
l'ol. 36, Nr. 3 H. SCHEEL: Untersuchungen fiber einen weiBbunten Klon wm Armoracia lapathi/olia GILIB. 135 

suchungen fiber den Zusammenhang zwischen Samen- 
gr613e und Ertrag bei diploidem und tetraploidem 1Rotklee 
(Tri/olium pratense L.). Der Ziichter 31, 358--362 
(1961). -- 6. BORCHMANN, W. : Der Einflul3 verschieden 
hoher VVasserversorgung auf den Mineralstoffgehalt yon 
Grfinmais. Beitrag aus der Agrikulturcheinie zu Proble- 
men der Forschung aus der Praxis, Nr. 37 . . .Ber l in :  
Akademieverlag 1958. -- 7. BORCHMAXX, V¢.: Uber die 
Abh~ingigkeit des Mineralstoffgehaltes verschiedener 
Futterpflanzen yon der H6he der Wasserversorgung. 
3. Mitt. Z. f. Landw. Versuchs- und Untersuchungs- 
wesen 9, 173--198 (1963). -- 8. MENGEL, K. : Ernghrung 
und Stoffwechsel der Pflanze. Jena: VEB Gustav Fischer 
Verlag 1961. -- 9. MICHAEL, W., und E. RICHTER: fdTber 
den Einflul3 der Trockenheit auf den Mineralstoffgehalt 

des Grfinfutters. Arch. f. Tierern. 1, 290--294 (1951). -- 
10. NEHRING, K., und \V. BORCHMANN: Der EinfluB ver- 
schiedener ~Vasserversorgung auf den Mineralstoffgehalt 
von Futterstoffen (I. Bericht). Z. f. Landw. Versuchs- 
und Untersuchungswesen 1, 178--186 (1955). -- 11. PFEN- 
NIGSFELD, F.: Festschrift zur Feier des 15oj/ihrigen 
Bestehens der Lehr- und Forschungsanstalt fiir Garten- 
bau, \Veihenstephan 1954. -- 12. ROEMER, TH. : Getreide 
der gem/iBigten Zone. In :  A. SCHEIBE, Pflanzenbaulehre, 
in1 Handbuch ffir Landwirtschaft S. 1--85. Ber l in- -Ham- 
burg: Paul Parey 1953. -- 13. SCHEFFER, F., und E. \VEL- 
TE: Lehrbuch der Agrikulturchemie und Bodenkunde. 
II. Tell Pflanzenern/ihrung. Stuttgart :  F. Enke-Verlag 
1955. -- 14. SCmXIALrUSS, K.: Pflanzenern/ihrung und 
Bodenkunde. Leipzig: S. Hirzel-Verlag 1947. 

Untersuchungen fiber einen weiBbunten Klon 
von Armoracia lapathifolia GILIB. 

HELMUT SCHEEL 1 

Botanisches Inst i tut  der P/tdagogischen Hochschule Potsdam-Sanssouci, Abteilung Spezielle Botanik 

Research  on  a w h i t e - v a r i e g a t e d  c l o ne  
o f  Armoracia lapathijolia GILIB. 

Summary. 1. Albo-variegation of Armoracia varies 
with season. In spring shoots are almost pure white, 
becoming increasingly green towards autumn. 

2. In the ontogeny of individual plants permanent  
demixing could not be found. Neither pure green nor 
pure white shoots, which would have remained stable, 
could be observed. In the various stages of ontogeny there 
were mosaic-like variegated as well as sectorially varie- 
gated leaves. However, shoots with white sectors running 
from the leaves into the stalks or mericlinal chimerically 
striped shoots (with corresponding colouring of the leaves) 
were not found. 

3. In anatomical structure the leaves did not show any 
periclinal chimerical status. The distribution of white and 
green tissue does not follow definite laws. 

4. The numerous shoot regenerates from isolated roots 
and leaves of albo-variegated plants continuously produ- 
ced only variegated plants. Selective cloning towards 
green or white was not possible. 

5. Since, from an anatomic histogenetic view, the chmm- 
rical structure of albo-variegated horse-radish could not 
be confirmed, gene-conditioned albo-variegation is to be 
supposed. According to experiences so far virosis does not 
seem to exist. 

I. E i n l e i t u n g  

In  vor l iegender  Arbei t  soll fiber U n t e r s u c h u n g e n  
an e inem a lbovar iega ten  Meerre t t ich-Klon  ber ich te t  
werden,  der unseres  Wissens bisher in der L i t e ra tu r  
noch nicht  beschr ieben  wurde,  Schon beim fl i ichtigen 
Be t r ach ten  ffillt eine marmor ie r t e  und  grol3fl~ichig 
sek tor ia l -panaschier te  Musterung  der Blfit ter auf, 
die an friihe E n t m i s c h u n g s s t a d i e n  a lbomaeu la t e r  
Pf lanzen e r i nne rn  1/i[3t. 

Da bei e iner  Verk lonung  der weiBbunten  Armo- 
racia lapathifolia nicht  sel ten reingri ine und  reinweiSe 
SproBteile auf t ra ten ,  lag die V e r m u t u n g  nahe,  es 
k6nne  sich auch hier  um E n t m i s c h u n g e n  eines chim~i- 
r ischen Falles yon WeiBbunthe i t  hande ln ,  wie es be- 
reits fiir eine ganze Reihe var iega ter  Pf lanzen  nach-  
gewiesen werden konnte .  I m  Regenera t ionsexper i -  
m e n t  k 6 n n e n  derar t ige zur E n t m i s c h u n g  neigende  
Periklinalchim~iren an isolierten Bl~ittern, Wurze ln  

i Teil einer Dissertation der Math.-Nat. Fakult/it der 
P/id. Hochschule Potsdam (1964, gekiirzt). 

u n d  augenfre ien Achsen reinweil3e und  reingrfine 
Sprol3regenerate hervorbr ingen.  Diese Methode hat  
sich seit BATESON (1916) bis in die j t ingste Zeit viel- 
fach bew~thrt. 

W e n n  auch beim Meerret t ich die Blfit ter im Ver- 
gleich zu weil3- oder g r i in rand igen  Per ikl inalchimfiren 
durch ungleichm~iBige, regellose Verte i lung gr i inen und  
weil3en Gewebes v611ig andersa r t ig  gemus te r t  sind, 
k a n n  dennoch  von vornhere in  das Vorliegen von 
Chim/irie n icht  ausgeschlossen werden (vgl. SCHEEL 
1966 ). BERGANN (1962 a, 1962 b) hat  gerade far  n icht  
wenige solcher dem typ ischen  Panaschf i rebi ld  peri-  
k l inaler  Chim~iren widersprechenden  F o r m e n  eine 
chim/irische K o n s t i t u t i o n  nachweisen  k6nnen .  

Es sollte un t e r such t  werden,  ob sich im Regenera-  
t i onsexper imen t  kons t an t  b le ibende grfine oder weiBe 
Sprosse erha l ten  lieBen, die d a n n  als E n t m i s c h u n g s -  
p rodukte  einer  Chim/ire zu deu ten  gewesen w/iren. 

Der Meerret t ich besi tz t  bekann t l i ch  die F/ihigkeit ,  
aus jedem kle inen Wurzelstf ick eine neue Pflanze 
sprossen zu lassen. In  der g/ i r tner ischen Praxis  wird 
daher  bei der Meerre t t ich-Verklonung v o n d e r  Methode 
der Wurze lschni t t l inge  ausgiebig Gebrauch gemacht .  
AuBerdem ist der Meerret t ieh noch in der Lage, aus 
isolierten Blfi t tern Sprosse zu erzeugen. 

Bei e inem derar t ig  gfinstigen Objekt  w/ire yon  Rege- 
ne ra t ionsversuehen  eine sichere I n f o r ma t i on  fiber das 
Vorliegen yon  Chim/irie zu erwar ten .  Neben den 
Regenera t ionsversuchen  waren auch b l a t t a n a t o m i -  
sche U n t e r s u c h u n g e n  yon Interesse.  Im Falle vor- 
l iegender Chim/irie dfirfte mit  einer  typ i schen  Vertei-  
lung und  A n o r d n u n g  grfinen und  weiBen Gewebes 
gerechnet  werden.  

II. Material  u n d  M e t h o d e n  

Die hier un t e r such te  we igbun te  Armoracia war 
Anfang  der 5oer Jahre  aus dem H a m b u r g e r  Botan i -  
schen Gar t en  nach Po t sdam gebracht  u n d  hier in 
mehre ren  Exempla ren  weitergezogen worden.  Eine  
dieser Pf lanzen wurde teils durch  Wurzel- ,  teils du tch  
Sprol3teilung in t ens iv  vermont .  

Die zur P rovoka t ion  yon  SproBregeneraten ausge- 
w/ihlten Wurze ln  und  Wurzelst t icke wurden  in Ton-  
schalen,  die mi t  e inem Sand-Torfgemisch 1:1 be- 
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schickt waren, waagerecht eingesetzt und bet m/igiger 
Feuehtigkeit im Gewfichshaus gehalten. Die st~rke- 
r e n d e r  reichlich erscheinenden Sprosse wurden dann 
ins Freiland verpflanzt und iiber mehrere Jahre be- 
obachtet.  

Bet der Provokation von Sprossen an gesteckten 
Bl~ittern wurden diese zur Transpirationseinschr/in- 
kung in ihrem Spreitenumfang zumeist stark eJnge- 
ktirzt, die austreibenden Sprosse wiederum ins Fret- 
land verpflanzt und hier/ihnlieh den Wurzelregenera- 
ten bonitiert. 

III. Ergebnisse 
1. A l l g e m e i n e s  zu r  B l a t t s c h e c k u n g  

Bet der Verklonung der stark gescheckten Aus- 
gangspflanze waren bereits nach 3--4 Wochen an den 
isolierten Sprol3- und Wurzelteilen kr/iftige Sprog- 
regenerate entstanden, die aber in ihrer Seheekungs- 
intensit~it auffallend von der Mutterpflanze abwichen. 
Einige Pflanzen zeigten tells keine, teils nur geringfti- 
gige Blattscheekung, wogegen andere einen sehr ho- 
hen WeiBanteil in den B1/ittern besagen. Diese Be- 
obachtung war Veranlassung, zu versuehen, den Grtin- 
anteil dutch Verklonung sehwachbunter SproBstticke, 
den WeiBanteil dureh vegetative Vermehrung hoch- 
gradig weigbunter Teile anzureichern oder sogar ein- 
zelne SproBstiicke auf dem Wege der Sprol3selektion 
nach reingri~n oder reinweil3 zu entmischen. 

Zu diesem Zweek wnrden sowohl schwach als 
aueh stark weigbunte Pflanzen getrennt verklont und 
die erhaltenen K1onglieder, nachdem sie eine ent- 
spreehende Gr6ge erreieht batten, erneut geteilt. 
Schon die ersten beiden vegetativen Tochtergenera- 
tionen wichen yon dem Scheckungsverhalten der 
Stammform ab, aber nicht in Riehtung einer Ent-  
mischung nach griin oder weiB. So braehte z. B. der 
sehr stark weil3bunte Klon S~a nur iiberwiegend 
sehwaeh gescheekte Abk6mmlinge hervor. Der Weil3- 
anteil lieg sich also bier nieht durch SproBselektion 
anreichern. 

"~hnliche Verh/iltnisse trafen fiir Ausgangsstiicke 
mit schwacher Panasehierung zu. Die vegetativen 
Nachkommen waren entweder wieder schwach oder 
mit tels tark bis stark gescheckt. Bet der mehr als 
dreij/ihrigen Beobachtung der einzelnen Pflanzen 
konnte eine gewisse Abh~tngigkeit des Scheckungsver- 
haltens vom jahreszeitlichen Rhythmus festgestellt 
werden. 

Die im Friihjahr ausgepflanzten Klonstticke bringen 
zun/ichst B1/itter mit geringer bis starker Panaschiire 
hervor. Im Sp/itsommer und Herbst nimmt der Pana- 
schierungsgrad stark ab, und nicht selten werden 
Bl~itter gefunden, die tiberhaupt keine weil3en Fleeken 
mehr zeigen. Im darauffolgenden Frtihjahr sind alle 
ersten Bl/itter der im Freien iJberwinterten Pflanzen 
reinweil3 und bet 1/tngerer starker Sonneneinstrahlung 
durch Anthocyanausbildung etwas r6tlich gef/irbt. 
Die Blattspreiten sind bis zur Rhaehis in einzelne 
Fieder unterteil t ,  wodurch sie laciniate Gestalt an- 
nehmen. Nach etwa 4 Wochen folgen Laubbl/itter 
mit unterschiedlicher ScheekungsstArke und typisch 
ungeteilter Spreitenform. Die erst im zweiten Jahr  
naeh der Verklonung treibenden Bltihsprosse folgen 
in ihrem Seheckungsgrad den Rosettenbl/ittern. Aueh 
hier findet keine Entmisehung nach grtin oder weil3 
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statt .  Im Laufe der Sommermonate gewinnt dann 
die griine Farbe wieder die {Sberhand. 

Hinsichtlich des Scheckungsmusters der B1/itter 
k6nnen keine konstanten Zeichnungstypen ausge- 
sondert werden. Neben stark marmorierten B1/ittern, 
die mehrere graduelle Abstufungen von dunkelgrfin 
bis zu reinweiB zeigen, linden sich B1/itter mit gr613e- 
ren weigen oder hellgrfinen Sektoren im grtinen Sprei- 
tenteil oder hellgrtine bis weil3e Areale im weif3en 
Blattbereich (Abb. 1). Wie die Abbildungen ver- 
deutlichen, k6nnen die weiBen Sektoren vom Rand 
bis zur Mittelrippe reichen, wobei dann oft Mittelrippe 
und Blattstiel in die Ausbleichung mit einbezogen 
werden. 

Vergleicht man das Scheckungsverhalten der Bl/it- 
ter in der Ontogenese einer Pflanze, so lassen sich 
zwischen Scheckungsmuster und Indivudualentwiek- 
lung keinerlei sichere Korrelationen feststellen. So 
treten in der gleichen Entwicklungsphase einer 
Pflanze sowohl marmorierte wie sektorialpanaschierte 
B1/itter auf, so dab yon einer Entmischung nach grfin 
oder weil3 in der Blattfolge nicht die Rede sein kann. 
Im Falle einer Entmischung im ontogenetischen Ver- 
lauf miil3ten die marmorierten B1/itter gegeniiber den 
grol3fl/ichig wei[3panasehierten nur in frtihen F.nt- 

' /  

Abb.  1. V e r sch i edem '  va r i ega t e  B l S t t e r  yon  Armoracia iapathij<lia. 
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wicklungsstadien der Pflanze auftreten. Marmorierte 
B1/itter sollten bei einem derartig alten Klon, wie es 
der bunte Meerrettich ist, unter Voraussetzung vor- 
liegender Periklinalchim/irie im Grunde tiberhaupt 
nicht mehr zu erwarten sein. Auch konnten niemals 
B1/itter mit reinen weigen Blatth/ilften beobachtet  
werden, die einer sektorialchim/irischen Konsti tution 
entsprochen h~tten. 

2. R e s u l t a t e  d e r R e g e n e r a t i o n s v e r s u c h e  
a) Provokation yon Sprossen an isolierten Bliittern 

Ftir diese Untersuchungen wurden sowohl Rosetten 
wie auch Bliihsprol3bl/itter mit starkem Scheckungs- 
grad am 6.6.  1961 in Tonschalen mit inS.Big feuchter 
Stecklingserde pikiert und im Gewfichshaus aufbe- 
wahrt. Um etwaige Reste meristematischen Gewebes 
in den Blattachseln vom Regenerationsgeschehen 
auszuschliel3en, wurden alle Bl~itter an der Blattstiel- 
basis nachgeschnit ten. 

gig stark weil3bunte B1/itter, so dab die Versuchs- 
pflanzen sich nieht mehr von dem iibrigen Vermeh- 
rungsmaterial unterschieden. Die Methode der Blatt- 
stecklinge versagte in diesem Fall: eine Mare, kon- 
stante Entmischung nach grtin konnte nicht erzielt 
werden. 

b) Provokation yon Sprossen an isolierten Wurzeln 

Als a 962 dauerhaft reingriine Sprosse an gescheck- 
ten isolierten Bl~ittern zu entstehen schienen, konnte 
vermutet  werden, dab der eingeschlagene Weg er- 
folgreich sein wtkde. Selbst wenn in einzelnen F~illen 
der Sprol3regeneration doch noch weil3es Zellmaterial 
zum Aufbau der neuen Sprol3scheitel mitverwendet 
worden w~ire, dann muBte wenigstens fiir die Wurzeln 
dieser Regenerate die endlich vollzogene Trennung in 
reingriines und reinweil3es Gewebe erwartet werden 
k6nnen. 

Abb. 2. l,%in~riine Sprogregenerate an gesteckten stark variegaten B1/ittern yon 
ArmcJracia lapathi/olia. 

Nur etwa die H/~lfte der gesteckten B1/itter gelangte 
zur Spl oBbildung, das iibrige Material verwelkte oder 
ging durch F/iulnis zugrunde. Nach zwei bis drei 
Wochen elschienen die ersten Sprosse (Abb. 2), die 
genau wie die folgenden in allen B1/ittern reingrtin 
waren. Dieser reingriine Zustand der Austriebe blieb 
fiber das ganze Jahr  hinweg erhalten, mit Ausnahme 
einer Pflanze, die in einem ihrer B1/itter einen weigen 
Sektor zeigte. 48 dieser Regenerate wurden im darauf- 
folgenden Frtihjahr (2.5. 1962) ins Freiland ver- 
pflanzt. Der grtine Status blieb in diesem 2. Jahre 
nicht mehr bei allen Pflanzen erhalten: als am 14. 8. 
und 5. lo. 1962 ftir jede Pflanze nochmals die Griin- 
f/irbung auf ihre Konstanz iiberprtift wurde, ergab 
sich, dab nunmehr von den 48 Pflanzen bis August 
1962 9, bis Oktober abet bereits 14 Individuen je in 
einem Blatt weiBbunt geworden waren. Bei Bonitie- 
rung der 9 zuerst aufgefundenen ,,Weil3sports" ergab 
sich, da6 die weiterhin gebildeten B1/itter bis auf ei- 
nen Fall ausnahmsweise wieder reingriin waren. Bei 
dieser Pflanze erwiesen sich auch die weiteren B1/itter 
als mittelstark panaschiert. 

V611ig tiberraschend war aber das Verhalten der 
48 Pflanzen im 3. Vegetationsjahr. Im Frtihjahr 1963 
waren s/imtliche Pflanzen, /ihnlich den bereits oben 
erw~hnten durch SproBteilung vermehrten Indivi- 
duen, in ihren ersten Bl~ittern vollst~indig well3. In 
den Friihjahrs- und Sommermonaten des Jahres 
1963 hat ten alle Blattsprosse ausnahmslos durchg~in- 

Abb. 3. Gleiche SproBregenerate wiein Abb. 2, im darauffolgenden Jahr ins Frei- 
land verpflanzt. 

Die zum Regenerationsversuch verwendeten Wur- 
zeln wurden auf Grund dieser Erw/igungen nicht von 
bunten Pflanzen, sondern ausnahmslos von den rein- 
grtin erscheinenden Blattsteeklingssprossen des eben 
geschilderten Versuches entnommen, und zwar im 
Herbst 1962. Dabei wurden nur Pflanzen ausgew~ihlt, 
an deren B1/ittern keinerlei Weil3anteile aufgefunden 
werden konnten (Abb. 3). 

AIs nach 8--14 Tagen die ersten Bl~itter zum Vor- 
schein kamen, ergab sich iiberraschenderweise, dab 
an den zahlreich ausgelegten Wurzeln nicht ein einzi- 
ges Sprol3regenerat auftrat ,  das in der Grtinf/irbung 
der Ausgangspflanze entsprach. Alle Wurzelsprosse 
waren nicht nur m~il3ig, sondern sehr stark gescheckt. 
Vereinzelt t ra ten zwar bei oberfl/ichlicher Betrach- 
tung grtin aussehende B1/itter auf, die aber schon bei 
n/iherer Untersuchung unter schwacher Vergr613erung 
ihre Scheckung verrieten. Gelegentlich schien es, als 
ob in der Ontogenese dieser Adventivsprosse die an- 
ffinglich marmorierte Scheckung von einer sektorial- 
panaschierten abgel6st wiirde, was sich aber bei 
Durchsicht des gesamten Materials nicht best/itigen 
liel3. Vielmehr t ra ten auch wie bei den dureh Sprol3- 
selektion vermehrten Formen in der Blattfolge erneut 
regellos marmorierte B1/itter auf. Alle eben geschil- 
derten Ergebnisse trafen auch fiir die SproBregenerate 
aus Wurzeln weil3bunter Pflanzen zu. Auch in diesem 
Fall wurden immer nur stark weil3bunte Sprosse ge- 
bildet (Abb. 4). 
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Abb. 4. SproBregenerate an isolierten Wurzeln der reingrfinen Pflanzen der Abb. 3. 
Die regenerierten Sprosse haben entweder nlarnlorierte, sektoriall}ana~ehicrt{, o{hr 

fast reingr(ine Bliitter. 

Auch durch die Sprogprovokation aus isolierten 
Wurzeln und Wurzelstficken konnte eine Zerlegung 
der bunten Pflanzen in weige oder grfine Homo- 
histonten nicht erzwungen werden. 

3. A n a t o m i s c h e  B e f u n d e  
Das amphistomatische Armoracia-Blat t  besteht im 

Mesophyll aus 6 bis 7 Zellschichten, wobei die Hypo- 
dermale nicht als typische Palisadenschicht ausgebil- 
det ist. Vergleicht man die ungeffihren Zellgr613en 
der beiden verschiedenfarbigen Gewebe miteinander, 
so Ktl3t sich feststellen, daB griine Zellen bedeutend 
gr6Ber sind als weige. Die Verteilung des weiBen und 
grtinen Gewebes litl3t keine bestimmten Gesetzm~tl3ig- 
keiten erkennen. Im reingrtinen Blattbezirk sind alle 
Zellschichten grfin (Abb. 5 oben links), im reinweiBen 
dagegen weil3 (Abb. 5 oben Mitte). Abstufungen in 
der Grfinffirbung einzelner Blattareale sind hiiufig, 
sie kommen dadurch zustande, dab farblose mit grfi- 
nen Mesophyllschichten in sehr verschiedener Art 
und Weise mit einander kombiniert sind. Blattareale 
mit staubgrtiner Oberseite und dunkelgriiner Unter- 
se re  zeigen im anatomischen Bild in den oberen 
Mesophyllschichten kein Chlorophyll (Abb. 5 oben 
rechts), dagegen bestehen Blattbezirke mit dunkel- 
grtiner Oberseite und staubgrtiner Unterseite nur in 
den oberen Schichten aus chlorophyllhaltigen Zellen 
(Abb. 5 unten rechts). Zwei weitere Typen zeigen 
eine Gliederung in iiuBeres und inneres Mesophyll -- 
sie erinnern im Aufbau an chimiirische Blfitter. Sind 
in einem Fall die den Epidermen benachbarten Zell- 
schichten weil3 und das innere Mesophyll grtin, so lie- 
gen im anderen die umgekehrten Verh~tltnisse vor 
(Abb. 5 unten links und Mitte). 

Von diesen stichprobenartigen Befunden, die in den 
Abbildungen wiedergegeben werden, darf aber nicht 
auf den allgemeinen Blattaufbau geschlossen werden. 
Die verschiedenen Areale sind mitunter  sehr klein- 
fl~tchig und nicht immer scharf voneinander abge- 
grenzt. 

Die Epidermen der Ober- und Unterseiten ffihren in 
den SchlieBzellen ihrer Stomata fiber griinem Gewebe 
stets wohlausgebildete Chloroplasten. CTber weil3em 
Binnengewebe k6nnen in den Schliel3zellen in dem 
einen Falle vollwertige Chloroplasten vorhanden 
sein, im anderen aber k6nnen sie vollst/indig fehlen. 
Dariiber hinaus lassen sich jedoch zahlreiche graduelle 

Abstufungen im Chlorophyllgehalt der Plastiden in 
den SchlieBzellen beobachten. Selbst in reinweiBen 
Blattsektoren gr6geren Umfangs sind noch schwach 
bis stark fluoreszierende Chloroplasten zu finden. 

IV. D i s k u s s i o n  

Die Armoracia-Scheckung ist durch gr6Bere, zu- 
meist scharf voneinander abgetrennte Sektoren ge- 
kennzeichnet. Es liegt nahe, diese Scheckungsart 
einem status albomaculatus zuordnen zu wollen, was 
aber nach den folgenden Tatsachen und (~berlegun- 
gen doch als sehr schwiefig erscheint : 

a. Angesichts der ausschlieBlichen Verklonung des 
Objekts mtil3ten bei Vorliegen einer Albomaculatio 
schliel31ich einmal einfarbig griine oder weil3e, also 
entmischte Endstadien oder auch periklinalchim~t- 
risch konstituierte Triebe oder BlOtter entstehen. 
Aber weder die einen noch die anderen Formen konn- 
ten selbst bei mehrjiihriger Durchsicht eines grol3en 
Feldbestandes beobachtet  werden. Sprol3selektionen 
sowohl nach grtin als auch nach weil3 verliefen stets 
negativ. Selbst unter intensiver vegetativer Vermeh- 
rung, wie sie bei Provokation yon Sprossen an iso- 
lierten Bl~ttern und Wurzeln vorgenommen wurde, 
blieben die erwarteten Erfolge aus. Klare Entmi-  
schungen nach diesen Regenerationsmethoden, die 
die periklinalchimiirische Struktur  bewiesen h~tten, 

r 

- } .  

zoop, 
Abb. 5. Querschnitte von verschieden gescheckten Armoracia lapathi/olia-Bl~tt- 
tern. Die Ausschnitte stannnen yon verschieden gefiirbten Scktorcn. lm grfinen 
Blattbereich ffthren alle Mesophyll- und SchtieBzellen chlorophyllintakte Plastiden, 
im weigen Blattbereich dagegen nur chlorophylldefekte Plastiden. Ist die Epider- 
mis yon granen Mesophyllschichten unterlagert, so weiserl auch die SchlieBzellen 
normale Chloroplasten auf (Einzelhciten im Text). Grfine Mesophyllzellen sind 
dutch halbschematisch angeordnete, der Zellwand anliegende ,,Chloroplasten", 

griine Sehliegzellen dureh sehwarzes Zell-Lmnen markiert. 
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wurden nicht erzielt, wenngleich gesteckte pana-  
schierte B1/itter fast  ausnahmslos grtine Sprosse her- 
vorbrachten,  die sogar w~thrend einer ganzen Vege- 
tat ionsperiode auch grtin blieben. Die Beobachtung 
dieser scheinbar nach grtin entmischten Sprol3regene- 
rate im darauffolgenden Jahr  ftihrte jedoch zu dem 
Ergebnis, dab hier kein wirklich grtinbleibender Klon 
ents tanden war. 

Provozierte Sprosse an isolierten Wurzeln dieser 
grtinen, aus weil3bunten Bl~tttern erhaltenen Sprosse 
waren durchweg wieder s tark gescheckt. Sie unter-  
schieden sich nicht von /ilteren variegaten Pflanzen. 
Neben marmorier ter  Scheckung t ra ten  auch schon an 
jungen Bl~ittern gr613ere, gleichfarbige Sektoren auf. 
Reingrtine BlOtter wurden hier nicht festgestellt. Es 
kamen zwar vereinzelt jiingere BlOtter mit scheinbar 
homogener Grtinf/irbung hin und wieder vor, aber 
schon bet geringer Vergr613erung konnten k!einere 
und grSl3ere WeiBbezirke nachgewiesen werden. In 
ihrer Scheckungsart  verhielten sich diese Regenerate 
genau wie die Sprol3austriebe aus Wurzeln s tark 
weiSbunter Pflanzen. Konstante  Entmischungen 
nach grtin oder weil3 waren weder durch die Regenera- 
t ionsmethode noch durch Sprol3selektion mSglich. 
Ebensowenig ergab die selektive Verklonung schwach 
gescheckter und s tark weil3bunter Pflanzen irgend- 
welche Anreicherung des Grtin- oder Weil3anteils in 
den Abk6mmlingen. 

2. Ein weiterer Gesichtspunkt,  der gegen das Vor- 
liegen einer Albomaeulatio spricht, offenbart  sich in 
dem wechselnden Auftreten von marmorier ten  und 
sektorialpanaschierten Bl~tttern in der Ontogenese der 
einzelnen variegaten Pflanzen. Wennschon keine rei- 
nen Entmischungsstadien oder Anreicherungen von 
weil3em oder grtinem Gewebe in den B1/ittern zu- 
s tandekommen,  so mtil3ten, albomaculatio vorausge- 
setzt, zumindest  Unterschiede in der Scheckungsart  
feststellbar sein. Aber auch das l~il3t sich nicht be- 
st~tigen. Marmorierte und sektorialpanaschierte 
BHitter kommen in allen Stadien der Ontogenese und 
zu allen Jahreszeiten nebeneinander vor, ja selbst die 
erst in der sp~iteren Entwicklung zu erwartenden grol3- 
fl/ichigen Muster kSnnen zeitlich vor marmorier ten  
Bl~ittern auftreten.  

Eine Entmischungstendenz kann also bet diesem 
Objekt nicht verzeichnet werden. Kreuzungen zwi- 
schen grtinen und dem variegaten Meerrettich, die 
von grol3em Interesse w/iren, scheitern bedauerlicher- 
weise an der bekannten Sterilit~tt der Art. 

Wenn man das tiber die Variegatio von A r m o m c i a  
lapath{[olia bisher Gesagte nochmals t iberdenkt,  er- 
geben sich zwei Fragen, deren Beantwortung ftir die 
Charakterisierung der Scheckung sehr wesentlich 
sind : 

1. Welche Ursachen gibt es ftir das unterschiedliche 
Scheckungsverhalten der Bl~ttter im jahreszeitlichen 
Rhythmus  ? 

2. Warum bleiben Sprol3regenerate aus isolierten 
Bl~ittern und Wurzeln weil3bunter Pflanzen tiber einen 
l~tngeren Zeitraum, oft w~ihrend eines ganzen Jahres,  
homogen grtin, w/ihrend ihre isolierten Wurzeln wie- 
derum gescheckte Pflanzen regenerieren ? 

Von den Vorstellungen her, die wir uns gegenw~trtig 
tiber die Histogenese des Meerrett ichblattes machen, 
lassen sich diese Ph/tnomene einstweilen nicht er- 
kl~tren. Man kSnnte ftir die Panaschierung ein Gen 

verantwort l ich machen wollen, welches in einem ge- 
wissen jahreszeitlichen Rhythmus  partielle Ausblei- 
chung bewirken kann. DaB tats~ichlich eine Abh~ingig- 
keit zwischen Scheckungsgrad und Jahreszeit  besteht,  
kommt  immer wieder dadurch zum Ausdruck, dab 
alle variegaten Pflanzen im Laufe der Vegetations- 
periode in ihrem Scheckungsverhalten der gleichen 
regressiven Panaschierungstendenz folgen. Welche 
Bedingungen gerade die Ergrtinung dieser und die Aus- 
bleichung jener Zellkomplexe auslSsen, bleibt dabei 
nach wie vor often. 

Wenn am vegetat iven SproBscheitel und in den jun- 
gen Primordien noch ftir alle Zellen die Potenzen ftir 
Chlorophyllbildung als vorhanden angenommen wer- 
den, dann miissen diese Potenzen in der sp/iteren Onto- 
genese ffir einzelne Zellen oder ganze Zellkomplexe 
gehemmt oder sogar ausgeschaltet werden, wobei es 
problematisch bleibt, welche Faktoren dabei eine 
Rolle spielen. 

V. Zusammenfassung 
1. Die Scheckung der weil3bunten Armoracia ist im 

jahreszeitlichen Ablauf verschieden. Im Flt ihjahr 
sind die Sprosse fast reinweig und werden zum Herbs t  
hin mehr und mehr griin. 

2. In der Ontogenese der einzelnen Pflanzen konn- 
ten endgtiltige Entmischungen nicht festgestellt wer- 
den. Weder reingrtine noch reinweige Sprosse, die 
stabil geblieben wfiren, wurden beobachtet .  Neben 
marmorier ten t ra ten in den verschiedensten Stadien 
der Individualentwicklung auch einzelne sektorial- 
panaschierte BlOtter auf. Jedoch waren Sprosse mit  
durchgehenden Sektoren oder meriklinalchim~trischer 
Streifung (unter entsprechender F~trbung der einzel- 
nen Bl~itter) nicht zu finden. 

3. Im anatomischen Bau lassen die B1/itter keinen 
periklinalchim/irischen Status erkennen. Die Vertei- 
lung des weil3en und grtinen Gewebes weist keine be- 
s t immte Gesetzm/il3igkeit auf. 

4. Die zahlreich provozierten Sprol3regenerate aus 
isolierten Wurzeln und Bl~tttern weil3bunter Pflanzen 
ergaben auf die Dauer immer wieder nur gescheckte 
Pflanzen. Eine selektive Verklonung nach grtin oder 
weiB war nicht m6glich. 

5. Da von anatomisch-histogenetischer Seite her 
der chim~irische Aufbau des weil3bunten Meerrettichs 
nicht gesichert werden kann, liegt die Annahme einer 
genbedingten Weigbuntheit  nahe. Eine Virose scheint 
nach den bisherigen Erfahrungen nicht vorzuliegen. 
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