
IO. Jahrg. 8. He~t VON S E I ~ B u s e H :  Vererbung der Eigenschaft ,,Nichtptatzen". 2t9 

liefern einen ziemlich hohen Ertrag. Sopu reift 
(in Jokioinen) durchschnittlich 7Tage und 
Hopea 4 Tage friiher als der in Finnland alt- 
gemein gebaute Sval6fs Diamant-Weizen, der 
fiir den gr6Bten Teil des Landes als zu sp~t gi]t. 
Die obengenannten Zfichtungsprodukte befinden 
sich gegenw~rtig in starker Ausbreitung auf 
dem Lande. 

Im Jahre 1935 kamen auch die ersten Erbsen- 
zi~chtungen in den Handel, n~imlich die Koivisto- 
und die Artturi-Erbse. Koivisto ist eine reine 
Linie der finnischen Landerbse, w/ihrend Artturi 
aus einer Kreuzung zwischen der d~nischen 
Futtererbse Marmorierte Glaen6 uud der west- 
finnischen Futtererbse stammt. Beide Ztich- 
tungen eignen sich hinsichtlich ihrer Wachstums- 
zeit znm Anbau im gesamten gegenwfirtigen 
eigentlichen Anbaugebiet der Erbse (d. h. n6rd- 
lich bis zum 62. Breitengrad) (Abb. 5). Die Koi- 
visto-Erbse ist eine recht ertragreiche, an- 
spruchslose, schnellkochende und schmackhafte 
Speiseerbse, Artturi eine besonders ertragreiche 
und anspruchslose Futtererbse. Im vergangenen 
Jahr (1937) wurde schlieBlich die aus einer 
finnischen Landerbse stammende friihreife, griine 
Speiseerbse, Kaleva, in den Handel gebracht. 
Sie ist fiir die n6rdlichsten Teile des Anbau- 
gebietes der Erbse vorgesehen und laBt sich mit 
Erfolg bis zum 64 ~ n. Br. anbauen. 

An die oben geschilderten Ziichtungsarbeiten 
schlossen sich eine grofe Zahl yon Unter- 

suchungen an. Sie bezogen sich u.a. auf die 
Winterfestigkeit des WJnterroggens und Winter- 
weizens, auf die Sterilit~it der Winterroggen- 
/ihren, auf die Resistenz der Sommer- und 

Abb. 5. Koivisto-Erbse. 

Winterweizen, besonders in bezug auf den Gelb- 
rost, auf die Eigenschaften des Roggens iiber- 
haupt und auf die Backeigenschaften des Wei- 
zens im besonderen sowie endlich auf die Koch- 
und Geschmackseigenschaften der Erbse. 
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Vorl~iufige Mitteilung. 

Im Ztichter 1937, Heft IO, sprach ich die 
Ansicht aus, dab die Eigenschaft ,,Nichtplatzen 
der Hfilsen" des Stammes 3535 A yon Lupinus 
luteus dutch ein oder mehrere recessive Gene 
bedingt sei. Die Ergebnisse dieses Jahres (1938) 
haben gezeigt, daft eine normale 3:I-Spaltung 
zwischen ,,Platzen" und ,,Nichtplatzen" in der 
F 2 erfolgt, dab also nur ein recessives Gen das 
Nichtplatzen bedingt. 

Der eine Elter war hellsamig-niehtplatzend, 
der andere dunkelsamig-platzend. Eine Kopp- 
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lung zwischen der Farbeigenschaft ,,hellsamig,' 
und ,,nichtplatzend" auf tier einen SeRe und 
,,dunkelsamig" und ,,platzend" auf der anderen 
Seite ist nicht vorhanden. Da die t~igenschaft 
,,alkaloidfrei" und die Farbeigenschaften ,,hell- 
samig" nnd ,,dunkelsarnig" ebenfalls nicht 
gekoppelt sind, kann man den Schlui~ ziehen, 
das die Eigenschaften ,,nichtplatzen" und ,,al- 
kaloidhaltig" keine nennenswerten Kopplungen 
aufweisen werden. Es wird also l/t, aus der 
Kreuzung ,,nichtplatzend, alkaloidhaltig" und 
,,platzend, alkaloidfrei" ,,nichtplatzend, alka- 
loidfrei" sein. 

16" 



220 Referate. Der Zacht~r 

Das Gen, das die Eigenschaft  , ,Nichtpla tzen"  
des Stammes 3535A bedingt ,  bezeichne ich mit 
inv (invulnerabilis),  das AIM , ,P la tzen"  mit  Inv.  

Der S t a mm 3535A M t t e  demnach die Erb-  
formel inv  inv, die normalen  Lupinen  mit 
platzenden Hfilsen dagegen I n v  Inv.  
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Uber Kreuzungen zwischen Avena saliva und Avena 
falua und einige Untersuchungen fiber Fatuoiden, 
Von A. AKEIRIY[AN und M. BADER, Z. Ztichtg 
A 22, I (1937). 

Verff. haben eingehende Untersuchungen fiber 
t(reuzungen zwischen verschiedenen Sorten yon 
Arena saliva mit A vena falua ausgeffihrt. Die 
Kreuzungen, die an sich praktischen Zwecken 
dienen sollten, lieferten eine Anzahl interessanter 
theoretischer Ergebnisse. Die F,-Generat ion zeigt, 
wie bet verschiedenen anderen Autoren, hinsichtlich 
der morphologischen Eigenschaften, wit z.B. 
Pflanzenh6he, Rispenbau, Deckspelzenfarbe usw., 
einen mehr oder minder intermedigren Charakter. 
Hinsichtlich der eigentliehen ~vVildhafermerkmale 
herrscht eine gewisse Dominanz, die jedoch nicht 
vollst~ndig ist. Je starker die Begrannung der 
sativa-Elternsorte ist, desto stXrker ist auch die 
Begrannung der Heterozygoten. In  der Form und 
Gr6Be der Fruchtansatzstelle besteht ein deut!icher 
l)bergang yore sativa-Elter zum fatua-Etter i m  
Jr,-Bastard. Die Merkmale der _F~-t-ieterozygoten 
unterscheiden sich jedoch aussch]ieBlich am Augen- 
korn mehr oder minder deutlich yore sativa-Elter, 
w~thrend das Zwischen- und Innenkorn vOllig mit 
dem der Kulturform tibereinstimmt. In  der Farbe 
der Deckspelzen dominierte jeweils Sehwarz fiber 
Grau bzw. Grau fiber Well3. Die F2-Generation ist 
~uf3erst mannigfaltig hinsichtlich der morpholo- 
gischen Merkmale, wie z. B. Pflanzenh6he, IRispen- 
ban, Form und Gr6Be des Kornes, Halmspr6digkeit 
usw. Die meisten der diese Eigenschaften bestim- 
menden Gent seheinen di- oder polymer in den 
Elternformen vorhanden zu seth, da in der F 2 eine 
nahezu kontinuierliche Reihe yon Abstufungen bet 
den oben angeffihrten Eigenschaften aufgetreten 
ist. Transgressionen waren nicht selten. Die 
meisten yon den in Betracht kommenden Gene 
sind nicht gekoppelt. Starke Koppelung zeigt hin- 
gegen der sog. Wildhaferkomplex. Die 3 Merkmale 
Begrannung, Callus, Behaarung am Ca]lus und an 
der IRachis verhielten sich wit eine einzige Erb- 
einheit. Die Prfifung der F 3 bewies die monomere 
Vererbung des Wildhaferkomplexes. Eine Auf- 
16sung in die 3 Erbeinheiten ist nicht vorgekommen. 
Die Spaltungsverh~ltnisse entsprechen etwa drei 
saliva- zu einer fatua-~hnlicben Pflanze. Wetter 
wnrden die VererbungsverhXltnisse der Deck- 
spelzenfarbe geprtift. Bet der verwendeten A .fatua- 
Form konnten 2 C~ene flit grant  Deckspelzenfarbe 
festgestellt werden. Von diesen war ein Gen mit 
dem bereits yon anderen Autoren bekannten Grau- 
faktor identisch. Auch die Doppelbegrannung 
wurde ether Prfifung unterzogen. Unter Doppel- 
begrannung wird das Auftreten je ether Granne am 
AuBen- und Zwischenkorn, die beide ungef~hr 
gleich entwickelk sind, verstanden_ Die Begrannung 
wird im allgemeinen als durch au/3ere Verh~tltnisse 
beeinfluBt angesehen. Zweifellos spielen aul3ere 

VerhMtnisse bet der Intensivit~t  eine grol3e l~olle 
Immerhin konnte jedoch C~RlSrlE nachweisen 
dab verschiedene norwegische Hafersorten einen 
gr6Beren Prozentsatz doppelbegrannter 24hrchen 
ffihren. Aueh aus dem Material der Verff. geht un- 
zweifelhaft hervor, dab die Eigenschaft der Doppel- 
begrannung erblieh sein kann. Indessen spielen 
~tuBere Verh~iltnisse stets eine groBe Rolle bet der 
Ausbildung der Begrannung, was die Untersuchung 
der Vererbung der Doppelbegrannung ~ugerst 
ersehwert. Schlieglich gehen Verff. in Zusammen- 
hang mit  den Untersuchungen fiber die Kreuzung 
zwischen A. falua und A. saliva noch auf die Ent-  
stehung der Fatuoiden tin. An ihrem MateriM 
weisen sit einwandfrei hath, dal3 die Fatuoiden 
nicht aus I(reuzungen zwischen A. fatua und A. 
saliva hervorgehen k6nnen. Wesentlich ist dabei, 
daft bet den Fatuoiden lediglich in der Nach- 
kommenschaft Spaltungen hinsichtlich Wildhafer- 
eigenschaften auftreten, wghrend die Bastarde aus 
A. falua • A. saliva auch gerade hinsichtlieh an- 
derer Eigenschaften Spaltungen zeigen. Verff. 
schlieBen sich derAuffassung vieler andererAutorert 
an, nach denenes  sich bet den Fatuoidefl um sport- 
tan auffretende Genmutationen oder Chromo- 
somenaberrationen handelt. Ufer (Berlin). ~ o 

Gene fiir .nbereifle Keimpflanzen beim Mais. Von 
M. I. HADJINOV. (Laboral, f. Genetik, Inst. f. 
Pflanzenbau, 2~uskin.) Trudy priM. Bot. i pr. I I  
Contrib. from the Laborat. of Genet. of the Inst. 
of P lant  Industry Nr 7, 227 u. engl. Zusammen- 
fassung 241 (1937) EIRussischl. 

Bet der Untersuehung ether groBen Anzahl yon 
Maisrassen verschiedenster IIerkunft  (Sortiment 
des Institutes ftir Pflanzenbau) wurde in 30 F~llen 
in der Nachkommenschaft selbstbest~tubter Pflan- 
zen aus reinen, untereinander in keinerlei Beziehung 
stehenden St/tmmen das Auftreten unbereifter 
(gl~tnzender, ,,glossy") Keimlinge beobaehtet. Ge- 
netisch erwiesen sich diese IV~utanten als zu 9 ver- 
schiedenen Gruppen geh6rig, deren jeder t in  ein- 
zelner recessiver Faktor (gll, g l ~ . . ,  g13) zugrunde 
liegt. Die Gene gl~, gl~ und gl.~ sind dabei mit  den 
schon frfiher (yon iKvakan und Hayes & Brewbaker) 
beschriebenen Genen gleicher Bezeiehnung iden- 
tisch, iKrenzung unbereifter Pflanzen verschiedener 
Gruppenzugeh6rigkeif gibt eine nornlale, d .h .  
bereifte F~ und eine Aufspaltung yon 9 bereift: 
7 unbereiit  in der F 2. Die ph~notypische Auspr~- 
gung der 9 Gent ist nicht v611ig g]eich. Am deut- 
lichsten ist das Fehlen des ]u bet glt, 
gl~ und gl 3, weniger ausgesprochen bet gl a und gl~. 
Bet gl~ wird der ,,glossy"-Charakter erst mit  dem 
Erscheinen des 3- Blattes erkennbar, hat aber vom 
5-Bla t t  an dieselbe St&rke wie bet den 3 zuerst 
genannten Genen. t3ei g17 sind umgekehrL nut  die 
ersten Bl~titer unbereift, w~hrend bet den sp~teren 
die Bereifung wieder erscheint, gl s und g19 gleichen 
im Ausbildungsgrad des Merkmals gl l, gl 2 und gl 6, 
weisen aber im Gegensatz zu allen fibrigen gl- 


