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m6glichkeiten in Anlehnung  an  die Lochkartenver-  
fahren vorgeschlagen u n d  erl~utert.  

4. Fi ir  andere Arbeitsgebiete der Forstpf lanzen-  
zt tchtung wird die Anwendung  yon Lochkartenver-  
fahren empfohlen. Es wird erwogen, fiir die Zukunf t  
auch maschinelle Lochkar tenverfahren in die Arbei t  
einzubeziehen. 
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Uber die Vererbung und Auffindung einiger r6ntgeninduzierter Mutationen 
yon Lupinus luteus* 

V o n  F. ZACtIOW 

Mit io Textabbildungen 

Wie schon berichtet  (1), wurden  1952 aus der Gt~l- 
zower Siil3en Gelblupine nach Behandlung n i t  R6nt -  
genstrahlen mehrere Mutan ten  ausgelesen, un te r  denen  
sich auch ldeinsamige, mi t te l lang behaar te  und  orange- 
gelb blfihende Formen  befanden.  Nach AbschluB der 
genetischen Unte rsuchungen  soll nachfolgend iiber 
die Vererbung dieser neuen  Merkmale berichtet  werden 
uhd  die B e n e n n u n g  der analysier ten Gene erfolgen. 

Von weiteren in teressanten  r6n tgeninduzie r ten  Mu- 
t a n t e n  bei Lupinus luteus, die 1955--1957 aus ver- 
schiedenen Giilzower S t~mmen ausgelesen wurden,  
sollen zun~ichst nu r  die Muta t ionen  kurz beschrieben 

* Herrn Prof. v. SEt<~BuscI~ zum 6o. Geburtstag ge- 
widmet. 

werden, da die genetischen Unte rsuchungen  dieser 
Fo rmen  noch nicht  abgeschlossen sind. 

1. Vererbung des Merkmals Kleinsamigkeit 
Aus der X2-Generat ion der Gtilzower Stil3en Gelb- 

lupine wurden vier kleinsamige Formen  ausgelesen 
(KRESS 1), von  denen aber zwei durch die Nach- 
kommenschaftspr t i fungen nicht  best~itigt werden konn-  
ten.  Die Nachkommenschaf ten  der beiden anderen  
Pf lanzen erbrachten zwar die Best~itigung der Muta- 
t ion  Kleinsamigkeit ,  liel3en aber gleichzeitig auch er- 
kennen,  dal3 zwischen den beiden kleinsamigen Mu- 
t a n t e n  erhebliche morphologische Unterschiede be- 
stehen. Die eine dieser Mutan ten  entsprach mit  
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Ausnahme des vedinderten Tausendkornge- 
wichtes der Ausgangsform, der Gtilzower Stigen 
Gelblupine, w~thrend in der Nachkommenschaft 
der anderen Mutante neben der Kleinsamigkeit 
noch weitere morphologische Ver~inderungen 
beobachtet werden konnten. 

Die Pflanzen dieser letztgenannten Muta- 
tion sind bedeutend langsamwt~chsiger als die 
Ausgangsform und erreichen auch nicht die 
normale Wuchsh6he (Abb. 1). Besonders auf- 
f~tllige morphologische Ver~tnderungen zeigt 
jedoch der Bliitenstand (Abb. 2). Bei der nor- 
malen luteus-Form sind die Fltigel und auch 
die Schiffchenh~ilften miteinander verwachsen, 
wghrend bei dieser Mutante die Fltigel nur 
eine winzige Verwachsungsstelle aufweisen, die 
gerade noch einen Zusammenhalt bewirkt. Die 
Schiffchenh~ilften sind dagegen nur im unteren 
Tell miteinander verbunden, w{ihrend die Spitze 
auseinanderklafft. Der Ansatz ist bei dieser 
Form nut gering, da durch das Auseinander- Abb, 1. Links: Normale Pflanze von Lupinus Iuteus. Rechts: Pflanze tier kleinsamigen 

Mutation mit geringerer Wuehsh6he und halbgesclflitztetl BIiiten. 

Abb. 2. Links: Normaler Blfitenstand von Lupinus luteus. 
Rechts: Bliitenstand der kleinsamigen Mutante mit halb geschlitzten Bliiten. 

Mutation vorzuliegen, sie k6nnten aber zu einer 
Serie multipler Allele geh6ren. Da HACKBARTH 
freundlicherweise Saatgut seiner secatus-Form zur 
Verffigung gestellt hat, sollen diese Beziehungen 
erst gekl~irt werden. 

{3ber die Nachkommenschaffsprtifungen der 
zweiten kleinsamigen Form wurde bereits 1956 aus- 
ftihrtich berichtet. In den folgenden Jahren wurde 
die Vererbung des Merkmals Kleinsamigkeit unter- 
sucht. Kreuzungen mit der normalsamigen Aus- 
gangsform ergaben sowohl bei Verwendung der 
kleinsamigen Mutante als Mutter- wie auch als 
Vaterform eine normalsamige F1-Generation , wie 
aus der Gegenfiberstellung der Tausendkornge- 
wichte der Etternformen mit den F1-Generationen 
hervorgeht. 

Es bestehen keine gesicherten Unterschiede der 
Tausendkorngewichte zwischen dem normalsamigen 
Elter und den F1-Generationen, wfihrend die Diffe- 
renzen des normalsamigen Elters und der F1-Gene- 

klaffen der Schiffchenspitze die Antheren nicht zu- 
sammengehalten werden, und somit wenig oder kein 
Bliitenstaub auf die Narbe gelangt. Bei kiinstlicher 
Best~tubung wird dagegen normaler Ansatz erzielt. 
Gegeniiber der Normalform verh~ilt sich die Mutante 
rezessiv. 

Auf die genetischen Untersuchungen soll hier aber 
noch nicht ngher eingegangen werden, da auch HACK- 
BARTI~ (2) eine ahnliche r6ntgeninduzierte Mutante 
erhielt, bei der allerdings Schiffchenhglffen und Fltigel 
tiberhaupt nicht miteinander verwachsen sin& Bei 
diesen beiden Formen scheint also nicht die gleiche 

Tabelle 1. Tausendkorngewichte der Eltern/ormen und der 
F1-Generationen der Kreuzung normalsamig • kleinsamig 

und rezi. )rok. 

Elternformen bzw. 

F1-Generationen 

Normalsamig 
Kleinsamig 
F, kleinsamig 
• normalsamig 
F 1 normalsamig 
• kleinsamig 

n T ~ G  rel. 
in g 

1OO,O 

5 ~ 95,6 

59 15o,6 lOl,8[ 

153,o lO3,4 

s i t P% 

18,94 - -  - -  
lo,o6:5,70 < O, lO 

20,09 o,19 ]~84,1o 
I 

22,131 0,32 i> 68,80 

Tabelle 2. F2-Spalt~ng normalsamig • kleinsamig (reziproh). 

Kombinatiou 

lormalsamig 
,: kleinsamig 
deinsamig 
< normMsamig 

Summe 

Anzahl 
F1-Pflanzen 

4 2 

37 

79 

Summe 
F2-Pflanze~ 

1 6 1 9  

l O 1 9  

gefnnden 

normalsamig / kleinsamig 

1219 400 

789 230 

erwartet 
uormalsamig] kleinsamig 

1214,2 404,8 

764'2 I 254'8 

1978,5 659,5 

I X2 p 

o,o759 o,78 

3,2186 > o,o7 

11,7595 1>~ 

Homogcnit~tstest 

X2 i P 

42'5037 i > 0'42 
f 

31,o247 0,70 

1,5559 ~ o,21 
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rationen zu der kleinsamigen Etternform sehr gute 
Signifikanz aufweisen. 

Die Ausz~ihlung der F~-Generation ergab eine Spal- 
tung yon 3 normalsamig:I  kleinsamig. Es ergibt sich 
sowohl bei der Kombination normalsamig• 
samig als auch bei der reziproken Kreuzung eine ge- 
sicherte monomere Spaltung (Tabelle 2). 

Das Gen, welches die Kleinsamigkeit in dieser Form 
bedingt, soil mit  parw~s (par) bezeichnet werden. Die 
Genformel der kleinsamigen Mutante lautet demnach: 

inv alb w par dul rp er /us~ 
inv alb w par dul rp er /us v 

Tabetle 3. Liinge der H~lsenbehaarung der mittellang be- 
haarten Mutante yon Lu~inus luleus - -  getrennt nach 

Korn ~iichern. 

Kornfachnr. [ 
v. d. H~Isen-] 
ansatzstelle 
gerechnet 

n Haarl~nge 
in m m  

40o 0,89 
375 0,82 
375 0,73 
375 0,59 
375 0,53 
375 0,52 

rel. s 

lOO,O 0,40 
92,1 0,36 
82,0 o,32 
66,3 o,39 
59,6 o,21 
58, 4 o,18 

t p% 

2,593 o,93 
6,154 <o,~o 

lO,714 <O, lO 
1 5 , 6 5 2  < O ,  l O  
16,818 ~O, lO 

ferenzen gegeniiber dem 1. Kornfach sind gut zu 
sichern. 

Zum Vergleich wurden Messungen auch bei der nor- 
mallang behaarten Gfilzower Siii3en Gelblupine durch- 
geftihrt (Tab. 4). 

Tabelle 4. Liinge dee Hi~lsenbehaarung der normallang be- 
haarten Gi~lzower Si~fien Gelblupine (Lupinus l u t e u s ) -  

Kornfachur. 
v. d. Hfilsen- 

ansatzstelle 
gerechnet 

'etrennt nach Korn 

n Haarl~inge reh 
in m m  

375 1,56 lOO,O 
375 1 , 5 8  101,3 
375 1,5~ 96,2 
375 1,51 96,8 
375 1,4~ 9~ 
375 1,25 80,1 

iichern. 

s t �84 

0 , 4 2  

0,45 0;25 
0,49 
0,49 
O,5O 
o , 4 2  

P% 

> 48,3 
t,8181 > 5,7 
~,515: ~ 11,o 
4,412 ~ O,lO 

lO,OOO ~ o, 1o 

Abb. 3. Fruchtstanddermit tel lang Abb. 4. Normalbehaarter Frucht- 
behaarteu Mutation (se~nilongus). stand yon Lupinus luteus. 

2. Die  Vererbung  des  M e r k m a l s  mi t t e l l ange  ~s 
B e h a a r u n g  ~0 

Die Haarl~inge der mittellang behaarten Form ~ ~a0 
(Abb. 3), welche 1952 gleichfalls in einer X~-Generation 95 

der Giilzower Siigen Gelblupine aufgefunden wurde, ~0 
betrug im Durchschnitt  von 50 Messungen 1,2 mm, 
gegeniiber einer durchschnittlichen Haarl~inge der eo 75 

Ausgangsform (Abb. 4) yon ~,7 mm. Durch die Nach- e ~0 
kommenschaftsprtifungen wurde die Best~itigung der ~ 
Mutation ,,mittellange Behaarung" erbracht. ~ e0 

Eine eingehende Betrachtung dieser neuen Mutante ~ 5o 
tieB erkennen, dab die L~nge der Behaarung auf der ~ 
Hfilsenoberfl~iche nicht iiberall gleichm~igig ist, son- ~ s5 
dern dab sie vonde r  H/ilsenansatzstelle bis zur Hiilsen- s0 
spitze abnimmt. Dies geht auch aus der Modifikations- zs 
kurve der Haarl~inge der mittellang behaarten Form ~0 
hervor, Abb. 5. Zur Messung wurden die gesamten ~s 
Haare der Hiilsenoberfl~iche abgekratzt,  in Wasser auf ~0 
Objekttr~iger gebracht, dutch Rfihren gut verteilt und 0 
wahllos 5oo Haare gemessen. Ein Maximum der H~iu- 
figkeit wurde in der Klasse yon o,6, - -o ,7  o m m  ge- 
Iunden; w~ihrend die Hgufigkeit in den Klassen mit  
einer geringeren Haarl/inge normal abnimmt, ist in den 
Klassen mit steigender Haarl~inge nut  ein allm~ihlicher 
Abfall der H~iufigkeitswerte festzustellen. 

Es wurden deshalb die Behaarungsl~ingen fi~r jedes 
Kornfach getrennt ermittelt. Die Ergebnisse dieser 
Messungen sind in Tab. 3 zusammengestellt. 

Wie Tab. 3 zeigt, nimmt die Haarl~inge yon der 
Hfilsenansatzstelle bis zur I-Ifilsenspitze ab. Die Dif- 

Die Haarl~ingen der ersten vier Kornfiicher weisen 
ann~ihernd die gleichen Werte auf, es bestehen keine 
gesicherten Differenzen. Die Haarl~inge des fiinften 
und sechsten Kornfaches ist aber auch bei dieser Form 

no/me/l~ng~eh~H 
. . . .  mitte/kmg beM~r/ 
. . . . . . . . . . . . . .  F, mi#ell~ng beh~ort , noemM /cmgbeh~'t 

I 
! 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
/ 

I 
I 

I / ~  I i 

/ "\ 

\ 

\ A 
~-, / 'd..) 

\ 

ffaarl~ngem~ 

\ 

Abb. 5. Moddfikationskurven der Haarl~inge der normal behaarten Gfilzower 
SfiBen Gelblupine, der mittellang behaarteu Mutation und der F~-Generation 

mittellang behaartXnormallang behaart. 

geringer und die Differenzen zu dem ersten Kornfach 
lassen sich auch bier wiederum gut sichern. 

Es wurde aber nicht nur die Haarl~inge, sondern auch 
die Behaarungsdichte der Hiilsenoberfl/iche n/iher 
untersucht, zeigten doch die Stengel und besonders die 
B15.tter dieser Mutante nur einen geringen Haarbesatz. 
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Zur Ermittlung der Behaarungsdichte wurden die 
Htilsenklappen ausgereifter Pflanzen lo  Stunden in 
Wasser bei einer Temperatur yon 18--2o~ einge- 
weicht. Nach dieser Vorbereitung ltiBt sich die Epi- 
dermis verhiiltnismiiBig leicht abziehen. Die Epider- 
mis wurde dann ftir einige Minuten in eine w~iBrige 
Methylenblaul6sung gelegt. Die Iarblosen Haare I/irb- 
ten sich kr~ftig, w~ihrend der Farbstoff yon der Epi- 
dermis nut  sehr schwac5 aufgenommen wurde. Die 
Behaarung hob sich daher kontrastreich v o n d e r  Epi- 
dermis ab. Die Ausz/ihlung der Behaarungsdichte 
konnte somit leicht mit Hilfe eines Netzmikrometers 
im durchfallenden Licht bei geringer Vergr6Berung 
erfolgen. 

Tabelle 5. Dichte der H~ilsenbehaarung der mittellang be- 
haarte~ Mutante yon Lupi~us l~teus - -  getrennt ~ach 

I{ornIacIl~r. 
v. d. Halsen- 

ansatzstelle 
gerechnet 

15 
15 
15 
15 
15 
3 

Korn/iichern. 
i 

Anzahl der i rel. s 
Haare/ram ~ 

I 
i 

12,9 1oo,o 1,85 
12, 4 96,1 2,48 
lO,5 81,4 2,78 
11,6 89,9 2,81 
9,1 70,5 2,15 
7,8 60,5 1,43 

t p% 

o,63 ~ 48,7 
2,78 o,9 
1,5o 14,3 
5,19 ~ O, lO 
5,35 <~ O, lO 

Tabelle 6. Dichle tier Hi~lsenbehaameng der normallang be- 
haarten Giglzower S~~fien Gelblupine (Lupinus lurers) - -  

getrennt nach Korn/iichern. 

Kornfachnr. [ 
v. d. Hfilsen-I 
ansatzstelle 
gerechnet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

15 
15 
15 
15 
9 
6 

Anzahl der 
Haare/mm -~ 

13,1 
13 ,6  
13,4 
14,3 
13,9 

tel. s 

l o o , o  3 ,61  

P% 

1~ I 4,44 
lO2,3 ] 2,55 
lo9,2 [ 3,24 

�9 lO6,1  3 ,22  
12,7 97,0 2,73 

m 

0,338 ]~ 69,0 
0,236 ~ 76,5 
0,958 ~, 32,4 
0,563 ~ 55,6 
0,275 ~ 76,5 

Tab. 5 und 6 geben einen Uberblick tiber die Be- 
haarungsdichte der mittellang behaarten Mutante und 
der normallang behaarten Gtilzower Stil3en Gelblupine, 
getrennt nach Kornf~ichern. 

Wtthrend bei der Gtilzower StiBen Gelblupine kein 
Unterschied in der Behaarungsdichte der einzelnen 
Kornf/icher nachgewiesen werden konnte, nimmt bei 
der mittellang behaarten Form auch die Behaarungs- 
dichte yon der Htilsenansatzstelle zur Htilsenspitze hin 
ab. Die Oberfl~iche des letzten Kornfaches weist eine 
um 4o% geringere Behaarungsdichte auf als das erste 
Kornfach an der Htilsenansatzstetle. 

Die Mutante mittellange Behaarung unterscheidet 
sich also sowohl in der durchschnittlichen Haarlfinge, 

der Haarl~inge der einzelnen Kornf/icher, als auch in der 
Behaarungsdichte yon der normalen luteus-Form. 

Durch Kreuzung der Mutation mittellange Behaa- 
rung mit der Normalform sollte festgestellt werden, 
ob die bestehenden Unterschiede in der Haarl~inge und 
der Behaarungsdichte pleiotrop durch ein Gen bedingt 
oder ob sowohl die Behaarungsl~inge als auch die Be- 
haarungsdichte getrennt vererbt werden. 

Die F1-Generation wies eine normale Haart~tnge auf, 
wie aus Tab. 7 hervorgeht. 

Tabelle 7. Haarliinge der Eltern/orme~r u~d tier F~-Gene- 
ration der Kreuzung mittellang behaart • normallang behaart. 

normallang 
behaart 

mittellang 
behaart 

F, mittellang 
• normallang 

behaart 

n Haar- 
1/inge 

in mm 

5 0 0  1,92 

500  1,O2 

5oo 1,96 

rel. s 

188,211 0 , 2 2  
i 

i 
1OO,O O,51 

i 

192,2 o,18 

t p% 

36,2 ]<O, lO 

38,9 [<O, lO 

Die Unterschiede der Haarlttnge der F1-Generation 
u n d d e r  normallang behaarten Gtilzower StiBen Gelb- 
lupine zur mittellang behaarten Elternform wiesen 
sehr guee Signilikanz auf. 

Die Behaarungsdichte der Fx-Generation entsprach 
ebenfalls der Normalform, wie leicht durch eine Be- 
trach:ung der Stengel und Bl~itter ermittelt werden 
konnte. In der Abb. 5 wurden die Modifikationskurven 
der F1-Generation (mittellang • normallang behaart) 
und die der normallang behaarten Elternform darge- 
stellt. Es ergibt sich bier eine gute {3bereinstimmung 
der F1-Kurve mit der Kurve der Normalform. Diese 
Kurven beruhen ebenso wie die Kurve der mittellang 
behaarten Form auf je 5oo Haarlangenmessungen..Die 
Haare wurden wahllos yon der gesamten Htilse ent- 
nommen. 

In der F2-Generation konnte ein einwandfreies 
SpaltungsverMltnis yon 3 normallang behaar t : l  mit- 
tellang behaart ausgez~ihlt werden (Tab. 8). Aus der 
F2-Generation ergab sich writer, dab die gegentiber der 
Normalform geringere Behaarungsl~inge und Behaa- 
rungsdichte der mittellang behaarten Mutante stets 
gemeinsam vererbt werden, und somit beide l~{erkmale 
auf der Wirkung eines Gens beruhen. 

Das neue Gen, welches die mittellange Behaarung 
ausl6st, soll mit semilongus (selo) bezeichnet werden. 

Die genetische Konstitution der Mutante w~ire daher 
wie folgt : 

inv alb w selo dul U5 er /us  1 
i1r alb w selo dul rp er /us 1. 

Tabelle 8. F2-Spaltung normallang behaart • mittellang behaart (reziprok). 

Kombillation 

I normallang t 
• mittellang l 
behaart l 

mittellang [ 
• normallang I 

behaart [ 

Sumrne ] 

i AnzahI [ Summe 
Fx- Pfianzen I F~'Pflanzeni 

36 1458 

44 1822 

80 3280 

gefunden 

langbehaart mitteIlangbehaart 

1118 34 ~ 

1375 447 

2493 787 

erwartet [ 
mittelIang X 2 langbehaart behaart [ 

U 

364,5 2,1957 

455,5 o,2115 

82o,o 1,77o 7 

lO93,5 

1366,5 

246o,o 

o,14 

o,64 

o, 18 

Komogeait~ttstest 

X 2 p 

35,613o 0,44 

53,65o 4 ~ o,12 

o,6635 o,42 
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Tabetle 9. F2-Spcdtung chromgelb X orange-gelb (mziproh). 

Kombination 

chromgelb 
• orange-gelb 

orange-gelb 
• chromgelb 

Summe 

Anzahl 

F 1- Pflanzen 

47 

24 

71 

Sutnrne 

F~-Pflanzen 

1562 

728 

gefunden 
chromgelb orangegelb 

1192 37 ~ 

534 194 

chromgelb 
erwartet 

orangegelb 

2290 1726 [ 564 

X ~ 

1171,5 ~ 39o,5 ~,4349 
t 

546,0 182,o 1,o549 

1717,5 [ 572,5 83- I 

p 

> 0 , 2 2  

> 0,30 

0,68 ] 

Homogenit/itstest 

X~ I P 

50,8295 >0,29 

24,2716 0,40 
i 

2,3442 >0,12 

3. Die Vererbung des Merkmals orange-gelbe 
Bliitenfarbe 

Die orange-gelb bltihende Form wurde als Einzel- 
pflanze in einer X2-Generation der G~lzower Stil3en 
Gelblupine aufgefunden. In weiteren Generationen 
vererbte sich die Mutation ohne Aufspattungen. Die 
Bliite dieser Form ist intensiv orange-gelb gef&rbt 
und Kil3t sich daher sehr gut yon der chromgelb blfihen- 
den Normalform unterscheiden. In den ttbrigen Merk- 
malen gleicht sie der Ausgangsform der Gtilzower 
Sfigen Gelblupine. 

Die F~-Generation der Kreuzung chromgelb • orange- 
gelb bliihte einheitlich chromgelb. Die F2-Genera- 
tion spaltete in 3 chromgelb:l  orange-gelb. Wie aus 
der Tabelle 9 hervorgeht, konnte sowohl bei der Kreu- 
zung chromgelb • orange-gelb, als auch bei der rezi- 
proken Kombination eine signifikante 3:1 Spaltung 
ermittelt werden. 

Das Oen fiir die orange-gelbe Bltttenfarbe soil mit 
ru/us flu~) bezeichnet werden. 

Die Mutante hat folgende genetische Konstitution: 
ru/ inv alb w dul rp er /us 1 
ru/ inv alb w dul rp er /us v 

Neben der chromgelb bltihenden NormaKorm gibt 
es bei Lupinus luteus aber auch eine Bltitenfarbmu- 
tante mit schwefelgelber BltKenfarbe (sul/ureus), die 
ebenfalls rezessiv vererbt wird. Mit der Kombination 
sul/• ru/wollten wir ttberpriifen, ob ~ihnlichwie bei der 
Samenfarbe auch bei der Bliitenfarbe eine Serie mul- 
tipler Allele vorliegt. Es wurde j edoch keine Dominanz 
der einen Form tiber die andere festgestellt, sondern 
die F1-Generation hatte die chromgelbe Bltitenfarbe 
der Normalform, ru/ l iegt  also an anderer Stelle des 
Genoms als sul/. Die F~-Generation steht abet noch aus, 
so dab t~ber das Spaitungsverh~iltnis noch nicht be- 
richter werden kann. 

4. Beschreibung neuer r6ntgeninduzierter 
Mutationen yon Lupinus luteus: 

a) K u r z e  u n d  g e r i n g e  B e h a a r u n g  
Bei der Weiterentwicklung der gelben StU31upine 

widmeten wir auch der Auslese unbehaarter Formen 
besondere Aufmerksamkeit. Der Samenbau von 
Lupinus lu~eus gestaltet sich besonders im maritimen 
Klimagebiet immer noch schwierig, da hier w~hrend 
der Erntezeit  sehr hohe Niederschlagsmengen fallen. 
Formen mit unbehaarten Hiilsen wtirden nach Nieder- 
schl~gen bedeutend schneller abtrocknen als die lang- 
behaarte Normalform. Einige Fortschritte wurden in 
dieser Richtung schon dutch die Auffindung kahl- 
htilsig werdender (nudus), kurzbehaarter (brevis, cur- 
tus) und auch durch die oben beschriebene mittellang 
behaarte (semilongus) Form erreicht, die auch unter 
praktischen Bedingungen schon eine schnellere Ab- 
trocknung gew~ihrleisten. 

In einer X~-Oeneration des Giilzower Stammes HE 
konnten 1955 weitere kurzbehaarte Formen ausgelesen 
werden, die auch gleichzeitig eine geringere Behaa- 
rungsdichte aufweisen (Abb. 6). Diese Formen unter- 
scheiden sich yon den bereits 
bekannten kurzbehaarten Mu- 
tationen curtus und brevis 
durch die geringere Haar -  
dichte, durch die Form der 
Haare und durch die Haar- 
l&nge. W~hrend sowohl bei 
curtus als auch bei brevis die 
Haare mehr oder weniger stark 
gekriimmt und verdickt sind, 
sind die Haare dieser Form 
fast gerade, d. h. ohne nennens- 
werte Kriimmungen und von 
noch geringerer L~inge. 

Mit der Auffindung dieser 
neuen Mutation wurde das 
Zuchtziel ,,Kahlhiilsigkeit" 
nahezu verwirklicht, und es 
kann angenommen werden, 
dab keine grogen Unterschiede 
in der Abtrocknungsschnellig- 
keit gegeniiber einer kahlhiilsi- 
gen Form vorhanden sind. 
Exakte Vergleiche stehen aller- 
dings noch aus. *bb. 6. Fruchtstand der kurz un4 

gering behaarten Mutation yon 
In der Literatur (HACK- Lupi~slut .... 

BARTH (4)) wird Lupinus an- 
gusti/olius als unbehaart angesehen, sowohl hinsicht- 
lich der Bl&tter als auch der Hiilsenbehaarung. Bei 
n~herer Betrachtung ist aber auch bei dieser Art, be- 
sonders auf der Htilsenoberfl~iche, eine deutEche Be- 
haarung festzustellen. Im Vergleich mit der luteus- 
Normalform ist diese Behaarung allerdings nur gering 
und wird wohl auch aus diesem Grunde vernach- 
l~issigt. 

Vergleichende Untersuchungen sollten ermitteln, 
welche Unterschiede hinsichtlich der Behaarungsl~inge 
und der Behaarungsdichte zwischen der als unbehaart 
angesehenen Lupinus angus~i/olius und der neu aufge- 
fundenen kurzbehaarten Mutation yon Lupinus luteus 
bestehen. Es wurden ein alkaloidarmer Zuchtstamm 
und eine noch wenig ziichterisch bearbeitete alkaloid- 
haltige Form yon Lu~inus angusti/olius ftir diese Un- 
tersuchungen ausgew~thlt. Die Ergebnisse sind in den 
Tab. lo und 11 zusammengestellt. 

Die Haarlfingen der untersuchten Formen weisen 
keine groBen Differenzen auf, die Behaarungsdichte 
zeigt jedoch erhebliche Unterschiede. Die kurzbe- 
haarten Mutanten enthalten pro mm ~ nur die H~tlfte 
bzw. ein Drittel des Haarbesatzes der untersuchten 
angusti/olius St~imme (Abb. 7--9). 
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Abb. 7. Mikroaufnahme der Htilsenbehaarung der imrmal behaarten 
Gtilzower Stiffen Gelblupine (Lupinus Zuteus). 

Tabelle lO. Haarliinge bei Lupinus angust~[olius und einer 
kurzbehaarten Mutation yon Lupinus luteus. 

Mutante Lup. i 
luteus [700 

Lup. angusti]o- I 
lius, Gfilz. St.] 
1 1 9  2 0 o  
(alkaloidarm) 

Lup. angusti/o- 
li~s, Giilz. St. 
51 200 

(alkaloidhaltig) 

i Haar- reL s 
I~inge 

i in mm 

0,30 lOO, O o,19 

o , 3 o  lOO,  O O, 19 

O,38 126,7 O,23 4,15 

P% 

~ O ,  10 

Tabelle 11, Behaarungsdichte bei Lupinus angusti/olius 
und einer kurzbehaarten Mutanle yon Lupinus luteus. 

Anz~ahl 
Hdearr e rel. 

m m  z 

Mutante Lup. 
luteus 

Lup. angusli/o- 
lius, Giilz. St. 
119 

(atkaloidarm) 

Lup. angusti/o- 
lius, Gtilz. St. 
51 u 

(alkaloidhaltig) 

34 ~ 

5 ~ 

5 ~ 

6 , 1 1  

1 2 , 2 8  

16,39 

! 
l O O , O :  2 , 5 3  

201,O 4,65 

268,3 3,05 

7,83 

16,81 

P% 

<O, lO 

~O, l o  

Mit dieser Mutation wurde atso auch bei Lupinu s 
luteus eine Form gefunden, die ebenso wie Lupinu s 
angusti/olius nur noch eine geringe und sehr kurze Be- 
haarung aufweist, wodurch erneut das Gesetz der 
homologen Reihen best~itigt wurde. 

b) S c h w a c h  g e s p r e n k e l t e  K o r n f a r b e  

Mehrere Pflanzen dieser Mutation wurden 1955 in 
einer X2-Generation des Gt~lzower Stammes HE aufge- 
funden. Der Stamm HE besitzt gesprenkelte Korn- 
farbe (colparv). Die K6rner der Mutanten enthalten 

Abb. 8. Mikroaufl~ahme der Hfllsenbehaarung des Gtilzower a~gusli- 
[oIius-Stammes St. 51. 

Abb. 9. Mikroaufnahme der Hiilsenbehaarmlg der knrz und gering 
behaarten Mutation yon Lupinus luteus. 

Abb. lo. Links: Normal gesprenkette K6rner von L~pinus luteus (COlparv). 
Reehts: K6rner tier schwach gesprenkelten Mutation. 

nur wenige kleine unregelmil3ig verteilte schwarze 
Flecken, die teilweise nur angedeutet sind (Abb. lO). 
Die Nachkommenschaften hatten ebenfalls eine 
schwach gesprenkelte Kornfarbe. 
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c) WeiBe B l f i t e n f a r b e  

Diese Form wurde als Einzelpflanze in einer X~- 
Nachkommenschaft des Gfihower Stammes H E K W  
aufgefunden. Der Stamm H E K W  enth~lt das Gen ffir 
schwefelgelbe Bltitenfarbe sul/ureus. Die X~-Nach- 
kommenschaft bestand aus ffinf Pflanzen, yon denen 
eine Pflanze dutch weiBe Blfiten mit schwach ange- 
deuteter gelblicher TSnung atfffiel. Diese Einzel- 
pflanze war vollfertil und brachte einen sehr guten 
Samenertrag. Die Best~itigung dieser Form durch die 
Nachkommenschaftspriifung steht allerdings noch aus. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird tiber die Vererbung 
einer kleinsamigen, einer mittellang behaarten und 
einer orange-gelb blfihenden Mutation von Lupitcus 
luteus berichtet. Die drei Merkmale werden bet der 
Kreuzung mit der Normalform rezessiv vererbt. Die 
neu analysierten Gene wurden mit parvus, semilol~gus 
und ru/us bezeichnet. Wie die Untersuchungen er- 
gaben, wird durch das Gen semilongus gleichzeitig die 
Behaarungsl~nge und die Behaarungsdichte beeinflul3t. 
Die Vermutung, dab ~ihnlich wie bet der Samenfarbe 
auch bet der Blfitenfarbe eine Serie multipler Allele 

vorliegt, konnte nicht best~itigt werden, ru/us liegt 
an anderer Stelle des Genoms als sul/ureus. 

Im zweiten Teil der Arbeit werden drei neu aufge- 
fundene r6ntgeninduzierte Mutationen von Zupi~tus 
luteus beschrieben, eine Form mit kurzer und geringer 
Behaarung, eine Mutation, welche eine schwaeh ge- 
sprenkelte Kornfarbe bedingt und eine Form mit 
weiBer Bltitenfarbe. Es wurden vergleichende Unter- 
suchungen der Behaarungsl~nge und der Behaarungs- 
dichte zwischen der kurzbehaarten Mutation und zwei 
Gt~lzower angusti/olius-St~tmmen durchgeftthrt. Die 
Behaarungsl~ngen der drei Formen wiesen keine groBen 
Unterschiede auf. Die Behaarungsdichte der kurzbe- 
haarten luteus-Mutation ist aber wesentlich geringer 
als die der geprfiften angusti/olius-St~mme. 
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Ein Beitrag zur Selbstfertilit/it beim Weit klee 
1. Mitteilung 

V o n  HEINZ KRESS u n d  ARMIN FUCIIS 

Mit 9 Textabbildungen 

Einleitung 
Der WeiBkleeanbau st613t in der Praxis immer 

wieder auf den Mangel an Saatgut einheimischer Pro- 
duktion als verbreitungsbegrenzenden Faktor. Wenn 
dieser Mangel zwar auch bet den fibrigen mehrj~hrigen 
Futterleguminosen, wie z .B.  Rotldee und Luzerne, 
in Erscheinung trit t ,  so wird er doch beim Weil3klee 
noch dadurch versch~rft, dab dieser seine besondere 
Bedeutung als Untersaat im Zwischenfruehtanbau hat, 
wobei eine Saatgutgewinnung nicht mSglich ist. In- 
folgedessen wird der Wei[3klee relativ weniger repro- 
duktionsf~ihige Fl~chen haben als die fibrigen, fast aus- 
schlieBlich als mehrj~hrige Hauptfrtichte angebauten 
Futterleguminosen. Es ist daher verstXndlich, dab die 
Samenertragsf~higkeit des Weil3klees zu einem min- 
destens ebenso wichtigen Leistungsmerkmal wie die 
Grtinmasseertragsf~thigkeit wird. Leider haben die 
seit l~ingerer Zeit vorgeschlagenen ackerbaulichen 
MaBnahmen zur Erh6hung der Saatgutertr~tge (stark 
verdiinnte Aussaat, Einzelpflanzenanbau wie bet den 
Hackfrtichten, Bespritzen der KleesamentrSger mit 
Borl6sungen, Ausfahren yon Bienenk~isten auf die 
Kleeschl~ige) in der breiten Praxis wegen der damit 
verbundenen zusatzlichen Arbeitsbelastungen oder 
besonderen Anbautechnik nicht zu dem gewtinschten 
Erfolg gefiihrt. Daraus resultiert die Aufgabenstellung, 
auf z t i c h t e r i s c h e m  Wege eine Steigerung der Weil3- 
kleesamenertrgge zu erreichen. 

Es ist seit langem bekannt, dag die Samenertr~ige 
aller mehrj~ihrigen insektenbest~iubten Futterlegumi- 
nosen sich fast in vollst~tndiger AbMngigkeit yon der 
Niederschlagsmenge und -verteilung w~thrend der 
Sommermonate befinden. Dabei wirken die Feuehtig- 
keitsverh~ltnisse w~hrend der Vegetationszeit mittel- 
bar fiber zwei Faktoren auf den Samenertrag ein. Da 
ist einmal die negative Korrelation zwischen der Aus- 
bildung vegetativer und generativer Pflanzenorgane, 
die sich in feuchten Jahren zugunsten der vegetativen 
und zuungunsten der generativen Pflanzenorgane ge- 
staltet. Dazu kommt als zweiter, verscMrfender Fak- 
tor der geringe Insektenflug w~hrend niederschlags- 
reicher Perioden, die nicht selten gerade in die Blfite- 
zeit des Klees fallen. Dartiber hinaus besteht gerade 
in niederschlagsreichen Jahren die Gefahr, dab der 
Blfitenstaub feucht wird und dadurch schnell seine 
Lebensf~ihigkeit verliert, was ffir die Befruchtung ein 
weiterer negativer Faktor  ist. Als Endresultat ergeben 
sich dann die filr feuchte Jahre typisehen ~iugerst nied- 
rigen Kleesamenertr~ige. Aus den genannten Ursachen 
folgen auch die zwei wesentlichsten biologischen Be- 
sonderheiten, die eine WeiBkleesorte, welche in ihrer 
Samenleistung mehr oder weniger unabhSmgig yon der 
Witterung sein soil, haben mtiBte. Es muB die negative 
Korrelation zwischen der Ausbildung vegetativer und 
generativer Pflanzenorgane gebrochen oder stark ge- 
mildert sein und die unbedingte Abh~ngigkeit yon der 


