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Soll die Leistullg yon St~mmen und Sorten durch 
die Produktion der Pflanzen an Masse pro Zeitein- 
heit bestimmt werden, so steht bisher dieser Pr~i- 
lung der Leistungsf~ihigkeit nur eine Gewichtsbe- 
stimmung in der Entwicklung der Pflanzen am nat~r- 
lichen Standort  zur Verfiigung. Eine solche Gewichts- 
bestimmung ist bisher nur durch das Abernten der 
Pflanzen mSglich gewesen. Soll eille Beurteilullg der 
Wachstumszunahme w~ihrelld des Wachstums erfol- 
gen, so m~ssen aus einem gr6Beren Pflanzenbestand 
Stichproben entnommen werden, die repr~sentativ 
for den gesamten Pflanzenbestand sind. Dieser Stich- 
probenumfang muB immer gr613er werden, je kiirzer 
die Zeiteinheit ist, in der eine Massenzunahme be- 
st immt werden soil  Will man z. B. eille Anderung 
des Gewichtes eines Pflanzenbestandes in Abstain- 
den yon Tag zu Tag feststellen, so liefi sich z. B. 
durch Versuche in Quedlinburg bet Erbsen abschiitzen, 
dab t~glich mehrere hundert  Quadratmeter abgeerll- 
tet  werden mfissen, wenn der Stichprobenfehler so 
klein gehalten werden soll, damit eine gesicherte Ge- 
wichtszunahme yon Tag zu Tag auBerhalb der Fehler- 
grenze feststellbar ist. Die Absch~itzung der GrSBe 
ether solchen Fiiiche ist unter der Voraussetzung 
geschehen, dab die Bodenunterschiede des Gesamt- 
versuches verllachl~ssigbar klein silld. Diese Voraus- 
setzung ist aber bet der zu erwartenden GrSfie der 
Versuchsfl~che kaum gegeben, so dab eine fortlau- 
fende Kontrolle der Massengewichtszunahme in sehr 
kurzen Zeitabstgnden mit HiKe ether Stichproben- 
entnahme nicht mSglich ist. 

Es ist abet mSglich, die Masse eines Pflanzenbe- 
standes oder yon Einzelpflallzen Iestzustellen, ohne 
sie abzuernten. Zu diesem Zweck wird der Pflallzen- 
bestand yon ionisierender Strahlung durchstrahlt,  
nnd die Schw~ichung der Strahlung im Pflanzenbe- 
stand wird als Marl der Pflanzenmasse benutzt ,  da 
die Absorption des durchstrahlten Mediums yon der 
Dichte der Materie und den einzelnen Gewichtsantei- 
len der Komponenten der durchstrahlten Materie 

�9 abh~ingig ist. Die theoretischen Voraussetzungen der 
Absorption der verschiedenen radioaktiven Strah- 
lungell im Hinblick auf die AnwendungsmSglichkeiten 
in der Fertigullgstechnik ulld Werkstoffkunde sind 
bereits eingehend bearbeitet  worden. In den Bfichern 
v011 HART und KARSTENS sowie voll BRODA und SCHON- 
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FELD silld die Literaturangaben unter dem Gesichts- 
punkt  der Anwendungsm6glichkeiten in der Technik 
zusammengetragen worden. Man hat gefunden, dab 
in gewissen Bereichen der Absorberdicke h~iufig die 
Exponentialgleichung I = I o "  e -~ '~  gilt. Dabei ist 
I 0 die Anfangsintensit~t der Strahlung, I die Inten-  
sit~t nach dem Durchgang dutch den Absorber, 

eille fiir die Strahlullg charakteristische, dutch 
die Energie der Strahlung bestimmte GrSBe, der sog. 
Absorptionskoeffizien~, und d das Ft~chengewicht des 
Absorbers. d kalln auch durch 0" z ausgedriickt 
werden, wobei 0 die Dichte der Materie und z die 
Schichtdicke ist. Da man ffir die durchstrahlte Mate- 
tie den Absorptiollskoeffizienten in guter Ann~herung 
Ms konstallt allnehmen kann, h~ngt die Absorption 
nut  noch yon dem Fl~chengewicht des durchstrahl- 
tell Mediums bzw. bet konstanter Sctlichtdicke z yon 
der Dichte der durchstrahlten Materie ab. Die ver- 
schiedellen radioaktiven Strahler, welche bet den 
Absorptionsmessungen benutzt  werden, haben auf 
Grund der unterschiedlichen Strahlenarten ein unter- 
schiedliches DurchdringungsvermSgell. W~hrend 
z. B. die a-Strahlung yon einem Btat t  Schreib- 
papier schon vSllig absorbiert wird, dringt die 
/5-Strahlullg bereits dutch grSBere Fliichengewichte 
ulld die y-Strahlung besitzt yon diesell 3 Strahlungs- 
arten das grSBte Durchdringungsverm6gell. Die ver- 
schiedenen radioaktiven Strahlungsqudlen senden 
dabei noch Strahlen mit verschiedener H~irte aus. 
Die Strahlenenergie soll zu den Absorptionsmessungen 
so ausgew~ihlt werden, dab die Intensit~it der Strah- 
lung zwar durch das MeBgut merklich verringert 
wird, abet diese Schw~chung nicht bis zu Werten 
geht, die sich llicht mehr eillwandfrei messen lassen. 
Fiir jeden Strahler gibt es eine Absorptionsdicke, 
bet der die MeBgenauigkeit eillen optimalen Wert hat. 
In Abb. 1 sind einige MeBbereiche verschiedeller 
radioaktiver Strahler bet Absorptionsmessungen an- 
gegeben, die ftir Durchstrahlungsversuche, auch bet 
biologischen Objekten, verwendet werden kSnnen. 
Bet Flgchellgewichten his 0, 5 g/cm ~ l~Bt sich 90Sr 
sehr gut verwellden, w~hrend ab 15 g/cm~ die y-Quelle 
lsTCs und bet hSheren Fl~chengewichten S0Co ver- 
wendet werden kann. Bet der Auswahl der radioakti- 
yell Isotope wird man l~r~parate mit ether mSglichst 
langell Halbwertzeit bevorzugen, damit die Strah- 
lungsintensitiit sich w~hrend der Versuchszeit nur 
wellig ~lldert. SoIche langlebigen radioaktiven Isotope 
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wie 90Sr mit einer Halbwertszeit von i9, 9 Jakren, 
6~ mit einer Halbwertszeit yon 5,27 Jahren und 
z37Cs mit einer Halbwertszeit yon 33 Jakreli sind Ifir 
Durchstrahlungsversuche besonders gut geeignet. 
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Abb. l. MeBbereiche verschiedener radioaktiver Straliler bei #2bsotptionsmes- 
sungen. 

Schleckt geeignet ist daher 17~ wegen seiner Halb- 
wertszeit voli nur 129 Tageli. Die angeftikrten lang- 
lebigen Isotope standeli bei den Versucken in Qued- 
linburg yon sellr geringen [ntelisit~iten big: zu mehre- 
ten hundert mC zur Verffigung. Bei der Auswahl der 
St~irke der Strakluligsquelle Ifir die MasSelibestim- 
mung sind zwei entgegengesetzte Gesichtspunkte zu 
berficksichtigen. Eilierseits wird die MeI3genauigkeit 
um so grdBer, je st~irker die Stratilungsquelle ist. 
Andererseits darf bei der Bestimmung tier Pflanzen- 
masse die Straklungsquelle nut eine solche Strak- 
luligsmenge aussenden, die dem natfirlicken Wachs- 
tumsverlauf nicht sch~idlick ist. Es kann davoli abge- 
sehen werden, dab eine eventuelle Beeinflussung der 
Erbanlagen erfolgt. Durckbes0ndere Versuchewurde 
iiberprfift, bei welcker Dosis eine erkennbare Sch~tdi- 
gang der Pflalizen eilitritt. Bei den Versucken warden 
dann stets nur solche Strahlungsmengen ifi Anwen- 
dung gebrackt, welcke diese Sck~idigung niekt kervor- 
rufen. 

Seit dem Jakre i956 wurdeli ill Quedlinburg Ver- 
suche auigeliommen, um die Anwendung der Durch- 
strahlungsmetkode mit HiKe von radioaktiv_en Strah- 
luligsquellen ftir die Bestimmur~g der Masse und der 
Massentinderung yon biologiscken. Objekten nutzbar 
zu macken. AIs erste MeBanlage dieses Versuckspro- 
gramms wurde ein Strahlungsfeld: zur Bestimmung 
der y-Absorption in 12 Pflanzenbestfianden angelegt. 
Die Nethodik dieses Versuches sowie die Sekilderung 
der allgemeineli Bedeutulig dieses Verfahrens ffir 
Massenbestimmungeli an biologiscken Obj ekten wurde 
yon UNcEI~ 1958 verSffelitlickt. I3ei der Weiteren 
Entwicklulig dieses Verfahrens warden neben der 
Entwicklung einer MeBbrtieke zur Bestimmung des 
Massengewichtes von Pflanzenbest~nden auch Ver- 
fakren zur Bestimmulig der Diellte yon Einzelpflan- 
zen ausgearbeitet, die sick ill jakrelangen Versfickeli 
gut bew~tkrt kaben und nachfolge~/d beschrieben 
werden sollen. Auf Grand yon Informationen, die 
RU~DFZLDT in Quedliliburg 1957 und 1958 sammeln 
konnte, wurdeli y o n  G L U B R E C I t T ,  iX][IEMANN und 
RUNDFELDT gleiehartige Versacke zur Bestimmung 
der Dickte mit y-Strakleli an biologiscken Objekteli 
eingeleitet. 

Die Anlage des Durchstrahtungsfeldes in Quedlin- 
burg im Jahre 1957 ist in Abb. 2 wiedergegeben. In 

den Sektoren waren verschiedene Erbsensorten aus- 
gelegt ulid in der Mitte des Kreises befindet sick an 
emem Stativ eine 6~ An dem Stativ kanli 
diese QueUe in verschiedenen Hdhen mit einem Draht- 
seilzug eingestellt werden. Normalerweise lag die 
Straklungsquelle i m tief in einer RShre unter der Erd- 
oberfl~iche und wurde nur zu den 5fessungen in die 
entspreckende H6he gebrackt. In Abst~tnden yon 5 cm 
H6henunterschied wurde danli der Pflalizelibestand 
durckstrahlt und mit einem Szintillationsz~hler, der 
einen y-empfindlichen Szintillationskristall besag, 
wurde die y-Strahlung gemessen. In der erwiknten 
Arbeit (UsIGER (1958)) ist die Sckaltulig dieser MeB- 
anlage aligegeben. Aus der Differenz zwiscken der 
Impulsrate okne Pflalizenbestalid in der gleicken 
Entfernung von der Strahlungsqnelle ulid dem Dureh- 
stratllungswert in der MeBh6ke des Bestandes konnte 
die Absorptionsrate bestimmt werden. Diese ~eBan- 
lage kommt nut ffir sehr groge Pflanzenbest~nde in 
Frage und hat den nicht unerkeblicken Nachteil, 
dab nut ein sehr sckmaler Durckstrah!uligssektor in 
j edem Pflanzenbestand vorhanden ist. Eilie Ver- 
besserung der NfeBgenauigkeit 1ABt sick durch eine 
fortlaufende Durchstraklung der Pflanzenmasse in 
versckiedelien H6hen mit HiKe einer NieBbrficke ge- 
winnen. Diese MeBbrficke f~hrt auf einem Schienen- 
zug fiber eineli Pflanzenbestand, und paralM dazu 
wird mit HiKe eines Integrationsverfahrelis der Wert 
der Durchstralllungsintensitit registriert. In Abb. 3 
ist die Megbrficke mit der Strahlenkaliolie und einem 
SzintillationsziLkler als Detektor zu erkelinen. Die 
MeBbrticke steht in ikrer Ausgangsstellung, rind der 
stark gebfindelte y-Strahl durchstrahlt hack dern 

Abb. ~. Durchstrahlungsfeld in Quedlinburg im Jahre 1957. 

Start der fakrbareI(Brticke zun~chst 2 feste Stufen, 
eine Folie und Luft. Diese beiden festen, immer wie- 
derkehrenden GrSBen sind die automatischen Eich- 
punkte des MeBsystems. Die Briicke iiberf~hrt dann 
den gesamten Pflanzenbestand und in Abb. 4 ist die 
Megbriicke wihrend der Messung zu erkeflnen. Wie- 
der wird bei den Messungen der gesamte Pflanzen- 
bestand schichtweise in lo cm-Stufen durchstrahlt. 
Die Schaatung der Meganordnung enthiilt eine Hoch- 
spannungserzeugung und Impedanzwandlung, einen 
Impulsverst~irker mit einem angeschlossenen Dis- 
kriminator, eine Impulsformerstufe mit einem Inte- 
grationsglied, einen Verstiirker des MeBkondensators 
und einen Breitbandverst~irker sowie einen Zeit- und 
Netzteil. Die Brficke wird dutch einen Elektromotor 
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bewegt, und die Registrierung erfolgt mtt:einem@'iek- 
tronischen Kompensationsschreiber. Die schalttings- 

tcchni chen Kinzelheiten dieter Anlag  golI n an an. 
derer Stelle verOffentlicht werden. Um den gesamten 
Pflanzenbestand w~ihrend einer Durchstrahlung aus- 
messen zu k6nnen, wurde bei weiteren Versuehen der 
Szintillationsz~hler gegen eine Ionisationskammer 
ausgetauscht. Die in Quedlinburg hergestellten Ioni- 
sationskammern haben eine L~inge bis zu 9 ~ em, so 
dab auf jeden Fall der durchstrahlte Pflanzenbestand 
nicht die H6he der Ionisationskammer fiberschreitet. 
Bei einer richtigen Anordnung yon Strahlungsquelle 
und Ionisationskammer 1~i/3t sich die quadratische 
Abnahme der Strahlung yon der Strahlungsquelle 
durch die quadratische Zunahme der Empfitnger- 
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Abb. 3, MeBbrficke mit Strahlenkanoue und Z/ihler ia Nullstelltmg. 

fl~che des durchstrahlten Mediums kompensieren. 
Dadurch geht in jedem Abstand yon der Strahlungs- 
quelle eine Massen~tnderung mit gleicher Wirkung in 
die Registrierung ein. Eine Proberegistrierung ist 
in Abb. 5 wiedergegeben. Hier sind 6 verschiedene 
Buschbohnenbest~nde durchstrahlt, die durch eine 
frei gebliebene Reihe voneinander getrennt sind. 
Die Registrierkurve zeigt die 6 verschiedenen Parzel- 
Ien als geschlossene AusschI/ige und weist aueh auf 
die sehr unterschiedliche Dichte der Pfianzenbest~nde 
lain. Eine Anderung der Registrierung um einen Milli- 
meter bedeutet eine Anderung der Gesamtmasse um 
6 mg/em ~ Empfitngerfl~che. Der Nullpunkt der Regi- 
strierung wird dabei dureh bestimmte Sehaltungs- 
mal3nahmen unterdrtickt, damit ein m6glichst grol3er 
Ausschlag aufgezeichnet werden kann. Der letzte Aus- 
schlag gibt die Masse der Eichfolie wieder, deren 
Masse zur Kontrolle der Konstanz der MeBanordnung 
stets mitregistriert wird. Die Differenz der Gesamt- 
masse der Pflanzenbest/inde yon Tag zu Tag gibt den 
genauen Wert der Massenzunahme w~thrend der 
Wachstumsperiode "und somit auch mel3bare Unter- 
lagen fiber die Wachstumsreaktion anf die natfirlichen 
Umweltbedingungen an. Durch die nur kurzzeitig 

Abb. 4. Mel3brticke W~Lrelld der Durchstrahlung der Pflanzenbest~ade. 

vorhandene Belastung der Pflanzen w~ihrend der 
Messung bleibt die einwirkende Strahlendosis einige 
Gr6/3enordnungen unter dem Dosish6chstwert, der 
das vegetative Wachstum beeinflussen wfirde. Durch 
eine elektronische Zeitsteuerung war es m6glich, die 
MeBanordnung entweder pro Stunde oder pro 6 Stun- 
den oder pro Tag automatisch einzuschalten, so dab 
auch eine eventuelle •nderung des Frischgewichts des 
Pflanzenbestandes durch die unterschiedliche Wasser- 
aufnahme oder -abgabe w~ihrend eines Tagesablaufs 
verfolgt werden kann. 

Entsprechend dieser MeBanordnung l~Bt sich auch 
die Masse yon Einzelpflanzen bestimmen, wenn diese 
Einzelpflanzen eine mSglichst geschlossene -Form aus- 
bilden. Auf diese M6glichkeit hat der Verfasser bereits 
in seiner Ver6ffentlichung 1958 hingewiesen. Beson- 
ders geeignet sind fiir solche Messungen Kopfsalat 
und Kopfkohl. An diesen Objekten wurden in den 
letzten Jahren bereits mehrere Versuchsserien zur 
Bestimmung des Massengewichtes aufgenommen. In 
Abb. 6 ist ein transportables MeBger~it zu erkennen, 
das ein Techniker auf dem Riicken und vor der Brust 

Abb. 5. Registrierung der Massevon 6 Pflanzenbest•nden sowie der Dichte einer 
l~iehfolie. 

tr~igt. An diesem tragbaren Impulsz~ihlger~t wurden j e 
nach der Gr6Be nnd der durchstrahlten Objekte MeB- 
bfigel angeschlossen, mit denen das Fl~ichengewicht 
bzw. die Dichte oder Masse yon Einzelpflanzen auszu- 
messen war. Das transportable Z~thlgeriit besteht aus 
einem Impulsverst~rker und Diskriminator, einem 
elektronischen Zeitgeber, einem Stromversorgungs- 
teil einschlieBlich der Hochspannungserzeugung und 
einem Impulsz~thlteil mit 3 dekadischen Impulsr6hren 
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sowie vier mechanischen ZXhlstufen. Mit diesem 
transportablen Z/ihlger~it kann an j eder beliebigen 
Stelle eines Versuches im Feld die Dichte der Einzel- 
pflanzen gemessen werden. Die einzelnen yon uns 
benutzten MeBbtigel haben einen festen Abstand zwi- 
schen der Strahlungsquelle und dern Detektor, um 
nicht durch eine Variation des Abstandes st~ndig 
die Eichkurve wechseln zu mtissen. Die Strahlungs- 
quelle wird dabei je nach den Objekten ausgetauscht. 
In Abb. 6 wir4 eine Quelle mit ~~ bentttzt und 
als Detektor ein Geiger-lVfifller-Z~hlrohr. AuBerdem 
wurden u. a. auch lVfeBbtigel mit la~Cs als Strahlungs- 
quelle benutzt, wenn es sich urn gr6gere Einzelpflan- 
zen handelte. Als Detektor dient bei y-Strahlung ein 

mungen uninteressant. Der feststehende MeBbtigel er- 
laubt nicht nur, eine Eichkttrve zu benutzen, son- 
dern aueh die Auslnessung der Gesarntmasse der 
Pflanzen mit sgmtlichen Umbl~ittern der Kopfkohl- 
pflanzen sowie der Salatpflanzen. Bei diesen Messun- 
gen muB yon vornherein vermieden werden, die Pflan- 
zen durch irgendwelche Vedinderungen in ihrem na- 
ttirlichen Wachstum zu beeinfiussen. In Abb. 7 ist 
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Abb. 7. Zuwachs einer Kopfsalatpflarme (Brunetta) im Juli und August 1958. 

Abb. 6. Transportablcs Impulsz~hlgedit zum 
AnschluB yon MeBbtigeln zur Bestimmung der 
PflanzerLraasse bzw. der Dichte v0n Einzel- 
pflanzen auf Gruad der[Schw~chung yon radio- 
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Szintillationsz~hler Init eineln y-empiindlichen Szin- 
tillator oder ein Geiger-Mfiller-Z~hlrohr. Die MeB- 
genauigkeit des Szintillationsz~hlers ist dabei anderen 
y-ernpfindlichen Detektoren tiberlegen. Die Konstanz 
der elektronischen Anlag e sowie des Detektors wird 
stets vor und nach der Megserie dutch Eichung mit 
Eichfolien kontrolliert. Die MeBbtigel werden fiber 
die Einzelpflanzen hinweggesttilpt, wie in Abb. 6 zu 
erkennen ist, in diesem Fall tiber eine Kopfsalat- 
pflanze, so dab mbglichst der gr6Bte Kopfdurchrnesser 
an der Durchstrahlungsstelle erfaBt wird. Diese Stelle 
ist durch Kontrolle des Gesamtgewichtes des Kopfes 
ftir die Gesarntmasse der Salatpfianze repr~sentativ. 
W~hrend ftir die Sr-Quelle nur eine leichte Metallhtilse 
zur Strahlungsabschirmung notwendig ist, wird bei den 
benutzten Cs-Quellen eine starke Bleiabschirmung un- 
urng~nglich. Die Intensitat der Strahlungsquelle darf 
bei Casium nicht unter 5 mC herabgesetzt werden, da 
sonst die MeBgenauigkeit zu stark beeintr~chtigt wird, 
wenn als Forderung ein mittlerer Fehler von 4- 1% 
nicht tiberschritten werden darf. Ein gr6Berer Fehler 
rnacht die Messungen bei kurzzeitigen Massenbestirn- 
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Abb. 8. Vergleich der Zuwachs~nderung einer Kopfsalatpflanze (Brunetta) im 
Juli und August x958 imVergleich zum Verlauf der Bestazldstemperatur des Salat- 

bestandes. 

der Zuwachs ether Kopfsalatpflanze der Sorte Bru- 
netta dargestel]t. Die fast lineare Ver~inderung dieses 
Tells der Zuwachskurve erlaubt es, durch die Differenz- 
bildung yon Tag zu Tag auch die Zuwachs~nderung 
dieser Kopfsalatpflanze darzustellen (Abb. 8). In 
der Gr6Benordnung zwischen io und 5 ~ rng/cm 2 ist 
dabei die t ~gliche F1iehengewichts~nderung zu suchen. 
Parallel dazu ist als Vergleich der pro Tag vorkom- 
mende Temperaturvergleich zwisehen Maximum und 
Minimum in Bestandsh6he der Kopfsalatpflanze auf- 
getragen. Es l~Bt sich erkennen, dab die Zuwachs- 
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~inderung mit der Anderung der Temperatur in ge- 
wissen Bereichen synchron verl~iuft, insbesondere 

i .I I 

Minima de~ Temperaturverlaufs zusammen. Solehe 
Vergleiche der Zuwachs~tnderung mit den Umwelt- 
bedingungen erlauben einen weitgehenden Einblick 
in die Reaktionsweise der verschiedenen Nachkom- 
menschaften und St~mme. 

Durch eine Bestimmung der Masse der Einzelpflan- 
zen mit Hilfe von Absorptionsmessungen dfirfte ffir 

�9 die praktische Zuchtarbeit ein Hilfsmittel zur Ver- 
ftigung stehen, das es erlaubt, die Einzelpflanzen 
auch w~ihrend der Vegetationszeit auf ihre Gewichts- 
zunahme zu fiberprtifen, so dab es mSglich ist, die 
Leistungskurve dieser Pflanzen durch Messungen fest- 
zuhalten. 

Durch die KontroUe der Massenzunahme w~ihrend 
des Wachstums yon Pflanzenbest~nden yon Sorten 
und St~immen ist es mSglich, an Hand ihres Zuwachs- 
vermSgens in ihren verschiedenen Entwicklungsperio- 
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den ihr Vertialten auf die variierenden Umweltbe- 
dingungen ze  verfoigen. Darnit erschliel3en sich flit 

dis Lslstungeprt~fungsn unocrcr Kulturpflanr, cn ganz 
neue Wege. Dartiber hinaus dtirften die Vedahren 
der berahrungslosen Massenbestimmung eine weit- 
reichende Bedeutung ffir alle biologisehen Objekte 
besitzen, deren Massen- und Dichte~inderung w~hrend 
des Wachstums verfolgt werden sollen, so z. ]3. ffir 
die Bestimmung der Dichte~nderung an I-Iolz, Frtich- 
ten, Einzelbl~ittern usw. 

Meinen technischen Mitarbeitern R. Gf3NTHER und 
G. MULLER mSchte ich an dieser Stelle ffir die tat- 
kr~tftige Mitarbeit danken. 
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Mutationsversuche an Weizen-Roggenbastarden ( Triticale) 
I. Mutationsausl6sung bei Tr i t i ca le  Rimpau 

V o n  F . K .  VETTEL 

Mit 14 Abbildungen 

I. Einleitung und Problemstellung 
Die Vereinigung der Werteigenschaften des Wei- 

zens und des Roggens in einem konstanten Weizen- 
Roggenbastard war schon lange ein Ziel der Pflanzen- 
ziichtung. Die ersten konstanten Weizen-Roggen- 
bastarde sind schon fiber 60 Jahre alt. Man unter- 
scheidet heute je nach der Entstehungsweise zwei 
verschiedene Formen: 

1. Eine amphidiploide Form, die dadurch gekenn- 
zeichnet ist, dab der vollstfindige diploide Genombe- 
stand des Saatweizens und des Roggens im Weizen- 
plasma eingelagert ist. Nit 2n ---- 56 ist dieser Triti- 
cale (TscHER~,~K 1936 ) konstant und zeigt in seinen 
Eigenschaften intermedi~tre Auspr~tgung. 

2. Eine ebenfalls amphidiploide Form, mit dem 
gleichen Genombestand wie Triticale, der jedoch im 
Roggenplasma eingelagert ist. Mit 2n ~-- 56 ist auch 
dieser Secalotricum konstant und zeigt ebenfaUs in 
seinen Eigenschaften intermedi~ire Ausprfigung. 

Den ersten Triticale soll der Amerikaner WILSON 
1875 erzeugt haben. 1889 gelang es RIMPAO, einen 
konstanten Weizen-Roggenbastard herzustellen. Die- 
ser sogenannte Triticale Rimpau hat sich bis auf den 
heutigen Tag konstant erhalten. Hinsichtlich der 
Begrannung sind 2 Formen bekannt: 

Triticale Rimpau begrannt und unbegrannt (OEH- 
LER 1931 ). An Hand yon cytologischen Untersu- 
chungen konnten LINDSCHAU und OEHI.ER (1935) 
nachweisen, dab der Triticale Rimpau als Amphidi- 
ploider entstanden ist. 1931 hatten bereits LE- 
WITZKY und BENETZKAIA auf Grund der yon ihnen 
festgestellten Chromosomenzahl ,con 2n = 56 des 
1921 entstandenen Triticale Meister den Amphidi- 
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ploidcharakter dieser Form diskutiert. MONTZlNG 
(1936) konnte durch seine cytologischen Untersu- 
chungen an den Triticale-Formen Meister, Rimpau 
und Taylor die Ergebnisse yon LEWlTZKY und BE- 
NETZKAIA (1931) sowie LINDSCHAU und OErlLER (1935) 
best~ttigen. Nach 13bereinstimmung aller Verfasser 
(KATTERMANN 1934) rticken yon den verschiedenen 
Entstehungsm6glichkeiten des Triticale, die in der 
Literatur er6rtert werden, zwei in den Vordergrund: 

1. Die Vereinigung von zwei unreduzierten F1-Ga- 
mefen (KATTERMANN 1934, Mf3NTZlN~ 1936 , 1939). 

2. Die apogame Entwicklung einer unreduzierten 
F1-Eizelle mit nachfolgender Chromosomenverdoppe- 
lung, wobei eine Rfickkreuzung mit Weizen nut einen 
Entwicklungsanreiz ausfibt (LEwITZKY und BE- 
NETZKAIA 1931 ). 

Die Erzeugung, cytologische Untersuchung und 
ztichterische Verbesserung der Triticale-Formen ill 
den letzten Jahrzehnten hat zu einer grol3en Anzalll 
yon Ver6ffentlichungen Anlal3 gegeben. Eine Zu- 
sammenstellung der Literatur findet sich u, a. bei 
TlSCHLER (1953). 

Viele Autoren haben sich auch mit Formen be- 
sch~tftigt, die aus sogenannten Bastardpassagen her- 
vorgegangen sind, und sich von diesen schnellere 
praktische Erfolge versprochen. 

In die folgenden Untersuchungen wurden jedoch 
ausschliel31ich 56-chromosomige Triticale-Formen ein- 
bezogen. Von dieser neuentstandenen Pflanzenart ist 
aus ersten Beschreibungen yon RtMPAU (LINDSCHAU 
und OEHLER 1935) bekannt, dab der 1889 entstandene 
sogenannte Triticale Rimpau heute noch in allen 
Eigenschaften unver~tndert geblieben ist. W~thrend 
der 70 Jahre seines Bestehens hat der Triticale Rim- 
pau nur eine sehr geringffigige erbliche Variabilitiit 


