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Exemplaren 1/il3t man nur die Bliitenstengel des 
weil31ichen Vegetationspunktes sich entwickeln, 
indem man diejenigen des normalgriinen Zug 
um Zug, wie sie entstehen, entfernt. Man t~il3t 
jedoch so viele gr/ine Bl~itter wie m6glich, weil 
diese die Aufgabe haben, die Nahrungsgrund- 
lagen fiir den weil?lichen Stengel zu schaffen, 
weleher auf diese Weise gewissermaBen in einem 

spender verwandt wurde. Wit m/issen hervor- 
heben, dab die Cotyledonen derjenigen Indivi- 
duen, die aus der Kreuzung einer weil31ichen mit 
einer gelben Pflanze hervorgegangen sind, das 
typische Aussehen chlorotischer Pflanzen an- 
nehmen. Es handelt sich dabei aber, wie leicht 
verst/indlich ist, um eine Pseudo-Chlorose, die 
auf das antoeyanhaltige gelbe Pigment zuriick- 

A b b .  2. Z u c k e r r u b e n  m i t  n o r n m l e n  u l ld  weil3en B l / i t t e rn .  

Zustand von Parasitismus seine Kn/iule, die aus 
der Kreuzung mit einem anderen Individuum 
hervorgegangen sind, zur vollen Reife bringen 
kann. Die so angestellten Beobachtungen haben 
folgendes bestfitigt : 

i. Aus den Kn/iulen der weil31iehen Stengel, 
die aus der Kreuzung yon einem weil31ichen In- 
dividuum nfit einem pigmentierten hervor- 
gegangen sind, entstehen weil31iehe Exemplare 
(die aus diesem Grunde nattirlich binnen kurzem 
eingehen mfifiten), aber mit  Cotyledonen, die 
mehr oder weniger rotes oder gelbes Pigment 
enthalten, je nach dem Typus, der als Pollen- 

zufiihren ist, das yon der Vaterpflanze iiber- 
tragen wurde (diese Tatsache 1/ifJt sich leicht 
mit  den iiblichen Reagenzien nachweisen). 

2. Der Pollen der Weil31iehen hat niemals 
(wenigstens bei unseren Versuchen) bei den nor- 
malen Indi~iduen die Eigenschaft der Weil3- 
bl/ittrigkeit hervorgerufen, jedoch alle /ibrigen 
Eigenschaften des Typs, zu dem er seiner Ab- 
s tammung gem/il3 geh6rt. Bei der Nachkommen- 
schaft der Individuen, die aus den angeffihrten 
Kreuzungen stammen, sind nicht in einem ein- 
zigen Fall w/ihrend ftinf Generationen weil31iche 
oder weif3fleckige Exemplare aufgetreten. 

Beziehungen zwischen der Zahl der Chromosomen (n) und der Gr6fle 
der Pollenk6rner beim Genus  Triticum. 

Von Vladimtr Spasojevi~, Belgrad. 

E i n l e i t u n g .  Gruppen (Congregationes) eingeteilt werden: 
Obereinstimmend mit  SAx, I(IHARa, SAKA- eine mit der Chromosomenzahl n = 7, 2 n ~ 14, 

MURA, WNrI~INS, TOMPSON, OEHLER und vielen die andere mit  n = 14, 2 n - -  28, die dritte mit  
anderen kann der Weizen in bezug auf die Zahl i1 n ~ 21, 2 n = 42. 
bzw. 2 n seiner Chromosomen in drei grol3e Jede dieser drei Gruppen umfagt  mehrere 
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Spezies der Gattung Triticum, was FLAKS- 
BER(;ER in folgender Weise darstellt: 

I. Hexaploide Gruppe (Con~regatio hexa- 
ploidea). Alle Weizenarten mit n =: 2I, o n =: 42, 
und zwar : Tr. vulgar< Tr. compactum, Tr. sphae- 
rococcum, Tr. @ella, Tr. macha. 

e. Tetraploide (;ruppe (Congregatio telra- 
151oidea), wetche alle Weizenarten mit n = 14, 
2 n = ~8 umfal3t, also: Tr. dr Tr. lurgidum, 
Tr. polonicum, Tr. persicum, Tr. dicoccum, 7"r. 
Timopheevi, Tr. dicoccoides. 

3. Diploide Gruppe (Congregatio diploidea) mit 
zwei Weizenarten, Tr. monococcum und Tr. spon- 
laneum und m i t d e r  Chromosomeuzahl n .... 7, 
2 n = I  4. 

Beim Mikroskopieren der Weizenpollenk6rner 
fiel mir auf, dag ihre Gr613e sehr variiert und dab 
dabei ein gewisser Zusammenhang zwischen Art 
und Gr6ge besteht. Eine eingehendere Unter- 
suchung sollte pr/ifen, ob zwischen den ge- 
n a n n t e n  }7LAKSBERGER schen Gruppen auger der 
Chromosomenzahl etwa auch eine Differenz in 
der Gr6Be der Pollenk/~rner bestiinde. 

M e t h o d i s c h e s  und  T e c h n i s c h e s .  

Die bedeutende Variabilit~it der Pollenk6rner 
sogar innerhalb einer ~'~hre und die. Abhgngig- 
keit ihrer Gr6f3e vom rein physiologischen Zu- 
stand, z. B. w~m Reifezustand, besonders abet 
vom Zustand ihrer Trockenheit, verlangen die 
Anwendung eines methodischen und techni- 
schen Verfahrens, welches bei Messungen die 
Versuchsfehler m6glichst ansgleicht, eventuell 
auf ein Mininmm reduziert. 

Die erste Bedingung war, dab zu den Mikro- 
messungen nut absolut frische Pollenk6rner ge- 
braucht wurden. Als friseh, d. h. befruchtungs- 
f/ihig erscheinen nur die vollkommen ovalen 
bzw. runden Kiirnchen, weswegen nur solche 
herangezogen wurden. Die einzige Ausnahme 
machten wir im Fall(' des Tr. @ella, bei dem 
wir auf die Strenge dieser Forderung aus ge- 
wissen technischen Umst~nden verziehten mug- 
ten. Um Poltenk6rner im frischen Zustande 
nicht nur zu gewinnen, sondern auch wfihrend 
der ganzen Operation des Messens zu erhalten, 
mugten wit in folgender Weise verfahren: Es 
wurden ganze Antheren abgepfliickt, die Pollen- 
k6rner sofort aus den Antheren auf Objekttr~ger 
ausgeschfittelt und die Messungen ausgef/ihrt. 
Man erh~tlt nur dann zuverlassige Resultate, 
wenn die entsprechenden Operationen ..... das 
Ausschfitteln der K6rnchen aus den Antheren 
und das Mikroskopieren .... tats~ichlich ohne jede 
Verz6gerung w)rgenommen und ausgeffihrt wet- 
den, da im entgegengesetzten Falle die Pollen- 

k6rner bei etwas trockenerer Luft im Labora- 
toriumsraume rasch welk und daher unbrauch- 
bar werden. Am besten is tes ,  wenn man die 
zahlreichen Messungen nicht auf einmal w)r- 
nimmt, sondern sukzessive in gewissen Zeit- 
abschnitten durchfiihrt und darauf achtet, dab 
zu der Messung nut absolut frisches Material 
gelangt und dieses w:,ihrend der ganzen Messung 
in tadellos frischem Zustande erhalten wird. 

Fiir die Mikromessungen gebrauchten wir das 
Mikrometerokular Nr. 3 und ()bjektiv Nr. 5 des 
Wetzlar-Mikroskops. 

I)er Etevationswinkel wurde im Laufe der 
ganzen Arbeit stets im selben Zustande gehalten. 
Gemessen wurden L~inge und Breite der Pollen- 
k6rner. 

l~Iit Riicksicht auf die Variabilit~it der K6rn- 
ehen und ihre ungeheure Zahl erschien es sehr 
wichtig, sichere S*iehprol)en zu erhalten. Um 
Stichproben, die einen m6glichst wahren Durch- 
schnitt repr/isentieren, zu gewinnen, haben wir 
stets K6rnchen aus mehreren Antheren der- 
selben -Ahre und ~'~hren in m/iglichst grol3er Zahl 
je Varietfit und Spezies genommen und gut 
durchmischt. Aus der so hcrgestellten Masse 
wurden dann Pollenki~rner nach der Reihe ge- 
nommen. 

U n t e r s u e h u n g s e r g e b n i s s e .  

Untersucht wurden 7 Triticun>Spezies: drei 
aus der hexaploiden Gruppe 2"r. vul- 
gare (varietas erythrospermum), Tr. compactum 
(vat. icterinum), Tr. spdto (vat. alb~.n~.) ; aus der 
tetraploiden Gruppe drei 7>. dicoccum, Tr. d~t- 
r.um (vat. hordei/orme), Tr. htrgidum (vat. slSe- 
ciosissimum) ; Tr. mo~zococcum aus der (;ruppe 
der diploiden. 

Die vorliegende Tabelle enth~ilt das bei Mes- 
sungen der Liinge und Breite der Pollenk6rner 
gewonnene Zahlenmaterial, welches variations- 
statistisch bearbeitet wurde: 

Die wiehtigsten Sehliisse, welche sich aus dem 
angegebenen Zahlenmaterial ziehen lassen, sind 
h~tgende : 

I. In bezug auf (tie Gr6ge der Pollenk6rner, 
ihrer Lfinge als auch ihrer Breite, besteht ein aus- 
gesprochener Untersehied zwischen den drei 
heteroploiden Weizengruppen. 

l)ie Uilterschiede ergeben sich aus den Mittel- 
werten aller Vertreter jeder Gruppe, aber ihr 
rcelles Bestehen kann (lurch die streng varia- 
tionsstatistische Analyse gepriift und bestfitigt 
werden. In der Tat, obgleich die Streuung (d) 
und dementsprechend der Variationsk(~effizient 
(v) recht hoch ausfielen, geben die Mittelwerte 
der einzelnen Gruppen keinv "l'ransgressionen 
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Diploide  Gruppe n = 7, 2 n  = 14 
Tr.  monococcum . . . . . . . . .  

Tetraploide Gruppe  n -- 14, 2 n = 28 
Tr. dicoccum . . . . . . . . . .  
Tr.  d~,rum var. hordeiforme . . . .  
Tr.  turg idum var. spec ios i s s imum 

Hexaplo ide  Gruppe n = 21, 2 n -- 42 
Tr. Spelta var. album . . . . . . .  
Tr.  compactum var. ic ter inum . . . 
Tr.  wdgare var. e ry throspermum . . 

47.7 • 0,29 

55.6 -L 0,29 
54,3 i 0,37 
53.-' • 0,52 

6o.1 • 0,39 
62.0 -L 0,53 
63.3 • 0,37 

117 

IOO 

94 
69 

I 2 0  
68 

l O 6  

3 , 1 2 "  

2,96 
3,56 
4,36 

4,31 
4,36 
3,86 

6,5 

5,3 
6,6 
8,2 

7,2 
7,o 
6,1 

41,I7 • 0,33 

49,74 ~ 0,48 
47,4 ~ • 0,43 
46,63 • 0,59 

51,39 • 0,55 
56,50 J_ 0,49 
55,13 ~- 0,40 

3,28 

4,76 
4,15 
4,92 

6 , 0 0  

4,06 
4,13 

8,0 

9,6 
8,8 

I O , 5  

11,7 
7,2 
7,5 

ine inander .  In seiner Gruppe  ha t  z. B. "/r. di-  

coccum die gr6i3te Lgnge (55,6), aber  sie bleibt  
immerhin  h in te r  der  ger ingsten K~ingc des 
Tr .  spel ta in der  Gruppe  der  Hexap lo iden  be- 
deu tend  zurfiek (6o,I). Ziehen wir  die i ibliehe 
Fo rme l  heran,  nach  der  die Differenz (D) zwi- 

schen M 1 und M 2 n icht  kleiner  als 3 lnl~ + nl~ 
sein soll, so geben uns die Bereehnungen in allen 
Fa l len  Differenzen (D) zwischen bel iebigen zwei 
Mi t te lwer ten  aus  zwei verschiedenen Gruppen,  
welche die dreifache Quadra twurze l  aus nl~ ~- m~ 
(iberschrei ten.  

2. Sehr in te ressant  erscheint  die Tatsache ,  
dal3 mi t  s te igender  Polyplo id ie  die Gr613e der  
Pol lenk6rner  progress iv  s teigt .  So is t  die L~inge 
der  K6rnchen  bei  monococcum 47,7, bei den 
Te t r ap lo iden  im Durchschn i t t  54,4 und bei den 
Hexap lo iden  61,7; die Brei te  en t sprechend  41,2, 
47, 6, 54,3. Dies en t sp r i ch t  der  bekann ten  Er-  
scheinung,  dab  bei den polyplo iden  Formen  die 
Dimensionen der  0 rgane  sehr oft zunehmen.  
Dadureh  sind wir  im Besi tze einer neuen Ta t -  
saehe, die die Theorie  der  En t s t ehung  der  
Weizenar t en  auf po lyp lo idem Wege unters t i i tz t .  

3. Die Dimensionen der  Pol lenk6rner  k6nnen 
als gute  sys temat i sche  Merkmale  ffir die Ein-  
te i lung der  drei  he teroploiden Gruppen  dienen.  
Es mug  freil ich noch often bleiben,  ob die von 
uns fes tgeste l l ten Gr6Ben eine al lgemeine Giiltig~ 
kei t  haben.  Ers tens  umfassen unsere Messungen 
eine nur  geringe Zahl  yon Weizenformen,  ferner 
haben  wir  mi t  Ph~inotypen eines engeren En t -  
wicklungskreises  zu tun  gehabt .  Es seheint  uns 
aber,  dal3 weder  die Heranz iehung  neuer  Formen  
noch Formen ,  die sich un te r  anderen  Verh/ilt-  

mssen entwickel ten ,  die zahlenm/iBigen Rela-  
t ionen wesentl ich ver/ indern dfirften, da  bei den 
generat iven  Organen auch die quan t i t a t i veu  Merk- 
male grol3e Best / indigkei t  aufweisen. Jedenfal ls  
e rscheint  es uns angebrach t  folgende Tabel le  
vorzulegen : 

L~tnge der Breite der 
Gruppe Pollenk6rner Pollenk6rner 

Diploide . . . . . .  
Tetraploide . . . .  
Hexaploide . . . . .  

45--5o I 40--45 
50--60 45--5 ~ 
60--65 50--6o 

Ungeach te t  dessen, dal3 das  hier  behandel te  
Thema  nicht  einer gr i indl icheren Durcha rbe i tung  
unterzogen werden konnte ,  scheinen uns die er- 
ha l tenen Resu l t a te  doch unanfech tba r  zu sein 
und eine nennenswer te  Bedeu tung  bre i te ren  
s..ystematischen Umfangs  zu haben.  In  dieser 
Uberzeugung er laubten  wit  uns den vorl iegenden 
kleinen Aufsa tz  zu ver6ffentl ichen.  
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Taf., 18 Textabb.  32 S. Potsdam:  Akad. Ver- 
lagsges. Athenaion 1942. RM. 3.5o. 

Die 3. Lieferung des , ,Handbuches der Biologie" 
bringt  zungchst einen Beitrag von ]52/JHNELT fiber 
die Prinzipien der Systematik.  Die Darstellung 
dieses Gebiets ist zwar kurz, aber aul3erordentlich 
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