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Die Ertragsleistung 
rostresistenter 44- und 42-chromosomiger Weizenquecken Bastarde 

Volt A. V ~ I E N H U I g S -  O H L E N D O R F  

Mit 7 Abbildungen 

E i n l e i t u n g  

Das Wildgras Agr@y~um i~termedium enth~ilt um- 
fassende Resistenz gegen alle bisher fiir unser Gebiet 
im Gewgchshaus isolierten Rassen des Braun-  und 
Gelbrostes (Braunrostrassen: 1, la, lb, lC, If, 11, 17, 
2o, 52, 93, 155; Gelbrostrassen: 1, 2, 5, 6, 7x~, 7x2, 9, 
53, 55, Biologische Bundesanstalt Braunscbweig, 
Gliesmarode). Die Resistenz der Weizensorten be- 
trifft dagegen immer nut einzelne Rassen oder 
Rassengruppen und kann sofort zusammenbreehen, 
wenn das Spektrum durch das Auftreten und die Ver- 
mehrung neuer Rassen sich ver~ndert. Es w~ire dat- 
um yon besonderer Bedeutung fiir die Zfichtung, 
wenn diese Eigenschaft aus der Wildiorm in die 
Sorten iibernommen werden k6nnte. Die Kreuzung 
zwischen Agr@yrum und Triticum stSl3t aber be- 
kanntlich auf Schwierigkeiten, die durch die Nicht- 
verwandtschaft der beiden Arten bedingt ist. An 
verschiedenen Zuchtstationen wurden mit E r fo lg  
Kreuzungen hergestellt und nach langj~thriger Aus- 
lese aueh konstante 56-chromosomige Bastarde iso- 
liert, die jedoch auf Grund ihrer sehr schlechten Er- 
tragsleistung nicht mit den Weizensorten vergleich- 
bar sind. Am Max-Planck-Institut in Vogelsang 
wurde deshalb seit einigen Jahren versucht ,  durch 
planmfiBige Rtiekkreuzung dieser Weizenquecken- 
Bastarde mit guten Weizen bessere Typen zu be- 
kommen. Dabei stellte sich heraus, dal3 die Resistenz 
von Agropyrum sowohl gegen Braun- wie auch gegen 
Gelbrost nur auf einem Chromosom lokalisiert ist. Es 
war m6glich, durch entsprechende Auslese nur dieses 
eine Chromosom aus Agropyrum in den Weizen zu 
tibernehmen. So konnten in den letzteia Jahre n ver- 
schiedene 44- und 42-chromosomige resistente Linien 
entwickelt werden, in denen das Agropyrum-Chromo- 
som bivalent addiert bzw. substituiert ist: Es ist yon 
Interesse, ob dieses fremde genetische Element im 
Weizen st6rend wirkt in bezug auf Vitalit~t und Er- 
tragsleistung. Die Ergebnisse der mehri~ihrigen Ver- 
suche, in denen die Linien im Feldanbau geprtift 
wurden, sollen im folgenden kurz mitgeteilt werden. 

M a t e r i a l  

In der vorliegenden Zusammenstellung werden die 
Ertragsergebnisse an drei Gruppen von 44-ehromo- 
somigen Additionsbastarden aufgezeigt., Sie stammen 
aus der Kreuzung yon drei 56-ehromosomigen Wei- 
zenqueckenbastarden (Criewener 192 • Agropyrum 
intermedium) • Salzmtinder Standard mit der Sorte 
Heine IV. Sie werden als TA 7 I, I I  und I I I  bezeich- 

net, wobei TA 7 I aus einmaliger, TA 7 I I  und I I I  aus 
zweimaliger Rtickkreuzung mit Heine IV stammen. 
Kreuzungssckema : 

2 n = 5 6  • 2 n = 4 2  = F 1 2 n = 4 9  • 211=42 
21 + 7 21 21 + 7 21 
21 + 7 X 21 21 • 21-- 

= 2 1 1 = 4 2 - - 4 9  -> 2 1 1 = 4 3  -> 2 1 1 = 4 4  
21 + o - -  7 21 + 1 22 + 1 

2 2  2 1  2 2  + 1 

Ferner wurden vier verschiedene Substitutions- 
linien verwendet, yon denen Nr. 1 und 2 nach RSnt- 
genbestrahlung in TA 7 I I I  durch Verlust je eines 
Weizenchromosoms entstanden sind, Nr. 3 und 4 aber 
aus Kreuzung zwischen einer 44-chromosomigen 
Linie mit Monosomen aus Chinese-Weizen (yon Herrn 
Dr. SEARS freundlicherweise zur Verftigung gestellt), 
in denen das Chromosom I bzw. IV des Weizens 
durch das Agropyrum-Chromosom ersetzt ist. 
Kreuzungsschema : 
2 n = 4 1  • 2 n = 4 4  = 2n=42(2oli  ) -+ 2n=42(21II  ) 

2 0  2 2  + 1 2 0  2 0  + 1 
X " - -  --+ 

2 0  + 1 2 1 +  2 2 2  + 1 2 0  + 1 

D a s  R e s i s t e n z c h r o m o s o m  
Das Resistenzchromosom unterscheidet sich in 

Lgnge und Lage des Spindelfaseransatzpunktes nicht 
von den meisten Weizenchromosomen. Doch besteht 
eine gewisse Tendenz zum Spindelbruch, da h/iu~ig 
spontan Telochromosomen mit endst~ndigem Cen- 
tromer entstehen. Der Verhs t  eines Chromosomen- 
arms bedingt aber Anffilligkeit gegen j e eine der 
beiden Rostkrankheiten. 

Zum Beispiel wurden in der Nachkommenschaft 
einer 43-chromosomigen Pflanze (33 Pfl. anf~llig; 
7 Pfl. resistent) verschiedene resistente Pflanzen mit 
Telochromosom bzw. einem heteromorphen Bivalent 
aus telo- und normalem Chromosom gefunden 
( 2 n = 4 2 +  1 normal 3Pfl . ;  2 n = 4 2 +  1 telo 
1 PII., 2 n = 42 + 1 Bivalent heteromorph 3 Pfl.). 
Die Nachkommen einer dieser 44-ehromosomigen 
Pflanzen mit heteromorphem Bivalent waren zu 
lOO% braunrostresistent, abet nur etwa 50% gelb- 
rostresistent. Zytologisch untersuchte resistente 
Pflanzen zeigen folgende Verteilung der grogen und 
kleinen Chromosomen : 

21 Biv. + 1 telo (Univ.) 
,, . + 2 telo (Biv.) 
,, + 1 normal(Univ.) 
,, + 2 normal (Biv.) 
,, + normal + ,telo 

(Biv. heteromorph) 

b r a u n r o s t r e s i s t e n t  

gelbrostresisteat 

O 
O 

5 
19 

33 

br. resistent 
g. anf/~llig 

i 5 
26 

O 
O 

O 

* Herrn Professor OEI-ILKERS zum 70. Geburtstag. 57 31 = 88 Pfl. 
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Es kann deshalb angenommen werden, dal3 die 
Braun-  und Gelbrostresistenzgene nicht  auf dem sel- 
ben Chromosomenarm liegen. Eine , ,Dosiswirkung" 
des Chromosomenst t ickes auI die Ausprfigung der 
Braunrostres is tenz war nicht  festzustellen. Aus r6nt-  
genbes t rahl tem Material konn ten  braunros t res is tente  
Pflanzen isoliert werden, in denen das Telochromo-  
som um ein weiteres Stiick verkiirzt  war, ohne dab 
dadurch  die Wirkung  der Resistenz ein- 
geschr~tnkt ist. Es ist deshalb zu vermuten ,  
dab diese Gene relat iv diche am Spindet- 
Iase ransa tzpunkt  lokalisiert sein miissen. 

In  den Pflanzen, die ein kurzes Agro- 
pyrum-Chromosom enthalten,  l~tBt sich 
dieses nattirlich gut  yon  den iibrigen des 
Weizenchromosomensatzes  unterschei-  
den. Es ist deutl ich zu erkennen, dab 
die Meiosispaarung genau so normal  ver- 
l~tuft wie bei den Weizenchromosomen,  
d . h .  es gibt nur  selten vorzeit ig ge- 
t rennte  Bivalente.  

Konstanz 

Jede 44-chromosomige Pflanze mug  eine gewisse 
Anzahl  an Gameten  ausbilden, die das zus~ttzliche 
Chromosom nicht  mehr  enthal ten,  da in Selbstungs- 
nachkommenscha f t en  etwa lO~ an 43-chromosomi-  
gen Pi lanzen gefunden werden, die natiirl ich {iuBer- 
lich nicht  yon den 44-chromosomigen zu unterschei-  
den sind. Zum Beispiel ergab die Selbstung zweier 
44-chromosomiger  Pf lanzen folgende Aufspa l tung:  

Gesamtzahl  davonb ra un -  Anzahl  zytolog. 2 n  = ] 2 n  
unters.  Pf lanzen , I der  Pflanzen rosfresist. 44 2 n = 43 = 42 

1. 1 0 3  [ 1 0 3  5 ~ 4 3  I 7 [ ,  O 
2 .  1 3 2  1 3 2  1OO 9 ~ ~ 1 0  [ O 

In  diesem Fall waren keine 42-chromosomigen 
Pf lanzen mit  Braunrostbefal l  gefunden. Unte r  einer 
etwas gr613eren Zahl von Ind iv iduen  einer F 1 der 
Rt ickkreuzung yon  44-chromosomigen mit  42-chro- 
mosomigen Pf lanzen der Sorte Heine IV konnten  
auch vereinzelt  anf~illige Pflanzen gefunden werden:  

21"1 = 44 • 2 n -- 42 = F 1 534 PII., davon 12 PI1. braun- 
rostanfgllig = 2,21 70, 

d. h. die Pollen miissen zu einem wesentlich gr6Beren 
Tell an der El iminat ion des zus~itzlichen Chromo- 
soms beteitigt sein als die Eizellen. 

In  der nfichsten Generation ents tehen aus geselb- 
steten 43-chromosomigen Pflanzen tiberwiegend nor-  
male 4e-chromosomige.  Als Beispiel sei die Aufspal-  
tung  innerhalb der F 2 aus der Kreuzung  e n = 44 
• z n = 42 angeftihrt.  Es handel t  sich u m  zwei ver- 
schiedene Kombina t ionen  der Sorte "Heine IV mit  
Additionslinien : 

2 n = 4 4  • 2 n = 4 2  = F~ 
1. 1885 Pfl., davon 366 Pfl. braunrostres. = 19,35% 
2. 4224 Pfl., davon 830 Pfl. braunrostres. = 24,48 %. 

Diese resistenten Pflanzen sind abet  nur  zu e twa 
50% 44-chromosomig.  Die Ri ickkreuzung der 43- 
chromosomigen mit  Normalen zeigt, dab auch hier 
der Pollen empfindlicher auf das zus~itzliehe Chromo- 
som reagieren mug  als die Eizellen: 

2 n = 4 2  • 2 n - - 4 3 = F 1  
1196 PI1. davon 38 Pfl. Br. = o = 3,37% 

2 n = 4 3  • 211=42 = 
16 Pfl. davon 1 Pfl. Br. == o = 6,66% 

Zusammenfassend  k6nnten  e twa folgende Durch-  
schni t tswerte  fiir die Abregul ierung des zns~itzIichen 
Chromosoms in 44-chromosomigen Linien ange- 
geben werden : 

Eizel len 

2 n - - 4 4 n = 2 1  

n = 2 1  + 1 

2 n  -- 43 n = 21 

n = 2 1 + 2  

2 n ~ 4 2  
(Br. rost = +)  
2n  = 43 
2 1 1 = 4 2  
(Br. r. = +)  
2n  = 43 

Pol len 

7,5% 
80,0% 

7,5% 

n = 2 1 + 1  i 
I 
I 

2n  = 43] 2 , :o ;  

2 n  = 44  9 o , o 7 0  
2n  2,5% 

2 n = 4 4 i  lo,o% 

Auch die 42-chromosomigen Linien, die das Resi- 
s tenzchromosom aus Agr@yrum enthalten,  bilden 
Gameten,  in denen dieses F remdchromosom wieder 
eliminiert ist. Zum Beispiel wurden unter  den 
Se lbs tungsnachkommen einer 42-chromosomigen resi- 
s tenten Pflanze yon  2o zytologisch untersuchten  
Pfianzen vier Pf lanzen rnit 2 n = 41 gefunden. Alle 
Nachkommen  dieser 41-chromosomigen (ca. 25o Pfl.) 
bleiben in den folgenden Generat ionen resistent. 
Unter  den insgesamt mehr  als lOOO Pflanzen in der 
gesamten Nachkommenscha f t  in mehreren Gene- 
rat ionen der ersten 42-chromosomigen Subst i tut ions-  
pftanze ist bisher keine anf~illige Pflanze gefunden 
worden. Das erkl~irt sich daraus,  dab die e twa ent-  
s tehenden 4o-chromosomigen Pflanzen ohne das 
Agr@yrum-Chromosom m der yon uns untersuchten  
Kombinat ion  nicht  lebensf~ihig sind. 

EizeIlen 

2 n = 4 2  n = 2 0  

n ~ 2 0 ~ J _  

Pol len 

n = 2 1  [ I 1 = ~ - 1 + 1  

2n = 4  ~ 2n = 41 20% 
(Br. = +)  

a n  = 4 1  2 n  = 4 2  8 0 %  

Leistung 
der 44-chromosomigen Additionsbastarde 

Der Einflul3 des Agropyrum-Chromosoms auf die 
Er t ragsle is tung wurde tiber mehrere Jahre  an Nach-  
kommen  aus resistenten Einzelpflanzen geprtift. 
Parallel waren Nachkommen  aus den spontan  durch 
Verlust des Agropyrum-Chromosoms ents tandenen 
anf~tlligen Pflanzen vermehrt .  Zu jeder 44-chromo- 
somigen Linie konnte  eine abstammungsm~tBig iden- 
tische 42-chromosomige anf~llige Linie selektioniert 
werden, bei der genetische Unterschiede im Vergleich 
zum Addi t ionsbas tard  weitgehend ausgeschaltet  sin& 
Ferner  konnten  Linien hergestellt  werden, die sich 
genetisch nur  durch die Gr6Be des zus~itzlichen Agro- 
pyrum-Bivalentes unterscheiden. 

Fiir die Leistungsprt ifung wurden zwei verschie- 
dene IMethoden angewandt :  1. der Mikroleistungs- 
versuch mit  handgelegten Parzellen zu je e twa 
loo Korn  und  2. der Dril lversuch mit  gr6Beren Saat-  
gu tmengen  in maschinell  gedrillten Best~inden yon  je 
einigen Quadra tme te rn  Gr613e. Im  handgelegten Vet- 
such wurde jede N u m m e r  und  der S tandard  viermal 
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(1956 ftinfmal) ausgelegt, wobei innerhalb der Wie- vzsF 
derhohngen die Nummern nach Zufall verteilt waren, ~ 
die Drillprtifungen dagegen waren zun~ichst nach der 
Standardmethode angebaut, d. h. etwa jede 6. Prti- ~as 
fungsnummer ist ein Standard. 1958 und 195 9 konn- 90 
ten auch Drillpriifungen mit 4 bzw. 3 nach Zufall 

8O 
verteilten Wiederholungen gedrillt werden. 

Der Braunrostbefall im Feld war in jedem Jahr  70 
auch ohne ktinstliche Infektion so stark, dab ohne e0 L[I! �84 ,ll Schwierigkeiten jede anf~tllige Pflanze bzw. Parzelle 5o 
vor der Ernte gekennzeiehnet werden konnte. Im H Gegensatz dazu ist der Gelbrostbefall auf der Sorte ,0 
Heine IV im Feldbestand nicht immer sicher festzu- m~- i | ~  
stellen; der Befallsgrad war in den Versuchsjahren Io0~ ~ - ~ 7 - K g  
auch innerhalb der Zuchtgartenfl~tche nicht einheit- 
lich. Da es sich bei dem vorliegenden Material aber 9o~-i ~ 1 
immer um braunrostresistente Linien handelt, die je 8o 
nach der Gr6Be des Agropyrum-Chromosoms gelb- 70 
rostresistent oder anf~tllig sind, gentigt fiir die Aus- 
wertung die Bonitur des Braunrostes. Fiir die Er- 
tragsauswertung der Mikroleistungsprtifungen wur- 
den die anf~lligen Pflanzen vor der Ernte entfernt, 
in Drillprfifungen der kleine Prozentsatz an AbspaI- 
tern mit einbezogen. 

Vor der Ernte wurden Pflanzenzahl und Halmzahl 

"C i I 
~ooLII/~~L~H~~i 1 H/~ 90 

80 

P je Nummer festgestellt, sp~iter das Gesamtgewicht 7~ 
des Ertrages der Parzelle und das Gewicht des Einzel- 13&- 
korns (Tausend-Korn-Gewicht = TKG). Aus diesen Is0~ 
Zahlen konnten die Werte fiir Doppelzentner je Hek- r 
tar (dz/ha), Grammgewicht je Pflanze (g/Pfl.), ..Zahl m F  
der Halme je Pflanze (H/Pfl.) und Kornzahl je Ahre 
(K/A) errechnet werden. (Ffir Versuche mit Wieder- ~eo i K//t" 
holungen waren die in den Tabellen mit x versehenen ,,0 m| 
Werte dutch statistische Verrechnnng gesichert.) 

I Morphologisch lassen sich die entsprechenden 44- 8o 
und 42-chromosomigen Linien mit und ohne Agro- 7o 
pyrum-ehromosom nut wenig unterscheiden. Ah- e0 

II 

renform und Wuchstyp scheinen st~irker durch die ~ 
verschiedene Abstammung gepr~tgt zu sein als durch so ! ! 
die Anwesenheit des Fremdchromosoms. Doch l~iBt ~0 znse 2~ z~2Bo 
sich der Einfluf3 dieses Chromosoms auf die Gesamt- 
entwicklung der Pflanzen nicht verkennen: Die Kei- 
mung scheint gehemmt im Vergleich zu normalem 
Weizen. In der Ubersicht Abb. 1 wird der Unter- 
sehied besonders bei der Keimung unter den Bedin- 
gungen in der Petrischale deutlich, w~ihrend die 
Werte fiir den Aufgang im Feld etwas dichter bei- 
einander liegen. 

Auch die Entwicklung der 44-chromosomigen im 
Jugendstadium scheint etwas verz6gert, gleicht sich 
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A b b .  1. K e i m u n g  d e r  K 6 r n e r  i n  P e t r i s c h a l e n  (a) u n d  F e l d  (b) i n  P r o z e n t  y o n  je  
x oo K o r n .  - - 1 1  L i n i e n  je  2 n = 44 b r a u n r o s t r e s i s t e n t ;  2 i1 = 42b raun ros t an fAl l i g  

(TA 7 I u n d  I I ) .  

TAz TA~ ~ 
A b b .  2. E r t r a g  d e r  4 4 - c h r o m o s o m i g e n  L i n i e n  i n  d e r  D r i l l p r f i f u n g  x958 i m  Ver -  
g l e i ch  zu  2 n = 56 fers te  Nr . ) ,  ~ n = 42 b r a u n r o s t r e s i s t e n t  ( le tz te  Nr . ) .  2 n = 42 
b r a u n r o s t a n f / i l l i g  (weiB) je  L in i e  dz /ha ,  T K G ,  H/qm~ K/~_ i n  % v o m  S t a n d a r d  

(TA 7 I h i s  n I ) .  

aber zur Blfitezeit wieder an. Die Reife zieht sich 
tiber einen l~ngeren Zeitraum hin als bei den nor- 
malen Weizenpfianzen, innerhalb einer Parzelle lassen 
sich die befallenen 42-chromosomigen Abspalter zur 
Reifezeit durch frfiheres Vergilben der BlOtter gut 
erkennen. Offensichtlich bestehen aber je nach Ab- 
stammung Unterschiede. 

Die allgemeine Leistung kann aus der Abb. 2 
ersehen werden, in der die Ergebnisse des Jahres 1958 
graphisch dargestellt sin& Es sind 12 Gruppen yon 
44-chromosomigen Linien aufgezeichnet, die jeweils 
gemeinsame Abstammung haben ( j e a u s  einer F 2- 
Pflanze nach ein- bzw. zweimaliger Rfickkreuzung 
der 56-chromosomigen Linie mit Heine IV), aus den 
Familien TA 7 I, II und III.  Die Ertragskompo- 
nenten dz/ha, TKG, H/qm und K/A sind je auf den 
Standard Heine IV (=  loo%) bezogen. Die Unter- 
schiede in der Gesamtleistung auch innerhalb der 
Familien sind betfitchtlich, die meisten geprfiften 
Linien erreichen die Ertragsh6he des Standards nicht. 
Im Vergleich zur 56-chromosomigen Ausgangslinie 
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(erste Nr.) ist jedoch eine erhebliche Verbesserung 
festzustellen. Die wenigen 42-chromosomigen an- 
ffilligen Nummern, die in dieser Priifung zum Ver- 
gleich stehen (wei3, TA 7 1 und II), deuten darauf hin, 
dab die Leistung abstammungsmfigig bedingt ist, in 
der TA 7 I-Familie mit schwacher Leistung sind die 
42-chromosomigen in jedem Fall besser als die 44- 
chromosomigen, w~thrend in der besten Gruppe dieser 
Priifung aus TA 7 II die Unterschiede zwischen den 
Nummern mit und ohne A g r @ . y r u m - C h r o m o s o m  
wesentlieh geringer sin& Die Ursache far die im 
Vergleich zum Standard geringe Leistung der meisten 
Linien kann sowohl in der schwficheren Halmausbil- 
dung (H/Pfl.) wie in der geringen Ahrenbek6rnung 
(K/A) der 44-ehromosomigen Bastarde liegen. Da- 
gegen ist in fast allen Linien eine Steigerung des 
Korngewichtes (TKG) gegentiber dem des Standards 
zu beobachten. Dieses relativ hohe TKG, welches 
auch die 56-chromosomige Linie zeigt, kompensiert ~n 
vorteilhafter Weise die negative Wirkung der nied- 
rigen Halm- und Kornproduktion. 
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Abb. 3- Hier sind die dz/ha-Ertr~ge aus DrillpriJ- 
fungen der Jahre 1956--59 dargestellt fiir 3 m~iBige 
und 2 gute Linien aus TA 7 I und II verglichen mit 
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Abb. 3. dz/ha-Ertrag yon 44-ehromosomigen resistenten Linien aus den Dril!- 
w[ifungen 1956--59 in Prozent yore Standard. Vergleick mit  2 n = 56 (1) und 

n = 42 braunrostantiillig (5 und 8) TA 7 I (2--5) nnd n (6--8). 
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Abb, 4- TA 7 I:  Ertrag der 44-chromosomigen Linien im Einzelkornversnch 1956--58im Vergleich zu 2 n = 42 braunrostanf~llig (2 n = 56 Nr, x) PI1. Zahl, 
H/Pfl.,  K/~., Tt(G, g/Pfl., dz/ha in % vom Standard. 

Durch eine ganstige Kombination von Korngewicht 
und hoher KornzahI kann es zu der besonders guten 
Leistung der Linie von TA 7 II kommen. Diese wurde 
in den Jahren 1958 und 1959 in eine Drillpriifung 
mit Wiederholungen eingeschaltet und war in beiden 
Jahren besser in der Leistung als Heine IV: 

Standard Heine IV 
2n = 44TA7 II 

Ertrag in dz/ha 

1958 I 1959 

36,7 • 39,3 
40,0 40,2 x p = 5 %  

DaB die Leistungsunterschiede zwischen guten und 
schlechten 44-chromosomigen Linien auch in mehre- 
ren, die einzelnen Ertragskomponenten unterschied- 
lich begtinstigenden Jahren konstant bleiben, zeigt 

Der Ziichter, 3o. Band 

den entsprechenden 42-chromosomigen anf~lligen 
und der 56-chromosomigen Ausgangsform. 

Auch die Ergebnisse der Mikroleistungsversuche 
(Abb. 4 und 5), in denen die Er t r f ige  der e inze lnen  
P f l a n z e n  besser beriicksichtigt werden k6nnen, 
zeigen ~thnliche Verh~iltnisse. In Abb. 4 sind vier 
44-chromosomige Linien yon TA 7 I mit den ent- 
sprechenden 42-chromosomigen anf~tlligen Parallelen 
aus den Jahren 1956 /57 /58  dargestellt. Pflanzen- und 
Halmzahl, TKG und Korngewicht je Pflanze und 
FEiche sind gesondert gewertet. Alle Linien der 
Familie TA 7 I sind, wie schon aus der Darstellung 
der Drillnummern hervorgeht, schleehter als der 
Standard in der Gesamtleistung (dz]ha und g/Pfl_) 
und in jedem Fall wesentlich schlechter Ms die ent- 
sprechenden 42-chromosomigen anf~lligen. Die Ur- 
sache hierfiir kann in der mangelnden Halmproduk- 

14 
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tion der 44-chromosomigen Pflanzen liegen, beson- 
ders auff~llig im Jahr  1956, als bei sehr geringem 
Pflanzenbestand je Parzetle nur die 42-chromosomi- 
gen Nummern diese Chance far vermehrte Halmaus- 
bildnng ausnutzten. Die Kornausbildung ist dagegen 
kaum yon der der normalen Pflanzen unterschieden, 
ebenso wie auch das TKG der 56-chromosomigen 
Linien (Nr. 1) relativ hoeh ist. In Nr. 5 dieser Zeich- 
hung ist das TKG der resistenten sogar etwas besser 
als das der anf/illlgen Pflanzen. 

Entsprechende Ergebnisse zeigen die graphischen 
Skizzen der Familie TA 7 II  (Abb. 5), die im Gesamt- 
ertrag des Drillbestandes wesentlich besser als TA 7 I 
ist. Die Leistung der einzelnen Pfianzen (g/Pfl.) er- 
reicht in einigen Nummern die des Standards bzw. 
t~berSteigt sie, w~ihrend der Unterschied zu den nor- 
malen 42-chromosomigen Pflanzen gleichzeitig ver- 
schwindet. 

Das TKG der Linien dieser Familie ist in mehreren 
Nummern h6her als das des Standards und als das 
der 42-ehromosomigen Vergleiehsnummern. Die be- 
sonders gute Gesamtleistung kann sowohl ans der 
verbesserten Halmzahl je Pflanze wie Kornzahl je 
Ahre erkl~rt werden. Im Gesamtertrag in bezug auf 
die FlXche, der in dz/ha ausgedrt~ekt ist, zeigt sich der 
groge Unterschied zwischen 44- und 42-chromo - 
somigen Linien. Wiihrend die Bastarde dell Wert 
des Standards nieht erreichen (h6chster Wert 94%, 
Nr. 1), ttbersteigt bei den normalen Vergleichs- 
nummern der Wert den des Standards weit (b]s 
117%). Diese Differenz von etwa 20% ist in der 
Drillpriifung desselben Jahres, Abb. 2, bei den ent- 
sprechenden Nummern nicht so grog (etWa lo%). 
Hier mag woht auch d% allgemein gr613ere Halmzahl 
in den Parzellen der Normalpflanzen eine entschei- 
dende Rolle spielen. 

Die Linien der Familie TA 7 II  sind in Abb. 5 nach 
der Gr6Be  des  a d d i e r t e n  Agropyrum-Resi- 
s t e n z c h r o m o s o m s  geordnet : 

1. Das Agr@yrum-Chromosom ist normal grog, 
2. diese Gruppe s tammt ursprfinglich aus einer 
Pflanze mit heteromorphem Bivalent, aus der dann 
Linien sowohl mit groBem (2a) wie mit kleinem (2b) 
Chromosom isoliert wurden, 3. das Agropyrum- 
Chromosom ist klein. Es hat den Anschein, als ob die 
Gesamtleistung der Einzelpflanzen etwas verbessert 
wird, wenn nur das kleine Agropyrum-Chromosom 
addiert ist. Gewicht und Zahl der K6rner werden 
etwas erh6ht, ebenso die Anzahl der Halme der 
Pflanze auff~llig vermehrt  gegenfiber den Pflanzen 
mit grogem Chromosom. Besonders die Linien aus 
gemeinsamer Abstammung (2a und b) zeigen einen 
Unterschied zwischen Nummern mit grogem (2a) 
und kleinem (2b) Agropyrum-Chromosom. Auch die 
Drillpriifung des folgenden Jahres (Abb. 6 Nr. 1 und 
2) hatte ~ihnliche Ergebnisse" Die Nummern mit 
kleinem Agr@yrum-Chromosom waren in ihrer dz/ 
ha- wie TKG-Leistung besser als der Standard und 
die vergleichbaren anfiilligen Nummern. Doch sind 
die Unterschiede zwischen diesen Nummern nicht 
so grog: Wird damit eine ~ihnliche Gruppe aus TA 7 
I I I  (Abb. 7 Nr. 4) verglichen, in der ebenfatls Linien 
mit grogem und kleinem Agropyrum-Chromosom 
aus einer gemeinsamen Ausgangspflanze entwickelt 
wurden, so zeigt sich, daf3 frotz insgesamt niedrigerer 
Leistung die Nummern mit dem kleinen Additions- 
chromosom etwas besser im Ertrag sind als die mit 
dem grogen, t rotzdem die Werte ffir TKG und Halm- 
zahl/Pfl, sich kaum voneinander unterscheiden. 

Leistung 
der 42-chromosomigen Substitutionsbastarde 
42-chromosomige, resistente Weizenqueckenba- 

starde, in denen ein Weizenbivalent, durch das Agro- 
pyrum-Resistenz-Chromosom ersetzt, snbstituiert i s t ,  
mfiBten auf Grund ihrer absoluten Konstanz theore- 
tisoh von gr6Igerem Wert  ft~r d% Praxis sein als die 
44-chromosomigen Formen. Da aber der Verlust 
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eines Weizenchromosomenpaares eine starke St6rung 
innerhalb des Genbestandes bedeuten kann, muB 
versucht werden, ob eine gflnstige Kombination - -  
Weizennullisom + Queckenbivalent - -ge funden  war- 
den kann. 13ber planmXBige Kreuzungsversuche in 
dieser Richtung soil an anderer Stelle berichtet war- 
den. 

Basher konnten 4 verschiedene konstante Sub- 
stitutionslinien isoliert warden : 

Linie i und 2 stammen aus ger6ntgtem Material 
derselben Kreuzungskombination wie TA 7 I I I  
(Heine IV), das  jeweils fehlende Weizenchromosom 
ist basher nicht identifiziert. 

In beiden Linien sand die Pflanzen deutlich 
schw~cher in ihrer Entwicklung und im Wuchs als 
die zugehSrigen Normalpflanzen bzw. die entspre- 
chenden Additionsbastarde. Die beiden anderen Li- 
nien 3 und 4 konnten aus der Kreuzung zwischen 
einer guten 44-chromosomigen Linie aus TA 7 II  und 
den Monosomen I bzw. IV, die SEARS (1954) herge- 
stellt hat, ausgelesen warden. Da diese Monosome 
aber sehr extreme Formen des Sommerweizens Chi- 
nese Spring sand, ist eine Angleichung an einen an 
unsere Verh~iltnisse angepaBten Sortentyp erst nach 
wiederholten Rtickkreuzungen zu erwarten. Die 42- 
chromosomigen Bastarde, die zun/ichst nach ein- 
maliger Kreuzung mat Monosom I ausgelesen wurden, 
unterscheiden sieh morphologisch sehr van der Sorte 
Heine IV. Die Pflanzen sand kurz, mat relativ diehten 
und kurz begrannten Ahren. Stark fleckige und frfih 
vergilbende Bt/itter deuten auf physiologische St6- 
rungen bin. Gt~nstiger scheint dagegen die Kombi- 
nation der 44-chromosomigen mit Monosom IV zu 
sein. Hier ist der Habitus durchaus normal, die 
Pflanzen sand lang und kr~tftig mat normalen ;~_hren 
und rein grtinen, breiten Bi/~ttern. 

Einen Eindruck van der basher erreichten Ertrags- 
h6he dieser Linien gibt Abb. 6, in der die Drillergeb- 
nisse des Jahres 1959 im Vergleich zu entsprechenden 
resistenten Additionsbastarden und den vergleich- 
baren 42-chromosomigen anfitlligen Nummern aufge- 
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zeichnet sind. Im Gesamtertrag liegen beide TA 7 
III-Linien (3 und 4) h6her als die Linien aus den 
Monosomen-Kreuzungen (5 und 6). Beide sind in 
diesem Fall besser als die 44-chromosomigen und nur 
wenig schlechter als die Normalpflanzen, die abet 
den Wert des Standards nicht erreichen. W~ihrend 
sich die Linien 4 und 6 im Verh~iltnis zu den Ver- 
gleichslinien durch gutes TKG auszeichnen, ist bei 
Linie 3 und 5 das TKG niedrig. Hier wird der Ertrag 
durch erh6hte Halmproduktion erreicht. Auch im 
vorhergehenden Jahr  konnte dieselbe Beobachtung 
an diesen Nummern gemacht werden : Im Drillversuch 
1958 (Abb. 2) zeichnen sich die 42-chromosomigen 
Linien durch relativ niedriges Korngewicht und hohe 
Halmzahl aus. 

Drei verschiedene Nummern aus Linie 3 wurden 
1958 auch im handgelegten Versuch gepriift, dessen 
Ergebnisse in Abb. 7 graphisch dargestellt sind. Hier 
ist im Gegensatz zum Ergebnis des Drillversuchs 1959 
der Gesamtertrag (g/Pfl.) im VerMltnis zu den resi- 
stenten und anf~illigen Nummern niedrig. Anders als 
bei den 44-chromosomigen Pflanzen ist nicht so sehr 
die Ausbildung des Korngewiehtes als vielmehr die 
Anzahl der Pflanzen und ihre Bestockung gef6rdert. 
Es ist anzunehmen, dab in diesem Fall das fehlende 
Weizenchromosom auf die Ertragskomponenten einen 
st~irkeren EinfluB austibt als das eingeftigte fremde 
Chromosomenpaar. 

D i s k u s s i o n  
Die Wirkung der Addition eines einzetnen art- 

fremden Chromosoms an den normalen Chromo- 
somensatz des Weizens konnte bisher mit Chromo- 
somen aus Secale, Hay,J~aldia, Aegil@s und Agro- 
pyrum kontrolliert werden. 

O'MARA (1941 und 1951 ) hat durch Riickkreuzung 
yon Triticale (2 n = 56, 42 + 14) mit Weizen das 
Chromosom I des Roggens in Weizen iiberftihrt, wel- 
ches die fiir den Roggen typische Halmbehaarung 
unterhalb der Ahre bedingt. D i e  Auspr~gung des 
Merkmals ist unabh~ingig davon, 0b das Chromosom 
monosom oder disom vorhanden ist. 

CI~AI'~AN und RILEY (1955 und 1958 ) konnten die 
Chromosomen 1- - IV von Secale addieren. Jedes 
Chromosom verursaeht Ver/inderungen qUalitativer 
Art" Chromosom I behaarter Halm, II  und I I I  Mehl- 
tauresistenz, II  und IV rote Kornfarbe, I I I  und IV 
rote Halmfarbe, II  Gelbrostresistenz, IV verzweigte 
Abren. Aul3erdem k6nnen bei der Addition der ver- 
schiedenen Chromosomen jeweiIs auch quanti tat ive 
Merkmale, wie Blattbreite, Halm- und Ahrenl~inge 
z. B., beeinfluBt werden. 

Auch JENI~I~S und LAURIE (1958) berichten, dab 
sie eine Serie 44-chromosomiger Linien herstellen, in 
denen alle 7 Chromosomen des Roggens einzeln auf 
ihre Genwirkung innerhalb des Weizens geprtift wer- 
den. 

Mit Haynaldia konnte HYDE (1953) entsprechende 
Additionsbastarde herstellen. Er  kreuzte Triticum 
aestivum (Sorte Chinese Spring) (ABD) mit einer 
Amphidiploiden aus Triticum dicoccoides (AB) und 

ABD ABV A/3D 
Haynaldia (V) = AB~ • )kBV -- ABV 

Nach Riickkreuzung mit Triticum aestivum erhielt 
er 2 Pflanzen, in denen ein ganzes Genom yon Hay- 

ABDV naldia addiert war: - -  ABD " 

Ausgehend yon diesen 49-chromosomigen Pflanzen, 
erhielt er durch wiederholte Kreuzung 43- und 44- 
chromosomige, in denen die verschiedenenHaysaldia- 
Chromosomen mono- oder disom enthalten waren. Er 
beobachtete, dab unter den Nachkommen aus 43- 
chromosomigen Pflanzen das iiberz~ihlige Chromosom 
auch spontan verktirzt werden kann: aus einer 43- 
chromosomigen Pflanze erhielt er 321 Pfianzen davon 

42 Pfl. = 2n = 43 21+1 normal (Univalent) 
39 Pfl. = 42+1  21+1/2 ,, (Univalent) 
11 Pfl. = 44 2 I + 2  ,, (1 Bivalent). 

Die Auspr~tgung der Haynaldia-Merkmale gegeniiber 
denen der Weizenelternsorten Chinese und Triticum 
dicoccoides scheint aber mit nur wenigen Ausnahmen 
(Koleoptilenfarbe auf dem kurzen Arm des Chromo- 
sores VI) rezessiv zu sein. Die 44-chromosomigen 
Additionsbastarde unterscheiden sich also in bezug 
auf qualitative Merkmale nieht yon den normalen 
Pflanzen. 

Die {3bernahme eines Resistenzchromosoms gegen 
Braunrost aus Aegilops umbellulata (Resistenz gegen 
alle Rassen auBer Rasse 9) in den Weizen wurde yon 
SEARS (1956) berichtet. S~ARS benutzte die 44-chro- 
mosomigen Formen als Ausgangsmaterial, yon dem 
aus mit HiKe yon Kobaltbestrahlung das Aegil@s- 
Chromosom an je verschiedene Weizenchromosomen 
transloziert werden konnte. 

Der Erfolg dieser Arbeiten regte die Bearbeiter 
der Agropyrum-Resistenz zu ~ihnlichen Versuchen an. 
Auch hier wurden zun~ichst 44-chromosomige Typen 
ausgelesen, aus denen dann sp~iter Translokations- 
formen entstehen sollen. 

KNOTT (1958) konnte aus Kreuzungen zwisehen 
56-chromosomigen Agr@yrum dosgatum-Bastarden 
mit der Sorte Thatcher sowohl 44- wie 42-chromo- 
somige braunrostresistente Weizen herstellen. In den 
42-chromosomigen ist das Chromosom VI des Wei- 
zens  durch das Resistenzchromosom substituiert. 
KNOTT berichtet, dab die Additionspflanzen in Vitali- 
t{it und Ertrag schw~icher sind als die Substitutions- 
pflanzen, in denen Chromosom VI fehlt. Die iSber- 
tragung des Fremdchromosoms ist durch Pollen und 
Eizellen gleich. 

SCI-ILEHUBER (1959) konnte nach der entsprechen- 
den Kreuzung mit der Sorte Pawnee eine 42-chromo- 
somige Pflanze mit der Agropyrum elo~cgatum-Resistenz 
linden. Die Identifizierung mit HiKe der 21 Mono- 
somen von SXA~S ergab, dab es sich um die Sub- 
stitution des Chromosoms XVI handelt. Das Fehlen 
dieses Chromosoms wirkt sich auf die Kornqualit~t 
verschlechternd aus, w~ihrend Vitalit~it und Ertrag 
mit der Sorte Pawnee vergleichbar sind. 

Die 44-chromosomigen Additionsbastarde im Ge- 
gensatz zu den 42-chromosomigen Substitutions- und 
Translokationsformen enthalten den Weizenchromo- 
somensatz vollst~indig nnvedindert.  Der Einflul3, 
den die Gene des zus~itzlichen Fremdehromosoms auf 
die Merkmalsauspdigung haben, kann also unter ganz 
normalen Chromosomenverh~iitnissen gepriift wer- 
den, entsprechend der Analyse der Genwirkung der 
Roggenchromosomen im Weizengenmilieu bei RILEY 
(1958). 

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse der Er- 
tragsprtttungen zeigt sich, dab auger der Resistenz 
gegen Braun- und Gelbrost bestimmte Hemmungen 
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in der Vitalit~it der Weizenpflanzen dutch das Agro- 
pyrum-Element ausge16st werden, die um so starker 
zur Auspr~igung kommen, je ungiinstiger in bezug auf 
Ertragsleistung die Kombination der Weizenpartner 
ist (Beispiel TA 7 I). Unter den Faktoren des Agro- 
pyr,tm-Chromosoms, die vorteilhaft den Ertrag be- 
einflussen, ist die Ausbildung des Korngewichtes von 
besonderer Bedeutung. Anl3erdem scheint die Ver- 
kiirzung des Agr@yrum-Chromosoms auf die H~ilfte 
sich vorteilhaft auf die Gesamtleistung der Pflanzen 
auszuwirken. 44-chromosomige Pflanzen, die nur 
den Chromosomenarm mit der Braunrostresistenz 
enthalten, sind wahrscheinlich leistungsf~ihiger als 
die mit beiden Armen. Beim Vergleich der Ertrags- 
werte der verschiedenen 44-chromosomigen Linien 
zeigt sich eine groBe Variationsbreite, und es ist 
anzunehmen, dab eine Selektion guter Leistungslinien 
m6glich ist, in denen ein ungiinstiger EinfluB des 
Agr@yrum-Chromosoms nicht mehr wirksam wird 
(TA 7 II). Praktisch bedeutet das, dab 44-chromo- 
somige Weizen hergestellt werden k6nnen, die voll- 
resistent gegen Braun- und Gelbrost sind und in der 
Leistung mit normalen Weizensorten konkurrieren 
k6nnen. Nattirlich mtissen bier zur Reinerhaltung 
der Linien bestimmte Magnahmen getroffen werden, 
um die anf~illigen Pflanzen, die durch Elimination 
des Fremdchromosorns immer wieder entstehen, zu 
beseitigen. Rechnet man auf Grund der Beobach- 
tungen an unserem Material mit lO% 43-Chromo- 
somiger aus 2n = 44 Pflanzen und 8o% 42-Chromo- 
somiger aus 2n = 43 PfIanzen, so kann schon nach 
7 Generationen der Prozentsatz an ani~illigen (ohne 
Bereinigung) etwa 5o% betragen. Vermutlich be- 
stehen aber in bezng auf Konstanz Unterschiede, so 
dab die Auswahl yon Linien mit einer Mindestzahl 
an Abspaltern m6glich w~re. Die Einbeziehung der 
44-chromosomigen Linien in ein Kreuzungsprogramm 
mit neuen Weizeneltern erfordert eine sorgf~iltige 
Selektion der resisteriten Pflanzen in F 2, die in F 3 kon- 
stant bleiben miissen. Unter  guten Infektionsbedin- 
gungen kann auf eine zytologische Kontrolle ganz 
verzichtet werden. 

42-chromosomige resistente Substitutionslinien ha- 
ben gegeniiber den 44-chromosomigen den grogen 
Vorzug der absoluten Konstanz der Resistenz, da die 
durch Abregulierung entstehenden, theoretisch an- 
f~tlligen Nullisome nicht lebensf~ihig sind. Allerdings 
wird auch hier nach Kreuzungen mit Sorten eine 
sorgf~iltige Auslese der resistenten Pfianzen n6tig sein, 
die sich fiber mehrere Generationen erstrecken muB. 
Da in diesen Linien der Weizenchromosomensatz 
dutch das jeweils fehlende Chromosom in seiner Wir- 
kung stark gest6rt sein kann, ist es f~r die Zukunft 
yon Bedeutung, die Typen zu linden, bei denen der 
Defekt ftir die Ertragsleistung keine Minderung be- 
deutet. Die bisher vorhandenen Typen mit Substitu- 
tion der ChromosomenVI (KXOTT 1958), XVI 
(Sc~LEHUBE~ 1959), I u n d  IV und zweier nicht identi- 
Iizierter zeigen Unterschiede in der Leistung, die dig 
Suche nach gi~nstigeren Kombinationen aussichts- 
reich erscheinen l~Bt. Nachteilig wirkt sich in den 
planmfigigen Kreuzungen mit Monosomen aus Chi- 
nese Spring (SEARS 1954) der schlechte Ertragstyp 
dieser Sorte aus, d e r n u r  durch mehrfache Riick- 
kreuzung mit guten Sorten tiberwunden werden 
kann und dadurch die Auslesearbeit kompliziert. 

Um eine festere Verankerung der Resistenzgene im 
Weizenchromosomensatz zu erreichen, k~Snnen die 
44-chromosomigen Additionsbastarde als Ausgangs- 
material fiir R6ntgenbestrahlung benutzt  werden. 
Die Lokalisation der Braunrostresistenz dicht am 
Spindelfaseransatzpunkt, die wir in unserem Material 
feststellen konnten, mug sich erschwerend auf die 
Entstehung eines gtinstigen neuen Chromosomentyps 
auswirken, da in diesem Fall ein Bruch in unmittel- 
barer N~ihe des Centromers Voraussetzung ist fiir die 
Translokation der Braunrostresistenzgene an ein 
m6glichst intaktes Weizenchromosom. Ferner kann 
eine gleichzeitige Ubertragung der Braun- und Gelb- 
rostresistenz an ein gemeinsames Weizenchromosom 
nicht erwartet werden, da sie auf den verschiedenen 
Armen des Chromosoms sitzen. Andererseits w~tre es 
vorstellbar, dab ein wesentlicher Tell eines Weizen- 
chromosoms an das Queckenchromosom angeheftet 
wiirde, so dab die Paarung mit dem entsprechenden 
homologen Weizenchromosom noch garantiert  ist. 
Auf diese Weise k6nnte ein konstant resistenter Wei- 
zen entstehen, wenn das neue Translokationschromo- 
som sicher durch die Gameten iibertragen wird. Es 
besteht die Aussicht, dab in unserem Material schon 
verschiedene Translokationen entstanden sind, tiber 
deren Eignung an anderer Stelle berichtet werden soll. 

Zusammenfassung 
Es wurden 44-chromosomige Weizenqueckenba- 

starde hergestellt, in denen das Agr@yrum-Chromo- 
som, welches umfassende Resistenz gegen die Rassen 
des Braun- und Gelbrostes enth~lt, disom an den 
Weizenchromosomensatz addiert ist. 

Die Wirkung dieses Chromosoms auf die Ertrags- 
leistung wurde im Feldanbau gepriift (Drillversuch 
und Einzelkornversuch) und in Vergleich gesetzt zu 
genetisch gleichem Material ohne Agropyrum-Chro- 
mosom. 

Das Agropyrum-Chromosom bewirkt eine Minde- 
rung der Vitalit~it der Pflanzen (schlechtere Keimung, 
langsamere Entwicklung, geringere Halmzahl), die 
aber vorteilhaft kompensiert wird durch eine F6rde- 
rung der Kornausbildung. Die mehr oder weniger 
giinstige Kombinationseignung der Elternpfianzen 
kann diesen Agropyr~m-Einflng abet ganz tiber- 
decken, so dab in guten Ertragstypen die Leistung 
der 44-chromosomigen derjenigen der 42-chromo- 
somigen anf~illigen entspricht. Es gelang die Selek- 
tion yon Linien, deren Ertrag tiber dem des Standards 
lag. Die Wirkung des Agropyrum-Chromosoms auf 
die Leistung scheint giinstiger zu sein, wenn der 
Chromosomenarm, der die Gelbrostresistenz tr~igt, 
fehlt. 

Es wurden vier 42-chromosomige Linien hergestellt, 
in denen ein Chromosomenpaar des Weizens ( Iund  II, 
zwei weitere noch nicht identifiziert) durch das Agro- 
pyrum-Resistenz-Chromosom substituiert ist. Die 
Ertragswerte der bisher gepriiften Linien liegen im 
Bereich derjenigen der 44-chromosomigen Linien. 
Die Wirkung des Agropyrum-Chromosoms auf die 
einzelnen Ertragskomponenten wird tiberdeckt durch 
den EinfluB, den das Fehlen des Weizenchromo- 
somenpaares vernrsacht. 
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Die Erzeugung und Erkennung von Tetraploiden bei Gramineen 
V o n  H O R S T  TIEMANN 

Mit 7 Abbildungen 

Bei den Monokotylen ist die Genomverdoppelung 
wegen des schwer zug~inglichen Vegetationskegels 
schwierig. Von ESSER (1) ,  HULEWlCZ (3), MYERS (6), 
WIT (8), WIT und SPECI~,IANN (9) wird die Anwen- 
dung yon Colchicin nach verschiedenen Methoden 
empfohlen, w~hrend nach KOSTO~F (4) die Gramineen 
sehr stark auf Acenaphthen.reagieren. Da bei der 
praktischen Ziichtung mit einem groBen Ausgangs- 
material gearbeitet werden muB, sind ergiebige und 
leicht anwendbare Behandlungsmethoden notwendig. 
Auch mtissen die erzeugten Polyploiden leicht und 
schnell, m6glichst ohne zytologische Untersuehung, 
erkannt werden. In vorliegenden Untersuehungen 
wurden daher verschiedene bekannte Methoden zur 
Verdoppelung des Genoms bei Gramineen vergleichs- 
weise angewandt und die Brauchbarkeit verschie- 
dener Merkmale zur Bestimmung des poIyploiden 
Materials geprClft. 

Material und Methoden 
Die Untersuchungen wurden an Lolium multiflorum 

var. westerwoldicum mit n = 7 der Sorte, ,Bernburger" 
durchgeftihrt. Folgende Methoden wurden ange- 
wandt : 

Methode I - -  Behandlung angekeimter Samen mi~ 
Colchicin 

Entsprechend der yon WIT und SI~ECI~.IAN~ ~ (8, 9) 
angewandten Methode wurden Samen in Wasser an- 
gekeimt und anschlieBend bei einer Keimwurzell~inge 
yon 1--2 mm in w~il3rige L6sungen mit o,o5; o,1 und 
o,2% Colchicin getaucht. Nach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 
24 Stunden wurden die Keimlinge aus der Colchicin- 
16sung genommen, mit Wasser abgespiilt und in Erde 
ausgelegt. 

Methode I I - -  Behandlung trockener Samen mit Col- 
chicin 

In Anlehnung an die yon MYERS (6) beschriebene 
Methode wurden die Samen direkt in w~il3rigen L6- 
sungen mit o,o5 ; o, 1 und o,2% Colchicin eingequollen. 
Nach 2, 4, 6, 8, lO, 15, 25, 3o und 35 Stunden wurden 
die Samen herausgenommen, mit Wasser abgesptilt 
und in Erde ausgelegt. 

Methode I I I - -  nach Huae~vicz (3) 
Die Samen wurden zehn Minuten in einer o, 1 ~ 

Sublimatl6sung gewaschen, mit destilliertem Wasser 
abgesptilt und auf Filtrierpapier in Petrischalen ange- 
keimt. Die gekeimten Samen wurden in neue Petri- 
schalen, die zur H~ilfte mit 1,3%igem Agar mit 5o%- 
iger Knopscher L6sung geftillt waren, umgesetzt. 
Nachdem die Koleoptilen eine L~inge von etwa 1,5 cm 
erreicht hatten, wurden die Petrischalen mit o,o 5 und 
o, l%igen Colchicinl6sungen gefiiltt und die Koleop- 
tilen kurz tiber dem Vegetationskegel unter der Ober- 
fl~che der Colchicinl6sung abgeschnitten. Nach o,5, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 24 Stunden wurden die 
Colchicinl6sungen abgegossen, die S~tmlinge mit Was- 
ser abgesptilt und in Erde gepflanzt. 

Methode I V  - -  nach Esss~ (1) 
Eine Petrischale wurde in humose Erde in einem 

Blumentopf bis zu ihrem oberen Rand eingedrfiekt. 
Die Samen wurden im Abstand yon 1 cm am inneren 
Scha]enrand auf feuehtem Filtrierpapier ausgelegt. 
Die Koleorrhizen zeigten zum Schalenrand. Die Wur- 
zeln wuchsen tiber den Schalenrand in die Erde. Kurz 
vor Erscheinen des ersten Blattes wurde das Filtrier- 
papier entfernt, die Koleoptylen aufgeritzt und un- 
mittelbar tiber dem Vegetationskegel abgeschnitten. 
Die Keimlinge hingen jetzt an ihren Wurzeln am 
Innenrand der Petrischale. Die Schale wurde soweit 
mit einer 0,5 %igen Colchicinl6sung geftillt, dab Keim- 
spitzen und Samen v611ig, die Wurzeln aber noch 
nicht eingetaucht waren. Nach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 
24 Stunden wurden die Jungpflanzen herausgenom- 
men, mit Wasser abgesptilt und in Erde gepflanzt. 

Methode V - -  Behandlung angekeimter Samen mit 
A cenaphthen (Damp/me,bode) 

In Petrischalen win-den je 1,2 g pulverisiertes Ace- 
naphthen gestreut, mit Filtrierpapier bedeekt und 
mit Wasser gut angefeucl~tet. Die Schalen wurden 
mit angekeimten Samen (Wurzelliinge 1--2 ram) be- 
legt und wXhrend der Behandlungszeit geschlossen 
gehalten. Nach 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Tagen wurden die 
Keimlinge herausgenommen, mit Wasser abgesptilt 
und in Erde umgesetzt. 


