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Untersuchungen zur Vererbung der Selbstfertilit/it 
beim Roggen (Secale cereale)* 

G. WRICKE 

Inst i tut  ftir Angewandte Genetik der Technischen Universit~it Hannover 

Investigations on the Inheritance of Self-Fertility in Rye (Seeale cereale) 
Summary. The cross between the rye variety 'Petkuser Kurzstroh' and self-fertile plants of the North-American 

variety 'Dakold' was carried out and seed setting of the Fl-generation and of the F.,- and F3-generation produced by 
selfing was studied. In most cases seed setting was very high, only a few plants were self sterile, with fertile seeds 
ranging from 0-- 5 percent. Differences in the degree of fertility in the group of self-fertile plants are inherited and 
explained by subvital genes, which are not necessarily connected with the incompatibility system. To get more infor- 
mation on the inheritance of the self-fertility introduced by the variety 'Dakold' Follen tube growth after selfing and 
crossing within the progenies was studied with the help of the petri dish technique. On the basis of the results it is 
concluded that self-fertility is not caused by an allele of one of the incompatibility loci but by a third factor. Synergic 
action of this factor with the incompatibility genes and the possible interaction between the alleles of the incom- 
patibility loci of the two different parents are discussed. 

Einleitung 

Bei einer fremdbefruchtenden Kulturpflanze ist 
ein schneller Aufbau von Inzuchtlinien ftir viele 
zuchtmethodische und auch ztichterische Arbeiten 
von grol3er Bedeutung. Dem steht beim Roggen der 
dort vorhandene Selbstinkompatibilitgtsmechanis- 
mus entgegen, der normalerweise einen Samenansatz 
nach Selbstung verhindert. Nur einzelne Pflanzen 
bringen nach Selbstung ein bis wenige K6rner Samen- 
ansatz, wodurch die Erhaltung und schnelle Fort- 
ftihrung der Inzuchtlinien erschwert wird. Im Rah- 
men zuchtmethodischer Untersuchungen wurde da- 
her die selbstfertile amerikanische Roggenvariet~it 
'Dakold'  (niihere Beschreibung siehe KUCKUCK und 
PETERS, t967) in deutsche Roggensorten eingekreuzt. 
Dabei ergab sich die Frage der Vererbung der yon der 
Varietgt 'Dakold'  tibertragenen Selbstfertilit~it. In 
der vorliegenden Arbeit soll tiber die ersten Ergeb- 
nisse dieser Untersuchungen berichtet werden. 

Ein Faktor,  der beim Roggen Selbstfertilit~t be- 
dingt, mul3 in den bereits erw~ihnten Selbstinkompa- 
tibilit~itsmechanismus eingreifen. Die Vererbung der 
Selbstinkompatibilit~it beim Roggen ist seit den 
grundlegendenUntersuchungenvonLUNDQVIST (t956) 
aufgekl~irt. Danach sind zwei Loci mit multiplen 
Allelenserien beteiligt, die mit S und Z bezeichnet 
werden. Es handelt sich um ein gametophytisches 
System. Eine Identit~it nur im S- oder nur im Z-Allel 
reicht nicht ftir die Inkompatibilittitsreaktion aus. 
Sie tri t t  nur ein, wenn sowohl das betreffende S- als 
auch das Z-Allel, welche im Pollen vorhanden sind, 
auch im weiblichen Kreuzungspartner vertreten ist. 
Es kann somit von einer Art komplement~iren Wir- 

* Fiir die Unterstiitzung dieser Arbeit danke ich der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

kung zwischen den S- und Z-Allelen gesprochen wer- 
den. 

Betrachtet  man den Prozentsatz des Pollens, der 
bei der Kreuzung zweier Genotypen befruchten kann, 
so erlaubt dieses System 4 verschiedene M6glich- 
keiten. Tragen die beiden Kreuzungspartner an min- 
destens einem Locus verschiedene Allele, so sind 
t00% des Pollens befruchtungsf/ihig. Das andere 
Extrem ist der Fall, in dem beide Kreuzungspartner 
identische Genotypen besitzen. In dieser Situation 
ist keine Befruchtung m6glich. 50% des Pollens sind 
befruchtungsfXhig, wenn sich die Genotypen in einem 
Allel (gleich welchen Locus') unterscheiden, wie z. B. 
in folgender Kombination : ~_SI~Z ~ •  Schliel3- 
lich seien als Beispiel ftir den 4. Fall, in dem 75% des 
Pollens befruchtungsf~thig ist, folgende Kombina- 
tionen angeftihrt : ~_$12Z ~ • (~S15Z36 oder auch ~_SnZ ~ • 
~S15Z3e. 

Material und Methode 
Als Kreuzungspartner mit der Varlet/it 'Dakold'** 

diente die deutsche Roggensorte 'Petkuser Kurzstroh'. 
Zur Untersuchung des Samenansatzes nach Selbstung 
wurden die Pflanzen in der fiblichen Weise in Pergamin- 
tiiten eingehiillt und spiiter auf ihren Samenansatz hin 
ausgeziihlt. Mit dieser Methode ist es jedoch nicht m6g- 
lich festzustellen, ob in einer heterozygoten Pflanze alle 
yon dieser Pflanze gebildeten Pollengenotypen zur Be- 
fruchtung bef~higt sind, da bei dem hohen Pollenangebot 
auch dann voUer Samenansatz zu erwarten ist, wenn nur 
ein Teil des Pollens auf der eigenen Pflanze befruchten 
kann. Aus diesem Grunde wurde yon der Fe-Generation 
an die mikroskopische Untersuchung des Pollenschlauch- 
wachstums mit in die Versuche einbezogen. Dieses Ver- 
fahren ist in der Literatur mehrfach beschrieben worden 
und wurde in unseren Untersuchungen in der Weise 

* * Ftir die t3berlassung yon Saatgut dieser Variet~tt sage 
ich Herrn Prof. KUCKUCK auch an dieser Stelle meinen 
Dank. 
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wurden, ob etwa zur HAlfte helle K6rner, zur anderen 
H~lfte gehemmte, dunkle K6rner enthalten waren oder 
aber, ob nur etwa 1/4 der Pollenk6rner nicht weiter- 
wachsen konnte. 

Durch diese Methode ist es m6glich, w~hrend der relativ 
kurzen Zeit der Roggenbltite mehr Untersuchungen durch- 
zufiihren, was insgesamt eine h6here Informationsaus- 
beute verspricht. 

Abb. t. Ein ausgewachsenes, leeres und ein steckengebliebenes, 
dunkel gefArbtes Pollenkorn auf demselben Narbenast 

durchgeffihrt, wie es von LUNDQVIST (1961) mitgeteil t  
worden ist. Danach wird die Bliite kastriert  und das 
gesamte Pistillum in ein Medium gesetzt, das 2% Agar 
und 10% Zucker in 100 ppm Bors~ure enth~lt. In einer 
Petrischale sind auf diese Weise die Stempel mehrerer 
Genotypen unterzubringen, so daI3 durch die Best~iubung 
einer solchen Petrischale mit  einem m~nnlichen Kreu- 
zungspartner gleichzeitig mehrere Kombinationen her- 
gestellt werden k6nnen. Die Feststellung der Inkom- 
patibilit~ttsreaktion unter dem Mikroskop geschieht durch 
Anf~trben der NarbenAste mit  Baumwollblau, das in 
Lactophenol gel6st ist. Ausgewachsene Pollenk6rner ent- 
halten kein Plasma mehr und sind deshalb nicht ange- 
f~irbt, in ihrem Pollenschlauchwachstum gehemmte 
K6rner sind dagegen stark blau gef~trbt. Die Inkompati-  
bilit~,tsreaktion finder beim Roggen offenbar unmittelbar 
nach dem Eindringen des Pollenschlauches in die Narbe 
start, wodurch das Pollenschlauchwachstum sofort ein- 
gestellt wird. Die Abb. I zeigt ein ausgewachsenes, leeres 
und ein steckengebliebenes, dunkel gef~krbtes Pollenkorn 
auf demselben Narbenast. 

Es leuchtet ein, da(3 sowohl bei der Pr~Lparation als 
auch bei der BestAubung sehr sorgf~ltig gearbeitet werden 
mul3, um eindeutige Bilder unter dem Mikroskop zu 
haben. In den ersten yon uns durchgeftihrten Unter- 
suchungen wurde versucht, die hellen (ausgewachsenen) 
und dunklen (gehemmten) Pollenk6rner auszuzAhlen und 
quant i ta t iv  zu erfassen. Da es nicht m6glich ist, die 
Pollenmenge bei der Best~ubung genau zu kontrollieren 
und manchmal zuviel Pollen auf die Narbe fAllt, werden 
auch in Best~tubungen solcher Kombinationen, bei denen 
alle Pollen yon der genetischen Seite her befruchtungs- 
fAhig sind, noch dunkle K6rner gefunden, die aus irgend- 
welchen umweltbedingten Griinden nicht keimen konn- 
ten. Dartiber hinaus kann es zum Platzen der Pollen 
kommen. Auch aus diesem Grunde ist es daher hAufig 
nicht einfach, die dunklen Pollenk6rner eindeutig danach 
zu klassifizieren, ob ihr Pollenschlauchwachstum ge- 
hemmt worden ist oder ob sie aus einem anderen Grunde 
nicht auswachsen konnten. Nicht immer ist nXmlich der 
kurze Pollenschlauch so gut zu erkennen wie auf Abb. 1. 
Die genannten Schwierigkeiten fiihren dazu, dal3 der 
theoretisch zu erwartende Prozentsatz leerer Pollenk6rner 
in den PrSparaten meistens nicht erreicht wird, wie auch 
schon die von LUNDQVIST (1961) mitgeteilten Zahlen 
zeigen. Daher wurden in sp~.teren Untersuchungen keine 
Auszithlungen mehr vorgenommen, sondern nur bonitiert, 
ob keine eindeutig gehemmten Pollenk6rner festgestellt 

Ergebnisse und Diskussion 

a) Fertilit6tsuntersuchungen 
an Selbstungsnachkommenscha/ten 

Wie einleitend bereits erw~hnt, wird beim Roggen 
nach Selbstung in den meisten F~tllen entweder gar 
kein oder nur geringer Ansatz erhalten. Erfahrungs- 
gem~tl3 ergeben etwa 95% der Pfianzen einen gerin- 
geren Ansatz als 5%. Demgegentiberlist bei den von 
uns zur Kreuzung benutzten 'Dakold'-Pfianzen auch 
nach erzwungener Selbstung unter  der Trite ein mehr 
oder weniger voller Ansatz vorhanden, der dem bei 
freier Abblfite vergleichbar ist (siehe auch KUCKUCK 
und PETERS, t967). Diese hohe Selbstfertilit~t wurde 
in unseren U n t e r s u c h u n g e n  ebenfalls  in der F 1 
und abgeschw~tcht auch in den folgenden du tch  Selb- 
s tung  en t s t andenen  Genera t ionen  festgestel l t .  So er- 
gaben beispielsweise 5 F1-Pflanzen einer  t967 durch-  
geff ihr ten Kreuzung  die in Tabel le  t angegebenen 
Fer t i l i t~ t sprozente .  Neben  der  E r m i t t l u n g  des Korn-  
ansatzes  nach  Einsch lu3  un t e r  der  Pe rgamin t t i t e  
wurden  zur Kont ro l l e  auch f re iabgebl t ih te  2~hren aus- 
gez~thlt. 

In  Abb.  2 ist  die Ver te i lung  der Ansa t zp rozen te  
von 76 F f l l - P f l a n z e n  einer  1964 durchgef i ih r ten  Kreu-  
zung mi tge te i l t .  Die hier  gew~thlte Beze ichnung  t;211 
soll angeben,  dab die zweite  Genera t ion  aus der 
Selbs tung der F 1 en t s t anden  ist. Sie bes i tz t  daher  
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Abb. 2. Hi~ufigkeitsverteilung der Kornansatzprozente der 
F211-Familie 1201/2 
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schon einen Inzuchtkoeffizienten von 0,5, wenn die 
F1-Generation als nicht ingeztichtete Ausgangsgene- 
ration betrachtet  wird. 

Wir linden weder in der F x- noch in der hier mit- 
geteilten F,-Generation eine selbststerile Pflanze. 
Auffallend hoch ist die SelbstfertilitAt der isoliert ab- 
gebltihten Fx-Pflanzen in Tabelle I. Die geringe Diffe- 
renz zu den Werten bei freier Abbltite ist sicher voU 
erkl~irbar dutch die bei erzwungener Selbstung nach 
EinschluB unter  der Ttite ungtinstigeren Umwelt- 
verh~tltnisse und damit rein modifikativ bedingt. 

Tabelle 1. Kornsatz yon 5 F1-P[lanzen nach Selbstung und 
/refer Abbli~te 

Selbstung Freie AbbltRe 
Nr. 
1968 Anzahl Kornansatz Anzahl Kornansatz 

Nhren in % Ahren in % 

1526/1 3 80 3 91 
/2 3 79 2 85 
/3 3 80 3 83 
/4 3 77 -- -- 
/5 3 76 3 86 

Tabelle 2. ()bersicht zur  Bes t immung der Selbst[ertilitiit 
in der F x- und F211-Generation aus der Kreuzung 'Petkuser 

Kurzstroh' mal 'Dakold' 

Anzahl Kleinster 
Ab- der Pflanzen Fertilit/itswert Gene- Nr. stare- in der Klasse ration mung Steril Fertil der Fertilen 

in % 

F x 1965/1201 0 11 28 
/1202 o 18 27 
/1203 1 t3 20 

t968/1525 o 1 41. 
/1526 0 5 76 

F z I  x t966/501 t20t /2  0 76 33 
t 967/222 t 201/4 6 26 25 

/442 t201/4 0 16 30 
/442" 1201/4 t 18 34 

t968/ 47* 120t/4 0 6 21 
/148" 120t/7 0 21 32 

* Aufwuchs der Pflanzen im Gewgchshaus 

]3ei den 1966 ermittelten Selbstfertilit~tsprozenten 
der F,-Generation treten dagegen einige Pflanzen mit 
geringerem Ansatz auf. Die Tabelle 2 gibt eine zu- 
sammengefaBte ~3bersicht tiber alle bisherigen Un- 
tersuchungen in der F 1- und F,-Generation der Kreu- 
zung 'Petkuser Kurzstroh'  mal 'Dakold'. In ihr ist 
nur  eine Unterteilung in fertile und sterile Pflanzen 
vorgenommen. Die Fertilit~tsprozente der in die 
Gruppe der Steri len eingeordneten Pflanzen schwank- 
ten zwischen 0 und 5 ~/o- Der geringste Fertilittttswert 
unter  den Fert i len  ist ftir jede Nachkommenschaft  in 
Tabelle 2 mit aufgeftihrt. In der Nr. 1203 (Fx) t r i t t  
unter  t4 Pflanzen eine als steril eingestufte Pflanze 
auf. Sie besaB eine Fertilit~t von 2,50/0 . Von den 

tibrigen als fertil bezeichneten Pflanzen zeigte der 
tiberwiegende Tell eine Fertilitiit zwischen 60~/o und 
90~o. Nur vereinzelt wurden geringere Werte fest- 
gesteUt. Das gilt auch fiir alle anderen in der Ta- 
belle 2 angegebenen F1-Pflanzen. 

Die Nachkommenschaft  1201/4 (F211) weist da- 
gegen einen h6heren Prozentsatz steriler Pflanzen 
auf. Ein rein umweltbedingter sehr geringer oder gar 
fehlender Ansatz, wie er beim Vorkommen nur  einer 
sterilen Pflanze in einer Nachkommenschaft  ange- 
nommen werden k6nnte, scheidet hier sicherlich aus. 
Auch KUCKUCK und PETERS (1967) fanden in ihren 
Untersuchungen sowohl in F 1 als auch in F ,  einige 
Pflanzen mit einem Samenansatz zwischen 0 und 
5 K6rnern. Das Auftreten steriler Pflanzen wird auch 
durch die welter unten zu besprechenden Ergebnisse 
mit Hilfe der mikroskopischen Bestimmungsmethode 
best~tigt. Daher wird hierauf sp~ter noch eingegan- 
gen werden. 

Wie die Abb. 2 zeigt, sind in der Nachkommen- 
schaft 1201/2 auch Pflanzen mit geringeren Fertili- 
t~tswerten zwischen 30~o und 50% aufgetreten. Es 
fragt sich, ob bier eine erblich bedingte verminderte 
SelbstfertilitAt vorliegt oder ob diese Pflanzen aus 
rein umweltbedingten Grtinden weniger Kornansatz 
ergaben. Um diese Frage zu kliiren, wurden 1967 
30Pflanzen mit unterschiedlichen Fertilitiitspro- 
zenten aus der F~I1-Nachkommenschaft 1201/2 nach- 
gebaut. Von 25 dieser nachgebauten F3I,-Linien sind 
3 und mehr (bis 13) Pflanzen geselbstet worden. Der 
durchschnittliche Samenansatz dieser Linien wurde 
dem der FJ1-Mutterpflanze gegentibergestellt. Es 
zeigte sich eine deutliche Korrelation zwischen den 
FertilitAtsprozenten der Eltern und Nachkommen- 
schaften; r betrttgt 0,63, der dazugeh6rige P-Wert  ist 
kleiner als 0A~ . Wir mtissen daraus den Schlul3 
ziehen, dab neben der Unterscheidung in fertile und 
sterile Pflanzen die Unterschiede zwischen den mehr 
oder weniger stark fertilen Pflanzen ebenfalls ein- 
deutig erblich bedingt sind. Nun ist es bei derartig 
hohen Inzuchtgraden, wie sie nach I und 2 Selb- 
stungsgenerationen zu erwarten sind, erklttrlich, dab 
ein betr~chtlicher Teil in der Population vorhandener 
subvitaler rezessiver Faktoren homozygot wird und zu 
Inzuchtdepressionen ftihrt. Davon wird, wie ftir 
fremdbefruchtende Populationen allgemein bekannt  
ist, auch die Eigenschaft Fertilitiit betroffen. Fertili- 
t~ttsminderungen sind oft die Folge von St6rungen 
der Chromosomenpaarung in der Meiosis, die aber, 
wie wit gerade aus Untersuchungen am Roggen 
wissen, auch genabNingig sind und somit in den ein- 
zelnen Inzuchtlinien unterschiedlich zur Wirkung 
kommen (vgl. z. B. MONTZlNG und AKDIK, 1948). In 
einer neueren Arbeit tiber vergleichende Untersuchun- 
gen der Inzuchtdepression bei diploidem und tetra- 
ploidem Roggen gibt LUNDQVlST (1969) Daten tiber 
die Verringerung des Samenansatzes in ingeztichteten 
Populationen. Sie ist, wie zu erwarten, in den ersten 
Inzuchtgenerationen besonders stark. 



374 G.  W R I C K E  : 

Die in unseren Untersuchungen in der Linie t 20t/2 
auftretenden Pfianzen rnit geringerer Fertilitat stellen 
daher offenbar solche erblich in ihrem normalen An- 
satz gest6rten;Pflanzen dar, wie die Weitergabe dieser 
Sterilitat und ihr verstarktes Auftreten in der nach- 
sten, durch Selbstung erhaltenen Generation zeigen. 
In 5 der 25 nachgebauten F3I ~ traten auch vereinzelt 
(1 bis 2) sterile Pflanzen auf. Es handelt sich dabei 
bis auf eine Nachkommenschaft nur um solche, deren 
F2-Mutterpflanzen eine unterdurchschnittliche Ferti- 
litat aufwiesen. Bei der bekanntlich relativ grol3en 
umweltbedingten Schwankung des Kornansatzes un- 
ter der Trite ist es vorstellbar, dab gerade in solchen 
erblich in ihrer Fertilitat schon gest6rten Nachkom- 
menschaften Pfianzen mit nur vereinzeltem Korn- 
ansatz nach Selbstung vorkommen k6nnen, die dann 
in die Gruppe der Sterilen eingestuft werden. Das 
Studium der Vererbung der durch die Kreuzung mit 
der Variet~tt 'Dakold' hereingebrachten Selbstfertili- 
tat, das sich in aufeinanderfolgenden Selbstungsgene- 
rationen nur auf die Ermittlung des Kornansatzes 
nach EinschluB unter der Trite beschr/tnkt, muB aber 
durch das Auftreten solcher aus umweltbedingten 
und anderen genetischen Ursachen steriler oder fast 
steriler Pfianzen stark beeintrachtigt werden. Weiter- 
hin ist zu erwarten, wie eingangs bereits erwahnt, dab 
eine erblich bedingte Fertilitat beim Roggen in ir- 
gendeiner Weise mit dem dort vorhandenen Zwei- 
faktor-Inkompatibilitatsmechanismus in Verbindung 
stehen muB. Eine Auszahlung des Kornansatzes kann 
somit keine Auskunft darfiber geben, ob in der unter- 
suchten Kombination alle Pollengenotypen oder nur 
ein Teil derselben befruchtungsfahig ist. Die ge- 
nannten Schwierigkeiten k6nnen aber umgangen 
werden, wenn die auf S. 372 dargestellte nfikrosko- 
pische Methode der Untersuchungen des Pollen- 
schlauchwachstums zur Ermittlung des Inkompati- 
bilitatsverhaltens rnit herangezogen wird. 

b) Mikroskopische Untersuchungen des Pollenschtauch- 
wachstums 

Die zur Kreuzung benutzten Roggenpflanzen der 
Sorte 'Petkuser Kurzstroh' sind erwartungsgemAB 
mehr oder weniger heterozygot. Das trifft auch ffir 
die Inkompatibilit~itsloci zu. Wenngleich das beim 
Roggen wirksame gametophytische Zweifaktorsystem 
Homozygotie in bezug auf einen dieser beiden Loci 
zulal3t, so ist nach den bei LUNDgVlST (1962) ange- 
gebenen Formeln zu erwarten, dab der wesentlich 
gr6Bere Teil der Pflanzen in einer zufallspaarenden 
Population heterozygot ftir beide Loci ist. Das ist um 
so mehr der Fall, je mehr Allele an den beiden Loci in 
der Population vorhanden sind. Dagegen ist bei den 
zur Kreuzung benutzten 'Dakold'-Pfianzen -- be- 
dingt durch die Selbstfert i l i tat-  eher eine Homo- 
zygotie an beiden Inkompatibilit/itsloci zu vermuten. 
Diese Vermutung wird bestatigt durch die sp~iter 
durchgefrihrte Untersuchung des Pollenschlauch- 
wachstums an anderen als den zur Kreuzung be- 
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nutzten 'Dakold'-Pfianzen. Sowohl die diallele Kreu- 
zung von 5 'Dakold'-Pflanzen aus freier Abblfite 
als auch die von 6 Pflanzen einer Selbstungsnach- 
kommenschaft ergab in allen Kombinationen t00% 
ausgewachsenen und somit kompatiblen Pollen. Wird 
daher beim Elter 'Dakold' diese Homozygotie zu- 
grundegelegt, so sind bei einer Kreuzung mit einer 
doppeltheterozygoten Pfianze des 'Petkuser Kurz- 
stroh'-Roggens unter den F1-Pflanzen immer noch 
insgesamt 6 Allele (3 i e Locus) zu erwarten. Es er- 
schien daher nicht angebracht, das Pollenschlauch- 
wachstum in Kreuzungen solcher Fx-Pflanzen unter- 
einander zu untersuchen, vielmehr ist zunachst eine 
Selbstungsgeneration durchgeffihrt worden. Die 
ersten Untersuchungen wurden mit Kreuzungen zwi- 
schen F2-Pflanzen gemacht, die alle auf eine bestimmte 
F1-Pflanze zurfickgehen. Damit war die Gew~hr ge- 
geben, dab maximal nur 4 Allele der beiden Inkom- 
patibilitatsloci an den Kreuzungen beteiligt waren. 

Die Untersuchungen wurden auf die F312-Genera- 
tion und in einem Fall auch auf eine F413-Nachkom- 
menschaft ausgedehnt. Zunachst seien die Ergebnisse 
der Untersuchungen innerhalb der F3I 2- und F4I 3- 
Familien besprochen, da in diesen wegen des gegen- 
fiber den F, I1-Pflanzen starkeren Homozygotiegrades 
einfachere Spaltungen zu erwarten sind. 

Tabelle 3. Ergebnis der Kreuzungen innerhalb der Ffl2- 
t:amilien 68#io 4 (a) und 68#1oi (b) 

~ 1 2 3 4 5 6  

 0000 
2 0 0 0 0  
3 0 0 0 0  
4 0 0 0 0  
s O 0  
5 O 0  

~ d 1 2 3 4 5 6  

1 0 0 0 0  
2 0 0 0 0  
3 0 0 0 0  
4 0 0 0 0  

a, b 

0 100% kompotibler Pollen ~ 75% kompoSbter Pollen 

5~% kornpetibler Polten freie Kreuzungen nicht durchgel~hrt Fetder 

Die durchgeffihrten Kreuzungen innerhalb der 
F3Is-Linie 68/tt04 brachten nur voll fertile Kombi- 
nationen, wie aus Tabelle 3a ersichtlich ist. Vermut- 
lich handelt es sich hier um eine Familie, in welcher 
der die Selbstfertilitat bedingende Faktor bereits 
homozygot vorliegt. Die Untersuchungen innerhalb 
der Familie 68/1t01 ergaben dagegen eine Aufspal- 
tung in zwei verschiedene Genotypen, nAmlich neben 
Kombinationen mit t00% auch solche mit nur 
50% ausgewachsenem Pollen (Tab. 3b). Tabelle 4 
zeigt eine FJ~- und eine FJa-Familie mit 3 verschie- 
denen Genotypen. In der Familie 69/103 sind die 
Kreuzungen zwischen 7 Pflanzen und in der Familie 
69/110 zwischen 4 Pflanzen vollst~indig diallel durch- 
geffihrt. Die Tabelle ist ]eweils auf das Kreuzungs- 
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Tabelle 4. Ergebnis der diallelen Kreuzungen innerhalb 
der F,I~-Familie 69/ ~ 03 (a) und der FJ~-Familie 69/~ 1 o (b) 

! ~~ 4,7 2,5,6,8 X ~  ~ 14 7 t,,lO 

' ~  * �9 
[ �9  olO �9 

a b 

muster der drei verschiedenen Genotypen kompri- 
miert worden. In der Familie 69/t10 wurde die 
Selbstung 14 • t 4 mit 75 % kompatiblem Pollen boni- 
tiert. Wie bereits ausgeftihrt, is! die Bonitur mit 
einem gewissen Fehler behaftet und somit die Unter- 
scheidung zwischen den Kombinationen mit 50% und 
75% kompatiblem Pollen nicht !miner eindeutig zu 
treffen. 

Sieht man von diesem Weft einmal ab, so k6nnen 
die bisher mitgeteilten Ergebnisse in zwei Klassen 
von Genotypen eingeteilt werden: 1. Pflanzen, be! 
denen nach Selbstbest~ubung 100% des Pollens aus- 
wachsen kann. Sie ergeben in Kreuzungen mit allen 
anderen Genotypen wieder t00% kompatiblen Pol- 
len. 2. Pflanzen, die mit sich selbst best~ubt nut 50% 
kompatiblen Pollen zeigen. Sie geben auch in Kreu- 
zungen mit anderen Genotypen z. T. wieder nut 50~ 
bzw. 75% kompatiblen Pollen. Offenbar handelt es 
sich um die in bezug auf den Fertilit~tsfaktor ho- 
mozygoten bzw. heterozygoten Genotypen. Es fragt 
sich daher, wie das Verh~tltnis dieser be!den Klassen 
in den spaltenden Faro!lien !st. ZAhlt man aus den 
in Tabelle 3 und 4 angegebenen spaltenden Familien 
die Genotypen dieser be!den Gruppen zusammen, so 
ergibt sich ein Verhifltnis von lO (t00%) zu 7 (50%). 
Diese Zahlen sind zu gering, um daraus Schliisse auf 
die Vererbung ziehen zu k6nnen. Offenbar sind diese 
be!den Klassen aber schon durch das Ergebnis der 
Selbstbefruchtung zu trennen. Daher k6nnen wir 
alle Pflanzen, be! denen das Pollenschlauchwachstum 
nach Selbstung untersucht wurde, heranziehen, auch 
wenn sie nicht in die Diallelkreuzungen mit ein- 
bezogen wurden, und erhalten dadurch ein umfang- 
reicheres Zahlenmaterial. Es !st in Tabelle 5 zusam- 
mengestellt. In ihr sind auch die weiter unten noch 
ausfiihrlicher zu besprechenden weiteren s ~- und 
Fj1-Familien mit aufgefiihrt. Das Verh~ltnis von 39 
zu 45 deutet auf ein t :l-Verh~ltnis bin. Es is! nicht 
signifikant davon verschieden. Der z*-Wert betrAgt 
nut 0,45; P !st gleich 50%. Auch weichen die ein- 
zelnen Spaltungsverh~ltnisse nicht signifikant yon 
einem 1 :t-Verh~tltnis ab. Als einfachste Arbeitshypo- 
these wollen wit zun~tchst annehmen, die Selbstferti- 
lit~t sei dutch ein Fertilit~tsgen an einem der be!den 
Inkompatibilit~tsloci bedingt, beispielsweise am Z- 
Locus. Wir w~thlen ftir die beiden Inkompatibilit~its- 
loci die tibliche Bezeichnung S und Z. Dann k6nnte 
die aus der Kreuzung 'Petkuser Kurzstroh' • 'Da- 
kold' entstandene F 1 mit den Gensymbolen S~S, Z~Z! 

Tabelle 5. Zusammenstellung der Spaltungen in Pflanzen 
mit Ioo% und 50% kompatiblen Pollen nach Selbstbe- 

Iruchtung 

Nr. Gener. 
Kompatibler Pollen naeh 
Selbstbefruchtung 

~too% ~5o% 

6 8 / I I 0 1  F3I~ 4 2 
/ t  102 F3I~ 3 3 

691101 Ffl'2 4 6 
/t02 FsI 2 6 t0 
/t03 F3I, 9 6 
111o F,I~ ? 9 

68/47 F2I ~ 2 3 
/2301 F~I1 4 6 

Summe: 39 45 

belegt werden. KOnnen nur Pollen, die Z! enthalten, 
nach Selbstbest/iubung auswachsen, so entstehen in 
der F~ 6 Genotypen, n/imlich SnZ3t, $12Z8! und Sz~Zs!, 
SnZ!!, $12Z!! und S~2ZI!. Alle drei in bezug auf Z! ho- 
mozygoten Genotypen besitzen in ihrer Nachkom- 
menschaft nur wieder Pflanzen, be! denen nach Selb- 
stung t00% des Pollens kompatibel !st, wie wires in 
der Familie 68/1 t04 (Tab. 3a) festgestellt haben. Die 
be!den am S-Locus homozygoten Genotypen SnZs! 
und S2~Z3t wtirden in ihrer Nachkommenschaft 2 Ge- 
notypen ergeben. So wtirde SnZ~! die be!den Geno- 
typen SnZ3! und SnZ]! produzieren, yon denen der 
erste nach Selbstbest~iubung nur 50% kompatiblen 
Pollen zeigt, der in bezug auf Z t homozygote aber 
100~ Das wurde in der Familie 68/1t01 gefunden. 
SchlieBlich entstehen nach Selbstbest/iubung des 
doppelt heterozygoten Genotyps $1~Z3! nach dieser 
Hypothese neben den in bezug auf das Allel Z! Homo- 
zygoten die drei Genotypen SnZ3t, $12Z3i und S~2Zat, 
die, untereinander diallel gekreuzt, das folgende Spal- 
tungsmuster erwarten lassen: 

s. z3, s2zz31 ~zz3r 

Damit sind aber die in Tabelle 4 mitgeteilten Spal- 
tungsmuster nicht erkl~rbar. Die dort angegebenen 
Nachkommenschaften zeigen zwischen den be!den 
mit sich selbst nicht 100% kompatiblen Kombina- 
tionen reziproke Unterschiede: in der einen Richtung 
wird t00% kompatibler Pollen festgestellt, in der an- 
deren nur 50%, w~hrend zwischen den 3 oben ge- 
nannten Genotypen nach unserer einfachen Hypo- 
these dieses Kreuzungsmuster nicht auftreten kann. 
DaB es sich hierbei nicht nut um fehlerhafte Be- 
stimmungen handelt, zeigen die Untersuchungen der 
F312-Familien 69/10t und 69/t02 (Tabelle 6 und 7). 
Da viele Kombinationen mehrfach untersucht wor- 
den sind, haben wir in diesen Tabellen alle Unter- 
suchungsergebnisse angegeben, um einen Eindruck 
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Tabelle 6. Ergebnis der diallelen Kreuzungen innerhalb der 
FaI,-Familie 69 / I o I 

Tabelle 7. Ergebnis der diallelen Kreuzungen innerhalb 
der FaI2-Familie 69/Ioe 

1 t 

t 1 
t / 2 "  

1/2  5 t 3 /4  1 t / 2  t 1/2 
t/2 1" 1/2" 
1/2 6 1 I 1/2 + 1 " 1 / 2  3/4 1 
t / 2  1 * 3 /4  1 

5 t t t* 1 1 t t t t* 1" 7 I/2 1 I/2 1"1/2 t/2 1/2 
1 t 1" 1 1 t 1/2 

6 1 1 t t t t 1 1 8 1 1 1 1 1 t 1 
7 t t* 1 t t t 3/4 t 1" 1 

1 1/2 t *  3/4 1 9 1/2 + t 3/4 1 3/4 t/2 
3/4 10 1/2 + t 3/4 1 3/4 3/4 3/4 

8 1 1 t 1 t 1 1 1 1" 1 
t t t 1 t = ~t00% kompatibler Pollen 

1 t [2 = ~ 50% kompatibler Pollen 
1/2 1 1 1 * 1 1/2 1 * 3/4 = ~ 7 5 %  kompat ibler  Pollen 

t / 2  3/4 1 t / 2  t 1/2 3/4 
1/2 + den Kreuzungsrichtungen zweimal bestimmt worden 

1 1" 1 1 I* 1 und hat  ieweils das gleiche Ergebnis gebracht. An 
t dem Vorhandensein dieser reziproken Untersehiede 

t/2 3/4 t 3/4 1 3/4 3/4 kann daher nicht gezweifelt werden. 
3/4 1/2 Ein weiteres wichtiges Ergebnis liefern diese beiden 

~x',.x~l 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 ~ " ~  I 2 3 4 5 6 7 S 9 10 

t t 1 1 1" 1 1 t t t t / 2  1 1/2 1 t / 2  112 112 t 112+ 1/2 
1 t*  1 t *  3 /4*  1" 1/2" 1" 3/4 1/2 I/2 
1" 1 1 I 1/2 t *  t / 2 "  
1" t t *  1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 

2 t 1/2 t / 2  1" t 1 3/4 1 t 1" I* t 1 1" 
t * 1/2 t / 2  1 1 1 * 
1 1/2  1 /2  + t * 
1 I /2  3/4 1 3 1/2 1" 1/2 + t t12 t / 2  1/2 + t t12 t 

t*  1/2 + t*  3/4 1/2 
3 1 3/4 1/2 3/4 1 1 3/4 1" 

1" t / 2  1/2 4 1 1 1 1 I* 1 t 1 
1 3/4 t / 2  + 1" 1" 1 
1 1/2 t /2 

4 1" t 1/2 1 t 3/4 1 t / 2  + t / 2  3/4 
1 1" t / 2  + 1 3/4 1 

1 

9 
to 

t l  

t 2  

t = ~ t 0 0 %  kompat ibler  Pollen 
112 = ~ 5 0 %  kompat ibler  Pollen 
3/4 = ~ 7 5 %  kompat ibler  Pollen 

* = nicht  eindeutig 
+ = t /2 oder 3/4 

yon der Wiederholbarkeit der Untersuchungsergeb- 
nisse zu vermitteln. Aus diesem Grunde mul3te in 
diesen Tabellen eine andere Darstellungsweise ge- 
w~thlt werden. Jeder dort aufgeffihrte Wert repr~i- 
sentiert eine Untersuchung. Die mit einem Stern ver- 
sehenen Boniturwerte zeigen an, dab die Bestim- 
mung nicht eindeutig war, weil es sich um ein schlecht 
auswertbares Pr~iparat handelte. Es wurde trotzdem 
versucht, die Kombination einzuordnen. Wie die 
wiederholten, eindeutig zu bestimmenden Werte zei- 
gen, best~itigten sich die Ergebnisse in den meisten 
FAllen. Die mit einem Kreuz gekennzeichneten Werte 
sind zwischen t/2 und 3/4 einzuordnen. 

Beide Tabellen lassen die relativ gute l~lbereinstim- 
mung der wiederholten Untersuchungen erkennen. 
Auch hier treten wieder reziproke Unterschiede auf, 
wie sie schon in den Familien 69/103 und 69/ t t0  
(Tab. 4) gefunden worden sind. So zeigten in der 
Nachkommenschaft  t0 t  die Pflanzen 3 und 7 sowie 
4 und 7 reziproke Unterschiede. In der Nachkommen- 
schaft t 02 sindes die Kombinationen 3 mal t 0, 6 mal 
7 und 6 mal t0. Die Kombination 6 mal 7 ist in bet- 

t t/2 1/2 

1 t 1 

t t/2 3/4 

1 t t 

1 3/4 1/2 
3/4 1/2 

* = nicht  eindeutig 
+ = 1/2 oder 3/4 

Nachkommenschaften. Lassen wir diejenigen Pflan- 
zen aul3er Betracht, die in allen Kombinationen t00% 
kompatiblen Pollen ergeben, so bleiben in beiden 
Fiillen noch 4 verschieden reagierende Genotypen 
iibrig. Die auf S. 375 zugrundegelegte Arbeitshypo- 
these des Vorhandenseins eines Fertilit~itsallels an 
einem der beiden Loci l~il3t aber in der Nachkommen- 
schaft einer doppeltheterozygoten Pflanze nur 3 ver- 
schiedene Genotypen, die mit sich selbst nicht t00% 
kompatibel sind, zu (siehe S. 375). Auch dieses Er- 
gebnis spricht damit gegen die einfache Hypothese. 

Wir mtissen daher annehmen, dab es sich bet dem 
die Selbstfertilitiit bedingenden Faktor  um einen 
dritten Locus handelt. Auch LUNDQVIST (t968) fiihrt 
einen Teil der yon ihm im schwedischen Stahlroggen 
untersnchten Mutationen zur Selbstfertilit/it auf el- 
hen dritten, von den Inkompatibilit~itsloci unabhiin- 
gig vererbten Genort zuriick. Bezeichnen wir diesen 
Faktor  mit / und das entsprechende Normalallel beim 
'Petkuser Kurzstroh'-Elter  mit + ,  kann die F 1 fol- 
gendermal3en geschrieben werden: $12Z ~ + / .  Wird 
auch bier angenommen, dab jede/-ft ihrende Gamete 
zur Selbstbefruchtung bef~ihigt ist, so sind in diesem 
Fall in der FJ1-Generation neben den in bezug auf [ 
Homozygoten mehr als'drei verschiedene Genotypen 
zu erwarten. 
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Alle bisher genannten Ffl2-Familien und die F 4 I  3- 
Familie gehen auf dieselbe F~.-Pflanze t20t/4 (siehe 
Tab. 2) zurfick. Leider konnten von dieser F,-Familie 
nur 6 Pflanzen sehr unvollst~indig diallel untersucht 
werden. 2 yon ihnen ergaben in allen Kombinationen 
100% ausgewachsenen Pollen. Bei den restlichen 
4 Pflanzen konnte nicht gekl/irt werden, ob es sich um 
mehr als 3 verschiedene Genotypen gehandelt hat. 
Ffir die Beantwortung dieser Frage standen aber um- 
fangreichere Ergebnisse der F,-Familie t201/3 zur 
Verftigung. Von t I untersuehten Pflanzen zeigten 4 
in allen Kombinationen 100% kompatiblen Pollen, 2 
waren selbststeril und 5 hatten nach Selbstbest~iu- 
bung nur 50% kompatiblen Pollen. Wenden wir uns 
zun/iehst dieser letzten Gruppe zu. Das Ergebnis der 
Untersuchungen ist auf Tabelle 8 angegeben. Bis auf 

Tabelle 8. Ergebnis der diallelen Kreuzung yon 5 P]lanzen 
der F~Iz-Famitie  12o I /3 

~ 2 3 4 5 

S~I ~3 "r 1 

$~1 Z~4 4 7 

S~2 Zn .i 3 

S~zZn.r 4 

Szz Z~4.i 5 

eine Kreuzung konnten die Kombinationen vollst~in- 
dig diallel durchgefiihrt werden. Offensichtlich han- 
delt es sich bei den Pflanzen 3 und 4 um dieselben 
Genotypen. Sie ergeben in allen Kreuzungen die- 
selben Ergebnisse. Alle iibrigen unterschieden sich 
in ihrem Kreuzungsverhalten. Es treten auch hier 4 
und damit mehr als 3 verschiedene Genotypen in 
dieser Gruppe auf. Das spricht wiederum gegen die 
einfache Hypothese eines Fertilit~itsallels an einem 
der beiden InkompatibilitAtsloci. Unter der Annahme 
der oben ausgefiihrten Hypothese eines zus~itzlichen, 
die Fertilit/it bedingenden Locus k6nnen die Ergeb- 
nisse weitgehend erkl/irt werden, wenn die 4 an den 
Inkompatibilit/itsloci vorhandenen Allele in der beim 
Roggen bekannten gametophytischen Weise zusam- 
menwirken. Die Zuordnung der 5 Pflanzen zu den 
entsprechenden Genotypen ist in Tabelle 8 ebenfalls 
durchgeffihrt. Bis auf die Kombinationen ~1 • 63 
bzw. 4 und ~5 • 63 bzw. 4, in denen 75% kompa- 
tibler Pollen erwartet wird, wir aber anniihernd 50% 
festgestellt haben, stimmen die Ergebnisse mit der 
Hypothese vollkommen tiberein. Da, wie bereits er- 
w~ihnt, die Unterscheidung zwischen den Kombi- 
nationen mit 50% und 75% kompatiblen Pollen h/iu- 
fig schwierig ist, liegen hier m6glicherweise fehler- 
hafte Bestimmungen vor. Trifft diese Hypothese zu, 
so wtirde es sich beztiglich der Inkompatibilit~itsgene 
bei den in Tabelle 8 aufgeftihrten Pflanzen um zwei 
einfach heterozygote und zwei an beiden Loci homo- 
zygote Pflanzen handeln (siehe Tab. 8). Es f~illt auf, 
dab der doppeltheterozygote Genotyp nicht auftritt, 

der doppelt so h~iufig wie ein einfach heterozygoter 
und 4 real so h~iufig wie ein homozygoter Typ in der 
Selbstungsnachkommenschaft einer F2-Pflanze er- 
wartet wird. Dariiberhinaus muB festgestellt werden, 
dab diese Hypothese nieht die in den Familien 69/103, 
69/tt0, 69/10t und 69/t02 gefundenen Ergebnisse zu 
erkliiren vermag, da bei dieser Hypothese die dort 
erhaltenen reziproken Unterschiede -- in der einen 
Kreuzungsrichtung 100% kompatibler Pollen, in der 
reziproken aber nur 50% -- nicht auftreten dtirfen. 
Nun geht die F~Iz-Familie 1201/3, worauf bereits hin- 

�9 gewiesen worden ist, auf eine andere F1-Pflanze zu- 
rack als alle tibrigen untersuchten Nachkommen- 
schaften. Damit k6nnen, da zumindest die 'Petkuser 
Kurzstroh'-Elternpflanze in bezug auf die Inkompa- 
tibilit/itsallele nicht homozygot gewesen ist, die bei- 
den F1-Pflanzen unterschiedliche Inkompatibilit/its- 
allele besessen haben, und es ist denkbar, dab die in 
dem Bastard von beiden Eltern zusammenkommen- 
den Allele der Inkompatibilit~itsloci nicht in iedem 
Fall das gleiche Zusammenwirken zeigen. Reziproke 
Unterschiede, wie sie beobachtet worden sind, w/iren 
erkl~irbar, wenn die Allele des einen oder anderen Lo- 
cus Dominanz-Verhalten zeigen. Ein solches Ver- 
halten ist aber bisher weder beim Roggen noch bei 
den anderen bis heute untersuchten 5 diploiden Gra- 
mineen-Arten beobachtet worden (LuNI~QVlS* t969). 
Da es sich im vorliegenden Material um die Kreuzung 
zweier sehr unterschiedlicher Variet/iten (eine euro- 
p~iische und eine amerikanische) handelt, ist es denk- 
bar, dab das Zusammenwirken der Allele ein yon der 
bisher bekannten komplement/iren Wirkung abwei- 
chendes Verhalten zeigen kann. Es fragt sich weiter- 
bin, wie weit die Inkompatibilit~ttsallele des 'Dakold' 
noch ihre ursprtingliche Funktion besitzen. W/iren 
sie jedoch fiberhaupt nicht mehr an der Auspr/igung 
der Unvertr/iglichkeitsreaktion beteiligt und sind 
die Allele des 'Petkuser Kurzstroh'-Elters allein ver- 
antwortlich ftir das Inkompatibilit/itsverhalten, so 
w/iren reziproke Unterschiede in der Art, wie sie ge- 
funden wurden, vorstellbar. Es ist iedoch auf Grund 
des bisher vorliegenden experimentellen Materials zu 
frtih, weitere Betrachtungen hiertiber anzuschliegen. 
Dazu miissen mehr experimentelle Ergebnisse ab- 
gewartet werden. 

Wie Tabelle 2 zeigt, treten nach Selbstung unter 
der Tiite vereinzelt sterile oder fast sterile Pflanzen 
mit einem Kornansatz bis zu etwa 5% auf. Wit 
batten bei der Besprechung dieser Ergebnisse die 
Vermutung ge~iugert, dab es sich bei diesen wenigen 
Pflanzen um das Zusammentreffen einer erblich ver- 
minderten Fertilit/it mit ungfinstigen Umweltbedin- 
gungen handeln k6nne. In der Fja-Familie 120t/3 
finden wir jedoch auch 2 Pflanzen, die nach Selbst- 
best~iubung fast keine leeren Pollenk6rner zeigen. 
Hier handelt es sich offensichtlich umgenetisch selbst- 
inkompatible Pflanzen. Es ist daher durchaus m6g- 
lich, dab die in Tabelle 2 angegebenen selbststerilen 
Pflanzen echte selbstinkompatible Genotypen dar- 
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stellen. Nach der oben diskutierten Hypothese  diir- 
fen streng genommen solche selbststerilen Pflanzen 
in der Selbstungsnachkommenschaft  nicht auftreten, 
wenn nur /-fiihrende Gameten befruchten k6nnen. 
Sie k6nnten somit nur dutch eine vereinzelt doch vor- 
kommende Befruchtung einer nicht das Fertilit~its- 
allel ffihrenden Gamete  ents tanden sein. Oder aber 
das Fertilit~itsallel ist in Verbindung mit  einer be- 
s t immten Kombinat ion yon S- undZ-Allelen des 'Pe t -  
kuser Kurzst roh ' -El ters  nicht wirksam, was wegen 
der oben schon erw~ihnten Verschiedenheit der zur 
Kreuzung benutzten Populationen nicht auszu- 
schliel3en ist. Die mitgeteilten Ergebnisse lassen auch 
bier bisher keine Entscheidung zwischen diesen bei- 
den M6glichkeiten zu. 

Die Diskussion der Ergebnisse macht  jedoch deut- 
lich, dab es berechtigt erscheint, diese Untersuchun- 
gen an dem vorliegenden Material fortzusetzen. Die 
genauere Kenntnis  des genetischen Mechanismus der 
Unterdrfickung der Selbstinkompatibiliti i t  erm6g- 
licht bessere Einblicke in die erbliche St ruktur  und in 
die Evolut ion des Inkompatibilit~itssystems. Dazu 
sind, wie LUNDQVlST betont,  gerade Untersuchungen 
an Gramineen geeignet, weil bier 2 Inkompatibi l i t~ts-  
loci mit  multiplen Allelenserien vorhanden sind und 
somit der Verlust der Selbstinkompatibiliti t t  in sehr 
verschiedenem genetischen Hintergrund studiert  
werden kann. 

Zusammenfassung 
Die aus der Kreuzung zwischen der Roggensorte 

'Pe tkuser  Kurzs t roh '  und selbstfertilen Pflanzen der 
amerikanischen VarietAt 'Dakold '  hergestellte Fx-Ge- 
neration sowie daraus durch Selbstbefruchtung ge- 
wonnene F 2- und Fa-Generationen wurden auf ihre 
Selbstfertilit~t untersucht.  Vorliegende Untersu- 
chungen ergaben tiberwiegend fertile Pflanzen mit  
relativ hohem Samenansatz.  Nur  vereinzelt t ra ten  
selbststerile Pflanzen (his 5% Samenansatz) auf. 

Unterschiedliche Fertil i t~tsgrade in der Gruppe der 
Fertilen sind erblich bedingt. Sic werden dutch das 
Herausspal ten fertil i t~tsvermindernder,  subvitaler  
Gene erkl~rt, die mit  dem Inkompatibi l i t~tsmecha-  
nismus nicht in Verbindung zu stehen brauchen. 

Um genauere Auskunft  fiber die Vererbung der 
dutch 'Dakold '  in die Kreuzungsnachkommenschaf-  
ten hereingebrachten SelbstfertilitAt zu erhalten, 
wurde das Pollenschlauchwachstum auf den Narben 
nach Selbstung und Kreuzung innerhalb der Nach- 
kommenschaften untersucht.  Auf Grund der Ergeb- 
nisse wird geschlossen, dab die Selbstfertilit~tt nicht 
durch ein Fertilit~ttsallel an einem der beiden Inkom-  
patibilit~tsloci verursacht  wird, sondern ein dri t ter  
Fak tor  ftir die Selbstfertilit~t verantwortl ich ist. Das 
Zusammenwirken dieses Faktors  mit  den Genen an 
den Inkompatibilit~ttsloci sowie m6gliche Wechsel- 
beziehungen der Inkompatibili t i t tsallele aus den bei- 
den unterschiedlichen El tern werden diskutiert.  

Fratl E. SZEMES und Frgulein B. GATHMANN gilt mein 
Dank fiir ihre Hilfe bei der Durchfiihrung der Versuche. 
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