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W i e  e rh~ i l t  m a n  b e i  G e t r e i d e k r e u z u n g e n  e i n e n  b e s s e r e n  K o r n a n s a t z ?  

Von Erich v, Tschermak-Segsenegg, Wien. 

Ober die yon mir seinerzeit ausgearbeitete 
Kreuzungstechnik bei den Getreidearten habe 
ich schon 6fters berichtet (I). Durch kurzes Er- 
w~irmen bliihreifer Ahren besonders beim Rog- 
gen, aber auch beim Weizen und bei der Gerste, 
der Rispe beim Hafer in der zusammengefalteten 
Hand, ferller durch Hauehen in die geSffneten 
Bliitchen kann bekanntlich der Bliihvorgang 
sehr rasch ausgelSst und dadurch Pollen zu jeder 
Tageszeit, ja selbst in den sp~iten Nachmittags- 
sfunden, gewonnen werden. Auch wird der 
Bltihvorgang, besonders beim bltihreifen Weizen 
und beim Hafer, nebstbei durch zartes Auf- 
spreizen der Spelzen mit einer zweckm~iBig an 
der Spitze nach unten abgebogenen feinen Pin- 
zette beschleunigt. Bei der Winter- und 
Sommergerste empfiehlt es sich hingegen, nicht 
die Spelzen auseinanderzuspreizen, sondern die 
Spelzenkuppen mitsamt den Grannen llicht zu 
tier - -  etwa das oberste Drittel - -  mit eiller 
feinen, spitzen Sehere abzuschneiden, da be- 
sonders bei der Sommergerste die Spelzen zur 
Zeit der Bliihreife - -  die Ahren der Sommer- 
gerste bltihell ja sehr h~iufig schon, noch ein- 
geschlossell ill den B l a t t s c h e i d e l l -  so zart 
sind, dab sie beim Auseinanderspreizell oft stark 
verletzt werden. Die Antheren beginllen, welli1 
der Zeitpunkt des Beschneidens riehtig getroffen 
ist, sehr rasch fiber dell Schnittrand der ,,ge- 
kuppten" Spelzen emporzuwachsen und dalln 
zu platzen. Die jungen und lloch ganz weichen 
fi~hren mtissen deshalb bei der Sommergerste 
h/hlfig zum Zweck der Kastration aus den Blatt- 
scheiden herauspr~pariert werden. - -  Das 
Pollensammeln roll abgeschnittenen Ahren im 
Zimmer oder im Gew~ichshaus ist daher iiber- 
fliissig geworden. In die vorher - -  nicht zu friih- 
zeitig - -  kastrierten Bliitchell der,,Mutter~ihren" 
werdell, sobald die Spelzen llicht mehr lest schlie- 
Ben und die Narben gut entwickelt auseillander- 
:spreizen, die an den sich rasch streckenden 
Staubf~iden emporgehobenen Antheren der Blfit- 
then der ,,Vater~ihren" in dem Moment, wenn 
sie zu platzen begillnen, mit der Pinzette aus- 
gezupft llnd in die,,Mutterbltitchen" eingebracht, 
bzw. die Narben mit ihnen betupft. Zu den 
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wichtigsten MaBnahmen, um beim Kreuzen 
einen guten Samenansatz zu erhalten, geh6rt 
aber die 2--3malige Wiederholung der Best/iu- 
bung ein und desselben Bliitchens. Viel weniger 
kommt es auf eine groBe Zahl von ausgefiihrten 
Best/iubungen an! Wiederholt wird die erst- 
malige Best~ubung zu frtih ausgeftihrt, wie man 
dies an der unver/indert frisch erhalten geblie- 
benen Narbe bei der zweiten Best~ubung be- 
merkt. Erst wenn die Narbe zu welken beginnt, 
hat ein weiteres Best/iuben keinen Zweck mehr. 

Wenn auch der geschickte Kreuzungstechlli- 
ker bei Anwelldung dieser Methoden ill der Regel 
einen befriedigenden Kornansatz erzielen wird, 
so versagen sie h~iufig,wennnnr selten gelingende 
Art- oder Gattungsbastarde erzeugt werden 
sollei1 wie z. B. die in neuerer Zeit gewonnenen 
Aegilotricum-, Haynaldtricum-, Agrotricum- 
Seeatotricnm-Triticale-, Aegiloeale und Agro- 
cale-Bastarde oder bei Versuchen; eine Korn- 
entwicklung bei Kreuzungen yon Gerste mit 
Roggen- oder Weizenpollen, durch ,,bloBe Reiz- 
wirknng", besser gesagt, durch sogenannte hy- 
bridogene Pseudoparthenogellese, zu erhalten(2). 
Der Grund ist darin zu erblieken, dab sich 
solche Bastardk6rner langsamer wie bei Rassen- 
kreuzungen elltwickeln und sehr h/iufig bereits 
schrumpfen und eintrocknell, bevor sie sich so 
weit entwiekeln konnten, um keimen und 
lebellSf~ihige Pflanzen entstehen lassell zu k6n- 
hen. Es muB ja bei diesen nur selten gelingenden 
Kreuzungell schon ats ErfoIg gewertet werden, 
welln ill einer Ahre auch nur ein einziges Korn 
oder gar zwei bis drei gesehrumpfte K6rner zur 
Ausbildullg gelallgen. Betrachtet man diese 
~hren zur Reifezeit etwas ll/iher, so f/illt es auf, 
dab sie frfihzeitig gelb werden und vorzeitig ein- 
trocknen, also frtiher als normal befruchtete 
~hren absterben; der S~iftestrom, die Sang- 
wirklmg ist durch die mangelhafte Kornaus- 
bildung vorzeitig zum Stillstand gekommen, das 
lloch in Entwicklung befindliche Korn hatte 
nicht mehr die Zeit, einen normalen Keimling 
und einen MehlkSrper auszubilden. Findet die 
Kornentwicklullg, wie dies bei den Winter- trod 
Sommergersten der Fall, auffallend rasch start, 
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so sind Mil3erfolge bei Kreuzungen der zwei- 
zeiligen Gerste verh~ltnism~gig selten, trotz 
arger BescNidigung bei der geschilderten Ka- 
strationstechnik, also trotz vergr6gerter Ein- 
trocknungsgefahr durch das Abschneiden der 
Grannen und Spelzenkuppen. Schneidet man 
aber bei vier oder sechszeiligen Gersten von allen 
Bliitchen die Spelzenkuppen ab, dann trocknet 
fast regelm~il3ig der ganze Bltitenstand vorzeitig 
ein; der Kreuzungsversuch ist total miBlungen. 
Ich empfahl deshalb bereits bei vielzeiligen 
Gersten nur die Blfitchen der einige Tage frfiher 

a Abb. r. b 
a) Linke ~hrenhfiltte kastr iert  und nicht best~iubt, rechte mi t  

Roggenpollen best/iubt. 

b) Rechte XhrenhfMte der Selbstbestgubung fiberlassen, linke mi t  
Roggenpollea best~ubt. 

aufbliihenden Mittelreihen, nicht auch die der 
Seitenreihen zu beschneiden, zu kastrieren und 
zu bestiiuben und erzielte dadurch, dal3 der 
S~iftestrom wenigstens f/it die seitlichen Blfit- 
chen nicht so stark unterbrochen wurde wie fiir 
die ,,gekuppten" Mittelreihen, sofort einen besse- 
ren Kornansatz. Um also eine bessere Korn- 
entwicklung zu erhalten, muB getrachtet werden, 
die Saugkraft durch Belassung yon unver- 
letzten, nicht kastrierten, selbstbestgubten Blfit- 
chen doch so weit zu erhalten, dab auch den be- 
nachbarten BI/itchen der anderen kastrierten 
und kfnstlich besgiubten Xhrenhflfte die N~ihr- 
stoffe, wenn auch in beschr~inktem MaBe, zu- 

str6men k6nnen. Die Erfolge sprechen sehr 
deutlich ffir diese empfehlenswerte Methode. 
Sie hat sich in diesem Jahre besonders glfnzend 
bei meinen Versuchen, einen guten Kornan- 
satz bei Best~iubungen yon Wintergersten mit 
Roggenpollen zu erzielen, bew~ihrt. Die ab- 
gebildete Xhre rechts (b) zeigt eine Ioo %-Frucht- 
entwicklung der kastrierten und bestXubten 
Blfitchen. Die rechte ~hrenhfitfte wurde der 
Selbstbestgubung fiberlassen, und die fiir die 
Transpiration so wichtigen Grannen wurden nur 
ganz wenig eingekfirzt. Dem Einwand, dal3 viel- 
leicht Pollen der nichtkastrierten Blfiten in die 
gekuppten B1/itchen geraten sein kfnnte, be- 
gegnete ich durch die links abgebildete Ver- 
suchsanstellung (a), bei welcher die Blfitchen tier 
rechten Ahrenh~ilfte gekuppt und Roggenpollen 
in die Blfitchen eingebracht wurde, w~ihrend die 
Bliitchen der linken Xhrenh~ilfte zwar kastriert, 
abet nicht besch~idigt, also die Grannen be- 
Iassen wurden. Hier war die Kornentwicklung 
der bestgubten rechten Ahrenhfilfte, wie das 
Bild zeigt, zwar eine unvollst~ndige und weniger 
kr~ftige, aber doch genfigend, um keimf~ihige 
Samen auszubilden. Schon das Abschneiden der 
Grannen ohne Spelzenkuppe bewirkt, speziell 
bei der Gerste, eine schw~ichere Entwicklung der 
Friichte. Wie ich zeigen konnte, bleibt bei Ent- 
grannung der einen ~hrenh~ilfte bei der zwei- 
zeiligen Gerste das Korngewicht deutlich gegen- 
fiber der begrannten zuriick (3). Beim Weizen 
beeinfluBt die Entgrannung das Korngewicht 
[ange nicht in demselben Mage wie bei der 
Gerste. Es spielt demnach die Granne als 
Transpirationsorgan bei der Gerste eine viel 
gr6gere Rolle fiir die Komausbildung als beim 
Weizen. W~ihrend wir sehr ertragreiche grannen- 
lose Weizen besitzen, sind die Ertrgge der 
grannenlosen Gersten auffalIend niedrig. Auch 
die aus Bastardierung yon grannenlosen Som- 
mergersten mit begrannten Wintergersten ent- 
standenen lagerfesten, grannenlosen Winter- 
gersten bleiben trotz ihrer verlfingerten Vege- 
tationsperiode gegenfiber den begrannten Ger- 
sten betr/ichtlich zurfick. Es erschien mir daher 
aussichtslos, diese Versuche weiter fortzuffihren. 
Die K6rner der grannenlosen Gersten sind auf- 
fallend lang und bleiben sowohl bei den grannen- 
losen Sommer- wie Wintergersten immer ge- 
driickt und schm~ichtig. Neuerdings wurden nun 
von mir grannenlose, nackte Sommergersten mit 
Vollkorngersten gekreuzt, um endlich lager- 
festere Nacktgersten mit kfirzerem und vollerem 
Korn zu erhalten. Diese Kombinationsz/ich- 
tung ist auch gegl/ickt, doch zweifie ich, ob die 
Ertr~ige befriedigende sein werden. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Die an und ffir sich mangelhafte und lang- 
samer fortschreitende Kornentwieklung bei Er- 
zeugung y o n  Art- und Gattungskreuzungen 
innerhalb unserer Getreidearten wird I. durch 
st~irkere Besch~idigung der Spelzen (bei Gerste) 
und Entfernung der Grannen (bei den be- 
grannten Gersten und Weizen) infolge rasehen 
Austrocknens des Bltitenstandes beeintr~ichtigt, 
2. aber noeh mehr durch den gest6rteu Smite- 
strom bzw. durch die herabgesetzte Saugkraft, 
welche die sich nut  ganz selten und einzeln ent- 
wickelnden K6rner aufzubringen verm6gen. Die 
Austrocknung des vollst~indig kastrierten Blfi- 
tenstandes, in welchem sich auch nach erfolg- 
reieher Bastardierung nur ganz weuige K6rner 
ausbilden, ist eine so starke, dab die bereits in 
Entwickluug begriffenen Friichte vorzeitig ein- 
trockuen und absterben. Dberl~il3t man aber 
die eine ~hrenh~ilfte durch Nichtkastriereu und 
Schonen d e r  Grannen der normaleu Entwick- 
lung, dann werden auch in der benachbarten 
Ahrenh~lfte Produkte gelungener Kreuzung oder 
wenigstens ein Teil derselben mit  in den S~fte- 
s trom einbezogen, so dab sie auf diese Weise 
weuiger leicht vorzeitig eintrocknen und sich so 
weit entwickeln k6nnen, um lebensf~hige Pflan- 
zen auszubilden. Ieh empfehle daher, um eineu 

besseren Kornansatz zu erzieleu, nicht nur fiir 
selten ge!ingende Art- und Gattungsbastardie- 
rungen, sondern i iberhaupt  bei Gersten- und 
Weizenkreuzungen nur die eine H~ilfte der Ahre 
zu kastrieren und kfinstlich zu best~uben, die 
andere hingegen sich selbst befruchten zu 
lassen, beim Haler  nur das untere, kr~ftigere 
Bliitchen eines Ahrehens der Rispe zur Kreu- 
zung zu verwenden, das obere hingegen un- 
beriihrt zu lassen. Die Gefahr, die kastrierten 
Ahrchen der Bestfiubung yon Pollen aus dem 
unbehandelten 5hrenteil  auszusetzen, ist eine 
5~ul3erst geringe, da ja fiber die Bliitenst~inde 
Pergamentsfickchen gesttilpt werden, die mit  
zwei Reil3n~igeln an einem Blumenstab be- 
festigt sind und dadurch nicht vom Wind bin 
und her bewegt werden k6nnen. 

Auch das experimentelle Studium der hy- 
bridogenen Pseudoparthenogenesis bei unseren 
Getreidearteu wird durch diese neue empfohleue 
Kreuzungstechnik gef6rdert werden. 
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F e l d m e t h o d e n  zur Aus lese  yon  gelben, blauen und weif len Si ig lupinen 1. 
Von P. S c h w a r z e .  

Zur Priifung junger grtiner Pflanzen auf 
Bitterstoffgehalt wurde bisher die yon v. SENt- 
BUSCI~ ausgearbeitete Methode angewandt (Bei- 
trag HACKBAI~TH-TRoLL im Handbuch der 
Pflanzenziichtung yon ROEMER-RuDoRF, Bd. 3, 
56): Es werden Triebspitzen oder B1/itter im 
Reagensglas mit  etwa 3 ccm 5 % iger Salzs/iure 
iibergossen, 6 - - I 2  Stunden stehengelassen und 
darauf I Tropfen 6%ige Jodl6sung zugesetzt. 
Bei bitteren Pflanzen tr i t t  ein dunkelbrauner 
Niederschlag auf, bei stigen bleibt die salzsaure 
L6sung blank, sie u immt lediglich die braune 
F~irbung des gel6steu Jodes an. Mit Salzs~iure 
h6herer Konzentration uud bei ktirzeren Ein- 
wirkungszeiten (2--6 Stunden) werden ebenso 
gute Ergebnisse erhalten. Diese Methode kann 
anf dem Felde angewandt werden und hat sich 
im Laufe der Jahre bei gelben und blauen Lu- 
pinen gut bewfihrt, bei weil3en Lupinen liefert 
sie keine einwandfreien Werte. 

I m  vergangenen Jahr  wurden zwei neue Me- 

thoden gefunden, die sich ebenfalls ftir die An- 
wendung auf dem Felde eignen und noch ein- 
facher sind als das beschriebene Reagensglas- 
verfahren. 

~ e t h o d e  zu r  P r t i f u n g  y o n  g e l b e n  u n d  
b l a u e n  L u p i n e n .  

Man feint yon der zu prtifenden Pflanze ein 
Blatt  so ab, dab ein Streiferl der Epidermis des 
Stengels mit  abgezogen wird. Die Ril3stelle wird 
etwa 2 Sekunden in eine o,2 % ige Jodl6sung 2 ge- 
taucht und durch km'zes Eintauchen in Lei- 
tungswasser abgespiilt. SiiBes Material beh~tlt 
seine urspriingliche Farbe bei oder n immt IlUr 
einen ganz schwachen, kaum wahrnehmbaren 
gelblichen Ton an. Bei bi t terem Material f~rbt 

Niit Unterstiitzung der I)eutsclaei1 Forschungs- 
gemeinschaft. 

2 4 g Jodkalium in m6glichst wenig Wasser 
16sen, 2 g Jod darin lbsen, mit Wasser zu I Liter 
aufftillen. 
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