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Ergebnisse der Bastardierung von Triticum timopbee i mit Kultursorten des 
Weizens unter besonderer Berficksichtigung der Krankheitsresistenz * 

V o n  A. WIENI-IUES- OHLENDORF 

Einleitung 
Die Bedeutung der Wildart Triticum tim@heevi fiir 

die Resistenzztichtung beim Weizen liegt darin, dab sie 
als einzige unter den Triticum-Arten vollst~tndige Re- 
sistenz gegen alle bekannten Getreidekrankheiten be- 
sitzt. (LILIENFELD und KI~IARA 1934, JOHNSTON, C. O. 
1952 ). Sie ist gegen s~mtliche ]3iotypen der pilzlichen 
Erreger von Mehltau, Braun- und Gelbrost wider- 
standsf~hig. Erst  in letzter Zeit wurden in den USA 
einzelne Schwarzrost-Biotypen gefunden, die auch auf 
Triticum timopheevi zur Entwicklung kommen k6nnen. 
(VALLEGA und FAVRET 1947). Eingehende Analysen 
mit Nullisomenkreuzungen haben einige dieser Resi- 
stenzgene von Triticum tim@heevi als auf bestimmte 
Chromosomen lokalisiert feststellen k6nnen. (SEARS 
und RODENmSER 1948 ). Es wird angenommen, dab 
in Triticum tim@heevi gauze Komplexe von Resistenz- 
genen die sogenannte Gruppenresistenz gegen viele 
]3iotypen bedingen. (Koo und AI~SEMUS 1951 ). 

Die fdbernahme dieser Gene in ertragreiche Kultur- 
formen durch Einkreuzung st6Bt auf Schwierigkeiten 
chromosomaler Art. Erstens ergibt der Unterschied in 
der Polyploidiestufe ( Triticum aestivum 6n•  Triticum 
timopheevi 4 n) eine entscheidende Hemmung durch 
die Pentaploidie der F1-Bastarde und zweitens ist das 
]3-Genom yon Triticum timopheevi yon den ]3-Genomen 
der tibrigen Weizen der Chromosomenstruktur nach 
abweichend. (LILIENFELD und KIHARA 1934; KO- 
STOFF 1936 ; LOVE 1940; PETERSON und LOVE 1941, 
SHANDS 1941 ). Die sehr starken Vitalit~its- und Fertili- 
t~ts-St6rungen in den jungen Generationen der ]3a- 
starde k6nnen nur  durch langj~thrige Auslese und 
Rtickkreuzung iiberwunden werden. 

Praktische Erfolge dieser ]3astardierung werden vor 
aUem aus den USA berichfet, wo die Schwarzrost- 
resistenz besonders yon Bedeutung ist. (ALLARD 1949, 
SEMENIUK 1946 ). Aus der Kreuzung der Sommer- 
weizen-Sorte Steinwedel mit Triticum timopheevi ent- 
stand die Sorte Timstein, die als resistentes Ausgangs- 
material fiir eine Reihe Weiterer Kombinationen ver- 
wendet wurde. (ALLARD und SHANDS 1950; HEYI~E 
1952; HEYNE und JOHNSTON 1954; WELLS und RAM- 
SEu 1953; Wu und AUSEMUS 1953). Da die Sorte 
,,Timstein" unter unseren Anbaubedingungen keine 
Resistenz gegen die in nnserem Gebiet verbreiteten 
]3iotypen des Mehltau, Braun- und Gelbrostes zeigt, 
schien es wiinschenswert, die Triticum timopheevi-Ein- 

* Herrn Professor Dr. W. tZudorf zum 65. Geburtstag 
gewidmet. 

kreuzung mit einheimischen Sorten neu zu beginnen. 
Die vorliegende Arbeit gibt einen kurzen ]3erieht tiber 
die Ergebnisse der Bastardierung mit deutschen Win- 
ter- und Sommerformen des Weizens., 

Untersuchungsergebnisse 
K r e u z u n g e n  zwischen Triticum timopheevi und 

Triticum aestivum-Sorten sind in den vergangenen 
Jahren am Max-Planck-Institut fiir Ztichtungsfor- 
schung mehrfach durchgefiihrt worden. UnabMngig 
von geringen Sorten- und Jahresunterschieden ergab 
sich tibereinstimmend ein wesentlich hSherer Kreu- 
zungsansatz in der Kombination Triticum ~im@heevi • 
Triticum aestivum ( ~  68%) als in tier reziproken 
Richtung ( O 5,2%) (Tab. I). Dagegen ist Ausbildung 
und Keimf~ihigkeit der K6rner, die auf Triticum timo- 
pheevi entstehen, schlechter als die der auf Triticum 
aestivum gebfldeten. 
Die F~-Pflanzen sind im allgemeinen gut be- 

stockt, Wtichsig, aber relativ sp~t in Entwicklung und 
Reife. Die L~inge yon Halm uncl Ahre wird durch die 
der Triticum aestivum-Elternsorte etwas beeinfluBt, 
in Behaarung nnd Spelzenform dominieren die Merk- 
male yon Triticum timopheevi. PflaHzen aus rezi- 
proken Kreuzungen sind morphologisch nicht ver- 
schieden. 

Die chromosomalen VerMltnisse sind, wie zu er- 

warten, stark gest6rt /2n = 35 Genomformel A ~-5 )  . 
t 

Ausz/ihlungen an 3 ~ PMZ einer Kreuzung Triticum 
tim@heevi • Sommerweizen ,,Peko" (1955) zeigen einen 
Durchschnitt yon 10,43 Chromosomenpaaren je PMZ 
bei einer Chiasmenfrequenz von 14, 5. Von den 30 PMZ 
enthalten 12 ein Trivalent. 

Die Resistenz gegen Mehltau, Braun- und Gelbrost 
ist aus der Tab. 2 ersichtlich. Bei Triticum tim@heevi 
selbst kann unter giinstigen Infektionsbedingungen 
auf dem Feld geringer Mehltaubefall auf den Blatt- 
scheiden festgestellt werden. Entsprechend ist auch 
in F 1 die Mehltau-Resistenz nicht vollkommen, son- 
dern die Blattscheiden junger Pflanzen zeigen etwas 
Befall. Eine gewisse Abh~ngigkeit yon dem Resistenz- 
typ des Kultursortenelters zeigt sich auch z. ]3. in der 
F 1 mit dem relativ resistenten Heine VII. 

Die ]3raunrostresistenz ist in der F 1 nicht ldar aus- 
gepr~gt, es zeigen sich mehr oder weniger starke Chlo- 
rosen bzw. Nekrosen als Folgen der Abwehr der Infek- 
tion. Sortenunterschiede sind zu erkennen, reziproke 
Differenzen jedoch nicht. Auff~tllig ist aber, wie stark 
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T a b e l l e  I .  Ansatzverhii l tnisse bei der K r e u z u n g  zwischen Tr i t i cum timopheevi u n d  zwei Win ter -  bzw. zwei  
Sommerweizensorten und  der F 1 x95 o. 
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1946 T i m  X H I V  
H I V  • T i m  

1949  T i m  X H V I I  
H V I I  X T i m  

1947 T i m  X C a  143 
C a  143 X T i m  

1954  T i m  X P e k o  
P e k o  • T i m  

27 T i m  • S o r t e  
S o r t e  • T i m  

I 9 5 0  F 1 ( T i m  • Sor te )  
F '~  ( T i m  • S o r t e )  • S o r t e  

T a b e l l e  2. 

F 1 ( S o r t e  • T i m )  
lq"~ ( T i m  X Sor te )  • S o r t e  

.Khren Blfiten Kern Kom/Ahre A.us. % 

9 
19 

IO 

24 
16 

(,,~a 20) 
( , ~  4 o) 

290 
65 ~ 

158 
406 

538 
469 

219  
20 

lO8 
22 

4 o i  
5 

438 
71 

1568 
336 

32,2 
i , o  

3240  
345 

4503  
27 

583 
829 

2302  
6478  

1776 
272 

3357  
46 

21 ,6  

75,5 
3 , 8  

68 ,4  
2,2 5 ,4  

16,7 74,5 
o, 3 1,6 

( , ~  20) 75,2 
(.-~ 1,5) 8,5 

19,8 68 ,0  
2,27 

o,5 
0,78  

o,7  
1,7 

5 ,18 

Krankhe i t s res i s t em der F 1 x95o, P f lanzen  geordnel nach Be/allswerten ]i~r Mehl tau ,  B r a u n -  u n d  Gelbrost 
o - - x  s u. I s = Be/al l  n u r  au[ der Blattscheide. 

F~  M e h l t a a  Br. R o s t  G e t b r o s t  

o o - - - I  s o - - I  I s x o o - - - x  I 2 > ~ ~ '  P f l .  

Tr .  T i m .  • 5788  
5788  X T r .  T i m  

Tr .  T i m .  X H V I I  
H V I I  • T r . T .  

T r .  T i m .  X K l o k a  

T r .  T i m .  • D .  Sil.  

T r ,  T i m .  • R .  B a s t .  

35 - -  2 - -  - -  
16 7 3 I - -  

27 3 - -  - -  - -  
5 - -  - -  - -  ( 1 )  

3 39 8 14 I 

I 2 3  I 6 - -  

5 2 8  2 4 - -  

Chl.  I - - 3  
Chl .  1 - -  3 

Chl .  2 - - 3  
Ch l .  I - -  3 

N e k r .  1 - - 2  

N e k r .  I 

N e k r .  o - - I  

20 i 3 7 6 37 
21 4 3 - -  - -  27 

3 ~ - -  - -  - -  - -  30 
6 . . . .  6 

65 . . . . .  65 

6 - -  3 13 9 31 

- -  - -  I 4 33 39 

die Widerstandsf~thigkeit gegen Gelbrost durch die An- 
f/illigkeit der Elternsorte bedingt ist. W~ihrend in der 
F 1 mit den Eltern Heine VII und Kloka kein Befall zu 
sehen ist, sind fast alle Pflanzen der F 1 mit den Sorten 
,,Derenburger Silber" und ,,Rimpaus Bastard" be- 
fallen. Merkwtirdig ist das Verhalten der F 1 mit dem 
stark Gelbrost-anf/illigen Stamm 5788, in der 56,8% 
der Pflanzen resistent waren, trotz starker Anf~lligkeit 
der Elternsorte. Die Ursache k6nnte i n  einer unge- 

ntigenden Infektion der am Anfang des Pflanzbeetes 
gelegenen Nummer zu suchen sein. Andererseits waren 
abet dicht benachbarte Pflanzen stark befallen. 

Der Ansatz der Fl-Pfianzen liegt bei Kombination 
mit alien Sorten niedrig. (Tab. I). Er wird im Triti- 
cure aestivum-Plasma und nach Rt~ckkreuzung mit 
Triticurn aestivum etwas verbessert: im Durchsehnitt 
o,5--1,o Korn je Ahre, welchem etwa 1--4% Ansatz 
entspricht. Fast 5o% der ursprfinglich befruchteten 
und in Entwicldung befindlichen Embryonen ergeben 
keimf~ihige K6rner, eine Beeinflussung dutch das 
Plasma der Eltern war nicht nachzuweisen. 

1951 wurden alle vorhandenen Fl-K6rner arts den 
oben angeffihrten Kombinationen mit Winterweizen 
ausgelegt und etwa 2ooo Fe-Pflanzen konnten ausge- 
pflanzt werden. Die auBerordentlich starke Auf- 
spaltung s/imtlicher Merkmale ist bekannt aus Arbeiten 
anderer Untersucher. 

Unter den noch lebensf~higen F1-Nachkommen 
waren alle Grade yon Vitalit/it festzustellen, an unter- 

schiedlicher Wtichsigkeit, Bestockung und Fruchtbar- 
keit der F~-Pflanzen. Die Entwicklungs- und Reife- 
daten liegen in dem normalen Bereich tier Sorten, 
von 2314 Pflanzen sind nur 1,9% recht sp~tt aber 
33,2% relafiv frfih. Eine Gruppierung nach morpholo- 
gischen Gesichtspnnkten hat etwa folgendes Ergebnis: 
unter 2135 Pflanzen sind aestivum-~thnlich 5o,5%, 
intermedi~ir 23,3%, timopheevi-~ihnlich 1,6% und 
nicht in diese Rubriken fallend 24,5% 

Einzelne Triticum timopheevi-Merkmale, wie die 
Spelzenform un d die Behaarung sind unabMngig vom 
Gesamtmerkmalskomplex der Pflanzen zu finden, 
z. B. sind 21,75% aller Pflanzen behaart. 

Die relativ kMne Zahl zytologisch untersnchter 
Pflanzen l~il3t erlSennen, wie unterschiedlich die einzel- 
nen F2-Pflanzen in bezug auf ihre Chromosomenver- 
Nfltnisse sein mtissen. In fast jeder Pflanze (Tab. 3) 
werden Multivalente gebildet, ein Zeichen ffir struk- 
turelle Chromosomenuntersehiede, immer sind Uni- 
valente vorhanden, die im Verlauf der Meiosis die Ga- 
metenbildung stark beeintr/ichtigen. Eine Regulierung 
der Chromosomenzahlen erfolgt naeh 2n = 42 hin, 
also zur Vermehrungsgruppe hin (MATsUMURA 1935). 
Es wurden zytologisch keine, morphologisch relativ 
wenige Pflanzen mit Tendenzen zur Verminderungs- 
gruppe 2n = 28 beobachtet. Die Chromosomen in 
Nachkommen aus 1;1• Triticum aestivum bilden in 
keinem Fall 21 Bivalente, sondern immer weniger, 
auBerdem sind auch in jeder dieser Pflanzen Multi- 
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Tabelle 3. 2n-Zahlen und Chromosomenpaare einer F~ und F'~ Familie i951. Die F,-Familie 52, K 23 stammt aus einer 
P/lanze yon 5 r, K ~9 (unterstrichen). 

F2 5 I ,KI9  

(=F1  • 
Tr.aest) 

F 8 52, K23 

35 
38 
38 
38 
39 
4 ~ 
41 
42 
42 
42 
42 

37 
39 
4 ~ 
4 ~ 
41 
41 
44 

38 
39 

39+1  
4 ~ 
4 ~ 
4 ~ 
4 ~ 

4 o + 1  
4 o + 1  

41 
41 
41 

41+1  
42 
42 
42 
42 
42 
42 
42 

42+1  
43 
43 

44+1  

IX ] I~ 

Chromosomenpaare  

13 x4 15 ] 

o 9 
,a. 2 

5 
2 

- 2 

4 
9 
3 

- -  2 

:6 
; 2 

3 

- -  G 
- -  I 

1 I 

i 

i 

3 
17 
I 2  

2 2  

I 

4 
22 

x 
x 

4 
x 
19 
x 

I 

5 
7 
8 
3 
5 
9 
8 

17 
21 

I 

12 

13 
9 
I 

Tabelle 4. Fertilittit der F 2 z95r in Korn je P/lanze und, 

Anzah l  
M u l t i v a l e n t e l P M Z  

I 

4 
2 
8 

5 
6 
I 

7 
9 
:3 

7 
3 
6 

I 

i 
17 

i 
i 

i 

15 
16 
i2 

8 
2 

17 
5 ~ 
33 
29 

7 

3 
I O  

34 
6 

14 
19 
49 

x 
i 

9 

I0 

2 
5 
3 
5 

I O  

I 

2 

2 2  

2 

2 O  

2 

15 
I 

2 

12 
4 

I 

9 

0 

I I 

4 I 
- 3 

5 
9 i 
I 
2 

3 
3 

1 I 

2 

4 
5 4 
3 

#~r die/ertilen Pflanzen, Korn ]e A'hre. 

Fert. 
r Iqs 

O 

O 

O 

O 

O 

O 

1,44 
6 o 

9,6 
15,5 
0,56 

0,5 
O 

O 

O 

O 

O 

2 O 

+ - -  
+ - -  

+ - -  

+ - -  
( +  - )  

_ _  

+ 

2; Pfl. o 

F~ (Tim•  Sorte) 1619 78,9 

K IPfl. K/$- 

I '~ --Io --zoo > IOO Pfi. --5 --Io 

12,I 7,2 1, 7 93 39,8 24,7 

- - 2 0  :> 20 

26,8 8,6 

va len te  zu finden, beides  ein Zeichen fiir die hef t ige  
S t6 rung  der  gesamten  chromosomalen  K o n s t i t u t i o n  
infolge dieser_ Kreuzung.  

Es  is t  deshalb  n ich t  ers taunl ich,  dab  von insgesamt  
1619 Pf ianzen nur  1,7% mehr  als IOO Korn  je  Pf ianze  
en tha l t en ,  78,9% dagegen ohne jegl ichen Ansa tz  sind. 
Von den fert i len Pf lanzen se tz ten  nur  8 ,6% mehr  als 
20 Korn ,  39,8% im Durchschn i t t  I - - 5  Korn  je •hre an. 
(Tab. 4). 

Bei d e r  Un te r suchung  der  F~ s t a n d  die Ana lyse  der  
Res is tenz  gegen P f l anzenkrankhe i t en  im Vordergrund.  
Die  Ergebnisse  s ind in Tab.  5 und 6 ffir die Win t e r -  
weizensor ten  , ,Heine V I I " ,  , ,K loka" ,  , ,Derenburger  
Si lber" ,  , ,R impaus  B a s t a r d "  nnd  S t a l n m  5788 mi tge-  
tei l t .  Ffir  die Res is tenz  gegen Mehltau,  Braun-  und 
Gelbros t  e rgaben  sich je  verschiedene  Aufspa l tungs-  
verh~iltnisse. W~hrend  in allen K o m b i n a t i o n e n  die 
res i s ten ten  Pf lanzen  gegenttber  Mehl tau  in der  Mehr-  

zahl  s ind  (urn e twa 90% resistente) ,  l iegt  das  Verh~lt-  
nis res is tente  zu anf~illigen Pf ianzen beim Braunros t  
e twa  bei 1:3,  wobei  ein im Vergleich zum Mehl tau  
hSherer  P rozen t sa t z  an Pf lanzen mi t  mi t t l e r en  Befalls-  
wer ten  zu f inden ist. In  den N a c h k o m m e n  aus Rfick- 
k reuzung  der  F 1 mi t  Trit icum aestivum wird  be im 
Braunros t  die Anzah l  der  res is ten ten  Pf lanzen er- 
n iedr igt ,  w~hrend  be im Mehl tau  z. B. in der  K o m b i -  
na t i on  mi t  , ,Derenburger  Si lber"  und , ,Rimpaus  Ba-  
s t a r d "  keine zahlenm~Bige Ver~ndernng gegenfiber 
den n icht  r t ickgekreuzten  zu erkennen ist. Nur  be im 
Gelbros t  l iegen die Verh~ltnisse insofern anders ,  als 
eine Abh~ngigke i t  der  Aufspa l tung  yon  der  Anf~llig- 
ke i t  der  Trit icum aestivum-Elternsorte gegen den Gelb- 
ros t  fes tzustel len ist.  Die F2-Nachkommen  aus den 
re la t iv  Gelbros t -widers tandsf~higen Sor ten  Heine  V I I  
und  K l o k a  waren  sowohl nach  freiem Abbl t then  wie 
nacti  R t i ckkreuzung  e twa  4 0 - - 5 0 %  res is tent ,  wahrend  
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Tabelle 5. Krankheitsresistenz in Prozent der resistenter P/lanzen (Be[all o und o--z)  [i~r 
]alls ~rad der Muttersorte. 

Sorte 

O - - I S  

I - -  4 
I 4 4  

T r .  t i m .  

Tr. tim. • 5788 
•  VII 
• Kloka 
xD.S .  
x R . B .  

Mehltau 

IOO 87,I 
xoo 96,8 92,6 
lOO 89,8 83, 4 
IOO 97,4 97,5 
IOO 93,1 99,9 

Sorte 

o 

3m4 

3--5 

Tabelle 6. tfrankheitsresistenz der F~ in Prozent der P/lan- 
zen in den Be[allsgruppen 0 - - > 2 .  (Gesamtp/lanzenzahl 

F$ I ~I20 rffl. 

Mehltau 

Braunrost 

Bralltl~ost 
F~ F~ 

Chl, or. 26,6 
26,4 

lql,kr" 24,2 12'9 

30,7 

I FI 2 

I I ~ I  
I I , I  
22,2 
I2,5 

I35 

=212o). 

Gelbrost 
(ohne Kloka + t t  u  

I o 

90,4 

21,4 

15,3 
I 2 , O  

O~X X 

3,3 1,9 

4,0 19'3 

1,7 9,4 
- -  I 1 , 8  

i,8 

16,6 

I4,I 
12'3 

F 1, F~ und F" v Dazu der Be- 

Gelbrost 

Sorte I F1 F~ F'~ o 
3~5 56,8 3,9 - -  
0--2 IOO 43,3 48, 2 
o - - I  IOO 44,3 41, 6 
1--  3 I 8, 9 1--3 90'3 17,5 1,6 7,I 

stenten Fz-P[lanzen (Be[all o und o--z) ,  gruppiert nach 
dem Grad der Au/spaltung (Prozentsatz an resistenten 

P/lanzen in F,) .  

F 3 aus 
(F2-Pfl. = o + o - -  I 

% nil lq' 8- 
Pfl. m i t  

o u. o - - i  M B G 

ft~r Mehltau wie fiir Gelbrost die Xrankheitswider- 
standsfithigkeit dominiert, und dal3 aus resistenten 
Pflanzen durchaus anf~tllige Naehkommen ausspalten 
kSnnen. Won 3 ~ Familien sind 6 in bezug auf Mehltau- 
resistenz konstant, 14 mit mindestens 70% Resistenz 
und nut 3 mit iiberwiegend anf~illigen Pflanzen ge- 
funden worden. Gegenfiber dem Gelbrost sind in allen 
12 Familien mehr als die H~ilfte der Pflanzen resistent. 
Nut beim Braunrost liegen die Verh~iltnisse deutlich 
anders, in jeder der sieben Nachkommenschaften aus 
resistenten F2-Pflanzen ist der zahlenm~iBige Anteil der 
anf~tlligen Pflanzen gr6Ber als der der resistenten. 
Dieses Ergebnis ist etwas r da das rezes- 
sire Verhalten der Braunrost-Resistenz in der F2-Auf- 
spal tung und auch in der  nRchsten Generation (F3), 
iiberwiegend resistente Familien erwarten lieB. 

Beim Nachbau weiterer Generationen, haups~ichlich 

Aus dieser 13bersicht l~iBt sich erkennen, dab sowohl 

F3 

F4  

F" 4 

~Fer tilit~it 
d. Mutterpflanze 27 Yam. 

- -  32 
_+ IO 
+ 17 
- -  19 
_+ 
+ �9 

_+ 
+ 

~ P f l .  

i36 
116 
207 

33 
45 
I I  

I26 
128 

33 

62,5 
39,6 
43,5 
15,1 
2,2 

1 1 , 9  

2,3 
3 , 2  

• 

3 0 , 2  

53,5 
47, 8 
72,7 
64,5 
63,6 
66,6 
38,3 
36,3 

nach dem Gesichtspunkt der Resistenz, stellt sich all- 
+ m~thlieh, z. T. schon in F~, z. T. erst sp~iter eine gewisse 

Stabilisierung ein. 
7,3 F 4. An einigen F~ und F'4-Familien , d. h. Nachkom- 
6,9 men aus F3-Pflanzen , die sowohl frei abgebliiht als auch 
9,7 mit der Weizenelternsorte rfickgekreuzt waren, wurde 

12, i durch zytologJsche Kontrolle ein kleiner Einbliek in die 
33,3 ftir die Stabilisierung wichtigen VorgS_nge getan, an- 36,4 

dererseits aber auch die groBe Abweichung der chrom- 21,4 
59,4 somalen Konstitution dieser Bastarde yon derjenigen 
60, 5 des Weizenelters aufgezeigt. In Tab. 9 sind die zyto- 

ioo 6 --- 
9o  6 - 
80 6 - 
7 ~ 2 
60 2 I 
5 ~ 4 
4 ~ I 

3 ~ 
2 0  I 
I0 I I 

1--9 2 
o 2 

3 ~ 7 

I 

2 

5 
I 

I 

2 

I 2  

Nachkommen ans de n anf~illigen Sorten ,,Derenburger 
Silber" und ,,Rimpaus Bastard" und Stamm 5788 
weniger als lO% resistente Pflanzen enthielten. 

F v Auf Grund der durch die hohe Sterilit~it beding- 
ten Einengung des Materials konnten aus dieser Kreu- 
zungsserie nur 70 resistente F~-Pflanzen nachgebaut 
werden, von denen 33 Nummern eine Pflanzenzahl yon 
20 oder mehr als 20 batten. Da die Auslese sich vor- 
wiegend auf resistente Pflanzen bezog, bestand die F s 
aus zahlreichen Pflanzen mit ungtinstigen morpholo- 
gischen Merkmalskombinationen, die Primitivformen 
des Weizens ~thneln. 

Einen Eindruck yon den chromosomalen Verh~ilt- 
nissen tier F 3 gibt Tab. 3, in der die Paarungswerte 
einer Familie zusammengestellt sind. Auf Grund der 
Bildung sehr unterschiedlicher Gameten auf der F2- 
Mutterpflanze 2n = 42 (in Tab, 3 oben unterstrichen) 
finden sich in F a 2n-Zahlen von 2n = 38--45, unter 
denen auch h~ufig Chromosomen, die Stfickverlust er- 
litten haben, gefunden werden kSnnen (z. B. 2n = 42 
+ I). Eine ErhShung und Stabifisierung der Bivalent- 
zahl kann durch die zuf~illige Kombination zweier Ga- 
meten mit homologen Chromosomen entstehen, wobei 
nur sehr selten schon 2n = 42 mit 21 Bivalenten auf- 
tritt. Auch ist die Anzahl an Multivalenten noch re- 
lativ hoch. Weder Resistenz noch Fertilit~tt stehen in 
diesem Fall in einer deutlichen Beziehung zum chro- 
mosomalen Verhalten. Andererseits 1/iBt sich eine ge- 
wisse Abh~ngigkeit tier Fertilit~tt von derjenigen der 
jeweiligen Mutterpflanze feststellen, (Tab. 7). Sowohl 
in F~ als auch in F a ist der Prozentsatz an gut fertilen 
Pflanzen um so hSher, je besser fertil die Mutterpflanze 

Tabelle 7. Ferliliti# der aw 3 i952 , F 4 und F'~ 1953, in drei 
Ferl~litiitsstu/en. 

Ansatzprozents/itze werden fast verdoppelt. 
> ~ In Tab. 8 sind die F3-Familien zusammengestellt, 
5,4 geordnet nach dem Prozentsatz an resistenten Pflanzen 

(Befallsgrad o und o- - I )  ffir Mehltau, Braun- und 
38,3 Gelbrost, wobei jeweils die Mutterpflanze vollresi- 
54,7 stent gegen die betreffende Krankheit war. 

53'0 Tabelle 8. Krankheitsresislenz der F~,Familien aus resi- 

war. Eine weitere Verbesserung wird dutch die er- 
neute Einkreuzung mit Tril icum aestivum erreicht, die 
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Tabelle 9. 2n-Zombi und Chromosomenpaare yon Einzelpflamen aus eli F4-tVamilien im Vergleich z~ denen der F" 4 (173 [rei 
abgebli~ht -- 7~ 3 • Sorle) 

2n ,~ PMZ x4 I5 

I .  �90 

FPl 

G 

~F~4 

2. 

3. F4 

F4 

~'P4 

4. 

5 o  

3 ~ 
7 ~ 

I o o  

2O 

50 
5 ~ 
3 ~ 
2 0  

I O  

7o 
I O O  
I O O  

2 o  
2O 

4 

9 

,.o 19 

3 
2 

2 

3 
I 

5 ,  F 4  

F t l  

6. F~ 

FPa 

7. G 
F t ,  

8. F~ 

F J4 

9. F~ 

F t 4  

I O .  F 4 

F / 4  

II, F 4 

Chromosomenpaare 

I6 17 I I8 x9 

I 

5 

28 19 
I 6 I I  

I I o  

4 
I 0  

I I 45 
6 74 I 

2 4 14 

I6 
16 

2O 

3 8 
2 1 8  

2 I I I  

7 17 
3 12 15 

2 i i  
28 

o 9 
2 8 
8 34 8 

i i  29 
2 13 8o 

1 I 

3 36 
I 2 
2 6 
8 41 I 
6 25 68 

2 7 8 
4 18 35 

17 29 
2 i i  18 

I 
I 2 
2 2 2 

i 14 

2o 2z 27 PMZ 

I 4 6 
I 29 
9 60 

17 7 8 

7 I3 
5 45 
3 

I 2  

9 

5 I 
52 8 IO 
49 2 2 

4 

r5 5 
4 1 

83 I 
I 4  

5 45 
I 3 - -  

8 0  
2 I X 

6 
13 

1 

7 
12  2 

I 

7 
23 

I3 

I 

3 
I 

16 
59 

i 3 
3 15 

2 2  
8 12  

5 3 
7 I 5 5 - 

Multivalente 
II! iv > 

I O  
2 

4 

I 

13 
I 

I I 

I 

35 i 6 4 

I3 
5 

i 

I I I 
I 

77 a I 34 8 
I 2 

6 9 
9 I3 IO 

4 6 
2 I 
I 4 

logischen St ichproben von  I I  F4-Famil ien (aus einer 
K o m b i n a t i o n  Ca V X Trit icum timopheevi) dargestellt .  

U n t e r  den ersten drei 42-chromosornigen Fami l ien  
ist n u r  eine (I), rnit 21 Bivalenten ,  die auch nach Rtick- 
kreuzung normal  mi t  denen des Trit icum aestivum- 
Elters  paaren.  Die zweite Famil ie  enth/i l t  sehon rnin- 
destens ein m i t  den Chrornosornen yon  Trit icum 
aestivum nicht  homologes Chromosom. Auch in  Nr. 3 
ist die P a a r u n g  in  der Tes t -F  1 n icht  ganz vollst/indig, 
wozu auBerdem noeh Mul t iva len tb i ldung  mi t  den 
Chromosornen des Weizenel ter  gefunden wurde. I n  
den Fami l ien  4 - - 7  wird die Bi ldung von einheit l ichen 
Garneten noch sehr durch die Univa len te  beeintr~tch- 
tigt.  Nur  in wenigen Pf lanzen lassen sieh in  der Tes t -F  1 
normale  Trft icum aestivum-Chromosornens;~tze nach-  
weisen. Die 2n-Zahlen der Pf lanzen yon  Nr. 7 - - IO  
liegen un t e r  2n = 42. Hohe Mult ivalentzahlen,  vor  
allem auch im Verband  mi t  den Trit icum aestivum- 

Chrornosornen zeigen an, dab U m b a u t e n  zwischen den 
Chrornosomen w~thrend der frtiheren Genera t ionen  
s ta t tge funden  haben  k6nnen.  Eine  Ausnahrne  bi ldet  
die Farnilie I1,  un te r  deren zahlreichen Chromosrnen 
(2n - -  49) 2I normal  mi t  Trit icum aestivum paarende  
v o r h a n d e n  sein rntissen. Im  Gegensatz zu de n  anderen 
Fami l i en  warden  auch in  Tes t -F  I keine Mul t iva lenten  
gefunden. Es besteht  also die M6glichkeit, dab die F4 
Nr. I I  aus einem unreduzier ten  F1-Garneten ent-  
s t a nde n  sein kalin.  

Unabh~tngig yon  zytologischen u n d  morphologischen 
Var ia t ionen  b le ib t  die Mehltauresistenz schon in  vielen 
Farni l ien  der F~ kons tan t .  Als Beispiel s ind in Tab.  Io 
Ausz fh lungen  an  einigen F4-Familie wiedergegeben,  
die nach  der ieweiligen Herkunf t  der res is tenten F 3- 
Mut terpf lanze  aus spa l tenden  F3-Farnil ien geordnet  
s in& Die Mehltauresistenz verh~ilt sich nach  der Riick- 
kreuzung n a t  anf~tlligen Sorten irnrner dominan t ,  im 
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Gegensatz zur Braunrostresistenz, 
deren Rezessivitfit gerade in diesen 
Kreuzungen sich zeigt. Nur in 
wenigen F/illen wurden Braun- 
rost-resistente Nachkommen in F 4 
geiunden, die aus einzelnen resi- 
stenten F3-Pflanzen in tiber- 
wiegend anf/dligen Fs-Parzellen 
stammen. Die hier angeftihrten 
Zahlen sind aber zu klein, nm 
mehr als nur einen Hinweis auf 
die Genetik des Vererbungsver- 
haltens geben zu kSnnen. 

Durch langj/ihrige Selektion 
konnten sehliel31ich aus ~lterem 
Kreuzungsmatefial  Linien er- 
halten werden, die ffir eine oder 
mehrere der Krankheiten kon- 
stant  und sowohl zytologisch als 
morphologisch einheitlich waren. 
Fiir die Winternng sind etwa 
2o Linien aus der Kreuzung ,,Car- 
sten V" • Trilicum timopheevi iso- 
liert worden, .die zum gr6Bten 
Teil recht ,,Carsten V"-~ihnlich 
sind, diesen aber im Ertrag nicht  
ganz erreichen. Besonders die 
Braunrost-resistenten F o rm en  
sind etwas sp~iter in der Reife und 
im ganzen etwas schw~icher als die 
Muttersorte. Entsprechend sind 
in der Sommerung 2o Linien ans 
,,Carsten 1 4 3 " •  Triticum timo- 
pheevi vorhanden, unter  denen 

Tabelle IO. Au/spaltung der Krankheitsresistenz in F 4 und F'4-Familien I953 
aus resistenten F3-1a/lanzen (Be/all o und o--x), gruppiert each dem Au/spal- 

tungsprozentsatz der ]eweiligen F~-Familie 

F~-Familiea Befall der 
% an Pfl. mi t  F3.Pfl" F4 F'4 

o + o -- x Befall 

Mehltau ioo 

76--99 

51--75 

Br. Rost ioo 

<5 ~ 

aber einige auf Kosten der Braunrostresistenz wert- 
m~iBig nicht mit  ' C a  143" zu vergleichen sin& 

Ffir die Priifungen im H~ufchen-Feldanbau ge- 
ntigten die natiirlichen Infekt ionen mit Mehltau und 
Braunrost, doch war der Gelbrost in einigen Jahren 
nur so wenig verbreitet, dab eine gtiltige Beurteilung 
des Materials nicht m6glich war. Vorl~iufige Ergeb- 
nisse yon Gew~ichshauskontrollen zeigen aber, dab so- 
wohl gegen einzelne wie gegen mehrere Rassen Resi- 
stenz vererbt worden ist. Weitere Analysen sind in 
Bearbeitung (Gliesmarode). Die Mehltauprtifnng im 
Gew~chslhaus zeigt allerdings, daB die Werte ffir den 
Feldbefall nicht mit  denen des Keimlingsbefalls direkt 
zu vergleichen sind. Nut  sehr wenige Nr. erwiesen sich 
iiberhaupt als keimlingsresistent gegen Mehltau, dar- 
unter nur zwei Sommerungslinien, keine der Winte- 
rungskombinationen. 

Die Verwendung derartiger Linien als Resistenz- 
trfiger zur Einkreuzung in Ertragssorten ist zun~ichst 
an Kreuzungen einiger ,,Carsten V"-Triticurn timo- 
pheevi-Linien mit ,,Heine I V "  und , ,VII"  versucht 
worden. Die Kreuzungsans~itze sind in Tab. I I  an- 
gegeben. Es ist deutlich zu sehen, dab ,,Heine IV"  als 

0 + 0 - - I  

o+o--- i  

> 2  

23:0/27 : I 
30:0 . . . . . .  7 • 
12 :o/6:O/lO:9 
6:0 

43:7 
29:1/42 : I 
24:o 
24:1/25:0/23:5/I 4:6/4:16 
25 : 0/30 : o 

29:0 
34:1 

3 o : o . . . .  6X 26 :223 :214 : I  
3o:I9 
2o: 3/25 :o/I9: o/21:2/5 : 12 
16:3 
31:1o 
53:I 
22:i 
21:1 
17:11 
5:23 

11:14 
o:17 
o:15 
o:14 
o : i i  
0:I0 

17:1/14 : 1/4:6 

7:8 
8:3 
9:o/68:1/74:31 
32:3 
50:3 

I2:5 
9:2 
5:2 

12:6 

7:o 

o:9 
O : I 2  

2:i8 
2:16 
I : 5 I  

Kreuzungselter sowohl in der ersten wie auch in der 
zweiten Rtiekkreuzung (RF1 und R2F1) im Ansatz 
Heine VI I  fiberlegen ist, ebenso wie die Nachkommen 
aus der doppelten Rfickkreuzung (R~F2) durchschnitt- 
lich hShere Kornzah]en je Ahre haben. 

Die R F  1 aus diesen 4 Kombinationen LiMe • Sorte 
waren als Feldparzellen angebaut, die nur sehr m~l?ig 
yon Krankheiten infiziert waren. Dagegen konnten im 
darauffolgenden Jahr  sowohl die frei abgebltihten wie 
die Nachkommenschaften aus nochmaliger Rtick- 
kreuzung besser beurteilt werden, da sie zum Teil in 
Pflanzbeeten angebaut waren. (Tab. 12). 

Sehr interessant ist der Untersehied in R2F 1 zwischen 
den beiden Kreuzungsgruppen: in der R2F 1 aus Linie • 
,,Heine IV"  zeigt  sich ein SpaltungsverMltnis yon 
Mehltau-resistenten zu -anf~illigen, das etwa I :I bzw. 
2:I  entspricht, aus der Kreuzung mit  ,,Heine V I I "  
abet eine starke Verschiebung zugunsten der Resi- 
stenz ausdriickt. Sehr ~ihnlich wie beim Mehltau ist 
der Prozentsatz an Gelbrost-resistenten Pflanzen recht 
hoch in der R2F 1. Dagegen ist gegen den Braunrost 
umgekehrt  nur ein sehr geringer Prozentsatz an 
Pflanzen in R2F 1 resistent. 

Tabelle II .  Ansatzverhiiltnisse der ersten und zweiten Ri~ckkreuzung yon Bastardlinien mit Sorten und der Nachkommen- 
scha[t aus der zweiten Riickkreuzung (R~F2) 

Lin. • Sorte 
Bastard Krzg. Ans. ~o 

Linie H IV H VII 

! .  7 1 , 2  - -  
2. 79,6 
3. - -  52,9 
4. 63,4 

RF 1 • Sorte 
Kreuzg Ans. % 

H IV H Vll 

56,2 
64,1 

39, I 
36,2 

27 PII. 

52 
51 
48 
53 

- - 5  

1 , 8  

9,6 
3,9 
2,8 

i3,2 

R ~F2 
KornlAhren 

- -  1 5  

19,2 
9,8 

54,2 
5 1 , O  

- -  2 o  - -  2 5  > 2 5  

36,6 36,9 7,7 
41, 2 33,3 17,5 
37,5 2,8 4,2 
28,3 5,6 - -  
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T a b e l l e  12 .  Krankheitsresistenz in  dee zweiten Generation naeh Ri~chkreuzung der Bastardlinien rnit Soften (Lin ie  • Sorte 
= R F  1 R F  1/rei ab = RF~, R F  1 • Sorte = R z F v )  

Linie x H IV Linie x K VII  
LiNe 

RF2 R2F1 Linie RFs R2F, 

M e h l t a u  I .  IOO 
2.  I O O  

B r a u n r o s t  i .  o 
2.  1 0 , 6  

G e l b r 0 s t ~  I .  IOO 

2.  9 6 ,  5 

3 5  : 6 5  
I 1 , 9 :  8 8 , I  

O:IOO 
O:1OO 

6 4  :36  
4 3 , 6 : 5 6 , 4  

O : IOO 
O :1OO 

15,5:84,5 
33,3:66,6 

Bei Einzelpflanzen-Nachbau der R~F1-Pflanzen er- 
geben sich in 45 Familien die Werte, die in Tab. 13 zu- 
sammengefagt  sin& Weitaus die Mehrzahl der Mehl- 
tau-resistenten Familien hat  mehr als 5o% resistente 
Pflanzen, davoll sind schon 8 Familien kollstant resi- 
stent. Beim Gelbrost ist die Streuung sehr viel gr6Ber, 
es gibt sowohl voll anf~llige wie konstant  resistente 
.Familien und dazwischen Spaltungszahleli in jeder 
Stufe. Nur beim Braunrost ist der Anteil an anfiilligen 
Pflanzen und Famil ien am gr6Bten. 

Es ist zu erwarten, dab eine plalim~Bige Selektion an 
gelliigend umfangreichem Material vollresistente Er- '  
t ragstypen geben wird. 

Tabelle 13. Au/spaItung der Krankheitsresistenz in F2-Fa- 
milien aus der doppelten Ri~ekkreuzung einer Bastardlinie 
mit der Sorte Heine V I I ,  in Prozent der resistenten P/lan- 
zen. (a = 17amilien mit z--IO P/lanzen, b ~ Familien- 

> ~ro P/lanzen.) 

B G 
% Pfl, m. o + o - - x  

a b a b a b 

i o o  8 9 i 
9 0  6 6 3 3 
8 0  8 6 i I 

7 ~ 7 5 i I 4 3 
6 0  6 2 i 3 i 
5 ~ 4 2 6 I 6 2 
4 ~ 2 i 7 5 4 2 
3 ~ r 2 2 6 5 
2 0  I IO 5 4 2 
IO 3 3 4 3 

I - -  3 3 2 2 
o 2 - -  12  6 3 

45 22 45 26 44 25 

D i s k u s s i o n  

Die Bastardierung zwischen Trit icum tim@heevi und 
Tr i t i cum aestivum st6Bt auf Sehwierigkeiten, die aus 
vielen Kreuzungsexperimenten (P]~TEI~SON und LOVE 
1941; ALLAlU) und SI~AXDS 195o ) bekannt sind. Trotz- 
dem es offensichtlich gelingt, durch Auslese konstante, 
Resistenz tragende Bastardliliien zu erhalten, muB man 
sich tiber die m6glichen Ver~iliderungen klar sein, die 
diese Geneilllagerullg ffir den Trit icum aestivum-Chro- 
mosomensatz mit  sich bringen kann. Das lieu ge- 
wonnelle resistente Material ist als ertragsfithige Sorte 
oder als Kreuzungselter erst dann brauchbar,  wenn die 
chromosomenstrukturellen Unterschiede zum llor- 
malen Weizen so klein wie m6glich sind. 

Die Resistellzgcne aus der tetraploiden Wildform 
k6nlien auf folgende Weise in die Kulturform iiber- 
l lommen werden : 

I .  Direkter Austausch der Gene durch Paarung der 
Resistenz-Gen-tragenden Chromosomen in F 1. Die Vor- 
aussetzung daffir ist, d a b  diese Chromosomen zu 
denen geh6rell, die in F 1 Chiasmell bilden, n~mlich ent- 

3" I00 
4. IOO 

3" 9 I , I  
4" 7 I ,  I 

43: z4,o 
8 2 , 2  

52:48 
50 :5  ~ 

O:IOO 
O : I O O  

8 2 , 1 : 1 7 , 9  
8 2 , 8 : 1 7 , 2  

3 , 4 : 9 6 , 6  
I ,O : 9 9 , 0  

97,5 : 2,5 
9 6 , 9 :  3 , I  

weder zum A-Genom oder zu den 4--6/3-Chromosomen, 
die mit  denen des B-Genoms paaren. Damit  w~ire eine 
regelm~Bige Weitergabe der wichtigen Chromosomen- 
stiicke in die Gameten jeder weiteren Generation ga- 
rantiert. Die endgiiltige Stabilisierung der chromo- 
somalen Verh~fltnisse, eventuell durch Rfickkreuzung 
beschleunigt, w~re nur eine Frage der zahlenm~iBigen 
Erg~nzung des B- und D-Genoms. In  den Folgegene- 
rationen mfiBten theoretisch Aufspaltungszahlen nach 
den Mendelregeln zu erwarten sein, wenn man an- 
nimmt,  dab der Ausfall an fur!ktionsttichtigen Game- 
ten und Pflanzen nach Zufall resistente und anf~llige 
Pflanzen betrifft. 

2. Gelegentlicher Austausch durch Paarung zwischen 
nicht-homologen Chromosomen in F1, wie er unter 
anderem auch dutch die Trivalentbildung in F 1 demon- 
striert wird. Diese translozierten Chromosomen 
mfissen zun~iehst in F~ und F a AnlaB fiir Multivalent- 
bildulig und Komplikationen geben, die zur Elimination 
von Gameten fiihren k611nen. Doch ist es nicht aus- 
geschlossen, dab zuf~tllig zwei Gameten mit  strukturell 
homologen Translokationschromosomen kombiniert  
werden k6nnen. 

Auch in F~ oder sp~Lteren Generationen, k611nen, ver- 
ursacht durch die relativ grol3e Zahl an Univalenten, 
gelegentlich nichthomologe Paarungen vorkommen. 

I m  vorliegenden Material k611neli an Hand  der Test- 
kreuzungen i n  1~ 4 Beispiele fiir derartige Translokati- 
onschromosomen gezeigt werden. Mehrere Familien 
bilden nach Rtickkreuzung mit  Trit icum aestivum 
Multivalente, nach freiem Abbltihen aber nut  Biva- 
lente. 

3. Ersatz ganzer Chromosomen des Trit icum aesti- 
vum-Satzes durch Trit icum timopheevi-Chromosomen. 
Die pentaploide F 1 wird nur einen sehr kleinen Prozent- 
satz an reduzierten Gameten bilden, die die Chromo- 
somen des B/fi-Genoms und des D-Genoms vollz~thlig 
enthalten. Erfahrungsgem~Lg sind vorwiegend die 
weiblichen Gameten als Ubertdiger aneuploider Chro- 
mosomens~tze anzusehen, w~it~rend die m'{tnnlichen 
Gameten bevorzugt mit  n -  2I bzw. - -  14 funktions- 
ttiehtig sind. Bei den rein vom Zufall bedingten Ga- 
metenkombinationei1 k6nnen Chromosomens~itze ent- 
stehen, die z. B. im D-Genom weniger, im B-Genom 
mehr als die normalen 7 Chromosomen enthalten. 

Ein Hinweis daftir ist z. B. dureh' die F~-FamiHen 
gegeben, deren Chromosomen nach Rfickkreuzung mit  
Trit icum aestivum nur 19--2o Bivalente bilden, also 
ein Paar  der 42 ehromosomigen Familie eventuell aus 
dem, dem Weizen fremden fi-Genom s t ammen  kann. 
Aueh die spontane Abregulierung einzelner Chromo- 
somen in konstanten Linien k6nnte dureh die Elimi- 
nation eines fremden Chromosoms verursacht sein. 
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4- Addition einzelner Triticum timopheevi,Chromo- 
somen ist nur in einem Fail gefunden worden, und zwar 
in Familie i i  der F 4 (Tab. 9). Allerdings zeigte sich 
schon in der n~ichsten Generation, dab die Resistenz, 
in diesem Fall gegen Braunrost, nicht auf den addierten 

! 

Chromosomen lokalisiert war (F 4 2n = 47--49, F4 
! 

2n = 44 2111, F 5 2n 2In). 
Die MSglichkeit der iJbertragung der Resistenzgene 

ist also in erster Linie abh~ngig yon ihrer Lokalisation 
auf den Genomen yon Triticum timopheevi. 

Die Mehltauresistenz wird nach den Untersuchungen 
von ALLARD und S}IAI~I)S 195o, 1954 durch ein domi, 
nantes Gen bedingt, welches mit einem yon zwei 
Schwarzrost-Resistenz-Genen gekoppelt ist, bet einem 
Austauschprozentsatz yon 14,8%�9 Diese Kopplung 
mit Schwarzrostresistenz wurde auch yon anderen 
Untersuchern best~ttigt, w~ihrend in keinem Experi- 
ment eine Korrelation zum Braunrost nachgewiesen 
werden t~onnte. (RAY, HEBERT und Mn)DLETON 1954, 

~'AVRET und VALLEGA 1949). LOi~GWELL und StlIRKY 
1951 stellten test, dab das dominante Gen, das die 
Resistenz der Sorte Axminster bestimmt, auf Chro- 
mosom XI  liegen muB. Es ist auch auf Grund tier 
Spaltungsverh~ltnisse in F~. und F 3 unseres Materials 
anzunehmen, dal3 der Mehltauresistenzfaktor auf einem 
Chromosom des /~-Genoms liegt, welches normal mit 
dem betreffenden yon Trificum aestivum paart. Der 
lJberschul3 an resistenten Pflanzen sowohl in der F~ 
wie in der R~F~ mit Heine VII  l~13t auBerdem vermu- 
ten, dab mehr als ein dominantes Gen an der Ans- 
pr~igung des Merkmals beteiligt ist, yon denen aber 
j edes far sich die gleiche Wirkung hat, etwa nach dem 
Schema AAbb und aaBB, beide resistent. Der Unter- 
schied zwischen der resistenten Aufspaltung in R~F 1 

d e r  Heine IV und VII  Kreuzung k6nnte ebenso gut 
auf einer verschiedenen genetischen Konstitntion der 
Linien I und 2 bzw. 3 und 4 beruhen, als auf Modifi- 
kationsgenen aus den Weizensorten. 

Auf jeden Fall ist eine Einlagerung yon Resistenz- 
genen gegen Mehltau in ertragreiche 42-chromosomige 
Triticum aestivum-Linien wesentlich einfacher als die 
der Resistenz gegen Braunrost. Aus Kreuzungen mit 
,,Tlmstem konnte gefolgert werden, dab die nrsprting- 
lich in Triticum timopheevi vorhandene Gruppenresi- 
stenz gegen alle gepriiften Biotypen jeweils nach Aus- 
lese konstanter Linien in Teilresistenzen aufgesplittert 
ist  (WELLS und RAMSEY 1953; R o ~ I ~  1953; ALLAI~D 
und SI~AIqDS 1954). Ffir ie bestimmte Biotypen-Grup- 
pen werden verschiedene Resistenzgen e verantwort- 
lich gemacht. Es handelt sich meistens um 1--2 
rezessive Hauptgene, deren Wirkung durch Modifi- 
kationsgene beeintr~chtigt werden kann. 

U ~ A U  1953 und HEYNE und LIVERS 1953 ordneten 
die Resistenzgene der Soften ,,Thatcher" bzw. ,,Paw- 
nee" dem Chromosom X zu, also sehr wahrscheinlich 
auch einem Chromosom des B//3-Gen0ms. 

Diese Befunde lassen sich nicht direkt auf unser 
Material iibertragen, da es sich bet uns um ein voll- 
k0mmen anderes Biotypengemisch handelt. Aber auf 
Grund des sehr kleinen prozentualen Anteils an Braun- 
rost-resistenten Pflanzen in F~ und R~F 1 und der Er- 
gebnisse der Rtickkreuzung der resistenten F~ kann 
doch gefolgert werden, dab die Braunrostresistenz 
auch gegen die hiesigen /~iotypen rezessiv sein mug. 
Die rezessive Auspr~gung des Merkmals kann abet an- 
scheinend durch Modifikatoren gest6rt werden, da nur 

schwer eine Konstanz der Resist.enz erreicht wird. Auf- 
f~illig ist ferner, dal3 konstant Brannrost-resistentes 
Material fast framer in Fertilit~[t und Wiichsigkeit ge- 
st6rt ~st. Es w~ire denkbar, dab im Gegensatz zur 
Mehltauresistenz die Resistenz gegen Braunrost auf 
einem oder mehreren Chromosomenstacken liegen 
kann, deren E ino rdnung  in einem ausgeglichenen 
Triticum aestivum-Chromosomensatz nicht auf dem 
einfachen Wege des Genaustausches m6g!ich ist. 

Ant die Analyse der Feldresistenz gegen Gelbrost bet 
den Triticum timopheevi-Bastarden wirkt der modifi- 
zierende EinfluB der Weizeneltern-Sorten erschwerend. 
DaB eine lJbertragung der Resistenz aus Triticum timo- 
pheevi m6glich ist, beweisen die resistenten Nachkom- 
menschaften, die aus der Kreuzung mit stark anf~iI- 
ligen Triticum aestivum-Sorten stammen. Da die Be- 
urteilung des Feldbefalls einmal durch die wechselnde 
Biotypenzusammensetzung und dann durch die Labili- 
t~it der Umweltreaktion des Pilzes gerade beim Gelb- 
rost unsicher wird, k6nnen nur Ergebnisse mit Keim- 
lingsinfektionen ein klares Bild geben. Ant Grund von 
Vorversuchen kann angenommen werden, dab durch 
Triticum timopheevi breite Resistenz gegen mehrere 
Biotypen eingelagert werden kann. Sehr wahrschein- 
lich handelt es sich um einige wenige dominante Haupt-  
gene, deren Wirkung aber durch Nebengene ver~indert 
werden kann. Die Einlagerung dieser Gene in den 
Weizenchromosomenbestand scheint, ~ihnlich wie beim 
Mehltau, ohne gr6Bere chromosomale Komplikationen 
m6glich zu sein. 

L i t e r a t u r  
I. ALLAt~D : A cytogenetic study dealing with the trans- 

fer of genes from Triticum timopheevi to common wheat 
by back crossing�9 J. Agr. ires. 78, 33--64. (1949)�9 
2. ALLARD, l~. W. und 1R. G. SHANDS: The transfer of 
resistance to stem rust and leaf rust,, mildew and loose 
smut from Triticum timopheevi to cytologically stable 
spring wheat�9 U.S. Dep. Agr. }3ur. P1. Ind. Soils Agric. 
Engineering Dir. C Washington 195o. - -  3. ALI~A~D, R. W. 
und R. G. SHANDS: Vererbung der yon Triticum timo- 
pheevi bez9genen Resistenz gegeniiber Schwarzrost und 
Mehltau ill cytologisch stabilen Sommerweizen. Phyto- 
path. 44 (1954). - -  4. FAVRET, 2. A. und J. VALL~GA: 
Genetics o f  resistence to Erysiphe graminis in wheat. 
PI. t3r. A. 20 Nr. 2258 (195o). - -  5. HEYNE: Inheritance 
of leaf rust, Pucc. rubigo-vera tritici (Eriks. und ttenn.) 
Carl. reaction and other characters in crosses among three 
wheat varieties. Diss. Abst. 12, 4136. PI�9 Br. A. 23, lO87 
(1952). - -  6. ttEYNE und C. O. JOHNSTON: Inheritance of 
leaf rust reaction and other characters in crosses among 
Timstein, Pawnee and red chief wheats. Agron. J. 46, 
81--85 (1954). - -  7. HEYN~ und Liv~l~s: Monosomic 
analysis of leaf rust reaction, awnedness, winter injury 
and sees color in Pawnee wheat. Agron. J. 45, 54--58 
(1953). - -  8. JOHNSTON,' C . O . :  Wheat nurseries, (Be- 
richt ~Beltsville) P1. Br. A. 23, lO36. - -  9- t<oo nnd Avs~- 
~us: Inheritance of the readtion to stem rust in crosses 
of Timstein, Newthatch and Mida. Agron. J. 43, 194 bis 
2Ol (1951). - -  Io. LII~IENF~LH und I(IHARA: Triticum 
timoptieevi ZnvK. Cytologia 6, 87--122 (1934). - -  
II.  LONGWBLL and SHIEI<Y: Agricultural research builds 
up new efficiencies in farming. Ann. Rep. Miss�9 Agr. Exp. 
Star. Bull. Nr. 584, 138 (1952). - -  12. LovE: Cytogenetics 
of vulgare-like derivatives of pentaploid wheat crosses. 
Genetics 24, 92 (1939). - -  13. PETERSON and LovE: A 
study of the transference of immunity to stem rust from 
Triticum durum (var. Jumillo) to Tritieum vulgare by 
hybridization. Sci. Agr. 20, 608--23. (194 o) - -  14. Ray, 
HEBERT and ~/~IDDLETON: Inheritance of resistance to 
powdery mildew in wheat. Agron. Journ. 46, 379--83 
(1954). - -  15. ROHDE: A study of the inheritance of the 
reaction to leaf rust and other characters in triangular 
crosses wheat. Diss. Abstr. 13, 6157 (I953). - -  16. SACHS, 
L. : Chromosome behaviour in species hybrids with Triti- 



I4o E. JuNGFER: Der Zfichter 

cum timopheevi. Heredity 7, 49--58 (1953)- - -  17. SEME- 
NIUX: Chromosomal sfability in certain rust resistant 
derivatives from a Triticum vulgare • Triticum timo- 
pheevi cross. Scientific. Agr. 27, i (1946). - -  18. SHANDS: 
Disease resistance, of Triticum timopheevi transfers to 
common winter wheat. Journ. Am.'Soc. Agr. 33, 7o9 bis 
712 (1941). ' - -  19. UNRAU, J.: Repor t  Of work with an- 
euploids, chromosome substitutions and species building 
at the University of Alberta. P1. Br. A. 24, 253 (1953). 

20. VALLEGA und FAVRET: Physiological races of Puccinia 
tritici which attack T. timopheevi. Rev. Inverst. Agr. B. 
Aires I, 113--18 (1947). - -  21. ~rELLS und RAMSAY: 
Seedling and adult plant reactions to leaf rust in a cross 
of a Trit. timopheevi common wheat derivative with 
Yorkwin. P1. Br. A. 24, 943 (1953), - -  22. Wu and Aus~- 
Mus: Inheritance of leaf rust reaction and other charac- 
ters in a spring wheat cross. Agron. Journ. 45, 43--48 
(1953). 

(Aus dem Institut fiir Vererbungs- und Zfichtungsforschung. Direktor: Professor Dr. Dr. h. c. H. Kappert) 

Uber einige weitere Blfitenfarbfaktoren bei Mattkiola incana 
V o n  E .  J U N G F E R  

Seit den grundlegenden Ver6ffentlichungen KAP- 
PERTS tiber die die Bltitenf/irbung bedingenden und 
modifizierenden Faktoren bei Matthiola incana ist 
meines Wissens nur yon SCHNAC~ tiber Farbunter-  
suchungen an dieser Pflanze berichtet worden. KAP- 
PERT behandelt  die Frage nach den Bltitenfarben nur  
beil~tufig, erhielt jedoch bei der Untersuchung der Ge- 
netik des Immerspal tens wichtige Ergebnisse zu diesem 
Problem, d ie  die Angaben /ilterer Autoren wie COR- 
RENS, V. TSCItERMAK und SAUNDERS best~tigen und er- 
g/tnzen. 

KAPPERT zeigte durch , ,Ringkreuzungen" zwischen 
drei weiBen Levkojensorten, dab  drei dominante, frei 
spaltende Faktoren zur Farbausbildung n6tig sind. 
Er  benannte den durch den Stature 707 (weiBe Busch 
glabra) bekannten Faktor  mit  E (Entwiekler), den aus 
dem Stamm 958 (Schneeflocke) s tammenden mit  G 
(Grundfaktor) und den aus der weiBen Stange 58 ent- 
nommenen mit  F (Farbfaktor). W/ihrend E und G 
auffallend pleiotrop wirken, n/imlich in rezessivem Zu- 
stand gleichzeitig die Ausbildung der Behaarung unter- 
binden, also glabra-Charakter hervorrufen, wirkt F 
nur auI die Farbausbildung. An F gekoppelt land 
KAPPERT ein Modifikationsgen B, das in dominanter 
Form violette, rezessiv dagegen rote Bltitenfarbe be- 
dingt. Eine weiterd Modifikation der Farbe in leuch- 
tend oder s tumpf  wurde als durch das Genpaar L 
(leuchtend) und 1 (stumpf) verursaeht festgestellt. Der 
Stumpffaktor  ist an den Entwiekler E gekoppelt. Auf 
dem Chromosomenpaar, das das Gen ftir einfache (S) 
oder geftillte Bltite (s) tfiigt, wurde ein dominant wirk- 
sarner Aufhellungsfaktor (H) gefunden und ebenfalls auf 
diesem Chromosomenpaar das Gen W Iestgestellt, das 
den Farbuntergrund der Bltiten als weiB im Gegensatz 
zu gelb (w) fes t legt .  

SCHNACK konnte durch seine Untersuchungen eben- 
falls die Angaben yon SAUNDERS best/itigen und wie 
KAPPERT die Koppelung des Intensit/itsfaktors P 
( =  H bei  KAPPERT) an das S- bzw. s-Chromosom fest- 
stellen. Daneben land er einen an B gekoppelten rezes- 
siv wirksamen Aufhellungsfaktor too, dessert Wirkung 
sich zu der yon P addiert. 

Der Vielfalt der Farben, die bei den zu anderen 
Zwecken am Inst i tut  ausgeffihrten Kreuzungen her- 
ausspaltete, wurde  erst in den letzten Jahren wieder 
erh6hte Aufmerksamkeit  gesehenkt, und es gelang, 
durch Nachweis eines weiteren Modifikationsfaktors 
und eines zweiten die Helligkeit beeinflussenden Yak- 
tors, der wahrscheinlich dem mo SCHNACKS entspricht, 
sowie durch Studium des Zusammenwirkens der beiden 

Intensit/itsfaktoren etliche Farbspaltungen zu ana- 
lysieren3 

Wie auch unsere papierchromatographischen Unter-  
suchungen ergaben, wird die Bltitenfarbe der Matthiola 
durch Komplexanthocyane .hervorgerufen, als deren 
nach Hydrolyse erhaltene Anthocyanidine bei An- 
wesenheit yon B Cyanidin, unter der Wirkung yon b 
Pelargonidin festgestellt wurde. Der Faktor  u l~Bt 
bei Anwesenheit yon Cyanidin eine rotbraune F~irbung 
entstehen, die ph/tnotypisch der Wirkung yon ee 
(stumpf) auf rote Bltitenfarbe entspricht. Is t  Pelargo- 
nidin vorhanden, entsteht unter der Wirkung von u 
die als ,,pfirsich-",o,,fleischfarbig" oder ,,ziegelrot" be- 
schriebene Bltitenf~rbung. 

Der Faktor  u 1/il3t sich bisher keiner bekannten Kop- 
pelungsgruppe zuordnen. Lediglich fiir die violette 
Lackblatt levkoje S tamm 294 muB eine Koppelung yon 
U an das Ftillungschromosomenpaar angenommen 
werden. Das erscheint uns nicht abwegig, da auch yon 
einem anderen Faktor  aus unver6ffentlichten Ver- 
suchen I~APPERTS teils ans Fiillungschromosom ge- 
koppelte teils freispaltende Weitergabe bekannt  ist. 

Den rezessiv wirksamen Aufhellungsfaktor Ianden 
wir auf dem den Bltitenfarbfaktor F tragenden Chro- 
mosomenpaar.  

An dieser Stelle soil fiber die genetischen Versuche 
berichtet werden, die zur Annahme der oben angegebe- 
nen Faktoren .fiihrten, w~hrend die Ergebnisse aus 
papierchromatischen Versuchen sp~ter ver6ffentlicht 
werden sollen. 

,,Der Braunfaktor uu" 
Die F~-Spaltungen der aus den Ringkreuzungen be- 

kannten Versuchsnummern 958 (Schneeflocke) und 
707 (weiBe Busch glabra) ffihrten zur Annahme des 
epistatischen Faktors  ffir die Blfitenfarben braun und 
pfirsich. 

Es wurde gefunden: 

1 9 5 2  
1 9 5 3  
1 9 5 5  
1 9 5 6  

violett violett karmin braua pfirsich weiB 
leucht, stumpf 

38 
36 
81 
4 ~ 

195 

I7 
26 
35 
2 I  

99 

15 
IO 

4 ~ 
14 

79 

2 2  
24 
67 
27 

14o 

1 2  

4 

29 

73 
67 

176 
66 

382 

Fiir das I3berlassen des Materials und die stere An- 
teilnahme und F6rderung der Untersuchung sei Herrn 
Prof. Dr. Dr. h.c. KAPPERT, herzlich gedankt. Ganz be- 
sonderer Dank gebfihrt Frgulein EL~ONORE LANG', ohne 
deren aufopferungs- und einsichtsvolle Mitarbeit die Arbeit 
nicht h~tte durchgefiihrt werden k6nnen. 


