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kommen allem Anschein nach etwas /5tier vor. 
W~hrend einer Reihe von Jahren sind diesetben 
resistenten Sorten auf demselben t iafernema- 
todenfeld angebaut worden, ohne dab ihre 
Immuni t~ t  sich im geringsten ge~indert hat .  Es 
scheint fast, als ob die Resistenz darauf beruhe, 
dab die Iragliche Sorte einen ffir die Nematoden 
sch~dlichen Stoff enth~it, der ihre Entwick- 
lung verhindert. Eine immune Sorte kann des- 
halb als eine giinstige Vorfrucht ffir Hater  an- 
gesehen werden. Dies hat  man auch in den 
Fruchtfolgeversuchen beobachtet.  Immune  Ger- 
stensorten senken den Infektionsgrad in der 
Hafernematodenerde.  

Was die Riibennematoden betrifft, muB man 
bei der Wurzeleinsammlung eine andere Methode 
anwenden. Die besten Resultate yon Ein- 
wanderungsuntersuchungen erh~ilt man, wenrt 
man die Wurzeln zur Zeit des ersten Einfalles 
der Larven im Friihjahr einsammelt. Von jeder 
Riibenpflanze hat te  man eine best immte Wurzel- 
l~inge yon der Hauptwurzel  bis ungef~thr zur 
selben H6he im Humusboden genommen. Nur  
die Larven in der Hauptwurzel  sind gez~ihlt 
worden. Die Einwanderungsfrequenz der Rfi- 
bennematode auf Gerste und Hater  ist weitans 
geringer gewesen als auf Rfiben. Sie kann et- 
was in verschiedenen Jahren wechseln. Die 
Riibennematodenlarven greifen Hater  und Gerste 
in gr6Berem MaBe an als die Hafernematoden- 
larven die Rfiben. Einige sichere Unterschiede 
in der Einwanderungsfrequenz zwisehen ver- 
schiedenen Gersten- und Hafersorten sind kaum 
vorgekommen. Eingewanderte Riibennemato- 
denlarven scheinen selten fiber das Larven- 
stadium zu kommen. Eine Anpassung an Hater  
und Gerste ist trotz langj~hrigen Anbaues der- 
selben Soften in denselben Parzetlen nicht ge- 
schehen. Einwanderung yon Riibennematoden 
in Erbsen ist bedeutend gr6ger gewesen als 
in Getreide und auf Erbsen haben sich auch in 
gewissenJahren Cysten gebildet. Die Fruchtfolge- 

versuche haben Ms Resultate ergeben, dab Gerste 
und H a t e r  giinstige Vorfriiehte fiir Riiben sind. 
Sie bewirken eine Senkung der tnfektion der 
Rfibennematodem Die Brache ha t  sehlechtere 
Resultate gegeben, weil die Infektion dort un- 
vedindert  geblieben ist. 

Meiner Meinung nach ist der Untersehied 
zwischen Hater-  und Rfibennematoden so grog, 
dab man s i e a l s  zwei Arten betrachten kann. 
O. SCHMIDT stellt s i e a l s  zwei Unterar ten 
auf, Heterodera Schachtii subsp, major und 
Heterodera Schachtii subsp, minor, spricht aber 
an einer Stelle (I93I) die Vermutung aus, dab 
sie ebenso wie Heterodera Schachtii rostochiensis 
als selbst~indige Arten zu rechnen sind. 
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O b e r  d i e  M e t h o d i k  d e r  R i i b e n z i i c h t u n g .  

Von P. A. OIssota, Sval6f. 

Obgleich zu sehr verschiedenen Pflanzen- 
familien geh6rend, haben doch die verschiedenen 
Rfibenarten (Zucker- und Runkelrfiben, Cheno- 
podiaceae, Kohl- und Wasserrfiben, Cruciierae 
und Mohrrfiben, Umbelli/erae) yore Gesiehts- 
punkt  der Pflanzenziichter aus sehr vieles ge- 
meinsam, vor allem das, daB sie alle Fremdbe- 
fruchter sind. Fiir jeden, der sich mit  der Ziich- 
tung dieser Pflanzen besch~iftigt, ist es auch 

eine bekannte Tatsache, dab gerade dieses 
Verh~iltnis eine Menge von Schwierigkeiten auf 
dem Weg zum Ziele - -  eine Verbesserung der 
praktisch-wichtigen Eigenschaften dieser Pflan- 
zen - -  ergibt. Neue Zfichtungsmethoden sind yon 
Zeit zu Zeit geprfift worden, aber die alten Me- 
thoden, Massenauslese und Familienauslese, in 
letzter Zeit nfit dem Kreuzungsver/ahren vervoll- 
stS~ndigt, werden doch noch immer yon Rfiben- 



8. Jahrg. 7./8. Heft Uber die Methodik der Rfibenzfichtung. 209 

zfichtern in der ganzen Welt benutzt.  Die in 
der Praxis angebauten St~imme sind alle mit  
diesen Methoden geziichtet worden. Auch beim 
Schwedischen Saatzuchtverein werden diese 
Methoden benutzt,  doch gewisserinaBen in Ino- 
difizierter Form. Vieles ist iin Laufe der Zeit 
fiber den Wert  dieser Methoden geschrieben und 
diskutiert worden, der Verfasser will hier diese 
Fragen nicht weiter er6rtern. Es Inag doch her- 
vorgehoben werden, wie auBerordentlich gene- 
tisch variabel  eine Rfibenpopulation ist, und 
wie s tark sich ihre morphologischen Eigenschaf- 
ten innerhalb gewisser Grenzen uinforinen lassen. 
IIn Lichte der Fremdbefruchtung ist dies zwar 
nicht merkwfirdig, man h~itte jedoch erwarten 
k6nnen, dab die bisher gemachte Austese in 
einem h6heren Grad von Gleichf6rmigkeit resul- 
tiert h~tte (RAs~ussoN 1932 ). 

Wie schon erw~ihnt, sind in der Riibenziich- 
tung auch andere Methoden geprfift worden, 
und es ist offenbar, dab man anf einem Arbeits- 
gebiete, in dein die Methoden voin theoretischen 
Gesichtspunkte aus sehr unvollkommen s ind ,  
iininer neue Methoden prfifen will und danach 
trachtet,  alle Resultate verwandter  Forschungs- 
richtungen so weit wie irgend InSglich auszn- 
ntitzen. In  Sval6f hat  man seit 1914 eine um- 
fassende Arbeit mi t  Inzucht  durchgeftihrt, vor 
allein bei Zucker- und Runkelrtiben, aber auch 
bei Kohl- und Wasserrfiben (N. HJALMAR 
NILSSO~ 1922 und 1923; SUNDELIN 1935). Die 
wohlbekannten Schwierigkeiten, die Init der In- 
zucht bei Freindbefruchtern verbunden sind, 
sind hier iin allgeineinen sehr ausgepr/igt gewesen, 
und es ist jetzt  ziemlieh klar, dab dutch In- 
zucht allein keine praktisch wertvollen Resultate 
gewonnen werden k6nnen, wie wertvoll die In- 
zucht aneh fiir die Differenzierung des Materials 
sein mag. 

Die Schwierigkeit, eine tats~tchliche Isolierung 
zu bekominen, wurde bier dadurch gel6st, dab 
doppelte Pergamintfiten, I I  X 20 cm, benutzt  
wurden. Beim Isolieren yon Betariiben oder 
Wasserrfiben bekoinint man hier iin allgemeinen 
nur yon ungefiihr 5 - - 1 o %  der isolierten 
Pflanzen Samen und die erhaltenen Samen- 
Inengen sind iin allgeineinen sehr klein. Wenig- 
stens ist bei Beta tier Sainenansatz bei der Iso- 
lierung fiir die AuBenverhiiltnisse zur Zeit der 
Blfite zieinlieh einpfindlich, und die Resultate 
variieren in den verschiedenen Jahren (vgl. 
SUNDELIN 1935). Bei fortgesetzter Inzucht 
steigert sich, wie zu erwarten ist, die durch- 
schnittliche Selbstfertilit~it im Material durch 
Verschwinden der am st/irksten sterilen Typen. 
Die erbliche Variation in der Selbstfertilit~it ist 

betrSchtlich und reicht von absoluter Selbst- 
sterilit~it bis zu fast vollkoinmener Selbstfertili- 
t~it. Typen der letzterwShnten Art sind jedoch 
selten, als ein Beispiel mag SvalS/s Wei/3er 
Eckendor/er (o38) genannt werden. IIn Jahre 
1924 wurden 14 weiBe Rfiben in einer Familie 
von Roten Eckendor[er gefunden, die wahr- 
scheinlich aus einer spontanen Kreuzung mit  
Al/a, SvaiS/s weifle Futterzuckerri~be, staminten. 
Diese Riiben wurden ira koinmenden Jahr  ge- 
sondert ausgepflanzt und einige Bliitenzweige 
wurden in Pergainintiiten isoliert. S~imtliChe 
diese Zweige waren im Herbst  yon Gloineruli, 
die keiinfiihige Samen enthielten, gut besetzt. 
Diese hochgradige Selbstfertilit/it hat  sich in 
Inehreren folgenden Inzuchtgenerationen gut 
erhalten. Hier liegt also ein erblich selbstfertiler 
Stature yon Beta  vor. 

Die Kohlriiben sind durchschnittlich in vim 
h6herein Grade selbstfertil als die Beta- oder 
Wasserrtiben und Samen werden im allge- 
meinen von jedein isolierten Kohlrfibenzweig 
erhalten. Die Kohlrfibe scheint also in dieser 
Hinsicht eine Zwischenstellung zwischen der 
Wasserrfibe und dem Raps einzunehmen, 
]etzterer ist nach den Untersuchungen yon 
SYLVAN (192o) zun~chst als ein Selbstbefruchter 
zu betrachten. Mit Mohrriiben sind Inzuchts- 
versuche in Sval6f nicht durchgefiihrt worden, 
aber nach den Erfahrungen yon RASMUSSON 
(1926) verh~lt sich diese Pflanze ungefiihr wie 
die Betarfiben. 

Die Depression nach Inzucht ist im allge- 
meinen bei den Kohlriiben nicht so stark aus- 
gepr~igt wie bei den anderen Arten, aber sie 
bleibt nach unseren Erfahrungen nieinals ganz 
aus. Sehr ausgepr~tgt ist sie bei Beta- nnd 
Wasserrfiben. Keine der bisher in Sval6f erhal- 
tenen Inzuchtlinien - -  und das gilt auch ffir 
Kohlrfiben - -  haben sich als wertvoll ffir die 
Praxis erwiesen. Sie sind allen in den Handel  
gebrachten Sval6ferst~iinmen unterlegen ge- 
wesen. Der vorher erwShnte Weifle Eckendor/er 
hat  zwar einen hohen Gehalt an Trockensub- 
stanz, aber der Er t rag ist zu niedrig. Der Stainin 
ist von bedeutendem theoretischem Interesse 
und ist auch in der Zfichtungsarbeit yon groBein 
Wert. Neben einem hohen Gehalt an Trocken- 
substanz hat  er die Wurzelforin und den ober- 
irdischen Wuchs des Eckendorfers und hat  
aul3erdein eine sehr geringe Tendenz zuin 
Schossen. In Wirklichkeit bl/iht er auch iin 
zweiten Jahre sehr spS, t, und man findet Inehrere 
sogenannte Trotzer, d. h. Pflanzen, die iiberhaupt 
keine Infloreszenzen geben. Wahrscheinlich 
steht die geringe Tendenz zuin Schossen Init 
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der sp~iten Entwicklung im zweiten Jahre in 
direktem Zusammenhang. Seine guten Eigen- 
schaften haben diesen Stamm fiir die Kreuzungs- 
ztichtung sehr wertvoll gemacht und er ist auch 
bei dieser in grogem Umfang benutzt worden. 

Auger Kreuzungen ftir Kombinationszwecke 
werden auch in SvalSf Kreuzungen gemacht, 
mit deren Hilfe direkt beabsichtigt wird, die 
Kreuzungsstimulans auszunutzen. Zwei oder 
mehrere St~imme werden dabei vermischt aus- 
gepflanzt, und die erhaltenen Samen werden 
der Praxis fibergeben. Schon im Jahre 1918 
wurden hier die ersten Versuche mit dieser 
Methode durchgeffihrt. Sie wurden einige Jahre 
hindurch nicht ohne Erfolg fortgesetzt (Su~DE- 
LI~ 1926), wurden dann verschiedener Ursachen 
wegen unterbrochen, aber in den letzten Jahren 
wieder in groBem Mal3stab aufgenommen 
(RAS•USSON 1935) .  Diese Arbeiten sind jetzt 
so weit fortgeschritten, daB,,Kreuzungsst~imme", 
wenn auch his jetzt  nur in bescheidenen Mengen, 
k/iuflich sind. Diese Stamme scheinen nach den 
vergleichenden Versuchen einen hSheren Ertrag 
als die ~ilteren St~imme zu geben. 

Um ,,Kreuzungsst~imme" zu ziichten, kann 
man entweder Inzuchtsmaterial benutzen oder 
auch gewShnliche Handelsst/imme, Es scheint 
jedoch eine Bedingung fiir einen guten Erfolg 
zu sein, dal3 die benutzten St~imme so wenig wie 
mSglich miteinander verwandt sind. Ehe eine 
gewisse Kombination in grogem Magstab aus- 
geffihrt wird, mug sie zuerst sorgf/iltig gepriift 
werden, weil so nst unangenehme l~lberraschungen 
auftreten kSnnen, z. B. viele Schosser, niedriger 
Trockensubstanzgehalt, verzweigte Rtiben usw. 

Die Erfahrungen, die wir bier in SvalSf ge- 
macht haben, zeigen ziemlich sicher, dab die 
Kohlriiben nach dieser Methode keine so grin- 
stigen Resultate ergeben wie Beta- und Wasser- 

rtiben. Wenigstens sind hier die Resultate nach 
den bisher gemachten Bemtihungen beinahe 
gleich Null. Dal3 Kreuzungsstimulans bei den 
Kohlriiben ebenfalls vorkommen kann, geht 
jedoch aus einem fiir andere Zwecke ausgefiihrten 
Experiment hervor, welches ich bier am Schlug 
besprechen will. 

Das Experiment wurde 1932 von dem dama- 
ligen Zuchtleiter J. RASMUSSON angefangen, und 
beabsichtigte den Grad der Selbstbefruchtung 
bei Kohlrtiben, wenn fremder Pollen zug~inglich 
war, zu studieren. Zu diesem Zweck wurden in 
einem Winterweizenfelde paarweise Pflanzen 
yon zwei verschiedenen Kohlr/ibenst~immen aus- 
gepflanzt. Die Paare standen etwa 15o Meter 
voneinander entfernt. Je ein Paar bestand aus 
einer Pflanze des Svald[er Bangholmstammes o5 
und einer Pflanze des Iranz6sischen Stammes 
Chou-navet blanc 'gros it /euille enti~re, der von 
T~zlzl~ I~'R'~RES, Valence sur Rh6ne, I93t  im- 
portiert wurde: Der franzSsische Stamm hat 
den dominanten Charakter: Weil3es Fleisch und 
rezessive, ungelappte Bl~itter, der schwedische 
Stamm hat  die entsprechenden Charaktere: 
rezessiv gelbes Fleiseh und dominant gelappte 
Bli t ter ,  Jede Pflanze wurde gesondert geerntet 
und ihre Samen ausges~it, Es war deshalb in der 
Nachkommenschaft m6glich, die Einkreuzung 
direkt festzustellen. Die Hauptfrage dieses Ex- 
perimentes soil bier nicht n~iher er6rtert werden, 
nur mag darauf hingewiesen werden, dab be- 
deutende Unterschiede bei der Selbstbefruch- 
tung vorkommen, wie solche frtiher bei Beta 
gefunden worden waren (HALLQVIST 1927, 
SUNDELIN 1935). 

Als bei der Ernte  die Rtiben auf Grund yon 
vorhandenen oder abwesenden, oben erw~ihnten 
dominanten Eigenschaften, in selbstbefruchtete 
und fremdbefruchtete eingeteilt worden waren, 

Tabelle i. Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n  G e w i c h t - u n d T r o c k e n s u b s t a n z z a h l e n i i i r e i n i g e  
K r e u z u n g s n a c h k o m m e n  ( K o h l  r i iben) .  

5380 
5382 
5384 
5386 
5388 
5391 
5393 
5396 
5399~ 
5399c 

S o r t e  

Chou -navet, blanc gros 
k feuille enti~re 

,, 

Total 

Ungelapptbl. reinrassige 

Anzahl 
Wurzetn 

185 
115 
17o 
188 
156 
177 
14o 

15 
93 

Gewicht 
kg 

232 
158 
17o 
193 
200 
191 
199 
28 

138 

Mittelgew. Trocken- 
der Wurzel substanz 

k g  % 

1,26 

1,37 11,3o 
I,OO 14,o 3 
1,o3 12,57 
1,28 12,39 
I,O8 11,22 
1,42 9,9O 
1,87 9,29 
1,48 I2,I 4 

Anzahl 
Wurzeln 

4 
8 

I I  
19 
9 

14 
3 
3 

9I 
15 29 1,93 

1254 ]1538 [ 1,23 

Gelapptbl. Bastarde 
' Mittelgew. I Trocken- 

Gewicht der Wurzel t substanz 
kg kg % 

I0 2,50 

20 2,50 lO,73 
21 1,91 13,o 3 
37 1,95 12,49 
13 1,44 I2,63 
21 1,5o 11,26 
IO 3,33 IO, O8 
IO 3,33 9,13 
78 0,87 12,56 

3,67 lO,22 
(11,92) 

IO,43 3 11 

(11,81) I 165 I 231 l 1,40 
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Tabelle2. Z u s a m m e n s t e l l u n g v o n  G e w i c h t - u . n d T r o c k e n s u b s t a n z z a h l e n  ffir  e ! n i g e  
K r e u z u n g s l i a c h k o m m e n  ( K o h l r  fibeli). 

5383 
5385 
5392 
5394 
5397 

Sorte 

Sval6fs Bangholm 05 
. . . .  o5 
~ , ,  0 5  

. . . .  05 

. . . .  o5 
Total 

Gelbfleischige~ reinrassige 

AnzahI Gewicht 
Wurzeln kg 

lO4 
72 
43 
34 

I 

254 

1 2 2  

60 
87 
53 
5 

327 

Mittelgew. Trocken- 
der Wurzel substanz 

kg % 

I,I 7 I 2 , 2 8  

0,83 12,68 
2,02 11,o9 
1,56 lO,8O 
5,00 8,76 
1,29 I 11,74 

schien es fast, als ob die Einteilung nach k l e inen  
und gro/3en 1Rfiben stattgefunden h~itte, so auf- 
fallend war in manchen F~illen der Gr6Ben- 
unterschied der beiden Klassen. Die beiden 
Kategorien wurden fiir jede Elternpflanze ge- 
sondert gewogen und ebenso die Trockensub- 
stanz best immt.  Die Resultate sind in den 
Tabellen I und 2 wiedergegeben, in Tabelle I ffir 
Chou-navet-Nachkommen, in Tabelle 2 ffir 
Bangholm-Nachkommen. Die Tabellen zeigen, 
daB die Kreuzungsriiben fast in jedem Falle 
mehr wogen als die nach Selbstbefruchtung 
entstandenen. Hier liegt also ein ausgepr~gter 
Fall yon ,,Heterosis" vor, wenn man diesen 
Ausdruck benutzen will. Ausnahmen sind nur 
die drei Nummern 5392, 5397 und 5399 a. Die 
letzte yon diesen, mit  vielen Riiben und einer 
ausgepr~gt umgekehrten Tendenz, verringert 
den durchschnittlichen Unterschied, mag abe r  
auch andeuten, daB besondere Umst~inde die 
durchschnit t l icheRegel ver/indern k6nnen. Der 
Gehalt an Trockensubstanz ist durchschnittlich 
h6her in den Inzuchtpflanzen, der Gesamtertrag 
an Trockensubstanz ist indessen h6her in den 
Kreuzungsnachkommen. 

Diese Resultate geben gewisse Hoffnungen, 
dab auch bei Kohlriiben Kreuzungsst~imme er- 

WeilBfleischige Bastarde 

Anzahl Gewicht 
Wurzeln kg 

58 84 
I I  28 
17 44 
31 88 
4 18 

12I 

Mittelgew. ] 
der Wurzel 

kg 

1,45 
1,55 
1,59 
2,84 
4,5 ~ 

262 2,I6 

Trocken- 
subs~anz 

% 

11,73 
12,o7 
lO,46 
lO,29 
9,3 ~ 

11,29 

reichbar sind, die in der Praxis wertvoll werden 
k6nnen, aber bei dieser Pflanze ist es offenbar 
yon groBer Wichtigkeit, daB die zu kreuzenden 
StS_mme yon ganz verschiedener Herkunft  sind. 
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U n t e r s u c h u n g e n  an s c h w e d i s c h e n  L a n d s o r t e n  y o n  Hater .  
Won I. GranhaIl ,  Sval6f. 

Die alten Lokalrassen der Kulturpflanzen, die 
sog. Landsorten, sind heute in den meisten 
Kulturl~indern fast vollst~ndig yon einheitlichen 
Zuchtsorten verdr~ingt worden. Fiir die Pflanzen- 
ztichtung ist aber das Erhalten dieser urspriing- 
lichen St/imme eine sehr wichtige Aufgabe, 
denn infolge der natfirlichen Auslese sind in 
diesen Populationen of t  spezielle, sehr vcertvolle 
Typen vorhanden, die z. B. gute Resistenz gegen 
verschiedene klimatische Faktoren oder gewisse 
Pflanzenkrankheiten besitzen. Die Bedeutung 
der Landsorten als Ausgangsmaterial ffir die 

Zfichtungsarbeit ist auch mehrmals yon ver- 
schiedenen Verfassern (NILssoN-EIg, E 19o7, 
3AUR 1914, V, TSCHERMAK 1915, SCHINDLER 
I918, CHRISTIANSEN-WENI6ER 1931 U, a.) her- 
vorgehoben worden. 

Wenn es sich um Selbstbefruchter wie Weizen 
und Hater  handelt, sind die Komponenten der 
Landsorte in tier Regel homozygot, und die 
Population kann als eine Mischung reiner 
Linien betrachtet  werden. Einzelne spaltende 
Typen kommen abet auch vor, was mit  Vicinis- 
mus zusammenh~ngt. Dieser muB als die Ur- 


