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In den folgenden Jahren setzte er unermfidlich die 
geographischen Forschungs- und Sammelreisen fort. 
So bereiste er im Jahre 2929 den Westen Chinas 
(Sinkiang), Japan, Korea und die Insel Taiwan (For- 
mosa); 193o ftihrte er eine Expedition nach Zentral- 
amerika und Mexiko durch; im Herbst 1931 besuchte 
er Diinemark und Schweden, wo er die Ziichtungs- 
arbeiten in Sval6f ausfiihrlich kennenlernte, 1932/33 
unternahm er Expeditionen in stidamerikanischen 
Lttndern : Kuba, die Halbinsel Yucatan, Peru; Bolivien, 
Chile, Brasilien, Argentinien, Uruguay, die Inseln 
Trinidad und Porto Rico. 

Daneben ftihrte er unermfidlich die geographisch- 
botanisch=landwirtschaftliche Erforschung verschiede- 
her Gebiete der UdSSR fort. Im Laufe der Jahre ]934 
bis 294o richtete sich seine besondere Aufmerksamkeit 
auf den Kaukasus, wohin er allj~ihrlich reiste. 2938 bis 
194o leitete er die botaniseti-landwirtsehaftliche Sek- 
tion der nordkaukasischen Komplex-Expedition der 
Akademie der Wissenschaften der UdSSR. Er  be- 
suchte dabei 2939 die gebirgigen Landstriehe der Ka- 
ratschaier und Tscherkessen, der Kabardiner und Bal- 
karier sowie der Nordosseten. Im Sommer 294o leitete 
er eine groge Komplexexpedition in die westlichen 
Bezirke der Weil3russischen und Ukrainischen SSR. 

In der sich entwickelnden Diskussion tiber Fragen 
der Genetik und Ztichtung bezog VAVlLOV eine win-  
zipielle, wissenschaftlich fest begrtindete Position, die 
sp~iter ihre voile Besttitigung fan& In jenen Jahren 
rief er zur Einffihrung yon sog. doppelten Mais- 
Linienbastarden auf, die mittels der Inzuchtmethode 
gewonnen werden. Daswurde auf deranderen Seite als 
ein Versuch angesehen, den ,,verbrecherischen" Men- 
delismus-Morganismus durchzuschmuggeln, und seine 
Ideen konnten nicht durchgesetzt werden. Heute aber 
s ind wir Zeugen der Verwirkliehung yon Regierungs- 
besehlfissen fiber den Anbau von doppelten Mais- 
Linienbastarden, den Vavlsov gefordert hatte. Solche 
Beispiele sind nicht vereinzelt, und alle zeugen sie zu- 
gunsten seiner Stellungnahme, die er bis zum Ende 
konsequent verteidigt hat. 

Die Erfolge des Allunions-Instituts ftir Pflanzenbau 
und des Instituts fiir Genetik bis 194o sind untrennbar 
mit seinem Namen verbunden. Das Insti tut  ffir Pflan- 
zenk au hat immer die Entwicklung des sozialistischen 
Aufbaues unseres Landes gef6rdert. Als rastloser Leiter 
vertiefte sich VavlLov in alle Arbeitsbereiche des In- 
stituts, und alle, die mit ibm in Bertihrung kamen, wun- 
derten sich dartiber, woher er die geradezu uner- 

sch6pfliche Energie nahm und wie er auf jede Er- 
holung verzichten konnte. Wenn er durch Mitarbeiter 
auf die Notwendigkeit  einer Erholung aufmerksam 
gemacht wurde, sagte er stets, meist dabei den Sprecher 
auf die Schulter klopfend: ,,Mein Lieber, das Leben ist 
kurz, man muB sich beeilen [" 

Er war der erste, der auf die Arbeiten yon I .V.  
MI~u~IN 6ffentlich hinwies und seine Arbeiten wesent- 
lich f6rderte. Einer der nahen Freunde MICa, RIteS, 
S.P. L ~ D E v a  1, schreibt wie folgt in ihren Er- 
innerungen fiber VAVlLOV: . . . . .  1924 veranlaBte VAvI- 
LOV die Ehrung MI~URI~S zum 5ojtihrigen Arbeits- 
jubiltium. Ich reiste zu MI~Ul~l~ nach dessen Jubiltium 
und bei der ersten Begegnung begann er mich zu 
schelten: ,Warum bist du nicht rechtzeitig zu meinem 
Jubiltium gekommen? Bei mir war doch NIKOLAJ 
IVANOVI~ VAVlLOV. Du weigt doch, was flit ein Mensch 
das ist: ein kluger Kopf, ein groBer Gelehrter - -  und 
eine gute Seele. Er  ist derjenige, der meine Arbeit so 
f6rdert, der bei der Ausdehnung unserer Arbeiten so 
sehr hilft. Er unterstfitzt uns sehr und wie liebt er 
alles N e u e . . . '  Alles, was M1EURIN fiber VAVlLOV 
sagte, zeigte mir klar, welch groge Hochachtung und, 
ich m6chte sagen, Liebe und Dankbarkeit MI~URIN 
gegenfiber VAVlLOV empfand." Solehe Erinnerungen 
sind nicht vereinzelt. Wir haben alien Grund zu 
der Annahme, dab LENIN die wichtigste Information 
iiber die Arbeiten MlcuRI~S yon VAVlLOV fiber N. P. 
GO~BUNOV erhielt, der damals der Geschtiffsfiihrende 
des Rates der Volkskommissare war. 

Wenn ich nun zum SchluB meiner Ausffihrungen 
komme, so ffihle ich, dab sie sehr unvollkommen sind 
und keineswegs auf eine einigermaBen ersch6pfende 
Charakteristik, wie sie einem so grol3en Wissenschaft- 
Ier wie VAVlLOV gebiihrt, Anspruch erheben k6nnen. 
Seine sptiteren Biographen werden zweifellos voll- 
sttindigeres Material, das die Pers6nlichkeit und leiden- 
schaftliche Ttitigkeit dieses hervorragenden Wissen- 
schafflers besser kennzeichnet, sammeln und der brei- 
ten 0ffentlichkeit zug~inglich machen. N. I. VAVlLOV 
ist unser nationaler Stolz! Er diente selbstlos mit 
grol3er Liebe seinem Volke und widmete die volle 
sch6pferische Kraft seines leider nur 55 Jahre langen 
Lebens der wissenschaftlichen Wahrheit und dem 
freien Gedeihen der Wissenschaft zum Wohle der ge- 
samten fortschrittlichen Menschheit. 

1 L~B~DEVA, S.P.:  Erinnerungen an N.I .  V~vILov. 
Manuskript 1956. 

Aus der Forschungsstelle fiir Geschichte der Kulturpflanzen in der Max-Pianck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem 

Triticum x dimococcum, ein Amphidiploid mit den Genomen AA AA BB 
V o n  ~ .  SCHIEMANN u n d  G. STA.UDT 1 

Mit 9 Abbildungen 

]Fiir die Entstehung der hexaploiden Weizen 
(2n = 42), sowohl der Spelzformen (Triticum Spelta 
und Tr. Macha) wie der Nacktweizen (Tr. aestivum 
und Tr. (aestivo-) compactum und sphaerococcum) sind 
eine Reihe yon Hypothesen aufgestellt worden, von 
denen keine nach allen Richtungen roll  befriedigt. 
Nachdem durch vielfache Kreuzungen ein gemein- 

1 Neue Anschrift: Max-Planek-Institut ffir Ziichtungs- 
forschung, 14Nn-Vogelsang 

samer Genbestand mit der tetraploiden Emmerreihe 
- -  der gemeinsame Besitz der Genome A und 13 - -  
gesichert war, hat PERCIVAL unter Bezugnahme auf 
Beobachtungen yon FABRE und STAPF als erster ganz 
konkret auf die vielen morphologischen lJberein- 
stimmungen mit A egilop s cylindrica hingewiesen (1921, 
S. 342). Die zuerst 2924 von SAx und SAX durchge- 
fiihrte cytologische Analyse der Triticum vulgare• 
Aegilops cylindrica-Bastarde, die (immer wieder be- 
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st~ttigten) regelm~13igen Bindungen von 1 4 d e r  21 
aestivum-Chromosomen mit den 24 Chromosomen der 
tetraploiden Weizen und yon 7 mit 7 der 14 yon 
Aegilops cylisdrica, gab der Annahme eines direkten 
phylogenetischen Zusammenhangs der beiden Arten 
groBe Wahrscheinlichkeit. Doch hat te  die Hypothese 
die Schwierigkeit, die AbstoBung des zweiten cy- 
lindrica-Genoms erkl~tren zu mfissen, wenn es auch 
daffir cytogenetische ParalleIen in I~IHARAS Vermeh- 
rungs- und Verminderungsreihen bei den penta- 
ploidenWeizenbastarden gibt (1924); KIHARA (1930 , 
S. 122) bezeichnete aber die Annahme eines gemein- 
samen Genoms D in Aegilops cylindrica und Triticum 
vulgare als v611ig gesichert. Diese Schwierigkeit wurde 
behoben, als 1944 und 1946 Mc FADDE~ and SEARS 
in Amerika und KIHARA and LILIENFELD (1949) in 
Japan an Stelle yon Aegil@s cylindrica die diploide 
Aegil@s squarrosa zur Kreuzung verwendeten und 
einen 42-chromosomigen, mit Triticum Spelta weit- 
gehend fibereinstimmenden Weizen synthetisierten. 
Zugleich brachten die Japaner den Nachweis, dab 
das Genom von A egilops squarrosa neben dem von 
caudata eines der beiden cyli1~drica-Oenome darstellt. 

Seitdem wird die Herkunft  des D-Genoms der hexa- 
ploiden Weizen aus Aegilops squarrosa allgemein als 
gesiehert anerkannt, ebenso wie die des A-Genoms 
aus den Einkornweizen; fiber die Herkunft  des B-Ge- 
noms sind die Untersuchungen z. Z. in vollem Gang. 

K. BERTSCH hat sich dieser Ansicht - -  soviel wir 
sehen als einziger - -  nicht angeschlossen, sondern 
weiterhin ffir die Entstehung der hexaploiden Weizen 
an der erstmalig von F. BSRTSCH (2939, S. 19o ) auf- 
gestellten Hypothese festgehalten, wonach aus  de r  
K r e u z u n g  E i n k o r n  • E m m e t  im N e o l i t h i c u m  
de r  e r s t e  h e x a p l o i d e  W e i z e n  in de r  F o r m  
des P f a h l b a u w e i z e n s  Tr i t i cum compactum 
HOST (bzw. ant iquorum HEEI~) in S f i d d e u t s c h -  
l a n d  e n t s t a n d e n  sei. Beide kommen, wie bekannt, 
als Kulturweizen dort seit dem Neolithicum verge- 
sellschaftet mit Triticum com]Sactum vor - -  wie 
BERTSCI~ annimmt in Mischkulturen - -  wobei der 
Zwergweizen immer der seltenere ist. Diese Dar- 
stellung ist 1947 yon K. und F. BERTSCH in die ,,Ge- 
schichte unserer Kulturpflanzen" fibernommen wor- 
den. 

Weiterhin wird der erst Itir die Bronzezeit gesi- 
cherte Dinkel Triticum Spdta aus einer Kreuzung 
Emmer • Binkelweizen - -  im gleichen Gebiet - -  ab- 
geleitet, wie es fibrigens sehon 193o yon FLAKSBEROER, 
1931 y o n  SCHIEMANN auf anderer genetischer Grund- 
lage geschehen war. Wir mfissen auf diese Deutung 
noch zurfiekkommen. 

Mit der BERTSCHschen Hypothese haben sich in- 
dessen SCHIEMANN 1940 und 1943, sowie LA~G (1948 , 
S. 128) in seiner Besprechung des genannten Buches 
kritisch ablehnend auseinandergesetzt. 

Trotzdem hat K. BERTSCH noch ausdrticklich 1949 
und erneut 195o seine Auffassung aufrecht erhalten 
und zu rechtfertigen versucht und dabei trotz Ein- 
gehens auf eine Reihe seither neu gewonnener ex- 
perimenteller Ergebnisse den wesentlichen Angriffs- 
punkt seiner Hypothese - -  Fehlen des D-Genoms 
nicht zu widerlegen vermocht. Es sind ihm dabei 
gerade in dieser Hinsicht eine Reihe yon Mil3verst~tnd- 
nissen unterlaufen. Deshalb ist es notwendig, hierauf 
genauer einzugehen. 

Das gilt in erster Linie ffir die Aufnahme des 
D-Genomsin die Genomformel der hexaploiden Weizen 
(195o) gelegentlich der Besprechung der Spdta-Syn- 
these vom Mac FADDEN a. SEARS. ,,Dinkel und 
Zwergweizen ffihren das Genom ABD 1 und 42 Chro- 
mosomen in den K6rperzellen." (S. 25). 

Zwar hatte F. BERTSCH bereits 1939 yon der Er- 
scheinung der Amphidiploidie (nach TSCHERMAK) 
t h e o r e t i s c h  Gebrauch gemacht und geglaubt, rein 
zahlenm~if3ig (7-[-24 = 21; verdoppelt = 42) die Ent-  
stehung des Zwergweizens aus Einkorn•  Emmer er- 
kl~tren zu k/Snnen. Als Beispiel fiir eine solche Ab- 
leitung hat er seit 1942 ZHEBEAKS Amphidiploid mit 
2n = 42 Chromosomen ausEinkorn • Hartweizen (Tri- 
ticum durum) herangezogen, und dieses Beispiel zieht 
sich durch alle weiteren Darstellungen bei BEI~TSC~I bis 
195o. Dabei wird fibersehen, dab auch diesem Bastard 
das Genom D fehlt und mit ihm die in der Dinkelreihe 
neu auftretenden Merkmale. ZHEBRAK (1939) gibt 
an, dal3 der Bastard intermedfiir zwischen beiden 
Eltern steht, d. h. er geht nicht fiber die Variations- 
breite der Emmerreihe hinaus. Es sind also nicht, 
wieBERTSCI~ meint (1947, S. 35), mit diesem Beispiel 
,,alle Bedenken gegen eine solche Ableitung des Zwerg- 
weizens hinf~illig geworden." 

Es muBte deshalb yon Interesse sein, den yon 
B~RTSCH postulierten 6x Amphidiploiden herzustellen 
und auf sein Verh~iltnis zu den hexaploiden Nackt- 
weizen, speziell zu Triticum compactum zu prfifen. 

Seit H. VILMO~IN 1880 und M. W. BEIJERINCK 1884 
ist bekannt und vielfach best~itigt, dab die Kreuzungen 
mit Triticum monococcum nur schwer gelingen und 
hochgradig, meist sogar v611ig, steril sind. Das gilt 
in gIeichem Mal3e far alIe Arten der tetraploiden 
Emmer- und der hexaploiden Dinkelreihe. In Tab. t 
sind die bisher bekannt gewordenen Kreuzungen mit 
Triticum monococcum zusammengestellt. 

Der bier interessierende Bastard Triticum dicoc- 
cure• Triticum monococcum ist zum ersten Mal 1884 
von BEIJERINCK hergestellt und ausffihrlich be- 
schrieben worden. KOSTOFF (1932 und 1935) und 
Mt~NTZlNG (2935) haben versucht, den sterilen Ba- 
stard dureh Best~ubung mit vulgare-Pollen zur Ent-  
wicklung seiner Samenanlagen zu bringen; beide er- 
zielten Ansatz. Die K6rner keimten nicht (MONTZn~G) 
oder ergaben eine Reihe halbfertiler Bastarde mit 
2n = 4o- -43  Chromosomen, die hier nicht'interessieren 
(I<osToFr). 

Um die Herstellung des Bastards hat sich ferner 
R. FORLANI bemfiht. 1951 bringt er fiber den ge- 
lungenen Amphidiploiden folgende kurze Daten: Von 
6 mit Colchizin behandelten Pflanzen kam nut  eine 
zur Reife. Sie hatte 4 Ahren mit 12o Ahrchen und 
249 K6rnern; mit 2,o 7 Korn je ~hrehen war sie lOO% ig 
fertil. Die Bastardpflanzen sahen intermedi~ir zwischen 
den Eltern aus; es dominierte jedoch die olivgrfine 
Farbe von T. monococcum. Phylogenetische Folge- 
rungen wurden nicht gezogen. 

Schon tier sterile tripIoide Bastard vermag einige 
Hinweise auf die zu erwartenden Merkmale des 
Amphidiploiden zu geben. Es war yon vornherein 
anzunehmen, 1. dab es nur ein Spelzweizen (mit 
festem Spelzenschlul?) sein k6nnte und 2. dab er eine 
intermedi~re, dem Emmer /ihnliche Morphologie auf- 
weisen wfirde. Wieweit er neue Merkmale tragen 

Fettdruck yon uns 
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erhaltene 
Autor Jahr ausgefiihrte Kreuzungen Bastarde Fertilitat 

VILMORIN 
BEIJERINCK 
BEIJERiNCK 

BIFFEN 

K O R N I C t ( E  
V. TSCHERMAK 

"~rAVI LOW 

BLARINGHEM 

l~Ilcz YNSKI 
(nach  SCHm:ZMANN) 
S a x  
LEWlCKI 
MICZYNSKI 

14[I H ARA 
BLARINGHEM 
VAVILOV U. 

J AKUSHKINA 
THOMPSON 

KII-IARA 
(nach  SC~II~ANN) 

MELBURNu.THoMPSON 
K I H A R A  U. N I S H I  YAMA 
AASE 

BLEIER 
Lo~L~Y u. SANTO 

THOMPSON 

SCHIEMANN 

KOSTOFF 

KOSTOFF 
MATHER 
IVIONTZlNG 

K O S T O F F  

B O Y E S  11. THOMPSON 

K A S P A R Y A N  

ZHIEBRAK 

~ORLANI  

B E L L  

~88o 
1884 
]-886 

]-9o5u. 
19o7 
~9o8 
~91]--- 
]-914 

].9].3 

]-914 

]-918 

]-922 
]-922 
]-924 

]-924 
1925 
1925 

~926 

] .926--  
].927 

~927 
1928 
193 ~ 

]-93 ~ 
193 ~ 

1931 

1924 in 
Lit .  ].932 

:t932 

1935 
~935 
].935 

1936- -  
1937 

1937 

194o 

1939- -  
1944 

1942 
1948 

195o 

m o n o c o c c u m  • alle species 
m o n o c o c c u m  • d i coccum 
m o n o c o c c u m  x dicoccum 
d icoccum X m o n o c o c c u m  
t u r g i d u m  x m o n o c o c c u m  

m o n o c o c c u m  • s a t i v u m  
dicoccoides X m o n o c o c c u m  

d u r u m  • m o n o c o c c u m  
t u r g i d u m  X m o n o c o c c u m  
p o l o n i c u m  • m o n o c o c c u m  

' v u ~ g ~ f e  X m o ~ o c o c 6 u m  
spel ta  • m o n o c o c c u m  
d icoccum • m o n o c o c c u m  
vu lga te  X m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  • d u r u m  

m o n o c o c c u m  • p o l o n i c u m  
p o l o n i c u m  X m o n o c o c c u m  

m o n o c o c c u m  • l u r g i d u m  
p o l o n i c u m  X m o n o c o c c u m  
dicoccoides • m o n o c o c c u m  

d icoccum x m o n o c o c c u m  
Spe l ta  X m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  X p e r s i c u m  

i 

J m o n o c o c c u m  X t u r g i d u m  

aegi lopoides  • m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  • aegi!opoides  
Spe l t a  • m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  • Spe l ta  
Spe l ta  • m o n o c o c c u m  
d icoccum • m o n o c o c c u m  
d u r u m  • m o n o c o c c u m  
dicoccoides • m o n o c o c c u m  
vu lga te  • m o n o c o c c u m  
dicoccoides • m o n o c o c c u m  
t u r g i d u m  X m o n o c o c c u m  
p o l o n i c u m  • m o n o c o c c u m  
c o m p a c t u m  • m o n o c o c c u m  
vu lga te  • m o n o c o c c u m  
Spe l ta  X m o n o c o c c u m  
d u r u m  • m o n o c o c c u m  
t u r g i d u m  • m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  X vu lga te  
vu lga te  • m o n o c o c c u m  
d icoccum X m o n o c o c c u m  

vu lga te  x m o n o c o c c u m  
d icoccum • m o n o c o c c u m  
d icoccum • m o n o c o c c u m  

t u r g i d u m  • m o n o c o c c u m  

T i m o p h e e v i  • m o n o c o c c u m  
m o n o c o c c u m  • T i m o p h e e v i  

Spe l ta  • m o n o c o c c u m  
mo~ococcum • S p d t a  
m o n o c o c c u m  • p e r s i c u m  

d u r u m  • m o n o c o c c u m  

d icoccum x m o n o c o c c u m  
d icoccum X m o n o c o c c u m  

d~ruTq4 X m o ~ 4 o c o c c u 1 ~  
t u r g i d u m  • m o n o c o c c u m  
dicoccoides • m o n o c o c c u m  

1 
10 
12 

1 

1 

13 

25 

15 

1 

einige 

s ter i l  
s ter i l  
s ter i l  

9 : me i s t  
v611ig s ter i l  

, ,  , ,  

" s ter i l  
s ter i l  

s t e r i l - - t e i l -  
weise fer t i l  

9 : s ter i l  

9 : sehr  ver-  
e inzel t  fer t i l  

s ter i l  

9: sehr  ver-  
e inzel t  ie r t i l  
9 : tei lweise 

fer t i l  

s ter i l  

s te r i l  
s ter i l  
s ter i l  

9 : o, 1% fer t i l  
c~ : 2 % fert i l  

s ter i l  
s ter i l  

9 : teilWeise 
ier t i l  

9 : tei lweise 
fer t i l  

9 : tei lweise 
fer t i l  
s ter i l  

s ter i l  

s teri l  
9 : tei lweise 

fer t i l  
s ter i l  
s ter i l  
s ter i l  

alle Krz.  ohne  Erfo lg  

amph id ip lo id  d u r c h  
Apomix i s  : fer t i l  (T. 
T i m o c o c c u m ) .  

a m p h i d i p l o i d  n a c h  Col- 
c h i z i n b e h a n d l u n g  : fert i l  
a m p h i d i p l o i d  n a c h  Col- 
c h i z i n b e h a n d l u n g :  1 Pfl. 
tei lweise fer t i l  (T. 
E d w a r d @  

a m p h i d i p l o i d  n a c h  Col- 
c h i z i n b e h a n d l u n g  : 
1 Pf lanze  fer t i l  
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erhaItene 
Autor Jahr ausgeffihrte Kreuzungen Bastarde Fertilitfit 

MATSUMURA 

FORLANI 

SACHS 
K i s s  u .  RAjHX:rZ-Iu 

195 ~ 

1951 

1953 
1956 

durum • monococcum 
Timopheevi  • monococcum 

georgicum X monococcum 

d'icoc6oide$ X mo~zococcum 
dicoc6um x monococcum 
durum x monococcum 
turgidum X monococcum 
polonicum X monococcum 
pers icum • monococcum 
orientale x monococcum 
Timopheevi  X monococcum 
turgidum • mo~zococcum 

d u r u ~  X mOnOCOCCU~ 

d@occumxmonococcum 

Timopheevi  • monococcum 
monococcum x dicoccum 
dicoccum x monococcum 

steril 
sterit 

steril 

steril 
steril 
steril 
steril 
steril 
sfieril 
steril 
steril 
steril 

steril 

steril 

steril 

amphidiploid nach Col- 
chizinbehandlung: 
3 Pflanzen fertil 
amphidiploid nach Col- 
chizinbehandlung : 
1 Pflanze fertil 

amphidiploid nach Col- 
chizinbehandlung: 
1 Pflanze fertil 
amphidiploid nach Col- 
chizinbehandlung: 
1 Pflanze fertil 
amphidiploid nach Col- 
chizinbehandlung: 
1 Pflanze fertil 

wtirde - -  also das, was nach BERTSCH ZU fordern 
wire  - -  lieB sich nicht voraussagen. 

Nach einigen Vorversuchen ist es uns gelungen, 
den Amphidiploiden mittels Colchizinbehandlung der 
Karyopsen herzustellen; er ist bier erstmalig ein- 
gehend beschrieben. Welchen Weizentypus die yon 
BERTSCI~ postulierte Verdoppelung des triploiden 
Emmer  • Einkorn-13astardes wirklich liefert, wird da- 
mit  im Iolgenden gezeigt werden. 

Die experimentelle Bearbeitung der Frage lag zuerst 
in der Hand  yon Dr. Ursula Niirnberg-Krtiger, ab 
1953 in der Hand  des Jtingeren von uns. 

Die experimententellen Untersuchungen 
Um den Entstehungsvorgang nach BERTSCH m6g- 

lichst der Hypothese entsprechend zu wiederholen, 
wihl ten wir fiir unsere Kreuzungen Sippen der beiden 
Arten aus, die noch heute im Alpengebiet oder im 
n6rdlichen Voralpengebiet angebaut werden. T. 
mo n o co ccu m var. H o r n e m a n n i  CLEM., Sippe T. 482 
(211 = 24 Chromosomen), s t ammt  aus Wtirttemberg, 
Sfiddeutschland, T .  d i coccum var. / a r r u m  K6RN., 
Sippe T. 551 (2n = ~8 Chromosomen), s t ammt  aus 
Oerlikon, Schweiz. 

wurde die Basis der Triebe yon der Erde befreit und 
zwischen und um die einzelnen Triebe Watte  gelegt, 
die 3 Tage lang mit o,5% Colchizinl6sung getr~nkt 
wurde. Der andere Teil der Bastardk6rner wurde 
nach einer ebenfalls yon SEARS (1941) angewandten 
Methode behandelt. Die K6rner wurden im Frtihjahr 
1951 zum Keimen in Petrischalen ausgelegt. Nach 
ungefihr  2--3 Tagen wurden die 1 cm langen Koleop- 
tilen mit  einer 1,5% Colchizin enthaltenen Lanolin- 
paste bestrichen. Nach 24 Std. wurden die Keim- 
linge in T6pfe pikiert, ohne dab vorher die Lanolin- 
paste entfernt wurde. 68 Pflanzen tiberstanden die 
Behandlung. Ein Erfolg der Colchizinierung konnte 
jedoch nicht festgestellt werden. 

Nachdem diese Behandlungen auch im folgenden Jahr  
(1951/52) erfolglos waren, wurde 1953 auf die bei so 
vielen Arten mit Erfolg angewandte Behandlung der 
Samen mit Colchizinl6sung zurtickgegriffen. In  Vor- 
versuchen mit T.  m onoc oc c um  wurde als die wirk- 
samste Behandlung eine 6 oder 12 Stunden applizierte 
o,o25% Colchizinl6sung festgestellt (STA~JI)T 1957). 
Von den 1952 geernteten Bastardk6rnern wurden 
45 K6rner 22 Std. in Petrischalen zum Keimen aus- 
gelegt und danach verschiedenen Behandlungen aus- 

K r e u z u n g e n  u n d  H e r s t e l l u n g  de r  
a m p h i d i p l o i d e n  B a s t a r d e  d u r c h  

C o l c h i z i n b e h a n d l u n g  

Die ersten Kreuzungen wurden 195o 
ausgeffihrt. Aus Tab. 2 sind die Kreu- 
zungserfolge und die Keimprozente der 
erhaltenen K6rner ersichtlich. Ein Teil 
der BastardkBrner wurde schon im 
Herbst  195o ausgelegt, um durch Ver- 
klonen das mit  Colchizin zu behan- 
delnde Material zu vergrBBern. Diese 
Pflanzen wurden im April 1951 nach 
der Methode yon SEARS (1941) behan- 
delt.Von den mig ig  bestockten Pflanzen 

Tabelle 2. A nsalz nach Kreuzungen  T. monococcum • T. dicoccum 
und  rexiprok. 

Anzahl Anzabl Anzahl gekeimt 
] AnzahI I der be- [ derer- Ansatz der ge- 
derKreu n Kreuzungsrichtung " st~iubten haltene % keimten % 
zungei1 Bltiten KSrner KBrner 

195 ~ 
T. monococcum • T. dicoccum 
T. dicoccum • T. monococcum 

1951 
T. monococcum • T. dicoccum 
T.  dicoccum x T. monococcum 

1952 
T. monococcum X T. dicoccum 
T.  dicoccum X T. monococcum 

F 
28 [ 675 124 
34 119 ~ ~ 45 

I 

11[ 275 
12 4 2 0  

2 o !  514 
27 !1072 

39 
17 

25 
2O 

18,4 
3,8 

14,2 
4,o 

4,9 
1,9 

57 !46,o 
39 186,7 

35 89,7 
17 , l o o , o  

25 100 ,0  
18 9 0 , 0  
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Tabelle 3. Ergebn4sse dcr ColcMzinbehandlung. 

Aussaat- [ Angahl 
Nr. K~zner 

Colehizlnbehandlung I 

Zelt tration [ 
Std. % | 

Erfolg der Colchizmbehandlung I zur Reife I ] gekommene 
, I P'I~ . . . . .  

Pflan~en 
mit Ansatz 

T. monococcum • T. dicoccum 

53,497 

53,495 8 
53,496 9 

8 

2 1o ,25  
6 0,025 

12 0 ,025  

L 
T. dicoccum X T.n~onococcum 
53,498 6 2 0,25 
53,499 7 6 0,o25 

53,5 ~ 7 12 0,025 

alle Keimlinge eingegangen 
3 Keimlinge im Wachstum 
stark gehemmt - -  Koleoptilen 
verdiekt 
3 Keimlinge im Wachstum 
stark gekemmt - -  Koleoptilen 
verdickt 

I 
~ Keimling : Wachstum normal 
4 Keimlinge: Wachstum ge- 
hemmt, Koleoptilen verdickt 
5 Keimlinge : Wachstum stark 
gehemmt, K01eoptilen ver- 
dickt 

3 

1 
4 �84 

3 

2 

Wie in den Vorversuchen 
hat te  eine o,o25% Colchi- 
zinl6sung, fiir 6 Std. ange 
wandt, den besten Erfolg. 

Nachdem alle 11 Pflan- 
zen sicher als Bastarde er- 
kannt  warden waren, kon- 
zentrierten sich die Beob- 
achtungen zun~ichst auf den 
Ansatz der C~-Pflanzen_ 
Die Ahren reiften sehr viel 
spXter als die der beiden 
Etterna~ten. zPflanzen wie- 
sen Ansatz auf. Die Pflanze 
53,499/3 besaB 4 Xhren, van 

d e n e n  1 ~hre  volliertil, 
2 teilweise fertil und 1 steril 
war. 86 K6rner konnten ge- 
erntet werden. Die Pflanze 

gesetzt (Tab. 3). Nach der Behandlung wurden die 
Keimlinge mit  Wasser abgespiilt und in K~isten pi- 
kiert. 6 Pflatazen aus der Kreuzung T. monococcum• 
T. dic:occum und lO Pflanzen aus der Kreuzung T. 
dicoccum • T.  monococcum iiberstanden die Behand- 

53,499/4 besag 41 &hren, van  denen 1 Ahre vollfertil, 
2 teilweise fertil und 37 Ahren steril waren. 94 K6rner 
wurden van den 3 Ahren geerntet. Die zytologisehe 
Untersuchung an Wurzelspitzen der Keimlinge (C2) 
ergab 2n = 42 Chromosomen (Abb. 1). Damit  war es 
gelungen, a m p h i d i p l o i d e  B a s t a r d e  a ~ s  T.  di- 
coccum• T ,  ~nonococc~m herzustellen. Da die Nach- 
kommenschaften der amphidipioiden Bastarde in 
allen Wesentlichen Merkmalen konstant  geblieben 
sind, werden sie gemXg dem Internat ionalen Code der 
Botanischen Nomenklatur  als eigene Art gewertet 
und mit dem Namen Tri t icum • dimococcum belegt. 

Tri~icum X dimococcum SCHIEMANN 
e t  ~TAUDT spec. nov. 

Hybr ida  constans (Tvi t icum dicoccum • Tr i t icum 
monococcum), 2n --- 42. Habitus inter parentes, pro- 
prietates matris  dominantes. Coleoptiles 2--5-ner-  
vatae. Spieae + 8 , 6 c m  tongae, mediocridensae. Spi- 
culae terminales ~ransversae, Glumae carinatissimae, 
dent ibus  acutis inflexisque. Spiculae nodique spicu- 
larum pilosae. Rhachis fragilis sicut in T. dicoccoides 
in C~ et C 2. Caryopses vestitae. 

Holotypus : kultiviert in Berlin-Dahlem, leg. SCHIE- 
MAN~ und STA~:I)T, 18. August 1954. 

(B) Botanisches Museum, Berlin-Dahlem. 

Abb. 1. Metaphase van T. X dimococcum nfit ~ n = 4 z Chromo- 
- some~- Wurzelspitze, Mikrophotographie, ca. looo X- 

lung. Die Koleoptilen und Radiculae waren verdickt. 
Nach 4--13 Tagen schoben die Keimlinge ihre Ko- 
leoptilen und in den meisten F/illen ein schon ent- 
faltetes Laubblat t  aus der Erde hervor. Das erste 
Laubblat t  war stark verdickt, gestaueht und dunkel- 
gr/in. 5 Keimlinge, die einer 12stiindigen Colchizin- 
behandlung ausgesetzt warden waren, gingen nach 
einigen Tagen ein. Die restliehen Pilanzen fiberwanden 
nach mehr oder weniger longer Zeit die Wachstums- 
hemmung und wurden sparer ins Freiland gepflanzt. 

B e s c h r e i b u n g  der  E l t e r n a r t e n  u n d  de r  CI 
u n d  C ~ - P f l a n z e n v a n  T. • d i m o c o c c u m .  

Tr i t icum monococcum, T. 482 (Abb. 2a und 3a): 

Die Variet~it Hornemanni  wurde friilaer in der 
Schweiz und in Spanien angebaut und ist nach K6~- 
NICKE (1885) die in Deutschland am meisten angebau~e 
Form gewesen. Noch heute wird diese Variet~t in 
Wiirt temberg angebaut, woher unser Material s tammt.  
Die Pflanzen bilden vor dem Schossen eine flach auf 
der Erde liegende, s tark bestockte 0 1 - - 1 7  Sprosse) 
Rosette. I m  ausgewachsenen Zustand stehen die 
Halme steif aufrecht. Sie sind hohl und trotz der 
Dtinnwandigkeit au[3erordentlich stabil. I m  reifen 
Zustand besitzen die Pflanzen 9.4 Halme.1 (Gemessen 
wurden nur die Ha[me fiber 50 cm, da 1954 dutch die 
feuchte Wit terung viele Nachschosser gebildet wur- 

1 Alle Zahlenangaben sind Mittelwerte und beruhen - -  
soweit nicht anders angegeben - - a u f  Mel3werten des 
Jahres 1954. 
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den.) Die Scheidenknoten sind stark behaart ,  die 
Blattahrchen behaart  und nicht durch Anthozyan 
gef~rbt, die Bl~ttter schmai und kahl. Die Pflanzen 
sind bis kurze Zeit nach der Bltite gelblich-grtin ge- 
f~rbt und unbereift. Die H6he der Pflanzen betr~igt 
im Durchschnitt  lo7, 9 cm. 1 Die Ahren sind 6, 3 cm 
lang und bestehen aus 28,6 Ahrchen. Die Ahren- 
dichte ~ mug mit 45,4 als sehr dicht bezeichnet werden. 
Die Xhren stehen daher aueh nach der Reife steif 
aufrecht. Das oberste Ahrchen ist s t e t s  rudiment/ir 
und nicht quergestellt. Die Ahren sind v o n d e r  Seite 
her stark zusammengedrtickt. Die Ahrenfarbe ist 
nach der Reife gelblich- 
braun, etwas r6tlich, von 
FLAKSBEI~GER(1935) und 
K6I~NICKE (1885) als rot 
bezeichnet. Die Spindel- 
glieder sind an den 
Seiten kurz behaart  ; am 
Grunde der Spelzen ste- 
hen keine Haarbiischel. 
Auf Druck (Druseh) zer- 
f~tllt die Spindel in die 
einzelnen Ahrchen mit  
ihren Spindelgliedern 
(Vesen), sie ist z e r -  
b r e c h l i c h ,  a 

Die Htillspelzen sind 
scharf bis zur Basis ge- 
kielt.DerHauptkiell~iuft 
in einen kurzen spitzen 
Zahn aus. Der ~iugere 
Nerv ist schwach gekielt 
und l~uft in einen klei- 
neren spitzen Zahn aus, 
der mit  dem Mittelzahn 
einen meist spitzen 
Winkel bildet (Abb. 4a). 
Die Htillspelzen sind be- 
haart,  s tumpf und nur 
in den unteren Teilen 
schwach gl~tnzend. 

Die Deckspelzen sind 
schmal-kahnf6rmig und 
besonders a n  den nicht abb. 2. Xhren von 
Yon den Htillspelzen 
tiberdeckten Teilen behaart.  Der Mittelnerv ist yon der 
Mitre ab gekielt und l~uft in eine ungef~ihr 6- -8  cm lange 
Granne aus. Auf beiden Seiten der Granne l~iuft der 
~iul3erste Nerv der Deckspelze in einen spitzen, auf- 
rechten, h~iutigen Zahn aus. Die Grannen sind zart, 
gelb-braun und mit  sehr feinen Z~ihnchen versehen. 
Stets ist das unterste Bliitchen lang begrannt, w~thrend 
die Deckspelze des dartiber stehenden Blatchens - -  
unabh~ingig von eventueller Kornausbildung - -  nur 
mit  einer o,1--1, 5 cm langen Grannenspitze versehen 
ist. 

Die Vorspelzen sind h~tutig und mit  2 Nerven ver- 
sehen, die in scharfen Kielen verlaufen. Beim Reifen 
des Kornes tr i t t  in der Mitre der Vorspelze ein Spalt 

1 Liinge des IXngsten Halms; gemessen yon der Wurzel 
bis zum untersten Xhrchen. 

Xhrchenzahl • loo 2 Die Dichte wurde berechnet: 
Spindell~nge in mm" 

a Von SCHIEMANN (1948) im Gegensatz zu den spontan 
zerfallenden, briichigen Spindeln der Wildgetreide als zer- 
brechlich bezeichnet. 

auf. Die Karner  sind von den Spelzen fest einge- 
schlossen. Sie sind von br~unlich-gelber Farbe und 
durch fein e Kr~iuselung der Epidermis etwas gl~tnzend. 
Sie sind seitlich stark zusammengedrtickt (abge- 
platter), so dal3 sie sich stets auf die SeRe legen. 
Rticken- und Bauchseite sind gew61bt, die Furche ist 
sehr eng, aber tiefgreifend (Abb. 5a). Das Gipfel- 
polster ist schwach ausgebildet. 

Die Ahrchen sind potentiell 2-bltitig, ein 3. Bltit- 
chen ist stets rudiment~ir ausgebitdet. I m  Durch- 
schnitt bildeten 45,8% der Ahrchen 2 K6rner aus. 
Die H~iufigkeit von 2-k6rnigen Ahrchen pro ]khre 

T.  monococcum (a), T. X dimococcum (b) und T. dicoccum (e). 

nimmt yon der 1. zur 3. Ahre hin deutlich ab (Tab. 9). 
Die Ausbildung yon 2 K6rnern pro Ahrchen scheint 
yon den UmweltverMltnissen (Ern~ihrung) abh/ingig 
zu sein. 

Die ~-Fertilit~it wurde aus dem Verh~Itnis von 
22 K6rner/X)khrchen an den Ahren der 3 l~ngsten 
Halme errechnet. Im  Durchschnitt  werden 1,41 K6r- 
ner pro Ahrchen ausgebildet. Die Fertilit~t n immt 
yon der 1. Ahre (1,49) zur 3. Ahre (1,35) hin ab. Der 
Kornert rag pro Pflanze betrug 5,64 g, das Tausend- 
korngewicht 18,93 g. Die K6rner keimten sehr gut, 
1954 zu 97,7%. Die c~-Fertilit/it, gemessen an 
der Anzahl morphologisch gut aussehender Pollen- 
k6rner, betrug 95,9% (Abb. 6a). 

Von der Aussaat his zum Sehieben der ersten Ahre 
vergehen durchschnittlich 111,1 Tage, Unter  dem 
Zeitpunkt des _~hrenschiebens wird der Tag ver- 
standen, an dem die Ahre vollst~indig aus der obersten 
Blattscheide heraus ist. Die Reifezeit, d. h. die Zeit 
zwischen dem Ahrenschieben und der Reife der 
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1. Ahre, betr~igt 51,5 Tage. Die Gesamtentwicklungs- 
dauer betr/igt demnach 162,6 Tage. 

Triticum dicoccum, T. 551 (Abb. 2c und 3b): 

Die Varlet/it /arrum ist nach K6R~ICKE (1885) die 
in Deutschland und der Schweiz am weitaus h/iu- 
figsten angebaute Form gewesen. Beztiglich der Zu- 
ordnung unserer Sippe zur Varlet/it /arrum set fol- 
gendes gesagt: Gem/if der 2-Nervigkeit der K01eop- 
tile geh6rt unsere Sippe zur ssp. europaeum FLAKS- 
BERGER, bzw. zur europ~iischen Gruppe der dicoccum- 
Weizen nach PERClVAr~. Da unsere Sippe 1953 18,2% 
und 1954 22,7% 3-k/Srnige 2khrchen hatte, bestand die 
M6glichkeit, dab es sich um die Variet/il tricoccum 
yon SClt0BLER handelt. Von PERCIVAL (1921) wird 
eine Unterteilung in : 

Grannen kurz var. tricoccum, 
Grannen lang var. larrum, 

yon 1K/3RXlCI4E (1885) eine Unterteilung in: 
Ahren halbbegrannt oder 
mit sehr deutlichen langen 
Grannenspitzen var. tricoccum, 
Ahren volt und lang- 
begrannt vat . /arrum,  

Y o n  F L A K S B E R G E R  0935) in: 
~hre gew6hnlich, weiB, 
Grannen weiB grex jarrum, 
~hre gew6hnlich, weiB, 
kahl, halbbegrannt, Ji, hrehen 
weiB, 3-k6rnig ~ var. tricoccum, 

vorgenommen. Da unsere dicoccum-Sippe langbe- 
grannt ist, muB sie, obwohl h~ufig 3-k6rnige J~hrchen 
ausgebildet werden, zur Variet~it [arrum gestellt wer- 
den. Es w//re die Aufgabe einer umfassenden Unter- 
suchung tier noch kultivierten dicoccum-Sippen, wie 
weir einzelne dicoccum-Sippen zur Ausbildung 3-k6r- 
niger Ahrchen neigen 1 (vgl. die Ausbitdung 2-kSrniger 
~hrchen bei T. monococcum). 

Die jungen Pflanzen bilden keine auf der Erde 
liegende Rosette, s0ndern die ersten Bestoekungs- 
triebe (7 9) stehen aufreeht. Im ausgewachsenen 
Zustand stehen die Halme mehr oder weniger auf- 
recht, die Ahrerl sind mitunter leicht nickend. Die 
Halme sind hohl und dickwandig3 Die Bestoekung 
ist mit 5,8 Halmen pro Pflanze deutlich geringer als 
die v o n  T. monococcum. Die Scheidenknoten sind 
Unbehaart, die Blatt6hrchen dureh Anthozyan ge- 
f~rbt und unbehaart. Die Pflanzen sind his kurze 
Zei~ nach tier Bltite blau-gri~n gef~irbt; Btattscheiden, 
Halme und Ahren sind bereift, die Bl~itter breit und 
sammetig behaart. Die ttShe der Pfianzen betragt 
12o, 7 cm. Die ,4hren sind 7,4 cm lang und bestehen 
aus 25,7 Ahrchen; bet ether Dichte von 34,4 sind sie 
als dicht zu bezeichnen. Das oberste ~t~rchen ist 
ausgebildet und quergestellt; in den weitaus meisten 
F~tllen (7o,1%)wird jedoch nur 1 Korn ausgebildet, 
selten 2 (7,8%), und h~ufig keines (22,1%). Die 
Ahren sind yon der Seite her zusammengedrtickt, je- 
doch 2 3 mal breiter als die yon T. rnonococcurn. 

siehe SCIirEMANN (194 o) S. 457' 
Damit kann die Angabe von YANIASHITA (1937), wo- 

nach T. dicoccum und T. durum v0ilig gefiillte Hulme be- 
sitzen, ffir unsere T. dicoccum-Sippe nicht bestXtigt wer- 
den. Seine Angaben diirfen also nicht verallgemeinert 
werden. 

Die ]khrenfarbe nach der Reife ist hellweiBIich-gelb, 
yon den Systematikern (FLAKSBERGER und K0w 
~ICKE) als WeiB bezeichnet. Die Spindelglieder sind 
an den Seiten fast Kahl, am Grunde der Spelzen, an 
beiden Seiten und auf der Riickenseite zwischen den 
Spelzen mit einem ]3tischel langer Haare versehen. 
Auf Druck (Druseh) zerf~llt die Spindel wie bei T. 
monococcum in die einzelnen Ahrchen, sie ist zer-  
b rech l i ch l  

Die Htillspelzen sind eif6rmig und scharf, fast ge- 
fltigelt, bis zum Grunde gekielt, Der Hauptkiel lguft 
in einen stumpfen, einw~trts gebogenen Zahn aus. Der 
2. Kiel ist wesentlich schw~icher ausgebiidet und 
endet in einen sehr kleinen Zahn (H6eker) (Abb. 4b). 
Die Hiillspelzen sind unbehaart und schwaeh gl/inzend. 

Die Deckspelzen sind breit-kahnf6rmig und unbe- 
haart. Der Mittelnerv ist nicht gekielt und l~uft in 
eine, ungef/ihr lo em lange Granne aus: Die Deck- 
spelzen der beiden untersten Bltitchen sind ungef/ihr 
gleich lang begrannt. Die Grannen sind kr/iftig, weil3- 
lieh-gelb gefiirbt und mit dichtstehenden Z/ihnchen 
versehen. 

Die Vorspelzen sind h~utig und besitzen zwei Ner- 
ven, die in scharfen fast geflfigelten Kielen verIaufen; 
sie sind n i c h t  gespalten. Die KSrner sind-von den 
Spelzen lest eingeschlossen; sie sind braun-gelb ge- 
f~irbt, die Haut ist glatt. Sie sind etwa gleich breit 
wie hoch,  die Bauchseite ist flach oder dreikantig 
vertieft; die Furche greift etwa bis zur H~ilfte in das 
Korn (Abb. 5b), Die K6rner tragen an ihrer Spitze 
ein kr~iftiges Gipfelpolster. 

Die ~hrchen sind potentiell 3-blfitig, ein 4. Blt~tchen 
ist stets rudiment~r ausgebildet. Im Durehschnitt 
bilden 22,9% der Ahrchen 3 K6rner aus. Der prozen- 
tuale Anteil der 3-k6rnigen 2i.hrchen nimmt mit deut- 
lichen Unterschieden yon der 1. zur 3. ~hre ab. Wie die 
Ausbitdung der 2-kOrnigen Ahrchen yon T. mono- 
coccum, ist hier die Ausbildung der 3-k6rnigen Ahrchen 
wahrscheinlich auf g~nstige Ern/ihrungsbedingungen 
zurtickzuftihren. 

Das gleiche gilt fiir die ~-Fertilit/it. Sie betrug im 
Durchschnitt 2,o K6rner pro Ahrchen und nahm yon 
der 1. zur 3. Ahre yon 2,11 tiber 2;04 zu 1,92 K6rner 
pro ]i_hrchen ab. Der Kornertrag pro Pflanze betrug 
6,97 g, das Tausendkorngewieht 34,55 g. Die K6rner 
keimten im Durchschnitt sehr gut, 1954 zu 98,8%. 
Die c~-Fertilit~t, gemessen an der Anzahl morpho- 
logisch gut aussehender Pollenk6rner, betrug 9%o% 
(s. Abb. 6b u. Tab. 8--1o). 

Nach durchschnittlich 111,3 Tagen wurden die ersten 
Ahren geschoben. Dann vergehen 52,3 Tage bis zur 
Reife der 1, Ahre. Die Gesamtvegetationsdauer be- 
tr/igt demnach 163,6 Tage, 

Trificum • dimococcum : 

1. Die Herstellung des Amphidiploiden. 

Wie die dreijXhrigen Beobachtungen ergeben haben, 
bilden die triploiden F~-Bastarde nie K6rner aus, In 
der Literatur ist far gleichartige Bastarde ebenfalls 
v611ige SterilitXt octet nur sehr sporadisch vorkom- 
mender Ansatz angegeben worden (vgl. Tab. 1). Die- 
ses Verhalten ist verst/indlich, wenn man sich die 
Genomverh~iltnisse vergegenw/irtigt. Die triploiden 
Bastarde aus der Kreuzung 
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a b 

c d 

Abb. 3. Ahrchen von  der  Riieke:tl- und  Bauchsei te  yon T. monococcum (a). T. dicoccum (b), T. d@occum X T. monococcum, C1: steri l  (e), T. d~coccum X T. mono- 
coccum, C~: fertiI  (d). 

Tri t icum monococcum • Tri t fcum dicoccum 

Amon A dic B dic 
X 

A,wn Adic Bdic 

besitzen die Genome A,~o, Adi c Bd~c 

Nach KluaRa (1924) und KluaRa und NisHiYa.Va 
(1928) werden in der Metaphase I 4--7 Bivalente und 
zuweilen bis 3 Trivalente gebildet. Die Verteilung der 
Univalenten in den Anaphagen I und II ist gest6rt 
und erfolgt unregelm~Big, so dab Tetraden mit 
wechselnder Anzahl yon Chromosomen gebildet wer- 
den. Obwohl die Tetradenbildung weitgehend normal 
verl~iuft, muB die weitere Entwicklung v611ig gest6rt 

sein, denn die gebildeten Pollenk6rner sind meist 
v611ig plasmalos (Abb. 6c), Werden die Genome dieser 
Bastarde verdoppelt 

A~aon Adie Sdi~ 

SO besitzen die Chromosomen jedes Genoms einen 
v611ig homologen Partner. Die Reduktionsteilung 
kann ohne St6rungen verlaufen und funktionstiichtige 
Oameten k6nnen gebildet werden. 

Die Verteilung der fertilen Ahrchen an den Ahren 
und das Vorkommen yon roll fertilen neben steriten 
khren  an einer Pflanze (C1) lassen Rtickschlasse auf 
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die Auswirkung der Colchizinbehandlung zu. Wenn 
die 2 untersten ~hrchen einer 2~hrenseite einer sonst 
v611ig sterilen Atire rol l  fertil waren, so ist wahr- 
scheinlich der hexaploide Sektor des Vegetations- 
kegels in der Anlage dieser 2 Ahrehenprimordien auf- 
gegangen. Dieser SproB, wie auch die Sprosse, bei 
denen fertile Ahrchen tiber die gauze Ahre verteilt 
waren, ist wahrscheinlich eine Sektorialchim~ire ge- 
wesen. Ist in den Sprossen, die v611ig sterile Ahren 
bildeten, urspriinglich hexaploides Gewebe vorhanden 

auf Normalverteilung gepriift. Die Mel3werte der 
einzelnen Merkmale waren ann/ihernd normal ver- 
teilt. Die P-Werte wurden in der t-Tafel von PXTAU 
(1943) abgelesen. Zur Kennzeichnung der Signifi- 
kanz yon Differenzen wurden folgende Symbole ver- 
wendet: 

* p = 5O/o, 
* * P = 1~ 
, . .  p = o , 2 7 % ,  

* * * P = o , 1 % .  

Tabelle 4. Vergleich zwlschen den lriploiden F1-Baslarden (sleril) und den Elternarten T. monococcum und T. d@occum 
(~953). 

I 
T.  monococcum X T.  d@occum ] T .  dicoccum X T.  monococcum 

53,496/1 53, 496/2 53,496/3 "~ I 498/i 53, 499/1 53, 499/2 53, 5oo/1 53, 5oo/3 t n = 3 53, 

Halmlgnge des l~ingsteu Halmes 
(cm) 

Bestockung 
(AnzahI Halme/Pflanze) 

Khrenlgnge der lgngsten 
~hre/Pflanze (cm) 

~hrchenzahl der lgngsten 
J~hre/Pflanze 

Dichte der lgngsten Khre/Pflanze 

89 

3 

4,7 

20 

42,6 

97 

6 

4,7 

21 

44,7 

99 

15 

6,8 

27 

39,7 

95,0 

8,0 

5,4 

22,7 
i 

42,3 

138 

41 

9,5 

35 
36,8 

122 

17 

8,5 

29 

34,1 

13 ~ 

18 

7,6 

28 

36,8 

92 

8 

7,4 

28 

37,8 

73 

3 

4,3 

19 

44,2 

n ~  5 

111,0 

17,4 

7,5 

27,8 

38,0 

T. mon, 
coccum 

n =  5 

89,1 

9,05 

6,5 

29,0  

44,9 

T. di- 
coccum 

~ 5  

97,0 

6,7 

7,1 

25,4 
36,3 

gewesen, so ist es yon dem triploiden iiberwuchert 
worden. Die groge Anzahl der Bestockungstriebe mit 
sterilen Ahren der Pflanzen 53,498/1 und 53,499/4 sind 
wahrscheinlich Folgesprosse, die sich aus normalem 
triploidem Gewebe entwickelt haben. 

Da. yon den 11 Pflanzen, welche die Colchizin- 
behandlung iiberstanden, nur 2 Pflanzen Ansatz auf- 
wiesen, gestatten die restlichen triploiden (2n = 21) 

Wenn nJcht anders angegeben,wurdestets T. • dimo- 
coccum als Vergleichsbasis benutzt.  

2. Die F1-Bastarde T. monococcum • T.  dicoccum und 
T.  dicoccum• T. monococcum (2n = 21), Abb. 3c. 

Nach der Colchizinbehandlung wurden die jungen 
Keimpflanzen in Pikierk~tsten aufgezogen und sp~iter 
ins Freiland gepflanzt. Die vegetative Entwieklung 

Tabelle 5. Merkmalsausbildung der triploiden F1-Bastarde und der hexaploiden C2-Pflamen 
im VergIeich zu den Etternarlen. 

T. monococcum X T.  dicoccum T.  dicoccum X T.  monococcum T .  dicoccum X T .  monococcum 
Fx (triploid) F1 (triploid) C2 (hexaploid) 

Halml~inge intermedigr 
Bestockung , intermediS.r 
Xhrenlgnge uilter beiden Eltern 
XhrcheilzahI unter beiden Eltern 
Dichte wie T. monococcum 

iiber beiden Elterrt 
iiber beiden Eltern 
wie T. dicoccum 
intermedigr 
wie T. dicoccum 

intermedigr 
unter beiden Eltern 
fiber beiden Eltern 
uilter beideil Eltern 
unter beiden Eltern 

Bastardpflanzen einen Vergleich sowohl mit den 
Elternarten als auch mit den hexaploiden (2n = 42). 
amphidiploiden Geschwistern. Dies kann nur be- 
dingt geschehen, da alle K6rner einer Colchizin- 
behandlung ausgesetzt waren und bei der Aufzucht 
der Pflanzen Randwirkungen nicht ausgeschaltet 
wurden. Die Beobachtungen sind jedoch iiberein- 
stimmend mit Beobachtungen an triploiden Bastarden 
in den vorhergehenden Jahren. 

Ein eingehender Vergleich zwisehen T . •  
coccum und seinen Eltern war erst 1954 m6glich. Die 
1953 geernteten K6rner wurden 1954 als C2 ausges~it. 
Je 27 Pflanzen der 3 zu untersuchenden Sippen wur- 
den mit je einer Wiederholung ausgepflanzt. Die An- 
zucht erfolgte in Pikierk/isten; die Jungpflanzen wur- 
den ins Freiland im Abstand yon 15 cm ausgepflanzt. 
Da zwischen den Wiederholungen keine Unterschiede 
festgestellt werden konnten, wurden bei der Aus- 
wertung die MeBwerte der Wiederholungen vereinigt. 

Vor der statistischen Auswertung wurden die Meg- 
Werte aller Merkmale nach DIXON und MASSEY (1951) 

der Pflanzen war sehr unterschiedlich (Tab. 4), so 
dab die Frage, ob Unterschiede zwischen den Bastar- 
den aus beiden Richtungen bestanden, wegen des 
geringen Zahlenmaterials und der grogen Variation 
innerhalb einer Richtung nicht entschieden werden 
kann. BEIJERINCK (1886) spricht yon deutlichen rczi= 
prok4n Unterschieden, die Bastarde sollen zur Mutter 
neigen. {3bereinstimmend mit BEIJERINCK stellten 
wir 'rune kr~iftigere Ausbildung der Bastarde T. 
dicoccum•  monococcum lest; obwohl die Werte 
einiger Pflanzen unter denen beider Eltern liegen, ist 
der Mittelwert fiir Halml~tnge und Bestockung gr6ger 
als der der Eltern. Einen deutlichen mtitterlichen 
EinflUB zeigte auch in unseren Versuchen die Ahren- 
dichte. Beziiglich der Einzelheiten wird auf Tab. 4 
und 5 verwiesen. 

Als n e u e s  Merkmal trat  bei allen Bastarden 
s p o n t a n e  S p i n d e l b r i i c h i g k e i t  auf. Obw0hlbeide 
Eltern eine nur auf Druck zerbrechliche Ahrenspindel 
besitzen, zerbricht die Spindel der Bastarde spontan 
nach dem T.  boeoticum- = T. dicoccoides-Typ. 
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3. Die amphidiploiden Bastarde, T. • dimococcum 
(2n = 42), Abb. 2b u. 3d. 

Die jungen Pflanzen bilden wie T. dicoccum keine 
auf der Erde liegende Rosette, die Bestockungstriebe 
(7--13) stehen, wie im ausgewachsenen Zustand die 
Halme, aufrecht. Die Halme sind hohl und dick- 
wandig. Die Bestockung ist mit 4,4 Halmen pro 
Pflanze deutlich geringer als bei beiden Elternarten. 
Die Scheidenknoten sind behaart;  die Blatt6hrchen 
sind behaart  und durch Anthozyan gef/irbt. Die 
Pflanzen sind jedoch kr~tftiger als T, dicoccum, die 
B1/itter breiter und sammetig behaart. Die Pflan- 
zen sind bis kurze Zeit nach der Reife, wie T. dicoccum, 
graugrtin gef~rbt, Blattscheiden und Halme sind be- 
reift. Die H6he der Pflanzen betr~igt 213,5 cm. Die 
Ahren sind 8,6 cm lang und bestehen aus 22,62 Ahr- 
chen. Obwohl die Ahren im Durchschnitt 1 cm 1/inger 
sind als die von T. dicoccum und 2 cm l~nger als die 
von T. monococcum, ist die _~hrchenzahl pro Ahre 
bedeutend vermindert. Die Dichte der Ahren ist 
daher stark herabgesetzt und mu[3 mit 26,2 als 
mitteldicht bezeichnet werden. Das oberste ./l.hrchen 
ist quergestellt. Nur zu 56% wird 1 Korn, sehr selten 
2 K6rner (3,6%) und zu 39,4% kein Korn ausgebildet. 
Die Ahren sind yon der Seite her zusammengedrfickt, 
vom Rticken gesehen so breit wie T. dicoccum. Die 
Ahrchen sind aber deutlich kr~iftiger und lfinger. Die 
Ahrenfarbe nach der Reife ist gelblich-braun wie T. 
monococcum, jedoch fehlt der r6tliche Farbton. Die 
Spindelglieder sind an beiden Seiten stark behaart, 
am Grunde der Spelzen und auf der Rtickenseite 
zwischen den Spelzen mit einem Btischel langer Haare, 
kr~ftiger als bei T. dicoccum, versehen. Die Ahren- 
spindel zerf~illt s p o n t a n  nach dem dicoccoides-= 
boeoticum-Typ ; T. X dimococcum ist demnach als 
b r t i c h i g  zu bezeichnen. 

Die Ht~llspelzen sind eif6rmig tmd scharf, bis zum 
Grunde gekielt, nicht geflfigelt. Der Hauptkiel 1/iuft 
in einen krMtigen, spitzen und einwfirts gebogenen 
Zahn aus. Der 2. Kiel ist nicht bis zum Grund scharf 
und endet in einem stumpfen Zahn, der mit dem 
Hauptzahn einen m~il31g spitzen Winkel bildet; er ist 
meist klein (Abb. 4c). Die Ht~llspelzen sind schwach 
gl~inzend und am oberen Teil behaart. 

Die Deckspelzen sin d breit;kahnf6rmig und behaart. 
Der Mittelnerv ist nicht gekielt und l~iuft wie bei T. 
dicoccum in eine Granne aus.  Die Grannen sind wenig 
kiirzer als die yon T. dicoccum und sind wie bei T. 
monococcum an einem ]khrchen verschieden lang. Die 
Grannen sind kriiftiger als bei T. dicoccum, gelblich- 
braun gef~irbt und mit grol3en Z~hnchen versehen, die 
weniger dicht stehen als bei T. dicoccum. Der ~iul3erste 
Nerv der Deckspelze l~tuft auf beiden: Seiten der 
Granne in einen kleinen stumpfen Zahn aus. 

Die Vorspelzen sind h~iutig und besitzen 2 Nerven, 
die in scharfe fast gefltigelte Kiele verlaufen. Die 
Vorspe izens indzuwei len  im u n t e r e n  Te i l  e t w a s  
g e s p a l t e n .  Die K6rner sind v0n den Spelzen fest 
umschlossen. Sie sind dunkelbraun-gelb geffirbt, die 
Haut  ist gekr~iuselt, dadurch etwas gl~nzend. Die 
K6rner sind etwa gleich breit wie hoch, wie die yon 
T. dicoccum; da das K o r n  aber l~inger ist, sind sie 
relativ niedriger. Die Bauchseite ist flach, zuweilen 
vertieff und mit einer engen Furche versehen, etwa 
so tieigreifend wie bei T .  dicoccum (Abb. 5c ). Die 
K6rner besitzen ein s tarkes Git?felpolster. 

Die Ahrchen sind potentiell 3-bltitig, ein 4. Bliit- 
ehen ist rudiment~ir ausgebildet, Im Durchschnitt 
bildeten 3,7% der Ahrchen 3 K6rner aus. Die Anzahi 
der 3-k6rnigen fl~hrchen nimmt yon der 1. zur 3. Ahre 
ab. Die 9- Fertilit~it betrug im Durehschnitt ~,39 K6r- 
ner pro Ahrehen. Sie liegt damit nur knapp unter 

C 

Abb.  4. Hfil lspelzen von  T. monococcum (a), T.  dicoccum (b) 
und  T.  • dimococcum (c), 

Abb.  5- Querschni t te  durch K6rner  VOlt T, monococcum (a), T.  dicoccum (b) m i d  
T.  • dimococcum (c), 

der ~-Fertilit~it yon T. monococcum. Da jedoch die 
Blfitenzahl yon T. dicoccum dominiert, muff die 
Fertilit~tt als stark herabgesetzt bezeichnet werden; 
sie nimmt wiederum yon der 1. zur 3, Ahre mit 
1,65:1,46:1,17 Korn pro ~hrchen ab. Der Korn- 
ertrag pro Pflanze liegt mit :5,19 g unter dem beider 
Eltern;  dagegen liegt das Tausendkorngewicht, ent- 
spreehend der erheb!ich gesteigerten Korngr6Be, mit 
48,07 g welt tiber beiden Eltern. Die K6rner keirnter~ 
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-1954 sehr gut, zu 99,4%. Die c~-Fertilit~it betrug im 
Durchschnitt 64,6 % (Abb. 6d). 

Die Ahren wurden durchschnittlich 113,3 Tage nach 
der Aussaat geschoben. Bis zur Reife vergingen 
55,6 Tag< so dab die Gesamtvegetationszeit 17o,o Tage 
betrug. 

Resistenzverhalten: Seit den Untersuchungen von 
VAVlLOV 0914 und 1%9 ) tiber die verschieden starke 
Pilzresistenz der Arten der 3 Weizenreihen, ist viel- 
fach versucht worden, die Resistenzeigenschaften yon 
T.  monococcum, T .  dicoccum und T.  d u r u m  in die 
a e s t i v u m - W e i z e n  einzukreuzen. W~ihrend mit T. 
dicoccum und T.  d u r u m  aus Amerika erfolgreiche 
Z/ichtungen bekannt geworden sind (HAYES, PAR~ER 
und KURTZWEIL 1920; MAC FADD~N 1930), sind die 
Versuche mit T.  monococcum ergebnislos geblieben. 
Es ist deshalb von besonderem Interesse in T. X di- 
mococcum eine hexaploide Sippe zu besitzen, in der 

flach~ihriger Spelzweizen. Er  weist kein spezifisches 
Merkmal der Dinkelreihe auf;.alle Merkmale liegen 
vielmehr im Variationsbereich der di- und tetra- 
ploiden Spelzweizen (Tab. 6 u. 7). 

T.  • dimococcum stellt einen sehr zu_ T.  dicoccum 
neigenden intermedi~ren Bastard dar. Ohne Kennt- 
his der Chromosomenzatil w/irde man ihn dem Habi- 
.tus nach, ~ihnlich wie T,  Macha ,  der Emmerreihe zu- 
ordnen. Die kr~iftig ausgebildeten, eif6rmigen, scharf 
gekielten und mit einem einw~irts gebogenen Zahn 
versehenen H/illspelzen sind ausschlaggebend f/ir diese 
Zuordnung. Eine Analyse der Einzelmerkmale be- 
st~itigt den ersten Eindruck. Von den 27 genau unter- 
suchten und in Tab. 6 angegebenen Merkmalen zeigen 
13 Dominanz yon T.  dicoccum. Diese Merkmale sind 
die ftir den Habitus wesentlichen, wie Wuchsform, 
Blattform, B1/itenanzahl, Ausbildung des terminalen 
Ahrchens, H/ill- und Deckspelzenform und Begran- 

Tabelle 6. Gegeni&erstellung der wichtigsten morphologischen 2V[erkmale yon T. • dlmococcum 
und den Elternarten T. monocoacum und T. dicoccum. 

1. Wuehsform 
2. Pflanzenf/irbung 

(vor der Reife) 
3. BlattShrchen, Behaarung 
4. Blatt6hrchen, F~trbung 
5- Blattform 
6. Blattbehaarung 
7. Bereifung, Halm 
8. Bereifung, Blattscheiden 
9. 13ereifung, )khrert 

lo. Spindel 
11. )khrenfgrbung 
12. Behaarung, Spindelglieder 
13. Blfitenanzahl 
14. Terminales Xhrchen 

15. Hiillspelzen, Form 
16. Htillspelzen, Behaarung 
17. Deckspelze, Form 
18. Deckspelze, Behaarung 
19. Grannen, Lgnge 
2o. Grannen am g~hrchen 
21. Vorspelze 
22. Korn, Farbe 
23.. 
24 �9 

25. Gipfelpolster 
26. Koleoptile 
27. Xhrendichte 

Korn, Epidermis 
Korn, Form 

T.  monococcum T .  dicoccc~m T .  X d imococcum 

flach 
gelblich-griin 

behaart 
ohne Anthozyan 
schmal 
kahl 
nicht bereift 
nicht bereift 
nicht bereift 
zerbrechlich 
gelblich-braun j 
kurz behaart ] 
2 (3) [ 
rudimentgr, nicht I 
quergestellt 
schmal [ 
behaart 
schmal 
behaart 
6--8 cm 
ungleich lang 
gespalten 
br~iunlich-gelb 
gekrguselt 
zusammen- 
gedriickt 
klein 
2 Leitbfindel 
sehr dicht 

die Resistenzeigenschaften von T.  monococcum und 
T.  dicoccum vereinigt sind. Tats~ichlich hat sich T. 
• d imococcum in mehrj~hrigemAnbau als praktisch 

feldresistent gegen/iber allen Pilzinfektionen erwiesen. 

Bespreehung der Ergebnisse 
Wie steht es mit der BEI~TSCHschen Hypothese in 

genetischer Hinsicht au f  Grund der dutch die Kreu- 
zung zusammengef/ihrten Merkmale ? 

Es mul3te, wenn die A e g i l o p s - H y p o t h e s e  zutrifft, 
an den Eigenschaften des Amphidiploiden aus Ein- 
korn • Emmer naehzuweisen sein, dab diesem wesent- 
fiche, dureh das D-Genom mitgebrachte Merkmale 
der hexaploiden Weizen fehlen. DaB allein schon 
ph~tnotypisch T r i t i c u m  • d imococcumke in  W e i z e n  v o m  
Typus des T r i t i c u m  compac tum ist, geht aus der vor- 
stehenden Beschreibung hervor. Der von BERTSCH 
postulierte hexaploide Bastard ist ein mitteldichter, 

aufrecht 
blau-grau-griin 

unbehaart 
mit Anthozyan 
breit 
sammetig behaart 
bereift 
bereift 
bereift 
zerbrechlieh 
weil31ich-gelb 
fast kahl 
3 (4) 
ausgebildet, 
quergestellt 
breit 
unbehaart 
breit 
nnbehaart 
10 cm 
gleich lang 
nicht gespalten 
braun-gelb 
glatt 
so breit wie hoch 

grog 
2 Leitbtindel 
dicht 

wie T. dicoccum 
intermedigr 

wie T. monococcum 
wie T. dicoccum 
wie T. dicoccum 
wieT.  dicoccum 
intermedi{ir 
intermedigr 
wie T. monococcum 
brfichig 
wie Z. monococcum 
wie T. monococcum 4- 
wie T. dicoccum 
wie T. dicoccum 

Wie T. d@occum 
wie T. monococcum 
wie T. dicoccum 
wie Z. monococcum 
intermedi~ir 
wie T. dicoccum 
intermedi~ir 
wie T. dicoccum + 
wie T. monococcum 
wie T. dicoccum 

wie T. dicoccum 
2--  5 Leitbfindel 
wle T. dicoccum + 

hung. 3 yon diesen Merkmalen: Blatfform, Dichte 
der g, hre und Kornfarbe zeigen eine verst~irkte Do- 
minanz der T.  d i coccum-PMne .  1 Wie bUS verglei- 
chenden Untersuchungen an diploidem und tetra- 
ploidem T.  monococcum hervorgeht (STAuDT 1957) 
und ein Vergleich mit den triploiden F~-Bastarden 
zeigt, sind breitere Bl{itter, lockerere g.hren und 
dunklere Kornfarbe typische Erscheinungen nach 
Chromosomenverdoppelung. 5 Merkmale sind inter- 
medi/ir ausgebildet; sie betreffen die F~irbung, die 
Grannenl~inge und die Vorspelze. Das ftir T.  mono- 
coccum typische Merkmal, die gespaltene Vorspelze, 
ist im Bastard + intermedi~ir ausgebildet: vereinzelt 
wurden gespaltene Vorspelzen gefunden. Nur 6 bzw. 
7 Merkmale sind dominant yon T.  monococcum. Es 
handelt sich dabei nm Merkmale, die, auger  der 
g_hrenf~trbung und Epidermisausbildung der K6rner, 

In  Tab: 6 dutch + gekennzeiehnet. 
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far die Behaarung verschiedener Pflanzenteile ver- 
antwortlich sind. Eigentlic h -war zu erwarten, dab 
gem~il3 der Genomzusammensetzung (s. S. 173 ) die 
Merkmale yon T. s*osococcum im Ft-Bastard fiber- 
wiegen. Es ist daher anzunehmen, dal3 im Laufe der 
phylogenetischen Entwieklufig viele Gene~des-A-Ge- 
noms yon T. dicoccum mutiert sind und in ihrer heu- 
tigen Wirkungsweise wesentliche Unterscheidungs- 
merkmate zu T: monococcum darstellen bzw~ als Modi- 
fikationsgene wirken (SEARS 1953); oder aber die 
Gene des B-Genoms wirken so entscheidend, dal3 sie 
trotz der quantitativen l)berlegenheit der A-Genom- 
Gene dominieren. 

2 Merkmale, die weder bei T. mosococcum noeh bei 
T. dicoccum vorhanden sind, traten neu bei den Ba- 
starden auf: s p o n t a n e  Sp inde lb r t i ch igke i t  
und 2--5 Le i tb t inde l  in den Ko leop t i l en ;  sic 
fehlen auch bei T. compactum. Die Vermehrung der 
Leitbt~ndel in der Xoleoptile wird als ein Polyploidie- 
effekt angesehen. 

Die spontane Spindelbriichigkeit tritt dagegen schon 
bei den triploiden Fi-Bastarden auf und ist seit 
BEIJERINCK von allen Autoren festgestellt worden. 
Sie weist auf die spindelbrtichigen Vorfahren der 
Weizenarten hin. Triticum compactum ist z~thspindelig; 
nach der zwar geringen Anzahl yon Funden voll- 
st~indiger Pkhren oder gr6Berer Ahrenbruchstticke ist 
es auch der Pfahlbauweizen gewesen. Die F~-, Ci- und 
C~-Bastarde sind spontan spindelbriiehig. Dabei wird 
der Artikulationstyp kenntlich. Sie zerfallen naeh 
dem keilf6rmigen dicoccoides-Typ, wie ihre zerbrech- 
lichen oder schwach brt~chigen Eltern. Der einzige 
zerbrechliche hexaploide Weizen, Triticum Spelta 
bricht nach dem faBf6rmigen, nach ihm benannten 
Spdta-Typ. Dieser Bruchtyp entspricht dem yon 
Aegilops squarrosa und Aegil@s cyli~drica, die das 
squarrosa-Genom D gemeinsam haben. 

LOVE und CRAIG (~9~9) erhielten in der F~ aus der 
Kreuzung T. vulgate• T. durum einzelne brtichige 
Pflanzen, die T. dicoccoides ghnlich waren. Das Auf- 
spaltungsverMltnis ~ : 2  wird mit einem 63:1 Ver- 
Mltnis erklgrt, also die Spindelbrtichigkeit als dutch 
3 Faktoren bedingt angesehen. Diese Analyse rechnet 
noch nicht mit der Entdeckung der polyploiden Reihe 
bei Weizen (~918). Danach ist der F~-Bastard penta- 
ploid und nach KII~ARA (1924) sind in der F~ Pflanzen 
mit den Chromosomenzahlen 2n = 28--42 zu er- 
warren. Unter diesen Umstgnden ist mit einer reinen 
Mendelaufspaltung nicht zu rechnen. ~924 dagegen 
berichten Love und CI~AI~ tiber Kreuzungen innerhalb 
der tetraploiden Reihe und geben folgende Zahlen an: 

brfichig ~34:44 

brfichig 147:53 

brfichig 216:~8 

brfichig J 221:22 

g : l  

3 : 1  

15:1 

T: durum Kubanka 
• T. dicoccoides 
T. durum Kubanka 
• T. dicoccoides synthetisch 
T. dicoccum Black "Winter 
• T. dicoccoides 
T. dicoccum Black Winter 
• T. dicoccoides synthetiseh 

SMITH (1936) hat ftir die diploiden Weizen eine 
dominant monogene Vererbung der Spindelbriichigkeit 
nachgewiesen (Faktor t7}. 
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2i, hnlich liegen die Verh/tltnisse bei den (diptoiden) 
Gersten nach den Untersuchungen yon v. UslsCI~ 
(1915) und SCHIEStA_X-N (1921), WO die Vererbung der 
Spindelbrtichigkeit mit 2 komplement/ir wirkenden 
Genen, bzw. mit bis zu 3 Genen erklgrt wird. Es ist 
m6gtich, guch bei T. • mit 2 komplemen- 
tgr wirkenden Genen F u n d  S zu rechnen. Sind beide 
Gene dominant vorhanden, resultiert eine brtichige 
Spindel. 

T. mo*,4ococcum T. dicoccum 

Fs  fS BB 1 

F s  • fS BB 

-FI: Fs  fS BB 

F s  fS B B  
C~: Fs  fS BB 

Bei freier Kombination der A~,o~- und k~i~-Gene 
h~itten in C 2 nichtbrtichige Typen gefunden werden 
mtissen. Da das nicht der Fall war, paaren wahr- 
scheinlich stets A,,o~-mit A ..... - und Adl ~- mit Ad~ 
Chromosomen miteinander oder F u n d  S sind ge~ 
koppelt. Es kann damit gerechnet werden, dab in 
folgenden Generationen durch gelegentliche Aus- 
nahmepaarungen, d.h. Paarungen zwischen As~o,~- 
und Aei~-Chronqosomen oder dutch Austausch nicht- 
brtichige Typen auftreten werden. Nach MAcKEY 
besitzen nur das A- und D-Oenom Gene ftir Brtichig- 
keit. 

Wie allgemein bei Amphidiploiden, ist der weseht- 
liche Effekt der Polyploidisierung steriler Artbastarde 
die Fixierung eines morphologischen Novums und das 
Wiedererlangen der Fertilit~it. W~ihrend diese Merk- 
male der amphidiploiden Bastarde gegentiber den 
F~-Bastarden unver~indert bleiben, zeigen diejenigen 
gerkmale, die in ihrer Ausbildnng yon dem Prim~tr- 
effekt der Polyploidisierung, der Zellvergr613erung, 
abhangig sind, eine typische Ver~inderung. 

Die HalmIange und Bestockung zeigt bei den tri- 
ploiden Bastarden einen deutlichen Heterosiseffekt 
(Tab. 4 und 5). Dieser Heterosiseffekt wurde durch 
die Polyploidisierung nicht fixiert, die Bestockung 
ist sogar geringer als bei beiden Eltern (Tab. 7)- Die 
Ahren sind bei den 3x-Bastarden intermedi~ir, bei 
den 6x-Bastarden 1/inger als die beider Eltern. Der 
Vergleich mit 4 x T. monococcum l~tl3t die Verl~tngerung 
der ~hren als eine typische Polyploidiewirkung er- 
kennen. Eine Verl~ingerung der Ahrenspindeln k6nnte 
entweder dnrch Vermehrung der ~hrchenzahl oder bei 
gleiehbleibender ]~hrchenzahl durch Verl/tngerung der 
einzelnen Spindelglieder zustande gekommen sein. Es 
zeigt sich abet, dab die Khren trotz einer Verminderung 
der Ahrchenzahl 1/inger sind. Daraus resultiert eine 
starke Auflockerung der Ahren, deren Dichte - -  unter 
beiden Eltern liegend - -  jedoch noch als mitteldicht 
bezeichnet werden muB (Tab. 5 und 7). 

Da die Bltitenzahl pro Ahrchen bei beiden Eltern 
verschieden ist (s. Tab. 6) wurde die 9-Fertilitat durch 
das Verh~tltnis Kornzahl zu Ahrchenzahl festgestellt. 
Die erhaltenen Werte geben nur die tats~ichlich aus- 

1 B sind die korresportdierenden Gene des B-Genoms. 

Der Ztichter, 28. Band 1 2 
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Tabelle 7. Halmliinge, Beslockung, ffhrenliinge, ./t'hrchenzahl und Dichte yon T. • dimococcum (C2) im Vergleich mit  
den Ellernarten T. monococcum und T.  dicoccum. 

T. dimococcum 
T. monococcum 
T. dicoccum 

Halml~inge Bestockung 
des 1/~ngsten Halmes Anzahl Halme/Pflanze 

n (cm) 

~ + s y  ~ + s  2- 

53 
53  
53 

113,54-2,519 
Io7,9 4-0,998 (* 
I2o,74-I,456(* 

4,43 4-0,228 
9,364-o,3o2 ( *** 
5,79 4-o,25o (*** 

Ahrenl~nge Ahrchenzahl Dichte 
der Igngstert Ahre/Pflanze der i~ngsten Ahre/Pflanze der 1/ingstei1 ~.hre/Pflanze 

(cm) 

~+_s~- ~'_+ s~. 5/+ s-~ 

8,66 ~o,  189 22,62 ~o,4o8 26,23 4-o,267 
6,3I:~o,o69( *** 28,584-o, z56(***' 45,43=t=o,4o8(*** 
7,4o4-o, I o 5 (  *** 25,194-o,2o5(*** 34,434-o,425( *** 

c d 
Abb. 6. Pollenk6rner yon T ,  monococcum (a) T .  dicoccum (b), F1-Bastard T .  dicoccum X T .  monococcum, 2 n ~ 2~ (c) ultcl 

T .  X dimococcum (d). Mikrophotographie, ca, 250 X, 

gebildeten KSrner pro ~hrchen an und beriicksich- 
tigen nicht die angelegten Bliiten. Ein exakter Ver- 
gleich der Fertilit~tt ist also nur zwischen Sippen mit 
gleicher Bliitenzahl m6glich. T.  monococcum bildete 
im Durchschnitt  1,41 K6rner pro Ahrchen aus (min: 
0,8; max. 1,8), 45,8% des ~hrchen waren 2-k6rnig. 
T.  dicoccum bildete durchschnittlich 2,o K6rner pro 
Ahrchen aus (min. o,3; max. 2,7), 22,9% der Ahrchen 

waren 3-kOrnig. Bei T. • dimococcum dominiert die 
3-Bliitigkeit von T.  dicoccum, aber es wurden durch- 
schnittlich nut  2,39 K6rner pro •hrchen (min. o,o; 
max. 2,2) gebildet (Tab. 8), was gerade der Fertilit/it 
yon T. monococcum entspricht. Die herabgesetzte 
Fertilit~it 5ul3ert sich auch in dem geringen Prozent- 
satz der 3-kSrnigen Ahrchen, 3,7%- Alle drei 
Sippen zeigen eine signifikante Verminderung der 
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Tabelle 8. 9-Fertilil~il, Korn~rtrag pro Pflanze, Tause,idkorngewicht u~cd Kovngv6fle yon T. • dimococcum im Vergleich 
mi t  den Elternarlen T. mouococcum und T. dicoccum. 

~-Fer tilit{it i Kornertrag/ 
AnzahI K6rner/ Pilanze (g) 

Akrehen 

In  ff+s~ n ~•  i 

T. dimococcum ] 53il,39zko,o69 15 ~ 5,19:~=o,333 
T. monococcum 53 1,41~o,o42>* 1 5~177176 
T. dicoccum 53,2,oo~:o,o55(**'1 5 ~ 16,97 ~o,437<*'* 

i Ausgewertet wurden die ,g, Sren der 3 1/~ngsten Halme. 

Tausendkorngewieht 

Korngr6ae, 

L~nge Breite 

ff+s i _  n ~ _+ss~ ~ =*sT~ 

5 ,[48,O7:~1,462 14 ~ 8,65::t:O,O98 792@oO~O45 *** 
5 18,93~o,484(***]4~176176 *** ,49:= , 7( 
5 34,55:~1,195<***[ 4 ~ 7,44-t-o,o71(*** 12,84~o,o2o>* 

Tabelle 9. 9-Fertilitlit.der ~ 'hmn tier 3 ldngsten Halme (a, b, c) yon T. • dimococcum und den Elternarlen T. monococcum 
. und T. dicoccum. 

T. dimococc~tm 
~hre a 
~hre b 
~hre c 

T. mo*zococcum 
~hre a 
24hre b 
~_hre c 

T. dicoccum 
Ahre a 
Nhre b 
)~hre c 

46 

54 

52 

Anzahl ,~hrchen 

~' l E-+sz7 

lO59 231o2 :~o,447 ] 
932 2o,26:1::o,427~-( ** * 
893 119,41 ~o,598J 

i I 18 5 4.2 ,o4• / 
i52 * 28, * 7 :ko, 147}>* 
1515 !28,.o6-bo, 151J 

1275 24,52 ~o,3731 
1244,23 92 ::I=o,268}(* * * 
1189 22,87 ~o,275 j 

O -Fertilit~it 
Anzahl K6rner ' R/Srner/ 

Khrchen 

I 
1751 38,o7 ~ 1,672"1 1,o5| 
1363 29,63~2,o48~(*** 1,46~(**' 
lo44 22,7o• 1,923J 1.17J 

2255 41,76J::1,272] ~,4c)t 
214o 39,63 ~1,235~(* 1,41}< '~ 
2047 37,91 :~ 1,366J 1,:~j 

2695 51,83 ~1,531"~ 
2547 48,98:~1,24o}( ** * 
2283 43,9otl ,384J z.~a2~ 

Fertilit~it yon der 1. zur 3- Ahre. Diese Verminderung 
ist bei T, • dimococcum besonders ausgepr~igt (Tab. 9). 
Die Pollenfertilit~K ist im Durchschnitt  um ca. eln 
Drittel herabgesetzt. Neben einer v611ig d'-sterilen 
Pflanze fanden sich aber Pflanzen, die, im Vergleich 
zu den Ekernsippen,  als vollfertil bezeichnet werden 
k6nnen (Tab. io). 

~2, i 2'- 

2.05}(** 

Anzahl 2-bzw. 
3 k6rniger Ahrchen 

~, 7 +s~ 

63 1,37:~o,362) 
34 ~176 
11 o,24~o, 15o J 

788 14,59~1,o93) 
682 12,63i l ,o54}(* 
612 !11,33~i,137 j 

339 6,52• 
298 5,73~o,753}<* 
211 4,o6-t-o,714 ] 

%2-bzw. 
3 k6r- 
niger 

&hrchen 

5,95 
3,65 
1,23 

52,05 
44,84 
4o,4 o 

26,59 
23,95 
i7,75 

Tabelle 1o. Polle~ausbildung der Eltevnarlen 
und einzelner ~ / l a m e n  der amphidiploiden 

C z und C a 

T. monococcum T. 482 
T. dicoccum T. 551 
T. • dimococcum 
54, 111/;14, 
55, 58/7 
55, 61/39 
55, 68/33 
55, 8o/39 
55, 82/45 
55, 83/46 
55,92/7 

Die K6rner yon 

I 
I gut % g~t 

2951 2830 
2133 2070 

1424 
261# 
2245 
2739 
2663 
2753 
14o8 
1895 

1349 
19Ol 
1 lO 3 
2502 
x761 

990 
1384 

95.9 
97.0 

94.7 
72.7 
49.1 
91.3 
66.1 

7o.3 
73.o 

T.  • d imococcum sinfl bedeutend 
gr613er. Das Tausendkorngewicht,  ein MaBstab ftir die 
Gr613e und das Gewicht der K6rner, ist fast dreimal so 
groB wie das yon T.  monococcum; das yon T.  dicoccum 
ist n u r  nahe doppelt so groB (Tab. 8). Abweichend von 
dem rundlich kurzen Korn von T.  compac tum besitzt 
unser Amphidiploid ein langes, schmales, nach beiden 
Enden zugespitztes Korn m i t  scharfen Kanten,  wie 
alle Spelzweizen (Abb. 7). 

Der Ertrag,  hier angegeben als Korner t rag pro 
Pfianze (Tab: 8), ist  in seiner H6he yon einer Reihe 
yon Gegebenheiten, wie Bestockung, Ahrchenzahl, 
Bliitenzahl, Kornzahl und Tausendkorngewicht ab- 
h~ingig. Bis auf das Tausendkorngewicht sind bei 

Abb. 7. K6rner yon T. monococcum links). T. dicoccum rechts 
und T. x dimococcum (Mitte . 

T.  • d imococcum alle Er t ragskomponenten gegeniiber 
den Eltern herabgesetzt. Nur auf Grund des stark er- 
h6hten Tausendkorngewichts erreicht der Kornert rag 
mit 5.19gann/ihernd denWert  von T. monococcum mit 
5.64 g. Damit  besitzt T. • dimococcum beim Vergleich 
mit T.  monococcum und T.  dicoccum bereits in der C 2 
einen anbauwiirdigen Ertrag.  

Wie bei allen ktinstlich polyploidisierten Pflanzen 
ist die Entwicklung verz6gert. In  Tab. 11 sind die 
Werte fiir die Zeit v o n d e r  Aussaat bis zum ]~hren- 
schieben, die Reifezeit und die Gesamtvegetationszeit,  
gemessen an der 1. ~hre, angegeben. Zwischen T. 
mouococcum und dicoccum konnte fiir die Zeit bis zum 

1 I *  



1 8 0  E .  ScHIEMANN u n d  G.  STAUDT:  Der Zfichter 

]khrenschieben kein Unterschied festgestellt werden. 
Von T. X dimococcum werden die Ahren durchschnitt- 
lich 2 Tage sp~ter gesch0ben. Die Reifezeit yon T. 
3~ 
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Abb. 8. Dauer des ~hrenschiebens der ersten drei ~ r e n  pco Pftat~ze von T.  mo~,ococcum, 

T. dicoccum u n d  T.  X dimococcum. 
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Abb ,  9- D a u e r  de s  R e i f e n s  d e r  e r s t e n  d re i  A h r e n  p r o  P f l a n z e  v o n  T, monococcum, 
T.  dicoccum und T. X dimococcum. 

dicoccum ist gegeniiber T. monococcum nur wenig ver- 
l~ingert, w~ihrend die Ahren yon T. • dimococcum erst 
3 bzw. 4 Tage sp~tter ausgereift waren. Die Gesamt- 

vegetationszeit yon T. • dimococcum ist um 
7--8 Tage verl/tngert. In Abb. 8 ist die Dauer 
des Ahrenschiebens und in Abb. 9 die Dauer 
des Reifens von der 1. his zur 3. J~hre pro 
Pflanze dargestellt. Jede Linie stellt die Ent- 
wicklung der 1.--3. Ahre einer Pflanze dar. 
Neben der erw~thnten zeitlich.en Verschiebung 
ist eine stark verz6gerte Entwicklung am 2. und 
3. Halm bei T. • dimococcum und eine erh6hte 
Variabilit~t sichtbar. Einzelne Pflanzen yon 
T. • sind in ihrer Entwicklung 
s~hr verz6gert. Sie hat ten im Gegensatz zum 
Hauptteil  der Pflanzen im Friihj ahr eine dichte 
Rosette gebildet, aus der sehr sp~it einzelne 
Halme schogten. Diese Pfianzen entwickelten 
nur wenige ~hren,  die erwartungsgem~tt3 sehr 
sp~tt ausreiften. Das Verhalten war einem im 
Friihjahr ausges~iten Winterweizen ~hnlich. 

DaB mit den vorstehend geschilderten 2~hren- 
merkmalen ein v611ig y o n  T r i t i c u m  com- 
pac tum a b w e i c h e n d e r  J ~ h r e n t y p u s  ge- 
geben ist, ist klar ersichtlich. Der compactum- 
•hrentypus ist nach NILSSON-EHLE genetisch 
sehr einfach bedingt durch ein pleiotrop 
wirkendes Gen C. Unser F1-Bastard beweist, 
dab es sowohl Triticum monococcum wie Triti- 
cure dicoccum fehlen muB, sonst h~itte unser 
Kreuzungsprodukt einen homozygoten oder 
heterozygoten compactum-Typ ergeben miissen ; 
das ist, wie gezeigt, nicht der Fall. Nach der 
Aegilopstheorie kommt dieses Gen aus dem D- 
Genom. 

Durch S~AI~S' elegante Methode der Nulli- 
sorne-Tetrasome (ab 1939) l~tBt sich nachweisen, 
in welchem der (XV--XXI  genannten) Chromo- 
somen des D-Genoms ein Gen gelegen ist. 
UNRAU hat  dasGen C (195o) im ChromosomXX 
lokalisieren k6nnen. Speziell Iiir das Gen C 
haben die strahleninduzierten Speltoid- und 
Compactoidmutanten yon MAc KEY einige Er- 
g~inzungen gebracht. 

Das fiir T. Spelta charakteristische Merkmal 
derfaBf6rmigenArtikulation ( Spelta-Typ, barrel 
type) konnte bisher nicht in einem bestimmten 
Chromosom des D-Genoms lokalisiert werden. 
T.• und seine beiden Eltern 
artikulieren aber nach T. dicoccoides, d. h. auf 
Grund eines Genes, das beiden Reihen gemein- 
sam ist, ffir das SMITI-I (1936) ein dominantes 
Gen F bei T. boeoticum, also im Genom A, hat 
naehweisen k6nnen. 

In mehreren Jahren haben wJr versucht den 
neuen 42-chromosomigen Weizen mit den 
anderen Arten der hexaploiden Reihe zu kreu- 

�9 zen. W~hrend sich diese untereinander leieht 
und fruchtbar kreuzen lassen, was aueh ffir den 
synthetischen Spelz (MAc FADDEN U. SEARS 
1946 ; KIHARA 1950 ) gilt, sind die bisher dureh- 
gefiihrten Kreuzungen i T.• • 
Triticum aestivum, Spelta und compactum zu- 
meist negativ, nut  vereinzeR positiv verlaufen. 
Das ist auf fallend und verdient weitere Priifung, 
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weil sich die tetraploiden Emmerweizen AABB mehr 
oder weniger leicht mit  den hexaploiden Dinkelweizen 
AABBDD kreuzen lassen. Von einem hexaploiden 
, ,Emmerweizen" AAAABB (T. • dimococcum) sollte 
man zumindest eine ebenso leichte Kreuzbarkeit  mit  
der Dinkelreihe erwarten. 

SEARS gegenfiber, dab der Pfahlbauweizen ein tetra- 
ploider Weizen gewesen sei, hat  SCHIEMANN (1947, 
S. 388) auf die Kontinuit~it des Binkelweizens (anti- 
quorum - -  compactum) in Europa hingewiesen. Seit 
dem Neolithicum ist er an den St~itten der ~iltesten 
Funde in Kultur  geblieben, gerade und nicht nur im 

Tabelle 11. P/lanzenentwicklung yon T. • dimococcum im Vergleich rail den Elternarten 
T. monococcum und T. dicoccum. 

Zeit bis zum Ahrensehieben: 
Anzahl Tage yon der Aussaat 

n bis zum ~.hrensehieben 
der 1. ~.hre 

~ •  

T. dimococcum 53 113,3od=o,39i 
T. monococcum 53 111,11 =Lo,o63(*** 
T. dicoccum 53 1~1,28io, 158< *** 

Mit der Unm6glichkeit Triticum compactum aus den 
Komponenten  T. monococcum und T. dicoccum aufzu- 
bauen, entf/illt ffir BERTSCH auch die M6glichkeit 
den Dinkel T. Spdta direkt, wie auch den Saatweizen 
(oder wie BERTSCI~ sagt: Landweizen) indirekt fiber 
den Dinkel, aus tier Kreuzung Triticum dicoccum 
• T. compactum abzuleiten, weil er, trotz {]bernahme 
der B e z e i c h n u n g  D ffir das 3- Genom, an keiner 
Stelle seiner Ableitungen fiber die Genome A und B 
hinauskommt.  (Stammbaum F. BERTSCI~ 1939 S. 200, 
derselbe K. u. F. BERTSCH 1947 S. 56, sowie SCHIE- 
5,ZANiV 1940 S. 3)- Die Kreuzungen verlaufen naeh 

Reifezei t: 
Anzahl Tage yore 

.&hrenschieben bis zur Reife 
der ~. Ahre 

~_+s x 

Vegetationszeit : 
Anzahl Tage von der Aussaat 

bis zur Reife tier I. #-hre 

55,57 ~o,678 I7o, o6 ~o,828 
51,45 =ko,498(*** 162,57_+o,48o<*** 
52,28 :~o,612(*** 163,6oio,597(*** 

oberrheinischen Gebiet. Darin stehen wir in ~3berein- 
s t immung mit den Ausffihrungen y o n  B E R T S C H  

far Schwaben (1947, S. 33 ff.). Auch teilen wir mit  
BERTSCI~ die heute allgemein anerkannte Auffassung, 
dab der Ackerbau mit  Einkorn, Emmer,  Gerste 
und anderen Kulturpflanzen durch die Bandkerami- 
ker tiber den Donauweg nach Mitteleuropa gebracht 
worden ist. Abweichend yon ibm schliel3en wir in die 
Reihe dieser Kulturpfianzen aber auch den Binkel- 
weizen ein. 

BERTSCH ffihrt als Beleg fiir seine compactum-Hypo- 
these stets drei Funde aus dem Vollneolithiemn Schwa- 

B E R T S C H  IolgendermaBen : 

T. monococcum • T. dicoccum 
AA AABB 

j J  

T. compac~um • T. dicoccum 
AAAABB AABB 

t~'~ : 5 n Bastard, �89 fertil 

bens an, die nach bisherigen Feststellungen als einzige 
neben K6rnern von T. monococcum und T. dicoccum 
auch solche von Binkelweizen (T. compactum), und 
zwar in geringerer Zahl, enthalten: Wohngrube der 
Spiralkeramik Oehringen/Wfirttemberg, Hfitte der 
Bandkeramik yon B6ckingen bei Heilbronn/Neckar 
und R6ssener Siedlung in Heilbronn. Er  schliel3t dar- 
aus, dab Einkorn und Emmer  als Mischfrucht ange- 
baut  wurden und durch natfirliche Kreuzung aus ihnen 

F 2 - -  Fn: Spattungsprodukte mit  2n ~ 42 Chro- 
mosomen 

-- T. Spelta • T. compactum 
AABBBB AAAABB 

oder 1 AAABBB "-~.. , 
oder A ..... u.s.w. ~ }  

T. vulgare 

Auch das Beispiel der MATHIsschen Kreuzung Em- 
mer•  aus der Spelze und vulgare- 
Typen herausspalten, kann BERTSCH als Beleg ffir die 
Riehtigkeit seiner Auffassung (195o S. 25) nicht in An- 
spruch nehmen; es l~il3t sich besser als Stfitze ftir die 
A egilops-Hypothese heranziehen, weil nach dieser der 
Spelz sein D-Genom direkt - -  nach MAC FADDEN U. 
SEARS-- oder - -  nach bisheriger Auffassung - -  fiber den 
Binkelweizen yon Aegil@s squarrosa bekommen hat. 

Endlich schreibt BERTSC~I (1950 , S. 27)" ,,[Jbrigens 
beschiiftigt sich die Genetik nur mit  den lebenden 
Pflanzen" und (1949, S. 325)" ,,Wir (K. u. F. BERTSCH) 
haben unsern S tammbaum auf die vorgeschichtlichen 
Funde gestfitzt". Es sei deshalb gestattet,  diesen 
S tammbaum (1939, S. 2oo u. 1947, S. 56) auch von 
vorgeschichtlicher Seite her zu fiberprtifen. 

Tats~ichlieh ist nach den bisherigen pr~ihistorischen 
Funden Triticum compactum ,,unser" filtester hexa- 
ploider Weizen. Der Hypothese yon MACFADDEN U. 

vgt, S. 177. 

der daher in den Funden noch immer seltene Binkel- 
weizen entstanden sei. Man sollte dann aber anneh- 
men, dab der Entstehung des Binkelweizens eine l~in- 
gere Zeitspanne vorausgegangen ist, in der Emmer  und 
Einkorn allein gebaut wurden. BERTSCH tr~igt dem 
Rechnung, indem er diese Kreuzung in seinem Stamm- 
baum in eine Zeit vor 4ooo v. Chr. verlegt, aus der 
nach dem damaligen Gebrauch der Datierung 1 in 
Deutschland - -  auch bei BERTSCH - -  keine Kultur- 
pflanzenfunde bekannt  sind. Auch und gerade in den 
beiden ~tltesten Funden, den bandkeramischen Funden 
yon Oehringen und B6ckingen, sind alle drei Arten 
gleichzeitig vertreten. Es spricht deshalb alles daffir, 
dab die drei Getreidearten gleichzeitig yon den Band- 
keramikern mitgebracht worden sind. 

Zu dem drit ten yon BERTSCH angeffihrten Beleg- 
fund aus der RSssener Siedlung (also aus sp~tterer Zeit) 
in Heilbronn ist seither eine Parallele in Mitteldeutsch- 
land in tier groBen R6ssener Siedlung in Wahlitz/Kr. 
Burg/Magdeburg dutch ROTI-IMALER (1955) bekannt  
geworden. Hier ist ein ungew6hnlich reiches Material 
an verkohltem Triticum compactum zu Tage gef6rdert 
worden. Das Verh~iltnis ist hier aber umgekehrt  wie in 

1 Von den absoluten Datierullgen, die schon frtiher in 
ihrer Tendenz starken Schwankungen unterworfen waren 
(wie auch BERTSC~ betont), sehen wir hier ab, da diese 
Fragen z. Z. dutch die EinschMtung der C14-Methode in 
ein tdr die hier interessierende Zeit weitgehend noch unge- 
kl/irtes Stadium getreten sind. 
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Stiddeutschland: T. compactum steht mit ca. 31ooo 
KSrnern an der Spitze; ihm folgt T. dicoccum mit 
> 19000 K6rnern. Beide Getreide liegen zumeist in 
Vorratsgruben in ~ reinen Funden - -  ,,gruppen- oder 
h~iufchenweise" - -  vor. So gaben zwei zu einem ein- 
heitlichen Fundkomplex gehSrige, aber getrennt ge- 
lagerte Gruppen 23000 Binkelweizen- bzw. 16000 
EmmerkSrner. Der Anbau erfolgte also nicht als 
Mischfrucht, sondern getrennt. Von T. monococcum, 
das wegen der geringen Zahl und des vers:treuten Vor- 
kommens inWahlitz von RoTH~ALER als Einsprengsel 
oder als Unkraut an gese_henwird, fanden sichjedoch 
auch einmal 50 KSrner auf einem Haufen.- 

Selbst wenn man mit B~RTSCH, abweichend yon den 
t~blichen Darstellungen, die RSssener Siedlung yon 
Heilbronn in das (frtihste) Vollneolithicum stellt, hat 
die Annahme, dab der Binkelweizen yon Wahlitz 
schw~ibischer Herkunft  sei, wenig Wahrscheinlichkeit, 
weil tier Weg der RSssener Kulturen in Mitteleuropa 
arch~ologisch in umgekehrter Richtung zu denken ist. 
Vielmehr ist ftir die Funde in Wahlitz, wie in Schwa- 
ben, mit I~OTI{MALER anzunehmen, dab die drei Wei- 
zenarten gemeinsam yon den Bandkeramikern aus 
dem Osten donauaufw~rts mitgebracht worden sind 
und tiber M~ihren--BShmen Mitteldeutschland erreicht 
haben. 

Bandkeramische Kulturpflanzenfunde sind in 
Deutschland verh~iltnism~il?ig selten. Unter den von 
BERTSCH (1947) angeft~hrten brachte ein solcher aus 
Heilbronn/Feyerabendstral3e, der also gleichzeitig mit 
den beiden erstgenannten (friiher als der RSssener 
Fund) liegt, nur Emmer und Einkorn, ein weiterer aus 
Btittelbronn, nahe Oehringen gelegen, nur Emmer. 
Das Fehlen yon Binkelweizen in diesen beiden, so nahe 
den erstgenannten, ist zwar zu beachten, steht aber 
nieht in Widerspruch zu der Auffassung von BERTSCH. 

Das gleiche gilt ftir zwei weitere bandkeramische 
Funde aus Eisenberg/Thiiringen, die ebenfalls nur 
Einkorn und Emmer enthalten; sie sind abet wohl eher 
mit dem m~hrisch-bShmischen Weg der Donaukultur 
in Zusammenhang zu sehen, dem der Wahlitzer Fund 
einzuftigen ist als mit dem bayrisch-schw~ibischen. 
Leider liegen tiber die GrSl3e aller dieser Funde 
l~einerlei Angaben vor. Was an den verschiedenen 
Fundst~ttten den bevorzugten Anbau der einen oder 
der andern Art verursachte, l~tl3t sich aus dem bisher 
Bekannten nicht ersehen. Auch ist zu bedenken, dal3 
das vorliegende Material im wesentlichen noch aus 
Zufallsfunden besteht. Es ist zu boffen, dab die 6rt- 
lichen und zeitlichen Ltieken auf dern Wege der donau- 
l~indischen Kultur nach Mitteleuropa in den Kultur- 
pflanzenfunden, besonders der Getreide, in nieht zu 
ferner Zeit ausgeftillt werden, da heute die Aufmerk- 
samkeit auch diesen frtiher vielfach vernachl~ssigten 
Kulturelementen zugewandt ist. Gerade ftir unser 
Problem besteht ein dringendes Bedtirfnis, die Aussa- 
gen auf eine breitere, gesicherte Grundlage stellen zu 
k6nnen. 

Auf dem Boden der A egilops-Hypothese stehend und 
gesttitzt durch die vorliegenden pr~ihistorischen Funde 
sehen wir - -  darin iibereinstimmend mit MACI<EY - -  

Triticum compactum (=  antiquorum) als den ursprting- 
lichen hexaploiden Weizen an, der zusammen mit 
Einkorn, Emmer (und Gerste) durch die Bandkerami- 
ker als Tr~iger einer alten Bauernkultur nach Mittel- 
europa ~ auch nach Schwaben - -  gebracht worden 

ist. Hier, im Gebiet des Oberrhein, is t  nach SCHIE- 
MANN (1931) ZU Ende des Neolithicums aus der Kreu- 
zung T. compactum X T. dicoccum der europ~ische 
Spelz, Triticum Spelt~ hervorgegangen. Die yon MAC 
FADDEN a. SEARS und I<IHARA vollzogene Synthese 
yon T. Spelta aus T. dicoccum • Aegilops squarrosg 
weist einen weiteren Weg ftir die Entstehung yon T. 
Spelta, der (nach KUCKUCK U. SCI~IEMANN 1957) far die 
iranischen Spelze in Frage kommt. 

Ort und Zeit, sowie Art und Weise der Entstehung 
yon Triticum compactum bleibt einstweilen noch often, 
ebenso wie die Entstehung der locker~ihrigen aestivum 
(vulgare)-Weizen. Wir stimmen mit BERTSCH darin 
tiberein, dal3 die ArcMologie entscheidende Aussagen 
tiber den Ursprung der Getreide naeh O~t und Zeit zu 
machen hat;  wir kSnnen ihr aber nicht die alleinige 
Entscheidung fiber die Kulturpflanzenwerdung tiber- 
lassen. Auch die Arch~iologie ist auf Deutungen ange- 
Wiesen und ihre Ergebnisse mtissen gegen die auf 
methodisch anderen Wegen gewonnenen kritisch ab- 
gewogen werden. In der C14-Methode hat die Arch~io- 
logie ein neues Hilfsmittel gewonnen, das auszuwerten 
sie erst in den Anf~ingen steht. Die neuen cytogene- 
tischen Methoden, yon denen wit sprachen, verm6gen 
in viel sichrerer Weise in die biologischen Zusammen- 
h~nge unserer Getreide hinein zu leuchten, als es noch 
vor wenigen Jahrzehnten mit Mendelismus und Cyto- 
logie allein mSglich war. Wie in der nun hundertj~ihri- 
gen Forschung an dem Problem der Geschichte unserer 
Kulturpflanzen Entdeckungen bzw. Erkenntnisse 
Einzelner epochemachend gewirkt haben, hat SCHIE- 
MAI~N (1954) zU zeigen versucht. Nur in Zusammen- 
arbeit aller Wissenschaftszweige wird es mSglich sein, 
das Geheimnis zu ltiften, das tiber dem Ursprung 
unserer Getreide und damit tiber dem Anfang des 
Ackerbaus liegt, der ein neues Zeitalter in der Ge- 
schichte der Menschheit herbeigeftihrt hat. 

Zusammenfassung 
1. Triticum • dimococcum $CHIEMANN et STAUDr, 

der von BERTSCH postulierte Bastard aus T. dicoccum 
• T. monococcum, ist ein yon Triticum compactum 
vSllig verschiedener brtichiger, mitteldichter, langXhri- 
ger Spelzweizen mit langgestreckten KSrnern. Er be- 
sitzt keines der spezifischen Merkmale der hexaploiden 
Weizen; das gilt insbesondere Itir den in T. Spelta wie- 
derkehrenden Brtichigkeitstyp yon A egilops squarrosa. 

2. Das Triticum compactum wesentlich bestimmende 
Gen C (naeh NILSSOI~-EHLE) ist in Chromosom XX des 
D-Genoms lokalisiert (U~RAU 1950 ). Das Fehlen 
dieses aus A egilops abgeleiteten Genoms ist durch das 
vSllige Fehlen von Merkmalen der hexaploiden Weizen 
in T. • experimentell bewiesen. D a m i t  
i s t  die  H y p o t h e s e  von F. u. K. BERTSCI{: Triticum 
compactumsei als A m p h i d i p l o i d  aus  de r  K r e u -  
z u n g  T. dicoccum • T. monococcum im N e o l i t h i -  
cure  S t i d d e u t s c h l a n d s  e n t s t a n d e n ,  auch ex- 
p e r i m e n t e l l  w i d e r l e g t .  

3. Die Frage nach der Entstehung yon Triticum 
compactum bleibt noch often; sie kann j edoch - -  nach 
dem heutigen Stande unsers Wissens - -  nut  mit Hilfe 
der Aegilops-Hypothese gelSst werden. 

4. Die Fragen nach den Zusammenh~ingen zwischen 
den tetraploiden und hexaploidenWeizen, die durch eine 
Reihe neuer Ergebnisse als experimentell zu prtifende 
Probleme wieder aufgerollt sind, werden diskutiert.. 
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Mutationsversuche an Kulturpflanzen 
VIII. Mehltauresistenz und ihre Genetik bei Winter~ersten-Mutanten 

V on  ILSE NOVER u n d  GERHARD BANDLOW 

Uber  das umfangreiche Mutan tensor t iment ,  das im 
In s t i t u t  Iiir Kul turpf lanzenforschung Gatersleben 
durch R6ntgenbes t rah lung  yon Saatgut  einiger Som- 
mar- u n d  Wintergers tensor ten  ents tand,  ist ver- 
schiedentlich berichtet  worden.  Die Mit tei lungen 
betrafen vorwiegend Formen,  die in morphologischen 
u n d  entwicklungsphysiologisehen Merkmalen yon 
der Ausgangssorte abwiehen (STuBBE und  BANDLOW 
1946/47, BAXDLOW 1954, SAGROMSK': 1954, 1956; 
SCI~OLZ 1955, 1956, 1957 ). Doch wurde bereits im 
Jahre  1951 auf einige mehl tauresis tente  Mutan ten  
aufmerksam gemacht,  die wir un te r  64 auf a n & r e  
Abweichungen ausgelesenen X~-Pflanzen der Winter -  
gerste Friedrichswerther  Berg feststellten (BANDLOW 

1951). 
Resistenz-Untersuchungen 

Mit diesen Mutan ten  wurde welter gearbeitet.  Es 
sollte e inmal  ihr Verhal ten gegentiber einer gr6Beren 
Anzahl  yon  Herkfinften und  Rassen des Erregers 
Erys@he grami~is DC. f. sp. hordei Marchal, zum 
anderen der Erbgang  ihrer Resistenz im Kreuzungs-  

experiment  un te rsucht  warden. Von den 195o gesam- 
mel ten  Mehltauherki inf ten s tanden  zu Beginn der 
Arbei ten drei zur Verftigung, die auf den wiehtigsten 
Testsorten von HONECXER (1937) als Rassen A, B 
u n d  D bes t immt  worden waren (Tab. 1). 

Tabelle 1. VerhaIten der Rassen A, B, C und D yon 
Erys@he gmmi~is ]. sp. hordei au/ drag Testsorlen. 

I R a s s e  
Testsorte 

Weihenstephan CP 127422 o 4 o 4 
Ragusa b o o t 4 
ttofdeum spontaneum nigrum o o o 
Bewertung: o = k6in Befall. 4 ~ sehr starker Befal[ 

Die 8 Mutan ten  der Wintergers te  Friedrichswerther 
Berg (5ol, 511, 512, 513, 514, 515, 520 und  525a) 
fielen im Fr i ih jahr  1951 dadureh auf, dab sie trotz 
mehrfacher kiinstl ieher Infekt ion  junger  Pfianzen 
im Gew~ichshaus hochresistent gegell die Rassen A 
u n d  D bliebell. Alle Gersten auBer Mut. 5ol reagierten 
atff die Mehltauinfekt ionen mi t  s tarken Nekrosen. 


