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(Arts der Schwedischen Saatzuchtanstalt Sval6f.) 

Ober die Keimungsverh~iltnisse und Auswuchsneigung rot- und 
weif~k6rniger Weizensorten. 

~V- O ri A ,  

In L~indern mit feuchtem Klima kommt es 
bekanntlich oft vor, dab das Getreide auf dem 
Halm oder in den aufgestellten Garben keimt 
oder ausw~ichst, was eine Verminderung der 
Ernte und eine Entwertung des Kornes ver- 
nrsacht. Vor allem ist diese Sch~idigung ffir das 
Brotgetreide verMngnisvoll, weil die Back- 
fiihigkeit dadurch stark heruntergesetzt werden 
kann. Im Anfang des Keimungsprozesses wer- 
den bekanntlich die ftir die Backfiihigkeit so 
wichtigen Eiweil3stoffe sowie die St~irke in ein- 
fachere Verbindungen gespalten, und wenn diese 
Spaltung weit fortsehreitet, kann man nur ein 
sehr schlechtes Brot yon einem solchen Ge- 
treide erhalten. 

In Schweden, wo Auswuchs infolge des feuch- 
ten Klimas oft vorkommt, hat man demselben 
vor allem w~ihrend der letzten Jahre gro(3e Auf- 
merksamkeit geschenkt. So hat z. B. der kultur- 
technische Verein in Ultuna zusammen mit dem 
hiesigen Cereallaboratorium umfassende nnd 
grfindliche Untersuchungen ausgefiihrt, die den 
Zweck batten, festzustellen, welche Ernte- 
methoden zur Vermeidung yon KeimscMden 
am besten sind (AI~EI~AN u. LIXDBERC, 1932 ). 
Sehr wichtige Untersuchungen sind ebenfalls 
hier in Schweden ausgeffihrt worden, um ge- 
eignete und einfache chemische Methoden ffir 
die Bestimmung des Grades der Auswuchs- 
scMdigung auszuarbeiten. Diese Bestrebungen 
haben den Erfolg gehabt, dab im schwedischen 
Getreidehandel nunmehr eine yon MoLn~ (Re- 
ferat, -r-n. 1932, MOLIN, 1934) ver6ffentlichte 
chemische Methode als Untersuchungsmethode 
v0rgeschrieben ist. Bei dieser wird die Menge 
gespaltener St~rke bei 6o~ nach IO Minuten 
refraktometrisch festgestellt und in Molin- 
einheiten (ME) angegeben. Eine andere /ihn- 
liche Methode ist im hiesigen Getreidelaborato- 
rium yon Dr. J. E. LINDBERG (1933) ausgearbeitet 
worden. 

In der schwedischen Weizenzfichtung hat man 
auch seit langem den mit der Auswuchsneigung 
zusammenh~ingenden Fragen groBe Aufmerk- 
samkeit gewidmet. So hatte z.B. NILSSON- 
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EHLE schon im Jahre 19o8 konstatiert, dab die 
Auswuchsneigung erblich bedingt ist, und 
WALLD~N (1910) under  (NILSSON-E~tLZ, 1914) 
haben aui3erdem zeigen kSnnen, dab zwischen 
Auswuchsneigung und Keimreife ein gewisser 
Zusammenhang besteht, indem bei frtiherem 
oder sp~iterem Eintritt der Keimreife die Aus- 
wuchsneigung stark oder gering ist. Zu den- 
selben Ergebnissen sind sp~ter auch GASSNER 
(1926), ZADE (I933), SCHMIDT (1934) und andere 
Forscher gekommen. 

Infolge der groBen Verluste, welche der Aus- 
wuchs verursachen kann, wird nunmehr bei der 
Auslese v0n neuen Weizensorten in Sval6f und 
den Filialstationen des Saatzuehtvereins, immer 
ihre Auswuchsneigung durch Studium der Keim- 
reife Iestgestellt. Jedes Jahr wird ein groBes 
Sortiment in dieser Hinsicht untersucht. So- 
wohl bei diesen Untersuchungen als auch bei 
der gew6hnlichen Beurteilung der K6rner- 
muster yon Einzelpflanzen aus Kreuzungs- 
re ihen habe ich wiederholt die Erfahrung ge- 
macht, dab die wei(?k6rnigen viel st~irker aus- 
gekeimt waren als die rotkSrnigen. Die st~irkere 
Auswuchsneigung yon weiBkSrnigen Sorten 
wurde bekanntlich schon vor fiber 20 Jahren 
yon NILSSON-EHLE (1914) konstatiert. SCHOLZ 
(1933) und JO~ARD (1933) haben vor ein 
paar Jahren dasselbe gefunden. ScHoLz hebt 
aber auch hervor, dab einige rotk6rnige Sorten 
den weigk6rnigen in dieser Hinsicht gleich 
waren. In einer im Jahre 1934 ver6ffentlichten 
Arbeit hat aber Voss bezweifelt, dab ein solcher 
Zusammenhang zwischen Kornfarbe und Aus- 
wuchsneigung besteht. Voss hat ein grol3es 
Sortiment haupts/ichlich deutscher Sorten unter- 
sucht, unter denen auch einige weil3k6rnige 
waren. Er hat dabei allerdings feststellen k6nnen, 
dab die weiBk6rnigen tatsgchlich relativ frfih 
keimreif werden. Da aber auch unter den rot- 
k6rnigen solche vorhanden waren, meint er wie 
gesagt, dab ,,noch kein gentigender Beweis ffir 
einen Zusammenhang zwischen Kornfarbe und 
Keimruhe" vorliegt. 

Obgleich diese Auffassung im ersten Moment 
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als berechtigt erscheinen kann, so muB man 
doch bei n~iherem Nachdenken einsehen, dab die 
yon Voss konstatierte Tatsache nicht als ein 
Beweis gegen die Richtigkeit der Ergebnisse 
NILSSON-EHLEs akzeptiert werden kann. Es ist 
ngmlich, wie NII~SSON-EHLE selbst betont hat 
(S. 162), obwohl ein Zusammenhang zwischen 
der roten Farbe und der Keimungsgeschwindig- 
keit besteht, nicht damit gesagt, dab andere 
Unterschiede nicht vorkommen k6nnen, welche 
die Keimreife beeinflussen. Nur wenn man die 
UntersuChungen mit einem so grol3en Material 
ausfiihrt, dab diese anderen Unterschiede m6g- 
lichst ausgeglichen werden, kann man erwarten, 
dab die Untersehiede, welehe mit der Kornfarbe 
zusalnmenh~ingen, deutlich zum Vorschein 
kommen. 

Fiir jedermann, der unter den hiesigen, oft 
sehr schlechten Ernteverhgltnissen die M6glich- 
keit gehabt hat, ein groBes Pedigreematerial aus 
den verschiedensten Kreuzungen zu unter- 
suchen, ist es auch ohne weiteres klar, dab die 
Auffassung NILSSON-EHLEs doch richtig ist, dab 
weiBk6rnige Weizensorten schneller nachreifen 
als rotk6rnige, und daher wirklich auch eine 
st:irkere Auswuchsneigung haben. 

Ein geeignetes Material fiir eine n~here Unter- 
suchung dieser Frage erhielt ich vorigen Herbst 
in ein paar Kreuzungspopulatlonen, welche in 
der Kornfarbe spalteten. Diese Populationen 
(Feldnummer 1934-1166 und 1167) stammten 
aus Kreuzungen zwischen der Winterweizen- 
sorte Drottweizen und Extra-Kolbensommer- 
weizen II. Beide Elternsorten sind rotk6rnig, 
tragen aber verschiedene Faktoren ftir die rote 
Farbe (R 1 R 1 r~ r~ X fl rl R2 R~), weshalb in F2 
und F a auBer rotk6rnigen auch weil3k6rnige 
Pflanzen (r I r: ra r2) entstanden. Das genaue 
ZahlenverNiltnis wurde in F~ nicht festgestellt. 
Alle Fe-Pflanzen wurden n:imlieh ohne Auslese 
zusammen gedroschen. In der dritten Genera- 
tion, die im Jahre 1934 angebaut wurde, wurden 
aus der Population 1166 323 und aus 1167 lO3 
normale Ahren ausgesucht. Auf Kornfarbe oder 
Auswuchs wurde dabei keine Rticksicht ge- 
nommen. Erst nach dem Dreschen der J~hren 
wurden sie nach Kornfarbe sortiert, wobei 
folgende Spaltungszahlen festgestellt wurden: 

Anzahl Xhren 
Mummer Rot- WeiB- Theoretische Diffe- 

I934 kOrnige k6rnige Zahlen (55:9) renz 
1166 270  53 2 7 7 , 6 : 4 5 , 4  7 ,6 
1167 79 2__~4 88,5:14,5 9,5 

349 77 366,I :59,9 17,1 
Nimmt man an, dab die rot- und weiB- 

k6rnigen Individuen sich gleich stark vermehren, 

und dab keine Auslese nach Kornfarbe stat t-  
gefunden hat, so h~itte man in dieser Genera- 
tion (Fa) eine Spaltung in dem Verh~ltnis 55:9 
zu erwarten. Nach diesem Verhgltnis sind die 
theoretischen Zahlen ausgerechnet. Es war also 
ein UberschuB an weigkSrnigen vorhanden, 
welcher so groB ist, dab er kaum ganz zufS.11iger 
Art sein kann (Z~= 5 ,11 ,  ~4 = I ,  i ~ = :>  0,2). 
Eine annehmbare Erkl~irung zu den abweichenden 
Zahlenverh:iltnissen kann vorHiufig nicht ge- 
geben werden. 

Urn eine m6glichst effektive Auslese in bezug 
auf die Resistenz gegen Auswuchs vornehmen 
zu k6nnen, lieBen wir die Garben sehr lange im 
Freien stehen, wo sie in dem regnerischen Wetter  
mehrmals ganz nab wurden, so dab die K6rner 
zu keimen anfingen. Nach dem Dreschen der 
ausgelesenen J4hren traten Unterschiede ira 
Auswuchs deutlich hervor. Der Grad davon 
wurde yon den Assistentinnen des Cereal- 
laboratoriums, in der Itir Untersuchung yon 
Brotgetreide in Schweden vorgeschriebenenWeise 
festgestellt. Als ausgekeimt wurden alle K6rner 
bezeichnet, bei welchen die Fruchtschale von 
dem gequollenen Keimling zerrissen war. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle I 

Tabelle i. 
K e i m p r o z e n t e  v e r s c h i e d e n e r  F ~ - P f l a n -  
z en  aus  d e r  K r e u z n n g  D r o f t w i n t e r -  
we izen  • E x t r a - K o l b e n s o m m e r w e i z e n  I I .  

A n z a h l  N h r e n  
Prozent- ] 1934 - -  1166 J 
zahlen ] Rot- WeiB- 

k6rn. k6rn. 

O~O �9 

O , I - -  4,9 
5, ~  9,9 

10,O--14,9  
15 ,O- - I9 ,9  
2 0 , 0 - - 2 4 , 9  
25,0---29,9 
30,0--34,9 
35,0--39,9 
4o,0--44,9 
45,0--49,9 
50,0--54,9 
55 ,0 - -59 ,9  
60 ,o - -64 ,9  
65 ,0 - -69 ,9  
7o,o--74,c 
75,o--79,c 
8o,o--84,c 
85,o--89,c 
9o,0--94,9 
95,0--99,9 
Summe [ 
Gekeimte] 

K6rnerl 
(Durch-[ 
schnitt) I 

27 ~ 

2,3 

53 I 
38,4 

1 9 3 4 -  1167 k~ 
Rot- WeiB- 
k6rn. k6rn. 

-- I 

I 

I 

79 24 349 / 

i,i 38,1 2,01 

S l l m l T l e  
or- I WeiB, 

4 
-7 
7 
4 

I I  
8 
2 
8 
I 
8 
I 

7 

3 
4 
2 

77 

38,3 
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zusammengestellt. Wie daraus hervorgeht, liegt 
das Keimungsprozent fiir die allermeisten rot- 
kSrnigen ~hren unter IO, w~ihrend es fiir die 
weiBkSrnigen gewShnlich hSher ist. Im Durch- 
schnitt ist das Keimungsprozent fiir die erst- 
erw~hnten 2,3 bzw. I , I  w/ihrend es fiir die letz- 
teren 38, 4 bzw. 38,1 betr/igt. DaB ein wirklicher 
Unterschied in bezug auf alas Keimungsprozent 
zwischen den rot- und weil3k6rnigen vorhanden 
war, kann bei so groBen Unterschieden kaum 
bezweifelt werden. Eine statistische Unter- 
suchung, welche in der yon FISI~ZR (1934) an- 
gegebenen Weise mit Berechnung yon % 2 er- 
gab einen %2-Wert, der viel grSBer als der- 
jenige war, welcher P = o,oi  entspricht. 
Bei diesen Berechnungen wurden die Prim~ir- 
zahlen der beiden Populationen zusammen- 
geschlagen, was natiirlich ohne weiteres be- 
rechtigt ist, weil es sich nur um verschiedene 
Kreuzungen zwischen zwei konstanten Sorten 
handelt. Ubrigens ist hier zu bemerken, dab 
auch durch eine statistische Untersuchung die 
Homogenit~it des Materials festgestellt wurde, so 
dab ein solches Zusammenschlagen der beiden 
Zahlenreihen aus statistischem Gesichtspunkt 
ebenfalls v611ig berechtigt ist. 

Da man in diesem Falle voraussetzen kann, 
dab andere Eigenschaften oder Faktoren, 
welche die Keimung beeinflussen, auf die rot- 
und weiBkSrnigen gleichm/iBig verteilt sind, 
kann es keinem Zweifel unterliegen, dab ein 
Zusammenhang zwischen Kornfarbe und Kei- 
mungsprozent besteht. Die Riehtigkeit der Er- 
fahrungen NILSSON-EHLE~, dab die weiBe Korn- 
farbe mit schnellerer Keimreife korreliert ist, 
und dab weiBkSrnige SorteI1 deshalb auch eine 
gr6Bere Auswuchsneigung zeigen, wird also 
durch diesen Befund bekr~iftigt. 

Auch durch die chemische Untersuchung yon 
K6rnermustern aus denselben Kreuzungen wur- 
den deutliche Unterschiede im Keimungs- 
zustand zwischen roten und weil3en K6rnern 
konstatiert. Der grSBte Teil der Populationen 
wurde n~imlieh ohne jede Ahrenauslese ge- 
droschen, und aus diesem Material wurde eine 
Quantit~t yon etwa 5oo g nach Kornfarbe ein- 
geteilt. Die in dieser Weise erhaltenen Kgrner- 
muster wurden nach der frtiher erw~ihnten 
chemischen Methode yon MOLIN in bezug auf 
ihren diastatischen Zustand untersucht. Die er- 
haltenen Ergebnisse werden hier mitgeteilt: 

Rote K6rner WeiBe K6rner 
Keimungs- Molin- Keimungs- Molin- 

prozent einheiten prozent einheiten 
1934--1166 2,3 16,4 38,4 39,4 
1934--1167 i , i  22,6 38,1 36,o 

Die diastatischen VerMltnisse zeigen also, dab 
die Keimungsprozesse bei den weil3kSrnigen 
durchschnittlich weiter fortgeschritten waren als 
bei den rotk6rnigen. Es soll in  diesem Zur 
sammenhang hervorgehoben werden, dab dieser 
Unterschied zwisehen roten und weiBen K6rnern 
in v611ig ungekeimtem Material nicht festgestellt 
werden konnte. 

Auch bei einer Kreuzung zwischen der 
Sommerweizensorte o85o und Standardweizen 
konnte dersetbe Unterschied in Auswuchs- 
neigung zwischen rot- und weiBk6rnigen Pflan- 
zen konstatiert werden. Die beiden Eltern sind 
rotk6rnig. Die Kreuzung spaltete aber in F 2 in 
rot- und weil3kSrnig im ZahlenverMltnis 96:9 . 
Erwartet  wurde, wenn es sich um zwei von- 
einander unabh~ingigen gleichsinnigen Faktoren 
handelt, 98:7 . Von dieser Kreuzung kamen im 
Jahre 193 4 19 sog, Ausleseparzellen vor mit 
Linien (Fa) aus verschiedenen F2-Pflanzen. In 
sechs yon den Linien (No. I, 6, 8, 12, 
15 und 18) wurde Spaltung in bezug auf 
Kornfarbe beobachtet und aus diesen wurden 
Einzelpflanzen ausgelesen. Die Auslese wurde 
ohne Berficksichtigung der Kornfarbe vor- 
genommen. Nach dem Dreschen der Pflanzen 
wurde die Prozentzahl ausgekeimter KSrner in 
der oben erw~ihnten Weise festgestellt. Die Er- 
gebnisse dieser Bestimmungen sind in Tabelle 2 

Tabelle 2. K e i m p r o z e n t e  v e r s e h i e d e n e r  
P f l a n z e n  au s  d e r  K r e u z u n g  S o m m e r -  

w e i z e n  o85o• S t a n d a r d w e i z e n .  

T A n z a h  X h r e n  
Prozent-/  , ~ i ~ r 

zahlen | I ] O j ~ 12 15 18 Summe, 
| I I ! / I t I Rrw R.tW. tot- Weig~ R.,w, R,w : 2 :  

o , o - - 4 , 9 1 9 - - I 9 - - I 7 - - I 8 - - I _ 5  i I 2 ~  07 I ~ - r  
5,o--9,91 I I 21 I / 31 6[-- I I ] - - - -  ~ 21 2 II IO' 

I~176 II 21--/ II--I 21--1I --I I !. 92 
I5,O--19,91-- / II--  / II--I--/--/- 

:1:- 
25'~ II--L 21--I-~ --~I! -- i 3o,o--34,91-- I I/--/--/--  / 31--kI - -  i - -  6 
35,~ 2/--L--/--I 3L--1- 
4o,o--44,91-- I I/--/--/-- t 21--t~ 
45,o--49,91--1--1--[--[-- I i [ - - [~  --- : 

55,o--59,9 . . . . .  I - - - -  
6o,o--64,9 . . . . .  2 - - - -  
65,0--69, 9 . . . . .  o __- 

wiedergegeben. DaB die weiBkSrnigen viet 
st~irker als die rotk 5rnigen keimten, geht daraus 
sehr deutlich hervor. In Tabelle 3 sind die 
Durchschnittszahlen ffir die verschiedenen Li'7 
nien zusammengestellt. 

Wie daraus hervorgeht, variieren die Durch.- 
3* 
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schnittszahlen fiir die rotk6rnigen Pflanzen nur 
zwisehen 2, 5 und o, 5, wfihrend sie Iiir die weiB- 
k6rnigen zwischen 41,8 und 13,8 liegen. Der 
Unterschied zwischen den beiden Zahlenreihen 
ist also auch in diesem Falle so grog, dab eine 
statistische Untersuchung ihrer Beweiskraft 
kaum n6tig ist. Durch Best immung der ~-Werte 

Tabelle 3. D u r c h s c h n i t t l i c h e  K e i m p r o -  
z e n t e  f t i r  r o t -  u n d  w e i B k 6 r n i g e  P f l a n -  
zen  a u s  d e r  K r e u z u n g  o85 o •  S t a n d a r d .  

Feldnummer 

1934 - - 8 9 5  - - i  
6 
8 

I 2  

15 
I8 

Durchschnitt 

r = 0,84 

% ausgekeimter K6rner 
r o t k 6 r n i g e  
Pflanzen 

X 

2 , 0  

1,3 
2,3 
0,5 
0,7 
2,5 

1,6 

weilgk6rnige 
Pflanzen 

Y 

21,5 
I 4 ,  3 
41,8 
30,4 
13,8 
18,3 

23,3 

~_Z = 13 P < o,oi  
crv = lO,9 rr~ 

der beiden Reihen und Feststellung des Ver- 
Niltnisses zwischen diesen l~ilgt sich sonst leicht 
konstatieren, dab ein sicherer Unterschied in 
Variation zwischen ihnen besteht. Der P-  
Weft  ist nach TEDIN (1934)berechnet  kleiner 
als o,oi. 

Auger in den nun behandelten Kreuzungen 
wurden vorigen Winter auch in ein paar  anderen 
der Zusammenhang zwischen Kornfarbe und 
Auswuchslleigung untersucht. In  dem einen 
Fall handelte es sich um eine Kreuzung zwischen 
zwei Sommerweizensorten, o1oo2 und Sval/Sfs 
Kolben. Die ersterwS&nte, welehe aus einer 
Kreuzung zwischen Extra-Kolbensommerweizen 
und Wilhetminaweizen s tammt,  und nunmehr  
unter dem Namen Sval6fs Blancasommerweizen 
in Holland und Belgien verkauft  wird, ist weig- 
k6rnig. Sval6fs Extra-Kotben ist dagegen rot- 
k6rnig. I m  Sommer 1934 gab es ans dieser 
Kreuzung 9 Nachkommenschaften,  welche aus 
verschiedenen, in F 2 ausgew~ihlten Pflanzen 
s tammten.  Dieselben wuchsen in zwei Ver- 
snchen (Hauptnummer  374 und 375). Infolge 
schlechten Wetters  wurden sie sp i t  geschnitten, 
und da die Garben mehrmals vom Regen durch- 
n i g t  wurden, keimten die K6rner stark aus. 

Die neuen St~imme wurden nebst den Eltern- 
soften, welche auch in dem einen Versuch vor- 
kamen, in gew6hnlicher Weise ausgedroschen 
nnd analysiert. Dabei wurden Iolgende Kei- 
mungszahlen festgestellt : 

Nummer und Sorte 

1934 - -  374 - - 2  aus 01002 X l~olben 
4 ,, oioo2• ,, 
5 = OIOO2 
6 = Sval6fs Kolben 
7 aus oioo2 • Kolben 

IO ,, 0 1 0 0 2  X 

I934--  375-- I , ,  o1oo2 • ,, 
3 ,, OIOO2 X 

~, 01002 X 

, ,  OIOO2 X 

IO ,, OlOO2X ,i I 

K o r n -  Ke im-  
farbe proz. 

weig 38,9 
rot 7,5 

weiB 47,6 
r o t  4,2 

weiB 28,6 
weiB 26,2 
rot 5,8 
r o t  5 ,1  

rot-weiB I I4,7 
rot-well3 i3,I 

r o t  9,9 

I m  Durchschnitt  zeigten also die weilgk6rnigen 
Linien ein Keimprozent von 31,2, w/ihrend das- 
selbe bei den konstant  rotk6rnigen nut  7,1 war. 
Bei zwei Nummern,  welche in rot- und weiB- 
k6rnige in dem Verh~iltnis 3:1 spalteten, wurde 
ein Keimprozent  yon I3,9 konstatiert,  was mit  
den iibrigen sehr gut fibereinstimmt. Auch zwi- 
schen den Eltern war, wie aus der Tabelle her- 
vorgeht, ein groger Unterschied im Keim- 
prozent vorhanden. 

SchlieBlich wurde im Jahre 1934 auch eine 
Nachkommenschaft  aus einer Kreuzung zwi- 
sehen den Winterweizensorten Ankar I • Yeo- 
man I I  in dieser Hinsicht un tersucht  Von dieser 
Kreuzung, welche aueh in rot- und weigk6rnige 
spaltet, wurden 2 • Ioo g K6rner in bezug auf 
Kornfarbe und Auswuchs sortiert. Dabei wurde 
festgestellt, dab yon den roten K6rnern nur 
o,7 % ausgekeimt waren, von den weiBen da- 
gegen 17, 9. 

In alien diesen F~llen war der Unterschied im 
Keimprozent  zwischen den rot- und weig- 
k6rnigen also so deutlich, dab es keinem Zweifel 
unterliegen kann, dab die weigk6rnigen Pflanzen 
bzw. Linien eine st~rkere Auswuehsneigung 
ba t ten  Ms die rotk6rnigen. Die Erfahrung 
NILSSON-EKL~% dab die weige Kornfarbe mit  
einer schnelleren Keimreife und Auswuchs- 
neigung verbunden ist, wird also hierdurch sehr 
gut best~tigt. DaB diese Korrelation in einem 
Sortiment nicht immer deutlich hervortr i t t ,  
h~tngt, wie frtiher schon hervorgehoben wurde, 
ohne Zweifel damit  zusammen, dab aueh andere 
Faktoren als diejenigen fiir die Kornfarbe die 
Keimreife und Keimung beeinflussen. Bei 
Kreuzung werden aber solche Faktoren naeh 
Zufallsgesetzen verteilt  und spielen dann keine 
Rolle. Es ist natiirlich m6glich, dab es nicht die 
weige Farbe an und fiir sich ist, welehe diese 
Einwirkung hat, sondern ein Faktor,  welcher 
mit  jenem fiir die weige Farbe gekoppelt ist, 
und dab diese Koppelung dann und warm ge- 
brochen wird und in Repulsion iibergeht. W~ire 
dies der Fall, sollten in Kreuzungsnachkommen- 
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schaften ab und zu weiBk6rnige Pflanzen mit 
geringerer Auswuchsneigung als bei den rot- 
k6rnigen angetroffen werden, was jedoch his 
jetzt nicht vorgekommen ist, eine Sache, die 
aber in der Zukunft bier n~iher untersucht 
werden wird. 

Eine andere Frage, welche fiir die Weizen- 
zfichtung yon groBem Interesse ist, und mit 
deren Untersuchung wir auch schon begonnen 
haben, ist, ob die verschiedenen Rotfaktoren 
eine kumulative keimungshemmende Wirkung 
haben. Darauf werde ich aber in einem anderen 
Zusammenhang zuriickkommen. 
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Untersuchungen an einem neuen konstant-intermedi~iren additiven Aegilops- 
Weizenbastard (Aegilotric~m tri~nct~h's-d~mm). 

V o u  Err t~ t  O e h I e r .  

I. E i n l e i t u n g .  In Bd. 6, S. 263--27o, dieser 
Zeitsehrift wurden yon mir drei Ileue konstant- 
intermedi~ire additive A e g i l o p s - W e i z e n b a s t a r d e  

beschrieben. Nachfolgend soll fiber eine weitere 
analoge Form aus A e g .  t r i u n c i a l i s  und T .  d u r u m  

berichtet werden. Die Zahl tier bis heute genau 
analysierten und beschriebenen A e g i l o t r i c u m -  

Formen ist damit auf IO angestiegen. Eine Zu- 
sammenstellung aller Formen gibt Tabelle I. 

Die unter 3 und 4 bezeichneten Formen waren 

1929 noch nicht cytologisch untersucht. In- 
zwischen hat Herr Dr. v. BERG nach miindlichen 
Mitteilungen die angegebenen Chromosomen- 
zahlen festgestellt und die didiploide Natur der 
Bastarde best/itigt, Ob die 1931 von TAYLOR und 
LEmI~TY als konstant beschriebene Form aus 
A e g .  ovata und T .  d i c o c c u m  ein typisches A e g i l o -  

t r i c u m  ist, ist m . W .  noch nicht endgiiltig er- 
wiesen. Die Autoren fanden nur 25--27 und nie 
28 Chromosomen. 

Tabelle I. b ' b e r s i c h t  a l l e r  A e g i l o t r i c u m .  

Eltern J ahr Autor n 2 n 

I . . d eg .  ovala • T .  dicoccoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2. Meg. ovata • T .  d u r u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
3. _/t eg. ovata • T .  dicoccum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
4. A eg. ovata • T .  turgidurn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
5. A eg. ovata • T .  t u rg idum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6. T .  dicoccoides • _~leg. ovata . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
7. A eg. caudata • T .  d icoccum . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
8. A eg. t r iunc ia l i s  • T .  d icoccum . . . . . . . . . . . . . . . .  
9. _/teg. tr iaris lata  • T .  vulgare . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

IO. Aeg.  t r iuncia l i s  • T .  d u r u m  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1926 
1926 
1929 
1929 
193o 
1931 
1934 
I934 
1934 
1936 

TSCHERMAK und BLEIER 

"~S Ctt:ER.'MA K " 

PERC'IVAL 
I~IHARA und KATAYAMA 

OEHLER 

28 
28 
28 
21 
28 
28 
28 

56 
56 
56 
56 
56 
56 
42 
56 
56 
56 


