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59 Sorten aufgefiihrt, und es ist ersichtlich, daB 
1955 und 1958 mit 97,2 cm bzw. 95,3 cm die h6ehsten 
Werte und 1956, 1957 und 1959 mit 78,4, 78,o und 
76,5 cm die niedrigsten Werte erreicht wurden. Es 
liegt sehr nahe, fiir diese Feststellungen dem 
Witterungsverlauf entscheidende Bedeutung beizu- 
messen. In der Tab. 3 ist die tats~ichlich gefallene 
Niederschlagsmenge aufgefiihrt, die in der Zeit fiel, 
in der die Erbsen yon der Aussaat bis zur Ortinpfliick- 
reife auf dem Feld standen. Es wurde jeweils die 
H6he der Niederschlagsmenge in mm bis zur Pfliick- 
reife der friihesten bzw. der sp~ttesten Sorte errechnet 
(s. Tab. 3). 

Tabelle 3. Niederschliige in mm yon der dussaal bis zur 
Gri~cpfli~d~rei/e 1955--59. 

Anbau- 
jahr 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

Aussaat- 
datum 

27.4. 
21.4. 
12.4. 
24.4. 

6.4. 

Pfliickreife der 

frtihesten spgtesten 
Sorte Sorte 

am am 

5.7. 21.7. 
29.6. 15- 7. 
19.6- 5.7. 
2 8  15  
12. . 29. 

gefallene Niederschlfige 
ill mm his zur Pfltickreife 

der der 
Irfihesten sp~itesten 

Sorte Sorte 

19o,3 337,6 
149,4 2ol,5 
73,2 133,o 

199,3 26o,4 
6o,8 66,8 

Es zeigt sich hier erwartungsgem~tl3 ein eindeutiger 
EinfluB der Niederschlagsmenge auf die Wuchsh6he 
der Pflanzen. In der Abb. 1 sind die in den einzelnen 
Monaten gefallenen Niederschlfige der 5 Jahre yon 
April bis Juli im Vergleich zum langj~ihrigen Mittel 
aufgetragen. Daraus ist ersichtlich, daB vor a l l em 
die Niederschl~ige im Monat Mai ausschlaggebend 

sein dtirften fiir die Wuchsh6he der Erbsen bei einer 
Aussaat im April. Die durchschnittliche Tages- 
temperatur  wie auch die W~trmesumme zeigten da- 
gegen keinen EinfluB auf die H6he der Pflanzen, wie 
aus den Tab. 4 und 5 sowie Abb. 2 hervorgehen 
dtirfte. 

Tabelle 4. Durchschnilll. Tagestemperatur der Monate 
Apri l - -Jul i  1955--1959. 

Mortar 1955 1956 I957 1958 1959 Igj. Mittel 

April 
Mai 
Juni 
Juli 

7,7 
lO, 4 
14,9 
18 ,2  

5 , 1  
13,4 
13,7 
~7,6 

7,9 
lo,6 
17,9 
19,O 

5,9 
1 4 , 2  
15 ,2  
17,6 

l o , 3  
13,4 
17,o 
21, 7 

7,8 
12 ,8  

15,7 
17 ,2  

Tabelle 5. Wiirmesumme in den einzelnen Jahre~ der 
Monate Apri l - -Jul i  yon der Aussaat bis zur P/li~ckrei/e 

Monat 1955 I 1956 I 1957 1958 1959 

April 37,2 69,o [ 146,8 56,7 268,o 
Mai 313,3 ! 4o4,9 I 318,6 425,o 4o2,o 
Juni 438,0 4ol,o I 345,0 455,0 493,4 
Juli 381,6 262,0 lO7, 5 272, 5 - 

Zusammenfassend l~Bt sich feststellen : Die Wuchs- 
h6he ist sortentypisch und schwankt bei den unter- 
suchten Soften im 5j~ihrigen Mittel yon 165 cm 
(Sorte , ,Alderman" als h6chste Sorte) bis zu 5 ~ cm 
(Sorte ,,Sehreibers Delisa" als der niedrigsten Sorte). 
Gleichzeitig aber ist die Wuchsh6he, witterungs- und 
umweltbedingt, innerhalb der gleichen Sorte starken 
Schwankungen unterworfen, wobei insbesondere die 
Niederschl~ige im Mai einen entscheidenden EinfluB 
bei den untersuehten Sorten und einer Aussaat im 
April ausgeiibt haben. 

Aus der Kleinwanzlebener Saatzucht A.G. Einbeck/Hann. 

Eine neue Methode zur Feststellung des Ploidiegrades bei Beta.Rfiben 
V o n  F.  W A L T H E R  

Mit 2 Abbildungen 

Die kiinstliche Erh6hung des Chromosomensatzes 
hat bei Beta-Riiben nach jahrelanger ziichterischer 
Arbeit zur Entwicklung ertragreicher Sorten gefiihrt. 
Die bekannten im Handel befindlichen polyploiden 
Sorten sind aber keine reinen tetraploiden Formen;  
es handelt  sich vielmehr um Produkte,  die aus Kreu- 
zungen zwischen 2x- und 4x-St~immen entstanden 
sin& Das dazu ben6tigte .4x-Material mul3 auf einer 
breiten genetischen Basis entwickelt werden, was 
mittels der verschiedensten Colchicinierungsmetho- 
den, auf die wit bier nicht n~her eingehen wollen, vor- 
genommen werden kann. 

Bei der Vorselektion bzw. cytologischen Kontrolle 
jungen tetraploiden Materials spielt die Bestimmung 
des Ploidiegrades durch Messung der Pollenkorn- 
gr6ge eine groBe Rolle. 

Uber die Wirksamkeit  dieser Methode gehen die 
Meinungen in der Li tera tur  auseinander. W/ihrend 
FRANI)SEN 1939, SCHLOSSER 1940 und ROSENTHAL 1958 
fiber brauchbare Ergebnisse berichten, erzielten 
SCHWANITZ 1952, KLOEN und SPECK~ANN 1953, 
1954 und yon ROSEN 194, 9 negative Resultate. In 
eigenen Untersuchungen konnte ebenfalls eine groBe 

Variabilit~it der Pollengr6Be in beiden Ploidiestufen 
und die damit verbundene Schwierigkeit der Tren- 
nung yon diploidem und tetraploidem Material fest- 
gestellt werden. 

Es wurde & h e r  nach einer besseren Methode ge- 
sucht. Angeregt durch die Arbeiten von FUNKE 1956 
und MAURIZlO 1956, die die unterschiedliche Zahl 
der Keimporen der Pollenk6rner bei ihren poly- 
ploiden Ptlanzen als Kriterium ansahen, Ianden wit 
auch Untersehiede in der Pollenmorphologie bei Beta- 
Riiben. 

U n t e r s u c h u n ~ e n  a m  P o l l e n k o r n  

1. M a t e r i a l  
Die Untersuchungen wurden an Pollenk6rnern yon 

Pflanzen aller Zuchtrichtungen der Zucker- und 
Futterrt iben durchgeffihrt, sowie an den Wildrtiben 
Beta procumbens (2x), B. webbiana (2x), B. marit ima 
(2x) und B. patellaris (4x), 

2. M e t h o d e  
Antheren werden der Bltite bzw. Knospe (auch 

noch geschlossene Bltiten mit grfinen Antheren, die 
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abet schon Pollen enthalten, kSnnen untersucht 
werden) entnommen, auf einen Objekttr~iger gebracht 
und die PollenkSrner mit einer Lanzettnadel heraus- 
gequetscht. Das Antherengewebe wird entfernt. 
Dann bringt man einen Tropfen 2~o Orcein-LSsung 
auf, deckt mit einem Deckglas vorsichtig ab und muf3 
sofort untersuchen. Im mikroskopischen Bild er- 
kennt man die rot gef~rbten PollenkSrner und auf 

Es lag nun die Vermutung nahe, dab es sich bei der 
Riibe ebenfalls um Keimporen handelt. Um diese 
Vermutung nachzuprtifen, behandelten wir die Pol- 
lenkSrner mit einem Gemisch aus einem Teil konzen- 
trierter Schwefels~ture und drei Teilen Methylenblau- 
Essigs~iure. Dadurch wird erreicht, dab das Plasma 
aus den angelegten Keimporen heraustritt, wie es yon 
FUNKE 1956 beschrieben wurde. Wir konnten beob- 

A b b .  l .  P o l l e n k O r n e r  y o n  2 x - P f l a n z e n .  

deren Oberfl~che mehrere kreisrunde helle Flecke. 
Diese hellen Flecke befinden sich auf der gesamten 
Oberfl~tche des Pollens. 

Die Untersuchung des Pr~parates muB sofort nach 
der Anf~irbung erfolgen, und zwar aus zwei Grtinden: 

1. Durch den Druck des Deckglases wird vor allem 
junger Pollen sehr leicht gequetscht und im Blickfeld 
werden auch die hellen Flecke der Rtickseite des 
Pollens sichtbar, was die Ausz~ihlung erschwert bzw. 
zu falschen Ergebnissen ftihrt. 

2. Nach einiger Zeit dunkeln augerdem die zu Be- 
ginn gut sichtbaren helten Flecke nach und eine Aus- 
z~ihlung ist nur noch schwer m6glich. 

3. E r g e b n i s s e  

Die iusz~thlung der hellen Flecke auf den Pollen- 
k6rnern erbrachte bei tetraploiden Pflanzen eine 
h6here Anzahl als bei diploiden, so dab wir syste- 
matische Untersuchungen anstellten. Wit fanden bei 
2x-Material 5--9, im Mittel 7 und bei 4x-Material 
lo--2o, am h~iufigsten lo--12 (Abb. 1 + 2). Dabei 
wurden aber nur die Aufhellungen gez~ihlt, die kreis- 
fund erschienen, d. h. die vSllig in der Untersuchungs- 
ebene lagen. Triploides Material ist sehr leicht an den 
verschieden groBen und teilweise kiimmerlichen 
PollenkSrnern zu erkennen; die Zahl der Flecke 
nimmt bei ihnen eine Mittelstellung zwischen 2x- und 
4 x ein. 

Beta procumbens zeigt im Mittel 4--6, B. webbiana 
6--8, B. mariLima 5--8 und B. patellaris (4x) 
i 1-- 14 Poren. 

W~thrend der Zusammenstellung unserer Ergeb- 
nisse erfuhren wir von der VerSffentlichung yon 
KUZDOWtCZ 1958 , d e r  die gleichen Beobachtungen 
machte. Leider war mir die Arbeit nur als Referat 
zugiinglich. Dort werden die Aufhellungen als ,,Pol- 
lenporen" bezeichnet. 

i b b ,  2. P o l l e n k 6 r n e r  v o n  4 x - P f t a n z e m  

achten, wie nach der Behandlung der Riibenpollen 
das Plasma aus den Poren herausquoll. DaB es sich 
um Keimporen handeln mug, sieht man auch bei der 
Orceinf~irbung deutlich an den leichten Einbuchtun- 
gen und den darunter befindlichen dtinnen Stellen 
der Exine vor alleln am Rande des Pollenkorns. 

4. D i s k u s s i o n  und  S c h l u B f o l g e r u n g e n  

Die Ermittlung des Ploidiegrades ist mit Hilfe der 
pollenmessung nicht immer einwandfrei durchzu- 
ffihren, da die Variabilit~it dieses Merkmals sehr groB 
ist, wie wir in mehreren Untersuchungsserien fest- 
stellten. SCHWANITZ 1952 wies bereits auf diese Tat- 
sache bin. In einer neueren Arbeit yon BELL 1959 
wurde darauf hingewiesen, dab die Pollengr6ge durch 
N~ihrstoffe und den Ort der Bltite an der Pflanze stark 
modifiziert werden kann. 

Von FUNKE 1956 und MAURIZlO 1956 wurde die 
Zahl der Keimporen als Unterscheidungsmerkmal 
benutzt, well hierbei eine geringere Variabilit~it auf- 
tritt. Auch durch die Ausz~ihlung der Keimporen am 
Rtibenpollen kann auf einfache Weise und sicherer 
als bei der Pollenmessung der Ploidiegrad bestimmt 
werden. Dabei ist der Arbeitsaufwand nicht h6her; 
eventl, ist die Methode noch besser, da nach kurzer 
Einarbeitungszeit mit einem Blick sofort die Ploidie- 
stufe (ohne die Keimporen yon verschiedenen Pollen- 
kSrnern z~ihlen zu mtissen) erfaBt werden kann. 

Es konnte nachgewiesen werden, dab es sich tat- 
s~ichlich um Keimporen handett. Danach w/ire die 
Beta-R~be bisher das einzige botanische Objekt, 
deren PollenkSrner eine so groBe ZahI von Keimporen 
besitzen. Wahrscheinlich dienen die auf der Pollen- 
oberfl~che vorhandenen Vertiefungen zur besseren 
Haftung des Pollens auf der Narbe. Die Vielzahl der 
Keimporen k6nnte es dem Pollenschlauch erm6g- 
lichen, auf dem kiirzesten Wege zur Eizelle zu wachsen. 
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Wie sehon erw~hnt, wurde die oben beschriebene 
Methode bereits yon KuzI~OWlCZ 1958 ver6ffentlicht. 
Ylit unseren Untersuchungen konnten wir die dort 
mitgeteilten Ergebnisse vollauf best~itigen. 
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Untersuchungen zum Pfropfeinflui3 auf die Transpiration 
im Zusammenhange mit der Unterlagenz6chtung bei Reben 

Von G. GEISLER 

Mit 2 Abbildung 

Einle i tung 

Der deutsche Weinbau ist weitgehend auf die Ver- 
wendung yon reblausresistenten Unterlagssorten an- 
gewiesen, so dab in zunehmendem Umfange Pfropf- 
reben in den Weinbergen zum Anbau kommen.  Die 
Leistungen der Pfropfreben unterscheiden sich erheb- 
lich yon denen wurzeleehter Anlagen (vgl. GEISLEI~ 
(5)). Neben einer alIgemeinen Beeinflussung der 
Mengenertr~ge und der Qualit~it des geernteten Mo- 
stes ist insbesondere das gr6gere Ertragsrisiko ge- 
pfropfter  Weinbergsanlagen charakterist isch, das in 
Lagen mit  ungiinstiger Wasserversorgung gegenfiber 
wurzelechten Anlagen zu einem Leistungsabfall  fiih- 
ten kann.  Diese bekannten  Tatsachen (vgl. DECKER 
(2), HUSFELD und ScHEI~z (12) und ZIMMERMANN (25)) 
legten es nahe, den EinfluB der Pfropfung auf den 
Wasserhaushalt ,  insbesondere auf die Transpirat ions-  
verh~ltnisse zu untersuchen, um hieraus gegebenen- 
falls Hinweise ft~r die Selektion geeigneter Unterlags- 
typen zu finden. 

Bereits yon SCI~5~ITTHE~lqEI~ (17) wurden einige 
Untersuchungen im Zusammenhange mit  diesen 
Problemen angestellt. SCHMITTHENNER verglich die 
Transpirat ion von Triebteilen einer wurzelechten und 
einer auf V. riparia gepfropften Kultursorte .  Wenn 
auch die Methodik dieser Untersuchungen - -  Transpi-  
ra t ionsbest immungen an in Wasser eingestellten 
Trieben in langfristigen Messungen --- noch unvoll- 
kommen war, so sind die Ergebnisse doch mit  den 
Untersuchungen der vorstehenden Arbeiten zu ver- 
gleichen. 

In  erster Linie ist bei der PriXfung des Wasserhaus- 
h a r e s  von Pf ropfungen- -auch  unter  Beriicksichtigung 
der Verwendung verschiedenart iger tJnter lagstypen 
- -  der Gesamtwasserumsatz  je Einzelpflanze yon Be- 
deutung (vgl. ZIM~IEttMANN (24), BOSIAN (i), GEISLER 
(8)), wobei die Transpirat ionsintensi t~ten und die 
Variabilit~tt dieser Werte  innerhalb der Gat tung Vitis 
(vgl. GEISLER (6)) nicht allein It~r die 6kologische An- 

passung von Pfropfreben entscheidend sin& Man 
wird im gleichen Umfange auch die spezifischen Lei- 
stungen des Wurzelsystems berticksichiigen miissen. 
Allerdings k6nnen aus den Untersuchungen der 
Transpirat ion, insbesondere beiVersuchsanstellungen, 
in denen der EinfluB einer wechselnden Wasserver-  
sorgung auf die Transpirat ion gepriift wird, auch 
Riickschliisse auf die Leistungen des Wurzelsystems 
und damit  auf den Gesamtwasserumsatz  der Einzel- 
pflanze gezogen werden. 

Mater ia l  und Methode  

Die Untersuchungen der Transpirat ion erfolgten, 
wie aueh in frt~heren Arbeiten (GEtSJ~R (6}), mit  HHfe 
der Momentanmethode,  d. h. die Transpira t ion wurde 
an Hand  kurzfristiger W~igungen abgeschnit tener 
BlOtter ermit tel t  (STocI~ER (22), HUBER (10)). Die 
Eignung dieser Methode wurde in frt~heren Arbeiten 
eingehend besprochen (Gt~ISLEI~ (6)) und hierbei 
insbesondere auch auf die fttr Reben charakteris t i -  
schen Bedingungen und Verh~linisse bei der Anwen- 
dung dieser Methode hingewiesen. 

Desgleichen kann bezttglich der stat ist ischen Be- 
arbei tung des Materials auf friihere Untersnchungen 
hingewiesen werden (6); auBerdem auf die Arbeiten 
yon HOI,ZL (9), der sehr eingehend die statist ische 
Auswertung yon Transpirat ionsuntersuchungen als 
pflanzenspezifische Eigenschaften bearbeitete,  ge l  
den nachstehenden Untersuchungen wurden die 
Transpirat ionsintensi t~ten an Hand  yon Tagesg~ingen 
und deren Mittetwerten bes t immt  und aus der Zu- 
sammenfassung einer gr6geren Anzaht yon Einzel- 
tagesgS.ngen die Mittelwertsschwankungen berechnet.  
Zur Charakterisierung der Tagesg~nge wurden aus 
dem vorhandenen Material geeignet erscheinende Be- 
s t immungen entnommen,  die im Zusammenhange 
mit  der statist ischen Bearbei tung eine gute Beurtei- 
lung der VerhAltnisse gestat ten dtirften.  


