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Wenn im Herbst die reifenden Trauben sich atts- 
ztff~irben beginnen und besonders die Rotweinsorten 
sich dunkel f~trben, trifft man als besondere Merk- 
wtirdigkeit gelegentlieh Rebstdcke n i t  verschieden- 
farbigen Trattben an. Gewisse Rebs0rten neigen be, 
sonders Zu solchen Farbspielen, speziell die Bur- 
gundergruppe; aber attch bet anderen Sorten kommen 
manehmal, doch bedeutend seltener, F~irbungsano- 
malien vor. Ailgemeine Bemerknngen fiber diese 
Erscheinung trifft man da nnd dort im weinbau- 
lichen Schrifttum; bereits in ~ilteren Schriften wird 
gelegentlich ihrer Erwiihnung getan. So lesen wir 
z. B. bereits 1842 in einer Ver6ffentlichung yon Bo~I, 
dab der Autor ,,Rul/tnder, Schwarz- nnd WeiBbnr- 
gander als ein and dieselbe Gattung" betrachtet 
und manehmal ,,alle drei Sorten an einem Stock" 
vereinigt fan& 

Der einfaehste and Mufigste Fall solcher F~ir- 
bnngs~inderungen ist die U m f ~i r b u n g e i n - 
z e l n e r  B e e r e  n einer Tranbe v o n  h e l l  n a c h  
r o t o d e r b 1 a u. Als gel~t~tfigstes Beispiel nnter 
den detttschen Rebsorten kann hier der Oraue Bur- 
gtmder oder Rul/inder genannt werden. Unter den 
bet der Reife gratten, schwach rdtlich getdnten Trau- 
ben dieser Sorte findet man mitunter solche mit ein- 
zelnen schwarzbla~en Beeren vom Typus des nahe 
verwandten Blauen Sp~tburgunders (vgl. Abb. I). 

Abb. z. Reife Traube des Grat~en Barglmders 
(Rul~inder) n i t  vier schwarzbIau gefiirbten Beerert 
yon Typus des Blauen Sp~ttburgunderg (Auf- 

nahme 3. Okt. I937). 

Bedeutend seltener sind Falle n i t  einzelnen vdllig 
blanbeerigen Tranben ~nter r/ormalen gra~tbeerigen 
an ein nnd demselben Rul~inderstock. !ch babe zwei- 

�9 mal solche St6eke im groBen Rul~indergebiet des 
Kaisersttlhls angetroffen; in einem Fall handelte es 
sich um zwei vollkommen blau gef~irbte Tra~tben, im 
zweiten sogar um fiinf an einem Stock. Gelegentlich 

kann man dasselbe Farbspiel auch beim WeiBen 
Riinschling beobachten. !ch erinnere reich eines 
Falls n i t  vollkommen ansgereiften reinweiBen Trau- 
ben, nnter denen sich zwei vdllig blanbeerige be- 
fanden. Meist sind diese Anomalien wahllos am Stock 
verteilt nnd zeigen keine Beziehnngen znm Sprog- 

�9 aufban. Es kommt aber vor, wenn auch sehr setten, 
dab alle an einer Fruehtrute (Bogen oder Zapfen) 
stehenden Trauben dnrchweg nmgeffirbt sind, w~h- 
rend alle iibrigen Tranben des betreffenden Stockes 
davon nicht berfihrt Werden. Verquicknngen der 
J 

verschledenen Mdglichkeiten anormaler F~irbung 
treten ebenfalls atff; so sah ieh z. B. einen anf zwei 
Bogen angesehnittenen Rnliinderstock, dessert einer 
Bogen nar rein dunkelblali gef~trbte Tranben trng, 
w~thrend von den acht Tranben des zweiten Bogens 
3 Stiiek einzelne blane Beeren zeigten, die fibrigen 
aber normal grau geffirbt waren. 

Wenn man beim Rul~inder nnd WeiBen R~iusch- 
ling F~trbungs~inderungen yon gran oder weiB nach 
blau schon ab und zu zu Oesicht bekommt, so sind 
bet andern Rebsorten Farbanomalien doch bedeu- 
tend selfener. Beim WeiBen Oatedel nnd beim Weil3en 
Elbling kann man hin nnd wieder Tranben n i t  ein- 
zelnen roten Beeren Iir~den, ganz selten anch beim 
GrfinenSilvaner; es ist mir nnr ein einziger verbiirgter 
Fall ether Silvanertraltbe n i t  drei roten Beeren be- 
kannt geworden. Fernerhin wurden aneh beim Wet- 
Ben Riesling gelegentlich Tranben n i t  rnehr oder 
weniger zahlreichen roten Beeren beobachtet. Trau- 
ben n i t  nnr roten Beeren habe ich bet den eben 
genannten Soften nie gesehen, ihr Vorkommen ist 
jedoeh nicht ansgeschlossen. Es scheint, dab bet der 
Mehrzahl der hellbeerigen Rebsorten Spontane Farb- 
~indernngen nach blau oder rot eintreten kdnnen. 
Man ha t  sic beispielsweise anch beim Weigen Bnr- 
gunder, Heunisch, Gelben Muskateller, Griinen Velt- 
liner festgestellt, Dagegen scheint der umgekehrte 
Fall ether Farb~tnderung yon rot oder Nan nach hell 
bet dunkelbeerigen Sorten kanm vorznkommen; man 
kennt ihn eigentlich nnr beim Blaaen Spiitburgunder, 
wo einige Beeren der Tranben trotz Vollreife hell 
bleiben k6nnen nnd ira Anssehen dann dem WeiB- 
burgnnder gleichen. !m allgemeinen scheint jeden- 
falls die gildnng yon W e i B l i n g e n  b e t  f a r -  
b i g e n  T r a ~ b e n s o r t e n  ~nBerst selten zu 
sein. Ich sehe i n  diesem Zusammenhang ab yon 
gewissen Rebsorten, zu deren Sorteneigentfimlich- 
keit es gehdrt, dab weiBe nnd schwaeh rdtliche, racist 
nnr teilweise gef~irbte Beeren in ether Tranbe ver- 
einigt sind ~nd die eigentlich zrt den hellbeerigen 
Sorten z~thlen. Im allgemeinen lassen sich ja die 
Traubensorten zwanglos in zwei Grnppen, in eine 
hellbeerige nnd in eine dunkle n i t  tief rot oder blau 
gef~rbten Beeren trennen. Zwischenformen sind 
jedenfalls selten, da sie ziichterisch wenig Interesse 
finden wiirden. Immerhin kennt man z .B.  unter 
der Bnrgnndergr~ppe als Zweifarbigen Morillon einen 
Typ n i t  gleichzeitig blauen nnd hellen Beeren als 
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Sorteneigenschaft.  Von derartigen Sonderfiillen sell 
jedoch bier nicht die Rede seth, sonderll mlr yon 
anormalen F~tr.bnngs~inderullgen bet reinfarbigen 
Sortell. 

Bet spontanen Farbiindernngen der reifen ]3eeren 
handel t  es sich zweifellos llm M n t a t i o n e n .  
Diese k6nnen sich nxr  auf einzelne Beerenalllagen 
erstreeken - -  dann resultieren mischfarbige Tranben 

- -  oder auf ganze B1/itenst~tnde rnit dem Ergebnis, 
dab sich eillzelne Trauben der St6eke vol!kommen 
anormal f~irben. Den seltenstell Fall verk6rpern 
offenbar F~rblmgsmutationen, die auf die Trieb- 
anlagen zuriickgehen, denn nur so sind eillheitliche 
Fiirbungs~tnderungen des ganzell Behangs einzelner 
Bogen oder Zapfen zu erkl~tren. 

i )ber  die Oenetik der Beerenfarben yon Wein- 
t rauben  ist noch nichts Oenaueres bekallnt.  Da- 
gegell wissen wir einiges iiber dell Erbgang yon  
blauen und roten Bliitenfarbell, die mit  der ent- 
sprechellden F~rbullg der Weinbeeren insofern ver- 
glichen werden kiSnnen, als es sich um eine zyto-  
logisch aequivalente Erscheinung handelt ,  ll~imlieh 
um Anthocyanfarbstoffe,  eine Sammelgrllppe che- 
misch nahe verwandter ,  meist  in Epidermiszellen 
lokalisierter K/Srper, die je nach Besch~fffellheit und 
Reakt ion des Zellsaftes, in dem sie gel6st silld, bald 
mehr naeh rot, violett  0der blau spielen. Das Alltho- 
cyan der Traubellbeeren tr~gt die Bezeiehllung Oenin 
nnd bildet den bekannten  Rotweinfarbstoff.  Aus der 
Genetik der Bli i tenfarben wissen wir, dab in der 
groBen Mehrzahl der F~tlle rote und blaue T6ne iiber 
gelbe und weige dominant  sirM. Als Beispiele er- 
w~ihne ich, dab sich bei Agroslemma githago violet t  
i~ber weiB, Ce~taurea Scabiosa blauviolet t  iiber weig, 
Digitalis purpurea und D. lutea ro t  fiber gelb, Gera- 
nium Robertianum violett  tiber weiB, Glycine Soja 
blauviolet t  fiber weiB, Lupinus angusti/olius" blan 
iiber weiB dominant  vererbt  (BENL 1938). Vielfach 
herrscht ein einfaches Spaltllngsverh/iltnis; mi tunter  
sind aber anch mehrere Gene am Zllstandekommen 
der F/irbtmg beteiligt. Es ist llahetiegend, anzu- 
nehmen, dab allch bet der Weillrebe r o t  e 
u n d  b l a u e B e e r e n f a r b e  t i b e r  h e l l  d o -  
m i n a n t  ist. 

Es gilt seit langem ats sicher, dab b l a u e n n d 
b l a u r o t e  T 6 n e  d i e  ~ l r s p r i ~ n g l i e h e ,  
n a t i i r l i c h e  B e e r e n f a r b e  der Weinrebe 
darstellen. Die uns bekannten  Typell  der ameri - 
kallischen Vertreter  der Gat tung Vi~is sind durch- 
weg blaubeerig. Anch die Wildreben Europas und 
Asiens scheinen fast a~isschlieBlich dlinkle Beeren- 
farbe besessen zn haben .  Der  griindlichen Studie 
BRONXERS (X857) fiber die Wildrebell des Oberrhein- 
tales, die der einzigell enrop/iischen Art  Vitis sil- 
vestris GMELIN angeh6ren, ist zu entnehmen, dab 
sich nllter vielen Tatlsend dnllkelbeerigen St6ckell 
nnr drei Pf lanzen mit weiBen his gelblichell Trauben  
fanden. Der  natiirliche Anteil hellbeeriger St6cke 
unter  Wildreben scheint demnach nicht gr6Ber zu 
sein als etwa das zuf/illige Vorkommen yon  Weig- 
lingen bet ro ten oder blal~en Blfiten. Was fiber die 
mit am besten bakannten oberrheinischen Wildreben 
berichtet  wird, diirfte auch far  andere V. silvestris- 
Vorkommen Enropas ge l t en ,  ebenso far  die Wild- 
formen Asiens. Die hellbeerigen Wildlinge sind als 
Mutat ionen aus dunkelbeerigen atlfznfassen, yon 
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denell wenigstells teilweise nllsere WeiBweillsorten 
abs tammen diirften. Zum anderen Teil m6gen sie 
hellbeerige Ab~ilderungen alls dlmkelbeerigen V/ni- 
fera-Rassen (K~llfurrebell) darstellen. Anteilm~tBig 
silld die ro ten nnd blauen Kll l tursorten gegeniiber 
den weiBen, im ganzell gesehen, bet weitem ill der 
f)~berzahl, was ltm so verst~ndlicher ist, als sie dell 
urspriingtichen und natfirlichen F~rbungs• ver- 
k6rperll. Allein innerhalb Deutschlallds erseheinen 
die weiBen Sorten starkiiberrepr~isentiert,  nicht  zu- 
letzt  infolge Anpassung des Weinbans an geschmaek- 
liche und wirtschaftliche Erfordernisse. 

Alls diesen ~berlegungen geht hervor, dab es sieh 
bet den spontanen F~irbungs~,tnderullgen bet weiB- 
beerigen �9 Kul tu r so r t en  um atavistisehe 1R ii c k - 
s c h 1 ~t g e llaeh der urspriinglichen und  llatfirlichen. 
genetisch dominantell  Beerenfarbe handelt .  Damit  
erklgrt  sich die auffallende Tatsache, dab F ~t r -  
b u n g s m u t a t i o n e n  y o n  w e i B  n a c h  
b l a u  o d e r  r o t  w e i t a u s  h ~ i u f i g e r  v o r -  
k o m m e n  a l s  d e r  l l m g e k e h r t e  F a l l  
y e l l  d u n k e l  n a c h  h e l l .  Mit der gr6Beren 
Ver~inderlichkeit der hellbeerigen Rassen s teht  im 
Einklang, dab yon den meisten WeiBweinsorten rot- 
beerige Variet~iten existierell, die weinbaulich meist 
yon  millderem Wert  sind und nnr  wenig gebaut  
werden. Ich nenne: Roter  Gutedel, Roter  Silvaller, 
Roter  Riesling, Roter Elblillg, Roter Hennisch. Diese 
roten Variet~tten silld zweifellos sckundare Pro- 
dukte, die aus F~rbungsanomalien der elltspreehell- 
den weiBen Sof ten en ts tammen nnd ullabh~ngig an 
mehreren Stelten ents tanden sein m6gen. Abgesehen 
yon der vielgestaltigen ulld besonders veritnderliehen 
Burgul~dergrnppe, die in fast  gteichem l a B e  weiBe 
und bunte  Sorten umiaBt, kalln man  dagegen fest- 
stellell, dab typische Rotweinsorten meist ohne 
weiBbeeriges Gegenstfick sind (z. B. Trollinger, 
Portugieser, Limberger, Schwarzries!ing, Wildbacher 
u .a . ) .  Dies ist kcllnzeichnend ffir das viet seltenere 
Vorkommen hellbeeriger Mutat ionen bet retell  und 
blauen Sorten. 

Ein ganz en• Verhalten scheinen im a]Ige- 
meillen auch die Kern- und Steinobst-Arten zu zeigen. 
Hier liegt besonders fiber den Apfel ein grSBefes Beob- 
achtungsmaterial vet, aus dem eindeu• hervorgebt, dab 
die meisten mutativen ~_nderungen der Fruchtia~be ~on 
Griin oder Gelb nach ]Rot gehen. ~Tach genaueren Fest- 
stellungen in Nordamerika iibersteigt beim Apfel die Zahl 
der SproBmutationen mit refer Fruchtfarbe alle iibrigen 
vorkommenden F~rbungs~,nderungen zusammengenom- 
men nm ein Vieliaches (S~i~lViEx, u. POM~ROY, zit. bei 
SCm~IDT 1939). Beim Apfel liegen die Verh~ltnisse iliso- 
fern etwas anders, als wenigstens unsere einheimischen 
Wildgpfel bekanntlich durch hellfarbige Friichte gekenn- 
zeichnet sind, so dab man die h~ufigen roten Mutationen 
aus hellen Sorten nicht als RiickschlSge nach dem Wild- 
typus bezeichnen darf. Rote Schalenfarbe wird beim 
Apfel gewShnlich als ausgesprochenes Kulturmerkmal 
angesehen. Wie hier die Yerhgltnisse tats~cMich zn be- 
werten sind, kann ohne n~tlere Kenntnis fiber das Ver- 
halten der Fruchtfarbe in den t~stliclaen Verbreitungs- 
zentren der Wildart kaum beurteilt werden. Bet Stein- 
obstarten, wie Pflaumen und Kirschen, sind die wilden 
Stammformen dunkelfriich~cig (blau oder schwarz) ge- 
wesen; die hellere, rote bis gelbe ~F~irbung vieler Kultur- 
sorten muB dagegen als seknnd~r entstandenes Merkmal 
angesprochen werden. Auch hier sind gelegentlich an 
dunklen Sorten einige helle Friichte zu beobachten, eben- 
so wie an hellfarbigen Formen mitunter dunkle ,,1Riick- 
schliige" auftreten, wobei letztere wesentlich h~iufiger 
vorzukommen scheinen. 

19 
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Dauerbeobachtungen tiber das Verhalten yon  Reb- 
st6cken, die Farbungsanomalien hervorbrachten, be- 
stehen nut sp~irlich. Ich hatte Gelegenheit, drei der- 
artige Rulanderst6cke vier Jahre hindurch zu beob- 
achten. Zwei Pflanzen zeigten nnr jeweils in einem 
dieser Jahre einzel~e mit blauen Beeren nnter- 
mischte Trauben, i m  i4.'brigen nnr normale, rein 
graue. Der letzte Stock brachte dagegen jedes Jahr 
in wechselnder Zahl Trauben hervor, "die mit fief- 
blauen Beeren durchsetzt waren. Mntationen an 
einzelnen Beerenanlagen scheinen demnach nnr 
s e l t e n  m i t  R e g e l m g B i g k e i t  a m  g l e i -  
c h e n S t o c k aufzntreten; in manchen Fallen be- 
steht aber doch Neigung zu wiederholtem Hervor- 
bringen yon Farbnngsanomalien. Dagcgen sind na- 
tiirlich auf K n o s p e n m u t a t i o n e n beruhende 
Farbandernngen in der Regel k o n s t a n t  und 
treten immer wieder ant, solange das die anders- 
farbigen Tranben tragende Holz beim Schnitt nicht 
v611ig entfernt wi rd .  Ich kannte einen R~iuschling- 
stock, der mehrere Jahre lang einen Bogen mit 
weil3en und einen zweiten Bogen mit rein blauen 
Tranben trug, natiirlich nnterstiitzt dutch ent- 
sprechenden Schnitt. Znr Gewinnung neuer Far- 
bungsvarietaten ist es nur notwendig, entsprechen- 
des Holz yon St6cken, die regelmaBig F~trbungs- 
anomalien hervorbringen, zu vermehren. Einen 
solchen Pall erwahnt bereits BRO~ZR (1857), dem 
es gelang, aus ether v611ig weiBbeerigen Knospen- 
mutation des Rnlanders durch vegetative Vermeh- 
rung eine dem Weigburgunder entsprechende Pflanze 
zu gewinnen. Ob auch bet der Nachzucht ans Samen 
yon anormal gefarbten Beeren die neu entstandene 
Eigenschaft wieder auftritt, ist nicht bekannt, jedoch 
m6glich; wahrscheinlic.h handelt es sich bet umge- 
f~irbten Einzelbeeren in vielen Fallen nur um so- 
matische Mutationen im Gewebe des Beerenfleisches. 

Eine zweite, in ihren Grundlagen ganz anders 
geartete Gruppe yon Farbungsandernngen bet Wein- 
trauben bezieht sich auf spontane U m f ~ r b u n g e n 
y o n  g r i i n  n a c h  g e l b .  Diese sind bedeutend 
seltener als die Farbspiele hellbeeriger Trauben nach 
blau und rot und wurden yon mir bislang nur in 
drei Fallen beobachtet. In der Literatur habe ich 
nichts dariiber verzeichnet gefnnden, doch bin ich 
sicher, dab ahnliche Falle in der Praxis hin nnd 
wieder angetroffen werden. Meine Beobachtungen 
beziehen sich ant Elbing und Gutedel; yon letzterer 
Sorte land ich einen Stock mit verschiedenfarbigen 
gelben und grilnen Beeren, von erstgenannter Sorte 
zwei derartigeSt6cke. 

In Abb. 2 ist eine junge Elblingtranbe wieder- 
gegeben, die neben griinen Beeren mehrere rein hell- 
gelbe aufweist. Um die gleich Erscheinung handelte 
es sich auch bet den iibrigen F~illen dieser Art. Bet 
anatomischer Untersuchung der anormal gefiirb- 
ten Beeren zeigt sich, dab das fiir die Farbnng heller 
und unreifer Trauben maBgebende Meinzellige sub- 
epidermale Gewebe keinerlei Chlorophyll fiihrt, das 
sonst bet jungen Beeren stets vorhanden ist und 
selbst im votlreifen Beerenfteisch h~iufig noch nach- 
gewiesen werden kann. In den anormalen, rein gelb 
gefiirbten Beeren enthielten die Plastiden nur noch 
gelben Farbstoff (Karitinoide). Diese F~irbung hat 
mit Reifeerscheinungen nichts zu tun; sie is'~ hereits 
an den ganz jungen Beerchen sofort nach Abblfihen 

der Oescheine festzustellen. Darin iiegt ein Unter- 
schied gegeniiber den zuerst besprochenen F~irbnngs- 
anomalien, die erst mit einsetzender Beerenreife 
erkennbar werden. 

Abb. 2. Junge, unreife Elblingtraube mi t  
mehrerea reingelben und gelb und gri~n ge- 
streiften Beeren (Anfnahme 22. Juli r934), 

Neben den rein gef~rbten Beeren fanden sich bet 
den beiden untersnch{en Elblingstranben anch zahl- 
reiche gelb und griin gestreifte. Die Streifung ver- 
lief, wie Abb. 3 erkennen l~igt, s c k t o r i a l ;  die 

Abb. 3- Gelbe urtd gelb urt'd gr~/a panaschierte Elblingbeeren. 
Untere Reihe ~ i t t e :  normate griine Beere; obere Reihe:  rein 
gelbe Beer6n: die flbrigen Beeren mit  gelb-griiner s e k-  
t o r i a l e r  P a n a s c h h e r u n g  (Aufnahme 22. Juli x934). 

Beerenoberflache war ir~ mehr oder weniger zahl- 
reiche griine und gelbe Abschnitte yon sehr ver- 
schiedener Breite aufgeteilt. Bald iiberwogen die 
griinen, bald die gelben Anteile und vermittelten 
so einen kontinuierlichen ~bergang von rein griinen 
zu rein gelb gefarbten Beeren. 
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Die grane und gelbe Streifung ist physiologisch 
der bei Laubbl/ i t tern als Buntbl~tttrigkeit oder P a - 
n a s c h i e r u n g bezeichneten Erscheinnng gleich- 
znsetzen. In  beiden F~tllen handel t  es sich nm einen 
Verhlst des Chlorophylls in bes t immten Gewcbe- 
part ien.  Bei den gestreiften Beeren haben w i r e s  
demnach mit einer sektorialen Panaschiernng zu tun, 
im besonderen mit einer gelbbunten Panaschiernng 
im Gegensatz zu den meisten Panaschiemngen bei 
Bl~ttern. Hier sind weiBbunte Panaschierungen be- 
de~ltend h/ inf iger  als getbbnnte;  bei ersteren ver- 
lieren die Plast iden nicht  nnr die griinen, sondern 
auch die gelben Blattfarbstoffe,  die bei gelbbunter  
Panaschierung erhal ten bleiben. Die rein gelben 
Beeren verkSrpern lediglich den extremsten Fall mit 
vollst~indigem Chlorophyllverlust in allen Gewebe- 
teilen. Panaschiernng bei Tranb.~nbeeren beruht  na- 
tiirlich ebenfalls anf Mutation. Dariiber, ob gewisse 
Weinst6cke mit einiger Regelm/~gigkeit panaschierte 
Tranben hervorbringen, fehlen Beobaehtnngen;  auch 
tiber das Verhalten der Naehzncht  aus Kernen yon 
panaschier ten nnd reingelben Beeren ist bislang 
niehts bekannt.  Das Lanb der yon  mir beobaehteten 
St6cke mit grtinen und gelben Beeren zeigte keinerlei 
Spuren von  Panaschierung. Dennoch kommt attch 
bei der Rebe Buntbl~ittrJgkeit vor;  solche St6cke 
besitzen geringere Wuchsfreudigkeit  als normale und 
werden in der Praxis wohl racist unter  Chlorose- 
verdacht  ansgehauen, da Blat tpanaschiernng Chlo- 
roseflecken nicht nn~hnlich ist. 

AuBer der beschriebenen griin-gelben Streiflmg 
kommt bei  Weintra~ben gelegentlich auch eine griin- 
rote vor, die natiirlich erst mit  einsetzender Re l i c  
sichtbar wird. Man kennt  z .B .  eine Variet/it des 
Heunisch mit  rotgestreif ten Beeren. Der oben be- 
sproehene spontane Riickschlag der Beerenfarbe nach 
rot  hat  sich dabei nur  auf in Streifen angeordnete 
Teile der Beerenhaut  erstreckt.  Solche und/ thnl iche  
Zllchtprodukte haben natiirlich h6chstens als Zier- 
stfieke Bedentung,  wie i iberhaupt Rebst6cke mit 

verschiedenfarbigen Trauben durcE ihre Absonder- 
lichkeit stets die Aldmerksamkeit  des Beschauers 
erwecken. 

Im tibrigen scheint Panaschierung bei Friichten nur 
selten vorzukommen. Einen Fall sektorialer Panasehie- 
rung hat nenerdings KOST~R (1939) bei einer Feigenart 
(Ficus Pargellii) beobacbtet. Hier waren die yon Natur 
grtingef~rbten Scheinfrtichte mit meridional verlaufen- 
den, hellrStlichen, chlorophyllfreien Streifen bedeckt, die 
zusammen �88 bis }/.2 der Fruchtoberfl~che attsmachten. 

Z t t s a m m e n i a s s u n g .  

Es sind 3 Arten yon  spontanen F~rbungsmuta-  
t ionen bei Weint ranben ztt unterscheiden: 

I. Die selten vorkommende Bildung yon  hellen 
Trallben (grfinen, granen oder weil3en) aus dnnkel- 
beerigen Formen, wenn die F/ihigkeit verloren geht, 
bei der Reife Anthocyan zu erzcngen; diese hell- 
beerigen Ab~ndernngen dfirften im wesentlichen die 
Grnndlage der WeiBweinsorten bilden. 

2. Die ziemlich h/itifigen F~rbnngs/~nderungen 
nach B 1 a u nnd R o t bei hellbeerigen Tranben;  
sie verk6rpern R ii c k s c h 1 ~i g e nach der llrsprfing- 
lichen nnd natfirlichen F~rbung s/imtlicher Vilis- 
Arten. 

3. Bereits im unreifen Zustand erkennbare teit- 
weise (Streifnng) oder totale  F/irbnngs~ndernng der 
Beeren yon  Grfin nach Gelb entspricht  der bei Laub- 
bl~ittern als P a n a s c h i e r u n g bezeichneten, auf 
ein Fehlen yon  Chlorophyll in den Plastiden be- 
ruhenden Erscheinnng. 
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Verfahren zur Erzielung yon vollwertigen Samentr igern der Beta,Rfibe 
im ersten Vegetationsjahr mit Hilfe yon K ilte,Behandlung. 

Von KURT ]~RDMANN. 

Ns 7 Abbildungen. 

Im Rahmen von Versnchen mit welter gestecktem 
Ziel interessierte tins die Frage, inwieweit und anf  
welchem Wege es m6glich sei, Beta:Rfiben bereits 
im ersten Vegetationsjahr znm Schossen, Bifihen und 
Samentrfigen zn bringen. Die L6slmg dieser Anfgabe 
schien erschwert  dnrch die Tatsache, dab im Verlauf 
der letzten zwei Jahrzehnte  bei fast allen Rfiben- 
sorten durch zfichterische MaBnahmen die Schosser- 
resistenz geste~gert worden ist. 

Nach Erfahrungen der prakt ischen Landwirt-  
schaft erbrachten zeitig gedrillte Riibenschl/ige, die 
so friih aufgelaufen waren, dab die KeimpflAnzchen 
noch Nachtfr6ste  erleiden mul3ten, h~nfig einen 
hohen Prozentsatz  an Schossern. Durch Z/ichtnng 
auf Schosserresistenz hat  alierdings die SchoBneigung 

nach Sp/itfrSsten ganz wesentlich abgenommen. 
Zahlreiche Literatl lrangaben, auf die hicr im Ein- 
z e ln en  nicht eingegangen werden soll (13bersicht 
fiber das Schr i f t tum bis 1933 bei CHROBOCZEI~ 1934, 
S. 6--15), lieBen erwarten, dab KMtebehandhmg 
riehtig gew/ihlt, das Schossen anslSsen wiirde. Voss 
(1936, auch dort  Hinweise anf die /~ltere Literatur)  
hat  nun nachgewiesen, dab Kn~nle und junge Keim- 
pflanzen nach KXltebehandlung geringere Neigung 
znm Schossen zeigen als ~tltere Keimpflanzen (s. S. 
393 n. 394), was mit den Befunden LiJDECKES (I934) 
fibereinstimmt, der durch 42t/igige K~ltebehandl~ng 
(Temperaturen yon  @3 ~ bis @4 ~ C) yon 2 4 Stunden 
zUvor angequollenen Kn/iulen keine SchoBbereit- 
schaft  erzielen konnte.  
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