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Versuch einer morphologisch-systematischen Gliederung 
der Art Beta  ulgaris L. 

Yon JOHANNES HELM 

Mit 4 Textabbfldungen 

Bei dem Versuch, die Formenmannigfaltigkeit der 
Art Beta vulgaris L. zu erfassen und morphologisch- 
systematisch zu gliedern , t raten wiederholt Unklar- 
heiten und Widersprttche in der Benennung intraspezi- 
fischer Sippen seitens frfiherer Autoren zutage, die 
ant mangelhafter, irrtfimlicher oder fehlender Bezug- 
nahme ~Iterer Angaben beruhten und eine Anderung 
der Namen der jeweiligen Rangstufen bedingen. 
E. O. vo~ LIPPMANN machte in seiner ,,Geschichte 
der Rfibe (Beta) als Kulturpflanze" (i925, 144 Anm. 4) 
bzI. eines der grundlegenden systematischen Werke 
fiber die Gattung Beta, die Chenopodiaceen-Mono- 
graphic von MOOUIN-TANDON (I840), folgende, die 
Situation treffend charakterisierende Bemerkung: 
,,Gerade dieses Werk, dessen Einflu[3 Jahrzehnte hin- 
durch vorhielt, ist ein Muster v611ig unkritischer und 
daher unfruchtbarer Systematik." Diese Sachlage wird 
weiterhin dadurch kompliziert, dab eine konsequente 
Durchffihrung der , ,Typenmethode" in einigen F/~llen 
eine neuerliche Namens~inderung erforderlich macht. 

Es erschien daher angebracht, den bisherigen 
Gliederungen der Art in m6glichst lfickenloser Folge 
naehzugehen, die Nomenklatur kritisch zu fiberprtifen 
und mit den heute geltenden, international anerkann- 
ten Nomenklaturregeln abzus t immen.  Nur auf diese 
Weise ist es m6glich, einmal zu gtiltigen Namen zu 
gelangen. Was die einzelnen hier aufgestellten syste- 
matischen Einheiten anbelangt, die auf einer gestaf- 
felten Bewertung morphologischer Eigenschaften be- 
ruhen, so wurde eine Gliederung bis hinab zu den je- 
wails zuzuordnenden Sorten als notwendig erachtet. 
Spiegelt sich doch gerade in der Vielfalt der Sorten - -  
entstanden unter der lenkenden, ~ auch beschfiinken- 
den Hand des Zfichters - -  die gesamte Variationsbreite 
der Art zn einem groBen Teile und in einer relativ 
leicht zug~inglichen Form wider. Ftir einige noch ~: 
strittige Sippen erwies es sich Ms niitzlich, auch die 
vorlinn~isehe Literatur - -  vornehmliCh die  Kr/iuter- 
bficher und Indices des 16. und 17. Jh. - -  heranzu- 
ziehen, um die Geschichte der Kultur dieser Sippen 
klarzulegen und Hinweise ffir ihre Nomenklatur zu er- 
langen. Durch ausdrfickliche Angabe der Grfinde, die 
zur Anderung bisher gel~iufiger Benennungen bei 
einzelnen Sippen yon Beta vulgaris zwangen, ist ver- 
sucht worden, das Unpopul/ire eines derartigen Vor- 
gehens verst~tndlich zu machen. 

Beta  vu lgar is  L., Spec. pl. (1753) 222. - -  B. mari- 
tima et B. vulgaris L., Spec. pl. ed. 2 (1762) 322; 
B. maritima, B. cicla et B. vulgaris L., Syst. nat. ed. 
x u ,  II (1767) 195/96. 

Ein-, zweij~hrige oder ausdauernde, im Habitus sehr 
verSnderliche, oft :~ rot his purpurn fiberlaufene, kahle 
Pflanzen mit spindelf6rmiger, kaumverdickter (stengel- 
starker), z/iher und vSllig in der E r d e  wachsender 
Wurzel oder kegel-, kugel- oder tonnenf6rmiger, stark 
fleischig verdickter, :J: aus der Erde hervorragender 
Rfibe. Stengel 6o--12o cm hoch, in Ein- oder Mehr- 
zahl, :J: niedefliegend und schwach fillig-kantig oder 
start aufreeht und ~z stark rilligq~antig gefurcht sowie 
~istig verzweigt. GrundbI/itter anfangs rosettenartig 
angeordnet, Iang gestielt, mit l~inglieh-eif6rmiger, 
glatter, mitunter ~ krauser Spreite und ganzem, meist 
etwas welligem Rande. Stengelbl~itter eif6rmig-deltoi- 
diseh bis liinglich-lanzettlich, am Grunde lang keil- 
f6rmig-stielartig verschm~ilert, zugespitzt bis stachel- 
spitzig, ! wellig, weil3h~tutig ulnrandet. Blfiten 
zwitterig, fast sitzend, mit 2 kleinen, krautartigen, zu- 
weilen fehlenden Vorbl/ittern, einzeln oder zu 2--4(--8) 
zu Bli i tenknfiueln verwachsen in der Aehsel yon 
grol3en, elliptiseh-eif6rmigen oder kleinen, linealen 
Tragbl~ittern in ~ihrigen oder rispigen Bliitenst/inden. 

Blfitenhfille 5-teilig, mit bleichgrtinen, freien, drei- 
eekigen, 16ffel- bis spatelf6rmigen oder linealen, meist 
ganzrandigen, ~: gekielten Zipfeln, z. T. am Grunde 
knorpelig verhiirtend und dreieekig verbreitert, mit 
herablaufendem Kiel, zur Fruchtzeit zusammennei- 
gend nnd die Samen als Scheinfrucht einschlieBend. 
Unterer Teil der Blfitenhtille verwachsen und verhol- 
zend, Staubbl/itter 5, am Grunde zu einem driisigen 
Ringwall vereinigt. Fruehtknoten eingesenkt, halb- 
unterst/indig, mit 2--3(--5) Narben, einsamig. Samen 
kugelig bis nierenf6rmig, entspreehend dell Blfiten zu 
Kn/iueln vereinigt (,,Polygermsaat"). Oberfl/iche der 
Samenschalen mit feinem, eingegrabenem Linien- 
gefleeht (Puzzlegeflecht). 

Verbreitung: Das Wildareal erstreckt sich entlang 
den Randzonen des Mittelmeergebietes yon Stidrufi- 
land, Syfien und Mesopotamien bis zu den Kanari-  
schen Inseln und Madeira sowie entlang den yore Golf- 
strom umspiilten atlantischen Kiisten Europas. Das 
mediterranvorderasiatische Gebiet gilt als Hauptareal, 
w~hrend das atlantische ein Teilreal darste~It.. Ver- 
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schleppt in der Ostsee (Danzig), sowie in Nittei- und 
Stidamerika, in Nordamerika teilweise aus Kulturen 
verwildert, Augerdem in zahlreichen Kulturformen 
verbreitet. 

Nutzung: Die Wildformen seit altersher als Weide 
sowie in der Volksmedizin genutzt; die Bl~ttter einzelner 
Kulturvariet~ten werden als spinat- bzw. spargel~hn- 
liches Gemtise verwendet; die Riiben anderer dienen 
als Speise- oder Futterriiben oder werden auf Zucker, 
in geringem Ausmal3 zu Kaffeesurrogat verarbeitet. 

Name: beta war bereits die Bezeichnung der Ptlanze 
bei den Rdmern. 

Die Gliederung der Art Beta vulgaris bietet, wie 
auch AEI~LEN (1938, 471) betont, ,,aul3erordentliche 
Schwierigkeiten". Einerseits steht einer vergleichend- 
morphologischen Bearbeitung der schon in ihrem Wild- 
areal ~iuBerst polymorphen Art entgegen, dab sie nur 
aus einzelnen, lokal begrenzten Gebieten bekannt ist. 

Andererseits bieten die leiehte Kreuzbarkeit sowie die 
je nach den Standortsbedingnngen ~ grol3e Variabili- 
t~t der einzelnen - -  oft als eigene Arten erachteten - -  
Sippen bzw. -b ausgepr~gten Lokalrassen ff~r eine klare 
systematische Gliederung nur wenig Ansatzpunkte. 
Vermutlich dtirfte mit tIerbarmaterial aUein, das 
AELLEN wohl ausreichend zur Verfiigung stand, keine 
weitere Kt~rung zn erwarten seth. Wahrscheinlich 
vermag uns nut die auf Reisen an Ort und Stelle 
durch Anschanung und Vergleich am lebenden Ma- 
terial zu erlangende Kenntnis der Variationsbreite der 
Art w~ihrend des gesamten Entwieklungszyklus noch 
einen Schritt wetter zu bringen. 

Wenn wit hier bzl. der Wildformen der 1938 yon 
AELLEN gegebenen Einteilung folgen, so geschieht 
dies, w e i l -  wie eben angedeutet - -  z. Z. wohl keine 
durchgreifendere Ldsung zu erlangen ist. Der folgende 
Schltissel der Unterarten von Beta vulgaris m6ge aber 
zugleich veranschaulichen, wie gering bzw. durchaus 
gleitend die morphotogischen Untersehiede der darin 
zur Trennulig aufgeftihrten Merkmalspaare mitunter 
sind (vor allem der unter 2a und 2b aufgeffihrten). 
Obwohl dies aus mehreren der angeffihrten Griinde 
durehaus nicht verwunderlich ist, so wird dadurch 
doch der diagnostische Wert solcher Merkmale natur- 
gem~f3 beeintr~&tigt. 

G l i e d e r u n g  der U n t e r a r t e n  (n. A~LI~EX) 
Ia Perianthzipfel meist nur 4- die L~nge des Radius 

des Fruchtgeh~uses erreiehend, kurz dreieckig, ab- 
gerundet, nieht oder nur schwach gekielt, am 
Grunde nicht oder selten kapuzenfdrmig, selten 
verknorpeit subspec. I maritima (L.) THELLG. 

Ib Perianthzipfel l~nger als der Radius des Frucht- 
geh~iuses, spatelf6rmig, pfriemlich oder schmal 
15ffelfdrmig, auf der ganzen L~nge stark gekielt, 
am Grunde kapuzenfdrmig, ~= verknorpelt 
2a Perianthzipfel :L spatelfdrmig 

3a Perianthzipfel schmal, fast lineal; Kn~iuel I- 
bis 2bltitig 

subspec. II orie~talis (RoTtt) AELLEN 

3b Perianthzipfel breiter, stark h~iutig um- 
randet; Kn~iuel fast nur 2bltitig 

subspec. III  lomatogonoides _&ELLEN 

2b Perianthzipfel pfriemlieh oder schwach 16Ifel- 
fSrmig, am Grunde ~: dreieckig, verknorpelt 

3 a Perianthzipfel aulfallend lang (3--5 mm); 
Bliitenkniiuel meist grob 

subspec. IV maerocarpa (Guss.) THELLG. 
3b Perianthziplel ktirzer, nicht auifallend lang. 

~31titenkn~uel kleiner subspec. V vulgaris 

Anhand dieser Gliederung sollen im Iolgendeli die 
einzelnen Unterarten besproehen und -- soweit m6g- 
lich -- deren weitere Untergliederung versucht werden. 
DaB dieses Vorhaben bzl. der Wildsippen (subspec. 
I--IV) vorerst nut his zu einem gewissen Grade lind 
mehr provisorisch durchgefiihrt werden kann, liegt 
haupts~chlich in unserer derzeit noeh wenig umfas- 
senden und lt~ckenhaften Kenntnis des Materiales be- 
grtindet; man ist vorwiegend auf ~= zuffillige Angaben 
in der Literatur angewiesen. Diese Erdrterungen wur- 
den nut eingeftigt, mn das Gesamtbild der Art abzu- 
runden; sie sind ein Spiegelbild unserer noch recht 
unzureichenden Kenntnisse der Wi ld  formen der Art 
Beta vulgaris. 

Besonders angelegentlich wurde indes der Versuch 
unternommen, die Formenma-nnigfaltigkeit der vor- 
wiegend die Kul turs ippen umfassenden subspee, vul~ 
garis (V) systematiseh bis hinab zur Rangstufe der 
Sorten zu gliedern, die Nomenklatur entsprechend 
den neuesten NomenMaturregeln festzulegen und der 
Abstammung und Geschichte der Kultur der einzel- 
nell Sippen nachzugehen. 

Ftir dieses Vorhaben war es unbedingt erforderlich, 
die nicht ganz Ieicht zu beantwortende Frage nach 
dem Typus der Art Beta vulgaris L. zu stellen; hie> 
ftir ist die Erstbeschreibung des Jahres 1753 (S. 222) 
mal3gebend. Der Typus tier Art kann jedoch nicht 
schematisch in der var. [c~] pere~r gemutmagt 
werden, da dieselbe 1762 (S. 322) als selbst~indige Art 
B. maritima unter Beibehaltung der Artbenennung B. 
vulgaris ftir die restlichen Variet~iten abgetrennt wurde. 
In letzteren, die vorwiegend die Mangolde, Roten Riiben 
(und Gelben Rtiben) umfasseli, muB demnach der 
Typus enthalten seth. Wahrscheinlich haben LINNs nur 
die wenigen yon ibm benannten Variet~iten (perennis, 
ft. rubra und ~/. ciela) vorgelegen, indes die ~brigen 5 
ihm nur aus der Literatur (BAum~) bekannt Waren; 
sic sind z.T. mit den voranstehenden J= identisch. 
1767 trennte LINNs abermals vonder  Art B. vulgaris 
einige Sippen--die  Variet~ten ~. und ~; cida - -  als 
Art B. cicla L. ab. Obgleich das dabel verwendete 
Merkmalspaar tier flores congestis/flores ternis nut zu- 
f~ll ige Eigenschaffen festhglt und daher als Gliede- 
rungsprinzip fiir die Art unbrauchbar ist, wird damit 
auf Umwegen doeh erwiesen, dab der Typus der Art 
B. vulgaris n ich t  in diesen abgetrennten Variet~ten, 
sondern hSehstwahrschdnlieh in der vat, ft. rubra zu 
suchen ist, der r o t e n  Sippe des Mangoldes.* 

I. subspee, rrtaritimet (L.) Thellg., F1. adv. Montp. 
(1912) 189. - -  B. vulgaris [var. a] perennis L., Spee. 
pl. (1753) 222; B. maritima L., Spec. pL ed. 2 (1762) 
322; B, vulgaris a maritima (L.) Koch, Syn. dtsch. 
u. schw. F1. (1837) II, 6o6; Boiss., F1. or. IV (1879) 
899; ,B. vulgaris Var.-Gr. cicla [var.] maritima Koch 
in Alef., Ldw. F1. (1866) 278. 

Eine ausffihrlichere historische Betrach~cung fiber die 
Sippen yon B. vulg~ris in den vorlinn6ischen Schriften 
sowie bei LINNk selbst wird an anderer Stelle gegeben, 
(Die Kulturpflanze 5 (I957), im Druek.) 
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Vorlinn6ische Synonyme: Beta sylves~ris spontanea 
marina Lob., Obs. 1576, lz5; Beta sylvestris maritima 
C. Bauh., Phytopin. 1596, i91 ; Pin. 1623, 118. 

Seemangold, Wfldbete; engl. : sea beet; frz. : betterave 
sauvage; span. : bleda boscana, aeelga savalge. 

Pflanze mehr-, selten einj/ihrig, kahl oder schwach 
behaart (Gliederhaare). Wurzel nur schwach rfiben- 
artig verdiekt, hart, ungenieBbar. Stengel meist yore 
Grunde an reich verzweigt, mit niederliegenden oder 
aufrechten, kantig-rilligen Zweigen. Grundst/indige 
Bl~ttter lXnglich-ovaI oder i~tnglich-herzf6rmig, am 
Grunde lang keilf6rmig, in eine lange, stielartige Basis 
verschm~ilert. Mittlere und obere Stengelbl~ttter delto- 
idisch-lanzettlich, mit kurzer, stielartiger Basis. Alle 
Bl~ttter ganzrandig, sch~vach gewellt, hellumrandet, 
stachelspitzig. Bltiten zu 1--2(--3), locker, an ver- 
l~ngerten Zweigen in der Achsel a/lm~ihlich an Gr6Lle 
abnehmender, lanzettlicher bis linealer Tragbl~ttter. 
BltitenhfiIle mit ganzrandigen, nicht gefransten, ge- 
kielten (Kiel bis nahe zur Basis des PerianthgeMuses 
reichend), stachelspitzigen, zur Fruchtzeit fib.er dem 
FruchtgeNiuse znsammengeklappten Zipfeln. Deckel 
des Fruchtgehfiuses oben 3strahlig. Narben 3- Ober- 
fl/iche der Samenschale nicht stark hfigelig (Hfigel nur 
yon mittlerer Gr613e), mit Puzzlegeflecht. 

Im gesamten Verbreitungsgebiet der Art bis Ost- 
indien wild vorkommend. 

Nutzung: der B1/itter als Viehfutter im Weidebetrieb, 
gelegentlich als Wildspinat gesammelt; im Mittelalter 
medizinisch verwendet. 

Bislang allein (oder in Krenzungen mit anderen 
Wildsippen) als Stammpflanze der Knltnrformen yon 
Beta vulgaris betrachtet, deren Kultivierung anfangs 
ausschlie131ich der Bl~ttter, viel spgter erst der Rtiben 
wegen erfolgte. Dabeibildelen vermutlich Unterschied- 
iictle LokaIrassen den Ausgang; da die Auslese an ver- 
schiedenen Orten vorgenommen wurde, erkl~irt sich 
bei der groSen Variationsbreite der Art die g-roBe Zahl 
heute bekannter Kultursippen mit ihren unterschied- 
lichen Formen und Eigenschaften. Der Wildform mor- 
phologisch ~ihnliche Typen k6nnen aueh durch Rtick- 
schlag aus Samen yon Kultursippen entstehen (bier- 
her z. B. : var. rapacea f. /ugitiva Aellen). 

Nach TJEBBEs unterscheiden sich die atlantischen 
Wildrtiben mit 7 - - I2  (~ I%2) Leitbtindelringen auf 
dem Riibenquerschnitt yon den nur 3--5 (~ 4,2) 
aufweisenden mediterranen. HERMAN (1937, 38) stellte 
ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen beiden For- 
menkreisen test. Bereits unter den Wildformen sind 
bei ~ rein weigem Fleisch unterschiedliche F/irbungen 
der Rfibenaul3enhaut zu beobachten (well3, gelb, rosa, 
rot nnd schwarz). FLAHAULT, SAILLARD und VILMORIN 
stellten als F/irbung der AuBenhaut yon Wildriiben- 
wurzeln an den atlantischen und Mittelmeerldisten 
Frankreichs nur weft? test ~ ; eine gelbliche oder r6tliche 
Pigmentierung war setten zu finden. Dagegen sotlen 
in der 6stlichen Adria auBer weigen auch gelbliche 
und r6tliche Wildformen neben solchen mit rein gelben 
und rein roten Wnrzeln auftreten. ~hnliche Angaben 
lokal begrenzten Vorkommens bestimmter Wildrtiben- 
sippen liegen auch aus Portugal und yon dec Insel 
Malta vor. 

Die Formenmannigfaltigkeit dieser Subspecies ist 
noch nnge~figend bekannt. 

1 VILM0XI>I (I923, 22) : ,,il semblait que les betteraves 
sauvages &aient 5. racine blanche." 

U b e r s i c h t  der  w e s e n t l i c h s t e n  V a r i e t / i t e n  

Ia Pflanze - -  besonders basal - -  mit zerstreuten 
Gliederhaaren bedeckt 

var. pilosa (DEL.) AELLEN 
- -  Korsika, Griechenland, Cypern, Syrien, Agypten, 

Kyrenaika 1 
Ib Pflanze kahl 

2a Tragbl~itter der obersten Bliitenkn/iuel diese 
deutlich fiberragend 

var. [oliosa (EHRENB.) AELLEN 1 
- -  Dalmatien, Cypern, Agypten, Pal~tstina, Irak, 

Persien 
2b Tragbl/itter der obersten Bli~tenkn~tuel klein, 

unauff/illig var. maritima 
- -  Griechenland (incl. Inseln), Cypern, Agypten, 

Sinai-Hatbinsel, Pal~tstina, Syrien, Transjorda- 
nien, Irak, Persien, Himalaya s 

AELLEN, dessen Gliederung in Unterarten und Varie- 
taten wir bier gefolgt sind, stellt die den Typus 'der 
Wildformen enthaltende Evar. a] perennis L. als Syno- 
nym zu seiner var. glabra (Del.) Aellen, die nach 
Art. 35 der Nomenklaturregeln als typusftihrende 
Sippe - -  wie voranstehend geschehen - -  in var. 
maritima (ohne Autorzitat!) umzubenennen ist. 

II. subspec, orientalis  (Roth) Aellen in Ber. Schweiz, 
Bot. Ges. 48 (1938) 477. - -  B. orientalis R0th, Nov. 
pl. spec. praes. Ind. or. (182I) I8~. [non B. Vulgaris A. 
(Bette) y. orientalis Moq. in DC., Pro&. X[I[ ,  2 
(I849) 56; non B. vulgaris subspec./oliosa vat. orien- 
/alis ,,(Roth) Moq." sensu Ulbrich in Engler-Prantl, 
Nat. Pfl.-fam. ed. 2, i6e (1934) 46o.1 

Pflanze grol3, kahl, lang~tstig. Obere Stengelbl~itter 
ovaManzettlich, zugespitzt, am Grunde in eine lange , 
blattstielartige Basis ausgezogen. Kn/iueltragende- 
Aste verlgngert. Kn~tuel zierlich, I--2bltitig, ohne 
oder mit sehr kleinen, linealen, die Perianthbl~ttter 
n i c h t  ttberragenden Deckbl~tttern. Bltitenhfillbl~ttter 
schmal und lang, fast lineal, im vorderen Tell etwas 
spatelig vergr6Bert, dnnkelgrfin, h~utig-ums~iumt, 
ganzrandig uncl gekielt. Der samenumschlieBende 
Tubus wenig ausgebildet. Staubfiiden kfirzer als die 
Blfitenhtillzipfel, die Antheren im kahnartig gebo- 
genen vorderen Tell des Zipfels geborgen. Narben 3, 
(im-Vergleich mit den anderen Unterarten) lang und 
breit. 

Wild in Vorderindien, evtl. bis zum Nordwest- 
Himalaya vordringend. 

III. subsp, lomatogonoides  Aellen in Ber. Schweiz. 
Bot. Ges. 48 (1938) 478. 

Pflanze grog, Bltitenst~tnde lang/istig. BlfitenknXuel 
meist 2blfitig, selten I- oder 3bltitig, zierlich. Zipfel 
der Bltitenhfille spatelf6rmig (so lang wie der Durch- 
messer der Blfitenhfiile), vorgestreckt, zusammen- 
neigend, mit breitem, h~iutigem Rand, am Grnnde 
nicht verknorpelt. 

Im Habitus B. lomatogona Fisch. & Mey. sehr fihn- 
lich; durch meist zweiblfitige (statt einblfitige) Kn~iuel 
nnd ganzrandige (statt gefranste) Zipfel der ]31fiten- 
htille yon letzterer unterschieden. 

Wild im Irak, Persien. 

i 13zL der Synonymie dieser Varietgt vgl. AEI.LEX 
(1938, 474)" 

Bzl. der Synonymie dieser Varietgt vgl, A~LI.EX 
(1938, 476) sub vat. glabea Aellen. 
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IV. subspec, macroearpa  (Guss.) Thellg., F1. adv. 
Montp. (r912) 190. B. rnaritima Marsch. Bieb., F1. taur. 
cauc. I (I8o8) i92; Sibth., F1. graec. I I I  (1819) t. 254, 
non L. (1762); B. macrocarpa Guss., F1. sic. Prodr. I 
(I827) 3o2; B. Bourgaei Coss. & Dur., Notes crit. snr 
quel. pl. d'Espagne (1848/51) 44; B. vulgaris A. (Bette) 
7. macrocarpa (Guss.) Moq., Chert. mon. enum. (184o) 
14; Moq. in DC., Prodr. XIII ,  2 (1849) 56 als 8, 
Fiori & Paoletti, FI: anal. Ital. I, 2 (1898) 3o8; 
B. vulgaris Var.-Gr. cicla [var.~ macrocarpa (Guss.) Moq. 
in Alef., Ldw. FI. (1866) 278. 

Einj/ihrig, Pflanze kahl, oft fleischig. Wurzel diinn. 
Stengel zahlreich, niederliegend, unverzweigt oder 
wemg verzweigt. Kn~iuel grob, aus (3 ) 4 (--5) 
B1/iten bestehend, in der Aehsel von breitlanzettlichen 
Tragbl~ittern. Blatenh/ille mit vorgestreckten oder 
schwach einw~irts gekrtimmten, l~tngeren Zipfeln. 

AELLEN weist ausdr/icklich darauf hin, dai3 die 
Bl/iten der subspec, macorcarpa (Guss.) Thellg. wegen 
ihrer schmalen, verl~ngert-zugespitzten Perianthzipfel, 
die an der Basis stark dreieckig verbreitert und ver- 
knorpelt sind, gr6Bte Ahnlichkeit mit denen der Kul- 
turformen der subspec, vulgaris aufweisen, w~thrend 
diejenigen der ssp. maritime k/irzer, breiter and am 
Grunde kaum verknorpelt sind. Seiner Auffassung 
nach kommt als Stammpflanze der Kulturformen be- 
sonders die subspec, macrocarpa (Guss.) Thellg. in 
Frage; ~ allerdings w~ire es auch durchaus dellkbar, 
dab be ide  Subspecies an einzelnen Often unter- 
schiedlich in Kultur genommen und die Kultur- 
-formen anf/inglich unabMngig voneinander entwickelt 
warden. 

Wild an den Kfisten Griechenlands, der Kyrenaika, 
Algiers und Siziliens. 

V. subspec, vulgaris.  B. vulgaris L., Spec. pl. 
(1753) 222 excl. [var. c~] perennis; B. vulgaris L., 
Spec. pl. ed. 2 (1762) 322; B. cicla et B. vulgaris L., 
Syst. nat. ed. X l I  (I767) 195; B. sativa Bernh., Syst. 
Verz. Erfurt (18oo) 162; B. vu/garis sous-esp~ce vul- 
garis (L.) Thellg., F1. adv. Montp. (1912) 189, (incl. 
Kulturvariet~iten). 

Wurzel d/inn and z~th oder fleischig verdickt. Stengel 
in Einzahl, starr aufrecht. B1/itenkniiuel meist 
)--4bl/itig, in der Achsel schmallinealer bis groBer, 
elliptisch-eif6rmiger Deckbl~tter. t31/itenbl~itter mit 
zur Fruchtreife zusammenneigenden oder dem Peri- 
carpdeckel angedrfickten, schmalen, stark gekielten, 
am Grunde meist knorpeligen Zipfeln. 

Hierher neben einer ,,anscheinend ursprtinglichen 
Wildform aus dem Orient" (AELLEN) vor allem die 
zahlreichen Kulturformen. 

SchI / i sse l  der  C o n v a r i e t ~ t e n ,  V a r i e t ~ t e n  u n d  
P r o v a r i e t ~ i t e n  de r  subsp ,  vulgaris  

la  Pflanze einj/ihrig. SproB nicht kr~iffig. Wurzel 
d/inn, verzweigt. Trugd61dchen meist 2--3bl/itig. 
Tragbl~itter sehr klein. ,,Kritische" Witdpflanze 
des Orients 

var. boissieri HELM 
Ib Pflanzen meist zweij~hrig. SproB sehr kr/iitig, im 

I. Jahr  oberirdisch nur B1/itter bildend. Wurzel 
1 ,,Wenn eine plurikaule Art aus dem mittleren Medi- 

terraneum als S4cammpflanze in Betracht kommt, so 
scheint mir diese Art oder Ur/terart B. macrocarpa zu 
s e i n . . ,  u n d e s  scheint mir durchaus wahrscheinlich 
dab diese gro6kn/iuelige Art mi~c anderen Formen auci~ 
in Kultur genommen wurde." (1938, 472). 

stets dicker als der SproB. Trugd61dchen meist 
(2 )3 4( 81bl/itig. Obere Tragbl~itter kurz. Kul- 
tt~rpflanzen 
2a Wurzel (incl. Hypokotyl) nur m/il3ig (etwa dau- 

menstark) verdickt, derb, v611ig in der Erde 
wachsend, spindelf6rmig, von verschiedener F~ir- 
bung der Aul3enhaut 

convar, vulgaris 
Garten-Mangolde 

3a Bl~itter mittelgroB (etwa 20 cm lang), Spreite 
gr/in oder gelbgrfin. Blattstiele fleischig, nicht 
bandartig verbreitert, meist grtin 

provar, vulgaris 
Schnitt- oder Blattmangold 

3 b Bl~itter sehr grol3 (etwa 6o cm lang und mehr), 
Spreite grfin oder verschiedenfarbig. Blattstiele 
fleischig, einschlieBlich der Mittelrippe stark 
bandartig verbreitert, weir3 oder gef~irbt 

provar. /lavescens Lain. & DC. 
Stiel- oder Rippenmangold 

2b Wurzel (incl. Hypokotyl) stark fleischig verdickt, 
+ aus der Erde ragend, von verschiedener Form 
und F~rbung der Aul3enhaut 

convar, crassa Alef. sensu lat. 
Rtibenmangolde, Dickriiben 

3a Fleisch der Rtibe auf dem Querschnitt weil3 
oder gelblich-gr/inlich, seltener die Leitb/indel- 
zonen als schwach gelbe oder rote Ringe her- 
vortretend. 
4 a Rabenform verschieden, bei den heutigen 

Sorten meist 1/2 2/3 aus dem Boden ragend. 
R/ibenoberfl~iche fast glatt. Zuckergehalt 
gering 

provar, crassa 
Runkel- oder Ffltterrfibe 

4b Rtibenform spindel- oder kegelartig bis 
ovoid, fast v611ig im Boden wachsend. 
Rtibenoberfl~iche ~ runzelig (Zuckerrillen). 
Zuckergehalt stark gesteigert. 

provar, altissima D6LL 
Zuckerr/ibe 

3 b Fleisch der Rtibe, auf dem Querschnitt homo- 
gen gelb bis orange oder lebhaftgelb mit blaB- 
gelben weiBlichen Ringzonen 

provar, lutea Lain. & DC. 
Gelbe Rtibe, Gelbe Beete 

3 c Fleisch der Riibe auf dem Querschnitt laomo- 
gen rosenrot bis purpurrot mit meist dunkleren 
Leitb/indelzonen, seltener mit abwechselnden 
roten und weiBen Ringzonen 

provar, conditiva Alef. s. l a t .  
Rote Rfibe, Rote Beete 

In diesem Zusammenhang sei auf den mir erst 
w~thrend des Druckes zug~inglich gewordenen ,,ver- 
mutlichen Stammbaum der Beta-Raben" yon 
ZOSSII~OWlTSCK hingewiesen (in: Wildarten und Ent- 
stehung der Kultun'/ibe, (russ.) Sveklovodstvo I, 
17 44, Kiew 194o ). Mit deutscher fJbersetzung der 
Beschriftung versehen, irrt/imlich jedoch Sc~Iu- 
KOWSI~I zugeschrieben, findet man ihn auch nener- 
dings wiedergegeben in KURTI~: Vom Wildgew~ichs 
zur Kulturpfianze, Wittenberg i957. Im Original- 
text werden die Endglieder dieses Stammbaumes in 
zwei Subspecies gegliedert, die v611ig unseren Con- 
variet~ten entsprechen, die ihrerseits wiederum aus 
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einzeinen Pr01es resp. Subproles bestehen. Das hier- 
ffir zugrundegelegte Gliederungsprinzip ist jedoch 
nicht einheitlich; es beruht z. T. auf geographischen 
Gesichtspnnkten, z .T .  auI dem Nutzungszweck; im 
wesentlichen werden damit aber unseren Provariet~iten 
entsprechende Sippen erfaBt. 

�9 , , f var. botssierz iHelm, nora. nov. - -  B. vulgaris c~. 
typica Boissier, F1. or. IV (1879) 898 ; AELLEN in Ber. 
Schweiz. Bot. Ges. 48 (1938) 4791; B. vulgaris sous-esp6ce 
vulgaris (L.) Thellg., F1. adv. Montp. (I912) 189 p. p. 
ex syn. ; B. vulgaris subsp./oliosa var. orientalis ,,(Roth 
Moq." sensu Ulbrich in Engler-Prantl, Nat. Pflfam. 
ed. 2, I6C (1934) 460 p. p. ex syi1. 

Einj ~thrige Pflanze. Wurzel diinn; Blfitenstand ~hrig- 
rispig. Blt~ten zu 2, seltener 3, gedfiingt oder locker 
kn~uelig in der Achsel sehr kleiner Tragbl~itter. 

Turkmenistan~ Irak, Nordafrika. 
Nach AELLEN (1938 , 479) ,,anscheinend ursprting- 

liche Wildform, kritische Pflanze, bedarf n~iherer 
Prfifung", Diese yon BOISSI~R und AELLEN als 
nomenklatorischer Typus erachtete Pflanze stellt je- 
doch n i c h t  den systematischen Typus der linnfischen 
Art Beta vulgaris dar, der seinerseits (1762) (lurch den 
roten Mangold (f. vulgaris) gegeben ist. Die AELL~N 
v0rgelegenen Herbarstacke liegen nicht einwandfrei  
erkennen, ob es sich wirklich um eine s p o n t a n e  
Pflanze handelt; es w~ire auch durchaus denkbar, dab 
sie ein Kulturflttchtling ist. In diesem Falle bestt~nde 
die subspec, vulgaris ausschlieBlich arts Kultursippen. 

convar, vulgar is .  - -  B. cida L,, Syst. nat. ed. 12, 
II  (1767) 195 (?) ; B. hortensis Miller, Gard. Dict. ed, 8, 
I (1768) no. 2, lJbers. I (1769) 38o~; B. vulgaris A. 
(Poirfe) ~. alba, ft. /lavescens et ~. rubra Lain. & DC., 
F1. fran~, ed. 3, I I I  (1815) 383; descr, in Lam., Encycl. 
m6th. bot. I (1784) 407; B. vulgaris ~. cicla (L.) 
Koch, Syn. dtsch, u. schw. F1. (1837) 606; Voss in 
Vilm~, Blumeng~rtn. ed. 3 (1896) 874; B. vulgaris t3. 
(Poir6e) d. cicla, e. flavescens et ~. #urpurascens 
Moq., Chen. mOll., enum. (184o) 14; B. vulgaris 13. 
(Poir6e) e. cicla, ~. flaveseens, ~. incarnata et v ~. purpur- 
ascens Moq. in DC., Prodr. 13,2 (i849) 56, non DC.;~ 
B. vulgaris subsp, a) cicla et subsp, b) al~a D611, 
Rhein. F1. (1843) 293 ; B. vulgaris Var.-Gr. cida (L.) 
Alef., Ldw. F1. (1866) 278 s. ang. (excl. [var.] maritima 

Merkwiirdigerweise gib t A ~ L ~  hier - -  wie im 
Falle der Variet~ten rapacea und cicla - - s i c h  selbst als 
Autor an (var. typica Aelten). Da jedoch gegeniiber 
frfiheren Autoren weder Name noch Rangstufe ge~ndert 

wurde, mfil3te flit eine var. typica B o i s s i e r  als Autor- 
name erhalten bleiben; lediglich weil nactl Art. 80 der 
Nomenklatnrregeln das intraspezifische Epitheton ,,ty- 

-picus" regelwidrig ist, erf01gte im Gedenken an den 
Erstbenenner tier Variet/~t deren Umbenennung ill ,,vat. 
boissieri". 

M~L~R fiihrt ausdriicklich als ,,Variet~ten dieser 
Sorte" an: ,,weiBer Marigold, grtiner Mangold, Schweitzer 
Mangold oder Cardonenbete." Demzufolge schlieBt seine 
_Art Beta hortensis die Stielmangolde ein. 

W~thrend Mo9uiN 184o (S. 14) den Stielmangold un- 
erwghnt 1M3t, ffihrt er 1849 (S. 56) sub e. cicla an: ,,fo- 
liorum costa media' interdum crassissima (carde-poir~e, 
carde)." Damit sagt er aus, dab seine Variet~t e. cicla 
auch den Stielmangold einschlieBt, gleichzeitig ergib~ sich 

�9 hieraus, dab die VarietMc ~. flavescens Moq. - -  obgleieh 
mit der gteichnamigen Variet~it fiavescens DC. seitens 
lV[oQni~r synonym gesetz~c - -  tr0tzdem n i c h t  mit der- 
selben identisch ist,  sondern als ,,poir6e blonde" einem 
gelbbl~ittrigen Marigold mit ,,radice pallide t iara" ent- 
spricht. 

Versuch einer morphologisch-systematischen Gliederung der Art Beta vulgaris L. 2o7 

et [var.] macrocarpa) ; B. vulgaris ?. vulgaris f. eicla (L.) 
Beck in Rchb., Ic. 24 (19o9) 97; B. vulgaris susbp. 
cicla var. communis et vat. ameliora Beck:Dill.,  
IIackfrb. (1928) 30; B. vulgaris subsp, cida (L.) 
,,Moq." sensu Ulbrich in Engler-Prantl, Nat. Pfifam. 
ed. 2, I6C (1934) 460.. 

Mangolde im w. S. (Blatt- u n d  Stielmangolde), 
Gartenmangold, Beil3kohl; engl. i leaf beet; Irz. : poirfe. 

Wurzel spindelf6rmig, -b verzweigt, wenig verdickt, 
derb, holzig, weiBfleischig mit weil3er oder farbiger 
(gelber, roter oder schwarzer) Aul3enhaut, stets fast 
v611ig in der Erde wachsend. Blattspreite glaft oder 
:~ stark gekraust. Blattstiel lang, einschlieBlich des 
Mittelnerven fleischig, mitunter stark bandart ig ver- 
breitert, grttn oder verschiedenfarbig (weiB, gelb, 
orange, rot). Blt~tenkn~iuel meist 2--3(--5)blfitig. 

Nutzung: im Mittelalter medizinisch verwendet; 
heute in verschiedenen Kulturformen und Sorten als 
Gemtise-, mitunter auch als Zierpfianze angebaut. 

Bzl. der Untergliederung der convar, vulgaris vg!. 
den Schltissel S. 206. 

provar, vulgaris .  - -  B. vulgaris ~]. cicla L. Spec. 
pl. (1753) 222 sensu lat., incl. fi, rubra (et y, ~, ~9?); 
B. vulgaris A. (Poirde) a. alba et 7- rubra Lain. & DC., 
FI. fran~, ed. 3, I I I  (i815) 383 ; descr, in Lain., Encycl. 
mdth. hot. I (1784) 407; B. vulgaris [Subsp. Mangold 
var.] c~. angustinervia Spenn., Hdb. (1834) 67i; B. vut- 
garis subsp, a) cicla D61I, Rheim F1. (1843) 293; 
B. vulgaris B. (Poirde) ~. cicla et ~. purpurascens Moq., 
Chen. mon. enum. (184o) 14; B. vulgaris B. (poir6e) 
e. cicla p. p. et ~. purpurascens Moq. in DC., Prodr. 
13,2 (1849) 56; B. vulgaris Var.-Gr. ciela [var.] hor- 
tensis (Mill.) Alef., Ldw. F1. (1866) 278 incl. [var.] 
maerocar#a (Guss.) Moq. ; B. vulgaris subsp, cida var. 
communis Beck:Dill.,  Hackfrb. (1928) 30; B. vulgaris 
subsp, cicla f. hortensis (,,Alef.") Beck:Dill.,  Gemtise- 
ban ed. 2 (1929) 208 ; B. vulgaris subsp, eida ,,(L.) Moq." 
sensu Ulbrich p .p .  in Engler-Prantl, Nat. Pflfam. 
ed. 2, I6C, (1934) 46o (excl. var. crispa p. p. et var. 
incarnata) ; B. vulgaris var. lustensis Heiniseh in Hdb. 
Ldw. II  (1953) 200. 

Die allgemein eingebtirgerte Bezeichnung var. 
cicla I L. liar den (gemeinen) Mangold mul3te aufgegeben 
werden, da nach Art. 35 der Nomenklaturregeln die  
typusffihrende Sippe das Epitheton der Art o h n e  
Autorzitat wiederholen muB. Nach den S. 204 ange- 
stellten Betrachtungen fal3te LIIqN~ offenbar die var. 
~. rubra als Typus seiner Art Beta vulgaris auf. Da 
wir diese linn6ische Variet~it der erweiterten bisherigen 
var. cicla L. als forma unterstellt haben, mul3 die Be- 
zeichnung der nunmehr den Typus enthaltenden Sippe 
auf der Rangstufe einer Variet~it var. vulgaris, bzw. 
da es sich um Kultursippen handelt, provar, vuIgaris 
(ohn e Autor) lauten. 

Gemeiner Mangold, Schnittmangold, Blattmangold; 
engl. : foliage beet, spinach beet, ordinary (garden) 
beet; frz. : poirfie ~ conper, poir6e ordinaire ou com- 
mune; ital. : bieta a foglie; span. : acelga. 

1 Der Name cicla wurde zuerst yon C. BAIJ~I~ ge- 
braucht. Zusammenziehung aus sicula = sizilianisch, da 
Sizilien als Heimat der Pfianze galt., tIierauf nehmen 
auch die Namen ,R6mischer Kohl", ,,R6misches Gras" 
und ,,R6miseher Spinatc" Bezug. 
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Nutzung der unter Schonung des Herzens wieder- 
holt geernteten Bl~ttter (mit oder ohne Blattstiel) als 
spinatartiges Kochgemtise (,,saucisson d'herbe").  

Unterschiedliche Abstammung sowie Fremdbe- 
fruehtung bewirken, dal3 aul3er der h~tufigsten Form 
mit  g r t i n e n  Bl~tttern und ebensolchen Blattstielen 
sowie weil3er, z~ther Wurzel auch solche mit  gelb- 
licher oder purpurroter  Wurzelaui3enhaut auftreten. 
Da  die F~trbung der WurzelauBenhaut oft der Blat t-  
fgrbung bzw. der des Jglattstieles und der der Blatt-  
rippen entspricht, beruht das auf der F~irbung ba- 
sierende Gliederungsprinzip der einzelnen Bearbeiter 
z .T .  auLverschiedenen Organen. So zieht LAMARCK 
die F~irbung der Bl~ttter als Ganze (feuilles) heran, 
Se~NN~R die F~trbung tier ,,Blattstiele nnd Btatt-  
r ibben",  MoQuIN dagegen die der Wurzel (radix), 
womit speziell auf die F~irbung der AuBenhaut der 
auf dem Querschnitt meist weiBen Wurzeln Bezug 
genommen wird. 

Obgleich LAMARCK ebenso wie MOQUIN diesen Farb- 
abwandlungen die Rangstufe einer Variet~t zuwiesen, 
sind sie wohl besser Ms fo rmae  der provar, vulgaris 
aufzufassen; es ergibt sich sodann folgende Unter- 
gliederung : 

f. v i rescens  Beck.-Dill., Hackfrb.  (1928) 30 als 
c~ sub var. communis. B. vulgaris ~. cicla L., Spec. 
pl, (1753) 222; B. vulgaris A, (Poir@e) c~. atba Lain. & 
DC., Fl.-frang. ed. 3 I I I  (1815) 383; B. vulgaris B. 
(Poi%e) $. cicla Moq., Chen. mon. enum. (184o) 14; 
Moq. in DC., Prodr. I3,2 (1849) 56. als e. cicla p. p . - -  
Griiner Mangold. 

a b c 
Abb. I. Bl~itter der provar./~evescens Lam. & DC. a) der mit stark fleischig ver- 
diekten und bandartig verbreiterten Blattstielen und krauser Spreita versehenei1 
Sorte ,,Krauser Silber"; b) der mit weniger verbreiterten, orangegelbei1 Blatt- 
stielen verseheltei1 Sorte ,,Chilenischer Gelber"; c) der gthnlich gestaltete~, kar- 

moisinrot gef~rbten Sorte ,,Chflenischer Rgter"J 

WurzelauBenhaut weiB. 
Hierher die Sorten: ,,Grflner Schnitt", ,,Irnmer~ 

w~ihrender Schnitt".  Abb. bei Vilmorin 1923, 65, 
Fig. 86; 1925, 53o als ,,Poir6e blonde commune" 

f. l u t e s c e n s  Beck.-Dill., Hackfrb.  (1928) 30 alsfi sub 
var. commums.  - -  B, vulgaris t3. (Poir6e) e./lavescens 

Fiir Anfertigung der Fotos danke ich Fr~Lulein 
]3.  FOUQET. 

Der Zfichter 

,,Moq.", Cheno p. mon. enum. (I84O) 14, non DC. 
(1815) 1; B. vulgaris subsp, cicla var. flavescens ],DC." 2 
sensu Ulbrich in Engler-Prantl,  Nat.  Pflfam. ed. 2, 
I6C (1934) 4 6 0 . -  Gelber (gemeiner) Mangold; frz.: 
poir6e blonde, n i c h t  poir6e blonde ~ carde. 

Wurzelaugenhaut gelb bis orange. 
Hierher die Sorte: ,,Gelber Schnitt".  

f. vulgaris .  B. vulgaris ft. rubra L., Spec. pL 
(1753) 222 : B. vulgaris A. (Poirde) y. rubra Lain. & DC., 
F1. fran~, ed. 3, I I I  (1815) 383; B. vu/garis ~purpurascens 
Moq., Chen. m011. enum. (184o) 14; Moq. in DC., 
Prodr. 13,2 (1849) 56 als v% purpurascens; B. vul- 
garis d) cicla f. purpurascens (Moq.) Gtirke in Richter- 
Giirke, P1. eur. I I  (1897) 127. Roter  (gemeiner) 
Mangold. 

Wurzelaul3enhaut rosa bis purpurrot.  
M6glicherweise wird yon den glteren &utoren z. T. die 

r o t e Form des Stielmangoldes mit  hierunter verstanden ; 
die Definitionen sind oft nicht eindeutig. 

Roter  (gemeiner) Mangold ist meines Wissens bei 
uns z .Z.  nicht mehr im Anbau; Sorten sind daher 
unbekannt.  

Innerhalb j eder der vorgenannten drei Formen der 
provar, vulgaris k6nnen Pflanzen mit  4- glatten Bl~tt~ 
tern neben solchen mit :t2 gewellter bis krauser Spreite 
auftreten. Letztere wurden unabh~ingig von ihrer 
F~trbung oft als besondere Art, Var ie t i t  oder Form 
beschrieben: 

B. crispa Tratt . ,  Arch. VI I  (I812/I8) 117; B. vul- 
garis (subsp.-Mangold) vat. cr, spa (Tra t t . )Spenn . ,  
Hdb. (1834) 671; Alef., Ldw. F1. (1866) 279; B. vul- 
garis var. cicla f. crispa (Tratt.) ,,Moq." in Richter- 
Gtirke, P1. eur. I I  (1897) 127. 

G e s c h i c h t e  de r  K u l t u r :  Der (gemeine) Mangold 
is t  eine uralte Kulturpflanze, deren Geschichte bis ins 
2. Jahr tausend v. Chr. zurtickreicht. Nach Meinung yon 
Sprachforschern ist der Mangold aus Sizilien tiber 
Syrlen nach Babvlonien gelangt und wurde nach- 
weisbar im 8. Jh. v. Chr. in den G~rten des K6nigs 
MERODACHBALADAN (722 711 V. Chr.) als ,,silq" 
( =  sizilianische Rtibe) kultiviert. 

In  Griechenland ist Beta um 425 v. Chr. allgemein 
(auch als Heilmittel) bekannt ;  um 250 v. Chr. war 
sie auch eine gebr~uchliche Marktware in Agypten. 
Der griechische Arzt EUDEMOS erw~ihnt bereits vier 
Soften: eine wei{3e, eme rote, eine mit  Blattstiel und 
eine, die gepfltickt wird. Aus dem Italien der Antike 
wird Beta wohl zuerst yon CATO (234--149 v. Chr.) 
als h~ufige Kulturpflanze erw~hnt. 

Die Kultur  des Blattmangoldes spielte in der grie- 
chischen und r6mischen Zeit bis welt ins Mittelalter 
hinein eine groge Rotle. AuBer als Medizin verwen- 
deten die Alten die Bli t ter  als Gemtise; im alten Rom 

1 Vgl. Anm. i auf S. 209, r. Spalte. 
Die Synonymsetzung dieser gelbschaligen Form des 

gemeinen Mangoldes mit ft. flavescens DC. (so ill tZlCHTER- 
GttRKR, P1. eur. II, 1897, 127 und ENGLER-PRANTL, Nat:. 
Pflfam. ed. z, i6c, 1934, 460) [st ungerechtfertig~. D~ 
CANDOLI-E verstand (in Lain. & DC.. F1. frang, ed. 3, I I I ,  
i815, 383) ebenso wie LAMARCK (Encycl. m6th. bot. I, 
1784, 407) unter 13. vulgaris A. ft. /lavescens - -  wie aus 
den Beschreibungen und der franz6sischen 13enennung 
klar ersichtlich is% - -  einen gelbgriinbl~Lttrigen S t i e 1 - 
oder Rippenmangold (Poir6e blonde & carde) und k e i n e n  
gelbgriinbl~Lttrigen gemeillefl Mangold mit ebenso ge- 
f~Lrbter Wurzelaul3enhaut, wie er In ~. /lavescens Moq. 
a]s ,,poir*e blonde" vorliegr. 
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war es besonders ein Gericht der ~irmeren Volksklassen; 
auch ein breitrippiger Marigold war damals bereits be- 
kannt. Im Frankenreiche wurde Mangold als Gemtise- 
suppe erst im Iriihen Mittelalter popul~ir nnd Karl der 
Grol3e lieg ihn in den G~irten seiner Pfalzen anbauen; 
auch im EntwurI des Kostergartens zu St. Gallen 
waren Abteilungen ftir ,,betae" vorgesehen. Als Beleg 
far die weite, allgemeine Verbreitung und Kultivierung 
im sp~iteren Mittelalter mag folgende Angabe aus dem 
Kr~iuterbuch von BocIr (1551) dienen: ,,Nichts ist 
gemeiner in unseren Kitchen, das gebr~iuchlichste aller 
Kochkr~uter." Die Kultur yon Beta erfolgte lange 
Zeit ausschlieglich der Bl~itter wegen; einen Anbau 
zwecks Nutzung der Wurzel scheinen die Alten noch 
nicht gekannt zu haben, ledigllch AI~IClI~S (3. Jh. n. Chr.) 
gibt Koehanweisungen ftir Betawurzeln. 

In China ist Beta mindestens seit 85o allgemeir/er 
bekannt, vermutllch aus Persien eingefiihrt. 

provar. [ lavescens  Lain. & DC., FI. fran~, ed. 3, 
I I I  (1815) 383 als/~, sub A. (Poir6e), non Moq. (184o) ; 
descr, in Lam., Encycl. m6th. bot. I (1784) 4o7; 
B. vulgaris [snbsp. Mangold var.]/3, latinervia Sperm., 
Hdb. (1834) 671 ; B. vulgaris b) Alba D6U, Rhein. 
F1. (1843) 293 s. lat. ; B. vulgaris B. (Poir6e) e2 cicla 
Moq. p. p. in DC., Prodr. 13,2 (1849) 56; B. vulgaris 
Var.-Gr. cicla [var.~ phoenicopleura, rhodopleura, 
xanthopleura, leucopleura, variocicla et macropleura 
Alef., Ldw. F1. (1866) 279; B. vulgaris subsp, cicta 
var. ameliora Beck.-Dill., Hackfrb. (1928) 30; B. vul- 
garis subsp, cicla f. macropleura (Alef.) Beck.-Dill., 
Gemiisebau ed. 2 (1929) 208; B. vulgaris subsp, cicla 
var. crispa (Tratt.) ,,Moq." sensu Ulbrich in Engler- 
Prantl, Nat. Pflfam. ed. 2, I6C (1934) 460 (incl. var. 
incarnata Moq.); B. vulgaris subsp, cicla f. crispa 
Beck:Dill., Gemtiseban ed. 6 (1956) 218; B. chilensis 
hort. ; B. brasiliensis hort. ; B. incarnata hort. 

Stielmangold, Stengelmangoldl, Rippenmangold, 
R6mischer Kohl, Schweizer Mangold, R6mische Beete, 
Cardonen-Bete; engl.: Swiss (chard), chard, Sizillan 
broad-ribbed beet, Roman kale, Silver beet, white 
beet; frz. : poirde ~ carde ~, carde; ital. : bieta a coste; 
span. : acelga cardo. 

Blattstiele incl. Mittelrippe der Spreite tleischig 
nnd stark verbreitert, 5--8 (--IO)cm breit. 

Nntzung vorwiegend der fleischigdn Blattstiele und 
verbreiterten Blattrippen als spargel~ihnliches Gemiise, 
farbige Formen auch als Zierpflanzen verwendet, 
(Ziermangolde, ornamental beets). In Frankreich be- 
sonders um Lyon sehr beliebt. Ende des vorigen 
Jahrhunderts auch als ertragreiches Viehfutter ge- 
nutzt. 

t3ber den Ursprung der Rippenmangolde ist wenig 
Sicheres bekannt. STUI~TEVANT (1887, 708) vermutet: 
,,it seems plausible that  Beta maritima L. is the parent 
form of the narrow-ribbed varieties, while Beta cicla L. 
[die Kulturformen] is the parent of the broad-stalked 

Der Name ,,Stengelmailgold" sollte besser ver- 
vermieden werden, da das genutzte Organ morphologisch 
kein Stengel (Achse) ist, sondern ein B la t t s t i e l .  Auger- 
dem kSnnte leicht eine Verwechselung mit dem ver- 
bgnderten Mangold eiiltreten, der yon DALEe~*~S mit 
Belc~ ptc~lycc~u~os bezeichnet wurde. Hier unterliegt tat- 
s~chlich tier ,,Stengel" (Achse) einer Verb~inderung. 

J. L. VIL~ORIX, (1923, 63) definierte den Ausdruck 
folgendermaBen ,,le p6tiole - -  la carde en terme horti- 
cole ~ __,, . . . . . . .  
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form."1 Bei den neueren Soften ist das AnsmaB der 
Breitrippigkeit noch wesentllch gesteigert. Hinsicht- 
lich des Ursprunglandes der Rippenmangolde besteht 
keine v611ige Klarheit. GILES (1943,..) bemerkt hier- 
zu: , ,Although some of the varieties have undoubtly 
been raised and developed in France, others bear local 
names that  may be of Swiss origin." 

Ebenso wie bei der provar, vulgaris linden sich auch 
bei der prOVar, flavescem Lam& DC. Farbvarianten, so - 
wie glattbl~tttrige und krausbl~ittrige ~ Formen; letztere 
wurden Ende des vorigen Jh. mitunter als Zier-: 
mangolde verwendet. 

Legt man die F~irbung der Blattstiele bzw. Blatt- 
rippen alsEinteilungsprinzip zugrunde, so ergibt sich 
folgende Gliederung der kultivierten Formen: 

f. leueopleura (Alef.) Voss inVilm. Blumeng~irtnerei 
ed. 3. (1896) 874 s. Iat. - -  B. vuIgaris b) Alba D611, 
Rhein. F1. (1843) 293 s. aug.; B. vulgaris Var.-Gr. 
cicla [varJ leucopleura et macropleura Alef., Ldw. F1. 
(1866) 279; B. vulgaris a) cicla f. crispa et f. macro- 
pleura (Alef.) Voss, 1. e. 874; B. vulgaris a) subsi~. 
cicla var. ameliora o~) albacosta Beck.-Dill., Hackfrb. 
(1928) 3o. - -  Weil3rippiger Stielmang01d. 
�9 Blattstiele weifi oder pertmutterfarbig. 

Hierher die Sorten: ,,Glatter Si lber"  (Abb. bei 
BECKER-DILLINGEN, Gemtisebau ed. 5, I95O, 26o), 
,,Krauser Silber", ,,Fordhook Giant", ,,Poir6e A carde 
blanche", ,,Poir6e ~ earde blanche fris6e", (Abb. bei 
Vilmorin 1923, 66, Fig. 87, 88; 1925, 531,532) Abb. Ia. 

f. [ l a v e s c e n s . -  B, vulgaris Var.-Gr. cicla [var.] 
xanth@leura Alef., Ldw. F1. (1866) 279; B. vulgaris 
a) cicta f. chrysopleura Voss in Vilm., Blumeng~irtnerei 
ed. 3 (1896) 874; B. vulgaris subsp, cicla var. ameliora 
fl) lutescens Beck.-Dill., Hackfrb. (1928) 30 (Homo- 
nym!); B. chiIensis aurea hort. - -  Gelbrippiger Stiel- 
mangold, Gelber Ziermangold. 

Blattstiele blaBgelb-orange. 
Hierher die Sorten: ,,Gelber Breitrippiger Lyoner", 

,,Chilenischer Gelber", ,,Golden-veined Brazilian". 
(Abb. bei Vilmorin 1923, 67, Fig. 9o; 1925, �9 als 
,,Poir~e ~ carde du Chill") Abb. lb .  

f. rhodopleura  (Alef.) Voss in Vilm., Blumeng~irt- 
nerei ed. 3 (1896) 874 s. lat. - -  ? B. vulgaris B. (Poir6e) 
~]. imarnata Moq. in DC, Prodr. 13,2 (1849) 56; B. vul- 
garis Var.-Gr. cicla Lvar.] phoenicopleura et rhodo- 
pleura Alef., Ldw. F1. (1866) 279; B. vulgaris a) cicla 
f. phoenicopleura, rhodopleura, phlogipleura et ker- 
mesiana Voss, 1~ c. 874; B. vulgaris subsp, cicla v~r. 
ameliora 7) rubescens Beck:Dill., Haekfrb. (1928) 30; 
B. chilensis coccinea bort.; B. incarnata hort. - -  
Rotrippiger Stielmangold, Roter Ziermangold. 

Blattstiele blaBrosa, hellrot, karmesin oder blutrot. 
--i-Die gleiche Ansicht erl~utert VIl_~uol~iN an einem 
Spezialfall (i923, 65): ,,I1 semble bieil cependant que te 
type Poir6e blonde commune de Lyon [Gelber Schnitt~ 
mangold] soit parvenu sans modification notable, de 
1771 ~ nos jours .... ce t t e  vari6t6 aurait donn6, peut- 
6tre, origine 5. Ia poir6e blonde 5. carde blanche [Breit- 
rippiger Gelbbl/ittriger Mangold] (ancienile poir6e 5. 
carde Lyon) doilt certaines lign6es soilt remarquables 
par l'@aisseur de la carde." 

2 Nach VII.~ORiZq (1923, 66) beruht dies auf gelegent- 
lichen Kreuzungen (hybridations fortui~:es) : L'hybridatioil 
est intervenue d'apr~s le ,,Bon Jardinier" de 1856 , pour 
apporter 5. la bette le caract~re de la feuille fris6e, carac- 
t~re fix6 dans la ,,Poir6e verte 5. carde fris6e" et darts 
la ,,Poir6e 5. carde blanche fris6e". (Abb. bei Vilm., P1. 
pot. ed. 4, 1925, 532) 

~4 
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Hierher die Sorten: ,,Poirde verte ~ large carde" 
(blal3rosa), , ,Rhubard Chard", ,,Chilenischer Rotor",  
,,Crimson-veined Brazilian", ,,Scarlet ribbed Cbilian", 
,,Scarlet-veined Brazilian" (Abb. bei Vilmorin 1923, 
67, Fig. 9 ~ als ,,Poir@e ~ carde du Chili ~t p@tiole jaune 
orange"; pl. pot. ed, 4 (1925) 532); vorwiegend Zier- 
formen. Abb. I c. 

f. var ioc ic la  (Alef.) Helm nov. f. - -  B. vulgaris 
Var.-Gr. cicla [var.] variocicla Alef., Ldw. F1. (1866) 
279. - -  Bunter Stielmangold. 

Blattstiele und Btattspreite verschiedenfarbig, moist 
gestreift. 

Zierpflanzen. 
Hierher die Sorten: ,,DracaenaAeaved", ,,Victoria". 

Frtiher vielfach zu Beeteinfassungen, Schmuckbeeten 
und zur Dekoration yon Vasen und Schtisseln ver- 
wendet. 

Ob jemals eine Stielmangoldsippe mit g r t i n e n  
verbreiterten Blattstielen existierte, oder ob sie evtl. 
als Zierpflanze ftir wertlos erachtet und deshalb auf- 
gegeben wurde, ist mir unbekannt,  zumindest in den 
zug~inglichen Sortenbeschreibungen nicht nachweis- 
bar. Auf jeden Fall dtirfte hierftir auf der Rangstufe 
einer forma die von B~CKER-DILLINGEN (Hackfrb. 
1928, 3o) verwendete Bezeichnung & virescens (sub 
var. ameliora Beck.-Dill.) n i c h t  verwendet werden, 
da sie ein Homonym zu ~. virescens Beck:Dill .  (sub 
var. comm~nis Beck.-Dill.), den gri~nen Schnittman- 
gold, darstellt. 

G e s c h i c h t e  d e r  K u l t u r :  Da kanm bekannt, sei 
etwas n~her auf die Geschichte der Kultivierung des 
Rippenmangoldes eingegangen. Aul3er dem bereits er- 
w~ihnten Vorkommen eines breitrippigen Mangoldes im 
alten Rom (S. 2o9) beriehtet GERARDE (1636, 319) tiber 
die t terkunft  eines roten Rippenmangoldes aus dem 
Jahre 1596: ,,brought unto me from beyond the seas 
b y t h a t  courteous Merchant masterLete" .  BeimAnbau 
beobaehtete er Aufspaltungen: ,,with which plant 
nature doth seeme to play and sport herselfe: for the 
seeds taken from that  plant which was altogether of 
one colour and sowen doth bring forth plants of many 
and variable colours". PARKINSON (1656, 489) erkannte 
bereits die enge Zusammengeh6rigkeit dieser rot- 
stieligen Pflanze mit seiner breitstieligen weiBrippigen 
,,Italian Beet",  w e n n e r  sagt: ,,The great red beet 
that  master Lete, a merchant of London, gave unto 
master Gerard, as he seeteth down in his Herball, 
seemeth to be the red kind of the last remembered 
beet" [Italian Beet] ~. 

Mo~IsoN (1699, 596) ftihrte bzl. Herkunft  und Ver- 
breitung des Rippenmangoldes in England an: , ,Ex 
Syria & Sicilia semina ad nos delata, & sara in nostris 
hortis." Dutch MILLE~ wurden in der 4. ed .  seines 
,,Gardener's Dictionary" (1743, o. S.) diese Angaben 
noch durch Hinweise auf die WertscNitzung, Nutzung 
und Zubereitung erg~nzt: ,,Swiss or Chard Beet is 
by some very much esteemed: the large flat Ribs of 
the Leaves are stew'd and afterwards fry 'd in Butter,  
wtfich is accounted by  many a delicate dish." 

In diesem Zusammenhang bedarf die Bemerkung, 
die VILMOI~IN (1923, 23) bzl. der synonymen farbigen 
Beta chilensis hort. machte, wohl keiner weiteren Best~tti- 
gung: ,,I1 est en efiet probable, que l'horticulteur qui 
l'a introduite en Angleterre, s'est born6 k orner d'un nora 
latin une espgce a n c i e n n e m e n t  cultiv@e." Sperrung 
yon mir. H. 

~-hnliche Angaben aus dem Ende des 17. Jh. liegen 
auch aus Frankreich vor. So berichtet 1698 der eng- 
tische Reisende LISTEt~: ,,Im April und Mai iBt man 
in Frankreich massenhaft die weif3e Beta, die man bei 
uns kaum geb rauch t . . .  Ihre langen und breiten 
Bl~itter binder man zusammen wie die des Lattichs, 
um sie zu bleichen und schneidet sie dann unten ab; 
das eigentliche Blatt  wirft man weg, die zarten breiten 
Rippen aber bereitet man auf die verschiedensten 
Weisen zu." (n. GIBAULT, 1912, 98). 

Vermutlich war der Stielmangold etwa zur gleichen 
Zeit anch in Deutschland bekannt. I. BAUI~IN er- 
wAhnt 165I eine rote und eine gelbe breitstielige Form. 

Entsprechendes fiihrt SPIELMANN 1774 aus dem 
ElsaB an: ,,Von der gr6Beren, zweij~hrigen roten und 
gelben Spielart, die anch r6mischer oder englischer 
Mangold' heiBt und bei uns im 16. Jh. bekannt und 
seither im Garten angebeut wurde, genieBt man hanpt- 
s~chlich die Stengel, Stiele und BlOtter." Nach KR0- 
NITZ (1801, 619) ist ,,diese Mangoldart tiberhaupt erst 
seit 1764 im Hannoverischen durch die ,Briefe aus der 
Schweiz' vom Hofapotheker ANDI~EAE bekannt und 
angebant w0rden, ob man gMch in mehreren Gegen- 
den des si~dlichen Deutschland dieselbe schon I~ingere 
Zeit gekannt und benntzt h a t " .  

Was besagte Angabe yon AND~EAE anbelangt, so 
geht dieser (1767, 83 ff.) im 18. Briefe vom 12. Sept. 
1763 vornehmlich auf Anzucht, Abblatten und Ver- 
wendnng des ,,Mangoldes, den man anch R6mischen 
Kohl, RSmische Bete anderw~irts nennet," ein . . . .  1 

DaB mit diesen Angaben yon ANDI~EAE trotz des 
fehlenden Hinweises auf eine ungew6hnliche Breite 
der Btattstiele dennoch der R ip p en m an g o ld  gemeint 
ist, wird erst eindeutig dutch die ,,Briefe tiber die 
Bestellung eines Ktichengarteris" (Hannoverisches 
Magazin 5. Jg. 1767, 369) belegt. Deren Autor hat te  
vonAND~EAE, ,,dem rechtschaffenen Patr ioten",  direkt 
Samen von dessen RSmischer Bete erhalten und 
bemerkt als besonderes Kennzeichen der darans er- 
wachsenen Pflanzen: ,,die Rippen in den Bl~ttern 
werden oft drey Finger breit" (S. 371).z 

Nach VILMORIN (zit. bei v. LIPPMANN S. 16o) haben 
sich um Lyon 2 Formen der alton, ans dem 18. Jh. 
stammenden ,,poirfe blanche g cardes" bis heute er- 
halten. Wenn an Einftihrungsdaten der synonymen 
farbigen Beta chiIensis angegeben werden: gegen 183o 
nach Belgien (n. Gar& Chronicle, I844, 59I), gegen 
184o aus Belgien nach England (n. GIBAULT) und 
gegen 1866 in franzSsischen G~rten beobachtet 
(n. CARRIi~RE), SO kann es sich zumindest bzgl. Eng- 
land und Frankreich nur um eine Wieder-Einftihrung 
handeln. Gelbe und rote breitrippige Mangoldsippen 

z ,,Diese Bts kochen sie den Schweinen, auch essen 
die Bauern selbst noch davon. Zuletzt abet, wan sie 
ganz gros sind, geben die Rippen daraus und die Stiele 
far die Menschen noch eine gute Speise her, die man 
wenigstens hier, unter dem Namen Krautstiel, ganz gerne 
geniel3et." In der Nachschrift fiihlt er welter folgendes 
an: ,,Des nutzlichen Mangolds weige, auch wol gelbe 
Stiele und iRippen geben den B1/~ttern ein so anmuhtiges 
Ansehen, dab diese Pflanze, einzeln stehend, se]bst einen 
Lustgarten nicht verunzieren wiirde." 

In der land- und gartenwirtschaftlichen Literatur 
j.enes Jahrzehntes wird dieser Mangold 6fters erw~hnt. 
Uber die Nutzung finder sich im I2. Jg. des Hannoveri- 
scheuMagazins (I774, 285) folgende Bemerkung: ,,da man 
die zgrteren [BlOtter] zur Speise, die stgrkeren Iiir's Vieh 
gebraucht, endlich pilegt man die Rippen seibst, jedoch 
wohl abgekocht und abgeh~ntet, ebenfatls zu essen". 
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wurden  in F r ank re i ch  nachweisba r  182~ yon  der  
F i r m a  VILMORIN geftihrt .  Ebenso  be r ich te t  GILES 
(1934): , , from ve ry  ear ly  t imes  a red  chard  and  a 
yel low chard  bee t  have  been in cu l t iva t ion  und  t h e y  
were grown in the  gardens  of the  Roy.  Hor t .  Soc. in 
1818." Von besonderem In teresse  s ind  seine wei teren,  
neuere Sor ten  be t re f fenden  Bemerkungen :  , ,Both  the  
or iginal  r ed  and  yel low types  mus t  even tua l ly  have  
va r ied  in the  dep th  of colour of the  midr ibs ,  for in 1871 a 
m ix tu r e  of colours va ry ing  f rom orange to  da rk  cr im- 
son was offered under  the  name  of ,Ornamenta l  
Chil ian ' .  Recen t ly  a t y p e  of chard  wi th  cr imson 
coloured s tems and  c rumpled  leaves has  been p u t  in to  
cu l t iva t ion  a b r o a d  under  the  name  of , R h u b a r b  
Cha rd ' . "  

Zur Nomenklatur der Stiel- oder Rippenmangolde 
Als Bezeichllungen des Stielmangoldes silld aus den 

vorlinn~ischen Kr~uterbiichern bekannt  Beta Italica 
(PARKINSO~ 1656 ) nnd Beta Sicula costa lata sen Syriaca 
platyneuros alba, lutea, rubra, ruberrima et aurantiaca 
(MoRisoi~ 1699). Die le tz tgel lanntePhrase  ist  deshalb yon 
besollderer Bedeutung, weft sie fiber die damals vor- 
handellen Farbvar ian ten  AufschluB gibt, die bis heute 
die gleichen geblieben sind. Obwohl Mol~iSON ebenso wie 
RAjus  (1686, 205) die Pflallze eindeutig durch: ,,costas 
produci t  medias, pa lmum latas diversorum colorum" 
definierte ulld dami t  llichts fiber deren Wurzeln aussagte, 
teil te BOERHAAVE (1720, II, 94) die einzelllen Fa rb -  
var ianten auf ulld ordnete ihnell ohne die gerillgste 
Berechtigullg hierzu Ms Synonyme Pflallzen mit  groBen, 
entsprechend farbigen Rfibell zu (z. B. Beta rubra major 
C. Bauh., Beta costa aurea, magna, radice Rapae Hort.  Reg. 
Paris). Ohlle Zweifel ist  aber auch folgellder Satz bei 
J. BAIIHIN (1651 , 961) : , ,Ornallt  praeter  has Ill. E. C. 
Vvirt.  hor tum duae aliae: Una albis, latissimisque costis 
ornata :  al tera vero rubris, quarum semen Argentina 
missum, quae facile pereunt"  als Erw/~hnung zweier Farb-  
var ianten des Rippenmangoldes aufzufassen. Ferner  ist in 
diesem Zusammenhallg auf eine XuBerung yon GERA~DE 
(Herball  1636, 319) hinzuweisen: , , . . .  there is likewise 
another  sort h e r e o f . . ,  the  middle rib of which leaves 
are for the most pa r t  very  broad and thicke, like the  
middle par t  of the cabbage leaves which is equal in 
goodnesse with the leaves of cabbage being boiled." 

Durchaus fraglich dagegen sind die Synonymsetzungen 
yon BECt~AXN (Grunds~tze d. dtsch. Landwirtschaft  , 2.  
ed. I775, 2IO), R6ssm (Vers. einer Bot. Best. der 
Runkel-  oder Zuckerriibe 18oo, 18), sowie yon K R O ~ z  
(0kon.-technolog. Encyclopaedic,  Bd. 83, 18Ol, 615). Diese 
Autoren fiihren als Synonym ftir den ,,Schweitzer Mall- 
gold" Beta maxima Helvetica caule latissimo Boerh. all. 
Schl~gt lllan jedoch bet  BO~RHA*VE (Index al ter  plant.  II ,  
!72o, 94) nach, so ergibt sich, dab diese Phrase kein 
Origillalzitat yon BOERHAAVE ist, solldern mi t  , ,K." 
gezeichnet wurde. Nach der dem Werk vorallgestellten 
, ,Compendia c i ta torum auctorum" bezieh~ sich , ,K." 
auf ein , ,Plantarum peritissimus, earumque eximius cul- 
to " r behtel tes  Werk  des PE~RUS KO~AART, das mir  
1eider nich~ zug/~nglich war. Trotzdem m/Schte ich aus 
folgenden Griilldell schliel3en, dab die Identifizierung 
der Beta maxima Helvetica caule latissimo Koh mit  dem 
Stielmangold zu Unreeht  erfolgte. Erstens ordnete - -  
wie oben dargelegt - -  BOERI~A~VE die einzelnen Farb-  
var ianten des Rippellmallgoldes dickwurzeligen Beta- 
Sippen zu (7.--lO.) und t rennte  sie so yon der Beta maxi- 
ma Helvetica latissimo caule ( i i . )  ab. Zweitells belegen 
die bet BOERHAAVE ZU Beta maxima Helvetica latissimo 
caule angeftihrten Synol lyme,  dab damit  eine yon PAR- 

Llber deren Bewertung vgl. PARI<I~SOX (i64o , 
752) : ,,a degenerated Kind of beete" ;  Joh. BaumN (1651 , 
963): ,,Nos quia in monstrosis plantis  numeralldo est" ;  
MORISON (1699, 596): , ,Haec est degeneratio Betae 
vulgaris euius caulis latescit  ad ternas quaternasve un- 
cinas" sowie RAJUS (1686, 2o5): , ,Beta platycaulis  non 
est species Betae a reliquis distincta, sed monstrosum 
potius."  

XINSON, DALECttANPS und 1VIORISON wiederholt  abgebil- 
dete mollstr6se Beta-Sippe mit  v e r b ~ l l d e r t e m  S t e n -  
ge l  (Beta platycaulos = Beta lato caule Bauhin) gemeint 
wurde. 1 Inwieweit  jedoch die Synonymsetzung der 
KOLAARTschen Phrase hiermit  zu Recht  oder Ullreeht 
erfolgte, kann nur durch Einsicht  ill XOLAARTS Werk  
selbst entschieden werden. Dieser an sich klare Sach- 
verhal t  wird dadurch wetter beeintr/ichtigt, dab MII~LER 
ill der 5-Ausgabe seines Gardener 's  Dict ionary (1741, 
o.S.)  Beta maxima Helvetica, latissimo caule Boerh. 
mi t  dem den Rippellmallgolden zukommenden Vulggr- 
llamen ,,Swiss or Chard beet"  belegte. 

LINN~s Auffassullg hinsichtlich der systematischen 
Stellung der Stielmallgolde bleibt  ullgeklXrt. W/ihrend 
er I737 im Hortus Cliffortianus (S. 83) unter  ~ die ,,Beta 
sicula, costa alba, lutea, rubra, ruberrima et aurantiaca 
Moris" (Hist. pl. I I ,  1699, 496) allfiihrt, erwghnt er sic 
(oder eine ihr entsprechende Sippe) weder im Hortus  
Upsaliensis (1748 , 56) noch in den beiden Ausgaben der 
Species p lan tarum (1753, 222; 1762, 322); selbst in der 
letztell eigenh~indigen Ausgabe des Systema l laturae 
(ed. XlI ,  1767, 195) fehlt sie. Obwohl Lhm demnach zu- 
mindest  als Beschreibung bekanllt ,  l~Bt sich aus LINK,s 
eigellen Angabell  ab !753 nicht  entscheiden, ob er sic 
bewuBt als selbst~ndige Varieffit fallen lieB und im For-  
mellkreis seiner var. ~. cicla mit  ell thalten wissen wollte 
oder ob sie ibm entgangen war. Durch Synollymallgaben 
ist die erste Allllahme nicht zu belegen; fiir die zweite 
M6glichkeit besti inde evtl. eine Erkl~irung in dem Hill- 
wets, dab sich L I N ~  bet Gliederung seiner Ar t  Beta vul- 
garis streng an diejellige yon C. BAUHIN anlehnte, in 
dessen 1623 erschienenem , ,Pil lax" der Stielmangold noch 
ni c h t aufgefiihrt ist. 

Auch in LANARCK & DE CANDOLLE'S Gliederung der 
Art Beta vulgaris (Ft. frall~, ed. 3, III, 1815, 383) ist 
nicht sofort ersichtlich, in weleher der systematischen 
Eillheiten der Stielmallgold enthalten ist. Von dell drei 
unterschiedenell Mallgoldsippell wird nur allgemein er- 
w~ihnt, dab ,,l'une blanche, la secollde blonde oli j aungtre, 
la troisi~me rouge" ist ulld ,,on se serf de ses feuilles soil 
comme aliment, soil pour l'usage de la m6dicine, et on 
mange de pr~f6rence leur c6te longitudinale sousle nora 
de carde". Damit wird tiber eine evt. ungew6hnliehe 
Breite der Blattstiele nichts ausgesagt, auch ist hieraus 
nieht zu entllehmen, ob sich der letztgenanllte Nutzungs- 
zweck auf alle drei ullterschiedenen Sippen g l e i c h e r -  
m a B e l l  bezieht oder auf welche a u s s c h l i e B l i c h  bzw. 
in besonderem MaBe. Eine Kl~rung wird erst  dadurch 
m6glich, wenn man LA~ARCK'S Eneyc lopad ie  (I, 1784, 
4o7) heranzieht, die gleichsam als vorweggenommene 
Beschreibullg der Gliederung von LA~tARCK & DE CAm- 
DOLLE ZU gelten hat.  Dabei  ergibt sich, dab alleill die 
var. fl /lavescens Lain. & DC. dell Rippenmangold beth- 
halter. Nur  an dieser Stelle (ft. sub Bettes k racilles 
dures & cylilldriques) erw~thnt LAMAnCK: ce sont leurs 
c6tes qu l o n  mange s o u s l e  nom de cardes nnd fugt  
auch llur bier den eindeutigen Vulg~rllamen ,,Poir6e 
blonde ~ cardes" hinzu. Offenbar war ihm damals llur 
gelbbl~tttriger Rippenmangold bekallnt.  Da der Typus 
der Rippenmallgolde hier erstmalig - -  ulld zwar gleich- 
falls auf der Rallgstufe ether Var ie ta l  - -  beschriebell 
wurde, ergibt sich als gtiltige Bezeichnung: var./ lavescens 
Lain. & DC. bzw., da diese Sippe nur ill der Kul tur  be- 
kanl l t  ist, provar,  flavescens Lam. & DC. ; die gelbstielige 
Form ist  als typusftihrellde Sippe folglich mi t f . / l avescess  
(ohne  Autor) zu bezeichnen. 

convar ,  c r a s s a  Alef. s. lat . ,  Ldw. F1. (1866) 280 als 
Var.-Gr. ,  incl. Var.-Gr.  cruenta Alef. - -  B. esculenta 
Salisb.,  Prodr .  (1796) 152; B. vulgaris ]3. (]3etterave) 
d. rubra, e. lutea et $. alba Lam.  & I)C., F1. fran~, ed. 
3, I I I  (I815) 383; descr, in Lain. ,  Encycl .  mdth.  
bot .  I (1784) 407; B.  rapa Dnm.,  F1. Belg. (1827) 21; 
B. v u l g a r i s y ,  rapacea Koch,  Syn. dtsch,  n. schweiz. 
F1. I I  (1837) 606; B. rapacea Hegetschw. ,  F1. Schweiz 
(184o) 256; 256; B.  vulgaris C. (Bet terave)  7. alba, 
~9. lutea et z. rubra DC. in Moq., Chen. mon.  enum. 
(184o) 15; B.  vulgaris subsp,  c) Rapacea (Koch) 
D611, Rhein,. F1. (1843) 293; B. vulgaris C. (Bet te-  

14" 
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Rave) r. mbra, ~. rosea, 2. lutea et #. alba DC. apud 
Moq. in DC., Pro&.  13,2 (1849) 56; B. vulgaris f. c) 
Rapa (Dum.) Aschers., F1. Prov. Brandenb. I (1864) 
574; B. marigima ~. hortensis, 7. sacchari/era et (3. cam- 
pestris Lange, Haandb .  Danske F1. ed. 4 (1886/88) 
275; B. vulgaris b) cruenta et c) crassa (Alef.) Voss in 
Vilm. Blumeng~irtnerei ed~ 3 (1896) 874; B. vcdgaris 
var. e)esculenta (Salisb.) Gt~rke in Richter-Gt~rke, P1. 
e a r .  I I  (1897) 127; Ulbrich in Engler-Prantl,  Nat. 
Pflfam. ed. 2, I6C (1934) 460; B. vulgaris 7. vulgaris 
f. eseulenta (Salisb.) Beck in Rchb., Ic. ~4 (19o9) 27 in 
descr. ; in Tab. 234 als )9. vulgaris 7. ~y~Sica f. escuIenta ; 
B. vulgaris var. Rapa (Dum.) Hegi fit var. altissima 
,,DC." sensu Hegi, Ill. F1. Nitt.-eur. n I  (1912) 215; 
B. vulgaris b ) s u b s p ,  altissima, c) subsp, crassa et 
d) subsp, esculenta (Salisb.) Beck.-Di11., Hackfrb.  
(1928) 31; B. vulgaris subsp, vulgaris var. rapaeea 
(Koch) ,,Aellen" in Ber. Schweiz. Bot. Gas. 48 (1938) 479. 

Dickrtiben; hierher gehSren: Runkelrfiben, Zueker- 
riiben, Gelbe Riiben, Rote Riiben. 

Wurzel (heute) unverzweigt, s tark fleisehig verdickt, 
pfahl-, rtiben-, tonnen- oder kugelf6rmig bis platt-  
gedrtickt, mit  dam Hypokotylantei l  ~: s tark aus der 
Erda hervorragend, 1 Fleischfarbe weft3, gelblich, gelb 
und durlkelrot. Bl~ttter meist kleiner als die der con- 
var. vulgaris, lebhaft griin bis sehwarz-purpurrot oder 
bronzefarbig. Bliitenkn~iuel meist 2--4bliitig. 

Nutzung: der Riiben zu Speise- oder Futterzweeken 
bzw. technisch zur Herstellung yon Riibenzucker; 
i n  geringerem Ausmal3 zu Kaffeesurrogat verarbeitet.  
Die BNt te r  dienen frisch oder einges~iuert als Vieh- 
futter. 

Name:  crassa = lat. dick, bezogen auf die stark 
fleischig verdickte  Riibe. 

Bzl. der Oliederung der convar, crassa vgl. dell 
Sehliissel S. 2o6. 

provar, crassa.  - -  B. vulgaris B. (Betterave) ~. alba 
Lain. & DC., F1. fran~, ed. 3, n I  (1815) 383, non A. 
(Poir6e) c~. alba Lain & DC. ; Moq,, Chen. mon. enum. 
(184o) 15 et Moq. in DC., Prodr. 13,2 (1849) 56; 
B. vulgaris 7. raflacee Koch, Syn. dtsch, u. schw. FI. I I  
(1837) 606; B. burgu~dica Kerner in Verh. z0ol.-bot. 
Ver, Wien V (I855) 81o (nomen nudum); B. vulgaris 
Var.-Gr. cmssa Alef., Ldw. FI. (1866) 280 excl, [var.] 
sacchari/em; B. vulgaris c) crassa (Alef.) Voss in Vilrn., 
Blumeng~trtn ed. 3 (1896) 874; B. mari~ima d. cam- 
pestris Lange, Haandb.  Danske F1. ed. 4 (I886]88) 274; 
B. vulgaris e) esculent~ f. alba (DC.) Gtirke, P1, eur. I I  
(1897) 128; B. vulgaris var. Rapa (,,Dfim.") Hegi, Ill. 
FI. Mitt.-eur. I I I  (I912) 215 s. ang., exel. f. rubm 
,,DC," et (?) incarnata ,,Meissn."; B. vulgaris subsp. 
altissima var. semisacchari/era et subsp, crassa Beck,- 

Dfll.i Hackfrb. (1928) 31; B. vulgaris subsp, esculenta 
var. alba, lutea et rosea sensu Ulbrich in Engler-Prant!,  
Nat.  Pfliam. ed. 2, 16 c (1934) 46o; 

Der RiibenkSrper der meisten heutigen Futter- oder 
Runkelriibensorten kommt in der Hauptsaehe dutch 
Verdiekung des Hypokotylabschnittes der Keimpflanze 
zustande, der /iuBerlich dutch das Fehlen der Neben- 
wurzeln gekennzeichnet ist. Darauf beruht auch das 
,,Herauswachsen', dieser Soften aus dam Boden. An 
solchen Ntiben ist der eigentliche Wurzelabschnitt - -  im 
Gegensatz zu den fief in der Erde wurzelnden Formen, 
wie sie durch die Zuckerriiben und einige 5ltere, lange 
Soften tier tZoten Beten vertreten warden - -  meist nut 
in geringem AusmaB all der Riibenbildung 'beteiligt. 

Der Z~chter 

Die Bezeichnung der weil?schaligen Runkelrtiben auf 
der Rangstufe einer Varlet/it mul3te ge~indert werden, 
da der bislang iibliche Name:  var. ~. alba DC. (in Lain, 
& DC., F1. franG ed. 3, I I I ,  I815, 383) als Homonym 
zu var. o~ ~lbaDC., dem (gemeinen) Mango!d, entffillt. 
Aus demselben Grnnde entfallen auch die gleichlauten~ 
den Bezeichnungen bei SP~NNER (Handb. 1834, 672 
als a), bei MoQuIN (Chenop. mon. enum. 184o, 15 als ~/), 
bei DE CANDOLLE (Prodr. 13,2 , 1849, 56 als #) sowie 
bei ULmRIcI~ (in Pflanzenfam. ed. 2, I6C, 1934, 460). 

Da eine Festlegung des nomenklatorisehen Typus 
der eonvar, crassa erforderlieh ist, muB eine von den 
auf dieser Rangstufe zusammengefagten Variet~tten 
die Bezeichnung var. crassa tragen. Es erscheint zweek- 
m~il3ig, als am wenigsten spezialisierte Sippe hierftir 
die Runkel- oder Futterrt iben auszuw~thlen, die somit 
als var. crosse (ohne  Autorzitat) zu benennen sin& 
Will man augerdem kennzeichnen, dab diese Sippe 
nut  in der Kul tur  bekannt  ist, dann hat  die Bezeich- 
nung provar, crassa (ohne  Autorzitat) ZU lauten. 

Um gleichzeitig die irrtiimliche Verwendung des Namens 
Beta altissirna sowohl fiir die Runkelrtiben Ms auch 
besonders ftir die Zuckerriiben aufzuzeigen, sei in chrono- 
logischer Folge eine Klarlegung der Verwendung dieses 
Namens  eingeftigt, i775 Itihrt BECK~ANN (S. 211) als 
6. Typ yon Beta vulgaris and Beta cycla die ,,Dickrtiben, 
Raunschen, Burgunderrtiben, Runkeln" an, ohne, wie 
eres bei den vorangegangenen 5 Typen getan, diese deut~ 
sehen Namen durch eine lateinische Phrase frfiherer Au- 
torah zu erggnzen. Da er auch den Grund hierftir angibt, 
seien seine z~nBerungen imWortlant wiedergegeben; ,,Bei 
dieser Beta weiB ich keinen Botaniker, mit einiger GewiB- 
heir, anzufiihren; folgendes wird inzwischen etwas zur 
n~heren Bestimmung beitragen. Beta alt4ssima; Jlor~bus 
lernis veI quater~is, [oliolis calycis inermibus, carinatis; 
caule crassissimo fasciato; radice maxima rubro et albo 
infus variegala; /oliis maximis vubenlibus. Sie ist die 
hSchste Art, die mir bekannt ist, oft 7--8 Sehuh hoch. 
Ihre Wurzeln, die bei mir alle Winter im Lande aus- 
gehalten haben, haben ein weiBes Fleisch mit roten Krei- 
sen, doch scheint die R6te zu verschwinden. Sie wird oft 
so groB, dab sie 8--lO Piund wiegen. Wurzeln und B1/itter 
dienen zur Fiitterung, letztere aueh zum Gelniise, wie 
Spinat, doch warden sie h~rter, als die yon der vorigen 
Art, die auch das Abbliittern besser zu leiden scheint. 
Jetzt baut man diese Dickriibe schon ziemlich hgufig um 
Rosdorf, wohin die Samen aus dem 5konomischen Garten 
gebracht sin&" 

Aus diesem Sachverhalt geht hervor, dab die Runkel- 
rtibe um 1775 als Rtibenpflanze noah eine relativ junge 
Kulturpflanze war, yon der, da damals noch nicht ais 
systematische Einheflc erkannt, noch kein lateinischer 
Name vorlag. Die an dessen Stelle oben wiedergegebene 
lateinische Beschreibung ist eine typische Phrase, deren 
beide erste Worte nichts mit einer bin~ren Nomenklatur 
zu tun haben, sondern lediglich den Habitus der Pflanze 
bescllreiben ~. 

Auch R6ssI% der 18oo die ,,Ab- nnd Spielarten" der 
Runkel- und Zuckerrtiben botanisch zu erfassen versuchte, 
wendete noah keine bi- bzw. trin~re Nomenklatur an, 
sondern beschrg.nkte sich auf eine wortgetreue Wide r -  
gabe der B~eI~I~ANI~schen Phrase. Der Erste, tier den An- 
fang dieser Phrase nachweisbar als bin~ren Namen 
deutete, ist - -  soweit ich dem Sachverhalt naehgehen 
konnte - -  ]o~. GG. K~O~ITz gewesen, der im 83. ]3d. 
seiner,,Okonomisch-technologischen Encyklopaedie(18oG 
606) bei Anfz/ihlung tier zu den ,,Mangolden" (i. w. Sinne) 
zu zShlenden ,,HauptaNinderungen' unter 6. Diekrtiben, 

1 Aueh bei RSsslG findet sich (S. 19) eine ]?;rl~uterung 
fiir das Wort altissima in der Phrase yon B~CKMA~, die 
belegt, dab es sich n i c h t  - -  wie yon sp~teren Autoren 
vielfach angelaommen - -  ausschlieBlich auI die Zucker- 
riibe bezieht. ,,Was die Art [bier 6. Art yon Marigold, die 
sog. Runkelrfiben] betrifft, so zeiehnet sie sich dutch fol- 
gendes besonders aus. Sie gehet mit ihren Bl~tttern merk- 
lich hoch und Ullter den Mangoldarten am hSchsten . . . .  " 
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Raunschen, 13urgunderriiben zitiert: ,,Beta altissima 
Beckmann I .c.p.  218." SpS.ter finder man selbst in 
Ro~MzR et SeI~IJLTES (Syst. veget. VI, 182o, 290) hinter 
Beta vulgaris s das Synonym - -  hier allerdings verktirzt, 
da ohne Zitierung des Autors - :  ,,B. altissima Burgunder- 
riibe, Runke!rtibe." : 

Runkelriiben, Runkeln, Riibenmango!d, Viehman- 
gold, Mangoldrtibe, Futterrtibe, Kuhrtibe, Burgunder- 
rfibe; engl. : mangel, (-wurzels) beetrot (stock), beet; 
frz. : betterave fourrag~re, betterave campgtre, disette; 
ital. : barbabietola da foraggio, bieta; span. : remola- 
Cha Iorrageras, remolacha campestre, bleda. 

d 
m t/ 

Abb. 2. Schema der bekanntesten Rfibenformen der provar, crassa und altissima 
D61L a--c) pfahlf/irmig (,,Veni, vidi, vici", ,,Halbzuekerrflbe", ,,Kleinwanz- 
lebener Zuckerrfibe"); d--e) flasehenfSrmig (,,Frankes Rekord"); f) kuhhornartig 
(,,WeiBe Kuhhorn"); g--h) olivenf6rmig (,,Ovana", ,,Barres"); i--k) kuge!fSrmig 
(,,Umsttidter", ,,OberdSrfer"); l--n) walzenf6rmig (,,Eckeridorfer", ,,Criewener", 

,,Kirsehes Ideal"); o) tonnenfSrmig (,,Altenburger Tonne"). 

Ursprtinglich war die provar, crassa ebenso wie die 
beiden Provariet~iten lutea Lain. & DC. et conditiva Alef. 
s. fat. eine reine Gartenpflanze und diente sowohl mit 
it{rein Rtibenanteil als auch mit ihren Blttttern der 
menschlichen Ern~ihrung. Mit dem Wegfall der 
Brache ungeftihr seit der 2. H~ilfte des I8. Jh. wurde sie 
nach und nach in den einzelnen Landschaften auch 
feldm~tBig ft~r Zwecke der Viehftitterung angebaut, im 
19. Jh. allm~hlich gr6Ben- und ertragsm~Big ver- 
bessert und schlieBlich zu den heutigen Massen- und 
Gehaltsrtiben entwickelt. Das Ireie Abbltihen be- 
gfinstigte Kreuzungen mit anderen Mangoldrassen so- 
wie roten und gelben Beta-Rfiben, auf deren Blutan- 
teil vermutlich die Rot- und Gelbschaligkeit vieler 
unserer heutigen (weiBfleischigen) Anbausorten zuriick- 
zufiihren sein dfirfte. 

TJEBBES neigt der Ansicht zu, dab die Runkelrtiben 
dem mediterranen Formenkreis yon Beta vulgaris 
entstammen (evtl. nach Kreuzung mit atlantischen 
Formen), da sie auf dem Rtibenquerschnitt im 
7 Leitbiindel aufweisen. 

Nutzung: der anch imgekochtenZustand ffir mensch- 
liche Ern~ihrung heute nicht mehr verwendeten Rtiben 
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ebenso wie der frischen oder silierten Bl~itter als Vieh- 
futter. Die Rfiben werden wegen ihrer Haltbarkeit 
besonders als Winterfutter sehr gesch~tzt. 

F o r m e n  der  provar ,  crassa 
Ia. Riibenschale weiB oder weiBlich 

f. crassa 
lb. Rtibenschale blaBgelb, gelb his orange 

f. lutea Hegi 
IC Rtibenschale hellrot bis dunkelrot 

f. rosea (Moq.) Beck.-Dill. 

f. erassa. - -  B. vulgaris B. (Betterave) ~. alba Lain. 
& DC., F1. fran~, ed. 3, III (1815) 383 p. p., non A. 
(Poir6e) c~. alba Lain. & DC.; B. vulgaris Var.-Gr. 
crassa [c. WeiBh~iutige var.] longalba, globosalba et 
depressalba Alef., Ldw. F1. (1866) 280; B. vulgaris 
e) esculenta f. alba (DC,) Gtirke in Richter-Gtirke, P1. 
eur. II (1897) 128; B. vulgaris var. Rapa f. alba (DC.) 
Hegi, Ill. FI. Mitt.-eur. 3 (1912) 215 ; B. vulgaris subsp. 
altissima var. semisacchari/era et subsp, crassa f. 
(errore) longa, ovoidea, cylindrica, globularia et semi- 
/eres Beck.-Dill., Hackfrb. (1928) 31, omnes f. quoad 
c~. alba tantum. 

WeiBe Runkelrt~be, weiBe Futterrtibe incl. Zucker- 
futterriibe (Halbzuckerrfibe). 

Die hierher geh6rigen Futterpflanzen wachsen fast 
ausschlieBlich (bis zum Halse) in tier Erde; Aus, 
nahme bildet die alte Sorte ,,WeiBe Kuhhorn"; die 
ursprfinglichen Typen sind als Futterpflanzen heute 
kaum im Anbau, da ertragsmttBig iiberholt und meist 
durch die nahestehenden Halbzuckerrtiben (Zucker- 
futterrfiben) ersetzt. Nomenklatorischer Typus! 

Hierher die Sorten: ,,Lange Weil3e Grtink6pfige" 
(Abb. bei VILMORIN 1923, 45), ,,Disette camuse" und 
,,WeiBe Kuhhorn"; an Zuckerfutterrfiben: ,,Ovana"~ 
,,Veni vidi vici", ,,Lanker", ,,Pjabjerg Rex", ,,Sval6fs 
Alfa", Sondertype ,,G. K." 

f. lu tea  Hegi, IlL F1. Mitt.-eur. 3 (1912) 215 (autore 
,,DC." errore citato) sub vat. Rapa. - -  B, vulgaris 
[ssp. Rfibenmangold] ft. lutescens Spenner, Hdb. 
(1834) 672; B. vulgaris Var.-Gr. crassa lb, Gelbh~iutige 
var.] longoflava, globosoJlava, depressoflava et rufic@s 
Alef., Ldw. F1. (1866) 280; B. vulgaris subsp, altissima 
vat. semisacchari/era et subsp, crassa f. (errore) longa, 
ovoidea, cylindrica, globularia et semiteres Beck:Dill., 
Hackfrb. (1928) 31, omnes f. quoad ft. lu~ea tantum; 
B. vulgaris subsp, esculenta var. lutea ,,DC." sensu 
Ulbrich in Engler-Prantl, Nat. Pflfam. ed. 2, I6C, 
(1934) 460. 

Die Gleichsetzung dieser Sippe mit: e. lutea Lain. & 
DC. (F1. fran~, ed. 3, III, 1815, 383) bzw. f. lutea 
(DC.) Gtircke (in Richter-Gfirke, P1. eur. II, 1897, 128) 
ist irrig. LAMAttCK ~r DE CANDOLLE verstanden hier- 
unter eine gelbfleischige,  eBbare  Riibe. Demnach 
ist in ihrer Sippe der Typus der gelbschaligen Runkel- 
rtibe ni c h t enthalten. (Vgl. hierzu auch Lain., Encycl. I, 
I784, 407.) 

Gelb(schalig)e Runkelrtibe, gelb(schalig)e Futter- 
rtibe, Burgunderrfibe, Tellerrt~be. 

Hierher die weitverbreReten Soften: ,,Gelbe Lange", 
,,Gelbe Flaschenrfibe", ,,Frankes Rekord", ,,Gelbe 
Klumpen", ,,Gelbe Barres", ,,Vauriac", ,,Remlinger", 
,,Eckendorfer Gelbe", ,,Criewener Gelbe", ,,Obern- 
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dorfer  Gelbe", , ,Kirsches Ideal", , ,Golden T a n k a r d "  ~, 
, ,Leutewi tzer  Gelbe", , ,Al tenburger  T o n n e n " ,  , ,Gate  
P o s t " ,  , ,Umst~idter" ;  als gelbschMige Ha lbzucke r -  
r i iben:  , ,Gelbe Halbz l lcker r t ibe" ,  , ,Kl~dener  Gelbe 
F u t t e r z u c k e r " .  

f. inearna ta  , ,Meissn." ~ in Hegi,  Ill. F1. Mit t . -eur .  3 
(1912) 215, non ~. incarnata Moq. (1849, 56) sub B. 
( P o i r 6 e ) -  ? B. vuIgaris [subsp. Ri ibenmangold]  
7. zonata S p e n n .  Handb .  (1834) 672; B. vulgaris C. 
(Be t te -Rave)  x. rosen Moq. in DC., Prodr .  13,2 (1849) 
56; B. vulgaris Var.-Gr.  crassa ~a. R o t h M u t i g e  var.]  
longorubra, globosorubra et depressorubra Alef., Ldw.  F1. 
(1866) 280; B. vulgaris subsp,  altissima var.  semisac- 
Chari/era et  s u b s p ,  crassa f. (errore) longa, ovoidea, 
cylindrica, globularia et semiteres Beck.-Dil l . ,  Hackfrb .  
(1928) 31, omnes I. quoad  7. rosen t a n t u m .  

Rot(schal ig)e  Runkelr t ibe ,  rot(schMig)e F u t t e r r t i b e ;  
h ierher  is t  ve rmut l i ch  auch ,,die d r i t t e  Variet~it der  
Runke l r t ibe" ,  die , , rosarote  oder  i n k a r n a t r o t e "  Rt ibe  
R 6 s s m ' s  zu s tel len *. Dagegen  s te l l t  die , ,zweyte Ab-  
ar t ,  die p u r p u r r o t e  Runke l r i i be"  R6SSlG'S (S. 23) often- 
s icht l ich eine Verwechselung mi t  der  R~ ten  Ri ibe  
dar ,  von der  St~imme mi t  weiBen Ringzonen  im pur -  
p u r r o t e n  Fle isch  exist ieren.  

Hie rhe r  die Sor ten :  , ,Rote  M a m m u t h " ,  , ,Klein-  
Miihlinger Ro te  F la schen" ,  , ,Rote  Ol ivenf6rmige" ,  
, ,Eckendor fe r  R o t e " ,  , ,Peragis  R o t " ,  , ,Leutewi tzer  
Ro te  R u n d e " ,  , ,Oberndorfer  Ro te " ,  , ,Be t te rave  d i se t te  
negresse" ;  als ro tschal ige  Ha lbzucker r t iben :  , ,Rose du  
Nord" ,  , ,SvalSfs R u b r a " .  

Bemerkungen zu  den Runkelri ibensorten 
Viele der heutigen Sorten sind aus Kreuzullgell  hervor- 

gegangell, z .B .  , ,Durana" (,,Mammuth"• 
, ,Kirsches Ideal"  (,,Eckelldorfer Ge lb" •  Tan- 
kard") ,  , ,Friedrichswerther Zuckerwalze Gelb" (,,Ecken- 
dorfer Ge lb"•  Gelb"). Die ,,Eckelldorfer" 
Rullkelrfibe wiederum s t ammt  aus I~reuzullgen deutscher 
und ellglischer Herkiinfte. Dami t  s teht  wahrscheinlich 
in l l~herem Zusammenhang, dab das Rfibellfleisch eilt- 
zelner Soften bzw. Herkii l lf te mi tunter  in der Farbe  yon 
weiB nach gelblich variiert ,  z .T .  auch rote oder gelbe 
RingzolleI1 bzw. Flecke aufweist. 

Die halldelsfiblichell Einteilullgell der Soften beruhell 
eillerseits auf physiologischen, alldererseits auf morpho- 
logischen Merkmalen. So erbringell die ,,Massenrfiben" 
hohe Massenertr~ige/ha bei relat iv  gerillgem Trocken- 
substanzgehalt  (Zucker 4--7%), die , ,Gehaltsrfiben" da- 

,,Golden Tankard" ,  fiber deren Abstammung wenig 
bekal ln t  ist, wurde 1872 yon der Fa.  SUTTON ill den 
Handel  gebracht.  Sie l l immt unter  den Fut terr t iben eille 
Sollderstellung ein, da sie eine ausgesprochen g e l b e  
Fleischfarbe besitzt.  BBcx~-DII~I.I~EI~ (1928, 54) ver- 
mutete  datier ,,eine nahe Verwand~schaft mi t  dem Chi- 
lenischen Bl~t termangoId";  mir  erschiene eine solche mi t  
der provar,  lutea Lam. & DC., den Gelben Betell, llicht 
weniger wahrscheilllich. Ihre  Eillordnullg ist  z. Z. lloch 
ullsicher. 

Sehr wahrscheilllich beruht  das Autorz i ta t  ~/[I~ISS- 
N~R auf eillem I r r tum HEaIs. Jedellfalls halldelt  es sich 
llicht um C. F. ME:SN~R, dell Bearbe i te r  der Polygo- 
llaceell ill DE-CANDOLZE'S Prodromus.  Sowohl in dessen 
Pla l l ta rum vascular ium genera I (1836/43, 326), I I  (233) 
als auch in der ~lbersetzung der Organographie tier Ge- 
w~ehse voll A. P. D~ C*NDOZL~ ist  keine Gliederung der 
Sippell ro l l  Beta vulgaris ellthaltell. 

a . . . . .  ha t  eille hellere schSnrothe Schale, das Fleisch 
ist  zu einem groBen Teil weiB, es ha t  abet  s tarke inkarnat -  
rothe Ringe und einell ebensolchen illnerll Kern"  (S. 25). 
, ,Eine andere Variet~t  ist die mi t  inkarnat rothen Sehalell 
und ganz weigem F l e i s e h . . . "  (S. 26). 

gegell geringere Hektarer tr~ge bei gesteigertem Trockell- 
substallzgehalt  (Zucker 7 - - i 2 % ) ,  w/ihrend die , ,Kom- 
promil3rfiben" eine Mittelstellung einnehmen. Zu den 
letzteren silld auch die vorerwiihnten , ,Halbzuckerriibell, ' ,  
sog. , ,EE-Typen"  zu rechnell, die in D~Lnemark als ,,Drei- 
viertelzuckerri iben" gehalldelt werden. Wegen ihrer 
Zwisehenstellullg werden sie yon einigen Autorell  zur 
provar,  crassa, yon anderen zur provar,  altissima DOll 
gez~ihlt; wegen einiger recht  ursprfinglicher Merkmale 
silld sie wohl besser zur provar,  crassa zu stellell. Sie 
dienen als gehaltrei6hes Viehfutter oder werden in der 
Spritbrellllerei verarbeitet. 

Die auI Grand der F~irbuI!g der Riibensehale bier 
unterschiedellen systematischell  Einheiten umfassen im 
Hinblick auf die Rfibenformen eille grofle Mannigfaltig- 
keit, die im weselltlichen durch die Begriffe: pfahlf6rmig, 
spindelfOrmig, flaschell-, walzell- oder tollnenf6rmig, ei- 
oder olivenf6rmig sowie kugel-, halbkugelfOrmig ulld 
p la t t rund  bes t immt  wird. Il l  jeder der  drei vorgenannten 
formae wiederholt  sich die gestMtliche Vielheit + voll- 
st/indig, wie aus der IlaCtlstehendei1 Gruppierullg eilliger 
RunkelrfibellsorteI1 ilach der Form ersichtlich ist  (Tab. I). 
Dabei  t r i t t  deutlich zutage, dab eillzellle Sippen sowohl 
mi t  weiBer, gelber and  roter  Rfibenschale, zahlreiche 
alldere mit  gelber u l l d  roter Schale bei im fibrigell vSllig 
gleicher Form selektioniert  warden. 

G e s c h i c h t e  d e r  t ( u l t u r :  Beta vulgaris Ms R f i b e n -  
pflanze mit  st~irker verdickter,  fleischiger Rfibe ist mit  
Best immthei t  erst im 15. Jh. bekanllt ,  wenll auch die 
GrSBe der V..erdickullg noch l~ingst llicht heutige AusmaBe 
erreiehte. Uber die Herkunf t  der Beta-Rfibell bestehen 
verschiedelle Allsichtell. Nach der eillen gehen sie auf 
hochstehende g~Lrtnerische KultureI1 der Araber  ill Spa- 
nien zurf ick and gelallgtell ro l l  dor t  nach dell Nieder- 
lallden, wo urn 15oo solche Kul turen nachweisbar  sind. 
Die zwischell 1561--79 aus Brabal l t  eingewandertell  
Wallollell sollell diese Pflanzen in die Pfalz gebracht  
habell, wo sie erstmMig der Rfibell wegen al lgebaut  
worden seien. Voll hier aus habe die VerbreKullg als 
, ,Burgunderrfibe" allm~ihlich - -  zun~chst fiber ganz 
Deutschland - -  stattgefulldell.  

Nach allderer Auffassullg waren bereits im 15. ulld 
16. Jh. in den Rheinlal~den (evtl. auch im ElsaB ulld in 
Sfiddeutschland) Garteukulturel l  voll Beta-Rfibell so all- 
gemein verbreitet ,  dab sie nebell Brassica-Rfibell eillen 
Bestalldteil  des sogelllanlltell ,,kleinen Zehntell" der 
Bauerll  bildetell. Diese Beta-Rfiben warell vermutl ich 
Rote Beten. 

Die Runkeirfibe im heutigen Sinne stellt  eille noch 
relat iv junge Kulturpflal lze dar, die aus dell llrsprfinglich 
vorwiegend der Blat t l lutzullg wegen angebautell  Feld-  
mallgoldell hervorgegallgen ist. Sie ist  aus dell Bedtirf- 
nissell der landwirtschaftlichell  Fut terwir tschaf t  allm~Lh- 
lich entstanden, eng mit  der  BesSmmerung der Brache 
verkllfipft llnd zuerst im 16. ulld 17. Jh. am Rhein, 
spgter auch ill Franken  llachweisbar. Der feldm~Bige 
Anbau zu Futterzweckell  setzt  erst zu Beginn des 18. Jh. 
eill, im Rheil l land beginllend, fiber Schwaben und Fran-  
ken Mitteldeutschlalld etwa um 175o, Nord- ulld Ost- 
deutschland llm 178o erreichend. 1 Treffend charak- 
terisierte R6ssm (18oo, 7) die um die damalige Jahr-  
hulldertwellde lloch vSllig in FluB befilldliche und bota-  
nisch-taxonomisch lloch ungekl~rte Situatioll :  ,,Mall ha t  
unter  dem Namell  Runkelrfibell scholl seit vielen Jahren 
ill Deutschland verschiedene Arten der Mallgolde Ms 
Viehfutter  gebaut,  ohne sie gehSrig oder botallisch zu 
u n t e r s c h e i d e n . . . "  Ursprfinglich leisteten die Landwirte,  
besonders die sgchsischen, denl Anbau der  Rullkelrfibe 
erheblichell Widerstal ld  ulld wurdell darin u . a .  durch 
die Geistlichkeit best~rkt,  die es ablehllte, ihrell Zehnten 
in der Gestal t  der lleuell, ihr noch unbekal lnten Feld-  
frueht elltgegenzunehmell. Auch ill PreuBen vermochte 
Friedrich I I .  derell Kul tur  nur mi t  Hilfe der , ,Land- 
dragoner" zu erzwillgen. ~ Uber den Anbau ill Kur- 
sachsell bemerkt  SC~UBART ill dell ,,~)kollomisch-kame- 
ralistischen Schriften", dab derseIbe zwar scholl I763 

1 Besollders fiihrelld im Rfibenbau scheillt der Raum 
Magdeburg-Halbers tadt  gewesell zu sein, ill dem bereits 
um 17oo IZfiben allgebaut wurden. 

2 ,,llicht ohlle militXrisehe Assistellz und ~berwachung 
dutch die Landdragol ler"  (GoLTz, Gesch. d. dr. Ldw. I, 
S tu t tgar t  19o2, 457). 
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durch gelehrte (3konomen 
empfohlen und Jm,,Leipziger 
Intell igenz-Comptoir" sogar 
unentgeltl ich gelehrt werde, 
dab aber selbst 1779,,als man 
im Saalkreis "und in Anhal t  
schon ganze Felder  ro l l  
Riiben sah",  die Lage meist  
noch die a l t e  war (v. LIPP- 
MANN 1926 , 102). Ers t  ab 
1785 wurde der Anbau ,,et- 
was allgemeiner". E twa  zu 
gleicher Zeit erfolgte auch 
die Ausdehnung des Anbaues 
ant  B6hmen und Frankreich.  

I775 war die Fut ter r i ibe  
in Frankreich noch so gut  
wie unbekannt .  Ers t  I778 er- 
w/~hnte PH.-V. DE V~LMOR~N 
(ira ,,Catalogue pour 1778'') 
,,le Dickwurzel", eine in 
Deutschland als Winter fu t te r  
fiir die Kiihe angebaute Ar t  
yon Rfiben. Nach GE- 
SCHWIND-SELLIER kam die 
Runkelriibe aus der Pfalz 
oder den Rheinlanden unter  
dem Namen , ,d iset te" l  zu- 
ngchst nach Lothringen nnd 
erst nach 1782 sollen der um 
die Landwirtschaft  verdiente 
Abb6 ROZlER (1734--93) SO- 
wie der Abb6 DX COMMERlgLI. 
den regelm~LBigen Anbau in 
FluB gebracht  haben. COM- 
MERELL beruft  sich dabei  auf 
seine eigenen seit 1785 im 
groBen in Lothringen durch- 
gefiihrten Anbauversuche, 
fiber die er unter  dem Titeh 
,,M6moire et instruction sur 
la culture, l 'usage et les 
aventages de ta racine de 
disette ou bet terave  cam- 
pStre", Metz 1786, berichtet  
hatte.  

Uber die Geschichte der 
Runkelrfibe in England ist  

Tabelle I. Gliederung der Runkelri~bensorten nach der Form und der Fi~rbung 
der Riibenauflenhaut. 

Form [ weiBschalig gelbschalig rotschalig 

pfahl- oder 
spindelf6rmig 

flaschenf6rmig 

walzen- oder 
tonnenf6rmig 

ei- oder 
olivenf6rmig 

kugelf6rmig, 
halbkugelf6rmig 
bis p ta t t rund  

wenig Sicheres bekannt.  Nach ADAM SMITH war  eine 
,,Rfibe" (?) 1776 halb so teuer als 30--4 ~ Jahre frfiher, 
, ,da sie aus den Ggrten auf die Felder  gewandert  ist und 
s tar t  mit  dem Spaten mi t  dem Pflug kul t ivier t  wird".  
Die eigentliche Runkelrfibe soll nach P~RKI~CS erst 1786 
- -  vermutl ich aus Flandern - -  nach England gelangt 
sein; die Rtiben, die man dor t  vorher anbaute,  waxen 
wohl in der Hauptsache , , turnips",  

Noch um 18oo kannte  man lediglich Landsorten yon 
Runkelrtiben, yon denen die , ,Oberndorfer" als erste in 
der  Folgezeit  eine ztichterische Bearbei tung erfutlr. Sie 
lieferte das Ausgangsmaterial  Itir die , ,Leutewitzer 
Runkelri ibe".  Um I84obegannd ieZf i eh tungde r , ,Eeke  n. 
dorfer Runkelri ibe",  die in zahlreiche andere Sorten als 
El ter  eingegangen ist. Ers t  seit etwa IOO Jahren ist  die 
Runkelrtibe durch Ziichtung allmAhlieh zu der ertrag- 
reichen Feldfrucht  geworden, als die wir sie heute kennen. 

provar ,  a l f i s s i m a  D611, Rheim F1. (1843) 293 als I .  
sub subsp,  c) Rapacea (Koch)D611. - -  B. alba Lange-  
thal ,  Beschr.  Gew. Dtschl .  (1858) 530; B. vulgaris 
Var.-Gr.  crassa [var.~ sacchari/era Alef., Ldw. F1. (1866) 
281; B. maritima 7. sacchari/era Lange,  H a a n d b .  
Danske  F1. ed. 4 (1886/88) 274; B. vulgaris e) esculenta 
f. altissima (D611) Gfirke in Richter-Gfi rke ,  P1. europ. I I  
(1897) 128; B. vulgaris 7. vulgaris f. esculenta I. altis- 
sima (aut.) Beck in Rchb. ,  Icon.  24 (19o9) 95; 

1 Die Bezeichnung , ,disette" ist eine irrtfimliche fran- 
z6sische I)bersetzung durch Verwechselung des Wortes 
, ,Mangold" mi t  , ,Mangel" (---- Fehlen, Nichtvorhanden- 
sein). 

,,WeiBe Pfahlri ibe" 
,,Lange WeiBe" 
,,Lange WeiBe 

Grtink6pfige" 
,,Strubes G. K."  

(Sondertype) 
,Veni, vidi, vici" 

, ,Kuhhornri ibe" 

,,Dickwanst'" 

, ,Durana XYeiB" 
, ,Norma WeiB" 
,,Rheinischer 

Lanker"  
,,Ovana" 

,,Weil3e Kugel" 

I 

,,Gelbe Pfahlri ibe" 
, ,Austria Gelb" 
,, K1/idener Gelbe 
Futterzuckerrf ibe" 

, ,Leutewitzer Gelbe 
Flaschen" 

, ,Frankes Rekord"  

, ,Eckendorfer Gelb" 
,,Friedrichswerther 

Zuckerwalze Gelb" 
, ,Altenburger Tonne" 
,,Kirsches KoloB" 
, ,Kirsches Ideal"  
,,Golden Tankard"  
, ,Knehdener G e l b e  

~Valze" 
,,Criewener Gelbe" 

I , ,Durana Gelb" 
, ,Norma Gelb" 
,,Gelbe ]3arres" 

,,Vaurlac 
, ,Remlinger" 

, ,Leutewitzer 
Runde Gelbe;' 

, ,Oberndorfer Gelbe" 

, ,Umst/idter" 
,, Tellerriibe " 

, ,Rote Pfahlri ibe" 
, ,Austria Rot"  
, ,Rote Mammuth"  

, ,Leutewitzer Rote 
Flaschen" 

,,Klein-Mfihlinger 
Rote Flaschen" 

, ,Eckendorfer Rot"  
, ,Friedrichswerther 

Rote"  
,,Peragis Ro t "  

, ,Durana Ro t "  
, ,Norma Ro t"  
, ,Rote Olivenf6r* 

mige" 

, ,Leutewitzer 
Runde Rote"  

,,Oberndorfer 
Rote"  

B. vulgaris var.  altissima ,,DC." in Hegi,  IH. FI. Mit t . -  
eur. I I I  (1912) 216; B. vulgaris subspec,  altissima var.  
sacchari/era Alef. in Beck :Di l l . ,  Hackfrlo. (1928) 31; 
B. vulgaris subsp,  esculenta var.  altissima , ,R6ssig" 
sensu Ulbr ich  in Nat .  Pflfam. ed. 2, I6C (1934) 460. 

Zur lateinischen Bezeichnung der Zuckerrfibe, Beta 
vulgaris var. altissima, werden oft f/~lschlich R6SSlG bzw. 
BECKMANN oder DE. CANDOLLE als Autor  zitiert. Dazu 
ist  folgendes richtigzustellen: R6sslG wendet in seinem 
,,Versuch einer botan.  Best immung der Runkel-  und 
Znckerrfibe" (18oo) noch k e i n e  b i -  bzw. t r i n / i r e  No- 
menklatur  an, sondern bedient  sich bei Besprechung 
seiner - 3 - - 4  Variet~Lten der Runkelri ibe" (S. 22) latei- 
nischer Phrasen, die bei ibm in jedem Falle mit :  ,,Beta 
altissima . . . "  beginnen. Er  beruft  sich dabei  ausdrfick- 
lich auI die Beschreibung der Runkelriibe durch BECK- 
MANN (1775, 17; vgl. hierzu auch S. 212). 

Bei DE CANDOLLE [sogar auch noch bei MOQUIN (1849)] 
wird die Zuckerrtibe - -  entsprechend ihrer damals  noch 
fehlenden, erst sp/iter dutch Auslese und Ziichtung er- 
reichten s p e zi  e 11 e r e n Differenzierung - -  noch nicht als 
e i g e n e  Sippe geffihrt, sondern ist m i t  in B. ~. alba, den 
weigfleischigen Dickriiben, enthal ten ,,Cette r a c i n e . . .  
produi t  une quantit6 de sucre consid6rable; on Ie retire 
sur-tout d 'une sous-vari6t6 qui est blanche en dedans et 
rouge en dehors" (F1. fran~, ed. 3, I I I ,  1815, 383; vgl. 
auch S. 217). Dami t  erweist sieh auch die Zitierung yon 
DE CANDOLLE als Autor  einer var. altissima ebenso wie 
die yon R6sslG bzw. BECKMANN als v611ig ungerecht- 
fertigt. Der Erste ,  der  , ,alfissima" als taxonomischen 
Begriff und zwar auf der Rangstufe einer Vaxiet~Lt an- 
wandte, war D6LL (1843). 
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ZuCkerrtibe; engl.: sugar beet; frz.: betterave 
sucri~re, betterave ~ sucre et de distillerie, betterave 

alcool; ital. : barbabiet ala zuccherina, rapa zuccherina; 
span.: remolacha azucarera, remolaeha de azucar; 

poln . :  cwik!a cukrowa; tscheeh." cukrovka, }epa 
cukrov~,'repy cukrovky; russ. : saeharnaj a, sweklowiza. 

Riiben spindel-kegelf6rmig oder ovoid, mittelgrog, 
nur mit dem Kopf (= ~/10) aus dem Erdboden hervor- 
ragend [nur eine neuere Zt~chtung ragt mit 1/4 des 
Rtibenk6rpers t~ber den Boden], + runzelig (Zucker- 
rillen) ; Farbe der Rtibenschale weiI3 bis schwach gelb- 
lich; bei friiheren Sorten auch gelb, rosa bis sattrot oder 
schwarz. Fleisch weiB (nur eine Form mit r6tlichem 
Fleisch ist heute bekannt), sehr zuckerreich ( ~ 2o%). 

Abstammung : Nach TJEBBES ist die Zuckerriibe mit 
im Durchschnitt lO, 9 Leitbt~ndelringen mutmal31ich 
vorwiegend auf eine atlantische Form der subsp. 
m aritima zuriickzuft~hren, doch ist es nicht klar, 
welch e der vielen Herkiinfte haupts~ichlich beteiligt 
waren. Stammutter aller heutigen in- und ausl~n- 
dischen Zuckerrtibensorten i s t  die birnenfSrmige 
,,Weil3e Schlesische Zuckerr~be", die ihrerseits auf 
eine Selektion aus Runkelriiben-Landsorten unter An- 
wendung gewisser Knltur- und Ztichtungsmagnahmen 
zuriickgeht 1 (Abb. bei Vilmorin, 1923, 34 Fig. 18). 

Hauptanbaugebiete: Fast alle niederschlags~rmeren 
Gebiete der gem~il3igten und w~irmeren Zonen. In 
Deutschland besonders Mitteldeutschland (um Magde- 
burg, Quedlinburg, Halle, Stendal, Tangermiinde), 
Schlesien (Oderbruch), Franken (Kitzingen), um Re- 
gensburg, in der Pfalz (Frankenthal) und in Baden 
(WagNiusel). 

Anbau: erfordert n~hrstoffreichen, tiefgrt~ndigen, 
fein strukturierten, weder zu kalkreichen noch zu 
feuchten Boden. M~iBige Niederschliige, lange Sonnen- 
scheindauer und W~irme, besonders im August/Sep- 
tember, erh6hen den Zuckergehalt. Zuckerriiben sind 
thermo- und photophil. Nur Aussaat m6glich (nicht 
Steeken yon Jungpflanzen)und sp~teres Verziehen. 
Durch Zertriimmerung der Samenkn~iuel (und neuer- 
dings in einem Zuchtstamm) gewinnt man Monogerm- 
saat (M-Same). 

Nutzung: des Zuckergehattes der Rt~ben zur G e- 
winnung yon Rt~benzucker. Ger6stete Riibenschnitzel 
zu Kaffeesurrogat vermahlen. Bl~itter und Riiben- 
k6pfe dienen frisch oder einges~uert als Viehfutter, 
ebenso die Nebenprodukte der Zuckergewinnung 
(Rtibenschnitzel und Melasse), letztere z. T. auch auf 
Alkohol verarbeitet. 

Die Verteihng des Rohrzuckers in der Rt~be und 
jm Riibenblatt ist ungleiChm~13ig. Im Blatte nimmt 
der Zuckergehait vom Ran& zur Mittelrippe zu, 
-ebenso im BlattstieIe nach der Basis zu; im Rtiben- 
kopfe ist nach FLODERER nnd HERKE (0sterr.-Ung. 
Zschr.% Zuckerind. u. Landw. 50, 1911, 385) der 
Zuckergehalt am geringsten, in den peripheren Teilen 
der Rt~ben wiederum geringer als in den zentralen, 

�9 dabei nach dem Schwanzende zu allgemein:abnebmend. 
Man unterscheidet verschiedene Zuchtrichtungen: 
N-Typen :  (Normalrtiben) zeigen guten, jec!0ch 

nicht maximalen Zuckergehalt und Riabenertrag. 
1 ,,Wenn hingegen der Runkelriiben-Anbau in der Ab- 

sicht betriebeI1 wird, die Riiben zu der Zuckerfabrication 
anzuwenden, so muB man nicht allein eine andere Abart 
wS.hlen, sondern auch .bei der Cultur. . .  anders ver- 

�9 fahren." (AcHARD, Neudruck 19o7, 16). Itie~riiber vgl. 
auch S. 217. 

Kopf kleiner, Blattentwicklung geringer als bei 
E-Rtiben. Besonders far Iiiederschlagsreiche Gebiete; 
feuchte und k~ltere B6den geeignet; mittelsp~it. 

Hierher die Sorten : ,,Kleinwanzlebener N", ,,Schrei- 
hers N", ,,Strubes N", ,,Dippes N", ,,Braunes N" 
(= ,,Bernburger N"), ,,Delitzsche r N" und ,,West- 
phals N"; an ausl/indischen Soften: ,,Vilmorin C" 
(FAr.), ,,Wierchniaczewska" (UdSSR), ,,Dobrowit- 
zer N" (CSR), ,,Hillesh6g Standard" (Schweden), 
,,Kuhk P" und ,,Zwaanesse I u n d  II" (Holland), 
,,Maribo N" (D/inemark), ,,Janasz N" und ,,Buszczyn- 
ski N" (Polen). 

E -Typen :  (Ertragsriiben) erbringen h6chste Mas- 
senertr~tge bei etwas geringerem Zuckergehalt, aber 
h6chstem Zuckerertrag yon der F1/icheneinheit. Kopf 
breit, kr/iftig, Blattentwickhng reichlich, Wasser- 
bedarf gering, sp/itreif. 

Hierher die Sorten: ,,Kleinwanzlebener E", ,,Schrei- 
bers E", ,,Strubes E", ,,Dippes E", ,,Rimpaus E" 
(= ,,Langensteiner E"), ,,Mausbergs E", ,,Dieckmanns 
E", ,,Dippes Rekord"; an ausl~tndischen Soften: 
,,Vilmorin B" (Frankreich), ,,Iwanowska" und ,,Ula- 
dowska" (UdSSR), ,,Ramonska" und,,Dobrowitzer E" 
(CSR), ,,Etoile de SvalSf o15" (Schweden), ,,Glo- 
strup P" (D/inemark), ,,Zwaanesse I i i "  (Holland), 
,,Janasz E" und ,,Buszczynski E" (Polen). 

Z-Typen :  (Zuckerreiche Riiben) haben bei weniger 
Masse sehr hohe Zuckerprozente. Riibe schlank, 
Blattentwicklung meist gering. Ftir kalte und nasse 
Lagen sowie Gebiete mit kurzer Vegetationsperiode 
geeignet; Wasserbedarf hoch ; mittelfrtih. 

Hierher die Sorten: ,,Kleinwanzlebener Z", ,,Stru- 
bes Z", ,,Dippes Z", ,,Rimpaus Z"; an ausl~indischen 
Sorten: ,,Vilmorin D" m~d ,,Desprez Z" (Frankreich), 
,,Dobrowitzer Z" (CSR), ,Sandomiersko" und ,,Ja- 
nasz z"  (Polen). In Deutschland seit 1937 nicht mehr 
zum Anbau zugelassen. 

ZZ-Typ en: Kleine, bes0nders zuckerreiche Riiben; 
in Deutschland nut Samenbau Iiir Export zugelassen. 

Hierher die Sorte" ,,Kleinwanzlebener ZZ". 
S o n de r t yp en: ,,Kleinwanzlebener Cercospora Re- 

sistente"; ,,Kleinwanzlebener Poly" (polyp!old) ; die 
polyploiden Riiben stehen den E-Riiben nahe. 

Fa rb ige  Zucker r i iben :  Da die Herausbildung 
der Zuckerrttben aus denselben Ausgangssippen er- 
folgte wie die der Runkelriiben, ist es nicht verwunder- 
lich, dab bei Beginn des Zuckerrtibenbaues neben der 
heute allgemein verbreiteten Sippe mit weiBer bis 
-cremefarbiger AuBenhaut auch solche mit gelber 1, 
roter und - -  bedingt durch :~ starke Korkbildung - -  
(~thnlich wie beim schwarzen Rettich) sogar branner 
bis schwarzer AuBenhaut bei ann~ihernd weil3er F/it- 
bung des Rtibenfleisches auftraten. 2 So existierten 
nach STURTEVANT (1891, 694) beispielsweise 1824 fol- 
gende 5 Zuckerriibensorten in Frankreich: ,,grise 
rouge," ,,petit rouge", ,,rouge ronde", ,,]'aune" et 
,,blanche" ; davon war die gelbe Zuckerrt~be in Frank- 
reich n0ch 1879, die rote ,,alte Quedlinburger" in 
Deutschland bis 1884, die schwarze Zuckerrtibe in 
Frankreich sogar noch 193o bekannt/  

1 Hierher die ,,Betterave jaune 5~ sucre de Hesbaye". 
2 Abb. letzterer bei Vn~MORIN 1923, 42 Fig. 4o; sei~c 

1884 yon dieser Firma gefiihrt 
3 Daneben existieren noch Zuckerriibentypen mit 

rotem, bronzefarbigem, grauem und griinem (kurzem) 
I-his. Vgl. Abb. bei Vn.~IORIN 1923 Fig. 25--28, 3 o, 
32, 41 , 42 �9 
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Durch bewut3te, einheitliche Zuchtzielsetznng und 
einheitliche Abstammung yon der ,,Weigen Schlesi- 
schen Zuckerriibe" sind derartige farbige Sippen in 
Europa heute aus den Kulturen fast durchweg zu- 
gunsten der weiB- bis eremeschaligen Zuckerriibe ver- 
schwunden. Lediglich dem yon den Zuckerfabriken 
dem Anbauer geliefertem Saatgut wurde frfiher solches 
bestimmter farbiger Zuckerriiben in geringem VerMlt- 
his beigemischt, um eine Kontrolle fiber die erfolgte 
Aussaat zu erlangen. Nach ROEMER (1927, 55) treten 
selbst ,,in reinen Zuchten" hin und wieder farbige 
Riiben mutativ auf, die,,als Rtickschlag auf die Stamm- 
form zu verstehen sind". 

Mit der Systematik der (farbigen) Zuckerrtiben hat 
sich m.W. als Einziger bisher BECKER-DILLINGEN 
(Hackfrb. 1928 , 31) befal3t, doch entfallen die yon 
ihm gegebenen Bezeichnungen bis anI/5) nigra Beck.- 
Dill. s~tmtlich als Homonyme; im iibrigen ist sie z. Z. 
gegenstandslos geworden. Die einzige, nunmehr typus- 
ftihrende Form muB f. altissima benannt werden. (Ab- 
bildungen und Beschreibungen einiger farbiger Sorten 
bei VILMORIN, P1. pot. ed. 2, 1891 , 6o/61.) 

Gesch ich te  der K u l t u r :  Die Zuckerriibe ist 
eine der jiingsten landwirtschaftlichen Kulturpflanzen. 
Anlal3 far ihre Herausziichtung und Kultivierung bil- 
dete der einwandfreie Nachweis yon Rohrzucker in 
Beta vulgaris durch den Berliner Apotheker ANDREAS 
SIGISMUND MARGGRAF im Jahre 1747 ,1 Der ~tugerst 
geringe Zuckergehalt der damaligen (weil3fleischigen) 
Feldmangolde war der Grund, dal3 MARGGRAFS Ent- 
deckung ftir die n~tchsten 40 Jahre keinerlei Bedeutung 
beigemessen wurde. Erst als ACI-IARD 1786 durch ver- 
gleictlende Anbauversuche auf seinem Gute Cauls- 
dorff, seit 18o2 in Cunern in Schlesien unter 23 Runkel- 
rfibenherkiinften eine Halberst~idter Landsorte, ,,mit 

weil3er Rinde und weil3em Fleische", neben der ,,spin- 
delf6rmigen mit rother Rinde und weiBem Fleische, 
denen es eigen ist aus dem Boden hervorzuwachsen" 
(Neudruck 19o7, S. 17), als am besten geeignet Iiir 
die Rabenzuckerfabrikation ermittelt hatte, trat pl6tz- 
lich ein Umschwung ein. 18o2 erzielte ACHARD die 
erste Samenernte aus diesen weiBen, 4- verzweigten 
Rtiben. Dieses Jahr stellt gleichsam das Geburts- 
datum der Ziichtung der birnenf6rmigen ,,Weil3en 
Schlesischen Zucker-Riibe" dar. ~ Denn unter den 

i Pflanzen, die sie aus dem yon ACHARD erhaltenen 
Samen, einem Gemisch verschiedenster Spielarten, ge- 
zogen hatten, isolierten durch Untersuchungen des 
Zuckergehaltes und weitere Anbauversuche Baron 
I~/iORITZ VON I(OPPY u n d  sein Sohn GEORG FRIEDRICH 
WILHELM in Krayn (Schlesien) eine in der Erde ver- 
bleibende Sippe als die zuckerreichste (mit ca 4,5 his 
5,0%). Sie wurde fortan allein weiterkultiviert und 
unter dem Namen ,,Weil3e Schlesische Zuckerrtibe" zur 
Stammutter aller in- und ausl~ndischen Zuckerrfiben, 
auf die immer wieder - -  direkt oder indirekt - -  bei 
der Vervollkommnung der Z/ichtung zurfickgegriffen 

1 MARGGRAF'S Untersuchungsobjekte waren (w 3) : ,,der 
weiBe Mangold, Beta alba vel pMlescens quae Cycla o//ici- 
narum C. ]3., der rote Mangold oder die rote IRiibe, Beta 
radice Rapae C. B. und die Zuckerwurzel, Sisarum Dodo- 
naei" (jetzt: Slum sisarum L.). 

z Abbildung im Don Jardinier 1817 als , ,Bettetave 
blanche de Prusse"; 182o waren davon bereits zwei 
!~assen vorhanden, eine mit  griinem, die andere mit  
totem Halsteil. 

wurde. Daraus erkl~irt sich die grol3e morphologische 
Gleichf6rmigkeit der heutigen Zuckerriibensorten. Die 
durch Zuchtwahl daraus hervorgegangenen Typen, die 
unter den Namen ,,Magdeburger" 1, ,,Quedlinburger", 
,,Querfurter" beschrieben wurden, existieren als wohl- 
unterscheidbare Typen heute nicht mehr, sondern 
wurden weiter ver~indert. Gegentiber der Ausgangs- 
form der ,,WeiBen Schlesischen Zuckerriibe" stellen 
die jetzigen Zuckerrtibensorten Hochzuchten dar, 
deren Ziichtung seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
intensiv einsetzte; vornehmlich wurden Form, Gr6Be 
und Zuckergehalt der Rfiben verbessert. Diese Zucht- 
arbeit ist u. a. eng mit den Namen VILMORIN (,,Bette- 
rave blanche ~ sucre am61ior6e Vilmorin") 2, RAB- 
B~TtmE, KNAU~R, (,,Imperial-Rtiben") a und DII~PE 
verkntipft. 

Bedingt durch den Konkurrenzkampf mit dem 
Zuckerrohr, land die Zuckerrtibe zun~ichst besonders 
in Europa Verbreitung, anfangs begiinstigt durch die 
Kontinentalsperre; in Nordamerika gelang es ihr erst 
nach 183o durch VAUGI~AN und DONALDSON in den 
Oststaaten Eingang zu finden; in Sfidamefika wurde 
sie sogar erst um 185o in Chile eingefiihrt. 

provar, lufea Lam. & DC., F1. fran~, ed. 3, III 
(1815) 383 Ms var. e sub B. (Betterave); descr, in 
Lam., Encycl. mfith, bot. I (1784) 4o7 . - -  B. vulgaris 
e L., Spec. pl. (1753) 222 (?); B. vulgaris C. (Bette- 
Rave) v~, lutea De. in Moq., Chenop. enum. mon. 
(184o) 15; B. vulgaris C. (Bette-Rave) 4. lutea De. bei 
Moq. in DC., Prodr. XIII, 2 (1849) 56; B. vulgaris 
Var.-Gr. cruenta [var.~ xantha et pusilla Alef., Ldw. 
F1. (1866) 28o; B. vulgaris e) esculenta f. lutea (De.) 
Giirke in Richter-Giirke, P1. europ. II (1897) 128; 
B. wtgaris d) subsp, esculenta f. (errore) sacchari/orme, 
longa et globularia Beck:Dill., Hackfrb. (1928) 3!, 
omnes f. quoad ft. lutea tantum. 

Gelbe Riibe, Gelbe Bete, bei Metzger und Alefeld: 
(Gelbe) kleine Rotrtibe (orange); frz.: be~terave 
(potag~re ~ chair) j aune; engl. : yellow beet. 

Rfibe klein bis mittelgroB, Fleisch der Riibe ho- 
mogen gelb-sattgelb oder orangefarbig, z. T. yon hell- 
gelben Ringzonen durchsetzt. B1/itter meist hellgelb- 
griin mit gelben Blattstielen und gelber Nervatur. 

Sorten : Im Verh~iltnis zu den fibrigen Provariet~iten 
ist die Sortenanzahlder provar, lutea Lam. & DC. klein. 
Dies ist im wesentlichen auf die gegenfiber den Roten 
Rtiben nur geringe, ~= lokal beschrfinkte derzeitige 
Nachfrage und das damit in Zusammenhang stehende 
unbedeutende Ausmal3 des Anbaues und der Ztich- 
tungsarbeit zuriickzuftihren. Immerhin sind auch 
bier - -  entsprechend den gleichartigen Verh~iltnissen 
bei den iibrigen Beta-Riiben - -  Sippen anzutreffen, die 
g~inztich in der Erde wachsen neben solchen, die 4- 
aus ihr herausragen und obendrein verschiedene Formen 
aufweisen. 

VILMORIN unterscheidet (1923, 56) lange, mittel- 
lange nnd runde Typen, die jeweils nut dutch eine 
bis wenige Sorten vertreten sind. 

,,Lange Gelbe", eine zur H~ilffe aus der Erde heraus- 
ragende, lange Sorte, ,,presque aussi souvent usit~e 
darts la grande culture que darts le potager" war 

i Abbi ldung bei VIL~ORI~r 1923, 35 Fig. 19. 
~ Abbildung bei VILMORI~ 1923, 37 Fig. 22--24; S. 4o 

Fig. 34--37. 
a Abbildung bei VILMORIN 1923, 36 Fig. 2O, 21. 
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bereits 1778 in Frankreich ,,trgs appr6ci4e par  les 
nourrisseurs des environs de Paris pour  la nourr i ture 
de b4tail, avan t  qua les vari4t4s fourrag&res s41ec- 
tionn4es, , ,Barres" et , ,Vauriac",  n 'ava ien t  fit4 r6- 
pandues"  (Vilmorin 1923). Heute  ist sic jedoch durch 
das Bevorzugen der Ro ten  Rfiben gegeniiber den 
Gelben z u  Speisezwecken, t ro tzdem sic als ertrag- 
reichste Sorte der gelbfleischigen Rtiben gil t ,  wegen 
des geringeren Ertrages,  den sic im VerMltnis  zu den 
verbesserten Fut terr i iben erbringt,  sowohl ffir menseh- 
tiche als auch far  Viehnutzung im Anbau  fast v611ig 
verdr~tngt. (Abb. bei VILMORIN 1891, 46; 1923, 56 
Fig. 65.) 

Die ,,Gelbe Caste lnaudary" ,  bereits 1821 yon  VIL- 
~ORIN gefiihrt, ist halblang, besitzt Zuckerrt ibenform 
und  w~ichst fast  ganz in der Erda. Tro tz  guter  Quali- 
t~tseigenschaften wegen s tarker  Neigung zur  De- 
generat ion im Anbau  kaum noch anzutreffen. Hier- 
yon unterscheidet  sich wenig die , ,Betterave jaune 
salade",  die vermut l ich gleichen Ursprunges ist wie die 
, ,Beterave jaune ~ sucre de Hesbaye"  (,,Gelbe Hes- 
baye") ,  deren Samen frfiher ebenso wie der der 
, ,Schwarzen Zuckerrt ibe" in einem bes t immten  Ver- 
Ml tn is  dam yon  den Zuckerrt ibenfabriken gelieferten 
Zuckerr t ibensaatgut  beigemischt wurde, u m  den 

pf l ichtgemiiBen Anbau  desselben zu kontrollieren. 
(Abb. der roten Sippe Castel lnaudary bei VILMORIN, 
P1. pot.  ed. 2 1892, 39). 

,,Gelbe Runde  SfiBe", auch ,,Gelbe Runde  Zucker"  
genannt ,  gilt als baste und  fast einzige derzeitige gelbe 
Speisesorte; sic ist eine Verbesserung der ,,Gelben 
Runden" .  Seit 1865 im Handel,  ist sic relativ klein, 
rundlich bis kreiself6rmig, doch yon  hohem Zucker- 
gehalt  und  vermutl ich mit  ~var.] pusil la Alef. ~= 
identisch. (Abb. bei VIL~O~I~, P1. pot.  ed. 2, 1891, 
46 et ed. 4 1925, 50; 1923, 56 Fig. 66). 

G e s c h i c h t e  d e r  K u l t u r :  Hinsichtl ich Herkunf t  
und Alter der Gelben Beten gibt VIL~ORIN (1923, 56) an : 
,,D&s le d 4 b u t  I apparaient  deux types  la bet terave 
jaune et la bet terave rouge",  eine Anschauung,  die 
nach unseren derzeitigen Kenntnissen fiber die Ab- 
s t ammung  durchaus nahe liegt. Als , ,Betterave j aune 
potaggre"  wurde die Gelbe Beta bereits 1778 im 
Kata log  dieser F i rma  offeriert und  wurde frtiher in 
der Umgebung  yon  Paris (z. Z. als die heutigen 
Runkelf i ibensorten noch nieht existierten) oft auch 
als Fut terr t ibe verwendet.  Die Sorte ,,Gelbe Castell- 
n a u d a r y "  soil neben der , R o t e n  Caste l lnaudary"  
schon im 16. Jh.  in Frankreich bekannt  gewesen sein. 
SPIELMANN erw~hnt 1774, dag ein gelber Mangold die 
wohlschmeckenden,  merkbar  siiBlichen Wurzeln  liefert. 
Beten mit  tiefgelbem Fleisch wurden - -  im Gegensatz 
zu heute  - -  Anfang des 19. Jh.  allgemein in der Kfiche 
bevorzugt ,  zu einer Zeit also, in der DE CA~DOLLE 
seine var. lutea aufstellte. 

Zur Nomenkla tur  der Gelben Beten 
Verschiedene Umst~Lnde haben die provar, lutea Lam. & 

DC. als eine _+ fragwfirdige Variet~t erscheinen lassen; sic 
machen es notwendig, die sich findenden Angaben - -  
auch aus vorlinn6ischer Zeit - -  einmal zusammenzu- 
stellen und kritisch aui ihre Aussagen hill zu fiberpriifen. 

Als Einer der Ersten fiihrt wohl C. GES~E~ (1561, 
25 o) u .a .  auch eine Beta [lava an, deren F~rbung ,,ad 
radices praecique pertinet". DaB die ebenfalls hierffir 
gebrauchte damalige Bezeichnung ,,g~ilber Mangolt"  

1 Sperrung yon mir. H. 

ebenso wie der Name ,,roter Mangold" ifir die Rote 
Beta - -  nicht im h e u t e  iiblichen Sinne aufzufassen ist, 
diirfte die weitere Bezeichnung , ,Rfibenmangolt" sowie 
die Angabe ,,et ab Ebenbitar numerantur in specie ra- 
porum" belegen. 

Die yon A. CA~SALPINUS (1583, 159) ZU Beta quarta 
Radice Buxea beigegebene Beschreibung sagt auBer tiber 
die Fgrbung der Wurzel nichts fiber deren Gr6Be und 
Beschaifenheit aus. Lediglich aus dam Zusammenhang 
mit der unmittelbar voranstehenden Beta tertia, colore 
rubro, radice quoque rubra et magna, quae candita servatur 
in cibis" k 6 n n t e  geschlossen werden, dab es n u r  die 
Buchs-F~rbung ist, die die R6ben beider Pflanzeu yon 
einander unterscheidet. 

Eine Beta lutea wird yon CA~ERARIUS in ,,Epitome 
Matthioli" (1586, 255) noch nicht erwghntl;  zwei Jahre 
spgter, im ,,Horto Medico et Philosophico" (1588, 28) ist 
sie zwar nur ein nomen nudum 2, gewghrt aber Auf- 
schluB fiber ihre Nutzung. 

1596 gibt Ca BAUHIN (Phytop!nax I89/9 o) bzI. einer 
(V.) Beta lutea nut an, dab er me mit den beiden vor- 
erw~thnten Pflanzen yon GESNER und CAESALPINUS fiir 
'synonym hglt; 1623 (Pinax 118) faBt er alle drei bisher 
aufgeffihrten Angaben als Synonyme seiner Beta lutea 
maiov auf; sic verm6gen jedoch diesem Begriff, der ohne 
weitere ]3estimmungen geblieben ist, nicht zur Eindeu- 
tigkeit zu verhelfen. 

PARKINSON'S Beta Iutea Syriaca (164o, 752), die in 
ihrem Namen vielleieht einen Hinweis auf das Herkunfts- 
land gibt, wird yon ihm IolgendermaBen besehrieben: 
. . . . .  nursed up in some curious gardens, a yellow beete 
whose roote is of a palen yellow colour than a carrot, 
the laeves also being of a yellow greene than those of 
the ordinary white beete." 

Noeh eindeutiger wird eine Beta lutea yon J. BAuHI~ 
(1651, 961) charakterisiert, wenn er nach Besprechung 
der Roten Riibe (Beta rubra radice crassa), die dutch 
,,radice ventricosa, Napi instar, intus sorisque sanguineo 

eol0re saturo infecta" gekennzeichnet ist, anschlieBend 
bemerkt:  ,,Reperitur & l u t e a  a jam dicta radice buxea 
solum differens." Zwei Spalten welter (S. 962) ffihrt er 
d ie  vorerw/ihnten Bezeichnungen ~lterer Autoren als 
Synonyme an, die erst dadurch eine bestimmte Pr~gung 
erlangen, wie aus den vorangehenden Darlegungen zu ent- 
nehmen ist. Vermntlich ruben die zahlreichen sp~teren 
Synonymsetzungen der Beta lutea major C. BAUHIN auf 
der Auslegung, die ihr yon J. BAUmN gegeben wurde. 
Denselben Satz (Reperitur & . . .) finder man im gleichen 
Zusammenhang sowohl bei CHABRAEUS (Stirpium ieones 
1666, 3o3) als auch bei MORISON (I699, 597); in beiden 
F~llen wird er durch die Abbildung einer stark ver- 
dickten Roten Riibe erggnzt. 

t{AjUS (1686, 2o4) bringt bezfiglich der Gelben Beten 
keine eigene Auffassmlg, sondern referiert die Bemer- 

kungen  yon C. & J. BAUnlN, sowie yon PARKINSON. 
BOEEHAAVE, der die Farbvarianten der Sfielmangolde 
auf verschiedene Sippen aufteilte, setzt den gelben Stiel- 
mangold als Synonym zur Beta lutea major Bauh., wo- 
zu nach obigen Darlegungen sicherlich wenig Berech- 
tigung vorliegt. 

Mit diesen Angaben ist zeitlich der Beginn der Wirk- 
samkeit yon LINN~ erreicht. Einen eigenen Stalidpunkt 
hinsichtlich der Stellung der Gelben Beten innerhalb 
seiner Art  Beta vu!garis nimms er wader vor noch nach 
1753 ein; er beschr~inkte sich darauI, Beta lutea ma/or 
Bauh. als Synonym zur unbenannten Variet~tt e zu 
stellen. Das Fehlen eines lateinischen Namens wirkte 
sich insofern nachteflig aus, Ms zur Identifizierung noch 
bis in den Anfang des 19. Jh. hinein die alte BAUHINsche 
Phrase weitergeschleppt warden mul3te; so z .B.  bei 
LAMARCK (1784, 4O7) bzh der ,,Betterave jaune". 

Nicht zug~Lnglich war mir ,,Olerum argentoratensium" 
yon JAN. REtNH. SPI~L~ANN (1769, Iasc. I, 27) ; die darin 
aufgeffihrte Phrase: Beta radice rapae tlava besagt nicht 
ganz eindeutig, was darunter verstanden werden soll 
(eine gelbschalige Runkelriibe oder eine Gelbe Beta). 
Auch BECX~ANN (1775, 210) sowie R6ssm (18oo, 12o) 
und KRONITZ (1801, 608) sind in diesem Zusammenhang 
wieder zu erwghnen; sic stellten ziemlich gleichlautende, 

,,trium est generum alba, nigra, rubra." 
2 ,,Beta alba, lutea, nigra, rubra subsalso alimento 

gander." 
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teilweise miBverstandene Gtiederungen yon Beta vulgaris 
auf und fuBten bzl. der Gelben Bete direkt auf SPIEL- 
MANN. R6SSm bezeichnete sie bereits als ,,Gelbe Bete!' 
oder auch ,,Gelben Maiigold", verwahrte sich aber aus- 
driicklich dagegen, sie ,,Gelbe Runkelriibe'" zu nennen, 
obwohI man sie ,,6fters auf den Runkelrfiben~ckern 
darunter finder" x, da sich die ,,gelbe Mangoldwurzel yon 
der eigentlicheii Ruiikelrfibe noch dadurch unterscheidet, 
dab sie nicht so sfiB ist, auch nicht so grog wird an Masse 
und Gewicht als die eigentliche iRunkelrfibe" (S. 7). Er- 
gXnzelld sei noch eine Aiigabe yon BECI~IA~N (1806, 
281) zitiert: ,,Die Wurzeln sind ganz gelb, wohl hie so 
grog und dick als die roten, aber zu Salat schmackhafter. 
Zuweiler~ wird die gelbe Farbe blasser und scheint ganz 
zu verschwinden, alsdann ist auch der Geschmack 
schlechter ;" letztere Aiigabe ist eine Erscheinung, die in 
gleicher Weise auch bei den Roten Beten zu beobachten 
ist. Ni t  diesen AuBerungen ist wohl eindeutig die Tren- 
nung der Gelben Bete yon der (gelben) Runkelriibe 
zum Ausdruck gebracht; die Scheidung der Gelben 13ere 
vom gelbeii Mangold begrifflich wohl angedeutet, sprach- 
lich aber IIoch nicht klar geiiug formuliert, 

Die Ersten, die die gelbfleischige Bete eindeutig bo- 
tanisch als Varlet/it yon Beta vulgaris aufftihrten, waren 
LAMARCK &'DE CANDOLLE (F1. fran 9. ed. 3, I I I ,  1815, 
383). Als Sippe e. lutea der Dickriiben sub 13. (Betterave) 
unterschiedeii sie sie klar yore gelben Marigold mit un- 
verdickter, ziiher Wurzel (ft. ]lavescens Lain. & DC. sub 
A. (Poir6e)), worunter nach den Ausfiihrungen S. 209 
speziell tier gelbe StieImaiigold zu verstehen ist. Die 
weiteren Aiigaben fiber die Beschaffenheit der Gelben 
Bete (,,jaune ~ l'int6rieur") sowie den Verwendungszweck 
(,,cette racine serf ~ ta nourriture de Y h o m m e . . .  Ies 
feuilles servent ~ 1~ nourriture des bestiaux") a belegen 
eindeutig, dab die var. lutea Lain. & DC. keinesfalls 
mit der ungenieBbaren, weiBfleischigen als Teller- oder 
13urgunderriibe bezeichneten Fntterrfibe mit orangegelber 
Schale zu identifizieren ist, wie es dureh H ~  (f. Iutea 
,,DC." 1912 , 215) und noch in jtingster Zeit durch 
ULm~ICI~ (vat. lutea ,,DC". 1934, 460) geschehen ist? 

Auch in MOO UlX's Gliederung der Art  Beta vulgaris 
(184o, 15) ist zungchst night klar ersichtlich, ob sich 
seine Angabe: ,,Radice luteseente ant  lutea" auf die 
Schale oder das Fleisch der Diekriiben bezieht, und so- 
mit die gelbschalige Runkelrfibe oder die Gelbe Bete 
gemeint ist. Erst  1849 (S. 56) sehafff er dutch den di- 
rekten Hinweis auf die oben zitierte Stelle bei L~MA~CX- 
& D~ CA~O~LX Klarheit. 

Als typische G a r t e n s o r t e n  sind die beiden A L ~ L ~ -  
schen Variet/iten xantha und pusilla aufzufassen (1866 
28o); das Gleiche gilt Iiir die bei 13~C~E~-D~L~2I~ 
(1928, 3I MS regelwidrige und ungiiltige Homonyme) sub 
subsp, esculenta angeffihrten ft. lutea-Formen (,,Castell- 
naudary",  ,,Lange Gelbe" und ,,Gelbe Runde SfiBe"). 
Ffir die entsprechendeii Angaben bei V ~ o ~  (P1. pot. 
ed.2, 1 8 9 1  , 46; ed. 4, 1925, 49/5o und 1923, 56/58 ) ver- 
steht sich der Sortencharakter yon selbst. 

provar,  c o n d i t i v a  Alef., Ldw. F1. (1866)279 s. 
tat. sub Var.-Gr. cruenta. - -  B. vulgaris d .L . ,  Spec. 
pL (1753) 222; B. wdgaris Miller, Gard. Dict.  ed. 8, I 
(1768) no. 3, 13bets. (1769) 380, non L. (1753); 
B. vulgaris B. (Betterave) 0. rubra Lam.  & DC., F1. 
fran~, ed. 3, I I I  (1815) 383; descr, in Lain., Encycl.  
m6th. bot.  I (1784) 407, non L. (1753) ; B. vulgaris 
subsp. Rapacea 2. rubra D611, Rheim F1. (1843) 293 ; B. 
vulgaris C. (Bette-rave) r. rubra et (?) ~. rosea Moq. in 

,,Noch jetzto wird der gelb Mangold (Beta radice 
tiara) oft mit unter dem Namen Runkelrfibe aufgefiihrt 
und ich hab ihn auf Runkelrfiben~tckern oft mit darunter 
bemerkt, so dab man ihn auch  die gelbe Runkelrfib zu 
nennen pflegt, anstat t  er die gelbe Mangoldrfibe heil3en 
sollte." (S. 7), Sperrung yon mir. H. 

]Die entsprecheiiden Angaben bei LAMA~C~ (1784, 
407) lauten: ,,jaune pgde en dedans et en dehors"; diese 
:Riiben waren ,,assez esfim6es". 

Die Telterrfiben sind nach BECI~ER-DILLtNCE~ (Hack- 
fruchtbau 1928 , 55) heute aus der Kultur verschwunden. 

DC., Prodr.  13,2 (1849) 561  non L. (1753); B. italica 
Kerner  in Verh. zool-bot. Ver. W i e n V ( I 8 5 5 )  819; 
B. vulgaris Var.-Gr. cruenta Alef., Ldw. F1. (1866) 279 
excl. [var.] xantha et [var.] pusilla; B. maritima ft. 
hortensis Lange, Haandb.  Danske F1. (1886/88) 274; 
B. vulgaris b) cruenta (Alef.) Voss in Vilmorin's 
Blumeng~rtnefei  ed. 3 (1896) 874; B. vulgaris e) 
esculenta f. rubra (DC.) Giirke et (?)  f. zonata Aut.  in 
Richter-Gtirke, P1. eur. I I  (1897) 128 ; B. vulgaris var. 
Rapa f. rubra (DC.) Hegi, Ill. F1. Mitt.-eur. 3 (1912) 
215;  B. vulgaris var. cruenta (Alef.) Wit tm. ,  Bot. 
kult .- techn, wicht. Pfl. ed. 5 (1924) 65; B. vu.lgaris d 1 
subsp, esculenta Beck.-Dill., Hackfrb.  (1928) 31 p. p., 
omnes f. quoad  ~. sanguinea (excl. 8-lutea);  13. vul- 
garis subsp, esculenta var. rubra ,,(L.) Moq." sensu 
Ulbf ich in Engler-Prantl ,  Nat .  Pfifam, ed. 2, I6C 
(1934) 460; B. hortensis hort . ;  B. rubra hort.  

Wie an anderer Stelle auseinandergesetzt,  erfolgte die 
Synonymsetzung dieser Provariet~t  mit  vat./3, rubra L. 
zu Unrecht.  Ebenso entf/~llt aus Homonymgr t inden  
die Benennnng var.  rubra DC., die als -4- selbst~ndige 
Bezeichnung bei SPENNER, D6LL, MOQUI~ u. a. wieder- 
kehrt.  Auch  die yon BECKER-DILLIXGEN (1928 , 31) 
durchgeftihrte Gliederung seiner subsp, esc~denta 
verstSI3t bis auf f. (errore) sacchari]orme gegen die 
Homonymregel ,  da  die bier auf gleicher Rangstufe  
aufgeffihrten Benennungen nicht  von  denen  der 
subsp, crassa verschieden sind. 

Rote  R~be, rote Bete, Rahne,  Ranne,  Salatrt~be; 
engt.: beet, gardenbeet ;  frz.: bet terave potag&re, 
be t terave  (~ chair) rouge, bet terave 5 salade; ital.: 
ba rbab ie to la  d ' insalata;  span.:  remolacha hortelana;  
jap. : fudanzo, sangozinna, t6- jisa; russ. : sveklovitsa 
obynovennaja ;  poln. : buraki  6wiklowe. 

Rfibe klein bis mittelgroB, lang kegelf6rmig, oval 
oder rund  bis p la t t rund,  durch Anthocyangeha l t  im 
Zellsait aui  dem Qnerschnit t  • homogen tiefrot 
gefiirbt, seltener mit  helleren Ringzonen durchsetzt .  
BtXtter und  Blattstiele grfin, rot  fiberlaufen, bronze- 
farbig oder dunkelrot  bis schwarzrot,  mi tunter  metal-  
lisch gl~inzend. 

Nutzung  der Rtiben i m  Herbst  und Winter  als 
Kochgemtise oder mit  Essig nnd  01 zubereitet  als 
Salat. In  J a p a n  verwendet  man  auch die Bl~itter ge- 
kocht  als Spinat, frisch zum Garnieren yon Speisen. 

Bzl. der A b s t a m m u n g  der Roten  Riiben stehen ver- 
schiedene Ableitungsm6glichkeiten offen. Einmal  
kommen unter  den WiIdrfiben der subspec, rnaritima 
(L.) Thellg., spezielI der var.  maritima, h~iufig Pflanzen 
vor, deren Sprosse und Blattstiele - -  vor allem basal - -  
rotstreifig bzw. -t- rot angelaufen sind. Derart ige 
Pflanzen besitzen auch eine rotgef/irbte Wurzel-Aul3en- 
haut  und zeigen auf dem Querschnit t  abwechselnd rote 
und weiBe Ringzonen. Zum anderen weist HEINISCH 
darauf  hin, dab auch die Stengel und Wurzeln der 
subspec, macrocarfla (Guss.) Thetlg. rot  gef~rbt sind, 
wodurch - -  entsprechend der yon  AELLEN vertretenen 
Auffassung - -  sich eine weitere AbstammungsmOglich- 
keit er6ffnet. 

1 Die Deutung der var. ~. rosea Moc 1. bei ULBRICIL als 
,,ungenieBbar, Futterpflanze" diirfte nicht der Auf- 
fassung von MogoI~ entsprechen. Dieser vermerkt aus- 
drticklich als Synonym hierzu: ,,B. rosea hort ." vermut- 
lich ist unter x. rosea Moc t. vielmehr die in Frankreich 
besonders gesch~itzte hellrotfleischige Sippe der Roten 
Bete (evtl. auch die Ringelrtibe) zu verstehen. 
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Eigenschaften: Neben dem Zuckergehalt beein- 
flussen kleine Mengen organischer S~turen (Apfel-, 
Wein-, Zitronen-, Oxals~ture) und ein Vanillin abspalten- 
des Glukosid mal3geblich den tGeschmack der  Roten 
Rtiben. 

Ertrag: 
bei runden Soften 15o--25o dz/ha Riiben 
bei langen Sorten 200--350 dz/ha Riiben 

5o--I2o dz/ha Bl~itter 
Die bei den Roten Rtiben - -  ebenso wie bei den 

tibrigen Beta-Sippen - -  vorhandene Formenmannig- 
faltigkeit der Rtiben ist aus dem beigegebenen Schema 
erslchthch. Die hierzu herausgestellten Sorten zeigen 
gleichzeitig den jeweiligen Anteil des Hypokotyls und 
der Wurzel an der Riibenbildung, womit das unter- 
schiedliche Emporragen der Rtiben tiber die Erdober- 
fl~tche in Zusammenhang steht. 

land, im Gegensatz zu Frankreich, wenig als Speise- 
rfibe gesch~ttzt. 

Hierher ist vermutlich auch die ,,zweite purpurrothe 
Abaft der Runkelrtibe" yon R6SSlG (i8oo, 23) zu 
stellen; ferner die Soften: ,,Plattrunde Bassano" und 
, ,Lentz" .  

f. m e t a l l i c a  Voss in Vilm., Blumeng~rtnerei ed. 3 
(1896) 874. - -  Zierpflanze mit metallisch gl~nzenden 
Laubblgttern. (B. vulgaris hortensis metallica hort.) 

Hierher die Sorte ,,Queen Victoria". 

f. d r a c a e n a e [ o l i a  Voss, 1. c. 875. - -  Nutz- und Zier- 
pflanze mit zahlreichen schmalen, langen, dunkelroten 
LaubbI~ttern. 

Hierher die sorte ,,Betterave rouge ~t feuillage orna- 
mental ou ~ feuille de dracaena" (Abbildung bei 
VILMORIN 1923, 59 Fig. 75; erstmalig yon Fa. VIL- 
MORIN 1886 erwXhnt. 

�9 s 

V h~M~/n #]im 
d&h~zeez 

Ba/b/an~e 
Bafe 

llokYu, el ~ &~,#bc& 
B~ano P/alleunde 

Abb, 3, Schematische Darstelhmg der Formen sowie der Hypokotyl- und Wurzel- 
antefle der Rfiben einiger Soften der provar, conditiva, Alef. s. lat. 

Hypokotytanteil schraffiert, Wurzelanteil weilL 

Die Handelssorten entstanden durch Massenauslese. 
Sie unterscheiden sich aul3er der Gr613e, Form, Lage 
im Boden und F~irbung der BlOtter und Blattstiele 
auch durch physiologische Merkmale: unterschiedliche 
Liinge der Vegetationsperiode und verschiedenen 
Geschmack. Deutsche Zuchtsorten zeigen heute kaum 
noch eine Ringbildung auf dem Querschnitt, w~ihrend 
derartige Sippen in Frankreich besonders gesch~ttzt 
werden. 

Sorten: mit 1anger Rfibe ,,Lange Schwarzrote 
Hellanbige"; halblang ,,Conventgarden", ,,Halblange 
Rote", ,,Non plus ultra", ,,Granat"; walzenfSrmig 
,,New Intermediate"; eif6rmig ,,K6nigin der Schwar- 

Zen" ; kugelf6rmig ,,Rote Kugel" (= ,,Detroit"), 
,,Eclipse", ,,Schwarzrote Runde Dunkellaubige"; 
plattrund ,,Agyptische Plattrunde", ,,Plattrunde 
Rote Feinlaubige", ,,Crosby", ,,Khedive" und ,,Bas- 
sano" (letztere mit hellrotem his weil3em Fleisch, 
heute wohl nicht mehr im Anbau).  Die plattrunden 
So, ten sind ausgesprochene Hypokotylriiben, bei 
denen die Wurzel an der Riibenbi~dnng ke inen  Anteit 
mehr hat. 

Die von ALE~ELD (1866, 279 ) innerhalb seiner Var.- 
Gr. cruenta aufgeftihrten Varietgten der Roten Rtibe 
entsprechen lediglich Sorten. 

Innerhalb der Roten Rtiben, deren vorgenannte 
typische Vertreter in der 

f. e o n d i t i v a  zusammen zu fassen sind, werden mit- 
unter als besondere Formen gefiihrt: 

f. z o n a t a  (Sperm.) Beck, F1. Nieder-~3sterr. (1891) 
329. - -  Ringelriibe. Auf dem Rtibenquerschnitt 
wechseln rote und weiBe Ringzonen miteinander ab. 
Dieselbe Erscheinung stellt sich auch beim Anbau yon 
Roten Rtiben auf  schlechten B6den ein; in Deutsch- 

Gesch ich te  der K u l t n r :  Line Rote Riibe sol1 
bereits ALBERTUS MAGNUS beschrieben haben; auch 
PETER CRESCENTIUS von Bologna erw/ihnt im 13. Jh. 
eine als bekannte Ktichenpflanze. Genauer und zahl- 
reicher werden die meist sogar mit Abbildmagen ver- 
sehenen Beschreibungen im 16. und 17. Jh. {3ber die 
damalige Verwertung berichtet RYFF 1544 in seinem 
,,Condectbuch und Hausapothek": ,,in Sactlsen und 
Meil3en gleich Kraut und Kohl in kleinen F~tl3ct!en 
saner_ eingemacht Und weithin verfiihrt". 

Nach TARGIONI soll die in Deutschland ursprfinglich 
nur in G~trten angebante Rote Rtibe erst Anfang des 
16. Jh. nach Toskana eingeftihrt worden sein. Dem 
entspricht bis auf die Zeitangabe eine Bemerknng bei 
MATTHIOLUS (I588), die besagt, dab mall weiBen und 
dnnklen Mangold in italienischen G~irten allgemein 
kultiviere, in Deutschland aber eine Pfianze mit roter 
fleischiger, el3barer, riibenartig angeschwollener Wur- 
zel besitze. Ebenso erw~thnt SPIELMANN (1785): ,,der 
rote EMangoldJ mit der Riibenwurzel des BAUHIN, d. i. 
die Beta nigra der Alten, die noch gegen 16oo nut in 
Deutschland gebaut worden sein soll . .  " Die Bezeich- 
nnng Beta Romana bei DODONAEUS (I583) fiir die Rote 
Rtibe l~iBt im Gegensatz zur Auffassung von TARGIONI 
eher an eine Einfiihrung aus Italien denken, wo der 
halblange Typ sich 1584 mit Bestimmtheit nachweisen 
l~Bt. Line vermittelnde und den tats~chlichen Ver- 
h~ltnissen vermutlich nahekommende Auffassung 
nehmen diejenigen Autoren ein (v. LIPPMANN), die 
angeben, dab die Rote Rtibe etwa um 15oo aus ihrem 
deutschen Znchtgebiet nach Toskana gelangte Und 
spRter yon dort - -  qualit~tsm/iBig verbessert - -  nach 
Mitteleuropa zurtickgebracht warde. 

Obwohl OLIVER DE SERRES 1600 fiir Frankreich an- 
gibt, dab die Rote Salatrtibe erst kt i rz l ich aus 
Italien eingeftihrt worden sei, scheint deren Kultur 
auch dort {ilteren Datums zu sein. Darauf deutet eine 
Beschreibung bei RUELLIUS (1536) bin sowie die An- 
gabe in einem franz6sischen Gartenbuch, die belegt, 
dab sie 1549 keineswegs allen G~irtnern bereits bekannt, 
zumeist nut auf den Gtitern grol3er Herren zu linden 
sei; doch gegen 16oo war sie schon recht verbreitet. 
1612 werden im ,,Jardinier Solitaire" Kulturan- 
weisungen der um 1631 als , ,Beta rubra pastinaca" 
in IranzSsischen Giirten bekannten Pfianze gegeben, 
die ,,gleich brauchbar zn Salat und Frikas6" befunden 
wurde 
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In  Eng land  wurde nach WIz~Y (1891) die Ro te  
oder I ta l ienische Rfibe 1548 eingeft ihrt ;  sie war  def t  
vor  157o nicht  al lgemeiner verbrei te t .  L o w L L  (1665) 
und TOWNSEND (1726) kann ten  die Ro te  Rfibe nur  
in einer Sorte, erst 1778 
fiihren MAWE und  1783 
BRYANT eine weitere an, 

Zusammenfassung 
Die Formenmannigfa l t ig -  

keit  der Ar t  Beta vulgaris L. 
wurde nach morphologisch-  
t axonomischen  Gesichts- 
punk ten  bis hinab zur  Rang-  
stufe der  Sor ten gegl ieder t ;  
g!eichzeitig wurden die Be- 
nennungen  der einzelnen 
T a x a  fiberprtift  e n d  ent-  
sprechend denRegeln  der in- 
t e rna t iona len  botanischen 
Nomenk la tu r  festzulegen 
versucht .  

Die taxonomischen  Er -  
gebnisse dieser Untersu-  
chung sind in der neben- 
s tehenden schemat ischen 
~)bersicht noehmals  kurz  
zusammengefaBt .  

/ 
/ 
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