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Das durch Polyploidie ausgel6ste Variieren der Eigens&aften 
und Merkmale der Kartoffel 

Von N .  A .  LEBEDEWA 

Mit 12 Abbildungen 

Die Polyplo id ie  wird  in der Genet ik  und  Zt ichtung 
der  Kar tof fe l  z u r / 3 b e r w i n d u n g  der  N ich tk reuzba rke i t  
en t fern ter  Ar ten  benu tz t  (LIwR51ORE et Jou~sro~,-E, 
194o; LAM~ 1943; STeLZNEt~ ~949; SWA.UI~ATI~AX 
~951). 

Bei den yon uns e rha l tenen  Po lyp lo iden  einiger 
Kar to f fe l a r t en  wurde  das Vari ieren morphologischer  
und cytologischer  Eigenschaf ten  s tud ie r t  - -  Pf lanzen-  
h6he, F o r m  und Gr613e der  Bl~itter und  Blfiten, Zahl  
und Morphologie der Chromosomen ebenso wie die 
biologischen Eigenschaf ten  - -  E r t r ag ,  Photoper iod is -  
m u s d e r  Knol lenbi ldung,  Pollenfertilit~it,  P roduk t iv i -  
t~it, Fros t res is tenz ,  Res is tenz  gegen Phyt@hthora. 

Wilde  Kar tof fe la r ten ,  die sich mi t  Kar tof fe l sor ten  
gar  n ich t  oder  schwer kreuzen lassen,  wurden nach 
Po lyp lo id i s ie rung  mi t  Sor ten  yon Solarium fuberosum 
gekreuzt .  

Un te r such t  wurde  die Biochemie der Po]yplo iden  - -  
der  St~trkegehalt der  Knollen,  der  Trockensubs tanz-  
und  der EiweiBgehal t  und  die Fe rmen te .  

Diese Unte r suchungen  s ind im biochemischen La-  
b o r a t o r i u m  des I n s t i t u t s  fiir Pf lanzenzt ichtung yon 
G. A. LUKOWN~KOWA ausgeft~hrt worden.  W i r  sprechen  
ihr  hier  unseren D a n k  aus. 

V e r s u c h s m a t e r i a l  

Auger  den Ergebnissen  der J a h r e  1955--56 werden 
bier auch diejenigen yon 1948--195o angeft ihrt .  AuBer 
neuers te l l ten  Po lyp lo iden  wurde  die 4. und 5. Gene- 
ra t ion  der  Po lyp lo iden  yon S. punae Juz.  und  S. 
gibberulosum Juz.  et Buk.  ausges~tt. Zur  Chromosomen-  
ve rdopp lung  s ind  5 ~ E x e m p l a r e  folgender Ar t en  
gewfihlt worden - -  S. 15unae Juz.  (2n ~-48)  und  
S. schreiteri Buk. (2n ~ 48), f ros t res is tente  A r t e n d e r  
Serie Acaulia Juz . ;  S. gibberulosum Juz.  et Bnk.  
(2n : 24), S. parodii Juz.  et Buk.  (2n ~ 24), S. 
schickii Juz.  et Buk.  (2n : 24), S. horovitzii Buk.  
(2n : 24), S. pinr~a~isec~um Dun. (2n ~ 24), S. ]'a- 
mesii Torr.  (2n ~- 24) und S. macolae Buk.  (211 = 24). 

Einige Mus te r  yon  diesen Ar t en  s ind gegen den Kolora-  
doMifer und  die Epilachne res i s t en t .Wei te rh in  benu tz ten  
wir  S. a~t@oviczii var.  gandare Buk. und  S. antipoviczii 
var .  reddickii Buk. (2 n = 48), die beide Phytophlhora- 
res i s ten t  sind, S. etuberosum Lindl .  - -  eine knollenlose 
Art, S. Ibolyade~ium Greenm. (2n = 24), das gegen 
Phyt@]~thom und  den KoloradokMer  res i s ten t  ist ,  
das  v i rusres is ten te  S. simplici/olium Bit t .  (2n = 24); 
S. verrucosum Schlecht.  (2 n = 24), S. demissum Lindl .  
vat .  atrocyamum und  S. demissum Redd ick  521 
(2 n = 72), die beide Phyt@hthora-Resistenz aufweisen. 
Fe rne r  polyplo id is ie r ten  wir  p r imi t ive  K u l t u r a r t e n  
mi t  e iweigreichen Knol len  ohne Ke imrnhe  - -  S. kessel- 
brenneri Buk. (2n = 24), S. rybi~ii Juz.  et  Buk.  
(2n = 24), die gegen Virus Y res is ten t  sind, S. phur@ 
Juz.  et  Buk.  (2n = 24), S. tuberosum vat .  corailla, 
S. tuberosum var.  #achaconia , S. tz~berosum var.  
villaroda, S. tuberosum var.  in/ectum, S. tuberosum 
vat .  mulEibaccaEum - -  pr imi t ive  chilenische Ku l tu r -  
kar toffe ln  (2n = 48). 

Aul3erdem wurden  folgende Zuch t so r t en  (S. tube- 
rosum) v e r w a n d t :  Ka tahd in ,  Kaso ta ,  Mohawk, Ea r -  
laine,  P o d a r o k  rodine,  K a m e r a s  I ,  F o r t u n a ,  Smis-  
Iowsky und  Chippewa. 

M e t h o d i k .  Zur Chromosomenverdopplung wurden 
Samen, Keimlinge oder Knollen mit  einer Wasser- 
oder Agarl6sung yon Colehicin behandelt.  Chemisch 
reines Colchicin is~c in Wasser leicht 16slich. Von groBer 
Bedeutung ist seine Qualitgt. Nur  chemisch reines 
Colchicin ist yon hoher biologischer Aktivit/ i t .  Ftir  jede 
einzelne Ar t  ist die Konzentrat ion der Colchicinl/Ssung 
und ihre Wirkungsdauer verschieden. Ftir  Samen einiger 
Arten gentigte eine o,5~oige L6sung zur Ausl6sung der 
Polyploidie, wghrend h/3here Konzentrat ionen den Tod 
der Keimlinge lverursachten (5. punae, S. schreiteri, 
S. demissum u. a.). 

Andere Arten (S. parodii. S. gibber,ulosum, S. kessel- 
brenneri) erfordern h6here Konzentrat ionen yon 0,6 bis 
o,7%. Die Methodik der Knollenbehandlung ist unvoll- 
kommen. Besser bewXhrt sich die Behandlung der 
Samen. Sie kann jedoch nicht bei allen Arten angewandt  
werden, da viele voli ihnen bei Selbstbestgubung keine 
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Samen geben. AuBerdem sind Lichtkeime der K11ollen 
mit Colehicin behandelt worden. 

1 g Colchicin wurde in loo g Wasser gel6st; 
2 g Agar, in loo g kochenden Wassers gel/Sst, wurden 

bis + 3o__35 o C abgekfihlt. Darauf wnrden beide 
L6sungeii grtindlich gemischt, in BiJchsen oder Koch- 
schalen 1 cm hoch gegossen und 2o--3o Minuten bei 
Zimmertemperatur gehalteii, bis die L6sung einen gelb- 
lichen Gallert bildete. Eine 1%ige Agarl6snng ohne 
Colchicin wurde in Kontrollbiichsen gegossen. In  die 
Colchicin- und Kontrollbiichsen wurdeii 1--  3 cm lange 
Kartoffelkeimlinge gesteckt und mit  Deckelchen bedeckt. 
Die Keimlinge bliebeii 4--5 Tage in den Bfichse11. 
Schon am 2. Tag begannen in den Colchicinbiichsen an 
der Agaroberfl~che sich Wurze111 zu entwickeln, wghrend 
in Agar getauchte Wurzelii sich bloB verdickten, ohne 
Lgngenwachstum zu zeigen. 

In  den Kontrollbiichsen wuchsen die Wurzeln sehr 
energisch und ftillten die Agarl6sung aus. Am 4.--5- Tage 
bildeten sich oberhalb der Agar-Colchicinl6sung flaschen- 
f6rmige Anschwellungen an den Wurzelenden, was auf 
dos Eindringen des Colchiciiis in die Gewebe und die 
Bildung polyploider Zellen hinwies. Darauf wurden die 
Keimlinge gewaschen, in Gef~LBe in Humus gepflanzt und 
auf Stellage11 ins Treibhaus gestelit, Der Versuch wurde 
im April 1955 begonnen. Einen ganzen Monat zeigten 
die Keimlinge keinen Zuwachs, einige starben ab. Das 
Absterben wurde durch die schlechte Qualit~t nnd  ver- 
st~rkte Giftigkeit des Colchiciiis verursacht. AuBerdem 
sind selbststerile, stgndig durch t(nollen vermehrte Kar- 
toffelarten meist yon Viruskrankheiten befallen, die sich 
bei Colchicinbehaiidhng verst~trken. Die meisten mit  
Colchiein behalldelten Keimlinge ergaben Chimgren aus 
Zellen mit  ursprtinglicher und verdoppelter Chromosomeii- 
zahl. Die Dicke der Bl~Ltter war an verschiedenen Stellen 
derselben verschieden. An eilligen Stellen ware11 die 
Epidermiszelle11 und die Stomata gr~SBer, an anderen 
Meiner. Die Pflanzen sahen verunstaltet  aus. Keine 
yon ihnen war fertil. Die Wurzelzellen hat ten ver- 
schiedene Chromosomenzahlen - -  urspriingliehe, ver- 
doppelte und nnregelm~Bige. 

Die interessantesten IResultate ergab das Keimeii der 
Samen in Wasserl6sungen des Colchicins. Die erste 
Zellteilung vollzieht sich unter dem Einflul3 des Colchi- 
cins und ftihrt zu einer harmonischen Entwicklung der 
polyploiden Pflanze. In  der Entwieklung des Samen- 
embryos geht dieser Prozel3 leichter vor sich als in der 
erwachsenen Pflanze. 

Trockene Samen verschiedener Kartoffelarten, Sorten 
und Bastarde wurden in Petrischalen auf Filtrierpapier 
gelegt und mit  eiller o,5%igen Colchicinl(Ssung benetzt, 
am Tage bei +2o  bis +25  ~ C, nachts bei + 12 b i s +  15 ~ C 
gehalten. Eine solche Temperaturschwankung f(Srderte 
dos Xeimen. ]3ei Verdunsten der Flfissigkeit in den 
Petrischalen wurde eine zur H~lfte verdiinllte Colchicin- 
16sung hinzugefiigt, um grol3e Schwankungen der Konzen- 
tration der L6sung zu vermeiden. 

Falls die Samen nach 7 - -1oTagen  nicht keimten, 
wurde11 sie gewaschen und in andere Petrischalen auf 
reines Filtrierpapier fibertragen, um eine Steigerung der 
Konzentration und das T6ten der Samen zu verhiiten. 

In  einer anderen Versuchsvariante beganiien wir dos 
Keimen der Samen bei niedriger Konzentration der 
Colchicinl6sung (o,2--o, 3 %) und fiigten beim Verdunsten 
allm~Lhlieh st~rkere L6sunge11 bis o,5--0,7% hinzu. 

Dos Keimen der Samen wurde A~fang Mgrz vor- 
genommen. Ein so frtiher Termin ist deshalb erforderlich, 
weil die S~imlinge zuerst langsam wachsen. 

Wenn die Wurzeln der Samen eine L~nge yon ~, 5--2 mm 
erreichten, pflanzte man sie in Ki~sten oder Get,Ben in 
Humus und stellte letztere auf Stellagen ins Treibhaus. 
Um das Austrocknen und damit  dos Absterben der 
Sgmlinge zu verhfiten, bedeckte man die K~sten mit  Glas 
u11d beschattete sie an heil3en Frfihlingstagen mit  Mull. 
Alle diese Magnahmen sind unbedingt  n6tig, da die 
S~mlinge die ersten 2--3 Wochen keine Wurzeln ent- 
wickeln. Ihre prim~re Wurzel ist stark verdickt, stumpf. 
Nach 3 Wochen oder noeh sp~iter werden am stumpfen 
Ende Seitellwurzelii gebildet. Erst  danii beginnt das 
Wachsen der jungeii Pflanze. W~hrend des ersten Moiiats 
sind die Samen gegen ungiinstige Umweltbedingungen 
sehr empfindlieh und fordern eine gute Pflege. Sobald 

der Humus in den IZ/~sten sauer wurde oder sich mit  
Algen bedeckte, muBten die S~mlinge in andere Kgsten 
mit  frischem Humus gepflanzt werden. Zuweilen muBte 
das 2 - -3mal  wiederholt werden. Zur besseren Be- 
wurzelung der S~mlinge versuchten wir, einen Teil der 
gekeimten Samen mit o,ool~ Heteroauxinl6sung 
zu behandeln. ]Bei den Arten S. kesselbrenneri und S. 
tuberosum wurde die Entwicklung der Wurzeln dadurch 
gef6rdert. Ei11 gewisser Prozentsatz der S/imlinge ging 
jedoch zugrunde. 

Sobald die mit  Colchicin behandelte11 Sgmlinge sich 
geniigend entwickelt hatten, pflanzten wir sie in freien 
Boden oder in Gef~13e im Treibkasten, der dann mit  
dunklen Marten bedeckt wurde, um einen 12stiindigen 
Tag zu schaffen, t3eim Umpflanzen wurden die Wurzel- 
spitzen abgeschnitten und ffir cytologische Untersuchun- 
gen Iixiert. 

Methodik cytologischer Untersuchungen 
Von blt ihenden Pflanzen wurden 1,5--2 m m  grol3e 

Knospen  genommen,  die Antheren  auf einem 0b j ek t -  
triiger zerdrfickt uncl in einem Tropfen Acetkarmin  
gef~rbt, worauf die Chromosomen gez~thlt wurden.  
Diese Methode gilt nu r  ffir Exemplare,  deren Chromo- 
somenzahl  nicht  48 fiberschreitet. W e n n  aber letztere 
96 oder noch gr613er ist, ist  ein genaues Z~thlen der 
Chromosomen in der Meiosis nicht  mSglich. 

Bei S. punae, S. schreiteri, S. antipoviczii (2n = 4 8, 
211 = 96) 1 untersuchten wit die Wurzeln im Sommer an 
provisorischen Pr/~paraten zwecks vorl/iufiger Diagnostik. 
Die Wurzelspitzen (o, 5 em) wurden 2 - -  3 Stunden nach 
I~ARNOY fixiert und in 96% igem Alkohol gewaschen. Von 
der Wurzelspitze wurde 1 mm abgeschnitten, anI einem 
Objekttrgger in starkes Acetkarmin gelegt und mit  
einem Deckglas bedeckt. Eille Weile darauf wurde die 
~ 'urzel  zerdrfickt, fiber einer Spiritusflamme zum Sieden 
gebracht, nochmals zerdriickt und in einem frischen 
Karmintropfen erw~rmt. Dieses Verfahren wurde drei- 
mal wiederholt. Diese Methodik erm6glicht ein schnelles 
Z~hlen der Chromosomen, hat  abet ihre Nachteile. 

Das Fixieren nach KARNOY deformiert die Wurzelzellen 
und erschwert dadurch dos Z~hlen. Das Acetkarmin 
fiirbt nicht nu t  die Chromosomen, sondern auch das 
Protoplasma. Beim Zerdrficken der Wurzel liegen die 
Scheibchen durcheinander, was die Wahl eilles passenden 
Scheibchens fiirs Z~Lhlen erschwert. Der gr/3Bte Nachteil 
ist die kurze Dauerhaftigkeit des Pr~tparats. Aul3erdem 
gef~Lhrdet die Essigs~ure die Linsen des Mikroskops. 

Einige Exemplare sind im Sommer nach NAvasms 
fixiert worden, und erst im Herbst wurden daraus Dauer- 
prXparate angefertigt. Im Winter  lieBen wit auch Knollen 
und Samen selbstbest~ubter Polyploider u11d Kontroll- 
pflanzen keimen. Die Wurzeln wurden nach NAVASHIN 
fixiert. Das Fixieren nach KARNOY ist im Winter, wenn 
die Wurzeln sehr zart sind, nieht zu empfehlen, da die 
Zellen dabei stark deformiert werden und das Z~hlen der 
Chromosomen schwierig wird. 

Vor dem Fixieren wurde dos 2~laterial 8--1o Stunden 
bei + 4  bis + 5 ~  gekiihlt, damit die Chromosomen sich 
zusammenprel3ten und das Z~Lhlen erleichterten. 

Dos Fixieren dauerte 24 Stunden, worauf das Material 
in warmem Wasser bei 3o--35 o C 6--~o Stunden ge- 
waschen wurde. Die Behandlung fiihrten wir nach einer 
Schnellmethode dutch. Das Material entwgsserten wit 
3 ~ Minuten in schwaehem Alkohol, yon 80% an eine 
Stunde, um es dann 30 Minuten in Chloroform und 
absolutem Alkohol zu halteu. 

Bei l~ngerer Behandlung tr i t t  eine Deformierung der 
Wurzeln ein. Weiter wurden die Wurzeln 1--2 Stuiiden 
in eille Mischung yon Chloroform + Paraffin (1:1) ge- 
bracht, worauf dann die Mischung abgegossen und dutch 
reines Paraffiii ersetzt wurde. Nach 1--2 Stunden muBte 
letzteres gewechselt werden. Dos Verdampfen des 
Chloroforms dauerte 5--6 Stunden. 

Die Pr~parate wurden mit  Hmn~N~AINS Hgmatoxylin 
gefgrbt. Nach der Differenzierung iii 2% igem Ammoni- 
um-Eisen-Alauii wurden sie in IlieBendem Wasser ge- 

In  der vorliegenden Arbeit bedeutet 2 n die somatische 
Chromosomenzahl unabh/~ngig vom Grade der Polyploidie. 
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waschen, ill einer ~o%igen Eosinl6sung in 96%igem 
Alkohol 20--30 Minuten gef/~rbt, ferner in Karbol-Xylol 
und Xylogl ehalten, zuletzt in Canadabalsam eingeschlos- 
sen. Das F~rben in Eosin erleichtert das Z~hlen der 
Chromosomen, besonders wenn ihre Zahl gro~3 ist (96 und 
mehr). Das ]?;osin fS.rb~ das Protoplasma und die Karyo- 
lymphe rosa, dann treten die schwarzen Chromosomen 
besser hervor. 

Die Zeichnungen sind mit  dem Zeichenapparat 
RA-2 bei einer Vergr6Berung 25oo • ausgefiihrt. 

Das Variieren der morphologischen und 
cytologischen Merkmale bei den Polyploiden 

Das Variieren der morphologischen Merkmale ist 
bei den vielen Kartoffelarten sehr verschieden. Die 
homozygoten Arten S. punae und S. schreiteri er- 
geben bei Chromosomenverdopplung gleichartige, 
den Ausgangsformen fihnliche, etwas vergr613erte 
Formen. Pflanzenh6he, Stengeldicke, Breite und 
Dicke der BlOtter, Bltiten und Samengr6Be nehmen 
ZU. 

Die heterozygoten Arten S. gibberulosum und 
S. kesselbrenneri spalten bei Verdopplung der Chromo- 
somenzahl nach allen morphologischen Merkmalen 
auf, wobei die Unterschiede bei den Polyploiden oft 
die Grenzen der Arten fiberschreiten. 

Bei octoploiden Pflanzen yon S. schreiteri und 
S. jSunae (211 = 96) fibertraf die Pflanzenh6he 1,5--2 
real die der Tetraploiden. Die Stengel waren dicker, 
die BlOtter gr6Ber, die Bl~ittchen breiter, die Blatt-  
spreite dicker, gr6ber und dunkler gef~irbt. Das 
Blt~hen trat  bei den Octoploiden 2 Wochen sp~iter als bei 
den Tetraploiden ein. Alle Bliitenteile waren bedeu- 
tend vergr6Bert, die Fertilit~t war herabgesetzt. Die 
Knollen waren vim gr6Ber. Knollenbildung trat  im 
Kurztag ein (Abb. 1). 

Von S. punae verfiigten wir aul3er fiber die 1955 er- 
haltenen Octoploiden (2n = 96) noch fiber die 4. und 
5. Generation der im Jahre 1948 erzeugten Octoploiden. 
In ihrer .~Iorphologie war kein Unterschied zu be- 
merken. Die Produktivit~tt hat te sich ge/indert. Dazu 
noch einige Bemerkungen. 

Die Samen der selbstbest~iubten 4. u. 5. Generation 
der Octoploiden waren kleiner als bei den neuerhalte- 
hen Octoploiden, ihre Anzahl war gr6Ber. 

Aus der Serie Glabresceniia Buk. behandelten wir 
mit  Colchicin die Samen yon S. schickii, S. parodii, 
S. horovitzii und S. gibberulosum. Die Tetraploiden 
yon S. schickii u. S. Aorovilzii unterschieden sich von 
den Diploiden durch Vitalitat, h6heren Wuchs, gr/Sgere 
Bl~itter, breitere und gr6bere Fiederbl~ittchen, gr6gere 
Blfiten, deren Form und Farbe unver~indert blieb 
(sternfOrmig, well3). 

Die Fertilit~t der Tetraploiden von S. schickii und 
S. horovitzii war bedeutend vermindert.  Bei Selbst- 
bestgubung erzeugten sie keine Samen. Die Tetra- 
ploiden yon S. parodii zeigten eine unbedeutende 
Aufspaltung in der Bltitenfarbe und Fertilitgt. Die 
Diploiden yon S. parodii hatten weige, leicht creme- 
farbige, sternf6rmige Bltiten. Die Bliiten der Tetra- 
ploiden waren auch sternf6rmig, einige fiiederfarben. 
Einige Tetraploide setzten bei Selbstbest~tubung vim 
Beeren an. Die Knollen entwickelten sich erst im 
Herbst  bei nattirlicher Tagesl~inge. Sie waren gr613er 
als bei den Diploiden, reiften aber nicht v611ig aus. 
Die Stolonen waren sehr lang, l~inger als bei den 
Diploiden. 

Bei den Tetraploiden von S. gibberulosum wurde 
eine bedeutende Aufspaltung aller Merkmale beob- 
achtet. Gew6hnlich sind die S~imlinge des diploiden 
S. gibberuIosum nicht gleichartig, jedoch ist der Unter- 
schied nicht grol3. Nach der Colchicinbellandlung 
aber entwickeln sie dermal3en verschiedene Pflanzen, 
dal? man sie zu verschiedenen Arten z~thlen k6nnte. 

Wir ftihren hier die Beschreibung einer diploiden 
Pflanze und einiger Polyploider gleich nach dem Auf- 
blt~hen an. Die Beeren und Knollen werden sp/iter 
beschrieben. 
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Abb. ~. Die grSgten Knollen der wilden Arten. - -  a )S .  punae (211= 48); 
b) S. punae ( 2 n =  96); c) S. schreiteri (2~1 = 48); d) S. schreileri (2n = 96); 
e) S, macolae (2n=~4); f) S, macolae (2n--48); g) S. demissum Reddick 521 

(211 = 72); h) S. demissum Reddiek 521 (211 ~ z44). Nat. Gr. 

S. gibberulosum-Diploid (2 n = 24). P/lame N 5- Pflan- 
zenh6he 35--4ocm; Stengel aufrecht, mit schwacher 
Anthocyanf~trbung an den Blattachseln. Bl~Ltter fast 
kahl, nur an der Rfickseite schwach behaart, l~ippen 
glatt. Blattl~inge 15--2o cm, 4--5 Paar konkaver, 1/ing- 
licher FiederbI~tter. Das Endbl~ttchen oval, zugespitzt. 
Mittelbl~tter meist mittelst~ndig, seltener acropetal. 
Gr613e des Endbl~ittchens 26--52 mm X 19--3o ram, 1/d 
1,62---1,89. L~nge des /31iitenstandstiels 2o--25 cm, 
B1/itenstandstieI mit vieten, auf H6ckerchen sitzenden 
H~rchen. Bltitenstand ein kompakter doppelter, selten 
3faeher \u L~nge eines jeden Wickels bis 7 cm. 
Blfitenzahl bis 2o. Kelch und Korolle schwach behaart. 
Korolle sternf6rmig, weiB, leicht cremefarben, im Durch- 
messer 27--3o ram. Griffel 1,5 mal 1/tnger als die Antheren, 
Narbe eifgrmig. 

Bei SelbstbestXubung guter Beerenansatz. ]3eeren 
grol3, rundlich, vielsamig. Im Langtag dfirftiger Knollen- 
ansatz, beginnt erst im Herbst mit abnehmender Tages- 
1Xnge. 

S. gibberulosum- Telraploid (2n = 48). P/lame N 15 (125). 
Pflanzenh6he 50--55 cm, reich verzweigt. Stengel an 
den Blattachseln mit Anthocyanf/~rbung. B1/~tter welch, 
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etwas rauh. Blatt lgnge bis 25 cm, 4- -5  Fiederblat tpaare.  
Fiederbl~ttter am Grunde violett,  fast glatt ,  leicht konkav. 
Das Endbl~t tchen zugespitzt, oval oder verkehrt  ei- 
fOrmig. 1--2 Paar  Mittelbl~tter,  mittelst~ndig oder 
acropetal, oft i iberhaupt  Iehlend. Gr613e des Endblgt t -  
chens 5o--65 m m •  ram, 1/d 1,7o--2,oo. L~tnge 
des Blti tenstandstiels bis 3 ~ era. Blt i tenstand ein drei- 
iacher Wicket, often, t rggt  his 45 Bltiten. Kelch und 
Korolle yon augen leicht behaart .  Kelchzipfel spitz. 
Korolle sternf6rmig, blau-violett ,  im Durchmesser 35 bis 
4 ~ mm. Griffel ~,5mal lgnger als die Antheren. Narbe 
eif6rmig. Pflanze sehwach fertil. Beerenansatz erst im 
Herbst.  Die meisten Samen reiften nicht ans. Die Beeren 
enthielten 4 - -8  urtregelm~13ige, eekige Samen, grOBer 
und dicker als bei den Kontrollpflanzen. Knollenansatz 
im Langtag. Die Knollen 1 ,5--2mal  gr6Ber als bei den 
diploiden Pflanzen im Kurztag. 

S. gibberulosum-Tetraploid (an ~ 48). P/la~e N 15 
(116). Pflanze kr~ftig. H6he zur Bltitezeit 60 cm, gegen 
Herbst  1 m, weitverzweigt, mit  dieken ;isten. Stengel 
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Abb. 2. Die g~6Bten Knolletl voll a) S. gibberulosum (211 = 24) Ehlzelknollengewicht 8 g; b) S. gibbe- 
rulosum (2n = 48) Einzelkrtollengewicht x5 g; c) S. gibberulosum (211 = 96) Einzelknollengewicht 

70 g; d) S. gibberulosum (211 = 96) Einzelknollengewicht 45 g. 2/3 der nat. Gr. 

schwaeh gefgrbt, an den Blattachseln violett.  BlOtter 
grOl3er als bei der Kontrolle (bis 3o crn), dunkelgriin, 
Blat tform wie bei den Kontrollpflanzen. GrOBe des 
Endbl~tttehens 52--82 mm • 27--45 ram, 1/d 1,73--1,92. 
]31iitenstandstiel bis 25 cm lang. Bli i tenstand ein doppel- 
ter  oder dreifacher Wickel aus 3 ~ Bliiten. Bliiten stern- 
f6rmig, gelblichweiB, etwas gr6Ber als bei der Kontrolle. 

]Pflanze v611ig fertil. Die Beeren enthalten 8o his 
12o Samen (bei der Kontrolle 250--400 ). Samen grSBer. 
Knollenansatz im Langtag. IKnollen 1 ,5--2mal  gr6Ber 
als bei der Kontrolle. 

S. gibberulosum-Tetraploid (2n = 48). Pflanze N 15 
(117). Pflanze niedriger als die diploiden, zur Bltitezeit 
27 cm, Stengel an den Blattaehseln mit  leichter Antho- 
cyanflirbung. BlOtter weieh, etwas rauh, 15 cm lang. 
Meist 3 Paar  gedr~ngter FiederblXtter. Mittelbl~tter  
basipetal,  mittelst~ndig oder aeropetal, oft an den Fieder- 
blat ts t ie len sitzend. Das Endbl~ttchen eif6rmig, leicht 
zugespitzt, 55--72 mm • 40--57 mm, 1/d 1,2o--1,3o. BIG 
tenstandst iel  kurz, bis 7 cm, Blti tenstand ein doppelter  
geschlossener Wickel aus 13 Bliiten. Kelchzipfel spitz, 
abstehend. Kelch und Korolle schwach behaart .  Korolle 
kreisrund, weiB. Bliitengr6ge bis 3 ~ cm im Durchmesser. 
Korollenzipfel kahnf6rmig, nach innen gebogen. Griffel 
doppel t  so lang wie die Antheren. Letztere dem Griffel 
nicht anliegend. Narbe grog, eifSrmig. Pflanze selbst- 
steril, bi ldet  bei Selbstbest~tubung keine Beeren. Knollen- 
ansatz im Langtag;  Knollen gr6Ber als bei der Kon- 
trolle. 

S. gibberulosum-Tetraploid (2n ~ 96). P/lanze N 15 
(118). Pflanze krXftig, 80 cm hoch, weir verzweigt, bis 
1 m im Durchmesser. Bl~itter derb, dick, 25--30 cm 
lang. 4- -5  Fiederpaare.  2- -3  Paar  Mittelbl~tter,  mittel-  
stgndig oder acropetal, gndbl~t tchen 42--81 m m •  33 
bis 62 ram; 1/d 1,3o--1,46. Bli i tenstandstiel  bis 36 cm 
lang. Blii tenstand ein doppelter  Wickel, often, aus 
45 Bliiten. Letztere sternf6rmig, grog. Kelchzipfel breit,  
leicht zugespitzt. Korolle weil3, 47 m m i m  Durchmesser. 
Griffel um ~a lgnger als die Antheren. Narbe eif6rmig. 
Fertilit~tt wie bei der Kontrolle. Guter Kllollenansatz 
im Langtag. Knollen gr6f3er als bei den Kontrollpflanzen. 

AuBer den F o r m e n  mi t  48 Chromosomen fanden wit  
un te r  den Polyp lo iden  yon S. gibberulosum 2 Pf lanzen 
mi t  96 Chromosomen,  die eine sehr kr~tftig bis 80 cm 
hoch, die andere  sehr niedrig.  Beide h a t t e n  sehr grol3e, 
dicke, saftige, ger ipp te  Blgt ter .  Blattl~tnge bis 40 cm, 
4 - - 5  Paa r  sehr bre i te r  Fiederbl~it ter ,  6 - -  7 P a a r  oder  

noch mehr  Mi t te lb la t t e r ,  bas ipeta le ,  
mittelst~tndige, zuweilen acropetale .  
GrSBe der  E n d b l g t t c h e n  75 bis 97 m m  
• 66- -85  ram;  1/d 1,o2--1,25.  

Nack  Colchicinbehandlung sahen die 
Pfianzen kr~tnklich aus. E r s t  gegen 
die Mitre  des Sommers  s tel l te  sich eine 
normale  En twick lung  ein. Die eine 
Pftanze k a m  nicht  zur Bli i te ,  sie wurde  
yon Phytophthora befal len und ging 
Ende  Augus t  ein. Die andere  bli ihte,  
doch reif ten die Samen n icht  aus. Die 
Bli i ten waren grog, kre isrund,  f l ieder- 
farben,  45 m m i m  Durchmesser .  Beide 
Pf lanzen se tz ten  im Lang tag  Knol len  
an, die eine weige, die andere  blaB- 
violet te .  Die Stolonen der einen Pflanze 
waren  sehr lang, bis 7 ~ cm, die der  an-  
deren bis 4o cm. Die gr6gten  Knol len  
ha t t en  ein Gewieht  his 7 o g (Abb. 2). 

Aul3er den neuerha l tenen  Polyp lo iden  
b a t t e n  wir  noeh einige aus den J ah ren  
1948--1949. Bei  keiner  anderen  A r t  
fanden wir  eine so groBe Mannigfal t ig-  
kei t  un te r  den Polyploiden.  Es  var i -  
ie r ten  fast  alle Merkmale.  Einige 
Pflanzen waren 1 ,5 - -2 rea l  h6her  und  

st~irker, andere  zweimal  niedr iger  als die Kont ro l l -  
pflanzen.  Die Blattgr613e var i i e r te  zwischen 15- -4o  cm. 
Die F o r m  der  Korol le  war  k re i s rund  oder s ternar t ig .  
S. polyadenium - -  eine eigenti imliche,  wilde mexi-  
kanisehe Kar tof fe la r t ,  der  einzige Ver t re te r  der  Serie 
Polyadenia BUK., zeichnet  sieh aus du tch  seine Resi -  
s tenz gegen einige Phyt@hthora-Rassen, durch  re la t ive  
Resis tenz gegen den Koloradokgfer ,  Res is tenz  gegen 
Virus A, X, tells  auch gegen Y (STeLZNER 1949, 
SWAMINATHAN 1951 ). Es  is t  yon besonderem In teresse  
fiir die Ziiehtung.  Die diploide F o r m  (2n = 24) l~tBt 
sich mi t  den Zuchtsor ten  yon  S. tuberosum nicht  
kreuzen.  

Das diploide S. polyadenium i s t  schwach verzweigt .  
Pf lanzenh6he e twa 45 cm. Stengel  aufrecht ,  d ieht  
beb la t t e r t .  L~inge der  In t e rnod ien  bis 7 cm. Aus  
allen Bla t t achse ln  entwickeln  sich Sei tentr iebe.  An  
der  Erdoberfi~tehe wachsen aus den Stolonen neue 
Pflanzen.  Die ganze Pf lanze is t  i ippig behaar t .  
Behaa rung  lang, weich, driisig, einen unangenehm 
r ieehenden Stoff ausscheidend.  Blg t t e r  weich, 3 Paa r  
F iederbl / t t te r ;  6 - - 7  Paa r  mittelst~indige Mittelbl~ttter,  
Blattl~inge 1 1 - - 1 3 c m .  Das Endbl~it tchen lanzet t -  
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I6rmig, etwas zugespitzt,  30--50 m m •  m m  
grol3; 1/d 1,95--2,5o. Bltitenstandstiel 5 - -7  cm lang. 
Blt i tenstand ein doppelter  Wickel. Bltitenzahl bis ~5. 
Korolle kreisrund, weiB, 2 o m m  fin Durchmesser.  
Antheren dem Griffel fast ansitzend. Griffel fast 
doppelt  so lang wie die Antheren.  Narbe keulen- 
f6rmig. Beeren herzf6rmig, flach, dunkelgriin mit  
dunkelvioletten Seitenstreifen. Einige Beeren haben 
aul3er 2 Seitenstreifen noch eine schwarzviolette 
Punkt ie rung  und Streifen an den flachen Seiten. In  
der Umgegend yon Leningrad ist diese Art  schwach 
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bis ~3 ram; 1/d 1,66--2,5o. Bltiten blaBfliederfarben, 
kreisrund. Korolle 2 o m m  im Durchmesser. Griffel 
um ~a lgnger als die Antheren. Pflanze fertil, mit 
iippigem Beerenansatz bei Selbstbestgubung. Beeren 
seitlich etwas zusammengedrackt, nach unten zu- 
gespitzt (Abb. 3 u. 5). 

S. antipovic~i vat. gandarae (2n = 96). Pflanze 
schlank, verzweigt, 5 ~ cm hoch, dunkelgriin. Stengel und 
Blattstiele mit Anthocyanf~irbung. Die ganze Pflanze 
dicht behaart. BlOtter derb, rauh. Blattl~nge etwa ~3 cm. 
2, seltener 3 Fiederblattpaare, das dritte rudiment/it. 
Mittelbl/itter fehlen. EndblXttchen eif6rmig, zugespitzt, 
38--6o m m •  28--4o ram; 1/d ~,36--1,5o. Bltitenstand- 
stiel bis ~3--~5 cm lang. Bliiten grol3, mit blauvioletter 
Korolle, im Durchmesser bis 35 ram. Grille1 um ~ 1/inger 
als die Antheren. Narbe kugelf6rmig. Pflanze Iertih 
Beeren rund, lebhaft griin mit dunkelgriinen Streifen 
(Abb. 4 u. 5). 

Aus der Serie Demissa Buk. wurden Samen yon 
~. v e f f ~ c o s ~  und yon 2 Exemplaren yon S. demissum 
mit Colchicin behandelt .  

Die Tetraploiden yon S. veffr162 unterscheiden 
sich yon den Diploiden dutch  krMtigeren Wuchs,  
dickere Stengel, derbere, dickere und breitere Bl~itter. 
Alle Bltitenteile sind ga'613er. Die Ferti]ifiit ist herab- 
gesetzt. Knollenansatz nur  im Langtag.  

A b b .  3. S. antipoviczii-Tetraploid. O b e r e r  B l a t t e i l  u n d  Blf i te .  
7/~o na t .  Gr .  

Iertil, entwickelt  selten Beeren bei Selbstbest~iubung. 
Nur  ~957 land bei frfiher Aussaat  im Februar  reich- 
licher Beerenansatz stat t .  Knollen l~inglich, unregel- 
m~iBig, mit  einer zarten, weil3en Schale. Knollenertrag 
pro Pflanze ~5--5 o g. 

Die tetraploiden Pflanzen unterschieden sich von 
den diploiden durch kr~tftigeren Wuchs.  Die Pflanzen- 
h6he bet rug 75--80  cm. Verzweigung schwach, Seiten- 
triebe aus allen Blattachseln. Stengel aufrecht.  Die 
ganze Pflanze mit  langen, weichen DrfisenMrchen,  
die einen starken, unangenehmen Geruch ausscheiden. 
Aus den Stolonen entwickeln sich an der Erdober-  
fl~iche keine jungen Pflanzen. 

Bl~ttter groB, breit, etwas gr6Ber als bei den Diploi- 
den. BlattltLnge ~8--2o era. Bl~itter welch, dunkelgrtin, 
aus 3 Fiederbl~itterpaaren und 3 - - 6  Mittelbl~itter- 
paaren, letztere mittelst~indig. Das Endbl~ittchen 
oval, zugespitzt,  6 2 - - 8 o m m •  1/d 1,54 
bis 1,94. L~inge des Bltitenstandstiels l o - - ~ 2  cm. 
Blii tenstand ein doppelter  Wickel. Korolle well3, 
kreisrund, etwas gr613er als bei der Kontrolle, his 
25 m m  im Durchmesser.  Antheren gr613er. Der Griffel 
tiberragt die Antheren um ~ .  Beeren runder, weniger 
abgeplat tet  als bei den Diploiden. Die Fertilit~it ist 
herabgesetzt.  Knollen gr613er, mehrz~ihliger. Knollen- 
er trag pro Pflanze 5o- -75  g. 

[J'berhaupt ist der Unterschied zwisehen den Tetra- 
und Diploiden ein quant i ta t iver .  

Aus der Serie Longipedicellata Buk. wurden Samen 
yon S. antipoviczii var. gandarae und S. ant@oviczii 
var. reddickii mit  Colc]hicin behandelt .  

S. anlipovic~ii vat. gandarae (2n ~ 48). Pflanze auf- 
recht, schwach verzweigt. Pflanzenh6he zur Bltitezeit 
24 cm. Stengel behaart, mit tiefer Anthocyanf~rbung. 
B1/itter nicht groB, dicht behaart. L/inge 7--8 cm. 
3 Fiederblattpaare. Fiederbl~itter oval, zugespitzt. Mittel- 
blgtter fehlen. Gr6Be der Endblfittchen 3o---4o m m •  12 

A bb .  4. S. antipov@zii-Octoploid. O b e r e r  B l a t t e i l  u n d  Blfite. 
7/lo na t .  Gr .  

a b 

Abb.  5. C h r o m o s o m e n  d e r  T e t r a p ] o i d e n  u n d  O c t o p l o i d e n  y o n  S. aniipoviczfi 
a) 2 n  = 48;  b) z n  = 96. 

S. demzssum (Reddick 521) (2n = 72). Pflanze niedrig, 
etwa 2o cm. Stengel, Blfitenstandstiele und Blfitenstiele 
leicht violett. Blgtter rauh, mit dichter, langer Be- 
haarung. Blattlgnge 12 cm. 3 Fiederbl/itterpaare. Mittel- 
bl/ttter fehlen. Das Endfiederbliittchen verkehrt eif6rmig, 
zugespitzt, 42--54 m m •  28--35 ram; 1/d 1,37--1,68. 

Blfitenstandstiel kurz, 1--1, 5 cm. Bliitenstand aus 
5--8 B1/iten. Kelchzipfel spitz, stark seitwg~rts gebogen. 
Bliite kreisf6rmig. Korolle im Durchmesser 25 mm. Der 
Griffel tiberragt die Antheren um 1/5. Pflanze fertil. 
Beeren eif6rmig, etwas seitlich gedriickt (Abb. z, 6 u. 8). 

S. demissum (Reddick 521) (2n = 144 ). Pflanze kr~iftig, 
schwach verzweigt, sMtig, lebhaft griin. Pflanzenh6he 
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35 cm. StengeI fund, nicht gefltigelt, mit  Anthocyan- 
f~rbung. BKLtter groB, bis 25 cm lang, saftig. 4 Fieder- 
blgt terpaare s tark gerippt, diirftig behaart .  Das End- 
blgt tehen zugespitzt, bedentend gr61Ber als die iibrigen 

Abb. 6. S. dem4ss*~m, Reddick 52z-Hexaploi& (2n = 72). Oberer 
Blatteil und B1/Ste. 7/lO nat. Gr. 

Abb. 7. S. demissum Reddick 52x-Dodecaploid (2 n ~  ~44). Oberer Blatteil und 
7/~o nat. Gr. 

a b 
Abb. 8. Chromosometl des hexaptoidea u~d dodeeaploiden S. demissum Reddick 
52~. Schnitte tier Wurzelspitzen. 25ooX. a} S. demiss*~m Reddick 521-Hexa- 

ploid (2n = ~2); b) S. demissum Reddick 521-Dodecaploid (2n = 144). 

Paare, 85--95 mm • 6o--67 mm; 1/d 1,34--1,48. B1iiten- 
standstiel  kurz 1, 5 cm. Bli i tenstand aus 7- -8  grol3en, 
lebhaft  fliederfarbenen Bltiten. Kelch dicht  behaart .  
Kelchzipfel etwas nach augen gebogen. Korolle kreisrund, 
im Durchmesser bis 4 ~ mm, yon der AuBenseite behaart .  
Griffel 1 �89 real lgnger als die Antheren. Narbe rundlich. 
Alle dodecaploiden Formen yon S. demissum zeigten im 
ersten Jahr  eine geringe Ferti t i t~t .  Samenzahl pro Beere 
1--8, 6fters 2 - -  3 . Im ngchsten Jahr  (1956) war die 
Fert i l i t~t  h6her. Jede selbstbestiiubte Ptlanze trug 
5 - - 6 - - 1 2  Beeren mit  16--2o Samen. Knollenansatz nut  
im Kurztag.  Knollen doppelt  so groB wie bet den Hexa- 
ploiden (Abb. 1). \u  Iiel3en die Knollen und Samen 
keimen. DieWurzeln hat ten  144 Chromosomen (Abb. 7, 8). 

S. macolae (2n = 24) t?flanze 35 cm hoch, verzweigt. 
Alle Teile, mit  Ausnahme der Blattspreiten,  mit  Antho- 
cyanf~rbung. Stengel wellig gefliigelt. BlOtter mit  
stengelumfassenden Nebenbl~ttern. Blatt l~nge bis 2o cm. 
2 - -3  Fiederbl~tterpaare.  Fiederbl~t ter  an den IR~ndern 
leicht gewellt, rauh, dicht  behaart ,  mat t .  5 Paar  Mittel- 
blotter,  mittelst~ndig oder basipetal.  Das Endbl~ttchen 
eifOrmig, zugespitzt, 62--85 m m •  1/d 1,77 
bis 1,97. Blii tenstand ein doppelter  Wickel mit  bis 
2o Bltiten. Blti tenstandstiel  ~3 cm lang. Kelch mit  
langen, spitzen, seitw~rts gebogenen Zipfeln. Korolle 
well3, kreisrund, im Durchmesser 45 ram. Griffet fast 
doppelt  so lang wie die Antheren, Narbe keulenfOrmig. 
Bet Selbstbest~iubung kein Beerenansatz (Abb. 9u.  11). 

S. macolae (2 n = 48). Pflanze kr~ftig, welt  verzweigt, 
67 cm hoch. Alle Pflanzenteile mit  Ausnahme der Bla i t -  

spreiten leicht violett.  BlOtter groB, bis 25 cm 
lang, derb, rauh, an den 1R/indern dicht be- 
haart ,  dunkelgrtin. Bet einigen Pflanzen sind 
die Nebenbl~tter  s tark entwickelt,  den Stengel 
nicht umfassend, zuweilen fehlen sie ganz. 
3 - -4  Fiederbl~tterpaare.  5 - -6  Mittelbl~tter- 
paare, mittelst~ndig oder acropetal. Das End- 
bl~Lttchen breit ,  zugespitzt, 7o--83 mm • 46 
his 61 ram; 1/d 1,31--t,56. BKitenstandstiel 
17 em lang. Der Bli i tenstand ein 4iacher 
Wickel aus 35 Bliiten. Kelchzipfel spitz, stark, 
seitw~rts gebogen. Korolle kreisrund, weiB 
oder fliederfarben, im Durehmesser 45--48 ram. 
Eine Pflanze ha t te  eine Doppelkrone, wobei 
die ~ul3ere Krone zweimai kiirzer war als 
die innere. Griffel um ~ die Antheren iiber- 
ragend (Abb. l o u .  11). 

Ebenso wie bet den Diploiden fand der  
Knol tenansa tz  nur  im K u r z t a g  s tar t .  Knol len  
1 ,5 - -2 rea l  gr6Ber als bet  den Diplo iden  
(Abb. 1). Eine  Pflanze war  fertil ,  ergab 
Samen bet Se lbs tbes tgubung.  Nach  Colchi- 
c inbehandlung  ist  aul3er Te t rap lo iden  eine 
octoploide  Pf lanze gefunden worden,  die 
sich du tch  bre i te re  BlOtter auszeichnete.  

Te t rap lo ide  der  p r imi t iven  Ar t en  S. kessd- 
brenneri und  S. phurefa waren kr/ift iger,  
dunkel  gef~irbt und  er t ragre ieher  als die 
Diploiden.  

Der  Amphid ip lo id  S. rybinii • S. simplici- 
/olium zeichnete sich durch  ~uBerst kr~tftigen 
Wuchs  aus, war  aber  wenig er t ragreich.  

Blfite. Die Kontrolls~imlinge der A r t  S. kessd- 
brenmri waren n icht  gle ichar t ig  und  s p a r e -  

ten  nach  Pflanzenh6he,  Gr6Be und  F o r m  der Bl~ttter, 
B l a t t f a rbe  (weiB und  f l iederfarben),  der  F a r b e  und  
Gr6Be der  Knol len  auf. Bet S~mlingen aus den mi t  
Colchicin behande l t en  Samen war das Aufspa l ten  noeh 
deutl icher ,  jedoch n icht  so groB wie bet den Polyploi -  
dell der  A r t  S. gibberulosum. 

S. kesselbren~r (2n = 24). Pflanze verzweigt, 
bis 38--4o cm hoch, iippig bebl~ttert ,  oft mit  Antho- 
eyanffixbung. BlXtter weich, lebhai t  griin. Blattl~tnge 
16cm, 4F iede rb la t tpaa re  mit  langen Blattst ielen ( lo  
bis 12 cm). 6- -7  Paar  Mittelbl~itter, mittelst~ndig oder 



2~. Baad, Heft 3 Das durch Polyploidie ausge16ste Variieren der Eigenschaften und Merkmale der Kartoffei 113 

acropetal. Das Eiidbl~ttchen verkehrt eif6rmig, etwas 
zugespitzt, 4o--51 mm; 1/d 1,5o--2,oo. Am Stiele des 
Endbl~ttchens rudimentS.re ?Xlittelbl/~tter. Bliitenstand 
25 cm lang. Bltiten bis 28 mm im Durchmesser. Kelch- 
zipfel spitz, stark seitw~rts gebogen. Itorolle kreisrund, 
verschieden gefXrbt - -  weiB oder Iliederrosa. Griffel 
doppelt so lang als die Antheren. Narbe kugelf6rmig. 
Nur eine Pflanze setzte bei Selbstbest~ubung Beeren an. 
iKnollen lgnglich oder ruiid, gelb und rosa. Knollenertrag 
gering. 

S. kesselbm~neri-Telvaploid (211 = 48). Die tetra- 
ploiden Formen vor~ S. kesselbrenn.eri waren kr&ftiger 
als die diploideii, welt verzweigt. Pflanzenh6he bis 
8o cm. Steiigel gerippt, meist duiikelviolett. Bl~Ltter 
dunkelgrtiii, gr6Ber als bei der Kontrolle. L/inge der 
mittleren BlOtter 25 cm. Bliiten weiB und fliederrosa, 
grSBer als bei den Kontrollpflanzen, im Durchmesser 
35--4 ~ rain. Nur eine Pflanze setzte bei Selbstbest~ubung 
Beeren an. Knollen IIach der Form und Farbe wie bei 
der Kontrolle, nu t  etwas grSBer. 

Uiiter den Polyploiden war eine Pflanze mit  96 Chromo- 
somen. Sie zeichnete sich dutch dunklere Anthocyan- 
f/~rbung aus. Die Knollen waren leicht violett, mit  
violetten Augen. 

S. phu~ejc~. Die diptoiden S/~mlinge (2 n = 24) warert 
gleichartig. PflanzenhShe zur 131~tezeit 35--4 ~ cm. 
Stengel schwach violett gef~trbt. B1/itter weich, lebhaft 
grtin. Blattl~nge bis 15 cm. 4--5 Fiederbls 
6 Paar Mittelbl/itter. Endbl~ttchen leicht gespitzt. Blti- 
ten mit  kreisrunder, fliederrosa Korolle, im Durchmesser 
25--28 mm. Keine einzige Pflanze gab bei Selbst- 
bestXubung Beeren. Knollen weiB his rosenrot. 

Die Tetraploiden (2 n = 48) waren gleichartig, IIur die 
l~nollenfarbe spaltete auf. Im Gegensatz zu den Diploiden 
bat ten sie dickere, intensiv violette Stengel. t3tXtter 
dicker, mit  breiteren Fiedern, dunkelgr/in. Blattstengel 
mit  Anthoeyanfgrbung. Bltiten dunkel 
fliederfarben, gr6Ber. Knolleiiertrag wie 
bei den Diploiden. Die mit  Colchicin be- 
handelten S/imlinge blieben in ihrer Ent-  
wicklung zurtick, so dab die Knollen 
nicht ausreifeii konnten, w~hrend die 
Diploiden vSllig reife Knollen hatten. 
Wegen versp/iteter Bltitezeit wurden keine 
Beereii angesetzt. Ein SS.mliiig besag 
96 Chromosomen. ~uBerlich war er yon 
den Tetraploiden fast nieht zu unter- 
scheiden. Er war sp/itreif, hatte sehr 
kleine Knolleii und bltihte nicht. 

Aus der Gruppe Tuberosa Buk. wur- 
den sowohl Samen pr imi t iver  chile- 
nischer Kul tu r fo rmen  - -  S. tuberosum 
var. muZtibaccatum und  S. tuberosum var. 
pachacon~--als  auch der Zuchtsor ten  
mit  Colchicin behandel t .  

Octoploide S~imlinge yon S. tuberosum 
var. muItibaccafa (2n ----- 96) u. S. tube- 
rosurn var. pachaco~cia (2 n = 9 6) ha t t en  
im Vergleich zu den te t raploiden Aus- 
gangsformen dickere Stengel, gr613ere, 
derbere und  dickere Bl~ttter mi t  brei- 
teren Fiederbl~ittern. Alle Blii tenteile 
waren gr613er. Die Knol len der Octo- 
ploiden yon S. tuberosu~n var. multibac- 
catum (2n = 9 6) waren etwas gr6ger als 
beJ den Tetraploiden,  w~ihrend bei var. 
pachacon]a kein Untersehied in der 
Knollengr6Be zu bemerken  war. 

Mit Colchicin behandel te  S~tmlinge 
der Kul tu r sor ten  unterschieden sich in 
H6he und  Kr~iftigkeit n icht  yon  den 
Tetraploiden.  Nur  ha t t en  sie etwas 
dickere Bl~itter mi t  brei teren Fieder-  
bl~ittern. Die Blii ten waren gr6Ber. Alle 
Octoploiden der Art  S. tuberosum waren 

Der Zttchter, 2 9. Band 

Abb. 9. S. macolae-Diploid (2• ~ 24). Oberer Blat tei l  und Bliite. 7/ lo nat. Or. 

Abb. lo. S. macolae-Tetraploid (2tl = 48). Obeyer Blattei l  und Bltitei1 zweier l"etlaploider. 
7/10 nat. Gr. 
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selbststeril. Ihre Knollen waren ebenso groB, zuweilen 
etwas kleiner als bei den Tetraploiden. 

S. tuberosum gibt nach Behandlung der Samen 
mit einer o,5% igen Colehicinl6sung verMltnism~gig 
wenig polyploide Pflanzen. Bei st~irkeren L6sungen 
sterben die Samen ab. Die Chromosomenverdopplung 
getit bei S. tuberosum schwerer vor sictl als bei anderen 
Arten (Abb. 12). 

a b 
Abb. 1~. Chromosomen des diploiden und tetraploiden S. macolae. Schnitte votl 
Wurzelspitzen. 25ooX. a) S. macolae-Diploid (2 It = 24); b) S, raacolae-Tetraploid 

(2n = 48). 

b 
Abb. 12. Chromosomell des tetraploiden und octopleiden S. tuberosum, a) S. 
tuberosum Frfihe RoseXEarlaine (211 = 48); b) S. tuberosum Fltihe RoseXt{ar- 

laine (211 ~ 96). 

Das Variieren biologischer  Eigenschaften 
nach Polyploidis ierung 

1. F e r t i l i t / ~ t  
Im  Vorhergehenden ist bereits berichtet worden, 

welctle Polyploiden eine niedrige FertilitXt aufwiesen 
oder gar v611ig steril blieben. Fertile Pflanzen sind 
im ersten Jahr  nach der Chromosomenverdopplung 
schwach Iertil. Das gilt ftir S. punae, S. schreiteri, S. 
demissum, S. antipoviczii u. a. Ausnahmen sind selten. 

Der Beerenansatz und die Zahl der Samen pro 
Beere sind s tark herabgesetzt. In den folgenden Jahren 
steigt die Fertilit~it. Das ist bei S. punae u. S. gibberu- 
losum beobachtet  worden. Die Beeren der Poly- 
ploiden yon S. punae (2n = 96) enthielten meist 
lo - -12  Samen. Letztere waren 1 ,5--2mal  gr6Ber als 
bei der Kontrolle. Im  n~chsten Jahr  stieg die Zahl 
der Samen bis 2o--3 o. In  der 4. Generation betrug 
sie 2oo. Doch waren die Samen kleiner, fast so groB 
wie bei den Tetraploiden. Man k6nnte denken, dab hier 
eine Zufiickregulierung auf die anf~ngliclle Chromo- 
somenzahl stattfand. Die cytologische Untersuchung 
zeigte aber, dab die Zellen der Samen der 4. Generation 
96 Cl~romosomen batten. Ebenso stieg aueh die Zahl 
der Beeren pro Pflanze. W{ihrend bei der ersten 
Generation yon S. punae (2n = 96) der Beerenansatz 
40- -50% der Gesamtzahl der Bltiten bei Selbst- 
bestXubung betrug, war er in der 4-Generation bis 
auf 8o% gestiegen. Noch bedeutender nahm die 
Fertilit~t bei den Polyploiden yon S. gibberulosum 
(2n = 48) zu. Im  Jahre 1948 setzten einige Tetra- 
ploide nur einzelne Beeren mit  5--8  Samen an. 
Die 5. Generation war sogar St~irker fertil als die 
Diploide. Die Zahl der Sarnen in den Beeren tibertraf 
4oo. Die Samen waren kleiner, fast so klein wie bei 
den Diploiden. 

2. E r t r a g  

Der Knotlenertrag der Polyploiden der wilden 
Kartoffelarten war bedeutend h6her im Vergleieh zu 
den Ausgangsformen. Der Er t rag einer polypIoiden 
Pflanze yon S. gibberuZosum (2n = 96) war 25real 
h6her als bei den Diploiden (2n = 24). (Tabelle 2.) 
Die Polyploiden der Zuchtsorten von S. tuberosum 
unterschieden sich nicht im Ert rag yon der Kontrolle. 
Zuweilen war letzterer sogar etwas niedriger. 

3. F r o s t r e s i s t e n z  

Im Jahre 1955 wurden PolypIoide und Kontroll- 
pfianzen yon S. schreiteri, S. punae, S. demissum var. 
a~rocyaneum und S. demissum (Reddick 521) auf ihre 
Frostresistenz geprtift. Der erste Frtihfrost (--2 ~ C) 
w a r  in der Nacht vom 2. zum 3. November. Keine 
einzige Pflanze ist gesch~digt worden. In der Nacht 
vom 6. zum 7. November fiel die Temperatur  bis 
- - 9 ~  und hielt den ganzen Tag an. S. demissum 
(2n = 72) und die Polyploiden gingen zugrunde, 
ebenso die Tetra- und Octoploiden yon S. schreiteri. 
S. punae (2 n = 48) wurde durch Frost s tark gesch/tdigt, 
nur die Sprogspitzen blieben unverletzt. S. punae 
(2n = 96) war weniger gescMdigt. Die SproBspitzen, 
j a sogar ganze Sprosse erholten sich nach dem Auf- 
tauen. 6 Tage darauf fiel die Temperatur  bis - -11 ~ C. 
Alle Pflanzen erfroren. Im  Herbst  1956 wuchsen 
Octoploide von S. punae im Felde bis Ende Oktober 
und erfroren erst bei - - 9  ~ C. F z der Bastarde mit  den 
Octoploiden yon S. punae u. S. schreiteri blieben 
bis - - 7 ~  unverletzt. Nhnliches beobachteten wit 
1948/1949. Die Polyploiden hat ten die urspriingliche 
Frostresistenz nicht eingebtiBt, bei einigen war sie 
sogar gestiegen. S. punae (2n = 48) vertfiigt - -7  bis 
8 ~ C, die polyploide Form (2n = 96) bis - -  8--9  ~ C. 

4. R e s i s t e n z  g e g e n  K r a n k h e i t e n  
u n d  S c h ~ d l i n g e  

Von S. anlipoviczii vat. gandarae, S. demissurn 
var. atrocyaneum und S. demissum Reddick 521 wur- 
den die Ausgangsformen und ihre Polyploiden in 
Puschkin auf ihre Resistenz gegen eine gew6hnliche 
und eine aggressive Rasse yon Phytophthora geprt~ft. 

Bei kfinstlicher Infektion erkrankte nur eine Pflanze 
yon S. demissum var. afrocyaneum (2n = 72), w&hrend 
alle Hexa- und Dodecaploiden (2n = 144 ) immun 
blieben. 

An S. demissum var. agrocyaneum und S. demissum 
Reddick 521 (2n = 72) wurden im Felde Flecken 
von Phytophthora bemerkt .  An den Polyploiden 
(2n = 144 ) waren sie weniger ausgepr~igt. S. ant@o- 
viczii var. gandarae u. S. antipoviczii var. reddickii 
blieben im Felde v611ig gesund, weder an den Tetra- 
noch an den Octoploiden waren Spuren yon Phyto- 
phthora zu finden. I m  Jahre 1957 wurden diploide und 
tetraploide Pflanzen yon S. polyadenium im Labora- 
torium ktinstlich mit aggressiven Phyfophfhora-Rassen 
infiziert, blieben aber v611ig intakt. 

Der ~uBerst feuchte Sommer 1957 trug zu einer 
weiten Verbreitung der Phytophthora im Versuchs- 
felde bei. Die diploiden Pfianzen yon S. polyadenium 
zeigten an den Bltttenstandstielen und Beeren Phyto- 
phthora-Flecken, w~thrend die Tetraploiden trotz un- 
mittelbarer N~he anderer befallener Arten vOllig 
resistent blieben. Folglich ist bei den Polyploiden 
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die Resistenz gegen Phylophthora 
im Vergleich zur Kontrolle nicht 
herabgesetzt. 

Einige unserer 1948 erhaltenen 
Polyploiden yon S. gibberulosum 
wurden nach der Versuchsstation 
unseres Insti tuts im Fernen Osten 
zur Prtifung auf Resistenz gegen 
Epi lachm geschickt. 

I. M. GoxTORov (1955) schreibt 
in seiner Dissertationsarbeit, dab 
die Polyploiden von S. gibberulo- 
s.~m eine gr6Bere Resistenz als 
die Diploiden besai3en und bei 
Samenaussaat in dieser Hinsieht 
nicht aufspalteten. Hier sei be- 
merkt,  dab S, gibberulosum ge- 
w6hnlich in bezug auf Resistenz 
s tark aufspaltet. Wit hatten 1948 
ein beliebiges Exemplar  fiir die 
Chromosomenverdopplung ge- 
w~thlt, weil dazumal diese Art  auf 
Resistenz gegen die E p i l a c h m  
noch nicht geprtift worden war. 

Tabelle ~. Ein/lu/3 der Polyploidie au/ die K~'e~zba~keit wilder Ka~,to//daele'n 
mit den Zuchtsofletz. 

Ftir die Ziichtung ist es zweckm~iBig, von vorl~iufig 
ausgew~ihlten resistenten Pflanzen Polyploide zu er- 
stellen, um letztere dann auI Resistenz zu prtifen. 

5- K r e u z b a r k e i t  m i t  a n d e r e n  A r t e n  
Bei Polyploiden stieg die Kreuzbarkeit  mit  anderen 

Kartoffelarten bedeutend. Einige Arten - -  S. schrei- 
teri, S, pupae, S. a~tipoviczii sind mit  den Zuchtsorten 
gew6hnlich nicht kreuzbar. Durch Chromosomen- 
verdopplung gelingt es verhNtnism~13ig leicht, sie 
miteinander zu kreuzen und Bastardsamen zu erhalten. 
Die WitterungsverMltnisse des Jahres 1955 waren 
ftir entfernte Bastardierungen ungiinstig. Die Poly- 
ploiden bliihten sp~it, so dab Kreuzungen erst in der 
zweiten Juli-H~tlfte und Antang August vorgenommen 
werden konnten. Nach unseren Beobachtungen ist 
der Monat Juni die beste Zeit fiir entfernte Bastar- 
dierungen. Abgesehen davon hatten wir bis 7o% 
Erfolg, obgleich viele KontrolIkreuzungen keine Beeren 
ansetzten. 

Gleichzeitig best~iubten wir einige Bliiten mit einem 
Pollengemisch verschiedener Zuchtsorten, um die 
Kreuzbarkeit  der Polyploiden damit zu vergleichen. 
Wir erhielten dabei sehr wenig Beeren. Kreuzungen 
der Polyploiden mit den Zuchtsorten ergaben Beeren 
mit einer sehr groBen Anzahl groBer Samen und 
regelm~igiger Form. Bei der Best~iubung der Aus- 
gangspflanzen mit einem Pollengemisch der Zucht- 
sorten enthielten die Beeren sehr wenig (1--4, 6fter nur 
1--2) Samen mit unregelm~tBiger, eckiger Form (Tab. 1). 

S. demissum l~gt sich gew6hnlich leicht mit den 
Zuchtsorten von S. tuberosum kreuzen. Bei Ver- 
dopplung der Chromosomenzahl gab eine groBe Zahl 
yon Kreuzungen nut  eine einzige Beere. 

Einige Bastardsamen aus Kreuzungen polyploider 
Formen mit verschiedenen Zuchtsorten liegen wit 
keimen, um sie cytologisch zu untersuchen. 

Die meisten Bastarde der Arten S. punae und 
S. schreiteri mit den Zuchtsorten bat ten 72 Chromo- 
somen, nut  einzelne Beeren enthielten Samen mit 
96 Chromosomen. Bastarde yon S. gibberulosum und 
S. parodii bat ten 48 Chromosomen, einige aber 96. 

ZahI der 
$ d' best~ubten Beeren- Erfolg Samenzahl 

Blfiten ansatz i11% pro Beere 

S. sch~,eilefi (211 = 48) • S. tube~'osum* 5 ~ - -  - -  - -  
S. schreiteri (211 = 48) • S. tuberosum 

(Pollengemisch yon 6 Sorten) 50 lo 20 1-- 4 
S. schveiteri (211 = 96)• S. tuberosum zoo 72 72 27--217 
S. punae (2 n = 48) x S. tubevosum 5 ~ - -  - -  - -  
S. punae (2n = 48) • S. luberosum~ 

(Pollengemisch yon 6 Sorrel1) 50 9 18 1--3 
S. flu~ae (2n ~ 96)• S. tuberosum loo 69 69 12--184 
S. antipoviczii (2n = 48)• S. tuberosum 5 ~ - -  - -  - -  
S. antipoviczii (2n = 48) • S. tuberosum 

(Pollengemisch yon 6 Soften) 5 ~ 7 14 1--2 
S. antipoviczii (2n = 96)• S. luberosum 50 25 5 ~ lo--42 
S. gibberulosum (2 n = 24) • S. luberosum 50 - -  - -  - -  
S. gibbe~,ulosum (2 n = 24) • S. tubevosum 

(Pollengemisch yon 6 Sorten) 5 ~ zl 22 1-- 4 
S. gibberulosum (2n = 48) x S. tuberosum loo 76 76 52--216 
S. parodii (2n = 24)• S. luberosum 5 ~ - -  - -  - -  
S, parodii (2n = 24)• S. iuberosum 

(Pollengemisch yon 6 Sorrel1) 50 9 18 1-- 4 
S. pavodii (2 n = 48) • S. tuberosum j loo 71 71 18--143 

* Gekreuzte Zuchtsorten: Earlaine, Katahdin, Chippewa, Kameras I, Roswite, EIika. Die Diploiden (211) 
und ihre Polyploiden (4n) wurden mit  jeder diesei Sortelt gekreuzt. Pollengemische wurdea aus gleichen 
Mellgen dieser 6 Soxten bereitet. 

Das Variieren der biochemischen Zusammen- 
setzung der Kartoffel nach Polyploidisierung 

Hier k6nnen nur vorl~iufige Ergebnisse angefiihrt 
werden. ~955 reiften die Knollen der Polyploiden 
nicht aus, w/~hrend diejenigen der Ausgangsformen 
v611ig reif warela. Dieser Unterschied in der Reife 
beeinfluBte den St~rke- und Eiweil3gehalt der Knollen. 
Bei den Polyploiden war das Steigen des Knollen- 
ertrags mit einem Sinken des St~irkegehaltes ver- 
bunden. Eine Ausnahme bildet S. kessclbrem~eri, bei 
dem der St~irkegehalt parallel dem Knollenertrag 
stieg. Polyploide Formen, deren Ert rag unveriindert 
geblieben oder gestiegen war, zeigten ein Zunehmen 
des St/irkeertrages (Tabelle 2). 

Bei S. gibberulosum variiert der St~irkegehalt der 
Diploiden zwisehen 13,2--16,72~o , der der Tetra- 
ploiden zwischen 12,48--2o,56}/o. Der niedrige St~irke- 
gehalt der Knollen 15/~18 l~iBt sich durch ungentigen- 
des Ausreifen im Jahre 1955 erkl/tren. V611ig reife 
Knollen des Jahres 1956 enthielten 20,56% St~irke. 
Der Gehalt an St~irke der Tetraploiden yon S. kessel- 
bre~,neri war sowohl 1955 als auch 1956 h6her als 
derj enige der Diploiden. 

Der niedrige St~irkegehalt der Tetraploiden yon 
S. phure~a kann die Folge ungentigender Reife der 
Knollen sein. 

Der Eiweil3gehalt der Knollen der Polyploiden 
bleibt unver~indert oder steigt zuweilen betr~ichttich, 
z. B. bei S. demissum von 2,51~o bis 4,34% (Tabelle 2). 

Ftir die Polyploiden yon S. gibberulosum, Katahdin 
und des Bastards Frtihe Rose•  wurde der 
Gehalt an Ascorbinoxydase, Polyphenoloxydase und 
Peroxydase bestimmt. Nach vorliiufigen Bestim- 
mungen ist bei den Polyploiden die Aktivit~it der 
Polyphenoloxydase h6her, die der Ascorbinoxydase 
aber niedriger als bei den Diploiden. 

S. M. PROICOSC~IEV (1952) land bei den Polyploiden 
einen erh6hten Glykoalkaloidgehalt. Bei Polyploiden 
der Serie A caulic~ war der Demissingehalt 3--5real  
h6her. S. punae (2n ~-48) enthielt o ,27--o,34~ o 
Demissin, S. pupae (2n ~--96) 1,6o%, S. schreiteri 
(2n----48) o,2o%, S. schreiteri (2n-----96) o,62~ . 

8" 
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Tabelle 2. Das Variieren des Stiirke- und Eiweiflgehaltes der Knollen nach Polyploidisierung 

Kartoffelarten und Sorten 

S. schreiteri 
S. schreileri 
S. punae 
S. punae 
S. gibberulosum D/2 
S. gibberulosum D-764 
S. gibberulosum 15 (115) 
S. gibberulosurn 15 (116) 
S. gibberulosum 15 (118) 
S. gibberulosum 
S. horovilzii 
S. horovitzii 
S. macolae 
S. macolae 
S. demissum (Reddick 521) 
S. demissurn (Reddick 521) 
S. dernissurn v. atrocyaneum 
S. demissum v. atrocyaneum 
S. kesselbrenneri 
S. kesselbrenneri 

Katahdin 
Kas 
Kameras I 
Kameras I 
Kameras I 

Chromo- 
some~- 
zahl 

1955 
i 

Mittlerer i Mittlerer 
Zahl aria- Knollen- St~irkc St~rke- 
lysierter ]ertragpro ertrag plo 

Pflanze Pflatlze Pflanzen 

I g % g 

0,24 
1,26 
0,28 
0,93 
3,66 

19,36 
72,38 
2,33 
3,12 
o,77 
1,86 
0,35 
1,24 
0,23 
1,76 
2,52 
7,34 

65,24 
85,68 
69,3 ~ 
70,20 
8 1 , 2 1  

EiweiB % 
zum Roh- 

gewicht der 
K n o l l e n  

Zahl ana- 
lysiertel 
Pflanzea 

48 
96 
48 
96 
24 
24 
48 
48 
48 
96 
24 
48 
24 
48 
72 

144 
72 

144 
24 
48 
48 
96 
48 
96 
96 

1956 

Mittlerer Mittlerer Eiweil3 
St/irke- % zum 

St~rke ertrag pro Rohge- 
Pilanze wicht der 

% g Knollea 

0,28 5,4 ~ 
1,54 5,66 
o, 18 5,4 ~ 
1,12 5,34 

13,37 2,78 
11,88 2,75 
74,88 2,08 
60,48 - -  

143,92 2,19 

15 I 1,8 
1 1 5  ] 1 0  

15 2 
5 ~ 8 
10  2 0  

5 200 
1 G lo 

12 3 ~ 

9 3 
14 12 
10  2 

8 14 
15 28 
15 60 
l o  700 
12 720 
IO 600 
15 54 ~ 

1 54 ~ 

13,79 
12,68 
14,38 
11,68 
18,32 

14,68 
13,16 
12,95 
lo,4o 
1 2 , 9 0  
11,68 
11,69 
10,4o 
11,69 
12,59 
9,00 

12,64 
9,32 

11,90 
11,55 
13,oo 
15,o4 

4,74 

5,6o 

2,91 

3,65 
3,52 
4,74 
2,51 
4,34 
2,51 

3,28 
3,75 
2,08 
1,98 
2,57 
2,76 
2,56 

20 3 
3 ~ 15 
16 2 
28 lO 

8o 
9o 

15 600 
5 350 

15 700 

9 r 9o 
15o 

8 15 
11 41 
4 r 25 

5 ~ 
7 8o 
7 3 ~ 

r 9,44 
11o,28 

9,46 
I 11,2o 

16,72 
i 13,2o 

12,48 
17,28 
20,56 

13,14 
i 12,16 

I 10,70 
[ 9,92 

1 2 , 5 0  
,I 12,46 

11,76 
15,4 ~ 

11,82 
18,24 

1,6o 
4,06 
3,12 
6,23 
9,4 ~ 

46,20 

3,43 
3,1o 

2,46 
2,56 
5,16 
6,03 
2,26 
1,74 

Die Polyploidie ruff eine Ver~inderung im Stoff- 
wechsel hervor, was wiederum das Variieren des 
St~rke-, EiweiB- und Fermentgehalts bedingt. Die 
ver~tnderte Aktivit~tt der Fermente weist auf eine 
nicht blog quantitative, sondern auch qualitative 
Vefiinderung des EiweiBes der Knollen hin. 

S c h l u B f o l g e r u n g  
Die Chromosomenverdopplung findet im Ausland 

eine weitverbreitete Anwendung zur fdberwindung der 
Nichtkreuzbarkeit entfernter Kartoffelarten. In unse- 
rer heimischen Kartoffelzfichtung aber hat diese 
Methode bis jetzt keine gentigende Anerkennung 
gefunden. 

Die Ergebnisse unserer Forschungen sprechen darer, 
dab die Polyploidie mit Erfolg in der Zfichtung der 
Kartoffel angewandt werden kann. Dank dieser 
Methode ist es uns gelungen, einige wilde Kartoffel- 
arten, die gew6hnlich mit den Zuchtsorten yon S. 
tuberosum nicht kreuzbar sind, zu kreuzen. Vide 
ffir die Ztichtung wertvolle Merkmale und Eigen- 
schaften der wilden Arten werden bei der Chromo- 
somenverdopplung nicht nur erhalten, sondern oft 
noch verst~irkt. Die Frostresistenz der Polyploiden 
yon S. schreiteri und S. punae ist um 1--2 ~ C h6her. 
Bei den Polyploiden yon S. gibberulosum ist die 
Resistenz gegen die Epilachne gr6Ber als bei der 
Kontrolle. Eine h6here Resistenz gegen PhyEophthora 
besitzen die Polyploiden yon S. anHpoviczii. Wenn 
man dazu noch den gr6Beren Ertrag und h6heren 
Eiweil3gehalt der wilden Polyploiden in Betracht zieht, 
tritt die ziichterische Bedeutung der Bastardierung 
mit den Polyploiden noch deutlicher hervor. 

Die Polyploiden polymorpher Arten zeigen ein 
weites Autspalten der Merkmale und Eigenschaften. 
Infolgedessen k6nnen neue aussichtsreichere Formen 
im Vergleich zu den Ausgangsformen entstehen. Die 
Polyploidie kann ein neues, sehr wertvolles Ausgangs- 

material far die Ztichtung bieten. Um die Polyploidie 
in der Kartoffelziichtung anwenden zu k6nnen, ist 
ein griindliches genetisches Studium der Vererbung 
der Merkmale und Eigenschaften der Polyploiden bei 
Selbstbest/iubung und bei Bastardierung erforderlich. 
Von grol3em Interesse ist die Erforschung der Bio- 
chemic der Polyploiden. 

Zum SchluB m6chte ich meinen Dank alien bei 
dieser Arbeit beteiligten Kollegen ausdrficken. 

Dem Akademiker Dr. S. M. BUKASOV gebiihrt mein 
besonderer Dank Itir die Anregung zu dieser Unter- 
suchung und seine Beratung bei der Arbeit. Herrn 
A. A. LEBEDEV bin ich fiir die Hilfe bei der Durch- 
fiihrung des experimentellen Tells und der Anfertigung 
der Abbildungen groBen Dank sehuldig. Meine tiefste 
Anerkennung dem gesamten Kollektiv der Kartoffel- 
abteilung des Instituts fiir Pflanzenziichtung. Den 
Mitarbeitern des Cytologischen Laboratoriums der 
Leningrader Universit~tt sei bier fiir die Bereitstellung 
yon Mitteln zur cytologischen Bearbeitung des 
Materials herzlich gedankt. 

L i t e r a t u r  
1. BARANOV, P. A.: Die Polyploidie im Dienste des 

Sowjet-Ackerbaus. Botan. Journ. 2 (1954). - -  2. Bu- 
KASOV, S.M.: Systematik der Kartoffelarten. Problemy 
Botaniki 2 (1955). - -  3. GLOTOV, W.: Kombinierte Wir- 
kung des Colchicins und Heteroauxins auf die Keimlinge 
des Kampferbasiliks. Dokl. Akad. Nauk SSSR, t. 24, 4. - -  
4. GO~T~ROV, I. M.: Ztichtung gegen Epilachne viginti- 
octomaculatg Motsch. resistenter Kartoffelsorten. Disser- 
tation, 1955. - -  5. JO~NSTOZeE, F .E . :  Chromosome 
doubling in potatoes induced by colchicine treatment. 
Amer. Pot. Jonrn. 16, 11 (1939). - -  6. KAjIRO K~_WAKASZI 
and MOTOKAZO MATSVBAVASm: On the morphological 
characteristics of induced tetraploid plants in some species 
belonging to the series Commersoniana. Science reports 
of the Hyogo. Univ. of agric., Japan t, 2 (1954). - -  
7- K~RPE~SCHENKO, G.D.: Experimentelle Polyploidie 
und Haploidie. Theoret. osnovy selekcii rastenij., t. 1 
(1935). - -  8. KA~PETSC~NKO, G.D.: F6rderung der 
Kreuzbarkeit einer Art dutch Chromosomenverdopplung. 



29. Band., Heft 3 ~ARL HEINRICH ~/]-EYER-UHLENRIED : 

Trud. priklad, bot., genet., selekc. Ser. 2, 7 (1937). - -  
9. I42OSTOFF, D. U. I. A. AKSAMITNAJA: Forschung poly- 
ploider Pflanzen. IX. Chemische Analyse diploider Pflan- 
zen und ihrer Autotetraploiden. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 
2, 3--4 (i935). - -  lo. KoswoFF, D.: Dutch Colchicin 
und Acenaphten hervorgerufene UnregelmglBigkeiten der 
Mitose nnd Polyptoidie. Dokl. Akad. Rank SSSR. XIX,  
3 ( 1 9 3 8 ) . -  11. KOSTO~F, D. : Chromosomenverdopplung 
(Polyploidie) - -  eine Methode zur Erzeugung neuer 
Pflanzenformen. Selekcij a i Semenowodstwo, 8 (1939). - -  
12. KOS~OFF, D.: Die Polyploidie nnd  ihre Rolle in der 
Evolution und Ziichtung der Pflanzen. Sofia 194~. - -  
13. La~r 1%: Investigations on some tuberbearing 
Solanum hybrids. Hereditas 39 (1953). - -  14. LA~M, R.: 
Notes on octoploid S. punae plants. Hereditas 29 (1943)- - -  
15. LEBEDEWA, N. A. : Polyploidie einiger wilder Kartoffel- 
arten. Botan. Journ. 4 ( 1 9 5 5 ) . -  16. LE~SDEWA, N. A. : 
Das Variieren der Eigenschaften und Merkmale nach Poly- 
ploidisierung. Thesen zum Vortrag, gehalten am Sym- 
posium fiber enffernte Bastardierung. Moskau, 2 (1958). 
- -  17. LIVERNORE, J . R .  and F . E .  JoI~-s~oNE: The 
effect of chromosome doubling on the crossability of 
Solanum chacoense, S. jamesii and S. bulbocastanum with 
S. tuberosum. Amer. Potat. Journ. 17, 7 (194o) . - -  

Uber die Vererbung der Holzfaserliingen li 7 

18. PROKOSCttEV, S. M., PETROSeHENKO, E.  J. a n d  BARA- 
Nowa, W. S. : 'Glykoalkaloide der knotlentragenden Sola- 
num-Arten in Beziehung zur Resistenz gegen den Kolo- 
radok/ifer. Dokl. Akad. Nauk SSSR, 82, 6 (1952). - -  19. 
IqYBiX, W. A. : Ausl6sung der Tetraploidie bet S. rybinii 
Juz. et Buk. durch Colchicin. Dokl. Akad. Nauk. SSSR, 
27, 2 (194o). - - 2 0 .  RO=CHACKER, D. U. H. ~'IEDLER: Erzeu- 
gung polyploider Kartoffelpflanzen nach der Pfropfeolchi- 
cinierungsmethode. Der Ztichter 27, 4 (1957). - -  2L 
ScH~ uc ~, A. : Polyploidieausl6sende Stoffe und ihre chemi- 
sche Struktur. Trud. prikl, bot., genet., selekc., t. a8, 1 
(1948). - -  22. Scow,RITz, F.: Die Zellgr6Be aIs Grund- 
element in Phylogenese und Ontogenese. Der Ziichter 23 
(1953). - -  23. STELZN~, G. : Colchicininduzierte Polyploi- 
die bet Solanum tuberosum. Der Ziichter 13 (~941). - -  24. 
STELZNER, G. u. M. TORKA: Solarium macolae, eine neue 
k~iferfeste Wildkartoffel. Der Ziichter 19 (1948). - -  25. 
STZLZNER, G. : Ober d ieErzeugungvonBastardenvon Sola- 
hum polyadenium (Greenm.) mit  Kulturkartoffelsorten 
und ihre Resistenzmerkmale. Der Zfichter 19 (1949). - -  26. 
STRAUB, J. : Wege zur Polyploidie (195o). - -  27. Sw*5~I- 
~;ATHA~', M. S. : Notes on induced polyploids in the tuber- 
bearing Solanum species and their crossability with Sola- 
rium tuberosum. Amer. Potat. Journ. 28, 1 (1951). 

Aus dem Forstbotanischen Ins t i tu t  der Universit/it Freiburg, Direktor: Prof. Dr. Dr. H. MARQUARDI 

Ober die Vererbung der Holzfaserl/ingen bet verschiedenen Arten 
der Gattung Populus 

Voll KARL HEINRICH MEYER-UHLENRIED 

Mit 5 Abbildungen 

E i n l e i t u n g  

Unte rsuchungen  an Pappelklonen tiber die Ver- 
e rbung anatomischer  Eigenschaften ft ihrten zu der 
Erkenn tn i s ,  dab in den Sekt ionen Aigeiros und  Taca- 
mahaca das Merkmal , ,mit t lerer  Durchmesser  der 
ers ten Fr t ihholz-(EF)-Tracheen"  vorwiegend durch das 
E rbgu t  bes t immt  wird und  beztiglich dieses Merkmals 
auBerdem die Sektion Tacamahaca gegentiber der 
Sektion Aigeiros dominan t  ist (MEYER-UI~LENRIED 
1958 @ Hierbei handel t  es sich um ein Merkmal,  dem 
wohl keinerlei prakt ische Bedeutung  zukommt.  Es 
erschien uns  deshalb wesentlich, die Unte r suchungen  
auf die L~tnge der Holzfasern auszudehnen,  einem Merk- 
real, das vor allem ftir die chemische Verwertung des 
Holzes bedeu tungsvo l l  isi:. Naehdem LIESE u n d  AM~ER 
(1958) an einem Exemplar  yon Populus robusta ftir die 
Variabilit~tt der Holzfaserl~ingen innerha lb  einer SproB- 
achse Gesetzm~Bigkeiten feststellten, wie sie yon  uns  
in /ihnlicher Weise ffir die Gr6Be der EF-Tracheen  
gefunden worden waren (MEYER-UHLENRIED 1958b), 
interessierte es uns,  zu prfifen, ob i iberhaupt  und  auf 
welche Weise die L/ ingenausbi ldung der Holzfasern 
genetisch gesteuert  ist oder ob dabei 6kologische 
Einfltisse tiberwiegen. In  der vorl iegenden Arbei t  
sollen deshalb sowohl reine Klone der Sekt ionen 
Aigeiros und  Tacamahaca, als auch verschiedene 
Kreuzungen  zwischen beiden Sekt ionen beztiglich der 
L~nge ihrer Holzfasern un te rsuch t  werden. 

M a t e r i a l  und Methode 
Das Untersuchungsmaterial wurde zum fiberwiegenden 

Teil freundlicherweise yon der Wfirtt. Forstl. Versuchs- 
anstalt  in Stuttgart-Weitimdorf zur Verffigung gestellt. 
Es handelte sich urn Exemplare aus Klonen, deren 
Wachstum protokollarisch festgehalten ist yon den 
Standorten Weilimdorf-Fasanengarten und Ludwigsburg- 
Favoritepark. AuBerdem wurde noch Material aus dem 

Versuchsgarten des Forstbotanischen Instituts, Freiburg- 
Lehen, und aus dem Forstbezirk Wildtal, Staafl. Forst- 
amt Freiburg i, ausgewertet. 

Im einzelnell wurden tells mehrere ]~xemplare yon 
folgenden Sorten untersucht:  
Populus robusta 
-populus regenerata Harff 
Populus generosa • serotina 
Populus maximowiszii • nigra var. pIatierensis (~  Pop. 
Rochester) (Stout und Schreiner) 
Populus deltoides • simonii 
Populus eandicans • trichocarpa 
Dabei handelt  es sich bet Pop. robusta und Pop. regene- 
rata u m  reine Schwarzpappeln (Selektion Aigeiros), bet 
Pop. candicans• um reine Balsampappeln 
(Sektion Tacamahaca). Pop. deltoides • simonii und Pop. 
maximowiszii• sind Hybriden zwischen beiden 
Sektionen, wobei einmal die Mutter (Pop. deltoides x si- 
monii) und einmal der Vater (Pop. maximowiszii • nigra) 
der Sektion Aigeiros angeh6rt. Die _Pop. generosa X sero- 
tina ist ein Bastard aus einer F~-Generation mit  einem 
GroBelter aus der Sektion Tacamahaca (MEYER-UHLEN- 
RInD 1958 a). 

Die Proben wurden an vergleichbaren Stellen nach 
Himmelsrichtung, Anzahl der Jahrringe yore Mark aug 
HOhe innerhalb der SproBachse und Lage innerhalb des 
betreffenden Jahrringes entnommen. Naeh einem Viertel 
des betreffenden Jahrringes voln Frtihholz aus wurden 
3--4  je loo--12o/~ dicke Tangentialschnitte mit  einem 
Holzmikrotom gefertigt und in ein Mazerationsgemisch 
gebracht. Trichloressigs~ure und das SCHULZESChe 
Mazerationsgemisch erwiesen sich ftir die vorliegenden 
Untersuchungen als zu grob. Beste Ergebnisse erzielten 
wir nach der Methode y o n  JEFFREY in abgewandelter 
Form. Danach werden die Proben in ein Gemiseh yon 
gleichen Teilen lo%iger Chroms~Lure und 1o%iger Sal- 
peters~ure gelegt und 12--14 Stunden dafin belassen. 
Ein anf/ingliehes, kr~Lftiges Schtitteln von etwa 3 ~ Mi- 
nuten fSrder~ den MazerationsprozeB. Ebenso hat sich 
ein etwa zweistfindiges Schiitteln bet m~LBiger Geschwin- 
digkeit am Ende der Mazeration ffir die schonsame 
Trennung der Zellelemente als besonders vorteilhaft 
erwiesen. Anschliel3end wird mit  ~Vasser gut aus- 
gewaschen und ill der aufsteigenden Alkoholreihe bis 


