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Der schnelle Aufbau eines groBen Assimilations- 
apparates und dessen maximale Nutzung ist fiir die 
Stoffproduktion der Pflanze von groBem Vorteil. 
Durch vergleichende Untersuchungen an diploidem 
und tetraploidem Rotklee konnte nachgewiesen 
werden (BELLMANN 1961), dab die Polyploiden wohl 
in der Jugend (etwa bis 5Blattstadium) eine gr6Bere 
Stoffproduktion als Lembkes Rotklee besaBen, da- 
nactl aber nicht wesentlich mehr Substanz als dieser 
erzeugten (+ 1,6%). Dies konnte auf eine ver- 
minderte Assimilationsleistung (AL) der Polyploiden 
zurfickgeftihrt werden. 

Es erhebt sich nunmehr die Frage nach den Ur- 
saehen der besseren Jugendentwicklung yon poly- 
ploidem Rotklee. Als naheliegendster Grund kSnnte 
der groBe Unterschied im TKG zwischen beiden 
Valenzstufen angenommen werden. Dafiir wfirden 
die Ergebnisse yon ERICKSOI, I (1946) an Luzerne, BLACK 
(1956, 1957) an T r i / o l i u m  subterraneum sowie von 
V6MEL (1955) und SCHULZ (1958) an Lupine sprechen, 
wonach Pflanzen aus groBen Samen der gleichen 
Saatgutpartie deutlich hShere Ertr~ge als die aus 
der kleinsamigen Fraktion liefern. 

Um zu priifen, ob auch bei Rotklee dutch ver- 
schiedene Samengr6ge bedingte Effekte, vor allem 
in der Jugend, nachweisbar sind, haben wit zun/iehst 
wAhrend der Keimung die Atmungsverluste und die 
Anteile der Wurzel einerseits sowie des Hypokotyls 
und der Kotyledonen andererseits bestimmt und 
weiterhin den Verlauf der Stoffproduktion bis zur 
Ernte (Btfihbeginn) untersucht. 

Material und Methode 
Saatgut yon Lembkes Rotklee (L. R.) und zwei 

tetraploiden St/immen*, yon denen einer nach Feld- 
versuchen ertragreich, der andere ertragsschwach 
ist, wurde durch einen fraktionierenclen Steigsichter 
in zwei Gr6Benklassen getrennt. Die TKG und 
KeimfAhigkeit sind in Tab. i angegeben. 

Tabelle L Trockenmasse der Samen und Keimfiihigheit 
bei allen Pri~fgliedern. 

g Trockensubstanz/ Keimf/~higkeit 
Sorte/Stamm looo Korn in % 

Lembkes Rotklee groB 
Lembkes lZotklee klein 
4 x gut groB 
4 x gut klein 
4 x schlecht groB 
4 x schlecht klein 

1.84o 
L742 
2.721 
2.554 
2.83o 
2.5o9 

97 
97 
99 
99 
99 
98 

Die Atmungsintensiti~t wurde auf Grand des aus- 
geschiedenen COs mit einem Gaswechselschreiber 
(,,Infralyt") an jeweils lOO g Saatgut bestimmt. Die 

* Im folgenden aas Priifglieder bezeichnet 

Versuchsanstellung erfolgte in Anlehnung an die von 
SCHWANITZ und SCHENK (1954) angegebene Methodik. 

Zur Bestimmnng des unterschiedlichen Anteils 
yon Wurzdn und Hypokotyl mit Kotyledonen 
keimten wir 1, 5 g Samen bei 2o~ C im Dunkeln in 
Petrischalen an, um nach 4 und 16 Tagen das 
Trockengewicht der einzelnen Organe zu ermitteln. 

Der Verlauf der Ertragsbildung wurde in Ge~/iB- 
versuchen untersucht (Durchlauf, 20 Pflanzen je 
GefAB, 4 Wiederholungen). In 4t~gigem Abstand 
erfolgte 12real eine Ertragsfeststellung (Griin- und 
Trockenmasse der Fraktionen Blatt und Stengel 
+ Blattstiel + Bliite). Dieser Zuwachs an Trocken- 
masse wurde auf die im Mittel der betreffenden 
4 Tage vorhandene Blatttrockenmasse bezogen und 
so die spezifische Leistungsf~higkeit des Blattappa- 
rates (AL) ermittelt. 

Die in den Abbildungen 4--8 dargestellten Kurven 
gehen auf 5fach gleitende Mittel zurtick. Dadurch 
en• zun/ichst 2 Werte am Anfang (1. und 
2. Terrain) und am Ende der Zeitreihe (ll .  und 
12.Terrain). Da sich jedoch die ieweiligen 2 + 2 Off- 
ginalwerte recht gut in den allgemeinen Kurven- 
trend einordnen, haben wir diese ffir die Darstellung 
und die Differenzbildung zwischen jeweils 2 Ver- 
suchsgliedem wieder eingesetzt. Die Signifikanz der 
Differenzen wurde aus den Originalwerten bestimmt. 

Er~ebnisse 

W/~hrend der Keimung zeigte die Atmung inner- 
halb der ersten 4 Tage folgenden Verlauf (Abb. 1 
und 2). 

Beziehen wir die C02-Abgabe auf die Komzahl, 
so besffzen die beiden polyploiden St~mme gegen- 
fiber L. R. einen deutlich h6heren Umsatz (Abb. 1 a, 
b). :Wird jedoch die CO~-Abgabe auf die atmende 
Trockensubstanz bezogen, ist eine etwas geringere 
Atmung der Polyploiden gegenfiber L. R. nachweisbar 
(Abb. 2 a, b). Die scheinbar gr6Bere Aktivit/it der Poly- 
ploiclen wird durch ihre gr6Bere Masse vorgeti~uscht. 

$000ffoPn 

Z'~#I . groRsam/'ge Fpclkf/bp kleinsamig r Fr~klioiz - -  
g q O ~  - - s  ----~x gut . . . .  ~ sokle~/ 

~. 2. ~. ~. jeweils/.-gTag 
Abb. L Verlauf der COa-Abgabe w/ihrend der Keimung (rag CO, lxooo Korn). 
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Betrachten wir den CO~-Umsatz yon groBen und U~?~/? 
kleinen Samen, so ist eine deutliche Unterlegenheit ~oo g~o~sa/~C f / , ~ k l / b ~  k le / ,~c /hrk / /mz  
der kleinen Samen auff/illig (Abb. ~c, d, e und - - z . ~ . - - - - ~ r 1 6 2  . . . .  ~ s c / ; / e c ~ / - - z . , ~ - - ~ , ~ , /  . . . .  ~sc/Uer 
Abb. 2e, d, e). eoo ~ . ~  
~co~ ~ 27 ,4/ /  / /  / /  /" 

97~ae/'enmasse ~ ~0 , ." , , ,  

I - - L . Z .  -----gx g2 . . . .  4~.~ s/Uech/ - - L . R  ----gxg-# . . . .  g~ scklecht I ~ SOa . ,  " / "  " , ," 

/ ,/I / I  <,o , J  i ' t  

~, s. ~. jeweils~.-~.T~g TabeUe 2. D i f f e r e m e n  der  Gr i~nmasse  i m  M i t t e l  tier 
Abb. 2. Verlauf der COs-Abgabe w~ihrend der Keimung (mgCO,/gTrockenmasse). 

Far die Stabilit~it des Wasserhaushaltes ist das 
Verh~tltnis zwischen ober- und unterirdischen Or- 
ganen yon gr6Bter Wichtigkeit. Es interessierte 
deshalb, ob sich bereits zum Zeitpunkt der Samen- 
keimung und der ersten Jngendentwicklung Unter- 
schiede im Gr6Benverh~Itnis dieser Organe zwischen 
beiden Valenzstufen einerseits nnd den Samengr6Ben 
andererseits ermitteln lassen (Abb. 3). 

~oekenmasse 
~ooo~ 

Wurzel 

AT; 
0 

Elz.e. 
[ ]  ~ gut 
[-] vx schlecht 

?/y/~oko/y/ + Ko/d/ledonen ~ gut ~x schle-~/ 

]i 
I ,  i H , i  I1 i , 

gro//sam~e [ ]  J" l r-'1 "x - '+ L k/einslTm/ge [ ]  Wurzel 
Ymktio~ ~_~  ~u, | Ft,~ki/en ~H3Toko /y l und  

�9 _:+x schlechtJ Ko~ledonen 

Abb. 3, Wurzel- und Kotyledonenanteil an tier Gesamttrockelmaasse, 

Nach 4 Tagen zeigt sich bereits, dab sowohl die 
Wnrzel- als auch die Hypokotylmasse der Poly- 
ploiden wesentlich gr6ger als die yon L. R. ist. An- 
dererseits sind die Unterschiede zwischen groBen nnd 
kleinen Samen recht geringftigig. Interessant ist ein 
Vergleich von Wurzel- sowie Hypokotyl- und Ko- 
tyledonenmasse zwischen den Valenzstufen. Hier 
zeigt sich, dab die Differenz zwischen Wnrzel und 
Hypokotyl bei den Polyploiden um relativ 15% 
gr6Ber als bei L. R. ist. Das bedentet eine Bevor- 
zugung der oberirdischen Organe bei den 4 x gegen- 
tiber den 2xFormen im Keimstadinm und sicher 
auch schon im Embryonalstadium. Diese Tendenz 
scheint sich anch im Alter Iortzusetzen. Nach 
Untersnchnngen yon BELL~IANI~ (1961) war der 
Quotient oberirdische/nnterirdische Trockenmasse im 
Mittel der untersuchten polyploiden Sdimme um 
ca. lo% geringer als bei L. R. (GefiiBversuche). 
V611ig tibereinstimmende VerhXltnisse ergaben die 
Untersuchungen 16 Tage nach Keimbeginn nach 
normaler Aussaat ins Gef~B. 

Nach diesen Ergebnissen der Samenkeimnng schien 
es notwendig zu prtifen, ob aneh in nnserem Fall die 
Samengr6Be einen EinfluB auf den Endertrag aus- 
tibt. In Abb. 4 sind die Summenkurven des Grtin- 
massenertrages ftir alle Prtifglieder dargestellt. 

Die Ertr/~ge der polyploiden St/imme sind bei bei- 
den Samengr6Benklassen signifikant hOher als die yon 
L. R. (vgl. Tab. 2). Die im GefiiB ermittel~en Er- 

Vegeta t ionsper iode  u n d  deren S i g n i f i k a n z .  

Diff. Sign. 
i n %  P % 

+20,4 a) L.R. grog (= o) gegen 4 x gut grog 
L.R. grog (= o) gegen 4 x schlecht 

grog 
b) L.R. klein (= o) gegeii 4 x gut klein 

L.R. klein (= o) gegeii 4 x schlecht 
klein 

c) L.R. klein (= o) gegen grog 
d) 4 x gut klein C= o) gegen grog 
e) 4 x schlecht klein (= o) gegen grog 

-~ 12,1 

+25 ,9 !  

+14,9  
+ 8,7 
+ 3,9 
+ 5,0 

~O~ 1 

1,6 
~O, 1 

0,27 
8,9 

36,8 
27,1 

tragsrelationen zwischen dem guten und schlechten 
polyploiden Stature und L. R. stimmen mit den im 
Freiland erhaltenen Ergebnissen tiberein. 

W~ihrend bei den p01yploiden St~immen zwischen 
groB- und kleinsamigen Fraktionen keine Unter- 
schiede im Ertrag bestehen, unterscheiden sich die 
Ertr~ge der beiden Samengr6Benklassen yon L. R. 
mit einer Erwartungswahrscheinlichkeit yon ca. 91%. 

Da der Trockensubstanzgehalt der Polyploiden 
deutlich geringer als der von L. R. ist (Abb. 5, 
Tab. 3), 

~8 --gra/;samige FFUKTIOa --K/emGam/ge Frnwnon I 
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/2 

%z 
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/0 

I. 8. s ~. 5.. s Z 8. 3. r 11. "7g]~rrn/~ 

Abb. 5. Verlauf des Trockexlsubstanzgehaltes wghrend der Vegetatiollsperiode, 
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Tabelle 3. Differemen des TrockensubslamgehMtes im 
Mittel der Vegelationsperiode und deren Sign~ (ikanz. 

a) L.R. grog (=  o) gegen 4 x gut grog --lO,9 <o, 1 
L.R. grog (=  o) gegel! 4 x schlecht 

grog - -  7,9 <o, 
b) L.R. klein (=  o) gegen 4 x gut klein --~o,o <o, 

L.R. klein (=  o) gegen 4 x schlecht 
klein - -  7,9 <o, 

c) L.R. klein (=  o) gegen grog 0,3 76,9 
d) 4 x gut klein (=  o) gegen grog 2,1 ~6, 3 
e) 4 x schlecht klein (=  o) gegen grog 0, 3 76,9 

verschwindet die 13berlegenheit der Polyploiden im 
Trockensubstanzer t rag bei der groBen" Frakt ion fast 
vollsi/indig oder verminder t  sich bei der kleinen 
Frakt ion sehr s tark (Abb. 6, Tab.  4). 

iOOr--- 
I gro~sami~e Fmktio~ / 

~. 7 ' ~  " - ' '  ~x  'chleohf 

sol Le. _L__ 
l - - - ~ , g u t  I , 
I . . . .  ,~ "schlee~lJ ,/, 

~. g .$ .  q . .~6 ,  f g .a .  lg. lf. lg. 

Diff. Sign. 
i n %  P % 

c~ b / c  d e 

/ALL/ 
j ewe i / s  ~.-1g.7~rmin 

Abb. 6. Verlauf der Trockenmassenbildung w~hrend der Vegetationsperiode. 

Tabelle 4. Diffevenze~ dee Tvockenmasse im Mi~el  dee 
Vegela~ionspeviode und deren Signifikam. 

Sign. 
P% 

a) L.R. grog (=  o) gegen 4 x gut grog 
L.R. grog (=  o) gegen 4 x schlecht 

klein 
b) L.R. klein (=  o) gegen 4 x gut Mein 

L.R. klein (=  o) gegen 4 x schlecht 
klein 

c) L.R. klein (=  o) gegen grog 
d) 4 x gut klein (=  o) gegen grog 
e) 4 x schlecht klein (=  o) gegen grog 

3 5,4 36, 8 

3 ~,6 76,3 
+ ~5,4 0,20 

3 6,3 13,2 
+~o,~ 4,5 
+ 0,5 92,0 
3 5,2 27,1 

Zwischen den groB- und kleinsamigen Frakt ionen 
der Polyploiden bestehen wiederum keinr signifikan- 
ten Ertragsunterschiede.  Dagegen zeigt sich bei L. R. 
im Trockenmassener t rag eine noch deutlichere Unter-  
schiedlichkeit als im Griinmassenertrag. 

In  dem Merkmal Blat t t rockenmasse sind bride 
polyploiden St/imme bei beiden Gr6Benfraktionen 
L. R. signifikant tiberlegen (Abb. 7, Tab.  5). 

[ g~,oflsc~mige Fpuklioe ! ~  / 3  /c ./]~ Ie  
~..R. 

aO~ ----~x#~r - 

I kleias~mige fmkf/on " 

I - - ~ ,  ~ ; /:7 /" / 7  ,y 

//// "-~ 
0 I ~ I I I I I I I I I t 
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Abb. 7. Verlauf der Trookenmassenbildung des Blattes w/ihrend der Vegetati~nsperiode. 

Tabelle 5. Diffevenze~r dee BlatHrockenmasse im Miltel 
dee Vegetationsperiode und deren Signifikam. 

a) L.R. grog (=  o) gegen 4 x gut grog 
L.R. grog (=  o) gegen 4 x schlech~c 

grog 
b) L.R. klein (=  o) gegen 4 x gut klein 

L.R. klein (=  o) gegen 4 x sehlecht 
klein 

c) L.R. klein (= o) gegen grog 
d) 4 x gut klein (= o) gegen grog 
e) 4 x schlecht klein (=  o) grog 

Dif f .  
in % 

+~5,9 

+ ~o,3 
324,6 

3 1 5 , 1  
3 10,2 
+ 2,5 
3 5, 6 

Sign. 
P% 

0,20 

2,1 
~O,  1 

~0 ,1  
1,2 

61,8 
16,o 

Innerhalb des gleichen Prtifgliedes zeigt sich bei 
den Polyploiden kein Unterschied zwischen der groB- 
und kleinsamigen Fraktion,  wogegen L. R. auch hier 
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Abb. 8. H6he der Assimilationsleistung zwischen den einzelnen 
Schnitterminen. 
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wiederum eine signifikante Differenz von ca. lo~o 
aufweist. 

Die Produktivit/ i t  der Einheit Blatt trockenmasse 
(AL) der 4 x Formen ist bei der groBsamigen Fraktion 
in der Tendenz um ca. 15--2o% geringer als bei L. R. 
(Abb. 8, Tab. 6). Eine statistische Sicherung der 
Differenzen lieB sich jedoch nicht erbringen. 

Tabelle 6. Diffemnzen der Assimilatiomleistung im 2klittel 
der Vegetatiomper%de und deren Signifikc~nz. 

Diff.  Sign. 
in% P% 

--20,6 19,3 

- - 1 5 , 4  3 1 , 5  
--~2,6 42,4 

--11,5 42,4 
+15,o 31,5 
+ 4,5 84,1 
@ 9,9 61,8 

a) L.R. grol3 (= o) gegen 4 x gut grog 
L.R. groB (= o) gegen 4 x schlecht 

grog 
b) L.R. klein (= o) gegen 4 x gut klein 

L.R. kiein (= o) gegen 4 x schlecht 
klein 

c) L.R. klein (= o) gegen grog 
d) 4 x gut klein (= o) gegen grol3 
e) 4 x schlecht klein (= o) gegen groB 

Innerhalb der kleinsamigen Fraktion werden diese 
Unterschiede geringer. Die Ursache hierftir ist, wie aus 
Abb. 8c hervorgeht, der deutliche Leistungsabfall 
der kleinsamigen Fraktion von L. R. 

Neben den schon z .T .  bekannten Differenzen 
zwisehen beiden Valenzstufen hat  sich gezeigt, dab 
eine unterschiedliche Samengr6Be bei L. R. einen 
deutlichen EinfluB auf die untersuchten Leistungs- 
merkmale ausiiben kann, bei den beiden polyploiden 
Prtifst~mmen jedoch nicht. Dieser EinfluB kommt 
bei L. R. nicht nur im Ertragsniveau zum Ausdruck, 
sondern zeigt sich auch in der Leistung des BIatt-  
apparates. 

Diese Beobachtungen werfen die Frage auf, welche 
Ursachen fiir den geringeren Umfang und die ge- 
ringere Leistung des Blat tapparates verantwortlich 
zu machen sind. 

Nach BLACK (1956) tibt die Kotyledonenfl~tche 
naeh Untersuchungen an Tri /ol ium subterraneum 
einen groBen EinfluB auf die friihe vegetative Phase 
aus und ist fiir das weitere Wachstum entscheidend. 
Folgt man diesem Gedankengang, mtiBten die groB- 
samlgen Polyploiden nicht nur in der Jugend besser 
als ihre kleinsamige diploide Ausgangsform sein, 
sondern diesen Vorsprung auch in spMeren Ent-  
wicklungsstadien beibehalten. Bei vorliegendem Ma- 
terial besteht  offenbar ein soleher Zusammenhang 
zwischen Samengewicht und Kotyledonengr613e 
(Tab. 7). 

Tabelle 7- Trockenmasse der Samen und Kotyledonen bei 
allen Pr~fgliedern. 

Sorte/Stamm 
g Troekensubstanz/ 

iooo Korn 

1,84o 
1,742 
2,721 
2,554 
2,830 
2,509 

Kotyledonen + 
Troekensubstanz in g/ 

looo Pflanzen 

o , 8 7 1  

0,875 
1,351 
1,254 
1,273 
1,158 

Lembkes groB 
Lembkes klein 
4 x gut groB 
4 x gut klein 
4 x schlecht grog 
4 • schlecht klein 

Wachstum festgestellt werden. Die Blattfl~che der 
4 x Formen ist zwar gr613er als die yon L. R., ihre 
AL j edoch geringer, so dab sie w~ihrend dieser Zeit 
kaum mehr als die 2x Formen produzieren. 

Wenn ein echter Zusammenhang zwischen Samen- 
gr6Be und Ertrag besteht, mt~13te weiterhin erwartet  
werden, dab zwischen den Samengr6Benfraktionen 
innerhalb eines Prtifgliedes Ertragsunterschiede auf- 
treten, die den TKG-Differenzen etwa ~iquivalent 
sind. Diese Unterschiede konnten in vorliegendem Ma- 
terial jedoch nicht gefunden werden. Im Keim- 
stadium bestehen zwischen den sich um etwa l o%  
unterscheidenden Gr613enfraktionen der polyploiden 
Prt~fst~mme Differenzen von etwa 8--1o%,  w~ihrend 
der Hauptproduktionsphase jedoch nicht mehr. Bei 
L. R. gibt es zwischen den Gr6Benfraktionen im 
TKG nur eine Differenz yon ca. 5%, bei den Kotyle- 
donengewichten praktisch keine. Dennoch waren im 
Verlauf der Entwicklung signifikante Differenzen 
zwischen der groB- und kleinsamigen Frakt ion hin- 
sichtlich der wichtigsten Merkmale und Reaktionen, 
die die Stoffproduktion beeinflussen, nachzuweisen. 
Es kann also nach vorliegenden Ergebnissen nicht 
von einem kausalen Zusammenhang zwischen Samen- 
gr6Be einerseits und Jugendentwicklung, Ertragsbil- 
dung und Endertrag andererseits gesprochen werden. 
Das TK G  steht zwar zum Kotyledonengewicht  in 
enger Beziehung, ~ibt jedoch offenbar keinen Einflul3 
mehr auf die Ertragsbildung und damit auf den End- 
ertrag aus. Wir m6chten die vorliegenden Ergebnisse 
deshalb in folgender Weise deuten: 

Durch die Samengr613enfraktionierung k6nnen 2 
verschiedene Genotypenklassen getrennt worden sein, 
die sich nicht nur im TKG, sondern auch in ihrer 
sp~iteren Leistung deutlich unterscheiden. Dies trifft  
nur far L. R. zu. Obgleich bei den Polyploiden gr6Bere 
Differenzen im TKG existieren, ftihrte die Trennung 
zu keinem deutlichen Effekt. 

Wir miissen daher feststellen, dab eine eindeutige 
Beantwortung der Frage: Ist die bessere Jugendent- 
wicklung der Polyploiden auf das gr6Bere Samenkorn 
zuriickzuftihren ? erst dann m6glich ist, wenn gene- 

~u 

Die Polyploiden haben nicht nur schwerere Samen, 
sondern auch gr6Bere Kotyledonen als L. R. Jedoch 
kann nach vorliegenden Ergebnissen und nach den 
Feststellungen von BELLMANN (1961) kein Zusammen- 
hang zwischen Kotyledonengr6Be und sp~iterem 

Der Ziiehter, 31. Band 
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Abb. 9, Relatives Verhfiltnis der beiden polyploiden St~imme zu Lembkes Rotklee, 
hinsiehtlich der untersuchten Merkmale und Reaktionen. 
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tisch vSllig einheitliches Material unterschiedlicher 
Samengr6Be untersucht  wird. 

Die zusammenfassende Darstellung der Leistungs- 
differenzen yon 2 x und 4 x einerseits sowie grog- 
und kleinsamiger Frakt ion andererseits in Abb. 9 
l~tl3t das V0rhergesagte noch einmal deutlich werden. 

Zusammenfassung 

1. Bei Rotklee wurde der Einflug v o n  Valenzstufe 
und Samengr613e auf die Keimungsphysiologie und 
den Verlauf der Ertragsbildung untersucht.  

2. Die Atmungsintensit~it keimender Samen beider 
Valenzstufen ist - -  bezogen auf die Gewichtseinheit 
- -  gleich. 

3. Die Hypokoty l -  und Kotyledonentrockenmasse 
ist bei den Polyploiden uln rel. 15% gr6Ber als bei 
Lembkes Rotklee. Das entspricht auch der Tendenz, 
dab im Laufe der Entwicklung die Polyploiden eine 
bessere Entwicklung der oberirdischen als der unter-  
irdischen Organe zeigen. 

4, Hinsichflich der Merkmale Grtinmasse und 
Bla t t t rockenmasse  liegen die 4 x Formen fiber, hin- 
sichtlich der Merkmale Trockensubstanzgehal t  und 
Assimilationsleistung dagegen unter  Lembkes Rot-  
klee. 

5. W~ihrend sich bei den beiden polyploiden Prfif- 
s t~mmen in allen untersuchten Merkmalen zwischen 
grog- und kleinsamiger Frakt ion fast keine Unter-  
schiede ergeben haben, betr~igt die Differenz zwischen 
der grog- und kleinsamigen Frakt ion bei Lembkes 
Rotklee hinsichtlich der untersuehten Merkmale 

etwa lO~o. Diese Differenzen sind bis auf einen Fall  
(AL) signifikant.  

6. Aus den Ergebnissen wird gefolgert, dab es 
keinen kausalen Zusammenhang zwisehen Samen- 
grSBe und Er t rag  gibt. Dureh Frakt ionierung einer 
Saatgutpar t ie  in verschiedene SamengrSgenfrak- 
tionen kann gleichzeitig eine Trennung des Materials 
in genetischer Hinsicht stattfinden. Diese Trennung 
hat  bei Lembkes Rotklee stat tgefunden, bei den 
beiden polyploiden Prt~fst~immen offenbar jedoch 
nicht~ 
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Die Beta.Wildarten der Sektion Patellares und Kreuzungsversuche 
mit Zu&errfiben 

Von GERHARD BANDLOW 
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Unter  den Wildarten der Beta-Rfiben nimmt  die 
Sektion Patellares (B. procun~bens, B. webbiana, 
B. patellaris) eine Sonderstellung ein, die sich aus 
ihrer phylogenetischen Entwicklung erkl~trt. Die 
drei Wildarten sind Inselformen Westafrikas.  B. web- 
biana ist auf die Kanaren begrenzt. B. flrocum- 
bens w~ehst auf den Kanaren und Kapverden.  Ledig- 
lich B. patdlaris besiedelt auger den Kanaren und 
Madeira noch kleine Ktistenstreifen von Nordwest- 
afrika und Sfidostspanien (ULBRIC~I 1934). Durch 
Isolationswirkungen haben sich diese drei Arten 
~thnlich, aber von der S tammform unserer Kultur-  
rfibe, Beta maritima, abweichend entwickelt.  

Gemeinsam ist ihnen die niederliegende, in Mittel- 
europa durch weiche, biegsame Triebe bedingte 
W u c h s f o r m ,  die fast polsterart ig wirken kann. 
Die Triebe streben gleichzeitig radial nach augen 
und kSnnen den Durchmesser  eines Exemplares  bis 
fiber 1 m ausweiten (Abb. 1, 2, 3), im Gew~chshaus bei 
uns sogar bis tiber 5 m. 

Auger diesem Wuchstyp  wirken auch die B l a t t -  
f o r m e n  ffir die Beta-Rfibe fremdartig,  sowohl das 

kurze dreieckige Blat t  yon patetlaris (Abb. 4), 
als aueh die 1/inger ausgezogene, aus breitzipfliger 
Basis sich verjiingende Spreite yon procumbens 
(Abb. 5), und vor allem das sehr schmale, fast 
pfriemenartige Blat t  yon webbiana mit  den eharak- 
teristischen Zipfeln an der Blat tbasis  (Abb. 6). 

Die allseitig ausgedehnte Pflanzenfl~che dieser 
3 Wildarten ern~hrt eine reich verzweigte W u r z e l ,  
die im Jahre  1961 bei patellaris ca. 5o cm, bei pro- 
cumbens z. T. loo cm lang wurde. Ein RfibenkSrper 
wird nicht gebildet. Dennoch hat  gerade diese Wurzel 
die Sektion Patellares ffir den Ztichter interessant  
gemacht :  sie ist nematodenresis tent  (HIJNER 1952 , 
GOLDEN 1959). Bei keiner anderen Beta-Art finden 
wir diese begehrenswerte Eigensehaft .  

Alle drei Arten bltihen bei Frfihjahrsaussaat  im 
ersten Jahr .  Ih r  Blfitenbau s t immt  rnit dem der 
Gat tung Beta vol lkommen iiberein. Bemerkenswert  
ist der frfihe B l f i t e n a n s a t z .  Beta patellaris ent- 
wickelt etwa nach dem 4. Blat t  in einer H6he von 
nh 4 cm die ersten Blfiten und l~tBt dann in jeder wei- 
teren Blat tachsel  konstant  die niiehsten 2--5 Bltiten 


