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vegetative Mutanten entstehen, sich vermehren und 
die Sortenreinheit eines Vermehrungsbestandes beein- 
tr~tchtigen, fiber die H~ufigkeit des Entstehens vege- 
tativer Mutanten im allgemeinen und im besonderen 
bei den einzelnen Sorten liegen keine zahlenm~iBigen 
Unterlagen vor. Wir haben vegetative Mutanten auch 
in neuen Sorten gefunden. 

Ftir die Anerkennung yon Erdbeerpflanzgut ergeben 
sich daher folgende Schlugfolgerungen : 

Niehtbltihende Einzelpflanzen in einj~hrigen Ver- 
mehrungsbest~nden sind kein Grund fiir die Aberken- 
nung und sind auch kein Orund dafiir, die Bestiinde 
punktm~tBig geringer zu beurteilen als Best~inde, die zu 
lOO% blfihen. 

Man sollte bei der Vermehrung von Erdbeerpflanz- 
gut noeh mehr als bisher Wert darauf legen, dab ftir die 
Vermehrung nur einjShrige Besfiinde herangezogen 
werden. 

(Aus dem Institut far Pflanzenziichtung GroB-Lfisewitz der Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissen- 
schaften zu Berlin) 

Strahlungseinflut3 auf die Fleischfarbenbonitierung der Kartoffel 
V o n  K . - H .  ENC.EL 

Mit 3 Textabbildungen 

Eine mSglichst gelbe Fleischfarbe gehSrt in Deutsch- 
land wie auch in den meisten europiiischen L~indern zu 
den Qualifiitsmerkmalen einer Speisekartoffel. Ftir 
die Zfichtung erwachsen aus dieser Forderung keine 
sonderlichen Schwierigkeiten, weft die gelben Fleisch- 
farben in den Kreuzungsnachkommenschaffen, wenn 
man gelbfleisehige Eltern verwendet, vorwiegen. Abet 
die Bestimmung der Fleisehfarbe, die im allgemeinen 
auf dem Felde erfolgt, kann sehr ungenau werden, weft 
sie naturgemSB starken Strahlungsunterschieden ausge- 
setzt ist. Sehon die im direkten Sonnenlicht erhaltenen 
Bonitierungswerte weichen yon den im KSrperschatten, 
also im diffusen Himmelslicht gefundenen Werten er- 
heblich ab. Wie nun im einzelnen die Beurteilung der 
Fleischfarbe durch die unterschiedliche Strahlung be- 
einflul3t wird und zu welchen verschiedenen Schlul3fol- 
gerungen dies bei analytischen Untersuchungen ftihren 
kann, soll an einem Beispiel besprochen werden. 

An i t  468 Klonen der Kreuzungen Frt~hm511e • Ca- 
pella und Capella • FriihmSlle wurden unmittelbar 
nach dem Roden die Fleischfarben der Knollen im KSr- 
perschatten des Beobachters bestimmt. Weil nach un- 
seren Erfahrungen die Beurteilung im Freiland un- 
sicher ist, wiederholten wir die Bonitierung an densel- 
ben Klonen im Kartoffelkeller nachts unter einer 5oo 
Watt-Birne bei eiuer konstanten Spannung yon 22o 
Volt. Im Freiland und im Keller wurden drei Knollen 
je3es Klons, deren Durchschnittswerte wir ftir die Zu- 
samm~nstellung benutzten, nach folgender Aufteilung 
beurteilt: 

~Freiland 

O" 
w. g~ by. g. tg. 

gw. h# g. tg. 
Abb. I. Reziproke Kreuzungen  I954.  
H~iufigkeitsprozente der  Fle ischfarben.  

. . . . . .  Cap. • Frf ihm.  (468); 
- -  = Fr i ihm.  • Cap. (468). 

well3 (w) 
gelblichweil3 (gw) 
hellgelb (hg) 
gelb (g) 

tiefgelb (tg) 

Die Auswahl 

wie Stamm Gfilzow 633 
wie Merkur und heller 
wie Friihbote und heller 
dunkler als Friihbote und 
heller als Flava 
wie Flava und dunkler. 

der typischen Vergleichsknollen er- 
folgte nach angefertigten Farbtafeln. 

Die Farbtafeln wurden an dem InstJtut fiir Kunst- 
geschichte, Abteilung Atelier, der Univelsit~t Rostock 
von Fr/~ulein I. $C~ERER angefertigt. 

In Abb.I sind die H~iufigkeitsprozente der verschie- 
denen Fleischfarben bei Beurteilung im Freiland und 
im Keller graphisch dargestellt. Die Kurven der rezi- 
proken Kreuzungen decken sich bei der Bonitierung im 
Keller unter der konstanten Lichtquelle, wiihrend sie 
bei der Freilandbonitierung erheblich voneinander ab- 
weichen. Diese Abweichungen sind nach der Differenz- 
methode statistisch verrechnet worden (Tab. I). 

Bei Bestimmung im Freiland sind die Unterschiede 
der reziproken Kreuzungen in den H~iufigkeitsprozen- 
ten der weil3en und hellgelben Fleischfarbe sehr gut, die 
der gelblichweiBen Fleisehfarbe gut gesichert. Die Dif- 
ferenzen zwisehen dell reziproken Kreuzungen ill der 
gelben und tiefgelben Fleischfarbe sind statistisch nicht 
gesiehert. Bei Bonitierung im Keller konnten s~imt- 
liche Differenzen statistisch nicht gesichert werden. 

Auf Grund dieser Untersuchungsergebnisse scheinen 
bei der Kellerbonitierung keine reziproken Unter- 
schiede zu bestehen, w~ihrend bei der Bonitierung im 

Tabelle I. Reziproke Kreuzungen, 5954, Fleisch/arben. Di//erenzen 
zwischen den Hiiu/igkeitsprozenten der Bonitierungswerte yon Fri~hm6lle X 

Capella und Capella X Fri~hmdlle. 

Fle ischfarbe  

weil3 (w) 
gelblichweil3 (gw) 
hellgelb (hg) 
gelb (g) 
ticfgelb (fg) 

Freiland 

21,2 1,78 II,9I + + +  
26,0 /3'77/ 6,90 
42,4 L4,18Ixo,14 7 ; @  
4.8 /2'35/ 2'04 
o , o  / o,32 / o,oo 

Keller  

I sd ~emp. 

2,8 2,44 ! I,I5 
I,O 4 ,07  0,25 
2,0 2 ,77 0,72 
0,8 2 ,27  0,35 
o,6 0,24 0,25 

*Tab. bei 4 FG f/ir P - -  5 %  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,78 
P ~ 1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,60 
P = o ,1% . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,6x 

@ @ @  bedeute t  Differenz sehr  gut  ge~ichert; 
- } - +  bedeute t  D i f f e r enzgu t  gesichert .  

SicheruI~g 
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Freiland reziproke Unterschiede vorgetiiuscht werden. 
Aus den Ergebnissen der Kellerbonitierung mtigte man 
auf rein karyotische, aus denen der Freilandbonitierung 
auf auBerkaryotische Vererbungsvorg~tnge schliegen. 
Diese SchluBfolgerungen zeigen deutlich, wie wider- 
sprechend die Ergebnisse skin k6nnen, wenn die kon- 
stanten Untersnchungsbedingungen vernachl~ssigt 
werden. Ffir analytische Untersuchungen des Merk- 
reals Fleischfarbe mtissen also unbedingt konstante 
Strahlungsverh~ltnisse wie in unserem Falle bei 
der Kellerbonitierung - -  gefordert werden. 

B e s p r e c h u n g  d e r  E r g e b n i s s e  
Da die Kellerbonitierung unter  konstanten Bedin- 

gungen durchgeffihrt wurde, haben wir die H~iufigkeits- 
prozente der verschiedenen Fleischfarben derselben in 
einer Geraden dargestellt und die Abweichungen der 
jeweitigen Freitandwerte in Abb. 2 dazu aufgetragen. 
Bei a sind die Werte der ersten hundert  Klone aufge- 
zeichnet, bei b die der zweiten hundert  usw. DerDurch- 
schnitt aller Klonwerte einer Kreuzung ist mit 2~ ge- 
kennzeichnet. 
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Abb. 2. Reziproke J~reuzungen 1954. Fleischfarben. 
Abweichungen tier Freiland- yon der Kellerbonitierung. 

In der SpaRe I FrtihmSlle • Capella wurden bei a, b 
und c irn Freiland immer zu wenig gelblichwei13e und zu 
vie1 hetlgelbe Fleischfarben im Vergleich zur Keller- 
bonitierung gefunden. Bei d tmben sich die Abweichnn- 
gen stark verringert: und sind bei e in zu viel weiB und 
zu wenig gelb umgeschlagen. Wenn man nun reziproke 
Gleichheit der Kreuzungen in bezug auf das Merkmal 
Fleischfarbe voraussetzt - -  dazu besteht in diesem 
Falle nach den Kellerbonitierungsergebnissen genii- 
gend Berechtigung - - ,  so k6nnen die Werte yon Ca- 
pella • Frtihm61te als weitere Wiederholungen ange- 
sehen werden. Dann setzt sich die bei Ie eingeleitete 
Tendenz bei IIa in gesteigertem MaBe fort, klingt bei 

IIb etwas ab und steigt bis IIe wieder an. Die Abwei- 
chungen der Freiland- yon der Kellerbonitierung sind 
also in den verschiedenen Wiederholungen nicht kon- 
stant, sondern scheinen einem bestimmten, die Fleisch- 
farbenbonitierung beeinflussenden Faktor  zu folgen. 

~'EISTt~ITZER (1952) erw~ihnt, dab bei der Bonitierung 
der Fleischfarbe die im Laufe des Tages wechselnde Be- 
leuchtung sich sehr unangenehm bemerkbar machte. 
Auch bei uns waren die Strahlungsverh~tltnisse unter- 
schiedlich. In Abb. 3 sind die Abweichungen der Frei- 
land- yon der Kellerbonitierung den Stundenwerten 
der Sonnenscheindauer gegentibergestellt worden. 

Die Stundenwerte der Sonnenscheindauer wurden uns 
yon Herrn Dr. A. RAEUBER, Agrarmeteorologische For- 
schungsstation GroB-Ltisewitz, zur Verffigui~g gestellt 
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Abb. 3. Reziproke Kreuzungen I954. ~'leischfarben. Abweichungen der ICreiland - 

yon der Nellerbonitierung und Stundenwerte der Sonnenseheindaner. 

Die Abhingigkeit des Bonitierungsergebnisses yon 
der Strahlung ist offensichtlich. Am 2. IO. 195 4 wurden 
bei v611ig verdeckter Sonne (Ic) im Vergleich zur Keller- 
bonitierung zu wenig gelblichweiBe und zu vie] heli- 

gelbe Fleischfarben festgestellt. Bei 33 Sonnenschein- 
I O  

dauer (Sd), siehe Id, sind die Differenzen wesentlich 

kleiner und sind bei _8 Sd (Ie) schon ins Gegenteil um- 
IO 

geschlagen und erreichen bei xo Sd (IIa) das andere Ex- 
io 

trem: zu viel weiBe und zu wenig hellgelbe und gelbe 
Fleischfarben. Die Darstellung yore 4. Io. I954 zeigt 
auch noch eine Abh~ngigkeit der Fleischfarbenbeur- 
teilung yon der Sonnenh6he innerhalb eines Vormittags 

mit io  Sd. 
io 

Die verschiedenen ENebnisse der Fleischfarbenboni- 
tierung im Freiland und im Keller k6nnen also mit un- 
terschiedlicher Strahlung erkl~irt werden, wobei mit zu- 
nehmender Bew61kung die Bonitierungswerte immer 
mehr yon weil3 nach gelb verschoben werden. Das 
Gleiche gilt ftir abnehmende Sonnenh6he innerhalb 
eines Strahlungstages, wenn auch in sehr viel gerin- 
gerem MaBe. 
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Da die Fleischfarbenb0nitierung der Kartoffel im 
eigenen K6rperschatten des Beobachters auf freiem 
Feld ausgefiihrt wurde, konnte nur die diffuse Himmels- 
strahlung die Knollensehnittflache erreichen. Durch 
die streuende Wirkung derWassertr6pfchen und Staub- 
teile verschiebt sich das Intensitatsmaximum der Spek- 
tralverteilung 2~,~ zum l~ngerwelligen Bereich; etwa 
von o,4# (wolkenlos) aui o,8# bei Bew61kung (HANN- 
St)RIXG, i937). Nit  sinkender Sonne t r i t t  in abge- 
schwachtem MaBe der gleiche Effekt ein, weft bei einem 
flacheren Durchgang durch die Erdatmosph~ire ver- 
mehrt  Staub- und Wasserteilchen getroffen werden. 
,,Blau" wird also durch die Einwirkung der Atmo- 
sph~ire zum Teil zurtickgehalten. Es entsteht auf der 
Knollenschnittflache der Farbeindruck eines schwach 
komplementaren ,,Gelb", das sich mit sinkender Sonne 
und zunehmendem Wolkenanteil vertieft. 

Auch das Gltihlampenlicht bewirkt auf der Knollen- 
schnittflache einen ins Gelbliche neigenden Farbein- 
druck. Hier wird die Verschiebung des Spektrums 
nicht durch die Wirkung absorbierender und reflektie- 
render Luftbestandteile, sondern durch die wesentlich 
tiefere Temperatur des strahlenden K6rpers verursacht. 
Nach dem WiENschen Verschiebungsgesetz 

tm~- T = o,288 cm.  Grad 

besteht ein umgekehrter Zusammenhang zwischen der 
absoluten Temperatur  T und der dem Energiemaxi- 

FRITZ ZACHO\V: Der Z(ichter 

mum entsprechenden Wellenlange 2 ,~ .  Aus der Abb. 3 
geht hervor, dab bei dem benutzten Lampenlicht ein 

gleicher Farbeindruck entstand wie bei etwa ~ Son- 
IO 

nenscheindauer im diffusen Himmelslicht. Es liegt da- 
her die Vermutung nahe, dab in beiden F~llen eine ahn- 
liche Verteilung des sichtbaren Spektrums vorlag. 

Zusammenfassung 
I. Bei der Fleischfarbenbonitierung einer reziproken 

Kartoffelkreuznng wurden bei Bonitierung im Keller 
unter konstanten Bedingungen keine, bei Bonitierung 
im Freiland reziproke Unterschiede festgestellt. 

2. Diese gegensatzlichen Ergebnisse konnten mit 
Strahlungsunterschieden erklart  werden. Bei 13ew/51- 
kung und niedrigerem Sonnenstand wird das Intensi- 
tatsmaximum der Spekralverteilung in den Bereich 
lingerer Wel!en verschoben. Die Folge ist tin starker 
gelblich get6nter Farbeindruck der Fleischfarbe. 

3- Konstante Strahlungsverh~iltnisse sind flit Unter- 
suchungen des Merkmals Fleischfarbe nnbedingt erfor- 
derlich. 

L i t e r a t u r  
L F~ISTRITzER, W.: Die Selbstungsanalyse, eine Vor- 

aussetzung ffir die Kreuzungszucht der Kartoffel. Z. 
Pflanzenziicht. 3I, 173 (I952). -- 2. HAN>~ - St~RINC: 
Lehrbuch der Meteorologie. Seite 61--62. Leipzig I937- 

(Aus der Forschungsstelle tiir Agrobiologie und Pflanzenziichtung Gtilzow-Gtistrow der Deutschen Akademie der 
LandwirtschaItswissenschaften zu Berlin) 

Die Vererbung der weigen Kornfarbe bei der Giilzower Siigen Gelb.- 
lupine und den Weiko,Typen(Luioinus luteus) 

V o n  HEINZ KRESS u n d  FRITZ ZACHOW 

Im Miincheberger Stamm 8 der ,,v. SE?,'OBUSC~S 
Miincheberger Griinfutter-SiiBlupinen" wurde I932 
yon TROLL (I) eine weigsamige Farbmutante  aufge- 
funden. Die im folgenden Jahr  daraus aufgewachsene 
Pflanze zeigte neben der weifien Samenfarbe - -  im 
Gegensatz zum Stamm 8 - -  eine hellgrfine Belau- 
bung, eine Aufhellung der Kelchblatter und eine gelb- 
lich weil3e Schiffchenspitze. Durch Kreuzung mit der 
Ausgangsform stellte TROLL (I) lest, dab es sich bei 
diesen ~{erkmalsanderungen um die pleiotrope Wir- 
kung eines rezessiven Gens handelt, welches mit uiveus 
bezeichnet wurde. Aus dieser Einzelpflanze gingen 
durch Vermehrung die Sorte Weiko I u n d  durch Ein- 
kreuzung weiterer Mutationen wie Platzfestigkeit und 
Frohwtichsigkeit die Soften Weiko II  und I I I  her- 
~ o r .  

Im Jahre 194o berichtete v. SE~OBUSCH (2) fiber 
eine weitere weigsamige Mutante, die ebenfalls aus 
dem Stamm 8 ansgelesen wurde. Der aus dieser Form 
hervorgegangene Stamm W 8/37 lieg neben der weiBen 
Samenfarbe keine weiteren Merkmals~inderungen er- 
kennen ; und es fehlte ihm die pleiotrope Wirknng des 
Gens fiir WeiBsamigkeit, so dab die dunkelgriine Be- 
laubung, die dunklen Kelchblatter und die schwarz- 
violette Schiffchenspitze des Stammes 8 erha]ten 
blieben. Der Stamm W 8/37 bildete das Ausgangs- 
material ftir die Gfilzower SiiBe Gelblupine, die 195I 
als Sorte zugelassen wurde.. 

Die unterschiedliche Wirkungsweise der Gene fiir 
Weil3samigkeit im Stamm W 8/37 und in dem Weiko- 
typ liel3 vermuten, dab zwei verschiedene Gene ffir 
WeiBsamigkeit mutierten. Den Faktor  Iiir Weil3- 
samigkeit im Stamm W 8/37 bezeichnet v. SEXGBUSCH 
daher mit albus (alb). Durch Kreuzung der Gfilzower 
Stigen Gelblupine mit den Soften Weiko  II  und 
Weiko I I I  wurde die Vererbung des Merkmals weil3- 
samig untersucht. 

Die Kreuzung mit der Sorte Weiko I I  wurde I95I 
durchgefiihrt. Alle Pflanzen der F1-Generation hatten 
gesprenke!te Samen, wahrend bei der Blfite der Giil- 
zower Typ mi t  dunklen Kelchblattern und schwarz- 
violetter Schiffchenspitze dominierte. Die F2-Gene- 
ration kam I952 znm Anbau. Bei der Bltite wurde eine 
Aufspaltung in Pflanzen mit dunklen Kelchbl~ittern 
und schwarz-violetter Schiffchenspitze und solchen 
mit hellen Kelchblattern nnd gelber Schiffchenspitze 
beobachet. Eine Auszahlung muBte aus arbeitstech- 
nischen Grtinden leider unterbleiben. Bei der Ernte  
der Fu-Generation wurde die Auszahlung der Pflanzen 
mit gesprenkelten Samen und der Pflanzen mit weiBen 
Samen durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind in der 
Tabelle I zusammengestellt. 

Wie aus der Tabelle I hervorgeht, spalten die $amen- 
farben der Kreuzung Gtilzower SflBe Gelblupine • 
Weiko II  signifikant im Verh~iltnis 9 gesprenkelte zu 


