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ren, linden wahrscheinlich frtiher als bei den 
gew6hnlichen Variet~ten statt. Infolgedessen 
erfolgt die Zellstreckung ebenfalls viel Irtiher. 
AuBerdem sind unter den Mutationen ebenfalls 
Unterschiede wahrzunehmen (Triumphator und 
Electra gegeniiber Oranfe Nassau). Es ist nicht 
ausgeschlossen, dab die aufgetretenen VerSnde- 
rungen auf einem Unterschied beruhen, der 
durch die T~tigkeit bestimmter Wuchskataly- 
satoren bedingt ist. Wenn die Gene mit Kata- 
lysatoreli gleichgeschaltet werden k6nnen oder 
die Depots hierftir sind, dann k6nnte die Zu- 

nahme einer oder meh- 
rerer dieser Gene Itir 
das Entsteheli der be- 
sprochenen somati- 
schen Mutationen ver- 
antwortlich gemacht 
werden. Es w~re nach 

Abb. 2. Metaphase aus dem Plerom dem Vorangegangenen 
einer Wurzelspit . . . . .  Murillo. ebensogutm6glich, d a b  

diese Gene ein Teil yon dem Zytoplasma als 
auch yon einem oder mehreren Chromosomen 
sind. 

Bereits 1925 beobachtete man, dab somati- 
sches Mutiereli ungef~ihr ebenso oft bei diploiden 
wie bei heteroploide~r Tulpenvariet~ten auftritt, 
so dal3 Aberrationen der Chromosomengarnitur 
iedenfalls, sower diese mit den heutigen Hilfs- 
mitteln wahrzunehmeli sind, nicht in erster 
Linie Itir die beobachteten genetischen Abwei- 
chungen in Farbe und Form verantwortlich 
gemacht werden k6nnen. 

Die Variet~it Murillo ist diploid (2n = 24) 
(Abb. 2). Verschiedene ihrer somatischen Muta- 
tionen wurdeli ebenfalls zytologisch untersueht, 

jedoch konnten hierbei keine Untersehiede 
gegeniiber Murillo entdeckt werden. 
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Zur Cytologie halmbehaarter Stiimme aus Weizenroggenbastardierung.  
Von G. Kattermann.  

In einer kiirzlich erschienenen Arbeit (I) sind 
ausffihrliche cytologisehe Untersuchungen all 
Nachkommen aus Weizenroggenbastardierung 
mit behaartem Halm mitgeteilt worden, aus 
deneli hervorgeht, dab das yon Roggen stam- 
mende Merkmal der Behaarung an univalent 
oder bivalent vorhandene Chromosomnen ge- 
bunden ist. Diese Chromosomen silid, gemesseli 
an Chromosomensatz und -zahl der wlgare- 
Reihe des Weizens, als iiberz~ihlig zu bezeichnen. 
Jedenfalls land ich in den betreffenden Liliien 
keine einzige Pflanze mit 42 Chromosomen und 

schwacher oder starker Behaarung. Pine in 
Druck gegebene Mitteilung (2) enth~lt den Nach- 
weis, dab die sog. ,,B"-Chromosomen, die bei 
Pflanzen mit behaartem Halm beobachtet sind, 
Roggenchromosomeli sind. 

Anl~Blich dieser letzten Untersuchung konnte 
festgestellt werdeli, dab auch Speltoide mit 
starker Hatmbehaarung vorkommen, mit Chro- 
mosomenzahlen yon 2n = 43 und 42, die das 
B-Chromosomen bivalent tragen, wiihrend an- 
scheinend ein bzw. zwei Weizenehromosomen 
fehlen. 
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Ich beabsichtige bei sp~iterer Gelegenheit die 
hier in Betracht kommenden Nachkommen- 
schaften ausffihrlich zu bearbeiten, m~chte je- 
doch die folgenden Befunde schon jetzt bekannt- 
geben, da sich diese Untersuchung einige Zeit 
verz6gern wird. 

E r g e b n i s s e .  

Pflanze Nr. 17 . Es handelt sich um eine 
Speltoidform mit starker Halmbehaarung. In 
Abb. I i s t  es die gr6Bere Pflanze. Die Xhren 
zeichnen sich durch verhgltnism~iBig hohe 
Stufenzahlaus (25--32), Durchschn. 29,2. An der 
Basis der lockeren Xhren stehen I - -4  sterile 
Xhrchen. Auch I - - 4  Spitzenghrchen waren bei 
einigen Xhren unfruchtbar. Doch glaube ich 
hier mehr an stSrende Folgen der Kultur, da 
diese Pflanzen in HolzkEsten herangezogen 
wurden und erst zum Photographieren in TSpfe 
gepflanzt worden sind. 

Die Antheren 5ffneten sich w~hrend der Blfite 
ohne Schwierigkeiten, so dab guter Ansatz ein- 
trat. 3 und 4 K6rner je Ahrchen sind nichts 
seltenes. Die BekSrnungen je Xhrchen bei 
8 Ahren schwanken zwischen 1,93--2,6o, im 
Durchschnitt 2,21. Das ist als recht gut zu be- 
zeichnen, besonders in Anbetracht der durch- 
schnittlichen Ahrchenzahl yon rund 29. 

Bei der Untersuchung der Pollenmutterzellen 
wurde als Chromosomenzahl 2n = 43 festge- 
stellt. Wesentlich ist die Feststellung, dab die 
Chromosomen ffir Behaarung (B-Chromosomen) 
als Bivalente vorhanden waren, was in Oberein- 
stimmun..g mit der starken Behaarung des Halmes 
steht. Uber die verschiedenen Chromosomen- 
anordnungen, die ich gefunden habe, gibt 
Tabelle I AufsehluB. 

Tabelle i. 
C h r o m o s o m e n a n  

2III IIII  IIV II}" II] 

II  I9II [ITII I8II 118II 

/ 2 I  i 11 3I(B) 31 

1671 1 I . 

r d n u n g e n  b e i  Nr .  17 . 

I I v  2 I V  2 I u  I V 3 I V  2 V I i  

lm/ITii 16ii ~Iv 15II IsnlS~. 

4 132! 2 i I I 4 I I ]I22 

Durch die Bildung von Multivalenten wird 
eine groBe Variabilit~it der Anordnungen erreicht. 

In den F~llen mit mehr als einem Univalenten 
war nur einmal in der Anordnung iiv @ i8ii  
+ 3I (B) das B-Chromosomenpaar ungepaart, 
sonst (in IO Ffillen) handelte es sich stets um 
andere Chromosomen, 

Mit der Chiasmabildung des B-Bivalenten 
habe ich mich eingehender besch~iftigt. Ich 

stellte eine starke Tendenz zur Ringbildung lest. 
Das Verh~iltnis yon Doppelst~ibchenform zu 
Ringform betrug 41 : 78. Es konnten 6 verschie- 
dene Typen des B-Bivalenten festgestellt werden 
(siehe auch die im Druck befindliche Arbeit), 
fiir die die in der Tabelle gew~hlten Zeichen 
genommen wurden (schematisierte Bilder der 

verschiedenenTypen) : , ~- , Io Doppelst{ibchen 
I I 

mit Endechiasma, subterminalem Chiasma 

Abb. x. Links Pflanze Nr. 17. Begrannter lockerer Speltoid. 2n = 43 
(4x Chromosomen yon Triticum + 2 Chromosomen yon Secale). 
Rechts Pfianze Nr. 9. Ebenfalls begrannter lockerer Speltoid. 2n = 42 

(4o Chromosomen yon Triticum, + 2 Chromosomen yon Secale). 
Beide Pflanzen haben s tark behaarte Hahne. 

und subterminalem + terminalem Chiasma; 

<~, < ) ,  <)o Ringe auf einer Seite immer ter- 

minalisiert, auf der anderen Seite wie bei den 

Doppelst~ibchen ; /~,/. ~- univalent. 

T a b e l l e  2. 

I '; /\, /\ 
I + Io 

.L LL \< :~ V 

I .o,o :io' 
absolut 24 5 12 44 16 12o 

% 2o,o 4,2 36, 7 13, 3 o,8 

In der Regel lieB sich das B-Bivalente gut 
erkennen. Es ist immer sehr groB, wohl das 
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gr613te Bivalente und dann liegt es sehr h/iufig 
an der Peripherie der Kernplatten. Man kann 
auch ab und zu ein versp~itetes Einrticken des 
Bivalenten in die Aquatorialebene feststellen. 

Ich habe einige Mikrophotos hergestellt, um 
das B-Bivalente ,,in natura"  zu zeigen. Die 
gegenseitige Lage der Chromosomen ist durch 
gelinden Druck auf das Deckgl~schen der Prfi- 
parate verfindert. Beide Beispiele zeigen die 
Ringform einmal mit subterminalem Chiasma, 
das zweitemal mit subterminalem @ termina- 
lem Chiasma (Abb. 2.). 

Pflanze Nr. 9. Diese Pflanze, auf Abb. I die 
kurzhalmigere, ist morphologisch yon der vorigen 
etwas verschieden. In den Spelzen- und Be- 
haarungsverh~iltnissen stimmt sie allerdings mit 
ihr fiberein. Der wesentliche Untersehied be- 
steht in der geringeren Stufenzahl der Ahren. 
Diese schwankt bei I3 Ahren zwischen 16--27, 

valenten yon Weizen unkonjugiert, nicht die 
B-Chromosomen. Aus der grogen Regelm~iBig- 
keit der Reifeteilungen, die yon keiner Weizen- 
art tibertroffen werden kann, geht die gute 
Fruchtbarkeit  dieses merkwfirdigen Bastardtyps 
hervor. Ich rechne mit fast absoluter Konstanz 
dieser roggenbehaarten Speltoidform. Sower 
ich das Pflanzenmaterial meiner Kreuzungen 
tibersehen kann (es sind immerhin 25oo Familien), 
isf kein Stamm aus Weizenroggenkreuzungen so 
einheitlich wie die Nachkommenschaften, zu 

absolut 
% 

im Mitre1 22,7. Ob die Strohl~inge tats~ichlich 
genetisch yon der vorigen Pflanze verschieden 
ist, m6ge dahingestellt bleiben. Das Bild einer 
einzigen Pflanze sagt dar/iber noch nicht viel 
wegen der M6glichkeit yon Modifikationen. Die 
Bek6rnung je ~hrehen betrug im Durchschnitt 
2,38 (bei Sehwankungen je ~hre yon 1,22--2,7I), 
weicht also nicht viel vonder  vorigen Pflanze ab. 
DaB die Blfihverh~iltnisse als normal zu be- 
zeichnen sind, geht aus der guten Bek6rnung 
hervor. Spitzendfirre (abgestorbene Ahrchen an 
der Spitze) war nur an einer 24hre zu beobaehten. 
An der Basis der ~hre sitzen I - -  4 sterile 
Ahrchen. 

Bei der cytologisehen Untersuchung dieser 
Pflanze stellte sich als Chromosomenzahl 2 n = 4 2  
heraus. Unter den Bivalenten der I. Reife- 
teilung - -  es sind fast stets 2111 - -  land sich das 
B-Paar. Als Anordnungen kamen nur vor 211i 
(92 real) Iiv + 1911 (7 real) und 2o11-r 21 (einmal). 
Im letzteren Falle waren die Partner eines Bi- 

I  i(i ()() 
6 18 16 13 42 95 
6,3 19,o i6,8 13,7 44,2 

denen auch die hier untersuchte 
Pflanze gehSrt. Ich vermute, dab 
hier tats/ichlich ein hochgradig balan- 
ziertes Genom entstanden ist. Wie 
schon gesagt, sollen weitere Unter- 
suchungen diese Vermutung best~iti- 
gen. 

Unter den Formen des B-Bivalen- 
ten herrschte die Ringform noch 
mehr als bei der vorigen Pflanze. 
Festsgestellt wurden 5 Typen (Tab. 3). 

S c h l u B f o l g e r u n g e n .  
In der frfiheren Arbeit schien mir 

charakteristisch ffir das Bivalente 
die Doppelstfibchenform. Allerdings 

sind] dort bereits individuelle Schwankungen 
in der St~irke des ringf6rmigen Zusammen- 
schlusses der B-Chrolnosomen vorgekommen. 
Die vorliegenden Beispiele zeigen nun, dab 
auch stfirkere Chiasmabildung zwischen den 
B-Chromosomen m6glich ist. Diese Feststel- 
lung lenkt unseren Blick auf die Tatsache, 
dab in den Reifeteilungen von verschiedenen 
Roggensorten Ringbivalente so vorherrschen, 
dab auch das B-Chromosomenpaar verh~ltnis- 
m~iBig selten als Doppelst/ibchen erscheint 
(I). Ich glaube, dab wit diese Tatsachen 
einfach zur Kenntnis nehmen mul3ten, ohne 
entscheiden zu k6nnen, welche Ursachen im 
Einzelfall die Chiasmabildung bestimmt haben. 

Die frtiheren Untersuchungen bei stark be- 
haarten Abk6mmlingen aus Weizenroggen- 
bastardierung erfahren durch diese kleine Unter- 
suchung eine wertvolle und interessante Er- 
g/inzung. 

Besonders gilt dies ftir die Pflanze mit 2Ill  

T a b e l l e  3- 

Abb. 2. Das B-Bivalente ( + )i n 2 PMZ neben anderen Chromosomen (aus Pfl. Nr. i7). 
Links Ring mit  subterminaleln Chiasnla, rechts Ring mit  supterminalem + terlni- 
nalem Chiasma, auf einer Seite der Spindelfaserstelle. Auf der anderen Seite in 

beiden F~illen terminale Zusammenheftung. 
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-- 42 Chromosomen, die, einmal abgesehen yon 
morphologischen Verh~iltnissen und ohne Kennt- 
nis ihrer Abstammung, cytologisch-deskriptiv 
zur vulgare-Reihe des Weizens gestellt werden 
mfigte. Trotzdem wissen wir, dab das Genom 
auch Bestandteile eines art- und gattungsfrem- 
den Elters enth~ilt. Ohne sichtliche Beeinflus- 
sung der Vitalit~it und Fertilit~it der Pflanze sind 
zwei Weizenchromosomen verdrfingt und durch 
2 Roggenchromosomen ersetzt worden. Der 
Chromosomenverlust auf der einen SeRe ist 
ausgezeichnet kompensiert durch den Gewinn 
auf der anderen Seite. 

DaB ein solcher Vorgang fiberhaupt m6glich 
war, scheint mir ffir die Evolution der Gattung 
Triticum sehr wichtig zu sein (darfiber hinaus 
wohl auch ftir andere Gattungen). Denn damit 
t r i t t  die M6glichkeit in den Vordergrund, dab 
die Entstehung neuer Rassen bzw. neuer Unter- 
arten innerhalb einer vielf6rmigen Polyploidie- 
stufe einer Gattung, beispielsweise innerhalb 
der Emmerreihe mit den Unterarten T. dicoccum, 
T. turgidum, T. durum, T. polonicum, T. per- 
sicum, T. orientale usw. in gleicher Weise sich 
abgespielt haben k6nnte wie hier die Bildung 
der halmbehaarten Speltoide nach einer Gat- 
tungsbastardierung mit Roggen in der vulgare- 
Reihe des Weizens. Die Bausteine der einzelnen 
Genome k6nnen aus anderen Arten (bei Weizen 
z .B.  Aegilops, Secale, Agropyrum), die zum 
Kreuzungsbereich geh6ren, entnommen sein. 
Ich sehe in diesem ProzeB, bei welchem die ffir 
die Polyploidiestufe charakteristische Chromo- 

somenzahl beibehalten wird, ein Mittelding 
zwischen der genischen Ver~inderung nach 
Kreuzung infolge von crossing-over und der 
Genomver/inderung durch Addition fremder 
Chromosomens/itze wie in den verschiedenen 
intermedi~ir-konstanten Bastarden. F~ille, in 
denen eine yon der polyploiden Reihe aberrante 
Chromosomenzahl auftritt, wie z .B.  bei 44- 
chromosomigen behaarten Speltoiden - -  die 
immerhin aber mit einer beachtlichen Stabilit/it 
beibehalten wird - - ,  bilden einen weiteren 
Sonderfall der Genomver~inderung. Aneuploide 
phylogenetisch alte Arten oder Unterarten in der 
Gattung Triticum sind allerdings nicht bekannt. 
Trotzdem muB auch diese M6glichkeit, die sich 
bei Art- ulld Gattungskreuzungen eingestellt 
hat, ffir die Bildung neuer Rassen und Arten in 
Betracht gezogen werden. Wir kennen in der 
Familie der Gramineen die Chromosomengrund- 
zahlen 5, 6, 7, 9, IO. Diese Tatsache legt bei 
Voraussetzung monophyletischer Entwicklung 
den Gedanken nahe, dab bei einem Wechsel der 
Grundzahlen Aneuploidie nach vorausgegange- 
her Kreuzung beteiligt gewesen sein k6nnte. 
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Beziehungen zwischen Genetik und Chromosomenstruktur. 
(Sammelreferat.) 

Von Curt  und L e o n o r e  K o l ~ w i g .  

Zu dem im Mai 1936 an dieser Stelle erschie- 
nenen Sammelreferat fiber Beziehungen zwischen 
Genetik und Chromosomenstruktur sollen hier 
Erg~inzungen gebracht werden, die entweder 
Erweiterungen des dort Gesagten oder Ergeb- 
nisse der neuesten Forschungen auf dem betref- 
fenden Gebiet enthalten. 

Die Riesenchromosomen liegen in den ruhen- 
den Speicheldrfisenkernen der Dipteren. Die 
euchromatischen Abschnitte behalten im Gegen- 
satz zu den Verh~iltnissen in den Kernen anderer 
somatischer Zellen ihre Sichtbarkeit und Indi- 
vidualit/it bei. Je nachdem, oh die Chromosomen 
mit ihren heterochromatischen Teilen zusammen- 
geschlossen sind oder frei im Kernraum liegen, 

unterscheidet HANS BAUER (1936) den Droso- 
phila- und den Bibio-Typus. Zum ersteren ge- 
h6ren alle untersuchten Drosophilaarten. Ihr 
Heterochromatin ist zu einem einheitlichen 
Klumpen, dem Chromozentrum, zusammenge- 
schlossen; ebenso, wie es auch in gew6hnlichen 
Somazellen der Fall zu sein scheint. Die iiber- 
wiegend euchromatischen Teile der Chromo- 
somen sind mit ihrem einen Ende im Chromo- 
zentrum verankert, das andere ist frei. Bibio, 
Chironomus, Ptychoptera, Simulium u.a. geh6ren 
zum Bibio-Typus. Ihre Chrom0somen enthalten 
auch Heterochromatin, nur ist es nicht ein- 
heitlich zusammengeschlossen, sondern liegt in 
einzelnen dicken Seheiben in den Chromosomen 


