
~[08  ]~MM~ : Der Z/ichter 

(Aus dem Institut ffir Pflanzenzucht, Leningrad.) 

V e r e r b u n g  y o n  A n h e f t u n g s t y p e n  d e r  B l i i t e n  u n d  e i n i g e r  a n d e r e r  
M e r k m a l e  b e i m  H a f e r .  

Vorl~iufige Mitteilung zu einer vergleichenden Hafergenetik. 

Von H. E m m e .  

Die Art von Anheftung der Haferblfiten im 
~hrchen hat eine grol3e praktische Bedeutung, 
denn sie bedingt die M6glichkeit, die K6rner 
der Haferrispen mehr oder weniger vollst~ndig 
einzuernten. Morphologisch wird dieses funktio- 
nelle Merkmal bedingt: I. durch die Struktur 
vom Oberende des Stielchens, auf welchem die 
Blfite unmittelbar sitzt; 2. durch die Form vom 
Unterende der ~uBeren Glumetle der Blfite und 
yon der Befestigungsnarbe an derselben; 3. durch 
die Festigkeit, mit der das Stielchen selbst mit 
seinem Unterende angewachsen ist. Alle diese 
Merkmale beziehen sieh auf jede Haferbliite, 
wir abet haben haupts~ehlieh die erste Bliite 
im Auge. Einige speziell die zweite Bliite be- 
treffende Details werden wetter unten angefiihrt. 

Betrachten wir nun vor allem die einzelnen 
Arten yon Euavena GRIS~B. yon diesem Stand- 
punkte aus. 

Ein sehr festes Verwachsen der ersten Bliite 
mit ihrem Stielchen sehen wir bet ssp. strigosa 
(ScI-IREU.) THELL. ; prol. brevis (ROTI~) THELL. ; 
ssp. abyssinica (HocHST.) TH~LL. Normal f~Ult 
bet diesen Formen die Blfite (bzw. das Korn) nur 
mitsamt dem Stielchen ab; 16st man aber mit 
Willen die Bliite vom Stielchen, so ist an der 
Abbruchstelle keine vorbestimmte regelm~Bige 
Struktur zu sehen. Diese Befestigungsart der 
Haferbltite bezeichnen wir als Typus I. Die ge- 
nannten drei Formen kann man abet trotzdem 
nicht zu solchen mit ,,nieht abfaUenden" Blfiten 
(bzw. K6rnern) rechnen, da das untere Ende 
vom Stielchen selbst nur lose befestigt ist. 

Eine Sonderstellung nehmen die Nackthafer 
ein, bet welchen die Befestigung der Bliiten dem 
Typus I angeh6rt, die Karyopsis abet so lose in 
den Bliitenspelzen sitzt, dab schon leichtes 
Schiitteln ihr Herausfallen verursaeht. Diese 
Erscheinung steht aber nicht mit dem Bau des 
Stielchens, sondern mit dem der Blfitenspelzen 
im Zusammenhang und geh6rt in eine etwas 
andere Frage hinein, welcher eine spezielle 
Arbeit gewidmet wird (in Vorb. zum Druck). 

An zweiter Stelle muB der Befestigungsmodus 
der 42-chromosomigen kultivierten Haler ge- 
setzt werden: ssp. sativa (L.) THEL5., ssp. ma- 
crantha (HAcI~EL), ssp. praegravis (KI~AUSE), 
ssp. nodipiIosa MALZEV. 

Diese besitzen ein kurzes, unten sehr lest 
angewachsenes Stielchen; sein Oberende ist 
horizontal oder leicht geschr~gt und tr~gt eine 
schalenartige Vertiefung (Abb. I); am Unter- 
ende der Bliite befindet sich ein rundlicher Vor- 
sprung mit entsprechender Vertiefung. Dieser 
Vorsprung ist bet den Wildhafern stark ent~ 
wickelt und wird von MALZEV (1930) (I) als 
Callus bezeichnet. Laut  demselben Autor haben 
die kultivierten Hafer keinen Callus; wir halten 
es aber Itir richtiger, bet letzteren yon einem 
rudiment~ren Callus zu sprechen. 

Die Anheftungsart vom Typus II  ist oft sehr 
lest, wie wir es an ether Reihe Sorten sehen 

Abb. I. Stielchen roll  ssp. Abb. 2. Stielchen vori ssp. 
macrantha, sbv. iranica (ent- byzantina (Redrustrooi). Ent- 
spricht dem n .  Typus vort An- spricht Typus III ,  

heftung). 

k6nnen. Wie es aber andererseits der erste 
Blick auf diese Art Anheftung zeigt, kann es 
keinem Zweifel unterliegen, dab wires bet diesen 
Formen schon mit einem Element yon Artiku- 
lation zu tun haben (vgk Abb. I). 

In Typus III  ist diese Artikulation viel st~ir- 
ker ausgedrfickt, die Vertiefung des an seinem 
Unterende sehr lest verwachsenen Stielchens ist 
tiefer, breiter, ' ihre R~nder sind glatter; Callus 
und entsprechende Narbe an der Bltite sind 
stfirker entwickelt; die K6rner springen beim 
Andrticken leicht ab. Dieser Typus charakteri- 
siert viele Formen yon ssp. byzantina (C. KocI~) 
T~IELL. (Abb. 2) und eine Reihe Bastarde von 
Wild- und Kulturhafern der 42-chromosomigen 
Gruppe. 

Beim Typus IV ist das Oberende stets stark 
geschrfigt, die K6rner fallen beim Schiitteln sehr 
leicht heraus. Wit fanden auch diesen Typus 
bet ether Reihe Bastarde. 

Typus V ist eine stark ausgedrtiekte Artiku- 
lation. Die Vertiefungen, Anheftungsnarben, 
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am Stielchen und Callus sind tiefer als in 
"fypus IV, die R{inder sind ganz gla t t ;  die reifen 
K6rner  fallen yon selbst heraus. Z u  diesem 
Typus  geh6ren s/imtliche Wildhafer aus A. /a tua  
L. s .a .  (Abb. 3, 4), ferner ssp. Ludoviciana 
(DuR.) GILLET et MAGNE, ssp. macrocarpa 
(MONCH) BRIQ. ssp. barbata (PoTT.)  TItELL., 
ssp. Vaviloviana MALZ, ssp. hirtula (LAG.) THELL. 
M. a. W. hierher geh6ren alle Wildhafer. 

Wir  sehen demnach,  dab sich der , ,kul t iv ier te"  
Anhef tungsmodus  der 42-chromosomigen Haler  
yon  demjenigen der kult ivierten 14- und 28- 
chromosomigen Haler  s tark unterscheidet,  und 
dab in der Entwicklung dieses Merkmals inner- 
halb Euavena GI~ISEB. nicht  der ffir sehr viele 
andere Merkmale der Hafer  fibliche Parallelis- 
mus zwischen den Unterar ten  der Untersek- 
t ionen Aristulatae und Denticulatas (nach MAL- 
ZZV, 193o ) beobachte t  werden kann. Unter  den 
bekannten I4- und 28-chromosomigen H a r e m  

Abb, 3. Stielchen roll ssp. 
]atua var. pilosissi~*a. 

Abb. 4. Stielchen vo~ ssp. 
faturt var. vilis. 

gibt  es Formen mit  den Anhef tungs typen  I, I I I  
und V, es fehlt aber der f/Jr die sativa Gruppe 
typische Modus I I ;  unter  ersteren steht  diesem 
Typus  ssp. Vaviloviana var. intercedens am 
n~chsten, es ist aber dennoch ein typischer  
Wildhafer  mit  leieht abfallenden K6rnern.  

Phylogenet isch wird man dieser Frage  bei- 
kommen  k6nnen, wenn es gelingen wiirde, den 
Typus  I I  synthet isch aus den Aristulatae auf- 
zubauen. 

Wie schon zu Anfang erw~ihnt wurde, ist die 
Frage fiber die genetische Na tu r  dieses ganzen 
Merkmalkomplexes (Bau vom Stielchen der 
ersten Blfite, yon den Anhef tungsnarben am 
Oberende desselben und am Callus der Blfite) 
yon Bedeutung ffir die wirtschaftliche Frage  der 
Ztichtung yon  Sorten, deren gesamte Korn-  
menge vollst~indig eingeerntet werden kann. So 
bedfirfen viele byzantina-Sorten einer dies- 
bezfigliehen Verbesserung, was wahrscheinlich 
durch l~'bertragen yon  entsprechenden Genen 
einiger sativa-Formen erreicht werden kann, 
aber auch sativa-Sorten werden durch festeres 
Sitzen der K6rner  gewonnen ; als diesbezfigliches 
,,Ideal" kann man sich einen Hafer  denken, 

gezogen vielleicht durch Kreuzung eines erst- 
klassigen 42-chromosomigen Hafers mit  ssp. 
abyssinica, welcher die F/ihigkeit des festen Ver- 
wachsens der ersten Bliite mit  ihrem Stielchen in 
den 42-chromosomigen Elter  fibergeben muBte:  
bei der Spal tung solcher Bastarde muBten For-  
men auftreten, bei denen das K6rnchen be- 
sonders fest sitzt. Bis heute ist es uns aber 
keinmal gelungen, eine F~-Generation aus F 1 
sativa • abyssinica zu ziehen. Ein anderer  Weg 
w/ire durch tr igenome Bas tarde:  (F 1 strigosa 
• abyssinica) • byzantina oder • sativa; doch 
auch diese wollen nicht  gelingen. 

Unsere Beobachtungen fiber das genetisehe 
Verhalten dieser Merkmale sind auf folgende 
Bas tardkombinat ionen begrfindet. 

i. D i p l o i d e  B a s t a r d e  (7• 
(AlIe hoch fertil.) 

F I ~ F  2 ssp. strigosa (ScI~REB.) THOLE var. glabrescens 
MARQU. X SSp. hir tu la  (LAG.). 

F I - - F  2 prol, brevis (RoTH) THELL var. glabrctta 
MALZ. f. typicct • ssp. hirtula (LAG.). 

F I ~ F  2 prol. brevis (RozI~) Tt-IELL var. glabrata 
MALZ. sbv. lurgidct VAv. • ssp. hirtula (LAG.). 

2. T r i p l o i d e  B a s t a r d e  (7•  steril). 
F 1 ssp. strigosa (Sc!-IREB.) T!-IELL. • ssp. barbara 

(POTT.) THELI~ subvar, genuina MALZ. 

3. T e t r a p t o i d e  B a s t a r d e  (14 • I4) 
(partiell steril). 

F 1 ssp. abyssinica (HocHST.) Tt~EL5 • ssp. barbara 
(POTT.) TH~LL. 

F 1 SSp. abyssinica (HocI~sT.) T~ELL • ssp. Vavilo- 
wana 1VIALz. 

4. P e n t a p l o i d e  K o m b i n a t i o n e n  (I4•  
(beinah vOllig steril). 

F 1 ssp. abyssinica (Hoct~sT.) TI~EI.L. var. glaberrima 
CHIOVENDA • ssp .  rnacrantha (HACKEL) s u b v a r .  
iranica VAV. 
Im ganzen 17 Pflanzen mit 12 nicht aufge- 
gangenen Samen. 

F 1 ssp. abyssinica vat. glaberrima • ssp. sativa (L.) 
THELL. Vat. glaberrima THELL. 

(II  sterile Pflanzen) 
F x ssp. abyssinica var. glaberrima • ssp. fatua (L.) 

TI~ELL. var. pilosissinza S.F.  GRAY subvar. 
scabrida MALZ. 

(6 sterile Pflanzen) 
F I ssp. abyssinica var. glaberrima • ssp. Ludovi- 

ciana (Dur.) GILLET et MAGNE vat. typica I_VIALz. 
subvar, psilc~thera THELL. 

I sterile Pflanze) 
Fx ssp. abyssinica var. glaberrima • ssp. byzantina. 

(C. KocI~) THELL. var. macrotricha MALZ. sub- 
var. biaristata (}-IACKI/;L) THELL. 

(3 absolut sterile Pflanzen) 
F 1 ssp. barbara vat. typica MALZ. subvar, genuina 

Ascii. et GR. • ssp. saliva (L.) TI~gLL. vat. 
glaberrima TttELL. subvar, eligulata (VAv.). 
(i Pflanze mit 18 I~6rnern; ein Tell ging nicht 
auf; alas den fibrigen keimten Pflanzen, die im 
Stadium des 2.--3. Blattes zugrunde gingen.) 
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i*'1 ssp. macrantha subvar, iranica • ssp. barbara 
var. typica subvar, genuina. 
(1 Pflanze mit 6 K6rnern; keines ging auf). 

5- H e x a p l o i d e  K o m b i n a t i o n e n  (21 • 
(alle fertil). 

Fj.--F~ ssp. rnacrantha (HACKEL) MALZ. subvar. 
iranica Vhv. • ssp. fatua MALZ. var. rills 
(WALLR.) HATJSSKN. (D--I) .  

F1--F 3 ssp. fatua (L.) T~I~LL. vat. pilosissima S. F. 
GRAY subvar, scabrida MALZ. X ssp. macrantha 
(HAcKEL) MALZ. subvar, iranica VAV. 

F 1 ssp. rnacrantha (HACKEL) MALZ. subvar, iranica 
VAV. • ssp. Ludoviciana (DuR.) GILL~T et 
MA~xE var. typica MALZ. subvar, psilathera 
MALZ. (HACKEL). 

F1--F 2 ssp. macrantha (HAGKI~L) MALZ. subvar. 
iranica VAV. • ssp. byzantina (C. KocH) THt~LL. 
var. macrotricha MALZ. subvar, biaristata 
(HACKEL) TttELL. (A--I7) Sorte Red Rustproof. 

F 1 ssp. nodipilosa MALZ. var .  subglabra MALZ. 
(braune Rasse) • ssp. fatua (L.) TtIELL. var. 
pilosissima S. F. GRAY subvar, scabrida MALZ. 
Nr. 91937 o. 

F1- -F  2 ssp. sativa MALZ. var. glaberrima MALZ. Nr. 
4633/2 • ssp. Ludoviciana (DUR.) GILLET et 
MAONE var. @pica MALZ. subvar, psilathera 
MALZ. (A--9). 

F 1 ssp. byzantina (C. KOCH) THt~LL. var. macrotricha 
I~V[ALZ. subvar, biaristata (HACKEL) THELL. (rote 
Sorte). Red. Rustproof. Nr. 1878 • ssp. nodi- 
pilosa MALZ. var. glabra MALZ. (weiB). 

/v I ssp. byzantina (C. KocH) THELL. var. macrotricha 
MALZ. subvar, biaristata (HACKEL) TttELL. 
(schwarz) Nr. 189o • ssp. fatua (L.) THELL. 
var .  rills (WALLR.) HAUSSKN. ( D - - I ) ,  

F1--F ~ ssp. byzantina (C. KOCH) THELL. var. macro- 
tr~c/~a MALZ. s u b v a r ,  biaristata (I-IAcKEL) THELL. 
Nr. 189o-•  ssp. fatua (L.) TI4ELL. ssp. pilo- 
sissima S. F. GRAY subvar, scabrida MALZ. 

F1--/v 2 ssp. fatua (L.) THELL. vat. pilosissima 
S. F. GRAY subvar, scabrida MALZ. (A--3) • ssp. 

fatua (L.) THELL. var. rills (WaLLR.) HAUSSKN. 
(D--r). 

Die meisten Bastarde sind in der nordkauka- 
sischen Steppe gezogen worden, ein kleinerer 
Teil s t ammt  aus der Versuchsstat ion in Detskoje 
Selo. 

Alle Kreuzungen sind an Topfpflanzen in ge- 
schfitzten Verh~ltnissen ausgefiihrt worden. In  
der freien Steppe mif31ang alles. Wi t  heben her- 
vor, dab die Kreuzungsresul tate  yon  Dr. NISIII- 
YAMA (1929) (2) und Dr. KII-IARA und NIStII- 
YAMA (1932) (3) viel erfolgreieher gewesen sind; 
sind ihnen ja sogar tetraploide (7 • 2I) Ba- 
starde gegliickt. 

D ie  Li tera tur  fiber die Vererbung der An- 
hef tungs typen bet t Iafer  ist nicht  reich. Siehe 
Autorenliste, zitiert von EMNE: Genetik des 
Hafers (Sammelreferat),  Ziichter 1931 Nr.4,  und 
EMME : Pentaploide Haferbastarde,  Bull. of Appl. 
Bot.,  of Genetics and  Plantbreed.  zo (I929) (6). 
AuBer den dort  angeffihrten Arbeiten ist noch 

die Arbeit  von I~IttARA und NlSmYAMA (1932) 
ZU erw~ihnen. 

In  den bis heute ver6ffentl ichten genetischen 
Haferarbei ten handel t  es sich stets um die An- 
hef tungsnarbe an der ersten und zweiten 
Bliite oder um das Stielehen der zweiten Blfite; 
mit  Ausnahme yon  JoNEs (1924) (4) schenkt  
keiner yon  den Autoren seine Aufmerksamkei t  
dem Stielchen der ersten Blfite, und es ist das 
Verdienst  yon  MALZEV (I93I),  die taxonomische 
Bedeutung dieses Merkmals erkannt  und  her- 
vorgehoben zu haben. Dabei ist, wie wir uilten 
zeigen werden, die S t ruktur  vom Stielchen der 
ersten Bliite im 5h rchen  ein wirklich ,,gutes", 
sich einheitlich verhaltendes genetisches Merk- 
real. 

Bet rachten wir nun die einzelnen Bastard-  
kombinat ionen vor  allem yore S tandpunk t  des 
genetischen Verhaltens dieses und der fibrigen 
mi t  dieser Eigenschaft  eng verbundenen Merk- 
male. 

i. 14 chromosornige Bastarde. In  _F 1 aller 
Kombinat ionen yon  c~ ssp. hirtula mit  ~) ssp. 
strigosa und ~ prol. brevis dominiert  vollst/indig 
der Wildhaferkomplex,  also auch die S t ruktur  
yore Stielchen der ersten Blfite. 

Die F 1 kann  man  yon  dem reinen hirtula nur 
nach F o r m  des jungen Busches (hirtuIa rosetten- 
f6rmig, liegend; strfgosa, brevis aufrecht,  F 1 
intermedi~ir), der intermedifiren Behaarung der 
Bl~itter und der Blat tscheiden und dem Unter-  
schiede im Verlaufe der Vegetat ionsphasen 
unterscheiden. 

In  der F2-Generat ion (genauere Analysen 
sind noch nicht  durchgeffihrt) iiberwiegen die 
hirtula-artigen Sp~iltlinge bedeutend.  Diese Ba- 
starde erhielten wir zuerst 193o , und haben sie 
dann allj~hrlich wiederholt  erhalten. 

2. 28 chromosomige Bastarde. Als erster ha t  
IWANOV (I93i)  (5) 28-chromosomige Bastarde 
zwischen barbara und abyssinica erhalten. Lau t  
seiner Beobachtung dominiert  eine Reihe barbata- 
Merkmale, darunter  die Narbenform am Callus. 
Letzteres wie auch Dominanz der Fo rm yon 
barbata-Stielchen konnten auch wir am gleichen, 
yon uns gewonnenen F1-Bastarden beobachten;  
leider sind bet uns die sehr kfimmerlichen und  
wenig zahlreichen F2-Samen nicht aufgegangen. 

Auch ill unseren Fi-abyssinica • Vavilaviana- 
Bastarden konnte  Dominanz der Wildhafer- 
merkmale  beobachte t  werden. 

3. Die Gruppe yon 42 ehromosomigen Ba- 
starden ist sehr zahlreich, und eine Reihe von 
Forschern haben Bastarde sativa • /atua, 
byzantina •  sativa X sterilis usw. ge- 
zogen. Wie schon oben erw~hnt wurde, ist von 
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den Autoren meist nur die Anheftungsnarbe am 
Callus berficksiehtigt worden, da aber, wie 
unsere zahlreiehen Bastarde zeigen, jedem 
Typus derselben ganz spezifische Stielchen- 
formen entsprechen und diese Merkmale in 
v611ig gleicher Weise vererbt  werden, so k6nnen 
die Daten ffir die Vererbung der Form der 
Anheffungsnarbe am Callus als auch fiir das 
Stielchen gtiltig betrachtet  werden. 

Betrachten wir nun die Vererbungsweise yon 
diesem Merkmalkomplex bei 42-chromosomigen 
Haferbastarden, so sehen wir Dominanz vom 
Typus der Kulturformen fiber den der Wild- 
formen, wenn es sich um Bastarde innerhalb 
yon A./atua L. s. a. handelt. Wenigstens weisen 
auf solch ein Verh~iltnis alle bisher von ver- 
schiedenen Forschern und yon uns gewonnenen 

Abb.  5- S t ie !chen  Abb.  6. S t ie lchen  Abb.  7. StielcheJ,  
voll  F 1 macranth~ yon  F z byzantina von F 1 macranth~ 

• latua. • [a;u~ vilis. • byzantina. 

sativa X/atua und alle unsere macrantha • 
nod@ilosa X ]atua usw. (Abb. 5). 

Die F2-Spaltung best~itigt die Recessivit~t 
yore Wildhafertypus v611ig. 

Bei Bastarden zwischen Vertretern yon 
A./atua L. s. a. und A. sterilis L. s. a. fallen die 
Kreuzungsresultate in verschiedenen Kombina-  
tionen verschieden aus; so z. B. dominiert der 
/atua-Typus in Bastarden byzantina X/atua 
pilosissima und •  rills (Abb. 6), aber in 
F 1 sativa X byzantina und F 1 macrantha X by- 
zantina ist die Struktur  vom Oberende des 
Stielchens der ersten Blfiten n~iher zu byzantina 
(Abb. 7). 

Bem. Es stehen noch sehr viele prinzipiell 
wichtige Kombinationen in dieser Gruppe aus; es 
handelt sich ja in A .fatua L. s. a. um 8, in A. sterilis 
L. s. a. um 6 Unterarten, die noch untereinander 
gekreuzt werden mtissen, und man kann doch noeh 
andere ResuKate erwarten. 

Alle F1-Bastarde dieser Kombinationen sind 
fertil, wenn aueh die Fertilit~it nicht immer 
vollstfindig ist (z. B. verschiedene Fl-byzantina 
X sativa). Im groBen und ganzen keimten in 
unseren Versuchen (Topfpflanzen) Eltern- und 
Ft-Samen ziemlich gleich energisch und schnell. 
In F2-Pflanzen war das Bild nicht so eindeutig. 

4. 2i chromosomige Bastarde. Als erster hat 
Dr. NismYaMa (i929) einen triploiden Bastard 

erhalten durch Kreuzung yon A. strigosa 
X A. barbala. Es dominiert der Wildhafer- 
komplex yon A. barbara. Der einzige von uns 
in diesem Sommer erhaltene Bastard derselben 
Kombination best~itigt diese Beobachtung. Alle 
iibrigen triploiden Bastarde unserer Versuche 
(strigosa X abyssinica, strigosa X Vaviloviana 
usw.) gingen sp~itestens im Stadium des drit ten 
Blattes zugrunde. In diesem Sommer glfickten 
uns wieder einige triploide Kreuzungen, doch 
die gewonnenen Samen haben ein ziemlich 
hoffnungsloses Aussehen. 

5- 35 chromosomige Bastarde. Solche sind 
yon einer Reihe Forscher gezogen worden. 
Genetische Besehreibungen geben EMME (1929) 
(6), NISHIYAMA (I929) , IWANOV (1931). 

EMME und IWANOV haben sehr /ihnliche 
Bastardkombinationen, zu denen NISHIYAMAs 
F 1 barbara • /atua und FI barbara X sterilis- 
Bastarde wertvolle Erg~inzungen darstellen. Bei 
allen diesen 35-chromosomigen Bastarden domi- 
niert ausnahmslos der Bau von Stielchen, Callus 
und Narbe am Callus der 42-chromosomigen 
Elternform, unabh~ingig davon, ob dieselbe als 
m~innlicher oder weiblicher Elter figuriert. So- 
mit dominieren in den einen Fi~llen die Wild- 
ha/er-, in anderen die Kulturha/erkomplexe, in 
Abhiingigkeit davon, ob der 42-chromosomige 
Elter ein Kultur- oder Wildha/er war. 

Ein ~ihnliches Verhalten in dieser Gruppe 
von Bastarden zeigen: I. Anheftung und Ab- 
bruchart  der zweiten Blfite (bei 42-chromoso - 
migen A. [atua L. s. a. • A. sterilis L . s .a . -  
Bastarden dominiert sowohl der Anheftungs- 
modus letzteres wie auch die Art vom Abfall 
der zweiten Blfite mi tsamt  ihrem Stielchen); 
2. Begrannung der zweiten Blfite; 3.Vorhanden- 
sein yon Behaarung an der Giumelle der zweiten 
Blfite, 4. an ihrer Basis und 5- ihrem Stiel- 
chen; 6. Behaarung vom Stengelknoten (die Be- 
obachtungen beziehen sich stets auf den obersten 
Stengelknoten), Behaarung am Callus der ersten 
Blfite. Was dieses letztere Merkmal anbelangt, 
so unterscheiden wir: Anwesenheit yon Be- 
haarung iiberhaupt, Typus derselben (Biischel 
oder Krfinzchen), L~nge der H~irehen (kurze his 
t mm, mitttere I - - 3  ram, lange bis fiber 3 m m  
hinaus). Die Dominanz bei 35-chromosomigen 
Bastarden seitens des 42-chromosomigen Elters 
bezieht sich nur auf das Merkmal~paar ,,be- 
haar t "  - -  , ,unbehaart",  iedoeh ist diese Domi- 
nanz nicht absolut, und unter unseren Ba- 
starden bildet F 1 ssp. barbata (stark behaart) 
• ssp. sativa subvar, eligulata (unbehaart) eine 

Ausnahme: der F1-Bastard besitzt eine Be- 
haarung, jedoch fiuBert sieh dieselbe nut  in 
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einigen wenigen H~rchen; somit ist der Einflul3 
des 42-chromosomigen Elters jedenfalls sehr 
stark. 

Eine Besprechung der m6glichen, bei der 
Sterilit~t des F~-Bastards abet nur rein speku- 
lativen Erkl~irungen der genetischen Natur dieser 
Erscheinung ist fiir den Augenblick wohl 
zwecklos. 

Bevor wit zu mehr allgemeinen Er6rterungen 
fibergehen, muB noch ein Fall erw~ihnt werden. 

lichen genetisch gut erforschten Fgllen (z. B. 
Lathyrus, Htihner), vorauszusetzen, dab es sich 
um zwei in ihrer Wirkung einander erggnzenden 
Genen (eher Systemen vonGenen) handelt. Man 
kann sich zwei Gene, G und C, vorstellen. G = 
Grannenlosigkeit der ersten Bliite ; offenbart sich 
nur zusammen mit C. Die Formen Gc, gC, gc 
sind begrannt. Dann kann ssp. abyssinica (28 

2.._ 

J 

Abb. 8--1o. .;%.hrehen: 8, voa ssp. abyssinicr~ mit den typischell 2 Grannen; 9- voa  ssp. macrantha subv. iranicg init  I Granne; 
IO. Rispe yon F 1 abyssinica • ~fa~*icr~, grannenlos (letzteres photographiert, erstere zwm gezeichnet). 

Die Beobachtungen an tiaferbastarden haben 
gezeigt, dab in pentaploiden Kombinationen den 
F1-Bastarden stets die Granne tier zweiten Bliite 
fehlt, falls der 42-chromosomige Elter unbe- 
grannt ist : bei F 1 abyssinica (IOO % zweigrannig) 
(Abb. 8) X macrantha subvar, iranica (Ioo% 
eingrannig) (Abb. 9) fehlen Grannen iiberhaupt 
(es werden ab und zu ganz vereinzelte feine 
haarfSrmige Gebilde beobachtet) (Abb. IO). 
Dieser Fall {r uns dicht vor das Problem tier 
Genesis yon grannenlosen kullivierten Formen 
durch Bastardierung begrannter Formen und ver- 
anlapt, an die Frage der genetischen Natur dieses 
Merhmals yon neuen Gesichlspunkten heranzu- 
treten. Leider besitzen wit keine F~ ; trotzdem ist 
es maglich, auf Grund von Vergleichen mit SEn- 

Chromosomen) wahrscheinlich eines der Iol- 
genden Symbole zugeschrieben werden: 
GGGGcccc ggggCCCC ggggcccc GGggcccc ggggCCcc 

Alle diese Symbole bedeuten Begrannung. Dem 
42-chromosomigen Elter kann dann vielleicht 
einem der weiter folgenden Symbole entsprechen : 
GGGGGG cccccc GGGGgg cccccc GGgggg cccccc 
gggggg ccccCC gggggg ccCCCC gggggg CCCCCC 

gggggg cccccc. 

Zur Erkl/irung der Grannenlosigkeit yore Ft- 
Bastard k6nnten alle Elternsymbole zul~issig 
sein, welche bei Kreuzung untereinander eines 
yon den untenstehenden Symbolen ergeben: 
i. GGGgg CCCcc 2. GGggg ccCCC 3. GGGgg cccCC 

l l S W .  
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Das der Elternform tats~ichlich entsprechende 
Symbol k6nnte erst nach einer F~-Analyse fest- 
gestellt werden. Da die iibrigen pentaploiden 
Kombinationen,welche ssp. abyssinica enthalten, 
begrannte Bastarde ergeben, so kann man vor- 
aussetzen, dab die 42-chromosomigen Eltern- 
Iormen derselben entweder die Gene C oder G 

fiberhaupt nicht enthalten, oder dab dieselben 
in einer ungeniigenden Anzahl vorhanden sind, 
aus welchem Grunde keine grannenlosen Nach- 
kommen auftreten k6nnen. Es kSnnen aber in 
diesen Bastarden auch irgendwelche modifizie- 
renden Elemente yorausgesetzt werden, was nur 
zu wahrscheinlich ist. (Fortsetzung folgt) 

Zur F r a g e  der M e t h o d i k  der H o p f e n z t i c h t u n g .  
Von N. Chartschenko, Moskau. 

Die Arbeiten fiber Hopfenauslese wurden in 
der UdSSR. im Jahre I926 an der Landwirt- 
schaftlichen Akademie Moskau begonnen. 

Das Ziel der Arbeit besteht in der Auslese 
qualifiitsbest~indiger Hopfensorten, die den Be- 
dingungen des Bodens und des Klimas in den 
Hopfenbau-Gegenden entsprechen und im In- 
und Auslande Abnahme finden. Die yon der 
Selektionsstation gestellte Aufgabe forderte 
weiterhin die L6sung einer ganzen Reihe vor- 
1/iufiger Fragen, da es v611ig an Arbeiten fiber 
einheimische Hopfenformen fehlte, die Auslese 
im Hopfenbau ganz verworren war und der 
Hopfen an und fiir sich als Objekt der Selek- 
tionsarbeit wenig erforscht war. 

Eine der Schwierigkeiten bei der Arbeit mit 
dem Hopfen ist seine langsame Entwicklung 
(er tr/igt Frfichte erst im zweiten Lebensjahre) 
und seine langwierige vegetative Vermehrung 
durch Stecklinge. 

Den oben genannten Bedingungen entspre- 
chend wurden die Arbeiten w/ihrend der ersten 
Entwicklungsstadien dem Studium der sich mit 
Hopfenbau befassenden Gegenden der RSFSR. 
zugewandt, vorl/~ufige Methoden der morpho- 
logischen Beschreibung und der Wertung der be- 
triebsm/iBigen Eigenschaften ausgearbeitet und 
festgestellt. Gleichzeitig wurden auch Sortimente 
angelegt, in denen alle Kultursorten der UdS SR. 
(einheimische und importierte) ulld verschiedene 
wildwachsende Formen zu linden waren. 

Die Ergebnisse der ersten Reihe yon Arbeiten 
lassen sich auf S. A. ARCFIANGELSKY (I) zurfiek- 
I/ihren. 

I. W/ihrend der Forschungsreisen durch die 
sich mit Hopfenbau befassenden Gegenden 
wurden die Orte, an denen wertvolle Hopfen- 
formen zu linden waren, notiert und die relative 
Bedeutung einzelner Punkte festgestellt, die ffir 
die Selektionsarbeit (Auslese yon Klonen) und 
die Abnahme zu Betriebszwecken giinstig sind. 

2. Es wurde der Anfang zur Systematik der 
Hopfensorten nach den Blfiten gemacht. 

3. Die Ergebnisse der morphologischen Be- 
schreibung und die Angaben der chemischen 

Der Zfichter, 6. Jahrg, 

Forschungen weisen auf die genetische Un- 
gleichheit der Hopfensorten in botanischer und 
chemischer Hinsicht bin und er6ffnen hiermit 
den Weg zur Arbeit bei der Auslese und Fort- 
pflanzung der wertvollsten Klonen. 

4. Die Ergebnisse des Studiums korrelativer 
AbNingigkeit in verschiedenen F~tllen yon 
Gruppenvefiinderlichkeit (erblicher) weisen auf 
das Unzweckm~iBige der Art yon qualitativer 
Wertung der technischen Eigenschaften des 
Hopfens nach den indirekten ntitzlichen/iuBeren 
(morphologischen) Merkmalen der weiblichen Blii- 
ten bin, die in Westeuropa angenommen ist und 
in der Literatur empfohlen wird. Als objektives 
Mal3 ffir die qualitativen Vorzfige des Hopfens 
halten wir die quantitative Harzbestimmung 
nach der Methode yon WINGE und JENS~N (60). 

Die Abh~ngigkeit des Prozentes der Harze 
gibt bei keinem einzigen Merkmale genfigend 
hohe Quotienten. 

Daraufhin wurde der Anfang zur praktischen 
Hopfenauslese nach dem direkten n/itzlichen 
Merkmal - -  dem Gehalt an bitteren Harzen - -  
gemacht. 

Die beschriebenen Ergebnisse des ersten 
ArbeRsstadiums forderten weitere Unter- 
suchungen. Aul3erdem tauchten auch noch 
v611ig neue Fragen hinsichtlich Auslese und 
Klonvermehrung auf. Es konnte gezeigt wer- 
den, dab der gr613te Wert dem Komplex direkt 
ntitzlicher Merkmale beizumessen ist. Wir 
k6nnen die zweite Serie unserer Arbeit als 
Studium nachstehender Fragen charakterisieren. 

I. Erforschung der Best~ndigkeit der mor- 
phologischen und physiologischen Merkmale der 
Hopfenklone nach Jahrg/ingen und bei der Ver- 
mehrung. 

2. Beschreibung der H~176 der UdS SR" 
3. Die Bedeutung verschiedener Achsen bei 

vegetativer Vermehrung. 
4. Das Studium der M6glichkeit yon Apo- 

gamie und Parthenokarpie bei verschiedenen 
Hopfensorten. 

5. Das Studium der m~innliehen Hopfen- 
pfianzen. 

10 


