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klee hatte einen Virusbesatz yon 60--80%. Ffir 
Schwedenklee ist Zfichtung auf Virusresistenz unbe- 
dingt notwendig, sofern seine Bedeutung als Futter-  
pflanze den Anfwand rechtfertigt. 
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Mit 1 Abbildung 

Einleitung 
Es liegen eine gr613ere Anzahl yon Untersuchun- 

gen vor, die vergleichende Bestimmungen der Tran- 
spiration, CQ-Assimilation und Atmung diploider 
und tetraploider Pflanzen zum Gegenstand haben. 
In diesen Untersuehungen konnte yon den Autoren 
meist auf eine geringere Atmungs- und Assimila- 
tions- sowie eine h6here Transpirationsintensit/it der 
tetraploiden Formen hingewiesen werden (BEYs~5 
[4],ANDERSSON[2], EKDAHL [IO], LAI~SEN [17] , SCHWA- 
NITZ [26], STOUT [29] , WOHRMANN u n d  MEYER zu  
BREWER [31], CI-IEN u n d  TANG [6], STALFELT [27] 
u. a.). Allerdings sind in Einzelfiillen aueh hiervon 
abweichende Ergebnisse gefunden worden; so berich- 
tet  z. B. ANDERSSON (2), dab an diploiden und tetra- 
ploiden Gersten-Formen gleiche Atmungsintensi- 
t~ten (bezogen auf die Fl~ehe bzw. die Trockensub- 
stanz) nachzuweisen waren. 

Von erheblicher Bedeutung bei einer vergleichen- 
den Beurteilung der Transpiration, der CO2-Assimi- 
lation bzw. der Atmung diploider und tetraploider 
Formen ist die Wahl des Bezugssystems der gemes- 
senen Werte - -  Frischgewicht, Trockengewicht, BIatt- 
fl~che - - ,  wie es z. B. besonders deutlich in den At- 
mungsuntersnehungen, die yon SCHWAmTZ (26) be- 
schrieben werden, zum Ausdruck kommt. 

Untersuchungen derartiger Eigenschaften an diplo- 
iden und tetraploiden Formen verdienen daher im 
Hinblick auf die AbMngigkeit  yon dem Bezugssystem 
insofern besonderes Interesse, als die M6glichkeit be- 
steht, dal3 Unterschiede in der Bla t t s t ruktur  diplo- 
ider und tetraploider Formen (z. B. die h/iufig fest- 
zustellende Erh6hung der Sukkulenz tetraploider 
Pflanzen) einen Einflul3 auf die Transpiration bzw. 
C02-Assimilation und Atmung haben. Angaben yon 
STAr.FELT (28), Wonach die Chloroplasten tiefer lie- 
gender Gewebepartien des Blattes eine geringere 
Lichtmenge erhalten, was sich - -  insbesondere bet 
absolut niedrigen Lichtst~rken - -  in einer Abnahme 
der Assimilation auswirkt, k6nnen diese Annahmen 
wahrscheinlich machen. In den nachstehenden Un- 
tersuchungen an Reben wurden daher insbesondere 
diese Zusammenh~nge beachtet.  

Neben diesen allgemeinen Problemen sollte ins- 
besondere die Leistungsbeurteilung polyploider Re- 

benformen Gegenstand der Untersuchungen sein. 
Wie WAGNER (30) bet der Bearbeitung polyploider 
Reben-Mutanten nachweisen konnte, bestehen gegen- 
abet  den diploiden Ausgangsformen erhebliche Lei- 
stungsunterschiede; es kann angenommen werden, 
dab die Ursachen hierffir znm Teil auch auf Ande- 
rungen in der Transpiration, der COz-Assimilation 
und Atmung tetraploider Formen gegentiber diplo- 
iden zuriickzuffihren sind, wobei sich diese Anderun- 
gen in erster Linie hinsichtlieh des 6kologisehen An- 
passungsverm6gens der tetraploiden Formen aus- 
wirken dtirften. 

Hinweise auf diese Probleme linden sich z. B. in 
den Untersuchungen yon WOHRMANN und MEYER zU 
Dt~XWER (31), die den spezifischen Einflul3 unter- 
schiedlicher Belichtungsintensit~ten auf die Atmung 
und Assimilation diploider und tetraploider Pflanzen 
untersuchten und hierbei Abh~ngigkeiten nachweisen 
konnten, die far  alas Anpassungsverm6gen polyplo- 
ider Pflanzen von Bedeutung sein k6nnen, ferner aber 
auch in den Untersuchungen yon ANDERSSON (2), 
der feststellte, dab gegen Ende der Vegetationszeit 
tetraploide Formen, die an sich geringere CO~-Assi- 
milationsintensit~ten aufweisen, die diploiden Pflan- 
zen in der CQ-Assimilation fibertreffen k6nnen, was 
auf eine liingere Vegetation der 4n-Formen hinweisen 
wfirde. Insbesondere bet Reben dfirfte die L~inge der 
Vegetationszeit yon groBer Bedeutung Ii~r die Er- 
trags- und Qualitgtsleistung sein. 

Material und Methode 
Bet den Untersuchungen fanden spontan aufge- 

tretene polyploide Mutanten Verwendung, die auf 
Grund einer eingehenden zytologische n Bearbeitung 
yon WAGNER (30) als tetraploide Formen bestimmt 
werden konnten 1. Es handelte sich hierbei einerseits 
um die weitverbreiteten Kultursorten Riesling und 
Sylvaner sowie zwei intraspezifische Neuzfiehtungen 
(V. vinifera) Gf. 6o-114-8 (Madelaine • Traminer) und 
Gf. 1-23-16 (Riesling • Traminer). Es standen vege- 
tat ive Vermehrungen sowohl des Ausgangsstockes (di- 
ploid), auf dem die ?r gefunden worden waren, 
als auch der Mutationen (tetraploid) zur Verftigung. 

1 Fiir die l)berlassung des Materials m6chte ich auch 
an dieser Stelle Herrn Dr. WAGNER recht herzlich danken. 
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Die Transpirationsuntersuchungen wurden mit 
HiKe der Momentanmethode J kurzfristige W~gun- 
gen abgesehnittener Bl~itter - -  vorgenommen, wobei 
auf Grund der Ergebnisse frtiherer Untersuchungen 
(GEISLER [12~) die Bestimmungen der Gewichts~tnde- 
rungen des Blattes in Zeitintervallen yon 1 Minute er- 
folgten. Soweit es sieh bei den Angaben um II~iehen- 
relative Transpirationswerte handelt, wurde eine 
Blattfl~iche yon lOO cm ~ (einseitig) als Bezugswert 
verwendet. 

Die Bestimmung der COs-Assimilation und der At- 
mung erfolgte mit HiKe eines URAS, dessen grund- 
s~itzlicher Aufbau bekannt ist, und der bezfiglich sei- 
ner Eignung zur Bestimmung des Gasstoffwechsels 
yon Pftanzen allgemein Anerkennung gefunden hat 
(EcLE und ERNST ~7~, HUBER [151 ). Bei den Unter- 
suehungen wurde grunds~itzlich die Luft durch die 
Kfivetten gedrfiekt und der ZufluB der Luft in die 
KSvetten kontrolliert, was durch den Einbau ent- 
sprechender StrSraungsmesser erreicht werden kann. 
Dieses Verfahren erscheint wesentlich zweckm~Biger 
als das Durchsaugen der Luft durch die Kfivetten. 

Neben der t~estimmung yon Assimilation und At- 
mung an unverletzten Pflanzen (Gef~Bkulturen yon 
Einzelst6eken) wurde auch an abgeschnittenen BlUrt- 
tern eine ~fessung yon Assimilations- und Atmungs- 
werten vorgenommen. In Vorversuchen konnte nach- 
gewiesen werden, dab Einzelbl~itter, die zusammen 
mit einem Teil des Internodiums yon der Pflanze 
abgetrennt werden, noch fiber relativ lange Zeit 
ihre Assimilationsintensit~it behalten. Spalt6ffnungs- 
reaktionen (z. ]3. IwAxoFF-Sprung), treten unter 
diesen Bedingungen nicht ein. Naeh unseren Fest- 
stellungen k6nnen die Messungen fiber mehr als eine 
�89 Stunde ausgedehnt werden, ohne dab Schwankun- 
gen in der Assimilationsintensit~it festzustellen sin& 
Diese Methode hat sich bei den Untersuchungen sehr 
gut bew~thrt und erscheint auch insofern zuverl~issig, 
als bei einer MeBdauer der Einzeluntersuehungen 
bis zu einer Stunde die Kontinuit~tt der Einzelwerte, 
die in Minutenfolge aufgeschrieben werden, zu fiber- 
prfifen ist. 

Die Beleuchtung der Pflanzen erfolgte durch kfinst- 
lithe Lichtquellen, und zwar mit HiKe der Philips- 
Quecksilberdampflampen (HPL-R 4oo W), sowie 
einiger LeuchtstoffrShren, so dab eine einseitige 
Zusammensetzung des Lichtes vermieden wurde. 
Allerdings dfirfte bei der Durchffihrung derartiger 
Untersuchungen die Qualit~t des Liehtes nieht yon 
erheblieher Bedeutung sein. Die Quecksilberdampf- 
lampen gestatteten es, Lichtintensit~iten yon mehr als 
3o ooo Lux zu erzielen und gaben so die MSglichkeit, 
den spezifischen EinfluB unterschiedlicher Lichtin- 
tensit~iten auf CQ-Assimilation und Atmung zu fiber- 
prfifen. Fiir die vorliegende Fragestellung wurden 
hierbei 2 Beliehtnngsstufen beriicksichtigt, und zwar 
19000 and 30000 Lux. 

Bei dem in der Versuchsanstellung gew~thlten Luft- 
strom yon 2 l/rain, bei einer Kfivettengr6Be yon 
1, 5 1 waren 1Jbertemperaturen in der Kfivette in 
einem gr6Beren AusmaBe nicht festzustellen. Eine 
laufende Kontrolle der Innen- und AuBentempera- 
turen ergab bei einer AuBentemperatur zwisehen 
2o--25 ~ in der Versuehsanstellung ein Ansteigen 
der Innentemperatur im HSehstfalle auf etwa lo% 
fiber die AuBentemperatur. Kierbei ist auBerdem zu 

bemerken, daf~ Reben gegen hohe Temperaturen sehr 
unempfindlich sind und Assimilationsdepressionen 
erst bei Luft-Temperaturen fiber 35 ~ auftreten, 
wobei einzelne Vitis-Arten selbst Luft-Temperaturen 
bis zu 40 ~ ohne deutliche Anderung in der Assimi- 
lationsintensit~it vertragen kSnnen. 

Die Blattstruktur der diploiden und tetraploiden 
Formen wurde auf Grund yon Dimensionsquotienten 
beurteilt, die auch in frfiheren Untersuchungen an 
Reben (GEISLER ~11~) Verwendung fanden. Die Ober- 
fl~tchenentwicklung wird als Blattfl~tche (einseitig) 
in cm2/1 g Frischgewicht, die Sukkulenz als g Wasser] 
loo cm ~ Blattfl~iche (einseitig), der Hartlaubchar akter 
als g Trockensubstanz/loo cm ~ Blattfl~che (einseitig) 
und der Wassergehalt in % des Frischgewichtes dar- 
gestellt. Neben der Bestimmung der Dimensions- 
quotienten wurde auch die SpaltSffnungsdichte di- 
ploider und tetraploider Formen untersucht. 

Ergebnisse 

a) B l a t t s t r u k t u r u n t e r s u c h u n g e n  
Die genannten 4 Soften (Riesling, Sylvaner, Gf. 

6o-114-8, Gf. 1-23-16) wurden sowohl in Freiland- 
vermehrungen als auch in Gew~ichshauskulturen be- 
ziiglich ihrer Blattstrukturen untersueht. Die Er- 
gebnisse dieser Untersuchungen sind in der Tabelle 1 
zusammengefal3t. Zwischen den einzelnen Sorten 
selbst bestehen erhebliche Unterschiede in der Blatt- 
struktur, wie sie auch in frfiheren Untersuchungen 
gefunden wurden (GEIsLER [11~). 

Bezfiglich des Einflusses der Polyploidisierung las- 
sen sich bei den Sorten Riesling, Gf. 6o-214-8 und 
Gf. 1-23-26 deutliche Anderungen der Blattstruktu- 
ren bei einem Vergleich der tetraploiden Mutanten 
mit den diploiden Ausgangsst6cken nachweisen. Hier- 
bei ist ffir die tetraploide Form eine Verringerung der 
Oberfl/ichenentwicklung, eine Erh6hung der Sukku- 
lenz und eine Zunahme des Hartlaubeharakters kenn- 
zeichnend. Die Abnahme der Oberfl~ichenentwiek- 
lung und die dieser Ver~inderung im wesentlichen 
entsprechende Zunahme der Sukkulenz tetraploider 
Formen im Vergleich mit diploiden sind auch yon 
anderen Autoren reeht tibereinstimmend festgestellt 
(z. B. SC~IWAVlITZ [25]). Bezfiglieh der Anderung des 
Kartlaubcharakters, also des relativen Gehaltes an 
Troekensubstanz, weiehen dagegen die Untersu- 
chungsergebnisse an Reben st~irker yon denen anderer 
Autoren ab, die meist eine Abnahme des ttartlaub- 
charakters ffir Tetraploide nachwiescn, w~thrend bei 
Reben eine Zunahme des Hartlaubcharakters fest- 
zustellen ist. 

Im Wassergehalt unterscheiden sich die 2n- und 
4n-Formen nicht, obwohl zwischen den Sorten selbst 
grSBere Differenzen bestehen. 

Es ist besonders bemerkenswert bei diesem Unter- 
suchungsmaterial, dab im Gegensatz zu den 3 oben 
genannten Sorten die Blattstruktur der Sylvaner- 
Mutante keine Struktur~inderungen naehzuweisen ge- 
stattet. Die Werte der Oberfl~ichenentwicklung, der 
Sukkulenz und des I-Iartlaubeharakters stimmen in 
den 2n- und 4n-Formen nahezu vSllig fiberein. Das 
Material dieser Sylvaner-Mutante, bei der es sich 
auf Grund ~der Untersuchungen yon WAGNER (30) 
einwandfrei um eine tetraploide Form handelt, gibt 
einen Hinweis darauf, dab bei den Anderungen der 
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Riesling 

Tabelle 1. Blatlstrukturen diploider und letraploider Formen yon V. vini/era-Sorten. 

Sorte 

D (D in % yon 2n) 
"L 
P %  

Sylvaner 

D (D in % yon 2n) 
t; 
P %  

Gf. 6o-114-8 

D (D in % yon 2n) 
t 
P %  

GI. 1-23-16 

D (D in % yon 2n) 
t 
p % 

(2n) 
(415-) 

(2n) 55,2 
(4 n) 54,7 

0,5 (0,9) 
o,31 

76,4 

(2n) 56,8 
(4 n) 5o,o 

6,8 (12) 
4,49 
O, 10 

(2n) 56,4 
(4n) 44,8 

--11,6 (21)  

9,4 
O,1 

1" Freilandwerte. - -  2** Gewfichshauswerte 

ObeffI/ichenentwicklung 

1" ] 2** 
i 

5o,8 i lo3,4 
44,4 1 86,6 I 

6,4 (13) --16,8 (16) 
6,82 3,ol 
0 , 1 0  0 , 9 1  

1 0 0 , 0  
98,9 

- - i  1,1 (1) 

I 

I01,0 
84,9 

!--16,1 (16) 
3,08 
0,75 

91,7 
99,1 

- -  7,4 (8) 
1 ,4  

18,5 

Sukkulenz 

1" I 2 * *  
I 

1,43 o,74 
1,62 0,86 

+ ~ i + o,12 
6,79 3,00 
0, i0 0 , 9 1  

1,39 0,72 
1,42 0,72 

+ 0,03 ! =t= o,o 
0 , 5 2  

61,9 

1,23 o,71 
1,44 0,83 

-~ 0 , 2 1  -~- 0 , 1 2  

4,77 2,4 
O, 10 3 , 0  

[ 
1,27 0,83 
1,64 o,78 

i 

+ o,37 + o,o5 
lo,57 0,83 
o,1 43,7 

Hartlaubcharakter 

1" ! 2** 

0,55 0,25 
0,64 0,30 

+ 0,09 + 0,05 
4,50 5, ~ 
0, .10 O, 10  

0,45 0,28 
0,46 o,29 

+ O,Ol + o,ol 
0,53 

61,9 

0,54 0,32 
o,6o . o,36 

+o ,o6  ~ + o , o  4 
3,17 4,0 
0 , 2 5  0 , 1 2  

0,53 0,27 
o,61 . o,24 

0 , 0 8  0 , 0  

3,33 3, ~ 
0 , 1 8  1 ,1  

Wassergehalt in % 
vom Frischgewicht 
1" 2** 

72,1 74,5 
71,6 74,6 

- - O , 5  --0, I 
0,76 o,17 

42,6 85,9 

75,4 71,6 
~5,8 71,3 

+ 0,4 - -  0,3 
0,86 

37,1 

69,4 68,8 
7o,4 69,8 

+ 1,o + 1,o 
2,34 0,89 
2,5 i 38,2 

70,6 ! 75,2 
73'0 i 76'2 

+ 2,4 + 0,9 
2,83 1,2 
0,74 25,1 

Blat ts t ruktur  nach Polyploidisierung nicht immer 
mit einer Tendenz zur Abnahme der Oberfl/ichen- 
entwicklung gerechnet werden darf. Diese Verh/tlt- 
nisse machen die Sylvaner-Mutante wahrscheinlieh 
besonders geeignet, Transpiration, C02-Assimilation 
und Atmung diploider und tetraploider Formen mit- 
einander zu vergleichen, ohne daB sich hierbei Be- 
ziehungen zwischen der Bla t t s t ruktur  und diesen 
physiologischen Eigenschaften auswirken. 

Als Erg/inzung zu den Freilanduntersuchungen 
wurde die Bta t t s t ruktur  dieser 4 Soften auch an 
Gew/ichshauskulturen tiberprtift. In friiheren Unter- 
suchungen (GEISLER [11]) bat ten sieh insbesondere 
Gew/ichshauskulturen als geeignet zur Modifizierung 
der Bla t t s t ruktur  erwiesen. Wie die Angaben der 
Tabelle 1 zeigen, wird die Blat ts t ruktur  der Pflanzen 
im Gew~ichshaus auBerordentlich stark ver/indert ; so 
finden sich in der Oberfliichenentwicklung, der Sukku- 
lenz und im Hart laubcharakter  ~nderungen yon tiber 
looO/o . I)er Wassergehalt unterliegt dagegen kaura 
st/irkeren Schwankungen. 

Das ftir die vorliegende Fragestellung wichtige Er- 
gebnis ist aber, daB in den Relationen zwischen diplo- 
iden und tetraploide n Formen und auch zwischen den 

S o r t e n  selbst keine grunds/itzlichen Abweichungen 
als Folgen der abge/inderten Kulturbedingungen 
nachzuweisen sind, d. h. die Oberfl/tchenentwicklung 
tetraploider Formen ist bei den Soften Riesling, 
Gf. 6o-114-8 und GI. 1-23-16 geringer im Vergleich 
zu den diploiden, die Sukkulenz erh6ht und der 
Hart laubcharakter  st/irker ausgeprggt; diesem Ver- 
h~iltnis entspricht, daB bei der Sylvaner-Mutante 
im Vergleich zum Ausgangsstock keine Blat ts t ruk-  
tur/inderungen nachzuweisen sind. 

Neben der Bestimmung der Blat ts t ruktur  unter  
Bertieksichtigung von Dimensionsquotienten erschien 
es wichtig, die Spalt6ffnungsdichte diploider und 
tetraploider Vini fera-Sorten zu untersuchen. Ta- 
belle 2 bringt eine Zusammenstellung der Ergebnisse. 

Tetraploide Formen zeigen einen deutlichen Rfick- 
gang der Spalt6ffnungsdichte, wie es aueh aus der 
im allgemeinen zunehmenden Zellgr6Be polyploider 
Pflanzen erwartet werden darf. Auff~illig ist, dab auch 
die Sylvaner-Yutante,  die keine Anderung der Blatt-  
s t ruktur  aufweist, t rotzdem eine Abnahme der Spalt- 
5ffnungsdichte zeigt. AuBerdem ist die Sorte Gf. 
1-23-16 herauszustellen, die t rotz Anderung der 
Blat ts t ruktur  keine Anderung der Spalt6ffnungsan- 
zahl je Fl/icheneinheit hat. Es finden sieh also auch 
in der Zellgr6Be, bzw. Spalt6ffnungsdiehte, dieser 
far Tetraploide als charakteristiseh zu beurteilenden 
Eigensehaft bei dem bier bearbeiteten Material yon 
V. vinifere 4n-Typen, die yon der zu erwartenden 
Norm deutlich abweichen. 

An Hand der untersuchten Mutanten stehen bei 
einem Vergleieh diploider und tetraploider Formen 
folgende Eigensehaftskombinationen hinsichtlich der 
Bla t t s t ruktur  zur Verftigung: Verringerung der 
Oberfl/tchenentwicklung und der Spalt6ffnungsdichte 
(Riesling, Gf. 6o-114-8), gleichbleibende Oberfl/ichen- 
entwieklung und Verringerung der Spalt6ffnungs- 
dichte (Sylvaner) und Verringerung der Oberfl/~chen- 
entwicklung und gleichbleibende Spalt6ffnungsdichte 
(GI. 1-23-16). 

Tabelle 2. SpallOffnungsdichte cliploider und tetraploider 
Forrnen yon V. vini/era-Sorten. 

Sorte 

Riesling (2n) 
(4 n ) 

Sylvaner (2n) 
(4n) 

GI. 6o-114-8 (2n) 
(4 n) 

Gf. 1-23-16 (2n) 
(4 n) 

11 

16 
12 

16 
13 

9 
l o  

D yon ~n t i P % 

J 
--2 --18 2,4 2,0 

- -4  --25 3,4 o,14 

--3 --19 2,9 ' 0 , 5 7  

-t-1 +11 31,9 
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b) T r a n s p i r a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n  
Die Transpirationsnntersuchungen, die mit HiKe 

kurzfristigerW~gungen abgesehnittener BlOtter durch- 
gefiihrt wurden, erfolgten sowohl an Freiland- als 
auch an Gef~iBvermehrungen im Gew~chshaus. Die 
Ergebnisse der GefiiBkulturen entsprechen denen 
der Freilandkulturen und geben so einen Hinweis 
darauf, daB auch starke ~nderungen der 
Umweltverh~tltnisse die spezifischen Un- Tabelle 3. 
terschiede in der Transpiration yon 2n- 
und 4n-Formen nicht grunds~ttzlich be- 
einflussen. Anf eine Darstellung dieser 
Ergebnisse wird verziehtet. 

Die Transpirationswerte der Freiland- Riesling 
kulturen sind in der Tabelle 3 zusammen- 
gestellt. Zwischen den 2n- und 4n-Formen 
yon Riesling, Sylvaner, Gf. 6o-114-8 und Sylvaner 
Gf. 1-23-16 bestehen sowohl bei Beriiek- 
sichtigung der fHichenrelativen Tran- 
spirationsintensit~ten Ms auch bei einem 
Bezug der Transpirationswerte auf das 
Frischgewicht erheMiche Unterschiede, 
wobei eine Znnahme der Transpirations- 
intensit/iten tetraploider Formen gegen- 
tiber den diploiden Ausgangsst6cken 
nachzuweisen ist. Eine Ausnahme bildet 
lediglich die Sorte Gf. 1-23-16, die bei Sylvaner 
einem Vergleich der flachenrelativen Tran- 
spiration der diploiden bzw. tetraploiden 
Form keine Andernng der Transpirations- 
intensit~tt zeigt. Beim Bezug der Tran- 
spirationswerte auf das Frischgewicht 
sind aber auch bei dieser Sorte h6here 
Transpirationswerte als bei der diploiden Form zu 
finden. 

Vergleicht man die fl~chenrelativen Transpira- 
tionswerte mit den auf  das Frischgewicht bezoge- 
nen, so zeigt sich, daB die Sorten Riesling und Gf. 
6o-114-8 - -  bedingt dutch die Abnahme der Ober- 
flfichenentwicklung der tetraploiden Komponenten-- 
eine relative Zunahme der Transpirationsintensit~ten 
erfahren, was in der Abnahme der Differenzen zwi- 
schen den Transpirationswerten der 2n- und 4n-For - 
men zum Ausdruek kommt. 

Diese VerhXltnisse gelten aber nicht allgemein, wie 
eine Gegeniiberstellung der fl~ichenrelativen Tran- 
spiration mit der auf das Frischgewicht bezogenen 
bei den Sorten Sylvaner und Gf. 1-23-16 zeigt. So 
~tndert sich die Differenz in der Transpirationsinten- 
sit,it zwischen den 2n- und 4n-Formen bei Sylvaner 
in Abh~ingigkeit von der Wahl des Bez..ugssystems, 
obwohl die Blattstrnktur selbst keine Anderungen 
aufweist. Ahnliche Verh~iltnisse gelten auch ftir die 
Sorte GI. 1-23-16. Diese Tatsache wird dadurch er- 
kl~irt, dab die Anderungen der Blattflfichengr6Be 
bzw. des Frischgewichtes keine volIst/indige Paratleli- 
tfit aufweisen, sondern in einem gewissen Umfange 
voneinander unabh~ngig sind, so dab mit der Wahl 
des Bezugssystems auch eine Anderung in der Ver- 
teilung des Materials erfolgt. 

In diesem Zusarnmenhange verdient hervorgehoben 
zu werden, dab die Erh6hung der fl~ichenrelativen 
Transpirationsintensitfit der tetraploiden Sylvaner- 
Form, die gegentiber dem Ausgangsstock keine 
Anderungen der Blattstruktur aufweist, besonders 
stark ausgepr~ige ist. Dieses Ergebnis l~tBt vermuten, 

dab die Zunahlne der Transpiration tetraploider For- 
men, zumindest nicht in einem erheblichen Umfange, 
yon der ~nderung der Blattstruktur abMngig ist. 
Dagegen scheint aber die Anderung der Spalt6ff- 
nungsdiehte bzw. der Zellgr6Be - -  das Verh~iltnis 
zwischen Anzahl der Spalt6ffnungen und der Epider- 
miszellen ist konstant (vgl. B0?,'NISTG und SAGROMSKY 

Trampiratiomwerte diploider u~2d letraploider Rebe~sorten 
(Freiland). 

Sorte ,] D in% t [ P% 

a) Transpiration in g/zoo cm 2. i min 
(2n) 0,0093 
(4 n) o,o118 + 0,0025 

(2n) 
(4n) 

0,0080 
o,o145 

+27 

+0'0065 I +81 

Gf. 6o-114-8 (2n) 0,0075 
(4 n) o,o121 +0,0046 +61 

Of. 1-23-16 0,0101 
0,0098 --O,OOO 3 

(2n) 
(4n) - - 3  

b) Transpiration 
Riesting (2n) 

(4~) 

in g/1 g Frischgewicht. lmln. 
0,00445 
0,00489 +0,00044 +lo  

(2n) 
(4n) 

Gf. 6o-114-8 (2n) 
(4n) 

3,91 <O,10 
] 

<%1o 

<O, lO 

Gf. 1-23-26 (2n) 
(4 n) 

0,00393 
0,0o573 

0,0o362 
0,00567 

0,00377 
0,00480 

+o,oox8o 

17,7 

+46 74,4 

57,1 

<O, 10 

< % 1 0  

<0,10 

[5], ST~_LFELT [27]) - -  Beziehnngen zur Transpira- 
tionsintensit~t zu haben. Diese Vermutung wird 
auch durch die Transpirationsnntersuchungen an 
der Sorte Gf. 1-23-16 best~tigt, bei der trotz einer 
Erh6hung des Sukknlenzgrades - -  aber bei gleich- 
bleibender SpaltOffnungsdichte, damit also auch 
Zellgr6Be - -  keine Anderung in der fI~ichenrelativen 
Transpirationsintensit/it nachzuweisen ist. 

Hinsichtlich der Beurteilung 6kologiseher Leistun- 
gen oder Eigenschaften tetraploider Formen im Ver- 
gleich zu diploiden geben bereits die mittleren Trans- 
pirationsintensit~iten gewisse Hinweise. Frtihere Un- 
tersuchungen (GEISLER [12]) hatten gezeigt, dab die 
Sorte Riesling h6here spezifisehe Transpirationsinten- 
sit,ten als die Sorte Sylvaner hat; dies kann auch 
an dem bier vorliegenden Untersuchungsmaterial 
best~ttigt werden. In den 4n-Formen wird diese Rang- 
folge aber so stark ver~tndert, dab die 4n-Form der 
Sorte Sylvaner mit Abstand die h6chsten Werte 
dieses Naterials anfweist. Diese Andernngen miJssen 
natiirlich auch in 6kologischer Hinsicht yon erheb- 
licher Bedeutung sein. 

Ftir eine ]3eurteitnng der physiologischen Eigen- 
schaften diploider und tetraploider Formen hinsieht- 
lieh ihrer 6kologischen Bedeutung erschien es ange- 
bracht, nicht nur die Transpirationsintensit~ten zu 
untersuchen und hierfiir Vergleiche zwisehen diplo- 
iden und tetraploiden Formen durehzufiihren, sondern 
aueh die Tagesg~nge der Transpiration diploider und 
tetraploider St6eke zn untersuchen. Als Beispiel hier- 
ftir ist der Tagesgang der Transpiration eines diplo- 
iden nnd tines tetraploiden Rieslingstockes dargestellt 
(Abb. 1). Es ist auff~illig, dab die im Mittel h6here 

+0,o01o3 

+0,00205 

+27 

+57 

25,3 ~0,10 
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Transpiration der tetraploiden Mutante besonders 
stark im Transpirationsgang des Vormittages zum 
Ausdruck kommt, w~ihrend die Transpirationswerte 
im Laufe des Nachmittages z. T. niedriger liegen als 
die der diploiden Pflanzen. Dieses Verhalten ist 
verstiindlich, wenn man beriieksichtigt, dab die h6he- 
ren Transpirationswerte am Vormittag zu einer grS- 
Beren Anspannung im Wasserhaushalt fiihren, so 
dab in den sp~iten Stunden des Tages die Pflanze 
ihre Wasserabgabe regulieren mug (vgl. GEISLER It 2]). 

gl ~Z4min 

0,05~ 

~010 

0,018 ~ ~  

0,01~ ~ /  

\ 

0,006 

I 

I__ Ries//,g (an) 

\x I . . f  ~x 

. (gn) 

!\ , 

\ 
800 10 oo 12 ~ 7~ ao 16 oo 18 oo 

Abb. 1. Tagesg~.nge der Transpiration eines Riesling-2n- und Riesling-4mStockes. 

Dieses in der Abb. 1 dargestellte Verhalten l~igt 
sich auch bei einer Zusammenfassung einer grSl3eren 
Anzahl yon Tagesg~ingen belegen. In einer Korrela- 
tionstabelle (Tab. 4) sind die Diffe- 
renzen zwischen den Transpirations- 
werten diploider und tetraploider 
Formen in Abh/ingigkeit yon der 
Tageszeit zusammengestellt. Trotz 

Material 
der naturgemiiB bei diesen physio- ~9ooo L~ 
logisehen Vorg~ingen auftretenden 
starken Sehwankungen lieB sich 2 n loo,o 4- 3,5 
eine gesicherte Korrelation nach- 4 n 87,9 + 3,3 

I) 12,1 
weisen, die eine Bestgtigung f~r die t 2,6i 
Unterschiede in den Tagesg~ngen P % 1,3 
der Transpiration diploider und * Alle ~-We~t~ = ~oo 
tetraploider Formen ist. Bei einer 
Beurteilung des 5kologischen Verhaltens tetraploider 
Mutanten im Vergleich zu diploiden Ausgangsformen 
wird man dieses unterschiedliche Transpirationsver- 
halten bertieksichtigen mtissen. 

c) A s s i m i l a t i o n s -  u n d  
A t m u n g s u n t e r s u c h u n g e n  

Die Assimilations- und Atmungsuntersuchungen 
wurden im Frtihjahr, Sommer und Herbst  durchge- 
ftihrt, um die Abh~ngigkeit dieser Werte yon der 
Vegetationszeit sowohl f f r  diploide als auch tetra- 
ploide Formen zu erfassen. Die Ergebnisse der im 
Friihjahr und Sommer durchgefiihrten Untersuchun- 
gen stimmen weitgehend iiberein, so dab sie gemeinsam 
besprochen werden kSnnen. Absolute Assimilations- 
und Atmungswerte sollen hier nicht dargestellt 
werden, da die Versuchsanstellung ausschlieBlich 
Unterschiede zwischen diploiden und tetrapIoiden 
Formen zum Gegenstand hatte. 

Eine zusammenfassende Darstellung der COe-Assi- 
milations- und Atmungswerte diploider und tetra- 
ploider Formen ist in der Tabelle 5 wiedergegeben. 

Tabelle 4- Korrelationstabelle der Trampiratiomdi//eren- 
ze~z zwischen diploider und [etrc~ploider Form in Abhiingig- 

kei~ yon der Tageszeit. 

Differenz in % 
(4n ~ Ioo%) 

9 

91--1o 5 1 
76-- 90 
61-- 75 
46-- 60 :2 
3 1 -  45 2 
16-- 3 ~ 

+ 1 - - 1 5  2 
- - 1 5 -  o 

3 ~  16 
45-- 3 ~ 
r = + 0,44 

Uhrzeit 

l o  i1  

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

2 1 

1 

1 

ZHW (x%) = 0,32 

I 

1 1 

I I 

2 
1 

15 

I 
2 
1 

3 
i 

1 

2 

2 I 

I I 

2 

I 

18 

Die Werte sind auf die BlattfHiche bezogen, stellen 
also fl~ichenrelative Assimilations- bzw.Atmungswerte 
dar. Die Gegeniiberstellung der 2n- und 4n-Formen 
zeigt sowohl bei einer Belichtung yon 19ooo Lux 
als auch 3oooo Lux hShere Assimilationsintensi- 
t~iten fiir die diploiden Formen. Die Atmungswerte 
weisen dagegen keine Unterschiede auf. AuBerdem 
ist die Steigerung der Assimilation mit zunehmender 
Lichtmenge sowohl fiir 2n- als auch fiir 4n-Formen 
dargestellt; es ergeben sich aber keine sicheren Hin- 
weise ftir eine erhShte Assimilationssteigerung der 
4n-Formen, wenn auch eine kleine lJberlegenheit 
der tetraploiden Pflanzen angenommen werden kann. 

Die weitere Beurteilung des Materials erfolgte fiber 
eine Aufgliederung der Untersuchungsergebnisse ge- 

Tabelle 5. C02-Netl~176 und Atmung diploider* und tetraploider 
tVorme~ yon V. vini/era-Sorten (Zusammen/assung) (Assimilalion und Almung/ 

Fliiche. Zeit). 

Assimilation 
Zunahme 

3oooo Lux in % 

loo,o i 3,8 (8,5) 
90,2 + 3,4 (11,2) 

9,8 
1,98 
5,2 

Atmung 

I00~0 
I01~0 

Assimilations~nderung 
zwisehen 19 ooo lind 
30000 Lux in % 

IOO,O ~ 1 ,1  
102,2 4- 1 ,2  

2 , 2  

1 ,3  
2 0 , 2  

t rennt  nach Sorten (Tab. 6). Hierbei kSnnen folgende 
Unterschiede zwischen den einzelnen Sorten nachge- 
wiesen werden : Die 2n- und 4 n- Formen yon Riesling 
zeigen praktisch keine Unterschiede hinsichtlich der 
COs-Assimilation und Atmung sowie hinsichtlich einer 
spezifischen Abh~ingigkeit der Assimilationsintensi- 
t~it yon der Beleuchtungsst~irke. Bei der Sorte Syl- 
vaner dagegen und ebenso bei Gf. 6o-114-8 ist die 
Abnahme der Assimilationsintensit~it der 4n-Formen 
gegeniiber den 2n-Formen deutlich nachzuweisen. Die 
Atmungswerte beider Sorten sind hinsichtlich ihrer 
Differenzen zwischen den 2n- und 4n-Formen nicht 
signifikant. Wesentlich ist aber, dab die 4n-Form 
der Sorte Sylvaner deutlich eine spezifisch st~rkere 
Zunahme der Assimilationsintensit~tt mit steigenden 
Lichtmengen gegeniiber der 2n-Form aufweist. Es 
erscheint auffiillig, dab dieses Verhalten bei der 4 n- 
Form einer Sorte gefunden..wird, die hinsichtlich 
ihrer Blat ts t ruktur  keine Anderungen gegeniiber 
der 2n-Form aufweist. 

Wenn auch die Unterschiede zwisehen den einzel- 
nen Sorten und deren 2n- bzw. 4n-Formen zeigten, 
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Tabelle 6. Assimilation und Atmung diploider* und telraploider Formen yon 
V. vini/era (A ssimilalion und A tmung/Fliiehe �9 Zeit). 

(2n) 
(4 n) 99,2 

t 
p% 

Netto-Assimilation 
f 

19oooLux i 30000 Lux 

100~0 100~0 

98,7 

1,3 

Sorte 

Riesling 

(2n)  [ i00,o (4n)] 88,3 

D i-T2  ,7 
t ] 3,9 

P r o  o7;; o - -  

Sylvaner 

Gf. 6o-114-8 (2n) 
(4n) 
D 
t 

1OO,O 
88,1 

11,9  
1,9 

100~0 
93,7 

1,6 

12~0 

1OO,O 
86,6 

13, 4 , 
2 ,0  [ 

Zunahrae 
in% 

(o,2) 
(0,3) 

Atmung 

1OO 

-i 64 

Assimflations~derung 
zwischen 19 ooo und 

30000 Lux i~ % 

i00,0 

1 0 0 ,0  

(5,8) [ lOO,O [ lOO,O 
(12'3) ] 1~ ] 113'~ 

0,6 2,5 

i - -  1,8 
!00, 0 [ 
81  

I 12,o I 
I 
I 92,0 I 

I00~0 

I00,0 

P% 

* Alte 2n-Werte = Ioo 

dab die Blattstruktur (Oberfl~chenentwicklung bzw. 
Sukkulenz) keinen EinfluB auf die Assimilationsin- 
tensit/it ansiibt, die eine Erkl/irung ffir die Unter- 
schiede zwischen den 2n- und 4n-Formen gibt, schien 
es doch richtig, die Beziehungen zwischen der Ober- 
fl/ichenentwicklung und der fl~ichenrelativen Assi- 
milationsintensit/it innerhalb des jeweiligen Unter- 
suchungsmaterials zu bestimmen (Tab. 7). Hierbei 

Tabelle 7. Beziehungen zwischen Ober/liiehen- 
entwieklung und /liichenrelativer 

A ssimilationsinte~sitiit. 

Untersuehungsmaterial r 

-@0,O81 
- - O ,  132 

- - 0 , 2 0 9  
--o,715 

--0,757 
--0,237 
--0,623 
--0,087 

ZHW bei 5% 

0,403 
0,403 
0,428 
0,428 
0,392 
0,392 
0,392 
0,392 

Riesling (2n) 
(4 n) 

Sylvaner (2n) 
(4n) 

Gf. 6o-114-8 (2n) 
(4 n) 

Gf. 1-23-16 (2n) 
(4n) 

lieBen sich in einigen F~illen signifikante Korrelations- 
koeffizienten nachweisen. So ist innerhalb der Syl- 
vaner-4n-Formen mit zunehmender Oberfl~ichenent- 
wicklung auch eine Zunahme der Assimilationsinten- 
sit/it nachzuweisen, /ihnlich liegen die Verh/iltnisse 
bei den Soften Gf. 6o-114-8 und GI. 1-23-16 in den 
2n-Formen. Vergleicht man diese Ergebnisse mit 
der sortenspezifisehen Blattstruktur, so 1/iBt sich fest- 
stellen, dab diese Beziehungen allgemein st~irker bei 
Typen auftreten, die innerhalb der Gesamtvariations- 
breite der Oberfl~ichenentwicklung zu einer st/irkeren 
Oberfl/ichenentwieklung (geringere Sukkulenz) ten- 
dieren, was insbesondere darin zum Ausdruck kommt, 
dab beim Riesling (2n und 4 n) mit seiner relativ 
schwachen Oberfl/ichenentwieklung innerhalb des 
Gesamtmaterials keine gesicherten Korrelationen 
nachzuweisen sind. Es ist danach nicht ansgesehlos- 
sen, dab die Angaben yon STALFELT (28) beztiglich 
der Abh/ingigkeit der Assimilationsintensit~tt yon 

der Blattdicke bei genetisch ver- 
gleichbarem lVIaterial und inner- 
halb bestimmter Sukkulenzgrade 
zutreffen kSnnen. Dariiber hin- 
aus mt~ssen aber auch andere 
Ursachen ftir die Anderungen 
der Assimiliationsintensit~it in 
Abh~ngigkeit yon der Genom- 
verdopplung vermutet werden. 

Es war bereits einleitend dar- 
auI hingewiesen worden, dab 
unter dem Oesichtswinkel der 
5kologischen Eignung tetraploi- 
der Formen die Assimilations- 
intensit/iten im Laufe der Vege- 
tationszeit untersucht werden 
sollten. Tabelle 8 gibt Assimila- 
tionsuntersuchungen gegen Ende 
der Vegetationszeit (September) 
wieder. Es lfiBt sich an den 
untersuchten Reben die bereits 
yon ANDERSSON (2) bei Gerste 
gefundene Anderung der Rela- 
tion der Assimiiationsintensit/i- 
ten diploider und tetraploider 

Formen im Laufe der Vegetation nachweisen, wobei 
gegen Ende der Vegetationszeit die Assimilations- 
intensit~iten der tetraploiden Pfianzen diejenigen 
der diploiden erreichen (Sylvaner, Gf. 6o-114-8 ) bzw. 
fibertreffen (Riesling, Gf. 1-23-16). 

Tabelle 8. C02-Nettoassimilation von diploiden und tetra- 
ploiden Formen yon V. vini/era-Sorte~r gegen Ende der 

Vegetationszeit (September). 

Sorte 

Riesling (2n) 
(4n) 

Sylvaner (2n) 
(4n) 

GI. 6o-114-8 (2n) 
(4 n) 

GI. 1-23-16 (2n) 
(4n) 

Differenz zwisehen 2n und 4n. - -  * = gesiehert 5%; 

Nettoassimilation bezogea auf: 
Fl~iche Frisehgewicht .Trockengewieht 

I00 I00 IO0 

119"* 98 lo2 
100 100 100 
l O l  93 86*  

i00 I00 100 

lOl 86* 91. 
1OO 1OO 1OO 
132" 91 .  115" 

** = gesiehert 1%. 

Diskussion 
In der vorliegenden Arbeit wurden an diploiden 

und tetraploiden Formen yon V. vinifera-Sorten 
Blattstrukturen, Transpirationsverh/iltnisse, CQ- 
Assimilation und Atmung untersucht. Die Ande- 
rungen dieser Eigenschaften in Abh~ingigkeit yon der 
Polyploidisierung zeigen ein sehr uneinheitliches Bild. 
Es fanden sich, insbesondere bei der Untersuchung 
der Blattstrukturen, 4n-Formen, deren Blattstruk- 
tureigenschaften erheblich yon den zu erwartenden 
Anderungen abwichen; so lieB sich z. 13. eine Sylva- 
ner-Mutante nachweisen, die keine ErhShung des 
Sukkulenzgrades der B1/itter hatte - -  eine Anderung, 
die bei tetraploiden infolge der ZellvergrSBerung 
in den meisten F/illen auftritt --, trotzdem aber eine 
Herabsetzung der SpaltSffnungsdichte und eine Ver- 
grSBerung der Zellen aufwies. Eine andere, ebenfalls 
yon der Norm abweichende Form ist z. B. die tetra- 
ploide Mutante der Sorte Gf. 1-23--16, die zwar eine 
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Erh6hung des Sukkulenzgrades, abet keine Anderung 
der Spalt6ffnungsdichte und Zellgr6Be zeigt. 

Wenn auch die Untersuchungen der Transpiration, 
der COs-Assimilation und der Atmung nicht ein so 
uneinheitliches Bild wie im Falle der Blattstruktur- 
~tnderungen bieten, ergeben sich aber auch hier er- 
hebliche Differenzen zwischen den einzelnen Sorten 
bei einem Vergleich der 4n-Formen mit ihren Aus- 
gangsst6cken. W~thrend z. B. die Sorte Sylvaner 
in der 4n-Form eine Transpirationssteigerung (fI~i- 
chenrelativ) yon 80% gegentiber der 2n-Form auf- 
weist, bringt die Sorte Riesling mit ann~ihernd 3o% 
nur eine relativ geringe Zunahme der Transpiration 
und die Sorte Gf. 1-23-16 fiberhaupt keine Tran- 
spirationssteigerung. Ahnlich sind auch die Verh~lt- 
nisse bei der CO~-Assimilation zu beurteilen, bei der 
zwisehen den 2n- und 4n-Formen des Rieslings keine 
sicheren Differenzen nachzuweisen sind, w~ihrend die 
Sorte Sylvaner auBerordentlich stark auf die Poly- 
ploidisierung mit einem Absinken der fl~ichenrelati- 
yen CO~-Assimilation reagiert. 

Diese starke Variabilit~t der tetraploiden Mutan- 
ten, die gegentiber den diploiden Ausgangsst6cken 
in einzelnen Eigenschaften Anderungen aufweisen, 
die ganz erheblich yon der zu erwartenden Norm ab- 
weichen, wird auch durch die Untersuchungen von 
WAGNER (3 o) best~itigt, der an einem umfangreichen 
lX{utantenmaterial eine grofie Anzahl yon Einzel- 
eigenschaften und Merkmalen bestimmte und darauf 
hinwies, dab die verschiedenen tetraploiden For- 
men diploider Ausgangsst6eke auch innerhalb der 
gleichen Sorte ein v611ig uneinheitliehes Bild bieten, 
wobei die Ausgangsst6cke selbst phaenotypisch v611ig 
/ibereinstimmen k6nnen. Diese Verh~iltnisse machen 
die Bearbeitung polyploider Mutanten in tier Reben- 
ztichtung besonders interessant und erh6hen die Wahr- 
scheinlichkeit, mit dem Auffinden polyploider Pflanzen 
auch wertvolle und ertragsffihige Formen zu erhalten. 
Man wird die Ursachen dieser grogen Variations- 
breite tetraploider Formen auf die bei den Kultur- 
sorten yon V. vi~r vorliegende starke Hetero- 
zygotie zurtickftihren dtirfen. 

Das bier untersuchte diploide und tetraploide 
Material bot besonders gtinstige Voraussetzungen 
daffir, Zusammenh~tnge zwischen der Blattstruktur, 
der Transpiration, der C02-Assimilation sowie der 
Atmung zu untersuchen, da tetraploide Mutanten 
nachzuweisen waren, die trotz Genomverdopplung 
keine Anderungen der Blattstruktur (Sylvaner-4n) 
bzw. keine Anderung der Spalt6ffnungsdichte und 
Zellgr6Be (Gf. 1-23-16) aufwiesen. Da die 4n-Formen 
von Sylvaner eine besonders hohe fl~chenrelative 
Transpiration gegentiber den 2n-Formen haben, 
w~thrend die Transpirationswerte der 4n-Formen von 
Gf. 1-23-16 mit denen der 2n-Formen tibereinstim- 
men, liegt es nahe, anzunehmen, dab die Ursachen 
far eine Zunahme der Transpiration (fi~[chenrelativ) 
tetraploider Formen gegentiber der diploider Aus- 
gangspflanzen nicht in einer Anderung der Blatt- 
struktur (Oberfl~tchenentwicklung, Sukkulenz) ge- 
sehen werden k6nnen, sondern vielmehr die Spalt- 
6ffnungsdichte oder die Zunahme der Zellgr6Be un- 
mittelbar einen EinfluB auf die Transpirationsinten- 
sit,it haben. 

Dagegen bestehen in einem gewissen Umfange 
Zusammenh~inge zwischen der Blattstruktur und 

CQ-Assimilation, wie an Hand yon Korrelations- 
untersuchungen innerhalb genetisch gleichwertigen 
Materials festzustellen war. Hierbei scheint die Zu- 
nahme der Sukkulenz mit einer Abnahme der~Assi- 
milationsintensit~it verbunden zu sein, was sich in 
erster Linie bei absolut niedriger Lichtintensit~it aus- 
wirken k6nnte, wie es auch von STAr.FELT (28) be- 
richtet wird. Aber aueh diese Beziehungen sind nieht 
einheitlich; sie lieBen sieh mit Sicherheit nur bei 
Sorten mit einer - -  innerhalb der hier untersuchten 
Variationsbreite - -  relativ starken Oberfl~ichen- 
entwicktung naehweisen und werden auBerdem durch 
die Differenzen, die zwischen den Sorten selbst be- 
stehen, tiberlagert. Neben einem derartigen Zusam- 
menhange zwischen Sukkulenz und Assimilations- 
intensit~tt mftssen daher auch Faktoren angenommen 
werden, die unabh~ngig vonde r  Blattstruktur die 
unterschiedliche CQ-Assimilationsintensit~t diplo- 
ider ~nd • Pflanzen erkl~iren. 

In diesem Zusammenhang ist es interessant, dab 
bei der Sorte Sylvaner die tetraploiden Pflanzen auf 
steigende Lichtintensit~tten mit einer st~trkeren Zu- 
nahme der Assimilation reagieren als die diploiden. 
Sofern also nicht durch eine Struktur/tnderung der 
Bl~ttter als Folge der Polyploidisierung die Intensit~it 
der CQ-Assimilation beeinfluBt wird, kann daher die 
gesteigerte Ausnutzungsf~ihigkeit tetraploider Pflan- 
zen ftir die Lichtenergie, insbesondere im Bereich 
niedriger Werte, eine gewisse Bedeutung hinsiehtlich 
ihrer 6kologischen Anpassung haben. Es erscheint 
nicht ausgeschlossen, dab diese Eigensehaft einen 
gewissen Selektionswert ftir Gebiete h6herer Breiten 
bekommt, so dab der st~rkere Anteil polyploider 
Formen in diesen Gegenden auch eine Erkl~trung in 
der erh6hten Ausnutzungsfiihigkeit Itir die Lieht- 
energie finden kann. 

SchlieBlich sind die unterschiedlichen Eigenschaf- 
ten diploider und tetraploider Rebenformen hinsicht- 
lich ihrer 6kologischen Anpassungsf~higkeit zu be- 
sprechen. Besondere Aufmerksamkeit verdient hie> 
bei die Tatsache, dab im allgemeinen die tetraploiden 
Formen eine wesentlich h6here Transpirationsinten- 
sit,it aufweisen als die diploiden. Diese Anderungen 
der Transpirationsintensit~tt als Folge der Poly- 
ploidisierung tibertreffen die zwischen den Soften 
selbst bestehenden Unterschiede in der Transpira- 
tionsintensit~tt bei weitem, so dab innerhalb der 
4n-]?ormen unter Berticksichtigung ihrer Transpira- 
tionsintensit~tten eine yon den 2n-Formen grunds~itz- 
lich abweichende Rangfolge..der Sorten nachzuweisen 
ist. Nit einer so starken Anderung der Transpira- 
tionsintensit~t auf Grund der Polyploidisierung ist 
nun sicherlich eine St6rung des ausgewogenen Was- 
serhaushaltes der Soften verbunden, was sieh hin- 
sichtlich der Widerstandsf~ihigkeit gegen ungtinstige 
Wasserversorgung in einem starken Leistungsabfall 
auswirken muB. Die allgemeinen Erfahrungen mit 
tetraploiden Mutanten best~itigen diese Annahme. 
Insbesondere ist die Tatsaehe yon Bedeutung, dab 
wurzelechte Vermehrungen tetraploider Mutanten 
in vielen F~illen auf auBerordentliche Schwierigkeiten 
stol3en und eine Heranzucht wurzelechter Vermeh- 
rungen nur zu Pflanzen Itihrt, die infolge ihrer herab- 
gesetzten Vitalit~t einen starken Leistungsriickgang 
aufweisen. Bei einer Pfropfung tetraploider Formen 
auf Unterlagssorten - -  die ein h6heres Wasserauf- 
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nahmeverm6gen haben (GzIs~uR [~3]) - -  ist dagegen 
die Vermehrung und Kul tur  tetraploider Mutanten 
m6glich. 

Auch fiir den Tagesgang der Transpirat ion ergeben 
sich einige charakteristische Verh~iltnisse. Die h6he- 
ren absolufen Transpirat ionswerte tetraploider F o r -  
men, die allerdings nur beim Vor]iegen ether aus- 
reichenden Wasserversorgung erreicht werden k6n- 
nen, haben auch eine im Vergleich zu den ~n-Formen 
starke Anderung des Tagesganges der Transpirat ion 
zur Folge, wobei die bedeutend h6heren Transpira-  
tionswerte der tetraploiden Form in den Vormit tags-  
stunden gefunden werden k6nnen, w~hrend im Laufe 
des Nachmiftages,  diesen starken Wasserverlusten 
entsprechend, eine sfiirkere Einschfitnkung der Tran-  
spiration folgt. Dieses Verhalten hat  naturgem/iB einen 
relativ s tarken EinfluB auI die Produkt ion der Pflan- 
zen und ftihrt zu einem Nachlassen des Wuchses und 
Ertrages.  

SchlieBIieh ist auf die Verh/iltnisse bet der C Q -  
Assimilation und Atmung hinzuweisen. Im allgemei- 
hen scheint die C02-Assimilation fetraploider Formen 
geringer zu sein als die der diploiden. Wenn auch 
diesen Verh~iltnissen unmit te lbar  keine besondere 
Bedeutung im Hinblick auI die 6kologische Leistungs- 
f~ihigkeit der 4n-Formen beigemessen werden kann, 
diirfte sich aber im Zusammenhang mit  der gleich- 
zeitig gesteigerten Transpirat ion die Herabsetzung 
der CO~-Assimilation auswirken und die im MitfeI 
ung[instigeren Ertragsleistungen der Tetraploiden 
erkl/iren. Allerdings k6nnen, wie die Untersuchungen 
gezeigt haben, auch 4n-Formen gefunden werden, 
die keine oder nur eine in sehr geringem Umfange 
schw~ichere Assimilationsintensit~tt als die Diploiden 
aufweisen (Riesli~ g). 

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

Diploide und tefraptoide Formen von V. vinifera- 
Sorten wurden beziiglich ihrer Transpiration, CO~- 
Assimilation und Atmung untersueht.  Hierbei 
wurden insbesondere die Beziehungen dieser Eigen- 
schaften zur Bla t t s t ruk tur  iiberpriift. Ziel der Unter-  
suchungen war es auf3erdem, im Zusammenhange 
mit diesen Eigenschaften Hinweise auf die 6kolo- 
gischen Leistungen tetraploider Reben-Mufanten zu 
finden. 

L Tetraploide Formen yon Riesling, Gf. 6o-m4-8 
und GI. 1-23-~6 zeigen gegeniiber den diploiden Aus- 
gangsst6cken eine Abnahme der Oberfl/ichenentwick- 
lung, eine Zunahme der Sukkulenz und eine Zu- 
nahme des Hart laubcharakters .  Die Untersuchung 
einer tetraploiden Sylvaner-Form ergab insofern eine 
Abweichung yon diesen Verh~tltnissen, als zwischen 
diploiden und tetraploiden Typen keine Anderung 
der Bla t t s t ruktur  nachzuweisen war. 

Die Spalt6ffnungsdichte der tefraploiden Form ist 
mit  Ausnahme der Sorte Gf. 1-23-~6 geringer als die 
der diploiden, das gilt auch fiir die Sylv..aner 4n-Form. 
Die Sorte Gf. I-~;3-~6 weist t rotz Anderung der 
Bla t t s t ruk tur  keine Abnahme der Spalt6ffnungs- 
dichte auf. 

2. Die auf das Frischgewicht bezogene Transpira-  
tion der 4n-Formen al ler  untersuchfen Soften isf 
h6her als die der 2n-Formen. Die fl~ichenrelative 
Transpirat ion ist ebenfalls mit  Ausnahme der Sorte 
GI. 1-23-~6 bedeut:end h6her als die der diploiden 

Form. Die Unterschiede in der Transpirat ion dipto- 
ider und tetraploider Sorten sind insbesondere bet 
Beriicksichtigung der fl~tchenrelativen Transpirat ion 
sehr stark, so ist die Transpirat ion des 4n-Sylvaners 
nm mehr  als 8o% h6her als die der 2n-Form. 

3. Die Assimilationsintensit~tt tetraploider Formen 
ist bet allen unfersuchten Sorten niedriger. Aller- 
dings sind zwischen den einzelnen Sorten erhebliche 
Unterschiede ; beim Riesling weist die 4n-Form kaum 
geringere Assimilationsintensit~tten auf als die 2n- 
Form, beim Sylvaner und bet der Sorte Gf. 6o-114-8 
lassen sieh dagegen um l o - - 1 5 %  deutlich geringere 
Assimilationsintensit~tten der tetraploiden Formen 
bestimmen. 

4. Eine spezifische Abh~ingigkeit der Assimilations- 
intensit~t yon der Lichtst~rke ist flit die tetraploide 
Sylvaner-Form nachzuweisen, die auf zunehmende 
Lichtintensit~ten mif einer h6heren Steigerung der 
Assimilationsintensit~it reagiert ats die diploide Form. 

5. Gegen Ende der Vegetationszeit l~il3t sich bet 
allen Sorten eine relative Zunahme der Assimilations- 
intensitXt der tetraploiden Form gegeniiber der di- 
ploiden naehweisen, so dab die Werte der diploiden 
Form erreicht bzw. iibertroffen werden. 
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Die Feldresistenz der Frfichte yon Wildtomaten gegen parasitische Pilze 
Von GERHARD GRIMMER und ]~LISABETH G~NTI-I~R 

Mit 2 Abbildungen 

I. E i n l e i t u n g  

Die Rentabilit~it des Tomatenanbaus  wird in alien 
Teilen der Welt durch das starke Auftreten von Krank-  
heitserregern geffihrdet. Zahlreiche Untersuchungen 
fiber die einzelnen Erreger und ihre wirtschaftliehe 
Bedeutung liegen vor allem aus den USA und aus ver- 
schiedenen europ~iischen L~indern vor. In  Nord- 
amerika spielen Fusarium oxysporum und bakterielle 
Welkekrankhei ten eine groBe Rolle, die in Europa  
keine oder nut  eine geringe Bedeutung haben. Daher 
sind viele Angaben der amerikanischen Autoren nicht 
ohne weiteres auf die europ~tisehen Verh~iltnisse iiber- 
t ragbar.  

Zahlreiche Publikationen erw~thnen eine Resistenz 
bzw. Immunit~it yon Wildarten gegen einen oder 
mehrere Krankheitserreger.  Durch Einkreuzung yon 
Wildformen versuchte man, krankheitsresistente 
Kul tu r tomaten  zu schaffen (v. SESrGBUSCI~ 1933, 
ALEXANDER U. HOOVER 1953, 1955, DOOLITTLE 1954, 
RICK U. BUTLER 1956 ). Als Ausgangsmaterial  dienten 
hierbei vor allem L. pimpinellifolium, L. hirsutum und 
L. peruvianum. 

I m  norddeutschen Kiistengebiet spielen zahlreiche 
Fruchtfiiulen eine Rolle, die nur dureh 3--7mal ige  
Spritzung mit  Fungiziden wirksam bek~tmpft werden 
k6nnen (GRt~MMER und Gf3NTI~ER, ~959). Auf lange 
Sicht h~tte daher eine Zt~chtung resistenter Tomaten-  
sorten gute wirtschaftliche Aussichten, da umfang- 
reiche Bek~impfungsmal3nahmen t~berfliissig werden. 

Die wichtigste Rolle spielt unter  den hiesigen Ver- 
h~fltnissen die Braunf iu le  der Tomaten,  hervorgeru- 
fen dutch Phy~@hthora infestans (~ont.)  de Bary.  
Nach Ermit t lungen yon GOXT~IER und GRt~5~ER 
(1958) lag t rotz  dreimaliger Spritzung mit  Kupfer- 
pr~paraten der Anteil braunfauler  Friichte an der 
Gesamternte  bei den besten Handelssorten etwa zwi- 
schen fiinf und dreiBig Prozent;  die H6he der j~ihrlich 
auftretenden Ertragsverluste  wurde s tark vom Wit- 
terungsverlauf beeinflul3t. Keine der gepriiften Han-  
delssorten besal3 eine ausreichende Feldresistenz ge- 
gen den Erreger. Lediglich besonders friihreife Sorten 

wie , ,Fanal" und ,,Frfihe Liebe" entgingen in den 
meisten Jahren  einem st~trkeren Befall, da ein groger 
Teil der Frfichte vor dem ersten st~rkeren Auftreten 
des Erregers geerntet  werden konnte. 

An zweiter Stelle sind die yon Alternaria ~orri (Ell.) 
Neerg. f. sp. solani (E. u. M.) und yon Didymelle 
lycopersici Kleb. hervorgerufenen F~iulen der Friichte 
zu nennen. Ihre wirtschaftliche Bedeutung ist zwar 
geringer als die der Braunf~iule (Einzelheiten bei 
GONTI~ER und GRO~MEI~, 1958 ), doch sollte man bei 
Neuzfichtungen auf eine Feldresistenz gegen diese 
Erreger hinarbeiten. 

Andere Fruchtf~iulen spielen in unserem Gebiet nur 
eine untergeordnete Rolle. Auch Stengelf~ulen und 
Welkekrankheiten t ra ten  in den vergangenen Jahren 
nur vereinzelt auf. Daher konzentriert  sich das In- 
teresse der Z~ichter vor allem auf Phytophthora, Didy- 
mella und Alternaria. 

I I .  M a t e r i a l  

Eine vollst~indige Bearbei tung des Verhaltens yon 
Lyc@ersicon-Wildarten h~tte die Prt~fung eines sehr 
umfangreichen Wildtomatensort imentes  mit  vielen 
verschiedenen Herkiinften erforderlich gemacht.  Da- 
her wurde in einem umfassenden Sortiment zun~chst 
eine mehrj~ihrige Vorauswahl durchgefiihrt, bei der 
aus jeder fiir den Tomatenzt~chter interessanten Un- 
tersippe der Gat tung Lycopersicon eine Form ausge- 
w~thlt wurde, die weniger s tark yon den Krankheits-  
erregern befallen wurde als die anderen im Sort iment 
vorhandenen verwandten St~tmme. Kfinstliche Infek- 
tionen wurden nicht vorgenommen, sondern es er- 
folgte nur eine mehrjiihrige Bonit ierung der Feld- 
resistenz. Hierunter  verstehen wir das Verhalten 
einer Sorte gegen die am Standort  vorkommenden 
Biotypen unter  den dort herrschenden Infektions- 
bedingungen. 

Die Priifung der ausgelesenen St~imme erfolgte in 
den Jahren 1958--196o. Wir bearbei teten vorwie- 
gend die taxonomischen Untersippen, denen auch yon 
anderen Autoren (vgl. CURRENCE, 1959) Bedeutung 


