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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, 
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NKMEC I926, ARTSCHWAGER, BLEIER, I~UZMINA, 
LEWlTSKY, OKSIJUK, SUGIURA, DE VILMORIN U. 
SIMONET I927, PRYWEI~ 1931 , CLAUS 1933) 1, 
Dabei ist bemerkenswert,  dab CLAUS diese Zahl 
auch bei Individuen best~itigte, die auf Grund 
ihrer Morptlologie im Verdacht der Polyploidie 
standen. 

Die gleiche Zahl n - -  9 wiesen auch die bisher 
unter  dem Namen Beta maritima untersuchten 
wilden Riiben auf (WlNGE I9I  7, 1924, ART- 
SCHWACER, KUZMINA 1927, CLAUS 1933). 

Die einzige abweichende ZahI kennen wir von 
Beta trigyna, die mit  n-----27 sechsbasisch ist 
(NiMEC 1916, DUI)OK VaN HEEL 1925, BLEIER 
1928). 

I m  Rahmen der oben gestreiften Zusammen- 
h~inge mag es auf besonderes Interesse stogen, 
dab ich diesen beiden Zahlen nach Unter- 
suchungen an Beta lomatogona eine neue hinzu- 
fiigen kann. Zur Verftigung standen mir einige 
Pflanzen, die im Zuchtgarten der Lehrkanzel fiir 
Pflanzenziichtung an der Hochschule ftir Boden- 
kultur in Wien aus Samen herangezogen wurden, 
welche deren Vorstand Herrn Prof. E. TSCHER- 
I~AK yon Dr. SCHEIBE aus Eskischehir zuge- 
sendet worden waren. An Wurzelspitzen 2 
lieBen zahlreiche Z/ihlungen eindeutig ,die di- 
ploide Chromosomenzahl 36 erkennen. Obwohl 
wie die Abb. zeigt, die Chromosomen nicht von 
einheitlicher Gr6Be sind, l~iBt sich bei der 
Kleinheit des Objektes eine Kennzeichnung 
einzelner Chromosomenindividuen an Hand  
konstanter  Merkmale nicht mit  solcher Sicher- 
heit vornehmen, dab eine zwei- oder mehrfache 
Wiederholung eines Typus innerhalb des 
Satzes nachgewiesen werden kSnnte. Gleich- 
artige Bemiihungen KUZMINAS und PRYWERS an 
den 18 Chromosomen der Kulturriibe ergaben 
ja auch nur eine ungef~ihre Typeneinteilung, 
mi t  welcher ftir diese Frage wenig gedient ist. 

Mit bezug auf die in der Gattung herrschende 
Grundzahl 9 gibt sich Beta lomatogona mit 
2n = 36 also als vierbasisch zu erkennen. Ihre 
haploide Chromosomenzahl errechnet sich mit  
n = I8. Damit  besitzen wir nun in Beta eine 
,dreistufige polyploide Reihe mit  den Haploid- 
zahlen 0- -18- -27 ,  vertreten durch maritima- 
vulgare, ~l lomatogona, I trigyna. Zweifellos diirfen 
wir erwarten, auch ~nter den zahlreichen, noch 
nicht  untersuchten Rassen des Formenkreises 
tier Beta maritima s.I. noch weitere Vertreter 
dieser und vielleicht noch anderer Polyploidie- 

Die/ilteste Angabe, MATTtiYSEN 1912 mit n =  8, 
:ist wohl sicher irrttimlich. 

Fixierung H E R M A N N - ) ~ - A V A S H I N ,  F~rbung 
/Fuchsin-Lichtgrtin. Vgl. yon BERG 1934. 

Der Ztichter, 7- Jahrg .  

Stufen aufzufinden. Es will mir berechtigt er- 
scheinen, innerhalb der Gat tung Beta bei der 
systematischen Abgliederung gewisser Formen 
diese cytologischen Erscheinungen als Stiitze 
heranzuziehen. 

An diese Feststellung mtissen jedoch noch 
einige andere Er6rterungen angekntipft werden. 

Die Gattung Beta ist innerhalb ihrer Familie 
Chenopodiaeeae die erste mR einer gut ausge~ 
pr~igten Gliederung durch Polyploidie mit  der 
in der ganzen Familie vorherrschenden Grund- 
zahl 9 (bei 15 von I6 untersuchten Arten ; einzige 
Ausnahme Spinaeia oleracea n = 6). Nut  bei 

. /  

Abb.  I u. 2. Beta loma~ogona, somatische Chromosomen in Mitosen 
des Wurze lmer i s tems :  2 n = 3 6 .  Vergr.  i .  ca. 3ooo maI, 2. ca. 2ooo r e a l  

Chenopodium (Ch. bonus Henricus n = 18; 
5 weitere n ~ 9) und Atriplex (A. patulum 
n = 18; 4 weitere n --~ 9) linden wir Polyploidie 
ebenfalls angedeutet. Vielleicht haben wit auch 
hier bei weiterem Ausbau unserer Kenntnisse 
noch interessante Erg~inzungen zu erWarten. 

Bemerkenswert erscheint aber vor allem die 
Tatsache, dab es bei Beta gerade die niedrigste 
Polyploidie-Stufe, die diploide Form ist, welche 
sich in menschlicher Kultur  findet. Es ist eine 
zu bekannte Erscheinung, dab in jenen Formen- 
kreisen unserer Kulturpflanzen, in denen Poly- 
ploidie vorkommt,  gerade die hSherwertigen 
Stufen uns die wertvolleren, leistungs- und an- 
passungsf~ihigen Rassen gegeben haben, als dab 
es notwendig w~ire, daftir viele Beispiele aufzu- 
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z~ihlen. Die Polyploidie kann jedoch nieht als 
Domestikationsmerkmal aufgefal3t werden, da 
von zahlreichen wertvollen Kulturpfianzen keine 
Polyploiden bestehen (z. B. Secale, Hordeum, 
Zea 1 und andererseits den kultivierten Formen 
nahe verwandte, wilde Arten die gleichen (oder 
sogar h6here: Zea-Euchlaena, Beta) Polyploidie- 
Verh/iltnisse wie sie aufweisen (A egilops- Triticum, 
Arena 7--14--21):  Wir bernerken aber auch, 
dab dort, w o e s  unter den kultivierten Formen 
selbst karyologisch verschiedene Typen gibt, 
die mehrbasischen diejenigen mit  geringeren 
Chromosomenzahlen in der Kultnr  mehr und 
mehr zuriickdr~ingen ( Triticum monococcum - -  
durum - -  vulgare). Neben den rein quanti tat iven 
Leistungssteigerungen, die h~iufig als Folge der 
Polyploidie auftreten, ist dafiir gewil3 auch der 
rneist gr6Bere Forrnenreichturn, oder die be- 
deutende Plastizit~t der polyploiden Typen als 
Ursache zu nennen. DaB die natfirlichen poly- 
ploiden Arten trotzdern h~iufig auf geringeren 
Arealen gefunden werden, wie die diploiden und 
als man erwarten dfirfte, wenn die gleiche An- 
passungsf~ihigkeit auch ihnen eignete, ,nag seine 
Erkl~irung darin linden, dab viele dieser natfir- 
lichen Polyploiden anscheinend vorn Areal der 
Starnnrnform aus, in dem sie entstanden, in geo- 
graphisch oder 6kologisch neue R{iume vorge- 
stoBen sind, die jener aus irgend einern Grunde 
verschlossen waren. Das heiBt, sie schlugen so- 
fort eine so einseitige Anpassungsentwicklung 
ein, ohne die ihnen sonst gegebenen Bildungs- 
m6glichkeiten ausniitzen zu k6nnen, dab ihre 
Plastizit~it daran verloren ging. So hebt 
SCHEIBE ja aueh fiir die Beta lomatogona und 
B. intermedia hervor, dab sie Anpassungsforrnen 
an 6kologisch extreme Standorte sind. (Von 
B. intermedia ist leider nicht bekannt,  ob sie 
polyploid ist. SCHEIBE vermutet  Polyploidie 
ffir beide Arten.) Die von keiner Konkurrenz 
ihrer Stamrnverwandten bedrohten und nirgends 
eine so einseitige Anpassung ben6tigenden 
Kulturpflanzen hingegen konnten, wenn sie 
polyploid wurden, unter der pflegenden Hand  
des Menschen ihr Forrnbildungsverm6gen ganz 
in dessen Dienst stellen. 

In diesem Zusammenhang rnuB auf die inter- 
essante Studie HAGERUPS fiber Pflanzen der 
siidlichen Sahara hingewiesen werden, wo er 
bezfiglich der Bedeutung der Potyploiden ffir die 

i Als Beispiele sind mit Absicht die Gramineen 
herausgegriffen, well die zu besprechenden Eigen- 
heiten hier an Formen engster systematischer 
Verwandtschaft zu finden sin& Die Beispiele 
k6nnten auch aus anderen Formenkreisen ebenso- 
gut ausgewghlt werden. 

Besiedlung von Extremstandorten ~ihnliche 
Gedankeng~inge entwickelt, sowie auf die be- 
merkenswerten Beobachtungen yon ROttWEDER 
in der Gattung Dianthus. Die Nelken bauen sich 
ebenfalls aus einer dreistufigen polyploiden 
Reme mit  n = 15, 30 und 45 auf. Vitalit~it und 
geobotanisches Verhalten der Vertreter der 
einzelnen Stufen liigt auffiillige Unterschiede 
erkennen. Die zweibasischen Arten haben ein 
sehr geringes Anpassungsverm6gen oder sie 
sind kurzlebig, in Kultur  besonders empfindlich 
und anspruchsvoll. An den Grenzen ihres 
nattirlichen Verbreitungsgebietes erwecken sie 
den Eindruck, auf dem Rfickzug zu sein. Die 
vierbasischen Formen wachsen in Kultur  aus- 
gezeichnet, ohne im Boden w~ihlerisch zu sein! 
Sie scheinen sehr speziell angepal3t, ihre nat / i> 
liche Verbreitung ist daher begrenzt. Das 
Maximum an Anpassungsfiihigkeit erreichen 
jedoch die sechsbasischen Arten, sie gedeihen 
ohne alle Pflege, als ,,geborene" Kulturpfianzen. 
Sie scheinen jedoch hart  an der Grenze dessen 
zu sein, was die Pfianze an Polyploidie zu tragen 
vermag, da sie stark unter Degenerations- 
erscheinungen leiden 1, die wohl auch die Ursache 
ihres geringen natiirlichen Vorkommens sein 
dfirften. In der Gattung Triticum ist diese 
Grenze der Steigerung der Chrornosomenzahl 
bei unseren verbreiteten Kulturweizen, Tr. 
w~lgare n = 3 X 7 noch nicht erreieht, sondern 
anscheinend erst in den TSCHERMa~:schen Aegi- 
lotricum-Formen mit n = 28 (4 X 7), wie die 
bei diesen auftretenden cytologischen St6rungen 
andeuten. 

Zum Schlug sei nicht vergessen, dab die Tat-  
sache des Vorkommens von Polyploidie in der  
Gattung Beta fiir die zfichterische Arbeit mit  
diesen Formen, die nach den Angaben SCHEI~S 
so aussichtsreich w~re, die gleichen Schwierig- 
keiten, aber auch die gleichen M6glichkeiten 
bringt, wie sie ffir unsere Kulturgetreide und 
hre Wildformen l~ingst wohlbekannt sind. 

BLEIER vermutet ,  dab der yon Prof. TSCHEm~aK 
erzeugte und studierte, von ihrn cytologisch 
untersuchte Bastard Beta vulgaris X trigyna in 
den Reifeteilungen 911 @ 181 bildet; er ist dem- 
entsprechend - -  solange er beobachtet  werden 
konnte - -  steril geblieben (leider ist er seinerzeit 
beirn Ulnpflanzen eingegangen; Versuche, ihn 
neu zu erzielen, sind seit Jahren im Gang). 
Analoge Verh~ltnisse lassen Bastarde der fibrigen 

1.Es ist also nicht die ,,Domestikation" die 
Ursache fiir die Degeneration, sondern die Poly- 
ploidie, die gleichzeitig die Pflanzen zur Domesti- 
kation geeignet macht. 
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verschiedenchromosomigen Formen miteinander 
erwarten. 

DaB die Kulturrfibe bisher keine polyploiden 
Rassen hervorgebracht hat, kann wenigstens 
zum Teil aus ihrer Kultivierungsgeschichte ver- 
stfindlich werden: in Kultur genommen wurde 
die leichter erreichbare Beta maritima und zwar 
bis in jfingere historische Zeit vorwiegend als 
Gemfisepflanze, als die sie ja, wie andere Beta- 
Arten, in ihrer Heimat auch im Wildzustand 
verwendet wird. Erst neuerdings ist ein ein- 
schneidender Wandel der Selektionsgesichts- 
punkte mit ihrer Verwendung als Futterpflanze, 
ganz besonders abet mit der Schaffung der 
Zuckerriibe eingetreten. Die M6glichkeit, bei 
der Rfibe noch polyploide Kulturrassen neu zu 
sehaffen, wird durch die erw~hnten Wildformen 
nahegelegt. Diese M6glichkeit hat die Zfichtung 
der Gattung Beta jener unserer Kulturgetreide 
voraus. 

Die von mir an der Lehrkanzel ffir Pflanzen- 
ziichtung der tIochschule fiir Bodenkultur in 
Wien ausgefiihrten cytologischen Arbeiten, 
denen auch die vorstehende Mitteilung ent- 
stammt, erfreuen sich namhafter F6rderung 
durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
(Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft). 
Dieser sei ffir ihre groBziigige Unterstiitzung 
auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank 
ausgesprochen. 
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Die Station ftir Pflanzenziichtung und Samenkontrolle Cluj (Rum~inien). 
Von N. Saulcscu,  Cluj. 

Im Jahre I928 begann der Lehrstuhi ffir 
Pflanzenziichtung all der landwirtschaftlichen 
Hochschule in Cluj seine experimentelle T~itig- 
keit durch Anlage von Feldversuchen in Sieben- 
bfirgen, und zwar haupts~ichlich an den land- 
wirtschaftlichen Schulen. Es ergab sich jedoch 
bald die Notwendigkeit zur Grfindung einer be- 
sonderen Institution, die die Zfichtung und die 
Sortenversuche bei den wichtigsten Gew/ichsen 
der Provinz durchffihren sollte. Es wurde des- 
halb im Jahre 1929 im Bereich der landwirt- 

schaftlichen Hochschute die Station ffir Pflanzen- 
ziichtung gegrfindet, die jedoch ihre eigentliche 
T~itigkeit erst irn Jahre 193o begonnen hat, als 
sie dem rum~inischen Institut ftir landwirt- 
schaftliche Forschungen angegliedert wurde und 
das notwendige Personal und die Mittel erhielt. 

Am I. Januar wurden mit ihr die Samen- 
kontrollstation und die Station ffir Arznei- 
pflanzen vereinigt, unter der Bezeichnung ,,Sta- 
tion ffir Pflanzenzfichtung und Samenkontrolle". 

Die Samenkontrollstation wurde im Jahre 
2* 


