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Meine Untersuchungen an der Gattung Solanum, Sect. Tuberarium wurden 
begonnen mit der Absieht, eine Genomanalyse durehzuffihren. Hierzu gab die 
ausgepr/igte Polyploidie der fertilen Wildspezies mit 2 n ~ 24, 48 und 72 Chromo- 
somen Anlal~, da man, die Richtigkeit der iibliehen Definition des Begriffes 
vorausgesetzt, bei der strengen Bivalentenpaarung der Chromosomen in den 
Reifeteilungen Allopolyploidie annehmen kann. Die Chromosomengrundzahl 
der Sektion ist b z 12 ( P r o p ~ c h  1937). Die Allopolyploidie hat ihren Ursprung 
m5glicherweise in genomatischen Differenzen der,Ausgangsarten entsprechender 
Valenz. Best/~rkt wird diese Erwartung durch die aul~erordentlich weite geo- 
graphische Verbreitung der Sektion, die Siid- und Mittelamerika ganz umfaBt, 
yore nordamerikanisehen Kontinent auch noch Mexiko und Teile yon Kalifornien 
und Arizona. Eine Notwendigkeit zur Durehffihrung dieser Analyse war durch 
den Umstand gegeben, dab am hiesigen Insti tut  viele Wildarten zur Kreuzung 
mit Sol. tuberosum verwendet werden. Teilweise groBe Kreuzungssehwierigkeiten 
und vereinzelte Fi~lle yon Fertilit/itsstSrungen lieBen eine Prfifung der Voraus- 
setzungen der ziichterischen Pl£ne angezeigt erscheinen. Meines Wissens ist der 
bisher einzige Versueh zu einer derartigen Analyse yon O p p e n h e i m e r  (1933) 
gemaeht worden. Die Ungunst des Sonderfalles und die mangelhafte Auswertung 
des Materials liel3en keine besonderen Aufschliisse zu. Der Fall Sol. ,,commersonii 
Dun.",  den V i l m o r i n  (1929) kurz besehrieben hat, ist ungeeignet, da wir fiber 
Herkunft und Zusammensetzung dieser als Spezies h6ehst zweifelhaften Form 
nichts wissen. Deshalb muBten die Untersuehungen neu begonnen werden. 

I. Material, Methode und Ansatzverhiiltnisse 
Das Material ffir die vorliegende Analyse wurde dem Mfincheberger Wild- 

sortiment entnommen. Es sind die Arten: Solanum acaule B i t t .  (2 n ~ 48), 
S. demissum Lind l .  var. klotzschii B i t t .  (2 n = 72), S. demissum Lind l .  f. 
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xi t lense  (2 n ~ 72), S .  chacoense B i t t .  (2 n ~-- 24) und S .  v e r r u c o s u m  S c h l e c h t d .  
(2 n --~ 24). Die Teehnik der eytologischen Untersuchung ist in meiner ersten 
Mitteilung dieser Reihe ( P r o p a c h  1937) eingehend besehrieben. Zur Kreuzung 
wurden als Mutter immer  die Arten mit hoher Chromosomenzahl benutzt. Das 
geschah weniger mit Riieksieht auf die bekannte Regel als vielmehr darauf, 
dab die Spezies mit 2 n ~ 24 Chromosomen auf das trockene und heiBe Klima 
Miinehebergs fast alle mit raschem Abwerfen yon Blfitenknospen und kreuz- 
bestiiubten Bliiten reagieren. Auch Selbstungen und Geschwisterkreuzungen 
sind bei ihnen je nach Witterung zur Zeit der Durchffihrung sehr schwankend 
in den Ergebnissen. Im iibrigen dfirfte die Kreuzungsrichtung fiir genomana- 
lytische Zwecke ziemlieh belanglos sein. 

T a b e l l e  1 
Ansatzverh~ltnisse der besprochenen Kreuzungen 

S. acaul~ 3351 . . . . . . . . . . .  

2. demissum var. klotzschli . . . . .  

2. demissum f. xitlen~e . . . . . . .  

~. acau/e 3351 × S. ehacoense 3183. 
~. demissum vat. bIotzschii 3210 

× S. verrucosum 3140 . . . . . .  73 

S. demissum f. xitlense 3227 
× 2. chacoense 3184 

Anzahl 
Kreu- 

zungen 

20 
20 
20 
11 

Anzahl 
guter 

Beeren 

18 
16 
19 
8 

Anzahl 
Samen 

2590 
1878 
1156- 
1348 

7 

Samen- 
zahl pro 
Kreuzung I 

129,5 

93,9 

Ansatz- 
quotient 

57~8 
122,545 94,629 

0,095 

0,630 

0,010 

0,110 

~ber  die Ansatzverhifltnisse gibt Tab. 1 Auskunft. Im Ansatzquotienten 
wh.d die durchschnittliche Samenzahl pro Besti~ubung bei Bastardierung in 
Prozenten der 'gleichen GrSBe bei Selbstung der reinen Mutterart  angegeben. 
In den einzelnen Jahren ist diese relative Samenzahl (Durchschnitt pro Best~u- 
bung) groBen Sehwankungen unterworfen und im Einzelfalle sicher auch yon 
der augenblickhchen Witterung abhangig. Wenn auch die Zahlen der Tab. 1 
alle ffir 1935 gelten, so dfifften sie doch in Anbetracht des Witterungsfaktors 
keine absolute GrSi~e darstellen. Der Ansatzquotient gibt deshalb nur in gewissen 
Grenzen AufschluB fiber die Sehwierigkeit in der Durchffihrbarkeit einer Kreuzung. 

H. Ergebnisse 

Auf eine ausffihrliche morphologische Beschreibung der Elternarten und 
der Bastarde unter Beifiigung yon Bildern soll in dieser Mitteilung verzichtet 
werden; sie mSge der angestrebten genetischen Analyse vorbehalten bleiben. 
Hier kommt es vor aUem auf die Ergebnisse der cytologischen Untersuehung an. 
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S. avaule × S. chavoense 

S. acaule (2 n = 48 ) i s t  eine selbstfertile Art der Hochanden mit ausge- 
sprochenem Rosettenwuehs und blau-viotetter, radf6rmiger Bliitenkrone. Ein 
Abwurfgelenk im Blfitenstiel kommt bei der zu dieser Kreuzung Verwendeten 
Form nie vor. Die Art iiberschreitet die 4000 m-Grenze und ist dementspreehend 
sehr ffosthart. S. chacoense (2 n ---- 24) ist selbststeril, sehr hoehwiiehsig, mit 
weiBen, st~rnfSrmigen Bliiten, deren Stiele mit besonders empfindli~hen Abwurf- 
gelenken ausgestattet sind. Die Art geh6rt einem weir verbreiteten Formenkreis 
an, dessen hSehstes Vorkommen bisher mit ca. 1600 m angegeben wird. Im 
Bastard (2 n = 36) iiberwiegt S. acaule, nur ist er fast so hoehwiiehsig wie S. 
chacoense und hat  ein Abwurfgelenk. Diese morphologisehen Unterschiede der 
Elternarten und vbr allem die einander ausschlieBende geographische Verbreitung 
legten die MSglichkeit genomatischer Verschiedenheiten nahe. 

| . .  
• Q • Q 

Fig. 1. S. acaule × S. chacoen.~e. Zwei Metaphasen I in Seitenansicht. Vergr. 2400 × ; 
Oben: 41 10ii 4iii; unten: 91 9ii 3111 

In den reinen Elternarten wurde nur strenge Bivalentenpaarung beob- 
achtet. In 50 Diakinesekernen yon S. acau/e fand ich nur in zwei F~llen je 
2 Univalente, die in ihrem Ursprung wohl auf Ausbleiben der Paarung oder 
vorzeitige Trennung zuriickzufiihren sind. Vom Bastard S. acaule × S. chacoense 
wurden 50 Metaphasen der ersten Reifeteilung (M I) in Seitenansicht analysiert. 
Fig. 1 zeigt zwei Beispiele solcher Analysen. In  Tab. 2 wird die Verteflung der 
einzelnen Verbandsvalenzen in absoluten Zahlen und als Mittelwerte pro Zeile 
angegeben. 

T a b e l l e  2 
S. acaule X S. chacoense. H/~ufigkeit der Verbandsvalenzen 

I II III 

Gesamtzahlen . . . . . . . . . .  320 436 205 
lY[ -t- 3 m . . . . . . . . . . . .  6,40 8,72 4,10 
pro Zelle . . . . . . . . . . . . .  i 0,81 ~: 0,93 4- 0,63 

Die Auswertung erfolgt in der Besprechung der Ergebnisse. Entsprechend 
den Unregelm/~13igkeiten in Anaphase I i s t  der Bastard vfllig pollensteril. Riick- 

Induktive Abstammungs- und Vererbungslehre. LXXHI 10 
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kreuzungen mit  S. chacoense fiihrten in dem klimatisch besonders ungiinstigen 
Jahr  1936 nicht zum Ziel. 

S. demissum var. ]dotzschii × S. verrucosum 

S. demissum var. klotzschii (2 n --~ 72) ist von gedrungenem Wuchs, hat  
violette, radf6rmige Blfiten und fiederarme Bli~tter mit  sehr groBer Endfieder. 
S. verrucosum (2 n ---- 24) ist in allen Teilen feiner als der Kreuzungspartner  
und etwas h6her im Wuchs. Beide /~rten sind selbstfertil und geographisch 
auf Mexiko beschr~nkt. Der Bastard (2 n = 48) gleicht fast vollkommen S. de- 
missum,  er ist nur etwas hSherwiichsig. AnlaB zu seiner Herstellung waren in 
erster Linie rein praktische Gesiehtspunkte (hoehgradige Phytophthora-Resis tenz  
des S. demissum); andererseits reizte die MSgliehkeit, in dem einen Elter gleieh 
drei Genome zu erfassen. 

tl. I; I, ; 

Fig. 2. S. demlssum var. k, lotzschii × S. verrucosum. Zwei Metaphasen I in Seitenansicht. 
Vergr. 2400 ×. Oben: 24ii; unten: 11 15 H lii I 3iv 

Bei beiden Elternarten wurden in Diakinese und • I ausnahmslos Biva- 
lente gefunden. Vom Bastard S. demissum var. klotzschii × S. verrucosum 
wurden ebenfalls 50 Seitenansiehten der M I analysiert, was bei der ziemlieh 
hohen Chromosomenzahl oft mit  groBen Schwierigkeiten verbunden war;  Dia- 
kinesen land ich in meinen Pr~paraten leider nicht. In  Fig. 2 sind zwei Beispiele 
yon Analysen dargestellt. Tab. 3 gibt Auskunft fiber die Frequenz der Ver- 
bandsvalenzen. 

T a b e l l e  3 
S. demissum var. klotzschii × S. verrucosum. H£ufigkeit der Verbandsvalenzen 

Gesamtzahlen . . . 

M ~ 3 m  - . . . .  
pro Zelle . . . . .  

I II III IV 

I 124 882 

2,48 17,64 
-~ 0,66 -4- 1,38 

46 98 
0,90 1,96 

~= 0,48 =~ O,6O 

In  Anaphase I wurden fast regelmgBig nachziehende Univalente beob- 
aehtet (Fig. 3). Dementspreehend ist die Verteilung recht unregelm~Big. I n  
Tab. 4 wird das Ergebnis der Ausz~hlung yon 100 Plat ten in M I I  wiedergegeben. 
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T a b e l l e  4 
S. demissum var. klotz~schii × S. verrucosum. H~ufigkeit der Chromosomen- 

zahlen in M I I  

ChromosomenzaM ] 19 20 21 22 

H~ufigkeit . . . . . . .  I 1 6 21 39 

23 24 25 

20 11 1 

Am h~ufigsten wurden 22 Chromosomen gez~hlt. In nur 11 ~o der F£11e 
sind 24 Chromosomen zu verzeichnen. Alle Kreuzungs- und Selbstungsversuche 
schlugen Iehl. Hinzu kommt noch, dal3 der Bastard sehr bald stark yon Alter- 

naria solani befallen wurde, welcher Parasit im hiesigen Klima besonders giinstige 
Bedingungen finder. Durch den Befall wurde der Bastard derar~ geschw~cht, 
dab er trotz sorgf~ltiger Pflege keine Knollen hervorbrachte. Seine Herstellung 
wurde deshalb erneut versucht. 
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Fig. 3. S. demissum var. klotz~chii × S. verrucosum. Zwei Anaphasen I mit nachziehenden 
Univa]enten. Vergr. 2400 ×. 

S. demissum f. xitlense × S. chacoense 

S. demissum f. vitlense weicht moiohologisch yon S. demissum var. klotzschii 

in der Blattgestalt und durch zierlicheren Wuchs ab. Die in diese Kreuztmg 
einbezogene Form yon S. chacoense unterscheidet sich yon zwei anderen auch nur 
dureh die Blattausbildung. Cytologisch verhalten sich alle Formen der beiden 
Arten gleich. Der Bastard ging ebenfalls bald durch Befall mit Alternaria solani 

ein; ieh konnte nur 2 brauehbare Knospen yon ibm fixieren. Die Fixierung 
yon M I ist nicht gut ausgefallen; eine Analyse von SeRenansiehten ist nicht 
mSglich. Einige einwandfreie Ausz~hlungen yon Polansichten zeigten das gleiche 
Bild wie beim Bastard S. demissum var. ]¢lotzschii × S. verrucosum. Das ist 
auch durehaus zu erwarten, da der Bastard S. chacoense × S. verrucosum voll- 
fertil und in seinen Reifeteilungen ganz normal ist, genomatische Differenzen 



148 Propach 

mithin nieht bestehen. Deshalb interessiert diese Verbindung nicht so sehr, 
wie man naeh der geographisehen Trennung der Eltern and eventuell damit 
verbundenen Genomdifferenzen h~te  erwarten kSnnen. 

IH. Bespreehung der Ergebnisse 
Obwohl verschiedene ~bergangsformen zwischen Autopolyploidie und Allo- 

polyploidie bekann t sind, hat sich im Laufe der Zeit die Gewohnheit eingebfirgert, 
als allopolyploid alle jene po!yploiden Spezies zu betraehten, die in M I aus- 
sehlieBlieh Bivalentenpaarung zeigen und vollfertfl sind. R y b i n  (1930) betraehtet 
demgem~B S. demissum als allohexaploide Art, die durch Kreuzung zweier 
hypothetiseher Formen mit n = 24 bzw. n ~ 12 Chromosomen und anschlieBende 
Chromosomenverdoppelung entstanden sein mag. Unger der Voraussetzung, 
dab diese gewShnlich vertretene Ansieht riehtig sei, begann ich meine Unter- 
suchungen. 

K i h a r a  und N i s h i y a m a  (1930) empfehlen, in eine Kreuzung mit einer 
polyploiden Art einen diploiden Analysator einzuffihren. Die Paarungsverh~lt- 
nisse der Chromosomen in M I des Bastards geben dann den gewiinschten Auf- 
schluB fiber die verwandfsehaftlichen Beziehungen der in ihm verei~igten Genome. 
Es k6nnen dabei alle Uberg£nge zwisehen vSlliger Anhomologie and vSlliger 
Homologie zum Ausdruek kommen. 

Fiir die Sektion Tuberarium ist die Grundzahl der Chromosomen b = 12. 
S. acaule (2 n : 48) ist dementsprechend tetraploid und S. ehacoense (2 n ----24) 
diploid. Im Bastard (2 n---- 36) kSnnten also bei vSlliger Anhomologie 361, 
oder bei vSlliger Homologie 12 m auftreten. 12i~ ~- 121 wiirden besagen, dab das 
Genom des diploiden Analysators identiseh ist mit einem Genom der zu analy- 
sierenden Art, zum anderen aber keine Beziehungen hat. Konstant wiederkeh- 
rende B'mdungen, wie beispielsweise 2Ht -~ 12it -~ 61 wiirden Teilhomol0gien 
and -anhomologien anzeigen. Die gleiehen ~berlegungen, nut mit anderen 
Zahlenverh~ltnissen, gelten natfirlich aueh fiir die tetraploiden Bastarde. 

Naeh einem unbefangenen Bliek auf die Tab. 2 und 3 wiirde man sieh 
daffir entseheiden, dab die Genome teflweise homolog, teflweise nicht homolog 
seien. Die Frequenzen, die die Mittelwerte pro Zelle angeben, sind abet durchaus 
nieht konstant, sondern grol~en Sehwankungen unterworfen. Welter lieg~ eine 
ausgezeiehnete Untersuehung von Up c o t t  (1935) fiber autotriploides und auto- 
tetraploides Lycopersicum esculentum vor. Die Chromosomenzahlen dieser Valenz- 
stufen sind die gleichen wie bei meinen Speziesbastarden. Da die beiden G a t -  
tungen sehr nahe miteinander verwandt sind und U p c o t t  genaue Angaben fiber 
Paarungsfrequenzen macht, miiBte ein Vergleieh aufsehluBreich sein. In Tab.' 5 
shad die Zahlen yon U p e o t t  ffir L. esculentum und meine fiir die Bastarde zu- 
sammengestellt. 

E s  ergibt sieh beim Vergleic he ine  fiberrasehende l~bereinstimmung der 
Werte, die vielleicht noch mehr in den Kurven der Fig. 4, denen die Werte der 
Tab. 5 zugrunde liegen, zum Ausdruck kommt. Ieh konnte fiir L. esculentum 
nur das arithmetisehe Mittel der Verbandsvalenzen pro Zelle bereehnen. Bei~ 
meinen Bastarden stimmen aber arithmetisches Mittel und Mittelwert so weir- 
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T a b e l l e  5 
H£ufigkeit  der Verbandsvalenzen in  50 Zellen und pro Zelle. Die Werte  fiir 

Lycopersicum esculentum nach U p c o t t  (1935) 

S. acaule 
× S. chacoense 

2n ~ 36 

abso lut  
arithm. Mit~el pro Zelle 
Mittetwert pro Zelle . 

. 3 m . . . . . . . . .  . 

Lyc. esculentum absolut 
2n ~ 36 arithm. Mittel pro Zelle 

S. demissum 
× S. verrucosum 

2n ~ 48 

Lyc. esculentum 
2n = 48 

absolut 
arithm. Mittel pro Zelle 
Mittelwert pro Zelle . . 

| 3 m . . . . . . . . .  i 

absolut . . . . . . . .  
arithm. Mittel pro Zelle 

I I I  

320 436 
6,40 8,72 
6,40 :/: 8,72 
0,81., 0,93 

356 350 
7,12 7,00 

124 882 
2,48 17,64 
2,48 17,64 
0,66 1,38 

794 
15,88 

I I I  

205 
4,01 
4,! 0 
0,63 

248 
4,96 

46 
0,92 
0,90 
0,48 

IV 

98 
1,96 
1,96 
0,60 

193 
3,86 

gehend  fiberein, d~l~ m an  wohl den umgekehr ten  Sehlul3 fiir die U p e o t t s e h e n  
Werte  ziehen daft,  zumal  auf beiden Seiten die Zahl der analysierten Zellen gleich 
ist, ni~mlich 50. Aus di~esem Grunde ist es aueh 
wahrscheinlich, dal3 der dreifaehe mittlere Fehler 
bei U p c o t t  e twa die gleiehen Gr61~en erreichen 
wird wie bei meinen Werten.  Unter  diesen 
Voraussetzungen fallen bei Berficksichtigung 
der Fehlersieherung d ie  Werte  fiir die Triploid- 
stufe v611ig fibereinander (Fig. 4, Kurven  A 
und B). Bei der Tetraploidstufe trifft  das nur  
fiir die Bivalenten und  Trivalenten zu, w~hrend 
die Frequenzen der Univa]enten und Quadri- 
valenten mit  geringen Unterschieden gegen- 
einander gesichert w£ren (Fig. 4, Kurven  C 
und D ) .  

Naeh allgemeiner Anschauung kann  man  
aus dem Paarungsmodus  der Chromosomen in 
den Gonotokonten  eines Polyp]olden Schlfisse 
fiber die Ar t  dieser Polyploidie, ob Allo- oder 
Autopolyploidie,  ziehen. Fiir L. esculentum 

Fig. 4. Kurven fiir M ~= 3 m dcr Verbandsvalenzen 
pro Zelle. Kurve A: S. acaule × S. chacoen.se; Kurve B: 
triploides Lycoperslcum esculentum; Kurve C: tetra- 
ploides L. esculentum; Kurve D: S. demissum var. 
klotzschii × S. verrucosum. Den Kurven liegen die 

Wertc der Tabclle 5 zugrunde. 

l 1 l 

/~ it 
I / 
I / 

Y 
/ 

Verbandsvolenzen 
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steht Autopolyploidie auBer Zweifel. Die Paarungsmodi in triploidem L. escu. 
lentum und dem triploiden Bastard S. acaule × S. chacoense stimmen genau 
iiberein, was in der gleichen tti~ufigkeit der Verbandsvalenzen zum Ausdruek 
kommt. Der Bastard zeigt also gleiehe Paarungsverhaltnisse wie eine autopoly- 
ploide Form gleicher Valenz aus der n~chsten Verwandtschaft. Aus diesen 
Tatsachen ziehe ich den SchluB, dab die Genome, die in dem Bastard vereinigt 
sind, homologe Genome sind. 

Ffir den Bastard S. demissum var. ]dotzschii × S. verrucosum lgBt die 
Obereinstimmung mit tetraploidem L. esculentum bei den Werten ffir die Bi- 
valenten und Trivalenten den gleichen Schlul~ zu. Die geringen Differenzen bei den 
Univalenten und Quadrivalenten fordern eine Erkl~rung. Dazu ist zu sagen, dab die 
verglichenen Objekte im System doeh etwas voneinander entfernt stehen. Weiter 
sind die AuBenbedingungen, die die Paarung bestimmt beeinflussen, in England 

u n d  bier sicher versehieden genug, dab ihr EinfluB zur Erkli~rung ausreiehen 
wiirde. Ein Ausbleiben der Paarnng durch ggnzliche Anhomologie ist nicht 
anzunehmen, da ich unter 50 M I zweimal 241~ z~hlte. Man kann noch an struk- 
turelle Untersehiede einzelner Chromosomen denken, die durch kleine Inversionen 
oder reziproke Translokationen entstanden sein mSgen. Es kann sich dabei nnr 
um kleine Abschnitte handeln, da gr6Bere eine h6here Paa~ungsfestigkeit zur 
Folge haben wiirden. Einfaehe Translokationen scheiden aus, weft dann regel- 
m£Big entsprechende Polyvalente auftreten mfiBten, was nicht der Fall ist, 
wie die beiden M I mit 24 H zeigen. Die Annahme struktureller Differenzen 
gewinnt noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit durch das Ansteigen der H~ufigkeit 
der Univalenten bei gleichzeitigem Abnehmen der Quadrivalenten. Unter Beriick- 
siehtigung aller dieser Erkl£rungsmSglichkeiten scheint mir doch der SehluB 
gerechtfertigt, dab alle vier im tetraploiden Bastard vereinigten Genome homolog 
sind. Sehr kleine strukturelle Differenzen sind nicht ausgeschiossen, sic spreehen 
aber nicht gegen die Homologie. 

Eine genaue Analyse der Chiasmafrequenz konnte ich nieht durehfiihren. 
Es war mir oft nicht mSglich, bei einem Bivalenten zu entseheiden, ob er durch 
ein oder zwei Chiasmata gebunden war. Trotzdem scheint mir der Verlauf der 
tt~ufigkeit'skurven der Verbandsvalenzen die Folgerungen zu best~tigen, die 
Up co t t  aus ihren Untersuchungen zieht. Sie nimmt an, dab in triploiden Zellen 
mehr Univalente gebildet werden als in tetraploiden, da nach D a r l i n g t o n  
die Konjugati0n nur zwischen zwei Partnern erfolgt. Und da zur Bildung yon 
Trivalenten weniger Chiasmata erfo~derlich sind als zur Entstehung yon Quadri- 
valenten, muB. bei gleicher Chiasmafrequenz die Zahl der Trivalenten in den 
Triploiden hSher sein als die Zahl der Quadrivalenten in Tetraploiden. Diese 
Annahmen land sie gerechtfertigt. Da ich ftir meine Bastarde gleiche H~ufigkeits- 
werte erhielt, leite ieh daraus eine weitere Best~tigung fiir die behauptete Homo- 
logie der beteiligten Genome ab, zumal in heterogenomatischen Bastarden die 
Chiasmafrequenz erfahrungsgem~B abzunehmen pflegt. 

Aus diesen Feststellungen sind einige allgemeine Schltisse abzuleiten. 
Fiir andere Artbastarde mit Autosyndese werden grunds~tzlich gleiche Ersehei, 
nungen angegeben. So treten nach L j u n g d a h l  (1924) im Bastard Papaver 
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strlatocarpum (n = 35) × P. nvdicaule (n = 7) in M I regelmaBig 21i~ auf; der 
Bastard ist fertil. Bei einer Grundzahl von b = 7 mfissen mindestens je zweimal 
zwei 'der seehs Genome homolog sein, da sie Autosyndese eingehen. Im Bastard 
Papaver orientale (n ---- 21) × P. bracteatum (n ~ 7) land Yasui  (1936) 13~ -~ 2x; 
also Autosyndese von zwei Genomen des P. orientale. S h i m o t o m a i  (1933) gibt 
ffir mehrere Bastarde zwischen japanisehen Chrysanthemum-Arten Autosyndese 
an. Die Kreuzungen umfassen mehrere Valenzstufen der Grundzahl b ---- 9 in so 
vielen Kombinationen, dab der SchluB nahe liegt, die beteiligten Genome seien 
einander alle homolog. Herr Prof. S h i m o t o m a i  war so liebenswfirdig, mir 
mfindlieh nahere Angaben zu maehen, woffir ich ihm auch an dieser Stelle danken 
m6chte. Er land bei den Bastarden mit Autosyndese niemals Polyvalentenbil- 
dung, h6ehstens wenige Univalente dureh Nichtpaaren oder vorzeitiges Trennen. 
Die Bastarde waren fast immer fertil. Der Fall, den JS rgensen  (1928) fiir Sol. 
nigrum × S. luteum beschreibt, ist hier leider nieht verwertbar, da genaue 
Angaben fiber die paarungsverhaltnisse fehlen. Dasselbe trifft in etwa aueh ffir 
den Bastard S. nigrum (n ---- 36) × S. nitidibaccatum (n ---- 12) zu, den El l i son  
(1936) untersueht hat. Hier waren statistische Angaben besonders erwfinseht, 
weft der Fall in der gleichen Gattung und mit den gleichen Chromosomenzahlen 
auftritt wie mein Bastard S. demissum var. klotzschii × S. verrucosum. El l i son  
erwahnt nur, dab 24ii gebildet werden kSnnen, daneben aueh Univalente und 
Polyvalente vorkommen. Der Bastard war steril. Die Aufzahlung weiterer 
Falle erfibrigt sieh wohl. 

Wichtig seheint mir die Tatsache, dab wir auf der einen Seite Artbastarde 
haben, bei denen die Autosyndese unter strenger Bivalentenpaarung ablauft. 
Auf der anderen Seite sind die Verhaltnisse in der Gattung Solanum kompli- 
zierter. Trotzdem liegt hier, in meinen Fallen sicher, Autosyndese vor, die den 
Paarungseharakter yon Autopolyploiden tragt. Lycopersicum esculentum als 
autopolyploides Vergleiehsobjekt stelle ich hier mit zur Gattung Solanum, was 
ja auch sonst oft geschieht. Ich leite aus diesen Untersehieden den SehluB ab, 
dab der Modus der Autosyndese bei polyploiden Artbastarden gattungsspezifisch 
ist und nieht nach einem allgemeinen Reehensehema ablauft. 

Die Allopolyploidie der Arten S. acau/e und S. demissum ist nur eine 
scheinbare, da in ihren Bastarden mit diploiden Analysatoren die Paarung 
genau so verl~uft wie bei einem Autopolyploiden. Ihre Genome mfissen also 
homolog sein, was eytologisch in der strengen Bivalentenpaarung der reinen 
Arten nieht zum Ausdruek kommt. Die heute so leichtsinnig gehandhabte 
Definition des Begriffes Allopolyploidie, der diese ausschlieBliehe Bivalenten- 
paarung sehon genfigt, wird diesem Umstand einer cytologiseh maskierten.,,Auto- 
polyploidie" in keiner Weise gereeht. Die Begriindung einer Allopolyploidie 
durch bloBe Artkreuzung erseheint vSllig unsinnig, wenn man sich des ,,gene- 
tisehen Wertes" einer ,,guten Art" bewuBt wird. Soll der Begriff Allopolyploidie 
eindeutig werden, so bedarf er noeh der Erg~nzung dureh die Berfieksichtigung 
der genomatischen Verhaltnisse. Dazu ware in jedem Falle eine einwandfreie 
eytologisehe Untersuehung von Bastarden mit diploiden Analysatoren notwendig. 
Strenge Bivalentenpaarung in einer offensichtlich polyploiden Spezies geniigt 
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als einzige Indikation ffir Allopolyploidie jedenfalls nicht. Man wird in Zukunft 
/~hnlichen F/fllen grSSere Beachtung schenken und naeh Sammlung gr6Berer 
Erfahrung die Begriffe Allopolypl0idie und Autopolyploidie neu definieren 
mfissen. 

Es erhebt sieh nun die Frage, wie die cytologische Maskierung tier Auto- 
polyploidie zustande kommt. Ftir meine Bastarde steht die ttomologie tier 
Genome auSer Zweifel. Die Chromosomen der polyploiden, reinen Elternarten 
paaren abet nur in Bivalenten. Also mu$ irgendwo im Laufe der Phylogenese 
eine ,,Sieherung" eingeschaltet worden sein, die die Konstanz der neuen Art, 
die nut bei Bivalentenpaarung m6glieh seheint, gewahrleistet. Allerdings scheint 
der Fall des dureh yon  Berg (1936) analysierten, autopolyploiden Hordeum 
bulbosum dieser als Bedingung zur Konstanz geforderten Bivalentenpaarung 
zu widersprechen. Dort erfolgt die Paarung auch in Polyvalenten, die Art ist 
trotzdem konstant. Vielleicht ist bei ihr im Laufe tier Zeit vSllige Homozygotie 
erreieht worden, die im Verein mit gut balancierter Anaphaseverteilung die 
Best/~ndigkeit der Art sichert. 

Es ist wohl als sicher anzunehmen, dab die Ursprungsformen, die die neuen 
Solanum-Arten synthetisierten, geniseh versehieden waren. ~an  k6nnte also 
denken, dab im amphidiploiden Bastard die Paarung Gen fiir Gen erfolgt, was aueh 
die Ansehauung D a r l i n g t o n  s fordert. In dieser Form versagt die ,,Sieherung" 
aber einmal bei Einfiihrung eines diploiden Analysators, da dann Autosyndese 
erfolgt. Welter ist dureh umfangreiehe Untersuehungen am hiesigen Institut 
festgestellt worden, dab die Selbstungsnaehkommensehaften einzelner Formen 
des S. demissum, die morphologiseh vSllig konstant erscheinen, in ihrer Re- 
sistenz gegen einzelne Biotypen der Phytophthora infestans lebhaft spalten. Die 
Spaltungen sind so unregelm/~13ig, dab sie zu einer Faktorenanalyse nieht ver- 
wendbar sind. Ich halte es fiir sehr wahrseheinlieh, dal3 die betreffenden Formen 
in ihren resistenzbedingenden Genen noeh heterozygot sind, und die Faktoren 
nun erst einmal s~mtliehe Kombinationen der drei Genome durehlaufen miissen, 
bis sie homozygot kombiniert sind. Die Annahme der aussehlielMiehen Genpaa- 
rung geniigt also nieht zur ,,Sicherung" der  Konstanz. 

Den bisher am besten untersuehten Fan besehreibt Miintz ing (1930a 
und b, 1932) fiir Galeopsis. Die diploiden Arten G. pubescens und G. speciosa 
(beide n = 8) sind leicht kreuzbar, ihre Chromosomen konjugieren meist in 
8 Bivalenten. Im amphidiploiden Bastard, dem synthetisehen G. tetrahit, werden 
aber nur 16 Bivalente und keine Polyvalenten beobachtet. H_ier ist also die 
,,Sicherung" sofort eingesehaltet, ohne da$ es einiger Generationen der Balan- 
eierung bedurft h~tte. Poo le  (1931) land dagegen im amphidipl0iden Bastard 
Crepis rubra × C. foetida (2 n -- 20) h~ufig 5~v ; die neue Form ist inkonstant 
und in manchen Individuen sterfl. Die Mannigfaltigkeit der F~lle ist sieher sehr 
grog. Es steht aber auBer Zweifel, dab in einzeinen Beispielen zur Sieherung 
der Konstanz der neuen Spezies gleichzeitig mit der Genomverdoppelung strenge 
Bivalentenpaarung organisiert wird, obwohl die Homologie der Genome Poly- 
valentenbildung fordern wiirde. Dureh welehe Ver~nderungen in der Konsti- 
tution dieses Neueinspielen veranlaBt wird, entzieh~ sich bisher unserer Kenntnis. 
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Dieses Sicherheitsstreben scheint auch ffir die polyploiden Arten de r  Gattung 
Solan~tm, Sect. T~tberari~t~n zu gelten, wenn aueh bier bisher nicht die Synthese 
einer' neuen Spezies unmittelbar beobaehtet werden konnte, A u f  zwei F/~lle, die 
vermutlich so zu erkl/~ren sein werden, kann ich erst sp/~ter nach genauer Analyse 
eingehen. 

Zum Schlul3 noch einiges fiber die Fertilit/~t. Genaue Untersuchungen 
fiber die Fruchtbarkeit meiner Bastarde konnten bisher nicht gemacht werden. 
Grunds~tzlich ist dabei aber zu beachten, da$ Aussagen hierfiber nur relativen 
Wert besitzen, da die AuBenbedingungen ~ Form Ton Luftfeuchtigkeit und Tem- 
peratur eine entscheidende Rolle spielen. Immerhim ist es ganz interessant, 
da$ tetraploide Tomaten hochgradig fertfl shad, w~hrend mein Bastard S. de- 
missum var. klotzschii × S. verrucosum bisher mindestens pollensteril war. Durch 
Ausz/~hlung von M I I  bei Tomaten fanden K o s t o f f  und K e n d a l l  (i934), L e s l e y  
und L e s l e y  (1930) und U p c o t t  (1935) die meisten Platten mit 24 Chromosomen, 
wghrend ffir meinen Bastard der G ipfel bei 22 Chromosomen liegt. Auf die gr6Bere 
H/~ufigkeit tier Univalenten und ihre Erkl~rung im Vergleich zu tetraploidem 
L. esculentum bin ich bereits eingegangen. Sicher liegt hier die Ursache ffir die 
Versehiebtmg des H/~ufigkeitsmaximums und damit der Stefilit/~t. Es ist aber 
nieht ausgeschlgssen, dab sich die Fertilit~t im Laufe einiger Klongenerationen 
erh6hen wiirde, wie es Sch l5s se r  (1934) ffir seine hypertetraploiden, 52chromo- 
somigen Tomaten feststellen konnte. Versuche in dieser Richtung sind anzu- 
setzen, wenn neue Bastarde vorliegen. 

IV. Zusammenfassung der Ergebnisse 
Es wttrden Bastarde zwischen den Arten Solarium acaute (2 n = 48) und 

S. chacoense (2 n = 24), zwischen S. demissum var. klotzschii (2 n = 72) mad 
S. verrucosum (2 n = 24) und zwischen S. demissum f. ~itlen*e (2 n = 72) und 
S. chacoense (2 n = 24) hergestellt. 

Im Vergleich mit autotriploidem und autotetraploidem Lycopersicum 
esculentum ( U p c o t t  1935) wird festgestellt, da$: 

1. die Genome der in den Bastarden vereinigten Arten, abgesehen yon 
genischen Einzelunterschieden trod eventue]len strukturellen Differenzen, 
identisch sein mfissen, da die Frequenzen der Verbandsvalenzen fehlerkritiseh 
h5chstwahrscheinlich gleich sind; 

2. ein gattungsspezifischer Paarungsmodus ffir Autosyndese in polyploiden 
Bastarden und Arten bestehen muG, was durch einen weiteren Vergleich mit 
F/fllen der IAteratur erh/~rtet wird; 

3. die Sterilit~t des tctraploiden Bastards cytologische Ursachen hat, 
die in der erhShten Frequenz der Univalenten zu suchen shad. Diese grSl~ere 
tt/~ufigkeit beruht vielleieht auf sehr kleinen strukturellen Unterschieden der 
Ausgangsarten. 

Die gegenw/~rtig fibliche Definition des Begriffes All0polyploidie wird den 
Verh/~ltnissen, die durch die Bastardverbindungen aufgedeckt wurden, nicht 
gerecht, da sic sich allzu oberfl/~chlich nach den Paarungsverh/~ltnissen reiner 
Arten richtet. Zur eindeutigen Kl~rung wird die jeweilige Durchfiihrung yon 
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Genomanalysen gefordert.  Nach  Sammlung ausreichenden Tatsachenmater ials  
mul~ der Begriff neu defin~ert werden. 

Es ist anzunehmen,  dal~ gleichzeitig mit  der Synthese amphidiploider Arten  
eine , ,Sicherung" eingeschaltet wird, die die Kons tanz  dieser neuen Ar ten  durch 
strenge Bivalentenpaarung gew£hrleistet  und so anscheinend die Homologie 
der Genome aufhebt.  (~Tber die N a t u r  dieser Sicherung kSnnen wir uns einstweilen 
keine Vorstellung bilden. 
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