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Beitrag zum zytogenetischen Studium der Artbastarde Triticum turgidum 
• Tritict, m durum, Trlticum durum x Tr i tkum monococcum und Secale cereale 

x Secale montant, m. 

Von S l a w  Antonoff .  

I. M a t e r i a l  u n d  T e c h n i k .  

Als Kreuzungsmaterial wurde verwendet: Rot- 
ghriger Weizen (Trit. durum hordeiforme), Pet- 
kuser Roggen (Secale cereale), englischer Wei- 
zen (Triticum turgidum, Herkunft Prof. IWAN 
IWAIVOFF, Sofia), eink6rniger Weizen (Triticum 
mo~ococcum) und Gebirgsroggen (Secale montanum). 
Die Mitosis wurde an den Wurzelspitzen studiert, 
sie wurden in modifizierter BolJIxscher L6sung 
fixiert (73 cma ges~tttigte L6sung yon Pikrins~ure, 
25 cm a Formalin, 8 cm a Essigsgure, i g Chroms~ure 
und 1,5--2 g Harnstoff). 

Die Wurzelspitzen wurden in 8 ,u dicke Schnitt- 
serien zerlegt. Die FXrbung der Schnitte erfolgte 
mit Eisenhgmatozytin nach HtglDI~NHAIN. Die 
Untersuchung der Schnittprgparate wurde mittels 
eines Zeil3-Mikroskopes durchgeffihrt; die Zeich- 
nungen wurden mit Hilfe eines Zeichenprismas 
hergestellt, 

2. M o r p h o l o g i s c h e  A n g a b e n  t ibe r  
d a s  A u s g a n g s m a t e r i a l  u n d  die  B a s t a r d e .  

5. Trit. durum hordei/orme HosT. Stark ent- 
wickelte Pflanze, kr~iftiger Stengel und glatte 
Blgtter. Grol3e ~hren mit  gedr~ingt gereihten 
7~hrehen, welche in langen geraden Grannen 
enden. Nach der Reife hat  die ~ihre eine honig- 
gelbe Farbe und bleichcremefarbige K6rner mit  
glasiger Bruchfl~iche, 

2. Triticum turgidum. Pflanze mit  normalem 
Stengel und Blgttern mit  samtart iger Ober- 
fi{iche, Die Nhre ist gut und regelm~iNg mit  
Ahrchen besetzt, welche in normalen Abstanden 
voneinander verteilt sin& Jedes Khrchen endet 
mit  einer langen geradlinigen Nhrengranne. 
Nach der Reife hat  die Khre eine bleiehcreme- 
artige Farbe und weiBe K6rner mit  bleich- 
cremefarbigen -Grannen. 

3. Bastard Tr. durum X turgidum, Schwach 
entwickelte Pflanze. Typische intermediate Form 
zwischen den beiden Elterntypen. Verh{iltnis- 
m~il3ig groBe Ahre mit  gelichteten ~hrchen und 
langen Grannen. Nach dem ~uBeren Aussehen 
n~ihert sich die 2ihre mehr dem Turgidumtyp.  

4. Trit. durum hordei/orme HOST. Stark ent- 
wickelte Pflanze mit  kr~iftigem Stengel und 
giatten Bl~ttern.  GroBe ~hren m i t  gedr~ingt 
gereihten Xhrchen und mit  langen geraden 
Grannen. N a c h  der Reife ist die 5hre  yon 
honiggelber Farbe;  sie tr~gt groge bleichcreme- 
farbige K6rner mit  glasiger Bruchfl~ehe. 

5. Triticum monococcum. W~ihrend des 
Wachstums hat  die Pflanze eine violettgriine 
Farbe und ist an der Basis verzweigt. An der 
Basis der Stengelglieder zwischen den Knoten 
kurze Flaumf~serchen. Glatte, schmale und 
lange Bl~itter. ~hren  aufrechtstehend, mit  ge- 
dr~ngt gereihten und an den Seiten platt- 
gedriickten ~hrchen. Bet der Reife is t die ~hre  
yon honiggelber Farbe  mit  naektem Hals. Die 
K6rner sind yon den Spelzen eingeschlossen 
und yon diesen schwer zu trennen. 

6. Bastard Tr. durum • monococcum. Mittel 
entwiekelter, harter  Stengel mit  glatten dunke!- 
grtinen Bl~ittern: Die ~ihre n~hert sich in der 
Form mehr dem Tr. durum, abe~'mit Mar erkenn- 
baren Spuren von Tr. mon ococcum. Die _~hren 
haben einen Neigungswinkel Vo n 65~ 

7. Secale cereale. Stengel und Nhren grog. 
Letztere langgestreckt mit  kleinen dfinnen 
~hrengrannen. Die Bl~itter stehen im Winkel 
yon 45% Nach d e r  Reife hat  die Nhre eine 
gr~uliche Farbe und dicke g~auviolette KSrner. 
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8. Secale montanum. Stark verzweigte hohe 
Stengel. B1/itter schmal und lang, im Winkel 
yon 6o--65 ~ stehend. Die Unterteile der 
Zwischenknoten und die Basis der Bl~itter sind 
an der Blattscheide dunkelviolett geffirbt (An- 
thocyan). Das Korn von Secale montanum 
konnte nicht unfersucht werden. 

9. Bastard Sec. cereale X montanum. Hoher 
Stengel mit mittelgroBen Bl~ittern, welche an 
ihrer Basis violett gef~irbt sin& Bl~itter im 
Winkel yon 65 ~ stehend. Nach der Reife hat 
die Ahre eine grauviolette Farbe. 

Es sein noch erw~ihnt, dab der Bastard T. 
durum • T. monococcum im Jahre 1913 yon 
TSCHERMAK und spfiter von AASE (I93O), 
THOMPSON (1931) und anderen hergestellt 
wurde. Der Bastard Secale cereale • Secale mon- 
tanum wurde im Jahre 1929 am Kaiser Wilhelm- 
Institut ftir Ztichtungsforschung in Miincheberg 
hergestellt. 

3- Die somat i sche  K e r n t e i l u n g  bei 
den Bas ta rden .  

Secale cereale • Secale montanum. 

Die Ruhekerne wiesen keine Besonderheiten 
auf. Ebenso boten auch die Prophasen nichts 
Charakteristisches. 

In der Metaphase wurden der Erwartung ent- 
sprechend 14 Chromosomen gez~hlt. In den 
Abb. 1-- 3 sind Metaphasenplatten wieder- 
gegeben. Es hat den Anschein, als ob sich ge- 
wisse nach Form und-Gr6Be gleiche Chromo- 
somen auf allen drei Platten wiedererkennen 
lassen. Die Lage der Chromosomen zueinander 
ist nicht immer die gleiche (siehe Abb. 1--3). 

Die Anaphasen verlaufen in den meisten 
F/illen regelm/iBig. Manchmal wurden aber 
auch solche Anaphasen beobachtet, bei denen 
ein oder zwei Chromosomen am )i, quator zurtiek- 
bleiben (Abb. 4). 

Triticum turgidum X Triticum durum. 

Was ftir den vorhergehend beschriebenen 
Bastard in bezug auf den Kern im Ruhezustand 
und Itir die Prophase gesagt wurde, gilt auch 
hier. In den Metaphasen wurden der Erwartung 
gem~iB 28 Chromosomen gez/ihlt. Auch hier 
konnten einzelne Chromosomen auf den ver- 
schiedenen Platten identifiziert werden. Die 
Lage der Chromosomen zueinander ist auf den 
verschiedenen Platten ebenfalls nicht konstant. 
Abb. 5 zeigt eine Anaphasenplatte mit 28 Chro- 
mosomen. 

Der Ztichter, 8. Jahrg. 

Triticum durum • Triticum monococcum. 

Im Ruhekern und in der Prophase wurde eine 
Tendenz zur Vermehrung der Zahl der Nucleoli 
beobachtet (Abb. 6). Diese Erscheinung wurde 

Abb. I - 4 .  Somatische Kernteilung bei dera Bastard Secale cereate 
• S .  montanum.  Abb. 1--3. Metaphase-Platten. Abb. 4. Urffegel- 

mi~Big verlaufende Anaphase. 

auch von KOSTOFt~: (1930) bei Nicotiana- 
Bastarden beobachtet.. Derselbe schreibt dies 
der gegenseitigen Wirkung der elterlichen Kom: 
ponenten im Bastard zu. Im Basfard ist die 
mtitterliehe Komponente gleichsam dem An- 
griff der ihr fremden viiterliehen Komponente 
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ausgesetzt and  umgekehrt? i Analog hierzu haben 
KOSTOFF und KENDALL (I929a u. I93Oa ) und 
KENDALL (1930 U. I93oa ) festgestellt, daB, 
wenn best immte Substanzen eine lebende Zelle 
angreifen, eine Vermehrung der Nueleoli eiutritt. 

In  den Metaphasen des Tr. durum-monococcum- 
Bastards wurden 14 + 7 = 21 somatische Chro- 
mosomen gez~hlt (Abb. 7). Das ffir Form und 

Abb. 5- Somatische Anaphase bel dem Bastard Triticum turgidum 
• T.  durum, 

Lage der Chromosomen in der Metaphase der 
anderen beiden Bastarde Gesagte gilt auch bier. 
Die Teilung war in den meisten F~llen regel- 
m~gig; immerhin wurden auch unregelm~Bige 
Anaphasen gefunden. 

...... ..-" ! 
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Abb. 6--7,  F1-Bastard Triticum durum • T. monococcum. 
Abb. 6, Ruhekerll mit  vermehr ter  Zahl yon Nucleolen. Abb. 7- So- 

matische Metaphase, 

4. D ie  F e r t i l i t ~ t s v e r h ~ l t n i s s e  d e r  
u n t e r s u c h t e n  B a s t a r d e .  

a) Tr~ticum turgidum ;4 Triticum durum. 

Dieser Bastard  hat te  ungefiihr I8~--2o% 
abortiven Pollen. Bei Selbstbest~iubung ergab 
er Ansatz.~ Die Mehrzahl der K6rner nahm 
morphologisch eine Mittelstellung zwisehen den 
Elternarten tin. Die K6rner waren normal aus- 

gebildet, keimten gut und gaben:gut entwickelte 
Pflanzen. Der Bastard Tr. turgidum • durum er, 
gab mit  dem Pollen beider Eltern Ansatz. Bei 
Best~ubung yon T. turgidum oder T. durum mit  
Pollen des Bastards wurden gut entwickelte 
und gut keimf~hige Samen erhalten.. Bei Be- 
st~ubung des Bastards Tr. turgidum• durum mit 
Pollen yon Triticum vulgare -,-- wie such rezi- 
prok - -  erhielt man gieichfalls Ansatz. 

b) Triticum durum • Triticum monococcum. 

Der Bastard Triticum durum • Triticum mo- 
nococcum hat te  ungef~ihr 95 % aloortiven Pollen. 
E r  erwies sich bei SelbstbestSmbung als steril, 
jedoeh wurde bei Best/iubung von Triticum 
durum mit Pollen des Bastards Tr. durum • mono ~ 
coccum ein Korn erhalten, welches keimte und 
eine Pflanze gab, die jedoeh noch w~ihrend des 
Wachstums starb. 

c) SecaIe cereale • Secale montanum. 

Der Bastard S. cereale • S. montanum bildete 
ungefahr 75 % abortiven Pollen. Nach Selbst- 
best~ubung yon 36 5hren  yon 5 Pflanzen wurde 
nur ein Korn erhalten. Der Bastard S. cereale 
X montanum umgekehrt  mit  Pollen von Secale 
cereale best~ubt, ergab 3- -4  Samen, welche gut 
keimten und gut entwickelte 'Pfianzen abgaben. 
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Mutationen und Modifikationen nach Hitzebehandlung. 

(Sammelreferat der Arbeiten yon Victor Jollos und Harald H. Plough and Philip T. Ires.) 

Von Ida F r i s c h e i s e n - K g h l e r .  

Ausgehend yon Problemen des Evolutions- 
geschehens, hat JOLLOS im Anschlug an die 
GOLDSCH•IDTschen Hitzeeinwirkungsversuche 
bei Drosophila melanogaster in /ihnlicher Weise 
ausgedehnte Versuche durchgeffihrt, deren Er- 
gebnisse in einer Reihe yon Einzelaufs~itzen in 
verschiedenen Zeitschriffen niedergelegt sind. 
Die amerikanischen Forscher PLOUGH und IVES 
haben unter ~ihnliehen Versuehsbedingungen die 
JoLLOSschen Ergebnisse nachgepriift und sind 
dabei nur zu einer teilweisen Bestgtigung ge- 
kommen. 

z. Die Entstehung von Mutationen durch Hitze- 
einwirkung. Die Versuchsbedingungen bei JOL- 
LOS waren folgende: 6 - - I2  P/irchen aus reinen, 
dureh mehrere Generationen ingeztichteten Aus- 
gangsst~mmen (z. B. Florida-Wildstamm, Spi- 
neless-St., Eosin-St., Coral-St.) wurden in 
Kulturgl~isern mit Nahrungsbrei in den ersten 
Versuchsserien ffir 24 Stunden, sp~iter (urn die 
Wahrscheinliehkeit der Beeinflussung einer be- 
sonders sensiblen Entwieklungsperiode zu er- 
h6hen) Itir 48 Stunden in einer Temperatur yon 
25 ~ gehalten. Die danach entfernten Elterntiere 
wurden in neue Kulturflaschen gesetzt, die als 
Kontrollzuchten dienten. Die in den ersten 
24 bzw. 48 Stunden abgelegten Eier wurden nach 
5--6 Tagen stark erh6hten Temperaturen aus- 
gesetzt. Die H6he der Temperaturen sowie auch 
die  Beeinflussungszeit sind im Laufe der Ver- 
suche verschiedentlich yon JOLLOS abge~indert 
worden. In den ersten Versuchsserien wirkte 
IO--I2 Stunden lang (gelegentlich auch 24 Stun- 
den) eine Temperatur yon 35--36 o ein. In den 
sp~iteren Jahren wurden in s/imtlichen Ver- 
suchen die Zuchten am 5.--6. Tage nach der Ei- 
ablage 2o--26 Stunden einer konstanten Tempe- 
ratur yon 36--379 ausgesetzt, da unter diesen 
Bedingungen nur wenige, bis zu 12 Fliegen, nach 
der Hitzebehandlung schlfipften, was nach 
JOLLOS eine Erh6hung der Mutationen zur Folge 
hatte. W/ihrend ein Teil der Zuchten sfiindig 
in Kulturflaschen mit Nahrungsbrei gehalten 

wurde, wurden andere Zuchten am 5. Tage nach 
der Elternentfernung in nahrungsfreie Olfiser ge- 
setzt und dann hitzebehandelt, ein Verfahren, 
das yon JoLLos als ,,trockene tli tzebehand- 
lung", im Gegensatz zur ,,feuchten Hitze- 
behandlung" (mit Nahrungsbrei) bezeichnet 
wurde. 

Bei der Angabe der Mutationsergebnisse be- 
tont JOLLOS, dag es sich nur um leicht sichtbare 
Mutationen handelt, die bei der Durchsicht des 
grogen Materials sofort erkennbar waren. Seine 
Zahlenangaben sind also nur als Mindestzahlen 
ffir Mutationen anzusehen, was selbstversfiind- 
lich aber auch ffir die Mutationszahlen der Kon- 
trollzuchten zutrifft. Letalmutationen sind yon 
JOLL0S fiberhaupt nicht n/iher geprfiff und be- 
r/icksichtigt worden. Leider gibt JOLLOS keine 
genauen Angaben dartiber, wieviel Zuchten an- 
gesetzt worden sind, wieviel Tiere in dell ein- 
zelnen Zuchten gesehlfipft, wie sich die Muta- 
tionen auf die einzelnen Zuchten und besonders 
auf die einzelnen Generationen verteilen. Er  
sagt nur ganz allgemein, dab die Zucht- und 
Mutationsergebnisse unter scheinbar gleichen 
Versuchsbedingungen so verschiedenartig waren, 
dab ,,offenbar noch zu analysierende variable 
Faktoren im Spiele sind, die die Ergebnisse be- 
einflussen". 

Unter Zusammenfassung aller Versuche, so- 
wohl der mit verschiedenen Sfiimmen als auch 
der unter verschiedenen Versuchsbedingungen, 
ergaben sich als Mindestzahlen an Mutationen 
folgende: unter I3o ooo hitzebehandelten Tieren 
fanden sieh 319 echte, unabh/ingig voneinander 
auftretende Mutationen, was einer Mutations- 
rate yon o,oo2453 entspricht. Unter 7ooooo 
Fliegen der Kontrollzuchten traten unabh~ingig 
voneinander 22 Mutationen auf; Mutationsrate: 
o,oooo3I. Das bedeutet, dab die Mutationsrate 
der hitzebehandelten Tiere beinahe 8omal so 
grog ist wie die der Kontrollzuchten. 

Das Interessante bei den Ergebnissen der ver- 
schiedenen Ieuchten und trockenen Hitze- 
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