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und A eg. caudata beobachten zu k6nnen 
(unver6ffentlicht). 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I. Es wird das Verhalten der Chromosomen 
in den Reifeteilungen der drei F1-Bastarde 
Aegilops variabilis • urnbellulata, Aeg. umbellu- 
lath • Haynaldia villosa, Aeg. umbellulata • 
uniaristata beschrieben, von denen die beiden 
ersten neue, bisher nicht untersuchte Kombina- 
tionen darstellen. 

2. F 1 A eg. umbellulata X uniaristata bildet 
meist 3--5 ,  selten his 6 stabf6rmige Bivalente 
mit  terminalen Chiasmata. Ringf6rmige Gemini 
linden sich selten, bis zu 2 je Zelle; Trivalente 
finden sich verh~iltnism~igig h~iufig. Es wird auf 
schwache, semihomologe Beziehungen der beiden 
Elterarten geschlossen. 

3. t;1 Aeg. variabilis X umbellulc~ta zeigt mit  
groBer Regelm~iBigkeit 7 Ringgemini mit  teil- 
weise interstitiellen Chiasmata, die v611ig denen 
reiner Arten ~ihneln. Es wird weitgehende, viel- 
leicht v611ige Homologie eines Genoms von Aeg. 
variabilis mit demjenigen der diploiden Art 
A eg. umbellulata erschlossen. 

4. Bisher ist be i  allen tetraploiden Arten 
innerhalb der Sektion Pleionathera, sowie auch 
bei einigen auBerhalb stehenden, der. Besitz 
eines gemeinsamen, wenn auch yon Art zu Art 
mehr oder weniger stark ver~inderten Genoms 
wahrscheinlich gemacht worden, fiir welches 
KIHARA die Bezeichnung C eingefiihrt hat. 

5. I m  Hinblick auf diese Sachlage wird, mit  
dem bis zur Erstellung weiterer Beweise n6tigen 
Vorbehalt, das den beiden Pleionathera-Arten 
Aeg. variabilis und Aeg. umbellulata gemeinsame 
Genom ebenfalls fiir eine Form des C-Genoms 
gehalten. Damit  ist Aeg. umbellulata die erste 
und vorl~ufig einzige Art, in welcher das sonst 
nur aus tetraploiden Arten in Verbindung mit  
anderen Genomen bekannte Genom C in diplo- 
ider Form allein auftritt.  

6. I m  F1-Bastard Aeg. umbellulata • Haynal- 
dis villosa kommt  keinerlei Anzeichen yon Ho- 
mologiebeziehungen der elterlichen Genome vor. 
S~imtliche Chromosomen bleiben ungepaart.  

7. Ein 1]berbiick Zeigt , dab das Haynaldia- 
Genom auch zu den bei den Arten Aegilops 
caudata, cylindrica, ovata, ventricosa, Secale 
cereale, Triticum durum, turgidum mid vulgare 
vorhandenen Genomen keine Beziehungen hat.  
Seine genomanalytische Stellung gegeniiber den 
Gattungen Aegilops, Secale und Triticum ist  
afischeinend, z .T .  erheblich, isolierter als die- 
jenige dieser Gattungen zueinander, 
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Beobachtungen an einer Chlorophyllmutante einer 
zweizeiligen Sommergerste.  

Von Ottotrar I-Ieinlseh, Kvasice, CSR. 

Pflanzen mit  abweichenden Chlorophyllrnerk- 
malen wurden bei vielen Pflanzenarten, so auch 
bei den Itinf Hauptgetreidearten Weizen, Roggen, 
Gerste, Hafer  und Mais beschlieben. 1Jber die 
,,erbliche Variation der Chlorophylleigenschaff" 
bei Gerste Hafer  und Roggen hat  NILSSON- 

EHLE (13) bereits I913 ausftihrlich berichtet. Es 
scheint, dab weiBe, chlorophyllose Mutanten ver- 
h~iltnism~iBig am seltensten bei Weizen vor~ 
kommen, doch wurden auch bei dieser Pfianzen- 
art  Weiglinge beschrieben (W. K. SMITH und 
J. B. H*R~INGTON I6). 
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Deingegenfiber wurde fiber verschiedenartige 
Chlorophyllmutanten bei Gerste wiederholt be- 
richtet (HoNEcI~ER 7, 8, KIESSLING II ,  NILSSON- 
EHLE 13, 14, KALT 9)" In den Literaturangaben 
wird oft darauI hingewiesen, dab sich die 
Chlorophyllosigkeit des Albinatyps der Gerste als 
ein/ach recessives Merkmal vererbt, und dab da- 
her in F 2 eine Aufspaltung nach dem Verh~ilt- 
nisse I : 3 erfolgt. Da die chlorophyllfreien S~im- 
linge nur so lange lebensf~ihig sind, als die 
Reservestoffe des Samens ausreichen und Ba- 
stardierungen an roll entwickelten homozygo- 
tisch chlorophyllfreien Pflanzen daher nicht 
m6glich sind, k6nnen Beobachtungen an chloro- 
phyllfreien Pflanzen nur bei mutativem Auf- 
treten dieses Merkmals vorgenommen werden. 
Derartige Mutationen kommen abet verh~iltnis- 
m~igig selten vor. Ihr Auftreten wird meist nach 
Kreuzungen beobachtet. 

So trat  die Erscheinung des Chlorophyll- 
verlustes bei Beobachtungen von L. HONECKER 
(7, 8) in F 2 nach der Bastardierung yon Kuhnows 
Moravia • Wadsacks Sommergerste auf. 
B. KAI~r (9) beobachtete chlorophyllfreie Mu- 
tanten in F2 der Nachkommenschaft yon Gro- 
ninger Wintergerste • Eckendorfer Mammut- 
Wintergerste. Er h~ilt es ffir wahrschein!ich, dab 
der Bastardierungsvorgang an der Entstehung 
der WeiBlinge beteiligt und sogar vielleicht die 
Ursache der Verlustmutaeion gewesen sei. Eine 
Stfitze dieser Annahme wird in dem Umstand 
erblickt, dab chlorophyllfreie Mutanten sonst 
vorwiegend bei Fremdbefruchtern beobachtet 
wurden. L. KIESSLING (II) beobachtete aber 
erst in F 5 nach einer Kreuzung zweier reiner 
Linien der Saatzuchtanstalt Weihenstephan 
Nachkominenschaften, die hinsichtlich des 
Chlorophyllinerkinals variierten. 13el denselben 
traten ganz weiBe und gestreiffe Pflanzen auf. 
C. HALLQVIST (5, 6) stellte Auftreten yon 
Chlorophyllmutanten in F2 und F ,  nach ver- 
schiedenen Gerstenkreuzungen fest. Es wird 
abet auch das Auftreten von chlorophyllfreien 
ersLen Pflanzen in Feldern yon Pedigree- und 
Landsorten erw/ihnt. Deingegenfiber wurde 
darauf verwiesen, dab bei Weizen keine Chloro- 
phyllinutanten gefunden wurden, welche Fest- 
stellung abet durch neuere Beobachtungen an- 
deter Autoren schon fiberholt ist. Aus den Mit- 
teilungen geht hervor, dab im Gebiete, in dein 
die Untersuchungen durchgeffihrt wurden, 
Chlorophyllinutanten verhiiltnisiniil3ig h~iufig 
vorkoininen. 

Von C. HALLQVlST (5) wurden nachfolgende 
Typen yon Gerstenchlorophyllmutanten nnter- 
schieden : 

I. Albinatylben, die dutch rein weii3e, schinal- 
bl~ittrige Keiinlinge gekennzeichnet sind. 

2. Xanthatypen mit rein oder fast rein gelben, 
schinalen Keiinlingen. 

3. Lutescenstypen Init anfangs grfinen, sp~iter 
aber gelblichen Keiinlingen. 

4. Virescens- und Chlorinatypen mit anfangs 
weii3gelben, sp/iter aber alliniihlich Inehr oder 
weniger grfin werdenden Pfl~inzchen. 

5. Zwergtypen Init kleinen Inehr oder weniger 
chlorophyllarinen Keiinlingen. 

Die von C. HALLQVIST und H. NILSSON-EHLE 
beschriebenen Chlorophyllinutanten haben in 
der letzten ZeR durch die an ihnen durchgeftihr- 
ten Untersuchungen H. v. EULERs und seiner 
Mitarbeiter (2, 3, 4) besondere Bedeutung ge- 
wonnen. Hierbei wurde die Frage gestellt, 
welche chemischen Verdnderungen in chlorophyll- 
freien Mutanten von Gerste gleichzeitig mit dem 
Chlorophyllverlust auftreten. Durch viele Ver- 
suche wurde die Erkenntnis gewonnen, dab irL 
den Bl~ttern der rein weil3en Mutanten des 
Albinatyps der Katalasegehalt nur ein Drittet 
des Norinalgehalts der grfinen Pflanze betrug, 
Bei chlorophyllhaltigen Homo- und Hetero- 
zygoten konnte ein Unterschied iin Chlorophyll- 
gehalt und iin Katalasegehalt nicht ermittelt 
werden. Der Xanthatypus weist norinalen 
Katalasegehalt auf. Es wird die Ansicht aus- 
gesprochen, dab die weiBen Mutanten durch ein 
oder mehrere, als negative Katalysatoren wir- 
kende Gene bedingt werden, durch die die zur 
Chlorophyllbildung ffihrenden Reaktionsketten 
vorzeitig abgebrochen werden. 

Unter den vielen Tausenden Zuchtst/iinmen, 
Soften und Herktinften von Sominergerste, die 
ich w~hrend Ineiner zfiehterischen T~itigkeit be- 
obachten konnte, habe ich bisher nnr einen 
einzigen Fall des Auftretens von chlorophyll- 
freien Gersteninutanten festgestellt. Die Be- 
obachtung erscheint Inir aus dem Grunde be- 
merkenswert, well die Mutation in einer durch 
Pedigreezfichtung entstandenen reinen Linie 
auftrat. Es handelt sich um die Nachkominen- 
schaft einer Elitepflanze yon zweizeiliger 
Soininergerste, deren Abstaininung sich durch 
eine lange Reihe yon Jahren stets yon Elite- 
pflanzen ableitet. An diesen Nachkommen- 
schaften waren nieinals wesentliche Abweichun- 
gen vom Norinalverhalten festzustellen. Zu be- 
merken w~ire h6chstens, dab in der Nachkoininen- 
schaft des Jahres 1921 eine Pflanze auftrat, die 
sich dutch gr6Bere Steifhalmigkeit und durch 
iiberdurchschnittlichen K6rnerertrag auszeich- 
nete, welche Eigenschaften sich als konstant 
erwiesen, 
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I m  Jahre 1935 t raten in der Nachkommen- 
schaft einer Elitepflanze chlorophyllfreie Pflan- 
zen auf. Von 8o ges~iten KSrnern, die restlos 
aufgegangen waren, waren 21 chlorophyllfrei, 
und zwar rein weig und 59 normal grtin. Es 
schien demnach klar, dab es sich um das in der 
Literatur  wiederholt beschriebene Auftreten yon 
monofaktoriell  aufspaltenden Albinamutanten 
handelte. Auffallend war hSchstens der Um- 
stand, dab trotz der geringen Pflanzenzahl das 
theoretische Zahlenverh~iltnis 1 : 3  fast genau 
.eintraf. Bei den 59 grfinen Pflanzen, yon denen 
w~ihrend der Vegetation ffinf eingingen, waren 
Unterschiede in der Intensit~t des grfinen Farb- 
tons nicht zu bemerken. Dies entspricht den in 
der Literatur  bereits angeffihrten Beobach- 
tungen. So haben schon H. NILSSON-EI~LE (r4) 
und B. KALT (9) festgestellt, dab die hetero- 
zygotischen Pflanzen yon der homozygotischen 
grfinen Normalform hinsichtlich der Farbe nicht 
zu unterscheiden sind, was ja auch aus den er- 
w/ihnten chemischen Untersuchungen H. v. Eu-  
LERs und seiner Mitarbeiter hervorgeht. Der 
Fall  schien also ohne weiteres Interesse, weshalb 
die 54 geernteten Pflanzen nicht getrennt be- 
handelt,  sondern die XSrnerernte s~imtlicher 
Pflanzen gemeinsam abgedroschen wurde, da 
dieses Material als praktisch wertlos und theo- 
retisch uninteressant eliminiert werden sollte. 

Nichtsdestoweniger wurde aber doch mit  dem 
K6rnermaterial  eine Keimprobe vorgenommen. 
Hierbei bestgtigte sich die schon beim Auftreten 
der Mutanten gemachte Feststellung, dab die 
chlorophyllfreien Keimpfl~inzchen vollkommen 
weifl sind. In  der Keimungsenergie konnten 
Unterschiede zwischen den grfinen und den 
weiBen Keimpflgnzchen nicht festgestellt wer- 
.den. I m  ersten Entwicklungsstadium waren 
auch die GrSl3enverh~iltnisse des Blattkeims bei 
griinen und weigen Keimlingen nicht wesentlich 
verschieden. Mit fortschreitender Entwicklung 
blieben aber die chlorophyllfreien Pflanzen im 
Wachs tum sehr zurfick. Am 3o. Tage nach dem 

Auslegen der KSrner wurden bei Messungen an 
203 homozygotisch und heterozygotisch grfinen 
und an 34 weigen chlorophyllfreien S~imlingen 
nachfolgende L~ingen- und BreitenmaBe des 
grSBeren Bl~ttchens festgestellt: 

Aus diesen Ziffern geht hervor, d a b  die 
chlorophyll/reien P/li~nzchen trotz anf~inglicher 
Normalentwicklung schlieBlich im Wachstum 
doch sehr zurfickblieben. Blattl~inge und Blatt-  
breite waren bei den WeiBlingen im Verh~ltnis 
zu den entsprechenden MaBen der grfinen Pflan- 
zen sehr gering. 

Bei den Keimproben zeigten sich jedoch gegen- 
fiber dem zu erwartenden Zahlverh~iltnisse der 
Mendelspaltung ganz wesentliche Abweichungen. 
Da die chlorophyllfreien Pfl~inzchen absterben, 
w~ire unter der Voraussetzung, dab alle Pflanzen 
den gleichen Ert rag erbringen, ein Spaltungs- 
verh~iltnis von I :  5 = well3: grfin zu erwarten. 
Dies ergibt sich aus nachfolgender t)berlegung: 

In F~ erhalten wir ein Spaltungsverh~iltnis von 

I : 2 : I 

homozygotisch grfin heterozygotisch grfin weifl 

Wenn wir bei der Anzahl yon 8o Pflanzen 
verbleiben, an denen im ersten Jahre die Be- 
obachtungen gemacht wurden, so wiirde das 
theoretische Spaltungsverh~iltnis 2 : 4 ~ : 2o be- 
tragen. Da die 2o Albinapflanzen absterben, 
erhalten wir nur yon den restlichen 6o Pflanzen 
eine K6rnerernte. Nehmen wir nun an, dab 
jede Pflanze durchschnittlieh IOO K6rner er- 
bringt, so erhalten wir in F~: 

I. Aus den 2o homozygotisch griinen Pflanzen 
2oooKSrner,  aus denen nur homozygotisch 
griine Pflanzen erwachsen ; 

2. yon den ~4 ~ heterozygotisch griinen Pflanzen 
4000 KSrner, aus denen nach dem Spaltungs- 
verNiltnis I :  2: I IOOO homozygotisch grfine, 
20o0 heterozygotisch grfine und IOOO Albina- 
pflanzen erwachsen wfirden. 

Insgesamt erhalten wir also theoretisch 
IOOO Weil31inge und 5000 homozygotisch und 

I 2 

Griin I 
Weil3 

Tabelle I. V e r t e i l u n g  d e r  L~in 

3 4 5 

I 3 9 16 / 13 19 
2 2 3 17  / 9 - -  

g e n m a l 3 e  d e r  B l ~ t t c h e n  in cm. 

Insgesamt 
Pfl~nzchen 

31 53 51 5 203 
. . . .  34 

9,o3 2,o7 
5,77 1,35 

Grfin . 
Weig . 

Tabelle 2. Verteilung der BreitenmaBe der Bl~ittchen in ram. 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Insgesamt M cr 
PflSmzchen mm 

I - -  4 5 / 8 34 72 45 27 7 203 7,16 1,42 
2 I 3 13 l 13 2 . . . .  34 4, I8 Ifi)4 
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heterozygotisch grfine Pflanzen, also ein Spal- 
tungsverhiiltnis I : 5. 

Gegeniiber diesem erwarteten Spaltungs- 
verh/iltnis blieben aber die chlorophyllfreien 
Keimlingspfliinzchen sehr in der Minderzahl. 
Im Durchschnitt mehrerer Versuche ergab sich 
ein Spaltungsverhiiltnis yon I : 7,95. 

t3ber Abweichungen vom zu erwartenden Spal- 
tungsverhSltnisse in F3 yon Chlorophyllmutanten 
wurde in der Literatur schon frfiher berichtet. 
B. KALT (9) z~hlte in F 3 8412 grtine und 1235 
weiBe, wohingegen theoretisch 8036 grfine und 
16o 7 weiBe errechnet wurden. Es ergibt sich 
also eine Spaltung yon 1:6,82 anstatt  I:  5. 
]3. I~ALT ffihrt aber dieses Defizit an WeiBlingen 
nicht auf Abweichungen im Vererbungsgang zu- 
riick, sondern er ist der Ansicht, dab die grol3en 
Unterschiede in der Bestockung der einen 
Ptlanzen derartige Abweichungen durchaus m6g- 
lich erscheinen lassen. Da bei einigen gesondert 
ausges~iten Pflanzen durchschnittlich ein Viertel 
der Gesamtpflanzenanzahl Weil31inge gez~ihlt 
wurden, wird kS als verbiirgt erachtet, dab sich 
die Erscheinung der WeiBlinge wie ein recessives 
Merkmal monofaktoriell vererbt. 

L. HONECKER (7, 8) stellte in F 3 neben dem 
gew6hnlichen SpaltungsverMltnis I : 3  auch 
Zahlenverhiiltnisse yon I : 2, I : 4 und I : 5 fest, 
wobei man aber beriicksichtigen muB, dab diese 
Auslegung der Zahlenverh/iltnisse infolge der 
geringen Pflanzenanzahl eine ziemlich freie war. 
Wenn wir die Einzeldaten L. I-IONECKERs ad- 
dieren, ergibt sich aber bei 68 Pflanzennach- 
kommenschaften ein Durchschnittsverh~iltnis 
yon 1: 3,1o, was ziemlich genau dem Normal- 
verh~iltnisse entspricht. 

C. HALLQVlST (6) beobachtete bei einer Chloro- 
phyllmutante, die allerdings nicht dem Albina- 
typus sondern dem Zwergtypus angeh6rte, in 
/;3 einen betriichtlichen Ausfall an recessiven 
Zwergpflanzen. Zur Erkliirung der Abweichung 
wird die M6glichkeit yon Modifikationen, Zy- 
gotenselektion, St6rungen in der Gameten- 
reprfisentation und faktorieller Komplikationen 
er6rtert. Auf Grund yon Riickkreuzungen mit 
homozygotisch normalen Pflanzen wird als aus- 
sichstreiehste Erkl/irungsweise die Elimination 
miinnlicher Oameten betrachtet. 

]3ei unseren Versuchen wurden zur Erkl~irung 
des Ausfalls an chlorophylldefekten Pflanzen in 
erster Linie nachfolgende M6glichkeiten ins 
Auge gefagt: 

I. A bweichungen yore normalen mono/akto- 
riellen Spaltungsverhdltnis. 

2. Herabgesetzte Vitalitdt der Heterozygoten. 

3. HShere Ertrags/Shigkeit und bessere Korn- 
ausbildung der homozygotisch griimn P[lamen. 

Gegen die unter Punkt 3 ge~ul3erte Annahme 
spricht vorerst der Umstand, dab die hetero- 
zygotisch grfinen yon den homozygotisch grfinen 
Pflanzen in Farbe und Chlorophyllgehalt nicht 
abweichen. Es w~re aber immerhin m6glich, 
dab andere Unterschiede eine differente physio- 
logische Leistungsf~higkeit verursachen. Wir 
k6nnen bei vielen Sorten und Linien die Ur- 
sache ihrer verschiedenen Ertragsf~higkeit durch 
makroskopische, mikroskopische oder chemi- 
sche Untersuchung nicht ermitteln, und wir sind 
in diesen F/illen nut  auf die Annahme einer ver- 
schiedenartigen genetischen Struktur angewie- 
sen. Da hier eine ungleiche genetische Ver- 
anlagung mit Sicherheit nachgewiesen ist, 
m/issen wir auch mit der M6gliehkeit einer 
physiologischen Auswirkung dieser Verschieden- 
heit rechnen. Eine etwaige geringere Ertrags- 
f/ihigkeit der heterozygotisch gr/inen Pflanzen 
gegeniiber den Homozygoten w/irde den Ausfall 
an Weil31ingen ganz einfach erkl/~rlich machen. 

Um die 13erechtigung dieser Annahme zu 
iiberpr/ifen, wurden 6oo K6rner der Ernte aus 
F2 im Frtihjahre 1936 ausgesiit. Nach der Ernte, 
die nach Einzelpflanzen getrennt erfolgte, wurde 
vorerst durch Ankeimung eines Tells des Korn- 
ertrags jeder Pflanze gepriift, ob es sieh bei den 
betreffenden Pflanzennachkommenschaften um 
Homozygoten oder Heterozygoten handelte. So- 
dann wurden die K6rnerertr/ige beider Gruppen 
miteinander verglichen. Insgesamt wurden yon 
den 6oo ausgesiiten K6rnern nur 289 Pflanzen 
geerntet, yon denen 241 Homozygoten und 
48 Heterozygoten waren. Dieses Zahlenverh~ilt- 
his diirfte sich noch etwas zugunsten der Hetero- 
zygoten iindern. Da aber yon der Ernte einer 
jeden Pflanze nur ein kleiner Tell zur Keimung 
ausgelegt werden konnte, um m6glichst viel 
Material fiir die Aussaat zurtickzubehalten, 
konnte eine genauere Bestimmung nicht vor- 
genommen werden. 

Sowohl die homozygotischen als auch die 
heterozygotischen Pflanzen wiesen infolge des 
schiitteren Pflanzenstandes der Versuchsparzelle 
sehr variable K6rnergewichte auf, wodurch die 
t3eurteilung unseres Problems erschwert wird. 
Die Gesamtdurchschnitte beider Gruppen be- 
rechtigen aber nicht zur Annahme, dal3 der Aus- 
fall an chlorophylldefekten Pflanzen durch min- 
dere Produktionsfiihigkeit der Heterozygoten 
hervorgerufen worden sein k6nnte. Der durch- 
schnittliche Ertrag je Pflanze betrug bei den 
Homozygoten 4,46 g (Minimum 1,2, Maximum 
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14,2), bei den Heterozygoten 4,23 g (Minimum 
I , I ,  Maximum 16,3). 

Bei den vorl~u/igen Kr die zur 
Ermit t lung der homozygotischen bzw. hetero- 
zygotischen Veranlagung dienten, wurde die 
Beobachtung gemacht, dab die K6rner aus 
manchen Pflanzen bei Lichtzutritt nur ge- 
ringe Keim/ghigkeit aufwiesen (Abb. I u. 2). 
Gerste keimt allerdings bei Lichtzutri t t  im all- 
gemeinen schlechter als bei Dunkelheit. Noch 
nie aber habe ich bei Gerstenst~immen derartig 
grol3e, durch Lichteinwirkung verursachte Kei- 
mungshemmungen beobachten k6nnen wie bei 
der K6rnerernte dieser Sippe. 

Zur Erkl~irung dieser Erscheinung k6nnte die 
entwicklungshemmende Wirkung subletaler Fak- 
toren in Betracht  gezogen werden. 

Die Keimversuche haben abet gezeigt, dab die 
Eigentiimlichkeit, bei Lichtzutri t t  nur  unzu- 
l~inglich zu keimen, nicht nur den heterozygo- 
tischen, sondern auch den homozygotischen 
Nachkommenschaften dieser Sippe eigenttimlich 
ist (siehe Tabelle 3). 

Bei Dunkelheit keimen alle Nachkommen- 
schaften der chlorophylldefekten Sippe meist 
mit  etwas verminderter Keimf~ihigkeit, doch 
sonst normal aus. Auch bei der Aussaat ill 
Erde erfolgte der Aufgang zeitgerecht und regel- 
m~il?ig, doch mit  etwas verminderter Trieb- 
kraft. So wurden bei der Anlage dieses Versuchs 
im Frfihjahr 1936 600 K6rner aus der Ernte  der 
im Jahre  1935 beobachteten heterozygotischen 
Linie angebaut, wovon innerhalb 14 Tagen 519 
grfine und 53 weiBe also insgesamt 572 Keim- 
linge aufliefen. Da die weiBen Keimlinge ab- 
starben, h~itten nun abet eigentlich 519 Pflanzen 
geerntet werden sollen. Tats/ichlich entwickel- 
ten sich aber his zur Vollreife nur 289 Pflanzen, 
der Rest starb ab. Es kann leider nicht fest- 
gestellt werden, ob homozygotische oder hetero- 
zygotische Pflanzen in gr613erer Zahl abstarben, 
weshalb auch die unter Punkt  2 ge~iul3erte An- 

nahme durch die Versuche keine sichere Be- 
st~itigung erfahren konnte. 

Die geschilderten Keimungsanomalien k6nnen 
aber allein ffir sich zur Erkl~irung des Ausfalls 
an Weil31ingen schon aus dem Grunde nicht 

Abb. I. Keimhemmung dutch Licht. 

herangezogen werden, weil sie auch an homo- 
zygotischen Nachkommenschaften beobachtet  
wurden. 

Zwecks K1/irung der Frage, ob Abweichungen 

Abb. 2. Keimhemmung durch Licht. 

vom monofaktoriellen Spaltungsverh~iltnisse vor- 
kommen, wurden 14 Pflanzen, die sich bei den 
Vorversuchen als heterozygotisch erwiesen hat-  

Tabelle 3. L i c h t k e i m u n g  d e r  E r n t e  v o n  d r e i  G e r s t e n p f l a n z e n .  

Anzahl der Tage nach 
dem Auslegen zur Kei- 

inung 

5 
6 
8 

I o  

16 
22 
26 
28 

t?flanze Nr. lO9 
homozygotisch 

2 4 K6rner 

Nicht ge- 
keimt 

Nu t  Wur- Wurzel- u. 
zelkeim Blat tkeim 

8 2 

7 
6 9 
4 13 
4 13 
4 13 
4 13 

Pf!anze Nr. 114 
homozygotisch 

58 K6rner 
Nicht ge- 

keimt 

14 
14 
i i  
9 
7 
7 
7 
Y 

43 
43 
4I 
41 
32 
3I 
22 
IO 

Norlnale Gersten- 
pflanze 

59 t(6rner 
Nur Wur- Wurzel- u. 

zelkeim Bla t tke im 

7 8 
6 9 
6 I i 
2 15 
9 I7 
6 21 

15 21 
27 21 

Nicht ge- 
keimt 

3 o 

3 ~ 
26 
2O 

18 
9 
4 

Nur Wur- 
zelkeirn 

2 2  

2 0  

17 
i i  
9 

17 
32 
3 6 

Wurzel- 
Blattkeim 

7 
9 
16 
22 
32 
33 
33 
33 
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T a b e l l e  4. 

Nr. der Anzahl der K6rner- Pflanze K6rner gewicht grtine Keim- WeiBlinge Ungekeimt VerhMtnis 
gr linge WeiB : Griin 

2 

13 
4 I 
68 
69 

lO2 
lO 4 
131 
132 
152 
163 
167 
26o 
261 

55 
39 

172 
2o 5 
136 
39 
6o 
67 
51 

155 
5 ~ 
48 
83 

134 

3 ,2  
2,7 
7,9 

IO~ 5 

5,1 
2 , I  

2.4 
3,o 
1,9 
6,7 
2~O 
1,8 

3,3 
5,3 

5o 

34 
125 
15o 
95 
28 
44 
48 
47 

152 

49 
37 
64 
98 

I 
2 

43 
52 
37 
7 

14 
15 

I 
2 
I 

i i  
17 
34 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
2 

4 
3 
I 

2 
2 

1:5o  
I :17 
I : 2,9 
1:2,88 
I : 2,56 
1 :4 ,0  
I : 3,I4 
I : 3v2o 
1:47 
1:76 
1:49 
I : 3,36 
1:3,76 
I: 2,88 

ten, zur Keimung ausgelegt. Hierbei wurden die 
in Tabelle 4 angegebenen Spaltungsziffern er- 
halten. 

Aus diesen Ziffern sind folgende Erkenntnisse 
abzuleiten : 

I .  Bei den meisten Einzeplflanzen spaltet die 
KSrnerernte bei der Aussaat nach dem mono- 
hybriden Verh/iltnisse I : 3 auf. Einige Pflanzen- 
nachkommenschaften weisen aber ein wesent- 
lich weiteres SpaltungsverhiiItnis auf. Die Ziffern 
dieser abweichenden Spaltungen k6nnten dazu 
verleiten, das Vorhandensein yon dihybriden 
und trihybriden Spaltungen anzunehmen, urn 
so mehr als nachgewiesen wurde, dab die Chloro- 
phylleigenschaften bei Gerste und anderen Ge- 
treidearten durch mehrere Faktoren verursacht 
werden. Diese Deutung ist aber im Hinblicke 
auf die monofaktorielle Spaltung des Ausgangs- 
materials nicht mgglich. Fiir eine sichere Er-  
kl~rung dieser auffallenden Abweiehungen vom 
erwarteten Spaltungsverh~iltnisse ist das vor- 
handene Untersuchungsmaterial  zu wenig um- 
fangreich. Ein Versuchsfehler ist schon aus 
dem Grunde nicht anzunehmen, weil bei den 
Versuchen mehrere F~ille yon groBen Ab- 
weichungen vom erwarteten SpaltungsverMlt-  
nisse festgestellt wurden. 

Auch in der Literatur  wurden, wie bereits 
frtiher erw~ihnt, oft auffallende abweiehende 
Spaltungsverhiiltnisse yon Albinamutanten an- 
gefiihrt. So beobachtete HALLQVlST (5) eine 
Aufspaltung yon 553:9 ,  d. i. 1,6% Albina- 
keimlinge. In  der Nachkommenschaft  wurde bei 
I2 Familien monohybride Spaltung I : 3, in 
einer Familie aber 1 :75  Iestgestellt. In den 
Naehkommenschaften zeigten sich noch andere 
Anomalien, auf die hier nicht eingegangen 
werden kann. Die niedrige Frequenz der WeiB- 
linge in der urspriinglichen Familie wird in Er- 

manglung einer anderen Erkl~irung auf ,,vege- 
tat ive Faktorenmuta t ion"  zuriickgefiihrt. 

In einer anderen Familie fand HALLQVIST 
unter 44Pflanzen einen WeiBling. Hiervon 
wurden igToehterfamil ien gezogen, die alle 
grtin waren, in deren Nachkommenschaften sich 
jedoch auf zwei Parzellen 1,5~ bzw. I~ 
Albinapflanzen zeigten. 

In  derartigen F~illen ist eine Deutung mit  
Schwierigkeiten v e r b u n d e n .  Auch yon anderen 
Autoren wurden bei verschiedenen Chlorphyll- 
mutanten  Abweichungen vom erwarteten nor- 
rnalen Spaltungsverh~Utnisse festgestellt, wobei 
meist eine sichere D eutung noch nicht m6gliehist. 

W. SMITH und J . B .  HARRINGTON (16) be- 
obachteten in F 3 nach einer Kreuzung zwischen 
Vernal (Triticum dicoccum) und Marquis (Tri- 
ticum vulgare) Spaltungen von I : 3, I : 15 und 
I : 6 3 .  Diese Spaltungsverhiiltnisse lassen sich 
aber leicht erkl~iren, da F 2 nach dem Verh~ilt- 
nisse 1 :63  aufspaltete, so dab es sich um die 
normale Auswirkung des Vorhandenseins von 
3 Genen handelte. 

2. Bei dell meisten Einzelpflanzenernten war 
ein Teil der Kdrner nicht keim/iihig Dies ist 
insofern auffallend, als die normalen Zucht- 
st~imme der Sorte, aus der diese Formen her- 
vorgegangen sind, in diesem Jahre fast stets zu 
IOO % auskeimten. Es ist dernnach nicht anzu- 
nehmen, dab die bei den Versuchen beobachtete 
geringe Keimf~ihigkeit auf fiul3ere Ursachen 
zurtickzuftihren w~ire. Wir mtissen vielmehr mit  
der M6glichkeit rechnen, dab das Unverm6gen 
zur Auskeimung mit  den fibrigen Anomalien 
dieser Sippe im Zusammenhange steM. 

Au/ Grund dieser Versuche mi~ssen wir also 
annehmen, dab der Aus/all an chlorophyll- 
de/ekten P/lanzen in erster Linie au/ A bweichun- 
gen vom monohybriden Spaltungsverhdltnisse zu- 
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riickzu/iihren ist. MSglicherweise spiden hierbei 
aber auch die verminderte Keim/iihigkeit sowie 
eine herabgesetzte Vitalitat der Heterozygoten eine 
gewisse Rolle. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I m  Jahre 1934 t ra t  in einer Pedigreezfichtung 
einer zweizeiligen Sommergerste eine Chloro- 
phyl lmutante  auf, deren Nachkommenschaft  im 
Jahre  1935 im Verh~iKnis I : 3 = WeiI3 : Grfin 
aufspaltete. In den weiteren Nachkommen- 
schaften zeigte sich ein auffaltender Ausfall an 
Weil31ingen, dessen m6glichen Ursachen nach 
verschiedenen Gesichtspunkten erSrtert und 
untersucht wurden. Di~ Untersuchung der 
Spaltungsverh~iltnisse der Nachkommenschaften 
einzelner heterozygotischer Pflanzen (Weil3- 
pflanzenerzeuger nach NILSSON-~EHLE) zeigte, 
dab grol3e Abweichungen vom monohybriden 
Spaltungsverhs vorkommen, auf die in 
erster Linie der Ausfall an Weil31ingen zurfick- 
zuffihren ist. Aul3erdem wird die M6glichkeit 
des Einflusses yon St6rungen in der Keim- 
f~ihigkeit und der verminderten Vitalit~t der 
t Ie terozygoten in Betracht  gezogen. 
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Planwirtschaftliche Regelung der Sortenfrage im Getreidebau. 
Von F r i t z  Drahorat l .  

Die grol3en Erfolge der Pflanzenproduktion im 
Verlaufe des letzten Jahrzehntes sind in erster 
Linie auf die Verwendung yon Saatgut ge- 
eigneter und leistungsf~ihiger Zuchtsorten zuriick- 
zuffihren. 

Die in der unmittelbaren Nachkriegszeit be- 
sonders gesteigerte Nachfrage nach Zuchtsaat- 
gut  und die hohen Ums/itze Init demselben 
brachten auch die Zfichtung yon Saatgut im 
Inlande zu rascher Entwicklung.  Trotz der alt- 
bew~ihrten Zuchtbetriebe entstanden yon Jahr  
zu Jahr  immer neue und auBerdem suchte auch 
das Ausland diese gtinstige Gelegenheit far  sich 
zunutze zu machen, das unter einer Sehr rfihrigen 
Werbet~tigkeit  den Vorzug beim Absatze seiner 

Der Zfichter, 9- Jahrg. 

Bodenerzeugnisse ffir sich in Anspruch nehmen 
wollte. Die Ursache der geringen Verbreitung 
ffemdl~indischer Soften lag aber in den oft aus- 
gesprochenen Mil3erfolgen, die bei den Init diesen 
Sorten ausgeffihrten Vergleichsversuchen gegen- 
fiber unseren heimischen Soften fast ohne Aus- 
nahme erzielt wurden. Sie fanden ihre Begriin- 
dung in erster Linie in den ganz anders ge- 
arteten klimatischen Verh~ltnissen 0sterreichs, 
die eben Getreidearten mit  kurzer Wachstums- 
zeit, also frfihreife Sorten, ben6tigen, eine For- 
derung, der die meisten fremdl~indischen Sorten 
infolge ihrer langen Vegetationszeit nicht ent- 
sprachen; ill zweiter Linie wird sie aber durch 
die zumeist hohen Anforderungen der fremd- 

13 


