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Zeit, zumal nach den bisherigen Erfahrungen 
die , ,Mutationsbereitschaft" des A-Stammes 
gering sein muB, zu der folgenden Auffassung: 
Der S-Stature ist ziemlich gleichmi~flig i~ber ganz 
Deutschland verstreut. Die his jetzt bekannt ge- 
wordenen Fundorte sind ganz selbst~ndige Seuchen- 
herde des S-Stammes, die vgllig unabhiingig von- 
einander entstanden sind. Daft der neue Stamm 
noch nicht von Kultursorten, in gri~flerer Entfer- 
nung yon W-Rassenbesti~nden, isoliert werden 
konnte, beruht darauf, daft er in nur ganz geringer 
Zahl vertreten ist. Solange nur an/~llige Kultur- 
sorten angebaut werden, erh~lt sich das gegebene 
Mengenverh~ltnis zwischen den beiden St~mmen ; 
hiermit ist aber auch die Aussicht gering, ihn ein- 
real in Gegenden zu /assen, wo nur die gew6hnlichen 
Kultursorten angebaut werden. Das Mengenver- 
h~ltnis ~ndert sich aber, wenn der S-Stature au/ 
W-Rassen tri//t. Dann kann sich dieser aus- 
breiten, ohm daft ibm das Feld yon dem A-Stamm 
streitig gemacht wird. Schlie/3lich reichert er sich 
derartig an, daft der Verseuchungsgrad eines W- 
Rassenbestandes hinter dem eines gew6hnlichen 
Karto[/elbestandes, au[ dem nur der A-Stature 
vorkommt, nicht nachsteht. Das scheinbar pli~tz- 
Iiche Au/treten des S-Stammes w~re hiernach als 
eine reine Selektionswirkung seitens des Wirtes 
au/zu/assen. 

Was ergibt sich nun aus diesen Darlegungen 
ffir die Praxis? Zun~chst das eine: Die W- 
Rassen stellen keine Dauerl6sung dar. Ein Weg, 
auf dem wir vielleicht weiter kommen, steht uns, 
worauf ScI~ICK als erster hingewiesen hat, in 
der Spezieskreuzung Solanum demissum • S. 
tuberosum often. Ob noch andere Ausgangs- 
formen fiir den praktischen Ziichter in Frage 
kommen, wird die Zukunff lehren. 

Voraussetzung flit jede weitere ziichterische 
Arbeit ist aber, dal3 wir unsere Kenntnisse fiber 
die biologische Spezialisierung des Krautf~iule- 
erregers noch weiterhin vertiefen. In  erster 
Reihe miissen wir unsere Jagd nach neuen 

Rassen fortsetzen, um nach M6glichkeit alles zu 
erfassen, was zum Biotypenbestand des Kraut -  
fiiuleerregers geh6rt. Dies ist aber nur m6glich, 
wenn wit ein ,,Fangsortiment" in den H~inderL 
haben, mit  Hilfe dessen wir alle Biotypen ,,heraus- 
sieben" k6nnen, die vielleicht noch in Mittel- 
eurpa vertreten sind. DaB sich diese ,,Biotypen- 
jagd" fiber m6glichst alle wichtigeren Kartoffel- 
anbaugebiete Mitteleuropas erstrecken mtiBte, 
leuchtet obne weiteres ein. Eine weitere wichtige 
Aufgabe ist, die Mutabilit~it der bisher bekannt-  
gewordenen Rassen noch eingehender zu unter- 
suchen. Wir sehen also: Es harren nicht nut  f/ir 
die ,,reine" Ziichtungswissenschaft, sondern 
auch fiir die Phytopathologie noch zahlreiche und 
langwierige Aufgaben, deren L6sung die Voraus- 
setzung fiir die endgfiltige Erreichung des vor 
I2 Jahren gesteckten Zieles ist. Doch k6nnen 
wir mit  Genugtuung feststellen, dab wir in- 
zwischen ein bedeutendes Stiick in der Beur- 
teilung des ganzen Problems weiter gekommen 
sind. Wir kennen jetzt den Gegner und kennen 
auch die Methoden, mit  denen wir ihm zu Leibe 
riieken k6nnen. Und vielleieht gilt auch ffir den 
Kartoffelzfichter, der die Ziiehtung einer ,,voll- 
kommen" krantf~iuleresistenten Kartoffelsorte 
anstrebt, das Wort:  Wer immer strebend sich 
bemfiht, den k6nnen wir erl6sen. 
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Ober Degenerationserscheinungen bei Ph2otophthora infestans 1. 
Von H a n s  Orth  und H e i n z  L e h m a n n ,  

Bei Untersuchungen fiber den Einflul3 yon 
Temperatur  und Luftfeuchtigkeit auf die Vita- 

l Diese Arbeit wurde angefertigt mit Unter- 
stfitzung der Notgemeinschaft der deutschen 
"vVissenschaft, der Wissenschaftlichen Akademiker- 
hilfe der Notgemeinschaft der deutschen Wissen- 
schaft sowie dutch Mithilfe der Reichsanstalt ffir 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung. 

lit~it der Phytophthorasporangien,  die an der 
Biologischen Reichsanstalt durchgef/ihrt werden, 
war aufgefallen, dab bei Kutturen, die seit 
Jahren nur auf Knollen gehalten worden waren, 
trotz gleichbleibender Anzuchtbedingungen (in 
konstanter Temperatur  von I 9 ~  und lOO% 
relativer Luftfeuchtigkeit) in den einzelnen 
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Versuchsreihen starke Schwankungen in der 
F~higkeit der Sporangien zur Zoosporenbildung 
auftraten. Vielfach war der Anteil der zur Zoo- 
sporen-Keimung 1 bef/ihigten Sporangien ganz 
erheblich gesunken, in einem Falle war es sogar 
nicht mehr rn6glich, Zoosporen zu erhalten. Die 
Abb. I u. 2 sollen die Variabilit~it zweier solcher 
Pilzstfirnme n/iher veranschaulichen. Sie zeigen, 
dab in bezug auf :die Z-Keimung bei einer zur 
A-Gruppe geh6rigen Linie, die seit IO Jahren nur 
auf Knollen kultiviert worden war, nur noch 
durchschnittlich 23% der Sporangien zur Zoo- 
sporenbildung bef~ihigt waren; bei einer anderen, 
zur S-Gruppe geh6rigen Linie, war der Anteil 
der zur Z-Keimung bef~higten Sporangien etwas 
h6her (36%), doch waren aueh hier ganz be- 
deutende Schwankungen festzustellen. 

Hand in Hand mit der F~higkeit zur Zoo- 
sporenbildung ging auch die Inlektionstiichtig- 
keit des Materials zuri~ck : Bei einer dreimaligen 
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Abb. I. A-Linie. Z-K bei Knollenkultur. 

stand die hohe Keirnfiihigkeit yon Pilzst'~trnmen, 
die in Mfincheberg st/indig auf Kartoffelkraut 
vermehrt worden waren, und zwar betrug sie 
hier durchschnittlich 85--98% bei den unter- 
suchten Phytophthoraherk/inften. Das gleiche 
konnte auch bei Phytophthoramaterial  beob- 
achtet werden, das ffir Untersuchungen in 
Dahlem yon dem Kraut  k ranker  Pflanzen im 
Freiland entnommen worden war. So betrug 
z. 13. die Keimf~ihigkeit yon Sporangien, die bei 
Buckow (M/irk. Schweiz) gesammelt worden 
waren, 90--92 %1. 

Dieses unterschiedliche Verhalten yon Phy- 
lophthorasporangien deutet darau/ hin, daft dutch 
Kultur au/ Knollen die Fdhigkeit der Sporangien 
zur Zoosporenbitdung herabgesetzt wird, und daft 
bei Kultur au/ Kraut die Keim/ahigkeit optimal 
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Abb. 2. S-Linie. Z-K bei Knollenkultur. 

Infektion an B1/ittern der gegen/iber A anf/illigen 
Sorte ,,Ackersegen" (Io Pflanzen) mit Spo- 
rangiensuspensionen des schlecht keimenden 
A-Stammes, die eine durchsehnittliche Z-K yon 
13% hatten, gelang es nicht, die Stecklinge zu 
infizieren, trotzdem auf iedes einzelne Blatt  ein 
Tropfen der Suspension gebracht wurde. In 
einem anderen Falle konnte erst nach viermaliger 
Infektion ein Befall erreicht werden. 

Da i m  Sommer 1934 bei Resistenzpriifungen 
manchmal s o  geringe Infektionen zustande 
kamen, dab die zu priifenden Pflanzen mehrere 
Male hintereinander infiziert werden mul3ten, 
um einen starken Befall zu erzielen, wurden 
einige der Sporangiensuspensionen untersueht. 
Dabei ergaben sich z. T. Werte yon 4 und 5 To 
Z-K. Wenn auch anzunehmen ist, dab in den auf 
die BlOtter gespritzten Tropfen noch naehtr~ig- 
lich Keimungen der Sporangien stattfinden, so 
gab doch diese nach 21/2 bis 3 Stunden statt- 
gefundene geringe Keimung zu Bedenken Anlal3. 

lrn Gegensatz zur geringen Keirnf/ihigkeit der 
auf Knollen kultivierten Phytophthorast/irnme 

Im folgenden als ,,Z-Keimung" oder ,,Z-K" 
abgek/irzt. 

erhalten bleibt. Wenn diese Annahme zu Recht 
bestand, rnul3te es erstens gelingen, hochkeim- 
f/ihige St~rnrne durchKnollenkultur auf geringe 
Keirnf~higkeit herunterzudriicken ; zweitens 
rnugte es rn6glich sein, einen Phytophthora- 
starnm rnit geringer Keirnf/ihigkeit durch Dauer- 
kultur auf Kraut  wieder auf hohe Keimfghig- 
keit ,,hinaufzuz/ichten". Der erste der beiden 
Versuche wurde in Dahlern, der zweite in 
Mtincheberg durchgeftihrt. 

Am I. September 1934 wurde ein Mtinche- 
berger Starnrn 2 (irn folgenden als Mbg bezeichnet), 
der eine Keirnfghigkeit von durchschnittlieh 
95% hatte, in Knollenkultur genornmen. Es 
wurden zwei Methoden benutzt:  ,,Keil"- und 
,,Flgehen"-Infektion. 

Die Keilin/ektion geschah folgenderrnal3en: 
Bei der {]bertragung vom Laub auf die Knolle 
(Erstling), wurde je ein Keil am Kronen- und 
Nabelertde der Knolle herausgeschnitten und 
ein Stiick des befallenen Blattes ill den Ein- 

1 Derartig optimale Keimwerte werden in der 
Regel nur erhalten, wenn die Sporangiensuspen- 
sionen nicht durch Beimengungen des kranken 
Blattes verunreinigt sind. 

Offenbar zur A-Gruppe geh6rig. 
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schnitt gelegt. Dann wurden die Keile wieder 
eingesetzt und die auf diese Weise infizierten 
Knollen in Ieuchten Kammern bei ~9~ auf- 
gestellt. Es stand ffir diese Versuche ein Raum 
mit konstanter Temperatur zur Verfiigung, 
Nach 5 Tagen wurden die Knollen in der Mitre 
quer aufgeschnitten, nach weiteren 3--4 Tagen 
hatte sich auf den Schnittfl~chen reichlich 
Mycel entwiekelt, dessen Sporangien zur Keim- 
priifung entnommen wurden. Fiir die folgenden 
t]bertragungen diente das Mycel mit den Spo- 
rangien als Infektionsmaterial, indem man an 
Stelle des Blattstiickes einen Myeelflock in den 
Keileinschnitt einsetzte. Bei dieser Infektions- 
methode muBte der Pilz die Knolle vom Kronen- 
bzw. Nabelende her durchwachsen, und wenn 
tats~ichlich die Knollenkultur einen Einftug auf 
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Abb. 3. Mbg-Stamm. Z-K bei ~3bertragung auf Knollen 
(Keil-infektion). 

Knollen wurden mit wenigen Tropfen doppelt 
destillierten Wassers benetzt. Bei der erstea 
{)bertragung wurden die angefeuchteten 
Schnittfl~chen durch Hin- und Herstreichen 
befallener Blattstiicke mit Sporangien infiziert. 
(Bei den folgenden {)bertragungen dienten 
Mycelfl6ckchen als Infektionsmaterial.) Darauf 
wurden die Knollenh~ilften aufeinandergelegt, 
in feuchte Kammern bei 19 ~ C gestellt und naeh 
3 Tagen aufgeklappt. Nach weiteren 3--4Tagen 
hatte sich auf den Fl~chen reichlich Luffmycel 
entwickelt, und die Sporangien konnten auf ihre 
Keimf~ihigkeit gepriift werden. Die Abnahme 
der Keimf~ihigkeit erfolgte bei dieser Infektions- 
art langsamer als bei Keilinfektionen (s. Abb, 4). 

Mit dieser Abnahme der Keim/i~higkeit bei 
beiden Infektionsarten liefen noch andere De- 
generationserscheinungen parallel, yon denen die 
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Abb. 4. Mbg-Stamm. Z-K bei {3bertragung auf Knonen (Fl~claen- 
nfektion) . . . . . . . .  4.-9. F1/ichentnfektion wurde niclat untersueht.  

die Keimfiihigkeit der Sporangien austibt, so 
mul3te diese Art der Infektion die st~irkste Wir- 
kung haben. 

Die Abnahme der Keimf~higkeit t ra t  aueh 
sehr bald ein. Es ergaben sich die in Abb. 3 
wiedergegebenen Werte (die Bestimmung der 
Sporangienkeimung erfolgte durch AuszXhlen 
yon 25o--35o Sporangien mit tiilfe eines 
Netzokulares). 

Die Keimf~ihigkeit des Mbg-Stammes sinkt 
nach den ersten 13bertragungen rasch ab und 
erreicht Werte, die um 5o% heruln liegen. Der 
Verlust der Keimf~ihigkeit um 5o % (wenn man 
eine Keimung yon lOO% bei optimalen Be- 
dingungen voraussetzt), zeigte sich bei 3 Ein- 
sporangienkulturen des Mbg-Stammes in gleicher 
Weise. Diese Einsporisolationen waren am 
2. September angesetzt und durch dauernde 
Keilinfektionen erhalten worden. Nach neun 
{)bertragungen (2 Monate) lieferten die Spo- 
rangiensuspensionen folgende Werte : 52 %, 5I %, 
52 % Z-K. 

Die In/ektion yon Knollen/liichen erfolgte 
IolgendermaBen: Die l~ings aufgeschnittenen 

Art der Ausbildung der Zoosporen und das Ver- 
halten des Pilzes auf der Knolle erw~ihnt seien: 
Gew6hnlich entstanden die Zoosporen zu 4 bis ~o 
in den Sporangien und schw~irmten nach dem 
Schliipfen lebhaft an der Oberfl~che des Wasser- 
tropfens. Die Zoosporen des schlecht keimenden 
A-Stammes waren z. T. mangelhaft differenziert. 
Unregelm~iBig gestaltete Schw~irmer bewegten 
sich tr~ge am Boden des Keimsch~ilchens zwi- 
schen den Sporangien. Nun konnte beobachtet 
werden, dab mit Verringerung der Keimf~higkeit 
des Mbg-Stammes auch die Zoosporen mehr und 
mehr den Zoosporen vom A-Stamm ~ihnelten, 
sowohl in der mangelhaften Entwicklung als in 
der tr~igen Bewegung am BodeI1 des Keim- 
sch~ilchens. 

Die Dichte der Mycelentwicklung auf der 
Sorte ,,Erstling" ~nderte sich w~ihrend der 
Dauer des Versuches nicht. Jedoch war eine 
starke Schwankung in der Anzahl der gebildeten 
Sporangien festzustellen, so dab es manchmal 
Sehwierigkeiten machte, die fiir die Messung der 
Keimf~ihigkeit n6tigen Sporangien yon einer 
Knollenh~lfte zu erhalten. AuBerdem konnte 
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bei den Knolleninfektiollen beobachtet  werden, 
dab bei dell ersten {~Tbertragungen Verbr~iu- 
nungen des befallenen Knollenfleisches llicht 
auftraten, jedoch bei den 9., IO., i i .  und fol- 
genden Infektionen. In jedem Falle aber wurden 
bisher die Knollen vom Pilz ohne Schwierig- 
keiten durchwachsen. 

Es folgen nun Versuche, mit  denen die Er- 
hb'hung der Keim/~higkeit der eingangs erw~ihn- 
ten A-Linie angestrebt wurde. Das Material 
zu diesem Versueh war eine Einsporisolation. 

Die Infektion des Kartoffelkrautes der Sorte 
,,Sickingell" mit  dem sehleeht keimellden A- 
S tamm wurde in der Weise ausgeffihrL dab eine 
Schw~rmsporensuspension auf das Laub ge- 
spritzt wurde. Das Krau t  blieb w/ihrend der 
Versuchsdauer in isolierten, feucht gehaltenell 
I l lfektionskammern be:i einer Temperatur  voll 
I7 - -19  ~ C stehen. 

Die erste Infektion zeigte kaum einell Befall 
auf B1/ittern, w~ihrend Infektiollen mit  hoch- 
keimfiihigen Mfincheberger St~immen naeh 5 bis 
6 Tagen ein normales Befallsbild ergaben. Es 
mul3te daher dasselbe Kraut  ein zweites Mal mit  
Schw~irmsporen des auf Knollen weiter gezo- 
genen A-Stammes infiziert werden. Nach der 
zweiten Infektion konnte ein Befall erreicht 
werdell, der jedoch immer noch schwficher war 
als bei Infektionen mit  den auf Laub gehaltenen 
Mfincheberger St~immen. Als sich auf den be- 
fallenen Bl~ittern die Sporangienrasen entwickelt 
hatten, wurden die Sporallgiell auf ihre Keirn- 
f~ihigkeit geprfift, indem sie in Keimsch~ilchen 
mit  Regenwasser 5 Stunden bei 15 o C aufgestellt 
wurden. Bei den Versuehen in Dahlem wurde 
die Keimullg der Sporangien in doppelt destil- 
liertem Wasser geprfift, iedoch bestehen zwi- 
schen Regenwasser und doppelt destilliertem 
Wasser keine wesentlichen Ullterschiede, da die 
Keimf~ihigkeit des in Regenwasser keimenden 
A-Stammes durchschnittlich I8 % Z-K (s. Abb. 5), 
des in doppelt destilliertem Wasser keimenden 
A-Stammes 23 % betrug (s. Abb. I). 

Schon die erste {)bertragung auf Kraut  ergab 
eine Steigerung der Keimf~higkeit yon 2o auf 
74% (s. Abb. 5)- Auffallend war, dab die 
Zoosporell des 74% keimf~ihigen Materials Viel 
lebhafter schwgrmten als die des 2o% keim- 
f~ihigen. Die zweite Illfektion mit  Schw/irm- 
sporen, die aus Sporangien des einmalig fiber 
Kraut  geschickten Pilzes gewonnen wurden, 
lieferte Sporangien mit  einer Keimf/ihigkeit yon 
85 % Z-K. Der A-Stamm ist jetzt also zweimal 
hintereinander fiber Kraut  gegangell. 

Die dritte 13bertragung brachte eine weitere, 
wenn auch geringe Stefgerung der Keimf/ihigkeit 

auf 89% (s. Abb. 5). Das Befaltsbild nach der 
dritten {)bertragung, die mit  dem 85 % keim- 
f/ihigen Material der zweiten Infektion ausge- 
ffihrt wurde, lieB nun auch die viel st/irkere 
Virulenz des hochkeimf/ihigen A-Stammes er- 
kennen, insofern als das Be/allsbild sich jetzt ~icht 
mehr yon dem der st~ndig au/ 
Kraut kultivierten Stdmme 8o r , l  
unterschied. Weitere Uber- 8o 
tragungen auf Kraut  wur- m - -  
den nicht ausgeffihrt, eo 

Diese Versuche zeigen .~5o 
also, dab durch mehrmalige ,~r 
Obertragung auf Kraut  die 8o 
Keimf/ihigkeit und die Vi- ~0 ~- ! ~-, . 
rulenz der durch Knollei1- ~ o -  i " , ,  
kultur geschw~tchten A- 
Linie bedeutend erh6ht o ~ z 3 
werden konnten. DaB die ,q,~zcrhlderJ/bet,/myun~ze~ 
Virulenzsteigerung tats~ich- Abb. 5. 

A - L i n i e .  ~ Z - K  bei ,  
lich auf die Krautpassage Erbertragung auf Kraut. 
zurfickzuftihren ist, geht . . . . . .  Z-K bei Fortset- 
aus dem Vergleich mit  den ~ng der Knollenkultur. 
Keimwerten des laufend 
fiber Knollen gezogenen A-Stammes hervor 
(s. Abb. 5). 

Die Erh6hung der Keimffihigkeit wurde nun 
durch {)bertragung auf Knollen auf ihre Be- 
st/indigkeit gepriift. Die erste Blattfibertragung, 
deren Sporangien 74 % Z-K 
ergebenhatten,  lieferte eill- 9~ ,, F I - 
real auf Knollen (Keilinfek- a~ - 
tion) kultiviert, Sporangien zo 
yon 14% Keimf~higkeit. 
Es war also die durch ein- ~a \ 
malige Krautpassage er- ~5o 
h6hte Keimffihigkeit der 
Sporangien noch nicht ge- - ~o s,,~_,.,,,. 
nfigend stabilisiert, um bei so 
{3bertragung des Pilzes auf ~o _, 
Knollen erhalten zu blei- 1o ~ ' " - - ~ ' ~ ' ~  
ben. Die zweite Kraut-  [ 
fibertragung, auf Knollen o 1 z ~ ~ s 
kultiviert, ergab eine Keim- AnzghlderffbertPgryunye,7 
f~ihigkeit yon 46%, die abb. 6. 
dritte eine solche yon 62 %. A-L~nJe. - -  Z-K bei 

R i i c k f i b e r t r a g u n g  v o m  
Es nimmt also mit  der Kraft auf die Knolle (Keil- 
Zahl der Krautpassagen die infektion). 

. . . . . . .  Z - K  b e i  d a u e r n d e r  

Z-Keimf/ihigkeit des jeweils Knollenkultur. 
auf Knollen geimpften Ma- 
terials zu, bleibt jedoch noch hinter der Keim- 
ffihigkeit der auf Kraut  gebildeten Sporallgiell 
zurfick. 

Nachdem der A-Stamm durch dreimalige 
Krautfibertragung schliel31ich eine Keimf/ihig- 
keit yon 89% erreicht hatte, wurde versucht, 
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durch Kultur auf Knollen die ursprtinglich ge- 
ringe Keimf/ihigkeit wieder herbeizuffihren. Es 
wurden zwei Versuehsreihen angesetzt: Aus- 
gehend yon der zweitell ulld dritten Krautfiber- 
tragung wurden Keilinfektionen ausgeffihrt. 
Aus Abb. 6 ist ersichtlich, dab in beiden Ver- 
suchen die Keimf/ihigkeit bald absinkt. Abet es 
wurde nach viermaliger i)bertragung von Knolle 
zu Knolle die/iuBerst gerillge Keimf~ihigkeit des 
auf Knollen weiter kultivierten A-Stammes nicht 
erreicht. 

Diese in Mfincheberg mit dem A-Stamm 
durchgeffihrten Versuehe werden durch Ergeb- 
nisse, die in Dah!em gewonnell wurden, best~itigt. 
Bei der Ubertragung des Mbg-Stammes auf 
Knollell wurden einmalige Krautinfektionen 
ausgefiihrt, die gebildeten Sporangien auf ihre 
Keimf~ihigkeit geprtift, dann zurfick auf die 
Knolle fibertragen und wiederum die Keim- 
f/ihigkeit der Sporangien ermittelt. In der 
Tabelle sind die Ergebnisse der Versuche dar- 
gestellt. Sie lassen erkenllen, dab durch Ein- 
schalten einer Krauttibertragung die Keim- 
f/ihigkeit der Sporangien erh6ht wird, daB bei 
folgender Rticktibertragung auf die Knolle 
wieder geringe Keimf/ihigkeit vorhanden ist. 

Durch die oben geschilderten Versuche mit 
dem A-Stamm aus Dahlem und dem Mbg- 

Tabelle. M b g - S t a m m .  
Z-K bei Einschalten einer tKrautpassage zwischen 

2 Knollenintekicionen. 

I Knolle 
Mbg-Stamm Knolle Kraut Fl~chen- j  Kell- 

. . . .  in•ekti• I infektior~ 

13. Flgcheninfekt. 53 ] 95 35 52 
g 

9. Keilinfektion. 41 ] 86 45 47 
io. Keilinfektion . 41 83 37 33 

Stamm aus Mfincheberg konnte gezeigt werden, 
da/3 die Fi~higkeit der Phytophthorasporangien, 
Zoosporen zu bilden, bei dauernder Kultur au/ 
Knollen eine Schwgchung er/iihrt, die urn so 
st/irker wird, j e 1/inger der Pilz ausschlieBlich auf 
Knollen kultiviert wird. Diese Schwiichung 
kann durch Kultur au/ Kraut au/gehoben werden. 
Kultiviert man fiber lange Zeitr/iume den Pilz 
nur  auf Knollen, so leidet auch seine Infek- 
tionstfichtigkeit bei {Jbertragung auf Kraut.  
Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, bei 
Resistenzprtifungen yon Zeit zu Zeit die F/ihig- 
keit der Sporangien, Zoosporen zu bilden, zu 
prfifen und falls die Keimf/ihigkeit auf weniger 
als 50% gesunken ist, den Pilz zur Herstellung 
seiner Vitalit/it tiber Kartoffelkraut zu schicken, 
um ffir Resistellzprfifullgell hoch infektions- 
f/ihiges Sporangienmaterial zu erhalten. 

(Aus der Lehrkanzel fiir Pflanzenztichtung an der Hochschule fiir Bodenkultur in Wien.) 

Uber Polyploidie in der Gattung Beta und bei den Kulturpflanzen iiberhaupt. 
Yon K,  H e i n z  y o n  B e r g .  

Vor kurzem ist eine Arbeit von SCHEIBE er- 
schienen, in welcher aufmerksam gemacht wird, 
welches hohe Interesse gewisse Wildrfiben, im 
besonderen die yon ihm untersuchten, Beta 
intermedia BuN6E und Beta lomatogona FISCH. 
ffir die ziiehterische Bearbeitung unserer Rfiben, 
vor allem f fir die Verbesserung der Zuckerrfibe 
beanspruchen k6nnen. Verf., der vorllehmlieh 
den Zuckergehalt einer groBen Anzahl Wild- 
rfiben am natiirlichen Standort untersucht hat, 
konnte feststellen, dab dieser zwar sehr variabel, 
oft genug aber dem unserer besten Kulturrfiben 
weitaus tiberlegen ist. Gelang es doch, an einer 
Beta lomatogona-Pflanze etwa 3 o% Zucker fest- 
zustellen, w/ihrend gute deutsche Zuckerrfiben 
h6chstens 21% enthalteI1, d.i .  ungef/ihr eben- 
soviel, als man bisher auch in wilden Beta mari- 
tima beobachtet hat (Munerati, Kriiger 2o%). 
Einige weitere kulturwichtige Eigenschaften 
{z. B. Winterfestigkeit, Dfirreresistenz), denen 
allerdillgs auch ffir die Kultur unerwtinschte 

Wildpflanzen-Merkmale zur Seite stehen (tief- 
gehende Rfibenk6rper, Wurzelverzweigung, 
langsame Keimung), lassen es wfinscheswert er- 
scheinen, diese Formen zfichterisch zu behandeln, 
um ihre wertbildenden Eigenschaften der 
Pflanzenkultur nutzbar zu machen. 

Gegenfiber der Anschauung, dab alle bekannt 
gewordenen Wildrtiben systematisch als Unter- 
arten oder Variet/iten einer einzigen Art, Beta 
maritima, die allerdings sehr formenreich w/ire, 
zuzuteilen sind, billigt SCttEIBE der B. lomatogolca 
u n d  B. intermedia auf Grund seiner Beobach- 
tungen Artcharakter zu. Nicht zuletzt, weil 
beide Formen auch 6kologisch deutlich ver- 
schieden sind und getrellnte R/iume besiedeln. 

Cytologisch sind bisher nur 3 Arten Gegen- 
stand yon Untersuchungen gewesen. In erster 
Linie die Kulturriibe, Beta vulgaris, bei der in 
allen Spielartell, Futter-,  Zueker- und Salatrfibe 
die haploide Chromosomenzahl 9 festgestellt 
wurde (WINGE 1924, DLTI)OI~ VAN HEEL 1925, 


