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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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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 
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sind, die diploide Stufe. Ein h6heres Vielfaches als 
das Sechsfache der Grundzahl 9 wurde in der Natur  
nicht beobachtet. 

Das Gesagte gilt aber nur ftir Chromosomenz~h- 
lungen an prim~iren Meristemen bzw, - -  in bezug auf 
die Haploidzahl - -  ffir solche an Meiosen. In Zellen 
yon Dauergeweben treten - -  wahrscheinlictl infolge 
yon endomitotischen Vorg~ingen - -  zum Teil weir 
h6here Vielfache der Grundzahl auf. Die Chenopo- 
diaceen geh6ren ja zu den klassischen Objekten ffir 
Polysomatie (WuLF~ I936; weitere Literaturangaben 
bei TISCI-ILER 1951 ), Einen Hinweis auf das Vor- 
kommen endomitotischer Chromosomenverdoppelung 
bei Beta vulgaris ergaben bereits die Beobachtungen 
yon LEvAN (1944), der an Zuckerrtiben im 2. Vege- 
tationsjahr einen gewissen Prozentsatz an Wurzel- 
spitzen mit teilweise oder vollkommen tetraploidem 
Gewebe beobachtete, ohne dab die Pflanzen in ihrem 
embryonalen Gewebe - -  also zum Beispiel in den be- 
treffenden SproBvegetationspunkten - -  tetraploid 
waren. TSCHERMAK-WoEss und DOLE~AL (1953) 
konnten in der prim~iren Wurzelrinde von diploider 
Beta vulgaris neben 2x-Zellen solche mit 4, 8 und 
sogar I6X nachweisen. Interessant ist in diesem Zu- 
sammenhang, dal3 Beta vulgaris die einzige unter den 
71 untersuchten Pflanzenarten verschiedener Familien 
ist, bei der die I6ploide Stufe erreicht wird. 

Bei Arten mit gut ausgepdigtem Regenerations- 
verm6gen k6nnte diese endomitotisch entstandene 
Polyploidie einzelner Zellen oder Zell-Inseln zur 
ktinstlichen tterstellung polyploider Formen ausge- 
nutzt  werden, analog der SproBregenerationsmethode 
zur Polyploidisierung yon Solanaceen, die WINKLER 
(1916) und J6EGESrSEN (1928) beschrieben. Nach 
KOWALEWSKAJA (zitiert nach SCI~EIDER, 1944) soll 
es gelungen sein, mit dieser Methode polyploide Beta- 
Rtiben zu erzeugen. Am hiesigen Institut verliefen 
jedoch alle Versuche, bei Beta vulgaris eine Kallus- 
regeneration zu erwirken, bisher erfolglos. 

Die Tatsache, dal3 zwar in einzelnen Dauergewebe- 
zellen Erh6hungen der Chromosomengrundzalfl bis 
zum I6fachen beobachtet wurden, dab aber bei den 
natfirlich vorkommenden Beta-Arten die 6x-Stufe 
das Maximum bildet, l~iBt den Schlul3 zu, dab bei der 
Gattung Beta der oktoploide Zustand bereits eine 
starke 15berschreitung der optimalen Ploidiestufe dar- 
stellt. Es is t  daher yon Interesse zu untersuchen, ob 
durch ktinstliche Polyploidisierung Oktoploide her- 
gestellt werden k6nnen und wie sich diese verhalten. 

2. Morphologische Merkmale der oktoploiden 
Riiben-Sprosse 

Bei colchicininduzierter Polyploidie von Beta-Rfiben 
treten nicht selten in der Behandlungsgeneration 
g~nzlich oder teilweise oktoploide Sprosse auf, die 
durch besonders dicke und spr6de Blattspreiten schon 
~iuBerlich gekennzeichnet sind. So wurden 1954 bei 
eigenen Untersuchungen nach Kn~iuelbehandlung 
unter 791 selektierten Polyploiden IO oktoploide und 
53 mixoploide SproBvegetationskegel m i t  4 x und 
8x-Mitosen festgestellt. Eine 8x-Metaphase der Sorte 
,,Ovana" zeigt AbbildungI.  " Da die zytologischen 
Untersuchungen 5 bis 7 Monate nach der Behandlung 
durchgeffihrt wurden, ist anzunehmen, dab schon eine 
gewisse Stabilisierung des Ploidiezustandes im Vege- 
tationspunkt eingetreten war. Es interessierte deshalb 

zu beobachten, wie sich die oktoploiden Sprosse in 
der reproduktiven Phase verhalten. 

Mit den im Jahre 1955 in ttanfisolierung ausge- 
pflanzten 4x-Samentdigern der Co-Generation kamen 
auch die oktoploiden zur Blfite. Sie fielen sofort da- 
durch auf, dab ihre Antheren nicht st~iubten, sondern 

Abb. I. Metaphase einer oktoploiden Blattzelle.  
(Vergr. efwa 2ooo• 

im geschlossenen Zustand in der Bltite verblieben, 
auch wenn die Narben l~ngst geschrumpft waren. 
Der Fruchtansatz an dell Sprossen, deren Oktoploidie 
zum Teil durch erneute Chromosomenzfihlungen an 
den Tragblfittchen der Bltitenst~inde besffitigt wurde, 
war minimal. Nachkommen ~ wurden nicht erhalten. 
Auch aus der Literatur sind keine F~lle bekannt, 
in denen es gelang, lebensf~hige Naehkommen yon 
oktoploiden Beta-Pflanzen zu erzielen. Es fehlt so- 
gar nicht an Hinweisen, dal3 bei colchicininduzierter 
Polyploidie Sprosse mit h6herer Ploidiestufe als 4 x 
nicht zur Blfite kommen (v. Ros~N, 1949; S~DL- 
MAYR, I955). Die yon uns hergestellten Oktoploiden 
unterschieden sich aber nicht nur durch ihre Sterilit~t 
yon den Tetraploiden, sondern aul3erdem durch 
kfimmerlichen Wuchs. Immerhin waren die Gesamt- 
infloreszenzen so groB, dab bei einigermal3en befriedi- 
gendem Ansatz die generative Fortpflanzung gew~ihr- 
leistet worden w~re. 

Abb. 2. Quersehnitt dutch die Wand einer roten Anthere. 
e = Epidermis (anthozyanhalfige Zellen gepunktet), [ = Fasersehieht, 

c = Zwisehensehieht, t = Tapetumreste. 

Bei e i n e r  behandelten Sorte wurden ferner Unter- 
schiede in der Anthozyanbildung zwischen der 2x-, 
4 x- und 8x-Stufe beobachtet. Es handelt sich um die 
holl~indische Futter-Zuckerriibensorte,,Rosekraag Zee- 
landia". Bei der diploiden Ausgangsform ist der Kopf 
der Rfibe rosa gefiirbt, auBerdem tri t t  Anthozyan 
teilweise an den Achsen0rganen der Samentr~iger und 
an den Blattstielen, besonders im Ansatzwinkel in 
Erscheinung. ]3ei den tetraploiden Co-Pflanzen war 
die Farbintensit~it im allgemeinen etwas verst~irkt; 
auBerdem trat  in einigen F~tllen der Farbstoff an einem 
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Pflanzenfeil auf, wo er bei 2x-Pflanzen nie zu finden 
war, n~imlich an den Antheren. Die Pollens~icke zeigten 
s t a t t  der tiblichen Gelbf~rbung besonders an der licht- 
zugekehrten SeRe eine mehr oder weniger intensiv 
rote  T6nung. 19% der 4x-Pflanzen wiesen diese Ver- 
~inderung auf, w~ihrend von 4 oktoploideri Pflanzen 
2 das Merkmal zeigten und zwar in verst~irktem MaBe. 
An Fl~iehen- und Querschnitten durch ,,rote" Antheren 
ist das Anthozyan im Zellsaft der Epidermiszellen zu 
sehen (Abb. 2). 

3. Die Mikrosporen  der Oktoploiden und ihre 
Ents tehung 

Gr6Bere Bedeutung fiir die Polyploidieforsehung 
bei Beta-Riiben hat  der Fragenkomplex,  der sich mit  
den Ursachen der S t e r i li t ~ t der Oktoploiden befaBt. 
In diesem Zusammenhang sind Untersuchungen d er 

8x-Pflanzen nicht in dem Mal3e gegeben wie bei 
solchen der di- oder tetraploiden Stufe, denn die 
Pollenk6rner der Oktoploiden, die man durch Druck 

a b c 
Abb. 3. Gr6f;enverh~iltnisse yon ix-Pollen (a), 2x-Pollen (b) und 

4x-PoIlen (c). (Vergr. 2ION). 

a b c 

auI die Antheren frei machen kann, sind 
nicht normal ausgebildet. Sit zeigen nur 
in seltenen F~tllen die ftir die Gat tung 
Beta charakteristisehe Kugelform in einer 
Gr6Be, die man nach Analogie des Gr6Ben- 
verh~Itnisses yon haploidem und diploidem 
Pollen bei tetrap!oidem erwarten miiBte 
(Abb. 3a--c) .  

Die Mehrzahl der Pollenk6rner von 
oktoploiden Pflanzen weist jedoch einen 

d viel geringeren Durchmesser auf. Auger- 
dem deutet die mangelnde F~irbbarkeit 
mit  Karminessigs~iure bei vielen Pollen- 
k6rnern auf das Fehlen eines plasma- 
tischen Inhaltes hin. Am merkwi!rdigsten 
erscheinen die oft erheblich yon der 
Kugelgestalt abweichenden Formen der 
Pollenk6rner, wie sie in den Abbildun- 
gen 4c bis h dargestellt sind. Zum Ver- 
gleich wurden Pollenbilder yon 2x- und 
4x-Pflanzen bei gleicher Vergr613erung bei- 
gefiigt; hier bildet der Pollenquerschnitt 
stets einen Kreis. - -  Besonders ski auf die 
merkwtirdig zerklt~fteten Pollenkornfor- 
men der Abbildungen 4g und h hingewiesen, 

die wahrscheinlich durch unvollst~indige Furchung zu 
erkl~iren sind, d .h . ,  nach Abschlul3 der Meiose hat 

e f g h 
Abb. 4. PoIlenformei1 yon dipIoiden Pflanzen (a), tetraploidert (b) und oktoploiden (c his h). 

(Vergr. 2reX).  

Pollenk6rner und der Mikrosporogenese yon Wichtig- 
keit. Hier auftretende Anomalien lassen auch solche 
bei der Bildung der weiblichen Geschlechtszellen ver- 
muten, die einer direkten Untersuchung schwerer zu- 
g~tnglich sin& 

Pollenuntersuchungen wurden an IO oktoploiden 
Individuen yon 4 verschiedenen Futter-Zuckerri iben- 
sorten vorgenommen und sollen im folgenden kurz 
beschrieben werden. 

Es wurde schon oben darauf hingewiesen, dab die 
Antheren der 8x-Blt~ten im allgemeinen nicht platzen, 
und dab daher der Pollen nicht frei wird. Eine St6- 
rung des durch die Faserschicht bedingten Koh~sions- 
mechanismus kann nicht als Ursache fiir das Ge- 
schlossenbleiben der Pollens~cke angenommen werden, 
denn bis auf einen Fall war die Faserschicht mit  ihren 
charakteristischen Wandverdickungen s t e t s  normal 
ausgebildet (vgl. Abb. 2). Es hat  aber den Anschein, 
als ob zum Offnen der Pollens~icke auch ein gewisser 
Druck yon innen her notwendig ist, der durch die 
Volumenzunahme der wachsenden Pollenk6rner er- 
reicht wird. Diese Volumenzunahme wahrend der 
Entwicklung zum reifen Pollenkorn ist bei den 

Abb. 5- Metaphase II  der Meiose einer oktoploiden 
Pflanze. (Vergr. I2OoX). 

hier die Zellteilung der ursprtinglichen Pollenmutter- 
zelle durch Furchung zwar begonnen, ist aber nicht 
bis zur v611igen Abschntirung der Zellen vorgeschritten. 
Trotz dieser unvollst~indigen Teilung ist die Wand- 
s t ruktur  wie bei normalen PollenkSrnern ausgebildet. 
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Die Ausgestaltung der Exine ist auch bei den tibrigen 
abweichenden Formen fast stets normal und tr/igt die 
tibliche Porenstruktur des Beta-Pollens. Nur bei einigen 
langgestreckten Pollenk6rnern ist die Exine an einem 
Ende mangelhaft ausgebildet (vgl. Abb. 4e). Manch- 

zu diesem Stadium schliel3en. Starke Abweichungen 
wurden jedoch stets in der Telophase II beobachtet, 
yon der verh~ltnism~Big vide  Pr~iparate zur Ver- 
ffigung standen. Anstatt  in 4 Gruppen waren ,die 
Chromatinmassen unregelm~Big verteilt, oft schleifen- 
f6rmig ausgezogen (Abb. 6). 

Als Resultat entstanden in fast alien F~llen tiber- 
z~thlige Kerne, die sich bei der Furchung mit je einer 
Membran umgaben (Abb. 7). 

Infolge dieser Unregelm~Bigkeiten in der Meiose 
der oktoploiden Rtiben wurden T e t r a d e n  im eigent- 
lichen Sinne des Wortes - -  also Gruppen yon vier aus 
einer Pollenmutterzelle entstandenen, noch yon deren 
Membran umgebenen j ungen Pollenzellen - -  nur in Aus- 
nahmef~illen gefunden. Nach meinen Beobaehtungen 
schwankte die Zahl der yon einer Mutterzelle gebil- 
deten Zellen zwischen 4 und wobei Werte zwischen 
7 und Io am h~ufigsten vertreten waren. 

i 

Abb. 6. Telophasen II bei einer oktoploiden Pflanze~ 
(Vergr. 2IoX). 

mal erscheint es auch so, a ls  ob sich die Intine durch 
eine Lticke der Exine sackartig vorsttilpt (vgl. Abb. 4d). 

Aus diesen Form- und Gr6Benabweichungen soWie 
aus dem h~ufigen Fehlen eines plasmatischen Inhaltes 
kann man auf Funktionsunttichtigkeit des Pollens der 
8x-Pflanzen schliel3en. Ob die selten auftretenden 
, ,normal" aussehenden Pollenk6rner (vgl. Abb. 3c) 
keim- und befruchtungsf~hig sind, mUB durch weitere 
Untersuchungen gekEtrt werden. 

Im Rahmen des Sterilit~itsproblems erscheint ferner 
die Frage der E n t s t e h u n g  de r  a b w e i c h e n d e n  
P o l l e n k 6 r n e r  von Bedeutung. 

Abb. 8. ,,Tetraden" mit tiberz~hligen Zellen bei 4x-C o- 
Pflanzen. (Vergr. 42oX). 

Abb. 7. Beginnende Furehung bei einer oktoploiden Pllanze. 

Von der Meiose der Pollenmutterzellen bei den Ok- 
toploiden konnte vorwiegend die 2. Teilung beob- 
achtet werden. In der Metaphase II wurden in einigen 
F~llen zwei gut getrennte Platten yon je 36 Chromo- 
somen gez~hlt (Abb. 5)- 

]3ei einer ganzen Reihe yon Pollenmutterzellen 
waren zwei normale Spindeln in Seitenansicht mit 
geschlossenen Metaphasenplatten zu sehen. Das l~il3t 
auf e inen  einigermaBen normalen Meioseverlauf bis 

Abb. 9. Zellga-Sge bei jungen Pollenzellen nach 'der Furchung. (a yon 4x-, b 
und c yon 8x-Pf lanzen) .  (Vergr. 42oX) .  

Oberzghlige Zellen in den , ,Tetraden" kommen zwar 
auch bei tetraploiden Pflanzen, besonders bei frisch 
polyploidisiertem Material relativ h~iufig vor iAbb. 8), 
scheinen aber bei Oktopl0iden die Regel zu bilden, 
wie Tabelle I zeigt. 

T a b e l l e  I .  

g e r -  
Sorte suchs- 

Nr. 

R o s e k r .  I 22& 
Zee l .  
R o s e k r .  i 2 2 b  
Zee l .  
R o s e k r .  I I 3 a  
Zee l .  
R o s e k r .  i I 3 b  
Z e e l .  
D i c k -  46  
w a n s t  

Zellenzahl pro 
1: 

x -  

Stufe 4 5 

4 137:6  

15 -4 4 

8 2 7 

8 2 5 

8 i I 

Telrade" bei 4 x- und 8x-C O- 
:lanzen. 

IO I I  I2 6 7 8 9 

3 

8 I i 

029  

i o  3 ~ 23 32  

7 I7 24 

9 5 

r1 4 3 

25 15 3 

I 6 6  

2 1 0  

115 

1 2 0  

I 2 2  

Hier sind Z~ihlungen an einer 4x-C0-Pflanze mit 
verh~ltnism/il3ig hohem Anteil an Unregelm/iBigkeiten 
solchen an Oktoploiden gegenttbergestellt. 
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Beim Vergleich der 2x-, 4 x- und 8x-, ,Tetraden" ist 
eine stetige GrSBenzunahme der Pollenmutterzellen 
mit  zunehmender Polyploidiestufe zu beobachten. Da 
aber der plasmatische Inha!t  bei Oktoploiden in eine 
gr6gere Zahl yon Zellen zerf~illt, sind diese nicht gr6Ber 
Ms bei Tetraploiden, zum Teil sogar erheblich kleiner, 
wie Abbildung 9 zeigt. 

Schluf~betrachtungen 

Die Befunde an colchicinbehandelter Beta vulgaris 
zeigen, dab es m6glich ist, in der Behandlungsgene- 
ration auch far die reproduktive Phase die 8x-Stufe 
zu erreichen. Diese scheint jedoch eine fdberschreitung 
des Optimums darzustellen, denn die Erstellung wei- 
terer oktoploider C-Generati0nen scheitert an der 
Sterilit~tt der 8x-C0-Pflanzen, die sowohl den m~nn- 
lichen als auch den weiblichen Gametophyten  betrifft. 
Die m~tnnliche Sterilit~it ist zunfichst bedingt durch 
das Geschlossenbleiben der Antheren. Die gleiche Be- 
obachtung wurde von BEASLEY (1940) und AMIN 
(1940) bei colchicininduziertem oktoploidem Gossy- 
plum gemacht. Die Meiose der Pollenmutterzellen 
verlief bei der oktoploiden Baumwolle normal, w~ih- 
rend bei Beta vulgaris nach ann~thernd regelm~tl3igem 
Verlauf in der Telophase I I  eine Durchschntirung der 
Kernsubstallz in ungleiche Teile eintrat. Ahnliche 
Erscheinungen sind bei verschiedenen Pflanzenarten 
an vegetat iven Zellen bekannt,  die durch wiederholte 
Stathmokinesen hochpolyploid geworden sin& Die 
Telophasechromosomen treten hier nicht zu zwei 
Tochterkernen zusammen, sondern zerfallen in eine 
gr6Bere Anzahl kleiner Gruppen, so dab Kerne mit  
variierender Chromosomenzahl entstehen (vgl. TlSCH- 
LER, 1951, S. 319). Bei Beta vulgaris t r i t t  ein ~thnlicher 
Zerfall nach der Meiose ein. Als Folge der unregel- 
miiBigen Sporadenbildung entstehen anomale Pollen- 
k6rner, die auch bei 0ffnung der Antheren kaum eine 
Befruchtung herbeiftihren dtirften. - -  Die beobachtete 

weibliche Sterilit~tt t ra t  trotz reichlichen Anfluges yon 
diploidem Pollen auf. Bei Vorhandensein funktions- 
ttichtiger Eizellen h~itten sich nach den sonstigen Er- 
fahrungen fiber Kreuzbarkeit  verschiedener Poly- 
ploidiestufen bei Beta lebensf~thige 6x-Embryonen 
ergeben mtissen. Eine Erkl~irungsm6glichkeit ftir die 
weibliehe Sterilit~tt bietet der AnalogieschluB von den 
Unregelm~gigkeiten bei der Mikrosporenbildung auf 
~ihnliche St6rungen in der Makrosporogenese. Diese 
Annahme wird gesttitzt durch Befunde yon BOSEMAI~K 
(von ROSEN I949), der bei tetraploider Beta vulgaris 
im wesentlichen die gleichen Anomalien bei der Ent-  
stehung der Pollentetraden und bei der Bildung des 
prim~ren Embryosackes aus der Embryosackmut ter -  
zelle beobachtete, 
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KURZE MITTEILUNG 

ZusammenschluB der Bundesforschungsanstalt  ftir Getreideverarbeitung Detmold und 
der Versuchsanstalt fiir Getreideverwertung Berlin 

Nit einem Festakt  wurde die Versuchsanstalt ffir 
Getreideverwertung Berlin durch die Bundesregierung 
tibernommen und die damit  verbundene Eingliede- 
rung in die Bundesforschungsanstalt ftir Getreide- 
verarbeitung vollzogen. 

Staatssekret~r Dr. SONNEMANN vom Bundes- 
ministerium fiir Ern~thrung, Landu4rtschaft und 
Forsten wtirdigte in einer Ansprache die Arbeit der 
hochschulfreien Bundesforschungsanstalten, denen eine 
freie Forschung, die nicht durch biirokratische und 
haushaltstechnische Fesseln gehemmt werden soll, 
garantiert  werden miisse. Es sei nicht Aufgabe der 

bundeseigenen Forschung, Wissen um ihrer selbst 
willen zu betreiben. Die Wissenschaftler der Anstal- 
ten mtil3ten eine Spraehe sprechen, die auch yon der 
Praxis verstanden werden k6nne. 

Volksbildungssenator Prof. Dr. TIBURTIUS gab einen 
Uberblick tiber die historische Entwicklung der An- 
staR. Der Direktor der Bundesforschungsanstalt fiir 
Getreideverarbeitung Prof. Dr. PELS~ENKE gab einen 
fJberblick tiber die Entwicklung der deutschen Ge- 
treideforschung in den letzten 5o Jahren und die Be- 
deutung wissenschaftlicher Arbeiten fiir das In- und 
Ausland. 


