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I. Einleitung 

Berei t s  1959 (VETTEL 1959) wurde  fiber die Zy to lo -  
t i e  von Triticale R i m p a u  u n d  einiger M u t a n t e n  dieser  
F o r m  kurz  be r i ch t e t ;  es schien angebrach t ,  die F e r t i -  
lit~its- und  ch romosomalen  Konf igura t ionsverhf i l t -  
nisse dieser  F o r m e n  wel ter  zu verfolgen.  

N a c h d e m  MORRISON (1956), HILPERT (1957), WAL- 
TI-IER (1959) sowie HAGBERG und  ELLERSTROM (1959) 
nachgewiesen  ha t t en ,  dab  be im t e t r a p t o i d e n  Roggen  
zwischen den Konf igura f ionsve rh~ l tn i s sen  in MI und  
der  Fert i l i t~i t  keine  u n m i t t e l b a r e n  Bez iehungen  be- 
s tehen und  somi t  die zy to logische  Selekt ion  (PLARRE 
1954, BREMER-REINDERS 1954) im Hinb l i ck  auf eine 
Fe r t i l i t~ t sve rbes se rung  ke inen  oder  nur  einen sehr  
ger ingen Ef fek t  ha t ,  schein t  nach  f ) b e r e i n s t i m m n n g  
atler Au to ren  zwischen der  H~tufigkeit der  Aneup lo -  
iden  und  der  Fert i l i t~i t  eine Beziehung zu bes tehen.  
Es schien daher  r a t s am,  die U n t e r s u c h u n g e n  bei  
Triticale auf  Mitosen auszudehnen .  D a  be im  t e t r a -  
p lo iden  Roggen  zwischen versch iedenen  Ahrenzonen  
s ign i f ikante  Konf igu ra t i onsun te r sch i ede  exis t ie ren  
(WALTI~ER 1959), wurde  auch diesem U m s t a n d  bei  
der  zy to logischen  U n t e r s u c h u n g  yon Triticale in ver-  
e in fach te r  F o r m  R e c h n u n g  ge t ragen.  

Es sol l te  in dieser A r b e i t  un t e r such t  werden,  inwie-  
wei t  die zy to logischen  Verh~ittnisse und  die Fe r t i l i -  
t t i t sverhf i l tn isse  be im  a u t o t e t r a p l o i d e n  Roggen  und  
be im a l lopo lyp lo iden  Triticale gemeinsame  Ziige auf-  
weisen. 

II. Material  und Methoden 

I. Ausgangsmaterial 
Als AusgangsmateriaI  dienten die Triticale-Formen 

Rimpau, 1Keister und S tamm 8324 sowie einige der am 
hXufigsten ver t re tenen Mutanten yon Triticale Rimpau.  
Bei den aus dem Mutantensor t iment  (nach der Genera- 
tionenfolge Xs 1957 und X~ 1958) entnommenen Formen 
handel t  es sich um direkt  vergleichbare Formen, die 
durch Typauslese aus der jeweils vorhergehenden Gene- 
ra t ion hervorgegangen sind (vgl. Tab. 7). ]3ei Ver- 
gleichen der Mutanten in X 6 und X:, ist zu beachten, dab 
es sich mSglicherweise nur um analoge morphologische 
Mutantenklassen handel t  und dab der augenscheinlich 
gleiehe Mutat ionstyp unterschiedliche genetische Ur- 
sachen haben kann (HAGB~RG 1958). 

2. Fer tilitiitsbe stimmungen 
Die Methodik des Anbaus und der Verarbei tung ist  

bereits  friiher (VETTEL 1959) ausfiihrlich beschrieben. 
Der Fertilit~ttsverlauf innerhalb der Ahre wurde nach 

W ~ L ~ R  (1959) best immt.  Dabei  werden die Spindel- 
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stufen der beiden Nhrenh~ilften Itir j ede untersuchte 2ihre 
re la t iv  ausgedrtickt. Die Ferfilit~it wird fiir jede Spindel- 
stufe im Verhgltnis zur Blfitchenzahl ebenfalls re la t iv  
ausgedriickt. Die beiden .'&hrenhglften werden zusam- 
mengefaBt und die , ,schematische ~ihre" wird wieder in 
eine ,,Normal~ihre" umgerechnet, wobei  die durchschnit t-  
liche Spindelstufenzahl der  n (195--25o) untersuchten 
71hren zugrundegelegt wurde. Im iibrigen wurde wie 
schon friiher erw~hnt (VErTEI, 1959) verfahren. 

3. Zytologische Untersuchungen 
.. a) Zur Untersuchung yon Meiosen wurden die jungen 
Ahren in Carnoy (3 Teile Alkohol, 1 Tell EJsessig) f ixier t  
und in 7o% igem Alkohol in einem Kiihlschrank his zur 
Untersuchung aufbewahrt .  Untersucht  wurde nach der 
Quetschmethode in 2~ Orceinessigs~iurel6sung. Zu- 
vor wurde die j unge 24hre nach Abztthlen der Spind elstufen 
in 3 gleiche ; ihrenzonen (U = unten, M = Mitre, O = 
oben) getei l t  und getrennt  untersucht.  Ein  iiberz~ihliges 
7ihrchen wurde der Zone M zugeschlagen, zwei iiberz~h- 
lige Ahrchen wurden den Zonen U und O zugeschlagen; 
z .B.  1 9 = 3  x 6 +  1, d. h. U = 6 ,  M =  7, 0 = 6 ;  
2 o = 3  x 6 + 2 ,  d. h. U = 7 ,  M = 6 ,  0 = 7 .  Unter-  
sucht wurden PMZ in MI, AI und Pollentetraden,  die 
Untersuctmngen in AI I  wurden nut  als Kontrol lunter-  
suchungen gewertet.  Insgesamt wurden 17924 PMZ so- 
wie 13 o89 Pollen untersuehf. 

b) Mitotische Untersuchungen. Die K6rner der ent- 
sprechenden Varianten wurden angekeim~c und gemgB 
der Oxychinolinmethode yon Tj io  und L~VAN (195 o) be-  
handel t  und mi t  Orcein gefgrbt. In  jedem Falle wurden 
mehr als 5 verschiedene Prgparate  je Variante  mi t  aus- 
z~Lhlbaren Metaphasenpla t ten  zur Untersuchung heran- 
gezogen, im iibrigen auch mehrere k{etaphasenplat ten 
eines Pr~iparates. Von 14 Varianten wurden insgesamt 
232 Metaphasenpla t ten  ausgez~hlt. 

e) Zdhlung clef Chromosomen in A I. Bei besonders 
gtinstiger Lage der PMZ in AI lgBt sich die haploide 
Chromosomenzahl (Abb. 3d) der  Tochterhglften genau 
nachweisen; ein Verfahren, das bei  der  hohen Chromo- 
somenzahl des Triticale (2n = 56) den Vorzug verdient ,  
da Chromosomenzahlen um 28 noch mi t  Sicherheit  genau 
erfaBt werden k6nnen. Das Verfahren ha t  jedoch den 
Nachteil ,  dab diese giJnstige Lage der PMZ in AI nut  
selten zn l inden ist  und hgufig nut  eine der Tochterh~tlften 
auszghlbar ist. E in  RiickschluB yon 2n = 56 minus nx 
auf die zweite Tochterhglfte ist  nicht  exakt,  da  nicht  mi t  
Sicherheit  behaupte t  werden kann, dab die urspriingliche 
Chromosomenzahl der  PMZ 211 = 56 betrug. 

4. Statistische Auswertung 
Vor der Zusammenfassung der einzelnen Konfigu- 

rationsh~ufigkeiten wurde der Homogenit~itstest nach 
der z2-Methode durchgefiihrt. Der Grenzwert wurde bei  
P > 5% angenommen. Es wurde ermit te l t ,  ob Homo- 
genit~tt bes teht  : 

a) zwischen verschiedenen Pr~Lparaten innerhalb glei- 
eher ~hrenzonen, 
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b) zwischen verschiedenen Xhrenzonen derselben/4hre, 

c) zwisehen gleiehen /4hrenzonen verschiedener Khren 
(Pflanzen) desselben Versuchsgliedes, 

.. d) zwischen verschiedenen /4hrenzonen verschiedener 
Ahren (Pfianzen) desselben Versuchsgliedes. 

Um zu ermitteln, ob stafist isch gesicherte IZonfigu- 
rationsuntersehiede zwischen verschiedenen Versuchs- 
g!iedern und Jahresergebnissen bestehen, wurde der 
gleiehe Test ,,j eder gegen j eden" in umgekehrter  1Richtung 
angewandt, d .h . ,  i iberall  dort, wo Heterogenit{it dutch 
P < 5% angezeigt ist, werden signifikante Unterschiede 
angenommen. 

I i i .  E r ~ e b n i s s e  
A. Meiosen 

1. Strukturdle  A berrationen und ihre Bedeutung. 
U nte r suc h t  wurde  in den S tad ien  MI, AI, A I I  und 

Po l l en te t r aden .  Als augenscheinl ich  , ,normale"  oder  
, , s t6rungsfre ie"  PMZ bzw. Pol len wurden  in MI 
PMZ mi t  ausschlieBlicher B iva len tenb i ldung ,  in A I  
PMZ ohne Nachzt ig ler  u n d  Brt icken nnd  im S t a d i u m  
der  Po l l en te t r aden  Pol len  ohne Mikronuclei  reg is t r ie r t  ; 
als augenseheinl ieh  ges t6r te  PMZ bzw. Pol len wurden  
in MI PMZ mi t  Un iva len ten  (I) und  PMZ mi t  i rre-  

Bezeichnnng 

T. Rimpau 27 
p~ 

T. Meister 

T. 8324 27 

Xd4 Z 

X~/65 

X6/7 X 

X6/34 

Gesamt 27 
( Tritic.) ,~ 

Gesamt 27 
(Mutanten) ~? 

Tabelle 1. Zusammen/assung der Ergebnisse in Metaphase I 
au/ Grund yon Homogenitiitstesten (z2-Methode). 

Anzahl 
der 
Pr~i- 

parate 

II 

1 

2 

3 

i 

2 

1 

14 

7 

.~hren- 
zonen II 

% 

O,M, U 
9,7 

M 8,2 

M , U  
26,1 

M , U  
1 2 , 1  

M 28,6 

M, U 
9 , 0  

M 7,0 

0 M 1119126 

PMZ mit 
irregul. 
Multi- 

I ] valenten 
% %  

88,6 1, 7 

9 1 , 8  o , o  

73,9 o,o 

86,4 1,5 

71,4 o,o 

9 0 , 2  0 , 8  

9 2 , 8  0 , 2  

86, 3 1,1 

87, 3 0,8 

gest6rte PMZ 
PMZ insges. 

insges. (=  1oo%) 
% Anzahl 

1966 
90,3 178,7 

91,8 353* 

533 
73,9 266,5 

471 
87,9 157,o 

71,4 2o3* 

6Ol 
91,o 300,5 

93, ~ 345* 

2852 
87,4 203,7 

162o 
88,1 231, 5 

Ahren- 
typ 

A 

spelt. 

A 

lg 
24 de 

lg /4: d 

1/& 

lo 
s~ ~t 

* auf Grund der Homogenitfitsteste keine Zusammenfassnng mSglich, daher nut ein repriisentatives Pr/iparat aus 
der Mitre einer Khre bzw. Pflanze. 
z] = pyramidale ~_hre; spelt. = speltoide ]4_hre; Io = lockere Ahre; lg. di. :6.. = Iange diehte A h r e ; / / A  = parallel~ihrig; 
I -- Univalente, I I  = BivMente 

Tabelle 2. Zusammen/assung der Ergebnisse in Anaphase I 
au/ Grund dee Homogenitiitsteste (g2-Methode). 

AnzaM ] PMZ [ PMZ gest6rte PMZ 
Bezeichnung ~hren- tier ~hren- PMZ mit mit  PMZ insges. 

typ Pr~i- zonen normal Nachzfiglernl Brficken insges. (=  loo%) 
parate 1' % % I % ,  % Anzahl 

l 
T. Rimpau 22 A 3 M, U 357 

a? 1 53, 2 45,4 1,4 46,8 119 
T. Meister spelt. 1 M 23,8 75,0 1,2 76,2 164" 

T. 8324 27 A 2 M 512 
~? 1 63,7 36,1 0,2 36,3 256. 

X6/4 27 lg. di. 3 M, U 412 
/4hre 1 32,3 67, 5 0,2 67, 7 137, 3 

X6/65 27 lg. di. 3 M, U 706 
x /4hre 1 33,6 65,9 0,5 66,4 235,3 

X6/7 27 / / /4.  i 3 M 407 
x ' 1 33,2 66,1 0, 7 66,8 135,7 

X~/34 2; lo. - -  5 O, M, U 948 
;? spelt. [ 1 21,6 78,0 0, 4 78,4 189,6 

Gesamt 27 - -  I 6 M, U lo33 
I 

(Tr#ic.) r : 1 53,7 45,5 0,8 46,3 172,1 

Gesamt 27 - -  14 O, M, U 2473 
(Mutanten) ;? 1 28,7 70,8 0,5 71,3 176,7 

* Auf Grund der Homogenltgtsteste keine Zusammenfassung m6glich, daher nnr ein repr~isentatives Pr/iparat aus der 
Mitte einer ~-hre bzw. einer Pflanze. 

gul~iren Mul t iva len ten  1 
(nicht Z i c k - Z a c k - K e t -  
ten  und  Ringe),  in AI  
PMZ mi t  Nachzi ig lern  
und  Br i icken und  im 
S t a d i u m  der  Po l l en te -  
t r a d e n  Pol len  mi t  Mi- 
kronucle i  und  leere Pol -  
len gez~ihlt. 

Die auf  Grund  der  
v ie l sch ich t igenHomoge-  
nit~itsteste zusammen-  
gefal3tenErgebnisse  s ind 
fiir MI in Tab.  1, ftir 
A I  in Tab.  2 und  fiir 
Po l l en t e t r aden  in Tab.  3 
sowie in Abb.  1 darge-  
stel l t .  Die Auswer tung  
der Homogeni t~t ts tes te  
zeigt, dab  die Modif ika-  
bilit~tt der  Konf igura t i -  
onsverh~tltnisse in allen 
S tad ien  so groB ist, dab  
fiir die Zusarnmenfas-  
sung der  Einze lergeb-  
nisse oft  nur  ein bis zwei 
W e r t e  verb le iben ,  w~ih- 
rend alle anderen  Wer t e -  
paa rungen  he te rogen  
sind, und  zwar  in der  
i iberwiegenden Mehr-  
zahl  mi t  einer  Grenz-  
wahrsche in l ichke i t  yon 
P < o ,1%.  

Tre ten  innerha lb  glei- 
chef  Ahrenzonen  der-  
selben Ahre  nur  sehr  
sel ten he te rogene  P a a -  
rungen  auf, die man  ver-  
nachlgss igen kann,  so 
s ind s igni f ikante  Kon-  
f igura t ionsun te r sch iede  
zwischen verschiedenen  
"&hrenzonen derselben 
Ahre  die Regel.  Ans  
Tab.  4, in der  die Ergeb-  
nisse der  Homogen i t~ t s -  
tes te  summar i sch  aufge-  
f i ihr t  sind, g e m  hervor ,  
dab  a m  ehesten die E r -  
gebnisse der  Ahren-  

regul~ire Zick-Zack- 
Multivalente wurden wie 
bereits 1957 nicht ge- 
funden. 
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zonen U und M vergleichbar sind. Die 
Tatsache, dab in den vorhergehenden 
Untersuchungen (VETTEL 1959) nur selten 
signifikante Konfigurationsunterschiede 
innerhalb derselben Ahre beobachtet  wur- 
den, ist darauf zurtickzuftihren, dab bet 
Nichtachtung der einzelnen Ahrenzonen 
automatisch vorwiegend die Mittelzone 
ether Ahre nach brauchbaren Pr/iparaten 
abgesucht wurde. Um zu reproduzier- 
baren Ergebnissen zu kommen,  wird am 
besten immer nur  die Mittelzone einer 
~'~hre untersucht.  Das gleiche gilt in etwa 
ftir die Gruppierung nac.h gleichen Ahren- 
zonen verschiedener Ahren (Pflanzen) 
desselben Versuchsgliedes (vgl. Tab. 5)- 
Diese Gruppierungen sind fast ausschlieB- 
lich heterogen. 

Die Ergebnisse in Abb. 1 und 2 zeigen 
den bereits frtiher beschriebenen (VETTEL 
1959) Anstieg normaler Konfigurationen 
in AI, AI I  und Pollentetraden gegentiber 
Metaphase 11. Die Konfigurationslinien 
verhalten sich (vgl. Abb. 2), geordnet nach 
dem Prozentsatz augenscheinlich ,,nor- 
maler"  PMZ bzw. Pollen, in den ein- 
zelnen Stadien keineswegs parallel, 
daher sind Rtickschltisse des Kon- 
figurationsverhaltens zwischen den 
verschiedenen Stadien nicht m6g- 
lich. In  alien Stadien zeichnen 
sich die Triticale-Formen 8324 und 
Rimpau sowie die Mutanten XG/65 
(lange dichte Ahre) und X3/94 Mutanten/ 
(Dickkopftyp) durch relative Stabi- Mittel 
titbit, gemessen an dem Prozent-  Mutanten/ 
satz augenscheinlichnormaler Kon- Mitre1 
figurationen aus. Die signifikanten Mutanten/ 
Unterschiede sind der Ubersicht- ~i t te l  
lichkeit halber in Abb. 1 graphisch 
dargestellt (HOBNER 1957). Verfolgt 
man die aus einer S~ule herausweisende Linie bis 
zu den Abzweigungen von der Waagerechten zu 
jeder anderen S~iule, so zeigen die entsprechend der 
H6he der Signifikanz ausgeftillten Ecken der Ab- 
zweigung, ob und in welcher H6he hier signifikante 
Unterschiede vorliegen. Aus Abb. 1 geht hervor, dab 
die Konfigurationsunterschiede zwischen den ver- 
schiedenen Versuchsgliedern h~tufig gut oder sehr gut 
signifikant sin& So besitzt z .B.  in MI Mutante 
Xd65 (lange dichte Ahre) mit  Ausnahme yon Triti- 
cale 8324 allen anderen Formen gegentiber eine sehr 
gut signifikant stabilere Konfiguration. Es handelt  
sich hierbei um eine Typenauslese aus der Mutante 
24/56, die auch in den Untersuchungen des Vorjahres 
(VETTEL 1959) durch besondere Stabilit~t heraus- 
ragte. Insgesamt wird durch die neuerlichen Unter-  
suchungen best~tigt, dab die Mutanten mit  ,,langen 
dicbten Ahren" nnd einige Dickkopftypen eine rela- 
t iv stabile Konfiguration in der Meiosis besitzen. 

Aus dem deutlich niedrigeren Prozentsatz nor- 
maler PMZ der Mutanten in X a gegentiber den Mu- 

Dieser Vorgang kann teihveise darauf zuriickgefiihrt 
werden, dab durch Elimination yon Mikronuclei in AI 
und AII aneuploide Diaden bzw. Pollen als augenschein- 
Itch normal registriert werden (s. VzTTzI~ 1959). 

Tabelle 3. Zusammenfassung der Ergebnisse im Stadium tier Pollen- 
letraden au[ Grund der Homogenitiitsteste (z2-Methode). 

Bezeichnung Ahren- 
typ 

Z A 
x 

X spelt. 

X A 

27 ig. di. 
2 ~_hre 

27 lg. di. 
Nhre 

/ /X. 

27 l o . - -  
2 spelt. 

X - -  

27 

* leere Pollen sind einbegriffen. 

T. Rimpau 

T. Meister 

T. 8324 

XG/4 

X6/65 

X6/7 

X~/34 

Gesamt 
(Tritic.) 

Gesamt 
(Mutant.) 

AnzahI 
der 
PrX- 

parate 

5 
1 

2 
1 

3 
1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

I0 

1 

]ihren- 
zonen 

M 

5I 

M,U 

M,U 

M,U 

M 

5I 

M,U 

M,U 

Pollen ohne 
Mikro- 
nuclei 

o/ /o 

79,6 

66,7 

86,3 

74,1 

7o,1 

76,9 

59,9 

78,8 

69,3 

Pollen * Pollen 
mit Mikro- insges. 

nuclei (= loo%) 
Anzahl % 

20,4 

33,3 

13,7 

25,9 

29,9 
23,1 

4o,1 

21,2 

3o,7 

1339 
267,8 

45 ~ 
225 

591 
197 

594 
297 
428 
214 

195" 

501 
25o,5 

238o 
238,0 

1718 
245,4 

MI = Meta 

Mutan- 
ten/ 
Mitlet 

Mutan- 
ten/ 
Mittel 
Mutan- 
ten/ 
Mittel 

.~Iit t e gegen 
oben 

homo- hetero- 
gen gen 

% i % 

3o,o 70,0 

33,3 66,7 

16,7 i 83,3 
I 

MI = MetaphaseI; AI = Anaphase I; PolI.-Tetr. = Pollentetraden. 

Tabelle 5. t~r~ Hiiu#gkeit der homo- bzw. hete~o- 
genen Paarungen (z~-Methode) zwischen gleichen A'hren- 
zonen verschiedener Ahren (= P/lanzen) desselben Ver- 

suchsgliedes (Mr,  A I Pollenletraden). 

unten gegen 1 oben 
homo- F hetero- 

gcn gen 

%; i % 

3o,8 69,2 

unten / Mitte / oben 
zusammengefaBt 

homo- hetero- 
gen ben 
% % 

33,3 66,7 

20,0  80,0  

20,0  80,0 

I Sdium I 

MI 

AI 

Poll.- 
Tetr. 

untcn 
homo- hetero- 

gen gen 

% % 

44,4 55, 6 

16,7 83,3 

42,9 57,1 

Mitre 
homo- hetero- 

gcn gen 
% % 

22,2 77,8 

83,3 16,7 

50,0 50,0 

oben 

homo- hctero- 
gen ben 
% % 

! 
I 

57, t 42,4 

75,0 25,0 

7o,o 30,0 

,hase I; AI = Anaphase I; Poll.-Tetr. = Pollentetraden. 

tanten  in X~ k6nnte man schlieBen, dab der Stabili- 
sierungsprozeB im Sinne eines Austausches yon chro- 
rnosomalen Elementen in X G bereits wetter fortge- 
schrit ten ist als in X s (TlscHI~ER 1953 ). 

Aus Tab. 1, 2 und 3 ist ersichtlich, dab der tiber- 
wiegende StOrungsanteil in MI aus PMZ mit  Univa- 

13"  

I I Mitte gegen unten 
Stadium homo- hetero- 

gen gen 
% % 

MI [ 61,5 38,5 

AI I 87,5 12'5 

Poll.- 66, 7 33,3 
Tetr. / 

Tabelle 4. Prozentuale Hiiu/igkeit der homo- bzw. heterogen.en Paarungen 
(z2-Methode) zwischen verschiedenen A'hrenzonen derselben Ahre (MI, A I, 

!PolIentetraden). 
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~ g O  

Me/crphase Z 

x~ 

'~ ~P<:o/l% N~ ~P4"I, ON 

gg 
/ill, ,1..4 

t I \~/' ~'.,. 

\ 

~Pk ~ Polle~le/roden 

Abb. ~. Vergleich der Konfigurations- 
verhiiltnisse in MI, AI, AI I  und Tetra- 

denstadium. 

,4naphase f 

ga 

x~ 
Pollen/e/,"aden 

\ 

~ l ~  1 

.~-~ <.-K ~ 
k 

x~ 

. 1 

%~ ~ ~ &.~.~ 

lenten und daraus folgend 
in AI aus PMZ mit Nach- 
ziiglerchromosomen und 
im Stadium der Pollen- 
tetraden aus Pollen mit 
Mikronuclei besteht (vgl. 
Abb. 3 a--e) ,  w~ihrend der 
Anteil PMZ mit Multiva- 
lenten in MI und Briicken 
in AI verschwindend ge- 
ring ist. Die Anzahl der 
Univalenten/PMZ ist sehr 
variabel (~--13/PMZ) und 
im t-Test ergeben sich 
keine signifikantenUnter- 
schiede zwischen den ver- 

Abb. I. Prozcntuale Hfiufiglmit , ,normaler" Meiosen in MI, AI und im Stadium der Pollentetraden. 

schiedenen Versuchsgliedern. Die Anzahl der Nach- 
ztiglerchromosomen in AI ist stets viel geringer 
(1--  4 Nachztigler/PMZ) als die Anzahl der Univa- 
lenten in MI (MOxTzixa 1939, BJURS,~AN 1958 ). Be- 
merkenswert ist ferner, dab die Anzahl der Univa- 
lenten/PMZ den Weft 14, das ist die Anzahl der 
Roggenchromosomen im amphidiploiden Tritlcale, 
nicht iibersteigt. Es w~ire denkbar, dab das Roggen- 
genom im Triticale sich so etwas wie ein teilweise 
autonomes Verhalten in bezug auf den Teilungs- 
rhythmus des amphidiploiden Bastards bewahrt hat 
und die zahlenmiiBig groBe Fraktion der PMZ mit 
Univalenten im iiberwiegenden Tell nicht als Univa- 
lente im herkSmmliehen Sinne aufzufassen sind, son- 
dern als Erscheinungen etwa einer zeitlichen Ver- 
schiebung im Teilungsrhythmus des Weizen- und 

b 

Abb. 3. a) Metaphase mi t  Univalenten, die ver- 
mutlich normal verteilt  werden; b) Metaphase I 
mit  Univalenten, die vermutlich normal verteilt  
werden; c) Univalente in MI; d) ausz~ihlbare 
Tochterhfilften in AI (oben rechts) und normale AI 
(oben links); e) Pollentetraden mi t  Mikronuclel. 

d e 
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Roggengenoms im Triticale. Weiterhin l~il3t ein aller- 
dings geringer Prozentsatz der PMZ mit Univalenten 
(2,3% der Univaientfrakt ion yon Triticale Rimpau) 
durch die besondere Lage ihrer Univalenten eine 
normale Verteilung in AI vernmten (vgl. Abb. 3 a und 
b). Diese letztgenannten seer hypothetischen Er6rte-  
rungen k6nnten jedoch dazu benutzt  werden, die 
Diskrepanz zwischen der relativ grogen Vitalit~it und 
Fertit i t~t des Triticale auf der einen Seite und der 

'Pr0zentsatzlrregul~trer Multivalenter 1958 verschwin- 
dend gering ist, was wiederum darauf hindeutet, dab 
Multivalentbildungen in h6herem Mage von Umwett-  
einfltissen abMngen.  Nur in wenigen F~illen besteht  
eine Ubereinst immung der Jahresergebnisse, in der 
tiberwiegenden Mehrheit sind die Jahresunterschiede 
sehr gut signifikant. Daraus wird bereits deutlieh, 
dab eine Selektion auf stabile lVIeiosen tiber Jahre  
hinweg mit  groBen Unsicherheiten behaftet  ist. 

Tabelle 6. Ergeb~zisse eines Bestiiubungsversuches bei TrilicMe. 

T. Rimpau 
T. Meister 
T. 8324 

Kastr. u. mit  art- 
fremd.**) PolIen 

best. 

Ahren I Bltitch. 

3 ~ 521 
17 251 
26 , 517 

an- 
gesetzte 
K6rner 

3 

7 

Ansatz 

% 

0,58 

1 , 1 6  

Kastr. u. mit  arteigenen*) 
Pollen best. 

~hren I Bltitch. 
isol. 'i n. isoI. [ isol. n. isoI. 

I 

lo lO 186 198 
8 i 5 147 76 

12 i io i 236 2o 4 
*) Gerste und Haferpollen 

**) iimersortige Best~iubung isol. = isoliert, n. isol. = night isoliert. 

angesetzte 
K6rner 

isoI. n. isol. 

21 38 
8 21 

51 47 

Ansatz 
% 

isol. [ n. isol. 
i 

i 
11,29 ] 19,i9 
5,44! 27,6o 

21,6 23,o3 

Ahrentyp 
Stadium 
PMZ mit  I I  % 
PMZ mit  1 %  
PMZ mit MV ~o*) 
Signffikanz der Jah- 
resun• in P% 
(x2-Meth.) 

Stadium 
normale PMZ 
PMZ mit Nachz. 
PMZ mit Briicken 
Signifikanz der 
Jahresuntersch. in 
P% (z2-Meth.) 

Stadium 
normMe Pollen 
Pollen 111. Mikro- 
nuclei + leere Poll. 
Signifikanz der 
Jahresuntersch. 
in P % (Z~-Meth.) 

Tab elle 7. Vergleich der Kon/igumlio~cszverle s957 und 1958. 

T. Rimpau T. Meister T. 8324 Xs/24 Xd4**) X~/24 X~/65"*) 

1957 [ 1958 ;t952 [ 1958 i957 i 1958 1957 1958 1957 11958  
pyramidal speltoid pyramidal lange dichte lange diebte 

18,5i 9,7 
77,6 ~88,6 

3,9 1,7 

8,9 [ 8,2 
87,1 91,8 

4,0 0,0 

d O ,  l (*)  <o, 1 

7 ,9!23 ,8  
92,1 75,0 

0 , 0  1 ,2  

< 0 ,  i 

46,3 53,2 
53,7 45,4 

o,o 1, 4 

<0, I 

2 4 , 1  66,7 

75,9 i 33,3 

<o,1 

67,2 79,6 

32,8 20,4 

< O , 1  

Metaphase I 
8, 7 26,i 19,5 i 12,1 

87,2 73,9 77,3 86,4 
4,1 i o,o 3,2 ~ 1, 5 

<0, i < 0 , 1  

Anaphase I 
16,9 63,7 47,7 32,3 
83,1 36,1 52,3 : 67,5 

0 , 0  Oj2 OjO 0 , 2  

< O ,  1 < O , 1  

Pollentetraden 
53,2 86,3 7~176 I 74'1 

4 6 , 8  17,3 30,0 [ 25,9 

<o,1 3,0 
*) MV = irreguI~re Multivalente, keine Ziekzackformen 

19,5:28,6 
77,3 , 71,4 

3,2 I o,o 

< 0 , 1  

47,7 33,6 
52,3] 65,9 

o , o  0, 5 

<0, i 

70,0 7 o,1 

3o,o 29,9 

9 0 , 0  

* *} die Formen in X~ sind jeweils Typauslesert aus der entsprechendert Mutante in X~ ; 
{*) ohne Bertieksichtigung der Multivalentfraktion bzw. der Brt~ekenfraktion homogen. 

geringen meiotischen Stabilit~t auf der anderen Seite 
zu erkl~iren. 

In einem Best/ iubungsversuch an drei Triticale- 
Formen mit  Gersten- und Haferpollen (Tab. 6) konnte 
nachgewiesen werden, dab apomiktische Fortpflan- 
zung in welcher Form auch immer keine Bedeutung 
ftir den Samenansatz  des Triticale hat. Der gegen: 
(iber den Kontrol lvarianten geringe Ansatz (o,58 bis 
~,16% ) ist sichertich auf_mangelhaf te  Kast ra t ion 
zurtickzuftihren. [7 [ ~ ;" 

In Tab. 7 werden die Jahresergebnisse 0957 q- 
1958 ) entsprechender Formen vergliehenl 1958 ist 
der Prozentsatz der PMZ mit  Univalenten in MI 
grOBer als 1957, wfihrend der Prozentsatz PMZ mit  
Nachztiglern in AI in den beiden Jahren keine ein- 
heitliche Tendenz zeigt. I m  Stadium der Pollen- 
tetraden ist der Prozentsatz gestOrter Pollen 1958 
durchweg niedriger. Weiterhin f~llt auf, dab der 

x~/17 ]x0/7**)] xj~ x0/34"*) 
1957 i 1958 ] 1957 !958 

Paralielahre ] speltoid-locker 

13'8 I 9'0 
81,8 90,2 

4,41 0,8 

< O , 1  

33,6 33,2 
65,5 66,1 

0,9 0,7 

,50,0 

5o,5176,9 

49,5 i 23,1 

< O , 1  

8,4 ] 7,0 
89,3 92,8 

2,3 o,2 

3,0(*) 

24, 3 21,6 
73,5 78, ~ " 

2 , 2  O,4 

5,0(*) 

61,2 ] 59,9, 

38,8 [4o,1 

30,0 

2. Das Verhalten der Ko~figurationen zwischen verschie- 
denen Ahrenzone~, im Vergleich zum Fertilitdtsverlauf 

inmrhalb der Ahre 
In Abb. 4 ist der Prozentsatz ,normaler" PMZ 

bzw. Pollen, getrennt nach fithrenzonen, ft~r einige 
Triticale-Formen und Mutanten in Form eines S~tu- 
lendiagrammes dargestellt. Es zeigt sich, dab bei fast 
Mlen Formen und in allen Stadien der Prozentsatz 
normaler PMZ bzw. Pollen der AErenzone ,,oben" 
dentlich geringer ist als der der Ahrenzone ,,Mitte"; 
hingegen liegen die Werte ftir die Ahrenzone , ,unten" 
h{tufig nnr unbedeutend niedriger, manchrnal sogar 
hSher als die der Ahrenzone ,,Mitte". Ausnahmen 
yon der Regel bilden jedoeh die Formen mit spelto- 
ider oder lockerer  Ahre (Tyiticale Meister, Mutante 
XG/34) : hier l!.egt der Prozentsatz normaler PMZ bzw. 
Pollen der Ahrenzone , ,unten" deutlich niedriger 
als der der Ahrenzone ,,Mitre". 
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In jedem Falle sind 
die Beziehungen night so 
eng, daI3 Fertilit~ttsun- 
terschiede < o,5 Korn/ 

t ;Ahrchen bet einer zyto- 
logischen Selektion er- 
faBt werden. AuBerdem 
ist zu vermuten, dab 
~ihnlich wie beim Tetra- 
roggen eine Selektion 
auf Fertilit~it und an- 
dere wichtige agrono- 
mische Eigenschaften 
auch beimT~iticale auto- 
matisch zu einem An- 
stieg regul~irer Meiosen 
fiihrt. Letzteres Ver- 
fahren ist jedoch weir 
weniger aufwendig und 
scheint einen h6heren 
Nutzeffekt zu bringen 
(HILPERT 1957, HAG- 
BERG und IELLERSTRO3'I 

2959). 

Abb, 4. Prozentuale Htiufigkeit itorma[er Konfigurationen in verschiedenen Ahrenzorlen (MI, AI, Tetraden). 

Vergleicht man das Verhalten der Konfigurationen 
zwischen verschiedenen Ahrenzonen mit dem Fertili- 
t~itsverlanf innerhalb der Ahre von Triticale Rimpau 
und den beiden wichtigsten Mutantenklassen (,,lange 
dichte Ahre", ,,speltoide--lockere Ahre") in Abb. 5, 
so ist eine auff~llige Parallelit~it zu beobachten. 2958 
und 2959 ist mit Ausnahme der ,,Speltoiden" die 
Fertilitat der Ahrenzone ,,unten" gleichhoch oder 
h6her als die der Ahrenzone ,,Mitre". Die Fertilit~it 
der Ahrenzone ,,oben" f~illt bet allen Formen stark 
ab. Nur tier Fertilit~ttsverlauf der ,,Speltoiden" f~illt 
in tier Ahrenzone ,,unten" stark ab. Die h6here 
Spindelstufenzahl der Formen mit ,,langer dichter 
Ahre" ist bemerkenswert. 

3. Beziehu~zgef, zwische~r Fertiliti# u~d meiotischer 
Stabilit~ 

In den Punktediagrammen der Abb. 6a, b u n d c  
wurde versucht, eine Beziehung zwischen der Fertili- 
tat (Kornzahl/Ahrchen) und der meiotischen Stabili- 
tat; ausgedriickt in Prozent ,,normaler" PMZ bzw. 
Pollen, dentlich zu machen. Wegen der zu geringen 
Anzahl von Wertepaaren wurde auf eine Korrela- 
tionsrechnung verzichtet. 

Weder in MI noch in AI noch im Stadium der Pol- 
lentetraden ist eine ganz geradlinige Beziehung zwi- 
schen Fertilit~it und meiotischer Stabilit~it zu er- 
kennen, obwohl man gerade im Stadium der Pollen- 
tetraden eine lockere Beziehung zwischen beiden 
Faktoren nicht leugnen kann (vgl. Abb. 6c). DaB 
gerade hier eine augenscheinliche Beziehung zwischen 
Fertilit~it und meiotischer Stabilitfit besteht, ist 
tiberraschend, da den Ausz~ihlungen im Stadium der 
Pollentetraden kaum gr613ere Bedeutung als den 
PoilenfertiEt~itsbestimmungen beigemessen werden 
k a n n .  

In die mitotischen 
Untersuchungen wur- 

den ebenfalls alle Formen, die in der Meiose untersucht 
wurden, einbezogen. Die Ergebnisse sind in Tab. 8 zu- 
sammengefal3t und in Abb. 7 (2n-Kurve) dargestellt. 
Im Durchschnitt aller Formen betr~igt der Anteil der 
Aneuploiden 31% und die Variabilit~it der Chromo- 
somenzahlen reicht von 2n = 49--58- Der Varia- 
tionsbereich der H~iufigkeit der Aneuploiden, aufge- 
gliedert nach Tri~icale-Formen und Mutanten, reicht 
von o,o--42,9 % (vgl. Tab. 8). 

Eine zweite NSglichkeit, numeraIe Aberrationen zu 
erfassen, besteht, wie bereits erw~thnt (vgt. Abb. 3 d), 
in der Ausz~ihlung der Tochterh~ilften in Ana- 
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Abb, 5, Fertilitiitsverlauf inner~atb der Ahre, 
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Abb. 6. Beziehungen zwischen Ferfilitfit und meiotischer Stabilit~it 
a) in MI; b) in AI;  c) Tetraden, 

phase I der Meiose. Die Ergebnisse sind ftir die drei 
Tridcale-Formen Rimpau, Meister und Stamm 8324 
sowie fiir 3 Mutanten in X, in Tab. 9 und Abb. 7 
(n-Kurve) zusammengefal3t. Im Durchschnitt  der 
untersuchten Formen wurden 42,~~ Aneuploide 

festgestellt, eine Zahl, die noch h6her liegt als der 
Anteil der Aneuploiden in den mitotischen Unter- 
suchungen. Die Variabilit~it der Chromosomenzahl 
reicht yon n = 23--32 und ist damit ebenfalls gr6Ber 
als im 2n-Bereich. Die Variationsbreite der Aneu- 
ploidenMufigkeit der einzelnen Versuchsglieder liegt 
zwischen 27, 7 und 57,1%. 

Die betfitchtliche Differenz der H~iufigkeit nume- 
raler Aberrationen im 2n- und n-Bereich l~il3t sich 
vielleicht dadurch erkl~iren, dab hoehgradig hyper- 
oder hypoploide Gameten nicht mehr befruchtungs- 
f~ihig (konkurrenzf~hig) sind und damit automatisch 
ausgemerzt werden. 

Wie bereits frtiher dargelegt (VETTEL 1959), kom- 
men von den Pflanzen, die zur Zeit der Jugendent- 
wicklung vital erscheinen, noch zirka lO% (ira Kon- 
trollbestandl) nicht zum Ahrenschieben. W~ihrend 
~957 nur einzelne vertrocknete Pflanzen nach dem 
Ahrenschieben gefunden wurden, konnten 1958 im 

t" i, i 

Chromosomenzah/en 
Abb. 7. Prozentuale Haufigkeitsverteilung der Chromosomenzahlen. 

Bestand des Mutantensortimentes von Triticale Rim- 
pau wie auch im Kontrollbestand zahlreiche ,,sitzen- 
bleibende" Individuen zum Zeitpunkt des Schossens 
beobachtet werden, die bald nach dem Ahrenschieben 
vollkommen vertrocknet waren (vgl. Abb. 8@ Das- 
selbe Ph~inomen wurde 1959 in der X~-Generation 
yon TriZicale 8324 beobachtet (vgl. Abb. 8b). Be- 
dingt durch die Trockenheit, traten hier sogar h~iufig 
ganze N achkommenschaften yon sogenannten ,,Sitzen- 
bleibern" auf. Es k6nnte vermutet  werden, dab es 
sich bei diesen Individuen um hochgradig aneuploide 
Formen handelt, die infolge Absterbens vor dem 
2~hrenschieben ausgemerzt werden. Ein exakter 
Nachweis durch Chromosomenz~ihlung konnte infolge 
methodischer Schwierigkeiten bei der zytologischen 
Untersuchung nicht erbracht werden. Es getang 
nicht, in Blattspitzen, Blattspreiten und Stengelteilen 
teilungsfiihiges Gewebe zu ermitteln, welches ein 
Ausz~ihlen der Chromosomen gestattet. 

Sollten sich die zuletzt genannten Vermutungen 
als richtig erweisen, so hat der Triticale eine M6glich- 
keit der ,,Selbstreinigung" yon hoehgradig aneuplo- 
iden Individuen sowohl im somatischen als aueh im 
Gametenbereich, und die Tatsache, dab trotz hoch- 
gradiger zytologischer Instabilit~it doch immer wieder 
2n =- 56 Chomosomen gebildet werden, wttrde sehon 
eher verst~ndlich. 

2. Beziehungen zwischen der Fer~ilit~it und der Hiiu/ig- 
keit numeraler A berrationen 

In Abb. 9 und lO ist der Versuch gemacht worden, 
in Form yon Punktediagrammen Beziehungen zwi- 
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schen der Fertilit~tt und der H/iufigkeit der Aneu- 
ploiden im 2n- und n-Bereich deutlich zu machen. 
Wenn auch die zu geringe Anzahl der Wertepaarun-  
geM keinen sicheren SchluB zulfiBt, so wird doch deut- 

Tabelle 8. Hiiu/igkeit der Aneuploiden im somatischen Bereich (Mitosen). 

Bezeichnung 

T. Rimpau 
T. Meister 
T. 8324 
X~I4 
X~t65 
Xd7 
X~/34 
X,164 
XU3 
Xa/94 
XUlo 
X a l l l 7 a  
Xa/269 
Xa/431 

~hrentyp 

A 
sP 5 '  

lg. di. 
lg. di. 
//~. 
pel t . - lo .  

compac, i 
compac. 
Dickk. 
lg. di. 
lg. di. 
to. 
spelt. 

Fertilit~t 
(Kornzahl/ 
~hrchen)~ 

0,86 
0,94 
1,27 
1,31 
o,99 
o,97 
o,36 

o,46 
o,44 
o,98 
1,14 
1,46 
0,85 
o,58 

Anzahl der 
Pr~parate 

12 
15 
13 
lo  

19 
10 

23 
lO 
14 

9 

14 
21 

Anzahl der 
Euploiden 

11 

13 
16 

10 

7 

17 
6 

15 
11 

16 

16o 

Anzahl der 
Aneuploiden 

4 
7 
2 

1 

0 

4 
6 

13 
4 
7 

5 
12 

72 

lich, dab sowohl im 2n- als auch im n-Bereich die 
Tendenz besteht,  dab mit  abnehmender H~iufigkeit 
der Aneuploiden die Fertilit~t ansteigt. 

Die Best immung der H~iufigkeit numeraler Aber- 
rationen ist sicher besser geeignet, 
Rfickschlfisse auf die Fertilit~tt zu zie- 

Aneuploide hen, als die Httufigkeit struktureller 
Aberrationen. Es miiBte auch versucht 

% werden, durch Abreinigen die H~iufig- 
26,7 keit von Aneuploiden weiter zu senken 
35,0 (WALTHER 1959, FIAGBERG und ELLER- 
11,1 STROM 1959). 10,O 

O,O 
28,6 IV. D i skuss ion  
46,2 Die dargestellten Ergebnisse zeigen, 
43,3 dab im Hinblick auf die zytologisehen 
4o,o Verh~iltnisse und die Fertilit~itsverh~ilt- 
31,8 nisse zwischen dem autopolyploiden 
31,3 
22,2 Tetraroggen und dem allopolyploiden 
27,8 Triticale gewisse Parallelen bestehen. 
42,9 W~thrend der Tetraroggen als obligater 
31,o Fremdbefruchter  angesehen wird, han- 

delt es sich beim Triticale allen- 
A I). falls um einen fakultat iven Selbst- 

A~z~hla,~ A~ptoide befruchter. Je nach Variet~it 
A~- reicht die Variation der Polli- euploiden % 

nationstypen bei verschiedenen 
~5 45,4 Triticale-Formen vom fakulta- 
9 40,9 tiven Selbstbefruchter bis zum 
5 27'7 fakultat iven Fremdbefruchter  
5 33,3 

42,8 und wird von der Jahreswitte- 
57,* rung stark beeinflul3t. Bei stren- 

48 42,1 ger Tiitenisolierung vermindert  

Tabelle 9. Hiiuligkeit der Aneuploiden im Gametenbereich (Meiosen, 

Bezeichnung Nhrentyp 

T. Rimpau spA.  
T. Yleister 
T. 8324 
X6/4 lg. di. 
X~/65 lg. di. 
X6/34 spelt.-lo. 

Fertilittit A ~ z .  
Kornzahl/ 
Ahrchen 

0,86 24 
0,94 13 
1,27 18 
1,31 12 
o,99 9 
o,36 13 

89 

I 
AnzahI der Anzahl der 
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Abb. 9. Beziehungen zwischenFertilit/it undprozen- 
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Abb. 8a und b. ,,Sitzeableibende Individuen". 
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sich der Ansatz bei Triticale Meister 
um 22%, bei Triticale Rimpau nm 
8% und bei Triticale 8324 um 1,4% 
(vgl. Tab. 6). Baut  man Triticale 
Meister und Rimpau sowie ihre 
Mutanten nebeneinander an, so wird 
bei Fremdbest~iubung das domi- 
nante Gen flit rotbraune Spelzen- 
farbe yon Triticale Rimpau und 
seinen Mutanten auf Triticale Mei- 
ster und seine Mutanten (weiNihrig) 
iibertragen. In  der n~ichsten Gene- 
ration treten dann rotbraun~ihrige 
Individuen auf, Die H~iufigkeit 
der Fremdbefruchtung i(rotbraun- 
/ihriger Individuen) betrug bei 
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der Kontrolle Triticale Meister 1959 28,7% und 
schwankte bet den Mutanten zwischen o,o und 
33,40/o . Die Ursache daftir, dab Mutanten oft noch 
nach 6j~ihrigem Anbau und wiederholter Typenaus-  
lese noch spalten, ist sicherlich nicht auf komplizierte 
Strukturmutat ionen,  sondern lediglich auf Fremd- 
befruchtung der Mutanten untereinander zurtick- 
zuftihren. Es ergibt sich daraus die Forderung, den 
Triticale zuchtmethodisch als Fremdbefruchter  zu 
behandeln. 

Aber such in anderen Verhaltensweisen ist der 
Triticale dem Tetrarog..gen ~ihnlich. Der Fertilit~its- 
verlauf innerhalb der Ahre entspricht den Anderun- 
.g.en der rneiotischen Konfiguration in verschiedenen 
Ahrenzonen. Die Beziehungen zwischen Fertilit/it 
und meiotischer Stabilit~it sind sehr locker und die 
Selektion auf regul~ire Meiosen im Hinblick auf h6- 
here Fertilit~it hat, wenn t~berhaupt, nut  einen gerin- 
den Effekt. 

Viel enger dagegen gestalten sich die Beziehungen 
zwischen der Fertilit~it und der H~iufigkeit der Aneu- 
ploiden. Die Fertilit~it ist um so geringer, je gr6Ber 
die Hfiufigkeit der Aneuploiden ist. Dariiber hinaus 
besitzt der Triticale vermutlich eine M6glichkeit 
sogenannter ,,Selbstreinigung" sowohl im somati- 
schen Tell der Ontogenese als such im Gametenbe-  
reich (MORRISON 1956, HILPERT 1957, WALTHER 1959, 
HAGBERG und ELLERSTR6M 1959). 

Auch die Ergebnisse dieser Arbeit sprechen dafiir, 
dad physiologische St6rungen vielleicht als Folge der 
Inzuchtdepression des Roggengenoms im mehr oder 
weniger autogamen Triticale die St6rungen der Meio- 
sis und die partielle Sterilit~it hervorrufen (M0~TZlNr 
~939, LAh~hi ~936) und dab es darauf ankommt,  aus 
der Kombinat ion inzuchttoleranter Roggenlinien 
und hochleistungsfghiger Weizensorten mit  gut fer- 
tilen Ahren neue und vielMcht entscheidend fertilere 
Triticale-Formen zu schaffen. 

Der Triticale ist als eine neue Pflanzenart  aufzu- 
fassen, die am Beginn eines langen Selektionspro- 
zesses steht  und sich in ihren Anspri!chen yon ihren 
diploiden Ausgangsformen stark unterscheidet. Die 
Schaffung ether mhglichst gr0Ben genetischen Varia- 
bilit~it, um M6glichkeiten zur Bildung neuer kom- 
plexer Genkombinationen zu bieten, ist far einen 
Ztichterischen Fortschri t t  unbedingt n0twendig; hier 
kann die Mutationszfichtung einen Beitrag leisten. 
Fortwghrende Kombinat ion und Selektion auf Ferti- 
lit~it, Bestockung und andere wichtige agronomische 
Merkmale wird such beim Tri~icale zu regelm~iBigeren 
Meiosen ftihren. Wenn zytologische Untersuchungen 
in den SelektionsprozeB eingeschaltet werden, dann 
sollten sie der Verminderung des Anteils aneuploider 
Individuen dienen. Meiotische Untersuchungen 
scheinen hingegen nur als Kontrolluntersuchungen 
nach mehrjiihrigen Ztichtungszyklen angebracht  zu 
sein (T~sc~zz~ ~953, WALTHER ~959, HAGB~O und 
ELL~RST~6~ ~959). 

Dartiber hinaus sollten die M6glichkeiten der inter- 
spezifischen Heterosis bet der Wahl der Elternformen 
des Triticale st/irker berticksichtigt werden. Was die 
Wuchsh6he, Ahrenl/inge und Ahrchenzahl/A-hre be- 

trifft,  so ist nach vorl~iufigen Untersuchungen nicht 
bet jeder Kombinat ion in der F I e i n e  tIeterosis zu 
verzeichnen. Da bet einigen autopolyploiden Fremd- 
befruchtern (4n-Roggen und 4n-Mats) hinsichtlicb 
der Fertilit~it Heterosiskombinationen erzielt wurden, 
sollte man dieser Tatsache such beim Triticale Rech- 
nung tragen. 

V .  Z u s a m m e n f a s s u n g  

I n  Fortsetzung der vom Verfasser 1959 (VETTEL 
1959) mitgeteiKen Ergebnisse zytologischer Unter-  
suchungen und Fertili t i i tsbestimmungen bet Triticale 
werden in der obigen Arbeit einige zus~tzliche Er- 
gebnisse dargestellt : 

1. Die Konfigurationsverhiiltnisse von 3 Triticale- 
Formen und einigen Mutanten in MI, AI, AI I  und im 
Stadium der Pollentetraden der Meiosis Werden un- 
tersucht und diskutiert. 

2. Die Beziehungen zwisehen Fertilit[it und meio- 
fischer Stabilit~it erwiesen sich als locker. 

3. Die I-I~iufigkeit der Aneuploiden im Durch- 
schnitt  aller untersuchten Formen ist mit  31% im 
somatischen Bereich (Mitosen) und mit 42,1% im 
Gametenbereich (AI) sehr hoch. 

4. Zwischen der H/iufigkeit der Aneuploiden und 
der Fertilit~it besteht  eine deutlich negative Bezie- 
hung. 

5. In der Diskussion werden best immte parallele 
Verhaltensweisen zwischen dem autopolyploiden 
Tetraroggen und dem allopolyploiden TriticMe er- 
6rtert.  
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