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T a b  l le 7. 

Kreuzungen 

Normandie x 38 MA . 
I2 IK 3 X 38 MA �9 
9 H 31 X Lin Calel 

Mentana X Riccio . 
Vencedor • Lin Calel 
Ardito • San Mart: 

i 955 
944 
I35 
855 
149 

X Marti 124 

Pflanzen" 
X 1 Resistente % 

361 36,7 
I I 8  12,5 

4 3,o 
2 4 2,8 
4 2,7 
2 1,6 

(Die vorstehende Tabelle wurde der Arbeit 
Rudorf, W., und v. Rosenstiel, K. (6) ,,1Remini- 
scencias de nuestros trabajos de seleccion en el 
Rio de la Plata." Archivo Fitot6cnico del Uru- 
guay, 1937, Vol. 2, P. 392, entnommen.) 

Es wurden Triticale Rimpau, Triticale Meister 
sowie 2 der Miincheberger Triticale, die uns yon 
Dr. OEHLER zur Verffigtmg gestelk wurden, 

Tabelle8. D a s V e r h a l t e n  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  e i n s e h l i e B -  

l i c h  de r  b e k a n n t e n  T r i t i c u m - E l t e r n .  

Bezeichnung 

Triticale Rimpau 
Triticale Meister 

Triticale M i . . .  
Weizen-Roggen- 

Stamm V I6.. 

17riticale M 3 . . .  
T 91 T. compact. 

Wernerian . . . .  

0+4 
i--oo (4/o) 

0--4/0 

3--4 

i--oo 

3 

Population 
2 3 

4/0 
i--4/oo - -  

i- -4/co - -  

4 3 

4/o - -  

4 3--4 

4 

O 

i--oo 

i ~ o 0  

3--4 

i---oo 

4 

geprfift. N/iheres fiber die Entstehung der 
Mfincheberger Triticale siehe Arbeit v. BERG 
und 0EHLER im gleichen Heft. 

Mein besonderer Dank gilt Herrn Gartenbau- 
techniker H. ENGLER fiir seine Unterstfitzung 
bei der technischen Durchffihrung der darge- 
stellten Versuehe. 
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(Aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Zfichtungsforschung, Erwin Baur-Institut, Mfincheberg/Mark.} 

IO Jahre Roggenziichtung in MiJncheberg. 
Von H. P. Ossent .  

Ms im Jahre 1928 bei Grfindung des Kaiser 
Wilhelm-Instituts ffir Zfichtungsforschullg auch 
die auf dem Gebiete der Roggenzfichtung liegen- 
den Probleme in Bearbeitung genommen wur- 
den, waren es besonders zwei Ziele, die BAUR 
bevorzugt erreicht wissen wollte: 

I. Zfichtung eines selbstfertilen Roggens und 
Prfifung auf m6glicherweise erh6hte Ertrags- 
und Widerstandsfiihigkeit solcher erhaltenen 
Linien gegenfiber dem Kulturroggen. 

AnschlieBend Kombinationsziichtung zwi- 
schen den neuen Inzuchtlinien. 

2. Zfichtung eines ausdauernden Kultur- 
roggens durch Kreuzung yon Secale cereale mit 
Secale " montanum. 

Ffir die L6sung dieser beiden Probleme sah 
BAUR bereits bei Beginn der Arbeiten eine vor- 

aussichtliche Zeitspanne yon 15 Jahren vor. 
Schon im ersten Sommer wurde damit be- 

gonnen, die notwendigen Untersuchungen fiber 
die Selbstfertilit~it im Feldbestande durchzu- 
fiihrei1, 4. h. es wurden zu diesem Zweck im 
ersten Jahre mehr als 50 ooo ~.hren einzeln unter 
Pergamintfiten isoliert, um die Ansatzfiihigkeit 
bei erzwungener Selbstbefruchtung zu prfifen. 

Solche oder ~hnliche Versuche sind bereits 
in frfiheren Jahren yon einer Reihe yon For- 
schern gemacht worden, meist allerdings in der 
Weise, dab man nahe verwandte Elitepflanzert 
miteinander kreuzte, um durch diese Auswahl 
brauchbarster Eltern und deren Kombination 
ertl6hte Leistungen in der Nachkommenschaft 
zu erhalten. Derartige Inzuchtversuehe m i t  
Roggen beschreiben z. B. STEGLICIt und PIEPER, 
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V. t~0MKER n n d  LEIDNER und  ]7IERIBERT- 
~NILSSON. Von letzterem und ferner yon 
DUCKART wurde abet aueh reine Illzestzucht 
beim Roggell als Zfichtungsmethode an- 
gewalldt, um das Auftreten selbstfertiler Mu- 
tanten festzustellen und deren Erbgang zu 
erforschei1. So konnte HERIBERT-NILSSON tat- 
s~chlich gelegentlich derartige Mutanten auf- 
finden und an ihrer Nachkommenschaft nach- 
weisen, dab es sich bei dieser Selbstfertilit~it zwei- 
Iellos um ein recessives Merkmal, also urn eine mo- 
llofaktoriell bedingte,,Verlustmutation" handelt. 

Die Bedeutung der kiinstlichen Anwelldung 
yon Inzucht liegt in der Herauslockung tier 
Variabilit~it, dellnes steht auBer Zweifel, dab 
in jedern sich Iremdbefruchtenden Bestande vor 
allem stets die dominanteu Merkmale ph~ino- 
typisch in Erscheinung treten. Wie groB aber 
auch die erbliche Variabilit/it selbst unserer 
besten deutschen Kulturroggensorte, des Pet- 
kuser Roggens, ist, zeigte sich ganz eindeutig 
gleich bei Beginn der hiesigen Zfichtungs- 
arbeiten. Denn die /7~-Generation stellte ein 
derartig vielseitiges Typengemisch dar, dab man 
geradezu den Eindruck einer komplizierten, auf- 
spaltellden Kreuzungsnachkommenschaft haben 
mugte. Es gait nun, im Laufe tier Jahre aus 
diesem Typengemisch vorerst alle brauchbaren 
Pflanzen zum Zwecke weiterer Isolierung aus- 
zulesen, alle stark inzuehtgesch~idigten Pflanzell 
aber vonde r  weiteren zfichterischen Bearbei- 
tung auszuschlieBen. 

Gerade beim Petkuser Roggen erweist sich 
die Inzucht-Degelleration llach Selbstbest~u- 
bung als ganz besonders groB, wie dies auch 
HERIBERT-NILSSON best~tigt, w/ihrend z.B. 
der aus dem Petkuser durch etwa 2oj~ihrige 
Familienauslese gewonnene Sval6fer Panzer- 
roggell nach dell Beobachtungen und Experi- 
menten yon NILSSON-]~tlLE welt geringere De- 
gellerationserscheinungen aufweist. Noch we- 
selltlich niedriger aber liegen diese bei dem von 
DUCKART ZU umfangreichen Inzuchtversuchen 
bellutzten ostpreuBischen Landroggen. Die ver- 
schiedenen Roggensorten scheinen sich also in 
dieser Beziehung ganz offensiehtlich verschieden 
zu verhalten. 

Eine ganz besonders wichtige Tatsache ffir 
die riehtige Beurteilung der Inzucht-Degenera- 
tion ist vor allem die, dab die Degeneration bei 
den einzelnen Nachkommenschaften in ganz 
verschiedener Weise in Erscheinung treten kann, 
so dab entweder gleichzeitig mehrere oder abet 
auch nur einzelne Eigensehaften betroffen wer- 
den. Bei manchen Inzuchtlinien z.B. geht 
haupts~chlich die vegetative Kraft zurfick, 

wiihrend andere in ihrer Fertilit~it beeintr~chtigt 
werden. Aber auch in den vegetativen Schw~i- 
chungserscheinungen k6nnen sich die einzelnen 
Linien wieder ganz verschieden verhalten. So 
kalln sich die Degeneration bei einer Linie ill 
Kurz- oder Dfinnhalmigkeit ~ugern bei ilor- 
maler Bestoekung, w~hrend andere gerade wie- 
der die Halmzahl stark reduziert haben, Wieder 
andere lassen ill tier Halrnfestigkeit llach. Aber 
auch Kornansatz, Kornentwicklung, Korn- 
grSl3e, Keimf~higkeit und viele sonstige Eigell- 
schaften zeigen bei den verschiedenen Inzucht- 
linien ganz auffallend grol3e Untersehiede. Im 
allgemeinen sind llatfirlicherweise diejenigen 
Naehkommenschaften am unbrauehbarsten, bei 
dellen gMchzeitig mehrere Eigenschaften de- 
generieren. 

HERIBERT-NII.SSON macht bei seinen Illzucht- 
Naehkommenschaften den sehr bemerkenswer- 
ten Unterschied zwischen selbstfertilen und 
selbstvitalen Pflanzen, also solchen Pflanzen, 
die wohl mit Erfolg geselbstet werden k6nnen, 
deren Nachkommen aber physiologische Schw~i- 
chungserscheinullgen aufweisen, und solchen, 
bei denen eine derartige Schw~ichung der Nach- 
kommenschaften nicht festzustellen ist. Diese 
Unterschiede werden yon DUCKART best~ttigt, 
und aueh die Ergebnisse der Mfincheberger 
Versuche zeigen das gleiche Bild. 

Vor allem muBte es darauf ankommen, in 
jedem Jahre schon w~hrelld der Vegetationszeit 
alle Pflanzen auszumerzen, die irgendwelche 
vegetativen Degenerationserscheinungen aufzu- 
weisen batten. Dies muBte m6glichst schon vor 
der Bltite geschehen, doch war es schlieBlich 
auch dadurch zu erreichen, dab alle nicht er- 
wiinschten oder irgendwie degenerierten Typen 
nicht isoliert und damit automatisch yon der 
Ernte ulld jeder weiteren zfiehterischen Be- 
arbeitung ausgeschlossen wurden. So wurden 
beispielsweise beziiglich der Bestockullg nur 
solche Pflanzen selektioniert, die eine m6glichst 
gleichmiiBige Halmausbildung ohne sog. Nach- 
schosser besagen. Auch auf Halmfestigkeit und 
St~irke des Halms, auf ~hrenliinge, Ahrendichte, 
und vor allem aueh auf Resistenz gegen Rost 
und Meltau konnte eine entsprechende Auslese 
allj~hrlich bereits innerhalb des Zuchtgarten- 
bestandes erfolgem 

Von ganz besonderer Wichtigkeit abet muBte 
die Feststellullg fiber den Kornansatz nach 
zwangsweiser Selbstbest~tubung sein. Deshalb 
wurde dieses Problem der AnsatzfS.higkeit des 
Roggens nach erfolgter Zwangsisolierung neben 
den oben erw~hnten Feldaustesen bevorzugt in 
Angriff genommen. 
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In dem sehr umfangreichen Selbstungs- 
bestand, der yon Anfang an auf breitester Basis 
aufgezogen wurde, mugte jeder Neigung der 
~hren zu Besatzfehlern an der Basis und an der 
Nhrenspitze ebenso entgegengearbeitet werden 
wie jeglicher Schartigkeit, gleichgiiltig, ob 
diese auf irgendwelche Erbfaktoren zuriickzu- 
Itihren waren oder eine Folge 
der Isolierung darstellten. 

Es war also unbedingt er- 
Iorderlich, im Laufe der ersten 
Jahre alle die St~imme ziich- 
terisch zu erfassen, die nach 
erzwungener Selbstbestgubung 
m6glichst keine Degenera- 
tionserscheinungen zeigten 
und gleichzeitig einen nor- 
malen Kornansatz aufwiesen. 
Nach HERIBERT-NILSSON also 
muBte versucht werden, alle 
vollst~indig j,selbstvitalen" 
Pflanzen auszulesen.. 

Zweifellos liegt die Bedeutung der Inzestzucht 
in dem Erfassen selbstfertiler Linien, und nur 
diese k6nnen Iiir eine fortgesetzte Selbstung 
verwendet werden. Allein auf diese Weise kann 
es gelifagen, alle rein vererbenden Varianten 
ziichterisch zu fixieren und durch strenge Selek- 

In den ersten Jahren war der Kornansatz 
infolge der Zwangsisolierung im Durchschnitt 
sehr gering, so dab 1929 die Notwendigkeit be- 
stand, alle die Nachkommenschaften zur wei- 
teren Vermehrung heranzuziehen, deren 24hren 
wenigstens mehr als 15 K6rner enthieiten. Da- 
gegen wurden auf Grund des ausgedehnten und 

Abb. z. Stammisolierungen, 

immer mehr erweiterten Selektionsverfahrens in 
den beiden folgenden Jahren schon Ahren mit 
wenigstens 3o--40 K6rnern vermehrt,  und bei 
den letzten 6 Aussaaten nur noch solches Saat- 
gut verwendet, das aus Ahren mit mehr als 
5 ~ K6rnern stammte. Die Einzel~hrenisolie- 

Tabellei. P r o z e n t u a l e r  K o r n a n s a t z  a l l e r  i s o l i e r t e n  E i n z e l ~ h r e n  
in  d e n  J a h r e n  I931--I936. 

OC 
% 

i 1 

7-I0 

/ /  
,J 

/" / 

/ 

/ f  

11-20 

\ ,  ,, 

g/-30 31-~0 q7-$0 b7-60 ~ -70  7/-aO. 
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tion eine Verringerung der Variabilit~it herbei= 
zufiihren, um schlieBlich nur die leistungsf~hig= 
sten Linien zum Zwecke weiterer Vermehrung 
und gleichzeitiger Kombinationsziichtung zu ge= 
winnen. 

Der Ziichter, zo. Jahrg.  

rungen umfaBten im Durchschnitt j~ihrlich 
etwa 5ooooNhren ,  augerdem wurden in den 
letztelt Jahren durchschnittlich etwa 3oooo 
Einzelpf!anzeI1 isoliert und eine groBe AnzahI 
yon Stammisolierungen durchgeftihrt (Abb. I). 
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Wie stark die Inzuchtdegeneration beziiglich 
des Kornansatzes bei Beginn dieser Arbeiten 
war, geht daraus hervor, dab im Jahre 1929 
nur 1,26% aller einzeln gettiteten Ahren einen 
Ansatz yon mehr als 2o KSrnern aufwiesen, 
193o lag diese Zahl bei 3,45 %. Durch die dann 
w~ihrend der Blfihperiode eingeschalteten Aus- 
lesemaBnahmen wurde im folgenden Jahre eine 
fast unwahrscheinliche Steigerung auf 63,67% 
erzielt, die sich 1932 auf 73,92 und 1933 bis zu 
77,58 % erhShte. Aus den sehr geringen Unter- 
schieden zwischen den beiden letztgenannten 
Jahren geht schon ganz eindeutig hervor, dab 

Tabelle2. K o r n a n s a t z t i b e r 4  o K S r n e r p r o  
3~hre. 

G~ GN ~ L~ L'N ~ 
1931 7,r Igdd )935 7.93d 1,937 1938 

bei dieser Art des Vergleiches (Kornansatz fiber 
20 K6rner) der tIShepunkt annghernd erreicht 
war (Tabelle I). Die Kurven der Tabelle I 
lassen die Fortschritte in der Ansatzsteigerung 
ganz eindeutig erkennen, und zwar besonders 
aus der Verlagerung der Spitzenleistung nach 
rechts. W/ihrend 1931 die meisten Ahren einen 
Ansatz yon 2o bis 3o KSrnern aufwiesen und 
dann 1932 die weitaus grSBte Anzahl zwischen 
30 und 4o K6rnern besaB, zeigt die Mehrzahl der 
isolierten Ahren der Ernten yon 1935 und 1936 
einen Ansatz yon 4o--5o K6rnern. Fiir die 
Erntejahre 1931--1938 (auf3er I934, da in dem 
Vorjahre keine Roggenaussaaten erfolgten) wur- 
den dann die Ansatzzahlen ffir mehr als 4 o KSr- 
ner je Ahre errechnet, und es sind die hierdurch 
hervorgerufenen Verschiebungen aus der nach- 
stehenden Tabelle 2 deutlich erkennbar (Ta- 
belle 2). Bei diesem Vergleich zwisehen den 

j~thrlichen Kornans~ttzen ist yon i931--1935 
eine dauernde, erhebliche Steigerung festzu- 
stellen, Die Ansatzverh/iltnisse in den Jahren 
1935 und 1936 sind unter sich fast gleich- 
geblieben, w/ihrend die beiden letzten Jahre 
einen sehr erhebliehen Abfall zeigen. Dieser 
Rfiekgang ist mit gr6Bter Wahrscheinlichkeit 

Petkuser K. 2608 
Abb. 2, 

darauf zuriickzuffihren, dab auf Orund der ver- 
st/irkten Selektion alle St~imme mit Sehrumpf- 
kSrnern beseitigt worden sind, gerade diese abet 
meist recht hohe Kornzahlen aufwiesen. 

Neben diesen ausgedehnten Untersuchungen 
fiber Selbstfertilit~tt bzw. Selbstvitalit/~t laufen 
auBerdem die Feststellungen fiber das Vor- 
handensein autogamer Linien unter dem selbst- 

Petkuser K. 2~i8 
Abb. 3. 

fertilen Bestand. Uber die Ergebnisse hierfiber 
wird zu gegebener Zeit berichtet werden. 

Nachdem nun durch dauernde Inzucht und 
entsprechende Auslesen eine ganze Reihe in- 
zuchtwiderstandsf~higer St~mme vorhanden 
war, wurde 1937 in groBem Umfange mit einer 
planm~tBigen Kombinationsztichtung unter die- 
sen St//mmen begonnen. Uber 30oo Kreuzungen 
wurden ausgefiihrt, deren _F1-Nachkommen- 
schaft im diesj/ihrigen Zuchtgarten beobaehtet 
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und grol3enteils pflanzenweise isoliert wurde. Die 
hierzu ausgewiihlten Pflanzen zeigten in den 
meisten F~llen derartig erhebliehe Vorziige 
gegenfiber ihren Eltern, sei es in bezug auf ihren 
Aufwuchs, ihre starke Bestockung, Nhrenl~inge 
u. a. m., dab dies teilweise bestimmt als Hete- 
rosiswirkung anzusehen ist. Vor allem aber 
fielen die geernteten ~'~-K6rner verschiedener 
Pflanzen infolge ihrer auBerordentlichen Gr6ge 
besonders auf, wie dies aus den nachstehenden 
Bildern deutlich zn ersehen ist. Diese Bilder 
Zeigen K6rner solcher Pflanzen im Vergleieh zu 
Petkuser Hochzucht mit jeweils gleichen Korn- 
anzahlen (Abb. 2 u. 3). W~ihrend der die@ihrigen 
Blfihperiode wurden erneut eine grol3e Anzahl 
weiterer Kreuzungen zwischen den besten selbst- 
fertilen St~mmen ausgeffihrt. 

Bei der Maiszfichtung besteht die M6glichkeit 
ffir den GrdBanb,au v0n F1-Naehk0mmenschaf- 
ten, die teilweise beste Ertdige erbringen. Auch 
k6nnen F1-Generationen yon sog. Doppel- 
kreuzungen mit gr6Bter Aussicht auI Erfolg an- 
gebaut werden. 

Dis bisher gemachten Erfahrungen beim 
Roggen aber scheinen zu erweisen, dal3 hier eine 
derartig gteichm{iBige, gegenseitige Befruehtung 
nicht stattfindet, so dal3 man wohl darauf an- 
gewiesen sein wird, lediglich mit planm~13iger 
Kombinationszfichtung zu arbeiten. 

W~ihrend alles bisher Gesagte eine Ertrags- 
steigerung zum Ziele hat, wird neuerdings auch 
ein bes0nderes Augenmerk auf die Qualit~ts- 
zi~chlung beim Roggen gericl~tet. Bisher waren 
die Zuchtziele beim Roggen in bezug auf Wuchs, 
Ertrag, Widerstandsf~ihigkeit u. a. m. ganz ~ihn- 
lich wie bei allen anderen Getreidearten, jedoch 
insofern noch etwas vereinfacht, a ls  der Quali- 
tgLtsprtifung des Kornes nicht die Bedeutung 
Zukam,, wie 5eispielsweise bei Gerste oder 
Weizen. Dies hat aber seinen Grund darin, dab 
wir in unseren vorhandenen Kulturroggen keine 
Sorten mit wesentlichen Quali-t~tsunterschieden 
besitzen. Heute aber sind in dem Mfinche- 
berger Roggenbestand mehrere Tausend Linien 
vorhanden, die durch langj~ihrige Inzucht ent- 
standen und deshalb mit aller Wahrscheinlich- 
keit in bezug auf ihre Backeignung sehr 
verschieden sin& Sollte sich diese Annahme 
best~itigen, so wird das Interesse daran nicht 
geringer sein wie an den QualitStsunterschieden 
des Weizens. 

Um nun in m6glichst groBem Umfange die 
Untersuchungen fiber die Backqualit~t der vor- 
handenen Inzuchtlinien durchffihren zu k6nnen, 
wnrde ein Brabender-Amylograph angeschafft 
und fiir die hiesigen Belange entsprechend urn- 

konstruiert. Mit diesen Untersuchnngen solI in 
diesem Herbst begonnen und fiber de~en Er- 
gebnisse anschliel3end berichtet werden. Gleich- 
zeitig sollen auf Grund der Feststellungen fiber 
die Verkleisterungstemperaturen der St~irke Er- 
hebungen fiber die Auswuchsresistenz der ein- 
zelnen Inzuchtlinien angestellt werden. Die er- 
haltenen Ergebnisse werden dann bei der n~ichst- 
j~ihrigen Ernte nach der gleichen Methode tiber- 
prfift werden, wie sie ROEMER ffir Weizen an- 
gewandt und beschrieben hat. 

Seit 4 Jahren ist gemeinsam mit unserer 
chemisch-technologischen Abteilung auch das 
Problem des Eiwei/3gehaltes beim Eoggen in 
Angriff genommen worden. Eine derartige 
Zfichtung verdient natiirlicherweise ganz be- 
sondere Beachtung, wenn man sich vor Augen 
ffihrt, welche ungeheure Wirkung durch eine 
Steigerung des EiweiBgehaltes gerade beim 
Roggen erzielt werden kSnnte. Wenn es n/~m- 
lich m6glich w~ire, den Eiweil3gehalt des Rog- 
gens um nur 2 % zu erh6hen, dann wfirde das 
bei! der gewaltigen Roggenanbaufl~iche in 
Deutschland, wenn man auch nur eine j~ihrliche 
Gesamternte yon 8 Millionen Tonnen Roggen 
annehmen wfirde, einen Mehrertrag an Eiweig 
yon etwa i6ooooTonnen im Jahre bedeuten. 
Die vorhandenen Kulturroggensorten besitzen 
etwa lO--12% EiweiB, jedoch mul3te mit der 
M6glichkeit gerechnet werden, dab unter den 
infolge ihrer dauerllden Inzucht erblich v611ig 
reinen Linien des Mfincheberger Materials auch 
in dieser Beziehung grol3e Unterschiede vor- 
handen sein wfirden. 

Um dieses festzustellenl wurden erstmalig 
1935 eine groBe Anzahl yon Inzuchtst~immen 
auf die H6he ihres Eiweil3gehaltes hin geprfift 
und auch in den folgenden Jahren wurden diese 
Untersuchungen in stets erweitertem Mal3e fort- 
gesetzt. Aus der nachstehenden Tabelle 3 ist 
Mar ersichtlieh, wie auBerordentlich groB die 
Variationsbreite bezfiglich des Eiweil3gehaltes ist. 

Der Gesamtdurchschnitt der Ernte 1935 lag 
bei 16,5% und 1936 bei 13,1%, doch ist dieser 
grol3e Unterschied wohl mit Sicherheit auf 
AuBeneinflfisse zuriickzuffihren. Andererseits 
geht aus der Tabelle 3 deutlich hervor, dab teil- 
weise die gleichen St~imme in dem einen Jahre 
welt fiber, im anderen Jahre dagegen unter dem 
Gesamtdurchschnitt lagen. Die Untersuchungen 
des Jahres 1937 brachten sogar EiweiBgehMte 
his zu 24%. Die Ergebnisse yon 1938 liegen 
bis heute noch nicht vollst~indig vor. Jedoch 
ist auch bei einem Vergleich zwischen s~imt- 
lichen Untersuchungsjahren eine eindeutige 
Parallele bisher leider nieht festzustellen. Da 
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sicherlich an der H6he oder Tiefe des EiweiB- 
gehaltes eine ganze Reihe yon Modifikations- 
Iaktoren beteiligt und somit die m6gtichen 
Fehlerquellen sehr groB sind, kann fiber end- 
giiltige Ergebnisse auf diesem Gebiet heute noch 
nicht berichtet werden. Denn es w~re verfrtiht, 
auf Grund der bisher noch sehr unklaren Ver- 
h~ltnisse schon jetzt bestimmte positive Er- 
wartungen auszusprechen. 

Ein zweites, bereits eingangs angefiihrtes 
Zuchtziel beim Roggen bestand in der Schaffung 
eines mehrj~hrigen Kulturroggens. Zu diesem 
Zweck wurden 1928 und 1929 Kreuzungen zwi- 
schen Secale cereale und Secale montanum ana- 
tolicum durchgeffihrt, um zu versuchen, die 
etwa 7j~hrige Perennierfiihigkeit des Wild- 
roggens mit dem Ertrag unserer Kulturroggen 
zu kombinierert. Durch entspreehende Selektion 
unter den weiteren, nachfolgenden Generationen 
konnten im Laufe der Zeit alle die Typen aus- 
geschieden werden, die die Ahrenbrfichigkeit 
und das Schmachtkorn des Wildroggens be- 
saBen, und nut solche Stiimme wurden zfichte- 
risch welter bearbeitet, die die Qualit~iten des 
Kulturroggens bei gleichzeitig vorhandenem 
Perennierverm6gen besaBen. 

Es hat sich jedoch in den letzten Jahren er- 
wiesen, dab diese Eigenschaft durch eine ganze 
Reihe yon AuBeneinflfissen gef6rdert oder ge- 
hemmt werden kann, so dab fiber irgendwelche 
endgiiltigen Ergebnisse dieser Ziichtungsrich- 
tung heute noch nichts Abschliegendes gesagt 
werden kann. Allj~ihrlich werden weiterhin die 
gewiinschten Kombinationstypen ausgelesen und 
anschliegend geprfift, wieviel Jahre ihre Peren- 
nierf~higkeit anh~lt, und wie sich sie in bezug 
auf Bestockung, Ertrag usw. ira Laufe dieser 
Jahre verhalten. 

Im Verfolg dieser Zfichtungsarbeiten abet hat 
es sich herausgestellt, dab diese Kreuzungs- 
nachkommenschaften teilweise auch in anderen 
Beziehungen auBerordentlich wertvolles und 
vielversprechendes Material lieferten. H6chste 
Resistenz gegen Trockenheit, Unempfindlich- 
keit gegertfiber sp~iter Aussaat und teilweise ganz 
hervorragende Kornertr~ge sind die wertvollsten 
Eigenschaften, die diese Zfichtung besonders ffir 
die leichten B6den und das meist sehr trockene 
Klima des deutschen Ostens als besonders be- 
achtlich erscheinen l~gt. 

Auch an diesem Material wurdert bereits in 
den letzten Jahren eine groBe Zahl von EiweiB- 
urttersuehungen vorgenommen, und zwar so- 
wohl an den K6rnern wie auch art der Grfirt- 
masse, und es kortnte bei den ersterert eine ~hn- 
lich groBe Variationsbreite festgestellt werden 
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wie an den oben beschriebenen Inzuchtst{immen. 
Der Eiweil3gehalt der Grfinmasse dagegen lag 
zwischen 9,2 und 15,6%. 

Dieser kurze Auszug aus den ioj~ihrigen 
Ziichtungsarbeiten an dem Mtincheberger Rog- 
genmaterial l~igt deutlich erkennen, dab auch 
an dieser ,  so weft entwickelten und hoch- 
gezfichteten Kulturpflanze noch eine ganz e 
Reihe yon Problemen zum Nutzen der deutschen 
Land- und Volkswirtschaft der L6sung bediirfen. 
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Art- und Gattungskreuzungen bei Gr~isern. 
Von W a l t h e r  H e r t z s c h .  

In den Jahren I937 und 1938 wurden in 
Klein-Blumenau umfangreiche Kreuzungen an 
Gdiserarten vorgenommen, nachdem schon in 
frfiheren Jahren einige Bastarde hergestellt 
worden waren. Diese Arbeiten haben zum Teil 
theoretisches Interesse, in: der Hauptsache sollen 
sie jedoch praktisch zfichterischen Zielen dienen. 

Die Schwierigkeit bei der Bastardierung der 
Griser  besteht in der Kastrat ion der Blfitchen, 
die bei fast alien Arten notwendig ist, obwohl 
Selbstfertilit~it bei den Gr~isern zu den Selten- 
heiten z~hlt. Man kann alle die Arten, die an sich 
Fremdbefruchter  sind, bei Isolation zu einem 
wenn auctl geringen Samenansatz bringen, der 
abet genfigen wtirde, bei Kreuzung ohne Kastra-  
tion das Ergebnis zweifelhaft erscheinen zu 
lassen. Die Kastrat ion wird am besten vorge- 
nommen, wenn die Bliitchen kurz vor der Bliite 
stehen, es lassen sich dann die Spehen gut 
6ffnen und die Antheren leicht entfernen. Bei 
der Kleinheit der Bliiten ist es bei manchen 
Arten notwendig, eine Lupe zu Hilfe zu nehmen. 
Bei uns hat  sich eine Leselupe mit einer IO fachen 
Vergr6Berung bewfihrt, die auI ein Stativ mon- 
tiert und nach allen Seiten hin schwenkbar ist. 
Diese Lupen haben den Vorteil, dab man leicht 
wegsehen kann, um das Auge zu erholen, was 
bei den Lupenbrillen schwieriger ist. 

Auch bei sorgf~ltigster Arbeit ist eine Ver- 
letzung der Narbe bei den Gr~isern mit  kleinen 
Bliitchen nur schwer zu vermeiden. Dieser 
Umstand und die verschiedene genetische 
Struktur  der Kreuzungspartner sind die Ursache 
fiir die schlechten Ergebnisse, die al le  aufzu- 

weisen haben, die sich mit  der Gr~serkreuzung 
befal3t haben. Ich verweise auf die Zusammen- 
stellung yon ULLMANN. 

Die Tabelle zeigt die in den Jahren 1937 und 
I938 in Klein-Blumenau vorgenommenen Kreu- 
zungen mit  ihren Ergebnissen. Ein in Irfiheren 
Jahren hergestellter Bastard ~on Festuca pra- 
tensis Hubs.  • Festuca pratensis var. mega- 
losta&ys war pollensteril. Er  sollte nun mit  
einem der Eltern riiekgekreuzt werden, es ge- 
schah jedoch ohne jeden Erfolg. Auch Art- 
bastardierungen mit  Festuca rubra und Festuca 
silvatica gaben keinen Ansatz. Eine reziproke 
Kreuzung kam wegen der Pollensterilit~it nicht 
in Frage. Nhnlich verhielt sich ein anderer 
Bastard aus Festuca pratensis • Festuca rubra, 
der selbst steril ist. Auch hier brachten Rfick- 
kreuzungen keinen Ansatz. Die Festuca rubra- 
pratensis-Bastarde aus dem Jahre 1937 haben 
noch nicht geschoBt, so dab sich fiber die Blfih- 
verh{tltnisse noch nichts sagen l~13t. In allen 
den Ffillen, in denen Festuca pratensis als Mutter 
verwendet wurde, konnten einige KSrner ge- 
erntet werden, die reziproke Kreuzung hat  bisher 
noch nie Samen angesetzt. 

Artkreuzungen bei Bromus ergaben auffallend 
viel Ansatz aus der Kreuzung Bromus arvensis 
X Bromus /aponicus, 48,6%, weniger dagegen 
bei Bromus arvensis mit Bromus inermis und 
macrostachys. Gattungskreuzungen gelangen nur  
zwischen Bromus arvensis und Festuca gigantea, 
wenn Bromus arvensis als Mutter verwendet 
wurde, reziprok war kein Ansatz zu erzielen. : 

Bekannt ist, dab Artkreuzungen bei Lolium 


