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(Aus der Abteilung ffir Pflanzenkrankheiten und der Pflanzenzuchtstation des Instituts ffir Pflanzenbau und 
Pflanzenzfiehtung der Universit~t Halle/SaMe.) 

Zur Methodik der ZiJchtung auswuchsfesten Getreides. 
Von w .  H. Fucas  und GERTA ZIlgGENBEIN. 

Durch das Auswachsen des Getreides ant dem Halm 
entstehen in sornmerfeuchten Klimaten and regen- 
reichen Jahren erhebliche Ernteausfglle besonders bet 
Roggen und Hater, aber auch bet den anderen Ge- 
treidearten. Daher nahrn in den letzten Jahrzehnten 
die Untersnchung der nnterschiedlichen Answuchs- 
neigung der Sorten (die sich als erbliches 36erkrnal er- 
wiesen hatte) nnd das Bestreben, die Auswuchsfestig- 
keit auf ziiehterischem Wege zu verbessern, einen rela- 
t iv breiten Raum in der Ziichtnngsforsctmng ein. Die 
praktische Frage regte anch zn physiologischen Unter- 
snchungen fiber Ursache nnd Mechanismns der Keim- 
ruhe bet Getreide an ~ 

In dem triage, in dem das Zuchtziel ,,Answuchs- 
festigkeit '' nach ]3ew/iltigung anderer vordringlicher 
Zuehtanfgaben in den Vordergrnnd des zfichferischen 
Interesses trat,  sfieg aueh das Bed/irfnis nach ether 
rasch durchfiihrbaren nnd wirksamen Auslesemethode 
in friihen Generationen mit geringem Materialaufwand. 
Dieser Frage wandten wir  daher in den Jahren I939 
bis x944 unser besonderes Interesse zn. Leider sind 
durch die Kriegs- und Nachkriegswirren die schon 
fertiggestellten Unterlagen ffir eine eingehende Ver- 
6ffentlichnng verlorengegangen, so dab wir uns in der 
folgenden Mitteilnng ant die Darstellung der Methodik 
and der allgemeinen Ergebnisse nnd deren Krit ik be- 
schr~inken mfissen. Trotzdem halten wit eine Ver- 
6ffentlichung nnserer Erfahrungen als Anregung fiir 
weitere Untersuchnngen and zfichterisehe Arbeiten in 
dieser Riehtung f/Jr zweckm/il3ig. 

Da an den meisten Zuchtst~itten eine natiirtiche 
Auslese ant Auswuchsfestigkei t nur selten gegeben ist, 
mug sich eine intensive Bearbeitnng dieses Znchtzieles 
auf eine Pr/ifnng nnter  kiinstlich geschaffenen Bedin- 
gungen st/itzen. Je nach der Bedeutnng, die man die- 

1 Auf diese Arbeiten kann hier nicht im einzelnen ein- 
gegangen werden. Es  set auf die Schriftenverzeichnisse 
der am Ende dieser 3fftteilung angefiihrt6n Publikationen 
verwiesen. 

Die jiingst in dieser Zeitschrift (RuG~, Ziichter x7/I8, 
59--6I, I946) aufgestellte ]3ehauptung, dab d ie  Nach- 
reifeprozesse der Samen unserer IKulturpflanzen ein relativ 
weni-g untersuchtes Problem darstellen, bedarf zum min- 
desten ftir Getreide und insbesondere Gerste einer Rich- 
tigstel.ung. Diese Ansicht diirfte wohl den grogen Zeit- 
bedingten Schwierigkeiten der Literaturbeschaffung zu- 
zu chr ~bensein; denngeradefi~rdie Sommergerstewurde 
sehon frtihzeitig aus brautechnischen Grtinden die M6g- 
lichkeit einer Aufhebung der Keimruhe untersucht, wo- 
bet die Verbesserung der  anf~tngtiehen Keimf/~higkeit 
dutch Keimung bei kiihlen Temperaturen oder durch 
kurzfristige K~iltebehandlung gequollener Saat oder 
dutch Verbesserung der Sauerstoffzufuhr n. a. m. be- 
sonderes Interesse land. Die ztichterischen Arbeiten be- 
tonten allerdings im Interesse der Ertragssicherung stAr- 
ker die Vertiefung der Keimruhe als deren Anfhebtmg. 
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sere Zuchtziel im Rahmen der jeweiligen Zuchtarbeit 
beimiBt, wird diese Pr/ifung entweder ant eine, ge- 
wissermagen naehtr~igliche, Bestimmnng der Aus- 
wuchsfestigkeit der auf andere Ziele gin geziiehteten 
Stiirnme sich erstrecken, nm ausgesproehen wenig aus- 
wuchsfesfe Formen anszuschatten, oder aber friihzeitig 
zur Anslese besonders auswuchsfester St/imrne ans ge- 
eigneten Xrenzungen einsetzen. Im ersten Fall kann 
die Durchfiihruiag der iiblichen Keimprfifungen nnmit- 
telbar nach der Ernte  oder aber die Prfifung von einer 
gr6Beren Zahl abgeschnittener 24bren unter geeigneten 
Bedingungen zum Ziele fiihren, wie sie sehon l~ngere 
Zeit erfolgreich angewandt wird. Fiir eine friihzeitige 
Auslese, die m6gliehst an Einzelpftanzen durehgeffihrt 
werden muB, stehen dagegen zu wenige X6rner bzw. 
~hren znr Verffigung. Wir stellten nns daher die Frage, 
ob nicbt die Prfifung einer einzelnen Xhre bzw, Rispe 
eine hinreichende Unterlage fiir die Einzelpflanzen- 
auslese liefern k6nnte. Die Erbanlage ffir Answuchs- 
festigkeit mug natnrgem~iB in allen ~hren ether Pflanze 
gleichmfiBig vorhanden seth; ihre Manifestation ist 
aber, wie wir auf Grnnd langj~ihriger Erfahrnngen 
wissen, in sehr erhebliehem Grade yon den inneren nnd 
~uBeren Bedingungen wiihrend der Entwicklung der 
K6rner und w~ihrend der Prfifnng abh~ngig. Es war 
daher in erster Linie zn priifen, ob nnter  den jeweils 
zu verwirklichenden Bedingnngen praktisch verwert- 
bare Ergebnisse zu erzielen stud. 

M e t h o d i k .  
Die zur Auslese vorgesehenen Poputationen warden 

einzelkornweise in weitem Abstand (5 • ~o cm) im 
Zuchtgarten ausgelegt, um m6glichst stark bestockte 
Pflanzen zu erhalten. Zu gegebener Zeit wurden die 
Pflanzen einzeln etikettiert  und laufend numeriertl ;  
dann wird von jeder Pflanze eine ebenfalls mit der 
Pflanzennummer versehene ~hre (Rispe) i m Z u -  
s t a n d  d e r  S c h n i t t r e i f e  entnommen. Das i ch  
die Keimbereitsehaft mit fortschreitender Kornreife 
~indern kann, mug eine m6glichst genaue Erfassnng 
des Reifegrades jeder einzeinen Pflanze angestrebt 
werden: es ist aIso nicht angiingig, an einem nach dem 
durchschnittlichen Reifegrad festgelegten Terrain be- 
liebige J~hren zu entnehmen, sondern es mug yon jeder 
einzelnen Pflanze die dem Znstand der Schnittreife 
entsprechende Ahre gew~ihlt werden (s. n.). W~ihrend 
die restlichen )~hren dann nach Pflanzen getrennt 

Fiir unsere methodisehen Untersuchungen wurden 
IOO Pflanzen je Population entnommen. Fiir praktisch 
ziichterische Arbeiten muB sich die PfIanzenzahl nach 
der Wahrscheinliehkeit, eine dem Zuchtziel entspre- 
chende Kombination zu erhalten, riehten und meist 
gr68er angesetzt werden. 
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geerntet  und aufbewahrt  werden, kommen die zur 
Prfifung bes t immten  ~hren  a u f  schnellstem Wege in 
das ,,Nebelgew~ichshaus". Dort  werden sie aufreeht 
in Lattengestelle gesteckt, t~iglich dreimal zwei 
Stunden lang befeuchtet  ~nd laufend beobachtet  1. 

Die Beurteilung des Auswuchses erfolgt derart,  dab 
t~iglich die Ahren einzeln durehgesehen und die Anteile 
der gekeimten K6rner gesch~itzt werden. Als gekeimt 
wird jedes Korn betrachtet ,  das deutlich sichtbare, 
d. h. aus den Spelzen hervortretende Wfirzelchen (oder 
Koleoptilen) zeigt: die Sch~tzung erfolgt nach der ffir 
Ahrenbiindelpriifung iiblichen Stufenleiter yon o (un- 
gekeimt) his 5 (alle oder fast alle K6rner gekeimt) ~. 

Zur Auswertung wird auf Grund der Tagesbeobach- 
tungen die Zahl der Tage notiert,  die yon der Ernte,  
bzw. vom Ansetzen des Versuches irn Nebelgew~ichs- 
hans bis zur Erreichung der Note , ,5"  verstrichen sind. 
(,,Auswuchszeit".) I m  Gegensatz zu anderen  Sorten- 
prfifungen im Laborator ium fehlt in diesen Versuchen 
die M6glichkeit, einen durchgehenden Vergleiehsstan- 
dard einzulegen: wegen der laufenden Ver~inderung 
der Keimbereitschaft  des Kornes k6nnen aus theore- 
t ischen Griinden j eweils nur die gleichzeitig im gleichen 
Reifezustand angesetzten Proben verglichen werden. 
Selbstverst~ndlich sollen, soweit der Reifeverlauf  dies 
ermSglicht, in j eder Versuchsreihe ein oder mehrere Ve r- 
gleichssorten mit  bekanntem Auswuchsverhalten an- 
gesetzt werden; die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dab 
auch ein unmit telbarer  Vergleich der Auswuchszeiten 
in aufeinander folgenden Untersuchungsreihen start-  
haft  ist u n d  brauchbare Ergebnisse liefert. Es ist aber 
zweckm~Big, diese Werte ffir die zfichterische Auswer- 
tung in gr6Beren Klassen zusammenzufassen, die d e n  
jeweiligen Prfifungsbedingungen und dem zur Austese 
steh4nden Kreuzungsmaterial  angepaBt werden k6n- 
hen. In  unseren Versuchen bildeten wir dTei Klassen: 
, ,auswachsend" mit einer Auswuchszeit bis zu 9 Tagen, 
,,mKtelresistent" mit einer solchen yon 9--13 Tagen 
und , ,auswuchsfest" mit  einer Auswuchszeit yon fiber 
13 Tagen; im allgemeinen wurden die Versuche bis zu 
21 Tagen beobachtet .  

1 An anderer Stelle wurde auseinandergesetzt, dab wir 
die Prtifung an aufrecht stehenden Ahren im Lichte den 
yon anderen Autoren friiher angewandten Verfahren 
vorziehen. Um m6glichst naturgem/iBe Auswuchsbedin- 
gungen zu schaffen, wird in dem ganzen Gew~tchshaus, 
in dem die Priifungen erfolgen, durch ein entsprechend 
verteiltes System feiner 13reitstrahldiisen dreimal am 
Tage ein m6glichst gleichm~tBiger Nebel erzeugt und, 
soweit es technisch m6glich ist, durch Abschattieren und 
FeuchthMten des Gew/~chshausbodens w~hrend des gan- 
zen Tages eine hohe Luftfenchtigkeit erhalten. St6rend, 
d. h. keimungsverz6gernd wirken die bei dieser Anord- 
nung bei heigem Sommerwetter unvermeidlichen mitt~tg- 
lichen Temperatursteigerungen, die die wesentlichste Ab- 
weichung yon hatiirliehen Auswuchsbedingungen dar- 
stellen. Zu beachten ist, dab auch bei vorsichtigster Ver- 
suchsdurchftihrung die Randpflanzen an den Gestellen 
rascher austrocknen; es werden daher am besten an die 
R~tnder der Gestelle auBer Versuch stehende Nhren- 
biindel gesteckt, die einen Schntzmantel um das Ver- 
suchsmaterial bilden. Die Temperaturen im Nebelge- 
w~ichshaus werden dreimal t/iglich notiert, damit wenig- 
stens eine Kontroll- und Vergleichsm6glichkeit zu Frei- 
landverh/iltnissen vorliegen. 

2 ]3el der geringen Zahl der K6rner je Khre ist eine 
feinere Abstufung, die aueh eine Erfassung heterozy- 
goter und in den KSrner aufspaltende r Ahren versprechen 
kSnnte, nicht mit hinreichender Sicherheit durchfiihr- 
bar, ganz abgesehen yon der technischen Erschwerung 
durch eine solche Zielsetzung. Besonders auff~llige tgr- 
scheinungen in dieser Rlchtung sollen aber notiert werden. 

Auf Grund dieser Ergebnisse werden dann die ,,aus- 
wuchsfestesten" Pflanzen fiir die Weiterzucht ausge- 
lesen und im n[ichsten Jahre  als Einzelp!lanzennach- 
kommenschaf ten  angebaut oder aber, wenn ~nur eine 
Massenauslese beabsichtigt ist, als Ramsch ausgelegt. 
An diesem Material kann dann das Ergebnis an J~hren- 
bfindeln oder in Keimversuehen nachgeprfift werden 1. 

E r g e b n i s s e .  
Die Ausarbe i tung der Methode erfolgte an einer 

Reihe yon Haferpopulatiorien (F3--F6),  und zwar an 
je IOO Pflanzen. Daneben wurden Massenauslesen an 
einigen Weizenpopulationen aus Einkreuzungen der 
relativ auswuchsfesten Sorte Lin Calel durchgefiihrt. 
ZusammengefaBt ergaben diese Untersuchungen fol- 
gendes: 

i .  Durch das geschilderte Ausleseverfahren wird die 
durchschnittliche Auswuchsfestigkeit der Nachkom- 
mensehaften bei Weizen und Hafer  erheblich ge- 
steigert.  

2. Der Prozentsatz auswuchsfester Einzelpflanzen 
war in den verschiedenen Populat ionen sehr unter-  
schiedlich je nach der genetischen Kongtitution der 
verwendeten  Kreuzungseltern.  

3. Bei Hafer  ergaben die einzelpflanzenweise gezo- 
genen Nachkommenschaf ten der als auswuchSfest be- 
urteil ten Pf lanzen im Mittel der Versuchsjahre fund 
780/0 . auswuchsfeste St~imme. Unter  den Nachkom- 
menschaften der a ls , ,auswachsend" beurteil ten Pflan- ,  
zen fanden sich dagegen in einem recht bedeutenden 
Hundertsatz ,  mehr hder minder auswuchsfeste 
Nachkommenschaften,  deren Prozentsatz,  wie bereits 
an anderer Stelle erw~ihnt, yon Kreuzung zu Kreu- 
zung in erheblichem AusmaBe schwankte.  

4. Die vorgeschlagene Methode errn6glicht es also, 
ohne grol3en ArbMtsaufwand eine umfangreiche Ans- 
lese auswuchsfester Einzelpflanzen aus Popul.ationen 
durchzufiihren, ohne dab iiberm~tBige Anbaufl~iehen 
fiir die Prfifung yon Einzelpflanzennachk0mmenschaf- 
ten n6tig werden. Die Auslese muB breit  aufgezogen 
werden, damit  erwfinschte Kombinat ionen der Aus- 
wuchsfestigkeit mit  anderen Werteigenschaften mit 
groger Wahrseheinlichkeit erhalten werden; denn ein 
Teit der Erbtr/ iger Iiir Auswuchsfestigkeit kann nieht 
erfaBt werden. 

5. Zu einer Auslese rasch keimender Typen ist die 
Methode weniger geeignet, well j e nach der genetiSchen 
Konst i tut ion der Populat ionen ein wechselnder Pro- 
zentsatz yon Erbtr~igern Iiir (partielle) Auswuehs- 
festigkeit als , ,auswachsend" beurteilt  wird. 

6. Es muB angestrebt  werder/, die Auslesetechnik 
weiter zu verbessern, um den Prozentsatz yon Fehl- 
schl~igen weiter herabzudrficken. Als Unterlage hierfiir 
ist eine eingehende Kri t ik  d e r  Fehlerm6glichkeiten 
n6tig. 

K r i t i k  d e r  E r g e b n i s s e .  
Unst immigkei ten zwischen der Beurteilung einer 

Pflanze und der ihrer Naehkommenschaf t  k6nnen tells 
in der-genetisel~en Konst i tu t ion des Materials, teils in 
der Rhy thmik  der Keimbereitschaft  und teils in Un- 
zul~inglichkeiten der Meth0dik ihre Ursacheh haben. 

Naeh den bisherigen Erfahrungen ist Dauer und 
Tiefe der Keimruhe dureh das Z u s a m m e n w i r - 

1 In den methodischen Versuchen wurden selbstver- 
st~indlich die " Nachkommenschaften a l  l e t  unter- 
suchten Pflanzen einzeln ausgelegt und gepriift. 
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k e n  m e h r e r e r  E r b f a k t o r e n  bedingt 1, 
yon denen ein grol3er Tell als rezessives AIM in Rich- 
tung der A~swuel~sfestigkeit wirkt .  Es ist daher vor 
a!lem bei der Austese aus relativ , , jungen" Populatio- 
hen mit einer grogen Zahl von  Heterozygoten zu rech- 
hen, die eine fast kontinuierliehe Reihe der verschie- 
denen , ,Auswuehsgrade" repr/isentieren k6nnen, deren 
Naehkommenschaf ten  aber je nach dem Genbestand 
tier Stammpftanze eine recht unterschiedtiche Veran- 
tagung hinsichtlich der Keimruhe aufweisen kSnnen. 
Eine enge Korrelation zwischen dem ,,Auswuchsgrad" 
der Stammpflanze  and  dem durchschnittl ichen Ver- 
halten der Nachkommenschafft kann daher nicht in 
allen F~itlen erwartet  werden: in unserem Material er- 
wies sich diese Korretatibn als besonders niedrig, 
wean versucht wurde, eine Korrelationstabelle auf 
Grund der einzelnen , ,Auswuehszeiten" aufzustellen; 
denn es faIIen I.  physiologiseh bedingte Unsicherheiten 
der Auswuchsbeurteilung (s. u.) besonders s tark  ins 
Gewicht, and 2. ist die statistische Unsieherheit in der 
Best immung der wahren mit t leren Allswuehsfestigkeit 
multifal~toriell spaltender Nachkommenschaffen in- 
folge der begrenzten Zahl der gepriiffen J~hren erheb- 
lich ~. G e r a d e  aus diesem Grunde ist die Auswer- 
tung der Ergebnisse in gr6Beren zusammengefaBten 
,,Auswuchsklassen" nStig, wodurch die U'bereinstim- 
mung der Beurteilung yon Stammpflanze and  Nach-  
kommenschaft  wesentlieh erh6ht wird. Bei den ge- 
schilderten DominanzverhSltnissen i s t  die Wahr- 
scheinlichkeit fiir das Auftreten von Unst immigkei ten 
in der Gruppe der , ,auswachsenden" Pflanzen wesent- 
tich grSt3er ats unter  den, ,auswuchsfesten" Nummern;  
die tats~ichlieh gefundenen Werte entsprechen dieser 
Vermutung: die Unst immigkei ten betrugen bei letz- 
teren e twa 2o%, bei ersteren aber  im Mittel 46%; 
dabei wird der Hunder tsa tz  der , ,Abweichungen" of- 
fenbar durch den jeweiligen Genbestand s tark  beein- 
fluBt~ denn dieser wechselt innerhalb der verschiede- 
nen untersuchten Kreuzungen in sehr weiten Grenzen. 
Vor allem zeigen offensichtlich bes t immte Ei ternkom- 
binationen, wie schoa an anderer StelIe kurz bemerkt ,  
einen besonde~rs hohen Anteil , ,auswuchsfester" Nach- 
kommenschaften unter  den als , auswachsend"  beur- 
te i l ten  Stammpflanzen,  wiihrend dieser in anderen 
Kreuzungen auf einige wenige Prozente sinkt. 

Die kritische Bet rachtung unserer Ergebnisse muB 
ferner die besondere p h y s i o 1 o g i sTc h e S t ruktur  der 
Keimruhe beriicksichtigen. Die  Ke~mbereitschaft ist 
in weir hSherem MaBe ats andere genetiseh und ziich- 
terisch bearbei tete  Merkmale modifizierbar durch mit 

Die gelegentlich gefundenen relativ einfachen Spal- 
t~ngsverh~ltnisse der ,,Auswuchsfestigkeit" bediirfen 
u .E.  eirler eingehenden, statistisch tiberpriiften Naeh- 
untersuchung, da die mehr oder weniger willktirliche Zu- 
sammenfassung in Gruppen im Verein mit den noch zu 
erSrternden physiotogischen Schwierigkeiten einer exak- 
ten Bestimmung der Tiefe tier Keimruhe vereinfachte 
Verh~iltnisse vort~iuschen kann, ganz abgesehen davon, 
dab nur in wenigen F~tlen der Erbgang fiber mehrere auf- 
einander folgende Generatienen des gleichen Materiales 
verfolgt wurde. Freilich is~ nicht ausgeschlossen, dab in 
bestimmten Kombinationen e i n z e 1 n e genetisch and 
physiologisch definierte Faktoren das Bild beherrschen, 
wie das bei Sval6fer Weizenkreuzungen der Fall zu sein 
scheint, in denen ein recht ktarer Erbgang d e r m i t  der 
Schalenf~trbung paralletlaufenden relativen Auswuchs- 
festigkeit nachgewiesen ist. 

z Auf die in der Methode der Probenahme liegenden 
Unsicherheitsmomente wird unten noch eingegangen. 

den inneren Entwicklungszustand der Samen und 
durch die wghrend der Reife und w/ihrend des Kei- 
mungsprozesses einwirkenden Umweltfak• Unter 
Hinweis auf fr/ihere Mitteilungen sei nur laervorge- 
hoben, dab aus inneren Griinden die Keimbereitschaft  
einem rhythmsichen Wechsel unterworfen ist; dies 
kann sogar zu einem voriibergehenden relativert Maxi- 
m u m  der Keimberei tschaft  v0r  der Sehnittreife fiih- 
ren, so dab letztere bei  manchen St~mmen in eine 
Periode abnehmender  Keimbereitschaff  fiillt, wiihrend 
bei anderen St~immen die Keimberei tschaft  bei der 
Schnittreife bereits laufend ansteigt oder ihr defini- 
t ives Maximum erreicht hat.  Bei der unvermeidlichen 
Unslcherheit der Benrteilung des Reifezustandes einer 
einzelnen 5hre  kann daher eine um wenige Tage ver- 
friihte oder versp~itete Probenahme das Prtifungs- 
ergebnis deutli'eh beeinflussen und einen gewissen Pro- 
zentsatz yon ~Unstimmigkeiten herbeifiihren , der aller- 
dings bef einiger Erfahrung des Beobachters nicht zu 
hoeh eingesch~itzt Werden darf. St~irker diirffe die Wir- 
kung der Reifu~gs- und I(eimungsbedingungen an sieh 
ins Gewicht fallen; es Iiegen Anhal tspunkte dafiir 1 
vor, dab die iiugere Kornreife bis zu einem gewissen 
Grade unabhfingig yon den Veriinderungen der inneren 
Keimbereitschaft  verl/iuft; daher kann die Schnitt-  
reife je nach den Reifungsbedingungen mit  verschie- 
dener innerer Keimbereitschaff  zusammenfallen; die 
Keimf~ihigkeit d e r  K6rner  schnittreifer Ahren wird 
dutch bes t immte  Witterungsverl~iltnisse iiberh65t, 
durch andere relafiv erniedrigt 2. Eine geplante ein- 
gehendere Untersu@ung dieser Fragen in ihrer Trag- 
weite fiir die" Ztichtung konnte infolge der Kriegsver- 
h/iltnisse nicht durchgefiihrt werden. Daherkann  heute 
nur darauf hingewiesen werden, da_8 aueh Unstimmig- 
keiten zwisehen zwei Prtifungsjahren auftret  en k6nnen, 
wenn sieh diese in den Witt  erungsbedingungen w/ihrend 
der A usreifungs- und Erntezeit  kraB unterscheiden. 
Das AusmaB, in dem Sich solche Unterschiede aus- 
wirken k6nnen, Ningt weitgehend yon der Nodifika- 
bilit{it der Keimbereitsehaft  der untersuchten Pflanzen 
ab; es ist abet  wahrscheinlich, dab innerhalb einer be- 
s t immten  Kreuzung die einzelnen Pflanzen im groBen 
Ganzen gleichsinnig beeinflugt und insbesondere Ty- 
pen mit ausgepriigter s tarker  Keimruhe nur zu einem 
geringen Prozentsatz soweit umgest immt werden, dab 
grobe Unst immigkei ten auftreten. Es muB atlerdings 

1 Wegen Verlust der Unterlagen kSnnen diese im ein- 
zelnen nicht besprochen werden. 

Nur aln Rande sei hier darauf hingewiesen, dab die 
aktuelle Keimf/ihigkeit in der Ahre nicht nut yon der 
genetischen I~2onstitution des Bastardembryos abh~Lngt, 
sondern anch durch die Konstitusion der Mutterpflanze 
beeinflugt werden kann : inwieweit def an der Steuerung 
der Keimung entscheidend beteiligte Wirkstoffhaushalt 
durch die Mutterpilanze beeinfh~13t wird, ist noch wenig 
geklfi.rt. Es k6nnen aber auch die Spelzen einen EinfluB 
auf die tqeimung in der Akre ausfiben : so ist yon I<ASE~R 
die Ausscheidung keimungsf6rdernder Stoffe nachge- 
wiesen worden, w~thrend naeh amerikanischen Unter- 
suchungen nach freundlicher Mitteilung yon Prof. 
SWENSSON (Pullman Wash.) auch yon den Spelzen aus- 
gehende Hemmungen einen wesentlichen Einflutt auf den 
Auswuchs des Gefreides haben kSnnen. Bei der J~hren- 
priifung sind auch diese letztgenannten Wirkungen mit- 
einbeg.riffen und kSnnen als rein mtitterliche ]Einfliisse 
die Ubereinstimmung zwischen der Beurteilung der 
Stammpflanze und ihrer Nachkommenschait beeintrfich- 
tigen, wenn erhebliche Unterschiede zwischen den Eltern, 
in dieser Hinsicht bestehen. Inwieweit sotehe eine Rolle 
spielen, ist zur Zeit  unbekannt. 

7" 



I00 W.H. Focus und GERTA ZIEG~,NBEIN : Zur Methodik der Zfichtung auswuchsfesten Getreide~. Per z~chte= 

mit der Tatsache gerechnet werden, dab Typen mR 
,,stabiler" und solche mit ,,labiler" Keimruhe anch 
innerhalb einer Kreuzungspopulation Vorkommen 
k6nnen; auf letztere wirken sich die aktuellen Prii- 
lungs-bzw. Keimnngsbedingungen st~irker aus; For- 
men mit , labi le# '  Keimruhe k6nnen im Rahmen des 
vorgeschlagenen Beurteilnngsschemas je nach den be- 
sondere n Bedingnngen in verschiedene Klassen fallen; 
dies kann, falls die Beurteilung der Nachkommen- 
schaften Unter anderen Bedingnngen erfolgt, zu erheb- 
lichen Unstimmigkeiten Anlag geben. Unter  den hier 
vorgeschlagenen Priifungsbedingungen ist die Tem- 
peratur  der am ehesten st6rende Faktor:  vor allem ist 
der keimungsverz6gernde Einflng hoher Temperaturen 
zu beaehten; jedoch ist ohne be sondere tenere Hilfs- 
mit tel  eine zeitweise {Jberh6hnng der T'emperatnr in 
den Nebelgewiichshiinsern kanm zu vermeiden 1. 

SehlieBlich mnB noch auf einige in der M e t h o d i k 
als solcher begriindete Fehlerqnellen hingewiesen wer- 
den. Die_ Fehlerm6glichkeiten bei der Auswaht tier 
Einzeliihren ergeben sich aus den physio!ogisehen Be- 
trachtungen. Bei d e r P r i i f u n g  yon ~hrenb/indeln 
einer Nachkommenschaft liegt eine gewisse Fehler- 
quelle darin, dab arts technischen Griinden nnr je zwei 
Biindel zu 5--1o 2&hren benutzt  werden k6nnten; 
w~ihrend zo--eo PflanZen eines gut durchgeziichteten 
Stammes oder einer Sorte ein hinreichend genaues 
bzw. signifikantes Bild, das in aufeinanderfolgenden 
J ahren reproduziert  werden kann, ergeben, ist in stark 
spaltenden Nachkommensehaften ein solehes mit einer 
wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeifzu erwarten: 
dnrch alas Spiel des Zufalles bei der Prol~enahme kann 
ein schiefes Bild entstehen 2 

Eine al!erdings durch sorgfiiltiges Arbeiten vermeid- 
bare, teehnische Fehlerquelle ergibt sieh schlieBlich 
aus de r Beobachtung, dab einerseits arts Weizen~ihren 
geqnollene K6rner, vor allem wenn sie keimen, leieht 
ausfallen, andererseits die einzelnen ~hrch~n einer 
Haferrispe sehr leicht abbrechen; in beiden F~illen 
gehen in erster Linie gekeimte K6rner verloren oder 
kS k6nnen doch die prozentuaIen Verh~iltnisse der Kei- 
mung unkontrollierbar, a b e t  erheblieh verschoben 
werden, so dab Fehlurteile zustande kommen a 

Die letztgenannten Fehlerquellen k6nnen und mii's- 
sen bei weiteren Arbeiten vermieden werden. Die in 

1 Werm uns auch keine praktischen Erfahrilngen 
vorliegen, mtlssen wir doch die M6glichkeit erwghnen, 
dab die temperaturbedingte Keimungsverz/igerung yon 
Typen mit,,labiler" Keimruhe ,,zu gnte" Ergebnisse vor- 
tguschenkann, die sich un er bestimmtenFreilandverh/ilt- 
nissen nicht zu bestgtigen brauchen. Allerdings sprechen 
unsere Beobachtungeil daftir, dab der keimungsf6rdernde 
EiilfluB niederer Temperaturen durch die starke Durch- 
feuchtuilg der Ahren (vielleicht infolge des dadurch be- 
diilgten partiellen Sauerstoffabschlusses) unter unseren 
Prtifungsbedingungen weitgehend kompensiert werden 
kann. Da im Freiland eine solche dauernde Durch- 
n/issung seltener vorkommt als in den Priifullgen, w~ire 
ein genaueres Studium dieser Frage erwiinscht. 

'~ Uber das AusmaB dieser Fehlerquelle kann aller 
dings nur eine eingehende statistische Untersuchuilg 
Ausknnft geben, deren Durchffihrung bisher durch die 
Zeitumstande verhindert wurde. 

a Trotz aller Vorsicht mfissen wir den An'ceil dieser 
Fehlerquelle an den irrttimlich als ,,auswuchsfest" benr- 
teilten Haferrispeil als erheblich ailsehen, da infolge zeit- 
bedingter Raumbeschrgnkungen sich dieser Fehler nicht 
nach Wunsch ausschalten lielt und nur offensichtlich 
grobe Fehter bei der Auswertung ausgeschaltet werden 
konnten. 

der Physiologie der Keimruhe und ihrer Genetik liegen- 
den Unsicherheitsqnellen miissen dagegen in Kauf ge- 
nommen und bei der Auswertung der Versuche in 
Rechnung gestellt werden; sie wirken sich insbeson- 
dere beim absoiuten Vergleich verschiedenartiger Po- 
pnlationen und verschiedener zeitlich auseinander lie- 
gender Prfifnngsserien ~ind verschiedener Prt~fungs- 
jahre aus, weniger aber bei der ziichterischen Auslese, 
bei der die einzelnen Populationen fiir sich ausgewertet 
werden k6nnen. Bei letzterer kommt es ja darauf an, 
innerhalb der dutch die Wahl der Kreuzungseltern be- 
st immten Auslesem6glichkeiten die Auswahl der dem 
Zuchtziel am besten entsprechenden Formen zu 
treffen 1, wobei die gleichzeitige Priifung der Eltern- 
sorten (nach Mal3gabe ihrer Reifezeit !) einen Magstab 
ffir die zu erwartende Spanne der Answuchsfestigkeit 
bietet  und in gewissen Grenzen auch ein Mitiel zur 
Erkennung umweltbedingter Ab~anderungen der Keim- 
bereitschaft an die Hand gibt. 

S c h l u B .  
Die vorges~h[agene und mehrjiihrig gepriifte Methode 

zur Besehleunigung der Zfichtung answuchsfester Ge- 
treidesorten dutch frfihzeitige Auslese einzelner ~hren 
kann nach den bisher vorliegenden Erfahrnngen der 
praktischen Ziichtung empfohlen werden. Die Durch- 
fiihrung ist so einfach und unabhiingig yon besonderen 
Einrichtnngen , dab sie in jedem Betrieb, der fiber ein 
Gew~ichshaus verfiigt, durchgefiihrt werden kann. 

Die als,,answuchsfest" beurt eilt en Einzelpflanzen er- 
gaben in unseren ersten Versnchen an Haler rund 8o % 
auswuchsfester Nachkommenschaften. Dieser Pro- 
zentsatz kann durch Verbesserung der Technik noch 
erh6ht werden. Infolge des rezessiven Erbganges der 
wesentliehen Faktoren fiir Auswuchsfestigkeit gehen 
bei dieser Anslese allerdings die heterozygot vorlie- 
genden Resistenzfaktoren gr6gtenteits verloren. Es ist 
daher vorteilhaft, die Auslese m6glichst breit anfzu- 
ziehen, nm mit hoherWahrscheinlichkeit die zfichteriseh 
wertvollsten Kombinafionen anfzufinden. Die einfaehe 
Durch.fiihrung der Methode und die dutch sie erm~Sg- 
lichte Einschriinkung des Nachbaues auf die auswuchs- 
festen Nachkommenschaften gibt hierzu die M6glich- 
keit, w~ihrend die {ilteren Ausleseverfahren auf Grund 
yon Ahrenbiindel- oder Keimpriifungen einen minde- 
stens einjiihrigen Nachbau aller ausgelesenen Pflanzen 
erforderte,  

Es ist  wahrscheinlich, dab durch Sammlung weiterer 
Erfahrungen die Sicherheit der Auslese auswuchsfester 
Formen soweit gesteigert werden kann, dab die Ergeb- 
nisse de r Einzeliihrenprfifung innerhalb der durch die 
Natur  des Zuchtmateriales gesetzten Grenzen den 
gleichen hohen Grad erreicht, wie die Starnmpriifnngs- 
mithilfe yon Nhrenbiindeln, deren ausgezeiehnete 
iJbereinstimmnng in einer Reihe von ] a h r e n  yon uns 
erprobt werden konnte.  
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* Die MOglichkeit, dab Transgressioilen auftreteil, 
mug allerdiags in Betracht gezogen werden! 


