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Mutationsversuche an Kulturpflanzen VI 
Rijntgenbestrahlungen der Sojabohne (Glycine soja (L.) STEB. et ZUCC.) 

Von MARTIN ZACHARIAS 

Mit 22 Textabbildungen 

I. Einleitung 
Uber die Anwendbarlieit der Methode der kiinst- 

lichen Mutationsauslosung zur Erzeugung zuchterisch 
wertvoller Formen bei unseren Kulturpflanzen besteht 
heute kein Zweifel mehr. Nachdem von STUBBE in 
mehreren Arbeiten (1929, 1934, 1937, 1942) darauf 
hingewiesen wurde, daB die bis dahin an theoretischen 
pflanzlichen Objekten, vor allem bei Antirrhinum, er- 
arbeiteten Ergebnisse der Ziichtungsforschung und der 
praktischen Pflanzenzuchtung neue Wege zur Ver- 
groBerung der Formenmannigfaltigkeit des Zucht- 
materials eroffnen, sind in den darauffolgenden Jahren 
an vielen Objekten und an verschiedenen Orten Ver- 
suche in dieser Richtung mit Erfolg durchgefuhrt 
worden. 

Die methodischen Voraussetzungen zu Mutations- 
versuchen an Kulturpflanzen wurden von FREISLEBEN 
und LEIN (1943) bei Gerste erarbeitet, denen bei der 
Durchfiihrung unserer Versuche im wesentlichen ge- 
folgt wurde. Auf die vielen Mitteilungen uber erfolg- 
reiche Versuche mit Gerste, Weizen, Erbsen, Lupinen, 
Bohnen, Senf, Tomaten, Futterpflanzen u, a. soll hier 
nicht eingegangen werden. Es soll nur erwahnt wer- 
den, daB es sich bei dem Ausgangsmaterial dieser 
Arbeiten in den meisten Fallen um Sorten von Kultur- 
pflanzen handelte, die in den betreffenden Landern 
schon lange angebaut und ziichterisch bearbeitet wur- 
den und deren Ertrage nur noch geringfugig gesteigert 
werden konnen. Hier war und ist es Aufgabe der 
Mutationsforschung, das Schwergewicht auf die Ver- 
besserung der qualitativen Merkmale dieser Sorten zu 
legen, wie z. B. Resistenz gegen pilzliche und bakte- 
rielle Kranliheitserreger, Standfestigkeit, Friihreife, 
gute Backfahigkeit oder Erhohung des Gehaltes wert- 
voller Inhaltsstoffe u, a. Zur Losung dieser Aufgaben 
wird in Zukunft die Methode der kiinstlichen Muta- 
tionsauslosung mehr und mehr herangezogen werden 
miissen, seitdem durch die Arbeiten von GUSTAFSSON 
(1942), STC'BBE und BANDLOW (1947), HOFFMAK?: 
(1950) und BANDLOW (1951) an Gerste bekannt ist, daB 
solche qualitativen Merkmale, die oft nur bei Wild- 
und Primitivformen des Weltsortiments zu finden 
sind, auch mutativ an unseren Hochleistungssorten 
unter Beibehaltung ihres wertvollen Genbestandes er- 
zeugt werden konnen. Hierdurch kann die langwierige 
Kreuzungsarbeit der Kombinations- bzw. Transgres- 
sionsziichtung verkiirzt werden. 

Die bisher in Deutschland durch Selektion und 
Kombination geschaffenen Sojasorten konnen sich 
wegen ihrer geringen Ertrage und vor allem wegen 
ihrer Ertragsunsicherheit noch nicht fur einen rentablen 
Reinanbau durchsetzen. Nach wie vor sind, neben 
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anderen, Friihreife und Ertragssteigerung die vor- 
dringlichsten Zuchtziele. Obwohl die Sojabohne einen 
sehr groBen Formenreichtum hat, k t  dieser wegen 
ihres Kurztagscharakters fur die deutsche Zuchtung 
nur beschrankt verwendbar. Als Zuchtmaterial liom- 
men nur die schwer zuganglichen Sorten undHerkiinfte 
aus den nordlichsten Anbaugebieten Asiens und Nord- 
amerikas in Frage (HERB-M~LLER, 1938; RCDORF, 
1949). Dieser Tatbestand war der AnlaB fiir die 
Durchf i ihr~n~ der vorliegenden Arbeit. Es sollte die 
Frage geklart werden, inwieweit durch die Erzeugung 
von Rontgenmutanten der Formenreichtum einer der 
fruhreifsten und ertragreichsten deutschen Sojasorten 
vergrooert und somit wertvolles Ausgangsmaterial fur 
weitere zuchterische Arbeit geschaffen werden kann. 

Von ANDERSSON (1944) wurde erstmalig in einer 
kurzen Mitteilung iiber Mutationsversuche an Soja- 
bohnen berichtet. Trotz des geringen Selektionsmate- 
rials (632 XI-Nachkommenschaften) konnten einige 
zuchterisch wertvolle Mutanten ausgelesen werden. 
Nahere Angaben uber die Art dieser Mutanten wurden 
nicht gemacht. Auch die Angaben uber die ange- 
wandten Rontgendosen mul3ten iiberpriift werden, da 
sie sich auf eine Arbeit von GCSTAFSSOX (1944) be- 
ziehen, auf die im folgenden noch eingegangen wird. 
HUMPHREY (1951) gab Samen der Sorte Dortchsoy 2 

nach Oak Ridge, ,,where they were placed on an ato- 
mic bomb pile until 1000 and 1500 roentgens of neutron 
irradiation respectively had passed through the sam- 
ples" (HUMPHREY 1951, S. 11). Da die Dosis zu gering 
war, konntenan den XI-Pflanzen praktisch keine Strah- 
lenwirkungen festgestellt und in der X,-Generation nur 
wenige Chlorophyllmutanten gefunden werden. 1950 
wurden die T'ersuche mit starkeren Dosen (2500 bis 
3500 r) wiederholt und in der X,-Generation 228 als 
,,AtomicsM bezeichnete Mutanten ausgelesen, unter 
denen neben chlorophylldefekten, schwachen, sterilen 
und semisterilen Formen auch Mutanten auftraten, 
die bedeutend friihreifer als die Ausgangssorte waren. 
Bei sieben Mutanten, die einen kraftigeren Wuchs als 
die Ausgangssorte hatten, mussen noch weitere Unter- 
suchungen erweisen, ob es sich um modifikative oder 
mutative Veranderungen handelte. Die im Verha!tnis 
zur GroBe des Selektionsmaterials (4200 XI-Sach- 
kommenschaften) erzielte relativ geringe Mutanten- 
ausbeute ist, zumal den Angaben keine Bestatigungs- 
generation zugrunde liegt, auf die zu geringe Strahlen- 
dosis zuruckzufiihren. 

In  der vorliegenden Arbeit werden iiber solche Mu- 
tanten, die der Ausgangssorte im Ertrag iiberlegen zu 
sein scheinen, keine Zahlenangaben gernacht, da hierzu 
mehrjahrige Ertragsprufungen notwendig sind. 

2 I 
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II .  A u s g a n g s m a t e r i a l  und M e t h o d i k  
Als Ausgangsmaterial ftir die Versuche wurde die 

Soj asorte Heimkraft  I (Glycine soja (L.)SIEB. et Zwcc.) 
verwandt. Sie ist violettbltihend und gelbsamig und 
liegt mit den Sorten Heimkraft  n und Dornburger 
WeiBbliihende beztiglich Ertrag und Frtihreife an der 
Spitze der im mitteldeutschen Raum gezfichteten 
Sojasorten. Das Saatgut konnte im Frtihjahr 1952 als 
Zuchtgartenelite vom Saatzuchthauptgut Roschwitz 
bei Bernburg bezogen werden. 

Da die Sorte Heimkraft I seit 1952 aberkannt ist und 
auch die Erhaltungszfichtung eingestellt wurde, mul3te 
die Erhaltungszfichtung dieser Sorte zur Erzeugung 
hochwertigen Vergleichsmaterials in Gatersleben wei- 
tergeftihrt werden. 1955 wurden acht B-St:imme, die 
von im Jahre 1952 selektionierten Elitepflanzen ab- 
stammten, im Vergleich zu den anerkannten Sorten 
Heimkraft  II  und Dornburger Weigbltihende ange- 
baut. Der Versuch war nach der Methode FISHER 
mit drei Wiederholungen (Parzellengr613e 2o m ") ange, 
legt und wurde nach der Varianzanalyse (MuI)RA 1949) 
ausgewerteL In der Tab, I sind die Versuchsergebnisse 
zusammengestellt. Innerhalb der St/imme 1---8 der 
Sorte Heimkraft  I konnten keine gesicherten Ertrags- 
unterschiede ermittelt werden. Dagegen tagen die 
Ertr:ige der Soften Dornburger  WeiBbliihende und 
Heimkraft  II unter dem Ms Vergleichssorte gew~thlten 
Stamm I und untersehieden sich gentigend gesichert 

Tabelle i. Absolut- und Relativertriige yon B-Stiimmen aus der Sorte Heimkra/t  I i m  
Vergleich zu den Ertriigen der Sorlen Heimkra[l I I  und Dornburger Weiflbli~hende im 

Jahre I955 

Sorte i o o o  K.G. ErtrM-inag kg dz/ha relativ t 
in g 

Heimkraft I : 
S t . I  
St. 2 
St. 3 
St. 4 
st. 5 
St. 6 
st. 7 
st. 8 

Dornburger 
WeiflbKihende 
Heimkraft I ! 

162 
158 
153 
166 
164 
162 
164 
169 

146 
199 

2,97 
3,23 
2,90 
3;00 
3,00 
3,07 
2,97 
2,83 

1,83 
1,67 

13,75 
14,95 
13,42 
13,93 
13,93 
14,21 
13,75 
I3,IO 

8,47 
7,73 

IOO,O 
108,7 
97,6 

101, 3 
101, 3 
lO3,3 
IOO,O 
95,3 

61,5 
56,2 

0,64 
0,17 
0,0 7 
0,07 
0,24 

o,34 

2,77 
3,18 

zu je Iooo Sttick einschichtig in verschlossenen dtinnen 
Papiertfiten Verpackt. 

Die Aussaat der Samen wurde in den Jahren 1952, 
1953, 1954, und 1955 mit der Hand vorgenommen, 
Der Abstand der immer in Nord-Sfidrichtung ver- 
laufenden Reihen betrug 4 ~ cm. In der Reihe waren 
die Kornabst~nde bei der Bestrahlungsgeneration mit 
steigender Dosis geringer (von io  cm--2,5 cm). 

Bei der X~- und X3-Generation betrug der Korn- 
abstand in der Reihe einheitlich IO cm. Die Zeit der 
Aussaat war in den verschiedenen Jahren yon der 
Witterung abh~ingig und schwankte zwischen Ende 
April und Anfang Mai. Obwohl auf dem Versuchs- 
gel~inde noch niemals Sojabohnen wuchsen, gediehen 
die Pflanzen auch ohne Samen- oder Bodenimpfung 
mit Rhizobium ]aponicum gut. Die Bildung von 
Kn611chen an den Wurzeln der Pflanzen konnte in 
keinem Falle beobachtet werden. Der Ausfall der 
Kn611chenbildung wurde durch eine ein- bis zweimalige 
Kopfdtingung der jungen Pflanzen mit einer entspre- 
chenden Menge basisch wirkenden Stickstoffdtingers 
ausgeglichen. 

III .  E r g e b n i s s e  der  V e r s u c h e  1 

I. P r i i f u n g  d e r  S t r a h l e n w i r k u n g  
d u r c h  T r i e b k r a f t v e r s u e h e  

Von GUSTAVSSON (1944) wurden erstmalig Angaben 
tiber die H6he yon R6ntgendosen gemacht, d i e  bei 

Bestrahlungsversuchen mit 
So i ab0hnen angewandtwer- 
den k6nnen. Er  stellte fest, 
dab der Samen keinen 

p% Reife h6heren Dosen als ioooo r 
standh~lt und dab die 
kritische Dosis zwischen 

- -  6. IO. 1955 5000 und 7500 r zu liegen 
55,6 3. lO. 1955 scheint. Unter der ,,kri- 
84,1 3- lO. 1955 tisehen Dosis" versteht 
92,o 3. lO. 1955 GUSTaFSSON (1947) die 
92, ~ 3. IO. 1955 
84,1 3. lO. 1955 Strahlendosis, beiderenAn- 
7~-6 3. IO. 1955 wendung in der X1-Genera- 

lO. lO, 1955 tion mit einer befriedigen- 
i , i  15. io. 1955 den Anzahl tiberlebender 
o,45 15. lO. 1955 Pflanzen gereehnet werden 

kann und in der X~-Genera- 
tion die Mutantenausbeute 
am gr6gten ist. Die yon 
Gi:STAVSSON mit 3 Sorten 
in drei aufeinanderfolgen- 30 kr 40 kr 50 kr 60 kr 
den Jahren durchgeffihrten 

8 2 4 Freilandversuche zeigen fo1- 
83I 849 739 783 gendes" I. dab das Aus- 

maB der sichtbarwerdenden 
Strahlungssch:idigung in den verschiedenen Jahren 
stark von den jeweiligen Witterungsverh:tltnissen ab- 
h~ingt und 2. dab zwischen den einzelnen Sorten be- 
ztiglich ihrer Strahlungsempfindlichkeit bedeutende 
Unterschiede vorliegen. Diese Ergebnisse, die aller- 
dings nur aus einem zahlenm~tBig geringen Material 
gewonnen wurden (125--2o0 Samen wurden je Sorte 
bestrahlt), weisen darauf hin, dab die unter den Be- 
dingungen Sval6fs bei Freilandversuehen gefundenen 
Werte keinesfalls auf die in Gatersleben herrschenden 

1 Frgulein Marlies Berner und Frgnlein Auguste Cziesche 
m6chte ich fiir ihre zuverl/issige HiKe bei der technischen 
Bearbeitung der Versuehe herzlich danken. 

Tabelle 2. Die Anzahl der Keimlinge der Kontrolle und des mit verschiedenen Dosen 
bestrahlten Samens nach vierzehn- und einundzwanzigtiigiger Versuchsdauer 

V o n  iooo Samen keimten 

llhCh I4  T a g e n  753 742]683 204 I I 2  l 28 
nach 21 Tagen 9oo 849 876 i1 836 88o 838 

mit P % = 1,1 bzw. P% = o,45 yon ihm. Aus den in 
der letzten SpaRe der Tabelle vermerkten Reifedaten 
der St:tmme und Sorten ist zu ersehen, dab Heim- 
kraft  I auger h6heren Ertr:igen im Jahre  !955 auch 
eine um 10-212 Tage ktirzere Vegetationszeit besitzt. 

Die Bestrahlungen begannen im Frfihjahr 1952 in 
der R6ntgenabteilung der II.  Medlzinischen Klinik der 
Universit:tt Halle mit einem Stabiiivo!t-Therapieappa- 
rat  der Firma Siemens. Die Bestrahlungsbedingungen 
waren in jedem Falle die gleichen, und zwar: 18o kv, 
15 mA, 0,5 mm Cu-Filter und 4o cm Abstand. Die 
Intensitiit der Strahlung betrug lO2,4 r/minl Der luft- 
trockene Samen war w:thrend der Bestrahlung immer 
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Bedingungen oder auf unsere Ausgangssorte Heim- 
kraft I fibertragen werden kSnnen, 

Um in kurzer Zeit einen fdberblick fiber die un- 
mittelbare Wirkung der Bestrahlung zu bekommen, 
ohne yon den Witterungsverh~tltnissen abh~ingig zu 
sein, wurden im Gew~tchshaus Triebkraftversuche an- 
gesetzt. Sie sollten, wie das von FREISLEBEN und LEIN 
(1943) bereits bei Gerste beschrieben ist, Anhaltspunkte 
far die bei einer bestimmten Dosis zu erwartende An- 
zahl lebens- und entwicklungsf/ihiger Pflanzen liefern. 
Die hierfiir verwendeten Samen wurden zu j e I ooo Stiick 
mit 400o r, 8000 r, 12000 r, 16000 r, 20000 r, 30000 r, 
40000 r, 50000 r und 60000 r bestrahlt. 

Der bestrahlte Samen Wurde am 25.3 .52  in sand- 
geffillte Pikierkisten ausgelegt und mit einer 3 cm 
hohen Schicht Grobsand bedeckt. Nach vierzehn- 
t~tgiger Versuchsdauer zeigte sich beim Aufgang der 
bestrahlten Samen gegenfiber den Kontrollen mit 
waehsender Dosis eine deutlich steigende Keimver- 
zSgerung, die nach weiteren acht Tagen jedoch wieder 
ann/ihernd ausgeglichen war, wie das aus der Tab. 2 
hervorgeht. Bei der weiteren Entwicklung der Pflan- 
zen machten sich aber die zu erwartenden Strahlen- 
seh~tdigungen deutlich bemerkbar. Die 4 kr-Serie 
zeigte neben einer Ieichten Aufhellung und Vergr6Be- 
rung der Prim~trbl~tter sogar einen Entwicklungs- 
impuls gegeniiber der Kontrolle. 

Bei den 8 kr-Pflanzen waren die Prim~irbl~ttter 
schon bedeutend verkleinert und das L~tngen-Breiten- 
Verh~tltnis zugunsten der L~inge ver~ndert. Auch 
konnten St6rungen im Chlorophyllapparat der Pflan- 
zen beobachtet werden. Die Prim~irbl~itter waren im 
ganzen heller gefitrbt und yon fiber die ganze Blatt- 
fl~iche verteilten noch heller gefiirbten Flecken besetzt. 
Ffir die Entstehung dieses Fleckenmosaiks werden von 
KAPLAN (1954) ehromosomenmutativ ver~inderte Zellen 
des bestrahlten Embryos angenommen, da die Dosis- 
abh~tngigkeit der mittleren Anzahl yon Fleeken pro 
Blatt einer Mischung yon Eintreffer- und Zweitreffer- 
prozessen entspricht. 

Die Verkleinerung der Prim~irbl~ttter und deren Ver- 
fiirbung sowie eine Verkfirzung des Epikotylwachs- 
turns nahm bei den hSheren Dosen zusehends zu, bis 
schliel31ich bei den Dosen Yon 3o kr aufwgrts die Bil- 
dung yon Prim~trbl~ittern und das Epikotylwachstum 
vSllig unterblieb. Bei den niederen Dosen, bis 2o kr, 
ging die Verkleinerung der Prim~irbl~ttter mit einer 
VergrSBerung der Kotyledonen parallel. W~thrend 
sich die Kotyledonen der Kontrollpflanzen bald gelb 
f~rbten und abfielen, blieben sie bei den bestrahlten 
Serien intensiv grfin geffirbt und sukkulent vergrSgert 
noch lange am Stengel haften. Nuch wenn die Keim- 
ling~ im Stadium der Kotyledonenbildung izerharrten 
oder nur sehr kleine Prim~trbl~itter ausbildeten, blieben 
sie noch lange am Leben. Die Abb. z - -4  geben einen 
fJberbliek fiber den Entwicklungszustand der versehie- 
denen Bestrahlungsserien nach dreiwSchentlicher Ver- 
suchsdauer. 

Bei den Keimlingen aller Bestrahlungsserien wurden 
Pfahlwurzeln ausgebildet. Eine Verringerung der Bi!- 
dung yon Nebenwurzeln erster und zweiter Ordnung 
setzte erst bei den Keimlingen der 2o kr-Serie ein. 
Sogar noeh bei 3o kr hatten sich bei der Mehrzahl der 
Pflanzen kurze Nebenwurzeln erster Ordnung aus der 
Pfahlwurzel gebildet. 

Abb. 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 4 

Abb. i - -  4. Die Wirkung der verschieden~n Bestrahlungsdosen auf die Ent- 
wicklung der Keimpflanzen irn Vergleich zur Kontrolle nach drei Wochen 

Versuchsdauer. 

2 I *  
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Bei den Pflanzen, die zu einer weiteren Entwicklung 
f~ihig waren, verminderte sich ganz allgemein beim 
weiteren Wachstum das starke $chiidigungsbild etwas. 
Die Folgebl~itter ergrttnten wieder normal, allerdings 
waren sie teilweise stark verformt. 

Tabelle 3. Ergebnisse dee Bo~citierung dee Kontrollp/lavzzen und des mit verschiedenen 
Dosen bestmhlte~r _P/lanzenmater#ds nach /i~n/ WocAe~ Versuchsdauer 

Ausgel. Samen 
Gruppe I 
Gruppe II 
Gruppe III  
Gruppe IV 

AnzahI der zu den Bonit ierungsgruppen gehSrenden Pflanzen 

Kontr .  I 4 k r  8 k r  I I e k r  x 6 k r  2 0 k r  I I 

I O O O .  IO00 

846 798 4~ 42 

lOO i5~ 

I000 IO00 

1 4 o  
i i  219 

124 164 

I000 

6 
119 

755 
120 

I000 

I 

6 
831 
I 6 2  

STAFSSON (I944) ermittelten, bei denen IOOOO r als 
das H6chstmaB der Strahlendosis angesehen wurde. 
Es konnte damit gerechnet werden, dab auch noch 
bei 12 kr eine ausreichende Anzahl X1-Pflanzen zur 
Reife kommt, da 60,2% der Pflanzen im Triebkraft- 

versuch nach ftinf Wochen 
Versuchsdauer noch durch- 
aus wtichsig waren. Aller- 
dings konnte nicht allein 

3o kr I 4o kr 5o ~ ~o k~ der im Triebkraftversuch 
ermittelte Sch~idigungsgrad 

iooo iooo ftir die Wahl der Bestrah- 
- -  ~ lungsdosen Itir die X1-Gene- 
739 783 ration maBgebend sein. 
261 217 FREISLEBEN nnd LEIN 

(I943) geben It%r Gerste 
20--25% iiberlebende Pflanzen als das erstrebens- 
werte Optimum der ScMdigung an, Es muBte be- 
rticksichtigt werden, dab bei Soja die durch die 
Bestrahlung bewirkte Entwicklungsverz6gerung und 
ungtinstige Witterungsverh~iltnisse das Ausreifen der 
X1-Pflanzen in Frage stellen k6nnen. Deshalb schie- 
nen die Dosen yon 6--12 kr fiir den Freilandversuch 
am geeignetsten zu sein. 

2. B e o b a c h t u n g e n  an  d e r  X 1 - G e n e r a t i o n  1952 
Die Aussaat der mit 6 kr, 8 kr, io kr und 12 kr be- 

strahlten Samen wurde am 7 .5 .52  in der beschriebe- 
nen Technik durchgeftihrt. Die schon im Triebkraft- 
versuch beobachtete Keimverz6gerung der bestrahlten 
Serien machte sich auch hier gegentiber den Kon- 
trollen deutlich bemerkbar. Bei den zurTweiteren 
Entwicklung f~thigen Pflanzen waren Migbildungen 
der Fiederbl~itter an einigen Sektoren der Pflanzen 
die Regel. Auch am HauptsproB traten h~iufig mehr 
oder weniger starke Verkrtimmungen auf, die deutlich 
auf den Chim~rencharakter der Pflanzen hinwiesen. 
Es war nicht die Aufgabe der Untersuchungen, diesen 
Erscheinungen im einzelnen nachzugehen. 

Zu Beginn der Bltite wurde am 2o. 7.52 eine Aus- 
z~ihlung der bei den verschiedenen Bestrahlungsserien 
bis zu diesem Zeitpunkt entwicklungsf~higen Pflanzen 
vorgenommen. Die Tabelle 4 gibt einen ~Jberblick 
tiber die erhaltenen Werte. 

Tabelle 4- Ergebnisse der Ausziihlu~g der entwicklungs- 
/iihigen P/lanzen im Stadium der Bli~te bei verschiedenen 

Bestrahlungsserien im Vergleich zur Kontrolle 

IOOO IOOO 

831 840 
169 16o 

Nachdem nach ftinf Wochen Versuchsdauer ein 
Urteil dartiber m6glich war, welche der Pflanzen zu 
einem weiteren vegetativen Wachstum f~ihig waren, 
wurde eine Bonitierung des Materials vorgenommen 
und nach dem Entwicklungszustand der Pflanzen in 
folgende vier Bonitierungsgruppen eingeteilt: 
Gruppe I : Normale Entwicklung. Es werden bereits 

drittes und viertes Folgebiatt ausge- 
bitdet. 

Gruppe II  : Gehemmte Entwicklung. Schw~icheres 
Epikotylwachstum als Pflanzen der 
Gruppe I. Es werden erstes und zweites 
Folgeblatt ausgebildet. 

Gruppe I I I :  Stark gehemmte Entwicklung. Hypo- 
kotylwachstum his zur Bildung der Ko- 
tyledonen. Schwaches oder g~nzlich ge- 
st6rtes Epikotylwachstum. Reduz{erte 
Prim~irblattbildung. Keine Entwicklung 
yon Folgeblfittern. 

Gruppe IV: Grobsandschicht wird nicht durchbro- 
chen. 

Die Ergebnisse der Bonitierung sind in der Tab. 3 
dargestellt. 

W~hrend sich bei der 4 kr-Serie die Wirkung der 
Bestrahlung in einem Anwachsen der Anzahl der nicht- 
gekeimten Samen ~uBerte und nur ein geringer Teil 
der Folgebl~tter Deformationen aufwies, war bei der 
8 kr-Serie der Anteil der zur Bonitierungsgruppe II  
geh6renden Pflanzen schon bedeutend angewachsen. 
Deutlicher wurde diese Erscheinung noch bei der 
n~tchst h6heren Dosis, bei i2 kr. Hier geh6rten nur 
noch wenige Pflanzen der Gruppe I an. Die Mehrzahl 
der Pflanzen lieB eine deutliche Entwickiungshem- 
mung erkennen, und auch der Anteil der Pflanzen war 
sprunghaft gestiegen, denen die F~thigkeit des Epi- 
kotylwachstums fast verlorengegangen und deren 
Prim~irblattbildung stark reduziert ist oder fiberhaupt 
unterbleibt (Gruppe III).  Bei der 16 kr-Serie geh6rte 
schon die MehrzahI der Keimlinge der Gruppe I I I  an, 
und bei den n~chst st~rkeren Dosen pr~gte sich dieses 
Bild noch deutlicher aus. W~hrend sich die Koty-  
ledonen der Mehrzahl der Keimlinge der 2o kr-Serie 
nach der Keimung noch 6ffneten, blieben sie bei den 
st~trker bestrahlten Serien geschlossen, und das Epi- 
kotylwachstum und die Prim~rblattbildung unter- 
blieben v6tlig. 

Die Ergebnisse des Triebkraftversuches gaben die 
gewiinschten Anhaltspunkte ffir die Festlegung der 
Bestrahlungsdosen, die im Freilandversuch angewandt 
wurden. Sie konnten hSher liegen als die yon Gu- 

Anzahl der ausgel. 
Samen am 7- 5.52. 

Anzahl der entwick- 
lungsfS.higen Pfl. 
am 2o. 7- 1952 

Entwicklungsf~hige 
Pflanzen am 2o. 7- 
1952 in Pr0zenten 

I~O II~ ". 6000 Y 8000 r Io o0o r 12 ooo r 

445 ~ 

3897 

87,6 

445 ~ 

1772 

39,8 

9840 

3i lo  

31,6 

5020 

1496 

29,8 

5o4 ~ 

1511 

Das Absinken der entwicklungsf~higen Pflanzen bei 
der 6 kr-Serie um tiber 45% gegentiber der Kontrolle 
konnte erwartet werden. Auch der Unterschied von 
etwa 8% zwischen der 6 kr- und 8 kr-Serie zeigte 
deutlich ein Anwachsen der Strahlensch~digung. Das 
geringe weitere Anwachsen der Strahlenwirkung bei 
den n~tchst h6heren Dosen yon IO kr und 12 kr um 
etwa 2~ war jedoch iiberraschend und konnte zu- 
n~chst nicht erkl~irt werden. Hierzu muB bemerkt 

28 
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werden, dab durch die Ausz/ihlung nur die zu e-inem 
best immten Zeitpunkt entwicklungsf~ihigen Pflanzen 
erfagt wurden und nicht das Ausmal3 der an diesen 
Pflanzen sichtbaren Strahlenwirkungen. Die lO kr- 
und 12 kr-Parzellen lieBen in dieser Hinsicht deutlich 
vergr613erte Unterschiede gegentiber der 6 kr- und 
8 kr-Parzelle erkennen. 

Nach der Bltite wurden die Parzellen der bestrahlten 
Serien noch bedeutend ltickiger. Viele der bis dahin 
immerhin lebensf~ihigen Pflanzen starben ab oder 
waren in ihrer Fertilit~it so stark gest6rt, dab kein 
Htilsenansatz zustande kam. Die schon nach der Aus- 
saat festgestellte Keimverz6gerung und die zum Teil 
recht erhebliche Wirkung der Bestrahlung auf das 
vegetative Wachstum wirkten naturgem/ig stark ver- 
z6gernd auf die Reife der behandelten Pflanzen. Die 
bestrahlten Serien konnten erst IO Tage nach den 
Kontrollen geerntet werden. Die Ernte  erfolgte vom 
6. Io. - -  17. io. 52 mit  der Wurzel, um das Material 
im Laufe des Winters als Einzelpflanze n verarbeiten 
zu k6nnen. Die Tabelle 5 gibt eine Ubersicht tiber die 
Anzahl der geernteten Pflanzen mit  Htilsenansatz 
bei den verschiedenen Bestrahlungsserien. 

Tabelle 5. Die Anzahl der geernteten P/lan~en mit Hi~lsen- 
ansatz der verschiedenen Bestrahlungsserien im Vergleich 

zur Konlrolle 

Dosis Kontr .  6ooo r 8000 r IOOOO r 12 ooo r 

Anzahl der ausgel. 
Samen 

Anzahl der geernteten 
Pflanzen mit Htil- 
senansatz 

Geerntete Pflanzen 
mit Hfilsenansatz 
in Prozenten 

445 ~ 

3149 

7o,8 

445 ~ 

156o 

35,0 

9840 

15o5 

15,3 

5o2o 

lO95 

21,8 

504 ~ 

784 

15,5 

Bei der Beurteilung der angegebenen Werte muB 
bertieksiehtigt werden, dab die Anzahl der geernteten 
Pflanzen durch ein starkes Hagelunwetter am 7 .8 .52  
allgemein herabgedrtickt wurde und dab die 8 kr-Par- 
zelle besonders starken Hasenverbil3 aufwies. Trotz- 
dem wird bei den h6heren Dosen jetzt die steigende 
ScMdigungswirkung der Bestrahlung einigermaBen 
erkennbar, die bei der Ausz~hlung der entwicklungs- 
f~thigen Pflanzen noch nicht in Erscheinung trat.  AuI 
Abb. 5 ist der bei den einzelnen Bestrahlungsdosen 
ermittelte Prozentsatz tiberlebender Pflanzen im 
Stadium der Bltite zu dem der geernteten Pflanzen mit 
Htilsenansatz in Beziehung gesetzt. 

Urn genauere Hinweise tiber die Strahlenwirkung 
an der X1-Generation zu erhalten, warden bei der 
Aufarbeitung des geernteten Materials an je 500 Pflan- 
zen der einzelnen Serien Untersuchungen tiber deren 
Fertilit/it durchgeftihrt. Sie umfal3ten folgende Merk- 
male: I. Anzahl der Htilsen je Pfianze, 2. Anzahl der 
Samen je Hiilse und 3. Anzahl der unentwickelten 
Samenanlagen je Htilse. Diese Untersuchungen waren 
insofern noch wichtig, als sie uns einen notwendigen 
f3berblick fiber die Variabilit~it der wesentlichsten, den 
Ertrag bestimmenden Merkmale unserer Ausgangs- 
sorte lieferten. Die Tabelle 6 gibt eine Ubersicht fiber 
die Htilsenzahlen je Pfianze des behandelten Materials 
im Vergleich zur Kontrolle. 

AuBer der Feststellung des arithmetischen Mittels 
wurde von einer weiteren fehlerstatistischen Berech- 
hung abgesehen. Die Werte ft~r m~• und die Werte ftir 

t und P des bestrahlten Materials in Beziehung zur 
unbehandelten Kontrolle lassen bei den vorliegenden 
Versuchsbedingungen keine eindeutigen Rfiekschltisse 
auf den Grad der Strahlungssch~idigung zu. Sie sind, 
genauso wie das arithmetisehe Mittel aller Versuchs- 
serien, untereinander und ftir sich, bezfiglieh der 
Strahlenseh~tdigung nur abstrakte Werte und k6nnen 
nur zu informatorischen Vergleichen herangezogen 
werden. Zu diesem Zweck gentigt aber v611ig ein Ver- 
gleich der mittleren Hiilsenzahlen zwischen der Kon- 
trolle und dem behandelten Material. Die durch die 

~o_ 

50_ 

40_ 

30_ 

20_ 

10_ 

\\x 

%%x "-----"----- �9 

/fontr. ~Kr 8/f~ Kr 12k'r 

Abb. 5. ErlS.uterung im Tex t .  - -  Anzah l  der  Pf lanzen  im  S t a d i u m  der  Bl t i te  in % ; 
- - Anzah l  der  Pf lanzen  m i t  Hfi lsenansatz  in  %.  

Bestrahlung bewirkte verschiedenartige Ltiekigkeit 
der Parzellen verwiseht die prim/ire Strahlenwirkung 
sehr untersehiedlich. Sojapflanzen reagieren mit 
ihrem Htilsenansatz stark auf untersehiedliehe Stand- 
r/iume. Trotzdem gibt die Tabelle 6 ftir praktische und 
versuchstechnische Gesichtspunkte wiehtige Anhalts- 
punkte. L~Bt man den Wert  ftir die 8 kr-Serie, auf 
dessen fiberm/iBig starke Verminderung schon bei 
der Bespreehung der Tabelle 5 hingewiesen wurde, 
auger aeht, so ist doeh eine deutliche Verminderung 
der mittleren Htilsenzahlen mit  ansteigender Dosis bei 
den verschiedenen Versuehsserien gegentiber der Kon- 
trolle festzustellen. Der gr6Bere Standraum, der den 
einzelnen tiberlebenden Pflanzen trotz der dichteren 
Aussaat zur Verftigung steht, wirkt sich zweifellos 
f6rdernd auf den Hfilsenansatz aus. Auf diesen 
Vorteil, der ausreiehendes Saatgut ftir die X~-Genera- 
tion sichert, dart  unseres Erachtens nicht verzichtet 
werden, da auch, wie Tabelle 7 zeigt, die mittlere 
Fertilit~t der bestrahlten Pflanzen im Vergleieh zur 
Kontrolle, wenn aueh geringftigig, zu sinken scheint. 
Das Fertilit/itsprozent einer Pflanze wurde stets durch 
Division derAnzahl Samenanlagen dutch die mit  IOO 
multiplizierte Anzahl der Samen erhalten. Die mit t-  
lere Fertilit/it drtiekt die Ver~inderungen des bestrahl- 
ten Materials gegentiber der Kontrolle nicht so deutlich 
aus, wie sie durch einen Vergleieh der Verteilung der 
H~iufigkeiten der einzelnen Serien in den gew~ihlten 
Klassen in Erscheinung treten. Auch bier wurde aus 
den oben angefiihrten Grtinden auf eine weitere fehler- 
statistische Berechnung verzichtet. Die bei den be- 
strahlten Serien dureh den gr6Beren Standraum be- 
wirkte st~rkere Bildung vorj Seitentrieben an den Pflan- 
zen hat einen vermehrten Ansatz normal fertiler Htil- 
sen zur Folge, der in unserem Falle das Siehtbarwerden 
des Anteils der vermindert  fertilen Hiilsen zu fiber- 
decken scheint. 
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Tabelle 6. Anzahl der H~lsen der Kontrollp/lanzen und 

Hgufigkei~verteilung derHfilsen je Pflanze 

i 6 i i  26 3I 

5 io  15 30 35 

Kontrolle 
6 kr 
8 kr 

IO kr 
12 kr 

IO 

I 2  

4 ~ 
29 
63 

25 
23 
52 
53 
80 

15 
23 
61 
51 
77 

16 21 

20 25 

23 32 
16 27 
4 ~ 45 
45 42 
53 41 

33 
35 
3 ~ 
31 
43 

4 I 
36 
41 
36 
26 

36 41 

40 45 

3 ~ 29 
24 35 
32 22 
32 32 
29 15 

46 5i 

50 55 

29 3 ~ 
4 ~ 42 
21 15 
20 16 
21 14 

56 6x 

60 65 

24 I7 
46 24 
1 9  I I  

15 21 
4 7 

66 7I 

70 75 

24 2o 
25 20 
18 Io 
13 IO 

6 7 

76 8~ 

80 85 

24 I7 
2 2  7 

13 9 

5 

Die im Triebkraftversuch ermittelten Anhalts- 
punkte ftir geeignete Bestrahlungsdosen der X~-Gene- 
ration im Freiland erwiesen sich als richtig. Bei a l len 
angewandten Dosen war der Grad der StrahlenscMdi- 
gung derart, dab in der X~-Generation nach allen 
Erfahrungen, die mit  anderen Kulturpflanzen gemacht 
wurden, mit  einer guten Mutantenausbeute gerechnet 
werden konnte. Wir halten es aber  nach unseren 
Beobachtungen an der beschriebenen X1-Generation 

hoher Prozentsatz schwarzer, grtinschwarzer oder ge- 
sprenkelter Samen modifikativ auftreten. WOO1)- 
WORTI~ und COLE (1924) und OWEN (1927) fanden bei 
der Untersuchung dieser Erscheinung, dab sowohl 
erbliche Faktoren wie auch Umweltsfaktoren fiir die 
Auspr~igung dieses , ,mottling" verantwortlich sind. 
Das Merkmal sehwarzumrandetes Hilum unterliegt 
keinen derartigen modifikativen Ver/inderungen 
(OwEN 1928 ). 

Tabelle 7. Fertilitiitsprozente der Kontrollp/lanzen und der mit verschiedenen Rdntgendosen 
bestrahllen X1- Pflanzen 

Kontrolle 
6000 r 
8000 r 

ioooo r 
i2ooo r 

Anzahl der PflanzeI1 mit  einer Fertilit~it in Prozenten zwischen 

Io 20 30 40 50 60 70 80 90 xoo 

I I I  J3 34 14~ 256 4 ~ 5 
6 2 17 38 lO6 127 121 73 IO 
8 7 29 62 115 173 84 18 4 
I 8 16 3 i 55 114 166 83 26 
8 21 52 99 118 105 72 17 8 

Pfianzen- 
zahlen 

5 0 0  
5OO 

5OO 
5OO 
5OO 

Mittlere 
Fertflitgt 

in Prozenten 

7 0 , 1  

65,5 
59,8 
69,2 
55,7 

des Jahres 1952 und an weiteren X1-Generationen 
der Jahre 1953 nnd 1954 bei Bestrahlungsversuchen 
mit  Sojabohnen nicht fiir zweckm~iBig, sich streng 
an die in einem Jahre ermittel ten giinstigsten Be- 
strahlungsdosen zu h a r e m  Sie liegen in unserem 
Falle zwischen 8 kr  und IO kr. Es ist einleuchtend, 
dab gerade bei Soja giinstige oder ungiinstige Witte- 
rungsbedingungen die Anzahl der zur Reife kommen- 
den X1-Pflanzen erh6hen bzw. vermindern k6nnen. 

In der X1-Generation treten dominante Mutationen 
als Heterozygote mit  pMnotypisch  erkennbarer 
Wirkung, wenigstens am mutierten Sektor der Pflanze, 
nur selten auf. ]3ei unserem Material war die modifi- 
kat ive Einwirkung der Bestrahlung derart  stark, dab 
w~thrend der Vegetationszeit hinsichtlich Ver~nderun- 
g e n d e r  Wuchs- und Blat t form und anderer morpho- 
logischer Merkmale keine Selektion vorgenommen 
wurde. 

Bei der Verarbeitung der Einzelpflanzen des be- 
strahlten Materials nach der Ernte  konnte dagegen 
eine verh~iltnism~tBig groBe Anzahl Pflanzen ausgelesen 
werden, von denen die Samenschale eines oder mehrerer 
Samen schwarz oder griinschwarz gef~trbt w a r  oder 
eine schwarze Sprenkelung (,,mottling") aufwies. Drei 
Pflanzen enthielten Samen, deren Hilum yon einem 
scharf begrenzten schwarzen Ring umgeben war. 
Nach den Untersuchungen von WOODWORTH (1921), 
OWEN (1928) und HERB-MOLLER (1938) sind schwarze 
und grtinschwarze Samenschalenfarbe dominant fiber 
gelb. Auch schwarzumrandetes Hilum ist dominant 
iiber farblos. Bei einer Reihe yon gelbsamigen Sorten, 
so auch der Ausgangssorte Heimkraf t  I, kann jedoch 
durch unterschiedliche Anbaubedingungen und durch 
die Witterungsverh~iltnisse ein mehr oder weniger  

Obwohl bei den verarbeiteten Kontrollpflanzen 
keine schwarzen oder schwarzgrtinen Samen gefunden 
werden konnten, sondern nur der Samen einiger Pfian- 
zen schwarz gesprenkelt war, war anzunehmen, dab 
das h~iufige Auftreten dunkel gef~rbter Samen bei 
den X1-Pflanzen zum grol3en Teil durch die Bestrah- 
lung und die Liickigkeit der Bestfinde bewirkt wurde. 
Die Entscheidung dartiber, ob es sich bei diesen 
F/illen tats~ichlich um dominante Genmutationen oder 
nur um modifikative Ver/inderungen durch die Be- 
strahlung handelte, war nur durch einen Nachbau 
dieser Formen in der X2-Generation m6glich. 

3. A u s l e s e  de r  M u t a n t e n  in de r  X 2 ~ G e n e r a t i o n  
1953 

Ftir denAnbau derX2-Generationstanden insgesamt 
4944 Einzelpflanzen-Nachkommenschaften zur Ver- 
fiigung, die, nach den einzelnen Bestrahlungsserien 
getrennt, vom 27. 4 - -  29-4 .53 mit  der Hand  aus- 
gelegt wurden, nnd zwar je 20 Samen jeder Nach- 
kommenschaft.  

Die in regelm~iBigen Abst~inden w~ihrend der Vege, 
tationsperiode durchgefiihrten Bonituren des Ma- 
terials lieBen bald erkennen, dab die starke Variabilit~tt 
fast aller morphologischen Merkmale der Sojabohne 
eine einigermaBen sichere Mutantenaustese in der 
X~-Generation unm6glich macht.  AuBer den beob- 
achteten Vedinderungen am Chlorophyllapparat der 
Pflanzen, dem Auftreten yon Kiimmer- und Zwerg- 
formen und einiger anderer eindeutig als Mutanten 
erkem~barer Pftanzen konnte v o n d e r  Mehrzahl der 
als ver/indert bonitierten Formen nicht mit  Sicherheit 
entsehieden werden, ob es sich um mutat ive  oder modi- 
fikative Erscheinungen handelte. Da es fiir praktische 
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der mit verschiedenen Rdntgendosen bestrahllen X~YP, fidnxen 

H~iufigkeitsverteilung der Hfilsen je Pflanze 
. . . . .  - -  . . . .  pflallzert- Mittlere 

8619119611o I I~ I 2 . . . . .  6 XZl 1 2 6 1 3 6  ) z41 i I46 ~ I5I i I56 I61 [ I66 I zahlen : 90 95 . . . . .  5 I 1 . . . .  5 [  1301135 I 15o - -  1 6 o  1 6 5  1 7 o  - -  

15 14 13 ~ 6 3 4 3 I I 3 I I I 500 51,4 
5 13 6 I I I I 5 ~ 47,3 

8 3 5 3 5 ~ 35, 6 
2 i 5oo 23, 3 

Hfilsenzahlen 

Zwecke wicht ig  war,  die Mutan t en  des Hab i t u s  zu er- 
fassen (WuchshShe,  A r t  und  St~irke der  Verzweigung 
usw.), wurde  eine groge Anzah l  X2-Pflanzen als 
, ,mut i e r t "  ausgelesen. In sgesamt  waren  das  ann~- 
hernd  lO% der  X2-Pflanzen aller Bestrahlungsser ien.  
Soweit  die se lekt ionier ten  F o r m e n  Samen  ansetz ten,  
wurden  sie als Einze lpf lanzen geernte t .  W a r e n  die 
se lekt ionier ten  Pf lanzen ster i l  und  war  nur  ein E x e m -  
p la r  in der  be t ref fenden Nachkommenscha f t  auf-  
getre ten,  so wurden  die Geschwisterpf lanzen geernte t ,  

yon denen die He te rozygo ten  in der  X3-Generat ion 
die Best~itigung der  Muta t ion  herbei f i ihren konnten .  

4. E r g e b n i s s e  d e r  B e s t ~ t t i g u n g s g e n e r a t i o n  A% 

I954 
Die X~-Generation,  deren Aussaa t  v o m  28.4 .  bis 

3o. 4- 54 vorgenommen wurde,  be s t a nd  aus 5538 Ein-  
ze lp f lanzen-Nachkommenschaf ten  zu ie i - - z o  Pf lan-  
zen, je nach  S a a t g u t v o r r a t  und  Keimffihigkei t  der  
Samen der  Mut terpf lanzen.  Der  ex t r em kiihle und  

Tabelle 8. ~bersicht i~ber die au/getretenen Mutationen des Chlorophyllapparates bei den verschiedenen BestraMungs- 
intensiti~ten in absoluten und relativen Zahlen. Die relativen Zahlen beziehen sich au[ die ~eweils angebauten X1-Nach- 

kommenscha/ten ]eder Bestrahlungsserie 

Mutaatentyp 

?~elbe Kotyledonen 

) r f ineKotyledonen,  
elbePrimXrblXtter,  
~ lbgrf ineFieder-  
~l~tter 

;riine Kotyledonen, 
elbe PrimarbI~tter ,  
Lellgrtine Fieder- 
,l~tter 

;rane Kotyledonen, 
griine Prim~Lrbl~itter, 
gelbe Fiederbl~itter 

;rfine Kotyledonen, 
riine Prim~rbl/~tter, 
ellgriine Fieder- 
l~ttter 

;rtine Kotyledonen, 
gr tine Prim~Lrbl~tter, 
]~ anaschierte Fieder~ 

l~ttter 

rtine Kotyledonen, 
g:rtine Prim~irbl~tter, 

[ivgrfine Fieder- 
[/itter 

Grtine Kotyledonen, 
griine Prim/irbl~ttter, 
dunkelgriine Fieder-  
bl~i~cter 

6 kr Besehreibung 156o Xz-Nachk.~ch. 

Keine Chlorophyllbildung. Gelbe, 
nichtlebensf~hige Keimlinge. 

Nut  in den Fiederbl~t tern sehr 
schwache Chlorophyllbildung. 
Pflanzen bleiben Mean und ster- 
ben w/ihrend der Vegetations- 
zeit ab. 

Die Fiederbl/ i t ter  kSnnen nur 
geringfiigige Mengen ChlorophylI 
bilden. Die hellgriine Farbe  
bleibt  erhalten. Die Pflanzen 
k6nnen schwach bis normab 
wiichsig sein. Samenbildung. 

Die ersten Fiederbl/Ltter ent- 
hal ten noch geringe Mengen 
Chlorophyll, meist  an der Blat t -  
nervatur,  bleichen aber aus, 
kein Samenansatz. 

Die jungen Fiederbl~ttter sind 
gelb bis hellgrtin. Die ~lteren er- 
griinen normal. Die Pflanzen 
haben meist normalen Wuchs 
und bilden Samen aus. 

Die jungen Fiederbl~ttter sind 
unregelm~Ll3ig gelb gefleckt. Die 
~Llteren ergrtinen normal. Die 
Pflanzen haben normalen Wuchs 
und bilden Samen aus. 

Die olivgrtine F~rbung der 
FiederbRttter betrifft  junge und 
alte t31/itter in gleicher Weise. 
Die Pflanzen sind normM im 
Wuchs und bilden Samen aus. 

8 kr 15o5 X1-Nachksch. x o  kr xo95 X1-Nachksch. I2 kr 784 X1-Nachksela. 

13 0,83 15 i ,oo : 15 1,37 4 o,51 

4 o,26 3 o,2o 4 o,37 o,13 

0,05 2 o,13 

Insgesamt:  I 58 

3 o, I 9 1  I 0,07 I 0,13 

23 1,48 17 1,13 6 o,55 IO 1,28 

3,72 I 59 

2 o,13 - -  

3,92 I 32 2,92 25 3,19 

I4 o , 9 o '  18 G 2 o  7 I 0,64 9 z,I5 

Die dunkelgrtine F~rbung ist mit  
einer st~rkeren Kr/~uselung der 
Fiederbl~Ltter verbunden. Die 
Blattst iele der Fiederbl~t ter  sind 
verkiirzt,  Wuchs gedrungen. 

I O,O 7 
Mutantenl % 
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feuchte Sommer und Herbst waren fiir die allgemeine 
Entwicklung der Sojapflanzen sehr ungtinstig. W~ih- 
rend 1953 der Durchschnitt der Htilsenzahl yon 1oo 
untersuchten Kontrollpflanzen 43 Hiilsen betrug, 
konnten 1954 bet der gleichen Anzahl Pflanzen nur 
I5 Htilsen als Durchschnitt ermittelt werden! So 
unerwtinscht die ungttnstige Jahreswitterung far die 
Erzeugung yon gutem und reichlichem Saatgut zur 
Vermehrung der Mutanten war, so gtinstig war sie 
zur Erkennung viruskranker Pflanzen. Dadurch War 
eine gute Bereinigung der Best~inde mSglich. Wir 
konnten die Angaben von SZlRMAI (1953) best~itigen, 
nach denen die Krankheitssymptome virusinfizierter 
Pflanzen bet hohen Temperaturen maskiert werden, 
w~ihrend sie bet ktthler Jahreswitterung deutlich in Er- 
scheinung treten, 

Das Material wurde w:ihrend der Vegetationszeit 
in regelm/igigen Abstfinden bonitiert und die im fol- 
genden beschriebenen Mutantentypen best~itigt. Die 
in den Abbildungen wiedergegebenen Aufnahmen der 

Einteilung der Mutantentypen nach diesen Erschei- 
nungen durchgeftihrt v(orden. Ferner wird die Anzahl 
der verschiedenen Mutantentypen bet den verschiede- 
nen Bestrahlungsserien mitgeteilt (Tabelle 8). 

Abb. 6. Pflanze der Ausgangssorte Heimlcraft :. Emte :  I7. zo. z954. 
Aufnahme am :8. 7. I954. 

lebenden Pflanzen aller Mutanten sind zum gleichen 
Zeitpunkt (I 7. 23.7.54) kurz vor der Bltite der 
Kontrollpflanzen gemacht worden, so dab in jedem 
Falle ein Vergleich des Entwicklungszus:andes der 
Mutanten untereinander und zur Kontrolle mSglich ist. 

a) M u t a t i o n e n  des  C h l o r o p h y l l a p p a r a t e s  
Ahnlich wie bet Mutationsversuchen mit anderen 

Kuiturpflanzen traten ~nderungen am Chlorophyll- 
apparat  der Pflanzen sehr zahlreich auf. Es konnten 
Mutanten gefunden werden, deren Bl~itter gelb und 
gelbgriin oder panaschiert waren, und such solche, bet 
denen die Chlorophyllbildung in anderer Weise ver- 
findert war, was sich in einer intensiv dunkelgriinen 
oder olivgrtinen Blattfiirbung :iuBerte. Die yon 
GUSTAFSSON (1940) auf Grund der in semen Mutations- 
versuchen bet Gerste erhaltenen Chlorophyllmutatio- 
hen aufgestellte Systematik dieser Merkmalsgruppe 
war Itir die Unterscheidung der Sojamutanten nicht 
anwendbar. Da wir bet den Bonituren feststellen 
konnten, dab die Kotyledonen, Prim~irbl~tter und 
Fiederbl~tter der Pflanzen in unterschiedlicher Weise 
von den Chlorophylldefekten betroffen werden, ist die 

Abb. 7, Mut. 5o/23. Unverzweigte Ktimmerform. 
SteriI. Aufnahme am -~4, 7. ~954- 

Die in der Tabelle 8 angefiihrten Mutanten des 
Chlorophyllapparates traten alle als homozygot Re- '  
zessive in der X2-Generation auf und waren in der X 3 
einheitlich, soweit sie nicht von sterilen bzw. nicht 
lebensfiihigen Formen stammten, die nur durch das 
Aufspalten ihrer heterozygoten Geschwisterpflanzen 
in der X 3 bestiitigt werden konnten. Die zu den ein- 
zelnen Gruppen zusammengefaBten Mutanten sind 
sicherlich genetisch nicht identisch. Sie zeigen mehr 
oder minder geringe Unterschiede in der F~rbung der 
Bl~itter und der Vitalit~it der Pflanzen, die nur durch 
eingehendere Untersuchungen differenziert werden 
k6nnen. 

b) M u t a t i o n e n  des  H a b i t u s  
Von den zahlreichen Mutanten, bet denen der all- 

gemeine Habitus ver:tndert war, konnte nur eine 
Reihe Ktimmer- und Zwergformen in der X~-Genera- 
tion 1953 mit Sicherheit ausgelesen werden. Alie an- 
deren bedurften noch 
der Bestfitigungin der 
X3-Generation 1954. 
Ein grol3er Teil der 
1953 selektionierten 
Formen muBte 1954 
ausgeschieden wer- 
den. Immerhinbest~i- 
tigten sich eine ver- 
hiiltnism~iBig groBe 
Anzahl. yon denen 
einlge Abbildungen 
gezeigt werden. Die 
Abbildung 6 zeigt 
zum Vergleich eine 
Kontrollpflanze der 
Ausgangssorte Heim- Abb. 8. Iorm.MUt" t7/gmFer til.StarkAufnahmegeStauchteam Zwerg- 

kraft  I kurz vor der ~7-7. ~954. 
Bliite. 

Ftir die Mehrzahl der Kiimmer- und Zwergformen 
ist charakteristisch, dab die Bildung yon Seitentrieben 
in der Regel unterbleibt. Sie haben nur einen mehr 
oder weniger gestauchten Haupttrieb. Viele dieser 
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Mutanten sind steril und k6nnen nur als Heterozygote 
erhalten werden. Die Abbildungen 7 und 8 zeigen 
einige typische Mutanten dieser Gruppe, yon denen 
aus der 6 kr-Parzelle 18 (I,I5~o), der 8 kr-Parzelle 19 
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d~chte d~"AuSgangss0rte unter diesen Bedingungen 
vermag. Von solchen gestauchten, buschigen Formen 
konnten aus der 6 kr-Parzelle 16 (I,o3%), der 8 kr- 
Parzelle 25 (I,66%), der IO kr-Parzelle 9 (o,82%), 
und aus der 12 kr-Parzelle 12 (1,53%) Mutanten be- 
st~tigt werden. 

Neben den Mutanten mi t  anormal gestauchtem, 
buschigem Habitus konnten auch Wuchstypen ge- 
funden werden, deren Gesamthabitus wohl normale 
Proportionen aufwies, die aber im ganzen niedriger 
waren als die Ausgangssorte, feingliedriger im Ball 
und in den meisten F~llen reicher verzweigt (Abb. io). 

Abb. 9. Mut. 7I/I23. Gestauchter Wuchstyp, 
Fertii. Aufnahme am 23. 7. 1954, 

(1,27%), der Iokr-Parzelle 8 (0,73%) und aus der 12 kr- 
Parzelle 6 (0,76%) ausgelesen wurden. Die Angaben 
tiber die prozentuale H~iufigkeit der Mutanten beziehen 
sich immer auf die Anzahl der Nachkommenschaften 
in der X~-Generation jeder Bestrahlungsserie. 

Niedrige, gestauchte Mlltanten, deren Internodien 
verkfirzt sind, traten in verschieden starker Aus- 
pr~gung sehr h~ufig auf (Abb. 9). In den meisten 
F~llen waren auch die Blattstiele ktirzer und beii  I MH, 
tanten die jungen Fiederbl~tter gerollt. Die Fertilit~it 

Abb. II .  Mut. 68/49. Oftener Wuehstyp. Aufnahme am 25. 7. 1954. 

Abb. Io. Mut. 49167. Feingliedriger, reichverzweigter Wnehstyp. 
Aufnahme am 17. 7. 1954. 

dieser gestauchten Typen ist unterschiedlich. Einige 
haben nur ~iul]erst geringen Htilsenansatz, wahrend 
andere den Kontrollpflanzen im Htilsenbehang 1954 
deutlich tiberlegen waren. Die letztgenannte Erschei- 
nung pr~[gte sich nur unter den extrem ungtinstigen 
Witterungsbedingungen des Jahres 1954 aus. Wahr- 
scheinlich bietet das dichte Blattwerk der gestauchten 
Pflanzen den sehr empfindlichen Bliiten de r  Soja- 
bohne einen gr5Beren Schutz, als es die normale Blatt- 

Abb. 12. Mittlere BI~ittchen des ffinften Fiederblattes am Haupttrieb von sieben 
Mutanten mit breiter, abgerundeter Blattform. Oben links: Blatt der Ausgangs- 

sorte Heimkraft I. Aufnahme am 29. 7. 1954. 

Der Htilsenansatz dieser Mutanten ist gut, und es wird 
zu prtifen sein, ob der gute Hiilsenansatz der starker 
verzweigten Mutanten eine Ertragssteigerung be- 
wirkt. Solche Mutanten traten bei den verschiedenen 
Bestrahlungsserien mit folgender H~iufigkeit auf: 
6kr-Parzelle 7 (o,45%), 8kr-Parzelle IO (o,66%), 
IO kr-Parzelle 4 (0,36%) und 12 kr-Parzelle 2 (0,25%). 
Aus der 6 kr -und  IO kr-Parzelle konnte je eine Mu- 
tante mit offenem, lockerem Wuchs best~ttigt werden 
(Abb. II). Bei der Pflanze 38/68 waren aul3erdem noch 
die Spitzen der Fiederbl~ttter gekr~uselt. Der offene, 
lockere Wuchs beider Formen wird durch eine Ver- 
grSl3erung des Winkels der Blattstiele und Seitentriebe 
zum Haupttrieb bewirkt. Der Hiilsenansatz ist gering. 
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Abb. 14. Oben: Normalbehaarte Htilse einer Kontrollpflanze, unten:  fast unbe- 
haarte H(i]se der l~ut. 34/I36: 

Abb. I3. Mittlere Bl~ittchen des fiinften Fiederblattes am Haupttr leb von sieben 
Mutanten mi t  schmaler~ spitzer B1attform. Oben links: Blatt  der Ausgangssorte 

Heimkraft  L Aufnahme am 29. 7. I954, 

Abb. 15. Oben: hochwiichsige, zum Ranken neigende MUtanten des HabitUs. Von links nach rechts:  Mut. 306, Mut. i87; Mut. 260, Mut. 255 
Unten: den Mutanten fihnliche Wuchstypen aus dern Weltsortirdent: Von links nach rechts:  FrUhwirths schwarze Pedoja, Wolfsthaler, Mandurska, Giei3ner Stamm. 

Mitre links: Ausgangssorte Heimkraft  L 
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Hohe, rankende, massenwtichsige, offiagerrid~-For-: licti dem:;~:Fie~lerblatt am Hauptsproa j eder lVIutante 
men sind im Weltsortiment der Soja bekannt und  
finden in gtinstigen Anbaugebieten h~ufig zur Grtin- 
futter- und Heugewinnung Verwendung. In Deutsch- 
land scheiterte ihr Anbau bisher an ihrer langen Ve- 
getationszeit, die die Samengewinnung erschwert. In 
unseren Versuchen traten in der 6 kr-Parzelle 2 
(o,I3%), der 8 kr-Parzelle 5 (0,33%) und in der IO kr- 
Parzelle I (0,09%) S01cher hochwtichsigen, rankenden 
Typen auf, die jedoch sch0n wenige Tage nach den 

entnommen, so dab nicht nur ein Vergleich der ver- 
schiedenen Blattformen, sondern auch der Blattgr6Ben 
zur Ausgangssorte und untereinander m6glich ist. 

Bl~itter und Stengel der Sorte Heimkraft I haben 
eine dichte, leicht rStliche Behaarung. Die in der: 
8 kr-Parzelle gefnndene Mutante mit weiBer Behaa- 
rung war normal entwickelt und sogar noeh etwas 
hSher im Wuchs als die Kontrolle. Die zwei Mutanten 
aus der 8kr- und IO kr-Parzelle, bei denen die Be- 

Abb. I6. Oben: mittelhohe, in Ar t  und St/irke der Verzweigxmg untersehiedliche Mutanten des Habitus, Von links nach rechts: Mut. i54, Mut. 325, Mut x84, 
Mut. 3oo, Mut. 29. Unten: den Mutanten ~ihnliche Wuchstypen aus dem Welts0rtiment. Von links naeh rechts: Dippes Fr/ihgelbe, Herkunft Berlin, Ke schuan 

Harlruskaya, Frfihe Gelbe. Mitte links : Ausgangssorte Heirakraft I. 

Kontrollen geerntet werden konnten, aber nur gerin- 
gen Htilsenansatz hatten. In der Abb. 15 werden Mu- 
tanten dieses hochwtichsigen, rankenden Typs ge- 
zeigt. 

Da die beobachteten Mntationen der Blattform und 
tier Behaarung der Pflanzen in den meisten F~llen 
mit Ver/inderungen des Habitus verbunden waren, 
sollen sie in diesem Abschnitt besprochen werden. Be- 
ziiglich der Blattform k6nnen die aufgetretenen Mu- 
tanten in zwei Gruppen zusammengefal3t werden, 
innerhalb derer sich die einzelnen Typen in einer mehr 
oder weniger starken Auspr~gung des Merkmals und 
in der Blattgr613e unterscheiden: i. Mutanten mit 
breiten, abgerundeten Bl~ttern und 2. Mutanten mit 
schmalen, spitzen Bl~ttern. Die in den Abbildungen i2 
und I3 gezeigten mittleren Bl~ttchen wurden einheit- 

haarung an den Bl~ttern, Stengeln und Hiilsen ver- 
ktirzt und die Behaarungsdichte reduziert war, blieben 
jedoch in ihrer Entwicklung stark hinter der Kon- 
trolle zuriick. Noch deutlicher zeigte eine Mutante 
aus der 12 kr-Parzelle, die fast vSllig unbehaart war, 
die Wichtigkeit der Behaarung ftir das Wachstum der 

Sojapflanzen. Diese Mutante konnte zwar STage 
vor der Kontrolle geerntet werden, ihr Wuchs war 
aber niedrig, die Verzweigung und der Htilsenansatz 
gering (Abb. 14). 

Obwohl eine geringe Behaarung der Htilsen bei 
feuchter Herbstwitterung das Reifen der Samen be- 
schleunigen und die Qualit~t des Samens erhShen 
kann, ist  es doch sehr fraglieh, ob solche Mutanten 
praktischen Wert bekommen k6nnen, da bei der Soja 
die Behaarung ftir die allgemeine Entwicklung der 
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Pflanzen wichtig zu sein scheint und die Ertrfige bei 
fehlender Behaarung zu sehr herabgedriickt werden. 
Bei sp~iteren X2-Generationen mug aber die Anslese 
kurzhaariger oder unbehaarter Typen im Auge be- 
halten werden, da TROLL (1941) und KR~ss (1952 und 
I953) bei der gelben Lupine kurzhaarige spontane 
nnd induzierte Mutanten beschrieben, die durchaus 
frohwiichsig sein k6nnen. 

Die in unseren Versuchen aufgetretenen Mutationen 
des Habitus und damit verbunden der Blattform und 
-gr613e und der Behaarung der Sojapflanzen repr/isen- 
tieren die wesentlichsten, im Gaterslebener Soja- 

leren Behang ausgew~ihlt wurden. Die Mutanten 7 und 
291 auf der Abbildung 17 sind mit ihrem dichten, 
vollen Behang yon groBem zfichterisehem Interesse, 
und es wird zu prfifen sein, ob sie der Ausgangssorte 
im Ertrag tiberlegen sind. An den Mutanten mit ver- 
/inderter Wuchsform weisen h/iufig auch die Htilsen- 
formen und -gr613en Ver~inderungen auf. Die Ab- 
bildung 18 zeigt eine Anzahl Htilsen solcher Pflanzen. 
Die Hfilsen unterscheiden sich in Breite und L~inge 
von denen der Ausgangssorte. H~tufig ist auch die 
Farbe der Hfilsen dunkler oder heller oder auch die 
St/irke der Krtimmung ver~tndert. 

Abb. 17. Oben" niedrige, mettr oder welfiger verzweigte Mutanten des Habitus. Von links nach rechts: Mut. 161, Mut. 7, Mut. 291, Mut. 32, Mut. 19, Mut. i48. 
�9 Unten:  den Mutanten ~hnliche Wuchstypen aus dem Weltsortiment. Volx links nach rechts:  Kirsches St. 66, Peragis St. I I ,  Peragis St. I s Vilnensis, Herkunft  

Uppsala, Giel3ener Stature. Mitre links: Ausgangssorte Heimkraf t  I. 

Sortiment vorhandenen und uns aus der Literatur 
bekannten Wuchstypen der kultivierten Soja. In den 
Abbildungen 15 - - 1 7  ist eine Reihe Mutanten ver- 
schiedener Wuchstypen im reifen Zustande im Ver- 
gleich zur Ausgangssorte nnd ~ihnlichen Soften und 
Herkt~nften aus dem Gaterslebener Soia-Sortiment 
dargestellt. Die Abbildung 15 zeigt hochwi~chsige, 
znm Ranken und Lagern neigende Pfianzen. Auf der 
flbbildung 16 werden mittelhohe Typen gezeigt, die 
sich haupts~tchlich in der Art und St~irke der Verzwei- 
gung unterscheiden. Die Abbildung 17 Zeigt niedrige, 
buschige Formen und auch solche, die nur wenig ver- 
zweigf sind. Beziiglich des Hfilsenbehanges an den 
abgebildeten Pflanzen ist eine Beurteilung der Unter- 
Schiede insofern m6glich, als yon den Mutanten bzw. 
Sortiment.sformen jeweils Pflanzen mit einem mitt- 

c) M u t a t i o n e n  der  S a m e n s c h a l e n f a r b e  u n d  
der  S a m e n g r 6 g e  und  -form. 

Von den in der X 1- und X~-Generation ausgelesenen 
Pflanzen, deren Samenschalenfarbe in verschiedener 
Weise yon der Ansgangssorte abwich, konnten in der 
X~- und X3-Generation die in der Tabelle 9 zusammen- 
gefaBten Mutanten best~itigt werden. 

Bei der ]3earbeitung der schwarzsamigen X2-Pflan- 
zen 1953 fiel schon auf, dab sich einzelne Mutationen 
in der Intensitfit der Schwarzi~irbnng unterschieden. 
Zun~tchst wurde wiederum angenommen, dab es sich 
um eine modifikative Erscheinung handelte. In der 
X3-Generation I954 erhielten sich diese Intensit~its- 
stufen jedoch, von denen drei deutlich unterscheidbar 
waren und mit zunehmender Intensit~t mit I, II und 
III bezejchnet wurden (Abb. 19). Ob es sich hier 
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Tabelle 9. Die Mutationen der Samenschalfn/a~'be u'nd ihr~ 
Hiiufigkeiten bei den verschiedenen Bestrahlungsserien 

schwarzer Samen I 
schwarzer Samen II 
schwarzer Samen III  
olivgrtiner Samen, schwarz 

gesprenkett 
gelber Samen, schwarz ge- 

sprenkeFc 
gelber Samen mit schwarz- 

umrandetem Hilum 
olivgrtiner Samen 
brgunlicher Samen 
gelber Samen 

Insgesamt: 

6 kr 12 kr 

m 

2 

4 

2 

3 

2 �84 

1 4  1 8  

8kr  i o k r  

I 2 

I I 

2 2 

5 3 

4 I 

I 

IO  

I 

3 

I 

2 

8 

Satnenschalenfarbe der Soja kommen im Weltsorti- 
ment Mufig vor und sind von SKVORZOFF (1927) als 
eigene Variet~tten beschrieben worden. Formen mit 
kaffeebrauner Samenschalenfarbe und braunem Hi- 
lum und rein grtinsamige Typen, die im Sortiment 

um eine Reihe multipler Allele handelt, zu der even- 
tuell aueh noch die Mutanten mit schwarz gefleckter 
Samenschale geh6ren, kann sich erst durch Kreuzungs- 
experimente erweisen; dab eine Reihe multipler Allele 
ftir die Hemmung der  Bildung yon schwarzem oder 
braunem Pigment in der Samenschale verantwortlich 
ist, hat schon HERB-Mf)LLER (1938) beschrieben, aller- 
dings ohne dabei die verschiedenen Intensit~itsstufen 

Abb. I8. Verschiedene HiilsengrSgen und -formen yon 
Mutanten des Habitus, 

der schwarzen Samen zu unterscheiden. Die tibrigen, 
in der Tabelle 9 angegebenen Mutantentypen der Sa- 
menschalenfarbe miissen, ebenso wie die schwarz- 
samigen Formen, noch auf ihr genetisches Verhalten 
gegent~ber der Ausgangssorte n~iher untersucht w e r -  
den. Die zahlreich aufgetretenen Mutationen der 

Abb. I9. Mntanten der Smnenschalenfarbe. Heimkraft I :  ocker; Mut. 229": 
schwarz I;  Iv[ut. 233: schwarzlI; MuL 239: schwarzlII; Mut~ 24a:~ olivgrtin, 
schwarz gesprenkelt' i Mut. 254: ocker, schwarz gesprenkelt; Mut. 245: brfmnlich~ 
Mut. 249: br~iunlich; Mut. 28: belles Br~iunlich; Mut. 26i:  ocker mit  schwarz: 
umrandetem Hilum; Mut. 227: gelb mit schwarzumrandetem Hilum; Mut. I49i  

gelb und farbloses Hilum. 

in mannigfaltiger Auspr~igung vorhallden sind, konn- 
ten bei unseren Versuchen nicht beobachtet werden. 
Es ist mSglich, dab diese Samenschalenfarben durch 
das Zusammenwirken mehrerer Gene bedingt sind und 
deshalb durch eine einzige Genmutation ilicht reali- 
siert werden k6nnen. 

Beztiglich der SamengrSBe wurden  in der  8kr-  
Parzelle zwei und der 12 kr:Parzel]e eine kleinsamige 
Mutante ausgelesen, deren Tausendkorngewichte 117 g, 
76 g und 72 g betrugen (Abb. 2o), gegentiber einem 
Tausendkorngewicht der Kontrolle yon 147 g. Von 
einiger praktischer Bedeutung sind vielleicht die mit 
Sicherheit in der 6 kr- und 8 kr-Parzelle aufgetretenen 
groBsamigen Mutanten m i t  Tausendkorngewichten 
yon 187g und 19og (Abb. 20). AuBer diesen im 
Tausendkorngewicht v o n d e r  Ausgangssorte stark ab: 
weichenden Mutanten sind noch eine Reihe anderer , 
weniger stark abweichender Formen ausgelesen wor- 
den, deren eindeutige Best~itigung noch aussteht. 

Die Ausgangssorte Heimkraft  I hat kugelige, runde 
Samen mit einem Samenformindex (L/inge:Breite) 
nahe I. Unter den untersuchten X2-Pflanzen fanden 
sich insgesamt vier Pflanzen, deren Samen bohnen- 
~ihnlich war, mit einem Samenformindex yon 1,5 und 
1, 7. Diese Ver~inderung erhielt sich auch in den folgen- 
den Generationen. 1955 wurden yon der Ausgangssorte 
und jeder Mutante je 200 Samen gemessen. Die 
Mittelwerte von L~tnge und Breite der Bohnen wurden 
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nach dem Multiplikationsverfahren errechnet. In der 
Tabelle IO werden die erhaltenen Werte mitgeteilt. 

Tabelle IO. Mittelwerte yon Liinge und Bmite der Samen 
der Ausgangssorte Heimkra/t  I und einiger Mutanten mit  

bohneniihnlicher Samenlorm 

Heimkraft I 
Mut. 58 
Mut. 18o 
Mut. 300 
Mut. 323 

M M Samerfform3ndex 
L~inge in ram Breite in m m  L~nge:Brei te  

6,78 
6,48 
6,71 
6,5 ~ 
7,38 

5,55 
3,81 
3,97 
4,28 
4,96 

1 , 2  

1,7 
1,7 
1,5 
1,5 

Abb. 20. Mutanten mi t  verlinderter Samengr~;Be i m ~  ergleich zur Ausgangssorte Heimkraf t  L 

best~ttigt werden. W~ihrend die Kontrollpflanzen 
am 17. IO. 54 reif waren und geerntet wurden, reiften 
die Mutanten 59/77 (Abb. 21) und 64/70 schon drei 
Wochen frtiher, am 24.9.54. Diese beiden Mutanten 
sind trotz der verkfirzten Vegetationszeit gut fertil 
und frohwfichsig. Die Laubf~irbung ist etwas auf- 
gehellt. Nach den bisherigen Ertragsfeststellungen 
an wenigen Pflanzen l~il3t sich schon sagen, dab sie die 
Kontrolle im Ertrag nicht erreichen werden. Sie stellen 
jedoch wertvolles Ausgangsmaterial ffir weitere Kreu- 
zungen dar. 

Die Erntetermine der fibrigen frtihreifen Mutanten, 
die ffir weitere ztichterische Arbeit nicht weniger 

wertvoll sind, lagen am 
25.9., 28.9., 3. IO., und 
13. IO. 54- 

AuBer den hier beschrie- 
benen Mutanten, die in der 
Tabelle i i  zusammengefal3t 
sind, konnte bei der Ver- 
arbeitung der Einzelpflan- 
zen der X~-Generation I953 
und des X3-Materials 1954 
eine Reihe Pflanzen ausge- 
Iesen werden, deren Samen- 
und Hfilsenzahlen den Kon- 
trollen gegenfiber bedeu- 
tend erh6ht .waren. Im 
Jahre 1955 wurden diese 
Elitepflanzen als A-St~imme 
angebaut. Bei der Prfifung 
des umfangreichen Mate- 
rials konnten erste Anhalts- 
punkte ftir die Selektion 
hochertragreicher St~imme 
gefunden werden, die dem 
Standard bis zu 5 dz im 
Ertrag j e ha tiberlegen 
waren. Eine Entscheidung 
fiber die Frage, welche 
dieser ausgelesenen Formen 
tats~ichlich Mutanten mit 
h6herem Ertrag sind, k/Sn- 
ilen erst wiederh01te Er- 
tragsprfifungen herbeiffih- 
ren. Bei den Bonitierungen 
des Materials zeigte es sich, 
dab geringffigige m0rpho- 
logische Abweichungen an 
den Pflanzen, die bei einer 
Mutantenauslese aus einer 
X~-Generation nicht er- 
kannt werden k6nnen, erst 
im Parzellenbestand sicht- 
bar werden. Auf der Ab- 
bildung 22 ist als Beispiel 
der Stamm 407 neben einer 
Standardparzelle abgebil- 

d) Fr f ih re i fe  Mutan ten .  det. Im Ertrag ist dieser Stamm dem Standard gleich. 
Da die Verkfirzung der Vegetationszeit bei der Soja- Die Reife war dagegen um io Tage friiher. 

bohne eines der vordringlichsten Zuchtziele ist, wurde Allf die Ergebnisse tier A-Stammprfifungen der ans 
auf die Auslese frtihreifender Formen besonderer Weft der X2-Generation 1953 und der X3-Generation 1954 
gelegt. So konntenaus der6 kr-Parzelle 7 (0,45%), d e r  ausgelesenen Elitepflanzen konnte hier nur andeu- 
8 kr-Parzelle 4 (o,26%), der IO kr-Parzelle 5 (o,46%) tungsweise hingewiesen werden, da die Sicherung der 
und der 12 kr-Parzelle 2 (0,25%) frfihreifende Formen Ergebnisse noch weitere Prfifungen erfordert. 



26. Band, Heft i i  Mutationsversuche an :B2u!turpflanzen V I  335 

Tabelle i I. Ubersicht i~ber die in der X~-Generation 5954 bestiitigten Midationen bei den verschiedenen Bestrahlungsserien 
in absotuten und relaliven Zahlen. Die relc~tiven Zahlen beziehen sich au[ die jeweils angebauten X1-Nachkommenschaften 

]eder Beslrahlungsserie 

Mutantentyp 

I. Mutationen des Chlorophyllapparates (vgl. auch Tab. 8) 
z. Mutationen des Habitus: 

a) Ktimmer- und Zwergformen 
b) gestauchter, buschiger Wuchstyp 
c) niedriger, feingliedriger Wuchstyp 
d) offener, lockerer Wuchstyp 
e) hochwiichsiger, rankender Wuchstyp 
f) spitze, l~ngliche Blattform 
g) abgerundete, breite Blattform 
h) schwach behaart, bzw: fast unbehaart 
i) weiBe ]3ehaarung 

3. Mutationen der Samenschalenfarbe (vgl. auch Tab. 9) 
r Mutationen der Samengr613e: 

a) kleine Samen 
b) grof3e Samen 

5. Mutationen der Samenform 
5. friihreife Mutanten (4--23 Tage Iriiher) 

Insgesamt: 

6 kr 
I56oXx-Nachk. 

8 kr 
ISo5X1-Naehk. 

xokr  
IO95X1-Naehk. 

Mut. t % 

2 ,9  2 

0,73 
0 , 8 2  
0,36 
O,O9 
0 , 0 9  
0,36 
O,18 
O,O9 

O,91 

I 0 , 0 9  
5 0,46 

78 7,Ol 

Mut. ] % 

58 3,72 

18 1,15 
16 1,o 3 
7 0,45 

2 o , 1 3  
5 0,32 
6 0,38 

14 0,90 

I 0,06 

7 0,45 
'134 8;59 

Mut. [ % 

59 3,92 

19 1,27 
25 1,66 
io 0,66 

I 0 , 0 6  

5 0,33 
4 0,26 
I 0 , 0 6  
I 0,06 
I 0 , 0 6  

18 ! 1 ,19  

2 o,I 3 
I 0,06 
2 o,13 
4 0 , 2 6  

I 5 2  IO, I I  

12 k r  
784 Xz-Nachk. 

Mut. ] 

25 

6 
12 

2 

2 

3 
I 

8 

I 

I 
2 

32  

8 
9 
4 
I 
I 

4 
2 
I 

IO 

63 

% 

3,19 

o,76 
1,53 
0,25 

o , 2 5  
o , 3 8  
o, I3 

I ,O2 

O,I  3 

O, 13 
o,25 

7,89 

5- A u s l e s e  d e r  X ~ - G e n e r a t i o n  1953 n a c h  Mu- 
t a n t e n  m i t  n i e d r i g e r  K e i m t e m p e r a t u r  

Das Zuchtziel ,,niedrige Keimtemperatur"  ist fiir 
die Sojaztichtung in Deutschland besonders dringend. 
HERB-Mi)LLER (1938) und SESSOUS (1943) stellten die 
Schaffung bei niedrigen Temperaturen keimender 
Sorten immer wieder in den Vordergrund. Die Aus- 
saat kann zeitiger erfolgen, und die jungen Pflanzen 
iiberwinden ihre langsame Jugendentwicklung in einer 
hierfiir angebrachten Zeit, so dab sie bereits voll ent- 
wicklungsf~thig sind, wenn die gtinstigen Vegetations- 
bedingungen des Sommers einsetzen. AuBerdem 
k6nnen sich die Kurztagsbedingungen, denen sie in 
diesem Falle w~ihrend der Jugendentwicklung aus- 
gesetzt w~iren, beschleunigend auf die gesamte sp~itere 
Entwicklnng auswirken. Die Auslese solcher unter 
niedrigen Bodentemperaturen keimender Typen ist 
deshalb noch besonders gerechtfertigt, weil die jungen 
Keimpflanzen nach SEssous (1943) und nach eigenen 

Abb.2I. Frtihreife Mutante 59/77. Reife 
am 24. 9-1954, Aufnahme am 7. 7. z954, 

Abb. 22. Links: Parzelle der Ausgai~gssorte Heimkraft I. Reehts: Parzelle des fr0.hreifen Stammes 407. 
Aufnahme am x. Xo. :c954. 

Beobachtungen NachtfrS- 
ste b i s - -4~  ohne Nach- 
tell tiberstehen. Mit der 
Schaffimg solcher Sorten 
wird zwar eine Verkiir- 
zung der Vegetationszeit 
nicht erreicht, wohl aber 
,,Frtihreife" in dem Sinne, 
dab die Ernte durch die 
Vorverlegung der Aussaat 
friiher in einer dafiir 
gfinstigeren Zeit erfolgen 
kann. Dadurch k6nnten 
der Sojaanbau zweifellos 
sicherer gestaltet und 
grol3e Ertragsschwankun- 
gen durch ungtinstige 
Herbstwitterung vermie- 
den werden. Aul3erdem 
ist anzunehmenl dab die 
Ertragsausf~tlle, die bei 
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,,echten" frfihreifen Sorten durch die verktirzte Vege- 
tationszeit entstehen, wegfallen. 

In  der Li teratur  ist tiber Ergebnisse von Selektions- 
arbeiten in dieser Richtung noch nichts 5ekannt.  
Auch wissen wir noch nichts dartiber, ob im Welt- 
sortiment hinsichtlich der optimalen Keimtemperatur  
zwischen den einzelnen Formen erbliche Unterschiede 
bestehen. Diese wichtige Frage 51eibt noch zu unter- 
suchen. Die Ergebnisse der theoretischen Mutations- 
forschung ze:gen aber (STUBBE 1934, 1937, 1942, 
SCltlCK 1934, FREISLEBEN und LEIN I943), dab die 
im Idiotyp einer Gat tung ruhenden Entwieklungs- 

einer mindestens 2 m m  langen Keimwurzel durch- 
broehen war. Wie die Tabelle 12 zeigt, is t  der ~ber -  
gang yon absolut nichtgekeimt zu Keimbeginn bei 
allen untersuchten Sorten alternativ und nicht fluk- 
tuierend, wie angenommen werden konnte. Der Unter- 
schied yon einem Grad genUgt, um bei fast allen Sorten 
den Umsehlag yon nichtgekeimt zu beginnender Kei- 
mung nahezu hundertprozentig hervorzurufen. Diese 
Tatsache war ft~r die Festlegung der Temperatur  des 
Selektionsversuches vorteilhaft. 

Aus der Tabelle 12 ist zu erkennen, dab erst bei 7 ~ 
bei der Mehrzahl der Samen der Sojasorte Heimkraf t  I 

Die Anzahl gekeimter Samen der So]asorte Heimkra/t I u n d  anderer Leguminosensorten bei verschiedenen Tabelle :2. 

Keimf~higke i t  
in% 

9 I 

95 
95 
94 
99 
92 
75 

Sorte  

Temperaturen 

Anzah l  Anzah l  der  g e k e i m t e n  SameI~ bei  
der  S a m e n  

je  T e s t  2 ~ 3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 9 ~ 

I O O  

I O O  

I O O  

ZOO 

I O O  

I O O  

I O O  

29 91 85 90 
97 ~ ~ 96 98 9 7 ,  98 
98 98 95 94 98 94 91 

844 - -  - -  - -  95 94 95 97 - ,  90 
62 83 93 77 96 9o 95 
62 54 66 71 73 71 75 

Sojabohne Heimkraft I 
Speiseerbse Favorit 
Markerbse Delex 
Buschbohne Saxa 
Pferdebohne Rastatter 
Sommerwicke Sval6fs StiBwicke 
Lupine Hadmersleber N~hrquell 

m6glichkeiten durch die Methoden der Mutations- 
forschung aktiviert  werden und daher auch Merkmale 
und Eigenschaften realisiert werden k6nnen, die noch 
nicht bekannt  sind. aber auf Grunddes Gesetzes der Par- 
allelvariationen bzw. der homologen Reihen neu auf- 
treten k6nnen. Daher schien es uns m6glich, dab es 
auch bei Sojabohnen Formen geben masse oder durch 
kiinstliche Mutationsausl6sung zu erzeugen seien, die 
mit  niedrigen Temperaturen bei der Keimung aus- 
kommen. 

Zun~ichst muBte fur diese Untersuchungen die 
,,kritische Keimtempera tur"  unserer Ausgangssorte 
ermittelt  werden, d. h. die Temperatur ,  bei der abso- 
lute Nichtkeimnng in beginnende Keimung Ubergeht. 
Um Vergleiche zu Leguminosen anderer Gattungen 
zu bekommen, wurde noch je eine Speiseerbsen-, 
Markerbsen-, Buschbohnen-, Pferdebohnen-, StiB- 
wicken- und Lupinensorte hinzugezogen. Die einzel- 

n e n  Keimteste wurde in einer automatisch regulier- 
baren Kl imakammer  der chemisch-physiologischen 
Abteilung des Insti tutes durchgefahrt.  Die angege- 
benen Temperaturen schwanken in allen F~illen nur 
um 4- o,5~ Durch den Einbau eines Ventilators 
konnten eine dauernde Luftumw~ilzung im Raum 
und gleichm~igige Temperaturen in allen H6hen er- 
reicht werden. 

Dies war sp~ter bei den Serientesten besonders not- 
wendig, da hier, durch den Umfang des Materials 
bedingt, die Samen nicht nur in einer Raumebene ge- 
prUft werden konnten. Ein Thermograph und mehrere 
Thermometer  mit  Zentigradeinteilung, die in den ver- 
schiedenen Raumh6hen ausgelegt wurden, lieBen eine 
genaue Temperaturkontrol le  zu. Der Samen wurde 
immer zu je IOO StUck in sandgefUllte Pikierk~tsten 
ausgelegt. Damit  der Samen immer gleichm~iBig mit  
Feuchtigkeit versorgt wurde, war d e r  Grund jedes 
Pikierkastens mit  einer i cm dicken Torfmullschicht 
bedeckt. Der Keimtest  begann mit  + 2~ und endete 
mit  nur jeweils I~  Unterschied bei + 9~ Jeder 
Test lief i i T a g e  vom 17 . I I .  53 bis 15.3.54.  Die 
Keimung wurde bonitiert wenn dfe SamenschMe Yon 

die Samenschale yon der Keimwurzel durchbrochen 
wird, w~ihrend sie bei 4 ~ noch in v611iger Keimruhe 
verharren. Obwohl auch bei 5 ~ bei den Sojabohnen 
noch keine Keimung festzustellen war, wurde als 
Tempera tur  far den Selektionsversuch 4,5 ~ gew~ihlt, 
um mit  m6glichst grol3er Sicherheit auBerhalb des 
Bereiches modifikativ bedingter Abweichungen zu 
bleiben. Die Methodik des Selektionsversuches war 
die gleiche wie bei der Feststellung der ,,kritischen 
Keimtempera tur"  der Sojasorte Heimkraff  I. Nur die 
Untersuchung eines m6glichst groBen Materials konnte 
die Aussichten vergr6Bern, Mutanten zu finden, deren 
,,kritische Keimtempera tur"  bei 4,5 ~ oder noch tiefer 
liegt. Deshalb wurde zu diesem Keimtest  die gesamte 
als Einzelpflanzen geerntete Xz-Generation 1953 
herangezogen, also sowohl die Pflanzen, bei denen 
muta t ive  Ver/~nderungen in morphologischer oder 
physiologischer Hinsicht vermute t  oder festgestellt 
werden konnten und deren 13est~itigung in der X S- 
Generation 1954 erfolgte, als auch alle jene Pflanzen, 
die nach den Feldbonituren als unver~ndert  galten. 
Insgesamt wurden yon Uber 36ooo Einzelpflanzen je 
5 Samen vierzehn Tage lang bei einer Tempera tur  yon 
4,5 4- 0,5 ~ gepraft.  Die Untersuchungen liefen vom 
28. 3 .54 bis 8. 12.54. Naeh AbschluB jeder Versuchs- 
serie wurden die fUnfSamen j eder Einzelpflanze wieder 
aus der Pikierkiste entnommen und Uberprtift, ob  eine 
Keimung stattgeflmden hat. War dies der Fall, so 
wurde unterschieden, ob ein, zwei, drei, vier oder alle 
ffinf Samen einer Einzelpflanze gekeimt hatten. Am 
wertvollsten und aussichtsreichsten erschienen uns 
die Formen, bei denen s~imtliche fUnf ausgelegten 
Samen keimten, weil hier eher mit  einer erblichen 
Veranlagung gerechnet werden konnte, Selbstver- 
st~indlich lassen erst wiederholte Nachkommenschafts-  
prafungen soleher Formen sichere Aussagen darUber 
zu, ob es sich in diesen F~tllen um erblich bedingte 
Ver~inderungen handelt. Ha t ten  yon einer Pflanze 
drei oder mehr Samen gekeilnt, so wurden diese zu- 
n~chst im Gewfichshaus nnd sp~ter, solange das noch 
m6glich war, im Freiland zur Samengewinnung weiter 
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Tabe/le 13. Die A nzahl tier gekeimten Sdmen tier Konlrollp/lan~en and d~r X~-P/lanzb~ der verschiedenen Bestrahlu~qgs- 
serten 

Temperatur  

Dosis 

Zahl der gepriiften Pflanzen 

i Same gekeimt 
z Samen gekeimt 
3 Samen gekeimt 

Samen gekeimt 
5 Samen gekeimt 

Pflanzen insgesamt gekeim{ 

5~ 

Kontr. [ 

3569 

42 
1 

43 

% 

I O O  

I , I8  
0,03 

1,2I 

4,5 ~ C 

6kr } 

IO675 IOO 

380 3,56 
143 1,34 
31 0,29 
2 2  0 , 2 9  

13 O,12 

589 5,52 

4,5 ~ C 

8~r ] 

12897 

179 
4 ~ 
23 

7 
2 

251 

% 

I O O  

1,39 
o,31 
o,18 
O,O 5 
0 , 0 2  

1,95 

4,5 ~ C 

IO kr  1 

11867 

125 
23 
i i  
4 

163 

I00 

1,o 5 
o,19 
0,09 
0,03 

1,36 

5~ 

12 kr  

4454 

92 
5 ~ 
2O 
I O  

2 

174 

I 0 0  

2,07 
I,I2 
o,45 
0 , 2 2  

0,0 4 

3,90 

kultiviert. Die Ergebnisse des Keimversuches werden 
in der Tabelle 13 mitgeteilt. 

Es ist deutlich zu erkennen, dab der Samen der 
X~-Pflanzen der 6 kr-, 8 kr- und 12 kr-Serie gegen- 
tiber den Samen der Kontrollpflanzen eine gesteigerte 
Keimung bei +4,5 ~ aufweist. A!lerdings konnte nicht 
erwartet werden, dab hinsichtlich der gekeimten Sa- 
men der Einzelpfianzen bei allen X~-Pflanzen eine 
Verteilung eintrat, die der iiblichen Variabilit~tt eines 
Merkmals ~hnlich ist. Da die Untersuchungen in der 
schon angegebenen Zeitspanne vom 28. 3. 54 bis 
8. 12. 54 durchgeftihrt wurden, die einzelnen Serien 
also wegen des zahlreichen Materials nicht paralld, 
sondern hintereinander geprtift wurden, lag es nahe 
anzunehmen, dab die Temperaturen der einzelnen 
Serien nicht einheitlich waren. Die l~berprtifung der 
Thermograinme ergab, dal3 bei den X2-Pflanzen aus 
der 60o0 r-, 8o00 r- und IOOOO r-Serie, die vorn 28.3, 
54 bis I. 9 .54  liefen, die Temperaturen einheitlich 
4 , 5 ~  o,5 ~ betrugen. Nut  bei der Prtifung der X=- 
Pflanzen der 12000 r-Serie und der Kontrollpflanzen 
vom 4. 9. 54 bis 4- IO. 54 war die Temperatur und 
ihr Schwankungsbereich um 0,5 ~ erh6ht, so dab sie 
durchschnittlich 5 , o ~ I , o ~  betrug. Da also auch 
der Samen der Kontrollpflanzen einer mn 0,5 ~ er- 
h6hten Temperatur ausgesetzt war, sind die Zahlen 
der X2-Serien noch eindrucksvo!ler. Da nicht ange- 
nommen werden konnte, dab es sich bei den erh6hten 
Keimungszahlen der X~-Pflanzen gegentiber denen der 
Kontrolle in jedem Falle um erblich vedinderte Vari- 
anten handelt, gentigt zun/ichst die Feststellung, dab 
die Variationsbreite beztiglich des Merkmals ,,begin- 
nende Keimung bei 4,5 ~ C" bei dem gesamten X=-Ma- 
terial gegentiber der Kontrolle erh6ht ist. Eine Er- 
klgrung dieser Tatsache kann zun/ichst noch nicht 
gegeben werden. 

Wie schon erw~hnt, wurden die Samen der Einze!- 
pflanzen im Gew~ichshaus bzw. im Freiland weiter- 
kultiviert, von denen drei Samen oder mehr keimten. 
Insgesamt konnten von 276 Pflanzen, die yon 163 X 2- 
Pfianzen abstammten, Samen geerntet werden. Die 
erneute Prtifung yon je fiinf Samen dieser Pflanzen 
bei einer Temperatur von 4,5 • o,5~ in der Klima- 
kammer im Vergleich zu einer gr0Ben Anzahl Kontroll- 
pflanzen und des Restsaatgutes der X2-Pflanzen, yon 
denen sie abstammten, ergab die in der Tab. 14 dar- 
gestellten Ergebnisse. Der Versuch lief vom 22. I2 .54 
his zum 5, I. 55- 

Die Keimungsprozents~tze des Samens der aus der 
X2-Generation 1953 selektionierten Pflanzen nnd des 
Samens des ersten Nachbaues 1954 liegen deutlich 
h6her als der Prozentsatz gekeimter Samen der um- 
fangreichen Kontrolle. In keinem Falle keimte yon 
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den ftinf ausgelegten Samen jeder Nachkommenschaft 
mehr als ein Samen. Ob an diesem Ergebnis jahres- 
periodische Schwankungen der Keimf~thigkeit des 
Sojasamens beteiligt sein k6nnen, mug noch fiberprtift 
werden. Jedenfalls ergeben sich zun~ichst keine An- 
haltspunkte daftir, dab die bei der Prtifung des ge- 
samten X~-Materials festgestellte erh6hte Variabilit~tt 
des Merkmals ,,beginnende Keimung bei 4,5 ~ C" erb- 
lichen Charakter ha t .  Der prozentual h6here Anteil 
gekeimter Samen des Restsaatgutes 1953 und des 
ersten Anbaues 1954 zeigt aber doch, dab dutch die 
angewandte Selektionsmethodik eine Vorselektion der 
Formen erreicht wurde, die bei geringeren Tempera- 
turen mit der Keimung beginnen als die Ausgangssorte. 
Nach einer Frtihaussaat (4. 4. 1955) des Samens der  
selektionierten Pflanzen im Freiland konnten weitere 
Anhaltspunkte ftir die Brauchbarkeit dieser Selek, 
tionsmethodik gefunden werden. Die MiMe Witterung 
im April and Mai begtinstigte diesen Versuch. Ein- 
zelne St~mme erwiesen sich gegentiber den sp~irlich 
aufgegangenen Kontrollen der Ausgangssorte als frtih- 
saatvertdtglich und behieiten ihren Entwicklungsvor- 
sprung his zur Reife bei. Nach Sicherung der Ergeb- 
nisse durch wiederholte Keimversuche in der Klima- 
kammer und auch dutch Freilandversuche wird tiber 
diese Untersuchungen gesondert berichtet werden. 

Tabelle 14. Die Anzahl der gekeimten Samen der Kontroll- 
pflanzen, des Restsaatgutes der selektionierten X2-P/lanzen 
und des Saatgutes des ersten Nachbaues bei einer Temperatur 

yon 4 , 5 • 1 7 6  

Kontr. 

AnzahI der ge- I 
prfiften Pflanzen ]312o 

I Same gekeimt [ 16 

% 
Selekt  
Pfl. atls 
X2 1953 

IOO 163 

~ 7 

I O O  

4,29 

Pflanzen 
aus 

I. Nachbau 
1954 

276 

5 

% 

I00 

1,81 

IV. Zusammenfassun~ der Ergebnisse 

Bei den mit angewandter Zielsetzung durchgeffihr- 
ten Mutationsversuchen an der Sojabohnensorte Heim- 
kraft  I wurden zun~ichst durch Triebkraftversuche 
Anhaltspunkte and dann im Freilandversuch genauere 
Hinweise ftir geeignete R6ntgendosen ftir Bestrahlungs- 
versuche mit Sojabohnen gefunden. Die Anzahl der 
Pflanzen mit Htilsenansatz der 6 kr-, 8 kr-, IO kr- 
und 12 kr-Parzelle (35,o%, I5,3%, 21,8%, 15,5% ) der 
X1-Generation zeigen, wie auch schon die im Gew/ichs- 
haus durchgeftihrten Triebkraftversuche, dab im 
Gegensatz zu den Angaben GUSTAFSSONS (1944) nach 
unseren Versuchen IOOOO r nicht als H6chstmaB der 
Strahlenvertr~glichkeit yon  Sojabohnensamen ange- 

2 2  
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sehen werden kann. I m  Tr iebkraf tversuch waren bet 
ether Dosis yon  16 kr  nach flint Wochen  Versuchsdauer  
noch 12,5% der Pf lanzen durchaus wachsig, und erst 
bet 2o kr  mi t  o,7% wtichsigen Pflanzen war  die letale 
Dosis nahezu erreicht. 

Wie die prozentuale  Verteilung der insgesamt 427 
best~ttigten Mutan ten  auf die einzelnen Bestrahlungs-  
serien zeigt (Tab. I i ) ,  sind R6ntgend0sen yon  6 kr  bis 
I2  kr, sowohl was die HShe der Mutantenh~tufigkeit 
als aueh die Anzahl  der t iberlebenden X1-Pflanzen 
(Tab. 4 und  5) betriff,t, for  Best rahlungsversuche mi t  
Soiabohnen am ]3esten geeignet. 

Von den in unseren Versuchen gefundenen Mutan ten  
haben nur  einige reichverzweigte Formen,  die frtih- 
reifen Typen,  die Mutan ten  mit  hSherem Tausend-  
korngewicht  und  eine Reihe noch n~iher zu unter-  
suchender  F o r m e n  mi t  e rh6htem Hti lsenbehang a n d  
E r t r ag  and  geringerer K e i m t e m p e r a t u r  ztichterisehen 
Wert .  Die auger  den Mutan ten  des Chlorophyllappa- 
rates noch zahlreich aufgetre tenen verschiedenen 
Wuchs typen ;  die Ver~tnderungen in der B la t t fo rm a n d  
Behaarung  der Pf lanzen und  der Samenschalenfarbe,  
sind vom S tandpunk t  der deutschen Sojaztiehtung als 
neutra l  oder in den meisten F~llen als negat iv  zu 
bezeichnen. Ih r  Auf t re ten  war  aber  insofern wichtig, 
als damit  bewiesen werden kann,  dab es auch bet Soja 
in verh~iltnism~tBig kurzer  Zeit mgglich ist, aus einer 
Zuchtsor te  ein Mutan tensor t iment  experimentell  zu 
erzeugen, in dem die charakter is t ischen Merkmale eines 
Teiles der im Wel t sor t iment  bekann ten  Soja-Varie- 
t~iten auftreten.  

Abgesehen davon,  dab ein experimentel lgeschaffenes 
Mutan tensor t iment  zur  L6sung genetischer,  physiolo- 
gischer and biochemischer  Frageste l lungen geeignetes 
Ausgangsmater ia l  bietet, l~iBt sich aus den bisherigen 
Ergebnissen schliegen, dais bet weiterer Arbeit  in ab- 
sehbarer Zeit Formen geschaffen werden kSnnen, die 
frtiher als die Ausgangssor te  zur Reife k o m m e n  a nd  
ihr im Er t rag  tiberlegen stud. AuBerdem kSnnen die 
Mutanten  mi t  ziichterisch wertvollen Merkmalen als 
Ausgangsmater ia l  far  Weitere Kreuzungen verwendet  
werden und  die schwierige Kombinat ionsz t tch tung der 
Soj abohne beschleunigen helfen. 
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