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C o l c h i c i n i n d u z i e r t e  P o l y p l o i d i e  b e i  Beta ~ulgaris L .  
Von K, J. F r a n d s e n .  

Sowohl vom theoretischen wie auch vom 
ztichterischen Gesichtspunkte aus sind poly- 
ploide Pflanzen yon grol3em Interesse. Spontan 
auftretende polyploide Pflanzen sind schon seit 
langem bekannt,  aber die Verwendung der Poly- 
ploidie als Ziichtungsgrundlage setzt voraus, dab 
man fiber Methoden zu einer experimentellen 

Es bedeutete deshalb einen groBen Fort-  
schritt, als BLAKESLEE und AVERY I937 die Er- 
gebnisse der Colchicinbehandlung ver6ffentlieh- 
ten, die in bezug auI Effektivit~it die bisher 
bekannten Methoden weit tibertrifft. In diesem 
Jahre sind dann auch viele F~ille beschrieben 
worden, in welchen die Colchicinbehandlung - -  

A 

Abb. i. A und B zeigen diploide uild tetraploide Sprosse yon zwei 

Erzeugung von chromosomverdoppelten Pflan- 
zen verf/igt. 

Die bisher bekannten Metttoden, n~imlich die 
Callusmethode ( W I N K L E R  ~916, JORGENSEN 
1928 ) und die Temperaturschockmethode (RAN- 
DOLPH 1932, SCHLOSSER I936 ), sind jedoch ver- 
h~iltnism/iBig unsicher in der Anwendung oder 
setzen eine M6glichkeit zur Callus- und Sprossen- 
bildung voraus, die bei weitem nicht bei allen 
Pflanzen und nur bei sehr wenigen Kultur- 
pflanzen vorhanden ist. 

Der Zfichter, ix. Jahrg. 

B 

verschiedenen Rtiben. Auf beiden Bildern ist der tetraploide SproB links, 

in der einen oder anderen Weise vo rgenommen- -  
das Auftreten yon polyploiden Pflanzen ergeben 
hat. Die in solchen experimentell erzeugten 
Polyploiden enthaltenen wirtschaftlichen ~6g-  
lichkeiten sind wohl von gewissen Seiten fiber- 
sch~itzt worden, andererseits darf man in der 
Ztichtungsarbeit keine M6glichkeit unbeachtet  
lassen, um durch eine erweiterte Variation das 
Material zu verbessern. 

Zu den Versuchen, yon den gebauten Beta- 
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Riiben tetraploide Formen zu erhalten, wurde 
Material yon der gelben und weigen Futter- 
zuckerrtibe (Beta vulgaris L.) im Sommer 1938 
mit Colchicin behandelt. Die Behandlung wurde 
auf vollentwickelten Riiben vorgenommen, yon 
deren WurzelhMs alle Sprosse entfernt waren. 

A B 
Abb. 2. A. Homotypische Anaphase Yon einem diploiden SproB. B. Homotypische Metaphase yon 

einem tetraploiden SproB (Vergr. etwa 2000 X ). 

Die Riiben wurden in T6pfe gepfianzt, so dab Normal aussehende 
sich die obere Hglfte der Rtibe fiber der Erde 
befand. Danach wnrde der obere Teil der Riiben 
durch einen Pinsel mit einer etwa 1%igen Col- 
chicin-Lanolinpasta beschrniert. Es wurde ein 

doch durch ein abweichendes ~ul3eres aus, und 
von diesen machten sich besonders zwei krXftige 
Sprosse (yon zwei verschiedenen Riiben) be- 
merkbar. Beide Rtiben trieben aul3erdem normal 
aussehende Sprosse. 

Die abweichenden Sprosse erwiesen sich bei 
einer cytologischen Unter- 
suchung als tetraploid. Die 
Chromosomenz~ihlung wur- 
de an Pollenmutterzellen 

l durchgefiihrt, die in Car- 
minessigs~ure fixiert und 
gef~irbt waren. Die Chromo- 
somenzahl ftir Beta vulgaris 
L. ist n = 9 (WINGE I924). 
In Pollenmutterzellen yon 
dem einen abweichenden 
SproB zeigten die homo- 
typischen Metaphasen 18 
Chromosomen (Abb. 2. B). 
Pollenmutterzellen yore 
anderen Sprol3 zeigten in 
homotypischen Anaphasen 
ebenfalls 18 Chromosomen. 

Sprosse derselben Riibe 
zeigten in der Reduktionsteilung die gew6hn- 
lichen 9 Chromosomen (Abb. 2. A). 

Mit der Weiterentwicklung vertieften sich 
allm~ihlich die Unterschiede, und bei der Bltite 

A B 

Abb. 3, Pollenk6rner vorl (A) diPl0iden und von (B) tetraploideI1 Sprossen derselben Rt~be (Vergr. etwa 380 • ). 

so grol3er Teil der Oberfl~iche der Rtiben be- 
handelt, der der Wahrscl~einlichkeit nach 
Sprosse erzeugen wiirde. /~nsgesamt wurden 
IO Riiben auf diese Weise behandelt. 

Die hervorbrechenden Sprosse waren in den 
meisten FXllen infolge ~ler Einwirkung des Col- 
chicins verdiekt und gekr~iuselt; die meisten 
nahmen aber recht schnell den Charakter nor- 
maler Sprosse an. Einzelne zeichneten sich je- 

konnte man charakteristische Ziige beobachten, 
durch die sich die diploiden und die tetraploidert 
Sprosse unterschieden (Abb. i. A, B). Erstens 
kamen die diploiden Sprosse viet fr/iher zur 
Bltite, und sie durchliefen das Bliihstadium 
auch viel schneller als die tetraploiden Sprosse. 
Zweitens war bei den diploiden Sprossen der 
Besatz an Bltitenkn~ueln viel dichter als bei den 
tetraploiden, w~ihrend der vegetative Wuchs der 



~, ]ahrg, z. Heft KOPETZ: Bltitenuntersuchungen bei Tomaten und Paprika. 19 

letzteren viel krMtiger war als bei den diploiden 
Sprossen. Die Bl~itter des bliitentragenden Teils 
der Sprosse waren bei den diploiden ganz schmal, 
lanzettf6rmig und etwa 1--2 cm lang, w~ihrend 
die der tetraploiden etwa 2--3 cm lung und 
doppelt so breit waren wie bei den diploiden. 
Sowohl in der Gr6Be der Knospen Ms auch in 
der der Antheren war ein deutlicher Unterschied 
zwischen diploiden und tetraploiden Sprossen 
zu bemerken. 

Eine Untersuchung ergab, dab der Pollen der 
tetraploiden Sprosse grSBer war als bei den 
diploiden Sprossen derselben Rtibe (Abb,3. A, B). 
Folgende auf Carminessigs/iurepr/iparaten aus- 
gefiihrten Messungen werden das Verh~iltnis be- 
leuchten : 

Da die verschiedenen Variet/iten von Beta 
vulgaris L. Fremdbefruchter sind und einen 
variierenden Grad der Selbststerilit/it besitzen, 
ist es ein Vorteii, dab tetraploide Sprosse auf 
zwei verschiedenen Pflanzen erschienen sind, da 
auf diese Weise die M6glichkeit besteht, die 
beiden Sprosse miteinander zu kreuzen. 

L i t e r a t u r .  

BLAKESI~EE, A. F., and A. G. AVERY: Methods 
of inducing doubling of chromosomes in plants. 
J. Hered. 28, 393--411 (I937). 

JORGENSEN, C. A. : The experimental formation 
of heteroploid plants in the genus Solarium. J. 
Oenet. 19, 133--211 (I928). 

RANDOLPH, L. 1 ~'.: Some effects of high tempe- 
ratures on polyploidi and other variations in maize. 
Proc. Nat. Acad. Sci. U. S. A. 18, 222--229 (1932). 

Gr613e in # :  I7,O--I8,7--2o,4--22,I--23,8--25,5--27,2--28,9--3o,6--32,3 

Von diploiden Sprossen : - -  t 6I 47 I . . . . .  

Von tetraploiden Sprossen: - -  - -  - -  4 14 15 47 27 3 - -  

MittelgrSf3e in /2 ftir diploide Sprosse: 21,2 ~= o, o9; Streuung: o,9 # 

Mittelgr613e in tt ftir tetraploide Sprosse: 26 ,9i  o,19; Streuung: 1,9/z 

Differenz: 5,7 # und mDiff.: o,2 tt 

Nur eine geringe Anzahl Knospen wurde zur 
cytologischen Untersuchung benutzt, d a e s  yon 
grol3er Bedeutung schien, yon den tetraploiden 
Sprossen Samen zu bekommen. Eine ersch6p- 
fende cytologische Analyse des Materials kann 
infolgedessen zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
gegeben werden. 
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Bltitenuntersuchungen bei Tomaten und Paprika. 
Ein Beitrag zur Frage der Sortensystematik. 

Von L. M. Kopetz.  

Die engen Zusammenh~inge, welche vielfach . versuchen, welche auf dem Versuchsfeld ffir Ge- 
zwischen der Form des Fruchtknotens und der 
Form der Frucht bestehen, waren Anlal3, die 
folgenden Untersuchungen bei Tomaten und 
Paprika in die Wege zu leiten. Fiir die Wahl 
dieser beiden Gemfisearten sprach der Umstand, 
dab sowohl die Tomate als auch der Paprika 
hinsichtlich ihrer Fruchtausbildung (Form, 
Farbe, Zahl der Samenf/icher usw.) starke, zum 
Teil sortengebundene Verschiedenheiten zeigen, 
so dab schon die Untersuehung der Bltite ge- 
wisse Rtickschltisse auf die sortensystematische 
Stellung erwarten l~iBt. 

U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l .  

Das zu den Untersuchungen verwendete Ma- 
terial entstammte Tomaten- und Paprikasorten- 

rniisebau in Neusiedl am See zur Durchftihrung 
gelangten. Das Saatgut wurde, soweit es nicht 
aus eigenen Auslesen zur Verftigung stand, yon 
deutschen, englischen und amerikanischen Fir- 
men bezogen. Die Untersuchung umfal3te jeweils 
30 Pflanzen und erstreckte sich auf die in den 
folgenden Zusammenstellungen wiedergegebenen 
Analysen des  Fruchtknotens und der ausge- 
reiften Friichte. 

A. Tomaten. 

Wird in einer Tomatenbltite der Fruchtknoten 
vorsichtig freigelegt, so kann aueh bei ganz 
jungen, noch nicht geoffneten Blut~n eine deut- 
liche Charakterisierung des Fruchtknotens 


