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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* 
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1884 gegrfindet. Sie stellte ein Fachorgan des 
Ministeriums dar, gab Anleitungen in allen die 
Samen betreffenden Angelegenheiten und ffihrte 
die beh6rdliche Kontrolle der Samen aus. An- 
fangs arbeitete sie im botanischen Laboratorium 
der landwirtschaftlichen Hochschule. In den 
ersten Jahren war ihre T~itigkeit beschr~inkt, da 
sie noch wenig bekannt und ungeniigend ausge- 
rtistet war. Eine intensivere T/itigkeit begann 
erst im Jahre 1893 und erreichte ein Maximum 
im Jahre I91o, als die Zahl der Samenprfifungen 
auf 23662 anwuchs. In demselben Mal3e wurde 
auch das technische Personal vermehrt, zuletzt 
waren es 5 akademiseh ausgebildete Kr~ifte 
(I. Chef, 2. Chef und 3 Assistenten). Nach dem 
Kriege schwankte die Zahl der Priifungen je 
nachdem, ob durch RegierungsmaBnahmen der 
Export  yon nichtentseideten Samen erlaubt 
oder untersagt wurde. 

Die Station ffir Arzneipflanzen arbeitet seit 
dem Jahre 19o4, in dem das Landwirtschafts- 

Abb. I.  Die Station fiir Pflanzenzfichtung und Samenkontrolle Cluj. 

ministerium Herrn Professor BELA PATER die 
n6tigen Mittel Zur Verfiigung gestellt hat, zur 
Ausffihrung der ersten Versuche fiber Anbau yon 
Arzneipflanzen im botanischen Garten der land- 
wirtschaftlichen Hochschule in Cluj. Die Ver- 
suche wurden vermehrt seit dem Jahre 19o9, 
als durch die Einrichtung eines chemisehen 
Laboratoriums die Bestimmung der wirksamen 
Stoffe in den verschiedenen Arten der im Feld 
geprfiften Arzneipflanzen erm6glicht wurde. 

Die Aufgaben der Station ftir Pflanzenz/ich- 
tung und Samenkontrolle yon Cluj sind: 

I. Landwirtsehaftlich wertvolle Sorten zu 
zfichten, besonders von Pflanzen, deren Zfich- 
tung yon Privatbetrieben wegen der Sehwierig- 
keit und geringen Rentabilit~it nicht durch- 
geffihrt werden kann (z. B. Klee, Luzerne, 
Gr~iser, Arzneipflanzen usw.). 

2, Die privaten Zuchtbetriebe zu f6rdern und 
zu unterstfitzen. Dies geschieht dutch Abhal- 
tung yon Lehrkursen, Abgabe von Zuchtmaterial 
und Ausffihrung schwieriger Zuchtarbeiten (Be- 
stimmung der Winterfestigkeit, der Immunit/i t  
gegen Krankheiten, der Qualit~it usw.). 

3. Die Verbreitung der Zuchtsorten durch 
Anlage von Feldversuchen und durch Mitwirkung 
an der Sorten- und Saatenanerkennung zu fiber- 
wachen und zu Mten. 

4. Den Samenhandel und die Futterpflanzen- 
kulturen in Siebenbiirgen zu kontrollieren. 

Um diese Aufgaben erffillen zu k6nnen, stehen 
der Station die notwendigen Laboratorien und 
Versuchsfelder in Cluj, etwa 2oo Versuchsfelder 
in der Provinz und die Mitarbeit der landwirt- 
schaftlichen Versuchsstationen in Campia-Turzii 
und Cenad zur Verfiigung. 

Die Laboratorien sind seit dem Jahre 1933 im 
neuen Geb~iude der Station (Abb. I) unter- 
gebracht. Nur das Laboratorium fiir Arznei- 
pflanzen befindet sich im friiheren Geb~iude der 
Samenkontrollstation. 

Die Station besitzt Laboratorien f fir: 
I. Ziichtung der Getreidearten, 
2. Zfichtung der Futterpflanzen, 
3. Zfiehtung der Hackfrfichte, 
4. Zfichtung der Arzneipflanzen, 
5. Qualit/it sprtifungen, 
6. Pflanzenkrankheiten, 
7. Samenkontrolle. 
Ein Photolaboratorium erg~inzt die Einrich- 

tung der Station. 
Das Laboratorium ]i~r ZCichtung der Getreide- 

arten. Hier werden die Arbeiten der Ztiehtung 
des Winter- und Sommerweizens, der Braugerste 
und des Hafers ausgeffihrt. Als Zfichtungs- 
methode wird vorwiegend die Kombinations- 
ztiehtung angewandt. Anfangs wurden beiWeizen 
als Kreuzungseltern vor allem westeurop~iisehe 
Sorten verwendet ; die letzten Rostj ahre, verbun- 
den mit groBen Hitzewellen gegen Ende der Vege- 
tationszeit, bewiesen uns jedoch, dab die ver- 
wendeten Kreuzungseltern nicht die geeigneten 
waren, da sie die Frfihreife unserer Soften ge- 
fiihrdeten. Die Kreuzungsnachkommen waren, 
trotz ihrer guten Lagerfestigkeit, unbrauchbar 
wegen ihrer Spfitreife. 

Durch grtindliche Sortimentsstudien wurden 
jedoch geeignetere Kreuzungseltern aus anderen 
Gebieten gefunden. 

Das Laboratorium besteht aus: 
I. Einem Ausleseraum, in dem auf einem 

Auslesetisch die Auswahl der Eliten vorgenom- 
men wird. Es werden in Betracht gezogen: die 
Bestockung, die Gleichf6rmigkeit und die Ge- 



7. Jahrg. i. Heft. Die Station ftir Pflanzenzfichtung und Samenkontrolle Clu] (Rum~nien). 9.1 

sundheit der Eliten. Durch besondere Maschinen 
wird in diesem Raum auch der Drusch der 
Eliten, Reinigung und Sortierung der Samen 
vorgenommen. Die Samen werden his zur Aus- 
saat in Schr~inken mit Drahtnetzw~inden unter- 
gebracht. 

2. Einem Raum fiir feinere Arbeiten, zur 
Ausfiihrung yon W~igungen und anderen Prii- 
fungen. Hier befinden sich die verschiedenen 
Waagen und Apparate, aul3erdem eine Saturn- 
lung v o n 5 h r e n  und K6rnern der wichtigsten 
Linien und Sorten. 

3. Einem Biiroraum mit der Registratur, in 
dem die Protokolle, Register und die Kartothek 
aufbewahrt werden. Hier werden die Auswer- 
tung der Versuchsergebnisse 
oder auch feinere Messungen : 
vorgenommen. 

Der Zuchtgarten ffir die Ge- 
treidearten umfaBt 1,5--2 ha 
mit oeiner j ~hrlichen Parzellen- 
zahl yon 4--5000. 

Das Laboratorium /i~r Ziich- 
tung der Futterp]lanzen dient 
zur Zfichtung yon Klee, Lu- 
zerne und mehreren Gfiisern 
(Lolium perenne,F estuca rubra, 
Phleum pratense und Avena 
elatior). 

Die Ziichtungsmethode bei 
den Gr~isern besteht in Eliten- 
auslese aus den natfirlichen 
Populationen der Umgebung 
und die Prfifung sowohl der 
vegetativen wie auch der gene- 
rativen Nachkommenschaft 
w~ihrend einiger Jahre. Die 
wertvollsten Linien werden in Sortenversuchen 
neben den besten. Handelssorten geprfift. 

Beim Klee werden die besten Pflanzen aus 
einer Population geprfiff und deren Nach- 
kommenschaften beobachtet. 

Das Laboratorium besteht aus folgenden 
R~iumen : 

I. Ein Raum ffir Analysen, der mit verschie- 
denen Dresch- und Reinigungsmaschinen aus- 
gerfistet ist, 

2, ein Raum fiir die Sammlung, die die ganze 
Flora der Siebenbiirger Weiden und Wiesen 
umfaBt, 

3- einem B/iroraum mit der Registratur, in 
dem aueh die Pr/izisionsarbeiten ausgeffihrt 
werden. 

Der Zuchtgarten (Abb. 2) besteht aus 8oo bis 
Iooo Parzellen auf etwa i ha. 

Das Laboratorium ]i~r Zi~chtung der Hack- 

]r~chte. Hier werden die Arbeiten an Mais und 
Kartoffeln ausgefiihrt. 

Beim Mais wird Inzucht betrieben, mit darauf- 
folgender Kreuzung zwischen ingeziichteten 
Linien, nachdem unsere Erfahrung gezeigt hat, 
dab durch Auslese aus den Popolationen nichts 
wesentlich Neues erreicht werden kann. 

Bei der Kartoffel wird Kreuzungszfichtung 
angewendet, mit dem Zweck sehr friihe Sorten 
zu gewinnen, die auch in h6heren Lagen ange- 
baut werden k6nnen. 

Das Laboratorium hat:  

I. Einen Raum fiir grobe Bestimmungen, die 
gleich nach der Ernte vorgenommen werden, 

Abb. 2. Der Zuchtgarten ffir Futterpflanzen. 

2. einen Raum fiir feinere Arbeiten, in dem 
sich auch die SammIung befindet, 

3. einen Bfiroraum mit der Registratur. 
Das Laboratorium /iir Arzneip/lanzen. Die 

Arzneipflanzen stellen eine Einnahmequelle dar, 
die unseren Bauern noch wenig bekannt ist, 
trotz der geeigneten B6den und des vorteilhaften 
Klimas und trotz der guten Absatzm6glichkeiten. 

Verschiedene Versuche haben gezeigt, dab 
der quantitative und qualitative Ertrag der 
Arzneipflanzen sehr wenig dureh Kulturmal3- 
nahmen, sondern in der Hauptsache nur durch 
Zfichtung beeinflul3t werden kann. 

Das Laboratorium befaBt sich mit der Zfich- 
tung yon Mentha piperita, A tropa belladonna, 
Digitalis purpurea, Althaea rosea, v. nigra und 
Carum carvi, ferner mit F e l d - u n d  Laborato- 
riumsversuchen, die den Anbau und den Gehalt 
an wirksamen Stoffen betreffen; aul3erdem 
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unterh~ilt es ein reiches Sortiment, um den 
Landwirten Samenproben geben zu kfnnen. 

A1s Zfichtungsmethode dient die Individual- 
auslese aus natfirlichen Populationen, mit Prfi- 
fung der Nachkommenschaft durch chemische 
Analysen. 

Das Laboratorium, das sich im frfiheren Ge- 
b~iude der Samenkontrollstation befindet, be- 
steht aus : 

i. Einem Ausleseraum, mit der Pflanzen- 
sammlung, 

2. einem Raum ftir Drogensammlung, 
3- einem chemischen Laboratorium, 
4. einem Destillierraum, 
5- einem Btiroraum mit Registratur, 
6. einem Speicher zurTrocknung der Pflanzen, 

der mit Hack- und Schneidemaschinen ausge- 
riistet ist. 

Der Garten hat eine Fl~iche yon 3 ha und 
umfaBt vier Schl~ge: Sortiment, Zuchtgarten, 
Versuchsparzellen und Vermehrungen. Das 
Sortiment besteht aus drei Gruppen: einj~ihrige, 
zweij~ihrige und mehrj~ihrige Pfianzen. 

Das Laboratorium ]i~r Qualit~tspriijung hat als 
Aufgabe, die Prfifung der Qualit~t sowohl der 
an der Station gezfichteten Linien, wie auch der 
Sorten aus den Feldversuchen der Provinz 
durchzuftihren. 

Die Methodik, nach welcher gearbeitet wurde, 
war in erster Linie yon den finanziellen Mfglich- 
keiten abh~ingig. Im Rahmen dieser M6glich- 
keiten war bei Weizen das Prtifungsschema der 
letzten zwei Jahre folgendes: 

I. Physikalisehe Bestimmungen: Hektoliter- 
Gewicht, IOoo-Korngewicht, Glasigkeit, Rein- 
heir. 

2. Reinigung der Proben, die zmn Vermahlen 
kommen. 

3. Ausgleich des Wassergehaltes auf etwa 
14%, 

4. Vermahlen. 
5. Bestimmung des Klebergehaltes des Mehles. 
6. Bestimmung der Kleberqualit~it. 
7. Backprobe, Bestimmung des Volumens 

und der Porosit~it des Brotes. 
Das Vermahlen wird mit Hilfe yon zwei 

Miag-Laboratoriumsmtihlen vorgenommen, eine 
mit Riffenwalzen, in weleher die Kleie aus- 
geschieden wird, und eine mit Glattwalzen, in 
welcher der grobe und feine GrieB, der Dunst 
und das Mehl gewonnen wird. 

Der Schrot ftir die Bestimmungen nach 
PELSItENKE wird mit einer Tischmfihle ge- 
wonnen. 

Zum Auswaschen des Klebers dient ein Rotor- 
Kleberwaschapparat, das Trocknen wird in 

einem elektrisch betriebenen, automatischen 
Trockenschrank vorgenommen, nachdem der 
Kleber in einem Apparat nach Arpin vom fiber- 
schfissigen Wasser befreit wurde. 

Das Laboratorium verffigt fiber eine moderne 
Ofenanlage, in welcher die Backproben aus- 
geffihrt werden. Der Teig wird in einer elek- 
trisch betriebenen Maschine nach dem System 
yon Halle geknetet, in einem Brutschrank ge- 
g~rt und im elektrischen Ofen gebacken. Zur 
Bestimmung des Volumens dient der Apparat 
nach Fornet,  der Porosit~it die Skala von Mohs. 

Zur Bestimmung der Kleberqualit~it wurde, 
wegen ihrer Einfachheit und Billigkeit, die 
Methode nach PELSI~ENKE adoptiert. Die 
Klassifizierung der Sorten wird auf Orund der 
Kleberqualit~t und des Backversuches vor- 
genommen. Die Kleberquantit~it wird ebenfalls 
nicht auger acht gelassen, in dem Sinne, als bei 
sonst gleichen Qualit~tszahlen die Sorten mit 
grfgerem Klebergehalt vorgezogen werden. 

Das Laboratorium besteht aus: 
I. einem Mfihlenraum, 
2. einem Backraum, 
3- einem Raum ffir chemische Bestimmungen. 
Das Laboratorium /iir P[lanzenkrankhei~en. 

Bei allen Krankheiten wird die Methode der 
kfinstlichen Infektion angewendet, und zwar 
werden die Infektionen mit Weizensteinbrand 
und Haferflugbrand nach der Methode REED, 
bei Weizen- und Gerstenflugbrand mit Hilfe 
des Viva-Apparates ausgeffihrt. Die Rost- 
infektion wird nach GASSNER und nach HUBERT 
vorgenommen. 

Das Laboratorium hat folgende Rfiume: 
I. einen Raum, in dem das infizierte Material 

geprfift wird, 
2. einen Raum zur Vornahme der Infektionen, 
3. einen Mikroskopierraum. 
Der Garten umfaBt etwa 15oo Parzellen auf 

einer Fl~iehe yon o,5 ha. 
Das Laboratorium ]iir Samenhontrolle. Seine 

Aufgabe besteht in der Vornahme der gesetz- 
lichen Kontrolle tiber alle Futterpflanzensamen, 
um dadurch die Landwirte, G~irtner und Ffrs ter  
vor jeder F~ilschung zu sehfitzen. 

In Erffillung dieser Aufgaben werden v o n d e r  
Abteilung ftir Samenkontrolle folgende Arbeiten 
ausgeffihrt : 

a) Prtifung und Plombierung (mit behfrd- 
lichen Plomben und Etiketten) der Samen, die 
den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

b) Prtifung und Analyse der eingeschiekten 
Proben auf ihren Gehalt an Kleeseide und 
Fremdkfrper,  auf ihre Keimf~ihigkeit, Identit~it, 
Hektoliter-Gewicht und absolutes Gewicht. 
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c) Kontrolle der Futterpflanzensamen in 
Samenhandlungen, Gesch~ften und auf M~rkten 
und Kontrolle der Felder (Ausffihrung der gesetz- 
lichen Bestimmungen im Hinblick auf Vernich- 
tung der Unkr~uter und Schmarotzerpflanzen). 

d) Studium der mit  der Samenkontrolle zu- 
sammenh~ngenden Fragen. 

Die Technik und Methodik der Ausffihrung 
der Analysen entspricht den ,,internationalen 
Vorschriften f/ir Samenkontrolle". 

Zur Priifung der Keimffihigkeit dienen Keim- 
apparate  nach Schrnidt und Linhardt,  in 
welchen die Keimung auI Filtrierpapier vor sich 
geht. In  letzter Zeit wurde s tat t  Filtrierpapier 
gewaschener nnd sterilisierter Sand verwendet. 
Bei Gr~sern werden por6se Kaolintellerchen be- 
nutzt,  die in Wasser oder in nassen Sand gestellt 
werden. Fiir Keimversuche bei Klee und Lu- 
zerne erwiesen sich die Keimapparate  yon 
Jacobsen als ausgezeichnet. 

Zur Best immung der Reinheit der Grgser- 
samen dient ein Separator, d. i .  ein Apparat ,  
der mit  Hilfe eines elektrisch betriebenen Venti- 
lators die Spreu und die leeren Samen yon den 
guten trennt, t3eide Kategorien yon Samen 
werden dann gesondert mit  dem Diaphanoskop 
geprfift. 

Das Laboratorium nmfal3t folgende R/fume: 
i .  einen Raum ffir Keimversuche, 
2. einen Ramn fiir Reinheitsbestimmungen 

(hier wird auch der Anteil an Kleeseide bestimmt),  
3. einen Raum, mit  einer Samensammlung, in 

dem auch das Diaphanoskop aufgestellt ist, 
4- einen Raum mit den Registern und der 

Kartothek.  
Auf dem Felde werden Versuche mit beiden 

Kleeseidearten ausgeffihrt. Die Kleeseide wird 
in verschiedenen Tiefen und in verschiedenen 
Abst~nden von den Wirtspflanzen gesfit, auBer- 
dem werden die verschiedenen Methoden zur 
Bek/impfung der Kleeseide experimentiert.  

E x t e n s i o n s t i t t i g k e i t  de r  S t a t i o n .  
AnBer den verschiedenen Zfichtungs- und 

Versuchsarbeiten in Cluj hat die Station Ifir 

Pflanzenz/ichtung und Samenkontrolle durch 
ihre ausw~rtige T~tigkeit vie1 zur Verbreitung 
und Anwendung der letzten Errungenschaften 
der Landwirtschaftswissenschaft unter den prak- 
tischen und spezialisierten Landwirten bei- 
getragen. 

Um der L6sung der Sortenfrage n~herzu- 
kommen, hat  die Station 2o Versuchsfelder an- 
gelegt. Diese Versuchsfelder wurden mit  dem 
n6tigen Inventar  versehen. 

Obwohl die Station lange Zeit mit  grol3en 
Schwierigkeiten zu k~mpfen hat te  (die Labora- 
torien im Neubau konnten erst im vorigen Jahre 
eingerichtet werden, ebenso konnten auch die 
notwendigen Versuchsfelder erst kiirzlich er- 
worben werden), hat  die Station in den fiinf 
Jahren ihrer T~tigkeit (1929--I933) inter- 
essante und wertvolle Ergebnisse erzielen k6n- 
hen, sowohl auf dem Gebiete der Praxis als 
auch der Wissenschaft. 

So hat  die Station die Eignung der Sorten fiir 
die verschiedenen Gegenden Siebenbiirgens er- 
mittelt,  beim Weizen ebenso wie beim Mais, 
beim Hafer  und bei der Gerste. Sie hat  wert- 
volle Linien isoliert yon Weizen, Mais, Haler,  
Klee und Gr~sern. Diese Linien befinden sich 
zur Zeit im Vermehrungsstadium. Weiterhin 
wurden Sortenversuche mit  Kartoffeln, Klee, 
Luzerne und Gr~ser angefangen. Es wurde der 
Gehalt an wirksamen Stoffen bei verschiedenen 
Arzneipflanzen, wie Datura, Digitalis, MenthG 
Carum carvi nsw., ermittelt.  Es wurde die 
Qualit/it der in Siebenbfirgen angebauten Sorten 
und der isolierten Linien best immt.  

I m  Laboratorium ffir Samenkontrolle wurden 
in den letzten ftinf Jahren etwa IOO ooo Analysen 
durchgeffihrt; die meisten Analysen beziehen 
sich anf die Ermit telung des Gehaltes an Klee- 
seide im siebenb/irgischen Ausfuhrklee. Durch 
Einffihrung einer strengen _Prfifung der Her- 
kunft  und des Kleeseidegehaltes wurde erreicht, 
dab die mit  dem Stempel ,,Siebenbiirger Rot-  
klee" versehenen Kleesamen vom Ausland stark 
gesucht werden. 

A m e r i k a n i s c h e  P f l a n z e n p a t e n t e  Nr. 70 bis 72. 
Paten t  N r .  70: ,,Rose", 

angemeldet am 6. Juni 1932, erteilt am i8. Juni 
I933 .  RICHARD DIENER, Oxnard., Californien. 

Die Rose ist entstanden aus einer Kreuzung yon 
Veilchenblau mit einer blauen Spielart yon Veil- 
chenblau. Es handelt sich um die Ztichtung einer 
Rose, die frei yon Krankheiten und leicht ver- 
mehrbar ist, und die in einer einzigen Wachstums- 

periode besonders viel Holz bildet. Eine derartige 
Rose ist besonders wertvoll als Propfunterlage. 
AuBer den genannten Eigenschaften weist die neue 
Pflanze auch noch besonders gute Eigenschaften 
des Holzes auf, welches glatt, grfin und frei yon 
Dornen ist. In der beigeftigten Abb. I ist dar- 
gestellt, wieviel Holz die neue Pflanze im Freien 
in einem einzigen Jahr bildet. Die Wurzel der 


