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Vereinfachung der Kreuzungstechnik durch Schnittkastrationen 
bei selbstbest/iubenden Getreidearten 

V o n  WILHELM OLTMANN, Einbeek 

Mit 2 Textabbildungen 

Seit Jahren ist eine lebhafte Diskussion darfiber 
entstanden, ob es zweckm~iBig ist, bei der Kombina- 
tionszfichtung bei Selbstbefruchtern die Populationen 
neben anderen Feststellungen aueh frfihzeitig auf 
ihre Ertragsleistung zu priifen. Von der Mais-Ztich- 
tung her iibertrtigt man auf die Zfichtung yon Selbst- 
best~iubern die Vorstellung, dab diejenigen Kreuzungen 
von Sorten und St~tmmen am aussichtsreichsten sind, 
welche in der F1 und den n~ichsten Generationen die 
gr6Bte Heterosis zeigen (I). Die Auffassungen dar- 
fiber, ob man aus diesen Populationen mit gr6Berer 
Sicherheit ertragreiche Linien auslesen kann als aus 
weniger ertragreichen, gehen allerdings auseinander. 
Aber unabMngig davon erscheint es doch zweek- 
m~iBig, schon frfihzeitig etwas fiber die Eignung der 
beiden verwendeten Elternsorten aussagen zu k6nnen, 
auch in ertraglicher Hinsicht. Man macht immer wie- 
der die Erfahrung, dab ffir eine wirklich erfolgreiche 
Auslese yon vielen hergestellten Populationen meist 
nur ein geringer Tell fibrigbleibt, in dem dann gute 
Ertragstypen in gr613erer H~iufigkeit vorkommen. 
RUDORF weist im Handbnch der Pflanzenziichtung 
darauf hin, dal3 der Grad der Heterosis oder der Trans- 
gression in der F 1 zur Beurteilung des Leistungs- 
potentials der Kreuzung, d. h. der Eignung der Kreu- 
zungspartner zur Ziichtung yon St~immen, die ihre 
Eltern im Ertrage fibertreffen, benutzt werden kann. 
Es w~ire demnach wiinschenswert, schon die F 1 ver- 
gleichend mit den Elternsorten auf ihre Ertragsfiihig- 
keit zu priifen (2). 

Diese Feststellung RuI)oRrs erscheint umso wich- 
tiger, je mehr wir dazu tibergehen, eine frtihzeitige 
Auslese aus Pop{alationen zu treffen, d. h. nicht mehr 
bis z u r F  6 oderF  s zu warten, sondern bereits in der F 2 
oder F 3 zu beginnen. RUI)ORr fordert, dal3 die Hetero- 
siswirkung in F 1 und F~ mehr als bisher beachtet und 
wenn m6glich ermittelt wird (I). 

Wenn man bereits eine F 1 und F~ in der Leistung 
prfifen will oder wenn man in der F2 die gauze 
Variationsbreite der Aufspaltungen erkennen m6chte, 

muB man nicht nur einzelne, sondern eine Viel- 
zahl yon F1-Pflanzen herstellen k6nnen. Das be- 
reitet im allgemeinen bei bestimmten fremdbefruch- 
tenden Arten (z. B. Mais) keine Schwierigkeit, bedeutet 
aber ein entscheidendes Hindernis bei allen selbst- 
best~tubenden Getreidearten, einschlieBlich des Rog- 
gens als Fremdbefruchter. Gerade beim Roggen ist 
aber seit einiger Zeit zur DurcMfihrung yon Nassen- 
kastrationen ftir Kreuzungen die Schnittkastration 
tiblich. Sie wurde I934 yon LINNII~ beschrieben und 
von ~V[ENGERSEN (1950) (3) in gr6Berem MaBe ange- 
wandt und bekannt gemacht. Im Gegensatz zur nor- 
malen Kastration benutzt man hier eine Schere und 
schneider von Deck- und Vorspelze etwa zwei Drittel 
ab, so dab gleichzeitig ein Stiick der Antheren mit ab- 
geschnitten wird, die Narbe jedoch unbertihrt bteibt. 
Die Antheren vertrocknen nach kurzer Zeit, und der 
Pollen wird nicht befruchtungsffihig. 

Nachdem die Methode beim Roggen erfolgreich ange- 
wandt worden war, wurde im Zuchtbetrieb der Peragis 
in der Kleinwanzlebener Saatzucht A.G. planm~igig 
versucht, sie auch ftir andere Kulturarten, bsonders 
fiir selbstbefruehtende Getreide, anzuwenden, l~ber die 
Ergebnisse dieser Versuche soil hier berichtet werden. 

Nachdem in den Jahren 1953/54 Vorversuche bei 
Wintergerste und -weizen gemacht wurden, bei denen 
wir feststellen konnten, dab bei Wintergerste, schein- 
bar durch das notwendige Abschneiden der Grannen, 
St6rungen eintrete n, so dab nur ein geringer Ansatz 
zu verzeichnen war, wurden im Jahre 1955 planm~gig 
Weizen- und Haferbeete angelegt, die einmal das 
Ziel batten, die Brauchbarkeit der Schnittkastration 
fiir diese beiden Kulturarten zu kl~iren, und zum an- 
deren durch verschiedene Kombinationen eine KI~- 
rung der Frage Heterosiseffekt - -  Kombinationsfiihig- 
keit verschiedener Partner usw, im Zusammenhang zu 
versuchen. Ober die letzte Frage soil sparer getrennt 
berichtet werden. 

Wie aus Tabelle I hervorgeht, wurden zun/ichst 
Kontrollschnitte beim Weizen durchgeftihrt, d. h., die 
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Tabelle I. 

Nr. 

I--I0 

11--20 

21--3 ~ 

Winterweizen 

4778 
B 36 
C 8a - -  

Kontrollschnitte, isoliert ein: 
eti~teL 

Anzahl 
Blfiten 
kastr. 

286 
352 
376 

Ansatz 
ohne % 

mittlere 
Blfitchen 

I o, 3 
2 O, 5 
I 0 , 2  

4 Zo,4 lOl 4 

Ansatz 
an 

mittleren 
Blfitchen 

I 

II 

7 
19 

geschnittenen und so kastrierten Ahren wurden sofort 
nach dem Schneiden isoliert eingettitet, um die even- 
tuell noch m6gliche Selbstbefruchtung zu kontrollieren. 
Von lOl 4 geschnittenen Bliiten zeigten 4 einen Ansatz, 
d. h. o,4%, wobei noch nicht sicher ist, ob es sich um 
Selbstbefruchtung handelt oder um frtihzeitige Frem- 

dung w~ihrend des Schnei- 

Abb. i. Schnittechnik. 

dens. Insgesamt darf wohl 
trotz dieser geringen Ansatz- 
prozente behauptet  werden, 
dab die Kastrat ion mit ge- 
hi, gender Sicherheit gelungen 
ist. Bei den angegebenen 
Zahlen handelt es sich um 
Ausz~ihlungen an den Seiten- 
bltiten: 

Beim Schneiden wird so vorgegangen, dab bei einer 
Stufe einer Ahre mit 3 oder 4 Bltiten zwei Schnitte 
durchgefiihrt werden in der in Abb. I angegebenen 
Weise. Das zu schneidende Ahrchen wird mit  dem 
Daumen der linken Hand abgesttitzt - -  (die Bl~iten 

schieben sich sonst auseinander, wodurch meistens ein 
Nachschneiden erforderlich wird) - -  der erste Schnitt 
wird yon unten nach oben yon der sichtbaren Krt~m- 
mung der Deckspelze des ~iuBeren Bliitchens zur Mitte 
des Ahrchens gefiihrt, der zweite Schnitt entsprechend 
yon oben nach unten. 

Dabei l~iBt sich nicht vermeiden, dab die Mittel- 
bltitchen nicht so exakt geschnitten werden wie die 
Seitenbliitchen, auf die es j a besonders ankommt.  
Eine Kontrolle (s. Tab. I) ergab, dab yon insgesamt 
507 Mittelbltiten 19 einen Ansatz zeigten, d .h .  ca. 
4%. Dieser Prozentsatz ist ftir eine genaue Arbeit zu 
hoch, so dab sich die Notwendigkeit ergibt, entweder 
einen dritten Schnitt zu fiihren, oder aber die Mittel- 
bliiten, wie bei Handkreuzungen auch iiblich, zu ent- 
fernen. Das letztere ers.cheint arbeitstechnisch ein- 
facher. Da die Mittelbltiten im allgemeinen sp~ter 
abbltihen, kann bei dem erzielten Ansa• Selbstung 
angenommen werden. Es soll in diesem Sommer ver- 
sucht werden, durch kleine AMinderungen der Schnitt- 
technik, den Mangel zu beheben, um mit zwei Schnit- 
ten auch das oder die Mittelbliitchen mit  geniigender 
Sicherheit zu treffen und ganz auszuschalten. 

In  Tabelle 2 sind die Ergebnisse einer weiteren Ver- 
suchsanlage zusammengestellt, wobei die Mutter- 
pflanzenreihen, an denen die Schnittkastrationen vor- 
genommen wurden, jeweils neben zwei best immten 
Pollenspendersorten standen. Die Pflanzen bliihten 
danach frei ab. Die Kastrat ionen sind in genfigender 
Anzahl durchgeftihrt; yon 434 ~ kastrierten Blt~ten 
zeigten 193o Ansatz, das entspricht einem durch- 

Tabelle 2. Winter-Weizen.  Geschnitlene A'hren - -  verschiedene Nachbarn, /rei abgebli~ht. 

Anzahl Ansatz ohne Sehossen 
Nr. ~ Nachbarn $ Bliiten mittlere % 

kastr. Blfitchen $ 

I~L 

2C 

3b 

4 c 

5c 

6c 

7 c 

8c 

9b 

IOC 

I I a  

I I b  

I 2 a  

I2b 

Criewener 192 

Zapf Neu 

Carsten VI 

Heine IV 

Heine VII  

Walthari 

Taca 

Lohmann I I  

Toerring I I  

Koga I I  

Peragis 

Peragis 

B 53/51 

B 53/5I 

Peragis 
Zapf Neu 

Taca 
Toerring I I  
Peragis 
Heine VII  

Criewener 192 
Peragis 

Peragis 
Carsten VI 

Lohmann I I  
Koga II 
Zapf Neu 
Peragis 

Peragis 
Walthari 

Peragis 
B 53/51 
Walthari 
B 53/51 
Koga I I  
B 53/51 
Zapf Neu 
Toerring n 
Peragis 
Peragis 
Toerring I I  
Koga I I  

4 o o  

320 

360 

350 

360 

330 

33o 

400 

390 

330 

2OO 

20O 

185 

185 

126 

122 

256 

176 

206 

158 

15o 

203 

159 

112 

43 

lO9 

32 

78 

31,5 

38,2 

71,2 

50,3 

57,3 

47,9 

45,6 

50,8 

40,8 

34,o 

21,5 

54,5 

17,4 

4 2 , 2  

spXt spgt 
frfih 

friih sp~it 
frfih 

friih spit 
friih 

mittel sp~t 
spit 

friih sp~t 
frtih 

frfih mittel 
friih 

sp~it friih 
sp~t 

mittel sp~t 
friih 

frfih sp~t 
sp~it 

iriih friih 
sp~t 

sp~t frfih 

sp~it sp~it 
friih 
frtih 

sp~t  sp~t 
sp~t 

sp~t friih 
frfih 

4340 193 ~ ~44,4 
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Nr. 

2Ol--  05 

206--  IO 
281--  85 

211--  15 
3 7 1 -  75 
221--  25 
48z - 85 

2 2 6 - - 3 o  
516 _ 20 

236-- 4 ~ 
2 5 6 _  60 

2 4 1 - - 4 5  
3 7 6 _  80 

2 4 6 _  5 ~ 
421 _ 25 

261--  65 
2 8 6 - - 9 0  

266--  7 ~ 
511 _ 15 

2 7 1 -  75 
426 _ 3 ~ 

2 7 6 _  80 
456--  60 

2 9 1 -  95 
316--  20 

296--300 
3 4 1 -  45 

301 _ 05 
381 _ 84 

306--  IO 
491--  95 

3 2 1 - - 2 5  
3 4 6 _  5 ~ 

3 2 6 - - 3 0  
386-- 90 

3 3 1 -  34 
4 0 I - - O 5  

3 5 1 -  55 
3 9 1 -  95 

3 5 6 _  60 
406--  IO 

361--  65 
4 6 1 - - 6 4  

396--400 
4 1 1 -  r 

416 _ 20 
4 3 1 -  35 

4 3 6 - - 4  ~ 
466 _ 7 ~ 

5 1 I - -  15 
5 3 6 - - 4  ~ 
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Tabelle 3. Winler-Weizen. Normale Schniltkastrationen; beide Eltern zusamme,n einget~tet. 

Zapf Neu 

Heine IV 
Criewener 192 

Taca 
Criewener 192 

Peragis 
Criewener 192 

B 53/51 
Criewener 192 

Carsten VI 
Zapf Neu 

Taca 
ZapI Neu 

Toerring I I  
Zapf Neu 

Heine IV 
Carsten VI 

Heine VII  
Carsten VI 

Toerring I I  
Carsten VI 

Koga I I  
Carsten VI 

Heine VII  

C r i e w e n e r  1 9 2  

Criewener 192 
Heine IV 

Criewener 192 
Taca 

Criewener 192 
Peragis 

Criewener 192 
t3 53/5I 
Zapf Neu 
Carsten VI 

Zapf Neu 
Taca 

Zapf Neu 
Toerring I I  

Carsten VI 
Heine IV 

Carsten VI 
Heine VII  

Carsten VI 
Toerring I I  

Carsten VI 
Koga I I  

Heine IV 
Heine IV 

Walthari 
Heine IV 

Taca 
Heine IV 

Peragis 
Heine IV 

Walthari 
Heine VII 

Taca 
Heine VII 

Lohmann II 
Heine VII 

Taca 
Walthari 

Lohmann II 
Walthari 

Koga II 
V~ralthari 

Lohmann II 
Taea 

Toerring II 
Lohmann II 

Koga II 
Toerring II 

t3 53/51 
Peragis 

Heine VII 

Heine IV 
Walthari 

Heine IV 
Taca 

Heine IV 
Peragis 

Heine VII 
Walthari 

Heine VII 
Taca 

Heine VII 
Lohmann II 

Walthari 
Taca 

Walthari 
Lohmann II 

Walthari 
Koga I I  

Taca 
Lohmann I I 

Lohmann II  
Toerring I I  

Toerring I I  
Koga II  

Peragis 
B 53/51 

Anzahl 
Blfiten 
kastr. 

204 

2 0 0  
166 

184 
156 

19 ~ 
204 

196 
18o 

15o 
17o 

154 
184 

158 
194 

i 

186 
i 184 

1 9 2  
186 

18o 
184 

I94 
16o 

184 
172 

192 
17o 

182 
15o 

188 
21o 

188 
166 

162 
176 

178 
21o 

168 
174 
166 
202 

17o 
132 

19o 
20O 

202 
180 

194 
128 

206 
192 

9188 

schni t t l ichen Ansatz  von ca. 44%. Zur  Erg~inzung 
sind noch jeweils die Zeiten des Ahrenschiebens an-  
gegeben, um kontrol l ieren zu kSnnen,  wie welt diese 
Zeiten bei den Kreuzungspa r tne rn  differieren k6nnen  
oder mfssen.  Bei dieser Ar t  des Abbli ihens ist nat i i r -  
lich keine Gew~ihr gegeben, dab  eine Best~tubung ta t -  
s/ichlich nu r  durch die Nachbarpf lanzen erfolgt; d i e  
Versuchsanlage wurde lediglich im Hinbl ick  auf die 
Frage einer selektiven Bef ruchtung  so gew/ihlt. 

Ansatz ohne 
mittlere 

Blfitchen 

23 16,3 

41 2o,5 
35 21,o 

53 28,7 
17 lO,9 

44 23, I 
76 37,2 

34 17,4 
47 26,I 

38 25,5 
26 15, 3 

41 26,6 
19 lO,3 

25 15,8 
I0 5,2 

22 11,9 
20 10,8 

4 ~ 20,6 
26 13,6 

5 2,8 
33 17,9 

20 I0,3 
48 30,0 

5 2,9 

47 24,4 
28 16,5 

44 24,I 
I 5 IO,O 

53 28,2 
57 27,2 

31 16,5 
31 18,7 

44 27,I 
13 7,4 

54 30,5 
2 0,9 

54 32, I 
5o 28,6 

42 25,5 
80 39,6 

22 12,9 
16 12,2 

66 34,6 
4 ~ 20,0 

73 36,I 
74 4I, I 

95 49,0 
46 36,0 

47 22,7 
85 44,I 

1957 ~21,33 

Ansatz an 
% mittlere 

Bl~tchen 

[ 
1 I 

I 

2 

2 
I 

- -  i 

- i 
1 I 

2 J 

2 

I 

I 

I 

2 

I 

5 

I 

I 

I 

2 

3 

I 

9 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

8 
8 

7 
4 

3 
4 
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Schossen 

sp~Lt frtih 

sp~tt mittel 
mittel sp~tt 

sp~t sp~it 
sp~it sp~t 

sp~t sp~t 
sp~t sp~t 

sp~t sp~t 
sp~tt sp~tt 

friih friih 
frtih friih 

frtih sp~t 
sp~t friih 

friih frtih 
friih friih 

friih mittel 
mittel friih 

friih friih 
frtih friih 

frtih frtih 
friih frtih 

friih friih 
frtih frtih 

mittel friih 
frtih mittel 

mittel friih 
frtih mittel 

mittel sp~tt 
spXt mittel 

mittel sp~t 
sp~t mittel 

friih friih 
frfih frtih 

frtih sp~it 
sp~Lt friih 

friih mittel 
mittel frfih 

frilh sp~Lt 
sp~tt friih 

friih mittel 
mittel frtih 

frfih frtih 
friih friih 

sp~Lt mittel 
mittel sp~t 

mittel frilh 
frfih mittel 

fr~h frfih 
friih frtih 

spfis sp~t 
spXt sp~t 

Aus Tabelle 3 sind n u n  die Ergebnisse ersichtlich, 
wie sie fiir eine eigentliche Zuchtgar ten technik  wichtig 
sin& Hier s ind j eweils zwei Einzel~ihren zusammen 
un te r  einer Pergamint t i te  isoliert. Dabei  waren die 
Mutter~thren einer Schni t tkas t ra t ion  unterzogen,  die 
Pol lenspender~hren vSllig unbehandel t .  Die mi t t le ren  
Ansatzprozente  liegen naturgem/tf3 niedriger als bei 
den frei Abblt ihenden,  wobei diejenigen nicht  mi t  aus- 
gewertet wurden,  die wegen verschiedener Bltihzeiten 
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der Partner gar keinen Ansatz zeigten. Der Ansatz 
ist gegenfiber den frei abbltihenden Ahren erwartungs- 
gem~iB auf etwa die H~ilfte gesunken, da unter den 
Pergaminttiten ungfinstigere Best~iubungsverhitltnisse 
vorliegen durch mikroklimatische Sonderverh~iltnisse. 
Immerhin diirfte der mittlere Ansatz mit ca. 22% 
immer noch ausreiehend und die Methode in arbeits- 
technischer Hinsicht weitaus gfinstiger sein als das 
Handkreuzen. Daraber hinaus tassen sich die Ansatz- 
verh~iltnisse verbessern, wenn man nicht Einzel~ihren, 
sondern Ahrenbiindel zusammen eintiitet oder isoliert. 
Dazu ist allerdings Voraussetzung, dab man die Kreu- 
zungen rechtzeitig, d .h .  bereits zur Aussaat planen 
muB, damit man die Kreuzungspartner in Reihen oder 
H{iufchen nebeneinander anbaut. Das nachtr{igliche 
Einsetzen des Pollenspenders in Reagenzgl~ischen usw. 
kann m. E. nur als Notbehelf angesehen werden. 

E i n e  l a n g f r i s t i g e ,  w o h l  i i b e r l e g t e  u n d  z ie l -  
s i c h e r e  P l a n u n g  i s t  t i b e r h a u p t  e ine  de r  n o t -  
w e n d i g s t e n  V o r a u s s e t z u n g e n  fiir  e i n e n  Z u c h t -  
b e t r i e b ,  s o l l e r e r f o l g r e i c h a r b e i t e n .  S i e t r ~ i g t  
au l3e r de m z u r  E r l e i c h t e r u n g  u n d  V e r e i n -  
f a c h u n g  de r  t e c h n i s c h e n  D u r c h f i i h r u n g  d e r  
A r b e i t e n  bei.  

Schni# 

Abb. 2. _4ht-chen. naeh dem Schnitt. 

Auffallend ist der nicht vorhandene bzw. geringe 
Ansatz der beiden Heine Sorten IV und VII unterein- 
ander. Ob bier genetisch-physiologische Zusammen- 
h~nge bestehen oder ob es sich um znf~illige Ergeb- 
nisse handelt, kann nicht ohne weiteres entschieden 
werden. ,,Heine VII"  hat allerdings in fast allen F~iilen 
die geringsten Ansatzprozente. Wie welt es sich bei 
den getrennt ausgez~ihlten und -geernteten mittleren 
Blfiten um Selbstungen oder Fremdungen handelt, 
kann erst in den folgenden Generationen an Hand i a 
der Aufspaltungen entschieden werden; wahrschein- 2 a 
lich sind aber aus den bereits geschilderten Grtinden 3 a 
Selbstungen vorhanden. 4 a 

Von aul3erordentlieher Wichtigkeit ist der Zeit- 
punkt des Schneidens. Auf der einen Seite darf auf 
keinen Fall zu friih geschnitten werden, weil die 
Antheren dana noeh zu tief sitzen und entweder nicht 
getroffen werden oder aber die Narbe mit verletzt 
wird (s. Abb. 2). Hierin liegt wahrscheinlich mit ein ; ;  
Grund, dab die Kreuzungen beim Haler nieht so 2b 
gut gelingen, weil bei dieser Kulturart  die Narbe 
etwas gr6Ber als beim Weizen ist. Dazu kommt, 
dab der Hafer aul3erordentlich empfindlich gegen 
Austrocknen und gegen Verletzungen ist, eine Er- 
seheinung, die auch bei normalem Kreuzen immer 
wieder st6rend auftritt. Auf der anderen Seite mug 
die Kastration naturgem~ig so friih durchgefiihrt wer- 
den, dab noch keine Selbstung eingetreten ist. Auf 
einen falschen Schnittzeitpunkt fiihre ich die meisten ~ c 

2c bisherigen MiBerfolge bei dieser Methode zuriick. Der 3 c 
gtinstigste Zeitpunkt seheint dann gegeben, wenn die 4c 
Antheren der zuerst abbliihenden Ahrchen sichtbar 
werden. Dies gilt auch fiir den mit einzutiitenden 
Pollenspender, der sich etwa im gleichen Stadium be- 
linden soll. 

Der Zeitaufwand fi~r die Kreuzungen ist bedeutend 
geringer als bei dem normalen Handkreuzen. Eine 
einigermaBen geschickte Arbeitskraft schafft etwa 
2o Ahren pro Stunde, einschliel3tich des Eintfitens mit 
den Pollenspendern. 

Wie weit unter klimatisch anderen Bedingungen 
sich abweichende Ansatzverh~iltnisse ergeben, mug 
vorl~iufig dahingestellt bleiben; Untersnchungen hier- 
tiber laufen ebenfalls. Die dargestellten Ergebnisse 
beweisen aber, dab die Methode der Schnittkastration 
beim Weizen durchaus brauchbar ist und besonders 
bei Massenkreuzungen erfolgreich angewendet werden 
kann. 

Eine weitere Untersuchung bezfiglieh der Brauch- 
barkeit dieser l~lethode wurde beim Haler angesetzt; 
bier scheint man nach den bisherigen Ergebnissen 
nicht mit einem Erfolg rechnen zu k6nnen. Wie be- 
reits betont, ist Hafer hinsichtlich der Verletzungen 
und des Austrocknens der Narben weitaus empfind- 
licher als die iibrigen Getreidearten. Da yon vorn- 
herein mit dieser erh6hten Empfindlichkeit gerechnet 
wurde, ist bei der Versuchsanlage einmat normal ge- 
schnitten worden; das Abbliihen erfolgte frei. Der 
Ansatz ist durchaus unbefriedigend und schwankend, 
wie sich aus Tabelte 4 ergibt. 

Zum anderen wurde der Schnitt so durchgeftihrt, 
dab einmal die Deckspelze und einmal Deck- und 
Vorspelze stehenblieben. Hier wurden die kastrierten 
Rispen jeweils mit einem Pollenspender eingetiitet. 
Auch dieser Ansatz war unbefriedigend und schwan- 
kend, wie aus Tabelle 5 und 6 hervorgeht. Weitere 
Versuche sind geplant, um eine endgiiltige Beurteilung 
der Brauchbarkeit der Methode ffir Haler herbeizu- 
ftihren, doch scheint es nicht sehr wahrscheinlich, hier 
zum Erfolg zu kommen. 

Tabelle 4. Haler. Spelzen abgeschnitlen, ]rei ab 'ebliiht. 

Anzahl Ansatz 
Nr. Sorte Rispen Korn- % 

kastr?  zahl 

Peragold 
Peragis Weig 
Bambu II 
Firlbeck II 

i0 (200) 
i0 (200) 
i0 (200) 
~ 0  (200) 

14 
2 

O~O 

7 ,O  
I , O  
O~O 

Tabelle 5. Deckspetze sXehengelassen, zur Bestgubung 
eingeti~tet. 

AnzaM Ansatz 
Nr. o c~ Rispen Nora- % 

kastr. 1 zahl 
i 

Peragotd 
Peragis WeiB 
Bambu II 
Firlbeck II 

Bambu II 
Firlbeck II 
Peragold 
Peragis WeiB 

I O  ( 2 0 0 )  
I O  ( 2 0 0 )  
I O  ( 2 0 0 )  
I O  ( 2 0 0 )  

- -  1 0 , o  

I 0 , 5  
8 4,o 
1 0 , 5  

Tabelle 6. Deck- und Vorspelze stehengelassen, zur Be- 
st?iubung eingeti~tet. 

Nr. ~ d ~ Rispei1 Kom- % 
kastr. I zahl 

Peragold 
Peragis WeiB 
Bambu II 
Firlbeck II 

Je Rispe 20 Bliiten. 

Bambu II io (200) 
Firlbeck II IO (2o0) 
Peragold i0 (200) 
Peragis WeiB , I0 (200) 

I 0 , 5  
- - -  o , o  
18 9,0 
I6 8,0 

Nach AbschluB der Arbeit k6nnen vor der Druck- 
legung noch kurz die Ergebnisse des Jahres I956 ein- 
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gefiigt  werden, Beim Winte rweizen  best / i t ig te  sich das  
Bi ld  des ] a h r e s  1955, sowohl hinsicht l ich der  Se lbs tun-  
gen bei  Kont ro l I schn i t t en  wie auch be im gemeinsamen  
Ein t t i t en  der  ve rwende ten  Kreuzungspar tne r .  Die 
durchschn i t t l i chenAnsa tzprozen te  l iegen hier w iede rum 
wie im Vor jahr  bei  2 I ~  n i t  Maximalwer ten  yon  56%. 
Auf  eine Wiede rgabe  yon Einzelergebnissen soll des- 
ha lb  verz ichte t  werden. 

In te ressan t  erscheinen die Verh~tltnisse bei de r  
Sommergers te ,  bei der  wir im J a h r e  1956 bessere Er -  
gebnisse erzielen konn ten  als 1954 bei  de r  Win te r -  
gerste. Wie  aus Tabel le  7 hervorgeht ,  lag der  Selbstungs-  
ansa tz  bei  isoliert  e inget t i te ten Kont ro l l schn i t t en  bei  
1 ,6%;  bei  zwei zusammen e inget i i te ten  Ahren,  yon  
denen die eine du tch  Schn i t t kas t r a t i on  behande l t , d i e  

Tabelle 7. Sommer-Gerste. 

Lfd. I I AnzahI 
Nummer 9 ! ~ Blfiten Ansatz % 

] kastriert 

KontrollschnKte isoliert eingettite?t 
1--43 I St. 4o9 [ - -  I 997 

Beide El tern  zusammen eingett i tet  
1--34 ! St. 409 ] St. 4o9 I 8o9 

Geschnit tene ~hren  frei abgeblfiht 
1--44 I St. 409 I - -  I I~ 

16 

286 

294 

1,6 

35,3 

27,2 

andere  unbehande l t  war,  zeigte sich ein mi t t l e re r  An-  
sa tz  von 35,3% - -  bei  a l lerdings verh~iltnism~iBig 
s t a rken  Schwankungen '  - -  und  bei  Irei abgebl t ih ten  
geschni t tenen  ~ h r e n  ein mi t t l e re r  Ansa tz  yon 27,2%. 
Hier  ergibt  sich ein anderes Verh~ltnis  als be im Weizen,  
wo der  Ansa tz  der  frei abgebl t ih ten  5 h r e n  h6her  w a r  

als der  de r  e inget i i te ten.  M. E. lassen sich die Ansa tz -  
p rozen te  aber  noch wei tgehend verbessern,  wenn die 
ausf t ihrenden Personen t iber l~ingere E r f ah rungen  
hins icht l ieh  der  technischen Durchff ihrung der Arbe i t  
verfi igen.  

Zusammenfas send  kann  festgestel l t  werden,  dab  
die S c h n i t t k a s t r a t i o n e n  zur  Hers te l lung  yon Massen- 
k reuzungen  be im Win te rweizen  und  bei Sommergers te  
bei  r ieh t iger  Schn i t t t eehn ik  zu durehaus  b r a u c h b a r e n  
Ergebnissen  ftihren, w~ihrend be im H a l e r  vorl~iufig 
n i t  e inem Mil3erfolg gerechnet  werden mul3. 
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FELIX, K. (Herausgeber): Vergleichend biochemische Fragen. 
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am 2o.--22. IV. 1955 ill Mosbach. Springer-Verlag: 
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Das Btichlein enth/ilt  6 auf dem genannten Colloquium 
gehaltene Vortr~Lge und ausftihrliehe Diskussionsbemer- 
kungen. RoKA stellt  , ,Vermutungen tiber die Ents te-  
hung des Lebens" an, die durch die neuen Ergebnisse yon 
M~LLE~ tiber eine Synthese verschiedener Aminos~uren 
aus CH4, H~O, NH a unter  d e n  EinfluB elektrischer Ent-  
ladungen neue Nahrung erhalten haben. KOSSEL t rggt  
tiber , , Individuat ion in der unbelebten Wel t"  in fief- 
schiirfender Weise vor. FLORI~N berichtet  fiber ,,Ver- 
gleichende Betrachtung des stationXren Zustandes der 
niehL-eiweil3gebundenen Aminos~uren der Tiere" und 
bringt ein reiches Material  zur Frage der artspezifischen 
Ausbildung der Frak t ion  des 16slichen Stickstoffs, wobei 
trotz aller Verschiedenheit im einzelnen doch nut  be- 
s.fimmte Aminos~Luren mengenm/iBig hervorragen , so G l y -  
era, Glutamins~nre, Prolin, Alanin und Arginin. Darauf  
folgt ein nicht weniger interessantes Referat  yon AcK~a- 
~*xx  ,,Zur vergteichenden Biochemie des Stiekstoffes", 
in dem der Autor  einen Uberblick fiber einen wichtigen 
Tell seines Lebenswerkes und wertvolle Einblicke in die 
besonderen Synthese-F~Lhigkeiten einzelner Tier-Gruppen 
und ihre biochemischen Beziehungen zu den Pflanzen ver- 
mit tel t .  H. M. R~u~N referiert  fiber die ,,Vergleichende 
Biochemie der C~-K6rper", d.h. im wesentlichen fiber 
Transcarboxylierung, Transformylierung und Trans- 
methylierung und fiihrt damit  in einige erst v0r kurzem 
erkannte, weit verbrei tete Grundreaktionen des Stoff- 
wechsels der Tiere und Pflanzen ein. Den AbschtuB bilden 
geistvolle Ausftihrungen yon HALD.aNE fiber ,,Die Be- 
deutung der Makromolekfile fiir Evolut ion und Differen- 
zierung". Diese Bemerkungen haben mehr aphoristischen 
Charakter. Aber sie fassen in gewisser Weise das Collo- 
quium zusammen, indem sie die an den verschiedensten 
Stellen aui tauehenden geistigen Beziehungen zwischen 
der modernen Genetik und der Biochemie deutlieh maehen. 
Sie beleuchten bli tzart ig einige SehwXchen leicht hinge- 
nommener Anschauungen. Das erscheint um so wichtiger, 
als diesem Aufeinander-Angewiesensein der Disziplinen 
naturgem~LB auch eine i n n e r  geringere UrteiIsf~higkeit 

fiir das Gebiet des Partners  entspricht.  Man ver t raut  und 
glaubt, aber man well3 nieht. Das Biichlein ist  ftir alle 
yon besonderem Weft,  die an Problemen der allgemeinen 
Biologie noch interesse haben. 

L. Engelbrecht (Gatersleben) 

KAPPERT, HANS u. WILHELM RUDORF: Handbuch der 
PflanzenziJchtung. Berlin-Hamburg: Paul Parey I955. 
2. Auflage in 6 B~nden. (In etwa 38 Lieferungen zum 
Subskriptionspreis yon DM 13,5o je Lieferung.) 

Im Rahmen der ,,Grundlagen der Pflanzenztichtung" 
ist  die altgemeine Behandlung der Vererbnngserschei- 
nungen im weitesten Sinne aui  vier Autoren verteilt.  

KAPPERT, HANS: Die Faktorenlehre. B a n d  I, 86--118, 1955 
2. Lieferung. 

Die Bedeutung M~DELS ftir die Aufkl/irung der Ver- 
erbungserscheinungen ist  zweifellos darin zu sehen, dab 
er die richfige, zweckm~Bige Fragestel lung flit die ex- 
perimentelle L6sung der Probleme gefunden hatte,  die 
auf eine quant i ta t ive  Analyse einzelner Merkmals- 
differenzen unter  Verwendung reinerbigen Ausgangs- 
materials  hinausl/iuft. Die grundlegende Erkenntnis  w a r  
das Prinzip der binomischen Kombinat ion yon Erb-  
einheiten. Alle weiteren Erkenntnisse sind im Grunde aus 
diesem Prinzip ableitbar.  KAPPERT verzichtet  auf eine 
eingehende Darstellung des Mendelismus, dem sehlieBlich 
gentigend Spezialwerke gewidmet sind, sondern be- 
sehr/inkt sich auf eine Er6rterung yon Einw~.nden gegen 
diese Lehre. Viele , ,Abweichungen" liegen innerhalb 
der stat ist ischen zul/issigen Streuungsbereiche. In  zahl- 
reichen F~Lllen ist  mit  einer Polygenie im weitesten Sinne 
zu rechnen, so dal3 eine restlose Analyse fast unmSglich 
wird. Ztichterisch unerwartete Ergebnisse widersprechen 
jedenfalls selten den M~NDELschen Grundprinzipien, 
sondern lassen sich unter  Berticksichtigung der Zahl der 
Faktoren  und der lVi6glichkeiten der versehiedenarfigen 
Genwirkungen und -wechselwirkungen erkl~ren. Es gibt 
allerdings nachweisbare Abweichungen yon der zufalls- 
gem~tBen Kombinat ion der Erbeinheiten bei der Gameto- 
genese und bei den BefruchtungsvorgXngen. In  gtinsti- 

.gen FXllen lassen sieh experimentell  Einblicke in die 
Wirkungsweise der Gene w/thrend der Merkmalsbildung 
gewinnen, so dab an einer realen stoffliehen Grundlage 
steuernder Faktoren  nicht  gezweifel~: werde~ kann. 


