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Aus dem Institut ftir Vererbungs- und Ziiehtungsforschung, Berlin-Dahlem 

Beitrag zur Genetik der Fliederprimel, Primula maIacoides Franchet* 
Von W. SEYFFERT I 

1. Einleitung 
Die Fliederprimel ist ein anschauliches Beispiel 

far die Umwandlung einer in ihrer Heimat Yunnan 
nur als unscheinbares Unkraut  bekannten Wildform 
zu einer ansprechenden Zierpflanze. Seit ihrer Ein- 
ffihrung nach England im Jahre 19o6 hat sie vor 
allem im zweiten Viertel nnseres Jahrhunderts  als 
Folge einer konsequenten Auslese auf gedrungenen 
Wuchs, geschlossenen Bltitenstand, groBe Einzel- 
bltiten, reiches FarbenspieI und gute Wiichsigkeit 
eine bemerkenswerte Ver~inderung erfahren. Die 
Arbeit der deutschen und englischen Ztichter wurde 
in unerwarteter Weise durch das spontane Auf- 
treten von Typen, die dem oben beschriebenen 
Zuchtziel in idealer Weise n~iher kamen, gef6rdert. 
Diese Typen waren, wie KATTERMANN (1934) sp~iter 
nachweisen konnte, tetraploid mit 2n = 36. Da sie 
von den Ziichtern, zun~chst ohne Kenntnis der geno- 
matischen Unterschiede, mit der Mehrzahl der bis 
dahin vorhandenen diploiden Sorten gekreuzt und 
rtickgekreuzt w u r d e n  und Valenzkreuzungen bei 
Pr imu la  malacoides fast ausnahmslos tetraploide 
Nachkommen ergeben, entstand in kurzer Zeit ein 
Sortiment, das nahezu ausschlieBlich tetraploide 
Sorten umfaBte. 

In diesen neuen Soften sind nicht nur die idealen 
Wuchseigenschaften der tetraploiden mit dem reichen 
Farbspiei der diploiden Eltern verbunden, vielmehr 
ist dartiber hinaus eine noch vielfiiltigere und inten- 
sivere Farbauspr~igung zu erkennen. Die ztich- 
terische Bearbeitung des tetraploiden Materials er- 
wies sich indessen mangels grundlegender Erkennt- 
nisse fiber die Genetik der wichtigsten Sorten- 
charaktere als schwierig. Resnltate von KOBEL, 
CAMX~*ZlND und SCI-IOTZ (1937), anhand der Unter- 
suchung diploide r Soften erhalten, lieBen sich often- 
bar nicht auf tetraploide iibertragen, Versuche zur 

* Frau Prof. Dr. E. SCmEMANN zum 80. Geburtstag 
gewidmet. 

1 Jetzt: Max-Planck-Institut fiir Ziiehtungsforschung, 
K61n-Vogelsang. 

Konstanzziichtung bestimmter Eigenschaften schei- 
terten an der scheinbar hohen Mutabilit~t der 
Fliederprimel (B6I~NERT und MOHLENDYIr 1953). 
Die praktische Ztichtung, die his dahin so beacht- 
liche, wenn auch zum Teil dutch den Zufall begtin- 
stigte Resultate aufzuweisen hatte, land sich vor 
einer gewissen Grenze, deren lJberschreitung nur mit 
Hilfe besseren genetischen Rtistzeugs m6glich er- 
scheint. Ihr  ist die Anregung zur vorliegenden Arbeit, 
die einen bescheidenen Beitrag zur Genetik der 
Fliederprimel und damit zur L6sung ztichterischer 
Probleme darstellen soll, zu verdanken. 

2. Material und Methoden 

a) M a t e r i a l  

Als Ausgangsmaterial ftir die genetischen und 
chromatographischen Untersuchungen dienten im 
Handel befindliche Sorten und Einzelpflanzen, die 
aus Zuchtst~immen des Inst i tuts  ftir Blumen- und 
Zierpflanzenbau der TU in Berlin-Dahlem ent- 
nommen worden waren. Die Pflanzen wurden in 
Gew~ichsh~iusern und Frtihbeeten unter praxis- 
tiblichen Bedingungen angezogen. Die Aussaat er- 
folgte Anfang Juni  in Saatschalen, nach zweimaligem 
Pikieren wurden die Pflanzen in 9er T6pfe ver- 
pflanzt und bis zum Eintr i t t  des Frostes in Frtih- 
beetk~isten kultiviert, anschlieBend in Kalth~iusern 
aufgestellt und bis zur Samenreife dort belassen. 

Um eine erste (3bersicht tiber die Sorteneigenttim- 
lichkeiten hinsichtlich der Blfitenfarbe zu erhalten, 
wurde yon den verschiedenen Ausgangstypen zu- 
n~ichst der Farbton mit Hilfe der Farbtafeln nach 
HICKETHIER und der HORTICULTURAL COLOUR CHART 
festgestellt. Dartiber hinaus hielten w i r e s  ftir not- 
wendig, das Pigmentmuster der als Selbstungs- und 
Kreuzungseltern verwendeten Typen papierchroma~ 
tographisch aufzunehmen, um eine eindeutigere 
Kennzeiehnungs- und Vergleichsm6glichkeit zu haben. 

Die so erhaltenen Charakteristika sind in der 
Tab. 1 zusammengefaBt worden. Alle Angaben 

lo* 
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T a b e l I e  1. Ubersicht i~ber die Farbtafelwerte und den Pigmentgehalt der Bli~ten verschiedener Sorten yon Primula mala- 

S o r t e  ] H CC 

63211 
26 

822 
724 
823 
627 
27/1 

820 

A l l m e r k u n g e n  zur  o b i g e n  T a b e l l e :  

B6hnerts dklrote 
Fliederfarben 
Pastellviolett 
Kirschrot 
Purpurea 
Hansa blutrot 
Gmiinder dklrote 
Gratulation 
Neurosa 
Bachtelfeuer 

HIOKETHIEE [ A n t h o e y a n e  

1 2 3 4 

292/393 
o52/o53 
042 
17o 
490 
491 
682/692 
o5o/15c 
o5o/o6c 
78o/79 c 

X X X X  X X X  

X X X  

X X  

( X )  X X X X  X X X  

x x x •  x x x  

X •  x •  

X X  X X •  

X •  X •  

X X X  

(• x • 2 1 5 2 1 5  (• 

A n t h o c y a n  I ~ u n i d e n t i f i z i e r t ,  g e r i n g e  K o n z e n t r a t i o n  
2 = u n t d e n t i f i z i e r t ,  g e r i n g e  K o n z e n t r a t i o n  
3 - -  Pe tu r f id i i1 -3 ,5 -d ig Iukos id  (Pe tun in )  
4 = M a l v i d i n - 3 , 5 - d i g l u k o s i d  (Malvi~l) 

F l u o r e s z i e r e n d e V e r b i n d u n g e n  3 ~ u n i d e n t i f i z i e r t ,  U V  = b l~ul ich ,  
5 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  = g e l b b r a u n ,  
6 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  = e i sb l au ,  
7 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  ~ b lau ,  
8 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  = d k l b l a u ,  

beruhen auf der Untersuchung mehrerer Pflanzen 
des gleichen Ph~inotyps (jeweils mindestens 5), wo 
Unterschiede im Farbton oder im Gehalt einzelner 
Pigmentkomponenten zu beobachten waren, wurde 
das der Mehrzahl der Pflanzen eigentfimliche Merk- 
mal notiert. 

Aus dieser Obersicht ist zu ersehen, dab sich violett- 
farbene Ph~inotypen (,,B6hnerts dunkelrote" tr~igt 
diese Farbbezeichnung zu Unrecht, sie ist richtiger 
als , , dk l v io le t t "  zu bezeichnen) yon roten oder rosa- 
farbenen eindeutig durch die Anwesenheit von Fla- 
vonolen unterscheiden lassen. Ferner besteht ein 
Unterschied im Anthocyangehalt: die ziegelrote 
Sorte ,,Bachtelfeuer" enth~ilt als Hauptpigment 
Peturfin, wihrend die iibrigen roten und auch vio- 
lettfarbenen Sorten Malvin als dominierendes Antho- 
cyan aufweisen (SEYFFERT, 1959@. Ein unmittel- 
barer Zusammenhang zwischen dem Gehalt an be- 
stimmten fluoreszierenden Verbindungen und della 
Ph~inotyp scheint - -  wie bei anderen Pflanzen auch 

nicht zu bestehen. 
Alle far die nachstehenden Untersuchungen ver- 

wendeten Sorten und Einzelpflanzen sind tetra- 
ploid mit 2n = 36. Besondere cytologische Unter- 
suchungen, um den Polyploidiegrad der einzelnen 
Ausgangstypen festzustellen, wurden nicht ange- 
stellt, da sich tetraploide Pr imu la  malacoides von 
diploiden ph~inotypisch recht gut unterscheiden 
lassen und es iiberdies aufgrund der Abstammung 
der Sorten als sicher gelten kann, dab keine diploiden 
Typen im Ausgangsmaterial vorhanden waren. 

b) Me thoden  
Beurtei lung von Spaltungszahlen 

Tetrasome Spaltungen werden in der Regel auf- 
grund ihrer Abweichung v o n d e r  Erwartung be- 
stimmter, ftir die Annahme der Chromosomen- oder 
der Chromatidenspaltung gegebener Zahlenverh~ilt- 
nisse beurteilt. Dies geschieht in der iiblichen Weise 
mit Hilfe der z~-Methode, deren Anwendung in vielen 
F~illen jedoch ein Test auf HeterogeniUit der Ver- 
suchsdaten, in der Regel nach der BRANDT-SNEDECOR- 
Formel (FISHER, 1950 ) durchgeftihrt, vorausgeht. 
Jener Test wurde stets angewandt, wenn die Nach- 
kommenschaften gleicher Abstammung ~hnliche 

coides. 

F l ' a v o n o l e  
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F l u o r e s z i e r e n d e  V e r b i n d u n g e n  
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F l a v o n o l  1 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  U V  = br~iunl ich,  
2 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  b U i u n l i c h ,  
4 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  br~iunlich,  

R f i n  415 = o.21 
= 0.39 
= 0.53 

0 .64  
= 0.79 

U V  + NH~ = gr~in l ichgelb ,  R f i n  415 = 0.09 
gr f in l ichgeIb ,  = o.18 
g r f in l i chge lb ,  = o .24 

9 = u n i d e n t i f i z i e r t ,  U V  - -  r o s a g r a u ,  = o.91 
4a  = u n i d e n t i f i z i e r t ,  U V + N H 3  = r6 t l i ch ,  = 0 ,29 
4b  = u n i d e u t i f i z i e r t ,  = r 6 t l i ch ,  = 0 ,34 
7a = u n i d e n t i f i z i e r t ,  = b l a u ,  = o .69 
8a = u n i d e n t i f i z i e r t ,  = b l a u  = 0.86 

Spaltungsergebnisse zeigten, ferner diente er zur 
Prtifung der Frage, ob Nachkommenschaften ver- 
schiedener Herkunft, die im gleichen Locus dem 
mutmaBlich gleichen Spaltungsmodus folgen, zu 
einem Gesamtresultat zusammengefaBt werden 
diirfen. 

Der Aufbau der Tab. 3--1o l~igt unsere Arbeits- 
weise erkennen. 

Chromosomen-und Chromatidenspaltung sind 
zwei m6gliche, an bestimmte Voraussetzungen ge- 
bundene Grenzf/ille des Verhaltens polysomer Spal- 
tungsnachkommenschaften. LITTLE hat bereits 1945 
und 1958 darauf hingewiesen, dab es richtiger ist, 
gegebene polysome Spaltungen anhand des Koeffi- 
zienten c~ zu beurteilen, d. h. das AusmaB der dop- 
pelten Reduktion zu sch~tzen, anstatt sich auf die 
bessere Ubereinstimmung der Spaltungszahlen mit 
einem der beiden Grenzf~ille zu verlassen. Zur 
Sch/itzung der doppelten Reduktion bedienen wir 
uns tier von MATHER (1951) ffir diesen Fall abgelei- 
teten Maximum-Likelihood-Methode, jedoch ver- 
wenden wir die von FISHER (1949) ftir den Koeffi- 
zienten c~ gegebene Definition, die mi tder  MATttERS 
nicht fibereinstimmt. 

In der nachfolgenden Tab. (2) sind die bei Vor- 
liegen tetrasomer Vererbnng und Vorkommen dop- 
pelter Reduktion zu erwartenden Gametenfrequen- 
zen (FISHER, 1949) zusammengestellt worden. 

Tabelle 2. Ubersicht i~ber die Gametenausbeute bialleler 
tetrasomer Genotypen. 

E l t e r l i c h e r  G a m e t e n g e n o t y p  

G e n o t y p  A A A a  aa 

A A A A  
A A A a  
AAaa 
A a a a  
aaaa 

1 

(2 + ~)/4 
(~ + 22)/6 

e/4 
0 

0 

(i--Z)~2 
2(1 - -~ /3  

(1 - -~) /2  
O 

O 

~/4 
(~ + 2~)/6 
(2 + a)/4 

1 

Von diesen Gametenfrequenzen ausgehend kann 
die Zusammensetzung einer beliebigen Zygoten- 
population, sei es ffir den Fall der Selbstung, der 
Riickkreuzung oder der Kreuzung bestimmter Geno- 
typen, berechnet werden. Die so erhaltenen Zygo- 
tenh~iufigkeiten dienen als Grundlage ftir die Ablei- 
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tung zur Maximum-Likelihood-Sch~itzung (vgl. auch 
SEY~FERT, 1959 b, 196oa ). 

Chromatographische Untersuchung 
U'bersichtschromatogramme der verschiedenen Aus- 

gangstypen (vgl: Tab. 1) wurden nach Extraktion 
mit 1% methanolischer HC1 auf Papier Schleicher 
und Schiill 2o43a, 60 cm absteigend in Butanol- 
Essigs~ure-Wasser (4:1:5) hergestellt. Die Bestim- 
mung der Anthocyankomponenten ist bereits an 
anderer Stelle beschrieben worden (SEYFFERT, 1959 a), 
auf die Identifizierung der Flavonole und der im 
UV-Licht fluoreszierenden Verbindungen wurde im 
Zusammenhang mit den vorliegenden Untersuchun- 
gen kein Wert gelegt. 

3. Ergebnisse 
Die ersten Angaben zur Genetik der Fliederprimel 

wurden yon KOBEL, CAMENZlNI) und ScI~0TZ (1937) 
aufgrund ihrer Untersuchungen an diploiden Sorten 
ver6ffentlicht. Entspre- 
chende Beobachtungen an 
tetraploiden Handelssor- Nr. 
ten, die wegen ihrer bemer- 8/57 
kenswerten Uberlegenheit 34/57 
fiber die diploiden heute 
fast ausschlieBlich ange- 
baut werden, scheinen bis- 36/57 
hernicht vorzuliegen. KAT- 1~176 

TERMANN hat 1934 tiber die 
cytologischen Verh~iltnisse Beob~oht~ng Annahme ] Z2(o) 
der diploiden und tetra- 
ploiden Pflanzen berichtet 417:19 35:1 4.o3o 
und die Entstehungsweise 21:4 5:1 o.oo8 
der Polyploiden diskutiert, 12o : 1 Triplex - -  
von SKIEBE (1958) liegen Abkfirzungen: het=Heterogenit~it 
Untersuchungen fiber die 
Bildung unreduzierter Ga- 
meten bei Primula malacoides vor, die, ebenso wie 
die vorgenannten, ffir die Annahme der Autopoly- 
ploidie sprechen. Mitteilungen yon B6HNERT (1936) 
fiber gelungene Gattungsbastardierungen haben sich 
als nicht zutreffend erwiesen. 

Nachstehend werden die Resultate einiger Unter- 
suchungen an tetraploiden Handelssorten mitgeteilt. 

a) A u s b i l d u n g  a n t h o c y a n f r e i e r  Blf i ten  
Zur Prtifung der Vererbung des Unterschieds 

zwischen anthocyanhaltigen und anthocyanfreien 
Ph~tnotypen stand uns nur wenig Material zur Ver- 
ffigung. Aus alien Daten, die erhalten werden konn- 
ten, geht aber der monogen rezessive Charakter der 
v611ig anthocyanfreien Blfitenfarbtypen eindeutig 
hervor. Die Nachkommenschaften 8/57 und 34/57 
zeigen eine v o n d e r  Annahme der Chromatiden- 
spaltung eines Duplextyps nicht signifikant ab- 
weichende Spaltung, die im Falle der Selbstung des 
Typs ,,pastell 1" durch die Rfickkreuzung derselben 
Pflanze mit einer weiBblfihenden durch das bei An- 
nahme eines Duplextyps zu erwartende 5 : 1-Verh~ilt- 
nis best~itigt wird. Die Kreuznng derselben pastell- 
farbigen mit einer anderen anthocyanftihrenden 
Pflanze ergab in der F 2 eine 12o:l-Aufspaltung, die 
als Chromatidenspaltung eines Triplextyps gedeutet 
wurde (Tab. 3). Wir kennzeichnen die Allele des 
Anthocyangrundfaktors mit den Symbolen w + und w. 

b) U n t e r s c h i e d e  zwischen  a n t h o c y a n h a l t i g e n  
P f l a n z e n  

Pflanzen mit gef~rbten Blfiten entstehen, wie im 
vorigen Abschnitt gezeigt wurde, offensichtlich 
unter dem EinfluB des dominierenden Allels eines 
Anthocyangrundfaktors. Unterschiede zwischen ver- 
schiedenen Anthocyanfarben ~iuBern sich in mannig- 
facher Weise. Sie k6nnen dutch die An- oder Ab- 
wesenheit yon Co-Pigmenten, durch eine Modifi- 
zierung des Grundfarbtons oder auch durch eine 
Anderung der Intensit~tt der F~rbung hervorgerufen 
werden. Diese drei bisher beobachteten und unter- 
suchten Modifikationsprinzipien wirken unabMngig 
voneinander. Sie genfigen, um einen groBen Teil 
der durch die verschiedenen Sorten vertretenen 
Variation der Blfitenf~irbung zu erkl/iren. 

1. Co-Pigmentierung der Anthocyan/arben 
Der einpr~igsamste Unterschied zwischen Phfino- 

typen, die nach ihrem Aufhellungsgrad in die gleiche 

Tabel le  3. Aufspaltung der Nachkommenscha 

H e r k u n f t  

F 2 r. win te r f r .  • h a n s a  
S pas te l l  1 

(Hypothese = 35:1) 

F 1 pastell 1 • weiB 
F 2 pastell 1 • neurosa 

f a r b i g  

39126 4097 
417 436 

21 4 25 
12o 121 

Pri~fung der Hypothesen : 

F G  P z ' (a )  F G  P 

1 o,o 4 0.054 1 o.81 
1 0.93 0.437 1 0.50 

* = s ign i f ikan t ,  P < o.05 
(o) = C h r o m o s o m e n s p a l t u n g  
(a) = C h r o m a t i d e n s p a l t u n g  

ften anthocyanfarbiger Elterpflanzen. 

weiB Z" Z ~ h e t  ] F G  P 

I 16 
3 I 

I 

19 2.672 ] 1 O.lO 

o. 12626o • o.o7o255 

0.363636 4- 0 . 1 5 4 3 0 4 .  

Gruppe geh6ren,/iuBert sich in einer klaren Trennung 
in violette und rote Farbt6ne.  Zur Gruppe der 
violettfarbenen geh6ren z. B. die Sorten ,,B6hnerts 
dunkelrote" (in den TabelJen als ,,dklviolett" 
bezeichnet), ,,Fliederfarben" und ,,Pastellviolett ", 
die rot gef~irbten Pflanzen sind durch die Sorten 
,,Kirschrot", ,,Purpurea", ,,Hansa blutrot", ,,Gmfin- 
der dunkelrote", ,,Gratulation", ,,Neurosa" und 
,,Bachtelfeuer" charakterisiert. Der Farbton der 
violetten umfaBt den Bereich yon 73o bis 632/1 HCC, 
der der roten Ph~inotypen den yon 82o fiber 822 bis 
zu 27/1 HCC. 

Kreuzungen zwischen verschiedenfarbigen Eltern 
ergaben stets eine einheitlich violettfarbene F1, so- 
fern nicht Heterozygotie des violetten Elters vorlag. 
Violett dominiert somit fiber rot, der Erbgang ist 
monogen, wie aus den in der Tab. 4 zusammen- 
gefaBten verschiedenen Aufspaltungen derartiger 
Kreuzungen und ihrer Nachkommenschaften her- 
vorgeht. 

Eine chromatographische Untersuchung yon IFI- 
und F2-Pflanzen best~ttigte in jedem Falle den schon 
aufgrund der Untersuchung der nach Farb~6i/en 
gruppierten Ausgangspfianzen erhaltenen Befund 
(s. Tab. 1), dab violettfarbene Ph~notypen Ainfho - 
cyane und Flavonole, rote dagegen nur Anthocyane 
enthalten. Wenn Anthocyan vorhanden ist, ~tul3ert 
sich demnach die Anwesenheit von Flavonolen in 
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einer merk l ichen  Versch iebung  des F a r b t o n s  der 
normalerweise  rot  gef~trbten Pf lanzen  zum b lauen  
Bere ich  hin, eine Ersche inung ,  die f ibl icherweise als 
Co-P igmente f fek t  beze ichne t  wird.  

Die in der Tab.  4 zusammengefaBten  v io l e t t / r o t -  
Spa l tungen  lassen den monogenen  Charak te r  der 
F l a v o n b i l d u n g  erkennen.  Die hierffir  v e r a n t w 0 r t -  

l ichen Allele s ind nach  der Ar t  ihrer  W i r k u n g  in die 
Gruppe  der Grundfak to ren  e inzure ihen,  sie sollen 
m i t  den S y m b o l e n / +  und  / belegt  werden.  

Auf eine Besonderhe i t  muB im Z u s a m m e n h a n g  
mi t  der Tab.  4 noch verwiesen werden :  Es gibt  
eine Reihe  yon Spal tungen,  die sich einer  b e s t i m m -  
ten  H y p o t h e s e  n ich t  zuordnen  lassen. So wurde  in 

Tabelle 4. Aufspaltung tier Nachkommenschaften violettfarbiger Elternpflanzen. 

Nr.  H e r k u n f t  v i o l e t t  r o t  2J X = her  

29/57 
20/57 
22/57 
25/57 
32/57 
40/57 
21/58 

22 + 23/58 
40/58 

44 - -  46/58 
7 8 _  80/58 
88+ 89/58 
97--  99/58 

lOO--lo3/58 
1/58 

X 

19/58 
20/58 

55--  57/58 
75--  77/58 
84 - -  87/58 

1/59 
9--1o/59 

21 

2i/57 
24/57 
27/57 
43/57 
44/57 
45/57 
65/57 
70/57 
71/57 
83/57 
84/57 

X 

3~ 
31/57 

2J 

28/57 
72--74/58 
27--32/58 

33/58 
49--53/58 
58+59/58 

69/57 

�9 S flieder 1 
F 1 flieder 1 • well3 
S fiieder 2 
S fiieder 3 
S flieder 5 
F 1 well3 • dklviolett 
F 2 dklviolett • kirschrot 
F 2 kirsehrot • dklviolett 
F 2 dklviolett • flieder 
F~ dklviolett • feeder 
F 2 weiB X bachtelfeuer 
F 2 flieder * • neurosa 1 
F 2 flieder • pastell 
F 2 pastell • neurosa 
S dklviolett 

(Hypothese = 35:2) 

F~ hansa • dklviolett 
F 2 dklviolett • kirschrot 
F 2 feeder • kirschrot 
F~ bachtelfeuer • tlieder 5 
F 2 fliefler * • neurosa 1 
S dklviolett 
S dklrot 

(Hypothese = 3 : 1) 

F 1 flieder 1 x neurosa 1 
F 1 flieder 2 • kirschrot 1 
F, fiieder 3 • neurosa 1 
F1 weiB • neu rosa ,  
F~ weiB • kirschrot 1 
F 1 weiB • bachtelfeuer 
F 1 gratulation • fiieder 
F~ bachteKeuer • flieder 5 
F1 bachteKeuer • weiB 
F 1 purpurea • feeder 5 
F~ purpurea x weiB 

(Hypothese = 5 : 1) 

F 1 flieder 4 • gratulation 
F 1 flieder 4 • bachtelfeuer 

(Hypothese = ,,2:1") 

S fiieder 4 
F~ flieder 4 • bachtelfeuer 
Fe bachteKeuer • dkIviolett 
F~ bachtelfeuer • dklvi01ett 
F~ dklviolett • neurosa 
F~ purpurea • feeder 5 

(Hypothese -~ ,,5:1") 

F 1 bachtelfeuer • dklviolett 

46 
33 
4 ~ 
44 
46 
18 
78 
96 
52 

196 
54 
85 

114 
315 

26 

1243 

326 
13 
80 
77 

13o 
17 
51 

1 

1 

2 

1 

2 
1 

2 

3 
1 

7 
3 
3 
2 

1 0  

2 

4 1  

96 
3 

2 2  

2 2  

43 
6 

13 

694 2o5 

24 5 
18 6 
26 4 
19 6 
27 2 
20 3 
24 5 
27 2 
24 2 
18 7 
25 4 

232 

16 
24 

3 o 

4 8  
129 
198 
82 

271 
165 

46 

9 
7 

16 

SO 

23 
42 

49 
26 

844 151 

28 1 

47 
34 
42 
45 
48 
19 
80 
99 
53 

203 
57 
88 

116 
325 

28 

2284 

422 
16 

1 0 2  

99 
273 
23 
64 

899 

29 
24 
30 
25 
19 
23 
29 
19 
26 
25 
29 

278 

25 
21 

46 

58 
152 
24 ~ 

82 
320 
191 

995 

29 

3,536 

o.59o 2 

0.825 1 
0.243 1 
o.291 2 

F G  P 

1 0,06 

0.44 

0.35 
0,62 
0.86 

o.93 

0.42 
o.95 
o.31 

o.75 

0.98 

0.66 

o.55 

0.72 
O.81 

o.o43 
O , 1 6  

0.32 

7 .931 15 

o.64o 
0.092 
3.582 

o.o94 

1.o36 

7.704 lO 

0.358 

o.632 
3.551 

9.9o3 
1.923 

5.884 

B e o b a c h t u n g  A n n a h m e  

! 243 :41  35:1 
694:205 3 : 1 
2 3 2 : 4 6  5:1 

3 0 :  16 . 2 : 1 "  
844:151 , 5 : 1 "  

28: 1 Triplex ? 

Abkf i rzungen:  g e t  = He te rogen i t f i t  
(o) ~ Chromosomenspa l tung  
(a) = Chroma t idenspa l t ung  

r = s lgn i f ikan t ,  P < o.oo3 

Pr~fung der Hypothesen 

Z* (o) F G  P 

0.820 1 0.36 
2 . 3 1 4  1 o. 13 
0.003 1 0.95 

Z ~ (a) F G  P 

5.734 1 O.Ol 5 
15.272 1 o.ool 
3.935 1 0.045 

O~ SO~ 

0-036081 i 0.004983*** 
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zwei F~-Generationen an- 
stelle einer 1 : i -Spaltung ein 
VerMltnis beobachtet,  das 
besser mit der Annahme 
2 : ~ fibereinstimmt. 

In anderen F~illen wurde 
in F~-Generationen, in denen 
ein 3 : 1-Verh~iltnis zu erwar- 
ten war, eine Aufspaltung 
beobachtet, die mehr einem 
5 : 1 oder 6 : 1-VerMltnis an- 
gen~thert ist. Derartige Ab- 
weichungen von der Norm 
waren auch in anderen 
Spaltungen (vgl. Tab. 8, 9) 
noch zu beobaehten, sie 
sollen &her  gemeinsam im 
Abschnitt 4 besprochen wer- 
den. 

2. Ver~inderungen des 
Grund/arbtons 

In den letzten Jahren 
ist eine Sorte unter dem 
Namen ,,Bachtelfeuer" in 
den Handel gekommen, die 
sich durch einen warmen, 
fast ziegelroten Farbton er- 
heblich yon den bis dahin 
vorhandenen unterscheidet. 
Eine chromatographische 
UntersuchunglieB erkennen, 
dab das farbbestimmende 
Pigment ein Petunidin-3,5- 
diglukosid ist, das bei den 
anderen, normalerweise Mal. 
vidin-3,5-diglukosid ffihren- 
den Sorten nur in Spuren 

vorkommt (SE YFFERT, 
1959 a). Flavonole sind nicht 
oder nur in sehr geringen 
Spuren vorhanden, so dab 
dieser neue Typ eindeutig 
der Gruppe der rotblfihen- 
den / / / / -Genotypen ZHZU- 
ordnen ist. In KreHzungen 
mit den iibrigen vorhande- 
nen Ausgangstypen erwies 
sich der ziegelrote Farbton 
der Sorte ,,Bachtelfeuer" als 
rezessiv gegentiber dem 
mageHtaroten oder violetten 
der anderen Sorten. Bei 
sorgf~ltigem Vergleich mit 
den Elterpflanzen konnte je- 
doch in der Regel festgestellt 

Tabelle 5. Farbtafelwerte dee rot 
bli2henden PMino~ypen. 

I HCC BF* : Phanotyp Gen'otyp 
i 

~o L I ,,rot 4" 27 + + + +  

,,rot 3"io25 9,5LI +++b 
,,rot 2" 724 8,5--9 L I ++bb 
,,rot 1" 822 8 L 
,,rot o" 1820 7,5L/R bbbb+bbb 

Farbtafel nach BIESALSKI 

~s 

% 

4 

o 

,-q 

o 

g, 
Z 

CO ~CO ~ ~ ~ 0 

d d d d  o o o 

0 ~ ~ 0  ' �9 0 
~ 0 ~ oh el 

0 e l ~  ~ 0  

d d d d d  d o d d d d  

[ ] 1 1  ~ i kO 0 0 t'--. e~ CO 0 ~ CO ohu-~ 

d I t d d d d  od d d 4- d 4, d 
~.0 

cO N ~ COkO 'o,...~0 0 O~ 0 ~ el " , t O  

d d  d d d d d  d d o d d d d  

c o ~  
~ 0  

I I I / ~ ~  d d  ~ l  I I I d d d d  G 4- d 4- o d 4  

. . . ,  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  

u'~ tr~ ~-  ~.- ~ . - t r ~  t '~{~, 'Z~ el ~.0 O0 e~b t'-~.ee~,co el ~ OI ~ ~.O 0 0 0 

o~ 
x: 

# 
c o o  

g 

ohq-~ ~ T T ~ o  ~.~ T T  s ~oco ~ .  ~ ~ ~ 

] l el a 

I ~ 1  I '~  ~ , ~  ,, | II , II II ~o -~ 

ZLI  .-o 
II 

0 0 0 0 ,-{ "~ ~ tq (q Ol el el ~1 ~ ~ el 0,1 0 0 H ,-4 ~ ~ ~ l e ~  

_ o o o o o o o o  o o o o ; 
~, > > > > 

23 

~.co ~ o h m c o  oh~-~ -co  oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh c~ o h ~  ~ S 
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werden, dab die F 1 eine mehr oder weniger inter- 
medifire Merkmalsauspr~igung zeigt. Das war ins- 
besondere bet Kreuzungen mit magentafarbenen 
Typen der Fall, w{ihrend die Verwendung violett 
blilhender Elterpflanzen keine so deutliche Unter- 
scheidung erm6glichte, vermutlich durch eine epi- 
statische Wirkung der/+-Allele bedingt. 

Selbstungen yon Bachtelfeuer-Typen (in der Tab. 6 
als ,,rot 0" bezeichnet) ergaben stets einheitlich 
ziegelrot bltihende Nachkommenschaften. Die Ana- 
lyse der tibrigen F2-, F a- und F4-Nachkommenschaften 
bereitete gewisse Schwierigkeiten, da der {3bergang 
vom Farbton des homozygot dominierenden fiber die 
drei mSglichen Heterozygoten bis zum homozygot 
rezessiven Ph~tnotyp nahezu kontinuierlich ist. Wir 
haben uns so beholfen, dab wir die einzelnen Pflanzen 
einer Spaltungsnachkommenschaft ihrem Farbton 
entsprechend der Reihe nach sortiert haben, was 
bet Topfpflanzen ja leicht durchfiihrbar ist. Daran 
anschlieBend haben zwei Personen unabh~tngig von- 
einander festzustellen versucht, wo in der _+ konti- 
nuierlich auf- oder absteigenden Reihe eine Diskonti- 
nuit{it vorhanden ist, welche die Abgrenzung einer 
Gruppe gerechffertigt erscheinen l~tgt. Sofern beide 
beurteilenden Personen zum gIeichen Resultat kamen, 
wurden die je Gruppe vorhandenen Individuen aus- 
gezghlt, in Zweifelsf~tllen wurde eine dritte Beurtei- 
lung vorgenommen oder eine weitere Person zur Be- 
urteilung herangezogen. 

Die in den einzelnen Nachkommenschaften auf 
diese Weise gebildeten Gruppen wurden unterein- 
ander auf die {]bereinstimmung der in ihnen ent- 
haltenen Farbtonbereiche verglichen. Dabei stellte 
es sich heraus, dab die Gruppenbildung in den ein- 
zelnen Nachkommensehaften auf verschiedene Weise 
zustande gekommen 'war. In einigen F/illen waren 
z.B. Quadruplex- und Triplextypen, in anderen 
zus~itzli.ch noeh Duplextypen zu einer einzigen Gruppe 
zusammengefaflt worden. Demzufolge sind bet Ver- 
gleichen zwischen zwei verschiedenen Nachkommen- 
schaffen des genetisch gleichen Spaltungstyps ein- 
ander fiberschneidende Gruppen vorhanden, wie es 
in den Spalten der Tab. 6 zum Ansdruek kommt. 
In dieser Tabelle sind die Ph~tnotypen mit Nummern 
gekennzeichnet worden, w0bei -4" ftir den extrem 
magentaroten, ,,0" fiir den ziegelroten Typ steht. 
Die Farbtafelwerte der roten Ph~inotypen ver- 
mitteln einen ungef/ihren Eindruck yore Ausmal3 
der Unterschiede (siehe Tab. 5). 

Selbstungen des Typs /,rot 0" ergaben in allen 
untersuchten' FXllen ausschlieBlich einheitlich ziegel- 
rot bliihende Nachkommenschaften. Nachkommen- 
schaften der Typen ,,rot 1" zeigten eine Variation, 
die den Bereich yon , r o t  2" .bis.,,rot o" umfaBte, 
in einigen F~illen konnten klare l :2:l-Spaltungen 
erhalten werden, in anderen war es nicht sicher 
m6glich, zwischen Typ ,,rot z"  und ,,rot 2" einwand~ 
fret zu entscheiden, so dab hieraus eine 3 : 1-SlJaRung 
resultierte. GrSBere Schwierigkeiten bereitete die 
Beurteilung der Nachkommenschaften des Typs 
,,rot 2", vor allem in den ersten Jahren. Erst als zu 
erkennen war, daf3 sich die ph/inotypischen Unter- 
schiede auch chromatographisch nachweisen lassen 
(SEYFFERT,  1959a), war uns eine M6glichkeit an die 
Hand gegeben, in Zweifelsf~tllen aufgrund des chro- 
matographischen Befundes eine Zuordnung vorzu- 

nehmen. Die Aufspaltungen der Nachkommenschaf- 
ten des Typs ,,rot 2" charakterisieren ihn als einen 
Duplextyp. Nur in einem einzigen Fall (Nr, 7/57) 
wurde eine mit keiner Hypothese vereinbare Spal- 
tung erhalten, was sehr wahrscheinlich auf Fehler 
bet der Beurteilung der Ph~tnotypen zurtickzuftihren 
ist. 

In diesem Zusammenhang mug noch auf ein wei- 
teres, interessantes PMnomen hingewiesen werden: 
Bet der Beurteilung der Nachkommenschaften Nr. 26 
bis 29/59 ergab sich zun/ichst die Tatsache, dab alle 
eine Duplex-SpaItung zeigen. Da kS sich urn Selb- 
stungen yon Geschwisterpflanzen handelt, wurde 
mit HiKe eines Heterogenit~ttstestes gepriift, ob eine 
Zusammenfassung der Daten gerechtfertigt war. 
{3berraschenderweise wurde eine signifikante Hetero- 
genit~it erhalten, die a u f  das abweichende ,,Ver- 
halten" der Nr. 29/59 zuriickzuftthren war. Nach 
ether Einteilung in Gruppen, d. h. Nr. 26--28. auf 
der einen und 29 auf der anderen Seite, konnte wahr- 
scheinlich gemacht werden, dab nur noch zwischen 
den Gruppen, nicht abet innerhalb der Gruppen 
bedentsame Unterschiede vorhanden waren (Tab. 7). 

Tabelle 7. Heteroge~itiitstest f i~  die Nr. 26--29/59. 

Ursaehe Z ~ FG I P 

Gesamtversuch 22.585 z2 o.o35 
zwischen d. Gruppen 17.432 4 o.oo15 
innerhalb d. Gruppen 5.153 o-74 

Bemerkenswert ist nun die Tatsache, dab die 
ersten drei Nachkommensehaften, die untereinander 
homogen waren, sich aber v o n d e r  vierten unter- 
schieden, ausschlieBlich visuell, die vierte dagegen 
ausschliel31ich chromatographisch beurteilt wurden. 
Die Beurteilungsgruridlage beeinfluBt demnach das 
Resnltat in diesem Fall erheblich. Wie die nach- 
folgende Prfifung der Abweichung vonder angenom- 
menen 1"8:18"8:l-Spaltung zeigt, stimmen die 
visuell beurteilten nur sehr schlecht mit dieser An- 
nahme tiberein, w~thrend dies bet den chromato- 
graphisch beurteilten nicht der Fall ist. Ein Ver- 
gleich der beobachteten und aufgrund der Hypothese 
erwarteten Werte zeigt, dab zu Wenig Individuen in 
den Homozygotenklassen vorhanden waren und 
augerdem zu viele Triplextypen irrttimlich als Duplex- 
typen klassifiziert worden sein mtissen: 

Phgnotyp(visuellbonitiert)= 4 I 3 2 j 1 I o 

beobachtet = 7 ! 58 245 87 6 
erwartet (Chromosomen- ! 

spaltung = 11.2 89.6 2Ol. 4 89.61 11.2 
erwartet (Chromatiden- i 

spaltung) = 1815 98. 7 168.6 98.7i 18. 5 

Wir schliegen daraus, dab der Ph/inotyp der 
extremeren Formen modifikatorisch in Richtung der 
intermedi~tren Typen verschoben wird. Es ist vor- 
stellbar, dab die beiden Homozygoten Grenzwerte 
der m6gliehen ph/inotypischen Ausprggung darstellen, 
die wohl nach der einen, nicht aber nach der anderen 
Seite hin variiert werden k6nnen. Wenn die gleiehe 
Annahme in abgeschw~tchter Form auch fiir die Tri- 
plex- und, in geringerem Umfang, ftir die Simplex- 
typen gilt, w~ire das Zustandekommen der beob- 
achteten Ph~tn0typenverteilung durchaus erkl~rbar. 
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Man mtiBte sich in  diesem Fal l  die V a r i a t i o n s k u r v e n  
der Homozygo ten  als einseit ig,  die der Tr ip lex-  bzw. 
S implex typen  ats l inks  bzw. rechts  schief u n d  die der 
D u p l e x t y p e n  als mehr  oder weniger  symmet r i s ch  
vorstel len.  E ine  exper imente l le  ! Jberpr~fung  dieser 
A n n a h m e  war  b isher  n i ch t  m6glich.  

I m  zwei ten A b s c h n i t t  der Tabel le  6 s ind die Auf-  
spa l tungen  der N a c h k o m m e n s c h a f t e n  v io le t t fa rb iger  
E l t e rp f l anzen  mi tge te i l t ,  die in  allen F i l l e n  die bis- 
her igen Resu l t a t e  best~itigen u n d  ergfinzen. Es ist 
h ierzu  zu bemerken ,  dab es ke inen  ausgep r~g ten  
v io le t t f a rbenen  , ,Bach te l feuer typ"  gibt ,  da die 
Unte rsch iede  infolge der F l avono lanwesenhe i t  noch 
st~trker als bei  f lavonolf re ien oder -a rm en T y p e n  ver- 
wischt  s ind.  

Wir  beze ichnen  die Allele des Locus, der die t im&-  
rung  des G r u n d f a r b t o n e s  kont ro l l ie r t ,  mi t  den Sym- 
bolen b + (purpur fa rben ,  malv id inha l t ig )  u n d  b 
(bachtelfeuerrot ,  pe tun id inha l t ig ) ,  ihre W i r k u n g  ist 

Nr.  

unvollst~indig domi na n t .  Die Be rechnung  des Ko- 
eff iz ienten a zeigt, daB infolge der hohen  Var ianz  
der ~ -Wer te  in  ke inem Fa l l  ein s ign i f ikan t  von  nu l l  
abweichender  W e r t  e rha l ten  werden konnte ,  was 
e rneu t  die Schwier igkei ten bzw. Uns icherhe i t en  bei 
der Klass i f iz ierung der Ph~tnotypen erhellt .  

3. Wirkung der Au/hellungs/aktoren 
I m  Gegensatz zu den bisher  u n t e r s u c h t e n  Modi- 

f ika toren  ~uBert sich die W i r k u n g  der. .Aufhellungs- 
faktoren  n i ch t  in  einer  qua l i t a t i ven  A n & r u n g  des 
P igmen tmus te r s ,  sondern  offenbar  in  e iner  quan t i -  
t a t i v e n  Versch iebung der A n t h o c y a n k o n z e n t r a t i o n .  
Zumi nde s t  k o n n t e n  bisher  keine b e d e u t s a m e n  qual i -  
t a t i v e n  Unte r sch iede  im Chroma tog ramm sehr hell, 
m i t t e l  oder i n t e n s i v  gef/irbter P h ~ n o t y p e n  nach-  
gewiesen werden.  Somit  waren wir bei  der Beur te i -  
lung  der F a r b u n t e r s c h i e d e  allein auf das Auge an-  
gewiesen, da Messungen der F a r b i n t e n s i t a t  wegen 

50/58 
8/57 

2 1 - -  2 3 / 5 8  

39--  41/58 
42/58 
43/58 

44--  47/58 
49/58 

5 1 -  54/58 
55/58 

60--  62/58 
69+ 70/58 

91/58 
92/58 

94- -  99/58 
1oo+ lo3/58 

7/58 
55/58 
57/58 

67a/58 
81+ 82/58 

83/58 
58+59 /58 
63+66/58 

79/58 
85--  87/58 

89/58 
93/58 

lol/58 
8 - -  12/58 

88/58 
68/58 

H e r k u n f t  

Tabelle 8. F~-Spaltungen der A ufhellungsfaktoren. 

E R e >  
ph / ino typ  

m i t t e l  

sh mi  

mi.s.d. 64 
mi.du. 3 259 391 
mi.du. 92 154 
mi.du. 118 191 
mi.du. 29 36 
mi.du. 75 81 
mi.du. 185 265 
mi.du. 38 61 
mi.du. 205 221 
mi.du. 33 39 
mi.du. 114 16o 
mi.du. 37 46 
mi.du. 13 18 
mi.du. 74 117 
mi.du. 224 302 
mi.du. 137 193 
mi.du. 27 32 
mi.du. 33 39 
mi.du. 46 54 
mi.du: 65 71 
mi.du. 121 141 
mi.mi. ' - - - -66  7 ~ 
mi.mi, lo 169 191 
m!.m!. 3 loo lO8 
ml.m!. 34 35 
m}.ml. 115 122 
ml.m.1. 1 31 34 
ml.m.1. 119 (7) i25 
ml.ml. 1 l i  4 123 
mi.mi. 9 135 155 
mi.he. 5 -46 51 
mi.s.h. 31 ~: ~ 31 

Spaltungen und Pr~fung der Hypothesen. 

sd 

62 2 
i16 13 
53 
63 lo 9 

6 1 
6 

74 6 
20 3 
15 1 
5 1 

42 4 
8 1 

3 5 4 
78 
56 
5 
5 1 
8 
6 

19 1 
) 4 

1 2  

4 1 
1 

7 
: 2 

6 
1 

1 1  

dklviolett • neurosa 
r. winterfr. • hansa 
dklviolett • kirschrot 
dklviolett • flieder 5 
dklviolett • flieder 5 
dklviolett • flieder 5 
flieder 3 • dklviolett 
dklviolett • neurosa 
dklviolett • neurosa 
flieder 2 • kirschrot 
purpurea • neurosa 
kirschrot • gratulation 
gratulation • neurosa 
dklviolett • pastell 
flieder 4 • pastell 
pastell • neurosa 
neurosa (Selbstung) 
flieder 2 • kirschrot 
kirschrot • flieder 5 
neurosa • hansa 
neurosa • bachtelfeuer 
bachtelf. • gratulation 
purpurea • flieder 5 
neurosa • kirschrot 
weiB X bachtelfeuer 
flieder 1 • neurosa 
fiieder 1 • neurosa 
dklviolett • pastell 
pastell • neurosa 
neurosa (Selbstung) 
flieder 1 • neurosa 
neurosa • hansa 

Zusammenfassung der 

1.167 
8.1ol 

lo.3o7 

1.o46 

1.474 
0.0003 

5.076 
2.4ol 

0.632 

0.399 
o. 172  

5.619 

13.494 

0.56 
0.09 

0.08 

0.78 

o.83 
0.95 

0.40 
O . 1 2  

0.42 

0.82 
0.68 

0.06 

0.03 

1 

1+4  
1+4  
1+4  
1+4  
6 
1+4 
1+4 
3 
1+6 
1+4 
1+4 
4 
1+4 
4 
4 
4 
1+6 
6 
6 
1+6  
1 

2 

1+2 
3 
3 
2 

3 
2 

2 

5 

l 
T y p  i B e o b a c h t u n g  

1 mittel :tier 
i748 : 6o 

2 s . :mi. :sd.  
24:556:30 

3 mi.mi. : mi.sd. 
473 : 29 

4 mi.mi. : mi.sd. 
1349 : 566 

5 mi:.sh~ : mLmi. 
] 5:46 

6 : mi.mi. : mi.sd. 
I 34 ~ : 44 

Abkf i rzungen:  her  = H e t e r o g e n i t / i t  

Z z he t  
A n n a h m e  Z ~ (o) 

35 : 1 15.647 
1.547 

1 : 34 : 1 13.676 
13.699 

35 : 1 1.2o6 
17.745 

3 : 1 19.739 
21.2ol 

1:3 
. 9.322 : 

-5 :  1" 3.267 ] 

F G  
F G  

1 

8 
2 

3 

13 
1 

o.34 
0.21 
o.o9 
0 . 0 0 1  

0.75 
0,0001 

o.14 
l O  - 5  

0.002 

0.50 

mi .  = m i t t e l  sh. = sehr  he l l  
(o) ~ C h r o m o s o m e n s p a l t u n g  he.  = h e l l  , sd, = s e h r d u n k e l  
(a), = C h r o m a t i d e n s p a l t u n g  du.  ~ dunke l  

p (a) 

7.536 

0.723 

1.6o9 

0.684 

3.163 

F G  P 

0 . 0 0 6  

0.7 ~ 

0 . 2 0  

0.40 

0.07 

o.o41 148 :L o.o3576o 

o.131158 + 0.040997** 

o.221o55 i 0.o63719 *** 

0.174622 i o.o39998*** 
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der Zahl der zu untersuchenden Einzelpflanzen und 
wegen der Abh~ingigkeit der Intensit~t einer einzelnen 
Bliite yon ihrem Alter, ihrer Stellung innerhalb des 
Blfitenstandes und den jeweiligen Kulturbedin- :. 
gungen nicht durchffihrbar waren. '. 

Es zeigte sich sehr bald, dal3 das uns vorliegende 
Material in zwei groBe Gruppen unterteilt werden 
konnte, in mittelfarbene und fief gef~rbte. Inner- 
halb beider Klassen zeigten sich weitere Unter- 
schiede, die wit abet nut bei den mittelfarbenen 
wegen der gr613eren Anzahl der in diese Klasse 
fallenden Typen - -  ausz~ihlen konnten. Mit dem 
Auge noeh gut unterscheidbar waren drei Unter, 
klassen: sehr helle Typen, mehr oder minder vari- 
ierende mittelfarbene und sehr dunkle. In einigen 
F~illen glaubten wir eine weitere Unterteilung der 
Unterklasse ,,mittel" in helle, mittlere und dunkle 
Typen vornehmen zu k6nnen, doch war diese Unter- 
teilung zu unsicher, so dab wir es bei der mehr oder 
minder variierenden Unterklasse ,,mittel" beliegen. 

Wie die in der Tab. 8 zusammengefaBten F 2- 
Spaltungen, die alle aus dem Kreuzungstyp ,,mittel" 
• ,,tief" hervorgegangen sind, erkennen lassen, ver- 
h~tlt sich das Merkmal ,,fief gefArbte Blfite" gegen- 
fiber mittelfarbigen monogen rezessiv. DaB aus- 
nahmslos 35:2-Spaltungen erhalten wurden, erkl~rt 
sich aus der Art der Kreuzung und der Tatsache, dab 
offensichtlich alle Elterpflanzen Quadruplex-, znmin- 
dest aber Triplextypen waren. Die Dominanz der an 
diesem Locus vorhandenen Allele scheint vollst~ndig 
zu sein. Zumindest konnte in der Nachkommenschatt 
Nr. 5o/58, die nur in diesem Locus Heterozygotie 
anzeigte, ph~inotypisch kein Unterschied in der Inten- 
sit~t der mittelfarbenen Homo- und Heterozygoten 
festgestellt werden. 

Die Intensit~tsunterschiede zwlschen fief- und 
mittelfarbenen Ph~inotypen sind augenf~illig, wir 
m6chten daher die Allele des hierfiir Verantwort- 
lichen Locus als ,,stark wirkende Aufhellungsfak- 
toren" bezeichnen und die Symbole t + (mittel- 
farbig) und t (tief) verwenden. 

Vor dem Hintergrund der gu{ slchtbaren Hellig- 
keitsunterschiede ist nun noch eine weitere Diffe- 
renzierung wahrnehmbar, die sich unabh~ngig yon 
der Wirkung der ,,stark wirkenden Aufhellungs- 
faktoren" manifestiert. Diese durch die Bildung 
yon ,,Unterklassen" erfal3bare Variation 1N3t sich 
dutch die Wirkung eines weiteren Allelenpaares, 
eines ,,schwach wirkenden Aufhellungsfaktors", er- 
kl~tren, das offensichtlich unvollst~tndige Dominanz 
zeigt. 

In der Tab. 8 sind in der letzten Spalte mit der 
t3berschrift ,,Typ" die Nachkommenschaften durch 
Nummern gekennzeichnet, die dem gleichen Spal- 
tungsmodus folgen. Die Zusammenfassung gleich- 
artiger Spaltungen am FuBe der Tabelle l~iBt er- 
kennen, dab ein monogener Erbgang vorliegen mug. 
Die unvollst~ndige Dominanz geht einerseits aus den 
Spattungstypen hervor, andererseits aus der Tat- 
saehe, dab die ph~notypische Beurteilung der F 1- 
Pflanzen in der Regel recht gut mit dem F~-Resultat 
t~bereinstimmt. F,-Typ ,,mittel, sehr dunkel" ergibt 
Konstanz innerhalb der mittleren Klasse, Typ 
,,mittel, dunkel" ffihrt in der Regel zu einer 3:l-  
Spaltung und ist demnach als Simplextyp zu charak- 
terisieren, Typ ,,mittel, mittel" spaltet 35:1 und 

,,mittel, hell" 1:3, w~thrend der andere Extremty p 
,,mittel, sehr hell" wiederum Konstanz zeigt. 

~Wir schlagen ffir dieses Allelenpaar das Symbol 
d+ (hell) und d (dunkel) vor. Wie die Berechnung 
des Koeffizienten a zeigt, muB der d-Locus am dista- 
len Ende eines zur Multivalentbildung bef~higten 
Chromosoms liegen, da andernfalls keine signifi- 
kante doppelte Reduktion auffreten k6nnte, 

Auch in diesem Falle gibt es die schon auf S. 238 
erw~ihnte Ausnahmespaltung ,,5:1", deren Vor- 
kommen in einer F 2 nicht erkl~irbar ist. 

c) A u s b i l d u n g  c h l o r o p h y l l d e f e k t e r  Bl~itter 
Von der Fliederprimel ist es bekannt, dab Eisen- 

mangel sehr leicht zur Chlorose ffihrt. Durch ent- 
sprechende GegenmaBnahmen ist in diesen F~illen 
leicht Abhilfe zu schaffen. Anders verh/flt es sich 
dagegen mit Chlorophylldefekten, 'die in unserem 
Material auftraten. Da alle Pflanzen im gleichen 
Substrat angezogen wurden und nur bei einigen 
wenigen Nachkommenschaften einzelne Pflanzen 
gelbgrfine bis gelbe B1/itter ausbildeten, waren 
Mangelerscheinungen als Ursache yon vornherein 
unwahrscheinlich. Die Ausz~hlung des Anteils 
chlorophylldefekter Pflanzen ergab die in der Tab. 9 
zusammengefaBten Resultate. 

Wie aus den Spaltungszahlen zu ersehen ist, muB 
es sich bei den yon uns beobachteten chlorophyll- 
defekten Typen um erblich bedingte handeln. Die 
Spaltungen lassen den monogen rezessiven Charakter 
dieser Ph~notypen erkennen, Bemerkenswert ist, 
dab auch in diesem Material unerwartete Spaltungs- 
typen wie ,,5:1", ,2 :1"  und ,1 :3"  auftraten, die 
zun~chst nicht erkl~trbar sind. 

d) Ve r sch i edene  Merkmale  
In diesem Abschnitt sind einige Merkmale zusam- 

mengefaBt worden, die beil~ufig mitbeobachtet wur- 
den und nur kurz erwghnt werden sollen. So wurde 
ein offenbar monogener Erbgang ffir die Fransung 
und Wellung des Blfitenblattes beobachtet. Wit 
fanden, dab gekrauste Bl~iten zu glatten im Ver- 
h~iltnis 3:1 auftraten (Tab. lO). 

Auch die Farbe des ,,Auges", des mehr oder weni- 
ger groBen hellen Basalfleckes der Petalenzipfel, der 
ringf6rmig den Kronenschlund nmgibt, scheint gene- 
tfsch bedingt zu sein. In der Nachkommenschaft 
Nr. 8/57 fanden wir eine Mare 35 : 1-Spaltung ffir den 
Unterschied gelbes :weiBes Auge. 

i3ber den Charakter der Verb~nderung haben wir 
keine endgfiltige Klarheit gewinnen k6nnen. Es wur- 
den sowohl 3 : 1- wie auch 1 : 3-Spaltungen beobachtet, 
die ffir sich betrachtet einen monogenen Erbgang 
vermuten lieBen, im Zusammenhang ]edoch nicht 
ohne weitere Untersuchungen zu deuten sind. 

Die Blfitenffillung erwies sich in der Regel als 
rezessiv, wobei jedoch zu beachten ist, dab hier ein 
Merkmal mit variabler Expressivit~t vorzuliegen 
scheint. Es gibt zumeist eine gr6Bere Anzahl Pflan- 
zen mit schlecht geffillten, z. T. miBgebildeten Blfiten, 
die bei der Analyse zu den nicht geffillten = normalen 
gerechnet wurden. Auf die Schwierigkeiten bei der 
Beurteilung dieses Merkmals haben bereits KOBEL, 
CAMENZIND und SCHOTZ (1937) hingewiesen. 

SchlieBlich ist noch eine Beobachtung zu erw~hnen, 
die sieh auf die Homogenit~t der Anthocyanfiirbung 
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Tabelle 9. A @paltung der Nachkommenschaften normal-grinner Elterpflamen. 

Nr. Herkunft grtin gelb Z Z ~ bet FG P 

1/58 
11/58 
12/58 
19/58 

8--1o/59 
15--17/59 
28--29/59 

30/59 

21 

53/58 
96/58 
97/58 

1-- 3/59 

z 

11, 12, 14/59 
19--25/59 
26--27/59 

S dklviolett 
S neurosa 
S neurosa 
F, hansa • dklviolett 
S rot 
S rot 
S rot 
S dklviolett 

(Hypothese = 3 : 1) 

F 2 dklviolett • neurosa 
F 2 flieder • pastell 
F 2 flieder • pastell 
S dklviolett 

(Hypothese 35 : 1) 

S rot 
S rot 
S rot 

Beobachtung 

868:305 
193:14 
164:28 
66:12o 

2 2 1 : 1 1 1  

Annahme Z * (o) 

3 : 1 0.628 
35 : 1 12.175 
, ,5  : 1 "  I 

. 1 :3"  
,,2 : 1" 

16 
37 
49 

303 
97 

lO  4 

194 
68 

868 

7 ~ 
32 
27 
64 

193 

164 
66 

2 2 1  

Pri~fung der Hypothesen. 

12 

1 9  
18 

1 1 9  

3 ~ 
25 
58 
2 4  

305 

FG 

0.42 
0 . 0 0 0 5  

z . (a) 

4.17 ~ 
2.228 

14 

28 
120 

111 

28 
56 
67 

422 
127 
129 
252 

92 

1173 

73 
34 
3 ~ 
7 ~ 

207 

192 
186 
332 

0.804 
1.265 
0.265 

11.53 ~ 

o.o18 

1.718 

0.273 
0.984 
3.811 

FG P 

1 0 . 0  4 
1 o . 1 3  

Abkfirzungen: 

2 0.68 
2 0.52 
1 0.62 

O.12 

o.99 

o.64 

0.87 
0.96 
0 . 0  5 

o.o39675 • o.o5o734 
0.28o19o ~ o.o95o87" 

her = H~terogenit~t, (o) ~ Chrom~sometxspaltuag (a = o), (a) = Chromatldenspaltung (e = 1/7), * = signifikant, P < o.os. 

innerhalb der Petalen bezieht. In einer Nachkommen-  
schaft t r a t  spontan ein Typ  auf, der als , ,hellrandig" 
bezeichnet wurde. Er  war durch eine feine weige, zum 
Rande der Petalenzipfel sich verdichtende Striche- 
lung der normalerweise rot gef~trbten Bltitenbl~ttter 
gekennzeichnet.  Die Selbstung dieses Typs  ergab die 
in der Tab. so in der letzten Zeile aufgeftihrte Spal~ 
tung, die einer 1:8:18:8 : l-Vertei lung entspricht  und 
somit eine dosisproportionale Abh~ingigkeit dieses 
Ph~nomens anzeigen wtirde. Die Ex t r emtypen  sind 
einheitlich rot bzw. fast weiB gef~trbt, die mutmaB,  
lichen Heterozygoten zeigen alle Uberg~tnge. 

4. Diskussion und Zusammenfassung 
Unsere Untersuchungen an Nachkommenschaf-  

ten tetraploider  Handelssorten und Einzelpflanzen 
aus Zuchtst~tmmen der Fliederprimel haben zum 
Naehweis des monogenen Erbganges der folgenden 
Merkmalsunterschiede geftihrt : 

1. Anthocyanbi ldung (w+) oder Anthocyanfrei-  
heit (w), vollst~ndig dominanter  Anthocyangrund-  
faktor ;  

2. Flavonolbi tdung (/+) oder Flavonolfreiheit  (/), 
vollst~ndig dominanter  Flavonolgrundfaktor ;  

3. Anwesenheit  yon Malvin (b+) oder Petunin (b), 
unvollst~tndig dominanter  Anthocyanmodif ikator  (Me- 
thylierung des Seitenphenylringes); 

4- s tark  aufgehellte Bltttenfarbe (t +) oder intensive 
Bltitenf~irbung (t), vollst~tndig dominanter ,  s tark  wirk- 
samer Aufhellungsfaktor;  

5. schwach aufgehellte Bltitenfarbe (d+) oder nicht 
aufgehellte Farben (d), un~ollst~indig dominanter ,  
sehwach wirksamer Aufhellungsfaktor,  der sich vor 
dem Hintergrund des s tark wirksamen manifest ier t ;  

6. normal  griine Laubbl~t ter  (c § und chlorotische 
BlOtter (c), Dominanz nicht ganz vollst~indig. 

Die Allele der einzelnen Loci sind miteinander  frei 
kombinierbar,  die daraus resultierenden verschiedenen 
Kombina t ions typen  genttgen, um das Zustandekom- 
men des grSBten Teils der im Handelssor t iment  ver- 
t re tenen Bliitenfarbt6ne zu erkl~iren. 

KOBEL, CAMENZIND und SCHOTZ (1937) haben sich 
wohl als erste mit  der Analyse yon Bl~tenfarbfakto-  
ren bei der Fliederprimel befaBt. Sie konnten fiir den 
Merkmalsunterschied An- oder Abwesenheit  yon 
Anthocyanen einen dimeren Erbgang nachweisen, 
w~hrend in unserem Material lediglich ein monomerer  
zu beobachten war. 0 b  unser w-Locus mit  einem der 
beiden Loci, die von den genannten Autoren ffir diesen 
Unterschied verantwort l ich gemacht  werden, iden- 
tisch ist, kann nicht entschieden werden. 

Ferner  wurden yon KOBEL, CAMENZIND und SCHOTZ 
monogen bedingte Unterschiede zwischen den di- 
ploiden Typen [Rosea (lona, Farbtafe l  nach OST- 
WALl)) und , ,Salmonea" (loea, ia) wie auch zwischen 
, ,Carminea" (lO, 5 r a )und  ,,Rosea (lona)j beobachtet .  
Sehr wahrscheinlich entsprechen diese Merkmals- 
differenzen den dutch die Allele der Loci d und / be- 
dingten, wobei allerdings unterstel l t  werden miiBte, 
dab sich die unvollst~tndige Dominanz des d+-Allels 
bei Diploiden m6glicherweise nicht eindeutig er- 
kennen l~tBt, so dab nur  eine 3 : 1-Spaltung beobachtet  
werden kann. Die genannten Autoren haben F,,- 
Spaltungen, in denen die drei oben genannten Ph~tno- 
typen  gemeinsam auftraten,  als dihybrlden Mendel- 
fall mi t  einer Aufspaltung yon 9 : 3 : 4 (Carminea : Ro- 
sea: Salmonea) gedeutet.  Da in anderen F2-Nach- 
kommensehaf ten eine 12:3 : ~-Spaltung der gleichen 
Typen vorzuliegen schien, wurde ein drittes Faktoren-  
paar  angenommen, um die voneinander abweichenden 
Resultate  erkl~tren zu k6nnen. 
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In unserem Material sind bisher stets nur dihy- 
bride Spaltungen beobachte t  worden, die, auf Di- 
ploide fibertragen, ein Verh~iltnis yon 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1 er- 
geben. Da uns keine diploiden Sorten zur Verffigung 
standen, ist es schwierig, die offensichtliche Diskre- 
panz der Resultate zu erkl~tren. M6glicherweise sind 
die Farbunterschiede bei diploiden Pflanzen nicht 
so stark ausgepr~igt wie bei tetraploiden, oder es 
handelt sich in den von den Schweizer Autoren unter- 
suchten F/illen um Locus, die nicht mit den yon uns 
angenommenen tibereinstimmen, sondern lediglich 
eine ~thnliche Wirkung haben. So liegt, vor allem 
aufgrund der Namensgebung der So r t en ,  die Ver- 
mutung nicht fern, dab der Merkmalsunterschied 
zwischen ,,Rosea" und ,,Salmonea" nicht durch die 
Allele des d-Locus, sondern vielmehr durch die des 
b-Locus bedingt und somit der Typ ,,Salmonea" 
gewissermagen ein diploider Vertreter  der Sorte 
,,Bachtelfeuer" sei. Diese Annahme wfirde noch ge- 
sttitzt durch die Beobachtungl dab das Allel/+ fiber 
die b-Allele epistatisch ist, d. h. dab auf Diploide tiber- 
tragen eine 12:3: l -Spal tung resultieren mfil3te, die 
ja in der Tat  in einigen F~illen yon KOBEL und seinen 
Mitarbeitern beobachtet  wurde. Wie jedoch ein Ver- 
gleich der Farbtafelwerte lehrt, ist diese Annahme 
h6chst unwahrscheinlich, da der ffir , ,Salmonea" 
angegebene Wert nach OSTWALD 0oea,  ia) viel zu 
weit im magentafarbenen Bereich liegt, 

SchlieBlich wird noch von einer weiteren Auf- 
spaltung berichtet,  die ffir die Typen ,,Carminea" 
(lo,5 ra) und ,,Coerulea" 02ea)  ein 3 : 1-Verh~iltnis an- 
zeigt. In diesem Falle scheint der stark wirksame 
Aufhellungsfaktor t + bzw. t betei!igt zu sein. 

Die in unserem Material beobachteten Aufspaltun- 
gender  verschiedenen Loci haben in jedem Fall erken- 
hen tassen, dab die jetzt  im Handel befindlichen Sof- 
ten autotetraploid sein mtissen. Dieser Befund ist 
nicht aufregend, nachdem schon KATTERMANN (1934) 
aufgrund cytologischer Untersuchungen zu der Auf- 
fassung gekommen war, dab Autopolyploidie nicht 
unwahrscheinlich ist. KATTER~ANN fand in der Mehr- 
zahI der yon ihm untersuchten Pflanzen 4--5 Multi- 
valente (Grundzahl x = 9). Augerdem beobachtete 
er bei diploiden Pflanzen wiederholt das Vorkommen 
unreduzierter  Gameten und schloB daraus, dab die an 
verschiedenen Orten aus diploiden Kulturformen 
spontan entstandenen Tetraploiden durch die Ver- 
einigung unreduzierter  Gameten zustande gekommen 
sein k6nnen. 

Umfangreiche Untersuchungen von SKIEBE (1958) 
haben diese Annahme best/itigt, so dab im Zusam- 
menhang mit den oben mitgeteilten Resultaten wohl 
kaum noch ein Zweifel an der Autotetraploidie der 
Fliederprimel tibrigbleibt und Angaben tiber gelun- 
gene Einkreuzungen anderer Primelarten, als Ur- 
sache ftir die Ents tehung der heutigen Handelssorten, 
endgtiltig ins Reich der Fabel verwiesen werden k6n- 
Den. 

Bei genauerer Betrachtung erweist sich die Mehr- 
zahl der Spaltungen als dem Typ der ,,Chromosomen- 
spaltung" nahestehend oder, anders formuliert, nur  
in wenigen F~illen gibt es einen signifikant yon null 
abweichenden Koeffizienten ffir das Vorkommen 
doppelter Reduktion und nur  in einem einzigen 
(Locus d) kann in allen Nachkommenschaften ein 
signifikanter ~-Wert nachgewiesen werden. Da 

Chromosomenspaltung bereits dann eintritt ,  wenn nur 
eine yon zwei Voraussetzungen, regelm~tgige Multi- 
valentbildung einerseits und Austausch zwischen 
Locus und Zentromer andererseits, nicht erftillt ist, 
kann die Ursache ffir das Vorkommen dieses SpaI- 
tungstyps nicht eindeutig gekl~trt werden. 

KATTERMANN (1934) weist darauf hin, dab die 
Chromosomen der Primula malacoides verh/iltnis- 
miil3ig kurz sind und nur  wenig Chiasmata ausbilden. 
Ob diese Beobachtung im oben genannten Zusam- 
menhang wesentlich ist, ist jedoch sehr fraglich. Ftir 
einen Teil der Loci ist die schon aus statistischen 
Grfinden gerechtfertigte Annahme sicher zutreffend, 
dab sie nicht weir vom Zentromer entfernt  liegen und 
somit nur selten zum Austausch bef~thigt sind. Die 
Hauptursache ftir das Vorkommen der Chromosomen- 
spaltung dtirfte aber die nicht regelm~iBige Biidung 
yon Multivalenten sein, deren Bedeutung fiir die 
Selektion schon an anderer Stelle diskutiert wurde 
(SEY~FERT, 1959b, 196oa). 

Bemerkenswert erscheinen uns die yon der Er- 
wartung einer 3 : 1- oder 1 : 1-Spaltung abweichenden 
F 2- bzw. Rtickkreuzungsdaten, die in mehreren Nach- 
kommenschaften beobachtet  wurden. Wir fanden in 
manchen F~illen eine 5 : 1 oder auch 6 : 1 angen~iherte 
Spaltung bzw. ein 2:l-Verh~tltnis. Diese mit keiner 
der tiblichen Hypothesen vereinbaren Spaltungen 
sind nicht nur bei Primula malacoides, sondern auch 
bei Cyclamen persicum (unver6ffentlicht) beobachtet  
worden. Nach unserer Ansicht gibt es hierftir die 
folgenden Erkl/irungsm6glichkeiten : 

1. eine um etwa 5o% reduzierte Lebensfiihigkeit 
der homoallel rezessiven Gonen, 

2. eine selektive Befruchtung, wobei 2/3 der Pollen 
auf Eizellen des ungleichen Genotyps gelangen. 

Zwischen diesen beiden M6glichkeiten kann anhand 
der vorliegeuden Daten nicht entschieden werden. 
Es soll an dieser Stelle lediglich auf das Vorkommen 
derartiger Spaltungsst6rungen bei Autotetraploiden 
hingewiesen werden, da wir glauben, dab dieser 
Typ  der Abnormalit~t verh~iltnism~tf3ig h~iufig zu 
beobachten ist und Beachtung verdient. 

Ffir die praktische Zfichtung bedeutet  das Vor- 
kommen der Autopolyploidie eine gewisse, jedoch 
nicht zu ernst zu nehmende Erschwernis. Sofern die 
Reinztichtung bestimmter,  durch dominierende Allele 
bedingter Farbt6ne angestrebt wird, ist es fraglich, 
ob das Zuchtziel einer absoluten Sortenkonstanz 
wirklich erstrebenswert ist. Fliederprimeln werden 
ja bekanntlich nicht zur Gruppenpflanzung verwen- 
det, sondern als Topfpflanzen gehandelt, so dab ge- 
legentlich auftretende Pflanzen mit vom Sorten- 
charakter abweiehenden Farbt6nungen weder st6rend 
noch unverk~tuflich sind. Anders verh~lt es sich mit 
den durch unvollst~ndig dominante Faktoren beding- 
ten Eigenschaften und den rezessiven MiBbildungen 
oder Defekten. Im ersten Falle muB eine gewisse 
Variabilit/it in Kauf genommen werden, wobei durch 
entsprechende Auswahl yon Simplex-, Duplex- oder 
Triplextypen als Elterpflanzen dennoch eine gewisse 
Einschr/inkung der Variabilit~tt erzielt werden kann, 
wie KESSLER (1959) im Zusammenhang mit der 
Cyclamen-Ztichtung gezeigt hat. 

Sofern rezessive Defekte vorliegen, sind Testkreu- 
zungen mit homozygo t rezessiven Merkmalstr~igern 
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bei  g le ichze i t iger  Se lbs tung  der  E l t e rp f l anzen  am 
bes ten  geeignet ,  in ku rze r  Zei t  den e rwt insch ten  Er -  
folg zu erzielen.  
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Keimversuche auf genetischer Grundlage 
7. Wei tere  Versuche  m i t  S a m e n  von  H o m o z y g o t e n  

Von J.  SCHWEMMLE* 

Mit 20 Abbildungen 

I m  J a h r e  1956 war  die  K e i m u n g  der  Samen  von  
H o m o z y g o t e n  u n t e r s u c h t  worden ,  um zu pri i fen,  ob 
diese eine endogene  R h y t h r n i k  zeigt .  Zun~ichst e rgab  
sich,  d a b  d ie  L i c h t b e d i i r f t i g k e i t  der  Samen  be i  den  
ve r sch iedenen  F o r m e n  rech t  un te r sch ied l i ch  ist ,  eben-  
so der  K e i m v e r l a u f  und  auch  die  Nachre i fe .  Die  
gene t i sche  K o n s t i t u t i o n  der  E m b r y o n e n  in den Samen  
is t  daf i i r  b e s t i m m e n d .  Die  w iede rho l t en  m e h r  oder  
weniger  groBen Schwankungen  s t i m m t e n  be i  den 
gene t i sch  so ve r sch iedenen  F o r m e n  we i tgehend  t iber-  
ein. Das war  e igent l ich  n ich t  zu e r w a r t e n  u n d  spr ich t  
n i ch t  ftir das  Vorhandense in  e iner  endogenen  R h y t h -  
mik.  E b e n s o g u t  k o n n t e n  die  S c h w a n k u n g e n  in der  
K e i m u n g  du rch  wechse lnde  noch u n b e k a n n t e  u n d  des- 
ha lb  n i ch t  kon t ro l l i e rba r e  Ver suchsbed ingungen  ver-  
u r s a c h t  sein. U m  vie l le ich t  eine E n t s c h e i d u n g  zwi- 
schen den zwei  M6gl ichkei ten  t re f fen  zu k6nnen ,  war  
es geboten ,  die  Versuche  zu wiederholen .  Da r i i be r  w i rd  
nachfo lgend  be r i eh t e t .  

Der Deutsehen Forschungsgemeinschaft sei aueh an 
dieser Stelle ffir die bewilligten Mittel herzlich gedankt, 
ebenso Frl. Dr. RICHTER ffir ihre Mitarbeit.  

1. Mater ia l  und Methode  

Ffir  die vorn 14. 1. bis  15, 7. 1957 l au fenden  Ver-  
suehe  w u r d e n  Samen  aus  Se lbs tungen  der  4 H o m o -  
zygo ten  Oenothera argentinea (ha.ha),  Oe. longi/lora 
(hl.hl), Oe. scabra (hsc. hsc) und  der  I. I ve rwende t .  
Das  s ind  die  g le ichen  F o n n e n ,  welche  die  Samen  fill" 
die  Versuche  des J a h r e s  1956 I iefer ten .  E i n b e z o g e n  
wurde  noch  die  Oe. Hookeri, eine Hornozygo te  aus  der  

* Frau  Prof. Dr. E. SCI~I]~3IANN zum 80. Geburts tag 
gewidmet. 

G r u p p e  der  Oe. biennis. I m  J a h r e  1955 h a t t e  H e r r  
Kol lege HECHT aus A m e r i k a  Samen  ve r sch iedene r  
H o m o z y g o t e n  aus  se inen K u l t u r e n  gesch ick t .  Daf i l r  
sei ihm herz l i ch  gedank t .  Von den  1956 aufgezogenen  
F o r m e n  wurden  3 ve r sch iedene  S t a n d o r t s r a s s e n  de r  
Oe. a/finis ausgew~ihlt,  n~imlich Oe. a]/. St, Fd, Oe. 
all. Argentina u n d  Oe. a/I, Buenos Aires; sie s t ehen  
unse re r  Oe. longiflora sehr  nahe.  Die  a nde re n  F o r m e n  
waren  aus  ve r sch iedenen  Grf inden ftir d ie  gep lan t en  
U n t e r s u c h u n g e n  n i ch t  geeignet .  

Es wurde  da rau f  geach te t ,  dab  die  ve r sch iedenen  
Samen  aus  Se lbs tungen  be im  Anse t zen  der  Versuche  
gle ich  a l t  waren .  N u r  solche di i rfen ffir Vergle ichs-  
ve r suche  v e r w e n d e t  werden.  Bei  den be iden  Dunke l -  
ve r suchen  vorn 14 .1 .  und  4 . 2 . 5 7  ke i rn ten  d ie  Samen  
nu r  sch lech t  oder  f i be rhaup t  n ich t .  Sie w u r d e n  des-  
ha lb  n i ch t  Io r tgese tz t ,  um S a m e n  zu sparen .  Bei  den 
2 • l o  S td . -Versuchen  wurden  die Samen  - -  200 his  
300 be i  jedern Versuch  - -  am 1. u n d  2. Tag  je l o  Std .  
mi t  300 Lux,  be i  den D a u e r l i c h t v e r s u c h e n  am z. Tag 
l o  Std. ,  vorn 2, Tag  ab st~indig be l i ch t e t  bis  zurn Ab-  
schluB der  Versuche  a m  lo .  Tag.  Die  Ke iml inge  wur -  
den jeden  Tag geziihl t ,  nunrnehr  im b lauen  S t r eu -  
l i ch t  e iner  Cadrn iurn lampe (467,8--480,0  m#).  So 
konn te  auch  der  Ke i rnve r l au f  erfal3t werden .  Die  
Samen  der  Oe. argentinea (ha. ha) keirnten,  urn es 
vo rwegzunehmen ,  t i be rhaup t  night .  Sie f ielen deshalb  
i i ir  den Vergleich wie schon be i  den Versuchen  des 
J a h r e s  1956 aus,  Die  Schalen  rni t  den  bis  zum 
lo ,  Ver suchs tag  n ich t  gekei rn ten  Sarnen wurden  
am F e n s t e r  bis  zurn 20. Tag s tehen  gelassen,  urn durch  
diese  N a e h k e i m u n g  zu erfassenl  wieviele  Samen 
i i b e r h a u p t  ke imen  konn ten .  


