe. Hookeri) eiguen. Eine Unvertr~tglichkeit beider 
Partner kann nicht die Ursache sein, da die reziproken 
Pfropfungen meist sehr gut angingen. Wahrscheinlich 
treten Ern~hrungsst6rungen auf, wenn Reis und Unter- 
1age von Haus aus verschieden stark wiichsig sind. 

Die ftir die Kreuzungen bestimmten Bltiten wurden 
friihzeitig kastriert und mit Gazes~ckchen isoliert. 
Wenn die Narbenschenkel auseinandergespreizt und 
ldebfig yon Narbensekret waren, wurde die Best~u- 
bung vorgenommen. 

2. Ergebnisse  
I. Versuche mit Oe. Hookeri uncl Oe. campylocalyx 

Die Kreuzung Oe. (Hookeri• campylocalyx) ergibt 
einen durchschnittlichen Samenansatz yon 53,5%. 
Die Samen erweisen sich bei der Aufzucht wegen der 
halbheterogamen Konstitution tier Oe. campyIocalyx 
durchwegs Ms ck. hHook. Die reziproke Kreuzung 
setzt in keinem Fall an (ScrlWEM~LE und SIMON 
1956b ). Die Autoren konnten zeigen, da13 der Hookeri- 
Pollen auf der campylocalyx-Narbe auskeimt und den 
Griffel in seiner ganzen L~nge durchw~chst. Da es 
trotzdem ill keinem Fall zur Befruchtung kommt, 
mull als Ursache fiir die Nichtkreuzbarkeit eine feh- 
lende Affinit~t zwischen den Samenanlagen der 0e. 
campylocalyx und den Hookeri-Pollen angenommen 
werden; d. h. die ck- und cl-Anlagen ziehen die hHook- 
Schl~tuche nicht chemotropisch an. 

Es sollte nun versucht werden, mit Hilfe der MIT- 
scI-Im~INschen Methode der ,vegetativen Arm~he- 
rung" die Affinit~it dahingehend zu beeinflussen, dal3 
eine Befruchtung der campflocalyx-Eizellen durch 
Hookeri-Pollen m6gllch wird. Zu diesem Zweck 
wurden campylocalyx-Reiser auf Hookeri-Unterlagen 
gepfropff. Nach dell Vorstellungen MITSCHUI~INS und 
LYSSENK0S (Stadientheorie) kann ein stadienm~tl3ig 
jtingeres Reis viel leichter yon der Unterlage beein- 
flut3t werden als ein gleichaltriges. Die Erftillung 
dieser Forderung war in unserem Fall schwer m6glich, 
obwohl die Hookeri-Samen 2--6 Wochen frfiher als 
die Samen tier Oe. campylocalyx zum Keimen ausge- 
legt worden waren. Die Oe. Hookeri bleibt n~mlich 
sehr lunge im Rosettenstadium und schiel3t erst dann, 
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wenn die Oe. campylocalyx teilweise bereits Bltiten 
angelegt hat. Infolge der langen Entwicklungszeit 
wurde nattirlich der Zeitpunkt der Pfropfung und 
damit auch der Kreuzungen hinausgeschoben, so dab 
die normale Ausreifung der Samenkapseln gef/ihrdet 
erschien. Aus diesem Grund wurde ~953 versueht, 
das Sclmssen derHookeri-Triebe zeitlich vol'zuverlegen. 
Ein Teil der Samen wurde bereits im Sp~itherbst 1952 
zum Keimen ausgelegt in der Absicht, die Rosetten 
den Winter tiber im Gew~tchshaus heranwachsen zu 
lassen. Weitere Samen wurden Ende Januar, mehr 
als 2 Monate frtiher als 1952, ins Keimbett gebraeht. 
W~hrend im ersteI1 Fall s~tmtliche Keimlinge beizeiten 
abstarben, erreichten die Pflanzen der Januaraussaat 
anch nut  hSchstens 14 Tage fri~her die Bttihreife als 
1952. Da die Vermutung nahe iag, dab die ttookeri- 
Pflanzen erst bei einer bestimmten Tagesl~tnge treiben, 
wurde ein Teil der Hookeri-Rosetten 14 Tage lang 
nach Sonnenuntergang 2 Stunden zus/itzlich belichtet. 
Aber auch auf diese Weise konnte der gewiinschte 
Erfolg nicht erzielt werden. SchlieBlich miglangen 
auch aim Versuche, erwachsene Hookeri-Pflanzen mit 
gut entwickelten campyloca~yx-PfrSpffmgen im Ge- 
wfichshaus iiberwintern zu lassen. 

195z wurden 52 Pfropfungen Oe. camlSylocalyx auf 

Oe. Hookeri \ ~ j  im Gew~ichshaus durchgefiihrt. 

Von diesen konnten 2o ins Freiland verpflanzt werden, 
aber nur 9 campylocalyx-Reiser kamen zur Bltite. 
Insgesamt konnten 49 Kreuzungen durchgeffihrt wet- 
den, wobei der Pollen jeweits von der Hookeri-Unter- 
1age stammte. Zur Kontrolle wurden 45 Bltiten un- 
gepffopfter campflocalyx-Pflanzen mit Hookeri-Pollen 

ck. cl 
best~tubt. Von den Kreuzungen kH.  hH • hHook 

wurde lediglich in 6 F~illen Samenansatz erzielt, 
eigenartigerweise stammten alle 6 Kapseln yore selben 
campylocalyx-Reis. Alle anderen Kreuzungsversuche, 
also auch die der Kontrollen, verliefen negativ. Die 
4 ~ Pfropfungen des Jahres 1953 wurden alle im Frei- 
land ausgeffihrt. Die Halite der verwendeten Reiser 
stammte yon ck.cl-Selbstungen tines vorj~thrigen 

ck. cl (wg) 
Reises. (Diese Pfropfkombination wird mit hH- bH 
bezeichnet, wobei wg wiederholt gepfropft bedeutet.) 
Nach Angabe einiger Autoren soll sich die Kreuzungs- 
wahrscheinlichkeit erh6hen, wenn das Reis mehrere 
Jahre auf der Unterlage, der es ,,angen~hert" werden 
soll, wachst. 

Tabelle I. 

Jahr  

1952 

1953 

?,~utterpfl. (Pfropf- 
kombination) 

ck �9 cl 
hH - hH 

ck - cl 
ck - cI 

-hH �9 htI 
ck . cl (wg) 
hH - hH 

ck �9 cl 
ck �9 cl 

ck �9 cl 
-ck. cl 

Zahl der Zahl der z. I 
Pfropfunge~x Blfihen [ 

gek. Pfl. 

5 3  9 1 6 , 9  

ungepfr, Kontrollen 

} 4 ~ 29 72,5 

ungepfr. Kontrollen 
(ungepfr., Selbstung eines 

vorj ahrigen Reises) 

1 5 1 1 1 1 7 3 , 3  

Vater 

hHook 

hHook 

hHook 

hI-Iook 

hHook 

hHook 

hHook 

An 29 Pfr6pflingen konnten Kreuzungen vorgenom- 
men werden, und zwar wurden 120 Bliiten der Kom- 

bination ck.cl (wg) und 2o BIfiten der Kombination 
ck.cl hH,nH 

h--H--hH mit Hookeri-Pollen, die yon Blfiten der jewei- 

ligen Untertagen genommen wurden, best~ubt. 
AuBerdem wurden noch folgende Kontrollkreu- 

zungen durchgeftihrt: 33 Kreuzungen ck.  ci • hHook, 
61 Kreuzungen ck.cl (der Selbstung tines vorj/ihrigen 
Reises en ts tammend)•  und 66 Kreuzungen 

ck. cl der homoplastischen Pfropfung ~-.-~- • hi-look. Von 

den insgesamt 250 Kreuzungen erbrachte keine ein- 
zige einen Samenansatz, weder  die Kreuzunger~ an 
Pfropfreisern noch an den Kontrollen. Das Ergebnis 
des Jahres 1952, bei dem wenigstens tin Teilerfolg 
zu verzeichnen war, konnte somit nicht wiederholt 
werden. 

In Tab. 1 sind die Pfropfungen und Kreuzungen 
mit Oe. Hookeri und Oe. camlhylocalyx noch einmal 
tibersichtlich zusammengestellt. 

ck �9 el 
Die 6 Kapseln aus der Kreuzung hH.  hH • hHook, 

die 1952 entstanden waren, wurden auf ihren Inhalt 
gepriift. Das Ergebnis der Ausz~ihlung ist aus Tab. 2 
ersichtlich. 

Nur die ,,groBen Samen" sind gesunde und roll 
ausgebildete Samenk6mer, die zu keimen verm6gen. 
Die ,,geschrumpften Samen" und das ,,grobe Pulver" 
sind in verschiedenen Entwicklungsstadien abgestor- 
bene Embryonen;  als,,feines Pulver" schtief~lichwerden 
die sterilen und unbefruchtet gebliebenen Samenan- 
lagen bezeichnet. Nur 3,3% der gesamten Samenan- 
lagen entwickelten sich bei diesen Kreuzungen zu 
normalen Samen, 1 �89 soviel befruchtete Eizellen 
starben wfihrend der Entwicklung ab. Die Gesamt- 
zahl der befruchteten Samenanlagen, die sich aus 
grogen Samen + geschrumpften Samen + grobem 
Pulver ergibt, betrggt 234, das sind 8,7% der im 
ganzen zur Verfiigung stehenden Samenanlagen. Die 
Affinit~it zwischen Samenanlagen und Pollenschl~iu- 
chen war demnach auch nach der vegetativen An- 
n/therung - -  sofern die gelungenen Kreuzungen auf 
eine solche zurtickzufiihren waren - -  noch immer nicht 
sehr grog. 

Die Kreuzungen wurden 1953 aufgezogen. Von den 
88 ausgelegten Samen keimten 75%; 6o Pflanzen 
konnten in das Versuchsfeld ausgepfianzt werdeu. Wie 
nach der genetischen Konstitution der Oe. campylo- 

Zahl der 
Kreuzgn. 

49 

45 

2 0  

1 2 0  

33 
61 

ZahI der 
anges. 

Kapseln 

6 

O 

O 

O 

O 

O 

% 

1 2 , 2  

0 

0 

0 

0 

0 

O 66 

calyx erwartet, liegen sich 
2 Typen unterscheiden, die 
aber auffallenderweise nicht 
im Verh~iltnis 1 : 1 auftra- 
ten. 8 Pflanzen wurden als 
ck.  hHook, 52 a l sd .  hHook 
identifiziert. Auch ROHL 
(1952) hat te  bei seinen Ver- 
suchen, bei denen die Oe. 
campylocalyx mit einer 
Reihe anderer Arten ge- 
kreuzt wurde, die verschie- 
dene H~tufigkeit der ck- und 
cl-Bastarde festgestellt. Er  
erhielt im H6chstfall 35%, 
meistens abet einen gerin- 
geren Prozentsatz yon ck- 
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Bas ta rden .  Mfg l i ch i s t  daher ,  dab  
der  K o m p l e x  ck bere i ts  in den 

Kapsel 
Samenan lagen  in geringerer  An-  N~. 
zahl  au f t r i t t  als cl, dab  also 
Gonenkonkur renz  vor l iegt .  Als  2 
wei tere  ErkI~rungsm6gl ichke i ten  2 
k o m m e n  eine verschiedene Affi-  3 
ni t , i t  de r  be iden  K o m p l e x e  gegen- 4 

5 
t iber den hHook-Pol lenschl~uchen 6 
oder  eine geringere Lebensf~ihig- 
kei t  d e r c k ,  h H o o k  in f rahen  insges. 
En twick lungss t ad ien  in Frage.  
Nachdem die chemotropische  An-  
z iehung der  be iden  Komplexe  gegeni iber  hHook-  
Schl~tuchen normalerweise  : o ist,  w~re es verwunder-  
lich, wenn der  pos i t ive  EinfluB der  Unte r l age  auf  die 
Affinit~tt - -  wieder  u n t e r  der  Voraussetzung,  dab  m a n  
eine vege ta t ive  Annf iherung annehmen  will  - -  sich 
verschieden s t a rk  bei  den be iden  Sor ten  von Samen-  
anlagen auswirken sollte. Dagegen is;t die M6glichkeit  
n icht  yon  der  H a n d  zu weisen, dab  ein Teil  der  feh- 
lenden ck  �9 h H o o k  in den geschrumpf ten  Samen und  
dem groben Pu lver  s teckt ,  also im E m b r y o n e n z u s t a n d  
abs ta rb .  Auf  eine geringe Lebensf~higkei t  w a r d e  auch 
die Yon ROHL ber ich te te  Ta t sache  hinweisen, dab  
alle ck -Bas t a rde  mi t  h H o o k - P l a s m a  mehr  oder  weniger  
s t a rke  Hemmungsersche inungen  aufwiesen. Vielleicht 
is t  sowohl Gonenkonkur renz  als auch frfihzeitiges Ab-  
s te rben  yon E m b r y o n e n  bei  dem verschieden Muf igen  
Auf t r e t en  der  be iden  F o r m e n  im S p i e l  

W~thrend die c k .  h H o o k  aus  de r  ree iproken  Kreu-  
zung h H o o k •  c k .  cl b e k a n n t  s ind  u n d  bere i ts  aus-  
fi ihrlich beschr ieben wurden  (ScHWEMMLE und  SIMON 
1956b), t r a t en  die d �9 h H o o k  hier  zum ers ten  Mal auf, 
da  der  c l -Komplex  bekann t l i ch  nur  in der  Eizelle a k t i v  
ist .  Sie s t i m m t e n  in ihren N e r k m a l e n  reeht  gut  mi t  
der  Charak te r i s ie rung  fiberein, die R0~L fiir den cl- 
K o m p l e x  in  anderen  Verb indungen  gibt .  

E ine  Gegent ibers te l lung der  Charak te r i s t ika  be ider  
T y p e n  sei hier  angef i ig t :  

c k .  hHook  

Jugendstadium: 
Lange im Roset tenstadium 
bleibend. 

H6he der Pflanzen zu Ende 
118--145 cm 

Haupttrieb: 
Schlank, krMtig, aufrecht. 

Verzweigung: 
Buschig; Haupt t r ieb  fiber- 
ragt  1/~ngste Seitenzweige 
um etwa ~ .  Unters te  
Seitentriebe fast so krMtig 
wie cl-Haupttr ieb,  rosetfig 
am Grand der Pflanze ent- 
springend. Im unteren Drit-  
tel  der  Pflanze weitere 
zahlreiche, kr~ftige Sei- 
tentriebe. Brechen leicht 
a l I s .  

Stengel: 
Im ganzen leuchtend rot  
erscheinend; im oberen 
Tefl griin mit  roten Papil- 
len, unten teilweise blasser, 
dann br~unlieh gef~rbt. 

e l .  hHook  

Wenig friiher schieBend 
als ck. 

der Vegetat ionsperiode:  
85--220 cm 

Schw~icher, aufrecht. 

Sehr buschig; Seitentriebe 
den Haupt t r ieb  weir fiber- 
gipfelnd. Bis in ~ H6he 
der Pfla~,ze Seitenverzwei- 
gung, in der  Mitre abet  
eine Zone mit  schlecht 
entwickelten Seitentrieben. 

Im Mittelteil  dunkler  rot  
als bei ek, nnten braun, 
oben ga in  mit  roten Pa-  
pillen. 

Tabelle 2. 

Samen- 
GroBe Samen Geschr. Samen Grobes Pulver  Feines Pulver anlagen 

27 = 6,1% 1 
15 = 3,0% 
3 = 0,8% 

33 = 9,4% 

lo = 1,8% 

88 = 3 ,3% 

9 = 2,0% 
6 --  1,2% 
7 = 1,9% 
4 = 1,1% 

1 0  = 2 ,0~/o  
11  = 2 , 0 %  

47 = 1,7% 

39 = 8,7% 
~7 --  3,4% 

29 = 8,3% 
2 = 0,4% 

22 = 2,2% 

99 = 3,7% 

3 7 1 = 8 3 , 2 %  
461-=92 ,4% 
361 -= 97,3% 
284 = 8 2 , 1 %  

4 8 1 = 9 7 , 6 %  
51o-~93 ,9% 

2 4 6 8 = 9 L 9 %  
1 %  bezogen auf die Zahl der Samenanlagen 

446 
499 
371 
350 
493 
543 

2702 

Behaarung ziemlich dicht, 
weich. Viele kurze Haare,  
mgl3ig v ide  lange Haare.  

Behaarung dicht, rauher 
als bei ck. Borstenhaare 
auf roten Papillen. 

Bl~tter: 
Heller gain als bei cl, be- 
haart. 
Blgtter  allgemein grbl3er 
und breiter  als bei el, am 
Grande verschm~lert. 
Form brei t  lanzettlieh. 

Mittelrippe dicht, abet  
weich behaart .  Auf der 
Unterseite r6tlich. Rand 
krMtig gez~hnt. 

Brakteen: 
Kurzer  Stiel, Spreite am 
Grund nicht versehmglert.  
Lappig  gewellt. Verdeckt 
Frachtknoten  ificht. 
Eine Folge yon Stengel- 
bl~ttern und Brakteen 
zeigt Abb. 2. 

Farbe  dunkler, gl~nzender, 
jedoch behaar t  wie bei ck. 
Untere Blgtter  um 1/s klei- 
her  als die yon ck, im 
Verhgltnis schm~ler; am 
Grunde s tark  verschm/ilert, 
mit  konkaver  Kri immung in 
den Blat ts t iel  fibergehend. 
Form lanzettlich. 
Mittelrippe rauher behaart .  
Nicht  rOtlieh. 
Rand gez~hnt, unterste 
B1/~tter mit  sehr derben 
Zghnen. 

UngestMt.  Spreite am 
Grund breit ,  verdeckt  den 
unteren Teil des Frucht -  
knotens. 
Vgl. Abb. L 

SproBgipfel: 
Im unteren Teil aufge- 
lockert, Parabel-  bis Pyra-  
midenform. 

Blfitenansatz: 
Haupt -  und Seitenzweige 
reichlich blfihend. 

Knospen: 
Ziemlich grol3, hellgAin 
mit  hellroten Nghten;  an 
der Basis r6tlich iiber- 
haucht.  Form walzen- 
f6rmig bis konisch. Kelch- 
blgt ter  krMtig rot  (Antho- 
cyanpunkte),  an der Spitze 
gain.  HSrnchen wenig zu- 
rtickgesetzt, teils spreizend, 
meist  zusammenneigend. 
Hypanth ien  im Mittel  
4 ,4cm lang, gelblich, in 
der Mitre dunkler. Bei 
~lteren Knospen in s tump- 
fern Winkel  nach auBen 
geknickt. Weich behaart .  
Kurve der Hypanthien-  
lgngen siehe Abb. 3. 

Im unteren Tell aufge- 
lockert, oben s tark abge- 
stutzt .  Bli i tenstand der 
Haupt t r iebe  deutlich kiir- 
zer Ms der yon ck. 

Haupt t r ieb  sehr spgrlieh, 
Seitentriebe reichlich blii- 
bend. 

Etwas kiirzer, mSglicher- 
weise etwas schmgler. 
Kraf t ig  griin, an der Basis 
dunlder rot, hellrote N~hte. 
Kelchbl~tter zart  rot  fiber- 
laufen, an der Spitze gain.  
H6rnchen meist parallel  
nach vorne gerichtet, et- 
was kfirzer. 

Hypanthien in der Masse 
ignger; Bliiten der Haupt- 
triebe jedoch abweichend, 
mit bedeutend kiirzeren 
Hypanthien (vgl. die weir 
streuenden Werte  der Hy-  
panthien-Kurve aufAbb. 3). 
Mittl.  Hypanthienlgnge 
5,5 cm. Hypanth ien  in der 
Mitre rStlich. Bilden zum 
Stengel stets nur einen 
spitzen Winkel. Behaart .  
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A b b . .  gelb " teen. v �9 k. xie nat  

tf 
Abb. 2. Stengelbl~tter und Brakteen yon ck �9 hHook. ~/~ nat.  Gr, 

L~nge der Hypcnth/en 

_ -./T' / 

!i I - ,  I 
~>'-" \ 
0 Abb. ~. LAngederHypauthien, 

Hy, o~nt~ie~/#~ge c~,~llook 

15 I L ~nge der PeMen 
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Abb,  4, LAnge de~ Petalem 
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ff N 19 g 2I 22 ;9 2~ 25 gS gY 2@ Z9 30 51~1~32 
PeMenbrdte ck.~//ook 

Abb. 5, Breite der Petalen. 
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B l f i t e n :  

Goldgelb, nach der Basis 
zu etwas dunkler, aber 
keine Tupfung erkennbar. 
Mittlere Lgnge 2,5 cm, 
mittl. Breite 2,5 cm. Abb. 

und 5 zeigen die I4urven 
der Petalenl~tngen bzw. 

�9 -breiten. 

Antheren mit sehr wenig 
fertilen Pollen. Griffel lang, 
Narbenschenkel bilden zu- 
sammen :einen stumpfen 
\Vinkel. 

Heller als ck, schweiiig 
gelb, ungetupft. Bltiten 
allgemein kleiner als die 
der ck. Grol3e Unterschiede 
zwischen den Bltiten der 
Seitentriebe und den bei- 
nahe gehemmt scheinenden 
Bliiten der Haupttriebe. 
So erkl/iren sich die welt 
auseinand ergezogenen Kur- 
yen der Petalenlttngen bzw. 
-breiten auf den Abbildnn- 
gen 4 und 5. 
Mittlere L~inge und Breite 
2 , 2  Cm, 
Pollenfertilit. noch schlech- 
ter als bet ck; Griffel lang, 
Narbenschenkel waagrecht 
abstehend od. ganz schwach 
zurfickgebogen, oft gespal- 
ten. 

K a p s e l n  : 

Freibest~ubungen sehr 
schlecht ansetzend; I(ap- 
seln bleibeI1 kurz und er- 
scheinen deshalb entfernt 
stehend. In gr6f3erem\u 
kel vom Stengel abstehend. 
Form schmal walzlich, 
hellgrtin, jiingere dicht mit 
Anthocyanpunkten be- 
setzt, /iltere rein grfin. 
Dichte Behaarung. 

S a m e n :  

Unreife Samen z.T. r/Jt- 
lieh gei/irbt. 

Freibestgubungen wie bei 
ck. Kapseln bilden mit 
dem Stengel einen spitzen 
Winkel. 
Form : Etwas I~tnger als bei 
ck, verjfingen sich nach 
oben, am Ende wieder 
schwach verbreitert. Jtin- 
gere Kapseln griin mit 
vielen Anthocyanpunkten, 
;iltere meist rein grun. 
Rauh dutch Papillen. 

Alle unreifen $amen weiB, 
beim Reifen rot gepunktet. 

Betrachtet  man das Ergebnis der Versuchsreihe mit 
Oe. campylocatyx und Oe. Hookeri im Hinblick auf die 
Problemstellung, so muB auffallen, dab an einer 
einzigen Versuchspflanze Kreuzungen gelangen. Nimmt 
man hier eine vegetative Ann~herung an, so dfiingt 
sich die Frage auf, warum an den iibrigen Pfr6pflingen, 
die gleich lang mit  den Unterlagen verwachsen waren 
wie die Erfolgspflanze und unter  genau den gleichen 
Bedingungen aufgezogen wurden, nicht auch der 
gleiche Erfolg sichtbar wurde. Man k6nnte vielleicht 
an eine besonders innige Verwachsung beider Pfropf- 
partner in diesem einen Fall denken, die einen st~irkeren 
Stoffaustausch erm6glichte. Dagegen spricht, dab das 
Pfropfreis dieser Pflanze keinesfalls ein iippigeres 
Wachstum zeigte als die anderen. Auch der umge- 
kehrte Fall w~ire m6glich: Ein Reis, das nut  m~il3ig 
gut mit  der Unterlage verwachsen ist, k6nnte in seinem 
Stoffwechsel so unselbst/indig bleiben, dab es fiir 
spezifische Einfliisse des Pfropfpartners besonders 
empfiinglich ist. Mikroskopische Schnitte durch 
Pfropfkalli von Pfianzen, an denen Samenansatz er- 
zielt wurde, und yon anderen, bei denen eine Kreuzung 
nicht gelang, kSnnten Aufschlul3 dartiber geben, ob 
ein typischer Unterschied in der Verwachsung der 
Pfropfpartner feststellbar ist. Da sich der Kreuzungs- 
erfolg aber nicht wiederholen lieB, konnten keine 
solchen Untersuchungen durchgefiihrt werden. 

Die  M6glichkeit, dal3 es sich nicht um eine vege- 
tat ive Ann/iherung, sondern um eine Mutation han- 
delte, die eine Kreuzung zwischen Oe. campylocalyx (~) 
und Oe. Hookeri (c~) erm6glichte, muB ebenfalls 
erwogen werden. An dem erwiihnten einen Pfropfreis 

wurden auBer den 6 Bliiten, 
die Samen ansetzten, aber 
noch 4 weitere Bliiten mit  
hHook-Pollen best~ubt. 
Diese Kreuzungen waren 
n i c h  t erfolgreich (vgt. 
Abb. 6). Demnach ist wohl 
nicht anzunehmen, dab der 
Pfropftrieb ein mutiertes 
Gen besaB. Aber auch eine 
Knospenmutat ion ist un- 
wahrscheinlich,da sich diese 
sicher nicht in 6 F~illen 
wiederholt h~itte. In die- 
sem Zusammenhang w~ire 
es interessant gewesen fest- 
zustellen, ob auch die Selb- 
stungsnachkommenschaft  
der Erfolgspftanze f~ihig 
war, yon Hookeri-Pollen- 
schl~iuchen befruchtet zu 
werden. Leider konnten 
aber wegen der fortge- 
schrittenen Jahreszeit keine 
Selbstbest~iubungen mehr 
vorgenommen werden. 

Aus den Versuchsergeb- 
nissen ist somit kein end- 
gtiltiger Schlul3 zu ziehen, 
ob eine vegetative Ann~- 
herung im Falle der Pfrop- 
tung Oe. campylocalyx/Oe. 
Hookeri gelungen ist. 

Abb. 6. campflocalyx-Pfropfreis auf 
Hookeri-Untertage mit 6 rcifendea 

c k -  cI 
Kapseln der Kieuzung hH �9 BH 

X hHook. Die 4 jangeren Blfiten 
setzten mit  Hool~eri-Pollen keine 

S amell at]. 

I I .  Versuche mit Oe. Berteriana und Oe. odorata 
Bei der Kreuzung Oe. Berteriana (B. l) • Oe. odorata 

(v. I) w~iren in der Nachkommenschaff die vier Kom- 
plexkombinationen B .  v, 1. v, B.  I und l. I zu erwarten. 
In  Wirklichkeit treten aber nut  drei auf; die B.  v 
fehlt in der Regel. In zahlreichen Untersuchungen 
konnte gezeigt werden, dab die v-Pollenschl~uche yon 
den B-Samenanlagen nicht chemotropisch angezogen 
werden und eine Befruchtung deshalb unterbleibt 
(ScltWEMMLE 1949). Diese Verh~ltnisse ftihrten zum 
Nachweis der ,,selektiven Befruchtung" durch 
~ C H W E M M L E .  

Das Ziel unserer Untersuchungen bestand darin, mit  
Hilfe der Methode der vegetativen Ann~iherung eine 
Erh6hung der Affinit~it zwischen B-Anlagen und 
v-Schliiuchen zu erreichen. 

Die Pfropflmgen wurden im Jahr  1953 im Freilan(l 
vorgenommen. Oe. odofa~g wurde als Untertage ver- 
wendet, darauf wurden SproBgipfel der Oe. Berteriana r transplantiert  v ~  - An 18 Pflanzen konnten 95 Kreu:  

zungen vorgenommen werden. Als Vater  wurde der 
yon d e r v .  I abgeleitete Typ A, der mit  dem Pollen nur 
den v-Komplex tibertr~igt (vgl. S. lo), verwendet. 
Somit konnte die Nachkommenschaff nur aus l. v 
und gegebenfalls aus B - v  bestehen, die sich bei der 
Aufzucht bereits in friihem Stadium unterscheiden 
lassen. Zur Kontrolle wurden auch hier ungepfropfte 
Berteriana-Pflanzen sowie homoplastische Pfropfungen 
B . l  
B .l mit  Typ A gekreuzt. Die letztere Kreuzung 

erwies sich aber ftir einen Vergleich als unbrauchbar.  
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Abgesehen davon, dab nur sehr wenige Bliiten best~iubt 
B . I  

werden konnten, da die Pfropfungen g-.~ Mimmerten 

und nur zwei Pflanzen tiberhaupt Blfiten ansetzten, 
war auch der Samenansatz anomal gering. Das dfirfte 
auf die sehr friihzeitige Kastrat ion der Blttten zuriick- 
zuf/ihren sein, die n6tig war, weil die Pollen 1--2 Tage 
friiher fertil wurden als bei ungepfropften B . I -  
Pfianzen oder bei den Pfr6pflingen der Kombination 
B . l  
v . I "  

Die in diesem Abschnitt  beschriebenen Pfropf- und 
Kreuzungsversuche sind in Tab. 3 zusammengestellt. 

Tabelle 3. 

Pfropf- Mutterpfl. Zahl der Zahl der 
jahr (Pfropf- Pfropf. z. Bltihelt % 

kombin.) gek. Pfl. 

B �9 1 30 18 60 1953 v �9 I 

B.1  

B . I  

ungepfr. Kontrollen 
I 
! 

20 '2 10 

ZahI d. 
Vater Kreuzg. 

Typ A 95 

Typ A 59 

Typ A 5 

i 
B. l  

Von den Kreuzungen B . l • Typ A und v .  I • Typ A 

wurden jeweils die 2o besten Kapseln ausgez~hlt. Ein 
Vergleich zwischen dem Kapselinhalt beider Kreu- 
zungen konnte theoretisch bereits Anhaltspunkte 
daftir geben, ob ein Tell der normalerweise unbe- 
fruchtet bleibenden B-Samenanlagen bei den Pfr6pf- 

3a 

Kreuzung 

B . l  
~ i  x Typ A 

B .1 • TypA 

lO 15 

Abb. 7. Samengehalt cler Kapseln i l l  %. 

i i 

I J I 
@pse/n 20 

Bemerkungen 

20 ausge- 
zghlt 

6 aufge- 
zogen 

2o ausge- 
zghlt 

4 aufge- 
zogen 

Samenans. 
s. sch!echt, 
da fr~he 
t~astration 

lingen befruchtet worden war. W~ihrend bei der 
Kreuzung B.  l • Typ A die Kapsel durchschnittlich 
27,5% groge Samen aufwies, waren es bei der Kreu- 

B . I  
z U n g v . I  • Typ A 3o,1% , also 2,6% mehr. Dieser 

Unterschied ist statistisch gesichert. Dagegen blieben 
die Kapseln der Pfr6pflinge mit  einem Mittelwert 
yon 636 Samenanlagen in der Gr6Be auffallend hinter 
denen der ungepfropften Pflanzen (7o3 Samenanlagen) 
zuriiek. 

Abb. 7 zeigt in graphischer Darstellung die Zahl der 
grogen Samen je Kapsel nach fallenden Werten ftir 
beide Kreuzungen. 

Die Nachkommenschaft  von 6 Kapseln 
B . I  

der Kreuzung V7~ • Typ A und yon 4 Kap- 

seln der normalen Kreuzung B.  1 • Typ A 
wurde 1954 aufgezogen. Die Ausz~ihlung 
wurde vorgenommen, sobald die B.  v ein- 
deutig yon den l. v zu unterscheiden waren, 
also noeh vor Bltihbeginn (Unterschei- 
dungsmerkmale siehe bei GCHWEMMLE 
1938 ). ES zeigte sich, da[3 nicht nur in der 
Kreuzung mit dem Pfr6pfling als Mutter, 
sondern auch - -  entgegen den Ergebnissen 
der letzten Jahre - -  in den Kontroll- 
kreuzungen B - v  auftraten. Unter  den 

B.1 
lo24 Pflanzen der Kreuzung v.  I • Typ A 

fanden sich 7 B.  v ( =  0,7%), unter 691 Pflanzen der 
Kreuzung B . l •  Typ A 3 B.  v ( =  0,4%). Der Unter- 
schied yon 0,3% ist statistisch nicht gesichert. 

In Tab. 4 sind die Werte der Ausz~hlungen beider 
Kreuzungen zusammengestellt. 

Auch die Ergebnisse der Versuche mit Oe. Berteriana 
und Oe. odorata sind demnaeh nicht eindeutig. Das 
Auftreten yon B �9 v in der Kreuzung B �9 l • Typ A ist 
tiberraschend. Allerdings land auch ARNOlm (1958a) 
in entsprechenden Kreuzungen bis zu 1,2% B . v .  
Jedenfalls aber gibt der geringe Unterschied zwisehen 
der Anzahl der B �9 v in der normalen Kreuzung und 
in der Kreuzung mit dem Pfr6pfling als Mutter keinen 
AnlaJ3, eine gelungene vegetative Ann~iherung zwischen 
den Partnern dutch Pfropfung anzunehmen. 

I I I .  Versuche mit Oe. Hookeri und Oe. argendnea 

~hnlieh wie bei den oben besehriebenen F~illen 
ergibt auch die Kreuzung Oe. Hookeri • Oe. argentinea 
keinen Samenansatz, w~hrend bei der reziproken 

Kapsel 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

S&, 

1 
2 

Pik. 
Keiml. 

221  

177 
197 
183 
166 
196 

Tabelle 4. 

l ~  

Ariz. I 

158 
162 
183 
165 
155 
184 

lOO 7 

172 
184 
167 
135 

% 

99,4 
98,2 
98,9 
95,4 
98,7 
99,5 

98,3 

92,4 
98,9 

1 0 0 ,0  
88,2 

An~ ] 
B �9 v Abweicher 

% 

1 0 ,6  
.2 1,2 
1 0, 5 
3 1,7 
2 1, 3 

- -  1 0, 5 

I _ _  

1 0,6 
1 0, 5 
5 2,9 

7 0 ,7  

1 0, 5 

2 1, 3 

% Anz. 
! 

i 

218 
2Ol 
186 
158 

Lebd. 
Ausfiille PII. 

62 159 
12 165 
12 185 
lO 173 
9 157 

11 285 

lO24 

33 ] 185 
15 186 
19 167 
5 153 

I 691 657 95 ,1  3 0,4 

14 
1 

16 

7,3 
o,5  

lO,5 

Kreuzung im Durchschnitt 
12,8% grol3e Samen entste- 
hen (SCHWEMMLE und SI~'~o~" 
1956 a). Weshalb die Kreuzung 
mil31ang, stand in diesem Falle 
nicht einwandfrei fest. Bevor 
der Versuch unternommen 
wurde, eine vegetative An- 
n~herung zwischen beiden 
Kreuzungspartnern herbeizu- 
fiihren, war also die Frage zu 
kl~iren, ob auch hier, ent- 
sprechend den Verh~tltnissen 
bei B-Samenanlagen und v- 
Pollenschl~tuchen, eiue chemo- 
tropische Anziehung zwisehen 
Samenanlagen und Pollen- 
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schl~iuchen fehlt oder auf welchen anderen Griinden 
die Nichtkreuzbarkeit beruht. Besonders war zu prtifen, 
ob die ha-Pollen, die ja aus den kurzgriffligen, kleinen 
argentinea-Bli~ten stammen, fiberhaupt in der Lage 
sind, mit ihren Pollenschl~uchen die langen Hookeri- 
Griffel zu durchwachsen. 

Zu diesem Zweck wurden aus frisch abgenommenen, 
am Vortag kastrierten Hookeri-Bli~tten die Griffet 
isoliert und tells mit, tells ohne Fruchtknoten auf 
Objekttr~iger gebracht. Im letzteren Fall wurden die 
freien Griffelenden teilweise in ein Gelatine-N~thr- 
medium eingebettet. Nach reichlic:her Best~ubung 
der Narben mit ha-Pollen wurden die Pr~tparate 23 bis 
51 Stunden in Petrischalen bei 25 ~ im Thermostaten 
aufbewahrt. Angefenchtete Filtrierpapierstreifen sorg- 
ten ffir gleichbleibende Feuchtigkeit in den Schalen, 
damit die Griffel nicht vertrocknen konnten. Nach 
der Expositionszeit wurden die yon den Fruchtknoten 
getrennten Griffel durch Kochen in Chloralhydrat 
fixiert und aufgehellt und danach auf dem Objekt- 
tr~iger mit Lugolscher L6sung versetzt. Da die 
Pollenschl~iuche der Oenotheren stark st~irkehaltig 
sind, kam eine Blaufarbung zustande, die allerdings 
erst nach einigen Tagen optimal wurde. Die Pollen- 
schl~tuche konnten nun bei geringer Vergr6Berung 
unter dem Mikroskop ausgemessen werden; sie waren 
aber sogar makroskopisch im Griffelgewebe sichtbar 
(vgl. GLENK, 1958 ). Es zeigte sich, dab das Pollen- 
schlauchwachstum nicht davon beeinfluBt war, ob 
w/ihrend der Pollenkeimung der Fruchtknoten noch 
am Griffel ansaB. 

Tab. 5 gibt AufschluB fiber die durchgefiihrten 
Messungen. 

Tabelle 5. Hookeri-Griffel, besffiubt mit argentinea-Pollen. 

Anzahl Keimdauer 
d. Vers. 

Std. 

2 23  

12 27 
17 48 

2 5] 

Durchschnitt 
aus allen 
33 Versuchen 

Griffel- 
lfinge d. 

Oe. Hookeri 
(Durch- 
schn.) 

em 

5,6 

5,8 
6,o 

6 , 2  

5,9 

I 
Masse d. i L~ngste 

P.S.  I P.S.  

(durchschnittl. Litnge) 
i cm i em 

! 
4,5 5,6 

3,1 ; 4,1 
4,5 5~3 

2,7 4,2 

3,7 4, 8 

Bemerk. 

3 P.S. 
durchge- 
wachsen ! 

1 P . S .  
durchge- 
wachsen ! 

Es wurden jeweils zwei Werte bestimmt, n~tlnlich 
die L~tnge, die die Masse der Pollenschl~tuche in einem 
Griffel erreichte, und die L~tnge der jeweils l~ingsten 
Pollenschl~tuche in diesem Griffel. Dem Gros der 
durchwachsenden Pollenschlauche eilen bei Oenotheren 
n~imlich stets einige wenige Schl~iuche in oft erheb- 
lichem Abstand voraus. Diese Erfahrung machte 
auch KAIENB~'RG (1950) bei entsprechenden Versuchen. 

Ans der Tabelle geht hervor, dab die Masse der 
argentinea~Pollenschl~uche nie den Hookeri-Griffel in 
seiner ganzen L~nge durchw~tchst. Der aus 33 Ver- 
suchen errechnete Mittelwert der Griffell~nge betr~gt 
5,9 cm, w~ihrend die Masse der Pollenschl~uche nur 
eine durchschnittliche L~inge yon 3,7 cm erreichte. 
Auch die am weitesten vorgewachsenen Pollenschl~iu- 
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che (ira Mittel 4,8 cm) erreichten bis auf 4 Ausnahmen 
den Fruchtknoten nicht. Ein einziger Pollenschlauch 
erreichte eine L~tnge yon 6,0 cm. Nimmt man an, dab 
bei reichlicher Best~ubung mindestens 400 Pollen auf 
jeder Narbe auskeimten - -  die Pollenkeimung ist bei 
Oe. argentinea sogar in vitro nahezu loo%ig (GLENK, 
noch unver6ffentlicht) - - ,  so haben nur 0,03% der 
ha-PollenschlXuche die Hookeri-Samenanlagen errei- 
chen k6nnen. 

Dieser Befund steht in Obereinstimmung mit dem 
fast stets fehlenden Samenansatz bei der Kreuzung 
Oe. Hookeri • Oe. argentinea (KISTNER 1952, SCI~WE_~- 
LE und SI~O~ ~956a). 

Um nachzupriifen, zu welchen Wachstumsleistungen 
die ha-Pollenschl/iuche iiberhaupt f~ihig sind, wurden 
gleiche Versuche mit den noch l~ingeren Griffeln der 
Oe. longiflora (durchschnittl. Griffell~inge lO,OCm) 
ausgefiihrt. Die Zeitspanne zwischen der Best~tubung 
mit ha-Pollen und der Fixierung der Griffel wurde 
bis zu 71 Std. verl~ingert. 

Tabelle 6 zeigt die ermittelten Werte. 

Tabelle 6. longiflora-Griffel, bestiiubt mit argentinea-Pollen. 

~Mtzahl i Keimdauer 

d. Vers. Std. 

5 27 
~3 4 8 
13 7a 

Durchschnitt 
aus allen 
31 Versuchen 

GriHel- 
l/inge 

(Durch- 
sehn.) 

erft 

9 , 2  
11,O 

9,9 

1 0 , 0  

Masse d. ! L~ingste 
P . S .  i P . S .  

(durdlschnit tl. Lfinge) 
era i cm 

! 
4,9 5,9 
4,9 ' 6,1 
4,6 [ 6,0 

! 

4,8 6,0 

Bemerk. 

Inkeinem 
Fall 
durch- 
wachsende 
P.S. be- 
obachtet 

Bei dieser letzteren Versuchsreihe vermochte kein 
einziger P. S. den Griffel zu durchwachsen. DaB kein 
Fehler in der Versuchsanordnung vorlag, bewiesen 
Kontrollversuche, bei denen longi/lora-Gfiffel mit 
longi/lora-Pollen best~iubt wurden. Hier erreichte die 
Masse  der Pollenschl~iuche die L~inge des Griffels. 

Die Tabellen zeigen, dab auch die Versuchszeit ftir 
das maximale Wachstum der Pollenschl~iuche v6llig 
ausreichend war. Die P.S.  hatten in den Hookeri- 
Griffeln bereits nach 23 Std., in den longi/lora-Griffeln 
nach 48 Std. ihre gr6Bte L~inge erreicht. Auch JOI~AN- 
SEN (1940, Seite 486) gibt fiir Oenothera-Arten eine 
Zeitdifferenz yon 36 bis h6chstens 72 Std. yon der Be- 
st~iubung bis zur Befruchtung der Samenanlagen an. 

Die Versuche beweisen also, dab die ha-Pollen- 
schl~iuche die longi/lora-Griffel unter keinen Umst~in- 
den zu durchwachsen verm6gen. Wenn LOZRTZER 
0954) flit die Kreuzung Oe. longiflora X Oe. argentinea 
trotzdem eine Affinit~it yon 5% angibt, so kann dieses 
Ergebnis m6glicherweise durch eine Fehlbest~ubung 
zustande gekommen sein. Tats~tchlich erhielt sie aus 
23 Kreuzungen auch nur eine einzige Samenkapsel. 

Abb. 8 zeigt einen Ausschnitt aus einem longi/lora- 
Griffel yon der Stelle, an der die meisten P.S. ihr 
Wachstum einsteltten. Es ist deutlich erkennbar, dab 
die Schl~tuche mit kleinen Anschwellungen enden und 
dab sie, bevor sie stecken bleiben, vielfach yon der 
geraden Wachstumslinie abkommen. Die gleiche Be- 
obachtung machte KAI~NBURG (1950) bei ihren Durch- 

2 
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waehsversuchen mit Pollen der kurzgriffligen Oe. syrti- 
cola durch den langen Griffel von Oe. missouriense. 

Anffallend ist, dab die Pollenschl~iuche in den longi- 
flora-Griffeln durchwegs linger wurden als in den kiir- 
zeren Griffeln der Oe. Hookeri. Hier blieb die Masse 
der P .S .  durchschnittlich nach 3,7 cm stecken, in 
lo~,gfflora-Griffeln erst naeh 4,8 cm; die l~ingsten P. S. 
wuchsen bei Oe. Hookeri 4,8 em, bei Oe. longi/lora 

Abb. S. Pol[enschlS.ucha der Oe. argent#tea im 
Griffel von Oe. longi/lora. AIr der rmt < mar- 
lderteu Steile h6rte alas P. S. Wachstum auf, 
Mikroaufnahnlc, Vergr. 4ofach. Jod-Chioral- 

hydrat f~irbung. 

dagegen 6,0 cm vor. Ob diese Eigentiimlichkeit auf ver- 
schiedenen Ernfihrungsverhaltnissen in den ver- 
schieden langen Griffeln bernht oder auf dem Wirk- 
samwerden spezifischer Hemmstoffe, die das P.S.- 
Wachstum unterbinden, bevor der Fruchtknoten 
erreicht wird, ist nicht gekl~irt. 

Auf jeden Fall steht fest, dab die WachstumslXnge, 
zu der die arge~r nach den Be- 
funden bei longi/lora-Griffeln f~hig sind, ausreichend 
w~re, um die Hookeri-Griffel zu durchwachsen. In 
Hookeri-Griffeln wird diese L~inge aber in der Regel 
nicht erreicht. Die Nichtkreuzbarkeit  zwischen 0e. 
Hookeri (~) und Oe. argenti~ea beruht also nicht auf 
fehlender Affinit~it zwischen Samenanlagen und Pollen- 
sehl/iuchen, sondern darauf, dal3 die argentinea-Pollen- 
schlauche die Hooheri-Samenanlagen nicht erreichen 
k6nnen. 

Auch hier smite versucht werden, mit  HiKe der sog. 
vegetativen Ann~therung die Nichtkreuzbarkeit  zu 
iiberwinden. Man k6nnte sich z. B. bei Annahme eines 
im Griffel wirksamen Pollensehlauch-Hemmstoffes 
(vgl. S. 9) vorstellen, dal3 dieser dutch das Stoff- 
system des Pfropfpartners inaktiviert wt~rde und 
somit nach Wegfall der Wadls tumshemmung eine 
Belruchtung m6glich ist. 

Es wurden deshalb Pfropfungen vorgenommen, bei 
denen Oe. arge~r als Unterlagen, Oe. Hookeri als 

Reiser verwendet wurden ~ h~h-~.ha )" Der Haupttr ieb 
\ / 

der Oe. arge~,tinea erreicht nie die St~irke der Hookeri- 
triebe, daNr  ist er iehr viel steifer als diese und im 
unteren Tell oft leicht verholzt. Die Transplantation 
konnte nieht anders als naeh dem Keilschnittver- 
fahren dnrehgeftihrt werden. Die Verwachsung beider 

Partner  gelang zunichst  befriedigend, aber die Reiser 
B . l  

trieben - -  ~[hnlich wie bei - - -  - -  in den meisten 
B-I  

F~itlen nicht durch und entwickelten infolgedessen 
wenige oder keine Blaten. Diese Tatsache zeigte sich 
fibereinstimmend in beiden Versuchsjahren. 

In beiden Jahren wnrden znsammen 77 Pfropfungen 

hH.  hH hergestellt, yon denen nut drei zum Bliihen 
~ -  ha 

kamen. 16 Kreuzungen mit Pollen aus Bliiten der 
Unterlagen setzten keinen Samen an. 

Insgesamt 41 Kontrollkreuzungen an ungepfropften 
Hookeri-Pflanzen mit arge~r hatten, wie 
erwartet, ebenfalls keinen Erfolg. 1953 stand schlieB- 
lich noch eine Anzahl homoplastischer Pfropfun- 

hH �9 hH 
gen hH.  hH zur Verftigung, die sieh aber ebenso 

lnH �9 hi-I, 
schlecht entwickelten wie die Pfropfungen 

so dab nur z Bliiten mit ha-Pollen best~inbt werden 
konnten. Diese Kreuzungen setzten ebenfalls nicht an. 

Zwar ist die Anzahl der Kreuzungen in dieser Ver- 
suchsreihe leider zu gering, um endgtiltige Schltisse 
zu ziehen, abet  es konnten keinertei Anhaltspnnkte ftir 
die M6glichkeit einer vegetativen Ann~iherung ge- 
funden werden. 

Tab. 7 gibt die in diesem Absehnitt besprochenen 
Pfropfungen und Kreuzungen im einzelnen wieder. 

Tabelle 7. 

za"~ ' zaht I I za~,t 
Pfrepf- Nutterpf[. (P[ropf- der dcr z. % Vater tier 

~ahr kombinat.) Pfrop- Blahea : Kreuzg. 
lungen ge~, Pfl. 

1952 hH - hH 
ha �9 ha 47 i 3 6,38 ha 16 

h~ 34 h Hook - h Hook Ungcpfropfte l(ontrollen 

~953 hHha.ha_.hH 3o : o i o - -  - -  

J[1H~h H o o k .  hH" h H o o k  Ungepfropfte Kontrollen i ha 7 

25 5 20,0 '. ha 2 

ha �9 ha 
Die reciproke Pfropfung KH ; h-lq ' die besonders gut 

gedieh, schien geeignet, noch einmal einen Beitrag zur 
Frage einer eventnellen ErhShung der Affinit~tt zwi- 
schen Samenanlagen und Pollenschl~iuchen als Wir- 
kung der Unterlage zu liefern. Bekanntlich setzt die 
Kreuzung Oe. argenti~ea • Oe. Hooheri nur 12,8% 
Samen an. Eine deutliche Erh6hung des Samenan- 

ha �9 ha 
satzes der Kreuznng hH �9 hH X hHook h~itte auf eine 

vegetative Ann~iherung zwischen Unterlage und Reis 
hingedeutet. Die 41 Kreuzungen erwiesen aber das 
Gegenteil. In keiner der gebildeten Samenkapseln 
.befanden sich mehr als lO Samen, w~thrend die Kon- 
trottkreuzungen normal ansetzten. Nit grS[3ter Wahr- 
scheinlichkeit ist dieses Ergebnis darauI znrt~ckzu- 
fiihren, dab die Kastration der Bliiten 1--2 Tage Iriiher 
als t~blich vorgenommen werden mul3te, well, genau 

B . l  (vgl. S. 16), sich die wie bei den Pkopfungen t3. i 

Antheren der Pfr6pflinge durchweg viel frtiher 6ffneeen 
als bei ungepfropften Pflanzen. Der Samenansatz 
konnte aus diesem Grunde nicht optimal sein. 

Die Kreuzungspartner Oe. arge~,ti~ea und Oe. Hookeri 
erwiesen sich, wie dargelegt, als ungeeignet zur L6- 
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sung der  ges te l l ten  Aufgabe,  da  entweder  wegen der 
geringen Anzah l  yon Blt i ten an den Pf ropfpf lanzen  
nur  sehr wenige Kreuzungen  durchgef i ihr t  werden 
konn ten  oder  weft die Pol lenreifung so ver f r i ih t  ein- 
setzte,  dab  nach  rechtze i t iger  K a s t r a t i o n  der  Blfi ten 
kein gi inst iger  Samenansa t z  zu erwar ten  war.  

IV .  Weitere Beobachtungen an den P/r@/pflanzen und 
ihren Nachkommen 

Bei der  Beobach tung  der  PfrOpflinge und  ihrer  aus 
Selbs tungen s t a m m e n d e n  N a c h k o m m e n  wurden  kei-  
nerlei modi f ika tof i sche  Vef i inderungen des Hab i tus ,  
die eventuel l  auf eine Beeinf lussung durch  den anderen  
Pf fopfpa r tne r  sehlieBen lassen konnten ,  beobachte t .  

Die einzigen Abweichungen,  die festgestel l t  werden 
konnten ,  be t ra fen  die Pollenfertilit/~t. Wie  berei ts  

B . l  h H . h H  
erw~thnt, 6ffneten sich bei  den Pfropfungen B .  l '  ha .  ha 

ha-  ba 
und  h~--.ffa die Pollens~icke berei ts  in den Knospen,  

mehrere  Tage vor  dem Aufbl i ihen.  Dies h a t t e  sehr  
fri ihzeitige K a s t r a t i o n  zur  no twendigen  Folge.  D a  
die verf r i ih te  Pol lenrei fung bei  homoplas t i schen  Pfrop-  
fuugen ebenso wie bei he teroplas t i schen  auf t ra t ,  
scheint  sie du tch  den Transp lan ta t ions -Schock  aus-  
gel6st worden zu sein. Das Kf immern  der  Reiser  

B . l  
z. B. bei  den Pfropfungen g .  l) kann  nicht  die Ursache 

fiir die Ver~inderung gewesen sein, da  die Pfr6pfl inge 
ha �9 ha 

der  K o m b i n a t i o n  I /H- laH im Gegensa tz  dazu sogar  

sehr gut  gediehen.  

Als zweite Abweichung  war  bei  der  Pf ropfung ck .  cl 
hH �9 hH 

eine Ste igerung der  Pol lenfer t i l i t / i t  durch  die ganze 
Bl i ihper iode h indurch  festzustel len.  Die bei  normalen  
cam~Sylocalyx-Pflanzen sehr  grol3e Anzah l  ve rsehrump-  
felter, s ter i ler  Antheren ,  die besonders  w/ihrend einiger 
Wochen  zwischen den be iden  H 6 h e p u n k t e n  der  Blfite 
auffiel, war  bei  den Pfr6pfl ingen s t a rk  ve rminder t .  
Diese Besonderhe i t  l and  sich bei  den homoplas t i sehen  

ck .el 
Pfropfungen ~kC~ ebenfalls,  sie is t  also offenbar 

n icht  auf  eine E inwi rkung  der  Unter lage  zuri ickzu-  
fiihren. Eigent t iml icherweise  Melt  sich das Merkmal  
bei  der  Nachkommenscha f t  aus Selbs tbesf i iubungen 

der P f r o p f k o m b i n a t i o n h ~ ' ~ ; , ~  ~ die im folgenden J a h r  

aufgezogen wurde.  

Zusammenfassung der Ergebnisse 
Oe. campyloca~yx 

1. Bei der  Kreuzung  O e . H o o k T v ~  ... .  • Oe. Hookeri 

se tz ten  yon  93 best~tubten Blt i ten seehs Samenkapse ln  
an. Diese Kapse ln  be fanden  sich alle an der  gleichen 
Pflanze.  Die Kon t ro l lk reuzungen  bl ieben ohne Erfolg.  

0 b  die 6 gelungenen Kreuzungen  auf  eine vege ta t ive  
Ann~iherung zur i ickzuf i ihren sind, erscheint  uns auf 
Grund  der n ieht  gelungenen Wiederho lungskreuzungen  
fr.aglich. 

2. Die N a c h k o m m e n  aus den Kreuzungen  erwiesen 
sieh als eehte  Bas ta rde .  Die K o m p l e x k o m b i n a t i o n  
cl �9 h H o o k  t r a t  hier  zum ers ten  Mal auf. 

3. Bei der  Kreuzung  Oe. Berteriana 
Oe. odora?a " • Typ A war 

gegeniiber  der  Kon t ro l lk reuzung  eine Ste igerung des 
Samenansa tzes  urn 2,6~/o zu verzeiehnen.  Der  Ante i l  
der  B. v erh6hte  sich jedoch nur  um 0,3% (B.  l • Tylb A 

B - I  
o ,4%;  v - I  • Typ A o,7%).  Dieser Untersch ied  is t  

n icht  s t a t i s t i sch  gesichert .  

4- Die N ich tk reuzba rke i t  zwischen Oe. Hooheri (9) 
und  Oe. argentinea ($) be ruh t  darauf ,  dab  die argen- 
tinea-Pollenschlfmche die langen Hookeri-Oriffel nicht  
zu durchwachsen  verm6gen.  

5- Die Pfropfungen Ore e.~ Hookeri gingen schlecht  an, 
�9 argentinea 

so dab  nur  wenige Kreuzungen  mi t  argentinea-Pollen 
vorgenommen werden konnten .  Diese se tz ten  aber  in 
ke inem Fa l l  Samen an. 

6. Die M6glichkeit  einer , ,vege ta t iven  Ann~therung" 
du tch  Pfropfung konn te  anhand  der  drei  Versuchs- 
reihen, die der  vor l iegenden Arbe i t  zugrunde  liegen, 
n icht  e indeut ig  geklfirt  werden.  
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