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n~ihere Beschreibung der Wuehsform und des 
Standortes dieser Luzerne soll in einem sp~iteren 
Bericht fiber unsere Luzerneforschungen ge- 
geben  werden. 

D a s  zahlreiche Auftreten yon Pflanzen mit 
weitverzweigten Ausl/iufern an versehiedenen 
Standorten 1/il3t, wie E. KLAPP (8) schon hervor- 
hebt, darauf schliegen, dab diese Wuchsform 
bei Bastardluzernen mit s tarkem /alcata-Ein- 
schlag keine Seltenheit ist. Wir fanden Pflanzen 
darunter  yon der Art  der Sichelluzerne bis zu 
blaublfihenden Bastardformen. Es wurden 
Samenhfilsen mit  einfacher Sichelform bis zu 
solchen mit  doppelten Windungen vorgefunden. 

Es mug aber noch festgestellt werden, dab 
diese Ausl/iufer nicht etwa Wurzelteile sind, 
sondern nach unseren mikroskopischen Unter- 
suchungen anatomisch den Rhizomen zugeh6ren, 
es sich also wie z. B. bei der Quecke tatsfichlich 
um echte Ausl~iufer handelt. Die Bezeichnung 
,,WurzelsproBluzerne" trifft demnach die Sache 
nicht ganz richtig. Es erscheint aber t rotzdem 
der Einwand yon KLAPP wohl berechtigt, der 
bezweifelt, dal3 diese ,,Wurzelsprol31uzerne" 
sich dank ihrer Ausl/iufer an sich schon ohne 
weiteres zur Weidenutzung besonders eignet. 
Auch fanden wir, dab ein groBer Teil der Be- 
stockungszonen nahe der Oberfl~che liegt und 
diese s o m i t  leicht zumindest durch den Tri t t  
der Tiere verletzt werden k6nnen. 

Da der Nachwuchs und die Futterergiebigkeit 
der M. /alcata sehr gering sind und die gefun- 
denen Bastarde sich zum groBen Teil sehr stark 
der /a lca ta -Form n~ihern, so w/ire Ifir deutsche 
Verh~iltnisse die Einkreuzung ergiebigerer sativa- 
Formen in diese ,,Weideluzerne" unerl~Blich (9)- 

Gegenfiber unseren vorl/iufigen Zweifeln, dal3 

man auf diese Weise eine ffir intensive Dauer- 
weide geeignete Luzerneform schaffen k6nne, 
stehen allerdings Angaben aus dem Schrifttum, 
die fiber die Weidef/ihigkeit von M. /alcata 
gfinstig berichten. So schreibt G. HEGI (IO), dab 
M. /alcata in England auf Dauerweiden gebaut 
wird. Auch STEBLER und VOLt(ART (II)  halten 
die Sichelluzerne ffir eine gute Weidepflanze 
wegen ihrer Anspruchslosigkeit und Wider- 
standsf/ihigkeit gegen Dfirre. 

Wieweit diese bisher gefundenen Bastard- 
formen mit  starker unterirdischer Ausl/iufer- 
bildung ffir die Zfichtung einer Weideluzerne 
brauchbar sind, muB die Zukunft  lehren. 
Immerhin stellt der Pflanzenbauer dem Zfichter 
hier eine reizvolle Aufgabe. 
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(Aus dem I n s t i t u t  ftir P f l anzenz f i ch tung  in Yes i lk6y-Is tanbul . )  

Uber die Ursachen der ,,Entartung" des Weizens.  
Von rvlirza H a e i z a d e .  

Die klimatischen Verh~iltnisse der anatolischen 
Hochebene bedingen den hohen Proteingehalt 
und die gute Backqnalit/it der tiirkischen 
Weizen. Besonders in Trockenjahren, wie dies 
1932 der Fall war, steigt der Proteingehalt des 
Weizens in einigen Gegenden bis zu 2o--22% 
und darfiber. Demzufolge ist der tfirkische 
Weizen,  insbesondere der Hartweizen, sowohl 
ffir die Makaronifabrikation als auch ffir die 
Brotherstellung als Mischmaterial ffir protein- 
arme Mehle Nordeuropas sehr gut geeignet. So 
bezieht z. B. selbst ein Weizenexportland, wie 

Rum/inien seinen Hartweizenbedarf zur Ma- 
karonierzeugung haupts~ichlich aus der Tfirkei. 

Wenn auch die Qualit~t der tfirkischen 
Weizen sehr hohen Weft  besitzt, so lassen doch 
die Ertfitge in manchen Gegenden sehr zu wfin- 
schen fibrig. In  einigen Gegenden der Tfirkei 
gehen die Weizenertr~ige sehr sehnell zurfiek. 
Dieser Rfickgang der Ertr~ge ist dabei nicht nur 
mit  der allgemeinen wirtschaftlichen und kultu- 
rellen Lage des Landes zu erkl/iren, sondern ist 
auch erfahrungsgem~iB unter normalen politi- 
schen und wirtschaftlichen Verh~ltnissen zu be- 
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obachten. Die Bauern sagen: der Weizen ,,ent- 
ar tet" .  Der Bauer ist dann gezwungen, seine 
Ernte  zu verkaufen und sich neue Saat zu ver- 
schaffen. 

Um den Weizenbau wieder zu heben, ha t  
die Regierung in den letzten 5- -6  Jahren an 
verschiedenen Stellen des Landes 5 Zucht- 
stationen eingerichtet, welche sich neben der 
Ziichtung anderer Kulturpflanzen vor allem mit  
der Ziiehtung des Weizens beschMtigen. Die Sta- 
tionen haben auch bereits angefangen, den Bauern 
gezfichtetes Saatgut zu liefern. Besonders das 
Inst i tut  ftir Pflanzenzfichtung in Yesilk6y 
(Istanbul) bemfiht sich, nebeI1 den allgemeinen 
Zuchtarbeiten auch die Verbreitung der Weizen- 
arten und -variet~iten im Lande festzustellen und 
den Wert  der einzelnen Weizenvariet~iten zu be- 
stimmen. Interessante Beobachtungen sind 
gemacht, fiber die sp/iter berichtet werden soll. 

Wir sind in der sehr gtinstigen Lage, verschie- 
dene Weizensorten zu studieren. An dieser Stelle 
haben wir schon einmal berichtet i, dab die 
giinstigen klimatischen Bedingungen in der 
Ttirkei das Gedeihen fast aller Weizenarten ge- 
s tat ten und dab die Best~inde so gemengt sind, 
dab man fast nirgends Weizen antrifft, die nicht 
mindestens aus 2 verschiedenen Weizenarten 
bestehen. Feldbestfinde yon 3- -4  Weizenarten 
und 7- -8  Variet/iten sind keine Seltenheit. 
Dieser Umstand gestattete uns u. a. die Ursachen 
der , ,Entartung" des Weizens n~iher zu unter- 
suchen. 

Die Ursaehen der Entar tung  des Weizens 
klarzustellen, sind wichtig, wenn man ein fJbel 
bek/impfen will. 

Die Bauern glauben, dab es Boden und Klima 
sind, welche Charakter und Natur  des Weizens 
verSmdern und zwar soll dort, wo Har t -  oder eng- 
lische Weizen mit  Weichweizen oder Roggen 
zusammen angebaut werden, der Har t -  oder 
englische Weizen in Weichweizen bzw. in Roggen 
verwandelt  werden. 

Bis jetzt erklgrte man die Entar tung des 
Weizens in der Weise, dab die aus vielen reinen 
Linien bestehenden Feldbestfinde sich im Laufe 
der Jahre  allmfihlich ~indern, indem die an- 
spruchslosen und in schlechten Verh~iltnissen gut 
gedeihenden Linien im Vergleich zu den an- 
spruchsvolleren Linien sich allm~ihlich vermeh- 
ren, die anspruchsvollen Linien dagegen sich 
in den ihnen nicht zusagenden Jahren and 
Orten allm/ihlich verringern, so dab sich dasVer- 
Mltnis der schlechten Linien zu den besseren 
immer zugunsten der ersteren /indert. Solche 

1 Der Ziichter I932, H. 5. 

Ansicht hat unter anderen auch der Abteilungs- 
chef ffir Zfichtung des Leningrader Inst i tuts  ffir 
angewandte Botanik PISSAREF vertreten 1. 

Die obengenannte Annahme beruht  darauf, 
dab man erstens den Weizen vorwiegend ftir eine 
autogame Pflanze hielt, und zweitens darauf, 
dab man Kreuzungen der Weizenarten mit  un- 
gleichen Chromosomenzahlen nieht zu be- 
ffirchten glaubte. Infolgedessen nahm man auch 
nicht an, dat3 die Entar tung  des Weizens die 
Folge nattirlicher Artbastardierungen sein 
kannte. 

Ob die Ansicht, dab die 
durch die klimatischen 
und Bodenverh~iltnisse 
in den n6rdlichen Zonen 
hervorgerufene Linien- 
selektion allein richtig 
ist, bezweifle ich, da ftir 
unsere sfidlichen Ver- 
Mltnisse diese Auslese 
nicht der einzige Grand 
der , ,Entartung" ist. 

H6chstwahrscheinlich 
spielen Artbastardie- 
rungen und natfirliche 
Linienkreuzungen eine 
viel grai3ere Rolle, als 
dab dureh 6kologische 
Verh~ltnisse bedingte 
bessere Gedeihen be- 
s t immter  anspruchloser 
Linien. 

Von den mir bekann- 
ten Autoren ist es nur 
Prof. IvA?cow (Sofia), 
welcher auch diese An- 
sicht vertr i t t  2. Ihm ist 
es gelungen, ganz be- 
st immte , ,entartete" Abb. z. Aufspaltungstyp eines 

Dur • Vulg-Bastards. 
Ahren festzustellen und 
diese dann ether genauen Untersuchung zu 
unterziehen. Seine Versuche ergaJ~en, dab man 
von den 2o ausges~iten K6rnern je , ,Entartungs- 
pflanze" folgende Nachkommenschaft  erhielt: 
zurfickgebliebene Pflanzen 2--3,  sterile 3- -5 ,  
fertile 3--4,  insgesamt 8--1o Pflanzen. Dann 
hat  IVAN'OW kfinstliche Bastardierangen vorge- 
nommen und dabei festgestellt, dab sich bet der 
Kreuzung yon Hartweizen X gewShnlichem 
Weizen der Ertrag verringert. 

Unsere diesbezfiglichen Beobachtungen stim- 

1 Bull. Appl. Bot. I3, It. i. 
2 IVANOW: Die Ursachen der Entartung des 

Hartweizens, Trit. d~teum DESF. in Bulgarien. 
Mitt. bulg. Bot. Ges. 3, (1928/29). 
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men mit den Befunden yon IVANOW gut iiberein. 
Wir fanden bei verschiedenen Versuchen in 
Landsortenparzellen sehr viele , ,entartete" 
Ahren, die sieh nur als Artbastarde erkl~ren 
lassen und aui3erdem Kreuzungsprodukte zwi- 

Abb. 2. Nachkommenschaft  eines Dur x Vulg-Bastards. 

schen verschiedenen Variet~iten innerhalb einer 
Art (siehe Abb. 1--5). 

Von solchen , ,entarteten" Ahren haben wir 
einige besonders typische ausgesucht, die K6rner 
einzeln ausges~it und die Nachkommensehaft 

Abb. 3. VielfSrlnige Nachkommenschaft  eines nattirlicben Duro-Comp• 

weiter verfolgt. Dabei fandei1 wir, dab diese 
Pflanzen tats~ichlich Artbastarde waren, d .h .  
dab sie sich so verhieken, wie wenn man Weizen- 
arten mit verschiedenen Chromosomens~itzen 
untereinander kreuzt. N~imlich, es fanden sich 

unter den Nachkommen immer etwa 20--40% 
sterile, sowie lO--2o% zurfickgebliebene Pflan- 
zen mit geringerem Kornansatz. Im nSchsten 
Jahre glich sich die Ahrenf~rm den der ERern- 
pflanzen an; es kamen aber noch intermediSre 

Formen vor (Abb. 2--3). Auch 
die Qualit~it der K6rner litt 
bei solchen , ,entarteten" Pflan- 
zen, da sie zumeist einge- 
schrumpft waren. 

Um dieseErscheinung weiter 
zu verfolgen, wurden yon den 
Nachkommenschaffen der ein- 
zelnen ,,entarteten" Pflanzen 
Familien gebildet und alle 
K6rner wieder mit der Hand 
ausgelegt. Yon jeder Nach- 
kommenschaft der einzelnen 
, ,entarteten" Pflanzen sind 
5--6 Familien vorhanden, 
welche durchschnittlich nicht 
mehr als 9--1o Pflanzen lie- 
ferten. 

Um gleiehzeitig aueh die 
Identit~it zwischen natfirlichen 

und kfinstlichen Bastarden festzustellen, haben 
wir ktinstliche Artbastardierungen vorgenommen. 
Alle diese Versuche sind noch nicht beendet. 
Die bis jetzt  erzielten Resultate abet beweisen 
schon, dab natiirliche Bastardierungen unter 

unseren klimatischen Verh~ilt- 
nissen sehr oft vorkommen und 
dab unter diesen Umst~inden 
die Weizenertr~ge zuriick- 
gehen. So hat ten wit im Jahre  
i929/3o rund 37oo Winter- 
weizeneliten; darunter fanden 
wit 9 entartete und etwa 
5o Eliteparzellen, die als 
Kreuzungsprodukte zwischen 
verschiedenen Variet~ten an- 
zusehen waren. So spalteten 
z .B.  diese Typen in behaart 
und unbehaart,  in begrannt 
und unbegrannt, in weiB und 
rot nsw. Sehr viele spaltende 
Parzellen fanden wir auch 
in diesem Jahre (I931/32) 
zwischen rund 42oo Land- 
sortenparzellen, die fiir ver- 
schiedene physiologische Ver- 

suche bestimmt waren. 
Es gibt eine umfangreiche genetische und 

eytologisehe Literatur fiber Weizenbastarde. 
Fiir uns sind hier die Ergebnisse wichtig, dab 
nicht nur bei der Bastardierung der Arten mit 
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verschiedenen Chromosomenzahlen, sondern 
auch bei der Kreuzung yon fernerstehenden 
Weizensorten mit  gleicher Chromosomenzahl, 
wie z .B.  Trit. Percicun~ V. • Trit. Timopheevi 
ZHUK:. der Kornansatz sowie die Fruchtbarkeit  
sich sehr verringern. Dabei 
ist die Zahl der sterilen und 
zuriickgebliebenen Pflanzen 
bedeutend und es kommen 
anch weil3- und gelbbliittrige 
Pflanzen vor, die bald nach 
demAuflaufen zugrunde gehen. 
Das praktische Ergebnis von 
diesen Versuchen ist, dab die 
Ertr/ige sehr stark zurfick- 
gehen. 

Die Ertr/ige werden nun 
aber weiter negativ beeinflul3t 
durch Kreuzungen verschie- 
dener Linien innerhalb einer 
Art. Wenn bei unseren klima- 
tischen Verh~iltnissen schon die 
Artbastarde verhiiltnism~iBig 
oft zu finden sind, so werden 
die natiirlichen Kreuzungen 
innerhalb einer Art noch sehr viel h~iufiger 
vorkommen. Derartige Kreuzungen kann man 
feststellen, da in einer Landpopulation die Ver- 
treter verschiedener Variet~iten vorkommen, die 
/iul3erlich voneinander leicht zu unterscheiden 
sind, wie z. B. durch )~hren- 
farbe, Behaarung, Begrannung 
usw. Wenn man eine Land- 
population genau priif t ,  so 
kann man eine groBe Reihe 
verschiedener Formen in alien 
iJberg~ingen der Spaltung fest- 
stellen. Es ist schwer zu be- 
weisen, wieweit diese Aufspal- 
tungen die Ertdige driicken 
k6nnen (Abb. 4 5). 

Wenn man solche natfirl~che 
Aufspaltungen ertragsmiigig 
genauer festlegt, so kann man 
doch, da die einzelnen Linien 
ganz unterschiedliche Eigen- 
schaften haben, diese Ergeb- 
nisse nicht verallgemeinern. 
I m  allgemeinen sind die Er- 
tdige solcher Aufspaltungen 
minderwertiger als die Elternpflanzen. Diese 
neuen minderwertigen Typen werden im Laufe 
der Jahre unter schlechten Klima- und Boden- 
verhiiltnissen besser gedeihen, als die besseren 
und anspruchsvollen Linien, was dement- 

: Bull. Appl. 13ot. 2o, Leningrad. 

sprechend die Ertr[ige noch mehr herabsetzen 
m i l l 3 .  

Es ist begreiflich, dab der Ziichter bei der 
Mischung von verschiedenen reinen Linien nnd 
bei dem Anbau solcher ,,Mischsaaten" an Stelte 

Abb. 4- Nachkommenschaft einer natfirlichen Variet/itenkreuzung. 

von nur einer einzigen reinen Linien diese Gefahr 
im Auge behalten mul3. In den nSrdlicheren 
Weizengebieten, wo die Fremdbefruchtung bei 
Weizen viel seltener vorzukommen sehei::t als 
in den stidlicheren Gebieten, k6nnen daher die 

Abb. 5. Nattirliche Variet~itenkreuzung Dur • Dur. 

Artbastarde und Kreuzungen innerhalb einer 
Art keine bedeutende Rolle spielen, so dab eine 
schnelle ,,Entartung" des Weizens zu den Selten 
heiten gehSren wird. 

Zusammenfassend stelle ich fest, daft es die 
natiirlichen Artbastardierungen sind, welche 



3z~ B R I E G E R  " Der  Zfichter 

unter unseren klimatischen Verhgltnissen die 
, ,Entartung" des Weizens bedingen, und dab die 
Fremdbefruehtung im allgemeinen (Artbastar- 
dierung und Linienkreuzung) mit dem ein- 
setzenden natiirlichen Selektionsprozel3 sind, 
die den Riickgang der Ertr~ige hervorrufen. In 

jedem Orte sind die einzelnen Weizenlinien in 
einem Gemisch durch natiirliche Selektion 
w~ihrend vieler Jahrhunderte ziemlich ausge- 
glichen, so dab die Ertr~ige in wenigen Jahren 
im Gemisch nicht so schnell zuriickgehen kSnnen, 
als wie es bei Kreuzungen der Fall ist. 

(Aus dem Pflanzenphysiologischen Institut der Universit~t Berlin, Berlin-Dahlem.) 

Die genaue Bestimmung des Zeitpunktes der Mendelspaltung. 
(Sammelreferat.) 

Von Friedrlch Brleger .  

Es galt lange Zeit in der Botanik als eine fest- 
stehende Tatsache, dab die Chromosomenreduk- 
tion und damit auch die Mendelspaltung in der 
ersten der beiden Reifeteilungen vor sich gehen 
solle. Ein einwandfreier Beweis fiir diese Ansicht 
fehlte jedoch. Neuere Untersuchungen haben 
nun eindeutig gezeigt, dab diese Annahme in 

t 

Abb. x. Fr/ihe Prophase {,,Diplot/in") der Tulpe. Die 12 Chroma- 
t identetraden aus einem Kern sind getrennt  gezeichnet 

(nach NEWTON 1927). 

eine Paarung homologer Chromosomen durch- 
geffihrt wird, sondern dal3 auBerdem die L~ings- 
teilung jedes einzelnen Chromosoms erfolgt, so 
dab wir je vier eng verschlungene Lgngshglften, 
vier Chromatiden, in den spgten Prophasen und 
fr/ihen Metaphasen der I. Reifeteilung vereint 
vor uns haben. Die Gesamtzahl dieser Chromo- 

Abb. 2. Diakinese der Tulpe mi t  I2 Chromatidentetraden 
(nach NEWT0~r I927). 

keiner Weise allgemein giiltig ist. Wir k6nnen 
vielmehr mit Sicherheit sagen, dab in dieser 
Beziehung kein prinzipieller Unterschied zwi- 
schen den beiden aufeinander folgenden Reife- 
teilungen besteht. Die/iuBerlich bei vielen, aber 
aueh nicht allen Objekten, feststellbaren Unter- 
schiede im Teilungsverlauf, die FLEM•ING (I887) 
veranlaBt batten, die erste Teilung ats die hete- 
rotypische, von der Normalform somatischer 
Mitosen abweichende zu bezeichnen, die zweite 
dagegen als hom6otypische, den somatischen 
Mi.tosen 5hnliehe, sind nut  zellmechaniseh 
bedingt. 

Wir haben heute allen Grund, anzunehmen, 
dab in den Prophasen der Reifeteilung nicht nur 

somengruppen, die wir korrekterweise nicht als 
Paare oder ,,Gemini", sondern als ,,Chroma- 
tiden-Tetraden" bezeichnen miissen, entspricht 
der haploiden Chromosomenzahl des betreffenden 
Organismus. Nur selten sind diese Chromatiden- 
Tetraden im Pr~parat direkt nachweisbar. Bei 
den meisten Objekten neigen die Chromosomen 
in den kritischen Vorstadien der ersten Reife- 
teilung zu Verklumpung und starker Farbstoff- 
speicherung. Eine Ausnahme machen unter den 
Pflanzen vor allem Liliaceen, im Tierreich die 
Heuschrecken. In Abb. I und 2 sind yon der 
Tulpe friihe Prophasen und eine Diakinese abge- 
bildet, in denen man deutlich I2 Chromatiden- 
Tetraden erkennen kann. 


