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Die Hersteltung wei/3k&niger, bittersto///reier, 
platz/ester Zuchtstiimme von L. luteus konnte, ab: 
gesehen yon der Zwischenschaltung einer Winter- 
generation, nur deshalb so schnell durchgefiihrt 
werden, weft alle diese wertgebenden Eigen- 
schaften auf nut  je einem recessiven Gen be- 
ruhen. Dieser gliickliche Umstand er6ffnet 
auch gtinstige Aussichten fiir die weitere Kom- 
binatio~sziichtung, die bei der gelben Lupine 
in Zukunft  st~irker in den Vordergrund rticken 
mul3, denn es gilt nunmehr, die neuen Eigen- 
schaften zu kombinieren mit  alien sonst noch in 
den verschiedenen Landsorten enthaltenen grin- 
stigen Ertrags-,  Immunit~its- und sonstigen 
Eigenschaften. Die nur leichte Koppelung van  
44 % des Gens des S t ammes  8 iiir Alkaloidgehalt 
lind des Gens Itir Platzen der Hiilsen dfirfte, 
wenn sich ihr Bestehen weiterhin als richtig er- 
weisen sollte, kein Hindernis ftir die Durchffih- 
rung der Kombinationsziichtung seln, wenn das 
Zahlenmaterial  gentigend groB bemessen wird. 

Z u s a m m e n f a s s u n g ,  
Die Ziichtung yon platzfesten SiiBlupinen- 

st/ immen wurde 1936/37 in Angriff genommen 
und ftihrte zur Auslese yon bisher 7oo fiir diese 
Eigenschaften homozygoten Pflanzen. 

An Hand  umfangreichen F~-Materials konnte 
ein zahlenm~13iger Beleg fiir die monofaktoriell  
recessive Bedingtheit der Eigensctiaft ,,Platz- 
festigkeit" gegeben werden. Es besteht aller- 
dings ein Recessivenausfall, dessen Ursachen 
noch gek!~rt werden mfissen. 

Mit grol3er Wahrscheinlichkeit besteht eine 

Koppehmg mit  etwa 44% Austausch zwischen 
den Genen Dul fiir Alkaloidgehalt und inv fiir 
Platzfestigkeit. 

Freie Spaltung konnte nachgewiesen werden 
fiir die Kombinationen weifikSrnig (niv) und 
platzfest (inv), sowie alkaloidfrei (dul) und 
weil3k6rnig (niv). 

L i t e r a t u r .  
i .  HACKBARTH, J. : Untersuchungen fiber Kop- 

pelung bei Antirrhinum majus. Z. Abstammgs- 
lehre 64, 15--53 (I933). 

2. HACKBARTH, J., u. iR.v. SENGBUSCI-I: Die 
Vererbung der Alkaloidfreiheit bei Lupinus lute~s 
und Lupiuus angustifolius. Zfichter 6, 249--255 
(I934). 

3. KA~EaT, H. : lJber die Auswertung dihybri- 
der Spaltungsreihen bei Koppelungsstudien. Z. 
Abstammgslehre 44, 3~ (1927)- 

4- IMI~ER, F. R. : Formulae and tables for cal- 
culating linkage intensities. Genetics 15, 81--98 
(193o). 

5. SENOBUSCH, R. V. : Die Vererbung der Eigen- 
schaft ,,Nichtplatzen" des Stammes 3535 A yon 
Lupln~s luteus. Vorl~ufige Mitteilung. Zfichter 
9, 254 (1937). 

6. SENGBUSCH, I{.. V." Die Vererbung der Eigen- 
schaft ,Nichtplatzen" yon Stamm 3535 A und die 
M6glichkeiten der Ziichtung yon Stil3lupinen mit 
nichtplatzenden Htilsen. VorlXufige Mitteilung. 
Ziichter Io, 219 (1938). 

7; SENGBUSCH, ~R. V., ' U. I42. ZIMMERMANN: Die 
Auffindung der ersten gelbe11 und blauen Lupine11 
(L. (uteus und L. ang14stifolius) mit nichtplatzenden 
Htilsen nnd die damit zusammenh~ngenden Pro- 
bleme, insbesondere der Sfi13111pinenztiehtung. 
Zfichter 9, 57--65 (1937). 

8. TROLL, I-I.-J., u. H. SCHANDER: Yleiotrope 
Wirknng eines Gells bei Lupines tuZeus. Zfichter 
9/11, 266--271 (1938). 

(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Miincheberg/Mark. 

Pleiotrope Wirkung eines Gens bei Lttplnus ltlte~s. 
(Neuzucht ,,Weiko".) 

Von H.-J. TroI l  und H. S c h a n c t e r .  

In  dem Mtincheberger Stamm 8 der v. SENG- 
BUSCI~s Miincheberger Grfinfutter-Siiglupine 1 der 
Saatgut-Erzeugungs-Gesellschaft (SEG.) wurde 
in dem Erntegut  des Jahres 1932 auf der 
Zuchtstation der SEG. in Leichhardt (friiher 
Trebatsch) von dem ersten yon uns eine 
Kornfarbmutante  gefunden. I m  Umkreise 
yon mehreren Kilometern vom Aufwuchsort 
waren in demselben Jahr  und in dem Jahr  
davor keine bit teren Lupinus luteus angebaut 
worden, so dab eine Fremdbefruehtung nicht 
stattgefunden haben kann. Die AbS.nderung 
muB also auf Mutation beruhen. Der Mu- 
tante fehlt die schwarze Sprenkelung (Pigmen- 

1 Ges. gesch. \~Tarenzeichen. 

tierung) der Samenschale des Stammes 8, 
so dab sie als weiBk6rnig bezeichnet werden 
kann. 

Aus dem erw~hnten weifischaligen Korn ent- 
wickelte sich 1933 eine Pflanze, die alkaloidfrei 
war und nur weiBe K6rner (Abb. I) brachte. 
Bereits all dieser Pflanze konnten weitere mor- 
phologische Abweichungen yon der Ausgangs- 
form festgestellt werden. W~hrend S tamm 8 
wie auch die anderen alkaloidfreien St~mme 8o 
und Io2 ebenso wie die bit teren Formen schon 
in ihren Keimbl~tttern und dann in Laub und 
Stengeln Anthocyan entwickeln, das besonders 
nach starker  Abkfihlung eine deutliche Rot-  
bzw. Dunkelgrfinfiirbung bedingt, fehlt diese 
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Eigenschaft der weil3kSrnigen Mutante. Sie ist 
hellgriin in Laub und Stengeln. Besonders deut- 
lich macht sich das Fehlen des Anthocyans im 
Knospenstadium bemerkbar. Die Deck- und 
Hiillbl~itter von Stamm 8 sind, wie bei Lupinus 
luteus fiblich, besonders stark pigmentiert. Die 
noch geschlossene Knospe macht daher einen 
dunkelgriinen Eindruck. Bei dem neuen Typ 
fehlt den Deck- und Hiillbl/ittern der Farbstoff 
v611ig, so dab die Knospe einen ganz hellen, fast 
weiBlichen Farbton hat. Diese Farbt6mmg ist 
an Sp~itsaaten, die erst im Herbst mit den be- 
reits k/ihlen Niichten zum Blfihen kommen, be- 
sonders auffallend (Abbi 2). Ein weiteres ein- 
wandfrei deutliches und yon jeder Witterung 
unabhiingiges Unterscheidungsmerkmal besteht 
darin, dab die Mutante in der Blfite ein roll- 

WeiBk6rnige Sorten yon Bitterlupinen hat  es 
allerdings auch fr/iher schon im Handel gegeben, 
es kann aber als ausgeschlossen gelten, dab irgend- 
ein Zusammenhang zwischen diesen und dem 
bier aufgefundenen Typ besteht. Aut/erdem 

Abb. 2. B1/itei~stand im Knospenstadimn, links Stature 8~ rechts 
Weiko, 4]~ nat. Gr613e. 

existieren diese Sorten heute gar night mehr, 
es kann also auGh keine Bastardierung mit ihnen 
stattgefunden haben. 

Gegenfiber der NormaKorm hat sich diese Mu- 
tation als recessiv erwiesen, denn die F 1 hat alle 

Abb. x. KOrner von Stamm 8 (links), yon Weiko (rechts), 0/10 nat. Gr613e. 

kommen gelbes Schiffchen hat. Der Stamm 8 
als Ausgangsform hat dagegen wie alle bisher 
bekannten Formen yon Lupinus luteus eine 
schwarze Schiffchenspitze. Die Schwarzf~irbung 
erstreckt sigh yon der Spitze etwa 3--5 mm nach 
unten (Abb. 3). Bei beginnender Reifezeit der 
Hiilse ~iuBert sich das Fehlen des Farbstoffes 
in der Mutante aul?erdem in den hellbleibenden 
Hfilsenn~ihten, insbesondere der Bauehnaht 
(Abb. 4). Diese Farbab~inderungen haben sich 
bis heute in zo Generationen, die durch Hinzu- 
nahme von 4 Wintelwermehrungen erreicht 
wurden, als zusammen auftretend und damit 
yon einem Gen abh/ingig erwiesen. Da die Nor- 
malform yon Lupinus Iuteus yon }-IAcKBARTI-I 
nnd v. SENGBUSC~ (I) als ,,Pflanze mit gelber 
schwarzgefleckter Bliite, dunkelgrfinen Bl~ittern, 
schwarzgesprenkelten und gesichelten Samen" 
angegeben wird, soll die Mutante in Anlehnung 
an die Antirrhinum-Nomenklatur niveus (Ab 7 
kiirzung niv.) heil3en. In der praktischen Zfieh- 
tung hat dieser Stamm die Bezeichnung ,Weiko" 

Abb. 3. Blfite mi t  ffeigelegtem Schiffchen~ links S tamm 8 mi t  
schwarzer Schiffchenspitze, rechts Weiko mit  gelber Schiffchenspitze, 

9/10 nat. Gr6Be. 

morphologischen Eigenschaften der ersteren. 
In der F~ wurde nachstehendes Zahlenverh~iltnis 
gefunden (Tab. I). Ausgez~ihlt wurden Kreu- 
zungen ,,gesprenkelt" X ,,weiBk6rnig" aus dem 
Jahre 1937, deren F 1 fiber Winter herangezogen 
wurde. 
Tabellei. F 2 - S p a l t u n g : G e s p r e n k e l t ( N i v )  

x w e i B  (niv). 

I Niv . niv It D/m 

Gerund. I 27o7 696 34o3 6,o9 
i 

I 
Erwartet I 2553 85 
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Da die Mutation ,,Weiko" als Folge ihrer Ab- 
s tammung aus dem Stamm 8 homozygot alka- 

loidfrei ist/dul~ ist ihre Erbformel also du~ niv ~duF' dul niv" 
Die ffir eine ideale 3 : t -Spal tung zu geringe 

Zahl weiBkfrniger Pflanzen dfirfte damit  zu 
erkl~iren sein, dab die hellgriinen Pflanzen in 
einem gemischten Besta~d yon SehS~dlingen 
(Blattrandk{ifern, Hasen usw.) bevorzugt werden. 
Eine grfBere Anf/illigkeit gegeniiber den be- 
kannten Lupinenkrankheiten dfirfte nicht vor- 
liegen, wie die noch zu besprechenden Ertrags- 
versuehe gezeigt haben. Ob Modifikationsfak- 
toren, Gonenelimination oder geringere Vitalit~t 
in den ersten Entwicklungsstadien vorliegt, muB 
noch gekl~rt werden. 

Zu den besproehenen morphologischen Ab- 
~nderungen kommt  als offenbar genetisch be- 

Abb. 4. Gr~ne Hfilsen, ]inks Stamm 8, rechts Weiko. 4/~ nat. GrfBe. 

dingt noch ein im Verh~ltnis zur Ausgangsform 
g.eringeres Tausendkorngewicht hinzu. Eine 
Ubersicht fiber die Tausendkorngewichte der 
beiden St~mme in den drei letzten Erntejahren 
gibt Tab. 2. Es sind Durchschnittszahlen von 
261 Proben, die aus den versehiedensten Teilen 
Deutschlands stammen. 

T a b e l l e  2. 

Tausendkorngewichte Gefunden 
Stammg 8 WeikOg Diff. dutch 

1936 146 ,45  139,46 - -  7,26 SEG. 1 
1937 139 ,99  131,19 - -  8,8o SEG. 
1937 152 ,7o  141,4o --11,3o t iWI.  
1938 1 4 o , 8 o  I35,IO - -  5,7 ~ KWI. 
Mittel: 144,98 I 136,78 - -  8,20 
1 Die Zahlen yon der Samenkontrollstation der 

S~;G. danken wir Herrn Dr. U~ER. 

Der neue Zuchts tamm Weiko hat  also in den 
drei Jahren kleinere Kfrner  gehabt als die Aus- 

gangsform, im Mittel betr~igt die Differenz 
5,56%. Das bedeutet neben dem Interesse, das 
diese Erscheinung vom genetischen Standpunkt  
ffir sich beansprucht, auch einen Schritt vor- 
w~rts auf dem Wege zur Erreichung des Zucht- 
zieles , ,Kleinkfrnigkeit".  

Besondere Beachtung verdient die neue Mu- 
tante aber dadurch, dab sie sich nicht nur in 
morphologischer t t insicht in mehreren Eigen- 
schaften von ihrer Ausgangsform unterscheidet, 
sondern auch in physiologischer. I m  Laufe 
der Zeit hat  sieh durch vergleichende Unter-  
suchungen herausgestellt, dab auch manche 
ihrer physiologischen EigenschMten unter der 
Wirkung des Genes niv andere geworden sein 
miissen. Die weiBkfrnige Form wurde zusam- 
men mit  der Ausgangsform auch in die Unter-  
suchungen fiber die Kalkempfindlichkeit einbe- 
zogen. 

Eine der wichtigsten Erscheinungen der Kalk- 
emp/indlichkeit ist, neben dem absinkenden 

/k a 
1 

5 6" 7 8 

PH 
Abb. 5. Die Abh~ingigkeit der Chlorose yon der Reaktion in Wasser- 

kultur bei Weiko und $ tamm 8. 

Ernteertrag,  die im Jugends tad ium auftretende 
,,I4alkchlorose", die sich in einem Vergilben der 
BlOtter und in einer starken Schw&ehung, in 
schweren F~illen sogar im Absterben der Jung-  
pflanze ~uBert. 

Die Chlorose ist abh~ngig yon der Reaktion 
(ps-Zahl), die in n~chster N~ihe der Wurzel 
herrscht. Der pa-Bereich bei dem keine Chlo- 
rose auftritt ,  reicht bei der Mehrzahl der Gelb- 
lupinen yon PH = 4,8--5, ~ Bei Stamm 8 ist 
er dagegen grfBer und reicht yon p~ = 4,8--6,0. 
Der S tamm Weiko fibertrifft in dieser Hinsieht 
noch die Ausgangsform. Bei ihm geht der 
chlorosefreie Bereich yon Ps = 4,8--6,5. 
Der Unterschied des Chloroseverlaufes beider 
St~imme in Wasserkulturen bei unterschied- 
lichem ps-Wert  wurde bereits a. O. dargestellt 
(4). Die Unierschiede gleichalter Pflanzen beider 
Stgmme bei verschiedener Reaktion in Wasser- 
kultur zeigt Abb. 5. 
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Die in der Wasserkultur gefundenen Ergeb- 
nisse wurden in der Sandkultur nachgeprfift. 
Das Verhalten yon Weiko gegentiber Stamm 8 
und dem normalempfindlichen Stamm 8o bei 
einem Gehalt yon 3% kohlensauren Kalk zeigt 
Abb. 6. 

1938 land sich eine Gelegenheit, die in Ge- 
w~ichshausversuchen erhaltenen Ergebnisse im 
Freiland im grogen zu prtifen. Zur Verfiigung 
stand ein 2 ha groges Ge- 
l~inde, in dem sich mehrere 
gr6Bere, stark kalkhaltige 
Mergelstellen befinden. 
Es wurden abweehselnd 
je I Reihe Stamm Weiko, 
Stamm 8 und der be- 
reits erw~hnte Stature 8o 
gedrilltl Die Flgche wurde 
in einzelne Quadratmeter 
eingeteilt; auf denen die 
gesunden und chloroti- 
schen Pftanzen ausgez~hlt 
wurden. Bis auf sehr ver- 
einzelte, durch spezielle BodenverhSltnisse be- 
dingte Ausnahmen, war in jedem Quadrat der 
Anteil kranker Pflanzen bei Weiko geringer als 
bei Stamm 8. In der Tabelle 3 wurden 5real 
je IOO Z~ihlungen zusammengefal3t, die yon zu- 
sammenh/ingenden Fl~ichen stammen. Die ins 

flit der Wurzelmembranen ffir die geringere 
Kalkempfindlichkeit der Mutante verantwort- 
lich gemacht werden. Unter normalen Boden- 
verhS~ltnissen konnten in der Zeit yon der Aus- 
saat bis zum Aufgang und in der Jugendent- 
wicklung zwischen Stamm 8 und Weiko keine 
gesicherten Unterschiede festgestellt werden. 
In Topfversuchen zeigte sich noch ein weiterer 
Unterschied physiologischer Art zwischen der 

W 80 8 W 8o 8 W 
Abb. 6. Die unterschiedliche EmpfindIichkeit gegen Kalk der St/imme Weiko (W), 8o und 8 bei einem 

Gehalt yon 3 % CaCO3 im Boden. 

Mutante und ihrer Ausgangsform. Weiko ist 
gegen stauende N~isse weit empfindlicher als 
Stature 8. Bei starker Feuchtigkeit ist ersterer 
gegen kohlensauren Kalk und alkalische Reak- 
tion ernpfindlicher als letzterer. Untersuchungen 
der wurzelnahen Zone zeigten, dab in diesem 

T a b e l l e  3. 

Gesamtzahl 
Kalkgehalt der Pflanzert 

Stamm 81 Weiko 

sehr stark 1334 1811 
stark 2671 3o54 

erheblich 2341 2797 
schwach 14Ol 1917 

selar schwach 1381 196o 

Einzelne gehende Auswertung des Versuches 
mit  den dazu geh6renden Bodenproben ist 
z .Z.  noch nicht erfolgt. Eine eingehende Dar- 
stellung dieses Versuches mug daher noch ver- 
schoben werden. 

Die Zahlen fiir die Unterschiede (Tab. 3) sind 
ohne Ausnahmen fehlerkritisch gesichert. 4 Wo- 
then nach dieser Beobachtung waren die stark 
chlor0tischen Pflanzen abgestorben. 

Es zeigt sich also mit aller Deutliehkeit, dab 
Stamm Weiko unempfindlicher gegen kohlen- 
sauren Kalk bzw. alkalische Reaktion ist, als der 
Ausgangsstamm 8. In beiden Sfiimmen ausge- 
ftihrte Messungen ergeben, dab keine !dnter- 
schiede in der Intensit~t der Wurzelausschei- 
dungen zwischen beiden Sfiimmen bestehen. Es 
k6nnen also nut  UnterSchiede in der Permeabili- 

Gesunde Pflanzen 
Stamm 8 Weiko 

% % 

17,21 ~ o,4 
32,63 ~ o,396 
43,I2 ~ o,32 
72,48 ~ o,35 
90,97 ~ 0,37 

Diff. ra D/m 

35,53 ~= o,3 18,32 o,5 36,64 
58,99 �9 o,392 26,36 o,53 49,73 
55,46 ~ o,3 12,34 I,O 11,31 
78,53 �9 0,38 6,05 o,52 11,67 
96,33 :~ 0,38 5,26 o,53 9,92 

besonderen Falle die Wurzelausseheidungen yon 
Stamm Weiko geringer sind als die von Stamm8, 
dab also die mit der gr6Beren N/isse paralM 
gehende geringere I,uftversorgung die Wurzel- 
fiitigkeit bei beiden St~mmen in verschiedenem 
MaBe hemmt. Bei Stamm Weiko muB also mehr 
auf etwa vorkommende stauende N~isse geachtet 
werden als bei der Ansgangssorte. Weniger 
braucht man auf den Kalkgehalt Riicksicht 
nehmen. 

Aul3erdem scheinen auch noch gewisse Ver- 
sehiedenheiten im E~,twicklu~cgsrhythmus der 
beiden hier in Frage stehenden Sorten zu be- 
stehen, wie an dem Beginn der B1/ite gezeigt 
werden kann. Sowohl in dem Aussaatzeitver- 
such in Leichhardt I937 wie in dem in M/inche- 
berg I938 zeigte Weiko in fast allen Aussaat- 
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stufen einen etwas sp~iteren Bltihbeginn als 
S tamm 8. 

T a b e l l e  4. 

Aussaat 
alIl  

2o. 3. 37 
3 ~ 3. 37 
io. 4. 37 
20. 4. 37 
3 ~ 4. 37 
io. 5. 37 

In Leichhardt 
Blfihbeginn bei 

Stature 81 Weiko 

i 6. 12.6. 
19. 6. 19. 6. 
23. 6. 24 . 6. 

1.7. 2.7. 
9.7. 

A u s s a a t  In Mfincheberg 
Blfihbeginn bei 

a m  Stature 81 Weiko 

23. 3. 38 17 . 6. 118. 6. 
2. 4- 38 23. 6. 24 . 6. 

12. 4. 38 26. 6./28. 6. 
22. 4. 38 i. 71 / 2 7. 

2. 5. 38 17. 7 118[ 7. 

Auch die Saatzeit- und Stammprfifungen der 
Abteilung fiir Feldversuehswesen I am hiesigen 
Ins t i tu t  wiesen in den Jabren-1937 und 1938 bei 
Weiko einen 2--3  Tage sp~teren Blfihbeginn 
auf Ms bei S tamm 8. Diese zwar geringen aber 
in jedem Jahre auftretenden Blfihverz6gerungen 
haben jedoch auf die Reifezeit keinen eindeutigen 
EinfluB. In den oben erw~hnten Aussaatzeit- 
versuchen (Tab. 4) t ra ten in der Reife diese 
Unterschiede nicht mehr deutlich hervor. 13ber 
eine etwa vorhandene oder ver~nderte Reaktion 
auf die Aussaatzeit, die sich sowohl in der Ge- 
samtentwicklung (Pflanzenh6he, Bestockung 
u. a.) wie in der Ertragsf~higkeit ~uBern wfirde, 
lassen diese Versuche noch keine eindeutigen 
Schlfisse zu, t rotzdem auch gewisse Andeutungen 
hierffir vorhanden sind. 

In  der Ertrags/~higkeit besteht nach den von 
verschiedenen Stellen ausgeffihrten Versuchen 
zwischen der Mutante und ihrer Ausgangsform 
ein sehr deutlicher Unterschied. Dies t r i t t  be- 
sonders in den meisten Versuchen zur Korn- 
gewinnung hervor. Seit 1935 wird Weiko auf der 
Zuchtstation der SEG. in den Stamm- und 
Sortenpriifungen auf Kornert rag mitgepriift. 
Tab, 4 zeigt die Unterschiede 2. 

T a b e l l e  5. 

Zahl der gepriKten Weiko Staining] Ertrag . .  
Jahr undS~ an Stelle an Stelle Stamm 8 WeJKO 

, ~ i o o  

1936 23 I 6 IOO 1i 4 

Noch gr6Bere Unterschiede in der Xornertrags~ 
f~higkeit sind im Jahre 1937 in 6 Versuchen des 
Reichsn~ihrstandes (5) aufgetreten. Die Ertrgge 
yon S tamm 8 sind naehstehend ~ IOO gesetzt. 

Wenn der Durehschnitt  der Mehrertrgge 
dieser Versuche errechnet wird, ergibt sich, dab 

1 Herrn Dipl. Landwirt ~V~EYLE danken wir far 
Uberlassung der Angaben. 

.o Der S. E. G. danken wit ffir die ~berlassung 
dieser und anderer hier verwerteter Zahlen. 

die Mutante Weiko 35,83% Mehrertrag gegen- 
fiber S tamm 8 gebracht hat. Dieser Unterschied 
kann durch die H~iufigkeK, mit  der er auftri t t ,  
und dureh die unter den verschiedensten Um-  
weltbedingungen erwiesene Stetigkeit als ziem- 
lich sicher angesehen werden. Welche physiolo- 
gischen Sonderheiten bei Stature Weiko daffir 
verantwortlich gemacht werden k6nnen, ist 
noeh ungekl//rt. Es liegt sehr nahe, an ein 
besseres AufschlieBungs- bzw. Aufnahmever-  

Tabelle 6. 
R e i c h s n g h r s t a n d s - V e r s u c h e  1937. 

Versuehsort "Weiko 

I. Klein-Blumenau, Ostpr, ioo i5i 
2. Ramten, Ostpr . . . . . .  lOO 128 
3, Oldenburg b, Landsb., W. ioo 12o 
4, M6hringen, Pore . . . . .  ioo 199 
5, Bauhof Mecklbg . . . . .  ioo lO6 
6. Lentf6hrden b. Kiel . . . IOO II~ 

m6gen fiir NXhrstoffe zu denken, da eine andere 

Permeabilit~it der Wurzelmembrane vermutet 

werden kann (s. oben). Der Wasserbedarf und 
der Wasserhaushalt  scheinen ebenfalls nicht so 
zu sein wie bei S tamm 8. Die schon erw~ihnte 
Wirkung der stauenden Ngsse ist aIs Anhalts- 
punkt  hierfiir anzusehen. 

Weitere physiologische Unterschiede zwischen 
S tamm 8 und Weiko stellten MANGOLD und 
COLUMBUS (2) lest. MANGOLD U. Mitarbeiter 
untersuchten die Verdaulichkeit und die biolo- 
gisehe EiweiBwertigkeit yon St. 8 (3) und yon 
Weiko (2) beim Schwein. Sie fanden bei fast 
fibereinstimmenden N~hrstoffgehalt eine ffir 
Weiko um fiber 2o % h6here Verdaulichkeit fiir 
die gesamte org. Substanz. Die biologische 
Wertigkeit  des EiweiBes von Weikoschrot wird 
ffir Erhal tung und Wachstum mit  71,87 % und 
yon Schrot yon Stature 8 mit  6o,o % angegeben. 
In  Tabelle 7 sind die einzelnen Verdaulichkeits- 
werte miteinander verglichen. 

T a b  e 11 e 7 (nach MANGOLD und Mitarbeiter). 

Orgaa- [ Verdaulichkei~cswerte 
Roh- I Roh- Rob- N-freie Ex- 

I sab~anz / protein fett f . . . .  I trak~t6ff.  

Weiko.  I 89,o 92,o i 66,3 65,35 97,1 

St. 8. 71,3 I 80,7 I 4I, I 24,1 i 74,._..._2__5 

Die Verdaulichkeit aller N/ihrstoffe liegt bei, 
Weiko also im Durchschnitt  um 23,59% h6her 
als bei S tamm 8. Besonders auffallend ist die 
hohe Verdaulichkeit der Rohfaser bei ersterer. 

Bei den alkaloidfreien Lupinus luteus gab es  
bisher keine sicheren morphologischen Unter-- 
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sehiede gegeniiber den alkaloidhaltigen. In der 
Mutante Weiko ist eine Form gefunden worden, 
die es erm6glicht, in Korn- und Feldbestfinden 
sortenfremde Beimengungen ohne besondere 
HilfsmaBnahmen herauszufinden. Ftir die An- 
erkennung yon Feldbest~nden von alkaloid- 
freien Lupinus luteus sind die sortentypischen 
morphologischen Merkmale der Weiko besonders 
wichtig. Die durch dasselbe Gen wit die mor- 
phologischen Eigenschaften ver~inderten physio- 
logischen geben der Mutante besondere wirt- 
schaftliche Bedeutung, Ahnliche F/ille, in denen 
die Mutation eines Gens aul3er positiven mor- 
phologischen Eigenschaften auch eine Reihe 
solcher physiologischer Art auslSst, sind zu- 
mindest als ~ul3erst selten anzusehen. Nach den 
in diesem Fall gemachten Erfahrungen ist es 
nieht fiberfliissig, solche oder/ihnliche, zuweittn 
als Farbspielereien bezeichnete Mutationen auf 
ihre sonstigen Eigenschaften hin genauestens 
zu priifen. Dies d/irfte nicht nur ftir Kornfarb- 
mutanten, sondern auch fiir solche der Bltiten- 
und Blattfarbe Giiltigkeit haben. 

Der Beweis fiir die pleiotrope Wirkung des 
Gens niv wird auch durch Kreuzungen zu tr-  
bringen sein, in denen e s  mit anderen Wert- 
faktoren, wit Weichschaligkeit und Platzfestig- 
keit, verbunden wurde. Die genaue Auswertung 
dieser Kreuzungen wird noeh erfolgen. 

Dar/iber hinius ist die hier behandelte Muta- 
tion auch fiir die allgemeine Genetik nnd Muta- 
tionsforschung yon Interesse. Es dtirfte nut  
wenig F~lle geben, in denen ein einziges reces- 
sives Gen so verschiedene Eigenschaften mor- 
phologischer wie physiologischer Art kontrolliert 
wit das Gen niveus bei Lupinus luteus. Inso- 
fern k6nnen die mitgeteilten Ergebnisse einen 
Beitrag zur Theorie der Genwirkung fiberhaupt 
darstellen. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Im Jahr  I932 wurde yon H. J. TROLL im 
Stamm 8 ein weil3es Korn gefunden, dessen Ent- 

stehung nur der Mutation eines Gens zugtschrie- 
ben werden kann, das die Bezeichnung niveus 
(niv) erhielt und dessen Vererbung untersucht 
wurde, Die Mutation yon der gesprenkelten 
zur weiBen Kornfarbe war mit einer Reihe 
weiterer Merkmals~nderungen gegenfiber der 
Ausgangsform verbunden. 

Die wichtigsten morphologischen ~nderungen 
sind die hellgrtinere Blatt- und Stengelfarbe, der 
fehlende Farbstoff in den Bliitenhiill- und Deck- 
bl~ttern und die gelbe Schiffchenspitze sowie die 
ungef~irbte Bauchnaht der Htilsen, ferner das 
geringere Tausendkorngewicht. 

Deutliche physiQlogische 24nderungen waren 
festzustellen in der geringeren Empfindlichkeit 
gegen den Kalkgehalt des Bodens, der gr6Beren 
Empfindlichkeit gegen stauende N~sst, dem 
sp~teren Bliihbeginn, der erhShten Kornertrags- 
Iihigkeit und der besseren Verdaulichkeit der 
N~ihrstoffkomponenten. 

Die Bedeutung der Mutante Weiko fiir die 
praktische Ziichtung, das Anerkennungswesen 
und die allgemeine Genetik wurde besprochen. 
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Ktinstliche Selektionsmethoden zur Ztichtung frostharter Kartoffeln. 
Von (3. S~eIzner. 

Die Vtgetationsl/inge der Kartoffel ist in un- 
serem K1ima vorwiegend durch ihre Frost- 
empfindlichkeit ftstgelegt, Im Friihjahr sinken 
die Temperaturen gelegentlich his Mitte Mai 
unter den Nullpunkt, im Herbst ist Ende Sep- 
tember mit Frtihfr6sten zu rechnen. In manchen 
Gtbiettn,  vor allem auf Moorb6den und in 

Gebirgslagen, kann auch w/ihrend der tibrigen 
Sommermonate das Kraut  der Kartoffeln tr-  
frieren. Diese klimatischen Bedingungen haben 
zur Folge, dab es nicht m6glich ist, deutsche 
Frfihkartoffeln vor Mitre Juni auf den Markt zu 
bringen. Auf der anderen Seite kann bei Sp~it- 
kartofftln das Wachstum durch Frostsch~idi- 


