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Forschungsberichte aus dem Institut, die bevor- 
zugt in dieser Zeitschrift erscheinen, legen 
Rechenschaft ab fiber das Erreichte und das, 
was noch erreicht werden soll und kann. 

Die Forschungseinrichtungen konnten er- 
weitert werden, stattliche Laboratorien und 
Gew/ichsh~user wurden neu erstellt und neue 
wissenschaftliche Apparaturen angeschafft. Der 
wissenschaftliche Mitarbeiterstab ist auf rund 5 o, 
der technische auf 83 angewachsen. Eine stSm- 
dige Gefolgschaft yon 18o eingearbeiteten M~in- 
nern, Frauen und M~dchen sorgt ffir gewissen- 
hafte Ausfiihrung der notwendigen Arbeiten. Im 
Sommer erh6ht sich diese Zahl erheblich. 

Die Arbeitsrichtung und die Arbeitsmethoden 
blieben erhalten und wurden welter entwickelt. 
Die reine Vemrbungs/orschung ist nicht nur nicht 
eingeschr~nkt, sondern welter ausgebaut worden. 
Die Aufgabenstellung wurde den Fortschritten 
der Forschung an BAURs eigenstem Objekt, dem 
LSwenm~iulchen, angepal3t und auch auf Epilo- 
bium und Sphaerocarpus ausgedehnt. Blieb 
auch die Zi~chtungs/orsch~ng in erster Linie an- 
gewandte Vererbungs/orschung, so wurde doch 
durch die Einrichtung eines physiologischen und 
eines chemisch-technologischen Laboratoriums be- 
sonderen Notwendigkeiten moderner wissen- 
schaftlicher Pflanzenzfiehtung Rechnung ge- 

tragen. Auch der Zytogenetik wurde in Mtinche- 
berg die ihr gebfihrende Aufmerksamkeit ge- 
schenkt. Von den neu in Angriff genommenen 
Aufgaben der Zfichtungsforschung kann hier 
nicht mehr gesprochen werden. 

Eine solche Entwicklung ist nur m6glich ge- 
wesen dank der verst~indnisvollen F6rderung 
durch das Reichsern~ihrungsministerium in erster 
Linie und durch eine Reihe weiterer Stellen, so 
der Rentenbank-Kreditanstalt ,  der Forschungs- 
gemeinschaft und des Forschungsdienstes. Ich 
spreche daffir meinen und aller meiner Mit- 
arbeiter aufrichtigen Dank aus. Unser herzlicher 
Dank gebiihrt auch den Verwaltern mehrerer 
Stiftungen und den Vertretern der Diinger- 
industrien ffir ihre Unterstfitzung. Ich danke 
auch der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft, insbeson- 
dere unserem Pr~isidenten, Herrn Geheimrat 
Bosch und dem Vorstand der Generalverwaltung 
ffir die Betreuung, die das Insti tut  in ihrer Ob- 
hut findet. Unser innigster Dank gilt aber dem 
Grfinder des Instituts, dem zu Ehren diese For- 
schungsst~itte nunmehr die zus~itzliche Bezeich- 
hung erhSAt : 

, , E r w i n  B a u r - I n s t i t u t " .  
Und nun vorw~irts im Dienst am Volk, im 

Dienst an den Fortschritten der Wissenschaft, 
die auch anderen V61kern zugute kommen. 

(Aus dem I~aiser Wilhelm-Institut ~/ir Ziichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Miincheberg/Mark.} 

O n t e r s u c h u n g e n  f i b e r  d i e  C y t o g e n e t i k  a m p h i d i p l o i d e r  

W e i z e n - R o g g e n - B a s t a r d e .  

Von K. H e i n z  y o n  B e r g  und E r n s t  Oeh ler .  

Es ist bekannt, dab die Bastarde erster Gene- 
ration zwischen Weizen u n d  Roggen in der 
Regel v611ig selbststeril sind und dab die Ur- 
sachen hierffir zumindest zu einem wesentlichen 
Tell auf cytologischem Gebiet liegen, insofern 
die Unvertr~iglichkeit der elterlichen Chromo- 
somengarnituren den Verlauf der Reifeteilungen 
und damit die Entstehung tauglicher Gameten 
beeintr~ichtigt. Nur ausnahmsweise wurden bei 
F1-Pflanzen spontan platzende Antheren beob- 
achtet; w~hrend aber M/JNTZING 1936 den darin 
enthaltenen Pollen zur erfolgreichen Selbstbe- 
st~ubung verwenden konnte, blieben eigene Be- 
mfihungen dieser Art (I937) ohne Resultat. 
Diese Sachlage ist die Ursache dafiir, dab die 
Nachkommenschaft prim~irer Weizen-Roggen- 
Bastarde, einerlei ob es sich um spontanen Ansatz 
oder experimentelle Fremdbest/iubung handelt, 
entweder aus ,,Rfickkreuzungen" im weiteren 

Sinne oder aus Amphidiploiden besteht. Im 
ersten Falle konlmt der Ansatz durch Best~iubung 
von Eizellen des F1-Bastardes , die zuf~illig taug- 
liche Rekombinations- oder auch Restitutions- 
genome aufweisen, mit normalen Gameten der 
elterlichen oder selbst anderer Arten zustande. 
Solche Rtickkreuzungsnachkommenschaften sind 
morphologisch und cytologisch unsehwer zu er- 
kennetl und meist selbst wieder mehr oder minder 
steril. Sie sind wiederholt Gegenstand yon 
Untersuehungen gewesen, sollen aber hier nicht 
welter behandelt werden. Die M6glichkeiten ffir 
das Zustandekommen amphidiploider Nach- 
kommenschaften werden welter unten bespro- 
chen. 

Die Tatsache, dab Forscher verschiedener 
L~nder in den letzten Jahren in rascher Folge 
eine Anzahl amphidiploider Weizen-Roggen- 
Bastarde aufgefunden haben, hat gerade diese 
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Formen in den Vordergrund des Interesses 
treten tassen, sowohl vom theoretischen, wie ge- 
fade auch praktisch-ztichterischen Standpunkt. 
i3ber die erste 1927 yon MEISTER in Rul31and 
erhaltene Form ist yon LEWITZKY und BENETZ- 
KAJA 1932 berichtet worden. Ein amerikanisches 
Gegensttick beschreiben TAYLOR and QUISEN- 
BERRY 1935 und FLORELL 1936, eine neue Form 
aus Schweden MONTZlNG 1936. In Deutschland 
konnten LINDSCHAU und OEt~LER 1935 den 
Nachweis ffihren, dab der bereits 1889 entstan- 
dene RiMeA~:seheWeizen-Roggen-Bastard gleich- 
fails amphidiploider Natur ist. 

Zwar stellte sich bald heraus, dab die von 
einer Vereinigung yon Weizen- und Roggen- 
merkmalen erwarteten praktischen Vorzfige yon 
diesen Formen nicht verwirklicht wurden. Es 
zeigte sich aber unverkennbar, dab Verhalten 
und Eigenschaften dieser Formen weitgehend 
yon den in ihnen vereinigten Elternformen und 
deren Sorteneigenschaften abhgngig ist. WS~h- 
rend der RIMeAUsche Weizen Roggen-Bastard 
z. B. durchaus unbefriedigende Backeigenschaf- 
ten besitzt, betont MONTZlNG die gute Back- 
qualit~it seines Stammes (RosENSTIEL 1938 ). 
Aueh beziiglich anderer guter: oder sehlechter 
Eigenschaften, wie GroBkSrnigkeit, Fruchtbar- 
keit und Ertrag bestehen groBe Unterschiede 
zwisehen den einzelnen Formen. Aus diesen 
Griinden sind die Bearbeiter dieses Problems 
sich einig, dab die vorhandenen Formen keines- 
wegs ausreichen, um ein endgiiltiges, positives 
oder negatives Urteil fiber die praktischen 
Zfichtungsaussichten zu f~llen. Vielmehr ist es 
unerl/iBlich, erst einmal an Hand eines  viel 
zahlreieheren Materials ein Bild des gesamten 
Reaktionsumfanges dieser Bastardformen zu 
gewinnen, nachdem man auch ihren genetischen 
Gehalt mSglichst umfassend gemacht hat, um 
eine vielgestaltige Basis ffir sch~irfste Auslese- 
arbeit zu schaffen. Mittel und Wege dazu 
werden im folgenden Bericht behandelt, der 
einige Mitteilungen aus den unter diesen Ge- 
sichtspunkten an unserem Insfitut aufgenom- 
menen Arbeiten herausgreifen soil. Es werden 
drei neue, ,in Miincheberg entstandene, amphi- 
diploide Triticale-Formen beschrieben, ferner 
einige mit Triticale ausgeftihrte Kreuzungen und 
im Verlauf dieser Versuche gesammelte cyto- 
genetische Beobachtungen und Erfahrungen 
dargestellt. 

Fiir die Entstehung amphidiploider Nach- 
kommenschaft lassen sich mehrere MSglichkeiten 
anfiihren. In Einzelf~llen i s t  jedoeh die Ent-  
scheidung, welche davon vorgelegen haben kann, 
mitunter zweifelhaft. Solche M6glichkeiten sind: 

I. Die Befruchtung zweier unreduzierter Oa- 
meten. Das Vorkommen funktionsffihiger Ga- 
meten mit somatisehem Chromosomenbestand 
l~iBt sich fiir das weibliche Geschlecht bei Riick- 
kreuzungen nachweisen. Die Vermutung, dal3 
sie auch im Pollen nicht fehlen, wurde durch 
MONTZlNG~ erfolgreiche Selbstbest~iubung mit 
dem Pollen spontan platzender Antheren nach- 
gewiesen, da die erzielte Nachkommensehaft 
amphidiploid war. 

2. Die apogame Entwicklung einer unredu- 
zierten Eizelle unter folgender oder Vorange- 
hender somatischer Verdoppelung des Chromo- 
somenbestandes. Die MSglicbkeit der apogamen 
Entwicklung Wird nicht nur durch das Auftreten 
haploider Pflanzen bei verschiedenen Triticum- 
Arten nahegelegt, sondern bei uns 1938 aueh 
durch die Auffindung einer haploiden Pfianze 
mit 2 n  = 28 Chromosomen aus amphidipoidem 
Triticale Meister ffir Weizen-Roggen-Bastarde 
ausdrficklich best~itigt. Diese Haploide stellt 
einen interessanten Parallelfall zu KATAYAMAs 
(1935) haploidem Aegilotricum dar. 

3. Somatische Verdoppelungen des Chromo- 
somenbestandes der F 1 w~ihrend ihrer vegeta- 
riven Entwicklu.ng. Diese MSglichkeit wurde 
durch DORSEY x936 experimentelt erwiesen, der 
durch einen auf eben befruchtete Eizelle ein- 
wirkenden Hitzeschoek an Stelle der normalen 
eine amphidiploide F1 erhielt. 

4. Riickkreuzung mit beiden Eltern abwech- 
selnd in aufeinanderfolgenden Generationen kann 
ebenfalls zu Amphidiploiden ffihren, falls jedes- 
mal unreduzierte Eizellen erfal3t werden. Auf; 
diesem Wege soll die von TAYLOR und QUlS~;N- 
BERRY beschriebene, yon uns als Triticale Taylor 
bezeichnete Amphidiploide entstanden seim 
Eigene Versuche in gleicher Richtung verliefen 
stets negativ: Die Rtickkrenzungspflanzen, die 
raft geschlossenen Antheren blfihen und selbst- 
steril sind, lieferten bei neuerlicher Riickkreu- 
zung Aufspaltungen. 

Als 5- M6glichkeit wird durch das Vorkommen 
unreduzierter, befruchtungsf~higer Eizellen bei 
F~-Pflanzen nahegelegt, diese mit Po l l en  der  
vorhandenen Triticale-Typen zu belegen. Dfe  
daraus hervorgehenden amphidiploiden Pfl~c~e~: 
werden dann zwar - -  i m  Gegensatz zu direkt :~ 
entstandenen - -  stark heterozygot sein; dies ist 
abet keineswegs unerwtinscht, da bei der nach- 
folgenden Aufspaltung ffir alle jene Merkmale, 
in welchen die vereinigten Ausgangsrassen ver- 
schiedene Anlagen besitzen, aus ein,e r einzigen 
Kombination eine grSgere Zahl mdrphologisch 
und qualitativ verschiedefier Typen zu er- 
warren ist. 

17" 
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Erwfihnt sei schlieBlich auch, dab KATTER- 
MANN 1934 die M6glichkeit er6rtert hatte, durch 
Eintr i t t  einer doppelten Befruchtung einer un- 
reduzierten Eizelle nach gleiehzeitiger Best~iu- 
bung mit dem Pollen beider Eltern zu amphi- 
diploiden Nachkommen zu gelangen. Die diesbe- 
ztiglichen Versuche dieses Autors (KATTERMANN 
1937) verliefen jedoch ebenso erfolglos wie unsere 
eigenen. Die aus Best~iubungen mit Pollenge- 
mischen stammenden Pflanzen erwiesen sich 
stets als Riiekkreuzungsprodukte mit einem der 
beiden Eltern. Eine einzige Ausnahme, die 
jedoch anders erkl~irt werden muB, wird sp~iter 
zu erw~ihnen sein. 

Von den aufgez~ihlten M6glichkeiten, zu 
neuen, amphidiploiden Weizen-Roggen-Bastard- 
linien zu gelangen, sind die ersten vier beztiglich 
ihrer Erfolgsaussichten iiberwiegend vom Zufall 
abh~ingend; nur die 5., die Rtiekkreuzung yon 
in unbegrenzter Zahl und beliebigen Kombina- 
tionen herstellbaren primS.ren F~-Pflanzen mit 
Amphidiploiden eignet sich zur zielbewugten, 
serienm~il3igen Versuchsanstellung. Sofern dabei 
tatsS~chlich heterozygote Amphidiploide erzielt 
werden, sind diese, ihrem Aufbau, nach prim~iren 
Bastarden zwischen verschiedenen amphidi- 
ploiden St~immen vergleichbar, wie wir sie 
ebenfalls, mit dem Ziel, durch ihre Aufspaltung 
unseren Besitz an verschiedenartigen Typen des 
amphidiploiden Formenkreises zu bereichern, 
ausgeftihrt haben. Bevor wir auf diese Versuche 
eingehen, sei jedoch zun~ichst die Beschreibung 
von drei unserer neuen Triticale-Typen aus 
Mtincheberg vorangestellt. 

I. Tri t icale  M t i n c h e b e r g  I. 
Herkunfl und Cytologie. Dieser neue Triticale- 

Stamm ging aus einer Kreuzung eines begrann- 
ten rotspelzigen Versuchsstammes V 16 (aus 
Trit. vulgare var. erythrospermum ,,Hanredi" X 
kleinasiatischem Unkrautroggen) mit einem 
setbstfertiten Mtincheberger Roggen-Inzucht- 
stamm hervor. Von den 6 ~hren der Ft-Pflanze 
13 96o wurde eine zur Rtickkreuzung mit Pollen- 
gemisch ftir m6gliche Doppelbefruchtung ver- 
wendet. Die daraus hervorgegangene Pflanze 
15 495 besal3 F~-~hnliche, schmale, I2 cm lange, 
begrannte und behaarthalmige ~hren mit durch- 
schnittlich 3I Nhrchen. Die Hfillspelzen waren 
stark gekielt, der Kiel bis an die Basis gez~ihnt. 
Die somatische Chromosomenzahl betrug 2 n 
= 56. Die urspriingliche Vermutung, dab es 
sich bier tats~ichlich um den Erfolg einer ge- 
lungenen Doppelbefruchtung handle, wurde je- 
doch fallen gelassen, als sich herausstellte, dab 
sich unter den aus 8 K6rnern der iibrigen, frei 

abgebltihten P;hren der gleichen F1-Pflanze er- 
wachsenen 6 Pflanzen drei der amphidiploiden 
15495 sehr ~ihnliche Pfianzen befanden. Diese, 
die cytologisch nieht untersucht worden waren, 
wurden getrennt weiter gezogen und ergaben in 
F~ 84 einheitliche und mit F 2 iibereinstimmende 
Individuen, w~ihrend die anderen, abweichenden 
F'2-Pflanzen in F'~ lebhaft aufspalteten und 
weder mit der F'~ noeh einer ihrer Geschwister- 
pflanzen tibereinstimmende Nachkommenschaft 
lieferten. Der Verdaeht, dab die 15 495-~ihnliche 
F 2 und F 3 ebenfalls amphidiploid war, konnte 
durch die cytologische Untersuchung einzelner 
der F3-Pflanzen best~itigt werden. Von insgesamt 
9 gepriiften Pfianzen der drei Nachkommen- 
schaften besaBen 7 2 n = 56, eine 55 Chromo- 
somen, indes die letzte mit etwa 45 Chromo- 
somen zweifellos zuf~illig eine spontane Rtick- 
kreuzung getroffen hat. Von 6 untersuehten 
Naehkomrnen der Pflanze 15495 besal3en 5 
gleichfalls 2 n = 56, eine 55 Chromosomen. Im 
Gegensatz dazu brachte die Untersuchung der 
spaltenden Nachkommenschaft einer der ab- 
weichenden F'~-Pflanzen, mit 3 Pflanzen zu 
2 n = 45 Chromosomen eine deutliche Erg/in- 
zung des Bildes: Diese Pfianzen sind spontane 
Riickkreuzungen mit Trit. vulgare oder cytolo- 
gisch gleichwertigen Typen gewesen. 

tJber die Entstehungsweise dieses amphid~- 
ploiden Stammes k6nnen nur Vermutungen an- 
gestellt werden. Da die sp~iter 56 chromosomige 
Pflanzen liefernden K6rner auf verschiedenen 
F1-Ahren nebeneinander entstanden sind, ist am 
ehesten an eine Entstehung tiber apogam sich 
entwickelnde somatische Eizellen zu denken. 
Eine Befruchtung durch unreduzierte Gameten 
kann zwar nicht v611ig ausgeschlossen werden, 
es ist jedoch nieht wahrscheinlich, dab das hierzu 
erforderliche 6ftere Platzen einzelner Antheren 
der.. Beobachtung entgangen sein sollte. 

Uber die Untersuchungsergebnisse an den 
Reifeteilungen dieses Stammes wird r ider  im 
Zusammenhang mit denjenigen an anderen 
Linien berichtet. 

Morphologie und Fertilitiit. Triticale Mtinehe- 
berg I besitzt (Abb. I) lange, schmale, begrannte 
Ahren. Der Halm unterhalb der Ahre ist schwach 
behaart. Die rotgef~irbten Htillspelzen besitzen 
einen kr~iftig ausgebildeten, mit Z/ihnchen be- 
setzten Kiel und enden in eine zarte 5--6 mm 
lange Grannenspitze sowie einen breiten vorderen 
Zahn. Die schmalen kahnf6rmigen Deckspelzen 
ragen nicht viel tiber die Hiillspelzen heraus und 
enden in eine krMtige, wenig abstehende, 6--8 cm 
large Granne. Einige Messungen an Ahren und 
Spelzen sind in Tabelle I wiedergegeben. 
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Vergleichsweise durchgefiihrte Messungen an 
Ahren und Spelzen yon FI-, F 2- und F3-Pflanzen 
ergaben, dab die untersuchten Merkmale weit- 
gehend miteinander iibereinstimmen. Spindel- 
l~inge, Ahrchenzahl und Dichte sind in F 2 und 
F 3 etwas niedriger, L~nge und Breite der 
Spelzen gr613er als in F 1, w~ihrend die tibrigen 
untersuchten Werte in allen drei Generationen 
die gleichen sind. Die vier F~-Linien stimmen in 
den untersuchten Merkmalen im groBen und 
ganzen miteinander tiberein. Die Nachkommen- 
schaft der Pflanze 15 495 besitzt etwas dichtere 
fi~hren als die der 3 iibrigen F2-Pflanzen. 

Die F1-Pflanze 19 36o bliihte mit geschlossenen 
Antheren. Die Pflanze 15 495 
sowie die drei untereinander 
~hnlichen F~-Pflanzen, eben- 
so s~imtliche daraus her- 
vorgegangenen F~-Pflanzen 
bliihten mit offenen An- 
theren. Die durchschnitt- 
liche Kornzahl je Nhre mit 
22,8 und die durchschnitt- 
liche ~hrchenbek6rnung mit 
i,o 4 sind ann~ihernd ebenso 
hoch wie die entsprechenden 
Werte bei Triticale Rimpau 
und Triticale Meister (Ta- 
belle 2). Die Fertilit~it der 
F3-Generation ist gegeniiber 
der F2 etwas angestiegen. 
VStlig sterile Nhren fanden 
sich in F~ keine, in Fa unter 
lO6 untersuchten nur 3- Die 
maximale Kornzahl je ~hre 
betrug in F 3 45, die hSchste 
~hrchenbek6rnung 2,3I. Von 
den 4 F~-Linien waren s~imt- 
liehe Pflanzen der einen etwas schw/icher be- 
k6rnt als die der iibrigen. Die erw/ihnten spal- 
tenden F'2- und F'3-Pflanzen aus der gleichen F 1 
wiesen dagegen eine viet geringere Fertilit~it auf. 
Von den 3 F'~-Pflanzen bltihte eine, yon 13 F' 3- 
Pflanzen biiihten 3 mit geschlossenen Antheren. 
Die durchschnittliche Kornzahl je Ahre betrug 
6,9--8, 5, die ~hrchenbekSrnung nur o,37--o,38. 

2. T r i t i c a l e  M i i n c h e b e r g  2. 
Herku~/t und Cytologie. Dieser neue amphi- 

diploide Stamm geht auf eine Kreuzung einer 
WRlW3-Pflanze eines grannenspitzigen roten 
Speltoidstammes V 29 (aus rumSmischem Land- 
weizen • Panzerroggen) mit einer selbstfertilen 
Inzuchtlinie aus Petkuser Roggen zuriick. Von den 
2 F1-Pflanzen ergab eine I Korn, aus dem eine 
sterile, morphologisch v611ig abweichende F'2- 

Pflanze hervorging. Die andere F1-Pflanze 
lieferte 6 KSrner, yon denen 4 keimten und 
3 Pflanzen zur Bliite kamen. Diese waren ein- 
ander morphologisch sehr ~hnlich. Getrennt 
welter gezogen, ergaben sie insgesamt 50 F3- 
Pflanzen, die, abgesehen von zuf~llig eingetre- 
tenen, deutlich spon tanen  Riickkreuzungen, 
untereinander einheitlich waren und mit der /7_  
Mutterpflanze iibereinstimmten. 

Die cytologischen Beobachtungen ergaben in 
F~ zwei Pflanzen init 56, eine mit 55 Chromo- 
somen; yon den 20 untersuchten F3-Individuen 
besal3en nur 3 2 n = 56, 6 Pflanzen 55 und 
8 Pflanzen 54 Chromosomen, w~hrend 3 weitere 

a b c d 

Abb. i .  a Weizen-Roggen-Stamln V 15, ~. b Fi-Bastard.  c T r i t i c a l e  Mi~ncheberg i .  d Selbst- 
fertiler Roggen-Inzuchtstamm, ~'. 

mit 5 o, 42 und 4o Chromosomen als spontane 
Rtickkreuzungen aufzufassen sind. 

Morphologie und Fertilit~t. Die Ahren yon 
Triticale Mtincheberg 2 (Abb. 2) sind l~inger, 
schmaler und lockerer als diejenigen von Triti- 
cale Miineheberg I (Tab. I). Die Spindell~nge 
der F~- und Fz-~hren ist etwas grSBer, die ~hr-  
chenzahl und Dichte dagegen etwas kleiner als 
die entsprechenden Werte der F1. Die vorhan- 
denen Differenzen sind aber aul3er ftir die 
~hrchenzahl nicht reell. Der Spelzenschlul3 der 
Ahrchen ist wie beim verwendeten Speltoid- 
stature ziemlich fest. Die rotgef~irbten Hiill- 
spelzen besitzen einen bis an die Basis bezahrtten, 
stark hervortretenden Kiel, der in eine 4--5 mm 
lange zarte Grannenspitze ausl~uft. Die Htill- 
spelzschulter ist wie bei Triticum Spelta und den 
Speltoiden mit Ausnahme der untersten ~hrchen 
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T a b e l l e  i. 

Spindell~tnge . . . . . . .  

-~hrchenzahl  . . . . . . .  

' ~-hrendichte . . . . . . . .  

LXnge der Hiillspelze . . . 

Breite der Hiillspelze . . . 

LAngen-Breiten-Index der 
Hiillspelze . . . . . . .  

L~nge der Deckpelze . . . 

i 

Triticale Trit icale Triticale Trit icale Triticale 
Miincheberg I 3fftincheberg 2 Mtincheberg3 Rimpau Meister 

I I , I9  4- o,15 

23,I 5 4- o,26 

2o,58 4- o, i2 

lO,51 4- 0,08 

3,32 4- o,oi 

3,18 4- o,o3 

13,22 -4- o,o8 

12,84 4- o,35 5,96 :~ o,o8 

22,96 + o,34 27,I3 -4- o,27 

18,24 4- o,27 45,36 4- o,48 

Io,23 4- o,Io 9,42 ~ 0,05 

3,49 4- 0,03 3,4 ~ ~ 0,03 

2,94 4- o,o3 

12,79 4- o, Io 

2,78 4- o, o2 

I2,I 3 4- o,o6 

13,9I -4- o,I6 

24,46 -4- 0,23 

17,43 �9 o, I4 

lO,89 • 0,06 

4,03 • 0,04 

2,71 ~: o,o2 

13,61 4- 0,07 

lO,79 -4- o, I4 

18,76 -4- o, I9 

17,44 4- o,2o 

9,5 ~ 4- o,o4 

3,2 ~ -4- o,o9 

3,oi 4- o,o 3 

12,86 -4- o,o4 

quer  abges tu tz t .  Die schmalen,  kahnf6rmigen  
Deckspelzen t ragen  eine 7 - - 8  cm lange, wenig 
abs tehende  Granne.  In  F a is t  die L~nge und 

e b c d 
Abb. 2. a Weizen-Roggen-Speltoidstamm V 29, o '  b F1-Bastard. c 

Mtincheberg 2. d Selbstfertiler Roggen-Inzuchtstamm, 6. 

Brei te  der  Spelzen etwas grSBer als in F 1 und F 2. 
I m  Bau  der  ~ h r e n  und Spelzen s t immen  die 
3 Fa-Lin ien  wei tgehend i iberein.  Der  H a l m  der  
JW 1 sowie der jenige von 2 F2-Pf lanzen  war  un te r -  
h a l b  der  5 h r e  nu r  ganz schwach,  der  der  3. F , -  
Pf lanze  e twas  st~irker behaar t .  Der  gr613te Teil  
der  F3-Pf lanzen , die der  st~irker behaa r t en  F~- 
Pf lanze en t s t ammen ,  s ind ebenfal ls  e twas  st~irker 
b e h a a r t  als d ie jen igen  aus den beiden schw~icher 
behaa r t en  Pflanzen.  

Die F 1 bli ihte,  soweit  beobach te t  werden 

konnte ,  mi t  geschlossenei~ Antheren .  Die 3 F2- 
Pf lanzen bl i ih ten  atle m i t  offenen Antheren .  In  
der  F 3 6ffneten sich bei  einigen Pf lanzen alle, bei 

anderen  aber  nur  ein Teil  der  Antheren .  
Es ist  aber  sehr wahrscheinl ich,  dab  der  
allergr613te Teil  der  geern te ten  K6rner  
bei allen Pflanzen durch  Selbstbest~iu- 
bung  en t s t anden  ist. Die durchschn i t t -  
liche Kornzah l  je Ahre  b e t d i g t  in F~ 
11,8o, die durchschni t t l iche  Ahrchen 
bekSrnung  o,53 (Tab. 2). Die Ferti l i t~it  
von Triticale Miincheberg 2 is t  also nur  
ha lb  so hoch wie die von Miincheberg I 
oder  Triticale Rimpau und  Meister. In  
F 2 fanden sich keine s ter i len Ahren,  
w~ihrend in Fa  yon 98 un te r such ten  
Ahren  12 keine KSrner  enthiel ten.  Die 
max ima le  Kornzah l  je Ahre  be t rug  in 
Fa  42, die h6chste ~ h r c h e n b e k 6 r n u n g  
2,o6. 

Triticale 

3. Tr i t ica le  M i i n c h e b e r g  3. 

Herkun/t. Diese 3. neue amphid ip lo ide  
F o r m  k o m m t  aus einer Kreuzung  von 
Trit. compactum Wermrianum mi t  Pe t -  
kuser  Roggen.  Die F 1 b l i ih te  1929, 
bes t and  aus 5 Pf lanzen und  lieferte 
aus 133 ~ h r e n  29 KSrner .  Von den I6F~-  

Pf lanzen waren  4 der  gleichen Fm-Pflanze ent-  
s t a m m e n d e  morphologisch  un te re inande r  und  
mi t  F 1 i ibere ins t immend.  Die ge t renn t  wei ter -  
gezogenen  z. T. berei ts  bis F 9 verfolgten Nach-  
kommenscha f t en  bes tehen vorwiegend aus mi t  
jenen i ibe re ins t immenden  Pflanzen.  In  den F4 
bis Fg -Fami l i en  wurden al lerdings auch s te ts  
einige abweichende Pflanzen,  teils  m i t  lockeren,  
vulgare-~hnlichen, tells mi t  d ichten,  compactum- 
ar t igen Ahren  aufgefunden.  Nach  unserer  An-  
sicht  hande l t  es sich hier  aber  n icht  um Aufspal -  



xo. Jahrg. 9./ii. I-Ieft Untersuchungen fiber die Cytogenetik amphidiploider Weizen-I~cggen-Bastarde..231 

Triticale 
Mfincheberg I . . 

Triticale 
Mtincheberg 2 . . 

Triticale 
Mfincheberg 3 �9 �9 

Triticale 
Rimpau . . . . .  

Triticale 
Meister . . . . .  

T a b e l l e  2. 

Zahl der 
untersuchten 

Khren 

lO6 

98 

I0O 

IO0 

IOO 

Gesamtzahl 
der 

KOrner 

2424 

lO45 

1273 

291o 

229! 

tungen, sondern um spontane Rfickkreuzungen 
bzw. auch Aufspaltungen von solchen, die zu- 
n~ichst vielleicht iibersehen worden waren. Die 
Vermutung, dab es sich beim Typus 
dieser Linie ebenfalls um einen am- 
phidiploiden Stamm handelt, wurde 
zwar durch somatische Chromo- 
somenz/ihlungen noch nicht, wohl 
aber durch Untersuchungen fiber die 
Reifeteilungen geprfift (vgl. unten). 

Morphologie und Fertilitiit. Triti- 
cale Mfincheberg 3 (Abb. 3) besitzt 
kurze, auf der Spindelseite stark 
verbreiterte und abgeflactlte, an 
Triticum compactum erinnernde Nh- 
ren (Tab. I). Wie bei Triticum com- 
pactum nimmt die ~hrendichte nach 
der Spitze der Ahre hin zu. Im 
Gesamtbau der ~hre dominiert Tri- 
ticum compactum sehr stark. Spindel- 
l~inge, ~hrchenzahl und Dichte sind 
in F2--F  9 etwas kleiner als inF i. Die 
Differenzen der F2- und Fs-Werte 
sind aber alle nicht reell. Die Hfill- 
spelzen sind stark gekielt, der Kiel 
ist nur schwach bezahnt und endet 
in einen kurzen I mm langen Zahn. 
Die Deckspelzen enden bei den 
untersten Nhrchen in einen kurzen 
Zahn, bei den obersten in eine his 2 cm 
lange Grannenspitze. Der Halm ist wie bei 
Triticum compactum ziemlich kurz, der Halm- 
durchmesser grog. DieF  1- wie 3 derFlqihnlichen 
F~-Pflanzen besagen einen unterhalb der Ahre 
kahlen, die 4- Fa-Pflanze einen schwach be- 
haarten Halm. Die Nachkommenschaften dieser 
F~-Pfianze spalten in den sp~iteren Generati0nen 
in mehr kahle als behaarthalmige. 

Die F 1 bliihte, soweit beobachtet werden 

Kornzahl pro ~hre 

I- lO--2o--3o-4o-5o-6o 

22 3I 23 9 

I 

3 18 

4 ~ 36 

38 34 

9 15 

14 21 

7 2 

I4 5 

12 

9 

o 

I 

26 28 15 7 

36127 I 

Durchschnitt- ] Durchschnitt- 
liche Xhren- ]licheXhrchen- 
bek6rnung I bek6rnung 

22,83 @ I , I  9 

11,8o 4- o,88 

I2,90 -1- 0,90 

29,60 4- 1,34 

22,90 4- 1,06 

1,o 4 -4- 0,05 

0,53 4- 0,05 

0,45 + 0,04 

I , I  9 4- 0,05 

1,2I ~Z 0,05 

konnte, mit geschlossenen Antheren. Zwei der 
Pflanzen waren v611ig steril, die drei iibrigen 
enthielten in 112 Ahren 29 K6rner. Bei allen 

a b c d 

Abb. 3. a T r i t i c u m  compc~ctum var. W e r n e r i a n u m ,  9. ~ "b F~-Bastard. ~c Tr i t i ca l e  
Miincheberg 3. d Secale  cerec~le, Petkuser Roggen, ~. 

Pflanzen fanden sich ~_hren mit 2--4 K6rnem. 
Sie waren also f~ir Weizen-Roggen-Ft-Bastarde 
sehr gut fertil. Die 4 Ft-ahnlichen F~-Pflanzen 
blfihten mit offenen Antheren. Bei zweien 
6ffneten sidl alle, bei den beiden anderen nur 
ein Teil der Antheren. In den sp~teren Genera- 
tionen blfihte der gr6gte Teil der Pflanzen mit 
offenen Antheren. Es wurden aber stets einige 
Pflanzen gefunden, bei denen sich nur ein Tell 
den Antheren 6ffnete oder alle geschlossen 



232 v o N  B E R G  11. OEILLER:  Der Ztichter 

blieben. In jeder Generation blieb ein kleinerer 
Teil der Ahren v611ig steril, die fibrigen enthielten 
meistens 1--2o K6rner. Die maximale Kornzahl 
betrug 42, die h6chste )~hrchenbek6rnung 1,65. 
Die Fertilit/itszahlen schwanken stark yon Ge- 
neration zu Generation. Eine Steigerung der 
Fertilit~t yon F 2 zu F o ist nicht erfolgt. In  F s 
betr~igt die durchschnittliche Kornzahl der Ahre 
12,9o, die fi~hrchenbek6rnung 0,45. Triticale 
Miincheberg 3 ist demnach yon den 3 beschrie- 
benen Triticale-Typen der am schw~ichsten fer- 
tile. Die durchschnittliche Ahrchenbek6rnung 
in F s betr/igt nur  ein Drit tel  der entsprechenden 
yon Triticale Mfincheberg I (Tab. 2). 

4- R i i c k k r e u z u n g e n  y o n  F ,  m i t  
A m p h i d i p l o i d e n .  

Wie oben bereits erwfihnt, gibt die Existenz 
amphicliploider Formen die M6glichkeit, die 
sterilen prim/iren Weizen-Roggen-F1-Bastarde 
auch mit  solchen zurfickzukreuzen, in der Hoff- 
nung, durch die Erfassung der bei Rfickkreu- 
zungen mit  Weizen wiederholt festgestellten 
unreduzierten Eizellen zu einer wom6glich am- 
phidiploiden und damit  fertilen Nachkommen- 
schaft zu gelangen. Entsprechende Versuche 
wurden hier nach der Entdeckung des Trilicale 
Rimpau 1936 eingeleitet und seither j/ihrlieh 
fortgesetzt, Da es in der kurzen Bliitezeit nicht 
m6glich ist, s/imtliche F~-Ahren oder auch nur 
-Pflanzen kiinstlich zu best/iuben, wurden F 1- 
Individuen jeweils zwischen Triticale-Pflanzen 
ausgesetzt, um so bei freiem Abblfihen Best~iu- 
bung durch die Naehbarn zu erm6glichen. Auf 
beide Arten wurden Erfolge erzielt. Die Ansatz- 
verh/iltnisse aus den Versuchen des Jahres 

1936/37 sind in Tab. 3 zusammengefal3t. Die 
Zahlen zeigen, daB Riickkreuzungen mit  Triticale 
besser gelingen als einfache Rfickkreuzungen mit  
den Eltern oder mit  Pollengemisch. Bei den frei 
abbltihenden )~hren war der Ansatz bedeutend 
geringer als bei kiinstlicher Best~iubung. Dies 
ist verst~indlich, weil keine Best&ubungssicher- 
heir besteht und auch Triticale-Individuen mit 
verringerter Pollenfertilitgt vorkommen. I m  
fibrigen ergab die Riickkreuzung mit  Triticale 
ganz ~ihnliche Verhgltnisse, wie sie yon den Rfick- 
kreuzungen mit  den Eltern bekannt  sind. Es 
gibt jeweils hestimmte F,-Familien, die sich 
durch guten Ansatz aller Pflanzen auszeichnen, 
w~ihrend andere, gleichgiiltig ob sie kiinstlich 
best~iubt werden oder frei abblfihen, v611ig steril 
bleiben. 

Die morphologischen Beobachtungen an den 
erzielten Pflanzen im Vergleich zur mfitterlichen 
F 1 und zu den amphidiploiden Riickkreuznngs- 
eltern sind in Tab. 4 zusammengestellt.  An- 
schlieBend gibt Tab. 5 Auskunft fiber die Blfih- 
und Fertilit~itsverh/iltnisse sowie fiber die soma- 
tischen Chromosomenz~ihlungen an diesen Pflan- 
zen. Hierbei f~llt die verh~iltnism~iBig groge 
ZahI der Aneuploiden auf, zusammen mit  der 
Tatsaehe, daB diese, trotz des Fehlens einzelner 
Chromosomen mit  offenen (II) oder wenigstens 
teilweise sich 6ffnenden (IIa) Antheren zu 
blfihen verm6gen. Obgleich die Grenzen nicht 
scharf und wohl noch andere Faktoren beteiligt 
sind, scheinen Pflanzen mit  Chromosomenzahlen 
unter 2 n = 54 mit  geschlossenen Antheren zu 
blfihen (I) und sich selbst fiberlassen steril zn 
bleiben. Pflanzen mit  54, 55 und 56 Chromo- 
somen bliihen mit  offenen oder teilweise platzen- 

T a b e l l e  3. 

Weizen-Roggen- 
F1-Bastarde 

X Triticale 

X Triticum 

X Secale 

X Pollengemisch 

~Rfickgekreuzt 
Xhren ]Blfiten IK6rnerAnsa tz  

IO 424 
78 3 456 
88 3 880 

68 2 762 
399 17 IOO 

467 19 862 

7 3o7 
629 .27 062 

636 27 369 

12 625 
155 8 040 

[ I67 I 8 665 

21 
O 

2 I  

21 
O 

2 I  

5 
O 

5 

7 
O 

Frei abgebltiht 
Pflanzenl) hren ]Blaten K6rner[Ansatz 

4,96 IO 
O,OO 9 ~ 

0,54 IOO 

0,76 323 
o,oo 631 

o, I I  954 

1,63 12 
o,oo 69 

0,02 81 

1,12 
0,00 

3 I 
294 

[ 325 

3560 
5366 

8926 

83 
279 

I 362 

7 [ 0 ,08  

I 358 
IO 676 

12 034 

15o ooo 
225 ooo 

I I  O,81 
0 O,OO 

I I 0,09 

708 0,47 
0 0~00 

375 ooo 7o8 o,19 

3 5 ~ 17 o,49 
I I  200 o o, oo 

j 1 4 7 o o l  i7 I o,H 
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Nr. d. Pfl. 2 n Begrannung 

16262/4860 
R 1 16783/5927 

16399/4917 
RI6786/594o 
R 16787/5940 
R 16788/5940 
R 16789/594o 
R 1679o/594 o 

164o6/4918 
R 16791/5941 

1641o/4918 
R 16792/5942 

16413/4918 
RI6793/5943 

16414/4918 
R 16794/5944 

16417/4918 
RI6796/5946 

16797/5947 
16798/5947 

I7453~733 
RI93O6/6412 
RI93O7/6412 
[R 1931o/6412 
R 19311/6412 
19. 19312/6412 
R19314/6412 

17467/5745 
R 19315/6413 

17473/5747 
MI9316/6414 

17485/5755 
R 19318/6416 

17486/5755 
MI9319/6417 

Tc. Rimpau 

Tc. Meister 

begrannt 
grannenspitzig 

als Keimling 
grannenspitzig 

unbegrannt 
grannenspitzig 

unbegrannt 
grannenspitzig 

schwach"grannsp. 

grannenspitzig 
unbegrannt 

als Keimling 
nicht geschoBt 

unbegrannt 

schwach grannsp. 

unbegrannt 

begrannt 
grannenspitzig 

begrannt 
m 

grannenspitzig 

unbegrannt 
grannenspitzig 
grannenspitzig 

begrannt 

T a b e l l e  4. 

Spelzf. Halmbehaarung 

schwarz 

weiB 
rot 

s( hwai 
J~ 

weil3 
rot 

s~ :hwm 

weig 
rot 

stark behaart 
kahl 

stark behaart 
kahl 

schwach behaart 

stark behaart 
schwach behaart 

stark behaart 
schwach behaart 

stark behaart 

kahl 

stark behaart 
schwach behaart 

stark behaar~ 

ms ,," 
stark ,, 

z. s;ark ;i 
kahl 

schwach behaart 

stark behaart 
, .  JJ 

kahl 
stark behaart 

kahl 

stark behaart 

Zahl Spdl.- Khrch.- 
d .~ .  l~inge zahI 

weiB 
rot 

weiB 
rot 

weiB 
~J 

~J 

rot 

weiB 

I 

9 
7 
9 

I I  

3 
4 

4 
I O  

4 
5 

4 
3 

3 
I O  

I O O  

I O O  

Dichte 

17,9o 
17,36 
24,67 
16,37 
17,41 

18,28. 
19,35 

23,53 
16,95 
18,00 
16,o 5 
19,o2 
22,55 

25,50 
20,30. 
2 1 , 6 I  

19,75 

22,77 
16,13 
17,82 
16,7 ~ 
17,18 
19,35 
22,8o 

18,67 
18,32 

22,41 
16,82 

21,85 
20,36 

28,93 
18,52 

17,43. 
o,14 

17,44 
0 , 2 0  

I R = Riickkreuzungen mit Tc. Rimpau, M = R/ickkreuzungen mit Tc. Meister. 

den Antheren, ohne dab dami t  allerdings Selbst- 
fertilit~it gesichert wfire. Die folgende Bespre- 
chung der cytologischen UmstS~nde bei den Reife- 
teilungen wird zum Verst~indnis dieses wechsel- 
vollen Verhaltens beitragen. 

5. Die  R e i f e t e i h n g e n  bei  den  
A m p h i d i p l o i d e n .  

Die folgenden Ausfiihrungen fiber die Reife- 
teilungen bei den Amphidiploiden grtinden sich 
auf ein umfangreiches Material, yon dem erst 
einige Stichproben hinreichend ausgewertet 
werden konnten, so dab eine sp/itere, ausfiihr- 

lichere Behandlung in Aussicht genommen 
werden mug. Die Beobachtungen beziehen sich 
sowohl auf die neuen Triticale-Linien als die 
Rtickkreuzungs-F1-Pflanzen sowie ferner F 1- 
Pftanzen aus Kreuzungen verschiedener Triti- 
cale-Linien miteinander. 

Der auffallendste Umstand, der bei den Reife- 
teilungen aller amphidiploiden Weizen-Roggen- 
Linien, und zwar bei euploiden durchaus nicht 
weniger als bei aneuploiden hervortri t t ,  sind 
starke UnregelmiilSigkeiten des Paarungsverhal- 
lens. Diese Tatsache ist keineswegs neu, sie 
findet sich in allen cytologischen Mitteilungen 
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T a b e l l e  5. 

Nr, 2 n bl. 

16786 .9 I 
19316 ii 
19314 ;2 
16794 ;4 
19311 4 
19315 .4 
19318 ;4 
19307 55 - 6  
16790 ;6 
16791 6 
16792 ;6 
16793 ;6 
16796 ;6 
19312 ;8 
16783 ;4 
193 I~ ;4 
19319 ;5 
193o6 ;6 
16787 i6 
16798 ;6 

I 
I 
I 

2I a 
iI a 
~Ia 
~Ia 
iI a 
ZI a 
iI a 
ZIa 
II a 
[ I a  
If  
I I  
I1 
I I  
I I  
t I  

geselbstet 

X I Bmt K. A.~, % 
i 

3 8o 
i 44 
4 126 
9 405 
3 132 
i 3 ~ 
7 271 
7 268 
2 54 
2 74 
I 46 
I 44 
I 5 ~ 
9 356 
9 452 

IO 446 
9 472 
2 86 
5 234 

rfickgekreuzt 

X I Bin 

- -  - -  I 3 ~ 
- -  - -  2 6 8  

- -  - -  3 1 3 5  

- -  - -  3 lO9 
16 3,95 2 83 
5 3,79 7 257 

- -  - -  2 75 
5 1,85 - -  -- 

7 2,61 I 45 

- -  - -  I 2 6  

5 11,36 2 57 
3 6,oo 2 87 

22 6,20 - -  - -  
18 3,90 -- -- 

74 16,6o -- -- 

95 20,50 - -  -- 

20 23,20 - -  - -  
86 36,70 -- -- 

K. IAns. % 

6 t,82 

2 E,8~  

3 ;,62 
3 %17 
3 b ~ 

4 z,o~ 
5 5,74 

~_bek, 

K6rnerzahl pro Ahre 

1 , 2 0  

0 , 2 9  

1,73 
0 , 8 0  

I,OO 

o,71 
0,87 

3,o0 
2,66 
2,45 
2~OO 

7,40 
lO,55 
10700 
I7,21 

0,08 

0~01 
0,07 
0,03 
0,04 
o,o 3 
0,06 

0,01 
o,09 

O , I 2  

0 , 0 8  

0,33 
0,40 
0,46 
o,76 

1 - -  

3 2 
4 - -  

5 21 
3 8 
6 4 
I 2 

4 3 
3 4 
2 - -  

3 - -  
I - -  

I 2 

I 2 

3 5  
- -  9 

8 
5 

1 i -  

I K o I 1 - - 1 ~ 1 7 6  ~ 

2 

I 

3 

fiber Triticale, beil~tufig erw~ihnt, vor. Z . B .  
LEWITZKY und  BENETZKAJA geben fiir Triticale 
Meister das Vorkommen von 2 - - 6  und mehr,  
LINDSCHAU und  OEHLER 1935 far Triticale 
Rimpau 1- -6  Univa len te  an. Trotzdem scheint 
es uns, dab dieser U m s t a n d  bislang keineswegs 
die notwendige Aufmerksamkei t  gefunden hat.  
Zweifellos liegt in diesen, wie die Tab. 6 zeigt, 
vielfach umfangreicheren St6rungen die Haup t -  
ursache ffir die bei allen b e k a n n t e n  Triticale- 
Formen  im Vergleich zu den El te rn  mehr  oder 
minde r  empfindlich herabgeminder te  Fertiiit~it 
und  wahrscheinlich auch fiir die meist  unbefrie-  
digende Ausbi ldung der K6rner.  

Wie die Tab.  6 sowie der ftir die wichtigsten 
St~mme durchgeffihrte graphische Vergleich 
(Abb. 4) zeigt, der auf einer Sta t is t ik  der Uni-  

va len ten  in der PMZ beruht ,  ist bei zahlreichen 
Fo rmen  trotz vollst~indigen Chromosomenbe- 
standes ein normaler  Ablauf  der Reifetei lungen 
und  dami t  die Bi ldung tauglicher Keimzellen 
ggnzlich in Frage gestellt. Dies ist um so be- 
merkenswerter ,  als die amphidiploide St ruktur ,  
d. h. das Vorhandensein  paarungsfShiger homo- 
loger Par tne r  flit jedes Chromosom aufSer ZweifeI 
steht .  Nur  nebenbei  sei erw~hnt,  dab wir das 
tatsgchliche Vorhandensein  je eines vollen 
Weizen- und  Roggen-Genombestandes  im game- 
t ischen Chromosomensatz der Amphidipioiden 
aus den R/ ickkreuzungen mi t  anderen  Arten  
beweisen k6nnen.  Mangelnde Homologie k a n n  
also hier nicht die Ursache fiir die umfangreichen 
Konjugat ionsausf~l le  abgeben,  wie wi t  dies 
yon prim/iren Art-  nnd  Ga t tungsbas ta rden  her 

T a -  
(N Zahl der untersuchten PMZ-Verteilung der Univa- 

Tc. 1Rimpau (eigene Zghlm?g) . . . . . . . . . .  

Tc. Mfincheberg I 15 495 . . . . . . . . . . .  
16 981 . . . . . . . . . . .  
16 964 . . . . . . . . . . .  

To. Mtincheberg 2 17 093 . . . . . . . . . . .  

Tc. Mfillcheberg 3 i286 . . . . . . . . . . .  

F1 • Triticale 16 79o 28. Mai . . . . . . . . . .  
9. Juni  . . . . . . . . .  

IO. Juni  . . . . . . . . .  

F1 x Triticale 16 783 . . . . . . . . . . . . .  

F ,  Tc. Mfincheberg • Rimpau 19 248 . . . . . .  

211 2 I 3 !i 4 5 o I 6 

56 - -  ' =- I6'7 6,9 20,8 4,2 25,0 

5656 3%0 12,5 2k7 11,1 6,2 4,8 
56 26 ,8  7 8  3I,O / 1'61 1,6 4,9 23,0 3,6 22, 5 1,8 7,1 

56 2,3 6,9 6,91 32'2 6,9 26, 4 

56 58.2 1,2 30,2 7,0 - -  2,3 

2,o - -  3,1 3,1 13,3 
56 - -  4,0 24,0 8,0 32,0 

- -  2 0 , 0  IO,O 4 0 , 0  

54 2 - -  2,0 
56 -- I I,I - -  

7 

8,3 

2,8 
19,7 

3,5 

7,1 
8,0 

IO,O 
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kennen. Die Ursachen lassen sich vorHiufig nicht 
mit GewiBheit nennen. Zweifellos d/irfte die 
Vielseitigkeit der Homologiebeziehungen zwi- 
schen den 8 einander in 2 Haploidsgtzen gegen- 
fiberstehenden Chromosomen- Grundgarnituren 
eine Rolle dabei spielen. Diese gibt sich deutlich 
in dem gelegentlichen Auftreten von tri- und 
quadrivalenten Chromosomenketten zu erkennen. 
Dies kann jedoch nur eine Teilursache sein, 
sehon deshalb, weil wir  aus den F~-Gattungs- 
bastarden sowie aus Haploiden diese m6glichen 
intergenomatischen Beziehungen ziemlich gut als 
nur beschr~inkten Umfangs kennen. Weiter wgre 
daran zu denken, dab eine der beiden elterlichen 
Chromosomengarnituren, hier naturgem~iB stets 
diejenige des Roggens, nicht in arteigenem Plas- 
maliegt. Bis j etzt ist zwar fiber plasmatische Ein- 
flfisse auf das Paarungsver- halten der Chromo- 
somen bei Bastarden der Weizengruppe kaum et- 
was bekannt geworden. Beireziprok hergestell- 
ten Art- und Gattungsbastarden hat der erstere 
yon uns mehrfach vergeblichauf Anzeichen ffir 
solche Einfltisse geachtet. Trotzdem solI diese 
M6glichkeit nicht g/inzlich auBer aeht bleiben. 

K6nnen auch die Ursachen nicht gekl~irt wer- 
den, so steht doeh auBer Zweifel, dab der Umfang 
der auftretenden St6rungen in hohem Mage yon 
den ~iuBeren, insbesonders den Witterungs- 
bedingungen abh~ingig ist. Wir wissen bereits 
yon anderen Objekten, dab zu verschiedenen 
Zeiten mit den gleichen Pflanzen durchgefiihrte 
Fixierungen erhebliche Unterschiede zeigen 
k6nnen. Die von OEI~LI{ERS (1937) und seinen 
Schtilern durchgefiihrten Untersuchungen fiber 
die Physiologie der meiotischen Teilungen er- 
m6glichen ein Verst/indnis dieser Abh~ingig- 
keiten auf exakter Grundlage, Die Beschr~inkt- 
heit unseres Materials, von dem Gleichartiges 

b e l l e  6. 

nicht zu verschiedenen Zeiten bestimmten Ver- 
suchsbedingungen ausgesetzt werden kann, 
macht eine Beantwortung der Frage nach dem 
Umfang dieser Einfltisse mit/thnlicher Exaktheit  
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kbb. 4. Prozentische Verteilung der Univalenten je PMZ bei einigen 
Weizen-Roggen-Amphidiploiden. -- 15495 Fz-Stamrnpflanze, 16964 und 
16981 verschiedene F3-Pflanzen yon Triticale M~incheberg z - -  1286 
TriticaIe Mancheberg 3 -- 16 79oa F~-WR x Tc.-Rimpau, fix. 28.5.37 

- -  ~9 248 z;', Tc. Miincheberg z x Tc Rimpau. 

vorl~ufig noeh unm6glich. Lediglich als An- 
haltspunkt ftihren wir die drei an verschiedenen 
Tagen vorgenommenen Fixierungen der 5 6- 
chromosomigen F ~  X T r i t i c a I e - R i i c k k r e u z u n g s -  

pflanze 1679o an (Tab. 6). Der Mittelwert der 
Univalenten je Zelle betr~gt bei den beiden an 
aufeinanderfolgenden Tagen erfolgten Fixie- 
rungen etwa 6, knapp 14 Tage frfiher jedochS,62 ; 
der Unterschied ist statistisch gesichert. Diese 

lenten in den PMZ vergleichshalber in % umgerechnet.) 
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zeitlichen Schwankungen spiegeln sich iibrigens 
in den oft grol3en Unterschieden der Pollen- 
fertilit~t bei Pollenentnahme aus verschiedenen 
Nhren, ja selbst aus verschiedenen Teilen einer 
Nhre wider (die Angaben der Tab. 6 sind arith- 
metische Mittel). 

Nur bei Bedicksichtigung dieser Umst~inde ist 
es zu verstehen, dab die relativ recht gute Meiosis 
der Stammpflanze des Triticale Miincheberg I 
15495, welche bis zu 3o% PMZ mit  vollsfiindig 
normaler Konjugation und in den iibrigen 1 - -  7 
Univalente aufweist (Abb. 5), in ihrer Tochter- 
pflanze 16 98I aus Fa - - m i t  keiner PMZ unter 3 
und einem Mittel yon 7,59 Univalenten j e Ze l le - -  
nieht wiederzuerkennen ist. Nur wenig schlech- 
ter ist hingegen die F3-Pflanze I6964 mit  immer- 

Abb. 5. I. Metaphase der Reifeteilungen bei Triticale Miinche- 
berg i, Pflanze ~5 495- PMZ mit  vollsfiindiger Paarung, mitt-  

iere mit  U n i v a l e n t e n . -  lXfikrophotogr. 

bin noch his zu 26,8% ungestSrten Zellen, die 
jedoch nicht yon I5 495, sondern ihrer Schwester- 
pflanze 16 59 ~ ents tammt.  Auff~llig gut, mit  bis 
zu 58,2% normalen Teilungsfiguren, in denen 
insbesonders mit  einer Ausnahme auch die mehr- 
wertigen Chromosomenverb~inde fehlen, sieht 
die Reifeteilung bei Triticale Miincheberg 3 aus, 
der Mittelwert yon 1,13 Univalenten je Zelle 
ist der kleinste yon allen. Triticale Miincheberg 2, 
bei welchem in dem gepriiften Material keine 
normale Meiosis gefunden wurde, schneider mit  
5,15 Univalenten je Zelle erheblich schlechter 
ab. Weitere Studien miissen aber zeigen, ob 
dieser Befund typisch ist. Die Pollenfertilit~it 
von 66,5% morphologisch gutem Pollen NBt 
annehmen, dab die Pflanze t rotzdem geniigend 
gute, volhahlige Keimzellen zu bilden vermag. 
Gegentiber diesen Beispielen ist unverkennbar,  
dab die neuerlichen Kreuzungen, seien es Riick- 
kreuzungen yon F1 mit  Triticale oder yon Triti- 
cale-St~mmen untereinander eine Steigerung der 
St6rungen mit  sich bringen. Hier linden sich 
Mittelwerte yon 12,24 und I3,89 Univalenten je 

Zelle, d. h. dab die nicht konjugierenden Chro- 
mosomen fast so viele sind, als der gesamte  
Gehalt an Roggenchromosomen ausmacht (wo- 
mit  nicht gesagt sein soll, dab es tats~ichlich nur 
die Roggenchromosomen sein miissen, obwohl 
diese Annahme naheliegt) und bei vielen Streu-  
werten die Zahl der konjugierenden Chromo- 
somen nicht einmal jener der anwesenden 
Weizenchromosomen gleichkommt. 

Zu einem besonders im Hinblick auf die Be-  
ziehungen zwischen den Meiosestgrungen und der  
Fertilitiit interessanten Vergleieh mit  den n~im- 
lichen Umsfiinden bei Triticale Rimpau standen 
leider die von LINDSClIAU und OEHLER verwen- 
deten Pr~parate nicht zur Verfiigung, in denen 
diese das Vorkommen von 1--6 Univalenten 
neben 27,6 % normalen Teilungen fanden. E i n  
einziges aus einer anderen alten Fixierung stam- 
mendes Pr~parat  enthielt nur wenige auswert- 
bare Zellen (Tab. 6). Trotzdem zeigt sich deut- 
lich, dab die Variabilit~it auch bei Tc. Rimpau 
viel weiter reicht, als diese Autoren seinerzeit 
fanden. Mag dies nun eine ungiinstige Pflanze 
oder eine ungiinstige Fixierung gewesen sein ; 
t rotzdem ergibt sich der bemerkenswerte Schlng, 
dab eine Folge von (auf das Pfiiparat bezogen) 
etwa 46 Generationen an dieser Eigenschaft de r  
Konjugationslabilit~it der Chromosornen an- 
scheinend nichts geiinderf hat. W~ire dieser Stature 
n~mlich urspriinglich noch wesentlich labiler 
gewesen, so h~itte er sich zweifellos nicht so lange 
konstant  erhalten k6nnen. Andererseits diirfen 
wir uns durch diese Beobachtung an Tc. Rimpau 
belehren lassen, dab die bei den neuen Triticale- 
Formen festgestellten Schwankungen und Ab-  
weiehungen keine Gefiihrdung der Konstanz des. 
Typus zu bedeuten brauehen. 

Zur weiteren Kennzeichnung der Reifetei-, 
lungen dienen neben der Abb. 5 die Tab. 7, d ie  
einigen Kennziffern fiir die untersuchten F o r m e n  
Vergleichszahlen eines beliebigen, normalen. 

T a b e l l e  7- 

Weizen 4 433 

15 495 Tc. Mtincheberg i 16981 
Tc. Mtincheberg 3 I 286 
F 1 • Triticale 16 79o 
F1 X Triticale 16 783 

F 1 Tc. Miincheberg 19 298 
• To. Rimpau 

i 

0,58 0,95 1,9 I 
0,55 1,o 5 2,1o. 
o,71 0,84 1,86 
0,75 0,77 1,78 
0,92 0,87 1,74 
0,83 0,73 1,78 
0,60 0,65 1,84 

0,69 0,85 1,78, 
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Weizens gegeniiberstellt. Die Chiasmenfrequenz 
je Bivalent ist leicht herabgesetzt; dem ent- 
sprieht eine gr613ere H~iufigkeit stab- an Stelle 
ringf6rmiger Gemini. Soweit also Bivalente zu- 
:stande kommen, stehen sie nicht unter wesent- 
lich anderen Bedingungen als normal. Dagegen 
zeigt das Absinken der Chiasmenfrequenz je 
�9 Chromosom (1/2 chiasma frequency) den EinfluB 
der  Univalenten (den Ermittlungen wurden 
Zellen mit typischen, mittleren Univalentzahlen 
zugrunde gelegt). Ferner sei kurz erw~ihnt, dab 
Beobachtungen darauf hindeuten, dab es keines- 
wegs immer die gleichen Chromosomentypen 
,sind, die konjugationstabit und damit h~ufiger 
univalent sind als andere. Diese Meinung konnte 
auf Grund des Auftretens von Univalenten ver- 
schiedener GrSBe sowie nach dem Verhalten des 
von t{ATTERMANN (1937) als B-Chromosom be- 
zeichneten Roggenchromosoms gewonnen wer- 
den, das abwechselnd sowohl unter den Uni- 
wie auch unter den Bivalenten erkennbar war. 
E in  Versuch zu einer statistischen LSsung dieser 
Frage konnte jedoch noch nicht unternommen 
werden. Die univalenten Chromosomen machen 
in der Regel im Anschlug an die Anaphase der 
Bivalenten-Partner eine Spaltung durch und 
verteilen ihre L~ingsh/ilften auf die Pole. Dabei 
kann es bereits zur Ausschaltung von Chromo- 
somen aus den Tochterkernen kommen, noch 
h~iufiger ist dieser Vorgang )edoch in der 
I I .  Telophase. 

Durch diese Umst~inde erfolgt eine mehr oder 
minder erhebliche Bildung yon Keimzellen mit 
aneuploiden Zahlen, yon welchen die extremeren 
:steril werden und beispielsweise die Pollenfertili- 
t~it herabsetzen, andere werden wahrscheinlich 
meist durch Zertation ausgeschaltet. Das beob- 
achtete Fluktuieren der Chromosomenzahlen bei 
den Triticale-Nachkommenschaften l~Bt abet 
zumindest annehmen, dab die Gameten mit den 
Zahlen (n = 26 und) n = 27 neben den euploi- 
den mit n = 28 gut lebensf~ihig sein diirften. 
])as gleiche diirfte aueh fiir die F1-Eizellen 
G/iltigkeit haben, worauf die H~iufigkeit an- 
.euploider Zahlen unter den F 1 X Triticale- 
Riickkreuzungen hinweist (Tab. 4)- DaB dieje- 
nigen Vorg/inge, welche bei F 1 zur Bildung un- 
reduzierter Gameten fiihren, solche Abwei- 
chungen durchaus zulassen, ist bekannt (KAT- 
TERMANN 1935, LEDINGttAM and THOMPSON 
I938). 

6. K r e u z u n g e n  y o n  Tr i t i ca le -Formen 
m i t e i n a n d e r .  

Von den bei uns ausgeftihrten Kreuzungen von 
Triticale Rimpau und MEISl~ER untereinander 

sowie mit unseren eigenen, Miincheberger 
St/immen sollen hier nur einige cytologische 
Angaben angefiigt werden, welche die Feststel- 
lungen iiber das Auffreten aneuploider Indivi- 
duen gut erg~inzen. Die Befunde sollen ander- 
weitig ausfiihrlicher dargestellt werden. Zwi- 
schen den verschiedenen Kombinationen wurden 
keine nennenswerten Wesensverschiedenheiten 
gefunden, so dab eine summarische Aufz~ihlung 
geniigen diirfte: Von 36 Pflanzen aus 7 Nach- 
kommenschaften besal3 genau die Hiilfte, I8, 
2 n  =56 ;  yon den iibrigen enthielten 2 57, 
5 55, 4 56, 6 53 und I 52 Chromosomen. 

7. F o l g e r u n g e n .  
Die vorstehend behandelten Feststellungen 

iiber die Cytogenetik der verschiedenen amphi- 
diploiden Weizen-Roggen-Formen sind geeignet, 
bestimmte Schlaglichter auf die ziichterische 
Arbeit mit diesem Problem zu werfen. Aneu- 
ploide Formen, deren Entstehung auch aus dell 
reinen Amphidiploidst~immen infolge des Meiose- 
verlaufes st~indig mSglich ist, kSnnen nur in sehr 
beschriinktem Mal3e zur Euploidie zuriickkehren. 
Sehr gtinstige meiotische Verh~iltnisse voraus- 
gesetzt, kann eine 55chromosomige 2 n-I-Form 
theoretisch 27- und 28chromosomige Gameten 
zu gleichen Teilen, also 54-, 55- und 56 chromo- 
somige Nachkommensehaft im Verh~iltnis I : 2 : I 
bilden. Bei einer 54chromosomigen, die 2n-I-I  
(im iibertragenen Sinne: zweifach monosom) ist, 
wird das Verh~iltnis auf 15:1 zugunsten der 
aneuploiden verschoben, w~ihrend eine 2 n-2- 
Pfianze, der also ein ganzes Chromosomenpaar 
mangeR, iiberhaupt den euploiden Typus nieht 
mehr regenerieren kann. Je empfindlicher also 
der Stamm beziiglich der Labilit~it der Chromo- 
somenkonjugation istj um so st~irker wird die 
Population sich mit Aneuploiden anreichern. 
Die bei Fehlen mehrerer Chromosomen anschei- 
nend rasch auftretende Sterilit~t wirkt zwar be- 
grenzend, bringt aber die neue Gefahr, dab diese 
sterilen und daher l~inger offen bliihenden 
Pflanzen zu spontanen Fremdbefrnchtungen 
durch benachbarte Arten Anlal3 geben, die, in 
den folgenden Generationen fertiler werdend, 
einen beschleunigten Abbau des Chromosomen- 
bestandes der Amphidiploiden fSrdern oder auch 
nur vort~uschen k6nnen. 

Aber nicht nur dies. Die Bliih- und Frucht- 
barkeitsverh~iltnisse der F1-Riickkreuzungen 
(Tab. 5) haben gezeigt, dab Aneuploide gute, 
Euploide schlechte Bliihverh~iltnisse aufweisen 
kSnnen. Aus jenen kSnnen trotz geniigender 
Fertilit~it fast nur atypische, aus diesen trotz 
schlechter Fertilitdt gute, typische P]lanzen mit 
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selbst erheblich besserer Fruchtbarkeit  hervor- 
gehen. Dies fiihrt abet zu der Folgerung, dab 
das naheliegende Ausleseprinzip der Fertilitiit 
unter den besonderen Bedingungen dieses 
Bastards oder dieser Polyploidiestufe versagen 
mug. Vielmehr erfordert eine zielbewugte ziich- 
terische Verfolgung der sich ankn/ipfenden 
Fragen eine st~indige cytologische Kontrolle, 
wenn Mil3erfolge ausgeschaltet werden sollen, 
die das Vorankommen erheblich verlangsamen 
mfiBten. 

8. Z u s a m m e n f a s s u n g .  
z. In der Arbeit werden 3 neue amphidiploide 

Weizen-Roggen-Bastardstgmme, die in MCinche- 
berg im Laufe der Jahre aufgetreten sind, in 
ihrer Herkunft ,  ihrem morphologischen und 
cytologischen Verhalten und ihren Ansatzver- 
h~iltnissen beschrieben. 

2. Es werden ferner Mitteilungen fiber den 
Erfolg yon Ri~ckkreuzungen prim~rer Weizen- 
Roggen-F1-Bastarde mit amphidiploiden Triti- 
cale-St~mmen gemacht und Angaben zur Mor- 
phologie, Cytologie und Fertilit~it der erzielten 
Pfianzen gegeben. 

3. Ein auff~illig groBer Teil dieser Pflanzen ist 
aneuploid, Init somatischen Chromosomenzahlen 
zwischen 2 n = 5I und 55. Aneuploide unter 
54 Chromosomen sind in der Regel infolge ge- 
schlossen blfihender Antheren selbststeril; dar- 
fiber sind sie nlehr--minder  fertil. Auch euploid e 
Pflanzen k6nnen hochgradige Sterilit/it auf= 
weisen. 

4- Besondere Beachtung wird den meiotischen 
Teilungen bei den verschiedenen Kategorien 
amphidiploider Pflanzen zuteil. Durch kon- 
stitutionelle und {iuBere Umst~inde kann trotz 
vollstdndiger Homologie der beteiligten Chromo- 
somen ein erheblicher Kon]ugationsaus/all ein- 
treten. Dieser wieder dfirfte ffir die unbeffiedi- 
gende Fertilit/it der anlphidiploiden St/imme 
sowie das Erscheinen aneuploider Pflanzen in 
ihrer Nachkolnmenschaft  verantwortlich sein. 

5. Da Aneuploide in der Regel kaum zur 
Euploidie zurfickzukehren verm6gen, mfissen 
sie die Population der amphidiploiden St~ilnme 
mit  atypischen, mehr--nl inder  sterilen zu Chro- 
mosolnenabbau neigenden Pflanzen durchsetzen. 

6. Da die geschilderten Fertilit~tsverh~iltnisse, 
eine Auslese nach der Fruchtbarkeit  ausschlie- 
Ben, weft sie zu Fehlbeurteilungen AnlaB geben 
k6nnen, braucht eine zielbewuBte Arbeit, welche 
auf Erweiterung unseres Formenbestandes zum 
umfassenden Studium der Eigenschaften u n d  
M6gtichkeiten dieses Formenkreises abzielt, eine 
st~indige cytologische Kontrolle. 
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Keimstimmung und Photoperiode in ihrer Bedeutung fiir die Kiilteresistenz. 
Von W .  Rradorf. 

(I .  Mitte i lung. )  

Eines der gr613ten Probleme ftir die Pflanzen- Winter- und mehrj~ihrigen Formen unserer Kul-  
ziichtung in  n6rdlichen Klimaten besteht in der turpflanzen. Es sind auch bereits grol3e Erfolge 
Schaffung frostresistenter Rassen bei allen erzielt women, insbesondere in der Winter -  


