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bald das Auseinanderweichen der Spalth~ilften 
gegen die Pole hin (Abb. 13). Bereits bei Beginn 
der hierauf einsetzenden Bildung der Tetraden- 
kerne (Abb. t 4 mit  I6), hat  die Mitochondrien- 
bildung ihren H6hepunkt erreicht (Abb. 15). 

Die haploide Chromosomenzahl betr~igt bei 
allen yon mir untersuchten Formen und Varie- 
t~iten yon Cucumis sa l ivm L. x = 7. Die an 
Querschnitten von Wurzelspitzen durchgeffihr- 
ten Chromosomenz/ihlungen ergaben bei all 
diesen Formen entsprechend dice Diploidzahl 
2 n - :  14. Von diesen sind IO Chromosomen 
deutlich segmentiert und 4 glatt (Abb. 17). 

Daneben konnten in zahlreichen Wurzelspitzen 
auch immer wieder Zellen mit  einer Chromo- 
somenzahl yon mehr als 14 beobachtet werden 
(Kozucuov 193o ). 

Bei der Anfertigung der Pr/iparate und Abbil- 
dungen wurde ich durch Herrn K. HoxEcI~ in 
tatkr~iftiger Weise unterstiitzt. 
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Zeitstufenversuche mit der Kohlrabisorte ,,Roggli". 
Ein Beitrag zur Frage der .&uslSsung yon Schossern 1. 

(Vorliiufige Mitteilung.) 
Von L. M. Kopetz .  

Im Gegensatz zu anderen Frfihsorten ist die 
Kohlrabisorte ,,Roggli" durch eine weitest- 
gehende Widerstandsfittfigkeit gegen die Ein- 
wirkung tiefer Temperaturen ausgezeichnet, so 
dab selbst starke Fr6ste nicht imstande sind, 
das Schossen auszul6sen. Darin mag auch einer 
der Grtinde liegen, warum gerade diese Sorte in 
den Alpenl/indern S ~ bevorzugt wird, da in diesen 
Gebieten bis in die Monate Mai, J uni hinein mit  
Frosteinbriichen zu rechnen ist und (tie Frfih- 
kultur sonst bew~ihrter Sorten immer die Gefahr 
in sich schliegt, einen hohen Prozentsatz an 
Schossern in Kauf nehmen zu mtissen. 

Dieses extreme Verhalten stempelt die ge- 
nannte Sorte aber auch zu einem wertvollen 
Versuchsobjekt, das bei erzwungener Schosser- 
bildung einen ungleieh tieferen Einbliek in die 
Physiologie dieses Prozesses zu geben versprieht, 
als es bei den frostempfindhehen Frfihsorten der 
Fail ist. W~ihrend bei diesen ein schwacher Frost 
im Jugendstadium gentigt, um das Schossen aus- 
zul6sen, muBte bei den Versuchen mit der Sorte 
,,Roggli" diese K/ilteeinwirkung so variiert wer- 
den, daft sie auch tiltere Pflanzen betraf. 

Es wurde daher der Weg des Zeitstufen- 
versuches gew/ihlt und mit den Zeitstufen be- 
reits im Sp~itsommer begonnen. Nach dem Auf- 
laufen wurden die Pflanzen aller Aussaaten in 
kalte Kasten pikiert, wo sie auch tiberwinterten. 
Dadurch wurde der gesamte zur Untersuchung 
bestimmte Pflanzenbestand zur gleiehen Zeit der 
gleichen Kiiltewirkung ausgesetzt und die ge.- 
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wiinschte Konstanz der K~iltebehandlung, wenn 
auch mit natiirlichen Mitteln, erreicht. Das 
Auspflanzen ins Freiland erfolgte erst im Friih- 
jahr, und zwar am 2I. Mfirz 1941 auf 3o • 3ocm 
Pflanzenentfernung. {]lber den Zeitpunkt der 
einzelnen Aussaaten sowie fiber die Ergebnisse 
des Versuches selbst gibt nachfolgende i~bersicht 
Aufschlul3 : 

Anbau 
Anzahi tier Schosser am 20.6. 

Aufgang [~fla,)~?,za,ll Schosser in % 
i J c  Ll31tSt/ l i t~ . . . .  

I.Aug. 5. Aug. i 77 77 IOO 
I5. Aug. I9. Aug. j 76 74 97 
2. Sept 6. Sept. I 77 55 71 

14. Sept. I9. Sept. i 7 ~ 4q 64 
3o. Sept. 9. ()kt. I 73 2~ 29 

Schon ein fliichtiger Blick zeigt das unter- 
schiedtiche Verhalten der einzelnen Zeitstufen. 
W~ihrend die Pflanzen der ersten Aussaaten zur 
Gtinze in Samen gehen, nimmt tier Prozentsatz 
der Schosser mit  fortschreitender Verschiebung 
der Aussaatzeit ab, um schlieBlieh bei der 
5. Saatstufe einen Wert yon 299o zu erreichen. 

Wenn auch dieser Versuch mangels geeigneter 
Mittel nur in dieser Weise durchzufiihren war, 
so 1/il3t er dennoch gewisse Folgerungen zu, w)r 
allem die, dab nicht nur die Ktiltewirkung f/ir 
das Schossen verantwortlich zu machen ist, 
sondern auch das Alter der Pflanze, in dem (tie 
Kfiltebehandhmg erfolgt. Denn gerade im be- 
sehriebenen Beispiel war der KSlteeinflul3 so- 
wohl hinsichtlich seines absoluten Wertes ats 
auch seiner Dauer konstant, variiert wurde nut  
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das Pflanzenalter zur Zeit dieses Einflusses 
durch Staffelung der Aussaaten. 

Die gleichen Beobachtungen konnten auch bei 
der Zwiebel gemacht werden. So ergaben 
Zwiebet-Zeitstufenversuche (I) folgendes Bild: 

Samen- I Samen- 
Aufgang trttger Aufgang trXger 

in % in ~ 

15. Juni 66 ] I2.Aug. io 
29. Juni 56 ] 28. Aug. 13 
IO. Juli 58 I5. Sept. o 
28. Juli 21 I. Okt. o 

Auch bei dieser Versuchsreihe war, parallel 
gehend mit dem Pflanzenalter, ein starker Ab- 
fall der Schosserzahlen festzustellen, wobei 
gleichfalls K~iltewert und IZ~iltedauer eine ffir 
alle Aussaaten konstante Gr6Be vorstellten. 

iSber/ihnliche Ergebnisse, wenn auch rnit an- 
deren Mitteln erzielt, berichtet Voss (2), der im 
Zuge yon Versuchen zur experimentellen Aus- 
16sung des Schossens yon Rfibensorten die st~irk- 
ste Wirkung bei der Behandhmg filterer Keim- 
pflanzen erzielte. Es scheint daher, abgesehen 

von anderen Einflfissen, nicht die Dauer der 
K~iltebehandlung allein mal3gebend zu sein, son- 
dern vielmehr der Zeitpunkt ihres Einsetzens. 
Wenn daher in zahlreichen F~illen beobachtet 
wurde, dab mit zunehmender Einwirkungsdauer 
die Zahl der Schosser ansteigt, so w~ire viel- 
leicht auchdie Deutung am Platz, die Ursache 
dieser Wechselbeziehungen in dem zunehmen- 
den Alter der behandelten Pflanzen zu suchen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Zeitstufensaaten mit der Kohlrabisorte 

,,Roggli", die bereits im Sp~itsommer begonnen 
wurden, ffihrten zu einem aul3erordentlich unter- 
schiedlichen Verhalten hinsichtlich des Schossens. 
Da K/i!tewert und K~iltedauer eine fiir alle Zeit- 
stufen konstante Gr613e vorstellten, mul3 im Hin- 
blick auf die hohen Schosserzahlen bei den ersten 
Aussaaten dem Alter der betroffenen Pflanzen 
eine besondere Bedeutung beigemessen werden. 
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Ober einen Ertrags- und Diingungsversuch mit diploidem und autotetra- 
ploidem Miinchener Bierrettich (Raphanus sati~us war. major [g] A. Voss). 

Von M. M~intller und F. S c h w a n t t z .  

i)ber experimentell hergestellte autotetra- 
ploide Pflanzen liegt heute bereits eine gr6Bere 
Anzahl yon cytologischen Arbeiten und von 
morphologischen Beschreibungen vor. Daneben 
sind an Autopolyploiden einige physiologische, 
entwicklungsphysiologische und chemische Un- 
tersuchungen vorgenommen worden. Arbeiten, 
aus denen mit Sicherheit auf den wirtschaftlichen 
Wert yon experimentell hergestellten Poly- 
ploiden geschlossen werden kann, liegen bisher 
nieht vor. Auf die praktische Bedeutung der 
Polyploidie ffir die Schaffung von neuen wert- 
volleren Formen unserer Kulturpfianzen wird 
heute zwar in zahlreichen theoretischen Unter- 
suchungen und auch in zusammenfassenden 
Darstellungen hingewiesen; alle diese Schlfisse 
grfinden sich zum gr6Bten Teil auf vorl~iufig 
noch reeht vereinzelten, zum Teil auch verh~ilt- 
nism/il3ig widerspruchsvollen morphologischen 
und physiologisehen ]3eobachtungen. Wirklich 
brauchbare Untersuehungen fiber Ertrag und 

Qualit~tt tetraploider Pflanzen liegen bisher nur 
sehr wenige vor. KUCKUCK (3) betont daher mit 
Recht, dab die bisherigen Ergebnisse der Poly- 
ploidieforschung nicht ausreichten, um ein ab- 
schlieBendes Urteil fiber den Wert der Polyploidie 
f fir die praktische Zfichtung zu erlauben. 

Seit Beginn unserer Arbeiten zur Herstellung 
und Priifung yon Autopolyploiden bei einer Reihe 
von landwirtschaftlichen und giirtnerischen 
Kulturpfianzen war es unser dringlichstes Be- 
miihen, vor allem den wirtschaftlichen Wert der 
yon uns hergestellten autopolyploiden Sippen zu 
ergrfinden. Aus diesem Grunde wurden zahl- 
reiche andere Untersuchungen an den Poly- 
ploiden zun~ichst zurfickgestellt, um m6glichst 
rasch zu einer m6glichst grol3en Menge yon 
Saatgut zu kommen. Die sehr geringe Fertilit~tt 
der Autopolyploiden und die starke Neigung 
zum Herabregulieren der Chromosomenzah] 
erlaubte jedoch erst verh~iltnism~Big sp/it nach 
der Herstellung der Autotetraploiden den Beginn 


