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gemeinerung gewarnt werden, t}ine negative 
Korrelation zwischen der Frucht~ahl und dem 
Fruchtgewicht war durchaus zu e~warten. Das 
gleiche gilt ffir die negative Korrelation yon II .  

Zahlen fiber die Stfirke der Korrelation Kalt- 
keimung : Frfihreife und der anderen in diesem 
Zusammenhang interessierenden Bindungen 
k6nnen noch nicht angegeben werden. 

Aus den mitgeteilten Ergebnissen kann der 
Zfichter den Schlug ziehen, dab man auf dem 
Wege der Kreuzung zwischen Sol. racemigerum 
und Sol. lycopersicum eine M6glichkeit besitzt, 
die Frfihreife der Tomaten zu erh6hen. Voraus- 
setzung hierffir ist, dab ein zahlenm/il3ig sehr 
grol3es Material zur Verarbeitung gelangt. Es 
konnte gezeigt werden, wie man durch Verlegung 
der Auslese in frfihere Stadien der Entwicklung 
die Durchffihrung einer solchen Zfichtung ver- 
einfachen und verbilligen kann. Eine Reihe yon 
Korrelationskoeffizienten zeigen dem Zfichter 
Bindungen an, die er bei der Auslese verwerten 
kann. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
I. Die kleinfrfichtige Art Sol. racemigerum 

reift 8--14 Tage frfiher als die Kultursorten yon 
Sol. lycopersicum. 

2. In der F~ der Kreuzung dieser Arten treten 
verh~iltnism~if3ig viele friihreife, jedoch nur sehr 

wenig einigermaBen groBfrfichtige Pflanzen auf. 
Es scheint demnach eine polyfaktorielle Be- 
dingtheit der Grol3frfichtigkeit vorzuliegen, wie 
auch aus dem Verhalten der Fs-Generation 
hervorgeht. 

3- Es wird ein exakter Tastversuch statistisch 
ausgewertet, der sich auf Blfitebeginn, Reifezeit 
und Ausreifdauer erstreekt. Die Blfite beginnt 
bei Sol. racemigerum etwa 14 Tage frfiher als bei 
den Kultursorten Bonner Beste, D~inische Ex- 
port und Tuckswood. Der Zeitpunkt der Reife 
yon Sol. racemigerum liegt ebenfalls etwa I4Tage 
frfiher als bei den Kultursorten. In der Ausreif- 
dauer konnte ein statistisch gesicherter Unter- 
schied nur gegenfiber Tuckswood festgestellt 
werden. Blfitebeginn und Reifezeit yon zwei 
untersuchten F2-Nachkommenschaften zeigten 
mehr oder weniger starke Verschiebungen nach 
frfih bin. 

4- Es bestehen starke positive Korrelationen 
zwischen Frfihblfite und Frfihreife sowie zwi- 
schen Fruchtknotengr6Be und Fruchtgewicht. 
Eine Selektion auf Frfihreife und Fruchtgewicht 
kann deshalb bald nach Beginn der Blfite vorge- 
nommen werden. 

5. Eine Reihe weiterer ffir die Zfichtung wich- 
tiger Korrelationen wird untersucht und das 
Ergebnis mitgeteilt. 

(Aus der Bayerischen Landes-Saatzucht-Anstalt Weihenstephan.) 

Beitr~ige zu einer genotypischen Analyse der Ackerbohne (Vicia/raba L.) 
nach M.J. Sirks. 

Auszug mit Schlugfolgerungen Itir die Ziichtung. 
Von It. Crelaert. 

Unsere Kenntnisse fiber die genetische Zu- 
sammensetzung der Pferdebohne waren bisher 
nur gering. Die genannte Arbeit yon SIRIUS (I) 
hilft diesem Mangel ab und bringt auI einem sehr 
grogen Material aufbauend die Grundlagen ffir 
eine genotypische Analyse der Pferdebohne. 

I. Die  H a b i t u s m e r k m a l e .  
Im Wuchs wurden unterschieden: 
a) Au/rechter Wuchs (erectum-Form) und 

kriechender (prostrater) Wuchs. Faktoren : 
E u n d e .  Kriechende Typen fanden sich aber 
nur selten und nur unter Majorformen, weil der 
Faktor  e (kriechender Wuchs) im Minorplasma 
ausgeschieden wird. Aufrechter Wuchs ist 
dominant. Bei kriechenden Pflanzen richten 
sich die Stengel erst yon der H~ilfte ab nach 
aufw~irts. 

b) Stengelldnge kommt zustande durch das 
Zusammenwirken yon Internodienzahl und L~inge 

der Stengelstficke. Beide Momente erwiesen 
sich als charakteristisch ffir die einzelnen Linien. 
Ffir die Internodienzahl wird eine Reihe yon 
3 Allelomorphen (I3~/1) aufgestelltl), welche 
meist unifaktoriell aufspalten. Dabei ist 13 ffir 
das Auftreten von I2, 12 von 8, 11 yon 5 Inter- 
nodien verantwortlich. 

e) Stengelliinge. Der l~ingere Typ dominiert 
fiber den kfirzeren, Spaltung meist unifaktoriell. 
In kriechenden Individuen besteht st~rkerer Zu- 
sammenhang mit niederem Wuehs, weil das 
L~ingenwachstum in diesen abnormen Pflanzen 
physiologisch gehemmt wird. Eine verwandte 
Erscheinung t ra t  bei uns in aus einer els~issischen 
Landbohne stammenden Ausleselinien 6fters auf. 
Der im allgemeinen sehr lange Stengel zeigte am 
Grunde ein krieehendes Waehstum und erhob 
sich erst nach dem ersten oder zweiten Inter- 

1 Vgl. die Zusammenstellung der ]Erbfaktoren in 
Tabelle I. 
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nodium, wodurch ein Knie gebildet wurde. Wir 
mSchten dieses als den Allfang zum prostraten 
Wachstum auffassen. Fiir die praktische Ztich- 
tung ist dies unerwiillscht, weil das M~ihen er- 
schwert wird. Offenbar war die Eigenschaft 
reeessiv, da ihre Ausmerzung durch scharfe Aus- 
lese leicht gelang. 

AuBer den bereits besprochellell I -Faktoren 
fiir die Internodienzahl stellt SIRKS fiir das 
Stengelwachstum noch die Faktorenreihe G4--G 1 
als mitbestimmend ein. Diesen beiden Faktoren- 
reihen werden wir noch 5fters begegnen, nament- 
lich der G-Faktor wurde als fiir eine Reihe 
weiterer Eigenschaften bestimmend erkannt (all- 
gemeiner Wachstumsfaktor). Die beiden Allelo- 
morphen fiir die Ausbildung der Stengell~inge 
vererben sich vSllig unabh~ingig voneinander. 
Im Minorplasma tr i t t  st~irkeres L~ingenwachstum 
auf wie im major-Plasma. 

d) Verzweigung. Die Achsenbildung h~ngt 
zum Teil stark yon der Witterung ab. Wie 
schon in einer frtiheren Arbeit begriindet (2), 
begiinstigt ktihles und trockenes Wetter  die Ver- 
zweigung. Nach SIRKS schwankte die Zahl der 
Zweige yon 1--  7. Bei fast allen seinen Lillien 
t ra t  eille mehr oder minder groBe Zahl yon sog. 
,,S~ugern" auf, d. h. yon Nachschossern, welche 
oft bis zur Bliite kommen, aber keine Htilsen 
ansetzen. Nur in rein prostraten Linien werden 
keille S~iuger gefunden. Die bereits bekannte 
negative Korrelation zwischen Stengellfinge und 
Verzweigung wird yon SIRKS erneut festgestellt. 
Als Faktoren fiir die Verzweigung werden die 
gleichen wie fiir das Stengelwachstum ange- 
nommen. 

II. B l a t t m e r k m a l e .  
a) Zahl der Einzelbldttche• steigt im Laufe des 

Wachstums yon 2 bis zu einer H6chstzahl, um 
vom 12. Blatt  ab wieder abzunehmen. Die 
HSchstzahl der gebildeten Einzelbl~ittchen 
schwankt zwischen 7 und 5 und deckt sich mit 
der Zahl der Internodien. Die h6here Zahl 
dominiert bei monohybrider Spaltung. Es 
liegen die gleichen Faktoren zugrunde wie fiir 
die Internodienzahl, niimlich 1:t--I1. 

b) Form und Grd/3e der Bliittchen. Als charak- 
teristische LS.ngenmaBe wurden gew~thlt : I. Die 
totale Breite des Bl~ittchens (W), 2. die L~nge 
yon der Ansatzstelle des Blattstieles bis zur 
grSBten Breite = basale L~ingenstrecke (B), 
3. die Lgnge yon der grSBten Breite his zur 
Spitze = terminale L~llgenstrecke (T). T : B 
ergibt den Formindex fiir das Bl~ttchen. Die 
basalen Bliittchell brachten die besten Werte. 
Das B15~ttchell vollendet in etwa 15 Tagell sein 
Wachstum. 

Die einzelnen Linien zeigten in den verschie- 
denen Dimensionen verschiedene Wachstums- 
intensit~it. Spaltung meist monohybrid, der 
intensivste Faktor  dominiert, Zwischenformen 
werden vereinzelt gebildet. Ffir das Waehstum 
der drei BlattmaBe werden angenommen: Der 
allgemeine Grundwachstumsfaktor G~--G 1. Wei- 
ter fiir die speziellen MaBe: W fiir die Breite des 
Blattes, B fiir die basale und T 2 - - T  1 ftir die 
terminale L~ingenstrecke, welche aber erst am 
7- Tage des Wachstums zu wirken beginnen. Die 
zus~tzlichen Faktoren B und T sind in homo- 
zygoter Form im minor-Plasma nicht lebens- 
f~hig, weshalb in F 1 25 % Zygotenletalit~it auf- 
trit t .  

Da die genetischen Faktoren ftir Stengell~inge 
ulld Blattdimensionen die gleichen sind, be- 
stehen zwischen beiden Merkmalen auch starke 
absolute Korrelationen. 

c) Blatt/arbe. Das normale Blattgrtin - -  
typica bezeichnet - -  erleidet folgende Ab- 
schw~ichungen bis zum albinotischen Gelb 
gehend: , ,Subtypica", gekennzeichnet durch ein 
etwas helleres Griin. Weiteres Verblassen zu 
deutlichem Hellgrtin ergibt den Typ ,,semi- 
chlorina". Treten auf griingelbem Grunde gelbe 
Flecken auI und sind die dunkelgrfinen Teile 
streifenfSrmig gezeichnet, so haben w i r e s  mit 
dem ,,variegata"-Typ zu tun. Die genaue Fest- 
stellung dieser Chlorophyllmangel-Formen wird 
nach SIRKS erschwert durch alas gleichartige 
Aussehen der yon der Mosaikkrankheit befal- 
lenen BlOtter. Ziichterisch sind solche Erschei- 
nungen nach unseren Erfahrungen als Mangel- 
defekte zu bewerten, deren Auftreten besonders 
durch lange fortgesetzte Inzucht gefSrdert wird. 
In manchen unserer Linien zeigte sich st~irkere 
Neigung zu solchen Blattdefekten (3). 

Nach SIRKS spalten sowohl typica- wie sub- 
typica-Formen wieder allormale Pflanzen ab, 
nach dihybridem Schema. Es werden 3 Fak- 
toren fiir die anormale Griinf~irbung angenom- 
men. C 3 ftir subtypica, C 1 Iiir chlorilla, C 2 fiir 
semichlorina, der rezessive Faktor  c fiir albina- 
Pflanzen. Die Blattstreifung (variegata-Typ) 
zeigt verschiedene Spaltung je nach dem Plasma 
der Mutterpflallze. Ihr liegt ein Faktor  V zu- 
grunde, welcher homozygot nur gestreifte Pflan- 
zen ergibt, bei heterozygotem Auftreten abet 
auch solche, welche zum Teil oder ganz griin 
sind. Im variegata-Plasma wird der recessive 
v-Faktor eliminiert. Im subtypica-Plasma ver- 
schwilldet der V-Faktor, wir erhalten als Spal- 
tungsprodukte daher hier spaltend variegata (Vv) 
und konstant griin (vv). Im typica-Plasma ver- 
l~iuft die Spaltung normal. Als Faktor  fiir die 
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normale Blattgrfinfarbe fungiert A, welcher 
typische Grfinf/irbung hervorbringt, und alle 
anderen (Mangel-)Faktoren fiberdeckt, typica- 
Farbe dominiert daher, a ergibt zusammen mi tc  
griinfreie Formen (albinotisch). 

Auf der Blattoberfl~che auftretende, einge- 
sunkene Flecken vererbten sich monohybrid, 
dominieren, Faktor  F. 

d) Das Abwerfen der Bli~tter gegen Schlul3 der 
Wachstumszeit ungef/ihr 3 Wochen vor der 
Samenernte: Faktor  L, F 1 ist deutlich inter- 
medifir, indem die Pflanzen nur die unteren 
Bl~itter abwerfen, Spaltung I : 2 : I. Ffir die 
Zfichtung m6ehte ich diesem Merkmal insofern 
Bedeutung beimessen, well solehe blattabwer- 
fende Pflanzen eine gewisse Friihreife vor- 
t~iuschen k6nnen, die sich dann in weiterem 
Nachbau nicht erfiillt. Als sicheres Reifemerk- 
real kann nur die Verf/irbung der kIiilsen gelten, 
weniger dagegen diejenige der Stengel. 

IV. M e r k m a l e  des  B l i i t e n s t a n d e s  u n d  de r  
Blf i te .  

a) Blattlose Bliitenstengel. Pflanzen mit sol- 
chert spalteten im Naehbau, wobei normal be- 
bl~itterte recessiv sind, anormale Pflanzen unge- 
I~ihr I : I  in normale und blattlose spalteten. 
Die Blattlosigkeit des Bltitenstandes dominiert, 
ihr Faktor  wird nur durch die Eizellen/ibertragen. 

b) Bliiten[arbe. Die F~rbung der Bliite nimmt 
yore Aufblfihen an bis zu einem gewissen Maxi- 
mum an Intensit~t (am 2. Tag nach dem Auf- 
blfihen) zu, dann wieder ab. SIRKS stelR fol- 
gende Typen auf: Rein weiB mit rein griinem 
Kelch - -  well3 mit schwarzem Fleck auf den 
Fliigeln, imlner verbunden mit einem schwarzen 
Fleck auf den Nebenbl/ittern - - ,  Verst/irkung 
der schwarzen Flecken und der Nervatur auf 
den Blfitenbl~ittern, wozu noch hellrosa F~irbung 
am Kelch, den Blfitenbl~ittern und dem Blatt- 
stengelgrund kommt - -  Verst~rkung der Bliiten- 
nervatur  mit st~irkerer Anthozyanbildung - - ,  
welter noeh 3 Typen, welche durch die Ver- 
st~rkung der Rosafiirbung bis zum Rotvioletten 
gekennzeichnet sind - -  bei den drei letzteren 
noeh Ab~inderungen, die eine mehr violette 
T6nung der Bliite aufweisen. 

Die Erbfaktoren fiir die Blfitenfarbe sind: 
Ffir den schwarzen Fleck auf der Blfite und den 
Nebenbl/ittern O, welcher dominant. Im minor- 
Plasma kommt o nicht zur Entwicklung. 

Der Anthocyanbildung liegen zugrunde: Z 2 bis 
Z 1, sie werden ins Bl~inliche verfiirbt durch einen 
Faktor  X. Ffir die Ausbildung yon Z und X ist der 
Faktor  O unerl/iBlich, doch kommen X und Z 
in weiBbliitigen Pflanzen kryptomer vor. 

V. F r u c h t m e r k m a l e .  

a) Zahl der Samenanlagen in der Hi~lse. Auf 
Grund der Korrelationen zwischen der Zahl der 
Samenanlagen einerseits und derjenigen tier 
Internodienzahl (I), sowie der Blattdimensionen 
(B und T) andererseits wird geschlossen, dab 
diese 3 Faktoren auch fiir die Zahl der Samen- 
anlagen je Htilse mal3gebend sind. In erster 
Linie ist die Zahl der Samenanlagen von der 
Faktorenreihe I3--I1 abh~ngig. Im minor- 
Plasma werden die homozygotn Typen wieder- 
um ausgeschieden. 

b) FruchtliCnge. Die Verteilung der Gruppen 
l~il3t auf monohybride Spaltung und 6ftere Neu- 
kombinationen schlieBen. Es sind mindestens 
4 Faktoren an tier Hfilsenl~nge mitwirkend, der 
l~ingere Typ dominiert. Im minor-Plasma wird 
yon dem gleichen Genotyp eine geringere 
Fruchtl~nge ausgebildet wie im major-Plasma. 
Ffir die Fruchtl/inge wird einmal die bekannte 
Faktorenreihe G4--G 1 zugrunde gelegt, welter- 
bin die Mitwirkung der B- und T-Faktoren (der 
Blattl~inge), ebenso diejenige der Faktoren fiir 
die Internodienzahl 1. Kriechende Pflanzen 
weichen wiederum ab, indem in ihrem Plasma 
die Wirkung des G-Faktors nicht zum Vorschein 
kommt. 

c) Fruchtbreite. Es sind die Faktoren G und W 
(Faktor ffir die Blattbreite) beteiligt. Das 
major-Plasma reagiert st~irker auf die Ausbil- 
dung der Fruchtbreite. 

d) Hiilsenstruktur. Diese wird eingeteilt in 
I. sehr z~ihe, lederartige, glatte und bei der Reife 
stark aufplatzende Hiilsenw~inde (sehr selten); 
2. Struktur wie I., aber nicht so stark ausge- 
bildet, nicht platzend; 3. runzelige, weiche, um 
die Samen herum gew61bte Hfilsenw/inde. Es 
mag hier bemerkt sein, dab wir auch bei anderen 
Hiilsenfrfiehten, besonders bei Pisum und Pha- 
seolus, die gleichen "H/ilsenstrukturen mit den 
gleichen Folgeerscheinungen finden. SIRKS stellt 
folgende Faktoren auf: f/Jr die normale, nicht- 
platzende Hfilse vom Typ 2: Q und s. Dazu 
kommt ein Verst~irkungsfaktor S, welcher mit Q 
zusammen die lederartige Ausbildung verst/irkt 
und Typ I bildet. Recessiv q mit s oder Q mit s 
ergeben Typ 3. Diese Faktoren sind naeh un- 
serer Ansicht Iiir die praktisehe Zfichtung yon 
Wiehtigkeit, well das Aufspringen der Hfilsen 
gr6Beren Kornausfall verursaeht. Aber aueh 
der runzelige Typ hat seinen Nachteil, da der- 
artige Hiilsen sich so stark anlegen, dab das Aus- 
dresehen ersehwert wird. Von mir angestellte 
Versuche fiber den Ausfall der K6rner auf dem 
Felde ergaben, dab die dem major-Typ nahe- 
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stehenden Sorten an und ffir sich weichere 
Hfilsenwiinde mit geringerem VerschluB auf- 
weisen und daher stgrker ausfallen (4). 

d) Uberm~/3ig starke Filzbildung in den Hi~l- 
sen. Die Htilsen sind auf der Innenseite mit 
einem Filz fiberzogen, welcher bei der Reife zu 
einem weiBlichen H~iutchen zusammensehrumpft. 
Bei abnorm starker Ausbildung bleibt der Filz 
als wollige Haut  am Samen auch naeh dessen 
Entfernung aus der Hfilse haften und ist als 
Sch6nheitsfehler zu bewerten. Die Filzbildung 
t ra t  bei uns hfiufiger bei der Sorte Sperlings 
Sinslebener und deren Kreuzungen zutage. Sie 
ist dominant, Faktor  D, Spaltung monohybrido 

Die Stellung der Hiilsen an den Stengeln war 
einer genetischen Analyse infolge starker Modi- 
fikation nicht zug~inglieh. Nach unseren Fest- 
stellungen tr i t t  das H~ngen der Hfilsen bei dell 
major-Rassen in welt gr613erem Umfange auf. 
Der im ganzen Habitus weichere und mehr 
h~ngende, in die Breite gehende Typ (auch 
Bl~itter!) der major-Formen findet auch in der 
Stellung der Hfilsen seinen Ausdruck. Fiir den 
Feldanbau sind nur Sorten mit anliegenden Hfil- 
sen erwfinscht, da diese bei der Ernte  weniger 
besch~digt werden. 

VI. M e r k m a l e  des  Samens .  
Die Form und Gr613e der Samen ist naeh 

SIRKS infolge der l]berg/inge nur schwer zu 
analysieren. 

a) Die Lage der Nabel/l~che h~ingt von den 
im Embryo vor sich gehenden Wachstumsvor- 
g~ingen ab, mul3 daher ffir die Samen der Kreu- 
zungsk6rner schon als F1-Merkmal gewertet 
werden. Die Versehiebung der Nabelfl~iche nach 
der Seite mul3 auf das Wirken des bekannten 
T- und B-Faktors zurfickgeffihrt werden. 

b) Ldnge und Breite tier Samen. Kleinsamige 
Mfitter erzeugen mit groBsamigen Pollen viel 
zerrissene K6rner, weshalb die gr613ersamige Art 
zu Kreuzungen als Mutter vorzuziehen ist. Die 
geringeren SamenmaBe der Mutterpflanze do- 
minierten in der Samen-F1-Generation. SIRKS 
nimmt an, dal3 yon der kleinsamigen mfitter- 
lichen Samenschale ein hemmender EinfluB auf 
das Samenwachstum ausgefibt wird. Das Wachs- 
tum des Embryo und das der Samenschale 
laufen nebeneinander her. Je nach der zwischen 
beiden bestehenden Disharmonie kommt es ent- 
weder zu mehr oder weniger groBen Runzelungen 
oder zu Aufplatzen der Samenschale. Es sei 
hier hinzugeffigt, dab Runzeligkeit der Samen- 
schale nicht immer yon solchen Ursachen ab- 
h~ngen muB, sondern yon uns aueh an Linien, 
bei welchen keine Fremdbest~iubung vorliegen 

kann, beobachtet wurde, und zwar in welt 
gr6Berem Umfange an major-Linien, seltener da- 
gegen an den an und Ifir sich vollk6rnigeren 
minor-Formen. 

Ffir die Samenmage ergeben sich folgende 
Faktorenkombinationen: Bestimmend sind der 
bekannte G-Faktor, welter als zus~itzliche Fak- 
toren die ffir die Blattausmal3e verantwort- 
lichen B 1 und T 1 bis T 2. Dazu kommt noch in 
einigen F/illen W, welches sich mehr in der 
Samenbreite auswirkt. Dementsprechend sind 
L~nge und Breite des Samens korrelativ gebun- 
den mit der Breite und L~inge der Bl~itter. 

Bei Kreuzungen werden im minor-Plasma mit 
demselben Genotyp kleinere Samen gebildet als 
im major-Plasma, was sich auch bei unseren 
Kreuzungen zeigte. 

c) Gliinzende Samenschale. Abnorm starker 
Glanz war selten zu linden: Der Faktor  (K) 
ist dominant, Spaltung 3 gl~inzend: I normal 
matt.  

d) Samen/arbe. Die F/irbung liegt immer in 
der Samenschale selbst. SIRIUS fiihrt Iolgende 
Samenfarben an : 

I. Well3 mit grauem Anflug ,,wie ange- 
raucht".  

2. Rein gelb, am hiufigsten, verfiirbt sich am 
Licht und bei ~ilteren Samen in braun, abet nur  
bei voll ausgereiften K6rnern, unreife bleiben 
hell. Letztere Samen keimen und wachsen lang- 
samer und liefern sp~iter blfihende und reifende 
Pflanzen. 

3. Grfin, in verschiedener Intensit~it. 
4. Blauviolette F~rbung. 
5. Rein schwarze F~irbung. 
6. Braune Marmorierung, Fleckung variiert 

stark. 
In dieser Zusammenstellung vermissen wir die 

bei uns 6fters aufgetretene rote Samenfarbe. 
Diese ist nach unseren, n0ch nicht abgeschlos- 
senen Vererbungsversuchen wohl dominant fiber 
gelb, die Spaltung dfirfte eine einfache sein. 
Zwischenformen fehlen. Auch wurde rotgelbe 
Fleckung hie beobachtet. 

Die gelbe Samenfarbe dominiert nach SIIRKS 
fiber weil3grau bei Spaltung 3 : I, der recessive 
Faktor  wird im minor-Plasma eliminiert. Pflan- 
zen mit rein weiger Bliite (ohne schwarzen Blfi- 
tenfleck) bilden immer weil3graue Samen, welche 
sich am Lichte nicht verfiirben. Pflanzen mit 
dem Blfitenfleck bringen dagegen andersfarbige 
Samen oder gelbe, die sich sp~iterhin braun ver- 
f/irben. Es liegt der gelben Samenfarbe ein 
Faktor  0 zugrunde, welcher in recessiver Aus- 
bildung o weil3graue Samenfarbe ergibt. 
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Grfin X gelb spaltet 3 : I, wobei die F 1 gelb 
ist. Ein Faktor  Y bedingt gelbe Samenfarbe 
und dominiert fiber y, welches grtine Farbe her- 
vorbringt. SIRKS h/ilt es ffir m6glich, dab der 
yy-Faktor  im minor-Plasma nicht zur Wirkung 
kommt, was wir auf Grund unserer Kreuzungen 
best~itigen k6nnen, da ausgesprochene minor- 
Typen mit rein grfinen Samen fast hie beobachtet 
wurden (5). Gelb X grau zeigte verwickelte 
Spaltung. Dabei t ra t  auch ein violetter Anflug 
an den R~indern auf. Gelb dominiert fiber 
blauviolett, Faktoren P ffir Gelbf~irbung, wo- 
gegen p (recessiv) violetten Anflug bedingt. Wir 
erhalten demnach mit 0o folgende Kombina- 
tionen : 

oo Pflanzen mit rein weiBer Bliite und weiB- 
grauen Samen. 

0 Pflanzen entweder mit gelben, sp~iterhin 
braun werdenden Samen oder blauvioletten, und 
zwar 2 

PO gelbsamig - -  dagegen flO violettsamig. 
Im minor-Plasma werden o-Individuen nicht 

entwickelt, auch reagiert dasselbe st~irker auf 
dell Faktor  ffir blauviolett. In unserem Ma- 
terial wurde blauviolette F/irbung nur ein eiI1- 
ziges Mal in einer wilden Kreuzung mit starker 
Spaltung in den Folgegenerationen gefunden. 

Schwarze Kornfarbe ist dominant, abh~ingig 
von einem Faktor  Sc, kann sich nicht ~iul3ern, 
wenn o vorhanden ist. 

Marmorierung spaltet in einem Falle in 3 mar- 
moriert : I gelb. Es wird ein dominanter M-Fak- 
tor zugrunde gelegt. Diese einfaehe Saehlage 
wird bedeutend verwickelter dadurch, dab der 
Marmorierungsfaktor mit demjenigen fiir die 
Samenfarbe 0 gekoppelt ist. Marmorierung kann 
daher nur in Pflanzen auftreten, welche den 
Faktor  oo enthalten. Nach unserem Material 
scheinen die Vererbungsverh~iltnisse verwickel- 
ter zu sein. Es kamen alle m6gliehen fJberg/inge 
in der Fleckung der Sanlenschale, angefangen 
yon feiner Punktierung bis zur v611igen Umkehr 
der beiden Firbungen,  vor. Marmorierung 
wurde yon uns auf der Grundfarbe gelb, grfin, 
blauviolett, braun und grau festgestellt, dagegen 
nie auf rot. Weiter fanden wit ornamentartige 
Zeichnung in Form regelm/iBiger Arabesken auf 
gelbem Grund oder umgekehrt. Letztere sehr 
seltene Erscheinung dfirfte als Zwischenform an- 
zusprechen sein, denn sie spaltete stets in ver- 
schiedene Farben auf, wobei ornamentartig ge- 
zeichnete K6rner allerdings nut  in geringer An- 
zahl zu linden waren. 

Der yon SIRKS und anderen Autoren erw~ihnte 
Farbentyp ,,grauer Anflug" entsprechend dem 
Typ ,,smoky" = ,,angeraucht" nach ERITI~ kam 

bei uns meist mehr als braun angeraucht vor. 
Diese Form wurde aber fiberwiegend bei minor- 
Typen gefunden, sie erwies sich als konstantes 
Linienmerkmal. Die dunkelgraue Kornfiirbung 
konnten wir in reiner Auspr~gung nie beobach- 
ten, sondern immer mit Marmorierung verbun- 
den. Beztiglich der Samenfarbe mfissen wir 
SIRKS beipflichten, wenn er sagt, dab an der 
schwarzen und braunen F~irbung noch weitere 
Faktoren beteiligt sein k6nnen. Nach den Er- 
gebnissen unserer Kreuzungen zu urteilen, sind 
die meisten unserer haupts~tchlichen Pferde- 
bohnensorten in der Farbe (gelb) homozygot. 

Die Randfieckung, bei welcher der Samen- 
rand der Breitseite mehr oder weniger mit braun- 
schwarzen Flecken in verschiedener Auspr~tgung 
bedeckt ist, macht zuerst einen pathologischen 
Eindruck. Nach SIRKS liegen aber keinerlei 
~Krankheitserreger vor und spaltet das Merkmal 
(Faktor R) 3 : 1 ,  wobei Fleckung dominiert. 

Die Nabelfarbe : Schwarzf~irbung unter Ein- 
bezug der grauen Schattierungen dominierte, 
Spaltung 3 : I. 

VII. S t e r i l i t ~ t s e r s c h e i n u n g e n .  
A u/treten a~cormaler, halbsteriler Formen. Solehe 

Pflanzen weisen in ihrem ganzen Habitus starke 
Ver/inderungen auf: Das erste bis dritte Blatt  
bestehen nur aus einem statt  aus zwei Bl~ittchen, 
und dieses ist deutlich obovat, weiter t r i t t  un- 
regelm~13ige Blattstellung (sperrig) auf, sehr 
schmale BlOtter, auffallend dfinne Blattstiele, 
verst~irkte Achsenbildung, an der Spitze ein- 
gekerbte Bl~itter, dfinnere Stengel und geringere 
Widerstandsf~higkeit gegen Sch~idlinge. Die 
normale Blfitentraube wird zu einem kurzen 
Kniiuel zusammengeschoben, die Blfitenbl~itter 
werden ganz schmal, die weiblichen Blfiten- 
organe sind v611ig verkiimmert, Pollen wird in 
geringer Menge gebildet. Fiir die Erscheinung 
wird ein Faktor  H untergelegt, dessen weitere 
Untersuchung noch aussteht. 

Zygotensterilitiit. Eine allgemeine Zygoten- 
steril i t i t  liegt nicht vor. Ausnahmen linden sich 
gebunden an das Auftreten yon blattlosen 
Blfitenst/inden und an halbgrfine Blattfarbe. In 
Kreuzungen minor • major war die Sterilit~it 
auf etwas fiber 25% gesteigert. 

VIII.  K o p p e l u n g s e r s c h e i n u n g e n .  
Von SIRKS wird eine Reihe yon Koppelungen 

festgestellt, f/ir die wir eine zeichnerische Dar- 
stellung (Abb. I) geben. Von den 26 von SIRKS 
aufgestellten Faktoren sind nur 7 yon Koppe- 
lungen v611ig frei, n~imlich die Faktoren ftir all- 
gemeines Wachstum G, Internodienzahl usw. I,  
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fiir Blatt- usw. Breite W, schwarze Samenfarbe, 
Randflecken am Samen, Halbsterilit~it und 
Blattlosigkeit im Bliitenstand. Wichtig ist, dab 
sich die beiden Hauptwachstumsfaktoren G 
und I frei vererben. Umgekehrt unterliegen 
sehr starken Koppelungen (aSgestuft nach der 
H~iufigkeit der Bindungen : Y (gelbweil3er Same) 

nodienfaktor I in mehreren Organen der Pflanze 
zur Wirkung kommen. Diese Faktoren beherr- 
schen fast vSllig das Ausmal3 und die Schnellig- 
keit des Aufbaues der Bohne. Dadurch erkl~ren 
sich auch die bekannten Korrelationen zwischen 
Stengell~inge, L~inge der beiden Blattstrecken 
und der Fruchtl~nge. Auch der Faktor O zeigt 

o 

J 

,g 

Ge~lb-w~i~ ~arbe 
IO FilzbUdung in der H~ilse 

Koppelungsgruppe I 

Abb. I. Faktoren der Pferdebohne und deren Koppelungsverh~iltnisse iI1 graphischer Darstellung. (Nach den Angaben voi1 M. J .  SIEK8, 
zusammengestell t  yon H.  CEEBEET.) 

und O (BliitenfS~rbung, schwarzer Bliitenfleck 
und Samenverf~irbung) welter A (Blattgriin) und 
B (basales L~ingenwachstum der Bl~itter, Frucht- 
l~nge, Samenl~inge und -breite) welter noch E 
(aufrechter Wuchs), T (terminales Blattl~ingen- 
wachstum, Fruchtl~nge, Samenl~nge und -breite 
und Zahl der Samenanlagen) und M (Samen- 
marmorierung). 

Pleiotropie wurde des 6fteren festgestellt, vor 
allem bei den allgemeinen Wachstumsfaktoren 
G, W, B und T, welche ebenso wie der Inter- 

Pleiotropie Iiir die Grundfarbe der Bliite, den 
schwarzen Fleck auf Bliite und Nebenbl~ittern, 
die Farbstoffbildung in der Samenschale und 
das Verf/irben /ilterer Samen. 

Anschliel3end bringt SIRKS noch einen Ent- 
wurf zu einer Chromosomenkarte. 

Den vorstehenden Ergebnissen yon SIRKS sei 
folgendes angefiigt: Die Zahl der der Pferde- 
bohne zugrunde liegenden Chromosomen (6) ist 
eine verh~ltnism~13ig geringe. Wir miissen also 
sehliegen, dab entweder auf jedes Chromosom 
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eine gr613ere Zahl von Erbfaktoren kommt oder, 
was auch die Untersuchungen von SIRKS be- 
weisen, den einzelnen Erbfaktoren eine gr613ere 
Zahl von Eigenschaften folgen (Pleiotropie). Es 
ergeben sich eine gr6tlere Zahl yon Koppelungen, 
welehe sich morphologisch als Korrelationen 
~iul3ern. Das ~iul3ere Bild der Variabilitiit der 
Pferdebohne ergibt eine gewisse Armut an For- 
men, besonders an den ftir die 6rtliche Kultur  
und Ziichtung wichtigen Kleinvarianten, was 
wiederum die geringe Anpassungsfiihigkeit be- 
dingt. Wir m6chten deshalb, im Vergleich mit 
anderen Arten die Ackerbohne als ein ,,starres 
System" bezeichnen. Fiir die Ziichtung liegt 
darin .eine gewisse Erschwernis. Auch die ge- 
ringe Zahl yon Unterarten, eigentlich bestehen 
nur zwei (major- und minor-Typ), tut  dies kund. 
Dazu kommt noch, dab Kreuzungen zwisehen 
diesen schon die typischen Merkmale von 
Kreuzungen einander fernstehender Variet~ten 
bringen. 

Koppelung und Pleiotropie sind fiir die Ziich- 
tung bedeutsam. Liegt Pleiotropie vor, so lassen 
sich die vererbenden Eigenschaften dureh Kreu- 
zung nicht ohne weiteres trennen. Dies wird 
nach den Ergebnissen von SIRI<S besonders fiir 
die allgemeinen Wachstumsfaktoren Geltung 
haben. Bei Koppelung ist ausschlaggebend, in 
welchem Mage diese ausgebildet ist bzw. wie oft 
Crossingover ( =  Oberkreuzungen der Chromo- 
somen) und damit Koppelungsbriiehe auftreten. 
Bei der Mehrzahl der Koppelungen der Pferde- 
bohne stellt SII~KS mehr oder weniger zahl- 
reiches Crossingover fest, so dab hier der Ziich- 
ter mit dem Auftreten yon Koppelungsbriichen 
praktisch rechnen kann. Die starke Koppelung 
der zus~itzlichen Wachstumsfaktoren fiir das 
Blatt-, Stengel-, Hiilsen- und Samenwachstum 
ist naturgem~iB auch ftir den Entwicklungs- 
rhythmus, den Samenertrag und die Samenform 
yon besonderem EinfluB. Es sei hervorgehoben, 
dab nach unseren Feststellungen, besonders das 
Merkmal friihe Bliite und frtihe Reife stark ge- 
bunden zu sein scheint an folgende Eigenschaf- 
ten: Tiefer Ansatz der untersten Hiilse, Ver- 
zweigung, Stengell~inge und Internodienzahl, 
besonders aber an grol3es, gedriicktes, major- 
~ihnliches Korn. Aueh das im nassen Klima oft 
iiberm~iBig starke und vom wirtschaftlichen 
Standpunkt aus wertlose L~ingenwachstum der 
Bohne liel3 sich bis jetzt  nicht vom kleinen 
minor-Korn trennen. 

Koppelungen k6nnen weiter dazu dienen, bei 
der Auslese yon einem siehtbaren oder friiher 
erkennbaren Merkmal auf ein zweites, verbor- 
genes oder erst sp/iter festzustellendes zu 
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schliegen. So z. B. kann die Verbindung zwi- 
schen Bliiten- und Samenfarbe durch den Fak- 
tor O an Hand der frtihzeitig feststellbaren 
schwarzen Flecken auf den Nebenbl~ittern und 
den Bliitenfliigeln dazu benutzt werden, uner- 
wiinschte Formen Iriihzeitig aufzufinden und 
auszumerzen, um einer weiteren Verkreuzung 
des iibrigen Materials vorzubeugen. 

Auch die Beachtung der besonders am Samen 
zu erkennenden kleineren Merkmale wie Rand- 
fleckenbildung, Farbeniiberziige usw. ist er- 
w~ihnenswert. Solche Merkmale treten bei uns 
selbst in sehr alten, 3o Jahre lang bearbeiteten 
Zuchtst~immen immer wieder auf. Sie k6nnen 
hier, wenn man sie nicht auf Mutationen zuriick- 
ftihren will, nur durch vorgefallene Fremd- 
befruchtungen erkl~irt werden. Bei Beachtung 
all dieser Kleinvarianten kommen wir dazu, der 
M6glichkeit der Fremdbefruchtung namentlich 
innerhalb nahe verwandter Formen einen weit 
gr6Beren Umfang als bisher einzur/iumen. Dies 
weist wiederum auf die Notwendigkeit einer 
fortgesetzten ziichterischen Bearbeitung auch 
alter Zuchtst~imme hin (Erhaltungsziichtung). 

Die Zukunft wird auch bei der Pferdebohnen- 
ziichtung der vermehrten Kreuzungsziichtung 
zu widmen sein. Dabei ist zu beachten, dab 
Kombinationen yon einander ~ihnlichen oder 
nahestehenden Rassen, wie sie z. B. viele unserer 
minor-Formen darstellen, nach unserer Erfah- 
rung nieht viel Neues bringen und keinen groBen 
Fortschritt  erwarten lassen. Bei Kreuzungen 
tritt,  yon uns stets beobachtet, immer eine 
eigenartige Erscheinung auf, dab in den jiingeren 
Generationen das Korn eine auffallend gute Aus- 
bildung aufweist, welche dann von Generation 
zu Generation sichtlich zurtickgeht. Wir k6nnen 
auf Grund unseres Materials noch nicht ent- 
scheiden, ob es sich hier um eine reine Heterosis- 
wirkung handelt. Da sich aber auch sonst, d. h. 
in alten Zuchtst/immen~, Pflanzen, welche in- 
folge einer sehr guten Kornausbildung ausge- 
lesen worden waren, in der Mehrzahl beim Nach- 
bau als heterozygot erwiesen, so deutet die her- 
vorragend gute Kornausbildung wohl auf Hete- 
rosiswirkung hin. 

Die yon SIRKS n~iher analysierten verschiede- 
nen Mangelerscheinungen (Blattgrtindefekte, 
blattloser Bliitenstand, Sterilifiit usw.) treten 
bei der Ziichtung h~iufiger auf. Solche Schw~iche- 
erscheinungen werden naeh unseren Feststel- 
1ungen vor allem auch dureh eine gewisse In- 
zueht gef6rdert. Sicher aber m6chten wir an- 
nehmen, dab manehe Rassen empfindlicher gegen 
fortgesetzte einseitige Auslese sind und darauf 
st~irker mit Schw/icheerseheinungen reagieren. 

10 
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Damit h~ingt auch die Feststellung zusammen, 
dab gerade die leistungsfihigsten unserer Zucht- 
st~imme immer ein h6heres MaB yon Fremd- 
befruchtung kundtaten. 

Die iiberaus wertvollen Arbeiten yon SIRKS 
schaffen die Grundlage ffir die genetische Er- 
forschung der Pferdebohne. Vollen Einblick in 
das Wesen dieser Pflanze werden uns weitere phy- 
siologische und biologische Forschungen, welche 
die genetischen erg/inzen mfissen, verschaffen. 
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(Aus dem Tabakforschungs-Institut za Bucuresti-Bs Rum~inien.) 

Tabakbau und Tabakziichtung in Rumiinien. 
Von A.  P i e s c m  

Der Anbau als auch die Fabrikation und der 
Verschleil3 der Tabakfabrikate in Rum/inien 
sind vom Staat monopolisiert. Das Monopol 
wurde in Rum~nien im Jahre 1872 eingefiihrt. 

Nachdem diese Monopolinstitution am Anfang 
mit der Organisierung der Kultur und mit der 
Verbesserung des Tabaks besch~iftigt war, ist es 
selbstverst~indlich, dab dieselbe sich beschr~nkte, 
die damals vorhandenen Kulturmethoden und 
Tabaksorten aufrecht zu erhalten. Der damals 
gepflanzte Tabak war minderwertiger Qualit~it, 
und infolgedessen war Rum~inien gezwungen, 
mittelm~iBige und feine Ware aus der Tiirkei 
einzufiihren. 

Im Jahre 189o begriindet die Monopolregie 
die ersten Versuchsfelder. Der Anreger dieser 
Felder war der Agronom Dr. MAXIMILIAN 
POPOVlCI, dem es gelungen ist, in das T~itigkeits- 
programm der R e g i e  auch die Verbesserungs- 
frage der Qualit~it des Tabaks einzufalten, so- 
wohl durch die Verbesserung der Kultur- 
methoden als auch durch die Verbesserung der 
bei uns angebauten Tabaksorten. Nach sechs- 
j/ihriger Versuchst~tigkeit hat MAXIMILIAN 
POPOVlCI schon feststellen k6nnen, dab die 
Tabaksorten ,,Samsun" und ,,Persicean", welche 
damals in Rum~inien angebaut waren, sich nicht 
als sehr geeignet zeigten, und dal3 die Sorten 
,,Ghimpatzi" und ,,Jaka", damals auch ,,Jaka 
aclirnatata" (akklimatisierte Jaka) genannt, sich 
als viel bessere Sorten beztiglich Qualit~it be- 
w~hrten. Im Jahre 19o 5 wird auch die Sorte 
,,Jalomitza", eine A.bstammung der ungari- 
schen Sorte ,,Kerry" (auch ,,Rethater" oder 
,,Gartenblgtter" genannt) eingeffihrt. 

Diese Sorten sicherten nicht nur mittelm~il3ige 
sondern sogar bessere Fabrikate. 

Die fiihrenden Organe der Monopolregie, 
immer mehr yon der Verbesserungsfrage unseres 
Tabaks ergriffen, haben im Jahre 19o6 auf An- 
regung MAXIMILIAN POPOVICIs eine Versuchs- 
station in Bukarest gegrfindet, welche eine 
wichtige Rolle ffir die Verbesserung der Tabak- 
kultur bei uns spielte. 

Nach dem Weltkrieg, durch die Erweiterung 
der Landesgrenzen, hat sich auch die m i t  Tabak 
angebaute Bodenfl~iche erh6t{t. SO z .B.  w~ih- 
rend im Jahre 1916 nur I278oha  mit Tabak 
angebaut waren, erh6hte sich im Jahre 193o die 
angebaute Bodenfl~iche auf 34414 ha. 

Die  w i c h t i g s t e n  G e g e n d e n  fi ir  
T a b a k k u l t u r  in R u m i i n i e n ,  

Die Gegenden, wo heutzutage in Rum~inien 
Tabak angebaut wird, sind yon der ,,Cassa Auto- 
noma a Monopolurilor" (C. A. M.) in vier Grup- 
pen eingeteilt. Die erste Gruppe umfaBt die 
Donauebene von der Walachei und die Teil?- 
gegend von Siebenbfirgen, welche - -  dank des 
an organischen Resten sehr reichhaltigen Bo- 
dens - -  grol3bl~ittrigen Tabak von minder- 
wertiger Qualit~it erzeugt. 

Die zweite Gruppe umschliel3t die Gegend 
unter dem Hfigellande yon Walachei und Banat, 
wo groBbl~ittriger Tabak von rnittelm~13iger 
Qualit/it geerntet wird. 

Die Gegenden der dritten Gruppe befinden 
sich im Nordosten Bessarabiens, im Siidosten 
der Moldau und im Sfiden der Dobrodscha. In 
diesen Gegenden, auf leichten, an unterirdi- 


