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Beobachtungen an Leguminosenpfropfungen 
Von G O T T F R I E D  GIJNTHER 

Mit 3 Textabbildungen 

Die Methode der Pfropfung wird neben ihrer prak- 
tischen Anwendung.im Obst- und Gartenbau auch in 
der Entwicklungs- und Stoffwechselphysiologie zur 
L6sung spezieller Fragestellungen herangezogen. In 
den letzten Jahren wurde besonders durch sowjetische 
Forscher versucht, diese Methode ffir die Genetik nutz- 
bar  zu machen und als ,,vegetative Hybridisation" der 
generativen Kreuzung an die Seite zu stellen (vgl. 
z. t~. GLUSTSCHENKO 1950 ). Nachpriifungen, die mit  
exakter Versuchsmethodik durchgeftihrt wurden, 
konnten jedoch die neuartigen Vorstellungen yon der 
Vererbung, die in diesen Untersuchungen entwickelt 
wurden, nicht best~ttigen (BRIX I952 , B(JttME 1954, 
STUBBE 1954, KOWALEWlCZ 1956, ZACItARIAS 1956 ). 
Neuerdings lehnen auch sowjetische Forscher eine erb- 
liche Beeinflussung der Nachkommenschaft  yon Pfrop- 
~ungspartnern ab (Z~IEBRAK 1956 ). 

Die vorliegende Mitteilung berichtet t~ber Pfropfun- 
gen zwischen Sojabohnen (Glycine so]a (L.) Sieb. et 
Zuce.) und Buschbohnen (Phaseolus vulgaris L.), die 
auf Anregung yon Herrn Prof. Dr. BoRRISS zur Nach- 
priifung der yon LESTSCHE•KOW und TJUGINA (195o) 
ver6ffentlichten Befunde in den Jahren 1951--1953 
durchgefiihrt worden waren. Die beiden Autoren 
konnten in tier Nachkommenschaft  Yon Sojabohnen, 
die auf Buschbohnen aufgepfropft worden waren, eine 
wesentliche Verkiirzung der Reifezeit beobachten, ein 
Ergebnis, welches far  den Anbau von Sojabohnen in 
klimatisch ungiinstigen Lagen wichtig w~re. Da schon 
frtiher ein EinfluB der Pfropfung auf die Vegetations, 
dauer von Leguminosen festgestellt worden war (Po- 
PESCO 193I, 1933, 1939), erschien eine Nachpr~fung 
yon vornherein nicht aussichtslos. 

Bei unseren Versuchen wurden als Unterlagen fiir 
die Pfr0pfungen die frfihen Buschbohnensorten , ,Saxa" 
und ,,St. Andreas" verwendet, deren Alter bei der 
Pfropfung 30--35 Tage betrug. Die jungen Sojapflan- 
zen (lO--14 Tage alt) wurder / im Spaltpfropfverfahren 
eingesetzt. Um die Transpiration herabzusetzen und 
ein Vertrocknen der Reiser zu verhindern, wurden 
ihnen die BRttter teilweise abgeschnitterl und die Pflan, 
zen his zur VerCvachsung unter  Glasglocken aufgestellt. 
Die Verwachsung vollzog sich nach ca. 12 Tagen, Die 
gepfropften Pflanzen blieben jedoch gegen Austrocknen 
weiterhin sehr empfindlich, so daB sie im Gew~chshaus 
bei gespannter Luft  kultiviert werden muBten. In  
Tabelle I linden sich Angaben fiber die Zahl der Pfrop- 
fungen und die dazu verwendeten Soften. 

Tabelle I. Zahl der P/rop/ungen in den einzelnen Ver- 
suchs]ahren. ( ) = angewachsene P/rop/ungen. 

Pffopfreis Hehnkraft Dornburg. weil3bl, Dornburg. 15o 

Unterlage : 

1951 
Saxa 
St.Andreas 

1952 
Saxa 
St. Andreas 

I953 
S a x a  
St. Andreas 

80 (62) 
lO8 (78) 

42 (22) 
3~ (19) 

20 (IO) 
4~ (33) 

36 (I7) 
34 (i8) 

39 (25) 
24 (I5) 

38 (23) 
24 (17) 

Abb. I. Reis der Sojasorte ,,Hehnkraft" auf 
Unterlage der Buschbohnensorte ,,Saxa". 

20 Tage nach der Pfropfung. 

Die Entwicklung einer gepfropften Soj apflanze zeigt 
wesentliche Unterschiede gegent~ber der  Entwicklung 
einer ungepfr0piten Pflanze. Es ergibt sich in der 
Regel folgender Verlauf i Zum Ze!tpunkt der Pfropfung 
ist das Epikotyl  des Propfreises noch nicht gestreckt: 
Nach der Verwachsung oder auch kurz  davor beginnt 
das Reis sich zu strecken und w~chst zumeist ohne 
Verzweigung zu elnem eintriebigen SproB mit  4- -7  
Bl~ttern au% die keine morphologischen Ver~inderungen 
gegeniiber den Bl~ttern einer normalen Pflanze er- 
kennen lassen. Der wuchsfreudige Habitus einer un- 
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gepfropften Pflanze wird nicht erreicht. Die Bltiten- 
zahl ist verringert, der Fruchtansatz verschlechtert 
und die Htilsen meist 1--2  samig. Durch die Pfrop- 
Iung wird die Entwicklung des Reises gegeniiber einer 
ungepfropften Sojapflanze um ca. 4 Wochen verz6gert. 
(Abb. I U. 2). 

Als morphologische Besonderheit tr i t t  bei den Pfrop- 
fungen, die St. Andreas als Unterlage haben, an tier 
Pfropfstelle eine tumorartige Wucherung auf, die sich 
vom Gewebe der Unterlage aus entwickelt (Abb. 3). 
Die Gr6Be des Kallus kann betr~chtlich werden und 
unter Umst~inden das aufgepfropfte Reis abdrticken. 
Eine Kallusbildung kann atmh an den Ansatzstellen 
der Kotyledonen ulld Prim~rblfitter nach deren Ab- 
fallen beobachtet werden. Die Entstehung der Wuche- 
rungen ist offensichlich durch die besondere Empfind- 
lichkeit des Sproggewebes gegentiber Verletzungen 
bedingt und kann ktinstlich dutch Wuchsstoffpaste 
herbeigeftihrt bzw. verstfirkt werden. Bei Saxa als 
Unterlage war an der Verwachsungsstelle die Kallus- 
bildung nut  gering. 

Urn die Angaben tiber den Entwicklungsablauf zu 
pr~tzisieren, sind in den folgenden Tabellen die Daten 
ftir gepfropfte Pflanzen im Gew~ichshaus (Tab. 2), 
Kontrollen im Gew~chshaus (Tab. 3) und Kontrollen 
auf dem Versuchsfeld (Tab. 4) zusammengestellt. 

Es zeigte sich, dab infolge der gtinstigen Tempera- 
turbedingungen im Gew~chshaus die Kontrollen (Tab. 3) 

Tabelle 2. Entwicklungsdaten gep/rop/ter So]aPIlanzen im Gewiichshaus. 
Versuchsjahr 1953. Mittel~verte von ]e io  7~/lamen. 

Unterl. Reis Auss. 

t ieimkraft 
Dornb.wei 
Dornb. 150 

Heimkrait 
Dornb.wei 
Dornb. 15 ~ 

3 0 .  5 '  

3 ~ 5. 
30.5. 

20. 5. 
20. 5: 
2 0 .  5" 

6. 12. 
6 .  6. 12. 6. 

24. 5 . 2.6. 
24. 5. 2. . 
25.5 2.6. 

Vw. BI. B. 

23"  23.61 181 
15. 6. 20. 7 
15. 6. 25. : 
15. . 3 ~ 7. 
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S%. Andreas 
St. Andreas 
St. Andreas 

Saxa 
S a x &  
Saxa 

Anmerkung: UnterL : Unterlage, Auss. : Aussaat, Ag. : Aufgang, Fir. : Pfropfung, Vw. : Verwachsung, B1. B. : Begirm 
der Blfite, Sz. : Samenzahl der aufgepfropften Pflanzen, Sg. : Samengewieht in g. 

Abb. ~. Reiser der Sojasorte , ,Heimkraft"  auf Unterlagen der 
Busehbohnensorte ,,St. A~tdreas". 80 Tage naeh der Piropfung. 

die kiirzeste Vegetafionsperiode besitzen. Auf dem 
Feld dauert die Entwicklung wesentlich 1/inger, da die 
Keimung infolge der niedrigen Aul3entemperatur sehr 
langsam vonstat ten geht. Die Zeit zwischen Blfite und 

Abb. 3. Kallusentwicklung an der Pfropf- 
stelle bei der Kombination: Soja ,,Heim~ 
kraft"(Reis) mit  Buschbohne ,,St. Andreas". 

(Unterlage). 

Reife ist ebenfalls ziemlich lang. Vergleicht man die 
Vegetationszeiten in Tabelle 2 bis 4, so findet man die 
l~ingsten Zeiten bei den Kontrollen im Freiland. Trotz 

des Entwicklungsstillstan- 
des nach der Pfropfung ist 
die Vegetationsdauer auch 

Reife Sz. Sg. bei gepfropften Exemplaren 
ktirzer, da Keimung und 
Fruchtentwicklung schnei- 

17. IO. 5 o,35 
19. IO. 4 ~ ler ablaufen. 
16. io. 3 o,2i Ein wesentlicher Teil der 
6. io. io 0,79 Untersuchungen erstreckte 

io. lO. 7 o.51 sich auf die Prtifung der 
14. io. 3 0,20 Nachkommenschaft  der 

gepfropften Sojapflanzen 
(V1--V3) um festzustellen, 

ob dutch die Pfropfung die Reifezeit beeinfluBt wurde. 
Die Anzucht der Jungpflanzen (V1) erfolgte im Ge- 
w~tchshaus aus Samen der Pfropfgeneration (V0). Die 
Samen waren wesentlich kleiner als die der ungepfropf- 
ten Kontrollen, zeigten aber sonst in Form und Farbe 
keine Ver~inderungen. Tabelle 5 gibt eine Zusammen- 

Tabelle 3" Entwicklungsdaten ungep/rop/ter So]ap/lanzen 
im Gewiichshaus. Veesuchs/ahr ~953. Mittelwerte von ]e 

zo .P/lumen. 

Heimkraft 
Dornb.weil3bl. 
Dornb. 15o 

! 
Sorte [ Auss. Ag. 

I ]2o  
2o.5. 24. i 
20.5. 24.5. 

Amnerkung: Abkfirzungen s. Tab. 2 

BI. B. 

1 0 .  7 . 

14.7. 
I7.7. 

Reife Sz. Sg. 

3.9. 32 3,o5 
12.9. 42 3,92 
7.9. 3o 2,87 

Tabelle 4. Entwicklungsdalen yon So]ap/lanzen, die x953 
au[ dem Versuchs/etd ausgelegt wamn. Mittelwerte aus 
2 qm-Parzellen. Durchschnittliches Ernteergebnis einer 

P/lanze. 

Sorte I Auss. Ag. BI. B. 
I 

l-teimkraft ] I7. 4 11. 5. 3 O. 6. 
Dornb. weil3bl. 17. i 9.5. 26. 
Dornb. 15o 17. 4. 11. 5 . 3 ~ . 61 

Anmerkung:  Abkfirzungen s. Tab. 2. 

Reife Sg, 

13. 9. I5,28 
12.9. 14,57 
3 ~ 9- 16,45 
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Tabelle 5. Zahl der Samen, die in den einzelnen Versuchs- 
]ahren yon au/gep/rop/ten So]apflanzen erhallen wurden, 

sowie Zahl der daraus hervorgegangenen P/lanzen ( ) .  

Versuchs- Samenzahl, ( ) Pfianzert 
jahr  

Heimkraf t  Dornb. wei~bI. Dornb. 150 

1951 32 (14) - -  _ _  

1952 28 (7) 8 (3) - -  
1953 38 (17) 27 (13) 17 (I3) 

s te l lung fiber die in den einzelnen Versuchs jahren  zur  
Verff igung s tehenden  Samen.  

Nach  dem Aufgang  verb l ieben  die S~imlinge einige 
Zeit  im Gew~ichshaus und  wurden  mi t  den en t sp rechend  
vo rbehande l t en  Kont ro l l en  auf dem Versuchsfeld  aus- 
gepf lanzt ,  u m  die En twick lung  im F r e i l a n d  zu beob-  
achten.  Ein ige  S~imlinge b!ieben wei terh in  im Ge- 
w~ichshaus, d a m i t  das  Mater ia l  
infolge ungfinst iger  W i t t e r u n g  im 
F r e i l a n d  n icht  ver loren  ging. Die 
Prf i fung ergab ganz e indeut ig  und  
ffir alle Versuchs jahre  gleichsinnig,  U~t~rl~e 
dab  eine Verk i i rzung  der  Reifezei t  
n i c h t  e inge t re ten  war.  Die Busch-  

Saxa 
bohnenun te r l age  mi t  der  kfirzeren St.Andr.  
Vege ta t ionsze i t  (83--95 Tage  bis 
Reifebeginn)  h a t t e  das aufgepfropf te  Saxa 
Sojareis  in ke inem Fa l l  so beein-  St.Andr.  
f lugt ,  dab  in der N a e h k o m m e n s c h a f t  Saxa 
F o r m e n  mi t  verkf i rz ter  En twick lung  St.Andr. 
auf t ra ten .  D a  infolge der  schlechten 
Samenausb i ldung  die  Anfangsen t -  Saxa 

St.Andr.  
wick lung  der  V 1 gegenfiber  den  Kon-  
t ro l len  ve r l angsamt  ist,  is t  die Vege- Saxa 
t a t i onsdaue r  der  N a c h k o m m e n  ge- St.Andr. 
p f ropf te r  Pf lanzen of tmals  langer  als Saxa 
die de r  nnbehande l t en  Kont ro l len ,  St.Andr. 
die aus e inwandfre iem Saa tgu t  auf-  
gewachsen sind. Tabel le  6 g ib t  eine iSbersicht  fiber die 
En twick lungsda t en ,  wobei  die V~- und  Va-Generat ionen 
abweichend v o n d e r  V1-Generation sofort  mi t  den Kon-  
t rol len auf dem Versuchsfeld ausgelegt  wurden.  

Auf  die Dars te l lung  der  Nachkommenschaf t sp r f i fun-  
g e n d e r  Sor t en ,  ,Dornburger  weiBblfihende" u n d , , D o r n -  

u r  ' ' " b ger I5o  so l lve rzmhte twerden ,  d a s i c h d i e E r g e b n i s s e  
n ich t  yon  denen der  Sor te  , ,He imkra f t "  unterscheiden.  

Die e rha l tenen  Ergeb~fisse zeigen ganz deut l ich,  dab  
in den N a c h k o m m e n s c h a f t e n  d e r  Pf ropfungen  keine 
er6i iche Beeinf lussung der  Reifezei t  fes tzustel len i~t. 

Der  technischen Ass i s ten t in  F r a u  Dill  und  I te~rn  
Versuchs techniker  Kraffz ig  danke  ich fiir die Be t reuung  
der  Fe ldversuche .  
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Reis-Sorte Generation 

H e i m k r a f t  

J~ 

~J 

J~ 

J~ 

~J 

~J 

vl 
vl 

t (ontrolle 
v= 
V= 

I(ontrolle 
vl 
vl 

I~2ontrolle 
v~ 
v~ 

I(ontrolle 
v= 
v= 
vl 
vl 

Kontrolle 

0 , 5 - - 2  m 2. 

Pfropf- Anbau- 
jahr  jahr- Aussaat 

1 9 5 1  1 9 5 2  
1 9 5 1  1 9 5 2  

- -  1952 
1951 1953 
1951 1953 
- -  1953 

1952 1953 
1952 1953 
- -  1953 

1951 1954 
1951 1954 
- -  1954 

1952 1954 
I952 1954 
1953 1954 
1953 1954 
- -  1954 

Blfite- 
Beginn 

21. 4 . 15. 7 . 
21.4. I2.7. 
21.4- 5.7- 
17.4. 2.7. 
17.4. 5.7. 
17.4. 30.6. 
lO. 4 . 28.6. 
lO. 4 . 28.6. 
IO. 4. 26.6. 
3-5- 28-7- 
3-5. 28.7. 
3-5- 28.7- 
3.5. 30.7 �9 
3.5. 28.7. 
2.5. 15. 7 . 
2.5. I3.7. 
2.5. I3,7, 

R e i f e -  

b e g i n n  

6 . 1 0 .  
6.1o. 
I.IO, 

lO.9. 
lO.9. 
12.9. 
5.9. 
5.9. 
2.9. 
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8.1o. 
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Beobachtungen 6ber die Mikrosporenbildung oktoploider Beta-Rfiben 
F o r t  G t t R I S T I N I g  R O S I ~ N T t l A L  

Mit 9 Abbildungea 

1. E i n l e i t u n g  
Die G a t t u n g  Beta zeigt in ihren  nat f i r l ich  vor-  

k o m m e n d e n  A r t e n  eine Bevorzugung  der  d ip lo iden  
Stufe.  Obwohl  auch t e t r ap lo ide  und  hexap lo ide  A r t e n  
b e k a n n t  sind, is t  doch die f iberwiegende Mehrzahl  der  
Beta-Species diploid.  ])ARLINGTON und  WYLIE (I955) 
geben Chromosomenzahlen  ffir 8 Wi ld r f ibena r t en  an, 

yon  denen 5 rein d iploid  s ind (B. macrocarpa, macro- 
rhizza, maritima, t)atellarls und  patula), eine Ar t  (B. 
lomatogona) ist  in der  di- und  t e t r ap lo iden  Stufe ver-  
t re ten ,  eine (B. coroltiflora) re in  t e t r a p lo id  und  die 
A r t  B. trigyna hexaplo id .  Auch  die K u l t u r a r t  Beta 
vulgaris v e r t r i t t  m i t  allen ihren  Var ie t~ ten  und  Sorten,  
soweit  diese n icht  k i ins t l ich  polyplo id is ie r t  worden 


