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Die Etikettierung 
Der Farnwedel, dem man die Sporen zur Aussaat  

entl iommen hat, wird am besten ftir sp~itere Kon- 
trollen aufgehoben, bzw. man bewahrt  den Origilial- 
beutel des yon ausw~irts bezogenen Sporenmaterials 
auf. Dieser Wedel oder der Beutel erh~ilt eine be- 
s t immte Nummer.  Die gleiche Nummer  wird an dem 
GIasgefiif3 der Aussaat angebracht  ulid IIach dem 
Pikieren der Prothallien in den Topf gesteckt. St~in- 
dig und sorgfiiltig muf3 die Nummer  bet den Pflan- 
zen bleiben. 

Ein Beispiel 
Ftir das ztichterisch Interessalite bei der Arbeit 

mit  Farnen sei ein Beispiel gebracht.  Jedes Fach 
der hier abgebildeteli Tabelle entspricht einem Farn-  
sporophyteli.  Diese s~imtlichen, 36 verschiedeneli 
Farne lasseli sich allein aus zwei Sporen ( =  zwei 
Gonen) aufbaueli, deren zwei Chromosomelisiitze v-}- t 
36fach unterschiedlich in einer reziprok verschie- 
delien Plasmaumgebung kombiliiert werdeli kSnnen. 
Man geht in dem gebrachten Beispiel yon eiliem eilizi- 
gen Prothall ium voli Asflle~ium viride (mit dem 
Chromosomelisatz v) und von einem einzigen Pro- 
thallium yon Asplenium trichomams (mit dem Chro- 
mosomensatz  t) aus. Durch Zerschneiden der beiden 
Prothallien und Regeneration werden Klone auf- 
gebaut.  So kann man genetisch genau identische 
Gameten in beliebiger Zahl erhalten und aufbewah- 
ten, sowohl in weiblicher als auch in m~innlicher 

Form. - -  Verdoppelungen der Chromosomenzahl 
geschehen ohne chemischen Eingriff durctl den Re- 
generationsvorgang der Aposporie. An keiner ande- 
ren Stelle des Pflanzen- und Tierreichs erseheint es 
wieder durchftihrbar, allein zwei Gonen in ihrem 
Kern- ulid Plasmailihait auf so vielfach verschiedene 
Weise zu kombinieren und zu analysieren. Gegeli- 
tiber den immerhin noch ~ihnlichen Verh[iltnissen bet 
Moosen b i t ten  die Farlie den Vorteil des vom Game- 
tophyten unabh~ngigen, selbstitndigen und morpho- 
logisch reich gegliederten Sporopllyten. 

Das Neuartige liegt z. B. auch darin, dab in dem 
gesamten Schema nicht einmal eine F~-Generation 
auftri t t ,  also die Frage der Sterilit/it der Fi-Bastarde 
nicht yon Belang ist. 

Die im Schema eingesetzten Namen gehSren zu in 
der Natur  vorgefundelien Pflanzen, denen die ange- 
gebene, zytologische Zusammensetzung zukommt,  
wortiber sich das Weitere in der zitierten Li teratur  
finder. 
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In einigen Lehrbtichern der allgemeinen Botanik 
wird im Zusammenhang mit  der Darstellung von 
Dauermodifikationen das Beispiel der Hungerformen 
yon Radiescheli angefiihrt. So schreibt SCHUMACHER 
im Lehrbuch der Botanik ftir Hochschulen (27. Aufl. 
1958): 

,,Einen . . .  Fall (etHer Dauermodifikation) zeigen 
Radieschenpflanzen, die bet schlechter Ern~hrung (z. B. 
bet Wassermangel, magerem Boden usw.) ihr Hypokotyl 
unverdickt lassen und schlank aufschiel3en. Dauert der 
Hungerzustand auch noch w~ihrend der •liite und Samen- 
reife an, dann bekommen auch die jungen Embryonen 
zu wenig Reservestoffe in den Samen mit. Die Folge 
davon ist, dab die aus solchen Samen neu erwachsenden 
Jungpflanzen ebenfalls unter schlechten ]3edingungen 
heranwachsen und daher ihr Hypokotyl wiederum nicht 
zum ,,Radieschen" verdicken. Die ttungermodifikation 
der ersten Generation ist also auf die zweite Generation 
fibergegangen. Abet es ist jederzeit m6glich, aus dieser 
zweiten Hungergeneration, wenn man sit besser ernghrt, 
Samen zu erzielen, die bet giinstigen Keimangs- nnd 
Wachstumsbedingungen nun wiederum normaIe ver- 
dickte Hypokotyle bilden." 

ULLRICH und ARNOLD (1953) gebeli sogar an, dab 
ktimmernde Pflanzen in einigen Folgegenerationen 
yon Hungerpflalizen auftreten. In  dem Lehrbuch voli 
SCHMEIL-SEYBOLD (1958) wird auf einer Abbildung 

* Frau Prof. Dr. E. SCHIEMANN ZUln 80. Geburtstag 
gewidmet. 

ein normales Radieschen einer Hungerform gegen- 
fibergestellt, wobei die dargestellte Huligermodifikante 
nicht ganz der Unterschrift ,,aufgeschossenes" Radies- 
chen entspricht. Die Pflanze weist zwar tin unver- 
dickies Hypokotyl  auf, jedoch eine Blattrosette ohne 
Internodienstreckung. 'ScH~.IBE (1951) greift in seiner 
,,Einffihrung in die allgemeine Pflanzenzfichtulig" auf 
die Abbildung von SCt~MEIL-SEYBO5D zurfick, er 
spricht yon ether eindeutigeli Aul3erung der Ern~ihrung 
der Mutterpflanzen durch modifikative Nachwirknngen 
auch auf die nachfolgende Gelieration, Original- 
li teratur fiber die Durchftihrung der Experimente mit  
Radieschen wird in keinem der genannten Lehrbiicher 
angegeben. Anscheinend sttitzen sich alle Angabeli 
auf  einen Abschnitt in ERWlN BAURS Vererbungslehre. 
E. BAus: bringt als Beispiel ffir die Nachwirkung einer 
Modifikation bet hSheren Organismen u. a. folgelides: 

,,Ganz tehrreiche (ghnliche) Versuche kann man mit 
Radieschen Raphanus satiw~s anstellen. Junge Radies- 
chenpflanzen, die schlecht ern~hrt werden - -  durch zu 
engen Stand, Wassermangel und /thnliches - -  bilden 
keine Radieschen aus, sondern schieBen friihzeitig in 
Bliite. LS, gt man eine solche friihzeitig aufgeschossene 
Radieschenpflanze auch noch wfihrend der Blfite und 
Samenreife stark hungern, so dab sie nnr gerade eben 
noch einige kfimmerliche nithrstoffarme Samen ent- 
wickeln kann, so bekommt man aus diesen Samen zu 
einem groBen Teil Pflanzen, die gleich aufschieBen, anch 
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wenn man die Keimlinge nich~c besonders schlecht be- 
handelt. Der Zusammenhang ist aber auch bier v611ig 
klar. Diese Pflanzen leiden in ihrem ersten Entwicklungs- 
stadium Hunger wegen des fast vSlligen Fehlens yon 
Reservestoifen trotz guter Behandlung nnd schreiten 
deshalb bald zur Bliite, die schlechte Ern/ihrung der 
Mutter hat eben auch hier noch die Kinder direkt mit 
betroffen." 

Da eine experimentelle Nachpriifung der in Abb. 1 
schematisch dargestellten Befunde auch fiir den 
Pflanzenziichter im Hinblick auf die modifikatorische 

pflanzen verwendet, die keinerlei Ansatz zur Bildung 
eines hypokotylen Speicherorgans zeigten, im Gesamt- 
habitus kiimmerlich erschienen und dementsprechend 
auch einen sehr geringen Fruchtbesatz aufwiesen. 
Die Schoten dieser Pflanzen enthielten z. T. vollkom- 
men taube Samen. Der Ertrag an keimf~ihigem Saat- 
gut war minimal, worauf auch der relativ geringe Stich- 
probenumfang der Fl-Generation zuriickzuftihren ist. 

Die Aussaat der Folgegeneration erfolgte einzelkorn- 
weise in ein Frt~hbeet mit guter Komposterde; Pflan- 
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Abb. 1. Schematische Darstellung der Dauermodifi- 
kation bei Radieschen. I bis IV aufeinanderfolgende 

Generationen. 

Beeinflussung der Aufschul3neigung Interesse besitzt, 
haben wir einige orientierende Versuche durchgeftihrt. 
Zun~ichst smite gepr~ift werden, ob derart extreme 
Nachwirkungen des schlechten ErnAhrungszustandes 
der Mutterpflanzen, wie sie in den oben angefiihrten 
Zitaten zum Ausdruck kommen, auch bet Anzucht 
der Folgegeneration unter guten Bedingungen zu 
beobachten sind. Der Begriff Dauermodifikation, 
nach JOLLOS (1921), schlieBt ja eine ,,Erhaltung des 
Merkmales bet Verschwinden des induzierenden Stimu- 
lus" ein (RIEGER-MICHAELIS, 1958 ). 

Die Anzucht yon Hungerformen der Radieschen- 
sorten Feuerkugel und Eiszapfen sowie der Rettich- 
sorte Runder weil3er (Handelssaatgut) erfolgte in 
TSpfen bzw. GefABen, die mit sterilem Sand unter 
Beimengung yon lo, 20 oder 30% Ackererde geftillt 
waren. Obwohl die Wassergaben knapp gehalten 
wurden, zeigte ein Teil der Pflanzen in allen 3 Boden- 
mischungen schwaehe his stfirkere Hypokotylver- 
dickungen. Fiir die Anzucht der Filialgeneration 
wurde ausschlieBlich Saatgut yon solchen Eltern- 

zenabstand bet Radies lo • 5cm, bet Rettich 
15 • 20 cm. Zur Anzucht der Kontrollen wurde das 
gleiche Handelssaatgut genutzt, von dem die Parental- 
generation der betreffenden Sorte stammte. Die am 
15.6. ausgesRten Sorten Radies Feuerkugel und 
Rettich, Runder weiBer, entwickelten zum groBen 
Teil normale R~ibenkSrper, ein geringer Anteil an 
Pflanzen mit unverdicktem Hypokotyl  t rat  in etwa 
gleicher St~rke bet den Nachkommen der Hungerfor- 
men und bet den Kontrollen auf (vgl. Tab. 1). Nach 
35 Tagen, einer Zeitspanne, die nach BECKER-DILLIN- 
GEN (1956) zur Erreiehung der Marktreife von Radies- 
chen angegeben wird, waren bet der Sorte Feuerkugel 
noch keine Anzeichen des 13berganges zur reprodukti- 
yen Phase zu beobachten. Kurz danach begann die 
Internodienstreckung der Infloreszenzsprosse und zur 
Ernte der 46 Tage alten Pflanzen zeigten 90% der 
Individuen Schol3beginn bzw. weitere Entwicklungs- 
stadien. Ein entwicklungsphysiologisches Verhalten, 
wie es die Hypothese einer Dauermodifikation fordert, 
AufschuB ohne Hypokotylverdickung, war bet 4 von 
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Tabelle 1. Vergleich tier Tochterp/lamen yon Hunger/ormen (F1) mit den Kontrollen (K) 
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S o r t e  

Rettich, Runder weiBer 
Radies, Feuerkugel 
Rettich, Runder weiBer 
Radies, Eiszapfen 

Datum 

Aussaat 

15 . 6. 
15,6. 
7.8. 
7,8. 

Pflanzenzahl 

Ernte 13", 

3 1 '  7- 6 6  

31. 7. 85 
3- lo. 62 
3. lo. 152 

89Nachkommen der Hungerformen festzustellen. 
Diese Pflanzen waren auch am weitesten in der Ent-  
wicklung vorgeschritten und standen am 31. 7. bereits 
in Bliite. Aber auch bei zwei yon 37 Kontrollpflanzen 
war das Bltihstadium ohne Speicherung im Hypokotyl  
erreicht worden. Ein signifikanter Unterschied ist 
nicht vorhanden. - -  Das u der Rettichsorte 
Runder weiger unter den gleichen Bedingungen wie 
Radies Feuerkugel ist aus der Tabelle zu ersehen. 
Der SchoBbeginn liegt bier - -  sortenbedingt - -  sp~ter. 
Der Anteil an ,,Hungerformen" ist geringer als bei der 
Radiessorte und wiederum bei Kontrollen und Ver- 
suchspflanzen ungef~ihr gleich. Bei beiden Sorten ist 
der Korrelationskoeffizient far die Beziehung Ern~th- 
rungszustand der Elternpflanzen zum Anteil an unver- 
dickten Schossern in der F 1 nicht signifikant yon Null 
verschieden (ffir Feuerkugel r = o,oo15; ftir Runder  
weiBer r = o,o24). 

Eine 2. Aussaat am 7. 8. umfagte die Radiessorte 
Eiszapfen und den Rest  der Rettichsorte Runder 
weiBer. Obwohl die Ernte  erst nach 85 Tagen erfolgte, 
zeigte nut  eine Pflanze tier Radiessorte SchoBbeginn, 
verbunden mit  fehlender Hypokotylverdickung. Alle 
tibrigen Radies- und Rettichpflanzen hat ten normale 
Hypokotylrfiben ausgebildet und waren in der vege- 
tat iven Phase verblieben (vgl. Tabelle). Die relativ 
hohen SchoBprozente ira ersten Versuch waren wahr- 
scheinlich durch Trockenheit bedingt. BECI~ER- 
DILLINGEN gibt an, dab 

,,in warmen, heiBen Lagen, besonders wenn sie mit  
Trockellheit verbunden sind, das DurchschieBen bei 
Rettieh und Radies sehr schnell erfolgt." 

Eine Dauermodifikation in der yon BAUR besehrie- 
benen Form konnte unter  den gegebenen Bedingungen 
somit nicht beobachtet  werden. Da der f3bergang in 
die generative Phase, das Aufschiegen, in hohem 
Nage durch Faktoren beeinfiugt wird, die nicht in 
unmit telbarem Zusammenhang mit  der Ern~thrung 
stehen - -  wie Photoperiode und Temperatur  - - ,  
wurde ferner untersucht, ob, abgesehen vom Schossen, 
eine Nachwirkung quanti tat iver Art des Hungerzu- 
standes der Mutterpflanzen auf die Tochtergeneration 
eintritt. Als morphologisches NaB fiir die Speicherung 
yon Assimilaten w~thlten wit den Hypokotyldurch-  
messer an der Stelle der gr613ten Breite. Wie die beiden 
!etzten Spalten der Tabelle 1 zeigen, sind die Dureh- 
schnittswerte bei den Kontrollen der Rettiehsorte 
etwas h6her als bei den Versuchspflanzen, die Diffe- 
renzen sind jedoch nicht signifikant. Radies Feuerkugel 
zeigt kaum einen Unterschied zwisehen Kontrollen 
und Nachkommen von Hungerformen, wfihrend bei 
Eiszapfen die Kontrollen im Hypokoty ldurchmesser  
signifikant unterlegen sind, ein Ergebnis, das wahr- 
scheinlich durch tiberaltertes Saatgut bedingt ist. 

Da ERWIN BAUR das,,fast v611ige Fehlen yon Reserve- 
stoffen" in den Samen als Hauptursache ftir die 
kiimmerliche Entwicklung der Nachkommen ~ yon 
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Abb. 2. a) Hungermodifikante; b) normal eru/ihr te Pflanze im f r uehtenden Zustand. 

Hungermodifikanten angibt, wurde in einem weiteren 
Versuch eine Gr613ensortierung des Saatgutes vorge- 
nommen. Die parentalen Hungerformen waren hier 
dutch Dichtsaat der Radiessorte Non plus ultra erzeugt 
worden. Der unverzogene Bestand enthielt neben 
echten Hungermodifikanten (Abb. 2a) auch solche 
mit  relativ schwacher Hypokotylverdiekung - -  bis 
etwa zu 10 ~ - -  aber gut verzweigter und entwik- 
kelter Infloreszenz (Abb. 2b). Von beiden Formen 
erfolgte getrennte Saatguternte und anschlieBende 
Sortierung in sieben verschiedene Siebfraktionen: 
1. < 1 , 1  ram, 2. 1,1--1,2 ram, 3. 1,2--1,3 Into, 4. 1,3 
bis 1 ,5ram , 5. 1 ,5--1 ,75mm, 6. 1 ,75- -2 ,omm , 
7. > 2 , 0  ram. 
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Abb. 3. 6 Tage alte Keimpflanzen, l inks aus Samen der Siebsortierung 1,1--1,2 mm; rechts aus solchen von 1,75--2,oo ram. 

Auch bei diesem Versuch wurde das Saagut der 
Folgegeneration im Frtihbeet in gute Komposterde 
mit Abst~inden yon 2o • 5 cm einzeln ausgelegt. Die 
Aufgangsprozente variierten bei den verschiedenen 
Siebfraktionen, wobei einzelne Ausf/ille auch auf Ein- 
wirkung yon ScMdlingen zurfickzuftihren waren. Bei 
den 5 h6heren Samenfraktionen (tiber 1,2 ram) traten 
Aufgangswerte yon 75 bis 92% auf, ohne dab eine 
Beziehung zur Samengr6Be einerseits und zur Nach- 
kommenschaftsgruppe andererseits zu erkennen war. 
Die Samen der beiden niedrigsten Gr6Benordnungen 
zeigten jedoch im Aufgang ein unterschiedliches Ver- 
halten in der Weise, dab eine Unterlegenheit der Nach- 
kommen yon Hungerpflanzen gegenfiber denen norma- 
ler Pflanzen zu beobachten war. Far  die Verteilung 
gekeimter und nicht gekeimter Samen auf die Nach- 
kommenschaft von hungernden und normal ern/ihrten 
Pflanzen errechnet sich nach folgender 2 x 2-Tafel 
ein %~ yon l i ,3  (Tabellenwert yon % 2 far P = o , i% 
und i FG = l O , 8 3 ) .  Es besteht demnach hinsichtlich 
des Anteiles yon aufgegangenen und nicht aufgegan- 
genen Samen ein signifikanter Unterschied zwischen 
den Nachkommen gut und schlecht ern/ihrter Pflan- 
zen. - -  Der I4orrelationskoeffizient nach BRAVAIS ffir 

i 

1 2 

aufgegangen nicht aufgegangen 

1 Hungernachkommen 15 31 
2 Kontrolle lo5 ] 7 ~ 

den Zusammenhang: Erniihrungszustand der Mutter- 
pflanzen - -  Aufgang des Saatgutes mit einem Wert 
yon r = 0,22 fiberschreitet den Zufallsh6chstwert 
ftir P----1%, Samen gleicher Gr6Benordnung von 
gut  und schlecht erniihrten Elternpflanzen zeigen also 
signifikante Unterschiede in der Keimf~ihigkeit. Es 
ist anzunehmen, dab bei den kleinen Samen der 
Hungerformen der Anteil an schwach entwickelten 
Embryonen mit einem sehr geringen Vorrat an ge- 
speicherten Assimilaten besonders groB ist. 

Der unterschiedliche Reservestoffvorrat in den 
Kotyledonen der Samen wirkt sich allgemein auf die 
Gr6Be der jungen Keimpfianzen bei den verschiedenen 
Siebsortierungen aus. Abb. 3 gibt eine Gegenfiber- 
stellung von Keimlingen der Samengr6Be 1,1 bis 1,2 
und 1,75 bis 2,0 mm am 6. Tag nach der Aussaat; auf 
Abb. 4 ist das entsprechende Saatgut verglichen. 

Die Nachwirkung der 
unterschiedlichen N~ihr- 
stoffreserven begann aber 
bereits in der 2. Woche, 
sich infolge der einsetzen- 
den Assimilationst~tigkeit 
der Keimpflanzen abzu- 
schw~ichen. Nach weiteren 
2 Wochen waren Unter- 
schiede im Gesamthabitus 
der Pflanzen kaum mehr 
erkennbar. Durch Hypo- 
kotylmessungen konnte 
j edoch nachgewiesen wer- 
den, dab sich der EinfluB 
der Samenspeicherung bis 
in das Stadium der Hy- 
pokotylspeicherung er- 
streckt. 31 Tage nach der 

Aussaat wurden an allen Pflanzen ohne Entfernen 
aus dem Boden Messungen an der breitesten Stelle 
des Hypokotyls vorgenommen. Abgesehen v o n d e r  
letzten Fraktion der Samen zeigt sich fast genau die 
gleiche Rangfolge im Hypokotyldurchmesser wie in 
der Samengr6Be, vgl. Tab. 2. Selbst unter Einbe- 
ziehung der letzten, sich abweichend verhaltenden 
Fraktionen ergeben sich ftir beide Nachkommen- 
schaftsgruppen Rangkorrelationskoeffizienten, deren 
Betrag (fiir a: 0,875 ; ftir b: o,786 ) den Zufallh6chstwert 
ftir P = 5% tiberschreitet. 

Den EinfluB der Samengr613e auf die Hypokotyl- 
dicke kann man noch durch ein zweites statistisches 

Tabelle 2. Beziehungen zwischen Samengr~/3e und Hypoho- 
tyldurchmesse'~ gemessen 31 Tage nach dee Aussaat 

Durchschnitflicker Hypokotyldnrehmesser 
Siebfrakfion Rang- - 

mm zahl x a * Rang- x b * Rang- 
mm zahl mm zahl 

1 21,3 
2 22,8 
3 27,8 
4 31,1 
5 32,3 
6 34,4 
7 3o,9 

* a = Nachkommen yon Hungerformen 

~ 1 , 1  

1, I - - 1 , 2  

1 , 2  - - 1 , 3  

1 , 3  - - 1 , 5  

1,5 --1,75 
1,75--2,o 

>2,0 

b = Nachkommen yon normal ernfihrten Pflanzen 

26,8 
26,5 
27,5 
29,1 
33,3 
33,9 
29,9 

Abb. 4. Radieschen-Saatgut, l inks Siebsortierung 1,1--1,2 ram; rechts 1,75 bis 
2,o nXnXo 
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Verfahien nachweisen, und zwar durch einen direkten 
Vergleich der durchschnittlichen Hypokotyldurch-  
messer yon Pflanzen aus grol3en und aus kleinen Samen 
mit Hilfe des t-Testes. Zu diesem Zweck wurden 
2 Gruppen gebildet: Pflanzen aus Sarnen der Sortie- 
rungen fiber 1,5 iron und solche aus den Saatgutfrak- 
tionen unter  1,5 ram. Das arithmetische Mittel des 
Hypokotytdurchmessers tier 1. Gruppe betr~igt 34,o ram, 
das der 2. Gruppe 28,6 ram. Die Differenz yon 5,4 m m  
ist far P = o,1~ signifikant (GD ---- 2,o mm). 

Um zu prtifen, ob der Ern~ihrungszustand der Mut- 
terpflanze auch unabh~ingig yon der Samengr6Be einen 
EinfluB auf die Hypokotylverdickung der Tochter- 
pflanzen austibt, wurden die Werte des durchschnitt- 
lichen Hypokotylrtibendurchmessers beider Nach- 
kommenschaftsgruppen ftir die verschiedenen Sieb- 
sortierungen mit  Hilfe der Differenzmethode vergli- 
chen. Ftir die Differenz ergibt sich ein t-Wert  yon o,89 
(der Tabellenwert ftir P = 5% betr~igt 2,37). Eine 
l~berlegenheit der Nachkommen besser ern~ihrter 
Samentr~iger ist somit nicht nachweisbar. Eine Ten- 
denz in der erwarteten Richtung zeigen lediglich die 
beiden niedrigsten Fraktionen der Samengr613e, die 
sich bereits in der Keimf~ihigkeit abweichend verhiel- 
ten. Hier treten auch in der Hypokotylbrei te  bei 
den Nachkommen normal ern~ihrter Pflanzen h6here 
Durchschnittswerte auf als bei den Nachkommen der 
Hnngerformen; die Differenzen von 5,5 bzw. 3,7 m m  
sind jedoch nicht signifikant. 

Im  weiteren Verlauf der Vegetationsperiode bildeten 
auch die zun~ichst schwach entwickelten Pflanzen durch 
anhal~endes sekund~ires Dickenwachstum des Hypoko- 
tyls betr~ichtliehe Speicherorgane aus. Vorzeitiges 
Schossen trat '  in diesem Versuch, bei dem stets ftir aus- 
reichende Bodenfeuchtigkeit gesorgt wurde, nicht ein. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dab die von 
E. BAuI~ beschriebenen extremen Nachwirkungen des 
Hungerzustandes der Nutterpflanze auf die Tochter- 
generation bei den von uns verwendeten Sorten und 
Versuchsbedingungen nicht zu beobachten waren. 
Wohl aber konnte der EinfluB des N~ihrstoffvorrates 
im Samen tiber die Jugendentwicklung auf die weitere 
Ausbildung der Tochterpflanzen, besonders in ihren 
n~ihrstoffspeichernden Teilen, nachgewiesen werden. 
Dieser Zusammenhang ist jedoch bereits seit l~ingerer 
Zeit ftir zahlreiche Kulturpflanzen bekannt  (vgl. z. ]3. 
STA~FEI~D 1926 ). Es ist m6glich, dab bei best immten 
Radiessorten mit  der schw~icheren Hypokotylent-  
wicklung yon Pflanzen aus Ktimmersamen auch ein 
vorzeitiges Schossen verbunden ist. Als,,Schulbeispiel" 
ftir Dauermodifikationen erscheint aber die Hunger- 
form des Radieschens nicht sehr geeignet, zumal die 
Wirkung in keinem Fall tiber mehrere Generationen 
hinwegreicht. 
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Cytogenetic evidence of relationship between the and X-9 groups 
of Pennisetum species* 

By P. GILDENI-IUYS and K.&THE Bmx 

With 1 figure 

1. I n t r o d u c t i o n  

Cytologically and morphologically the genus 
Pennisetum consists of two groups of species, one 
with a basic chromosome number  of x = 7, the other 
with x ---- 9. Although the possibility of cytogenetic 
affinities between the tall penicillate anthered meso- 
phytic group with x = 7 chromosomes and the much 
smaller, most ly  smooth anthered, widely occurring 
x = 9 group has long been of interest to cytogene- 
ticists, no experimental  evidence for this has been 
obtained to date. Thus, HRISHI (1952) reports comple- 
te failure of hybridization between species of the two 
groups i However, during 1949, following an extensive 
crossing programme between perennial Pen~cisetum 

* Frau Prof. E. SCI~I~ANN zum 8o. Geburtstag ge- 
widmet. 

I Since this paper was written it has come to our no- 
tice that a hybrid between P. typhoides and P. squamu- 
latum (2 n = 54) has been produced -- Nature 189, 419-- 
420 (1961). 

dubium, which is an irregular high polyploid show- 
ing close morphological affinity to the x = 9 group, 
and P. typhoides (2 n = 14) , which is a regular annual  
diploid of the x ---- 7 group, the senior author was 
able to produce a single hybr id  plant.  I t  is the pur- 
pose of this paper  to describe the cytogenetic beha- 
viour of this hybrid and to demonstrate  that  some 
cytogenetic affinity exists between these two groups 
of species which are, morphologically, so different. 

2. M a t e r i a l s  an d  Methods  

In  perennial P. dubium chromosome numbers 
may  vary  from 14 to 84 in cells of the same root tip, 
from 47 to 74 at MI and from 9 to 37 at MII  of the 
same anther. The most frequent number,  both  in 
mitosis and at MI is 2n = 66, but  at  MII  there is 
an abnormal  reduction in chromosome number,  so 
tha t  97% of the cells contain less than  the expected 
n = 33 chromosomes (GILDENHUYS and BRIX, 1958 ). 


