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(Aus dem Institut fiir Pflanzenziichtung der Martin-Luther-Universit~t Halle-Wittenberg in Hohenthurm) 

R6ntgenmutationen beim Flachs (Linum usitatissimum L.)* 
V o u  WAI,TI-IER HOFFMANN u n d  URSEL ZOSCHKE 

Mit 4 Textabbildungen 

A. Einleitung 

Im Altvatergebirge und zum Tell auch im B6hmer- 
wald waren bis in ji~ngste Zeit Faserleilllandsorten 
verbreitet, die dort nachweistich seit 60--70 Jahren 
in den Bergbauernwirtschaften angebaut wurdell. 
Die nrspriillgliche Saat geht als ,,Seel~inder oder Ton- 
nelltein" auf Einfuhren aus den 6stlichen Ostseege- 
bietell zuriick. SCHILLING, der diese Landsortell w~ih- 
rend der Jahre 1942--45 analysierte, fand unter ihnen 
viele Formen, die aus den baltenl~tndischell ulld nord- 
russischell Populatiollen nicht bekanllt sind und daher 
als ill dell Allbaugebieten tier Lalldsorten spolltan 
elltstandelle Mutatiollen betrachtet werdell miissell. 
Neben Abweichungen in der Bltitellfarbe konntell vor 
allem auch Mutationen der SamengrSBe und -farbe aus- 
gelesen werdell (ScHILLInG unver6ffelltlicht). Diese Er- 
gebnisse legten den Gedanken llahe, die Mutationsrate 
verschiedener Flachssorten experimentell zu steigern. 
Die irn Jahre 1943 ullter Allwelldullg voll R6ntgen- 
strahleI1 erfolgreich begollllellen Arbeiten HOF1;MANNS 
muBten bei Kriegsellde nnterbrochen werdell; s~imt- 
liches Material, das besonders Mutationen in der 
Pflanzellliinge und Samengr6Be enthielt, ist mit allen 
Unterlagell verloren gegangell. 

Im Jahre I948 kollllten die Bestrahlungsversuche 
wieder aufgenommen werdell, so dab heute - -  yon ver- 
schiedenen Sorten ausgehelld ~ ein umfangreiches 
Mutationssortiment vorhalldell ist, fiber das ill tier 
vorliegenden Arbeit ein kurzer fPoerblick gegeben wird. 

Da die experimentelle Mutatiollsausl6sullg einen 
heute in der Pflanzellztichtung immer h~ufiger be- 
schrittenell Weg zur Verbreiterung der Selektionsbasis 
darstellt, sollen die mitgeteilten Ergebnisse dazu bei- 
tragen, die Bedeutung dieser ,,Zuchtmethode" hervor- 
zuheben ulld zu festigen. 

B. Material und Methoden 

Als Ausgangsmaterial fiir die Untersuchungen 
dientell die beiden Faserleinsorten ,,Eckendorfer friih" 
und ,,M~ihrisch-Sch611berger Stature 6", der 01faser- 
lein ,,M~hrisch-Sch6nberger Stature 36" (= Berll- 
burger Olfaserleill : Endress Kreuzungslein) ulld 
der 011ein ,,Sorauer Stature 65" ( :  Endress Deutscher 
011ein). Die drei letztgenanntell Sortell sind aus den 
Ziichtullgsarbeitell des MAX-PLANCK-Institutes ftir 
Bastfaserforsehung (j etzt K61n) hervorgegangell (ScHIL- 
LING 9)- Bei alien St~tmmen war w~ihrend mehr- 
j~ihriger Beobaehtullg und Vermehrung auf Reinheit 
geachtet worden. In ,,Stamm 6" und ,,Stamm 65" 
treten gelegentlich spontane Abweichungen zu weiBen 
Bliiten auf; dariiber hinaus zeigt ,, Stamm 65" Schwan- 
kungen in der Blauvioletff~irbung der Bliitenbl~itter 
ulld ,,Stature 36" gelegelltlich in der Pflanzenl~inge. 

Zur Charakterisierung der Ausgallgssorten sind im 
folgellden ihre wichtigstellMerkmale zusammengestellt : 

* H e r r n  Prof .  H.  IKAPPERT z u m  6 5. G e b u r t s t a g  ge- 
widme$; . . . .  

I, E c k e n d o r f e r  f r i ih :  
Ausgeglichener blau-hellblau bliihender Faserlein, 

mittellang mit kurzer Verzweigung, Gesamtl~tnge 
70--75 cm, technische L~tllge 60 65 cm, gute Samen- 
ertr~tge. Antherenfarbe blau, Samellfarbe braun- 
graubraun, IOoO-Korngewicht 5,0--5,3 g, Fasergehalt 
gut (I8--2o~), relativ irtihreiL Auslese aus Landsorte. 

2. M~ihrisch-Sch611berger S t a m m  6: 
Langstellgliger, blau-hellblau blfihender Faserlein 

mit mittlerer Verzweigung, Gesamtl~illge 75--80 cm, 
technische L~inge 60--75 cm, niedrige bis mittlere Sa- 
mellertr~tge. Antherellfarbe blau, Samenfarbe rnittel- 
braun, IOOo-Korngewicht 5,3--5,6 g, Fasergehalt hoch 
(20--22 ~o), mittlere Reifezeit. Auslese aus Lalldsorte. 

3. M~ihrisch-Sch6nberger  S t a m m  36: 

Mittellanger, groBbltitiger Olfaserlein mit violett- 
blauer Bliitenfarbe und blauen Antherei1, Gesamt- 
t~tnge 70--80 cm, technische L~nge 60--70 cm, hohe 
Samellertr~tge. Samellfarbe mittelbraun, iooo-Korn- 
gewicht 7--8 g, mittlerer Fasergehalt und -qualit~it 
(I8--I9~o), mittelsp~t. Aus Kreuznng von Faserlein 
und 0llein nach wiederholter Rtickkreuzullg mit Faser- 
lein hervorgegallgell. 

4. So raue r  Stature 65: 
Kurzstengliger, sehr groBbltitiger 011ein mit r io-  

letter Bliitellfarbe und blauen Antheren, Gesamtl~inge 
5o--6o cm, technische L~tnge 4o--5ocm. Sehr gute 
Samenertr~ige, Iooo-Korllgewieht lO--I2 g. Samell- 
farbe braun-graubraun. Gerillger bis Inittlerer Faser- 
gehalt, nieht spillnbare Faser (16--18%), fri~he bis 
mittlere Reifezeit. Auslese aus marokkanischer Land- 
sorte. 

Die B e s t r a h l u n g e n  wurden mit eillem Thera- 
pieger~it (15o kV, 4 mAmp, 2 mm A1-Filter bei 
34,5 r/rain) durchgeftihrt. Bei den genannten vier 
Sorten erfolgten die Behalldlullgen in lufttrockenem 
Zustand der Samen; im Zusammenhang mit anderen 
Versuchsserien wurden auBerdem die Samell der beiden 
Sorten ,,Stature 6" und ,,Stature 36" vor der Besfrah- 
lung ftir 24 Stunden in o,5 II Schwermetallsalzl6sungen 
eingequollen. Die Bestrahlung fand hier ebenfalls 
nach vorsichtiger Riiektrocknung in lufttr0ekenem Zu- 
stand statt. Als Schwermetallsalze benutzten wit 
Ba (N03)2, Pb (NO3) 2 ulld U (NO3h. Nebeh unbehan, 
delten Kontrollen gelangte auch Saatgut, das ohne 
Vorbehandlung bestrahlt worden war, zur Aussaat. 
Die Dosis  wurde von IO t~ber 2o, 30, 4 o, 5o bis 6o Kr 
gestaffelt. Bereits im Jahre 1943 war festgestellt wor- 
dell, dab bei 63 Kr noch eine nahezu Ioo%ige Keimung 
eintrat, abet nur ein sehr geringer Teil der Keimlinge 
vermochte sich weiter zu entwickeln. Die Schwermetall- 
salzbehalldlung ulld die verschiedene Staffelung tier 
Dosis Solltell iiber die gt~nstigste und hSchstm6gliche 
Ausbeute an Mutanten AufschluB geben. Im einzelnen 
wird ant diese Bestrahlullgsmethoden bier llicht einge- 
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gangen, da die Versuche in dieser Hinsicht noch nicht 
abgesehlossen bzw. endgfittig ausgewertet sind. 

Die Aussaat des nach Salzbehandlung bestrahlten 
Saatgutes und der Kontrollell erfolgte erstmalig 
Ende Mai 195o durch Auslegen der Samen im Ab- 
stand yon 1, 5 cm bei einer Reihenentfernung yon 
I6,6 cm, w~hrend die Versuche mit nicht vorbehandel- 
tem, bestrahlten Material bereits im Frt~hiahr 1948 
ausges~t wurden. Eine ~3berprt~fung auf schon in 
der X1-Generation auftretende Mutationen geschah 
w'ihrend der gesamten Vegetationsperiode. Die Pflan- 
zen zeigten deutlich eine AbMngigkeit des Aufgallges 
ulld der Entwicklullg yon der I-I6he der Bestrahlungs- 
dosis. Von jeder Pflanze wurden nach der Ernte eine, 
bei Parzelten mit sehr wenig Pflanzen auch zwei 
Kapseln abgenommen und yon diesem Material wieder 
je Behandlungsart IOOO Samen in der gleichen Weise 
wie vorher vorbehandelt und erneut bestrahlt. Zur 
Vereinfachullg wurden in  den sp~teren Jahren auch 
IOOO Samen vom Gesamtsaatgut jeder Parzelle zur 
Wiederbestrahlung herangezogen. Diese wiederholte 
Bestrahlung wurde bis zum Jahre 1954 fortgesetzt 
(FREISL~BXN und LXlN z, 2). 

Um in der X~-Generation mit einiger Sicherheit die 
auftretenden Mutationen, besonders diejenigen der 
Bltite- und Reifezeit, des Wachstumsrhythmus und 
der Pflanzenl~nge, erkennen zu k6nnen, mi~ssen gleich- 
m~Bige Aussaat, Aufgang ulld Wachstum gew~hr- 
leistet sein. Da bei Aussaaten yon geringen Saatgut- 
mengen durch Ausstreuen oder Auslegen yon Einzel- 
samen dieses Ziel nur schwer zu erreichen ist, haben 
wir uns entschlossen, das gesamte Saatgut jeder Par- 
zelle gemeinsam zu erfassen und wieder als X~.-Popu- 
lation auszus~en. Es wird zwar dabei auf eine Aus- 
wertung der Ergebnisse ill bezug auf Mutationsrate 
usw. verzichtet, die Wahrscheinlichkeit des Auf- 
findens der Mutationen jedoch nicht herabgesetzt, da 
die Anzahl der Nachkommen j e X1-Pflanze in der X~- 
Population relativ groB ist. Die Xt-Pilanzen verzwei- 
gen und bestocken sich auch teilweise trotz dichter 
Aussaat infolge des Ausfalts der durch die Bestrahlung 
geschfidigten Pflanzen, so dab im allgemeinen viele 
Kapseln und Samen gebildet werden. Da als Folge 
dieser Verzweigung mit dem Auftreten yon Chim~ren 
fiir das mutierte Gewebe zu rechnen ist und daher 
weniger als ~/4 der Pflanzen als sichtbare Mutationen 
in der X2 erwartet werden dt~rfen, mug sich nach 
den Erfahrungen FI~ISLEBENS und LEINS (I, 2) bei 
Gerste die Erh6hung der Pflanzenzahl auch in dieser 
I-Iinsicht zur Auffindung der Mutationen g~nstig aus- 
wirken. Die Aussaat der X~-Population war somit 
rnit kleinen Handdrillmaschinen, die einen gleich- 
m~Bigen Aufgang gew~ihfleisten, m6glich. Ffir Flachs 
erwies sich diese Aussaatmethode zur Selektion als be- 
sonders geeignet, da sehr viele Pflanzen auf der Fl~tchen- 
einheit zar Aussaat und Entwicklung gelangen. 

Durch die wiederholte Bestrahlung des Materials 
ergab sich j~thrlich neues X~-Pflanzenmaterial flit die 
Selektion. 

Die Anslese-Generationen standen vom Aufgang 
der Pflanzen an st~ndig unter Beobachtung, und jeder 
vonder Ausgangsform in morphologischer ulld physio- 
logischer Hinsicht abweichende Typ erhielt ein gu t  
sictitbares Markiernngszeichen. Bei der Selektion 
fanden bewuBt auch kleine Abweichungen Bergck- 
sichtigung. Jede als mutmaBliche Mutante selektierte 

Pflanze wurde einzeln verarbeitet und Merkmale wie 
Gesamtl~tnge, technische L~nge, durchschnittliche 
Samenzahl pro Kapsel, Tausendkorngewicht ermittelt. 
Die Aussaat zur Best~tigung als Mutante erfolgte im 
n~chsten Fri~hjahr im Freiland. Alle spaltenden 
Formen, die auf Fremdbefruchtung schlieBen lieBen, 
kamen nicht in die weitere Vermehrung. Zur Er- 
fassung von Mutationen der Samenfarbe und -gr6Be 
wurde die gesamte Samenernte der X2-Parzellen 
handverlesen, um so bei der Feldauslese nicht erfaBte 
Abweichungen allfzufinden. Im Laufe der Jahre 
195o bis 1954 entstand auf diese Weise ein umfang- 
reiches Mutanten-Sortiment. Zfichterisch wertvoll 
erscheillende Nachkommenschaften werden j~hrlieh in 
Drillpri~fungell auf ihre Leistungsf~higkeit an Stroh 
und Samen untersucht. 

Als wichtiges Merkmal des Leins verdient der F as er- 
gehalt besondere Beachtung. Ill Ermangelung einer 
R6stanlage und anderer Ger~te zur Fasergewinnung be- 
nutzten wir die techllisch einfache Methode der Bastge- 
haltsbestimmung. Im allgemeinen besteht eine brauch- 
bare Obereinstimmullg zwischen den Ergebllissen der 
Bast- ulld Faserbestimmungsmethoden (SCHILLING, 
I0). Die j~hfliche Ermittlung des Bastgehaltes jeder 
Mutante geschah auf folgende Weise: Aus der Mitte des 
Bestandes wurden 2 Proben mit je 25 Stengeln von 
gleichm~Biger L~nge und Dicke entnommen und nach 
Entfernung der Samenkapseln und W~tgung der beiden 
lufttrockenen Stengelbt~ndel in Wasser gekocht. Nach 
zweist~ndigem Kochen l~gt sich der Bast vom Holz- 
teil leicht mit der Hand abziehen. Der Bast wird an- 
schlieBend bei 98 ~ C 24 Stullden getrocknet mid sein 
Gewicht auf das Trockenstengelgewicht bezogen. Zur 
Bestimmung des T a u s e n d k o r n g e w i c h t e s  wurden 
zweimal IOO Samen abgez~hlt und gewogen. Weiter- 
hin erfolgte j~hrlich die Ermittlllng der Fertilit~t 
(Kornzahl je Kapsel) und der Gesamt-  und  tech- 
n i schen  L~tnge des Strohs, die fiir den Stroh-, Faser- 
und Samenertrag von groBer Bedeutung sind. Die 
Stengelt~nge wird yon der Ansatzstelle der Kotyle- 
donen bis zur Pfianzenspitze als Gesamtl~nge und bis 
zum Beginn der Verzweigung als technische L~nge be- 
zeichnet. 

C. Beschreibung der Mutationen 
Der Umfang der Auslese aus den X2-Populationen 

ergibt sich aus der Tabe]le I:  

Tabelle i. Ausgetesene und bestiitigte Mutationen aus den 
[ahren z95o bis z954 

ausgelesene 
Sorte ,,Abweicher" 

Ec ke ndo r f e r  
frfih * 

Sta tu re  6 * 

Sta ture  3 6 * 

S t a m m  6 5 * 

S t a m m  3 6 ** 

Sta ture  6 ** 

13 ~ 
85 
86 

I 7 2  
821 
589 

S l a m m e  

* ohne Salzbehandlung 

best~tigte 
Mutafionen % 

18 I3 ,8  
5 5,9 

12 i4,o 
22 i2,8 

234 28,5 
232 39,4 
523 

roit Salzbehandlung 
vor der Bestrahlung 

Die groBe Zahl der ,,ausgelesenen Abweicher" er- 
gibt sich aus der Tatsache, dab s~mtliche dutch 
irgendein morphologisches oder physiologisches Merk- 
real auffallenden Formen aus den Spaltungsgenera- 
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tionen ausgelesen wurden, auch wenn es sich um 
ztichterisch indifferente Eigenschaften handelte. Auf 
Grund der h~tufigen pleiotropen Wirkung yon Muta- 
tiollen k61111en diese Eigellschaften mit unaufffilligen, 
abet ziichterisch wertvollen Merkmalen verbullden 
sein. Daher ist es erforderlich, s~imtliche Mutantea 
a~iher zu untersuchen. 

Die bisher entdecktell 523 Mutanten verteilen sich, 
wie in Tabelle 2 dargestelit, auf die geaannten vier 
Soften; sie sind nach ihren Hauptmerkmalen ill Grup- 
pen eingeteilt. Diese Einteilullg st613t jedoch auf 
Schwierigkeitell, da vielfach gleichzeitig mehrere Merk- 
male, wie z.B. Bliitellfarbe and Samellfarbe oder 
Bliitengr6Be ulld Samengr6Be, abgewandelt sind. 

Tabelle 2. Verteilung der Mutanlen ~ach ihren Haupl- 
merkmalen 

Sorte Mutation Anzahl 

Eckendorfer 
friJh 

M~hrisch- 
Sch6nberger 
Stamm6 

Mghrisch- 
SchSnberger 
Stamm 36 

Sorauer 
Stature 6 5 

Chlorophyllmerkmale 
Blfiten-u. Antherenfarbe 
Blfitenformu.-gr6Be 
Stengellgnge 

Blfiten-u. Antherenfarbe 
Blfitenform u. -grSBe 
Stengell~nge 
Reifezeit 
Kapselzahl 
KapselgrSBe 

Chlorophyllmerkmale 
Bltiten- u. Antherenfarbe 
Bltitenform u. -gr6Be 
StengellXnge 
Reifezeit 
Kapselgr6Be 
Samenfarbe 

Blttten- u. Antherenfarbe 
Blfitenform u. -grSBe 
Reifezeit 
Samenfarbe 
Samenform 

Sa. 18 

98 
lO5 
I5 
5 
I 

I3 
Sa. 237 

I 

76 
38 
97 
23 
4 
7 

Sa. 246 

I 2  

5 
2 

2 
I 

Sa. 22 

Im folgenden sollen die Mutationen der verschie- 
denen Merkmalsgruppen n~iher beschrieben werden. 

I. C h l o r o p h y l l m e r k m a l e  
Abweichuagen im ChlorophylIgehalt der Pflallzen 

konnten nicht selten in sfimtlichen vier Leinsorten 
llach Bestrahlung beobachtet werden. Allerdings han- 
delte es sich meist um Albina- und Xantha-Typen, die 
als Keimpflanzea absterben. Das h~iufige Auftreten 
dieser Formen steht im Gegerrsatz zu dem relativ sel- 
tenen Vorkommen solcher Abweichungen als Spontall- 
mutationen. In das Sortiment konntea insgesamt 
drei lebensf~ihige Chlorophyllmutantea aufgellommen 
werden, zwei aus ,,Eckendorfer frfih" und eine aus 
,,Stamm 36". Bei den  erstgenannten handelt es sich 
um einen Vireseens-Typ (M zo29/5o), d e r m i t  zulleh- 
melldem Alter zu normater Chlorophyllbildung tiber- 
geht, und um eine Chlorina-Mutante (M 99o/5o), derell 
gelbgr~lle F~irbullg erhalten bleibt. Die Chlorina- 
Form beginnt sp~tter mit der Bltite, erreicht abet im 

allgemeinen die gleichen Strohl~ingen wie die Normal- 
form. Die Mutante SM 1529/52 aus ,,Stamm 36" 
zeiclmet sich dadurch aus, daft die jiingsten B15tter 
gelblich-griin gef~irbt sind uad sp~iter im Alter nach- 
dunkeln. Die Pflanzen besitzen also normal grttne 
B15tter, nur die Triebspitzen mit den ersten 2--3 Blatt- 
paaren siad gelblich, Die Mutante SM 1529/52 bleibt 
niedriger im Wuchs als ihre Ausgangsform; im Durch- 
schaitt von 3 Jahren zeigt sie eine Gesamtl~inge yon 
59 cm und eine technische L~inge yon 46 cm im Gegen- 
satz zu ,,Stature 36", der Werte von 72 cm bzw. 61 cm 
aufweist (Abb. 4). 

II. B l t i t en-  u n d  A n t h e r e n f a r b e  
Die drei behandelten Sorten ,,Eckendorfer frtih", 

, ,Stamm 6" und ,,Stamm 65" unterscheiden sich nur 
geringft~gig in der Bltiten- und Antherenfarbe: Die 
Petalen sind bl~ulich-hellblauviolett mit verschiedener 
Rotstichigkeit and die Antheren blau gef~irbt; nur 
,,Stamm 36" bltiht violett, besitzt aber ebenfalls blaue 
Antheren. Unter den Bliitenfarbenmutanten fallen 
besonders die weil3blt~henden auf, die in allen vier 
Sorten gefunden wurden. Die Weil3blfiher besitzen 
blaue oder gelbe Antheren. ,,Stamm 6" zeichnet sich 
durch einen auffallend hohen Anteil an weiBbltihenden 
Mutanten aus, wobei Formen mit blauen Aatheren am 
h~ufigsten auftreten. 

Aus ,,Stamm 36" sind sechs und aus ,,Stamm 6" 
fiinf schwach rosafarbene Mutanten, die s~mtlich gelbe 
Antheren ausbilden, vorhanden. In aufgebltihtem Zu- 
stand erscheiaen die Bltiten weiB, jedoch sind im 
Knospenstadium eindeutig die rosa gefiirbten Petalen 
zu erkennen. SM 1266/52 aus ,,Stamm 36" hat auBer 
rosafarbenen Petalen und gelben Antherea eine Stern- 
blfite und gelbbraune Samea. 

Ahnlich den schwach rosa sind auch die schwach 
blal3btau gef~rbten Bltitenbl/itter fu r  im Knospen- 
stadium sicher erkeanbar. ,,Stamm 36" lieferte acht, 
,,Eckendorfer frtih" eine, ,,Stature 6" sieben und 
,,Stamm 65" eiae Mutante mit blaBblau gef~irbten Pe- 
talen. 

Die als blaBviolett bezeichneten Bliitea weisen ein 
eigenttimlich ausgebleichtes Violett auf; sie haben 
sgmtlich blaue Antheren. Solche Fonnen mit blaB- 
violetten Bltitell fanden sich 6 mal bei ,,Stamm 36" ,  
i mlal bei ,,Stamm 6" und 3 real bei ,,Stamm 65". Von 
blaBviolett fiber hellviolett - -  violett - -  rotviolett und 
dunkelviolett sind alle Farbabstufungen als Muta- 
tionen aufgetreten; dies gilt auch in gleicher Weise 
ffir die blauell Farbt6r/e. Die erstgenannte Gruppe 
enth~lt 47 Nntanten aus ,,Stature 6", 48 aus ,,Stamm 
36" und 7 aus ,,Stamln 65", die zweitgenanate 27 
aus ,,Stamm 6", 18 aus ,,Stature 36", I aus ,,Ecken- 
dorfer flTlh" and 2 aus ,,Stature 65". Besonders er- 
w/ihnt seien noch die Mutanten SM 919/52 ulld SM 
929/52 aus ,,Stature 6", voa denen sich die erstere 
durch eine hellblaue Bltite mit gelbea Alltherea und 
die andere durch besoaders intensiv blau gef~trbte 
Petalen (,,himmelblau") auszeichnet. Aus ,,Stature 36" 
entstand eine Mutante mit normal violett gef~irbten 
Petalen, deren ~tul3erer Rand jedoch hellviolett ge- 
t611t ist. 

n I .  B l i i t e n f o r m  u n d  -gr6Be 
Die Gestalt der Leinbltite ergibt sich aus der Form 

der ft~llf Petalell, die sich in normal ausgebildeten 
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Bliiten in den unteren zwei Dritteln t~berdecken und 
im oberen Drittel bogig auslaufen. Mit zunehmender 
Petalenlgnge nnd -breite vergr613ert sich dement- 
sprechend die Gesamtbltite. Die in unsere Unter- 
suchungen einbezogenen Faserleinsorten besitzen die 
ftir FaserfI~chse charakteristische kleine Bltite, der 01- 
lein dagegen eine sehr groBe Blt~te; die Blt~tengrSBe des 
Kombinationsleins nimmt eine Mittelstellung zwischen 
dell beiden genannten Formen ein. Aus allen vier 
Sorten konnten Mutanten mit yon dem Ausgangstyp 
abweichenden Bliitengr6gen ausgelesen werden (siehe 

Abb. i. Samentarben einiger Mutanten aus der 
Fasefleinsorte ,,Stamm 6". r Stature6 (braun); 
2 SM 831/52 (gfiinlich-dunkelgrau); 3 SM 919/52 
(gelblich-braun, sehwaeh maxmoriert); 4 SM 775/52 

(griinIich-gelb); 5 SM 692/52 (grtinlich-braun) 

Faserleinefl nur halbstern- und sternf6rmige Bltiten- 
formen entstanden sind: Von ,,Stamm 6" existieren 
7 Mutanten mit Sternblfiten, yon denen 6 weil?e Pe- 
talen und gelbe Antheren entwickeln und eine weig 
mit blauen Antheren blfiht. Die einzige sternbltitige 
Mutante aus ,,Stature 36" (SM I266/52) wurde bei 
Besprechung der Bltitenfarbenmutanten schon er- 
w~ihnt; sie hat rosa gef~trbte Petalen und gelbe An- 
theren. 

IV. S a m e n f a r b e  
Die Untersuchung s~tmtlicher selektierter Mutanten 

auf die F~trbung ihrer Samen ergab, dab analog zur 
Ver~inderuiig der Petalen- und Antherenfarbe die ver- 
sehiedensten FarbtSne zu beobachten sind (Abb. I und 
2). Von hellgelben tiber dunkelgelbe, graue, gelbbraun 
gefleckte zu fief dunkelbraunen Samen findet man 
alle {3berggnge. Sfimtliche Formen mit weiger Stern- 
bltite (gekr~tuselte Petalen) und gelben Antheren bilden 
graugrtine Samen aus, w~thrend die rosa Kronbl~tter 
tragenden Mutanten gelblich-braun gef~trbte Samen 
besitzen. Rosabltther mit anderen Ms der genannten 
Samenfarbe sind unter den Mutanten nicht vorhanden. 
Die oben bereits erw~hnte SM 919/52 aus ,,Stamm 6", 
die durch hellblaue Petalen nnd gelbe Antheren auf- 
f~llt, bildet eigentttmlich gelb-braun marmorierte 
Samen aus (Abb. I). 

Nicht alle weigbliihenden Mutanten bringen gelbe 
Samen hervor; in einigen F~tllen sind sie auch braun 
gef~irbt. Gelbsamige Mutanten mit blauen oder vio- 
letten Petalen sind in unserem Material jedoch nicht 
gefunden worden. 

V. S a m e n g r 6 g e  ( T a u s e n d k o r n g e w i c h t )  
Eine ~berprfifung des Mutantensortiments l~tgt er- 

kennen, dab die aus den vier r6ntgenbestrahlten Sorten 
entstandenen Mutanten auch in ihren Tausendkorn- 

Abb. 2. Samenfarben einigor Mutanten aus tier 0Ifaserleinsorte ,,Stature 
36". x Stature 86 (braun); 2 SM 1626/52 (braun-gelb gefleckt); 3 SM 
I454/52 (dunkleres Braull); 4 SM i266/52 (dunkelgeIb); 5 SM ie6r/Se 
(griinlich-gelb); 6 SYi 1876152 (hetIbraun); 7 SM 1263[52 (gelbbraun) 

Tabelle 2). Inwieweit sich diese Mutationen auch auf 
eine vergnderte Kapselgr6ge und damit auf das Tau- 
sendkorngewicht auswirken, wird in Abschnitt V be- 
sprochen. 

Bei einzelnert Mutanten ist auch. die Blt~tenform 
auffallend veriindert. Innerhalb der Bltitenformen 
haben wir in Anlehnung an SCHILLING (9) folgende 
Typen unterschieden: 
a) normale Blt~te (Glocke), b) Halbstern, c) Stern, 
d) Scheibe. 
Die Petalen des Halbsterns iiberdecken sich nut  im 
untereii Drittel ~thnlich der Sternblt~te, die aber immer 
gekr~uselte, nach oben eingeschlagene Bliitenblatt- 
r~tnder besitzt. Bei der Scheibenbltite sind die ein- 
zelnen Petalen beSonders grog und breit ausgebildet. 
Dieser letztgenannte Bliitentyp findet sich nor aIIem 
an Mutanten yon , ,Stamm65",  wghrend arts den 

Tabelle 3- Tausendhorngewichte einiger Mutanten der Soften 
,,Stature 6", ,,Eckendor/er :riCh", ,,Stature 36" und 

,,Stature 65" in den rahren I952--I954 

Sorte bzw. Mutante I952 Durchschnift 

Stature 6 
SM 8o8/52 
SM 955/52 
SM 9Ol/52 
SM 828/52 
S1V[ 929/52 
SM 933/52 

E c k e n d o r i e r  Irt ih 

5 , 2  
4,8 
5,9 
6,3 
6,7 
6,9 
6,9 

4,7 

1953 i954 

5,5 5, 8 
4,9 4, 8 
6,2 6,2 
6,6 6,8 
7,6 6,5 
7,4 6,7 
7,9 7, ~ 

5,4 5. ~ 
M 990/5 ~ 
M 935/50 
M 982/5 ~ 

S t a m m 3 6  
SMI6IO/52 
SMI33O/52 
SM132o/52 
SMI292/52 
SMI274/52 
SMI271/52 
SMI4II/52 
sMI288/52 

S t a m m  65 
M 1225/5o 
M 1213/5o 
M 1324/5 ~ 
IV[ 1281/5o 
M 1313/5o 

3,3 4,5 4 ,6 
5,4 6,I 6,5 
5, 6 7,4 6,8 

5,7 7,5 8,3 
5,0 5,2 5,2 
' 5 , 2  5 , 9  5, 8 
5 , 7  6 , 1  6 , I  
6,3 8,6 7,8 
7,3 8,3 8,1 
8,1 8,4 8,5 
7,3 9,0 9, 2 
8,6 9,3 9 , o  

8,0 I1,5 12,2 
5,8 8,4 8,8 
5 , 0  8 , 5  1 0 , I  
9 , 3  1 2 , 6  1 1 , 2  
9 ,4  1 2 , 6  I 2 , 6  

m,3 i2,8 ~3,o 

5,5 
4,8 
6 , I  
6,6 
6,9 
7,o 
7,3 

5 , 0  
4 , 1  
6 , 0  
6,6 

7,2 
5,1 
5,6 
6,o 
7,6 
7,9 
8,3 
8,5 
9,0 

I0,6 

%7 
7,9 

II,O 
II, 5 
12,0 
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gewichten z .T .  erhebliche ANinderungen aufweisen. 
Es tiegen Zahlenwerte aus drei Jahren vor. InTabelle3 
sind einige Formen mit abweichenden Tausendkorn- 
gewichten zusammengestellt. 

Aus der Tabelle geht hervor, dab sowohl Formen mit 
geringerem als auch mit hSherem Tausendkorngewicht 
aufgefunden werden konnten. An best~tigten Muta- 
tionen der SamengrSBe, die w~thrend der Jahre I952 
bis 1954 gepriift wurden, sind vorhanden: 

Aus ,,Stature 6" 22 mit hSherem, 7 mit niedrigerem 
TKG, Sa. 29 ; aus ,,Eckendorfer frith" 4 mit h6herem, 
2 mit niedrigerem TKG, Sa. 6; aus ,,Stature 36" 66 

mit h6herem, 3 2 m i t  niedrigerem TKG, Sa. 98; aus 
,,Stamm 65" 8 mit h6herem, 4 mit niedrigerem TKG, 
Sa. 12. 

Da bei gleichbleibender Fertilif~tt eine Leistungs- 
steigerung durch SamenvergrSBerung erzielt werden 
kann, sind solche Formen fiir die Flachsziichtung von 
besonderer Bedeutung. Bei den FaserleJnsorten konn- 
ten Mutanten ausgelesen werden, die die SamengrSBe 
der Kombinationsleine erreichen. Die Kombinations- 
ztichtung zur Erzielung yon 01faserleinen ist infolge 
tier Schwierigkeit der Kombination yon Samengr6Be, 

Stengell/inge und Faserqualit~it besonders langwierig; 

Tabelle 4- Stengelliingen einiger Mulanten der Leinsorten ,,Stature 6", ,,Stature 36" und 
,,Eckendor]er /ri~h" (r952--i954) 

Sorte bzw. Mutanfe 

Stature 6 
SM 1158/52 
SM 834/52 
SM 696/52 
SM 675/52 
SM 694/52 
SM 745/52 

Stature 36 
SM 1529/52 
SM 1644/52 
SM 1336/52 
SM 1391/52 
SM 1677/52 
SM 1684/52 
SM 1936/52 

E c k e n d o r f e r  fr i ih 
M io35c/5 o 
M 1 0 2 2 / 5 0  
M lOO8/5o 
M Ioo9/5o 

1952 

Gesamfl~inge (cm) 

1953 1954 

teehnische L~ge  (em) 

I952 1953 [ 1 9 5 ~  

% des ver- 
zweigten 

G; Steng~teiles 

I8,5 
21,  5 
18,2 
17,4 
I 8 , 2  

I4,4 
20,6 

16 .2  
2 2 . 0  
17.7 
26. 5 
16. 5 
12.6 
16.o 
15.5 

17.7 
14.5 
I 2 .  5 
14,3 
16. 3 

-Abb. 3. Strohlgtngen einiger Mutanten aus dem Faserlein ,,Stature 6". SM 83i/52 
rosa Petalen, gelbe Antheren, fdiher, niedriger; SM 750/52 weige Petalen, gelbe 
Antheren, fri/her, niextriger; SM 9o5/52 hellviolettfarbene Petalen, grSBere Bltite, 
sp~ter, niedriger; SM 920/52 hellblane Petalen, Halbstern, lfinger; SM i248/52 

sehr fang 

ADD. 4. btrohlXngen einiger Mutanten aus dem 01faserlein ,,Stature 36`` 
(Bernburger 01Yaser) SM 1261/52 blaBblaue Pefalen, gelbe Sazilen, niedriger; 
S~I3OO/52 hellvSolettfarbene Petalen, nieddger; SMI256/52 weiBe Pe~alen, 
gelbe Antheren, Stern, niedriger; S~ 1529/52' gelbgr/ine Triebspitzen, niedriger; 

SM 1928/52 sehr lang 
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es erscheint daher f~ir diese Zuchtrichtung die Mnta- 
tiollszfichtung erfolgversprechend, da die Mutationen 
auf der Basis des Qualit~ttsfaserleins entstehen. 

VI. Stellgell~tnge 
Wie aus den Abbildullgen 3 und 4 hervorgeht, zeigen 

die Mutanten in der Stellgell~illge gegelltiber ihren Aus- 
gallgsformen sowohl in positiver als auch in negativer 
Richtung bedeutende Unterschiede. Von ,,Stature 6" 
haben sich bisher 84 ausgelesene Formell (49 mit 1/in- 
gerem, 35 mit ktirzerem Stroh), roll ,,Eckendorfer 
frtih" 7 (3 mit liingerem, 4 mit kiirzerem Stroh), yon 
,,Stamm 36`` 171 (lO4 mit l~ngerem, 67 mit ktirzerem 
Stroh) und yon , ,Stature65" 8 (4 mit l~ngerem, 4 mit 
kiirzerem Stroh) als Mutanten best~tigt. 1 Inwieweit 
der Anteil der Verzweigung an der Gesamtl/inge abge- 
/indert worden ist, ergibt sich aus Tabelle 4, (Seite 203) , 
in der fiir diebestrahlten Sortell ,,Stature 6'% ,,Stature36" 
und ,,Eckelldorfer friih" einige L~ingenmutanten mit 
ihren iln Durchschllitt yon drei Jahren ermittelten 
Gesamt- und technischen L~tngen aufgeffihrt silld. 

Wie die vorstehende Tabelle erkennen lgBt, ist 
die Variationsbreite in der Pflallzelll~inge bei den Mu- 
tallten des ,,Stature36" grSBer als bei denen yon 
,,Stature 6" und ,,Eckendorfer frtih". Im ersten Fall 
liegt tier niedrigste Wert bei 59 cln und der h6chste 
bei 97 cm (Differenz 38 cm), im zweiten Fall erstrecken 
sich die Zahlen auf 65 und 92 cm (Differenz 27 cm) 
ulld bei,,Eckendorfer frtih" auf 69 und 92 cm (Diffe- 
rellz 23 cm). 

Der Anteil der Ver~stelullg des Stengels ist ebenfalls 
ver~indert. Von ztichterischem Interesse ist vor allem 
die gegent~ber der Kontrolle verkti~zte Verzweigung, 
da sich dadurch eine gr6gere technische L~nge ergibt, 
die sich giinstig auf die Ausbeute an Langfaser aus- 
wirken kalln. Auffallend ist anch die unterschied- 
liche Reaktion der einzelnen Mutanten auf die Witte- 
rullgsverhfiltllisse der verschiedenen Jahre, z.B. 
zeichnen sich SM 1158/52 und SM 834/52 gegentiber 
SM 675/52 lind SM/745/52 aus ,,Stamm 6" durch be- 
deutend ausgeglichenere L~tngen aus. 26hnliche VerNilt- 
nisse liegell auch bei Mutanten aus ,,Stamm 36`` und 
,,Eckendorfer friih" vor. 

Irtir den Ztichter als auBerordelltlich bedeutungs- 
roll erweisen sich aber auch die Mutanten mit erhShter 
Gesamtl~nge; so besitzt die SM 745/52 aus ,,Stamm 6" 
einen nm I5 cm liingeren Stengel ats die Ausgangs- 
sorte (Steigerullg um 19,5%), und die SM 1936/52 
aus ,,Stamm 36" tibertrifft mit einer Gesamtl~tnge yon 
97 cm die Ausgangssorte sogar um 25 cm (Steigerung 
um 34,7%). 

VII. B a s t g e h a l t  
Feststellullgen tiber die Bastanteile liegell erst fiir 

die Jahre 1953 und 1954 vor, da das Pflanzenmaterial 
in den vorhergehenden Jahren fiir derartige Unter- 
suchungen noch zu klein war. Die in Tabelle 5 auf- 
gefiihrten Bastprozentzahlen zeigen, dab Mutanten 
ausgelesen werden konnten, deren Bastgehalt gegen- 
tiber der Ausgallgsform verringert oder auch er- 
h6ht ist. 

Da es sich bei den angegebenen Werten erst um 
zweii~hrige Ergebllisse handelt und der Bastgehalt 

Die bier angefiihrten Zahlen stimmen mit denen in 
TabeIle 2 nicht fiberein, da dort nur die Hauptmerk- 
male erscheinen. 

Tabelle 5- Bastgehalte einiger Mutanten dee Sorten 
,,Stature 6" und ,,Stature 36" 

Sorte bzw. Mutante 

Stamm 6 
SM 828/52 
SM 760/52 
SM 698/52 
SM 759/52 
SM 703/52 
SM 768/52 
SM 990/52 

Stature 36 
SM 1334/52 
SM 127o/52 
SM I266/5e 
SM I279/52 
SM 1327 52 
SI~i 19o8/52 
SM 1944/52 

Bast 

1953 

23,0 
I5 ,2  
17,o 
18,2 
I9,8 
22,8 
23,8 
24,6 

19,8 
I5,5 
I6,2 
18,4 
I9,2 
22,I 
22, 3 
23,0 

~rozente 

1954 

I5.1 
17.2 
I9.o 
18. 7 
23.3 
24.2 
24.3 

19,1 
I6 , I  
I8 , I  
I9,2 
19,5 
22. 7 
23,7 
24,9 

* Infolge starken 1Krankheitsbefalls Bast 
bestimmbar. 

(23,o) 
I5,2 
I7,1 
18,6 
19,3 
23,o 
24,0 
24,5 

19,5 
I5,8 
I7 ,2  
18,8 
19,4 
22,4 
23,0 
24,0 

'ehalt nicht 

dutch Umweltbedingungen Ieicht beeinflugbar ist, 
kSnnen die Zahlen noch nicht als endgtiltig angesehen 
werden. Allerdillgs weist die gute Ubereinstimmung 
der Bastprozente in beiden Versuchsjahren darauf 
hin, dab gesicherte Ullterschiede gegenfiber den Aus- 
gallgssorten vorhanden sind. 

VIII. S t ro l l -und  Samenertr~ige 
Ein Teil der im Sortiment durch bestimmte Eigen- 

schaffen auffallellden Mutanten, die gegeniiber ihrer 
Ausgallgsform eineVerbesserungim Stroh- oder Samen- 
ertrag vermuten liegen, wurden in Ertragsprtifungen 
auf ihre Leistungsf~ihigkeit untersucht. Die Gr6Be 
der Versuchsalllage richtete sich sowohl in der Aus- 
dehnullg der ErlltefF, tche j e Parzelle als auch in der 
Wiederholungszahl nach der Menge des vorhandenen 
Saatgutes. Die Versuchsglieder der ,,Mikro"-prii- 
fungen standen in 8-facher Wiederholung yon j e I m2 
Fl~iche; die gr6Beren Prtifungen wurden mit 6 Wieder- 
holungen gedriltt. 

Von,,Stamm 6" stand 1eider zum Leistungsvergleich 
llicht geniigend Saatgut zur Verf~gung, so dab als 
Vergleichssorte die weitverbreitete Sorte ,,Lusatia", ein 
samenreicher Faserlein, herangezogen werden mul3te. 
Aus zahlreichen frtiheren Versuchen ist aber die Re- 
lation beider Soften gut bekannt. Im Strohertrag ist 
,,Stamm 6" Lusatia etwa um 5--8% tiberlegen, im 
Samenertrag dagegen um etwa lO--15% nnterlegen. 

"Wenn es sich bei den Ertragspriifungen erst urn zwei- 
bzw. einj ~hrige Ergebllisse handelt, so zeigendie Werte 
(Tabelle 6) doch, dab die dutch die Verliingerullg der 
Stengel erwartete Steigerung des Strohertrages eintritt, 
ohne dab damit immer ein Absinken des Samenertrages 
verbunden ist. In anderen F~tllen dfiickt jedoch die 
grSBere Stellgell~inge den Samenertrag herab, oder eine 
Erh6hung des Samenertrages wird durch eine Ver- 
minderung des Strohertrages erreicht. Dutch weitere 
Priifullgen wird zu ermitteln sein, inwieweit die ver- 
schledenen Mutanten direkt oder fiir eine anschlie- 
Bende Kombinationsztichtung yon Bedeutung sind. 

D. Besprechung der Ergebnisse 
Nach den vorliegenden Ergebnissen erweist sich der 

Lein als ein sehr giinstiges Objekt ffir die Anwendung 
der kgnstlichen Mutationsausl6sung. Die yon uns an- 
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Tabelle 6. Stroh- und Samenertriige einiger Mutanten aus ,,Stature 36" und ,,Stature 6" ( Relalivwerle, ,,Stature36"= foo) 

M I197/5o 

M 1247/5o 

M I2o7/5o 

Stamm 36 

Mutante bzw, Sorte 

(aus Stature 36) 
helle Samen 
(aus Stature 36) 
kleine Bliiten, rotviolett 
(aus Stature 36) 
h6heres Tausendkorngewicht 

SM 1861/52 (aus Stamm 36) 
1/inger 

SM 1862/52 (aus Stamm 36) 
lgnger 

SM 1866/52 (aus Stamm 36) 
lgnger 

SM 1933/52 (aus Stamm 36 
l~nger 

SM 1257/52 (aus Stature 6) 
l~nger 

Stature 36 
Lusa t ia  

x953 

12o,7 

129,1 

67,6 
I00,0 

Strohertr~ige 

[ GD5% t 195, 

t ~:4% 

_ _  m 

x35,5 

I66. 4 

IO2, 4 
IO0,O 

I I 3 , 2  

I I 0  9 

118,1 

129.8 

I13,o 
IOO,O 
97,0 

] GI)  5% 

6% 

8% 

Samener tdige 

1953 ] GD5% I I954 

87,2 

69.9 

114.4 
IOO.O 

92.9 

1I~o 63"6 

128.o 
I00 .O 

- -  98,9 

93,7 

94,3 

- -  81,7 

- -  6 2 , 3  
IOO,O 

77,7 

] GD5% 

26% 

/ 
I 
i 
I 
/ 14% 

I 
I 
I 
! 

gewandte Methode der Auslese bot die M6glichkeit, 
auch retativ geringffigige Abweichungen aufzufinden. 
Da der Flachs zwar immer in einem gewissen Grad zur 
Fremdbest/iubung neigt, ist eine Entstehung neuer 
Yormen durch Kreuzung in keinem Falle v611ig auszu- 
schlieBen. Bei vielen hier beschriebenen Formen sind 
die Abweichungen aber derartig deutlich, dab diese 
M6gliehkeit ausgeschlossen werden darf, zumal auch 
solche Typen in den Ausgangssorten bisher nicht beob- 
achtet wurden. Als Ausnahmen gelten jedoch weil3- 
bNhende Formen, die als spontane Mutationen in ge- 
wissen Linien h~iufiger beobachtet werden und daher 
nicht immer als R6ntgenmutationen anzusehen sind. 

Aus der Anzahl der Mutationen in bezug auf ihre 
Hauptmerkmaie (Tabelle 2 in Verbindung mit I) sind 
nur in beschr~inktem Umfang Schlfisse auf die H~iufig- 
keit der einzelnen Mutationen zu ziehen, da bei der 
angewandten Selektionsmethode eine Mutation mehr- 
fach erfaBt werden kann. Die hohe Anzahl der Ab- 
~inderungen in Bliiten- und Antherenfarbe bei alien 
vier Soften ergibt sich aus der Art der Einordnung der 
Mutanten, wobei als erstes Hauptmerkmal die Bltiten- 
und Anthereniarbe berticksichtigt wurde. Da Niufig 
auBerdem noch andere Merkmale abge~indert "sind, er- 
scheinen diese nieht in der Zusammenstellung. Bei 
,,Stature 6" ist auffallend, dab besonders viel klein- 
blt~tige Mutationen auftraten, die in erster Linie den 
hohen Zahlenwert an Mutanten in ,,Blfitenform und 
-gr6Be" (Tabelle 2) bedingen. Bei ,,Stature 36" I/ilk 
die groBe Zahl der L/ingenmutanten auf, ohne dab hier- 
fiir eine Erkl~irung gegeben werden kann. Gering- 
fiigige Sehwankungen und selten gr6Bere Abweichungen 
der Stengell~nge werden in ,,Stature 36" gefunden, der 
als Auslese aus der Kreuzung eines grol3samigen 01- 
leins mit einem Faserlein nnd wiederholten Rtick- 
kreuzungen mit Faserlein hervorgegangen ist; doch 
sind hier diese Abweichungen sehr vie1 seltener als in 
dem bestrahlten Material. 

Ein f)berblick tiber die Vielgestaltigkeit der er- 
haltenen Mutationen zeigt, dab ein grolBer Tell der 
Bltiten-, Farb- und Sameneigenschaften des Welt- 
sortimentes aus einer Sorte nach R6ntgenbestrahlung 
aufgefunden werden konnte. So sind viele der yon 
TAZa~.s (x2) beschriebenen ' z. T. erst dureh Kreuzung 

entstandenen Eigenschaftskombinationen im Muta- 
tionssortiment vorhanden. Obwohl noch keine gene- 
tischen Untersuchungen mit den Mutanten vorliegen, 
scheinen die mutierten Gene j edoch dieselben pleio- 
tropen Wirkungen auf die F/irbung der Petalen, An- 
theren und Samen auszuiiben wie die yon TAMMES U. a. 
analysierten Faktoren. 

Inwieweit die von KAPPXRT (bei 9), TA~MES (bei 9) 
und WALCZYK (bei 9) beobachtete Unterlegenheit der 
Pflanzen mit weiBen gekr~iuselten Bliiten (blbl-Typen) 
in Gesamt- und Kornertrag, Fasergehalt und Trieb- 
kraft aueh f•r die in unserem Material aufgetretenen 
Mufanten zutrifft, kann nicht entschieden werden, da 
noch keine genetischen Untersuchungen mit diesen 
Formen vorliegen. Nach vorl~iufigen Beobachtungen 
weisen jedoch einige Typen eine gute Vitalit~tt auf. 

Nach den bisherigen genetischen Analysen verschie- 
dener Merkmale und Eigenschaften des Flachses sind 
die Unterschiede in den meisten FSllen durch poly- 
mere Faktoren bedingt. Auch liegt vieifach pleiotrope 
Wirkung der Gene vor. Die beschriebenen Mutationen 
betreffen nun ebenfalls in groBer H/iufigkeit Merkmale, 
far die polymere Vererbnng festgestellt wurde (wie z. B. 
Bliiten- und Samenfarbe, Stengelliinge, Frtihreife usw.) ; 
es lassen sich daher auch in Analogie zu anderen Ob- 
jekten (Gerste: GUSTA~SSOSr (5), GUSTA~SSON und 
MAC KEY (6), HOFFMANN (7), STUBBE und BANDLOW 
(IX) U. a. m.) durctl die Anwendung experimenteller 
Mutationsausl6sung bei solchen polymer bedingten 
Eigenschaften mit einiger GewiBheit Abweichungen 
erwarten. 

Wie aus den ersten Leistungspriifungen hervorgeht, 
sind elnige der genannten Mutationen ztichterisch be- 
reits yon groBem Weft. Selbstverst/indlich sind die 
Mutanten auch zur weiteren Kombinationsztichtung 
geeignet. 

Auf die Vorteile, die z. B. eine an Faserleinen er- 
zielte Samenvergr613erung ohne Einkreuzung eines 
Olleins mit minderer Faserqualit~it und -quantit/it be- 
sitzt, wurde bereits hingewiesen. Ebenso kann aber 
auch eine Verl~ingerung des Strohes samenertrag- 
reicher 011eine yon groBer Bedeutung sein. 

Von besonderem Interesse sind die festgestellten 
Steigerungen des Bastanteiles gewisser Mutanten. In 
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den einzigen uns in der Literatur bekannten Muta- 
tionsversuchen mit  Flachs yon LEVAN (8) ist ebenfalls 
eine bemerkenswerte Mutation mit  Steigerung des 
Strohertrages und der Langfaserausbeute aufgefullden 
worden. Es handelt  sich hierbei nm dell seltenen Fall 
der Leistungssteigerung einer Chlorophyllmutante. 
Naeh den Priifungen GRA~,,I~ALLS (3, 4) und den Be- 
richten GUSTAI~SSONS und Mac KEYS (6) hat te  diese 
Mutante im Durchschllitt yon 4 Jahren einem um 
5% h6heren Strohertrag, w~ihrend der Samenertrag 
praktisch gleich der Ausgangssorte ,,Concurrent" war. 
Besonders hervorzuheben ist, dab die Langfaseraus- 
beute um etwa 1% h6her als bei ,,Concurrent" lag 
(GRANI-IAEI. 4). Die technologische Prtifung unserer 
Mutanten in bezug auf Rbstfaserausbeute, Langfaser- 
anteil und Qualit~it der Faser stehen noch aus. In  
vorftiblenden Rbstversuchen mit  Erntemater ial  des 
Jahres 1953 wurde bei einer faserreichen Mutante der 
Sorte ,,Stamm36" eine Gesamtfaserausbeute yon 
23,1% mit  einem Langfaseranteil  von 21, 5 % erzielt, 
w~ilarend alas gerbstete Stengelmateriai der Ausgangs- 
sorte im gleichen Jahr  nut  17,2 % Gesamtfaser und 
lO,2 % Langfaser aufwies. 

E. Z u s a m m e n f a s s u n g  
Mit  dem Ziel, den Weft  der experimentellen Muta- 

tionsauslbsung fiir die Flachsziichtung zu untersuchen, 
sind durch R6ntgenbestrahlung yon Flachssamen 
zahlreiche Mutationen aus dell beiden Faserleinsor- 
ten ,,Eckendorfer frtih" und ,,Mfihrisch-Schbnberger 
S tamm 6", aus dem 01faserlein ,,M~ihrisch-Schbnberger 
S tamm 36" und dem 011ein ,,Sorauer S tamm 65" aus- 
gelesen worden. Zur Zeit umfaBt das Sortiment 

insgesamt 523 Mutanten, die sich haupts~ichlich durch 
Bltitenfarbe und -form, Antherenfarbe, Samenfarbe 
und -gewicht, Stengell~inge, Reifezeit, Bastgehalt  u. a. 
yon ihren Ausgangsformen unterscheiden. 

Zfichterisches Interesse beanspruchen in erster 
Linie solche Formen, deren Merkmale in p o s i t i v e r  
Richtung abge~indert worden sind. Aus den seit 1948 
wieder aufgenommenen Untersuchungen ist ersicht- 
lich, dab einige Mutanten bereits als solche ztichte- 
rischen Wert  besitzen, andere ftir weitere Kombina- 
tionen geeignet erscheinen. 
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. Beitrag zur Frage der Erhbhung der Prozente gefiillt bliihender 
und der Bedeutung Allgefiillter Levkojen fiir den Erwerbsgartenbau 

Von  R ,  MAATSCH* 

M i t  2 T e x t a b b i l d u n g e n  

Mit der 1948 wieder beginnendell normalen Ent-  
wicklung im deutschen Zierpftanzellbau hat  auch die 
bis dahill llur wenig bekallnte ,,Allgeffillte" Levkoje 
zun~ichst langsam ulld dann in steigelldem Mage Eill- 
gang gefunden (I). Diese Verbreitung gab der Praxis 
Veranlassung, auch bei den tibrigen ,,normalen" Lev- 
kojen-Klassell nach M6glichkeiten zu suchen, die Pro- 
zente der geffillten Bliiten, die im Durchschnitt  all- 
gemlein nut wellig fiber 5 ~ % (etwa 55 %) liegen, zu er- 
h6hen. Aufgabe dieser Arbeit soll es sein, die hier be- 
gangenen Wege aufzuzeigell und dell heutigen Stand 
darzustellen. 

Die Kul tur  der Levkojen zum Schnitt wird seit 
Jahrzehnten im Erwerbsgartenbau illsbesondere in 
den Frtihjahrsmonatell  betrieben. Je nach Absatz- 
gebiet ist die Nachfrage nach dieser Schnittblume 
verschiedell. Gr613te Bedeutung hat die Levkojen-  
kultur unter Glas seit Jahrzehnten in den nordischen 
Staaten, aber auch in Deutschland, insbesondere im 
Norden des Gebietes, spielt sie oft eille bedeutende 

* H e r r n  P r o f .  H KaPPERT z u m  6 5 . G e b u r t s t a g  ge-  
w i d m e t .  

Rolle. Die,g~rtnefisch-zfichterische Bearbeitung die- 
ser alten Gartenpflanze lag his 1914 wesentlich in 
deutschen I-I~nden; bekallnte Erfurter uud Quedlill- 
burger Firmen waren neben der Striegauer Firma 
Teicher ftihrelld auf dem Weltmarkt .  

Da die geffillt blfihenden Levkojen steril sind, mull 
die Zfichtung framer auf die einfach blfihenden Pflan- 
zen zurfickgreifen, die den Faktor  ,,geffillt" ellthalten 
ulld in der Nachkommellschaft im Verh~ltnis voll i : I  
spaltell [2]. Daraus ergibt sich, dab der Bestand einer 
Kultur  theoretisch 50 % einfach blfihende enth~lt, die, 
da sic als Schnit tblumen geringeren Wert haben als die 
geffillten und oft fiberhaupt nicht abzusetzen silld, 
die Wirtschaftlichkeit dieser Kultur  sehr in Frage 
stellen. Wenn auch in der Praxis durch geringere Le- 
bensf~higkeit der einfachblfihellden die Zahl der geo 
ftillten bei gutell Sorten im Durchschnitt  h6her liegt 
(s. Tabelle), so ist doch verst~ndlich, dab die Praxis 

i m m e r  wieder versucht hat,  Wege zu finden, das Ver- 
h~ltnis zugunsten der Geffillten zu verschieben. Von 
65 Sorten verschiedener Levkojen-Klassen wie z. B. 
Riesen Brillant, Excelsior Brillant, Brillallt Treib, 


