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Ober altoplasmatische Roggen. 
(Roggen mit Weizenplasma.) ~ 

Y O n  A L F R E D  L E I N ,  

Mit 5 Textabbildungen. 

I. Einleitung. schlieBlich nur noch Roggellchromosomen fibrig 
a ~ ~ In einer eigenen Arbeit ,,15her Rfickkrenzungsver- bleiben sollten, d. h. eine ,,Bast rdpa&age des Rog- 

suche eines amphidiploiden Weizen X Roggen-Ba- gens in dem Sillne, in dem voll TSCHERMACK (I3) die 
stards mit Roggen" (7) wurde berichtet, dab di e Rfick- weizenghnliChell bzw. weizengleichell Abkfmmlinge 
kreuzung des russischen amphidiploiden Triticale von aus W X R-Bastardierungen beschrieben llnd benannt 
MEISTER (2n = 563) mit Roggen relativ leicht gelingt wurden, konnte auf diesem Wege infolge der gerillgen 
und etwa 25% der best~iubten Blfiten Ansatz e(geben. Fertilit/it und des dafiir noch zu geringen Versllchs- 
Die aus diesen Kreuzungen entstehenden P~lanzen umfanges nicht erreicht werden. Hierbei mug berfick- 
F IM 56 X R enthalten also die drei Ger~ome des sichtigt werden, dab der Roggen als obligater Fremd- 
Weizens und das Roggengenom in doppelter Auflage. befruchter be i  Selbstung bekanntlich Selbststerilitfit 

ABDS und Inzuehtdepression erwarten 1/iBt. Wie am SchluB 
Sie besitzen die Genomformel - - - ~ ,  2n ~ 35- In der zitierten Arbeit jedoch bereits in Aussicht gestellt 

der Meiosis dieser Bastarde bleiben die Weizenchromo- werden konnte, wurde dieses Ziel eines ,,bastardpas- 
somen univalent. Es w~ire zu erwarten, dab die sierten" Roggens auf dem Wege fiber eine wiederholte 
Roggengenome 7 Bivalellte" bilden. Wie in der ge- Rfickkrellzung mit Roggen erreicht. Hierfiber soll in 
nannten Arbeit gezeigt wurde, wird diese Zahl infolge der vorliegenden Arbeit beriehtet werden. 
der Labilit/it des Roggengenoms h~nfig nicht e rreicht, Es muB jedoch bereits an dieser Stelle darauf hinge- 
zumal ganz allgemein die Chiasmenfrequenz und da- wiesen werden, dab bei diesem Fall einer Bastard- 
mit die Bindung paarungsfghiger Chromosomell durch passage besondere Verh/iltnisse vorliegen, die bei den 
die gleichzeitigeAnwesenheitunivalenterChror0osom e bisherigen Arbeiten, die sich urn das Problem der 
herabgesetzt zu sein scheint. Trotzdem kommen in Weizen X Roggen-Bastardierung drehten, etwas ver- 
nieht allzu seltenen F/illen vollst~indige Genome des llachl/issigt worden sind. Bei den rein passierten 
RoggellS in die Geschlechtszellen, w/ihrend die WeizeI1- Weizen X Roggen-Bastarden, d.h.  bei den weizen- 
chromosomen v611ig zufallsgem~iB verteilt werden, gleichen Bastardabkfmmlingen, far die zahlreiche 
Erwartungsgemiil3 ist die Fertilit/it dieser F 1 M56 X R Beispiele bekannt sind, diente als mfitterlicher Elter 
gering. Sie ist allerdings besser als bei den prim/iren der prim~irell Bastarde stets der Weizen. Nach er- 
Weizen X Roggen-Bastarden ABDS, 2n = 28. Ge- reichter Elimination der Roggenchromosomen waren 
legentlich zeigen die Pfianzen sogar platzende An- also die Weizengenome wieder in Weizenplasma ein- 
theren als Zeichen ffir eine ausreichende Produktioll gelagert. Beispiele, bei denen die Bastardpassage des 
lebensf/ihiger Pollenmassen. Weizells fiber sog. Secalotrica, d.h. fiber prim/ire 

Die in den von RIzB~sEz-Salzmfinde eingeleiteten Bastarde mit Roggen als miitterlicher Elter, gegangen 
Versuchen erhaltene Fe M 56 X R war auBerordentlich ist, und bei denen dann die Weizengenome in Roggen- 
versehiedenartig zusammengesetzt. Die eigenen zyto- plasma eingela~ert wurden, sind meines Wissells nicht 
logischen Untersuchungen des Materials ergaben bekanntgeworden. DasvorliegendeMaterialgehtallf 

Triticale M56 als  mfitterlicher Elter zurfick. Nach Chromosomenzahlen zwischen 2 n = 20 und 2 I1 = 42 
mit einem Maximum bei den Zahlen 2 n = 35~38. Die MEISTEI~ (9) stammt der sp/iter roll LEWlTZKI und 
Bindungsverh/iltnisse der Chromosomen in der Mei- BENETZKAJA .(8) untersuchte amphidiploide Bastard 
osis, wie auch die Morphologie der Bastarde wiesen mfitterlicherseits vonder Weizensorte erythrospermum 
daraufhin, dab es sich nm Pflanzen handelte, bei Nr. 648 aus Saratow ab. Nach~tem es nullmehr durch 
denen mehr oder weniger zuf~illig gfinstige Chromo- wiedt~rholte Rfickkreuzung mit Roggen gelullgen ist, 

die Weizenchrolnosomen zu eliminieren, sind die fibrig- somenkombinationen in der Zygote zusammenge- 
troffen waren. Zum Teil scheinen ein oder zwei Ge- gebliebenen R o g g e n g e n o m e  in ein We izen -  
nome komplett, ergiinzt llur durch wenige univalente pla'sma e inge lager t .  Benierkenswert und ffir den 

Verlanf des Versuches yon entscheidender Bedeutung Chromosomen. Meist handelte es sich jedoch um aus- 
gesprochen aneuploide Kombillitionen. Diese Ba- ist die Tatsache, dab nach allen bisher vorliegenden 
stardabk6mmlinge hatten eine auBerordentlich geringe zytologischen Untersuchungen zwischen dell Genomen 
Fertilit~it. So wurden z. B. im Jahre 1939 ans 26 F, des Weizens und des Roggens keinerlei Paarnngen 
~56 X R - K l o n e n  mit insgesamt 4713 5hren nur stattfindell. Es ist also anzunehmen, dab das Genom 
31 Korn geerntet, d.h.  ein Korn anf 152 Ahren. reinund unvermischt in das Plasma des Weizens fiber- 
Einzelne Pflanzen, deren Fertilit/it etwas fiber dem fiihrt werden konnte. Ffir diesen Typ von Bastard- 
Durchschnitt lag, batten relativ niedrige Chromo- abk6mmlingen wird die Benennung altoplasmatischer 
somenzahlen. Morphologisch traten bei ihnen die (alloplasmonischer) Roggen vorgeschlagen. 
Roggencharaktere st/irker hervor. Gerade in diesen 
Pflanzen zeigte sich offenbar eine gewisse Neigung zur II. Zytologie, Bl i ih -  u n d  A n s a t z v e r h i i l t n i s s e  d e s  
Elimination der Weizenchromosomen. Eine v 0 1 1 s t ~ n -  Y e r s u c h s r n a t e r i a l s .  
dige Elimination der Weizenchromosomen, llach der a) A n s g a n g s m a t e r i a l  1941/42. 

Das Material, das der vorliegenden Untersnchullg, 
1 Eingegangen am 8.4. I948. 2 Im folgenden wie in der /ilteren Arbeit, als ~!56 die in ihrer Art und Bedeutung einleitend kurz nm- 

bezeichnet. 
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rissen wurde, zugrunde liegt, geht auf zwei Pflanzen 
zuriick," die bereits in der voraufgehenden Arbeit (7) 
besprochen wurden. Beide Pflanzen entstammen einer 
erneuten Riickkreuzung der F1..M56 X R mit Roggen. 

Die P f l a n z e  169 (7, S. 233, Ubersicht'7 und Abb. 2), 
also eine F I ( F  1M56 x R )  x R ,  hatte somatisch 
20 Chromosomen. Die Untersuchung der Meiosis er- 
gab, dab neben einem kompletten Genompaar (7 ~) 
weitere 6 Univalente vorhanden waren. Nach der 
morphologisehen Erscheinung konnte es sieh bei den 
gepaarten Genomen nur um Roggengenome handeln. 
Das gleiche galt fiir P f l a n z e  167 (7, S. 233, ~ber-  
sicht 7 and Abb. 2, 7). Neben dem Roggengenom- 
paar (7 x~) enthielt diese Pflanze weitere 7 Univalente, 
m6glicherweise ein komplettes Genom des Weizens 1. 

Die beiden genanntenPflanzenwaren gut entwickelt 
und bestockt, in ihren l~ngsten Halmen etwa 9 ~ cm 
hoch. Die Blgtter waren normal entwickelt, ohne 
Einrollung, wie es bei aneuploiden Pflanzen h~ufig zu 
beobachten ist. Der morphologische Charakter, be- 
sonders der Ahren war sehr roggen~ihnlich. Frucht-  
knoten und Antheren schienen bei oberflgchlicher 
Beobachtung normal ausgebildet. Bei der Bltite wur- 
den jedoch die Spelzen nicht gespreizt. Die Antheren 
wurden nicht aus den Spelzen heransgesehoben und 
platzten nicht spontan. Der inhere Druck des ge- 
bildeten Pollens reiehte offenbar zum Sprengen der 
Antherenw~inde nicht aus. Bei leiehtem Anstog der 
Antheren wurden aber 
reichliche Pollenmassen 
entlassen. Die Pollenfer- 
tilit~t hetrug bei Be- 
st immung in Karmingly-" 
cerin hei beiden Pflanzen 
etwa 50%. I. 

Bei der ge~ehilderten 
Bliihweise schien ein Korn- 
ansatz nur wenig gesichert. 
Zum Tell wurde deshalb 
versucht, eine Best~ubung 
durch Zerzupfen der "An- 
theren herbeizufiilaren. Die 
Mehrzahl der , ,frei" ent- 
standenen K6rner (Tab. I) 
dfirfte auf 'diese Weise II. 
durch , ,Selbs tung" ent- 
standen sein. Zwei Ahren 
der Pflz. 167 wurden kas, 
triert und mit Petkuser 
Roggen best~ubt. Eine 
dritte kastrierte Ahre wur~ 
de mit Polten der Pflz. 169 
belegt. AuBerdem wurden III .  
drei Ahren der  Sommer- 
weizenlinie ,,Chinese 466", 
die sich durch leiehte IV. 
Kreuzbarkeit mit Roggen 
auszeichnet (5),  mit der V. 
Pflz. 167 gekreuzt. 

i A n m e r k u n g :  Fiir die 
Oberlassung dieser Pflan- 
zen bin ich Herrn O. RIEB- 
ESEL, Saatzuehtdirektor der 
Sa atzuchtanstalt0Salzmtinde 
zu besonderem Dank ver- 
pflichfef. 

Der Xornansatz ist bezogen auf die Zah l  der 
Blfften recht gering, bat ten doch die Ahren durch- 
schnit'tlich 50--60 Blfiten. Auch die Keimung der 
K6rner mit etwa 40% war mSBig. Der Ausfall an 

Tabelle I. Ansatzverhdttnisse und Nachkommenscha/t der 
P/lanzen 167 und i69 (1941/42). 

Pflz. ~67 ,,frei" i2 i4 o 14 11 7 
Pflz. 167 • Roggen . . 2 15 IO 8 3 
Pflz. 167 • Pflz. 169 . . I 2 I I o 
Pflz. 169 ,,frei" . . . . .  6 7 I I I 

26 2I i i 

Chin 466 • Pflz. 167 . . lO 8 t 

Pflanzen nach der Keimung hielt sich jedoch in nor- 
malen Grenzen. Beim Schossen waren noch 21 Pflanzen 
als Nachkommen der Pflanzen 167 und 169 vorhanden, 
wozu noch 8 Bastarde aus der Kreuzung Chin 466 
X Pflz. 167 kamen. 

b) Das  M a t e r i a l  1942/43. 

Die Pflanzen der Vegetation 1942/43 wurden in 
T6pfen gezogen and  iiberwintert. W~ihrend sich die 
Bastarde ans Chin 466 im Vergleich zu anderen Ba- 

Tabelle 2. Zytologie und Fertih't~tsverhMtnisse der Nachkommenscha/t der P/lanzen x67 
und I69 (1942/43). 

I i C h r o m o s o m e n - [  B indungsve rh~ l t -  in  ~ I Roggen Phi Iuamn Zd2r " zah l  L I  nisse  m i t  

N a c h k o m m e n  yon  P f l anze  167 ,,Irei" 
6898 14 
6899 a 14 ? 
6915 a 
6915 b 14 ? 
6915 c 147 
69!5d I4 
69162 14 
6916b 14 ? 
6917 14 
6920 14 
6921 14 

7 ~* (z. T. 2~) 98 
43 

5 
72 
87 

7 n eng 94 
42 
50 
96 

7 II eng 96 
95 

Nac h k o m m e n  
5953a 
5953b - -  
5953 c 14 
5953d 162 
5953 e 14 
6887a 14 
6887 b 
6887 c 16 

v o n  Pflz. 167 • 1Roggen: 

7 m eng 
7 n eng I 87 

N a c h k o m m e n  yon  Pf l anze  169 , ,frei": 
6933 I 15 I I - 

N a c h k o m m e n  yon  Pflz. 167 • Pflz. 169: 
6889 I i s  I I - -  

N a c h k o m m e n  bus 
5948a 28 
5948C 29 
69Oia 29 
69olb 28 
69o3 a 28 
69o3 b 28 
6903 c 28--30? 

Chinese 466 X 
I--3 tt locker 

1 II eng 

2--4 tI eng 

Pflz. 167: 
O 

4 

4 

O-~- O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

r lls. iisR t z ~. 

Aniheren , , f r e i "  
zerzupf t  

- -  0 

- -  0 

- -  0 

- -  O 

0 
I 0 

5 5 
I 
O 

- -  I 

- -  3 

- -  O 
O 

O 
- -  O 

- -  O 

I I 
- -  O 
- -  O 

- -  I I  

- -  O 

- -  I 

- -  O 

- -  O 

- -  O 
- -  O 

- -  O 
- -  O 

x Korn~nsatz mit Roggen und mit zerzupften Antheren: ffir EinzelS~hren an 
gegeben. ,,Freier" Ansatz : Summe aus mehreren Ahren. 
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starden Chin 466 mit Roggen normal entwickelten, 
waren die direkten Nachkommen der Pflanzen 167 
und 169 im Vergleich zu normalen eingetopften Roggen 
trotz guter Pflege nur m~igig entwickelt.  Da die 
Pflanzen aus ,,freier" Best~ublmg zum groBen Teil 
auf Selbstung zurfickgehen k6nnen, wfire es nahe- 
liegend, dabei an eine Inzuchtwirkung zu denken. 
Aber auch die Pflanzen aus den Best~iubungen mit 
Roggen entwiekelten sich nicht wesentlich besser. Die 
Chromosomenzahlen der Pflanzen, die Bindungsver- 
h~ltnisse in der Meiose und die Pollenfertilit/it sind, 
soweit die Bestimmungen durchgeffihrt werden 
konnten alls der vorhergehenden Tab elle ersichtlich. 

Die zytologischen Unter- 
suchungen wurden mittels 
der Karminessig-Quetsch- 
methode dnrchgeffihrt. Es 
lieB sich leider nicht ver- 
meiden, dab einige der ge- 
pflfickten Ahren keine Sta- 
dien enthielten. Zur Scho- 
nung des Materials wurde 
dann aber daranf verzichtet, 
weitere Ahren zu entneh- 
men. In mehreren Pflanzen 
wurde jedoch aueh beob- 
achtet, daB die "Ausbildung 
des sporogenen Gewebes 
mehr oder weniger rednziert 
war. ~berhaupt zeigten sieh 
bei genauerer Untersuchnng 
an allen Pflanzen gewisse 
Ver~nderungen im inneren 
B a u d e r  Bltiten, auf die 
noch ira besonderen einzu- 
gehen ist.. Im allgemeinen 
ergab die zytologische Un- 

Abb. I .  tersnchung das nicht welter 
Links: 6915d (2n = z4,7II), tiberrascl~endeErgebnis, daB 
volle Bltihreife, gaschlossen 
bliihend. Reehts . . . .  male die in den Ausgangspflanzen 
Roggeniihre im Bltihbeginn. noch enthaltenen univalen- 

ten Chromosomen fast v611ig 
eliminiert waren. Die Mehrzahl der Pflanzen enthielt 
offenbar nur mehr zwei volle Genome. Bei 5 Pflanzen 
(6898, 6915d, 692o, 5953e, 6887a) konnte eine normale 
Paarung mit 7 = festgestel R werden. Der Morphologie 
der Pflanze entsprechend, kann es sieh nnr um das 
komplette Roggengenompaar handeln. Nur bei 
4 Pflanzen konnten mit Sicherheit noeh iiberz/ihlige 
univalente Chromosomen beobechtet werden (6889 
2n = zS, 5953d = I6, 6887c = I6, 6933 = 15). Aus 
den Testkreuzungen mit Weizen ergab sich, daB in 3 
von 7 F~illen der Pollen der Pflanze 167 neben 7 Roggen- 
chromosomen noch fiberziihlige Weizenchromosomen 
enthalten haben muB. Die Pflanzen 5948c und 69ola 
hatten je 27 Univalente und ein eng gepaartes Biva- 
lent. Bei Pflanze 69o3c waren 2--4 eng gepaarte 
Bivalente vorhanden. Es sei dabei erwfihnt, dab auch 
locker gepaarte Bivalente gelegentlich zu beobachten 
waren. Derartige end-to-end-Paarungen traten allch 
in den zur Kontrolle untersuchten Chin 466 • Roggen 
auf. Aus zahlreichen Arbeiten fiber prim~ire W • R- 
Bastarde, wie arts Untersuchungen haploider Weizen (3) 
ist bekannt, daB 1--3 derartiger lockerer Bindungen 
auf schwache Homologiebeziehungen zwischen den 
Weizengenomen hinweisen. Aus dem hier festge- 

stellten Befund, dab sich die lockere Paarung von 
einer echten Bivalentbildung klar unterscheiden lfigt, 
ist zu schliel3en, daB es sich dabei nicht nm echte 
Homologiebeziehnngen handeln kann. 

Die Pollenfertilit/it wurde mittels Karminglycerin 
fast an allen Pflanzen bestimmt. Es zeigten sich sehr 
starke Unterschiede von normaler Fertilitiit bis zu 
v611iger Sterilit/it. So 
batten die Pflanzen 
6898, 6915c und d, 
69!7, 692o, 5953a und c 
und 6887a normal aus- 
gebildete Pollen. Auch 
in reinem Roggen ist 
stets eine gewisse Pol- 
lensterilitfit anzutreffen. 
Alle die eben genann- 
ten Pflanzen besaBen 
14 Chromosomen und 
bei den meisten yon 
ihnen wurde ein nor- 
maler Verlauf der Me i: 
ose mit 7 ~ festgestellt. 
T ro t zdem unterschie- 
den sich auch diese 

Abb. 2. 
P f l a n z e n  i n  d e r  B l t i h -  69r5 d ( . . . .  4,71I) normaIe Pollen- 
weise auffallend v o n  fertilitat 94%. 

normalem Roggen. Wie 
bereits im Vorjahr bei den Pflanzen i67 und 169 selbst 
beobachtet, wurden die Spelzen nicht gespreizt. Die 
Filamente der Antheren wurden nicht gestreckt nnd 
die Antheren platzten in 
der Regel nicht spontan. 
Bei einigen Pflanzen, so bei 
6889, 5953 b und e, 6887 b 
u n d c  und 6933, war die 
bei der Besprechung der 
Meiose bereit s erwiihnt e Um- 
bildung der Antheren so 
stark, daB iiberhaupt kein 
Pollen gebildet wurde. Die 
in diesem Jahre erstmalig 
genauer untersuchten Ver- 
~inderungen im Blfitenbau 
erstreckten sich auf den Ban 
und die Fnnktion der Lo- 
diculae. In allen Pflanzen 
ohne Ausnahme waren an 
Stelle der Schwellk6rper- 
ehen spelzenartige Bl~itt- 
chert vorhanden. Erkl~ir- 
licherweise geht mit die- 
ser morphologischen Ver~in- 
derung ein Verlust der 
Funktion parallel, so daB 
dadurch die geschlossene 
Bliihweise der Pflanzen ihre 
Erkl~irung findet. Die zweite 
auffallende Ver~inderung, die 
sich auf die Antheren erstreckt, war jedoch in dieser, 
wie auch in den folgenden Generationen sehr variabel in 
ihrer Ausprfigung. In schwacher Ausprfigung sind die 
Filamente der Antheren verkiirzt, verdickf nnd ver- 
kriimmt. Die Pollenf~icher selbst sind am unteren 
Ende etwas zugespitzt, nicht abgerundet wie bei nor- 
malem Roggen und an der Spitze der Antheren finden 

Abb. 3. 
Unten: normale Roggenbltite. 
Mitte: 6915d (211 = ~4,7H) ,  
verbildete Antheren, ,,StiefeI- 
k n e e h t "  - N a r b e ,  spelzenartige 
Lodiculae. Oben: 6889 (2n=I5)  
starke Degeneration der An- 
theren~ spelzenartige Lodieulae. 
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sich papillenartige Biischeh Bet stfirkerer Auspr/ignng 
fehlen die Filamente, an der Antherenbasis entwickeln 
sich h~intige Seitenlappen und die Papillenbfischel an 
der Spitze werden auch mit blogem Auge sichtbar. Der  
Anteil des sporogenen Gewebes nimmt dentlich ab. 

Abb. 4. Von l inks nach rechts:  

i .  Normale Roggenanthere. 
2. 6915 d (2 n = i4,7I~), sehwache Auspr~.gung der Antherenverbildung, 

Fi lament  noeh vorhanden. 
3. 6920 (2n = i4,7~I) ohne Filament,  h~iutchenartige Seitenlappen, 

R~ekbildnng des sporogenen Gewebes. 
4. 6887a (2n = I4,7IIE), drei Antheren mi t  deutliehen Papillenbfischeln. 
5. 6889 (2n = 15), vollkommene Degeneration tier Antheren zu earpell- 

ar tigen Gebilden. 

Im Extremfall  finden sich an Stelle der Antheren drei 
carpellartige Gebilde, die abet in keinem beobachteten 
Falle eine Samenanlage enthielten. Auch eine Ansbil- 
dung mehrerer K6rner in ether Blfite wurde hie 5eob- 
achtet .  Am Fruchtknoten selbst ist auffallend, dab die 

Narben parallel auf- 
recht stehen und 
schw~icher befiedert 
sind. 

Um bet der ge- 
schlossenen Bliihweise. 
den Ansatz zu sichern, 
wurden m6glichst zahl- 
reiche Nhren mit Rog- 
gen best~iubt, aller- 
dings ohne die Ahren 
zu kastrieren. Zu die- 
set erne~lten Einkreu- 
zung mit Roggen 
zwang vor allem aueh 
die bet weiterer Selb- 
stung in verst~irktem 

Abb. 5. 6915a {2n = 14, stazke Pollen- ~/~al3e zu erwartende 
sterilit~t).  Antherenspitze mi t  schwachem 

Papillenbtischel. Inzuchtwirkung. Bet 

drei Ahren wurden die Antheren zerznpft und 
mit dem fret werdenden Pollen die eigenen Narben 
belegt. Aus den mit Roggen best/iubten 2IAhren  
wurden insgesamt 76 Korn geerntet. Der dnrch- 
schnittliche Ansatz m~t 3,6 Korn je Ahre (maxi- 
mal 13 K/A) ist aul3erordentlich �9 gering. Ans den 
zur Selbstung gezwungenen Abren wurden 7 Korn 
geerntet (2,3 K/A). SchlieBlich bliihten weitere 
2oAhren fret ab, in denen noch 22 Korn ent- 
standen. Dazu ist zu bemerken, dal3 kein Roggen 
in der N~ihe der Pflanzen bliihte, dab aber alle Pflanzen 
nahe beieinander standen nnd auch die Best~iubungen 
mit Roggenpoll~n am Standort  vorgenommen wurden. 
Die spontan entstandenen K6rner k6nnen also sowohl 
durch Selbstung, als aueh durch Gesehwisterbest~iu- 
bung oder auch durch Pollen, des bet den Best~iubun- 
gen mit Roggen durch Lhffzug weggetragen wurde, 
gebildet sein. 

Ein Vergleich der AnsatzverMiltnisse mit den zyto- 
logischen Befunden ergibt kein klares Bitd. Im Durch- 
schnitt haben die Pflanzen mit anormalen Chromo- 
somenzaMen bzw. mit herabgesetzter Pollenfertilitfit 
keinen oder nur geringenAnsatz ergeben, Andrerseits 
hat aber z. B. auch die Pflanze 6915d mit 2 n = 14 
und 7 = und 94% Pollenfertilit~t nur ein Korn er- 
geben, wfi.hrend die Pflanze 6916a mit nnr ~ 42% 
Pollenfertilit~tt dell hhchsten Ansatz ether Einzel- 
pf!anze mit 22 Korn hatte.  Auffallend ist welter, 
dab der Ansatz bei den Bestiiubungen mit Roggen nur 
wenig hhher liegt als der spontane Ansatz. Die Tat- 
sache, dab gerade bet Roggen die Einzel~ihrchen and 
Bliiten ether Ahre relativ welt auseinandergezogene 
Bliihtermine haben, so dab die Bestiiubungen nur zum 
Tell im optimalen Augenblick durcl~gef/ihrt werden 
konnten, reicht zur votlen Erkliirnng m~ E. nicht aus. 

Ans den Kreuzungen mit Chinese 466 • Pflz. I67 
wurden 8 ~hren der v611ig pollensterilen Pflanzen mit 
Roggen best~iubt, ohne Ansatz zu erzielen. Lediglich 
ein Korn entstand spontan an einer Ahre, das aber 
sp~iter nicht keimte. 

D a s  M a t e r i a l  I943/44. 

Insgesamt wurden aus den direkten Nachkommen 
der Pflanzen 167 und 169 lO5 Korn geerntet, die 
noeh im Augus~ ansgelegt wurden. Von Pflz. 6933 
(aus Pflz. 169 ,,fret") keimte nicht tines der 15 K6rner, 
d ie  aus freier Best{iubung bzw. a~s Best~iubung mit 
Roggen entstanden waren, womit die Linie aus Pflz. 
z69 ansstarb. 

Uber die Nachkommenschaft der Gruppen I nnd II  
(Tabelle 2), die auf die Pflanze I67 zuriickgehen, un- 
terr ichtet  Tabelle 3. 

Tabelle 3. Obers icht  {~ber das M ~ t e r i a l  der Vegetat ion i 9 4 3 / 4 4 .  

t{ornzahl Zaht gekeimter Pflanzen beim Pilanzen mi t  
K~hrner Sehossen A,nsat z 

I. Aus NaChkommen  von  Pflz.  167 , , fret":  
best~iubt mif Roggen . . . . . . . . . . . . . . .  
geselbstet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,, f r e t "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

II. Aus N a c h k o m m e n  yon  Pflz.  167 • Roggen:  
best/tubt mit Roggen . . . . . . . . . . . . . . .  
geselbstet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
,,fret" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

52 
6 

IO 

20 

I 

I 

I7 

5 
5 

3 3 
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Die Xeimung war mit  fund 30% wiederum sehr 
schlecht. Irgendwelche Beziehungen zwiscben Kei- 
mnng und Bestiiubungsart sind nicht ersichtlich. ~ b e r  
Winter  gingen ! I  Pf lanzen ein, so dab nnr 21 Pflanzen 
5brig Mieben. Sie waren im Friihjahr besser bestockt  
ats im vorhergehenden Jahr .  U m  das Material zu 
schonen und auf eine breiterer Gundlage zu stellen, 
wurde in diesem Jahr  yon zytologischen Untersuchun- 
gen abgesehen. Die Beobachtung der Bliihweise und 
des Bliitenbaues zeigte im wesentlichen das gleiche 
Bild wie im Vorjahr. 

Von den 2I znr B1/ite gelangten Pflanzen braehten 
nut  13 Pflanzen Ansatz, der zum Tell aus Best~nbun- 
gen mit Roggen, zum Tell ,,fret" ents tan& Die Stei- 
gerung des Ansatzes durch die Best~iubung mit Roggen 
war in d iesem Jahr  dentlich. Von 24 mit Roggen be- 

mosomate Unregelm{iBigkeiten bestand. Allerdings 
konnten yon einer Anzahl yon untersuchungsw/irdigen 
Pfianzen keine Antheren entnommen werden, da die 
Abwandlungen im Bliitenbau auch in diesem Jahr  bet 
vieten Pflanzen wiederum sehr st ark waren. Es wurden 
in allen F/illen die gleichen Beobachtnngen wie aus den 
Vorjahren bestgtigt.  In keinem Falle konnte ein nor- 
maler Bau nnd eine normale Fnnktion der Lodicnlae 
beobachtet  werden. Trctz des attg_emein geschlossenen 
Abbliihens waren aber in diesem Jahre einige Pflanzen 
darunter,  bet denen die Antheren zur B!iite a u s  den 
Spetzen heransgeschoben wurden und z. T. sogar kipp- 
ten und Pollen entliel3en. No@raM erw~thnenswert ist 
die starke Variabilit/it in der AbfinderungdesAntheren- 
banes, .selbst innerhalb einer Pflanze, ja sogar in- 
nerbalb einer ~hre.  In einigen F/illen, in denen ein 

Tabelle 4. 

Nachkommen- aus Pfianze ".1 ' i aus Pflanze 1 
sehafts-Nr. I943/44 ~94~/43 

z944[45 

I. Aus Pflz.  I67 , , f ret" :  
Z I Z 2 69~5d(S) 
Z 2 Z 5 a 6916a(S ) 
Z 3 Z 5b 6916a (S) 
Z 4 Z 60 69216a (fi) 
Z12 Z 6c 6916a(fr) 
Z 5 Z 6d 6916a (fr) 
Z 6 Z 8 69~6b(fr) 
Z I t  Z 3 a 6916a(R) 
Z 7 Z i i a  692o(R) 
Z 13 Z 2[ I a 6920 (R) 
Z 8 Z i j a  69 I (N) 
Z 2[4 Z I3a  692I (R) 
Z 9 Z I3d 692i (R) 
Z 15 Z i3d 6921 (1R) 

IlL Aus Pflz.  I67 X 1Roggen: 
Z16 [ Z I 7 a  I 5953e(R) 
Z17 I Z I 7 c  ] 5953e(R) 
Z Io Z 18 5953e (R) 
Z 18 ] Z 18 5953e (R) 

S = Selbstung. 
R = Best~ubung mit Roggen. 
fr = spontaner Ansatz. 

Ubersicht i~ber das 

;~hren- 
zahl 

I 

I 
I 

3 

2[ 

4 

I 

Material der Vegetalio~ 1944/45. 

1944 best/iubt mit  Roggen 

t< ...... Zahl ]PfI . . . . . .  I Pfl . . . . .  "~.hrert- 
zahl  gekeimtel l  zahl  beim ' mi t  zahl  

Korner I Sehossen Ansatz 

29 

3 

I 

4 

5o 

~9 

9 

25 24 
I i 

58 58 
2 2 

I 2[ 
O 

4 ~ 38 

23 21 

3 3 

5 7 5 

24 
X 

I 

36 

2O 

2 

4 

1944 ,,fret'" best~inbt 

I Zahl  I Pflanzen / Pflanzcn 
Kc)rjJ~ah3 gekeimtei '  ~ahl beim rait  

I K6rner Schogsen An~atz 

9 

9 

4 

2[O 

2[8 i6 

I I 

13 

34 23 

3 o 

15 15 

2[ O 

8 5 

2 2  2[0 

7 
4 

7 

23 15 
27 2[8 

31 14 

I3 8 
2[7 I2 

12 i IO 

stiiubten Ahren  konnten 2o 4 Korn geerntet  werden, 
d .h .  8,5 Korn/Ahre.  Dagegen braeh ten  I:~2 ,,fret" 
bestiiubte Ahren nur 15 ~ Korn, d .h .  1, 3 Korn/Ahre. 

d) D a s  M a t e r i a l  z944/45. 
Wie die Ansatzverh~iltnisse, so waren auch die Kei- 

mungsverh/iltnisse giinstiger als im Vorjahr. Die K6r- 
net aus Bestgubungen mit  Roggen keimten zu 77,4% 
und diejenigen aus , ,freier" Best;~tubnng zu 63,3%. 
Der Ausfall an Pflanzen bis zum Schossen war nut  un- 
wesentlich, so dab in diesem Jah r  ein umfangreicheres 
Material yon z4z Pflanzen zur Verffigung stand. Einen 
~berbl ick  gibt Tabelle 4, ans der auch die verwandt-  
schaftl ichen Beziehungen innerhalb des Materials er- 
sichtlich sind. 

Leider muBte die Untersuchung dieses Materials 
guBerer Umstiinde wegen vorzeitig abgebrochen wet- 
den. Von etwa z2 Pflanzen konnten  die Chromosomen- 
zahlen kontrolt iert  werden. In  allen F~llen waren re- 
gelm~iBig 7 I: festzustellen, obwohl besonders Pflanzen 
ausgew~ihlt warden, bet denen ein Verdacht  auI chro- 

ganz normaler  Chromosomenbestand mit 7 I~ ermit ie l t  
wurde, fanden sieh neben Bliiten m i t  fast  normalen 
Antheren anch Bliiten mit  s tark degenerieten Anthe- 
ren. Diese Erscheinnng diirfte also sJcherlich nicht 
chromosomal bedingt sein. Die Pollenfertitii/it war in 
allen geprfiften Pflanzen normal.  

Morphologisch war das Material recht einheitlich. 
St/irkere Unterschiede bestanden im Hinblick ant die 
Vitalit~t (Bestocknng, Halmlange).  Die ans , ,Ireier" 
Best~ubung s tammende  I~achkommenschaftsgruppe 
Z zz- -x8  hat te  im groBen Durchschnit t  st~rkere 
Wuchshemmungen als die ans Bestiiubnngen mit  Rog- 
gen s tammende Gruppe Z I--Xo. Es war also zweifel- 
los eine gewisse Inzuchtwirkung in der ersteren Gruppe 
festznstellen, die als Hinweis dafiir gelten muB, dab 
unter  den ,,fret" abgeblfihten Pflanzen eine Selbs tnng 
nictit allzu selten sein kanm Trotzdem hat te  abet  z.B. 
die Nachkommenschaf t  Z IO, in der nachweisbar in 
flint aufeinander folgenden Generationen stets  ein 
fremdes Roggengenom eingekreuzt worden war, kei- 
neswegs eine normale, ungehemmte Entwicklung. 
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Tabelle 5. Abstar~mung der NaohkommenschaJt Z xo/45. 
194o M 56 X R / 
194I  i~ 1 X R 

1942 167 • R 

1943 5953 e •  
1944 Z~I8 X R 

1945 Z IO 

Die Pflanzen standen vergleichbar neben normalem 
Inzuchtroggen (I1--I3): Selbst die kr~ftigsten Pflan- 
zen des alloplasmatischen Roggens waren schw~icher 
entwiekelt als der Durchschnitt  des Inzuchtmaterials ,  
was sich besonders in der Halmliinge, weniger vielleieht 
in der Bestockung bemerkbar  machte.  

Dadurch, dab das Versuchsmaterial  in einen gr6ge- 
ren Komplex  yon Inzuchtroggen hineingestellt wurde, 
sollte einmal der Ansatz dureh spontane Best~iubung 
gesichert werden und zum anderen sollte dadurch ver- 
sucht werden, ein.e Anreicherung an Selbstfertilit~its- 
allelen in dem geschlossen bliihenden, alloplas- 
matischen Roggen zu erzielen. 

die Weizenchromosomen restlos zu eliminieren. Bei 
den so auf dem Wege der , ,Bas tardpassage"  erhaltenen 
Roggeri liegen insofern besondere Verhiiltnisse vor, als 
die Roggengenome nunmehr  in ein Plasm0n einge- 
lagert 'sind, das yon dem Weizenelter s tammt,  der als 
Ursprungsform des russischen Triticale verwendet 
wurde. Diese alloplasmatischen Roggen konnter~ in_ 
zwei Weiteren Generationen beobachtet  werden. 

Nach den dargestellten Befunden ist es unter  Be- 
riicksichtigung der sonstigen Kenntnisse fiber die Zy- 
tologie yon Weizen X Roggen-Bastarden sicher, dab 
die in den Chromosomen und damit  im Zellkern lokali- 
sierte Erbsubstanz  restlos yore Roggen s tammt,  und 
dab keine Reste der Weizengenolne melnr vorhanden 
sind. 

Es ist also erwiesen, dab Pflanzen mit  dieser Kom- 
bination der Erbsubst  anz - -  Roggengenom im Weizen- 
plasmon --lebensf~ihig sind, dab die Gene des Roggens 
nicht nur im arteigenen Plasma, sondern auch im art-  
fremden Plasma des Weizens, ihre Funkt ion der Ent -  
wicklungssteuerung anniihe rnd normal und t~ armoniseh 

N a c h k o m m e i 1  - 
s c h a f t s - N r .  

1944/45  

P f l a n z e n z a h l  

Z i 24 
Z3 58 
Z 7 *  38 
Z 8 ** 21 
Z lO *** 5 

146 

Z I2 15 
Z 13 * 8 
Z 14 ** 22 
Z 16 13 
Z 17 17 
Z 18 *** 12 

87 

Tabelie 6. Ansatz der Mloplesmatisohen Roggen, Ernte I945. 

V a r i a b i l i t ~ i t  d e r  K o r n z a h l  j e  P f l a n z e  

I. N a e h k o m m e n s c h a f t e n  aus  B e s t i i u b u n g e n  m i t  Roggen :  

o 

757 31 o 
1926 31 t 
13Ol 37 
900 41 I 

83 17 I 
4967 341 12 

II.  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  
298 

61 
272 
271 
142 
168 

1 2 1 2  

20 
8 

I 2  

2 I  

8 
14 
14 

8 2 
I 2 

I I I 

29 25 19 

T 

2 
I 

171 16 7 

1 I - -  - -  

2 2 I 2 

2 2 - -  I 

2 - -  I - -  

5 2 3 

aus  , , f re ie r"  Best~Lubung 

j l h l ti i-L-I i 8 2 
2 5 3 - -  1 

18 35 15 7 2 5 I 

I 

I 

2 

2 - -  - -  ! - -  

I I 

3 i 

o o 

2 

3 
4 

9 

m 

m 

*, **, ***: Nachkommenschaften aus gleichem Elter. 
1 mittlerer Ansatz im Korn je Pilanze. 

Leider wurde der Ansatz in dieser Ernte  sehr unvoll- 
kommen best immt.  Es sind lediglich die Gesamtkorn- 
zahlen je Pflanze bekannt,  in denen neben dcm Ansatz 
gleichzeitig die Best0ckung der Pflanze mit zum Aus- 
druck kommt.  Aber auch aus diesen Zahlen l~iBt 
sich vermuten,  dab eine Inzucht  in de r  zweiten Nach- 
kommenschaftsgruppe wirksam geworden ist. Es ist 
eindeutig, dab die zumindest in der letzten Generation 
mit  Roggen best~iubten Nachkommenschaf ten besse- 
ren Ansatz aufweisen als die aus Selbstung oder" aus 
Geschwisterbefruchtung hervorgegangenen Pflanzen. 

Bedanerlicherweise wurde dieses umfangTeiche Ma- 
terial  im Herbst  1945 nicht ausgelegt. Bei der Aussaat 
im Herbst  1946 hat te  die Keimf~higkeit bereits s tark 
gelitten. Weitere Beobachtungen konnten y o n  mir 
nicht angestetlt werden. 

III. Besprechun~ der Ergebnisse.  
Durch wiederholte 'Einkreuzung yon Roggen in den 

amphidiploiden Weizen • Roggen-]3astard yon 
MEISTER gelang es, innerhalb yon drei Generationen 

erffillen k6nnen. Diese Tatsache brauchte  nicht zu 
iiberraschen, d a  die Kreuzbarkei t  der beiden Gattun-  
gen genetisch bedingt ist und dabei ausdriicklich kein 
EinfluB des Plasmas beobachtet  wurde (5). Auch bei 
den prim~iren F 1 W X R ist das Luxurieren der Ba- 
starde in gleicher Anspriigung zu beobachten, gleich- 
giiltig, welche der Arten als mtitterlicher El ter  ver- 
wendet wurde (6, !o, 12). Ob die Lebensfiihigkeit die- 
ser Genom-Plasmon-Kombinat ion yon der Zusammen- 
setzung des Genoms bzw.  des Plasmons an Erbein- 
heiten abh~ingig ist, bleibt jedoch nochmngekl~irt. /)as 
hier vorgestellte Material geht auf eine einzige Pflanze 
und auf ein ganz bes t immtes  Weizenplasmon zurfick. 
Die Ergebnisse bedtirfen also in dieser Hinsicht unbe- 
dingt der Best~itigung unter  Verwendung anderen 
Ausgangsmaterials.  In  Bezug auf die genetische Zu- 
sammensetzung des Roggengenoms ist dagegen eine 
groBe Mannigfaltigkeit gesichert. In  diesem Znsam- 
menhang ist die geringe Fertilit~it der PIlanzen nicht 
nur in den ersten Generationen, soffdern auch in den 
spiiteren Generatienen, in denen noch chromosomale 
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StSrungen eine Rolle spielen k6nnen, auffallend. 
Die Fertilit/it ist m.E.  geringer als man erwarten 
sollte, selbst wenn man das geschlossene Abbliihen, 
die Ab~indemngen im Bliitenbau und eine evtl. 
Inzuchtwirkung in Rechmmg setzt. Es w~ire also 
mBglich, dab gewisse Genkombinationen des Roggens 
innerhalb des Weizenplasmas nicht lebensf/ihig sind 
und bereits als Zygoten ausfallen. Auch die 
schlechte Keimf~ihigkeit mahnt zur Vorsicht in der 
allgemeinen Beurteilung der Lebensfiihigkeit alloplas. 
matischer Roggen. An der etwas besseren Fertilit~it 
und Keimf~ihigkeit in der letzten Generation, die an 
sich auf bessere Best~iubungsverhiiltnisse zurtickge- 
fiihrt wurde, kann auch die Wirkung einer Selektion 
geeigneter Genkombinationen beteiligt sein. 

Selbst wenn aber alle Genom-Plasmon-Kombina- 
tionen lebensf/ihig sein sollten, so ist jedenfalls weiter- 
bin erwiesen, dab das Zusammenspiel zwischen Rog- 
gengenom und Weizenplasmon nicht v611ig normal 
funktioniert. Dies/iuBert sich, wie in den meisten bis- 
her bekannten F~illen einer Plasmavererbung, in erster 
Linie als Vitalitiitsschw~ichung bzw. als Wuchshem- 
mung. Sie ist hier dem Typ der Gramineen entspre- 
chend besonders in der Bestockungsneigung und in der 
Halml~inge feststellbar. Erw~ihnenswert ist an dieser 
Stelle, dab die durch eine Inzuchtwirknng bedingte 
Wuchshemmung offenbar unabh~ingig davon ist 3md 
zus~tzlich in Erscheinung treten kann. Dies kann als 
Hinweis dafiir gewertet werden, dab die eigentliehe 
Inzuchtwirkung beim Roggen im wesentlichen durch 
im Kern lokaHsierte Erbfaktoren ulld im Gegensatz 
zu der Hypothese H. NILSSONS (1I)nicht plasmatisch 
bedingt ist. 

Auffallend, aber ehenfalls nicht aus dem Rahmen 
der hisher bekannten ErsEheinungen fallend, ist weiter- 
hin die Wirkung auf die generativen Organe, die often- 
bar fiir die StBrungen des genetischen Gleichgewichtes 
- -  genetisch im weitesten Sinne verstanden - -  beson- 
ders empfindlich sind. Die Rtickl~ldung der Antheren 
geht in einigen F/illen soweit, dab rein weibliche Pflan- 
zen entstehen. Andererseits ist gerade in dieser Er- 
scheinung die VariabilitSt besonders stark. Das Ma- 
terial h~tte in dieser Hinsicht unbedingt einer weiteren 
Untersuchung bedurft. Zun~ichst bleibt also nngeklfirt, 
inwieweit die Variabilit~t dieser Wirkung modifikativ 
beeinfluBt ist und inwieweit sie vom Genbestand sell;st 
abh~ingig ist. Ftir eine eventuelle ziichterische Nut- 
zung der alloplasmafischen Roggen w~ire diese Frage 
besonders wesentlich. 

~hnliche Erscheinnngen sind iibrigens bereits friiher 
an normalem Weizen, an Roggen und an Weizen 
• Roggen-Bastarden beobachtet worden. LEIGHTY 

und SANDO (4) beobachteten unter GewSchshausbedin- 
gungen an Weizen und an Weizen • Roggen-Bastar- 
den eine Entartung der Antheren zu carpellartigen Ge- 
bilden, was sie als ,,pistillody" bezeichneten. Es wur- 
den hierbei keine zus~itzlichen Samenanlagen gebildet. 
Die ANinderung erwies sich als nicht erblich. Einen 
etwas andersartigen Fall heobachtete BLEDSOE (I) an 
Inzuchtroggen und an Weizen • Roggen-Bastarden. 
Bei normaler Ausbildung der Antheren wurden inner- 
halb einer Bltite durch Spaltung der Carpelle mehrere 
fertile Samellanlagen gehildet, so dab mehrere KBrner 
innerhalb der Bliite entstanden. Diese Abwandlung im 
Bltitenbau erwies sich als erblich. Erw/ihnt sei noch 
in diesem Zusammenhang, dab auch bei eigenen Mu- 

tationsversuchen mit RBntgenbestrahlung bei Gerste 
(2) mehrfach Mutationen gefunden wurden, bei denen 
die Antheren in gleicherWeise wie bei den alloplasma- 
tisehen Roggen degenerierten, so dab rein weibliche 
Pflanzen entstanden. 

Ullter den Ab~inder3mgen im B1/itenbau ist schlieB- 
lich die funktionelle Degeneration der Lodiculae bemer- 
kenswert. Die Umbildung zu spelzenartigen Bl~ittchen 
kann als Nachweis fiir die Hypothese der Systematik 
gelten, dab die Lodiculae morphologisch dem inneren 
Perianthkreis za3gehBren. Bliihbiologisch 3rod damit 
auch ziichterisch ist dieser Verlust der Funktion der 
Lodiculae recht bedeutsam. Es w~ire auf diesem Wege 
ein k le is togamer  Roggen erhalten und damit ein 
Ziel erreicht worden, das schon mehrfach auf dem 
Wege der Selektion angestreht worden ist. Wenll 
es gelingen sollte, weiterhin einen solchen kleisto- 
gamen Roggell mit  Selhstfertilit~itsallelen anzu- 
reiehern bzw. die Selbststerilitfitsallele aus ibm zu 
eliminieren, so k6nnte dies fiir die ziichterische 
Bearbeitung des Roggens eine groBe Bedeutung 
haben. Selbst wenn die Wuchshemmlmg der allo- 
plasmatischen Roggell nicht zu beseitigen w~ire und 
dadurch die Leistungsfiihigkeit der normalen Roggen 
nicht erreicht werden kBnnte, so behielten diese For- 
men zfiehtungsmethodiseh fiir die Isolierung rezessiver 
Allele eine nicht z~l unterschiitzende Bedeutung. Eine 
unmittelbare praktisehe Nutzung kfime auch nur dann 
ill Frage, wenn die Inzuchtwirkung, soweit sie genisch 
bedingt ist, auBerdem beseitigt werden k6nnte. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Auf Riickkrel~zungsversuche eines amphidiploiden 

Weizen • Roggen-Bastards m3fbauend, gelang es, 
durch mehrfache Einkreuzung yon Roggen, die Wei- 
zenchromosomen restlos zu eliminieren nnd auf dem 
Wege der Bastardpassage wiedemm 14 chromosomige 
Roggen zu erzielen. Bei den so erhaltenen Pflanzen 
handelt es sich nm alloplasmatische Roggen, da die 
Roggengenome in das Plasmon des Weizens eingela- 
gert sind, das yon dem miitterlichen Elter des verwen- 
deten russischen Tri~icale MEISTEE stammt. 

Diese alloplasmatischen Roggell unterscheiden sich 
yon normalem Roggen durch Wuchshemmungen, die 
sich in der Bestockungsfiihigkeit und in der Halmlfinge 
answirken. Eine Illz!lehtwirknng ist unabh~ingig yon 
der durch das Zusammenspiel des Roggengenoms mit 
dem artfremden Plasma bedingter Wuchshemmnng. 
Sie kann zus~tzlich wirksam werden. 

Die st~rkste Wirkung ist in Abwandlungen des Blii- 
tenbaues festzustellen. Die Antheren kBnnen zu carpell- 
artigen Gebilden degenerieren. Die Auspr~gung dieser 
Erscheinung ist jedoch sehr variabel. Es ist lmgeklSrt, 
inwieweit diese Variabilit~it modifikativ oder durch den 
Geiabestand des Roggens bedingt ist. AuBerdem dege- 
nerieren die Lo&icnlae z~l spelzenartigen Bliittchen. 
Da sie damit ihre Fnnktion verlieren, bliihen die allo- 
plasmatischen Roggen geschlossell. 

Es erscheint mBglich, in Verbindung mit einer Se- 
lektion yon Selbstfertilitiitsallelell zu eJnem praktisch 
autogamen Roggen zu gelangen, der fiir die Ziichtungs- 
methodik des Roggells zur Isoliernng rezessiver Allele 
bedeutsam sein kBnnte. Eine unmittelbare Nutzung 
des alloplasmatischen Roggens ist als wenig anssichts- 
reich zu beurteilen, da dies eine Beseitigung der ge- 
nisch bedingten Inzuchtwirkung voraussetzen wfirde. 
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Bestimmung des Wuchsstoff, und Hemmstoffgehaltes 
yon Pttanzenextrakten. 

Von FRANZ MOEWUS. 

Mit I Textabbildung. 

I. Probleme der Wuchsstofforschung.  
Folgende Wuchsstoffe sind bisher aus Pflanzen- 

materialien isoliert worden: i .  die Auxine a und b von 
KOGL, ERXLEBEN und HAAGEN-SMIT (1934) aus Malz 
und Mais61, 2./~-Indolylessigs{iure (Heteroanxin) voli 
HAAGEN-SMIT, LEECH und BERGRAN (I9'4I), BERGER 
und AVERY (1944) und DANDLIKER (I945, zitiert bei 
BONNER und WILDMAN 1947) aus Maisk6rnern.  
Neuerdings ist Heteroauxin in S pinatbl~tterli  (BONNER 
und WILDMAN 1947, WILDMAN und BONNER 1947) 
und in Avena-Koleoptilen (BoNNER, nach brieflicher 
Mitteilung) nachgewiesen worden. ~ b e r  die chemische 
Natur  der Wuchsstoffe in anderen Pflanzen ist mit  
Sicherheit nichts bekannt .  

U m  Wuchsstoff-Wirkungen nachzuweisen, gibt es 
verschiedene biologische Testverfahren (z. B. Avena- 
Koleoptil-Teste mit  Agarwfirfeln oder Lanolinpasteli, 
Avena-Koteoptilzylinder-Test, Erbsen-Test). Soll die 
Wirksamkeit  einer L6sung, deren Wuchsstoffgeha]t un- 
bekannt  ist, festgestellt werden, dann ist es notwendig, 
deren Wirkung mit einer Standard-Wirkungskurve 
tines bekannten Wuchsstoffes (z. B. Heteroauxin) 
zu vergleichen. Die bisher fiblichen Testverfahreli 
erlauben es jedoch nicht, eine ffir l~ingere Zeit gfiltige 
St.andard-Kurve zu erhalten, well die Schwalikungen 
an verschiedenen Versuchstagen augerordentlich groB 
sind (vgl. KOGL, HAAGEN-SMIT und VAN HULSSEN 
1936, LINSER 1938, SSDING und FU~,TI<E 1941). So 
geben KOGL und Mitarbeiter an, dab man nicht genau 
entscheideli kann, ob I Avena-Einheit die Wirkung 
yon I/IO oder 1/12o m}, Auxin a Rat. I m  Mittel ent- 
fal tet  I g Auxin a die Wirkung yon 50 Milliarden 
Avena-Einheiten (Streuungen bei dan Best immungen 
zwischen IO und I2oMill iarden Avena-Einheiten). 
Um dieser Unsicherheit abzuhelfen, muB man, wenn 
die Wirkung einer LSsulig voli ul ibekanntem Wuchs- 
stoffgehalt festgestellt werden soll, gleichzeitig eilie 
Versuchsserie mit  Auxin bzw. Heteroauxin laufen 
lassen. Unterwirft  man jedoch das erhaltene Zahleli- 
material  einer Varianzanalyse, danli findet man, dab 
es inhomogen ist, d. h: die Streuuligen sind allzu groB 
(vgl. LINSEI~ 1938 ). Es ist offensichtlich, dab ein 
derartiger quant i ta t iver  Test ffir genauere Bestim- 

mungen nicht geeignet ist, besoliders dann nicht, wenn 
man vergleichende Untersuchungen fiber liiligere Zeit 
durchffihren will. Um dem Fehleli t ines geliaueren 
quant i ta t iven Testes abzuhelfen, sind seit 1939 Ver- 
suche an Kresse-Wurzeln durchgeffihrt worden, die 
nach langen Vorarbeiten im Jahre 1947 zu dem ge- 
wtinschten Ergebnis geffihrt haben. ~ b e r  die Metho- 
dik des neuen Kressewurzel-Testes (MoEwus 1948 a, 
b, c) soll in Abschnitt  I I  berichtet  werden. Mit Hilfe 
dieses Testes konnten die Stremmgen yon 4- IOO%, 
wie sie bei den bisher fiblichen Testen bei ungleieh- 
zeitigen Bestimmuligen m6glich waren, auf 4- 4% 
reduziert werden. Gleichzeitig war die Prfifulig auf 
Homogenitfit befriedigend. Es konnte eine fiber 
liingere Zeit gfiltige Standard-Wirkungskurve ffir 
Heteroauxin erhal ten werden. 

Nur  ein befriedigendes ExtraktionsverfahreI1 ver- 
mag tiber den Wnchsstoffgehalt  yon Pflanzenmate-  
rialien Aufschlug zu geben. LINSER (1939) gibt  eine 
~bersicht  fiber die verschiedelien MSglicLkeiten 
(Sther, Chloroform, Alkohol), auf die verwiesen sei, 
Ein Jahr  sp~iter wurde bei Versucheli mit  Lernna 
minor festgestellt,  dab nach der Einwirkung yon 
proteolytischen Fermenten (Trypsin, Chymotrypsin) 
die Ausbeuten weselitlich erk6ht werden k61iiien 
(SI<OOG und THIMANN I940, THIMANN und St<OOG 
194o). Die weitere Untersuchung yon THIMANN, 
SKOOG und BYER (1942) ergab, dab die Ex t rak t ion  
mit  peroxydfreiem Ather t ro tzdem auf fiber 500 Tage 
ausgedehnt werden muB, um zu maximalen Aus- 
beuten zu gelangen. W~hrend dieser Zeit wird aber 
ein Teil des extrahierten Wuchsstoffes bereits wieder 
zerst6rt,  da seine Best~indigkeit begrenzt ist. Man 
wird also auf diesem Wege nicht zu genaue n quanti-  
t a t iven  Angabeli gelangen kSnneli. Aueh fiir spezielle 
physiologische Fragestellungeli, bei denen man nach 
kurzer Zeit fiber den Wuchsstoffgehalt  Besckeid 
wissen mSchte, k o m m t  diese Methode nicht in Frage. 

Diese Feststellungeli haben abet zu der Erkenntnis  
geffihrt, dab ein Tell des in  der Pflanze vorhandenen 
Wuchsstoffes in gebundener Form vorliegt. Durch 
die proteolytischeli Fermente wird seine Bindung an 
Proteine gel6st. Auch durch alkalische Hydrolyse 


