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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. 
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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 
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Tabelle I. Fz-Spaltung der Kreuzung Gi~lzower Sii/3e Gelblupine X Weiko I f  u~d reziprok. 

IZreuzung 

Giilz. SflBe Gelblupit~e X 
Weiko II  
Weiko I[  X 
Gfilz. S{il3e GelbIupine 

Summe : 

Anz,  d. 
Ft-Pflz. 

68 

39 

Anz. d. 
~'2-Pflz. 

2420  

~268 

lO7 ! 3688 

Aufspaltung der Samenfarbe 
gefunden erwartet 

gesprenkelt wMflsamig gesprenkelt weiBsamig 

1368 

717 

2085 

lO52 

55r 

I 6o  3 

I361 ,2  

713,2  

2074,5 

Io58,8 

554,8 

I613 ,5  

Chi 2 

0,0776 

0,0463 

0,1~ 

- p  

0,78 

0,82 

0,72 

Tabelle 2. F=-Spaltung der Kreuau~g Gr Sgtfle Gelbgupine X Weiho f i r  (Bliitentyp). 

IZreuzung 

Gti]z. Stifle Getblupine 
X Weiko IIl 

Anz. d. 
F~-Pflz. 

~74 

Anz. d. 
F~-Pftz, 

15266  

Aufspaltung des B1/itentyps 
gefunden erwartet 

Gfllz. I Weiko Gfilz. Weiko 

11858 ! 34 o8 11449,5 3816,5 

Chi" 

58,29  0 , 0 I  

Tabelle 3. F2-SPaltung def Kreuzung Gi~laower Si~/3e Gelblupine X Weiko f i r  (Same~ffarbe). 

Anz. d. 
Kreuznng F I -Pflz. 

! 
Gfilz. SiiBe Gelblupine ] 
XWeJko III I 

174 

Anz. d. 
F2-PI!z. 

15266  

Aufspattung der Samenfarbe 
gefunden erwartet 

gesprenkelt ] weigsamig I gesprenkelt weigsamig 

8634  6632  8587 , I  6678 ,9  

Chi ~ 

0,58 o,44 

7 weiBsamige Pflanzen. Ein Unterschied zwischen 
den reziproken Bastarden konnte nicht festgestellt 
werden. 

1953 wurde die Gtilzower Siil3e Gelblupine mit der 
SorLe Weiko I l I  gekreuzt. Diese Sorte unterscheidet 
sich von Weiko II  durch den Faktor  f/ir Frohwiichsig- 
keit. Auch bei dieser Kreuzung batten alle Pflanzen 
der F~-Generation gesprenkelte Samen und die Bliite 
des Gi~lzower Typs. In der F2-GenerationwurdegMch- 
falls eine Aufspaltung in Pflanzen mit dunklen Kelch- 
bl~tttern und schwarz-violetter Schiffchenspitze und 
solchen mit hellen Kelchbl/ittern mad gelber Schiff- 
chenspitze festgestellt. Alle Pflanzen, die dem Weiko- 
typ entsprachen, wurden w~ihrend der Bliite gekenn- 
zeichnet und bei der Ernte  eine Ausz/ihlung der ver- 
schiedenen Bliitentypen und Samenfarben vorge.nom- 
1Tlen. 

In der Tabelle 2 sind die Zahlenangaben der F 2- 
Spaltung in G~Jlzower und Weiko Bliitentyp enthalten. 

ein ~ihnliches Verhalten fest. Auf welche Ursachen 
diese Abweichungen zurtickzufiihl'en sind, muB noch 
untersucht werden. 

Die Auszghlung der Fz-Spaltnng ,,gesprenkelt": 
,,weil3samig" ergab ebenfatls ein signifikantes Ver- 
h~tltnis von 9 Pflanzen *nit gesprenkelten Samen zu 
7 Pflanzen mit weigen Samen. Alle Weikotypen 
waren auch gleichzeitig weiBsamig, was die pleiotrope 
Wirkung des Gens fiJr weiBsamig @~iveus) best~itigt. 

Durch die vorliegenden Kreuzungsergebnisse kann 
also festgestellt werden, dab die Faktoren fiir WeiIL 
samigkeit in der Giilzower SiiBen Gelblupine und in den 
Sorten Weiko I, I I  und I I I  genetisch verschieden sind. 
Das Gen ft~r Weil3samig in dem Weikotyp wurde be- 
reits durch TROLL (I) mit rdveus bezeichnet. 

Ffir den Erbfaktor  weil?samig der Giilzower Siigen 
Gelblupine kann die durch v. S~xcBuscH gew~ihlte 
Benennung albus beibehalten werden. 

Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist, sind fiir eine 
ideale 3 : I-Spaltung eine zu geringe ZahlWeikotypen 
vorhanden, deshalb konnte auch fiir das erwartete 
Spaltungsverh~ilinis 3 : I keine geniigende Sicherung 
ermittelt  werden. TROLL (I) stellte bei der Kreuzung 
des Weikotyps mit der Ausgangsform, dem Stamm 8, 

Literatur 

m. TROLL, H.-J. u. H. SCHA~VDeR: Pleiotrope Wirkung 
eines Gens bei Lupinus lufeus (Neuzucht ,,~rciko"); Der 
Ztichter IO, 266--271 (i938). -- 2. v. SENGBUSC~: ]Die 
Auffindung einer weiBsamigen Mutante im Sfi/31npinen- 
Stature 8 (Stature \u 8/37 Lup. lul.e~s); Der Ztichter 12, 
19--2o (194o), 

Der Zfiehter, ~6. Band I2  


