
27. Band, Heft z J .  LELLEY: Neue Rostinfizierungsmethode im Dienste der pathologischen Resistenzziichtung 8I 

(Aus dem Landwirtschaftlichen Versuchsinstitut fiir Nord-Ostungarn) 

Neue Rostin{izierungsmethode im Dienste der pathologischen 
Resistenzzfichtung 

V o n  J .  LELLEY 

Mit 9 Textabbildungen 

Einlei tung 
Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Sicherung 

der Ernte des Weizens ist die pathologische Resistenz. 
Es gibt viele solche wertvolle Zuchtweizensorten, die 
resistent gegen einzelne Krankheiten sind, und heute 
ist schon beinahe jeder Weizenztichter bestrebt, 
Resistenzsorten zu erzeugen. Da bei der Vererbung 
der Krankheitsresistenz keine besonderen Kompli- 
kationen vorhanden sind und resistente Kreuzungs- 
partner in Ffille zur Verffigung stehen, ist die Resi- 
stenz leicht mit der Kombinationsztichtung und haupt- 
stichlich m i t d e r  BC (backcross) Methode in die elnp- 
ftinglichen Sorten zu tibertragen. Die eigentliche 
Schwierigkeit verursacht die Selektion, das sichere 
Erkennen der widerstandsftihigen Einzelpflanzen oder 
Stttmme. 

Unter Bedingungen, wo die eine oder die andere 
Krankheit systematisch yon Jahr  zu Jahr  auftritt, 
bietet die nattMiche Infizierung genug zuverlttssige 
SelektionsmSglichkeiten, und an solchen Orteu ist die 
Auslese einfach. Es gibt aber Gegenden, wo die ein- 
zelnen Parasiten nicht stttndig vorhanden sind, son- 
dern sie erscheinen nur zeitweilig, epidemienartig, und 
inzwischen gibt es Perioden, wo fast gar keine Infek- 
tion vorkommt. In Ungarn kommt z .B.  Gelbrost 
(Puccinia glumarum (ScHMIDT) ERII~SS. et HENN) nur 
sehr selten vor, der Stengelrost (Puccinia graminis 
PERs) tri t t  auch nur in grSgeren Zeitabst~inden auf. 
Dagegen erscheint der Blattrost (Puccinia triticina 
ERIKSS.) in den westlichen und stidwestlichen Gebieten 
des Landes jtihrlich. Zwischen der Donau und der 
Theiss und in der ungarischen Tiefebene gibt es 
Gebiete, wo manchmal auch jahrelan~g kaum Rost zu 
finden ist. Die auf nattirliche Infizierung gegrtindete 
Selektion ist auf solchen Gebieten vollkommen unzu- 
verltissig, doch ist die Resistenzz~ichtung auch hier 
nicht zu vernachltissigen. Aus diesem Grunde ist an 
solchen Orten der Ziichter bestrebt, die MSglichkeiten 
der Selektion durch nattirliche Erkrankung mit ktinst- 
licher Infizierung zu ersetzen, um so, mehr, da er so 
mit einem Infektionsmaterial yon bekannter biolo- 
gischer Zusammensetzung arbeiten kann, und so wird es 
nicht dem Zufall iiberlassen, gegen welchen Biotypen 
yon Krankheitserregern er die Resistenz selektiert. 

Dort, wo sonst keine nattirliche Infizierung vor- 
kommt, ist auch die ktinstliche Provokation der Infi- 
zierung schwierig, da in manchen Jahren die Umwelt- 
bzw. Witterungsfaktoren fiir die Vermehrung und 
Verbreitung der Pilze ungiinstig sind. Wit wissen, dab 
die schnelle 15berhandnahme des Rostes bestimmte 
klimatische Bedingungen voraussetzt. Wenn diese 
in der natiirlichen Umgebung fehlen, dann ist auch der 
Erfolg der ktinstlichen Infizierung zweifelhaft, bzw. 
die Krankheitsausbreitung geht langsam vor sich. 
Da aber in Ermangelung der nattirlichen Infizierung 
nur die kiinstliche Provokation helfen kann, muB man 
in deren Interesse oft bedeutende materielle Opfer 
bringen. 

Der Ztichter, 27. Band 

Im allgemeinen kennen wit zwei Formen der ktinst- 
lichen Rostinfizierung und zwar im Klimahaus und 
im Rostgarten. 

Im Klimahaus werden die optimalen Entwicklungs- 
umst~inde des Rostes ktinstlich erzeugt, und so wird die 
Erkrankung erzwungen. Leider hat diese Methode 
gewisse Nachteile. Die Einrichtung ist ziemlich kost- 
spielig. Wegen des beschr~inkten Raumverhttltnisses 
kann man nur eine geringe Anzahl yon Pflanzen infi- 
zieren, wo es doch eine wichtige Vorbedingung der 
erfolgreichen Selektion ist, dab der Ztichter aus mSg- 
lichst groBem Material w~ihlen soll. Die Gegebenheiten 
sind ftir die Pflanzen unnattirlich, und so prtift man im 
Klimahaus eigentlich einen anderen Typ von Wider- 
standsftihigkeit als im Freilande. Ftir Klimahaus- 
infizierung verwendet man hauptstichlich junge, im 
Anfang ihrer Entwicklung stehende Pflanzen, doch 
wissen wit, dab die Resistenz der Jungpflanzen mit 
der Feldresistenz nicht identisch ist. 

Ftir die praktische Ziichtung ist die Untersuchung 
der Feldresistenz ntitzlicher, um so mehr, als in fort- 
geschrittenem Entwicklungsstadium oft auch solche 
Sorten der Infizierung Widerstand leisten, die in 
friiherem Stadium noch empfttnglich sind. Leider ist 
die Untersuchung der Feldresistenz in den ftir den 
Rost wenigen gtinstigen Verhtiltnissen viel umstSnd- 
licher. Ftir die Infizierung im Freilande mul3 man also 
ftir ein solches Klima sorgen, wo die Rostvermehrungs- 
Bedingungen gtinstiger sind. Aus diesem Grunde legt 
man Rostg~irten in der N~ihe gr6gerer Wasserfl~ichen 
an, an windgeschtitzten, warmen Orten mit feuchter 
Luft. Solch geeignetes Gel~inde ist j edoch nicht leicht 
zu finden. 

Die Methodik der ktinstlichen Infizierung im Rost- 
garten hat sich in den letzten Jahrzehnten stark ent- 
wickelt. Im Jahre 192o berichten DURELL und P.Sl~- 
KEI~ yon solchen Versuchen, wo man durch Bespritzen 
mit Rostsporensuspension und durch reichliche Bew~is- 
serung bestrebt war, die Infizierung ktinstlich zu 
verbreiten. STAKMAN und AA~OI)T (1924) haben 
zwecks FSrderung der Schwarzrostinfizierung den 
Rostgarten mit Berberis umgeben, haben die ~tuger- 
sten Reihen der Versuchsparzellen abends oder bei 
triibem Wetter mit Sporensuspension bespritzt und 
diese Pflanzen mit Schutzglocken iiberstiilpt, um die 
Infektion sp~iter von dort aus auf natiirlichem Wege 
zu verbreiten. Bei diesem letzten Verfahren wurden 
also Infektionsherde gebildet, und die Weiterver- 
breitung der Infektion wurde den giinstigen klima- 
tischen VerMltnissen des Rostgartens tiberlassen. 
MAClClE (1928) empfiehlt die sp~itere Aussaat der zu 
untersuchenden Pflanzen und, zur Sicherung des ftir 
die Weiterverbreitung der Infektion nStigen feuchten 
Klimas, die h~iufige Bespritzung. TI~OROI.I) (1934) 
berichtet yon Versuchen, bei welchen er die infizierten 
Pflanzen 6o Stunden lang unter Schutzhauben hielt, um 
auf diese Weise Infektionsherde zu erzeugen. CHERE- 
WICK (1946) fand die Best~iubung mit Talkum-vermisch- 
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tem trockenem Sporenmaterial am geeignetesten. Er  
getangte n~imlich .zu der Feststellung, dab die mit 
Talkum I : lO verdiinnten Uredosporen schneller 
keimen und erfolgreicher infizieren, weil das Feder- 
weiB die Luftfeuchtigkeit absorbiert. 

Die Vorbedingung der erw~hnten Infizierungs- 
methoden in Freianlagen ist also ein geeigneter Rost- 
garten. Bei der Durchfiihrung der kiinstlichen Infi- 
zierung wird jedoch entweder das ganze Versuchs- 
material mit Sporensuspension bespritzt, oder es 
werden Infektionszentren gebildet, und die Weiter- 
verbreitung der Infektion wird den natiirlichen Ver- 
Mltnissen t~berlassen. Bei der in solchen Rostg~irten 
ausgeffihrien Auslese nimmt man an, dab s~tmtliche 
Pfianzen nahezu gleichm~Big der Infizierung ausge- 
setzt sind, und wenn sich die Symptome der Krank- 
heit nieht zeigen, sind sie widerstandsf~ihig. 

Abb. I.  Die RundparzeIIen der zum gleichen Stature geh~Jrenden Haupt~ihren 
werden der Reihe nach ges/it. Auf den in einer Reihe untergebraehten Rund- 
parze]len ist die subjektive Bonitierung sehr gut auszufiihren. Der auffallende 
Unterschied zwischen den einzelnen St/~mmen ist auch auf der Abbildung gut zu 

erkennen. 

Leider kann es auch in dem, mit gr613ter Umsicht 
ausgew~ihlten Rostgarten doch vorkommen, dab die 
Weiterverbreitung der Infektion durch die Witterung 
gehemmt wird und sogar h~tufig auch d i e  kiinstlich 
infizierten Pflanzen, die Infektionszentren, nicht 
erkranken. Deswegen war die neue Methode yon 
Zt~ENER und HUMPHREY (1929) yon Interesse, wobei 
sie die Sporensuspension nicht durch Bespritzen auf 
die Blattoberfl~iche der Pflanzen tibertrugen, sondern 
mittels einer Infektionsnadel unter die Blatthiilse ein- 
gespritzt haben. Dieses Verfahren hat den groBen 
Vorteil, dab die Krankheit auf den infizierten Pflan- 
zen unabh/ingig yon den/iuBeren Verh~iltnissen sicher 
erscheint, da die Sporen in der Blatthtilse in ~tugerst 
giinstige Verh~ltnisse geraten. ZHENER und HUMPHREY 
schlagen vor, die Infizierung auf 4--5 bl~itterige Pflan- 
zen vorzunehmen. 

Nach eigenen Erfahrungen ist diese Methode tat- 
s~chlich fiir die sichere Infizierung einiger Einzel- 
pflanzen, fiir die Ausbildung yon Infektionsherden 
geeignet und, was sehr wesentlich ist, es entstehen an 
der Infektionsstelle groBe, viele Sporen erzeugende 
Uredoanlagen. Wir stellten fest, dab man mit diesem 
Verfahren ausnahmstos s~mtliche Weizensorten und 
Rassen anstecken kann, sogar der aul3erordentlich 
widerstandsf~hige Triticum monococcum und Triticum 
timopheevi bilden keine Ausnahme. CHEREWlCK (1946) 
bem~tngelt, dab die Methode langsam ist, die Infizie- 
rung l~ingerer Pflanzeri~reihen oder Parzellenr~inder 

viel Arbeitskraft und Zeit erfordert, und wenn die 
Witterungsverh~iltnisse der sp~teren Vermehrung un- 
gtinstig sind, dann ist die Verbreitung der Epidemie 
yon den Infektionsherden langsam und unsicher. 

Die Infizierungsmethode mit Bespritzen oder Be- 
st/iubung ist also ziemlich umst/indlich und ist auch 
nieht vollkommen zuverl/issig, die Ansteckung dage- 
gen durch Injektion ist langsam und kostspielig. 

Die Beschreibung der Methode 
Zwischen der Donau und der Theiss und auf der 

GroBen Ungarischen Tiefebene gelingt die ktinstliche 
Stengelrostinfizierung weder mit Bespritzung noch 
mit Best~iubung dureh Rostsporen in solchen Jah- 
ren, wenn die nat/irliche Infizierung fehlt. Da aber 
die Stengelrostinfektion nur in grSi3eren Zeitabst~inden 
auftritt, ist die Selektion im Freilande unsicher, und 
Jahre  vergehen, bis der Ziichter wieder einmal Resi- 
stenzst~tmme selektieren kann. •hnlich ist die Lage 
bei dem BIattrost, wo zwar die natiirliche Infizierung 
Mufiger ist, es gibt aber Jahre, in denen sie voll- 
st~indig fehlt oder zu schwach ist f/ir das Erkennen der 
Resistenz. Mit Hilfe der von ZHENER und HUMPHREY 
(1949) beschriebenen Inoculationsmethode gelingt es 
zwar Infektionszentren zu bilden, doch da die n6tigen 
Bedingungen zur natiirlichen Fortpflanzung der Pilze 
meistens fehlen, gibt es nicht einmal dann ein beruhi- 
gendes Ergebnis, wenn die Injektionsansteckung auf 
den Randreihen in Massen ausgeftihrt wird, da die 
Erkrankung der in weiteren Reihen stehenden Pflan- 
zen schon unsicher ist. 

BONNET und BEVER (1947) haben eine neue Aussaat- 
methode beschrieben, die wir auch in unserem Insitut 
eingefiihrt haben und deren Vorteile auch wir erkann- 
ten. Wit fanden, dal3 die so bestellten Mikroparzellen 
sich zur subjektiven Bonitierung sehr gut eignen und 
mit deren Hilfe ziemlich genaue Unterschiede zwischen 
der Lagerfestigkeit, Halmh6he, Habitus, morpholo- 
gischen Merkmalen, Ausgeglichenheit und anderen 
Eigensehaften der verglichenen St~imrne festgestellt 
werdenk6nnen. Im Laufe der Weiterentwicklung dieser 
Methode stellten wir fest, dab wir ihre s~tmtliehen 
Vorteile auch dann bewahren k6nnen, wenn man das 
Saatgut nicht auf die ganze Fl~iche der Runde auss~it, 
sondern nur aiiI~:d/encRand der Runde von 5o cm 
Durchmesser. in diesem Falle stehen die Pflanzen in 
einer Reihe am Rande der Runde, und es k6nnen alle 
ihre Eigensehaften ebenso beobachtet werden. Gleich- 
zeitig aber ergibt sich mit dieser Aussaatmethode eine 
neue M6glichkeit. W e n n  n~ml i ch  in den  M i t t e l -  
p u n k t  de r  R u n d e  ein bis  zwei  s o l c h e r  W e i z e n -  
p f l a n z e n  k o m m e n ,  die  r o s t e m p E i n g l i c h  s ind,  
u n d  w e n n  wi r  e i n z e l n e  T r i e b e  d i e s e r  P f l a n -  
zen  m i t t e l s  I n j e k t i o n s n a d e l  i n f i z i e r e n ,  so 
b e k o m m e n  wir  e in  I n f e k t i o n s z e n t r u m  in de r  
M i t r e  j e d e r  R u n d p a r z e l l e ,  v o n  wo aus  die  
K r a n k h e i t  s ich  s i c h e r  au f  die  auf  dem R a n d  
der  R n n d e  b e f i n d l i c h e n  E i n z e l p f l a n z e n  aus -  
b r e i t e t .  Die rund ges/tten Pflanzen sind alle ungef~hr 
25 cm entfernt yon dem im Mittelpunkt der Runde 
befindlichen Infektionszentrum, und somit ist die 
Wahrscheinlichkeit der Anstecknng in jeder Richtung 
gleich. Da abet infolge der Bestockung zwischen 
diesen und dem Infektionszentrum eine beinahe un- 
mittelbare Beriihrung zustande kommt, ist die Wahr- 
seheintichkeit tier Ansteckung noch gr6Ber, weil die 
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mikroklimatischen Verh~tltnisse innerhalb der Runde 
die Ausbreitung der Uredoinfektion begiinstigen. Un- 
sere Beobachtungen rechtfertigten diese Annahme, 
denn sobald die Uredoanlagen sich auf dem Infektions- 
z e n t r ~  bemerkbar machten, verbreitete sich die 
Krankheit schnell in jeder Richtung auf die rund aus- 
ges~tten Pflanzen. 

Die Aussaat der kreisf6rmigen Parzetlen ist etwas 
Iangsamer als alas S~en mit dem Ofenrohr, wit schlie- 
flen aber mit dieser Methode gleichzeitig die Langsam- 

Abb. 2. Die Rundparzelle im Frtihjahr; im Mittelpunkt ist die kfinstlieh 
zu infizierende l~ 

breitung der Krankheit ist aber sicher und die Selek- 
tion vollkommen zuverl~issig. 

Das Verfahren fiihren wir in der Praxis folgender- 
maBen aus : 

Wir liniieren die Fl~che auf IOO • IOO cm, und 
an dem Kreuzungspunkte der Linien bilden wir mit 
den entsprechenden Werkzeugen (s. Abb. 3, 6,) die 
Kreise und s~ien die Frucht  der zu prtifenden Haupt-  
~hren oder Mutterpflanzen. Den in den Mittelpunkt 
tier Runde kommenden Samen s~ien wir im Herbst 
oder nachtr/iglich im Friihjahr. Im letzten Falle kann 
es vorkommen, dab der im Friihjahr schon kr~tftig 
wachsende Winterweizen den Sommerweizen tiber- 
wuchert und dab so die Infizierung mit Injektion 
schwierig wird. Urn der eventuellen Vermischung 
vorzubetlgen, ist es zweckm~iBig, solch eine Sorte in die 
Mitre der Runde zu s~ten, deren ~_hrentyp auffallend 
yon den am Rande der Runde befindlichen Pflanzen 
abweicht. Bei der Infizierung wird so verfahren, dab 
die Krankheitssymptome auf den Infektionszentren 
zu der Zeit erscheinen, wenn die P~hrenschiebung der 
am Rande der Runde befindlichen Pflanzen sich voll- 
zieht oder eben erst vollzogen hat. In diesem Falle ist 
fiir die nattirliche ~Uredoinfizierung noch gent~gend 
Zeit vorhanden, dab die Krankheitssymptome auf den 
rundherum stehenden empf~tngtichen Einzelpflanzen 

keit und Kostspieligkeit der Infizierung mittels Injek- 
tion aus, denn atlf diese Weise wird per Mikroparzelle 
nur je eine Infizierung ausgefiihrt. In unserer Ver- 
suchsanstalt legen wir die RundparzeIlen von 45 bis 
50 cm Durchmesser im I • I m-Verband an. Auf 
diese Weise kann man IOOOO Parzeilen auf einen 
Hektar  auss~ien. Fiir IOOOO Parzeilen kiinstlicher 
Stengelrost- oder Blattrostinfizierung miissen wir die 
gleiche Anzahl Infektionszentren bilden. Nach un- 
seren Beobachtungen erledigt ein geiibter Fachar- 
beiter t~glich 4--500 Infizierungenl IOOOO Mikro- 
parzellen ben6tigen also 20--25 Arbeitstage, die Ver- 

Abb. 4 

Abb. 3 Abb. 5 

Abb. 3, 4, 5. Der zurAussaat  einzelner Samen in Rundparzelien verwendete Markierungs-Apparat. Der Durchmesser des Kreises betr~igt 45 cm, die HShe der 
einzelnen Kegel 50 ram. Am Rande des Kreises sehen wir die zur Aussaat yon Io Samen n6tlgen L6cher, in das Loeb in der Mitte kommt der Samen der zu 

infizierenden Yflanze. 
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erscheinen. Auf dieser Grundlage wird dann die Selek- 
tion ausgeliihrt. Wenn sich die im Mittelpunkt befin- 
lichen Pflanzen stark bestocken, so ist es zweckm~tl3ig, 
vor der Inokulation mit Ausnahme der generativen 
Triebe die iibrigen zuriickzuschneiden. Die s tarke 
Bestockung der Zentralpflanze kann n~mlich die Rost- 
ausbreitung gegen den Rand der Runde hemmen. 

Unserer Erfahrung nach ist die Ansteckung bei gut 
ausgefiihrter Infizierung noch im Falle ungi~nstiger 
Witterung auch sehr schnell und stark, und so kann 
man mit Sicherheit annehmen, dab die Pflanzen, wenn 
die Krankheitssymptome auf den in der Runde 
befindlichen nicht erscheinen, widerstandsf~ihig sind. 
Die Methode ist drastisch und fiir die sichere Selektion 
resistenter St~imme oder Einzelpflanzen sehr geeignet. 

Je nachdem, ob man jiingere Kreuzungsnachkom- 
menschaften pri~ft oder ~ilteren Ramsch, wendet man 
zweierlei Aussaatmethode an. Bei j iingerer Kreu -  
zungsnachkommenschaft, die sich noch spaltet, s~t 
man den Samen einzeln am Rande der Runde (s. 
Abb. 3, 4, 5), um die Beurteilung der Einzelpflanzen zu 
sichern. In diesem Falle stehen in einer Runde von 
45 cm Durchmesser IO Pflanzen ill 13--14 cm Ab- 

Abb. 8 

Dee Ziichter 

Abb. 6 

Abb. 7 
Abb. 6, 7- Wena das Saatgut auf d~e Rundparzelle gestreut wird, so ziehert wit 

die Furche mit  einem Bodenzirkel. 

Abb. 9 
Abb. 8, 9. Zu della Boderlzirkel benfitzt illan zweierlei ArbeitskSrper. Die 
steife, pyramidenf6rmige Figur leistet besonders in festerem oder scholligem 
Boden gnte Arbeit. Das Kegelrad wird in lockerem, leicht zeriallelldem, reifem 
Boden bentitzt. Der Durchmesser des Kegelrades betr~igt IO cm, die Mittel- 

dicke 6 cm. 

stand voneinander. Diese k6nnen einzeln geprfift und 
bei der Ernte abgesondert werden. Bei der Aussaat 
von ~lterem Ramsch, wo eine weitere Spaltung bei 
der Nachkommenschaft der einzelnen Haupt~ihren 
nicht mehr wahrscheinlich ist, beurteilt man die 
Pflanzen der Rundparzellen einheitlich. Datum 
wendet man hier die schnellere, gestreute Aussaat an 
und s~t 30--40 Samen auf einen Kreisumfang von 
135 cm (s. Abb. 6--9). In diesem Falle trennt man 
die einzelnen Pflanzen nicht voneinander, sondern 
beurteilt man die ganze Parzelle einheitlich als Stature. 

Die beschriebene Infizierungsmethode erm6glicht 
die Rostinfizierung in Massen und das sichere Erken- 
nell der resistenten Nachkommenschaft in jedem 
Zuchtgarten, auch dann noch, wenn die Umweltsbe- 
dingungen sonst der Verbreitung des Rostes ungiinstig 
sin& 

Zusammenfassung 
Bei der pathologischen Resistenzztichtung yore 

Weizen verursacht die Selektion die gr6Bten Schwierig- 
keiten. Bei der nattirlichen Infizierung wissen wir 
nicht im voraus, aus welchen biologischen Rassen die 
Erkrankung stammt. Die kt~nstliche Infizierung im 
Klimahaus ist kostpielig, ferner kann man im Klima- 
haus nur relativ wenig Stammaterial prt~fen. Die bis- 
her angewandten Methoden tier Infizierung hn Rost- 
garten im Freien bieten nicht immer zuverl~ssige Selek- 
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tionsm6glichkeiten, und dort, wo die klimatischen 
Bedingungen ftir die Infizierung ungtinstig sind, kann 
man in manchen Jahren tiberhaupt nicht selektieren. 

Mit einer mittets tnjektionsnadel tibertragenen 
Infizierung kann man leicht Infektionszentren bilden, 
aber dieses Verfahren ist langsam und kostspielig. 
Um diese Nachteile auszuschliegen, verwendet man 
kreisfSrmige Mikroparzellen mit 45--5o cm Durch- 
messer, wobei man die in die Mitte der Parzelle kom- 
menden ein bis zwei Pflanzen mitteis Injektionsnadel 
ktinstlich infiziert, und yon hier aus verbreitet sich 
die Krankheit auf nattirlichem Wege auf die am Rande 
der Parzelle befindlichen Pflanzen. 

Nach unserer Erfahrung kann man mit dieser 
Methode such noch unter ungtinstigen Verh~tltnissen 
vollkommen zuverl~issige Selektion ausftihren. Zu der 
ktinstlichen Infizierung von IOOOO Mikroparzellen 
benStigt man lediglich 2o--25 Arbeitstage. 

Bei der Aussaat in Rundparzellen wird die Boni- 
tierung der Einzelpflanze auf Widerstandsf~ihigkeit 
erm6glicht, wenn junge, sich noch spaltende Kreu- 
zungsnachkommenschaften zur Erfoschung in Be- 
tracht kommen. Bei Infizierung der Naehkommen- 
schaft yon homozygoten Mutterpflanzen prtift man die 
Pflanzenbest~inde der einzelnen ParZellen einheitlich. 
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Tetraploides Triticum monococcum L. (2n=28) 
Von T. R.%JH~THY * 

Mit 6 Textabbildungen 

Im Laufe der letzten 20 Jahre wurden innerhalb 
des Subtribus Triticinae eine Anzahl von Amphi- 
ploiden experimentell hergestellt. Diese sind als neue 
Taxone, bzw. resynthetisierte Arten besonders vom 
Standpunkte der Mikroevotution bedeutungsvotl, doch 
sind von den weiteren Forschungen such praktische 
Ergebnisse zu erwarten. Im Verh~ltnis zur Menge der 
hergestellten Amphiploide sind - -  mit der Ausnahme 
des Roggens - -  nur auffallend wenige autoploide 
Formen bekannt und such deren Mehrzahl wurde mit 
Temperaturschock erzeugt. Diese VerMltnisse sind 
insofern verst~indlieh, als die zu diesem Subtribus 
gehSrenden Arten vorwiegend polyploid sind und 
dieser Umstand die weitere Steigerung des tibrigens 
auch hohen Polyploidiegrades stark erschwert. 

Autoploide Weizen wurden yon Dol~sEY (1936, 1937) 
und Z~IEBRAK (1948) hergestellt, yore erstgenannten 
durch die Anwendung von Temperaturschock und 
Colchicin, w~ihrend letzterer ausschliel31ich Colchicin 
angewandt hatte. DORSEu konnte zuerst das 2n = 56 
Chromosomen enthaltende T. polonicum, das 2n = 84 
Chromosomen aufweisende T. aestivum (1936) und 
sp~iter aueh das 2n = 28 Chromosomen enthaltende 
T. monococcum (1939) herstellen. DJie erstgenannten 
Autoploide entstanden durch die Anwendung eines 
2o Std. nach der Best~iubung ausgefiihrten, 2o--3o Mi- 
nuten lang dauernden Temperaturschockes (43 bis 
5o ~ C). Das tetraploide T. mo~wcoccum lieB sich durch 
ein 2o--3o minutiges Eintauchen der Koleoptyle in 
eine o,25~oige w/isserige ColchieinlSsung herstellen. 
ZHEBRAK hatte ebenfalls dieColchicinbehandlung bei 

der Herstellung der 2n--5 6 Chromosomen enthalten- 
den T. timopheevi und T. durum angewandt. 

Die von DORSEY induzierte tetraploide T. mono- 
coccum Pflanze wies insgesamt 24 diploide und 28 
tetraploide Halme auf. Die tetraploiden Sprosse 
hatten aber keine Ahren entwickelt. TU51ANIAN 
berichtete 1937 tiber eine yon ihm beobachtete tetra- 
ploide ~hre von T. monococcum, die aber vollst~indig 
steril war. Weitere Angaben fiber tetraploide T. mono- 
coccum Pflanzen sind dem Verfasser unbekannt. 

P r o b l e m s t e l l u n g  

Im Laufe unserer Untersuchungen tiber evolutions- 
genetische Probleme tauchte auch die Notwendigkeit 
der HerstelIung polyploider T. monococcum-Formen 
auf. Bis heutzutage blieb n ~ i m l i c h -  trotz den Be- 
strebungen des vergangenen halben Jahrhunderts - -  
die I]bertragung der Merkmale der diploiden Reihe 
in die hexaploide Serie ein ungel6stes Problem. Auch 
in unseren Experimenten entstanden, nach betr~tcht- 
lichen Schwierigke!ten, nut  vollst~indig sterile F 1- 
Hybride. 

W~ihrend unserer I(reuzungsarbeit tiber die Hy- 
bridisation von Roggen und Weizen hatten wir er- 
fahren, dab der tetraploide Roggen bei Kreuzungen 
mit tetraploiden oder hexaploiden Weizen einen 
h6heren Samenansatz ergab als der diploide (KISS und 
R~kJHXTI~Y 1956 ). Kreuzungsversuche zwischen di- 
ploidem T. monococcum und tetraploidem Roggen 

* GegenwS~rtigeAnschr2ft desVerfassers: CentralExperi- 
mental Farm, Cereal Crops Division, Ottawa, Ont., Canada. 


