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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 

M i t  12 A b b i l d u n g e n  

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 
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Abb. x. Niederliegeader Wuehstyp einer ausgewaehsenen Beta pro~mbens- 
Pflanze am 27. 9.54. 

folgen, so dab nach kurzer  Zeit die ersten kugel- 
runden Fritchte ausgebildet sind. Auch die Seiten- 
tr iebe sind reich mi t  B i t t en  besetzt .  B. webbiana blfiht 
im allgemeinen ebenso reich, schnetl und sicher wie 
patellaris. Doch findet man auch Triebe mit  sp~iter 
inserierten Blfiten, etwa yon lo oder 25 cm H6he an, 
gelegentiich auch erst ab 60 cm SproBt~inge. Seiten- 
tr iebe solcher zun~ichst bliitenlosen Haupt t r i ebe  
bilden durchweg v o n d e r  Basis an Bli~ten aus. Bei 
B. flrocumbens vari iert  der Blti tenansatz am st~irk- 
sten. Er  kann bei Fri ihiahrsaussaat  Irfiher oder sp~i- 
ter einsetzen, bei Sonlmer- und Herbs taussaat  zu- 
n~ichst ganz ausbleiben und erst im folgenden Frfih- 
jahr  an den Seitentrieben 1. Ordnung beginnen. 
Auch die Anzahl der Bliiten kann st~irker schwanken 
als bei webbiana. Bliitenreiche, blii tenschwache und 
blfitenlose Triebe k6nnen nebeneinander vorkommen.  
Die Hauptentwicklung der drei Arten erfolgt im 
August und h~ilt his zum einsetzenden l~rost an. Die 
Pflanzenpolster  erreichen dann eine H6he Yon 2o--40 
cm. Gegen kalte Wit te rung sind die westafrikani- 
schen Wildarten empfindlich. In  dem kiihlen Sommer 
1955 entwickelten sie sich nur m~il3ig, blfihten schwach 
und fruchteten selten. VIL~ORIN hat  patell~ris und 

Abb, 2. Niederliegender Wuehstyp einer j~ngeren Beg~ webb/ena-P]anze 
am 25.6.54. 

Abb. 3, Niederliegender Wnchstyp einer ausgewachsenenBeta patdlaris-Pflanze 
am 8.9.56. 

procumbens, in eindrucksvollen Zeichnungen wieder- 
gegeben. Uber die Anlage der GeftiBbfindel bei B. 
~atellaris haben CoLII~ und PICAI:LT (1934) berichtet .  

Lttl3t man procumbens, webbiana und patetlaris 
in Parzellen - -  bei uns im Schaugarten je 3 m~ - -  
nebeneinander frei abblt~hen, so bleibt  die 4 x B. 

patellaris einheitlich, wie wir in 7 Jah-  
ren festgestellt  haben.  Das schlieBt 

Abb, 4. Blattform yon Beta patellaris. Abb. 5. Blattforn~ vom Beta procumbens. Abb. 6. Blaftform yon Beta webbia, n~. 

22[* 
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nicht  aus, dab gelegentlich Bas ta rd ie rungen  mit  den 
2x-webbiana oder procumbens aufgetre ten sein k6niien; 
denn in seltenen F~llen haben  wir 3x-patellaris ge- 
funden,  die sich ph~notyp isch  iedoch nicht  von  den 
normalen  4x-Pflanzen unterscheiden.  Sie sind sieher 
durch  Fremdbest~iubung ents tanden ,  zumal  man  
solche 3x-Bastarde  auch kianstlich erzeugt  ha t  (CoE 
1954). 

Der T y p  der diploiden webbiana- und  procumbens- 
Arten  schwankte  im Laufe der 7 Jah re  etwas. In  
dem kal ten  Sommer  1955 ha t t en  die procumbens- 
Pflanzen webbiana-~hiiliche, schmale BlOtter, dabei  
aber dell fiir procumbens typischen,  unregelm~il3igen 
F ruch tansa t z .  1956 ha t t e  eine webbiana-Pflanze 
eiiiige Triebe mi t  procumbens-~hnlichen Bl~t tern 
eiitwickelt.  1957 ha t t en  2 von  6 webbiana-Exempla- 
reii brei tere Bl~ttter, die iibrigen Pf lanzen waren 
schmalbl~t t r ig  und  sehr schmalblAttrig.  Nachkom-  

Tabelle x. t~ruchtansatz isolierter B. patellaris-Pflanzen 
(1956, 196~). 

Nr. 

men dieser 3 B la t t ypen  var i ier ten etwas in der Blat t -  
breite. Es k o m m e n  offenbar  Bas ta rd ie rungen  zwi- 
schen beiden diploiden Ar ten  in unserem Kl ima vor.  
Das erscheint  bei ihrer Ahnl ichkei t  im groBeii durch-  
aus verst~indlich, muB abe t  dennoch be ton t  werden,  
weil beide Ar ten  an ihrem Standor t ,  den Kanar i schen  
Inseln,  offenbar I Invermischt  leben uiid sehr ver- 
schieden groB sind, hier  dagegen gleich groB. CooNs 
(1954) weist auf  den einheit l ichen T y p  dieser  drei fast 

�9 w~thrend 3o Jah re  aufgezogenen Ar ten  hin, die im Ge- 
w~ichshaus eng benachba r t  ges tanden  haben.  

Die Kons tanz  der B. patellaris veranlaBte uns, die 
3 Ar ten  auf  S e l b s t f e r t i l i t ~ t  zu priifen. Wir  ha-  
ben dafiir wegen ihrer anfangs rel. guteii  Keimfiihig- 
keit  zun~ichst B. patellaris gew~ihlt. I n  den Jah ren  
1955 uiid z956 wurden  ganze Topfpf lanzen  dureh 
~bers t i i lpen voii offenen Tii ten ilii Gew~ichshaus ge- 
beutel t .  AuI  der Table t te  war  also eine leiehte Luf t -  

zirkulatioii  und  dami t  ein 
(4x) im Gewiichshaus norrnales Mikrokl ima in der 

Tfltenisolierung 1956 
R/iumlich isoliert 1961 Unter offenen Pergamintfiten ] Durch am Trieb geschlossene 

isoliert [ Pergamintfiten isoliert 
Nr. ] glfite_.__.~ [Frfiehte ~ ] Nr. I Brfiten [Fffichte % 

84 43 51 - - - ~ 1  27 1 9 7 0 , 3 1 3 4 5  8 1 7 , 8  
68 26 38,2 2 I 30 23 76,7 [ 4 I 21 i 1 I 4,8 
48 22 45,9 3 29 22 ] 75, 8 [ 5 38 8 21,o 
97 I 48 / 49,5 5 I 26 17 65, 4 6 I 37 [ 7 (19,o 
58 ] 35 ] 6o,4 7 ] 2o 19 95,0 7 ] 31 ] 1o [ 32, 3 

112 i 4o [41,1 6 i 25 20 6 0 , 0  6 , 3 o  l 1 [ 3,3 
68 i 32 I 47,1 9 24 18 75 o 9 31 7 22 6 
65 23 i35,4  lo 24 13 54,2 lo [ 3 7  [ 12 ~32, 4 

11 , 34 27 79,4 11 , 53 [ 19 35,9 
i ] 12 [ 30 21 70,0 ~ 21,4 

600 1275 45,8 269 199 74,0 ] 337 76 22,5 

Tabelle 2. Fruchtansatz isolierter B. procumbens-Pflamen (2x) im Gewiichshaus 
(1961). 

R~iumlich isolier t 

] Blfiten I Frtichte ] % 

I 
162 3 j 1,8 
65 o o 
77 2 2,6 
18 o o 
82 o o 

44 o o 
60 o o 
57 1 1,8 
4 ~ o o 
53 o ~ o 

658 6 %9 

Unter offenen PergaminttRen 
isoliert 

Nr. I B1O.ten [Frtictlte 

11 84 o 
12 7 ~ o 
13 lO 3 1 
14 55 i o 
15 68 o 
16 55 o 
17 52 3 
18 58 o 
19 57 o 
20 46 o 

6 

] % 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

6 
O 
O 
O 

o ,6  

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
l o  

Nebeneinander abgeblfihte 
Kontrollpflanzen 

Nr. Blflten [ Frfi~te, 

42 32 
60 28 
34 22 
42 24 
53 17 
18 11 

123 46 
75 i 27 
53 24 
47 29 i 

1547 260 ] 

Tabelle 3. Fruchtamatz isolierter B. webbiana-Pflanzen (21) im Gewiichshaus 
(1961). 

Nr. 

1 
2 

4 

R~iumlich isoliert 

i7 6~ 
O 
O O 
o l o  

o 2 
O O 
1 1 
O O 
O O 

19 1,8 

Unter offenen Pergamintfiten 
isoliert 

Nr. Blfiten ] Friichte % Nr. B1/Ken rF uMhte % 

11 57 o o 
12 58 o o 
13  5 2  o o 
14 7o i o o 
15 49 / o o 
16 5 0 [  o o 
17 60 / o o 
18 59 I o o 
19 6 0  o o 

Nebeneinander frei abgebliihte 
Kontrollpfianzen 

1 43 
2 49 
3 41 
4 49 

67 
6 , 41 
7 [ 2 7  
8 4 9  
9 1 2 6  

1459 

] Frfichte 

19 
18 
28 
25 
15 
24 
17 
26 
17 
35_2__ ~ 

Z24 

~r .  

1 45 
2 3 2 
3 47 
4 76 
5 87 
6 84 
7 23 
8 ol  
9 87 

lo 5 ~ 

1022 

Trite gegeben.  Gleichzeitig 
wurden 1956 auch Triebe mi t  
zugebundenen  Tti ten isoliert 
(Tab. 1). Der  F ruch t ans a t z  
bei un ten  oftener Trite war  in 
beiden Jahren  sehr verschie- 
den gu t :  1955 35,8%, 1956 
74%. In  dem kal ten Sommer  
1955 ba t t en  alle Wildriiben, 
sowohl die i m  Schaugar ten  
wie die im Gew~chshaus frei 
abgeblfihten, einen sehr 
schlechten Ansa tz  gehabt .  
1956 dagegen war ein war- 
mer, B. patellaris gem~iBer 
Sommer  mi t  guter  F ruch t -  
bildung. In  Tabelle i sind nur  
die Wer te  dieses Jahres  auf- 
genommen.  

% 
Wollte man einwenden, dab 

bei unten offenen Tiiten m6g- 
76, 2 licherweise Pollenstaub yon einer 
46,6 Pflanze zur anderen gelangen 
64, 7 k6nnte, so iss dem folgendes ent- 
57 ,1 gegenzuhalten: Es wurden nur 
32,1 junge, noch eintriebige Pflanzen 
61,1 gebeutelt, bei denen der Pollen- 
37,4 staub infolge der iehlenden 
36,0 Luftbewegung nur auf die Erde 
45,3 des Blumentopfes oder auf die 
61'7 Glasplatte innerhalb der Tiite 
47,5 fallen kann. Ein Verwehen des 

Pollens nach auBen und auf dem- 
selben Wege in die Nachbartiite 
sowie durch Aufwind in deren 
Bliitenregion ist ganz unwahr- 
scheinlich. Vgl. Tabelle 2 u. 3. 

% In  dem Paral le lversuch 1956 
mit  zugebundenen  Tii ten 

44'2 an den Tr ieben hat tei i  sich 
36,7 
68,3 nur  22,5% Bltiten selbstbe- 
51,o f ruchte t  gegent~ber 74% bei 
22,4 un ten  offenen Tiiten. Fiir 
58,5 den rel. schwachen Ansa tz  63,o 
53,, von 22,5 % ist das ungtinstige 
65, 4 Mikroklima in der Trite ver-  
52,2 antwort l ich,  das durch  die 
48,8 Transpi ra t ionsfeucht igkei t  
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erzeugt wird und sich ebenso wie bei Zuckerrtiben 
stark auswirkt. 

AuBer in Tatenisolierung bliihte B. patellaris 
spater, im Jahre 1961, noch r~iumlich isoliert in 
einzelnen Gew~ichsh~iusern und Kabinen ab. Der 
Fruchtansatz  an dem Haupt t r ieb  betrug bei den 
8 Pflanzen ~ 45,8% und war damit kaum besser 
als in dem kalten Sommer 1955 unter  offenen Tfiten 
(35,8%). Auch das Frt~hjahr 1961, in dem die iso- 
lierten Pflanzen geblfiht hatten,  war kalt. 

Der Fruchtansatz  ist bei den Mittelbliiten, konstant  
etwas unregelm~Biger bei den Seitenblfiten. Die 4. 
und 5. BHiten sind h~ufig schwach entwickelt und 
daher sicher oft nicht voll funktionsf~thig. Bei der 
Auszghlung der Blfiten sind sie aber mit  berficksich- 
tigt worden, so dab die wirkliche Fruchtbi ldnng 
h6her ist, als sie in den Prozentzahlen zum Ausdruck 
kommt. 

Zusammenfassend k6nnen wir aus den Versuchen 
mit Tfiten- und r~tumlicher Isolierung schlieBenl 
dab Beta patellaris selbstfertil ist. Dabei bleibt noch 
zu prtifen, ob eigener Pollen und fremder einer zweiten 
Pflanze gleich vital sind oder ob eine Pollenart yon 
der offenen Bltite bevorzugt wird. Auf diese Frage 
mug die Fruchtbi ldung bei mehreren nebeneinander 
frei abblfihenden Pflanzen Antwort geben. Dazu wur- 
den 6 zu verschiedenen Exemplaren unserer Schau- 
gartenparzelle geh6rende Triebe im sonnigen Herbst  
1961 ausgez~ihlt. Von 435 Bliiten hat ten 307 = 70,6% 
gefruchtet.  Entsprechende Werte (74,0%) hat ten wir 
anch im warmen Sommer 1956 bei Isolierung nnter  
Pergaminttt ten erhalten (Tab. 1): Das zeigt, dab im 
Freiland bei m6glicher Fremdbest~ubung der Frucht-  
ansatz nicht zwangsl~ufig besser als nach Selbstung 
oder Nachbarbest~ubung ist - -  gleiche Witterungs- 
verh~ltnisse vorausgesetzt, die wichtiger als Ver- 
suche im gleichen Jahr  mit verschiedener Wit terung 
sind (kaltes Fri ihjahr und warmer Herbst  1961 ). Wir 
glauben daher sagen zu k6nnen, dab die patellaris- 
Pflanze nicht nur selbstfertil ist, sondern sich auch 
bei Anwesenheit fremden Pollens selbstbest~ubt. 
Beobachtungsm~tBig dr~ngt sich dieser Schlul3 an- 
gesichts des besonderen Blfihverlaufes und der er- 
staunlich schnellen Fruchtbi ldung ebenfalls auf. 

Im Gegensatz zur Selbstfertilit/it der 4x-Beta 
patdlaris sind die 2x-B. procumbens und webbiana 
Fremdbefruchter  (Tab. 2 nnd 3). Weder bei r~um- 
licher Isolierung in einzelnen Gew~ichsh~tnsern noch 
in unten offenen Pergamintt~ten fruchteten beide 
Arten nennenswert. Lediglich 1% Frttchte wurden 
gefunden. Die Umweltbedingungen waren die glei- 
chen wie bei den B. patellaris-Isolierungen, so wur- 
den die Gew~ichsh~user gelfiftet. Dagegen bat ten die 
in einem Gew~chshaus frei nebeneinander abgebltihten 
Kontrollpflanzen zu etwa 48% gefruchtet.  Das ist 
etwa der gleiche Fruchtansatz  wie bei den selbstfer- 
tilen, r~tumlich isolierten patellaris-Exemplaren 
(45,8%). Offenbar entspricht diese m~Bige Frucht-  
bildung den Witterungsbedingungen des kalten, son- 
nenarmen Frt~hjahrs 1961. 

Hinsiehtlich der W i n t e r f e s t i g k e i t  ist die Sek- 
tion Patellares mit ihren 3 Arten gegentiber alien 
anderen Wildrtibenarten, die einen normalen mittel- 
europ~ischen Winter gesund tiberstehen, k~ilteemp- 
findlich. Die kritische Temperatur  liegt im ganzen 
um - - 3  ~ Gleichzeitig wirken niedrigere Kglte- 

grade additiv. So erfroren im Jahre 1954 B. procum- 
bens und webbiana am 17. 11. bei - -3 ,4  ~ nachdem 
die Nacht temperatnren vom 2. bis 14. 11. 2~ - -1 ,9  ~ 
und einmal - - 3 , o  ~ betragen batten.  Andererseits 
ertrugen im Jahre 1959 patellaris, procumbens und 
webbiana im ganzen noch die erste Frostnacht  am 
6. lO. mit  - -6 ,1  ~ Bei B. webbiana und procumbens 
waren nur einzelne Triebspitzen erfroren, w~thrend 
B. patellaris st~rkere Frostsch~iden Zeigte. In den 
folgenden Niichten vernichteten die Temperaturen 
yon - -3 ,0  ~ am 13. und 16. lO. patellaris fast ganz, 
procumbens zum.groBen Teil und webbiana haupt-  
s~chlich an der Oberfl~che. Die beiden letzten Arten 
waren erst nach zwei sp~teren, leichten Frostnlichten 
mit - - 1 , o  ~ am 18. und 19. 11. abgestorben. In den 
Jahren 1955 bis 1958 haben wir im ganzen entspre- 
chende Beobachtungen gemacht. B. patellaris ging 
stets zuerst ein, dann folgte procumbens, und am rel. 
widerstandsf~ihigsten war webbiana. B. patellaris 
zeigt die Empfindlichkeit gegen Witterungsungunst  
bereits im Sommer, indem sie sich bei nassem, kaltem 
Wetter  nur schwach entwickelt. Ein schwerer Hagel- 
schlag am 3 .9 .5 4  und ein sehr starker Regengul3 
am 25 .5 .56  vernichteten in beiden Jahren sogar 
die ganze Parzelle, nicht abet procumbens und webbiana, 
die sich wieder gut erholten. 

Die K e i m f ~ h i g k e i t  aller Wildrt~benarten variiert  
auBerordentlich. Am besten ist sie bei der gekn~tuel- 
ten B. maritima und betr~igt hier etwa 50%, anf das 
Kn~uel bezogen, mit groBen Streuungen je nach 
Herkunft  und Jahr. Auch normale Keimung ist 
mehrfach festgestellt worden. Demgegenfiber ist 
die Keimf~higkeit der einzelfriichtigen Procumbentes 
stark herabgesetzt und betr~igt im 5j~hrigen Durch- 
schnitt  etwa 7% (Tab. 4). 

Tabelle 4. Keimfdhigkeit der Wildri~benarten B. procumbens, 
B. webbiana und B. patellaris. 

B. procumbens B. webbiana ] B. patdlaris 
Jahr % i ausges~te % ausgesite ] % ausges~te 

gekdmt i Friichte gekeimt Friichte. ] gekeimt Friichte 

t955 
t957 
1959 
196o 
196o/61 

2 ,0  I00 
2 ,0  4 0 0  

20,0 50o 
3,2 5 0 0  
9,o ioo 

7,2 

2,5 
5 ,o  

11,0 

4,2 
6,5 

6,O 

400 15,1 
800 9,8 

i 5 ~ 8,0 
! 500 3,0 

1OOO 1,5 

lO4O 
I000 
500 
500 

I000 

Es ist jeweils das vorj~hrige Saatgut zur Keimpriifung 
verwendet und ill gleicher Weise durch Quellen und Spti- 
len in fliel3endem Wasser vorbehandelt worden. Anritzen 
wirkte ebenso wie Spiilen. Auswertung etwa 4 \Vochen 
nach Aussaat. 

Die Keimprozente schwanken bei procumbens und 
webbiana unregelm~iBig, w~ihrend sie bei patellaris 
yon 1955--1961 fortlaufend abnehmen und von 
15% auf 1,5% gesunken sind. Das scheint kein Zu- 
fall, sondern biologisch, etwa durch Inzuchtwirkung, 
bedingt zu sein. Es wuchsen j~ihrlich 3- -4  Pflanzen 
auf, die sich sicherlich selbstbekuchtet  haben und 
dabei einer m~iBigen, von Jahr  zu Jahr  zunehmenden 
Inzucht  ausgesetzt sein konnten. Diese hat sich augen- 
scheinlich in einer Depression der Keimf~ihigkeit ans- 
gewirkt, wie das bei Inzuchtsch~iden auch sonst t~blich 
ist. Ob das Inzuchtminimum bei dem augenblick- 
lichen Keimprozent yon 1,5% schon erreicht ist oder 
nicht, bleibt offen. Im fibrigen zeigt die Art ein nor- 
males Verhalten. In warmen Sommern ist der Frucht-  
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ansatz reichlich und die Wfichsigkeit weiterhin tippig. 
Fiir die Annahme einer Inzuchtwirkung als Erkl~i- 
rung der sinkenden Keimkraft spricht auch die grol3e 
Einheitlichkeit des Pflanzentyps in den vergangenen 
9 Beobachtungsjahren. Dabei hat die Tetraploidie 
eine manifestierte mutative Variabilit~tt unterdr ttckt, 
und auch die kleine Anzahl der j~thrlich aufgezogenen 
Exemplare hat den Typ genisch eingeengt. Wir ha- 
ben diese Art  als selbstfertil nachgewiesen, obwohl 
sie often bliiht. Das wtirde nactl dem vorliegenden 
Keimbefund bei Beta patellaris eine Inzuchtsch~idi- 
gung nicht ausschlieBen. Patellaris scheint also ein 
noch nicht voll vitaler Selbstbest~tul~er zu sein. 

Artkreuzungen 
B. procumbens, webbiana und 15atellaris sind dutch 

ihre Resistenz gegen Nematoden, Cercospora, Kr~usel- 
krankheit sowie durch die Monokarpie zfichterisch 
wertvoll und daher mehrfach mit Kulturrtiben ge- 
kreuzt worden. Zuckerrtibe, Mangold, rote Beete 
und auch die Wildarten B. maritima, macrocarpa so- 
wie atriplici/olia (OLI)EMEVER 1954) sind verwendet 
worden. Dabei haben zwei Barrieren den Erfolg his- 
her sehr erschwert oder vereitelt : 

1. die durchweg ausgebliebene Wurzelbildung der 
Bastarde und 

2. ihre hohe Sterilit~tt. 

Fast alle Bastarde gehen im Keimblattstadium 
oder wenig sp/iter wegen fehlender Bildung yon Se- 
kund~rwurzeln ein; nur ausnahmsweise hat sich 
ein Bastard bewurzelt. Auf diploider Basis konnte 
STEWART (1950) aus tier Kreuzung Zuckerrtibe • 
B. procum3em yon mehreren hundert Bastards/im- 
lingen eine pollensterile F1-Pflanze aufziehen und 
nach Riiekkreuzung mit Zuckerrtibenpollen 45 Kn/iuel 
ernten. Daraus erwuchsen 2 blfihreife RFi-Pflanzen, 
von denen eine, wiederum nach Rt~ekkreuzung, 
einige Samen ansetzte. Die RF 2 bestand auch nur aus 
einem blfihenden Samentdiger, der nicht fruchtete. 
GASKILL (1954) w~hlte Mangold als Kulturform ftir 
Kreuzungen mit B. webbiana und procumbens und 
konnte aus groBen F~-Generationen mit 59 ~ bzw. 
445 Pflanzen 5 blfihende pollensterile webbiana- 
und einen solchen procumbens-Bastard heranzie- 
hen. OLDEME'ZER und BREWBAKER (1956) kreuzten 
procumbens mit B. maritima und zogen von den 
looo F~-Samen 2 bltihende Bastarde auf, von denen 
einer nach Best/iubung mit Zuckerriibenpollen fruch- 
tete und 56 RF1-Pflanzen mit wiederum fruchtenden 
Samentr/igern hervorbrachte. ,,Many additional pro- 
geny will be obtained in the future". Die Blatt- 
rosetten der RF 1 /ihneln sehr den Zuckerrtibenbl~it- 
tern. Von allen tiberhaupt durchgeffihrten procum- 
bens-Kreuzungen sind diese auf eine ganz bestimmte 
maritima-Herkunft zuriickgehenden die vitalsten 
gewesen. Dann folgt Mangold als Elter. 

Auch mit der tetraploiden B. patellaris sind einige 
auf eigener Wurzel wachsende Bastarde gewonnen 
worden. FILVTOWlCZ und Ku2uowlcz (1959) kreuz- 
ten 2x-und  4x-Zuckerrtiben mit 4x-B. patellaris, 
Von 16 triploiden F1-Bastarden der ersten Serie 
2x.4 x wuchsen 2 normal, aber mit viel sterilem 
Pollen heran. Die F2 ergab aus 46 Kn~tueln 5 Pflan- 
zen. Aus der Kreuzung 4x-Zuckerrfibe �9 4x-B. 15atel- 

laris entwickelten sich ebenfalls 2 F1-Pflanzen. Sie 
ergaben 207 F~-Kn/iuel und 88 Pflanzen. H. SAVITSKY 
(1960 b) kreuzte Mangold und Zuckerrttbe mit B. pro- 
cumbens, webbiana und patellaris auf verschiedenen 
Ploidie-Stufen und erhielt gesunde, wurzelechte 
Bastarde, vor allem auf tetraploider Stufe" 38 patel- 
laris-Fi-Bastarde mit Zuckerrtibe und 24 mit Mangold 
erreichten das Blfihstadium. Auch 18 Diploide und 
5 Triploide blfihten. 

Die hier aufgefiihrten F~lle auf eigener Wurzel 
gewachsener Kreuzungsnachkommensehaften sind - -  
wie erw/ihnt - -  Ausnahmen. Die meisten Bastarde 
entwickelten nut Keimbl/itter und gingen im ~: 4- 
Blatt-Stadium ein. Um sie am Leben zu erhaI- 
ten, begann man zu pfropfen. CoE (1954) w/thlte 
als Unterlagen ganz junge, zwei his drei Tage alte 
Zuckerrfibenkeimlinge, auf die dicht unter den Keim- 
bl/ittern abgeschnittene Bastardreiser (Zuckerrtibe 
• B. procumbens) gepfropft wurden. 7% wuchsen 
an, und 4% wurden kriiftige Reiser mit groBen mor- 
phologisehen Varianten in Blattgr6Be und -form, 
Verzweigung und Stengelentwicklung. Eine andere 
Methode entwickelte JO~INSON (1956), der procumbens-, 
webbiana- und patdlaris-Bastarde in schossende 
Zuekerrtibenunterlagen pfropfte. An dem 15--4o cm 
langen SchoBtrieb wurde ein Blatt in einem sehr 
weichen Tell abgeschnitten und hier ein L~ngsschnitt 
geftihrt, in den das Hypokotyl des Bastardkeims 
eingesetzt wurde. 7o% der Pfropfungen wuchsen 
an und verhielten sich in den meisten sichtbaren 
Merkmalen intermedi/ir. Alle Bastarde schoBten, 
aber nur 60% bltihten und waren pollensteril. ~/~ der 
Samentr/iger setzten nach Rtickkreuzung mit Zucker- 
riibenpollen Friichte an, 1%--5o % je Pflanze = 
zus. ca. 5oo. Davon keimten 8, ietzt schon mit 
besserer Wurzelbildung. Sie muBten dennoch wieder 
gepfropft werden und bliihten pollensteril. 

LICI~TER (1960) verwendete fingerdicke Zucker- 
riibenunterlagen zum Pfropfen der Artbastarde. Die 
Bastards~mlinge der beiden Kreuzungen Mangold 
• B. procumbens und 4x-Zuekerrtibe • B. patellaris 
waren zu 50%--60% angewachsen. Von den Bastard- 
reisern der zweiten Kreuzung sind auBerdem Trieb- 
spitzen erneut gepfropft und fast loo%ig angewach- 
sen. BO~NSCHEIJER und SCrlL6SSEI~ (1961) haben 
Zuckerrtiben • B. procumbens-Bastarde gepfropft, 
colcMziniert und dann 3 tetraploide Pflanzen er- 
halten. 

Wir selbst experimentieren seit 1954 mit den 3 
westafrikanischen Wildarten, um sie mit der Zucker- 
rfibe zu verbinden. Zu Beginn der Versuche wurden 
zwei Wege beschritten: vegetative Ann/iherung und 
sofortige Kreuzung. 

Die Methode der vegetativen Ann/iherung konnte 
jedoch nicht durchgefahrt werden, da bereits die 
Pfropfversuche ergebnislos verliefen. Pfropfungen 
yon jungen B. patellaris-Pflanzen auf tiberwinterte 
Stecklinge gelangen weder im Jahre 1954 noch 1955. 
Auch auf junge ca. 5 mm dicke Zuckerriibenunter- 
lagen gepfropfte patellaris-Reiser im 4-Blatt-Stadium 
wuchsen 1956 nicht an. 

Gleichzeitig wurden ab 1954 Kreuzungen durch- 
gefiihrt, yon denen im Jahr 1955 1 procumbens- und 
9 webbiana-Bastarde bis zum Keimblattstadium 
heranwuchsen. Dann gingen sie ein. In N~ihrl6sung 
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aufgezogene webbiana-Bastarde wuchsen im  Jahre  
1956 ebenfalls nicht weiter. 12 Bastarde aus der 
Kreuzung einer best immten B. maritima-Herkunft 
mit B. webbiana keimten nicht und ebensowenig 22 
patellaris-Bastarde aus der Kreuzung mit drei an- 
deren maritima-Herkiinften. 

Seit dem Jahre 1958 sind Bastarde gepfropft wor- 
den, zun~ichst auf schossende Zuckerrfibenunterlagen 
nach der yon Join;soN (1956) vorgeschlagenen Me- 
thode (s. o.). Aus Kreuzungen zwischen Zucker- und 
Fut terr i iben mit  B. webbiana und B. procumbens 
waren 97 F1-Knauel geerntet worden, die lO Keimlinge 
ergaben. Sie wurden in den oberen saftigen Teil des 
SchoBtriebes an der Ansatzstelle eines abgeschnittenen 
Blattes gepfropft. Alle Reiser wuchsen an, aber nur 
zwei erreichten das Bliihstadium und waren pollen- 
steril. Das eine Bastardreis vertrocknete,  bevor es 
voll aufgeblfiht war, das zweite wurde bei voller Blfite 
2o cm lang. Die Riickkreuzung mit  Zuckerrtiben- 
pollen verlief ergebnislos. Die Bliiten waren demnach 
nicht nur m~nnlich, sondern auch weiblich steril. 
Wegen des kleinen Materials wurden in demselben 
Jahr  mnfangreiche Kreuzungen zwischen Zucker- 
riiben - -  grSBtenteils inzwischen entwickelten pollen- 
sterilen E x e m p l a r e n - -  und B. webbiana durchge- 
fiihrt. 

Von diesen Kreuzungen wurden 461Bas ta rd  - 
kn~uel geerntet,  die im Jahre 1959 35o Keimlinge 
ergaben. 3oo wurden wieder auf schossende Zucker- 
rtibenunterlagen gepfropft. Doch nur 15 Reiser 
wuchsen an, und 5 wurden bliihreif, aber lediglich 3 
so rechtzeitig, dab Zuckerriibenpollen ffir die Riick- 
kreuzung zur Verfiigung stand (Abb. 7, 8). Alle 
Antheren waren weiB und pollensteril. Die drei 
Reiser waren in dem Jahre etwas wfichsiger mit 
einer L~tnge yon 5o, 3o und 2o cm und mit  5 bzw. 
2 Seitentrieben bei den beiden l~ngsten Pflanzen. 
Es konnten insgesamt lo13Blf i ten riickgekreuzt 
werden. Die Best~tubungen mit Zuckerri~benpollen 
wurden mehrma l s  durchgeffihrt. Doch der Ansatz 
blieb wieder aus. Dasselbe traf  f fir die beiden sp~tt 
bliihenden Reiser zu, die mangels Riibenpollen mit 
Weizenmehl reizbestaubt worden waren. 

An Mikrotomschnitten untersuchte junge Bltiten- 
knospen zeigten eine normale Embryosackanlage.  

Das geprtifte Material yon 3 Pflanzen, wenn auch 
mit fiber looo Bltiten, erschien fiir beweiskr~iftige 
Aussagen wiederum zu klein. Der Pfropferfolg yon 
5% war zu gering. Offenbar ist das Gewebe der 
SehoBunterlagenin unserem mitteleurop~fischen KIima 
fiir ein erfolgreiches Verwachsen mit  dem Bastard- 
hypokotyl  nicht weich genug, w~hrend es in Kalifor- 
nien etwa 7o% tiberlebende Pfropfungen erm6glichte, 
die alle geschoBt und zu 6o% geblt~ht haben. Wit  
haben diese auch arbeitstechnisch unbequeme Me- 
thode nach den unbefriedigenden Ergebnissen auf- 
gegeben. 

Sta t t  dessen wurden im Jahre 196o junge, 2 bzw: 
3 �89  Monate a r e  Zuckerriiben als Unterlagen ver- 
wendet in einer Dicke yon 3 mm, 6--8  und 6- -1o  ram. 
Von 3o 7 procumbens- und 32 webbiana-Bastarden, 
die 31% bzw. 6% des Erntesaatgutes aus der Kreu- 
zung mit m~nnlich sterilen Zuckerrtiben darstellten, 
konnten 275 procumbens- und 1.2 webbiana-Bastarde 
mittels eines Sekantenschnittes gepfropft werden 
(Abb. 9). Die einseitige Schn!ttfl~iche des I-Iypo- 

Abb. 7. Abb, 8. 

Abb. 7. F1-Bastardder  KreuzungZuckerri ibe X BetawebbianabeiSehof3beginn 
gepfropft auf sehossende Zuckerrtibenunterlage, --~ gibt Pfropfstel.le an. 

Abb. 8. Blfihender F1-Bastard der Kreuzung Zuekerriibe X Beta webbiana 
gepfropft auf sehossende Zuckerrtibenunterlage. -+ gibt Pfropfstelle an. 

kotyls zeigte in der Unterlage teils nach innen, teils 
nach auBen. Der Pfropferfolg war recht gut und am 
besten bei den mittleren, 6--8 mm dicken Riiben- 
k6rpern. Er  betrug hier 8o% . Diese Unterlagen waren 
auch beim Abnehmen des Bastes widerstandsf~thiger 
als die erste 3 mm dicke Serie, bei der durch mehffaches 
AbreiBen der dtinnen Rinde Verluste entstanden, 
so dab nur 4o% weiterwuchsen. W~thrend in den 
beiden ersten Serien ])rocumbens-Bastarde gepfropft 
waren, s tanden fiir die drit te Serie 12 webbiana- 
Bastarde zur Verffigung, von denen 8 angewaehsen 
sind. Alle Pfropfungen standen etwa 3 Wochen im 

Abb. 9. F1-Artbastard aua tier Kreuzung Zuckerrtibe 
X Beta pvocumbem als Keimling gepfropft auf junge~ 

7 m m  dicke Zuekerrtibenwurzel. 
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Abb. lo. A.ltere gepfropfte Wildrfibenbastarde (Zuekerrtibe X Beta procure- 
bans), rechts mit vielen schmalen Bl~ittern und vielen Blattachseltrieben, links 

mit wenigen breiteren B1Attern ohne Triebe. 

Schwitzkasten, bis die Reiser - -  nach dem Erschei- 
nen der Prim~trblAtter zu urteilen - -  angewachsen 
waren. Die B1Atter der Unterlage waren vor dem 
Pfropfen bis auf eines weggeschnitten worden, trie- 
ben aber immer wieder nach und wurden fortlaufend 
abgeschnitten. Das stehengebliebene Blatt wurde 
nach Wachstumsbeginn des Pfropfreises, also nach 
Kerausnahme aus dam Schwitzkasten, entfernt. 
Von den wachsenden Pfropfreisern bltihten 41 recht- 
zeitig ffir eine Rtickkreuzung mit Zuckerrtibenpollen 
auf, 27 dagegen zu sp~tt, aber noch vor dem 2.11.60, 
und 7 ~ Raiser waren bis zu diesem Terrain vegetativ 
geblieben oder nut gesch0Bt. Bis Ende Januar 
1961 bltihten weitere 15 Pflanzen auf. Alle Ba- 
stardblfiten waren wieder weiB und pollensteril, 
manche auch yon Anfang an schwarz. Die Antheren 
sind kleiner als die der pollensterilen Zucker- 
riiben-SamentrAger. Vor allem sind sie praktisch 
leer. Von den rttckgekreuzten 41 Bastardreisern 
hatteu 6 Pflanzen zusammen 14 Frtichte angesetzt. 
Doch sie sind nicht gekeimt. Von den erst 1961 
zur Blttte gekommenen Bastarden batten zwei zu- 
samlnen ebenfalls 14 Fr~chte (13 + 1) ausgebildet, 
die auch nicht gekeimt sind. 

Genetische Beobachtungen 
Aus den dargestellten Schwierigkeiten, Artbastarde 

der Sektion Patellares zu erhalten und zu ver- 
mehren, erkl~trt sich das Fehlen yon genetischen Unter- 
suchungen dureh mehrere Generationen. Doch einige 
Beobachtungen konnten an dem vorliegenden Material 
gemacht warden und liegen auch yon anderen Auto- 
ren vor. 

tellaris ,(RRRR) als schmutzig r6tlich. Unsere B. 
patellaris-Keimlinge batten im GewAchshaus 1961 
zun~ichst ein weiBliches und erst dann r6tlich wer- 
dendes Hypokotyl. 

b) Die KeimblAtter der Zuckerrtibe sind intensiv 
grttn, diejenigen der beiden Wildarten B. procumbens 
und webbiana nach voller Entfaltung einheitlich 
,,anthocyangriin", d. tl. durch beigemischtes Antho- 
cyanrot schmutziggrtin geworden. Die L~ngsader 
ist anthocyanrot. Das Keimblatt ist etwas schmaler 
als das der Zuckerriibe. Beide Wildarten entwickeln 
sich normal waiter. Die Artbastarde dagegen wach- 
sen yon Anfang an langsamer als Kultur- und Wild- 
art und gehen durchweg nach voller Entfaltung 
der KeimblAtter oder auch erst im 4-Blatt- 
Stadium ein. Diese KeimblAtter sind ebenso 
anthocyangriin mit roter LXngsader gef/irbt und 
ebenso schmal wie diejenigen der reinen Wildarten. 
Die Keimblattform und -farbe der Wildarten do- 
minieren also. Auf der Blattoberft~tche des Bastardes 
sind einige kleine rote Anthocyanpunkte unregel- 
m~tBig verteilt. Dieses Muster ist ein Bastardnovum 
und tri t t  in gleicher Weise bei procumbens- wie web- 
biana-Kybriden auf. Diese Sprenkelung ist 5 Jahre 
lang ganz regelmABig bei ieder F1-Pflanze aufge- 
treten, 1961 dagegen erstmals nur bei einigen und 
dann sehr spat und sehwach. 

2. B l a t t f o r m  
Die auf die jungen Zuckerritben gepfropften Ba- 

stardreiser entwickeln zwei Wuchstypen: einen mit 
vielen schmalen l~tnglichen B1Attern, aus deren Ach- 
selknospen neue B1Atter treiben, so dab die Pflanze 
ein buschiges Aussehen erh~lt. DJeser Blattyp ent- 
spricht mehr dam der Wildarten, ist nur im ganzen 
grSBer, undes  fehlen die beiden basalen Blattzipfel 
der Wildarten (Abb. lo r). Die zweite Wuchsform 
ist in derse}ben Abbildung links dargestellt. Sie hat 
weniger B1Atter, die ira vegetativen Stadium ineist 
ohne Blattachseltriebe sind. Dieses Blatt ist ebens0 
lang wie beim ersten Typ, aber etwa dreimal so breit 
und 1Adt an der Basis seitlich fast soweit wie das 
Zuckerrfibenblatt aus. Die Tendenz zu der ]ang 
ausgezogenen Spreite der Wildart ist dabei noch deut- 
lich ausgeprAgt. Dieses F1-Blatt nimmt eine inter- 
mediAre Stellung ein. Es kommt dreimal so h~tufig 
wie der erste Blattyp vor. Abb. 11 zeigt die Blatt- 

1. A n t h o c y a n b i l d u n g  bei  den K e i m p f l a n z e n  
a) Das Hypokotyl der Zuckerriibe ist 4- rosa (R) 

oder gelbgri~n (r) mit Dominanz von R, dasjenige von 
B. procumbens und B. webbiana ~: rosa (R), oft kaum 
unterscheidbar von dem Farbton der Kulturform. 
Ob beide Gene ft~r roten Farbton identisch sind, 
bleibt often. Die F1-Bastarde beider Wildriibenarten 
aus der Kreuzung RR • RR haben dagegen ein 
rotes Hypokotyl. Bei den Artbastarden finden wir also 
eine additive Wirkung. Fiir 4x-B. patellaris geben 
FILUTOWlCZ und Ku~I)OWlCZ (1959) die Hypokotyl- 
farbe mit schmutzig-rot an (RRRR) und diejenige 
der F 1 aus der Kreuzung Zuckerrtibe (rr) • B. pa- 

Abb. ix. Blattypen der Artkreuzung Zuckerrfibe (1.)X B.'procumbens (r.), 
Mitre F1-Bastardblfitter. 2. yon rechts schmale Modifikation des reich beblAtter- 
ten Wuchstyps, 2. yon links breKblattrige Form des schwach bebl/itterteD 

Wuchstyps. 
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formen beider El tern und F1-Modifikationen noch ein- 
real an Einzelexemplaren. GASKILL beobachtete  bet 
seinen Mangold-procumbens-Bastarden mehr wild- 
rttbenartige Blattformen. 

Im Bastard scheint si'ch die Schmalblitttrigkeit 
des webbiana-Elter gegenttber dem breitbl~Lttrigeren 
procumbens-Elter nicht auszupfiigen. Beide F1.- 
Bla t typen sind ~: gleich, wie Abb. 7 (webbiana- 
Bastard) und Abb. lo links (flrocumbens-Bastard) 
zeigen. Auch bet GASKILL sind die webbiana x Man- 
gold-Bastarde nicer schmalbl~ittriger als die ent- 
sprechenden mit  procumbens. Die von Cox ge- 
fundene grol3e Formenmannigfalt igkeit  der F1-Blatt- 
typen, bet der nicht zwei der 25 F1-Pflanzen ~uBer- 
lich gleich waren, haben wir nicht beobachtet .  

3- B i t i h v e r h a l t e n  

Die Zuckerrfibe bliiht im zweiten Vegetationsjahr, 
B. procumbens und webbiana im ersten. Die gepfropf- 
ten Bastarde bltihen nur zum Teil im ersten Jahre 
(Tabelle 5). Wir fassei1 die Ergebnisse der drei Jahre 
1958--196o zusammen und setzen damit  das Bl~ih- 
verhalten yon B. webbiana und procumbens gleich. 
Das mag erlaubt sein, wenn auch B. procumbens 
zeRweise unregelm~iBiger als webbiana bltiht. Bet 
den Bltihern sind rechtzeitig und versp~itet aufge- 
blt~hte Pflanzen unterschieden worden. Berticksich- 
tigt man nur die rechtzeitigen Blfiher, dann verh~ill- 
sich vegetat iv zu aufgebliaht wie 3:2, aber unter 
Hinzunahme der Sp~ttblfiher (bis zum 1.11.) wie 1 : 1. 
Dieses letzte Verh~iltnis k6nnen wir etwa zugrunde 
legen, da 15 von 2o polyploidisierten mitausgewerteten 
Pflanzen durch die chemische Behandlung in ihrer 
normalen Entwicklung gehemmt worden sind. Im 
ganzen ~iul3ert sich das bltihreife Schossen der F r- 
Pflanzen intermedi~tr. Andere Autoren haben ver-- 
sehiedene Beobachtungen gemacht, Nur JOHNSON be- 
richter yon seinen gepfropffen procumbens-Bastarden, 
dab alle geschogt, aber nur  ungef~hr 6o% geblfiht 
haben. GASKILL dagegen zog 25 Mangoldbastarde nail: 
B. procumbens und B. webbiana auf eigener Wurzel auf, 
von denen nur 6 geblfiht haben. Patellaris-Bastarde 
verhalten sich nach SAVITSKY 1960 b so wie FILUTO-. 
~r und KU~DOWlCZ anders. Sowohl die 3x-Bastarde 
(2x Zuckerriibe �9 4x  B. patellaris) wie auch die 4 x-- 
Bastarde (4x Zuckerriibe �9 4 x B. patellaris) waren 
einj~ihrig. Die Schol3dominanz der Zuckerriibe hat 
sich hier also in jedem Falle voll manifestiert.  

Tabelle 5- Bli'~hverhalten der tVl-Bastardreiser, gepfropft auf 
Zuckerri~be. 

Kreuzung 

Futterrtibe • B. webbiana 
Zuckerriibe • B. webbiana 
Zuckerriibe • B. procumbens 
Zuckerrtibe • B. webbiana 

] Fl"Gen" I Veget. 

- 

1959 15 
196o 5 ~ 
196o 5 

Blfiher 
reeht- zeitig sp~it 

2 !2  
3 27 

1 

4- B l t i t e n s t a n d  u n d  F r u c h t f o r m  

Bet den Artkreuzungen sind die gekn~Luelte Zucker.- 
rttbe als weiblicher Par tner  u n d  die einzelfrtichtigen 
Wildarten als Pollenspender verwendet worden. Der 
Blfitenbau ist in den J~hren 1959 und 196o an einigen 
Stichproben untersucht  worden (Tab. 6), Daraus ist 
ersichtlich, dab die Anzahl der zusammenstehenden 

Blfiten zwisehen 2 und 5 schwankt. Fruchtansat  z haben 
wir sehr wenig erhalten: im Jahre 196o 14 Friichte 
yon 6 Pflanzen und 1961 wieder 14Frt ichte  yon 
2 Bastarden. Klare Aussagen fiber die Frfiehtigkeit 
kSnnen daher nieht gemacht werden. Das Saatgut 
war mehr wildrfibenartig nnd monokarp,  da nur 
jeweils eine Blfite der Blfitenst~nde gefruchtet  hat te  
(vgl. HEtNISCH, KLAUSS und DARMER). JOHNSON 
hat te  sehr wildriibenartige Kn~iuel geerntet,  die sich 
bet der Reife leicht in einzelne ,,locule seeds" trennen 
lieBen. Die Polykarpie scheint sich bet der Art- 
kreuzung Zuckerriibe • B. procumbens nach den 
Befunden yon JOHNSON intermediiir zu vererben. 
Die Form seiner 500 RF1-Frfichte ist einheitlieh und 
~ihnelt sehr derjenigen der Wildart.  Die Fruchtform 
der Wildart  dominiert dort weitgehend. Das ist 
nach Riickkreuzung der F 1 mit Zuckerriibenpollen 
i~berrasehend und mit den fiblichen genetischen Vor- 
stellungen nicht zn erkl~iren. Es t re ten  keine Auf- 
spaltnngen in wildfriichtig und zuckerrfibenkniiuelig 
auf. Das 1XBt starke meiotische St6rungen bet dieser 
Artkreuzung schliel3en. Auf polyploider Basis (B. vul- 
garis • B. patellaris) werden nach SAVlTSKY (196ob) 
ebenfalls keine festen F1-Kn~inel gebildet, sondern j ede 
Frucht  hat ihr eigenes Stielchen wie bet flatellavis, die 
aber basal zusammengewachsen sind und sich unschwer 
trennen lassen. Die Fruchtform ist aus beiden Arttypen 
zusammengesetzt: unten wie patellaris, oben wie vul- 
garis. Friichtigkeit und Fruchtform vererben sich also 
intermedi~ir. 

Auch die BlfitengrSl3e ist in der F 1 der Kreuzung 
4x-B. vulgaris • 4x-B, patellaris intermedi~ir. 

5. W u c h s t y p  

Die drei Wildarten der Sektion Patellares lagern 
auf Grund ihrer biegsamen Haupt-  und Seitentriebe. 
Der Haupt t r ieb  der Zuckerrtibe ist fester, ohne da- 
bet standfest zu sein. Der Wuchstyp der F1-Genera- 
tion variiert.  I)och die weiche Stengelform der 
Wildart  babe ich niemals beobachtet ,  wohl aber An- 
n~iherung an den Zuckerrtibenstengel. So verholzt 
der Haupt t r ieb  h~ufig oder einige sp~te Triebe sind 
kdiftig und wachsen aufrecht. Aber einige F 1- 
Pflanzen lagern auch ganz mit dtinnem, kanfigem 
Haupt t r ieb  gegeniiber dem dickeren, rundlichen 
Wildtrieb. Wenn man die variable Wuchsform tiber- 
haupt  mit  einem Begriff charakterisieren darf, so 
k~tme ,, ~= intermedi~tr" den Gegebenheiten am n~ich- 
sten. Auch CoE und JOHNSON haben entsprechende 
Feststellungen gemacht. 

6. K ~ l t e e m p f i n d l i c h k e i t  

Wir hat ten im Herbst  1961 21 gepfropfte Zucker- 
rfibe- B. procumbens-Bastarde aus T6pfen ins Frfih- 
beet gepflanzt, die sich gut entwickelt haben. Sie 
waren generativ und vegetativ. Daneben standen lo 
getopfte generative B. l~rocumbens-Pflanzen mit 16 
etwa ffinfbl~ittrigen Zuekerrtibenpflanzen als Kon- 
trollen. B. procumbens ging nach 2 Niichten mit 

2 ~ und mit - - 4  o bis - - 5  ~ ein (2o., 21. XI.). Die 
Bastarde hatten zu der Zeit teilweise erfrorene Triebe 
und Bl~itter. In der folgenden 3. Nacht mit - -  5 ~ bis 
- - 6  ~ gingen sie ganz ein. Die Zuckerrtibenkontrolle 
war nach der 4. und letzten Frostnacht mit - - 6  ~ bis 
auf einige erfrorene Altbl~itter noch gesund. Die K~ilte- 
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empfindlichkeit der Wildart und Bastarde ist in 
diesem einen Versuch + gleich. Sie vererbt  sieh 
anscheinend dominant. 

Bewurzelungsversuche 
Die vorliegenden Artkreuzungen sind auf diploider 

Basis durchgeft~hrt worden. Die Kreuzungen gelin- 
gen, das Bastardsaatgut  keimt m~tBig, doch eine 
Bewurzelung der F1-Keimlinge bleibt aus. Die 
Pfropfung der Kein~linge auf junge Zuckerrfiben- 
unterlagen gelang gut. Damit ist die erste Aufzucht- 
schwierigkeit fiberwunden. Doch das Ziel muB natur-  
gem~13 eine eigene Wurzelbildung der Bastarde sein. 
Als Vorversuch daffir haben wir im Jahre 196o 77 
junge, etwa 4-bl~ittrige Schol3triebe, die sich bei 
einer Anzahl der gepfropften Bastarde reichlich in 
den Blattachseln gebildet batten,  herausgeschnitten 
und mit Wuchsstoffen behandelt.  Es wurde ein Ge- 
misch von Indol-3-butters~ure und Naphthyl-l-Essig- 
s~ure im VerNiltnis 1 : 1 verwendet.  Die Konzentra- 
tion war a) 5o rag/1 1 H20, b) loo mg/1 1 H~O. Die 
Behandlungszeit betrug 14 Stunden. Der Versuch 
verlief negativ. Die Triebstecklinge bewurzelten sich 
nicht. 

Tabelle 6. Bli~tensttinde bei F~-Bastarden der Kreuzungen 
Zuckerri~be • Beta procumbens. 

.lahr Fx- Ort 
Bastarde 

l 

Nr. 641 Haupttrieb 
1. u. 2. Seitentrieb 
3. Seitentrieb 

Nr. 55 1. Seitentrieb 
1959 2o cm lang 

2. Seitentrieb 
4 ~ cm lang 

Nr. 4 ~ Haupttrieb 
- - I  ca. 20 cm lang 

I 
Nr. 57 Haupttrieb 

1. Seitentrieb 
2. Seitentrieb 

Nr. 55 Haupttrieb 
196o Nr. 84 Haupttrieb 

Nr. 78 Haupttrieb 
Nr. 58 Haupttrieb 
Nr. 42 I-t~upttrieb 

Anzahl 
Blfitei1- Blfiten- Blfitenje 

zahl st~nde Blfiten- 
stand 

330 77 4,3 
332 112 3,0 
141 42 3,4 

53 24 2,0 

172 73 2,4 
i 

63 31 2,0 

12o 54 3,5 
117 31 3,8 
112 28 4,0 

231 46 5,0 
113 26 5,0 

2 0  58 2,9 

47 11 4,3 
92 18 5,1 

Um zu prfifen, wie sich die Keimpflanzen selbst 
verhalten, haben wir im Frtthj ahr 1961 21 procumbens- 
und webbiana-Bastarde mit derselben Mischung bei- 
der Chemikalien (lOO rag/1 1 H20 ) 24 Stunden be- 
handelt.  4 procumbens-Bastarde entwickelten sich 
his zum 4-Blatt-Stadium, blieben auf dieser Stufe 
mehrere Wochen stehen und vertrockneten dann. Sie 
bat ten einige Seitenwurzeln yon Anfang a n  ausge- 
bildet, aber keine zusAtzlichen. Die iibrigen 17 pro- 
cumbens-Bastarde waren schon im Keimblat ts tadium 
eingegangen. Alle diese Pflanzen waren etwas gr6Ber 
als die lO webbiana-Bastarde, die vor und nach der 
chemisctlen Behandlung keine FolgeblAtter tlervor- 
bracht haben, sondern bald eingingen. Mit diesen 
Wuchsstoffen lieBen sieh also die 21 Keimpflanzen 
der procumbens- und webbiana-F1-Artbastarde nicht 
bewurzeln. Auch JoKNsox gelang das nicht (ohne 
n/ihere Angaben). 

Besprechung der Ergebnisse 
S t e r i l i t ~ t  de r  A r t b a s t a r d e  

Die durchgeft~hrten Artkreuzungen mit Beta 
procumbens und webbiana werden durch zwei Barrie- 
ten erschwert. Zun~chst bilden die Bastarde keine 
Wurzeln. Ein Bewurzelungsversuch mit  einem Ge- 
misch zweier Chemikalien ~nderte daran nichts. Die 
zweite Barriere ist die starke Sterilit~t. S~mtliche Art- 
bastarde sind pollensteril. Doeh auch Ri~ckkreuzun- 
gen mit Zuckerrfibenpollen haben meist keine Frt~chte 
ergeben, niemals in Verbindung mit B. webbiana wie 
auch bei anderen Autoren, und mit B. procumbens 
sind iln ganzen nut  verschwindend wenige Frfichte 

Abb. x2. Artbastard der  Kreuzung Zuckerriibe X Betaprocum- 
bens mit  UnivalenteI1 im Diakinese-Stadium (H. E. FISC~IER). 

geerntet worden. Das bedeutet ,  dab auch die Ei- 
zellen der Artbastarde in unseren Versuchen prak- 
tisch funktionslos gewesen sind. Hierftir sind often- 
bar groBe zytologische St6rungen verantwortlich. 
Abb. 12 zeigt, dab der Artbastard Zuckerrfibe • 
B. procumbens in der Diakinese 18 Univalente 
enth~lt, die sich zufallsgem~tB auf die Pole ver- 
teilen. Eingehendere Untersuchungen hat  H. 
SAVITSKY (1957, 1960 a) durchgeffihrt, die Artbastarde 
zwischen B. maritima und B.~brocumbens sowie 
zwischen Mangold und B. webbiana zytologisch 
analysiert hat. Zwar kann man die Z u c k e r r f i b e  
chromosomal nicht a priori mit  B. maritima gleich- 
setzen. Doch da sich beide Formen als Artbastarde 
mit B. procumbens praktisch gleich verhalten und 
auch H. SAVITSKY Mango ld •  webbiana-Bastarde 
mit den maritima-procumbens-Bastarden vergleicht, 
wollen wir ihre zytologischen Ergebnisse ebenfalls 
zur Erkl~rung unserer Befunde mit  heranziehen. 
Bei den maritima-procumbens-Bastarden beobachtete 
I-I. S&VITSKY eine ziemlich regul~re 1. meiotische 
Teilung (82%). Auch die vorhandenen Univalente 
teilten sich. In der 2. Meta- und Anaphase dagegen 
teilten sich nur wenige Chromosomen, und Uni- 
valente ta ten das zum zweiten Mal auch nur selten. 
Das ftihrte dazu, dab alle RF 1 infolge asynaptischer 
Restitutionskerne triploid oder fast triploid waren. 
I-I. SAVlTSKY schlieBt auBerdem aus ihrer RF  v dab 
die Nachkommen der F1-Pflanzen die Chromosomen 
der Wildrtiben tragen. Sie best~tigt gleichzeitig 
unseren SchluB, dab eine Polyploidisierung der 
Par tner  oder Bastarde ffir eine erfolgreichere Fort-  
setzung der Versuche wichtig ist. In diesem Sinne 
sind bei uns Colchizinierungen an erneut gepfropften 
Triebstecklingen der Bastarde durchgeftihrt worden. 
Zwei Monate nach der Behandlung wurden auBer 
hochpolyploiden Trieben 2 fiberwiegend tetraploide 
und 5 tetraploide gefunden. 
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O k o l o g i e  de r  d i p l o i d e n  W i l d a r t e n  
Die beiden Arten B. procumbens und B. webbiana 

verhalten sich in unserem mitteleurop~ischen Ktima 
anders als an ihrem natarl ichen Standort ,  den Kana- 
rischen Inseln. BURCHARD (1929) beschreibt in 
seiner groBen Monographie ,,Beitr~ige zur 0kologie 
und Biologie der Kanarenpflanzen" Beta procumbens 
als Holzgew~chs, ,,einen weitverbreiteten, nahe den 
Gestaden auf Felsboden meist gesellig wachsenden 
Strauch mit sehr reicher Ver~tstelung und sukkulenten, 
dunkelgranen, fleischigen Bl~ttern".  Sie w~iehst 
dort also ausdauerndi), bei uns dagegen infolge des 
einsetzenden Frostes einj~thrig. Die Verholzung wird 
nach dem ersten Vegetationsjahr erfolgen, in dem 
diese Art bei ung krautig bleibt. Auch die snkkulen- 
ten B1Atter, Anpassungserscheinungen an das sub- 
tropische Klima des 28. Breitengrades, fehlen bei uns 
v611ig. Webbiana ist nach BURCHARD auf den Kana- 
ten ,,eine kleine, wesentlich seltenere Art, welche 
nicht auf die N~ihe der Gestade beschriinkt ist, son- 
dern bis zu einigen hunder t  Metern:H6he abet  dem 
Meeresspiegel als sehr reich verzweigter, kleiner Fel- 
senstrauch mit  feinen, herabh~tngenden Zweigen auf- 
t r i t t  und dutch ihre kleinen, orangeroten Frachtchen 
auff~tllt. Die Bl~tttchen sind glatt, nicht fleischig 
und dreieckig-pfeilf6rmig; 2 - - 3 c m  lang". Aueh 
diese Art ist an ihrem nattirlichen Standort  ein 
Holzgew~chs 1, wie es far die Felsenflora dort  cha- 
rakteristisch ist, in unseren Breiten dagegen eben- 
fallskrautig nnd annuell, da sie dutch Frost ein- 
gettt. Die BlOtter sind in beiden Klimaten nicht 
fleischig wie procumbens bei uns. Der Wuehstyp von 
webbiana gleicht demjenigen yon procumbens in 
unserem Schaugarten. Auf den Kanarischen Inseln 
dagegen wird webbiana als klein und, synonym, 
sogar als pumila, zwerghaft, bezeichnet. 13ber- 
raschend ist bei webbiana auch das Orangerot der 
Fruchtfarbe,  die bei uns schwarzbraun wie bei 
])rocumbens ist. Auf den Kanaren uhterscheiden sieh 
die beiden Beta-Arten also deutlich voneinander und 
vermischen sich offenbar aueh nicht. Bei uns im 
Schaugarten dagegen sind beide Wildarten einander 
~thnlieh geworden und unterscheiden sich lediglich 
dutch die breitere Blat t form und den unregelm~iBige- 
ren Blatensatz bei procumbem. Bastardierungen 
kommen vor. 

P h y l o g e n e s e  
Phylogenetisch stellt die Sektion Patellares eine 

sehr interessante Artengruppe dar. Sie ist in sieh 
geschlossen, hat  sigh abe t  durch ihre Insellage yore 
Gat tungstyp entfernt.  Lediglich der B a u d e r  einzel- 
nen Blare ist gattungstreu geblieben. FUr Beta- 
Pflanzen sehr ungew6hnlich sind die Blattformen, 
die in der Reihenfolge patellaris-procumbens-webbiana 
immer schmaler und xerophytischer geworden sind. 
Sie lassen jegliche Ahnlichkeit mit den Bl~tttern der 
abrigen Beta-Wildarten vermissen und erscheinen 
so recht als Selektionsprodukte eines immer trockener 
werdenden Inselklimas, in dem sich schlieBlich solche 
bizarren Endemismen wie B. webbiana herausdiffe- 
renziert haben. 

Auch die verzweigten Wurzeln sind an die Felsge- 
stade (B. procumbens) und auBerdem an die Felsh~inge 

1 Nach pers6nlicher Mitteilung von Herrn Prof. Dr. 
M~US~L w/tchst sie nur einige Jahre. 

(B. webbiana) gut angepaBt. Wahrseheinlich haben 
sich - -  wie bei allen anderen Beta-Wildarten - -  zu 
Beginn der Entwicklung bier und da auch dickere 
Wurzelk6rper gebildet. Doch sie besagen in dem 
Felsuntergrund keinen positiven Selektionswert und 
sind ausgemerzt worden. DaB aueh patellaris die- 
selbe Wurzelform trotz ihrer geographischen Aus- 
dehnung bis Madeira, Marokko und Sadspanien be- 
sitzt, spricht far eine geologisch sehr frahzeitige, 
gleichartige Selektion unter  Felsenbedingungen. 

Lediglich diese drei Wildarten haben nun auch die 
Resistenz gegen Nematoden erworben .  Keine der 
abrigen welt verbrei teten 9 Beta-Wildarten besitzt 
sie sonst. Das lASt darauf  schlieBen, dab atle drei 
Arten sich aus einer Stammform differenziert haben 
und dab bei dieser einen Ausgangsform die se rene  
Variation anfAllig-+ resistent erfolgt ist. Auch das ist 
wohi  auf engem Raum im Bann tier Isolation ge- 
schehen. 

Wet k6nnte diese Stammform sein? Da Wild- 
formen durchgehend Fremdbefruchter  sind (DARWIN 
1876), wollen wir das auch ftir diese f3berlegungen 
annehmen. Das sind B. procumbens und webbiana. 
B. webbiana ist auf die Kanaren begrenzt und wird 
als serene  Art bezeichnet. Ihre pfriemenartige Blatt- 
form ist die differenzierteste unter  den drei Arten 
und am st~rksten an das Trockenklima der Inseln 
angepaBt. Die Art wird daher eine abgeleitete 
Form sein, und zwar yon B. procumbens. Diese 
besiedelt ein gr6Beres Areal, die Kanarischen und 
Kap Verdischen Inseln. Ihre Blattspreite ist ]ang- 
dreieckig, dergegentiber die Pfriemenform yon web- 
biana durch Reduktion in der Breite - -  gleichzeitig 
mit starker Ausprfigung basaler Zipfel - -  entstan- 
den sein kann. Fa r  die Ents tehung der Monokarpie 
bestehen zwei M6glichkeiten: entweder war sie 
von vornherein ausgebildet oder ist sekund~tr aus 
einer gekn~iuelten Form durch Mutation entstanden. 
Da dieses Merkmal sich rezessiv vererbt  und die Wild- 
eigenschaften meist dominant sind, darf man wohl 
schlieBen, dab die Monokarpie muta t iv  aufgetreten 
ist. Bei einem Fremdbefruchter  kann dieser Vorgang 
bis zur Manifestierung lange Zeiten erfordern. Da er 
sich in der Gattung Beta mehrmals abgespielt hat, wie 
bei der streng selbststerilen B. loma~ogona und bei B. 
nana, ist die Mutabilit~tt des Gens M far Polykarpie 
oder die Anzahl dieser Gene offenbar nicht gering. 
Unter  diesem Gesichtspunkt kann die selbststerile B. 
procumbens monokarp geworden sein und die Aus- 
gangsart darstellen. 

Aus ihr magten  wir uns auch B. pateltaris entstan- 
den denken. Danach w/ire sie zuniichst selbststeril 
gewesen. Dieser Typ ist offenbar nicht mehr vor- 
handen; denn alle Antoren sprechen wie selbstver- 
st~indliek yon ihrer Selbstfertilit~tt. Doch das euro- 
p~iische Material kann yon wenigen oder sogar einem 
Muster abstammen. Man mfiBte im Verhreitungs- 
gebiet selbst vielerorts Proben sammeln. DaB sich aus 
selbststerilen Arten selbstfertile Linien abgezweigt 
haben - -  vor allem in Verbindung mit Tetraploidisie- 
rung - - ,  dafar finden wir bei den Kulturpflanzen genng 
Beispiele. B.. patellaris maBte urspranglich aueh diploid 
gewesen sere. Nach frtiheren Angaben yon 4 Autoren 
aus der Zeit yon 193o--1946 (s. E. KNAPP 1958 ) ist 
das auch der Fall gewesen. Doch die Chromosomen- 
zahl 2 n = 18 ist jetzt  nicht wieder gefunden worden. 
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Alle Muste r  s ind  t e t r a p l o i d  2 n = 36, auch  d ie jenigen  
be i  uns (H. E.  FlSCHE~ unver6f fen t l i ch t ) .  M6glicher-  
weise h a b e n  be ide  T y p e n  n e b e n e i n a n d e r  be s t anden ,  
oder  es g ib t  s i t  auch  heu te  noch.  Ob s ich B. patellaris 
als di-  oder  t e t r a p l o i d e  F o r m  yon  den  K a n a r e n  auf  ihr  
heu t iges  Area l  in Madei ra ,  N o r d w e s t a f r i k a  u n d  Sttd- 
span ien  a u s g e d e h n t  ha t ,  mtiBte an  Or ig ina lma te r i a l  
gepr i i f t  werden .  4 x -B. patellaris ze ichne t  sich du rch  
b re i t -d re i eck ige  Bl~itter aus.  D a g  diese V e r b r e i t e r u n g  
des  B l a t t e s  gegen t ibe r  d e m  von  procumbens in Ver-  
b i n d u n g  m i t  der  Po lyp lo id i s i e rung  s t eh t ,  i s t  nJcht 
ausgeschlossen  und  h~ t t e  ihre  Para l l e l e  in d e m  4 x-  
u n d  2 x - Z u c k e r r t i b e n b l a t t .  

Vom geo!ogischen Ges i ch t spunk t  aus  is t  auch eine 
andere  En t s t ehungswe i se  m6glich.  Nach  BURCI-IARD 
sind die wes ta f r ikan i schen  Inse ln  vu lkan i schen  Ur-  
sprungs  und  aus dem Meer aufgest iegen,  ohne j emals  
mi t  dem F e s t l a n d  ve rbunden  gewesen zu sein. Da-  
nach  mtiBte die Ur sp rungs fo rm in N W - A f r i k a  ent -  
s t anden  und  yon dor t  auf die Inse ln  geb rach t  worden  
sein. Sie war  offenbar se lbs t s t e r i l  und d ip lo id  ge- 
wesen.  Aus  ihr  h i t t te  sich B. procumbens en twicke l t  
haben  k6nnen,  v o n d e r  sich B. webbiana abgezweigt  
ha t .  B. patellaris kann  sich auch selbst~indig aus dem 
U r s p r u n g s t y p  dif ferenzier t  haben  und  sekund~r  auf  
das  F e s t l a n d  g e k o m m e n  sein. Es  g ib t  noch wei te re  
DenkmSgl ichke i ten ,  die jedoch ohno Pr t i fung des ge- 
samten  patellaris-Materials zu speku l a t i v  sein warden .  

Zusammenfassung 

Morphologische  und  phys io log ische  E igenscha f t en  
der  drei  W i l d a r t e n  B. procumbens, B. webbiana und  
B. patellaris werden  besch r i eben  u n d  K r e u z u n g s v e r -  
suche zwischen Zucker r i ibe  u n d  B. flrocumbens sowie 
B. webbiana mi tge t e i l t .  Die A r t b a s t a r d e ,  die  ke ine  
Wurze ln  b i lden ,  s ind  durch  Ke iml ingsp f rop fu ng  auf  
junge  Z u c k e r r i i b e n k 6 r p e r  m i t  8O~o Er fo lg  aufge-  
zogen worden .  Der  F r u c h t a n s a t z  war  sehr  schwach.  
E in ige  gene t i sche  B e o b a c h t u n g e n  der  F 1 - A r t b a s t a r d e  
werden  angef t ihr t .  Bewurze lungsve r suche  mi t  Che- 
m i k a l i e n  s ind  erfolglos ver laufen .  Das  6kologische  
Ve rha l t en  u n d  die  Phy logenese  de r  drei  W i l d a r t e n  
werden  d i s k u t i e r t .  
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Die erstaunliche Tatsache, dab in einem Land mit  her- 
vorragenden Traditionen auf dem Gebiet der 14ulturpflan- 
zenforschung und -systematik in dell vergangenen Jah-  
ren das uralte Problem der GeLreidenmwandlung durch 
LYss~NKos These der sprunghaften Ents tehnng der Arten 
yon nenem auflebte, war fiir den Verf. AnlaB zu einem 
eingehenden Studium der Quellen und philosophischen 
Hintergri inde des dutch die Jahrhunderte  fortlebenden 
Transformationsgedankens. Wenn mall der historischen 
Darstellung folgt, die Verfechter nnd Kri t iker  des Trans- 
formationsproblems in chronologischer Folge an Hand 
ausfiihrlich zit ierter Quellen gteichermal3en zu \Vorte 
kommen li~Bt, n immt man um so erstannter  zur Kenntnis, 
wie seit 1948 in der Sowjetunion Roggen aus Weizen, 
Gerste aus ~reizen, Roggen aus Hafer, ja  sogar Erie aus 
Birke, Fichte  aus Kiefer usw. entstehen k6nnen. 

Dem Haupt te i l  des Buches folgt eine kurze Diskussion 
der Problemgeschichte der Transmutat io  frumentorum 
und der Geschichte des Artproblems. Im Anhang kann 
sich der Leser an Hand yon lO Tab. schnell fiber die ver- 
schiedensten Fragen, die mit  der Getreideumwandlung 
zusammenh~ingen, orientieren. Dem Verlag ist fiir eine 
ausgezeichnete Aussta t tung des Buches zu danken. 
Die Behandlung des gegenw~irtigen Standes des Problems 
schlieBt der Verfasser mit  einem Ausspruch M~TscI~yJRixs, 
dem der Ref. nichts hinzuzufiigen ha t :  ,,Die Menschen 
sind gew6hnt, sobald sie irgendein kleines Loch im Vor- 
hang gefunden, mit  dem die Natur  die Geheimnisse ver- 
deckt, und durch dieses Loeh einen geringftigigen Teil 
der Rgtsel erblickt haben, groBsprecherisch yon der 
Unterwerfung der Natur  zu reden, haargenau so, wie in 
der KRYLOWschen Fabel  die Fliege auf den I-I6rnern des 
Ochsen sich einbildete, dal3 sie mit  einem Pflug gepfltigt 
habe".  M. Zaeharias, Oatersleben 


