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D E R Z U C H T E  R 
3. JAHRGANG NOVEMBER 1931 HEFT II 

(Mitteilung der Landwirtschaftlichen Bundes-Versuchs-Anstalt Linz a. D., ~)sterreich.) 

Ein Roggen-Weizen- und Weizen-Roggen-Bastard! 
Von A. Buehinger .  

Bastarde zwischen Weizen als Mutter und 
Roggen als Vater, das sind die Weizen-Roggen- 
Bastarde, sind bereits seit 1875 (A. S. WILSOn) 
bekannt und seither unz~ihlige Male und yon 
verschiedenen Forsehern erfolgreich erzeugt und 
auch natfirliche Bastarde in grol3er Zahl auf- 
gefunden worden. Hingegen finden wir die 
ersten Aufzeichnungen fiber einen angeblich 
gelungenen Bastard zwischen Roggen als Mutter 
und Weizen als Vater, das sind die Roggen- 
Weizen-Bastarde erst im Jahre 1922 (E. F. 
GAINES und F. STEVENSON), also fast ein halbes 
Jahrhundert sp~ter. Trotz angestrengtester Be- 
mfihungen ist es bishe~ nur noeh einmal, oder 
wenn wir sicher sein wollen, zum erstenmal 
gelungen einen Roggen-Weizen-Bastard tat- 
s~iehlich zu erzeugen, und zwar 1925 (N. G, 
MEISTER und N.A. TIUMIAI~OFr). 193o ist 
schlieBlich zum dritten- bzw. zweitenmal die 
Bastardierung Roggen ( ~ ) • Weizen (c~) vom 
Verfasser gemacht worden. Hieriiber soll nun 
berichtet werden. 

Nach 4j~ihrigen erfolglosen Versuchen, durch 
Bastardierung yon verschiedenen Roggensorten 
mit verschiedenen Weizensorten in verschiede- 
nen Kombinationen Roggen-Weizen-Bastarde 
zu erhalten, ist mir 193o ein solcher zwischen 
,,Champagner Winter-Roggen" (Secale cereale 
L.) als Mutter und ,,Bohara Winter-Weizen" 
(Triticum vulgare Vill.) als Vater gegliickt. In 
einer Roggen~hre hatten 4 Bliitchen K6rner 
angesetzt. Die Ahre entstammte einer Pflanze, 
welche zu den sp~itest blfihenden Individuen der 
betreffenden ,,Champagner-Parzelle" geh6rte, 
w/ihrend die pollenspendende Weizenpflanze mit 
zu den frfihest und kfiiftigs t entwickelten Indi- 
viduen der ,,Bohara-Parzelle" z~ihlte; in beiden 
F~illen waren es aber die erst angelegten Xhren. 
Dies ist ftir das Gelingen schwieriger Bastardie- 
rungen deshalb wichtig, well die Ahren der El- 
tern, welche miteinander bastardiert werden 
sollen, nieht nur gleichzeitig blfihen, sondern sich 
auch in gleichem Entwicklungszustand befinden 
mtissen. Neben dem Gesamtentwieklungsver- 
tauf ist der VerlauI der Einzelphasen bedeutungs- 
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voll. Zeitlich fiel die Bliitezeit der Elternpftan- 
zen beinahe zusammen. Von den 4 K6rnern, 
die sich in der den Roggenk6rnern /ihnlichen 
Farbe voneinander nicht unterschieden, waren 
zwei voll entwickelt mit einem Einzelkorn- 
gewicht (EKG.) von o,o38 g und gaben somit 
einen ziemlich sicheren Hinweis fiir das Nicht- 
gelungensein, w/ihrend die zwei anderen mit 
einem EKG. von o,oI9g als Schrumpfk6rner 
ihren Bastardcharakter vermuten liel3en. Trotz- 
dem wurden alle 4 K6rner nach sorgsamer Ent- 
nahme aus der Ahre in dem yon mir angegebenen 
Keimapparat auf Glasst/iben zum Vorkeimen 
ausgelegt. Der Glasst~bchenapparat hat sich 
n~imlich bereits durch mehrere Jahre zum An- 
keimen besonders seltener und wertvoller Ba- 
stardsamen, vor allem aus der Familie der Gr/i- 
ser, bestens bew/ihrt. Haupts/ichlich sind es 
das fast sterile Arbeiten mit diesem Apparat 
und die Itir die Samen leichte M6glichkeit der 
Wasseraufnahme aus demselben, welche fiir die 
Keimung und gedeihliche Weiterentwicklung 
komplizierter Bastardembryonen eine unbe- 
dingte Voraussetzung ist. Sodann wurden die 
jungen Pflfinzchen in Tont6pfen, welche zum 
Schutze gegen Vogelfral3 in einem Getreide- 
schutzk~ifig aufgestellt waren, vorsichtig pikiert, 
st~indig kontrolliert und beobachtet. Ffir die 
sp~itere Entwicklung ist noch folgendes wichtig 
zu beachten. Einige noch zu ver6ffentlichende 
Versuchsergebnisse zeigen, dab die Saugkdifte 
yon Art- und Gattungsbastarden niedriger sind 
als die der Eltern, und dab sie in diesem Zusam- 
menhange eine geringere Lebensenergie als diese 
besitzen. Deshalb ist es notwendig, dieser Tat- 
sache insofern Rechnung zu tragen, als man einer 
der wichtigsten physiologischen Eigenschaften, 
n~imlich dem Wasserhaushalt solcher Bastarde, 
eine erh6hte Aufmerksamkeit zuwenden mul3, 
um oft unersetzliche Verluste hintanzuhalten. 
Auch der geringeren Frostresistenz soleher 
Bastarde, die mit der niedrigeren Saugkraft 
verbunden ist, mui3te bei der Llberwinterung 
gedacht werden. Durch die Befolgung versehie- 
dener VorsichtsmaBnahmen war es daher m6g- 
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lich, die Pflanzen bis zur Ernte gut durch- 
zubringen. 

Die Pflanzen entwickelten sich gleich yon 
allem Anbeginn sehr gut und gingen ebenso gut 
fiber den Winter. Der heiBe trockene Frfih- 
sommer 1931 brachte eine st~rkere Bereifung 
der BlOtter und Halme mit sich; diesbezfighch 
konnte bei den 4 Pflanzen kein deutlicher Unter- 
schied wahrgenommen werden. Sis knapp vor 
der Blfite hielt die Entwicklung der Bastarde 
mit den Roggenpflanzen gleichen Schritt; von 
da ab traten dann gr6gere Unterschiede zutage. 
Die Bastarde begannen 2--4 Tage sp~ter als 
die Roggen-Mutter und 6--8 Tage Irfiher als 
der Weizen-Vater zu blfihen; sie verhielten sich 
also diesbezfiglich dem Roggen ~hnlicher. W~h- 
rend nun aber die Eltern rasch abblfihten, zog 
sich alas Blfihen der B a s t a r d e -  mit weitsprei- 
zenden Spelzen - -  sehr lange bin. Die rezi- 
proken Weizen-Roggen-Bastarde zeigten, wie 
j a immer in allen ~hnhchen F~llen, durch das 
lange offene Blfihen, einen zuweilen sehr starken 
Befall mit Mutterkorn (Claviceps purpurea), so 
dab auch unsere Roggen-Weizen-Bastarde dieser 
Gefahr ausgesetzt waren. W~hrend das Gynae- 
ceum (der RWB.) gut entwickelt schien, platzten 
die Antheren nicht. Das lange offene Blfihen 
und die Pollensterilit~t waren somit saint den 
anderen, sparer noch zu besprechenden Merk- 
malen, ein sicherer Beweis ffir die gelungene 
Bastardierung. D ie  Halme der beiden Roggen- 
Weizen-Bastardpflanzen waren unterhalb der 
~hrenspindel so wie bei Roggen deutlich be- 
haart. In dieser Eigenschaft war also der Roggen 
dominant. Ebenso war bei den meisten Weizen- 
Roggen-Bastarden eine Behaarung der Halme 
unter tier Ahrenspindel vorhanden. Damit soil 
natfirlich nicht gesagt sein, dab ein Fehlen tier 
Behaarung den Bastardcharakter verneinen 
k6nnte, gibt es doch Roggen, deren Halme unter- 
halb der Ahre fiberhaupt keine Behaarung zeigen. 
Wenn aber der  Bastard behaart ist (u. d. ~.), 
so ist dies ein weiteres, wichtiges und hierbei 
umrfigliches Kennzeichen ffir alas Vorhanden- 
sein yon Roggenblut, da es fiberhaupt keinen 
Weizen gibt, welcher unterhalb der Ahre am 
Halm behaart w~re. AuBerdem linden sich, 
was ieh selbst durch eigene Versuche feststellen 
konnte, unter der Nachkommenschaft ,,be- 
haarter" Roggen neben behaarten, auch unbe- 
haarte Individuen. Ferner waren unter meinen 
Weizen-Roggen-Bastarden eine ganze Anzahl 
mit vollst~ndig unbehaarten Halmen, obzwar 
der Pollen stets yon behaarten Pflanzen ge- 
nommen worden war. Auf die Tatsache, dab 
die Weizen-Roggen-Bastarde nicht unbedingt 

behaarte Halme haben mfissen, hat bereits 
JESENXO (1913) hingewiesen. SchlieBlich habe 
ich noch beobachtet, dab selbst bei den ,,be- 
haarten" Weizen-Roggen-Bastarden die Ha]me 
der zuletzt entwickelten Ahren nur wenig oder 
gar nicht behaart sind - -  dies trifft allerdings 
nicht immer zu - -  obgleich diese sonst voll- 
st~ndig ausgebildet waren. Bei rein oberfl~ch- 
licher Betrachtung sahen die Roggen-Weizen- 
Bastarde w~hrend tier Blfitezeit mehr dem Wei- 
zen und in reifem Zustande mehr dem Roggen 
~hnlich; dies ist leicht erkl~rlich. Die Weizen- 
~hre sieht breiter aus als die des Roggens. W~h- 
rend der Blfite ist nun die Bastard~hre, da sie 
tier Weizen~hre ~hnlicher ist, ebenfalls breit und 
nach der Blfite durch die Sterilit~t wieder sehr 
schmal und daher roggen~hnlich, was durch 
die roggenartige Begrannung noch augenf~lliger 
wird. Eine solche, NoB oberflgchliche Betrach- 
tungsweise, mit nut scheinbarer ~hnlichkeit 
genfigt natfirlich nicht zur Charakterisierung 
und ist selbstverst~ndlich unverl~Blich. Die 
Werte in tier beifolgenden Tabelle werden zei- 
gen, dag tier Roggen-Weizen-Bastard in wich- 
tigen morphologischen Nerkmalen weizen~hn- 
licher und mit seinem reziproken Bastard fast 
identisch ist; dadurch erfahren die Befunde von 
MEISTER und TIUMIAKOFF eine Best~tigung. 
GAINES und STEVENSON fanden den Roggen- 
typus ( ~ ) in F 1 stark pr~valierend; ihnen wird 
die Bastardierung wahrscheinlich nieht ge- 
hngen sein. 

Der Tabelle ist nun folgendes zu entnehmen. 
Zur Untersuchung gelangten von den Eltern- 
pflanzen je 300 Stfick, vom Weizen-Roggen- 
Bastard 254, w~hrend vom Roggen-Weizen- 
Bastard leider nur zwei Pflanzen zur Verfiigung 
standen. Als Roggensorte verwendete ich 
,,Champagner Winter-Roggen", der eigentlich 
kein reiner ,,Champagner" mehr ist, da er seit 
vielen Jahren neben anderen Soften gebaut 
war; trotzdem zeigte er sich ziemlich einheitlich 
und von den anderen Sorten deutlich unter- 
schieden. Als Weizensorte kam der ,,Bohara 
Winter-Weizen" zur Verwendung. Dieser ist 
ein aus tier Bohara stammender Winter-Weizen 
der vutgare-Gruppe, grannenlos, bzw. mit Gran- 
nenspitzen versehen, braun~hrig, sehr frfihreif 
und ziemlich rostanf~llig. Schon H. FI•BAS hat 
seinerzeit (192o) mit diesem Weizen erfolgreiche 
Weizen-Roggen-Bastardierungen gemacht. Er 
schildert den yon einer Studienreise aus der 
Bohara an die Hochschule ftir Bodenkultur in 
Wien mitgebrachten Weizen als keine reine 
Rasse, sondern als eine Population verschie- 
dener begrannter, halbbegrannter und grannen- 
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Tabelle i. D u r c h s c h n i t t s w e r t e  d e r  A n a l y s e n e r g e b n i s s e  e i n i g e r  M e r k m a l e  d e r  
R o g g e n - W e i z e n -  u n d  W e i z e n - R o g g e n - B a s t a r d e  u n d  d e r e n  E l t e r n .  

Kolonne Hr. : I I 2 I 3 / 4  1 I 6 i 8 I 9 lO 13 14 15 1 661 t 

1 21I~176176 ja 16,2 6o, 3 3,31 6,9112,212o,5 3,8 0,25 3,33 o,o191 5~ ~ 
3oo o,o nein 68,4 3,6 7,4 13,o 20,2 5,0 2, 7 0,6 - -  0,042 97 

1254[ 88,21 ja 19,3 63,9 3,4 8,i i4,I 2o, I 4,i o,I 33,45 0,020 91 99,4 0,5 o, I 79 

Roggen . . . . .  
F 1 Roggen X 

Weizen . . .  
Weizen . . . . .  
F~ Weizen • 

Roggen . . .  

loser Formen, yon denen die grannenlosen nicht 
konstant  seien, sondern weiterhin in begrannte 
und grannenlose aufspalten. Seither wurden 
aber nur grannenlose (Grannenspitzen) und 
braunspelzige Typen angebaut,  die anderen 
jedesmal eliminiert, so dab dieser Weizen wohl 
heute nicht mehr  das urspr/ingliche fippige 
Liniengemisch darstellt, sondern zweifellos viel 
reiner, wenn auch noch nicht ganz rein ist. So- 
wohl bei den Eltern als auch bei den reziproken 
Bastarden zeigen die HalmI~inge, J~hrenl~nge 
usw. deshalb so niedrige Werte, weil alle Pflan- 
zen, auf schlechtem, n~ihrstoffarmen und trocke- 
hen Boden gewachsen waren; die Zahlen sind 
abet  alle miteinander vergleichbar, weil alle 
Pflanzen unter vollst/indig gleichen Verh/ilt- 
nissen angebaut  bzw. gewaehsen waren. Hierbei 
sei gMchzeitig erw~hnt, dab zur Messung nicht 
nu t  die erstentwickelten, sondern alle Halme 
gelangten, soweit sic sich normal, d .h .  voll- 
st~indig entwickelt zeigten. Dies ist mi t  ein 
Grund, warum andere Forscher bei den Weizen- 
Roggen-Bastarden zum Teil h6here Vergleich- 
zahlen als ieh erhielten. Z. B. sind die Angaben 
fiber das Luxurieren der Bastarde in den Nerk-  
malen Halml~inge und Spindell~inge, wie wir sie 
neuerdings bei E. OEHLER finden, eben auf das 
Nichterfassen aller Halme zuriickzufiihren. Es 
ist nicht gut  vereinbarlich, von einem Lnxu- 
rieren der Bastarde hinsichtlich der Bestockung 
zu reden und andererseits einen Tell yon dieser 
Bestockung entsprechenden Halmen bzw. ~hren  
von der weiteren Untersuchung auszuschalten. 
Deshalb babe ich, wie bereits oben erw~hnt, alle 
mit  allerdings nur normal entwickelten Ahren 
besetzten Halme rechnerisch erfaBt und auch 
nur diese, bei der Bestockung berfiicksiehtigt. 
Die in der Tabelle angef/ihrten Merkmale sollen 
nur ganz kurz besprochen werden. Wir sehen 
aus Kol. 2, daf! yon Ioo Roggenpflanzen acht 
keine Behaarung unterhalb der ~hrenspindel  

(am Halm) zeigten, eine Tatsache, auf die schon 
friiher aufmerksam gemacht wurde. Dement-  
sprechend linden wir auch 
beim Weizen-Roggen-Ba- 
stard eine Behaarung yon 
nur 88,2 %. Die 2 Roggen- 
Weizen - Bastardpflanzen 
waren ebenfalls behaart.  
In  der Begrannung war 
der Roggen bei den rezi- 
proken Bastarden domi- 
nant  (siehe Kol. 3)- Be- 
ztiglich der Bestockung 
(siehe Kol. 4) luxurieren 
die Bastarde deutlich; der 
Weizen - Roggen - Bastard 
ist st/irker bestockt als der 
Roggen-Weizen-Bastard.  
In  den Merkmalen: Halm- 
1Xnge, Halmknotenzahl  
pro Halm, Einzel~ihren- 
l~nge, Gesamt~ihrchenzahl 
je Ahre und Ahrchen- 
dichte (siehe Kol. 5, 6, 7, 
8 u. 9) sind die reziproken 
Bastarde untereinander 
und m i t  dem Weizen 
gleich. Fiir die Bereehnung 
der~hrehendichteD wurde 
die Formel yon iNEERGARD 
(1887) ben/itzt. 
D = -KhrchenzahI • ioo 

Spindellgnge in ram" Abb. I. Unterer Teil elner 

Bez/iglich des Vergleiches Ahre aes F1 Rogge~ (2> 
Weizen (o~)-Bastardes mit 

m e i n e r  Ergebnisse m i t  unterhalb der •h . . . .  pindel 
dqutlich behaartem Halm. denen anderer Autoren 0, ~ . . . .  Ag erdem die wmzenahn- 

Verweise ich auf die lldhen Spelzen zeigend. ]r 
das Doppelte der natfirl. 

Zusammenfassung bei a r~ .  
BLEIER und die neuer- 
lichen Befunde yon OEHLER. Die unterschied- 
Iiehen Ergcbnisse der einzelnenAutoren diirften 
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in erster Linie wie vorhin erw/ihnt, auf die un- 
gleichartige Ausarbeitung des Materials zuriick- 
zuffihren sein. Ein Luxurieren der Bastarde 
finden wit wieder bei der Eigensehaft Bliitigkeit 
je J~hrchen (siehe Kol. IO). 
Auffallend niedrig ist bei 
den Bastarden die geringe 
Sterilit~it bzw. die Anzahl 
der nicht oder schlecht 
entwickelten P~hrchen an 
der 2~hrenbasis gegeniiber 
den Eltern (siehe Kol. II). 
In den zwei zuletzt ge- 
nannten Merkmalen sind 
die reziproken Bastarde 
gleich. Nicht gleich sind 
aber die reziproken Ba- 
starde in der F/ihigkeit 
sie erzeugen zu k6nnen. 
W~ihrend n~imlich die Ba- 
stardierung Champagner- 
Roggen • Bohara-Weizen 
einen Ansatz je ~hre in 
SG~ (an der Mutter~ihre) 
yon nur 3,33 % hatte, war 
bei der reziproken Bastar- 
dierung also Bohara-Wei- 
zen • Champagner-Roggen der Ansatz zehnmal 
gr6fier, und zwar 33,45 % (siehe Kol. 12). Mit 
dem gleichen Weizen, bzw. einer gr613eren Popu- 

Abb. a. Nhrenformen der Bastarde. Die drei flthren links stammelt 
vom F I  Roggen-Weizen-Bastard und die drei reehts yore *vl 
Weizen-Roggen-Bastard. In beiden Gruppen ist je die erste linke 
Ahre (kurae breite, stark begrannte) im Zustand tier Bltite; die 

anderen sind ,,reif". tgtwa */a der natfirl. Gr6Be. 

H~ilfte des von mir erzielten Prozentsatzes. Noch 
wesentlicher als die grol3e Verschiedenheit im 
Ansatz der reziproken Bastardierungen ist natiir- 
lich die Tatsache, dab Weizen-Roggen-Bastarde 

fast immer, Roggen-Wei- 
zen-Bastarde aber fast nie 
(bisher nur 3 bzw. z mal) 
gelingen. N. G. MEISTER 
und N. A. TIUMIAKOFF 
geben an, dab  sie i925 
bei Secale • Triticum 
einen Kornansatz yon 
2,5% ulld mit den glei- 
chen Sorten reziprok fiber 
6o % erreichten ; ihre und 
meine Ergebnisse decken 
sieh also grunds~itzlieh. 
D a s  Einzelkorngewicht 
(sieheKol. 13) der Samen 
der I. Samengeneration 
(SG1) war bei den rezi- 
proken Bastarden gleich 
und betrug etwa dieH~ilfte 
yon dem der Eltern. Die 
Keimfahigkeit der Ba- 
stardsamen (siehe Kol. 14) 
war sehr gut; sie wnrde auf 

Glasst~iben ermittelt. Inwieweit die Samen der 
SG 1 wirklich Bastardsamen waren, konnte erst 
im n~ichstfolgenden Jahre (wenn yon der eytolo- 

Abb. 3. Ahren der Bastarde nnd derert Eltern (yon vorne). Von links 
nach rechts: Roggen, F ,  Roggen-Weizen-Bastard, - ~  Weizen-Roggen- 

13a~tard, Weizen. E twa  1]~ der i~at~rL GreBe. 

lation desselben und bei Verwendung eines 
Roggenpollengemisches erzielte FIRBAS seiner- 
zeit einert Ansatz yon I5,84%, d.i. etwa die 

Abb. 4. 7~hren der Bastarde und deren Eltern (~:on der Seite). Von 
links nach rechts : Roggen, ~ ,  Roggen-Weizen-Bastard, ~'1 Weizen- 

Roggen-Bastard, Weizen. 2gtwa 1/3 der naifirl. GreBe. 

gischen Untersuchung abgesehen wird) ermitteIt 
werden; bei der Bastardierung Roggen • Wei- 
zen waren 5o % und bei Weizen • Roggen 99,4% 
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der angesetzten Samen gelungen (siehe Kol. 15). 
Spontaner Ansatz in SG2 fand sich beim Weizen- 
Roggen-Bastard zu o,5% pro Pflanze (siehe 
Kol. 16). 0b  dieser spontane Ansatz auf Selb- 
stung (dadurch, dab doch in vereinzelten F~illen 
Antheren platzten) oder Rfickbastardierung mit 
einem der Eltern zurfickzuffihren ist, (durch 
Fremdbest/iubung, begfinstigt durch das lange 
und weite Offenbl/ihen der Bastarde) kann nicht 
ohne weiteres erkl/irt werden. Es ist aber sehr 
wahrscheinlich, dab die angesetzten Samen ihre 
Entstehung einer nattirlichen Rfickbastardie- 
rung mit Weizen oder mit Roggen - -  eher mit 
Weizen als mit Roggen - -  verdanken. Eine 
natfirliche oder kfinstlich ausgeffihrte Rfick- 
bastardierung der Roggen-Weizen-Bastarde mit 
deren Eltern blieb hingegen ohne jeden Erfolg. 
Das Einzelkorngewicht der in SG 2 geernteten 
Samen war gr6Ber als der in SG 1 und erreichte 
beinahe das Gewicht der RoggenkSrner (siehe 
Kol. 17). Die spontan angesetzten K6rner 
stammten zu 79 % aus Pflanzen, deren Halme 
unterhalb der Ahrenspindel behaart waren 
(siehe Koi. 18). Merkwfirdigerweise fanden sich 
diese K6rner zwar innerhalb der Ahre verstreut, 
aber doch eher im unteren Ahrendrittel und 
selbst im 3. Blfitchen eines Ahrchens; ferner in 
langen schmalen Ahren mit wenigblfitigen 
dihrchen und solchen, welche an der Ahrenbasis 
1--2 oder mehr schlecht entwickelte Ahrchen 
besaBen, ~hnlich den beim Weizen dortselbst 
befindlichen sterilen Basis~thrchen. Es hat  ganz 
den Anschein, dab bei den weizen~ihnlicheren 
Pflanzen der Ansatz leichter und in st/irkerem 
Ausmal3 erfolgt... Jene Bastardpflanzen, deren 
Ahrchen bis zur Ahrenbasis gut entwickelt sind, 
haben im allgemeinen eine st/irkere vegetative 
Entwicklung, mit  st~irkerer Bestoekung. usw. ; 
ferner sind ffir gew6hnlich die zuletzt entstande- 
nen ;4hren kfirzer, dichter, mit auBerordentlich 
vielblfitigen ,;ihrchen besetzt, knapp an der 

Ahrenbasis sitzenden Hochbl~ittern und fiber- 
haupt  deutlicher ausgepr~igtem Bastardcharak- 
ter. (3ber diese und andere Befunde soll in einer 
spiteren Arbeit ausffihrlicher berichtet werden. 

Z u s a m m e n f a s s u n g !  
Dem Verfasser ist die Bastardierung zwischen 

Roggen als Mutter und Weizen als Vater, d .h .  
der Roggen-Weizen-Bastard geglfickt. Dieser 
unterscheidet sich in wichtigen morphologischen 
Merkmalen nicht von dem reziproken Weizen- 
Roggen-Bastard. Stark verschieden ist aber die 
M6glichkeit ihrer Erzeugung. 
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(Aus dem Institut fiir Pflanzenziichtung der kgl. Universit~t in Zagreb.) 

Einige neue Kreuzungsprodukte decussierter Maispflanzen. 
Von Alo i s  Tav~ar. 

In dieser Zeitschrift 1 berichtete ich schon fiber 
Maispflanzen mit decussierter Blattstellung, die 
sich in der F~- und den weiteren Generationen 
als Kreuzungsprodukt zweier Genotypen mit 
normaler Blattstellung entwickelten (Abb. I). 

Nun konnten in den Nachkommenschaften 

1 TAVdAR, A. : Maispflanzen mit decussierter 
Blattstellung, Ziichter 2, H. 6 (193o). 

decussierter Pftanzen drei neue sehr interessante 
erblich bedingte Pflanzentypen festgestellt wer- 
den. In den folgenden Zeilen sei nun fiber die 
erblichen Beziehungen dieser Eigenschaften zur 
decussierten Blattstellung und fiber den erb- 
lichen Zusammenhang der neuen Eigenschaften 
zueinander, auf Grund bisheriger Untersuchun- 
gen berichtet. 


