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(Aus dem Max-PL~,xcK-Institut Ifir Zfiehtungsforschung Voldagsen) 

Weitere cytologische Untersuchungen an Weizen,Quecken-.Bastarden 
Won ALMUTH OHI~ENDORF 

(Mit II  Abbildungen) 

E i n l e i t u n g  

Die Bastardierung zwischen Triticum aeslivum und 
Agropyrum intermedium, wie sie seit einigen Jahren 
im M*x-PLANCt~-Institut I fir Zfichtungsforschung Vol- 
dagsen durchgeffihrt wird, hat zur Aufgabe, die M6g- 
lichkeiten einer i3bernahme yon Merkmalen aus der 
Wildform in die I(ulturform zu prfifei1. Von prak - 
fischer Bedeutullg ist dabei vor allem die umfassende 
Resistenz der Quecke gegei1 die Getreidepilzkrallk- 
heiten. In einer Reihe yon Ver6ffentlichungen sind 
die Schwierigkeiten der Kombination, die auI der 
Nichtverwandtschaft der beiden Gattullgen beruhen, 
ausffihrlich dargestellt (Sammelreferate 
bei ZIZlX 1941 ulld SMITH D. C., 1942 ). 
In dell letzten Jahren mehren sich die 
Beriehte fiber die tlerstellung yon Ch~omo~om~pa~ 
Amphidiploiden und konstanten Linien, FertUit~t - -  
deren Brauchbarkeit in der Praxis yon 
verschiedenen Untersuchern diskutiert 2n = 63 
wird (ZIzIN I937, 194I, SUNESON und 60--62 
PoPE 1946, ~AUNDERS u n d  LAUBSCHER 5 3 - - 5 9  4I.~5 o 
I945, ARMSTRO~Gund STEvENSO~r 1947). 
Uber das in Voldagsen hergestellte 
Material wurde bereits in einer frfiheren Arbeit be- 
richtet (O~Lv.XDOR~ 1952 ). Es konnten Bastarde mit 
versehiedener chromosomaler Zusammensetzullg iso- 
liert werden, deren Entwicklung und Stabilisierung 
zu fertilen Formen in der vorliegenden Arbeit er- 
g~nzend behandelt werden soll .  Besonderer Wert 
wurde auf die Ergebnisse der Versuche gelegt, ge- 
eigllete Weizen mit einzelnen Queeken-Merkmalen 
auszulesen, vor allem durch erneute Rfickkreuzullg der 
konstanten Formell mit dem Wdzenelter. 

Die Bearbeitung des Materials gem yon dem schon 
Irfiher (OHLE>U)OR~" 1952 ) er6rterten Grundgedanken 
aus, dab fiir die Entwicklung fertiler Bastardfamiliell 
die chromosomale Zusammensetzung eine wesent- 
liehe Rolle spielt. Entscheidend ist dabei die Art und 
Herkunft der Chromosomen, die der FyGamet  zum 
Aufbau der F'u-Pflanze mitbrillgt. Da die F'2-Pflanze 
nur aus Rfickkreuzung der F~ (Triticum aestivum X 
Agropyrum intermedium) mit dem Weizenelter ent- 
steht, kalln an der 2n-Zahl und Chromosomenpaarullg 
der F'  2 abgelesen werden, ob der F~-Gamet eir~e Meiosis 
durchlaufen hat oder unreduziert die chromosomalen 
Komponentell beider Eltern ellthielt. Die Bedeutung 
der Meiosispassage muB betont werden, da nur durch 
den Vorgang der Paarung ulld Chiasmenbildung 
zwischen den Chromosomen Stficke aus Agropyrum 
an Triiicum-Chromosomen angeheftet, transloziert, 
werden k6nnen, und nur auf diese Weise eine dauerhafte 
f2;bertragung yon Agropyrum-Genen in  die Gellome 
des Weizens stattfinden kann. 

Die unreduzierten F,-Gameten dagegell tragen ledig- 
lich zu einer Addition ganzer Agropyrum-Chromosomen 
bei, die unter normalen Bedingungen keinen ll~heren 
Kontakt zu dem Chromosomenbestand der anderen 
Art finden. 

Ein kurzer 17berblick fiber die bisher cytologisch 
untersuehtell F'~-Pflanzen aus verschiedenen Jahren 
(Tab. 1) zeigt dieVerteilung der 211-Zahlen 2n = 41 his 
63 und die Streubreiten der Anzahlen an Pollen- 
mutterzellell mit io--28Chromosomenpaarell .  Auf 
Grund der Paarungsverhfiltnisse kann die Entstehung 

d e r  6o--63-chromosomigen Pflanzen auf unredu- 
zierte F,-Eizellen zurfickgeffihrt werden, w~hrend die 
nur h6chstens 21 n bildenden Pflanzen aus reduzierten 
Y'l-Gameten stammell mfissen. Die Unvollst~indig- 
keit der Genome in den Pflanzen mit 2n = 41--59 
wirkt sich aber so st6rend auf die Ferlilit~t aus, dab 

Tab. i. Triticum X AgropyrumF'=. P/lanzen geordnet nach 2n-Zahl, 
Ferlititiit und A nzahl der Chromosomenpaare. 

io--{81I i4_2z II 18_2511 

+ •  

243 
3 3  7 I  

I 4  

20--2811 

+ •  

Summe 
+ •  ~ - -  

I 4 i  3 

I 3 II 17 

8 
I I  

8 
I4 
41 

unter den gefundenen 22 Pflanzen nur 5 ffir den 
weiteren Nachbau geeignet sindl Aus zwei von diesen 
Pflallzen wurden die Linien TA 15 und TA 23 ent- 
wickelt, fiber die im folgenden beriehtet werden soll 
(die drei restlichen Pflanzen sind erstmalig im Herbst 
1954 als F'a ausgelegt worden). 

Als Beispiel fiir die Stabilis~erung der Naehkommen 
aus unreduzierten Gameten soll an Hand, der Folge- 
generationen aus einer yon den 19 Pflanzen dieser 
Vorgallg demonstriert werden (TA 25). 

I. N a c h k o m m e n  a u s  r e d u z i e r t e n  G a m e t e n  

Die F'~-Mutterpflanze der Linie TA 15 stammt aus 
der Kombination [(Triticum aestivum CarstenV X 
Agr@yrum intermedium) X Carsten V] = I949 Y'2 
Nr. 49, K 77 2n-Zahl = 53- 

Die Untersuchungen an dieser Pflanze und ihren 
Nachkommen in F' aund  F'4 wurden in einer Irfiheren 
Arbeit (OxLE>mOR~ 1952 ) beschrieben. Es handelte 
sich dabei haupts~tchlich um die Kontrolle der chro- 
mosomalen Verh~ltnisse in den jullgen Generationen, 
die eine wesentliche Ursache ffir die starken Fertili- 
tiitsst6rungell und die Aufspaltung der morphologischen 
Merkmale sind. AuI Grund dieser Untersuchungen 
kann jetzt angenommell werden, dab ein Tell der 
Triticum aestivum-Chromo~omenpaare aus der F%- 
Pflanze unver~ndert in den nachfolgenden Genera- 
tionen erhalten bleibt, w~hrend die Chromosomen, die 
in F'= ohne Partner waren, ganz willkfirlich verteilt 
und weitergegeben werden. Noch in F'~ ist diese Re- 
gulierung der 2n-Zahl nicht abgescMossen. Da nun 
dieser Grundbestand an Trilicum aestivum-Chromo- 
somen nicht einem normalen Triticum aestivum-Chro- 
mosomensatz entspricht, sondern immer kleiller sein 
muB, (in diesem Fall i 8 - - i 9  II Bivalente), bestehen 
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theoretisch zahlreiche M6glichkeitell der Erg~nzuilg 
und Neukombillafioll der ver~ndertell Genome mit 
gallzen Chromosomell oder Chromosomeilstfickei1 der 
eillgekreuzten Wildart. Es schien deshalb interessallt, 
einige der cytologisch bekaillltell F'4-Farnilien nach- 
zubauell, um dell Stabiiisierullgsvorgallg ulld die I(on- 
stanz der kfinstlichen Chromosomens/itze fiber mehrere 
Jahre hill zu verfolgell. 

1953 standeI1 die Naehk0mmeil dieser Familie TA 15 
ill F '  7. hlsgesamt warell IO Gruppell einzelpflanzen- 
weise weitergezogeI1 ulld m it den Nummern I, I I ,  
IIa,  I I I ,  IV, IVa, IVb, V, VII ,  ulld VI Ia  bellallnt 
(roll OHLEXDORF 1952 beschrieben bis auf I Ia ,  IVa, 
IVb und VIIa) .  Diese Gruppen gehell ursprfillglieh 
auf die fertilstell Pflallzell zurtick, die unter den 
5 ~ Pflallzell der F '  3 gefulldell wurd.eI1, wobei I b i s  I I I  
die mehr  Triticum-, IV bis VI I  die mehr Agropyrum- 
~hlllichell Typen umfasseil (Abb. Ib).  

Die cytologische und morphologische t~ontrolle bis 
ill die 7. Generation hatte zusammenfassend folgelldes 

auch bei den ~lterell kollstallten Bastarden mit 2n = 56 
erreieht wurden. Auch im Habitus l~13t sich eine 
gewisse ~hnlichkeit mit  dem bisher bekanllten 56- 
chromosomigen Material feststellell: die im Verh~ilt- 
llis zum Weizell langsame Entwicklung, starke Nach- 
schosserbildullg, Resistenz gegell Pilzkrankheiten ulld 
vor allem die schmale, lockere, hgufig auch brfichige 
Ahre (Abb. If.) .  Durch die .Analyse yon Test-F l- 
Pflanzell aus der Kreuzullg TA 15 IV X Ca V wurde 
best~tigt, dab die im Bastard vorhandenell Triticum- 
Chromosomell llicht mehr vollst~ndig denen des Tri- 
ticum aestivum-Elters entsprechen. Es werdell im 
Durchschllitt nur  19--2o Paare gebildet, an denen 
etwa 2o% Multivalellte beteiligt sind (I IV gewertet 
als 2 II).  

Chromosomenpaare 

PMZ 17 i8 19 2o 21 
Test F 1 54, 
I(262 3Pil. io3L i io 24 64 4 I 

Multivalente 

I I I  IV I I I @  IV 

5 16 i 

a b c d e 

Abb. I .  TA15.  a) F ' , ;  b) F'a; e g F a m i l i e n i n F ' 7 ;  c I ;  d) I I a ;  e l I I I ;  i IV;  g ) u  

f g 

Ergebnis: Es besteht die Tendenz. dab die Chromo- 
somenzahlen sich elltweder auf 2n = 42 oder auf 
2n - -  54--  56 stabilisiereil. Ist diese untere bzw. obere 
Grenze einmal erreicht, dallll sind ffir alle Nachkommen 
keine gr6gerell Schwailkullgen der 2n-Zahl mehr zu 
erwartell. Gleichzeitig mit der Stabilisierung der 
ehromosomalen VerhSltnisse werdell die einzelllell 
Familien morphologisch eillheitlicher, ulld zwar deut- 
lich mehr weizell~hlllich bei 211 um 42 ulld queckell- 
~hnlich bei 2n um 56. Auch die Fertilitgt erfiihrt 
dadurch eille bedeutende Verbesserung, ganz im Ge- 
geilsatz zu dell Gruppell mit 2ii-Zahlen zwischell 44 
und 52, die auch meistens stark ill ihrer Vitalit~it ge- 
st6rt sind. 

G r u p p e  I V  bis  V I I .  2 n - - 5 4  56. 
Die Gruppeil s tammen aus den F'a-Pflanzell mit 

hohen 2ll-Zahlen, die schon sehr bald ill F '  4 ulld F'5 zu 
2n - -  56 (bzw. 54) aufreguliertell uild diese Allzahl regel- 
m/iBig an die Nachkommen weHergaben. Es tretell  
allerdings lmmer noch Pflanzell mit  2n --  55 auf, die 
aber morphologisch und in der Fertilit~t Ilicht von 
dell t~brigen zu unterscheiden sind. Ill ihrell Billdullgs- 
verh~tltllissen: 26--27 Chromosomenpaare je Pollen- 
mutterzelle, entsprechen sie etwa den Wertell, die 

G r u p p e  VIIb.  2n --  44. 
Ill dieser Gruppe ist Allsatz und Qualit~t der K6rner 

sehr schlecht, die Pflanzeil entwickeln sich nut kfimmer- 
lich, und Anomalien der ~hrchellachse verbilden die 
ganze Ahre. Trotzdem l~il3t sie sich mit einiger Sorg- 
f a r  erhalteil und ist ill diesell Eigenschaftell konstant 
seit F' 4 (Abb. I g ) .  Elltsprechellde Gruppen VIII .  I X  
und X silld nicht fiber die F '  4 hillaus weitergeffihrt 
worden. 

G r u p p e  I I I I .  2n um 42 . 
Es w~tre zu erwarten, dab die auf 42 abregulierten 

bzw. stabilisierten Pflanzen auch wieder Ahnlichkeit 
mit ihrer Triticum aestivum-Elternform Carsten V ge- 
wollllen h~itten, da die Agropyrum-Elemente, die in 
den h6herchromosomigell Familiell so stark zur Aus- 
pr~gullg kommen, hier zum grogell Teil weggefallen 
sind. Doch scheiilt es so, als ob Ca V d urch die Passage 
der F1 und F'~ mehr oder weniger starke Ver~llderungen 
erlitten hat, die die Ausbildung typischer Ca V-Merk- 
male (kurze, dichte eif6rmige Ahre, Blatthaltung) be- 
eintr~chtigen. Die in der Familie TA 15 isoliertell 
4 Gruppen mit 2n um 42 sind auch untereinailder recht 
ull~hlllich. 

Gruppe I zeigt im Ahrelltyp noch relativ starke 
~hlllichkeit zu Ca V (Abb. i c), jedoch silld die Pflanzen 
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etwas schw~chlich und niedrigwiichsig; die KonstarfZ 
dieser Formen ist erreicht. Auffallend ist die Winter- 
festigkeit, die unter den besonders barren Bedingungen 
des Winters 1953/54 besser war als die des Carsten- 
Elters selbst: Ca V o, 5 --  1,1% f3berlebende 

TA 15 I I I  57,0 - -  80,0% ,, 
Die Gruppe I I  fiberrascht im Vergleich zu Carsten V 

durch sehr vergnderten Wuchs (z. T. besonders langer 
Halm) und eine abweichende Ahrenform. Es konnten  
sowohl begrannte Pflanzen als auch aestivum-~hnliche 
langqockere und solcbe mit 5~hrehenanomalien isoliert 
werden. Die Pfianzen sind flberaus kr~ffig und sehr 
gut fertil. Die Frage bleibt often, welche Vofggnge 
zu der Entwicklung dieses Endstadiums beigetragen 
haben. 

Auch in Gruppe I I a  sind sehr verschiedene sowohl 
Ca V-~hnliche als auch yon Ca V abweichende Linien 
konstant  erhalten worden, yon  denen einige besondere 

TabMle 2. TA z5 I I& Au/spaltung des Merkmals Behaarung der Spelze. b ~ behaart. 
ub = unbehaart, vz b = vereinzelt ~f lamen mit behaarten Spelaen. 

46 PI1, b 

4 Parz. ubrvz, b) - -  24 Parz. ub/b q- 4 Parz. btvz.ub ) n- 2 Parz. b 

sehwach b schwach b+b b 

Triticum aestivum Ca V ub X Agropyrum trichophorum b 
121b X C a V u b  
F '  2 ub 
F '  a 46 Pfl. ub q- I PfI. schwach b 

tv "4 r Pf~. schwach b 

F% 22 Pfl. ub 
,r 

F% 15 Parz. ub 

F'7 konstant ub 

Beachtung verdienen. I-tier bestand n~mlich die MOg- 
lichkeit, mit emem morphologischen Merkmal der 
Quecke zu arbeiten, welches leichter zu analysieren ist 

als die bisher bekannten physiologischen Merkmale der 
Krankheitsresistenz oder des Perennierens. Es handelt  
sich um die Behaarung der Spelzen. die aus dem 
Agropyrum-Elter  der Familie TA 15 Agropyrum inter- 
medium var. trichophorumstammen kann.  Um zu prfifen, 
ob eine 13bertragung der Agropyrum-Eigenschaft  auf  
den Triticum-Elter m6glich ist, wurden alle Pflanzen 
ausgelesen, welche die typischen Merkmale der Ca V- F6 
~hre mit Spelzenbehaarung vereinigten. Die Selek- F7 
t ion von rein weigen, unbegrannten )~bren mit Be- 
haarung wurde dadurch erschwert, dab die Gruppe lla .,Test F 1 
auch in anderen Ahrenmerkmalen,  wie Spelzenfarbe F6 
und Begrannung, spaltete. Trotzdem gelang es, einige F7 
Einzelpflanzennachkommenschaften mit behaarten 
Pflanzen zu isolieren, wobei auf die Unterschiede in Test F 1 
der St~rke der Behaarung zun~chst kein Weft  gelegt F~ 
wurde (Tab. 2, Abb I d.). Das Merkmal war in F 1 vor- F7 
handen, in F'= wurde es auf Grund der Riickkreuzung 
n-fit dem unbehaar ten  Carsten V-Elter unterdrfickt. I n  Test 121 
der F' a war unter 47 Pflanzen nur eine sdhwach behaart.  F, 
Diese hat te  so wenig Ansatz, dab in F '  4 wieder nur F7 
eine einzige Pflanze groBgezogen werden konnte. Unter 
den 68 Nachkommen dieser Pflanze waren 46 behaart .  Test 121 

Die F'6-Parzellen spalteten in unterschiedlicher Weise, F6 
wurden abet  im einzelnen nicht genau ausgeziihlt. F~ 
Die Naehkommen aus unbehaar ten Pflanzen blieben Test F 1 
konstant  unbehaart .  Die aus den spaltenden Parzellen F6 
ausgelesenen behaar ten Pflanzen gaben in der tV'v in F7 
bezug auf dieses ~erkmal  konstante  Nachkommen.  

Aus diesen Unterlagen allein is~ die Ursache dieser 
Aufspaltung nicht zu erkl~ren. Die cytologische 
Analyse ergab, dab yon  5 behaar ten Pflanzen, die in 
F~ 6 44-chromosomig waren, fast alle Nachkommen die 
tiberzghligen Chromosomen ganz oder teilweise eli- 
miniert ba t ten  (Tab. 3. 2n - -  43, 42 + i 2 kleine, 
42). Durch den Verlust yon  Chromosomen war keine 
~.nderung des Behaarungsmerkmals  zu finden. Die 
Test-Rfickkreuzungen der F 'e-Pflanzen waren ohne 
Schwierigkeiten in tier Kreuzbarkeit  durchzuffihren. 
und alle cytologisch kontrollierten Test-F~-Pflanzen 
bat ten 42 Chromosomen mit 2I normalen Bivalenten 
ohne tViultivalentbildung (Tab. 3). Cytologisch war 
also keine Differenz zwischen dem behaarten Ca V- 
Typ  der Bastardfamilie und dem ursprfinglichen Ca V- 
Sor tentyp festzustellen, da eine grob sichtbare struk- 
turelle Ver~inderung der Chromosomensubstanz nieht 
nachweisbar ist. Es besteht aber die M6gliehkeit, dab 

ein Austausch zwischen 
einem Weizen- und einem 
Queckenchromosom mit 

dem Genbezirk, der dies 
markant  e Merkmal tr~igt, 
s ta t tgefunden hat,  ohne 
dab dadurch Fertilit~tt 
und Vitalit~t der Nach- 
kommen beeinfluBt wur- 
den. 

Ahnlich wie in Grup- 
pe I en tMl t  Gruppe I I I  
mehrere relativ schwach- 
wfichsige Familien, deren 
•hren, ill einigen Linien 
begrannt,  Ca V nicht glei- 

chert (Abb. i e . )  Eine fertile Linie mit der 2n-Zahl 4 ~ 
(19 Bivalente) konnte konstant  erhal ten werden. Nach 
der Vorstellung, die fiber die chromosomale Zusammen- 
setzung der Pflanzen der TA 15-Familien entwickelt 
wurde, mfigte Gruppe I I I  die Zahl an  Weizenchromoso- 
men, die allen Gruppen aus TA 15 gemeinsam ist, ent- 

Tabelle 3. TA x5 Ira. 2n-Zahlen und Chromosomenpaarung 
der P/lanzen in F6 und F7 und in tier Test.F r 

Nr. X-~Pfl.'7 2n ~ Multivalente 

52, 664/I I 44 
53, 915 6 42 

I 42 
53, 917 4 42 
52 , 656/2 I z 44 
53, 920 I 44 

3 43 
4 42 

53, I'( 93 4 42 

2 2  

2I 
2I IV 
2Z 

2 I  -- 2 2  
21 I I I  
21 
2I IV 
21 

52, 655/2 x 44 2I I I I  
53, 927 i 42 + 2 2I 

7 42 2I 
53, I(.92 5 42 21 

52, 681/3 I 44 2I I I I ,  IV 
53,937 2 43 2i I I I  + IV 

42 + i  2i 
42 21 

53, IK 97 42 21 

52, 658/3 I 42 21 
53, 94 ~ 2 42 21 
53, t( 95 i 42 2I 

52, 674/3 i 44 22 
53, 926 2 4 2 + I - - 2  2I 

I 42 2I 
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halten. Die beiden nicht paarenden Chromosomen, die 
auger den 19 Bivalenten vorhanden sind, k6nnen ent- 
weder auch Triticum- oder aber Agropyrum-Chromoso- 
men sein. Um diese Frage zu kHiren, die die Hypothese 
der Substitution yon Chromosomen in Familien wie 
TA 15 best/irken kann, war gerade die Gruppe I I I  
mit ihrer fibersichtlichen ChIomosomenzusammen- 
setzung besonders geeignet. 

Die TA 15 III-Bastardl inie wurde sowohl mit Ca V, 
als auch mit einer nullisomen Linie aus TA 7 (2n = 4 o, 
I9 lI) reziprok gekreuzt. Diese TA 7-Linie 1952 in F '  9 
s tammt aus der Ausgangskreuzung (Salzm/Snder 
Standard X Agropyrum i~r X Criewener 192 
und unterscheidet sich in Wuchs und ~hrenform von 
der TA 15 III-Linie.  An Hand yon Tab. 4 sollen die 
Kreuzungsergebnisse dcmonstriert werden. 

Tabelle 4. 

TA 15 X 15 

TA7  X 7  

T A I 5  X C a V  

C a V  X T A I  5 

T A  7 X Cr iew.  192 
Cr iew.  i 9 2  X T A 7 

T A I 5  X 7  

TA7 X I 5  

TA z 5 X TA 7 ( 2~  = 4 ~ X 4 0 ) -  2n-Zahten, Chromosomenpc~aru~g 
und Fertilitiit i~r vemchiede.nen Kreuzungskombinatio~en, 

Fertilit~t 
2n Bivalente Muhivalente Ir 

I 39 + I3  
2 4 0  Ig I X 1 8  I1 ~ -  i I I I  I 2  - -  2 0  

,4 41 20 8 - -  17 

6 

- i  
I 

I 

I 

3 

5 

4 ~ 
4 o + 1  
41 
42 

4 ~ 
4 I 
42 

4 2  
42 

38 
4 ~ 

41 
42 

I 9  -- 20 
I 9  -- 20 
2 0  
21 

18 -- 19 
19 u .  20 
19 -- 20 

2 0  - -  2 I  
2I 

18 

I8 -- I 9 

19 

20 

I I I ,  IV ,  IV ,  R 

I X 1811 @ IIV 

5 I  

7-Linie mit  ihrer Elternsorte Criewener 192 entstan- 
dene F I war 5ugerlich sehr einheitlich. Unterschiede 
bestanden j edoch ~n der Wiichsigkeit und der Fertilit~t, 
je nachdem, ob die 4o-chromosomige oder die Tfiti- 
cure aestivum-Sorte Mutter gewesen war. Je eine 
typische Pflanze aus beiden Gruppen wurde cytolo- 
gisch untersucht, mit dem Erfolg, dab ein Einflug 
der jeweiligen Mutterpflanze auf die Paarung der 
Chromosomen festgestellt werden konnte. In der Crie- 
wener i92 X TA 7-Kombination wurden regelm~gig 
21 Bivalente gez~ihlt, w~hrend in der reziproken F 1 
ebensoviel PMZ mit 2o wie mit 2111 nachgewiesen 
werden konnten. 

3. Nachkommen aus TA 7 X TA 15 und TA 15 X 
TA 7. Der Unterschied zwischen den F~-Pflanzen der 
beiden Kombinationen ist sowohl morphologiseh wie 

cytologisch ausgeprggt[ Pflanzen 
aus -TA 7 X TA 15 entwickeln 
eine st~rkere Wfidhsigkeit, aber 
schlechtere Fertilit~t als die der 
reziproken Kreuzung. Charakte- 
ristisch ist die Verteilung der 
Chromosomenpaare, die, je nach- 
dem welche Linie Mutter war, 

4 --  12 38 4 ~ od.er 41--42 betragen. Die 
4 -- 12 Paarungsverh~ltnisseentsprechen 
9 -- !3 den 2n~Zahlen, augerdem wurd.en 

15 .... 16 
relativ h~ufig Multivalente ge- 

1~ - -  28 funden. 
13 - -  20 
18 Aus diesen Kreuzungsergeb- 

nissen Higt sich also schlieBen, 
--  dab es Differenzen zwischen den 
5 beiden 4o-chromosomigen Linien 

12 gibt, die Gametenbildt~ng und 
15 Paarungsverhalten der Chromoso- 
18 -- 23 men in d.er Test-F 1 beeinflussen. 
5 - - 7  Wenn man alle 51 cytologisch 
8 -- 13 untersuchten Pflanzen daraufhin 

prfift, mit weleher n-Zahl der 
weibliche Garnet an der Bildung 

der F~-Zygote beteiligt war, zeigt sich, dab der 
Prozentsatz an niedrigehromosomigen Gameten (n=Ig)  
in TA 15 wesentlich h6her ist als der der ,,normalen" 
n----2i-Gameten, w~hrend in der TA 7-Linie umge- 
kehrt die Neigung besteht, h6herehromosomige Ei, 
zellen zu bilden. 

7!15_ 7A_7 
n = a x  I I 3'20/0 9 I 47,40/0 

20 8 25 ,8  % 6 3 1 , 4 %  
4 2 1 , 2 %  I 9  22__ 7--I,O% __ __ 

I 31  I IOO I 19  I IOO 

i. Nachkommen aus Selbstung. In  TA 15 I I I  waren 
von 17 cytologisch untersuchten Pflanzen der Nach- 
kommenschaft einer F'5-Pflanze 13 Pflanzen wieder 
4o-chromosomig mit I9 II, vier, die dutch dichtere .~hre 
und krMtigere Bestockung auffielen, waren 2n = 4 I 
mit 2011. Pflanzen mit 2n = 42 wurden nicht gefun- 
den. Bei TA 7 dagegen gibt es unter den I i  kon- 
trollierten Pflanzen alle 2n-Zahlen: 4 o, 41, 42, die auf 
Grund tier Chromosomenkonstitution der Mutter- 
pflanze 2n = 4 o, i911 + 21, erwartet werden k6nnen. 
Es unterscheiden sich diese TA 15- und TA 7-Familien 
anscheinend aueh in der Ausbildung oder Funktions- 
fghigkeit ihrer Gameten. 

2. Nachkommen aus der Kombination mit Triticum 
aestivum. Die Kreuzun.g yon TA 15 H I  mit Ca V konnte 
nur in einer Richtung hergestellt werden (TA !5 X Ca). 
Ebenso wie bei der Selbstungsnaehkommenschaft sind 
auch hier die Pflanzen mif nied.rigen 2n-Zahlen h~u- 
tiger: 6Pfl .  2n 4 ~ , 3Pfl .  2n = 4 1  , I P f l .  2 n = 4 2  . 
Dabei unterscheiden sich die aus verscbiedenen Ga- 
meten entstandenen F1-Pflanzen auch morphologisch, 
alle 2n - -  41 sind deutlich krMtiger als die 4o-chromo - 
somigen. Es mug nun besonders betont werden, dab 
bei der einzigen 42,chromosomigen Pflanze keine roll" 
stgnd.ige Paarung aller Chromosomen mit denen der 
Sorte Ca V stattfindet Die aus der Kreuzung der TA 

Aus Untersuchungen an anderem Material (SEARS 
1953, O'MAI~ 195o ) is t  bekannt, dab die Funktions- 
tiichtigkeit der weiblichen Gameten durch eine Ab- 
gnderung der Chromosomenzahl nicht so sehr beein- 
tr~chtigt wird wie die der m~nnlichen Gameten. Es 
ist also anzunehmen, dab der Pollen tiberwiegend 
n = 2I enthglt. So w~ren die Schwankungen, die in 
den einzelnen Gruppen die 2n-Zahl betreffen, durch- 
weg auf die Chromosomenzahl der Eizetle zurtickzu- 
ffihren. Daraus erklSrt sich, dab in der Lin~e TA 15 
bei Selbstung, und in der Kombination mit Ca V und 
TA 7, nur selten 42-chromosomige Pflanzen gefunden 
wurden, die einen wichtigen Hinweis auf die Zusammen- 
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Tabelle 5. TA 15 X TA 7 (en = 4 ~ • 4o). Hi~ufigkeit dee t~]lamen rnit verschiedener chromosomaler Zusammemetzung 
in den Kreuzunggskombinationen unter Beri~cksichtigung der Substitution eines Agropyrum-Chromosoms. 

TA 15 17 + a b 

17 + a b  + c  
17 + a b  + x  
17 + a b  + c x  

TA 7 17 + c d  

17 + c d  + a  
17 + c d  + b  
17 + c d  + a b  

Tr. aest. 17 + a b e d  

TA 15 TA 7 
17 + a b e x  17 + a b e d  

2 n Padre % PII. en Paare % PII. 

39 @ I  1 8 1 I -  I911 76,4 38 181I 25 
4 ~ I911 + 2I  4 ~ 1911 + 21 7 5  
41 2011 -4- II 23,6 41 2oll + II -- 
41 2o I~ + i I 41 1911 + 31 
42 21 I1 _ 42 2011 + i I 

4 ~ I8 II + 31 - -  4 ~ 1911 + 21 36,4 
4 ~ + 1  1911-2o 11 t8,2 

41 I9  II  + 31 28,6 41 20 II + I I I8 ,2  
41 i911 + 31 41 2011 -~ i I 
42 2011 + 21 71,5 42 2111 27,1 

42 2o11+ 2' -- [ 42 2111 I00 

~'ri$ieura aest,@um 
i 7 + a b e d  

2n Padre % PI1. 

4 ~ 1911 + 21 60 
41 1911 + I I 3 ~ 
41 1911 + 11 
42 2011 + 21 io 

4 ~ 1911 + 21 __ 

41 2011 + I I __ 
4 x 2011 + I I 

I 42 2 I l l  IOO 

setzung der Chromosomen der TAI5-Linie geben 
k6nnen. Im Gegensatz zur 4o-chromosomigen TA 7- 
Linie, bei der in jeder Kombination die 42-chromoso - 
migen Pflanzen ein normales Paarungsverhalten, d. h. 
21 Bivalente, geben, bilden diejenigen der TA i5-Linie 
nur 19--2o bzw. 2o Bivalente. In  der Ta 15 I l I -  
Linie muB also ein Chromosom vorhanden seinl 
welches i ra  Tri t icum aest ivum-Chromosomensatz  
keinen entsprechenden Partner findet. Es ist denkbar, 
dab es sich hier um ein Agropyrum-Element  handelt, 
welches morphologisch nicht zur Auspriigung kommt. 

In  der Tabelle 5 
ist dieses Chromosom 

2n-Zahl und Chromosomenpaarung dieser F'a-Riick- 
kreuzungspflanzen sind in Tab. 6 dargestellt, 2n = 
45-- 5 ~ mit durchschnittlich 1 9 -  2o H, entsprechend 
der F'~-Mutterpflanze. Die Fertilit~it war wieder sehr 
schlecht. Alle geernteten K6rner wurden ausgelegt. 
Von insgesamt 27 F"3 -Pflanzen batten 

IO Pflanzen o% Ansatz 

7 ,, 1 - - I o %  ,, 
6 ,, I I - 2 o %  ,, 

4 ,, 20--40% ,, 

Tabelle 6. TA 23. 2n-Zahlen und Chromosome~epaarung in F" 2 und F "  v 

mit x vermerkt, wfih- 
rend die tibrigen von 
denen in TA 15 I I I  
und TAT 2 n = 4  ~ 
je ein bzw. zwei feh- 
len, mit a , b , c  und 
d bezeichnet sind. 
Auf Grund der vor- 
angegangenen fdber- 
legungen k6nnten die 
Chromosomenformeln 
werden: 

F~ 52, K2o 7 

F~ 53, K 196/i 
4 
2 
6 

3 

Chromosomenpaare 

1 2n I6 17 I8 19 20 

58 20 1 i 5 2 

45 12 3 6 
45 5 ~ 2 23 
47 5 ~ 8 
47 20 io 
5 ~ 5 ~ 12 

in folgender Weise dargestellt 

I 7 + a b c d  I 7 + a b c  
CaV i 7 + a b c  d T A I S I I I  2 n = 4 ~  i 7 + a b  x 

i 7 + a  c d 
TAT 2 n = 4 ~  be  d 

Tab. 5 zeigt die theoretische chromosomale Zusammen- 
setzung der Gameten und deren Kombinationsm6g- 
lichkeiten. Die gefundenen Werte, dargestellt in Pro- 
zentzahlen, lassen sich ohne Schwierigkeiten in dieses 
Schema einordnen. 

SchlieBlich mag noch erw~ihnt werden, dab Multi- 
valentbildung nur in den Kombinationen vorkommt, 
an denen TA 15 I I I  beteiligt ist. Dies ist ein weiterer 
I-tinweis darauf, daf3 in der Familie TA 15 Translo- 
kationschromosomen vorhanden sind, die durch Aus- 
tausch in F~ entstanden sein k6nnen. / 

In den letzten Jahren konnte eine zweite Familie, 
die in ihrer Konstitution derjenigen yon TA 15 ent- 
spricht, aufgezogen werden. Kreuzungskombination: 
(Ca V X Ag'fopyrum intermedium) X Ca V = F '  2 Nr. 52, 
K 207. Der Ansatz dieser F'2,Pflanze war sehr schlecht, 
und die K6rner keimten nicht (8 Kern in 65 Ahren). 
Erst nach nochmaliger Riickkreuzung mit Ca V wurden 
lebensf~thige Pflanzen erhalten (6 Kern aus IO 5hren). 

2I 

6 

i 
24 
37 
I o  
3I 

5 5 

8 
2 

3 11 

6 " 

Multivalente 

I m l  Iv I > 

I 3 I 

8 
- -  2 

7 2 2 

I 1 

Fertilitfit 
Korn/,~hre 
f [ s 

O,O O,6 
O,O O,O 
0,0 O~O 
1,6 3;0 
0,4 

Dieses Beispiel zeigt, wie schwierig es ist, in gr613erem 
Umfang lebensf~hige Nachkommen aus F'2-Pflanzen 
zu ziehen, die aus reduzierten Fi-Gameten stammen. 

Die mehrj~thrigen Beobachtungen an Nachkommen 
aus ,,Austausch"-F'~-Pflanzen haben zusammenfassend 
folgendes Resultat : 

i. Die Stabilisierung der chromosomalen VerMlt- 
nisse kann ftir die meisten Familien in F '  6 bis F'~ als 
abgeschlossen betrachtet werden. Kaben die Chro- 
mosomenzahlen die 2n = 42- oder 211 = 56-Grenze 
erreicht, dann bleiben sie in den Folgegenerationen 
konstant. Die Pflanzen mit Zwischenzahlen (2n = 
44--52) sind in ihrer Lebensf~ihigkeit stark geschw~icht. 

2. Die Linien mit 2n = 54--56 sind in ihrem Habi- 
tus den entsprechenden Additionsbastarden aus dem 
~tlteren Material sehr iihnlich. 

3. Die Linien mit Chromosomenzahlen um 42 sind 
etwas verschieden von der Tri t icum aestivum-Eltern- 
form. Die Ursache dafiir kann chromosomaler Art 
sein. Fiir die Familie I Ia  konnte ein Translokations- 
chromosom aus Tri t icum und Agropyrum vermutet 
werden. In der Famitie I I I  wurde gezeigt, dab ein 
ganzes Agropyrum-Chromosom in den Triticum-Chro- 
mosomensatz eingebaut ist. 
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Gleichzeitig mit der 

Entwicklung und Be- 
obachtung der Familie 
TA 15 wurden mehrere 
Nachkommenschaften 
aufgezogen, die sich 
aus 63-chromosomigen 
F~-Pflanzen ableiteten. 
Fs sollten zum Ver- 
gleich mit den Sub- 
stitutionsformen der 
TA 15 die Entstehungs- 
und Stabilisierungsvor- 
g~ngeinden Additions- 
bastarden, aus denen 
sich das ~iltere Material 
haupts~chlich zusam- 
mensetzt, in den An- 
f~ngen untersucht wer- 
den, Im folgendenwird 
eine kurze Beschrei- 
bung der Linie TA 25 
gegeben, die aus einer 
Krenzung mit dem- 
selben Weizenelter Ca\ 
s tammt und datum 
direkt zu T A I  5 in 
Parallele zu setzen ist. 

Ausgangskreuzu ng 
ist : (Ca V XAgropyrum 
intermedium) X Ca V 
- - F ' ~ 5 o ,  K I 7 1 .  Die 
2n-Zahl der F '  2ist aus 
einem unreduzierten 
F1-Gameten (n - -  42) 
+ einem Weizengame- 
ten ( n -  21 )zu  erkl/i- 
ren. Alle Chromoso- 
menpaare, die fiber 2I 
hinaus liegen, miissen 
innerhalb der Agropy- 
rum-Genome autosyn- 
detisch gebildet sein. 
Ebenso ist es denkbar, 
dab auch Multivalente 
innerhalb der Agropy- 
rum-Chromosomen ent- 
stehen k6nnen, wenn 
auch gelegentliche, sehr 
serene Chiasmen zwi- 
schen den Chromoso- 
men beider Arten nicht 
ausgeschlossen sind. 
Unter den 5 ~ pflanzen 
der t?'sist die Variation 

an morphologischen 
Merkmalen wesentlich 
geringer als in der 
entspreehenden Gene- 
ration aus TA 15 (von 
5oPflanzen sind nur 9in 
der )khrenform abwei- 
chend vorn allgemeinen 

Typ). Zum Vergleich seien die Photos der beiden ver- 
schiedenen F'3-Gruppen angeftihrt (Abb. i und 2), in 
denen jede Ahre eine Pflanze repr~isentiert. 

Die 17 eytologisch untersucht en Pflanzen variieren 
in der 2n-Zahl yon 52--72. wobei zun~chst keine Be- 
ziehung zwischen 2n-Zahl und Morphologie der Pflan- 
zen festzustellen ist. Die Anzahl der Chromosomen- 
paare liegt durchschnittlich zwischen 2i und 28, be- 
wegt sich also im Bereich derjenigen der F'2-Pflanze 
(Tab. 7)- 

Ein langsamer Anstieg der Anzahl der Chromo- 
somenpaare und auch der Multivalente mit erhShter 
2n-Zahl deutet eher auf mehrfach homologe Agro- 
pyrum-Chromosomen als auf Translokationschromo- 
somen bin. Die Fertilit~t dieser Pflanzen ist noch 
relativ schlecht, wie in TA 15 linden wir nur einzelne 
Pflanzen. die einen Ansatzprozentsatz von 2o 3o% 
erreichen bzw. iibersteigen. 

Die io fertilsten Pflanzen wurden als F'~ weiterge- 
zogen (Tab. 7 und Abb. 2). Die ~hrenformen bleiben 
denen der vorangegangenen Generationen sehr ~hn- 
lich: mittellang bis lang, locker, z .T.  brtiehig mit 
schmalen Spelzen. Lange Entwicklungszeit und sp~te 
Reife zeigen groBe Ahnlichkeit zu dem bisher vorhan- 
denen und beschriebenen Weizenqueckenmaterial 
Nut  in einer Familie, TA 25 II,  wurde eine sehr starke 
Aufspaltung in verschiedenen ~hrenmerkmalen be- 
obachtet, und in TA 25 VII  waren die ~hren etwas 
dichter als in den tibrigen Familien. Alle gelegentlich 
auftretenden Pflanzen mit etwas dichterer oder schw~- 
cherer ~hre  k6nnen auf Abregulieru.ng der hohen 1= a- 
Chromosomenzahlen zuriickgeftihrt werden, wie z. B. in 
Nr. 52, K 98/1 2n - -  44 + i (Abb. 2 f). Bei den 6 cyto- 
logisch untersuchten Gruppen wird eine bedeutende 
Ver~tnderung der 2n-Zahl nur in denen gefunden, 
die aus niedriger-chromosomigen F'~-Mutterpflanzen 
abgeleitet sind (Gruppe IV). Die Anzahl an Chro- 
mosomenpaaren bleibt in allen mehr als 56-chromoso - 
migeI1 Pflanzen zwischen 2i bis 28 erhalten, in Gruppe 
I I I  wurden sogar bis 30 Paare gefunden. Eine im Ver- 
hiiltnis zur 2n-Zahl hohe Chromosomenpaarung scheint 
gute Fertilit~it zu bedingen. 

Soweit es sich um Nachkommen aus F'a-Pflanzen 
handelt, die mehr als 56 Chromosomen haben, wird 
Konstanz schon in F'5 (bzw. in F'4) erreicht. Von 
Gruppe I und I I I  wurden je 2 bzw. 3 F'4-Pflanzen in 
ihrer Nachkommenschaft eytologisch kontrolliert. 
Wie in Tab. 7 dargestellt ist, variieren in vier yon fiinf 
Familien die 2n-Zahlen kaum noch. Auch die Streu- 
breite tier Bivalentzahl hat wesentlich abgenommen, 
und in den meisten Pflanzen ist die h6chstm6gliche 
Paarung erreieht. Nur in wenigen Pflanzen wurden 
Multivalente gesehen. 

Parallel zu den Nachkommen aus frei abgebliihten 
F'4-Pflanzen wurden diejenigen aus der Riickkreuzung 
der gleichen Pflanzen mit dem Weizenelter als Test- 
F 1 angebaut, (F'~ X Ca V) - -  Test-F v Die Ergebnisse 
der cytologischen Analyse dieser Test-F1 best~ttigen 
eindeutig die theoretische Vorstellung yon dem chro- 
mosomalen Aufbau der Additionsbastarde: In  allen 
Pflanzen werden durchschnittlich 21 Paare mit den 
Ca V-Chromosomen gebildet. 

Die gelegentlich gefundenen 22 Bivalente k6nnen 
durch autosyndetische Paarung zwischen partnerlosen 
nicht oder nur teilweise homologen Agropyrum-Chro- 
mosomen verursacht sein. Von Bedeutung ist auch, 
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dab in keiner einzigen Pollenmutterzelle lV[ultivalente 
gesehen wurden. Der Weizenchromosomenbestand der 
Sorte Ca Vist  also trotz des Durchganges durch F~- 
bis F'4-Bastarde weder zahlenmgBig noch strukturell 
ver~ndert. Elimination aller Agropyrum-Chromosomen 
in den Nachkommen dieser Rtickkreuzungspflanzen 
k6nnte theoretisch wieder zum reinen Ausgangselter 
fiihren. 

Additionsbastarde yon der Art der TA 25 enthalten 
also auBer dem vollst~ndigen diploiden Chromosomen- 

bei TA 7 X 9 zwischen 2i und 25 mit einem Durch- 
schnittswert yon 23--24, bei den Bastarden aus 
TA 9 X 6 zwischen 2I und 26 mit einem gesichert 
h6heren Durchschnittswert bei 24--25 (p = I X lO-5). 
Der Pr0zentsatz an Pollenmutterzellen mit Multiva- 
lenten ist in beiden Gruppen etwa gleich. 

2. Kombination Amphidiploid X TA 9. Die amphi- 
dip!olden Pflanzen enthalten den verdoppelten Chro- 
mosomensatz der F1 (Triticum aestivum Peragis X 
Agropyrum i~termedium). Noch im dritten Jahr nach 

a b e d e 
Abb. 2. TA 25. a) F'~; b) F'a; c - - I  Familien in F'a; e) I ;  d) I f ;  e) I I I ;  I) Abweieher aus IL  

satz des Weizenelters noch zwei Genome aus Agropy- 
rum intermedium. An drei verschiedenen Bastard- 
kombinationen konnte geprfift werden, inwieweit eine 
Identit~it zwischen den addierten Agropyrum-Chro- 
mosomen besteht. (Tab. 8 und Abb. 3) 

i. Kombination verschiedener 56-chromosomiger 
Bastardlinien. TA 6 (Salzmfinder Standard X Agro- 
pyrumintermedium) X Keines Kolben; TA 7 nnd 9 (Salz- 
mtinder Standard XAgr@yrum intermedium) X Crie- 
wener 192. Die Paarungswerte der F1-Bastarde liegen 

der Colchizinierung (i95o--i953) neigten sie stark zum 
Abregulieren der 2n-Zahl = 84. Die durchschnittliche 
Anzahl an Chromosomenpaaren ist 35--4 ~ inet  wa io % 
der PMZ werden Multivalente gebildet. Die Bastarde 
mit TA 9 waren 7o-chromosomig, in 14o PMZ lagen 
die Paarungswerte zwischen 2I und 28 mit dem 
HOchstwert yon 25--26 II (im Vergleich zu TA 7 X 9 
bzw, 9 X 6 gesichert verschieden p = o,oo05). Der 
l~uttivalentprozentsatz iibertrifft den der ersten 
Kombination um etwa das Doppelte. 

Tabelle 8. TA Li~ie X Linie und Amphid@loid X s 2~z-ZaMe~ und Chromosome~epaarung der S 

Kreuzungs Ansatz ~o 
2," Pflanzen 
2n 

Chromosomenpaare 
18 
19 
2o 
2I 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

27.Multiva!ente 
III 
IV 
2M 

27 PMZ 

T A 7  X 9 T A 9  X 6 

53, K 6 o +  62 K 6 3  

64,3 20,5 
4 1 

56 56 

2,8 2,0 
lO,9 
37,7 12,o 
33,9 36,o 
14,8 42,0 

8,0 

i I$,,6 I 2 , O  8,6 6,0 
7,2 4,0 
2,8 2,0 

210 5 ~ 

• TA 9 
53, I"5- 153 

22,6 
3 

7o 

1,4 
3,5 
6,3 

17,1 
2 0 , 6  

15,6 
2o,6 
I2,8 

2 , I  

36,2 
13,5 
I3,5. 

9,2 

I4o 

Amphidiploide 

• Triticum aestivum 
52, K 68 53, K 15o 52, K68 

9,0 2,6 9~0 
2 2 2 

58 59 60 

I 

2 4 , o  

7 7,4 
17 13.,3 
25 22,0 
23 23,3 
15 16,o 
9 8,o 
1 6 , o  

7 , I  
22, 9 
1 7 , 1  

24,3 
2 0 , 0  
8,6 

2 I , O  
2 0 , O  

I ,O 

I O O  

r4,o 
8,7 
2 , 6  
2 , 6  

15o 

3 0 , O  
I7,1 

2~9 
I O , o  

7o 

-Bastarde. 

X Agropyrum 
intermedium 
53, K 158 

2 , 2  
I 

61 

4 
2 
6 

34 
26 
18 
6 
2 
2 

30,0 
I0,0 
12,0 
8,0 

5 ~ 
22  r 



34o A L M U T H  O H L B N D O R F . "  Der Zfich~er 

3. Kombination Amphidiploid ~4 Triticum aestivum 
(Peragis). Der Bastard mfigte 211 = 63 Chromosomen 
enthalten (aus Amphidiploid-Gamet n -= 42 n- Triti- 
cure aestivum-Gamet n --  2i). Anscheinend sind aber 
unter den Amphidiploiden Pflanzen ffir die Kreuzung 
ausgew~hlt worden, die wemger als 84-chromosomig 
waren, oder es sind Gameren mit n < 42 zur Befruch- 

% 
q0 

3O 

20 

O 17 18 19 20 2 1 B ~  Z3 2g 25 26 27 28 20 30 20 27 25 23 2g 25 g6 27 
Chromosomenp~are 

Abb, 3. TA Linie X Linie und Amphidiploid • Linie. Chromosomenpaarung in Ft. 

- -  Amphidiploid • T A 9  T A 7  x T A 9  
,, • Tritic**m aestivum . . . . .  TA 9 x TA 6 

. . . . . . . . . . . .  ,, • Agropytum intermedi~m 

tung gekommen. Die F1;Pflanzen enthalten nur 58, 59 
und 60 Chromosomen. Unter Vorbehalt k6nnen die 
Paarungswerte hier eingereiht werd.en: sie liegen zwi- 
sehen r8 und 26, im Durchschnitt  bei 21--23. 

4. Kombination Amphidiploid X Agropyrum inter- 
medium. Aueh dieser Bastard mfigte 21-t = 63 sein, 
taus Amphidiploid-Gamet n = 42 - r -Agropyrum-Ga-  
met n - -  21), es wurden aber~.nur 2n = 61 geflanden. 
Die Erkl~rung daffir ist dieselbe wie in Kombination 3. 
Die Anzahl an Paaren reicht yon 17--24, liegt im 
Durehschhitt bei 20 und ist dam_it also am niedrigsten 
von allen hier verglichenen Bastarden. Der Multi- 
valentprozentsatz entspricht demjenigen der Kom- 
bination mit Triticum aestivum. 

Vergteicht man nun diese Kombinat ionen mitein- 
ander in bezug auf die Genomverh~ltnisse, so ergibt 
sich zun~chst folgendes: In keinem Fall paaren alle 
Chromosomen der vorhandenen Agropyrum-Genome. 
Dagegen wird die Anzahl der Chromosomenpaare 
innerhalb der Agropyrum-Genome deutlich beein- 
flugt durch die Zahl der fiberhaupt vorhandenen 
Genome und deren Herkunft .  Dabei kann die An- 
zahl der Weizenbivalente als konstant  angesehen und 
deshalb auger acht gelassen werden. Die drei Agro- 
15yrum-Genome aus der amphidiploiden Pflanze paa- 
ren autosyndetisch, wenn sie, wie in der Kombinat ion 
mit Triticum aestivum, haploid vorhanden sind. Doch 
erh6ht sich die Anzahl all paarenden Chromosomen 
wesentlich, wenn ein weiteres Genera aus einem 
Additionsbastard hinzugeffigt wird. Gleichzeitig zeigt 
die fast um das Doppelte angestiegene Multivalent- 
zahl, ver allem der Trivalente, dab Chromosomen 
mehrfach vorhanden sein mtissen. Das Paarungsver-  
halten der Agropyrum-Chromosomen in der I(ombi- 
nation mit Amphidiploiden ist also relativ labil, 
wie die grebe Streubreite von etwa 7--8 Chromo- 
somenpaaren anzeigt. Dieser Bereich ist in den 
Bastarden aus den 56-chromosomigen Linien halb so 
grog (4 5 Paare), und die gr6gten Hiiufigkeiten 
konzentrieren sich in den mitt leren Werten. DaB es 
dabei Differenzen zwischen einzelnen Additionsbastar- 
den in bezug auf die Zusammensetzung ihrer Agro- 
pyrum-Elemente geben kann, ist nach den vorliegenden 
Ergebnissen denkbar.  

1948 hergesr Bastarde aus Amphidiploiden (Tri- 
ticum durum ~4 Agropyrum intermedium) mit 2n --  7 ~ 
haben sich nach noehmaliger Rfickkreuzung mit 
Triticum durum (2n - -  70 X 2n = 28/ in den sp~teren 
Generationen auf 2n - -  42 stabilisiert. Dieses Anffigen 
yon zwei ganzen Genomen aus Agropyrum an die 
Genome von Triticum durum entspricht der chromo- 

somalen Konsti tution der Triticum aestivum- 
Addifionsbastarde mit 2n - -  56. 

III. Riickkreuzung 
an 56-chromosomigen Bastarden 

Ffir die Kreuzungen wurden mehrj~hrig 
konstante Weizenqueckenlinien ausgesucht. 
wobei besonderer Wert auf Feldresistenz 
gegen Mehltau, Braun- und Gelbrost gelegt 
wurde. Die Linien 6, 7 und 9 sind sehon im 
i i .  Tell dieser Arbeit erwiihnt worden. AuBer- 
dem wurde noch TA io benutzt mit der 
Abstammung aus (Criewener 27 X Agr@y- 
rum intermedium) • Criew. 192. Alle Linien 
waren 1951 in F '  9. 

TA 6 und re gleichen im 24hrentyp und Pflanzen- 
wuchs sehr der TA 9. Davon etwas abweichend sind 
die unrereinander relativ/ihnlichen Familien der TA 7" 
Linie, deren J~hren weniger Agropyrum-~hnlich aus- 
sehen, sondern etwas breiter mir einer yon der Ahren- 
spitze zur Basis abnehmenden Dichte der Spindel- 
stufen. Diese Ahrenform ist modifikativ, der Nachbau 
von-Einzelpflanzen mit extrem dichter oder extrem 
lockerer Auspr~gung dieses Merkmals ergibt immer 
wieder die a r e  Variafionsbreite. 

a) R i i c k k r e u z u n g s - F 1  

In  mehreren Jahren wurden TA-Linien mit Weizen- 
sorten kombiniert, und zwar meistens unter Ver- 
wendung des Weizenelters als Pollenspender. 1951 
wurden Kreuzungen in beiden Richtungen durchge- 
ffihrt, wobei sich interessante Ergebnisse, besonders in 
bezug auf die Ansatzverhiiltnisse, herausstellten. In  
der graphischen Darstellung Abb. 4 a zeigt sich zu- 
nSJchst, dab Heine IV und Criew. 192 als Vatersorten 
mit allen vier TA-Linien durchschnittlich 50% An- 
satz geben, Heine VI I  dagegen etwas weniger. Doch 
wird ill der reziproken Kombination bei den Linien 
TA 6 und IO eine beachtliche Steigerung des Prozent- 
satzes auf 7 ~ 80% festgestellt, wiihrend dieser bei 
TA 7 etwas absinkt. (Die Werte ffir TA 9 sind mit- 
einander nicht direkt vergleichbar). 

Die F1-Parzellen 1952 konnten je Gruppe als ein- 
heitlich beurteilt werden. Den typischen F1-Charak- 
ter der Wuchs- und ~hrenform dieser Pflanzen zeigt 
die Abb. 5- Ergebnisse der Messungen der durch- 
schnittlichen Halml~nge je Parzelle sind in Abb. 2b 
angegeben: In  allen Bastarden, selbst den hoch- 
wfichsigen LiNen TA 6 und 9, wird die L~nge beider 
Eltern tibertroffen. Augerdem konnte eine weitere 
Steigerung des L~ngenwachstums in den F~llen be- 
obaehtet werden, in denen die Sorte als Mutter be- 
nutzt war. 

W~hrend der Blfitezeit wurden noch andere Unter- 
sehiede zwischen den Nachkommen der TA-Linien 
erkannt:  nur die TA 7 F1-Pflanzen 6ffneten die 
Antheren normal und in ~ihnlieher Weise wie der Wei- 
zen, so dab Narben bevorzugt yore eigenen Pollen be- 
fruchtet werd.en. In  der TA 6-Gruppe waren die Bliiten 
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noch lgngere Zeit llach dem Pollenausstguben welt ge- 
spreizt und damit der Fremdbest~ubung zug~nglich, 
desgleichen auch bei TA 9 und Io, bei dellell die All- 
therensich sogar nur wenig 6ffneten, um Pollen zu ent- 

�9 lassen. Es wurden daher in allen F1-Bastarden aul~er 
denen mit TA 7 Selbstungell durchgeffihrt. Den 
Blflhverhgltnissen entsprechend entwickelt sich auch 
der Ansatz (Abb. 4C), die Werte liegen bei TA 7 deut- 
lich h6her als bei den iibrigen Linien, Die Selbstungs- 
Prozents~tze sind erwartullgsgemiig etwas kleiner als 
bei freiem Abbliihen (Tab. 9a). Sehr deutiich zeigt sich 
auch hier wieder eille Differenz zwischell den  F1-Pflan- 
zell mit verschiedenem Mutterplasma: in allen vier 
Gruppell iSt eille erh6hte Fertilit~it zu  beoBachten, 
wenn die Weizensorte Mutter bei der Kreuzullg ge- 

.wesen war. Von den vorhandenen Fz wurden drei 
Gruppell je mit zwei Weizeneltern rtickgekreuzt. 
Ffir TA 7 liegt der Kreuzungsansatz etwa im Bereieh 
seiller relativ guten F~-Fertilit~t (4o%), w~hrend bei 
den schlecht fertilen TA IO und besonders TA 9 eine 
sehr viel h6here Kornzahl als bei freiem Abbliihen bzw. 
bei Selbstung erreicht wird (Tab. 9a). 

Die Chromosomenzahl aller untersuchten F~-Pflan- 
zell war entspreehend der Erwartung 2n = 49, zusam- 
mengesetzt aus (Garnet der TA-Linie) n = 28 -+- (Garnet 
des Weizens) n ----- 21. Je Nummer wurdelldurchschnitt- 

~.~\ - -  / / / / t(mz#ngsansa~o ~ T,4,fflir//JY" 7,4 

I \ L | I  . I  "\ I ~ . , ~  "- �9 f f / ~ & i e W -  

Tale F,47 FAg N1o 

1, L~'ngen~ers~ny 
c7/em 

,q 

I I 
Ng T,47 FAa Tdla ffriew g.~r/t~ 

/ V ',4,,~/. b. 4 ~i/~_ Z,.,,.~om- - -  So r~ xL inie - 

TXG TAT Yd8 Td'lO 

Abb. 4- TA Linie X So,re. RF v 
a) Kreuznngsansatz in Prozent; 
b) Halml~inge in m;  
c) Ansatz der RF~ Pflanzen in Prozent. 

0,a0 

0 

lich 3 Pflallzen cytologisch untersucht, und, da sie sicb 
inllerhalb der Gruppe nicht unterschieden, zusammen- 
gefagt. (Tab. 9). Die Gesamtzahl an ausgeziih!tell 
Pollenmutterzellen betrSgt je Nr. zwischen i2o und 
65o und wurde in der Tabelle aufgegliedert in Chro- 
mosomenpaare (Bivalellte + Multivalente) und Multi- 
valentkonfigurationen. Durch die hohen Zahlell an 
ausgewerteten Pollenmutterzellen ergibt sich eille 
gute Sicherullg der Differenzen zwischen dell einzelnell 
F 1 Gruppen: der Prozentsatz an PMZ mit 21 gepaarten 
Chromosomen ist in TA 7 und TA Io relativ hoeh, 
60--63%. In TA 9-Fl-Pflanzen habell nur I 7 , 5 %  der 
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PMZ 2I Paare, dagegen o/ 70,4 Jo 20 Paare. Noch niedri- 
ger liegt dieser Wert bei TA 6, bei eiller relativ groBen 
Streubreite k6nnen nur in 9,4% der PMZ 21 Paare ge- 
z~hlt werden, tier niedrigste Wert liegt bei 17 Paaren. 

Abb. 5, TA Linie X Sorte. Heine IV - -  TA 9 - -  RF1. 

Gelegentlich werden in tier TA 7 F1 sogar 22 Chromoso- 
menpaare gefunden, die sich aber nur in ffinf von 14 
PMZ aus 22 Bivalenten, in den flbrigen aus 18 20 I! 

+ der elltsprechenden Allzahl an Quadrivalemen zu- 
sammensetzem (I8 n + 2 IV oder 2o n + z IV usw. 
Tab. IO). 

Gliedert man die TA 7-F1 auf in die beiden rezipro- 
ken Kombinatiollen, so zeigt sich in jedem Fall eine er- 
hOhte Paarung, sowohl was Bi- als Multivalente be- 
trifft, wenn die TA-Linie Pollenelter war. 

Tabelle 9a, TA Linie X Sort& Ansatz der Fz Pflanzen 
bei /reiem Abbli~hen (/), Selbstung (s) und Bestiiubung 

mit Triticum aestivum (K/A" = Korn je A'hre). 

I 
T A  6 X H V I I  ] 

m 

X H I V  I H I V  X T A 6  
I 

TA 7 x H IV 
H I V  X T A  7 I TA 7 X Criew. 

| 

T A I o  X I f  V I I  I 
X Criew. I Criew. X T A I o  

52 , 634 
635 
636 

Ansatz % der G 

f s X Trit. 
% ] x/x i,:/5_ % 

42, i  26,0 
25,9 17,7 
40,0 28,3 

640 46,6 31,5 
641 56,0 35,8 
642 49,3 29,9 

644 
645 
646 

I 

TA 9 X H V I I  I 647 
X Criew. I 648 

H I V  X T A 9  649 

2,3 
2,5 
3,4 

7 , 2  

1,5 
2,6 

1~2 

1,5 
2 , 2  

4,  I 
0,9 
1,9 

12,4 
11, 7 

m 

E 

- -  42,8 

39,6 

o,o 3,7 
o,o 2,6 
o,o4 = 

o,6 
o,4 
O , I .  

5,6 
9,I  

In bezug auf den Prozentsatz an PMZ mit h6her ver- 
ketteten Chromosomen stehen die F~-Bastarde aus TA 6 
all erster Stelle, es folgell TA~7, 9 und IO. Die Anzahl 
d.er an den Multivalenten be[eiligten Chromosomen ist 
ullterschiedlich, in TA 7 werdell relativ viel Quadri- 
valente, auch als Ringe, gefundell, w~hrend TA io 
andererseits einell hohell Prozentsatz an Trivalenten 
aufweist. Sehr hohe Verkettungen werdell auch in 
TA 9 gebildet (V  bis VIII).  Die Variabilit~t der Kon- 
figurationell ist im einzelnen aus der Tabelle 9 zu ent- 
nehmen, ill tier die Bindungell der Chromosomen in 
II, III,. IV usw. getrennt aufgeffihrt silld. 
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Die Anzahl der in dieser Art gebundenen, also nicht 
univalenten Chromosomen ist besonders hoch in der 
TA 7-Linie und in TA io, wghrend in den TA 6-F 1- 
Pflanzen mit der hohen Gesamtzahl an Multivalenten, 
auch in PMZ, die nut .wenige Chromosomenpaare ent- 
halten, regelm~13ig I I I  oder IV  gefunden sind. Die 
Multivatentbildung i s t  also nicht nur quarititatJv, 
sondern auch qualitativ bedingt. Besonders wichtig 
sind nun die Chromosomenverb~nde, in denen an das 
normale einundzwanzigste Bivalent ein weiteres 
Chromosom angeheftet ist (2o + I I I ,  Tab. IO). Der 
Prozentsatz an 43 gebundenen Chromosomen betr~gt 
in der F~ v0n TA 7 immerhin 8 yon 65o PMZ 
= I , 2 3 %  und in der F~ aus TA io sogar 14 von 
~5 o PMZ = 9,3%. In  den anderen F~-Gruppen tiegt 
er etwas niedriger. Die Folgerungen aus diesen Er- 
gebnissen werden in der Diskussion im Zusammen- 
hang besprochen. 

b) R t i c k k r e u z u n g s - F ~  

I m  gleichen Jahr wurde eine F~Generat ion unter- 
sucht, die aus einer entsprechenden Rtickkreuzung der 
Linie TA 7 wie die eben beschriebene F1 stamme. Je 
I o - i  5 Pflanzen waren nachgebaut, sowohl nach freiem 
AbbKihen als auch nach der nochmaligen Rtickkreu- 
zung mit dem s Heine IV. Die KSrner (je F 1- 

~. '9- ~ ~: Pflanze etwa 2o--3 ~ Korn) wurden im Herbst  nicht 
N m H ins Frei!and, sondern in Lagen ausgelegt und im 
,o a ~ Frtihjahr in weiten Abst~nden in gntem Boden ausge- 

~" ~,d ~ pflanzt Auf Grund dieser Aufzucht waren die Pflan- ee'~ -~- ~-I N 

zen besonders iippig entwickelt und gut einzelpflanzen- 
~ ~ weise auch in bezug auf die Krankheitsresistenz zu 
tr CX) Cr ~ .~ ~- bonitieren. Die F2-Generation machte im ganzen den 

Eindruck einer Nachkommenschaft  aus der Kombina-  
tion der Kultursorten Criewener 192 (Elter in TA 9) X 

g g oo g Heine IV (Rfickkreuzungselter). Die Pflanzen waren 
- " " wtichsig, gut bestoekt, abet  nicht so langhalmig wie die 

Fi, die ~hren  meist krMtig, gut ausgebildet und nur 
etwas in L~tnge und Dichte variierend. Tab. i i  gibt 
eir~e Obersicht tiber diese Bonituren, wobei Pflanzen- 
lange und ~,hrenformen, in verschiedener Weise kom- 
biniert, zusammengestellt sind. Im ganzen tiberwiegen 
zahlenm~iNg die ,,Heine IV-Typen"  mit etwa 7 ~ his 

~ - q  ~- 8o% fiber extreme Formen und schwachwtichsige 
v-o . Pflanzen. Der Unterschied zwischen Nachkommen 

aus Ireiem Abbltihen der F 1 ( =  R, F2) und denen aus 
F1 X T r i t i c u m  aeSt ivum ( =  R 2 F1) zeigt sich vor allem 

~t-.oo N in tier Verschiebung der ~hrendichte:  in der R~.F 1 
~r,o" d ~ werden mehr diehtghrige kurze Pflanzen gefunden, 
,~ -oo  vO tea 

w~hrend in R 1 F~ die Anzahl der 10cker~hrigen Pflan- 
~ . .  N ~ zen gr6Ber ist. I m  allgemeinen ist der Prozentsatz an 

o, ~--m Pflanzen, die in einem der angMtihrten Merkmale vom 
Durchschnitt abweichen, in R~F= gr6Ber als in der 
Rtickkreuzungs F~. Da die F 1 einheitlich ist, k6nnen 
im folgenden alle Individuen der beiden RF-Gruppen 
je zusammengefaBt werden. 

Etwa IOO Pflanzen wurden insgesamt cytologisch 
untersucht. Sie waren 0hne Beriicksichtigung be- 
sonderer Merkmale wahllos herausgegriffen, da sich 
zur Fixierungszeit die Pflanzen noch in relativ ein- 
heitlichem Jugendstadium befanden. Die Verteilung 
der 2n'Zahlen yon 42--48 ist in Abb. 6 dargestellt. 
Zahlenm~iBig tiberwiegen die Pflanzen mit 2n = 42 bis 

,o ~. ~, o 44, wobei der Anteil an  42-chromosomigen in der R~F, 
gr6ger ist als in der normalen RF2. Die H~ufigkeit 
an Pflanzen mit hSheren Chromosomenzahlen ist ge- 
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Tabelle 1o. T A  Linie X Sorte. R F~ und  R F~. ttiiu/igkeit der Chromosomenpaarung zwischen Tri t icum und Agropyrum,  
Chromosomen ( = 43 gebundene Chromosomen). A mah l  Pollenmuttemellen. 

2211 
2oli + 2111 

q- 2IV 
181I 27 2IV 
2oll - /  1III 
1911 @- iv 
1811 q- I I I  + IV 
1711 + I I I  + VI 
~7II + IV + V 

T A  R F  1 RaG ( 2 n = )  R,F,  (2n=.)  

7 6 9 zo l 44 45 >45  ] 44 45 > 4 5  I 
i 

3 
I 

4 14 [ 
! 

I -- 1 I I 
I -- 2 

3 
0 , 2 %  

23 = 
1,6o% 

650 380 280 12o I98o 

Tabelle 11. T A  Linie  X Sorte. R F 2 und R.  z F 1 A'hren- 
und _P/lanzentypen. (L  = lang bzw. locker, m = mittel, 

k = kurz, d = dicht), 

Pflanze 

Wuchs L{inge 

m 
i + k  
1, m ,k  
1, m , k  

•  1, m , k  

1 
1, m , k  
i, m, k 

k 
1, m ,k  

schwach -- 

Ahre 

Lfmge Dichte 

m m 
m m 
m d 

m m + d  

m m + d  

1 1 
1, m,k  I 
l ,m ,k  1 

k d 
k d 

Dick- R F 2 
Kopf 

43,0 
2 6 , 6  

2,4 
D 9,1 

81,1 

3,0 

18,8 
D 25,0 

3,I 
D 3,0 
D 37,6 

13,3 

1OO%-----165 

29,3 
13,8 

8,6 
21,95 

73,7 
I , O  

8,5 
7,3 
5 , 2  
5 , 0  

34,7 
I 3 , 5  

478 

ring, Pflanzen mit mehr als 2n = 48 wurden nicht ge- 
Iundem Auf Grund dieser Verteilung lassen sick Rfick, 
schliisse ziehen auf die n-Zahl der F1-Gameten, die an 
dem Zustandekommen der F,-Pflanzen beteiligt sind. 

\ / : : , ,  

an=#2 tic r r 50 52 5g ~-g 

Abb. 6. TA Linie • Sorte, RF s. H~iufigkei~ der Pflanzen mit  
verschiedenen Chromosomenzahlen, 

a) gefundene Werte far  R~F~ ioo% = 53- 
b) gefandene Werte fox RF~ lOO% = 47. 
c) . . . .  Erwartungswerte ffir  RF2, bei zufallsm~iNger 

Univalentvertei lnng xoo% = 64. 
d) . . . . . . . . . .  Erwartungswerte far  RF,, bei entspreehender 

Univalentve~:teilung wie in R2F, Ioo% = 9956. 

An den 2n-Zahlen der Riickkreuzungs-F 1 k6nnen die 
Chromosomenzahlen tier F1-Eizellen abgelesen werden, 
die mit den 2i-chromosomigen Gameten Von Tr i t i cum 
aest ivum kombiniert  sind. Wenn nun die Univalente 
in tier Meiosis der F~ auf die gleiche Weise auch in den 
Pollen verteilt wfirden, so mfildte eine f ide  Kombi- 
nation der m~innlichen und weibliehen Gameten RF 2- 
Zygoten mit den 2n-Zahlen der Kurve d ergeben. Die 
gefundenen Werte (Kurve b) lassen aber eine starke 
Reduktion der zusgtzlichen Chromosomen vermuten,  
die nut im Pollen erfolgt sein kann. Es ist daher anzu- 
nehmen, dab niedriger-chromoscmige c~ Gameten be- 
vorzugt zur Befruchtung kommen. Eine freie Kom- 
bination aller theoretisch m6gliehen n-Zahlen ist auf 
Grund der gefundenen Werte ausgeschlossen (Kurve c). 

6 7 9 6 
I 

4 -- xo 

I 4 I 0  

390 376 361 

lO 9 
I 9 , 7 %  

3 0  = 
2.66% 

/ 

1 1 2 7  

i 2 5 

2 2 7 

3 2i 36 
- -  3 - -  
- -  2 - -  

- -  2 :  - -  

375 436 230 

8 

"1 0,76% 

78-= 
7,48% 

2168 

Die Paarungsverh~ltnisse der Chromosomen liegen 
in allen Pflanzen relativ iihnlich : 

Paare R~I~ 
xTV = 211 Pfl. % 

< 20 -- -- 

20 8 I7,8 
21 34 75, 6 
22 3 6,0 

R,F, 
Pfn % 

I 2 , 2  

12 24, 5 
36 73,5 

Aus der Zusammenstellung geht hervor, dab in weit- 
aus dem gr6Bten Teil aller Pflanzen, unabhangig yon 
tier 2n-Zahl, 21 Bivalente gebildet werden. Die Zahl 
wurde jeweils in fast allen PMZ einer Pflanze gefunden, 
gleicht also in der geringen Streubreite dem Paarungs- 
verhalten der Chromosomen im 6 n - T r i t i c u m .  Zwischen 
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Abb. 7. TA Linie • Sorte. RF~ und RFa. 2n-Zahl und Fertilit/it. Errechnet 
aus der Gesamtzahl der eyfoIogisch untersuehten Pflanzen. 

- -  2 n =  42 RFa l O O % =  17 R F ~ 1 0 o % =  52P11. 
43~44 39 55 

. . . . . . . . . .  >44  34 18. 

der R1F ~ und der R~F 1 besteht ein leichter Unter- 
schied in der Paarungsintensit~if der Chromosomen. 
In  allen Pflanzen konnten Multivalente gez~ihlt werden 
und zwar meistens ein Tri- oder Quadrivalent(auch 
als Ring) je PMZ. Der Prozentsatz an PMZ mit Multi- 
valenten variiert etwas je Pflanze, die Verteilung der 
Konfigurationen ist in Tab. io angegeben. Es muB 
besonders auf das gelegentliche Vorkommen yon PMZ 
mit 2o 11 + I I I  oder 1911 + V hingewiesen werden, in 
denen 43 Chromosomen miteinander verbunden sind 
(Tab. IO). 

Die Kurven in Abb. 7 zeigen die Fertilit~tswerte 
(hier ausgedrfickt in Zahlen yon 1--9, wobei 8--  9 der 
Fertilit~it des normalen Weizens entspricht), fiir die 
drei Chromosomenzahlen-Gruppen 2n = 42, 43 + 44 
und ~44 .  Die Abstufung der Werte l~13t sich klar er- 
kennen: w~ihrend bei den 42-ehromosomigen Pflanzen 
das Maximum deutlich im Bereieh der normalen 
Weizen liegt, nimmt mit ansteigender 2n-Zahl die 
tt~ufigkeit der gut fertilen Pflanzen ab. 



344 ALNUTII OIILENDORF : D e r  Z f i c h t e r  

Auch in :Wuchs und Ahrenform sind die 42-chro- 
mosomigen Pflanzen normalem Weizen vergleichbar, 
vor allem in R 2 F1 unterscheiden sie sich wenig yon den 
~hren eines Heine I V .  Die meisten der 2n = 43--44 
iihneln morphologisch den Pflanzen mit 2n - -  42 bzw.  
Trilicum aestivum. Doch unter den h6herchromo- 
somigen Pflanzen (2n = 45--48) werden Mufig aus- 
gesprochen extreme Ahrenformen gefunden und auch 
TA 7-~hnliche Ahren mit der typischen diehten An- 
ordnung der ~hrchen an der SpitZe tier ~hre und der 
loekeren )khrenbasis. Aul3erdem kommen auch unter- 
entwickelte, kurze, fast steri!e Ahren vor. Als Bei- 
spiel sind in Abb. 8 einige dieser Typen dargestellt. 
Es kann also allgemein festgestellt werden, dab die 

Den Zusammenhang Zwischen Resistenz und Chro- 
mosomenzahl zeigt die folgende kleine Zusammen- 
st ellung : 

M t3 G B + G  M+B x 

RIF,i 2n = 4 2 - 4 4  
~ 4 4  2 6 4 3 

R2F 1 2n = 42 I -- 
43--44 4 I 3 6 3 

> 4 4  9 12 6 

(x = Gesamtzahl aller cytologisch 
Pflanzen) 

- -  2 8  

- -  1 7  

4.__!__5 
- -  1 4 

- -  2 I  

I 1 9  

54 
untersuchten 

b c 

A b b .  8 .  T A  L i n i e  x W e i z e n s o r t e .  RF.a. a) ~ n =  42~ b )  2 n = 4 3 ,  c 2 n =  4 4 ,  d 2 n  = 45 .  

42-chromosomigen Pflanzen sowohl in Fertilit~it als 
auch in Morphologie den Eindruck eines Kulturwei- 
zens machen, w~hrend mit steigender Chromosomen- 
zahl Sterilit~t und St6rungen der Gesamtentwicklung 
der Pilanzen zunehmen. 

Im Laufe der Vegetationszeit wurde mehrmals mit 
besonderer Sorgfatt die Feldresistenz gegen die Krank-  

7 
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heiten Mehltau, Braun- und Gelb- 
rost bonitiert. Die Einzdpflanzen 
waren dutch die giinstige ge- 
schiitzte Lage der Pflanzbeete 
gleichm~Big infiziert und konnten 
mit den Werten o 4 gut bonitiert 
werden. In  Abb. 9 ist die tIiiufig- 
keitsverteilung der Pflanzen mit 
den verschiedenen Resistenzwerten 
gegen die drei Krankhei ten kurven- 
m{iBig dargestellt. Das grunds~tz- 
lich andere Verhalten der Resistenz 
gegen beide Roste imVergleich zum 
Mehltau wird dadurch veranschau- 
licht. Sowohl fiir Braun- wie ffir 
Gelbrost werden entweder Pflanzen 
ganz ohne oder mit sehr s tarkem 

Befall gefunden, wghrend mittlere Befallswerte nur in 
relativ kleinem Ausmal3 vorkommen; das Gegenteil ist 
beim Mehltau der Fall. Der Prozentsatz an Mehltau- 
resistenten Pflanzen betr{igt im ganzen nur IO %, beim 
Braun- und Gelbrost liegt er etwa doppelt so hoch. 
Auch in bezug auf den Befallswert der einzelnen Pflan- 
zen scheint eine Abh~ngigkeit zwischen beiden Rost- 
krankheiten zu bestehen, da sie h~ufig den gleictien 
Befallsgrad an einer Pfianze erreichen. {Tab. i2. Die 
Mehltauresistenz ist in dieser Tabelle nicht mit ange- 
ffihrt.) 

Unter den zufallig ffir die Fixierung ausgew~ihlten 
Pflanzen waren nur wenige resistent. Trotz der kleinen 
Zahlenwerte kann aber festgestellt werden, dab die Re- 
sisteneen iiberwiegend h6herchromosomig sein mfissen. 
sogar meist mehr als 2n - -  44. 

Alle 42-chromosomigen Pflanzen waren rostanf~llig 
(Ausnahme eine Pfianze mit Gelbrostresistenz). 

c) R i i c k k r e u z u n g s - F  a 

Etwa 8oPflanzen der zweiten Rfickkreuzungs- 
generation wurden zum Nachbau ausgelesen, vor 
allem unter Berficksichtigung ihrer Resistenz gegen 
Braun- und Gelbrost. Es wurden je I5 o 2o0 Korn im 
Feld und von einigen Pflanzen augerdem noch 3 ~ 4 ~ 
Korn in Lagen ausgelegt. Letztere wurden im Frtih- 
jahr auf gr6Bere Standbreite ausgepflanzt, um ffir 
Einzelpflanzenbonituren und Fixierungen verwendet 
zu werden. Fast alle Parzellen machten einen wfichsi- 
gen, mehr oder weniger der Sorte Heine IV ~hnlichen 
Eindruck. 

Schog- und Reifedaten lagen im Bereich der Weizen- 
sorten, ebenso auch I-IalmHinge und -festigkeit. In  be- 
zug auf die ~hrenformen wurden je Parzelle Unter- 
schiede beobachtet. Nur wenige Nummern konnten 
als ganz einheitlich beurtei!t werden, doch 15.Bt sich 
innerhalb jeder Nachkommenschaft Familien{ihnlich- 
keit feststellen. 

Die cytologische Untersuchung an 6 verschiedenen 
Fa-Gruppen zeigte, dab die Chromosomenzahlen m 
keiner der Familien sehon einheitlich geworden sind. 
In  der Tab. ia  sind Anzahlen an Chromosomen und 
Chromosomenpaaren angegeben. Wird hier in einigen 
F~itlen die 2n-Zahl einer 43-chromosomigen Pflanze 
mit 2 n = 4 2  + I  statt  mit 2 n = 4 3  angeffihrt, so 
soll damit gesagi sein, dab das getrennt bezeiehnete 
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Chromosom kfirzer als 
die i ibrigen des Satzes 
ist.  E s h a n d e l t  sich dabe i  
meist  urn einen Verlust  
von ~ bis 1,/3 der  ur- ~ P~r~ 

spr i ingl ichen L~nge. Ge- 
legentl ich konnte  auch 
Paa rung  zwischen zwei 
de ra r t igen  F r a g m e n t e n  4r 2o 
beobaehte t  werden,  i9 

Die Ausz~ihlungenwur- 4 z 2i  
den  durehschni t t l ich  an  20 + r hlI 

3 ~ 5 ~ PMZ durchge-  42 + i 21 
ffihrt. Die St reuung der  42 - -  2 2i 
Bindungswerte  zwischen 42 • 3 21 + ikl l I  
den  PMZ einer einzelnen 43 2i 

20 
Pflanze ist  im Vergleich 
z u d e r j e n i g e n  der Riick- 43 " 2 20 2I 
k reuzungs-F  1 sehr klein, 44 2i --  22 
die angegebene Anzahl  2i 
a n B i v a l e n t e n  en tspr ich t  20 + i kllI 

2 0  
fast immer  dem hSchst-  
mSglichen Wert  an  ge- 44 + i 22 
p a a r t e n  Chromosomen.  21 

44 + 2 21 --  22 
Die Mul t iva len tb i l -  45 22 

dung wurde in  dieser Zu- 21 
2 0  

sammens te l lung  nicht  
beri icksicht igt .  I n  jeder  46 21 - - 2 2  
der  un te r such ten  Grup- 47 + I 22 --  23 
pen enthiel t  e twa die 49 21 23 
Hglf te  der  Pflanzen ein 
Tri-  oder Quadr ivalent ,  
le tz teres  h~iufig auch als 
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Tabelle 12. T A  Linie  X Sorte. R F~I Vertei-l~cng der 2n-Zahlen und Chromosomenpaare in 
6 Famil ien,  gleichzeitig in Beziehung gesetzt zur Braunrostresistenz. 

(a = an/iillig / b-~ resistent gegen Braunrost / c = resistent gegen Braun- und Gelbrost). 

I RFa Familien 

2 n = 4 3  2o I f "  43 2o l i  44 2 o l l  46 2 i l l  46 2111 ? 

] 55, K 3 4  K 4 5  K 4 2  K 4 6  K 4 I  K 5 o  
[ a b e a b c a b c �9 a b c a b c a b c 

I 9 
2 

i 

2 14 1 6 4 2 29 
I 17 2 - 3 23 

I0 

2 
I 

I I 1 7  

4 2 i 7 

9 1 

i i 

I 

3 I I 5 1 1  I I 

I I 

i i I 3 
1 i i 3 i i i i 16 

I 

3 r I I 6 
[ 

I I 

I I 

I I 

@ x 2 
3 3 I I 8 

I I 

I I 
I I 

I I 

18 --  8 29 2 4 3 z --  7 I5 4 3 6 I - -  I I  - -  5 I44 
26 35 . 38 z2 7 16 

Ring;  der  Prozentsa tz  an  PMZ be t rug  je Pflanze 
e twa 2o- -3o  %. I n  jeder  Farnil ie  var i ie r t  die 2n-Zahl 
unabh~ngig yon  der jenigen der  Mutterpf ianze,  doch 
besteht  deut l ich  die  Tendenz  einer Regulierung auf 
die Zahl 2n = 42 . Ers taun l ich  ist die sehr h0he 
2n-Zahl yon drei  Pf lanzen mit  2n - -  46, 47 + I u n d  49- 

Mit der  s te igenden Chromosomenzahl  wurden h/iufig 
aueh mehr als 21 Bivalente  gez~hlt, unter  63 Pf lanzen  
mit  2n > 43 waren  es IO Pf lanzen.  Meistens wurden 
jedoeh 21 gefunden,  aueh in  den  Pflanzen,  deren  
Mut ter  nur 20 Bivalente  enth ie l t  (Tab. 13). Eine Aus-  
nahme bi ldet  die Fami l ie  Nr. 53, K 42. 

Beim Vergleich der  ~_hrenformen dieser cytologisch 
bekann ten  Pf lanzen lieB sich al lgemein folgendes fest-  
s te l len :  gut  ausgebi ldet  und krMtig,  r e la t iv  Heine  IV 
/ihnlieh sind fast i m m e r  die ~ h r e n  der Pf lanzen mit  
2n - -  42- -44  . Die J~hnliehkeit der  Pf lanzen innerhalb  
einer F~-Nachkommenscbaf t  ist  gr6Ber als die zwischen 
gle iehchromosomigen Pflanzen verschiedener  Her-  
kunf t  (Abb. IO). I n  a l len  Fami l i en  ist abe t  eine Schw~- 
chung oder  leichte Mil3bildung der  ~-hren d a n a  festzu- 
stellen, wenn die 2n-Zahlen  2 n -  44 fiberschreiten, 
besonders  in den  h6chs tchromosomigen Fo rmen  dieser 
Gruppe ( 2 n -  48 49). Das gleiche gilt ffir Pf lanzen 
mit  2 n - - 4 i ,  yon  denen im ganzen i i  gefunden wurden 
(8 d a v o n  in der  Gruppe  53, K 42). Iffier scheint das  
fehlende Chromosom einen le ichten  Defekt der  normalen  
Ausbi ldung zu bewirken.  Eine spezi f ischeWirkung eines 
einzelnen Chromosoms auf bes t immte  morpho log i sche  
Merkmale  konn te  bisher  noch nicht  festgestel l t  werden. 

Auch die Fer t i l i t~ t  de r  Pf lanzen mi t  2n-Zahlen yon  
42 44 ist  bei wei tem besser als die der  h6herchromo- 

somigen. Die Kurve  in Abb. I I ,  die aus einer Zu- 
sammenfassung der Fer t i l i t i i t swer te  al ler  RF~-Pflanzen 
mit  bekannter  Chromosomenzahl  gebildet  ist, zeigt die 
verschiedenen Wer te  ftir Pf ianzen mi t  2n - -  42, 43 44 
und > 44. Die Maxima der  H~iufigkeit hoch- und nied-  
r igchromosomiger  Pf lanzen fallen hier weiter  ausein-  
ander  als in tier vergle ichbaren Kurve  tier R F  2 (Abb. 7)- 

Tabelle 13. TA Linie  X Sorte. RlV 4. Chromosomenzahl 
und Rostresistenz in der Nachkommenscha/ t  zweier 

RF3-Pflanzen.  
Resistenz 

Nr. ~ Pfl. 
B G 

F3 53, K 34/32 
F ,  54, K 91 

Fa 53, K 45/43 
F4 54, K Io6 

I5 
I 

3 2  

2n Paare 

4 5  2211 -@ II 

44 22II 
45 2211 + II 

43 2t l l  -ff i i  
42 2111 
43 2111 + i i  
44 2211 + 

0 0 

0 0 

0 0 

O O 
+ +  
O O 
O O 

DaB aber  auBer der 2n-Zahl noch andere  F a k t o r e n  
die Fer t i l i t i i t  beeinflussen miissen, zeigt sich in  Abb. 6, 
in  der  die  W e r t e  je  nach der  Zugeh6rigkei t  zu einer 
b e s t i m m t e n  F r E i n z e l p f l a n z e n - N a c h k o m m e n s c h a f t  ge- 
ordnet  sind. Sowohl die beiden Nachkommenschaf ten  
aus  2n = 43-Pfianzen (53, K 34 und 45) wie die aus 
211 = 46 s t a mme nde n  Pf lanzen (53, K 46 und 41) zeigen 
je verschiedene I~u f igke i t sve r t e i l ungen  der  Fer t i l i t~ ts -  
werte.  Auch die St reubre i te  der  Werte  ist recht  ver-  
schieden, in 53, K 4 2  und 5 ~ sehr welt im Gegen- 
satz  zur Einhei t l ichkei t  der  Nr. 53, K 34. 
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Im Veflauf des Sommers wurde groBer Wert auf die 
sorgf~iltige Einzelpflanzenbonitur der Resistenz gegen 
Mehltau, Braun- und Gelbrost gelegt. Der Vergleich 
mit dem Befall einiger unter denselben Bedingungen 
stehenden Weizensorten zeigt e, dab die Infektion durch- 
aus gut und die Befallsgrade o- -  4 ftir jede Krankheit 
deutlich zu unterscheiden waren. Die Boniturwerte 
ffir Mehltau sind in dieser Zusammenstellung nicht 

Erst beim Verg!eich der Resistenzwerte mit den 
cytologischen Untersuchungen wird deutlich, dab eine 
direkte Beziehung zwischen der Chromosomenzahl und 
dem Krankheitsbefall bestehen muB. Fast ausschlieB- 
lich in h6herchromosomigen Pflanzen wurde Resistenz 
gegen Rostbefall gefunden, w~hrend mit Verlust der 
tiberz{ihligen Chromosomen regelmgBig ein Veflust 
an Resistenz einhergeht. In Tab. 12 sind in den 

b e 
Abb. io. TA Linie • Weizensorte. F,-Fmnilien aus der Rficld~euzung TA 7 x Heine IV. 
a) 2 n =  4I ;53,K4~,  b) 211= 42; K42, c) 211= 42, K45;  d) 211= 44 und > 44; K46, 

mehr berficksichtigt, da auBer einigen sehr schwachen 
vollresistente~ Pflanzen nur eine unter 33 Familien mit 
Mehltauresistenz gefunden wurde. In bezug auf die 
Braunrostresistenz k6nnte die Aufspaltung j e  Familie 
sehr g o b  mit I resistent (Befall o und o- - I )  :3 an- 
f~tllig (Befall 1--4) angegeben werden. Abb. n zeigt 
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Abb. I t .  TA Lirde • Sorte. RF.. Beziehnng zwisehen 2 n - Z a h l -  Br~ilmrost- 
res i s tenz- -Fer t i l i t~ t  in 6 Familien. (Familien geordnet wie in Tabelle z2: 

I,) 53, t{ 34 ~L K 45, 2,) K 42 + K 46, 3.) K 41 ,~- K 5o). 

diese Aufspalt'ungsverMltnisse ftir 6 Familien graphisch. 
Nur zwei Familien unter insgesamt 27 haben einen 
h6heren Prozentsatz an resistenten'Pflanzen. Die Ver- 
Mltnisse beim Gelbrost liegen ~ihnlich. Sehr h~tufig 
wurde beobachtet, dab beide Rostkrankheiten auf einer 
Pflanze denselben Befallsgrad zeigen. 

Spalten a, b und c anf~llige, braunrostresistente und 
b r a u n - +  gelbrostresistente Pflanzen gesondert auf- 
geffihrt. Alle Mutterpflanzen ffir diese Familien waren 
braun- und gelbrostresistent. Eine weitere Zusamme> 
stellung zeigt, dab unter den 144 cyt01ogisch unter- 
suchten Pflanzen kdne 42-chromosomige mit Resistenz 
gegen Braunrost gefunden wurde: 

I B + G = o  B = o  G - o  I B + G = +  ~P~I. 

2n -- 41 42 -- 4 59 63 
> 4 2  25 9 8 39 81 

- 2 5  9 12 98 144 

Zusammenfassend kann also an Hand yon Tab. 12 
fiir die Untersuchungsergebnisse an der F' 3 ausgesagt 
werden, dab die Abregulierung der fiberz~hligen 
~tgropyrum-Chromosomen aus dem TA 7-Bastard eine 
Normalisierung tier Fertilit~t und des Krankheits- 
befalls auf diejenige des Weizendters hin zur Folge hat. 

Je gr6ger die Anzahl der 42-chromosomigen [er- 
filen Pflanzen in einer F~-Familie geworden ist desto 
niedriger liegt der Prozentsatz an gesunden Pflanzen, 
da die Resistenz immer an zus~tzliche Agropyrum- 
Chromosomen gebunden zu sein scheint. 

Die endgiiltige Isolierung dieses spezifischen A g o -  
pyrum-Res i s tenz -Chromosoms  und seine Addition a]s 
Bivalent zum Weizenchromosomensatz scheint in 
einigen Familien der Rl~4 gelungen zu sere. Als 
Beispid seien zwei Nachkommenschaften aus F 3- 
Pflanzen (die in der Tab. 12 mit o bezeichnet sind) 
angefiihrt (Tab. 13). 

d) 2r R f i c k k r e u z u n g s m a t e r i a l  
Im folgenden sollen noch die Beobachtungen an 

~tlterem Material, das aus entsprechenden Kreuzungen 
stammt, mitgeteilt werden. 1948 waren an mehreren 
TA-Linien Testkreuzungen mit Weizensorten durch- 
geiiihrt worden, um die F, cytologisch zu untersuchen. 
Von diesen Rfickkreuzungsfamilien wurden nur einige 
fiber die F, hinaus weitergezogen. Es interessiert in 
diesem Zusammenhang besonders die Nachkommen- 
schaft aus der Kombination einer braun- und gelbrost- 
resistenten TA 7-Linie (2n = 54) mit Heine IV. Von 
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22 RFa-Pflanzen, die willkflflich herausgegriffen waren,  
erwiesen sich in F= eine als braun- und vier als gelb- 
rostresistent. Je 4 ~ Pflanzen aus der braun- bzw. 
gelbrostresistenten Fa-Parzelle wurden im niichsten 
Jahr als F 4 weitergeffihrt. Die Resistenz war in F~ 
und F 5 noch nicht konstant. Tab, 14 zeigt die Auf- 
spaltung, wie sie auI dem Feld bonitiert werden 
konnte: etwa 5o% der Parzellen waren ohne Braun- 

Tabelle 14. TA Linie X Sorte. RF~ und RF~. Au/- 
spaltung der Resistenz in Feldparzellen. Nachkommen 

aus zwei Parzellen z95x mit Braun- und Gelbrost- 
resislenz ( x und y). 

0 

0 VZ 47 

sp 
4 7 V Z  O 

+ 

F3 F4 F5 F3 F4 F5 

195I 52 53 51 52 53 

22 3 2 
12 L o  2 - -  

3 5 4 
4 2 i -- 
2 -- y 28 25 

43 20 37 25 

Braunros~ 

0 

0 VZ 47 
sp 

- ~ - V Z  O 
+ 

29 9 Y 32 7 
6 5 3 8 
7 -- i -- 
32 - -  I - -  

x -- 2 -- 8 

43 16 37 23 

Gelbrost 

rostbefall (o), 25% waren resistent, es wurden aber 
einige Pflanzen darin mit starkem Befall gefunden 
(in der Tabelle 14 bezeichnet als o vz + .  d h. Mehr- 
zahl der Pflanzen resistent - - o ,  vereinzelt anf~llig 
-~ vz +) ,  und die restlichen 25% der Parzellen waren 
anffillig oder mit iiberwiegend anfiilligen Pflanzen 
(sp --  spaltend und + vz o). Auch unter den Nach- 
kommen dieser resistenten Pflanzen in der ngchsten 
Generation (RFs) war nur etwa die tt~ilfte aller Par- 
zellen in bezug auf die Braunrostresistenz gut ; wieder 
fanden sich in resistenten Parzellen einzelne voll an- 
fiillige Pflanzen. Nachkommen aus Fa-Pflanzen mit 
mittlerem bis schlechtem Braunrostbefallsgrad waren 
sowohl in F 4 wie m F5 Stark anfiillig. 

Die Gelbrostresistenz war im allgemeinen besser als 
die gegen Braunrost, wobei zu berficksichtigen ist, 
dab im Sommer 1953 die Feldbonituren durch 
sehwachen Befall etwas unsicher sind. Trotzdem konn- 
ten auch hier einzelne stark befallene Pflanzen m 
resistenten Nachkommenschaften gefunden werden. 
Unter den  F4-Familien aus der resistenten Fa-Parzelle 
(Tab. 14) waren 81.5% der Nr. ebenfalls gelbrost- 
resistent und IO % fiberwiegend resistent mit einzelnen 
befallenen Pflanzen, wghrend die F 4 aus der Fs-Parzelle 
mit mittlerem Befallsgrad die elltsprechenden Werte 
yon 67,4%. bzw. 14% ergab. Ahnliche Aufspaltungs- 
verhgltnisse wie ffir den Braunrost wurden auch bier 
in F~ gefunden. 

In diesem relativ breit aufgezQgenen Material 
wurden zun~tchst keine cytologischen Untersuchungen 
durchgeffihrt. Es schien dann aber wichtig, die chro- 
mosomale IZonsfitution der Pflanzen zu priifen, die in 
resistenten Parzellen stark anf~llig waren. Aus 3 ver- 
sehiedenen F~-Familien wurden je die Eilizelpflanzen- 
nachkommenschaften yon resistenten und anfgltigen 
Pflanzen nachgebaut. Es ergab sieh fibereinstimmend 
in den drei Gruppen; dab alle resistenten Pflanzen 
mehr als 42 Chromosomen enthielten und zwar relativ 

h~ufig 2n --  44 nfit 22 no'rmalen Bivalenten, gelegent- 
lich aber auch 2n --  43 oder 42 + I - - 2  kleinere. Die 
anf~lligen Pflanzen dagegen hatten durchweg die Zahl 
2n --  42. 

D i s k u s s i o n  

In der vorliegenden Arbeit wurde Yon verschiedenen 
M6glichkeiten berichtet, wie Merkmale des Wildgrases 
Agr@yrum intermedium mit denen des Weizens kom- 
biniert werden k6nnen. Diese Ergebnisse sollen noch 
einmal, in drei Gruppen zusammengefaBt, diskutiert 
werden. Die Einteilung bezieht sich auf die chromo- 
somme Zusammensetzullg der Bastarde: wiihrend es 
sich bei den Additionsbastarden um ein rein zahlen- 
mgBiges Zusammenffigen voi1 Chromosomen handelt. 
sind bei den als Substitutionsbastarde bezeiehneten 
Formen die Verh~ltnisse dureh strukturell ver~inderte 
Chromosomen meistens kompliziert. Es sollen der 
Ubersiehtlichkeit wegen getrennt behandelt werden: 
Addition, Substitution und Austausch. 

a) A d d i t i o n s b a s t a r d e  

Als Additionsbastarde wurden in diesem Zusammen- 
hang alle die Bastarde bezeichnet, in denen der ge- 
nomatisehe Anteil des Triticum-Elters unver~ndert, 
sowohl zahlenmXl3ig wie qualitativ, enthalten ist, 
wiihrend yon Agropyrum nur ein Teil seiner Gesamt- 
chromosomenzahl angeffigt ist. In Formeln aus- 
gedrfiekt : 

2I Trit. + 7 (-- I4) Agrop.-Chromosomen 
I. 2n -=- - -  56" 21 ,, 47 7 (--14) . . . .  

21 Trit. 47 i -- 6 Agrop.-Chromosomen 
2. 2n = 43--54 21 47i - -6  . . . .  

21 Trit. 2_i Agvop.-Chromosom 
3- 2n = --  44 

:2I  , ,  @ I , ,  , ,  

I Weitaus der gr613te Teil des bisher aufgezogenen 
Materials bestand aus Pflanzen dieser Chromosomen- 
konstit ution. Dabei war besonders auff/illig die H~ufig- 
keit und Konstanz der Linien mit 211 --  56, bei denen 
also zu den 6 X 7 Weizen-Chromosomen noch 2 X 7 
Agr@yrum-Chromosomen dazukommen. Die Bevor- 
zugung der Siebener-Zahl beruht sehr wahrschein- 
lich darauf, dal3 es sich um ein ganzes Genom aus 
Agropyrum handelt. Durch die Untersuchungen von 
GAuL (I953a) wurde die Hypothese bekr~ftigt, nach 
der in Agropyrum intermedium zwei der drei Genome 
Homologien aufweisen, die auch in Agropyrum selbst 
zahlreiche Multivalente bilden. Genomformel: 
J1 J2 x 
J1 J~ x ' Werden die Agropyrum intermedium-Genome 

isoliert an diejenigen des Weizens angeh~ngt, so ergibt 
sieh eine relativ hohe Paarung- bzw. Chiasmenbildung 
zwischen den Chromosomen der J-Genome. 

Als Modell ffir diese Vorg~nge wurde die Entwick- 
lung der Linie TA 25 beschrieben, bei der sieh die 
Chromosomens~tze folgendermagen addieren: 

A B D  
Fl J1 J~ x 

A B D  J1JaX 
F ' ~ - -  A B D  

A B D  J(X) 
F ' 8  - -  A B D J - 

D a s  Endresultat kann dann entsprechend den filteren 

A B D J in denen die rest- Linien (TA 7) sein: Fx X B 1) J '  
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lichen Chromosomen des X-Genoms gSnzlich eii- 
miniert silld. Als Kriterium ffir diesen Endzustand 
wurden die Paarungsverhfiltnisse ill der Testriick- 
kreuzung mit dam urspriillglichen Weizen angesehell. 
Es kSnnen 2I Bivalente ohne h6here Verkettungen 
llachgewiesen warden. 

Ob es sich bei diesen J-Genomen um identische 
Paare desselben Genoms handelt, wurde ill den 
Kreuzungen verschiedener Linien untereinander und 
mit Amphidiploiden geprtift. Die entsprechenden 
Genomformelll fiir die auf Seite 15--16 (Tab. 8, Abb. I) 
beriehteten Versuche wiirell: 

A B D J (TA 7) ~ A B D J (TA 9) 
J ' A B D  J (TA9) ~  (TA6) 

A B D  XJiJ2 
2 .  

A B D  j 
A B D X j~ J~ (vergleichbar auch F'~ aus lln- 

3" A B D reduzierten Gameten TA 25. 
A B D X J~ J~ Tab. 7). 

4. - - X  J1 Js 

Ullter der Voraussetzullg, dab die Paarungen 
zwischell den Chromosomen auf echten Homologien 
beruhen, mug angenommen warden, dab die unter- 
suchten Linien sich etwas in der Art ihrer J-Chromo- 
somen unterscheidell. Eine vollstiindige Paarung der 
J-Genome wird llicht erreicht. Doch scheint eille 
Selektion zugullsten der Homologie stattgefunden zu 
haben im Vergleich zur Paarullgsintensit~t (sowohl 
Anzahl wie Streubreite) zwischen den J1 -und  J~- 
Genomen aus derselben Mutterpflallze (Formel 3). 
Der Vergleich j edoch mit dell autosyndetisch paarendell 
haploidell Chromosomens~tzen voll Agr@yrum mit 
denen von Triticum (Formal 3 und 4) zeigt deutlich 
die erhShte Paarungsffi.higkeit zwischell den Agro- 
pymm-Genomell. Andererseits k6nnte mall auch 
annehmell, dab die Homologie der Chromosomen in 
allen F~llell die gleiche ist, und die llnterschiedliche 
Bivalentbildung auf genetisch bedingten Differenzen 
ill tier Chiasmenbildung beruht (GAul. i953b ). Die 
Selektion erfagt anf jeden Fall die Formen mit dem 
h6chsten Prozentsatz all gebundenen Chromosomell, 
da besollders ill diesen die Fertilit~t begfinstigt ist. 
Genau wie bei Triticale, worin auch ein artfremdes, 
aus einem wellig selbstfertilen Fremdbefruchter 
stammendes Genom an den Weizenchromosomensatz 
addiert ist, warden die Hauptschwierigkeiten ill bezug 
auf die Fertilit~t dieser Pflanzell durch Defekte 
der zur Illzucht gezwungenen Chromosomell bzw. 
Gelle verursacht (LEIN 1943). Doch mfiBte sich ebellso 
wie bei der Triticale-Zf~chtung ein typenreiches Sorti= 
ment fertiler Formen herstellen lassell, wenn die Aus- 
wahl der Kombinationspartner groB genug ist, 

2. und 3. Das nicht vollst~lldige Paaren der Chromo- 
somen des addierten Genoms ist immer wieder AnlaB 
zur Elimination eillzelner Chromosomen. Der Vorgallg 
der Abregulierung kanll sich fiber mehrere Generatio- 
nell erstrecken, aber  auch ill eillem Sprung erreicht 
werden. Sehr hSufig k6nllen diese Pflanzen schon an 
einer morphologischen Ver~nderung der Ahrenl~nge 
und -dichte frfih erkallllt warden (Beispiel TA 25 53, 
K 98/r und Tab. 7). Das Endstadium sind danll 42- 
ehromosomige, normale Weizenpflanzell, die in der 
TriticaZe-Literatur als  ,,bastardpassierte" Weizen be- 
schrieben werden. Ob auch in unserem Material eine 
Ver~llderung des WeizellS durch diese Passage m6glich 

ist, wird sich erst ill den n~chsten Generatiollen er- 
weisen, wenn die aus TA 25 entstalldellen Weizen mit 
Carsten V verglichen werdell k6nnell. Allerdillgs lassell 
die reziprokenDifferenzell ill den Kreuzungell zwischell 
TA-Lillien x Sor[en (Tell III, a) schon jetzt Abwei- 
chungen vermuten, bei denen auch ein durch d i e  
Passage vertilldertes Plasma eine Rolle spielen k611nte. 

Beschleunigt wird dieser Vorgallg durch Rfick- 
krellzung der Linien (bzw. der Amphidiploiden) mit 
dem Weizenelter. Es besteht durchaus die Telldenz 
einer Regulierung der 2n-Zahl auf 42 sehon in den 
ersten Generationen der Rfiekkreuzungsnachkommell- 
schaft. Der Prozentsatz an Pflanzen, ill denen sich 
zuftillig homologe, billdullgsfiihige Agropyrum-Chromo- 
somen treffen, ist relativ gerillg, doch kann in ullserem 
Material eine gewisse Xollstallz von 211 = 44-Fa- 
milien mit 2211 nachgewiesen werdell. 

Bemerkenswert ist die starke Auspdigung des auf 
eillem dieser addierten Bivalente befindlichell Agro- 
pyrum-Resistenzmerkmals (Befallsfreiheit gegen alle 
wichtigen derzeitigen Braun- ulld Gelbrostrassen). 

Entsprechellde Ergebnisse wurden yon KATTERMANN 
(I937, I940 } Und O'MARA (I950) berichtet, die sich 

m i t  der Merkmalsausprfigung in Triticale-Bastarden 
beschSftigten. Hier wurdell drei typische Merkmale 
herausgestellt, die durch einzelne Roggenchromo- 
somen gegellfiber allen Weizenchromosomen behauptet 
werden: Halmbehaarullg ullter der Ahre ulld eille 
bestimmte Art der Begranllullg und der ~i_hrellform. 
Die Ausprtigung ist dann am st~rksten, wenn das be- 
treffellde Chromosom als Paar, disom, addiert ist, 
nicht etwa, wie zu erwarten, bei dell Amphidi- 
ploidell, in denen alle 14 Chromosomen des Roggens 
beisammen sind. Diese Tatsache ist zu vergleichen 
mit dem genetisehell Verhalten yon llormalen Tri- 
somen, die auch eine Verst~rkung der Gellwirkung 
im Vergleieh zu derjenigell in den dazugeh6rigell Poly- 
ploiden zeigen k6nnen. Aul3erdem wurden aber auch 
Pflanzen mit zus~itzlichen Chromosomen gefunden, die 
keine Roggenmerkmale zeigten, genau wie im Weizen- 
Queckenmaterial. KATT~RMANI'I beschreibt 44-ehro- 
mosomige Linien, die er einige Jahre erhaltell kollnte. 

In der Gattung Nicotiana elltstand nach LAM- 
MERTS (1929) durch Kreuzung versehiedener Arran 
und Riickkreuzung der F 1 aus der Kombillatioll roll 
Nicotiana rustica X 15aniculata eille eillzige Pflallze, in 
der 24 rustica- und 3 paniculata-Bivalellte gefullden 
wurden. Giinstiger scheinell die Arbeitell verlaufen 
zu seill, die yon GERST~L (I945) all Nicotiana taba- 
cure )< Nicotiana glutinosa durchgefiihrt wurden. 
Fiir diese Bastardierung wurde Nicotia~r tabacum 
colchiziniert ( = 2 7 < 4 8 ) .  2n = 96 X 2 n = 2 4 ,  FI 
24 Bivalellte tabacum + 12 Univalente glutinosa. 
Die Rtickkreuzung der F 1 mit normalem Nicotiana 
tabacum gibt 24 Bivalente tabacum + im Durchschnitt 
12 Univalellte glutinosa. Schon ill F' 5 tretell Pflallzell 
auf mit 25 und 26 Bivalenten, bei denen nachweislich 
1--2 glutinosa addiert sind. Nach dem Bericht yon 
i945 scheinen diese Formen auch konstallt zu bleiben, 
was ill diesem Fall -con Bedeutung wt~re, da eine be- 
stimmte Virusresistellz dutch die gluti~cosa-Chromo- 
somen ill Nicotiana tabacum tibertragen wurde. Die 
beiden frtihestell Berichte iiber die kiinstliche Her- 
stellung neuer Arten durch Summieren der Chromo- 
somen versehiedener Herkunft werden von CLAUSEN 
(i926~ an Viola und CoI.LlXS, HOLLIXGSHEAD und 
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AVERY (I929) an Crepisgegeben. Die Untersuchungen 
CLAUSENS an der Artengrupp e Viola sind mehr syste- 
matisch-genetischer Art, und die cYto!ogischen Unter- 
suchungen beschr~inken sieh auf die Feststellung der 
2n-Zahten. Da die 2n-Zahlen der Variet~ten und 
Unterarfeil eine aneuploide Reihe bilden, k6nnen sich 
auch schon bei der natfirlichen Entstehung dieser Art 
{ihnliche Vorg~nge abgespielt haben, wie sie CLAUSEN 
durch die Synthese von Viola tricolor mit Viola arvemis 
herstellt: n = l  3 + n = 1 7  gibt in t 7 1 2 n = 3  ~ mit 
13 Biv. + 4 Univ. Zwei dieser Univalente werden iri 
der n~ehsten Generation zuf~llig disom, und kS ent- 
steht die neue Form, die Viola hyperchromatica genannt 
wurde, mit 14 Bivalenten, bei der auch arvensis-Merk- 
male zu Wirkung kommen. 

Die Gattung Crepis ist ein besonders gtinstiges 
Objekt ffir derartige Analysen, da die Chromosomen 
zum Tell durch ihre unterschiedliehe Gr6Be identi- 
fiziert werden k6nnen. COLLINS bastardierte Crepis 
biennis mit Cr. setosa, erstere ist tetraploid mit 2n = 4  o, 
setosa aber nur 8-chromosomig. AuI die gleiche Weise 
wie bei Viola entsteht auch: hier eine Pflanze mit 
12 Bivalenteil ---- IO Biv. biennis-}-2 Biv. setosa, webei 
durch Testrfickkreuzung die beiden Setosa-Chromoso- 
men als je das kleinste und das gr6gte des Satzes 
identifiziert werden k6nnen. Die neue Form wurde 
Crepis arti/icialis genannt. 

Vielleicht ist kS m6glich einen {ihnlichen Artbilduilgs- 
vorgang auch mit den Triticum-Agropyrum-Bastarden 
kiinstlich zu erreichen, wenn eine jahrelange Konstanz 
der 44-chromosomigen Familien Ilachgewiesen werden 
kann. Doch scheint die Aussicht auf eine dauerhafte 
Verbindung einzelner Bivalente mit dem ganzen Chro- 
mosomensatz des Weizens ungfinstiger zu sein als die- 
jenige eines ganzen Genoms. 

b) S u b s t i t u t i o n s b a s t a r d e  
Durch zahlreiche Untersuchullgen ist nachgewiesen, 

dab in polyploiden Arten Verlust yon Chromosomeil 
oder Chromosomenpaaren nicht die Lebeilsfghigkeit 
der Pflanzen zu beeintr/ichtigen braucht, da innerhalb 
des Chromosomensatzes vervielfachte Segmente mit 
gleicheil Genloci enthalten sind. Nur in diesen 
polyploiden Arten besteht also die M6glichkeit, das 
fehlende zu erg~nzen durch ein Chromosom bzw. Chro- 
mosomenpaar aus einer Iremden Herkunft,  wobei das 
neu eingeffigte ganz andere Gene enthalten kann als 
das, dessen Platz es nun einnimmt. Dieser Vorgang 
wurde von O'MARA (I950) mit Substitution bezeichnet. 
Entscheidend ist dabei wieder die Lebensf~higkeit der 
Gameten. 

Ffir Triticale gibt O'MARA (I950) folgende Zahlen an : 
n 20 + I Trit. 60 % 
n -- i 20 6% 
n q - i  20 + I Trit. + I Sec. 8% 
n - - I - / i  2 0 - /  ISEc. 26% 

Der Prozentsatz an lebensffihigen Gameten wurde 
festgestellt an FIPflanzen aus der Kreuzung yon 
(2n = 4 ~ Triticum + 2 Secale) X 2n = 42 Triticum. 

20 + i Sec. 
die F~ enth/ilt 2 0 +  z Trit. " Es ist in diesem Fall be- 

merkenswert, dab die Substitutionsgameten dreimal 
besser in der Lebensf~higkeit sind als die Additions- 
gameten. 

NISHIJAMA (I939) stellte aus der Bastardierung 
zwischen Avena/atua und barbara entsprechende Sub- 
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stitutionsformen her. Unter den verschiedenen Aneu- 
ploiden erh~lt er in F' 5 auch Pflanzen, mit 2n = 42 
(21 Biv.) und 2n = 44 (22 Biv.), die je aus 2o [atua- und 
2 bzw. 4 barbata-.Chromosomenpaaren bestehen. Die 
Analyse ftihrte er mit Hilfe yon Testkreuzuilgen mit 
Arena [atua durch. Auch bei Nicotiana konnte 
GERSTEI~ (I946) auger den Additionsbastarden zwi- 
schen Nicotiana tabacum und glutinosa Pflanzeil her- 
stellen, bei denen ein glutinosa-Paar in ein nullisomes 
Nicotiana tabacum eingeffigt ist. Das ersetzte Chromo- 
someilpaar konnte als das H-Chromosom identifiziert 
werden. Diese Substitutionsform hat als resistenter 
Stature in der praktischen Tabakziichtung Bedeutung 
gewonilen. 

Als Nachweis Ifir die Substitution kann auch im 
Weizeilqueckenmaterial die Paarung der Chromo- 
somen der Bas~arde mit Weizen gelten, unter der 
Voraussetzung, dab die Paarung durch Homologie be- 
dingt ist. Bastarde, die mit Weizen weniger als 21 
Chromosomenpaare bilden, zeigen dami[ an, dab sie 
nicht mehr 21 dem Weizen homologe Chromosomen 
enthalten. Die Anzahl der neu angeffigten Chromo- 
somen kann variieren. Unter den stabilisierten Linien 
k6nnen folgende als Substitutionsformen bezeichnet 
werdeil: 
2 n = 4 2 u n d w e n i g e r a l s 4 2  TA2  u n d T A 1 5 I I I  
2 n = 5 6  und 54 (TA6 und 97) TA15 IV 

(OHS~NDORF I952 ) 
Ob TA 6 und 9 auch zu den Substitutionsbastarden 
gereehnet werden k6nilen, ist Ilicht gailz eindeutig, da 
die Paarung mit einem Prozentsatz yon io bzw. 17% 
(Tab. 7) vollst~indig ist. Es wgre auch die Annahme be- 
rechtigt, dal3 in diesem Fall Austausch yon Chromo- 
somensegmenten zwischen Triticum und Agropyrum 
die Chiasmenbildung beeintrgehtigt. Die starke 
Multivalentbildung in  RF 1 l~Bt derartige Kompli- 
kationen vermuten. 

Eine andere M6glichkeit, substit uierte Pfianzen zu er- 
halten, besteht darin, aus Rfickkreuzungsnachkommen 
der Additionsbastarde mit Weizen die Pflanzen aus- 
zulesen, die nur 20 Bivalente bilden. So w~ire es denk- 
bar, dab zum Beispiel eine Pflanze mit 2n = 44 und 
201I Triticum + 21 Triticum + 21 Agropyrum Ga- 
meten ergibt yon der Konstitution 20 Triticum + I--2 
Agr@yrum. Aus einer gfinstigen Gametenkombi- 
nation k6nnten Pflanzen mit 2o II Triticum - / i  n Agro- 
~Syrum erwartet werden. Das bedeutet also, dab diese 
Pflanzen 42-chromosomig und, falls es sich um die 
Resistenzchromosomen aus Agropyrum handelt, resi- 
stent sein mfil3ten. Unter den F~-Pflanzen aus der 
doppelten Rfickkreuzung der Linie TA 7 mit Triticum 
aestivum, sind, unabh/ingig v o n d e r  Resistenz, 26,7% 
der Pflanzen mit 19 und 20 Ch/omosomenpaaren ge- 
funden (S. 343)- Von den drei daraus nachgebauten 
und cytologisch untersuchten Familien (Tab. I2 Nr. 
53, K 34, 45 und 42) waren von insgesamt 99 Pfianzen 
s~imtliche 42-chromosomigen anf~illig. Auch in RF 4 
(Tab. 13) wurde die Resistenz nicht in Pflanzen mit 
2n = 42 beibehalten. Da das bisher cytologisch kon- 
trollierte Riickkreuzungsmaterial noch nicht sehr 
umfangreich ist, bleibt die M6glichkeit offeil, unter 
gr6Beren Pflanzenzahlen entsprechende Typen zu 
finden. 

c) A u s t a u s c h f o r m e n  
Der gfinstigste Fall, der bei der Kombination zweier 

nichtverwandter Arten eintreten kailn, ist der, dab die 
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L~inge der Chromosomensegmente, die die erwfinschten 
Gene enthalten, auf ein Minimum beschr~nkt ist. 

Der meines Wissens einzige exakte Nachweis einer 
Translokation eines Chromosomenstfi.ckes aus einer Art 
an ein Chromosom einer anderen Art ist bei Godetia 
dutch die Arbeiten yon HIORTI-I (1947) und H~KAlVSSON 
(1943) gebraeht worden. Bei dieser Artengruppe sind 
die cytologischen und genetischen Verh~Itnisse. grfind- 
lich studiert worden, so dab mit einem Markierungsgen 
gearbeitet werden konnte. Aus der Bastardierung 
zwischen Godetia witney und de]lexa, zwei Arten, die 
nicht miteinander verwandt sind, wurde eine Pflanze 
mit zwei witney- und einem de/lexa-Genom gefunden. 
Nach Rfickkreuzung mit witney entstanden unter an- 
derem auch Trisome mit 14 witney- + I de/lexa-Chro- 
mosomen. Einige dieser Trisome enthielten das domi'  
nante Gen ffir Rotnervigkeit der Bliitter, also ein 
sehr gfinstig zu analysierendes Merkmal. Der Ver- 
such, mit Hilfe yon RSntgenstrahlen eine Translo- 
kation zwischen dem univalenten Chromosom aus 
de/lexa und einem des witney-Satzes zu verursachen, 
glfickte. Mit dem bestrahlten Pollen der 2n + I- 
Pflanze wurden normale 2n-Pfianzen best~iubt und 
die Spaltungszahlen der Rotnervigen unter den Nach- 
kommen untersucht. Die meisten Pflanzen spalteten 
etwa 5% rotnervige, bis auf eine Ausnahme mit 50%. 
Diese Ausnahmepflanze hatte 7 Bivalente, yon denen 
eines heteromorph, d. h. aus zwei Chromosomen ver- 
verschiedener Lfinge zusammengesetzt war. Die Rot- 
nervigkeit blieb auch in den folgenden Generationen 
konstant. Eine Abspaltung yon etwa 1 - - 3 %  grfin- 
nerviger Pflanzen in jeder Generation deutet EIOR*~ 
als Widerauss togung des angehefteten Stfickes. Die 
gleichlaufende Kontrolle d e r  Nachkommen aus un- 
behandelten Trisomen mit dem gleichen Gen ergab, 
dab unter 4 ~ ooo untersuchten Pflanzen keine spontane 
Mutation aufgetreten war. 

Der Austausch zwischen Weizen und Quecken wird 
vor allem in der F: zu erwarten sein, wobei bevorzugt 
die Genome X (Agropyrum) und D (Triticum) an der 
Paarung beteiligt sein dfirften (GAUL 1953a ). Jedoch 
wurde wiederholt dargestellt, wie selten die Gameten, 
die wirklich eine Reduktionsteilung passiert haben, 
zur Befruchtung kommen und an der Ausbildung 
fertiler Pflanzen beteiligt sind. Gelingt es aber, eine 
solche Nachkommenschaft aufzuziehen, mfissen theo- 
retisch auch in :ilteren stabilisierten Generationen Aus- 
tauschchromosomen vorhanden sein (TA 15), die aber 
nur dann exakt nachweisbar sind, wenll sic markante 
Gene betreffen. Auch die cytologische Analyse der Test- 
F1 wird nut inden  Fallen ein klares Bild geben, in denen 
das translozierte Chromosom deutIich in der Gr613e ab- 
weicht oder das Agropyrum-Segment an mehr als einem 
Schenkel des Cbromosoms in der Lange beteiligt ist. 
Je kleiner dagegen die Agr@yrum-Anteile eines Chro- 
mosoms sind, desto weniger sind sie cytologisch nach- 
weisbar. In  der Familie TA 15 IIa w u r d e  versucht, 
einen solchen Austausehvorgang zu demonstrieren. Als 
markantes Gen war bier die Behaarung des Agropyrum 
intermedium trichophorum benutzt, das in die Weizen- 
sorte Carsten V eingefiihrt ist, ohne die Zahl 2n = 42 
mit 211I zu verSmdern. Die Test-F: mehrerer solcher be- 
haarter ca V-Pflanzen mit Ca V zeigt kaum Abweichung 
rum normalen Paarungsbild. Nur in einigen Nummern 
wird auf heteromorphe oder offene BivMente hinge- 
wiesen (Tab. 3). 

Aber auch in Material, das aus unreduzierten F1- 
Gameten stammt, ist die Entstehung yon Trans- 
lokationschromosomen m6glich durch spontane Paa- 
rung zwischen Triticum- und Agropyrum-Chromosomen. 
I n  diesen FS.11en wird die Translokation zwisehen 
Chromosomen der J-Genome aus Agropyrum und 
A-, B- oder D-Genomen yon Triticum stattfinden. Der 
Prozentsatz an derartigen spontanen Austauschvor- 
g~ngen kann ermittelt werden bei der Analyse der 
Meiosis der Rtickkreuzungsnachkommenschaften. In 
Tab. IO sind die PMZ zusammengestellt, in d e n e n  
vermutlich Triticum und Agropyrum gemeinsam an 
der Bildung yon Multivalenten beteiligt sind, wie z. B. 
2 o l i +  i II-I oder I9 :I + I  v . Schon in tier F 1 be- 
tr~gt der Prozentsatz unter I98oPMZ----1,6%, in 
der zweiten Rfickkreuzung-F1 (R2F:) sugar unter 
2168 PMZ = 7,5%. Die Chance, dab Gameten mit auf 
diese Weise translozierten Chromosomen zur Be- 
fruchtung kommen, ist relativ gering, aber doch theo- 
retisch denkbar, Versuche, die Translokationsrate 
mi t t I i l f e  yon R6ntgenstrahlen kfinstlich zu steigern, 
sind in Angriff genommen. 

" Auch hier mug auf jeden Fall als Markierung ffir das 
Agropyrum-Chromosom die Rostresistenz dienen. Die 
Resistenz der Quecke ist, im Gegensatz zu der bisher 
bekannten aus dem Weizensortiment, gegeniiber zahl- 
reichen Biotypen, besonders des Braunrostpilzes, wirk, 
sam. Dieses Gen oder die Gengruppe kann nach den 
vorliegenden Untersuchungsergebnissen auI einem 
kleinen Tell eines Agropyrum-Chromosoms lokalisiert 
sein, AuBerdem wird die Wirkung schon eines ein- 
zelnen monosomen Agropyrum-Chromosoms in bezug 
auf die Krankheitswiderstandsfiihigkeit st~irker sein 
als alle im Chromosomensatz des Weizens vorhandenen 
entsprechenden Gene. Es bleibt zu prfifen, ob es sich 
in resistenten Linien aus verschiedenen Triticum- 
Agropyrum-Kombinationen um dasselbe spezifische 
Agropyrum-Chromosom handelt. Ferner w:ire zu 
fragen, ob durch den Einbau dieses Chromosomen- 
segments in den Weizen-Chromosomensatz die Wir- 
kung dieser Gene abge~ndert oder geschwacht wird; 
ob ein Positionseffekt auf das verpflanzte Stack yon 
Bedeutung sein k6nnte. 

Zusammenfassung 
: .  An Weizen-Quecken-Bastarden, die aus reduzier- 

t en  F,-Gameten abstammen, wurde die Stabilisierung 
kfinstlicher Chromosomens:itze gezeigt. Es konnte 
eine Familie mit einem substituierten Chromosom 
(ein Weizen- durch ein Queckenchromosom ersetzt) 
(TA 15 III), wie auch eine Linie mit einem Transloka- 
tionschromosom (TA 15 IIa) wahrscheinlich gemacht 
werden. 

2. Die Entstehung yon konstanten Bastarden, in 
denen ein ganzes Genom der Quecke, Agropyrum 
intermedium, all die Weizengenome addiert ist, wurde 
an jungen Generationen einer Linie beschrieben (TA 
25). Die Identitiit der addierten Agropyrum-Genome 
in verschiedenen Bastardlinien wurde durch Kreu- 
zungskombinationen mit Amphidiploiden gepriift. 

3. Es wird ein ausffihrlicher Bericht  fiber die Er- 
gebnisse der Rfickkreuzung yon resistenten Additions- 
bastarden mit Triticum aes~ivun~ gegeben. Auf Grund 
der starken Elimination der Agropyrum-Chromoso- 
men in den Folgegenerationen ist es m6glich, Pflanzen 
zu isolieren, in denen das spezielle Resistenz-Chro. 
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mosom aus Agropyrum m o n o - o d e r  disom an  den 
Weizen-Chromosomenbestand addiert  ist. 

Ich  danke Her rn  Professor RUDORF-ftir die Unter-  
st t i tzung dieser Arbeit und Fr~uleiii TRUCI~ENm~ODT 
fiir die sorgf~ltige Ausftihrung der teehnisehen Ar- 
beiten. 
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121bet den Einflut3 verschiedener Anbaumethoden auf Ertrag 
und Pflanzgutwert der Kartoffel 

Von H. GOERLITZ 

Mit 8 Textabbildungen 

Die  Ertragsleis tung der Kartoffeln ist entschieden 
veil der QualitS.t des verwendeten Pflaiizgutes abhiiii- 
gig. I n  allen in gr6Berem Umfaiig Kartoffe lanbau 
betreibenden L~ndern kommt  daher der Ziichtung 
resistenter Sorteii u lid tier Erzeugung gesunden Pflanz- 
gutes eine grebe Bedeutuiig zu. Bekanntl ieh sind Er- 
folge in tier Resisteiizztichtuiig aber nur d.urch jahre- 
lange Arbeit  zu erreicheii, wS.hreiid die Verbesseruiig 
der Pflai izguterzeugung kurzfristig zu h fheren  Er- 
tritgen in der Prax is  ftihrt, 

AuI Versuchsergebnissen und Erfahrungs ta t sachen  
aufbauend,  sind in versehiedenen L~nderii Methoden 
zur Erzeuguiig gesundeii Pflaiizgutes eiitwickelt Wor- 
den, veil denen die gebriiuchlichsten in tier vorlie- 
genden Arbeit  auf ihre Anweiidbarkeit  in Mecklenburg 
gepriift werdeii, 

Die , , D e u t s c h e  M e t h o d e "  der Pflaiizkartoffel- 
erzeugung ist durch folgende Fak toren  gekeiinzeichiiet : 

I.  Das Pflanzgut  wird ohne besondere Vorbereitung, 
meist direkt aus der Miete kommend,  gepflaiizt. 

2. Der Pflanzterlnin liegt im AnschluB an d.ie Be- 
stellung des Sommergetreides Aiifang bis Mitre Mai, 
auf leiehten Bbden etwas friiher. 

3. Zur Verminderung der Infekt ionsgefahr  muB eine 
Mindestentfernung v0n kranken Nachbarbest  ~nden yon  
2o m eiiigehalteii werden. Viruskranke Stauden werden, 
sobald Krai ikhei tssymptome zu erkennen sind, durch 
2--3mal ige  Selektioii in gewissen Zeitabst~nden aus den 
zurPflanzguterzeuguiig best immtenBesti inden entfernt.  

4. Die Ern te  erfolgt IIach dem Absterben des Krau-  
tes, in Mittelgebirgslagen etwas eher, da Sp~tsor ten  
dor t  kaum vor dem ersten Frost  absterben. 

5. Der gesamte Er t rag  wird sofort nach der Ernte 
eingemietet uiid m6glichst erst im Frtihjahr sortiert .  

Sic hat  aul3erhalb Deutschlaiids in den 6stlichen 
L~ndern, z. B. in Poleii, in der Tscheehoslowakei und 
in den n6rdlicben Teilen der Sowjetuiiion w e r e  Ver- 
brei tung gefunden und wird dort  meist auf groBen 
Fliichen aiigewendet. 

Wesentliehe Punk te  der , , H o l l ~ i n d i s c h e i i  An-  
b a u m e t h o d e " ,  bei der die Vegetationszeit  der Kar-  
toffetn in die Friihjahrs- un4 Vorsommermonate  ver- 
legt wird, sind folgende: 

I .  Das Pflanzgut  wird in Vorkeim- oder Lager-  
Museri i  im zeitigen Frt ihjahr  vorgekeimt,  

2. Der Pflanztermin liegt im Miirz/April, sobald es 
die Witteruiig erlaubt,  

3. Die Selektion kranker  S tauden wird in mehr- 
facher Wiederholung von  besonders spezialisierten 
Fachkr/if ten durchgeftihrt .  

4. Entsprechend den Feststelluiigen zu diesem 
Zweck eingerichteter Bla t t lausbeobachtungss ta t ionen 
wird das Krau t  der Kartoffeln eine gewisse Zeit naeh 
Beginn des Sommerfluges der Blattl~iuse entfernL 

�9 5- Die Ernte  kann  ersf beginnen, wenn die unreifeii 
Knollen schalenfest geworden sind. Der Zei tpunkt  ist 
etwa 14 Tage nach dem Krautz iehen gegeben, 


