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steigern. Es ist jedoch anzunehmen, dab das MiB- 
lingen der auI 4 cm verktirzten Stecklinge yon Populus 
tremula bei waagereehter Lagerung vornehmlieh auf 
den zu geringen N~ihrstoffvorrat zurfickzuftihren ist. 
Welter spricht hierftir auch das ungfinstige Ergebnis 
bei verktirzten Wurzelstecklingen yon Populus canes- 
cens geringerer St~irke. 

Bei Populus canescens bewurzelten sich die waage- 
recht gelegten, auf 4 cm verkiirzten StecMinge zun~chst 

Zusammenfas sung  

Es wurde ein Versuch durchgefiihrt mit  Wurzel- 
stecklingen verschiedener Kreuzungskombinationen 
aus der Section Leuce zum Zwecke der Erlangung 
sicherer Unterlagen, welche Stecklinge sich nach L~nge 
und St~rke fiir die Bewurzelung am besten eignen. 
Das Ergebnis ist in 3 Tabellen zusammengefaBt. Bei 
Populus tremula kann gesagt werden, dab nut  Normal- 
wurzelstecklinge von 12 cm L~inge zur Verwendung 
kommen sollten und auch schw/ichste Wurzeln yon 

Abb, 16. Pflauzen von Populus tremula, wie sie nach dem Versuch ausgehobea 
wurden. 

alle recht gut, j edoch waren bei den schw~cheren 
sp~ter Abg~tnge. Es bew~hrten sich verkfirzte Steck- 
linge nur yon o,5 cm St~rke an aufw~rts. 

Die Abb. 16 und 1 7 zeigen Pflanzen aus diesem 
Versuch. Auf der Abb. 16 zeigen die Pflanzen c und d 
yon Populus tremula eine deutlich schw~ichere Ent-  
wicklung, w~hrend auf Abb. 17 die Pflanzen a und c 
bei Populus canescens sich yon den Pflanzen A und C 
nicht sehr unterscheiden. 

Ein solcher Versuch wurde bier in Waldsieversdorf 
auch mit Robinienwurzeln durchgeft~hrt, der ~thnliche 
Ergebnisse brachte. 

Mit diesen Ausftihrungen sollten einige Hinweise 
und praktische Anregungen zur vegetativen Vermeh- 
rung der Aspe und Graupappel gegeben werden. Viel- 
leicht tragen sie (im beseheidenen Ma13e) mit  dazu bei, 
dab in Zukunft  mehr Pflanzgut dieser sehnellwfichsigen 
Holzarten gewonnen werden kann. 

Abb. 17. Pflanzen voa Populus ca~escens, wie sie nach d_em Versucla ausgehoben 
wurden. 

o,1 cm Durchmesser noch Erfolg versprechen. Bei 
Populus canescens hingegen sollten die au.f 4 cm ver- 
kiirzten Wurzelstecklinge 0,5 cm St~rke nicht wesent- 
lich unterschreiten und die Normalstecklinge von 12 cm 
L~inge nicht schw~icher als 0,3 cm sein. 
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Mit einer Abbildung 

In  einer frttheren Ver6ffentlichung (URBAN 1958 ) 
hat ten wit mitgeteilt,  dab mit  Hilfe der Hochspan- 
nungs-Ionophorese in gelb-schaligen Futterrfiben ins- 
gesamt 13 gelb- his orange-farbene Flavocyanine 
nachgewiesen werden k6nnen, zu denen in rot-schaligen 
Futterrtiben, sowie der Roten Bete, noch bis zu 5 vio- 
lette Betanine hinzutreten. 

Diese N-haltigen Pigmente sind in verschiedener 
Verteilung nicht nur auf die Schale des Rtibenk6rpers 
beschr~nkt, sondern treten zum Teil auch in Bl~ittern 
und Blfitensprossen und - -  was uns hier im speziellen 
interessieren s o l l - - i m  Hypocotyl  yon Keimtingen, in 
der SproBknospe und in den Bl~ittern der Neuaus- 
triebe auf: 

Unsere Untersuchungen, fiber die im folgenden be- 
richtet wird, gehen yon der Beobachtung aus, dab bei 
einigen gelben Futterrfibensorten - -  nach EGGE- 
BRECHT (1950) bei den Sorten ,,Criewener Gelb", 
,,Eckendorfer Gelb", Knehdener Walze", ,,Friedrichs- 
werther Zuckerwalze" und ,,Kirsches Ideal"  - -  nicht 
alle Keimpflanzen gelbe Hypocotyle haben, sondern 
sich auch solche mit  einem rosaroten Hypocotyl  
linden. Bei diesen Sorten sind auch die SproBknospe 
und die Neuaustriebe nach i]berwinterung der Riiben 
in der Miete nicht immer fahlgelb bis orange-farben, 
sondern bei einigen Pflanzen rStlich bis fief rot. Dies 
l~13t das Vorhandensein yon Betaninen vermuten. Da- 
mit  wtirden sich aber neue Probleme hinsichtlich der 
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Tabelle 2. N-haltige Pigmente in den Neuaustrieben gelb-schaliger Futterri~ben. 
Bezeichnung der Zonen entsprechend den aus rot-schaligen Futterriiben er/aflten und identifizierten Pigmentkomponenten 
(S. URBAN ~958). Die Zahlen I - - 5  geben die Stiirke der Einzelpigmente yon ]e 5 getesteten Ri~ben an (Bonitierungsstu/en : 

1 = schwach, 5 = sehr stark) 

Pigment-Zone 
I X l I  

Betanin v 1 
Betanin v~ 
Flavocyanin g~ 
Flavocyanin g~2 
Betanin v 3 
Flavocyanin og 2 
Flavocyanin og 3 
Betanin v 4 
Flavocyanin g3 
Flavocyanin og 4 
Flavocyanin zg 
Flavocyanin og 5 

Ionenmobilit/it 
(era2. ~eo-} v-}  ~o-~) 

bei PH 6,64 

+ 0,6 4- O,1 
+ 1, 4 4-O,1 
4- 2, 3 4- o,1 
4- 2,8 4-o,1 
+ 3,6 ~ o ,  1 
+ 4,2 4- o,1 
~- 5 , 0  4 -  O,1 
4-  5 , 5  ZL O,1 
+ 6, 5 4- 0,2 
+ 6,8 ~2 o,1 
,+ 7,9 4-o,1 
+ 8,4 :k 0,2 

,,Eckendorfer Gelb" 

Austrieb 
rot 

,,Friedfichswerter Gelb" 

Austrieb 
gelb 

O, O, O, 
1, O, 1, 
2,  I ,  2,  

3, 2, 3, 
5,4,5, 
4,  2 ,  2 ,  
2, 1, 2, 
O, O, O, 

5,3,5, 
O, O, O, 

3,4,5,  
1, 1, 2, 

gelb [ rot 

,,Kirsches Ideal" 

gelb ] 

O, O~ O, O, 0 
O, O, O, O, 0 
O, O, O, I ,  0 
1, 2, i, o, I 
O, O, Oj O, 0 
2, 1, O, O, 0 
O, 1, O, O, 1 
O, O, O, O, 0 

4 , 3 , 4 , 4 , 5  
1, O, O, 2,  O 

4 ,3 ,3 ,4 ,3  
1, 2,  1, 1, 1 

0 , 0  O, O, O, O, 0 
1, 1 O, O, O, O, 0 

2,1 3,3,3,4,2 
4,2 2 , 2 , 3 , 2 , 3  
3, 4 O, O, O, O, O 
3, 1 1, 1, 2, 2,2 
1, 1 O, 1, 1, 2, 0 
O, 0 O, O, O, O, 0 

4 , 4  4 , 4 , 5 , 3 , 4  
o , o  2, o , o ,  1, o 
4,5 4 , 3 , 5 , 4 , 4  
1, 1 1, 1, 3,  2,  2 

O, O, O, O, O 
1, 1, 2, 2, 2 
2,  1, O~ O, O 
2, 3, 3, 1, 1 
4 , 5 , 5 , 4 , 5  
2, 1, 3, 3, 2 
1, 1, 2,  2, o 
O, O, O, O, 0 

5 ,4 ,5 ,4 ,4  
1, O, O, O, I 

4 , 4 , 5 , 5 , 5  
2 ,  1, 3,  2,  2 

Austrieb 
} rot 

O, O, O, O, O 
O, O, O, O, O 
1, 1, 3,  2,  0 
o, 1, 2, 2, 1 
O, O, O, O, 0 
O, 1, O, O, 1 
O, O, O, 1, 1 
O, O, O, O, O 

5 ,5 ,5 ,4 ,5  
1, O, O, 1, I 

3 , 4 , 3 , 4 , 3  
1, 2,  2, 2, 3 

O, O, O, O, O 
2, 1, 2, 2, 1 
O, O, O, 1, 1 
2,  3, 2 ,  1, 2 

4 ,4 ,5 ,5 ,3  
O, O, O, 1, 0 
O, Oj O, O, O 
O, O, 0,  O, O 

4 , 4 , 5 , 5 , 3  
O, 1, O, O, O 

3 ,4 ,4 ,5 ,3  
1, 1, 2 ,  2,  0 

gelletischen Grundlage ftir die Bildung von Flavo- 
cyaninen und BetanineI1 ergeben. 

Betreffs der Methodik unserer  Ulltersuchungen 
(Farbstoffextraktion und ionophoretische Aufarbei, 
tung, sowie Identifizierung der Einzelkompollenten) 
verweisen wir auf die eingangs zitierte Publikation. 

Kontrollanalysen der N-haltigen Pigmente aus j e 
lo  bis !5 Rtiben der voll uns fiir diese Ulltersuchungen 
getesteten Sorten ,,Eckelldorfer Gelb", ,,Friedrichs- 
werther Zuckerwalze" und ,,Kirsches Ideal" ergabell, 
dab sich in der S c h a l e  des Rtibenk6rpers w~hrelld 
der 5monatigen Lagerung in einer Miete die Pigmente 
weder qualitativ noch quanti tat iv weselltlich vefiindert 
haben. Eine Darstellung diesbeztiglicher Daten er- 
tibrigt sich. 

In Tabelle 1 sind die in den N e u a u s t r i e b e n erfal3tell 
Pigmentkomponenten zusammengestellt. Ftir die 
3 gellannten Soften wurden in Einzeluntersuchungen 
je 5 Rtiben mit grtinlich-gelbem bis orange-farbenem 
Austrieb mit 5 r6tlich bis fief rot austreibellden Rfiben 
verglichen. Ullsere Ergebnisse best~ttigen zun~ichst dell 
bereits frtiher erw~ihnten Befund (URBAN 1958 ), dab 
an der F~rbung oberirdischer Organe welt weniger 
Einzelkomponenten beteiligt sind als bei der Ausf/ir- 
bung der Schale des RtibenkSrpers. 

An Flavocyaninen sind sowohl in den gri~nlich- 
gelben als auch ill dell rosa bis t i e / r o t  gef~rbten Neu- 
austriebell der gelb-schaligen Futterrt iben die Kompo- 
nentell g2, gs, zg und og 5 fast immer vorhanden, die 
Zonen gl, og2, og3 und og 4 nur zum Teil und verschieden 
stark bei den einzelnen ulltersuchten Rtiben. Aus dell 
tabellarischen Darstellungen daft allerdings nicht auf 
grundlegende Unterschiede im relativen Mengenver- 
h~ltnis der Pigmentkomponenten der 3 Sorten oder 
ihrer gelben bzw. roten Neuaustriebe geschtossen 
werden. Da wir wissen, dab die verschiedenen Futter-  
riibensorten betdichtliche farbliche Variationsbreitell 
besitzen und pigmentanalytisch llicht klar gegeneill- 
ander abgegrenzt werden kSnnell (URBAN ~958), ist 
auch zum Beispiel der Befund, dab bei Rtiben der 
Sorte ,,Eckendorfer Gelb" die Komponellte gl in den 
gelben Austrieben schw~icher als in den roten auftritt ,  
bei Rtiben der Sorten ,,Friedrichswerther Gelb" und 
,,Kirsches Ideal" gerade das umgekehrte Verhiiltrfis 
vorliegt (gl in gelben Austrieben ill gr6Berer Menge 
vorhanden als in roten), wohl nur ein zufAlliger Aus- 
druck der Variabilit~t der einzelnen Sorten. Ohnehin 
kSnnen die quantitativen Angaben tiber die Pigment- 

st~irke nur als Anhaltspunkte gelten, da den Extrakten 
kein definiertes Ausgangsmaterial zugrunde gelegt, 
sondern nur auf eine etwa gteiche Konzentrat ion des 
Rohextraktes geactltet wurde. 

Wichtig allein scheint uns als Ergebnis dieser Unter- 
suchungen zun~ichst der eindeutige Nachweis des Vor- 
kommens voll Betaninen in den rosa bis roten Austrie- 
ben gelb-schaliger, ill der Schale also nur Flavocyanine 
enthaltender Futterrtiben. Es k6nnen in methanoli- 
schen Extrakten aus tier SproBknospe einschliel31ich 
der jtingsten Bl~ttter zwei Betaninkomponellten mit 

/ 
Abb. l.  L~ingsschnitt durch den Vegetafi0nskegel einer in der Miete fiberwin- 

terten gelb-schaligen Futterrfibe mit rot-gefiirbtem Neuaustfieb. 
(R = rot, G = ge!bi W = weiBlich) 

dell Ionenmobilit~tten Im ----- + 1, 4 und Im = + 3,6 
erfaBt werden, die mit den aus der Schale roter Futter-  
rtiben bekanllten Betaninen v~ und v 8 identisch sein 
dtirften. Die Komponente v 2 ist nur schwach, va 
dagegen sehr stark vorhanden. Die Zollen v 1 und v 4 
aus der Schale roter Futterrt iben konnten in den Neu- 
austrieben nicht nachgewiesen werdell. 

Bemerkenswerterweise ist die rote Pigmentierung, 
also die Ausbildung yon Betaninell, in der Herzknospe 
streng lokalisiert. Bei einem Liingsschnitt durch den 
Vegetationskegel (Abb. 1) erscheint das Rot nur auf 
das meristematische Gewebe i n d e r  engeren Umgebung 
des eigentlichen Vegetatiollspunktes beschr~nkt. Das 
sich allschlieBende und nach unten in den Rtibenk6r- 
per hineinziehellde Gewebe ist rein gelb gef~rbt und 
enth~lt nur Flavocyanine, keine Betanine. Die Rot- 
~firbung erstreckt sich vom Vegetationskegel aus auch 
noch ill die Blattansatzstellen hinein. Mit dem Gr6Ber- 
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werden und Abriicken der jungen BlOtter vom Vege- 
ta t ionspunkt  verblaBt die R6tung mehr oder weniger 
wieder. Es w~ire interessant, diese Erscheinung im 
Zusammenhang mit  der Frage der Biosynthese der 
Betanine n~iher zu untersuchen. 

Erfahrungsgem~tB geht mit  der roten Pigmentierung 
der SproBknospe bzw. des Neuaustriebes iiberwinterter 
Riiben auch eine Rot-F~rbung der Hypocotyle  ihrer 
Keimlinge parallel. Wir verzichteten vorerst  noch auf 
die Untersuchung der entsprechenden Hypocotylpig- 
mente. Doch ohne Zweifel werden auch in roten Hypo- 
cotylen von Futterrtibenkeimlingen Betanine nach- 
zuweisen sein, wie dies bereits bei ionophoretisch ge- 
testeten Zuckerriibenkeimlingen mit  r6tlichem t typo-  
cotyl der Fall war (URBAX 1958 ). 

Wie l~tBt sich nun unser Befund mit  der seit KA- 
JANUS (1917) und LI~DHARD und IVF.RSEN (1920) gel- 
tenden Auffassung, d a B  fiir die Pigmentierung der 
Riiben im wesentlichen zwei Genpaare G--G+ und 
R - - R +  verantwortlich sind, in Einklang bringen ? 

Offenbar entscheidet der Allelennnterschied G - - G  + 
dariiber, ob in der Schale des Riibenk6rpers Pigmente 
gebildet werden oder nicht: Pflanzen mit  G bilden in 
der Schale Pigmente, Pflanzen mit  G + nicht, sie sind 
also farblos. Der Allelenunterschied R - - R +  entseheidet 
offenbar dariiber, ob nut  Flavocyanine (helm V0rlie- 
gen yon R+) oder neben Flavoeyaninen auch Betanine 
(beim Vorliegen yon R) gebildet werden. 

Gelb-schalige Fntterri iben besitzen also G, diirfen 
aber kein R fiihren, da sie sonst nach der Theorie 
rot-schalig w~ren. 

Wenn nun gelb-schalige Futterri iben im Hypocotyl ,  
in der Sprol3knospe und in den Neuaustrieben doch 
Betanin ausbilden, so kommen dafiir folgende Er- 
kl~irungsm6glichkeiten in Betraeht:  

1. Diese Pflanzen besitzen G und R. Andere gene- 
tische Faktoren verhindern aber die Betaninbildung 
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in der Schale des Rtibenk6rpers und erm6glichen sie 
nur im Hypocotyl  usw. Wiirde diese Hypothese 
zutreffen, dann miiBten in gelb-schaligen Sorten mit  
gelb-hypocotyligen und rot-hypocotyligen Pflanzen 
aber durch Umkombinat ion auch rot-sehalige Rtiben 
auftreten. Dies ist jedoch nicht der Fall, weshalb 
diese Deutung nicht zutreffen kann. 

2. Die Pflanzen besitzen G und R +. Andere Fak- 
toren der genetischen Konsti tut ion fiihren aber dazu, 
dab trotz des Fehlens von R i m  Hypocotyl  usw. nicht 
aber in der Riibenschale, Betanine gebildet werden. 

3. Die Pflanzen besitzen G, im R-Locus aber ein 
anderes AIM R h, das eben Betaninbildung nicht in der 
Schale, wohl aber im Hypocotyl  usw. erm6glicht." 

Welche der beiden m6glichen Deutungen zutrifft, 
soll durch entsprechende Kreuzungsexperimente ge- 
priift werden. 

Zusammenfassung 
Mit Hilfe der Hochspannungs-Ionophorese konn ten  

in den rosa bis tief roten Neuaustrieben yon iiber- 
winterten gelb-schaligen Futterrt iben zwei Betanine 
nachgewiesen werden. Dieser Befund wird im Hin- 
blick auf seine m6gliche genetische Grundlage disku- 
tiert. 
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Die vorliegellden Ergebnisse yon Sortenversuchen mit 
Zuckerriiben sind eine Fortsetzung der vom Institut fiir 
Zuckerriibenforschung G6ttingen ver6ffentlichten Zu- 
sammenstellungen. Die Broschiire umfaBt zwei Arbeiten: 
1.) H. LODECKE und A. v. MOLTER (Institut fiir Zueker- 
riibenforschung G6ttingen), Sortenversuche mit Zueker- 
riiben im Bundesgebiet 1953--1956 (zusammenfassende 
Auswertung), S. 7--66; 2.) J. HUB ER (Landwirtsehafts- 
kammer Rheinland ill Bonn), Weitere Sortenversuehe mit 
Zuckerriiben im Rheinland z95o--1956, S. 67--83. Beab- 
sichtigt ist die Unterrichtung yon Ziichtern, Anbauern 
und Fabriken fiber den gegenw~irtigen Stand der Sorten- 
leistung und die Tendenzen der Qualit~ttsentwicklung. 

Fiir die erste Arbeit wurde Material aus der Reihe der 
j~thrlich erscheinenden ,,Sortenpriifung der Zuckerriiben 
im Bundesgebiet" des Institutes far Zuckerriibenfor- 
schung und des Bundessortenamts zu einer umfassenden 
Auswertung benutzt. Dabei wurden die Ergebnisse erst- 
malig z.T. dutch Lochkartenmaschinen aufgearbeitet. 
Das Sortiment umfaBte s~mtliehe im Handel befindlichen 
bzw. in die Sortenschutzrolle eingetragenen Sorten, ins- 
gesamt durchschnittlich 2L Es werden allgemeine Er- 
trags- und Qualitatsfeststellungen, spezielle Fragen zur 
Sortenbewertung und versuchstheoretische Fragen be- 
handelt. Beziiglieh des bereinigten Zuckerertrages halten 
die Sorten , ,KW-ERTA" und ,,Polybeta" im vierjiihrigen 
Mittel die Spitze, im Kraut-Trockensubstanz-Ertrag 

nehmen sie j edoch nur eine relativ schlechte bis mittlere 
Stellung ein. Die Ergebnisse lassen erkennen, dab mehr 
oder weniger alle Sorten Universalsorten Silld. Nut eine 
Gesamtbewertung muBte verzichtet werden, da ein fiir 
Fabriken und Anbauer gleiehzeitig giiltiger Bewertungs- 
maBstab noch sehr umstritten ist. Zahlreiche Detail- 
ergebnisse und Literaturangaben machen die Arbeit fiir 
alle Interessenten wertvolh 

Neben dell in der ersten Arbeit behandelten Prtifun- 
gen werden yon der Landwirtschaftskammer Rheinland 
st~ndig eigene Landes-Sortenversuehe durchgefiihrt, bei 
denen die den rheinischen Anbauer stfirker interessierell- 
den Sorten besondere Berticksiehtigung finden. Die Er- 
gebnisse dieser in der zweiten Arbeit dargestellten Ver- 
suche geben ftir dieses Anbaugebiet ein besonders brauch- 
bares Bild. t v. Scholz, Gatersleben 

Die Fr(Jhdiagnose in der ZiJchtung und Zilchtungsforschung, Bei- 
triige zur Methodik der ZiJchtung langlebiger Pflanzen. 4. Sonder- 
heft der Zeitschr. ,,Der Ziichter". Berlin/G6ttingen/ 
Heidelberg: Springer 1957. 96 S., 85Abb. Brosch. 
DM 2o,--  

Durch die Anwelldung yon Friihtestverfahren wird in 
der Ziiehtung Zeit und Geld gespart. Dies gilt allgemein, 
im besonderen MaBe aber ttir langlebige I~2ulturpflanzen, 
bei denen bestimmte Zuchtziele in annehmbaren Zeit- 
r~Lumen erst dann erreicht werden kOnnen, wenn die 
Erarbeitung verlgBlicher Methoden zur Frtihdiagnose 
gelingt. So wird im Vorwort betont, dab Zeiteinsparung 
bei den langlebigen Waldb/iumen ,,schlechthin ausschlag- 
gebend fiir die Durchfiihrbarkeit yon ZtichtungsmaB- 


