
3. Jahrg. 4- Heft EMME : Gene t ik .  des  Ha f e r s .  109.. 

Zum Schlul3 se i  darauf hingewiesen, dab es 
zfichterisch m6glich is t ,  den Alkaloidgehalt 
s~imtlicher alkaloidhaltigen Pflanzen zfichterisch 
zn bearbeiten. Ffir Lupinen (Lupinus luteus, 
angusti/olius und albus) und Tabak liegen die 
Beweise bereits vor. 

Die Bearbeitung anderer Pflanzen, seien es 
Kulturpflanzen oder wilde, soll nacheinander in 
Angriff genommen werden. 
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G e n e t i k  d e s  H a f e r s .  
(Sammelreferat.) 
Von H. 1N.mme. 

Es muB vorausgeschickt werden, dab trotz NILSSON-EHLE 1901, ])UFOUR und I)ASSON- 
dem grol3en Formenreichtum der Haler die vlLLEI903, FRUWlRTHI9o7, BOEHMER I9Io, DE- 
genetische Forschung his gegenw~irtig beinahe NAIFFE und SIaODOT (1901, I922 ), ETH~.RIDGE 
ausschlieBlich die 42 chromosomige, tats~ichlich (1916) und andere. In den neuesten Systemen des 
die an Formen reichste Gruppe, berfihrt hat ;  Hafers von THELLUNC (1911, 1922 ) und MAL- 
die i4chromosomige Gruppe ist wenig, die ZEW (193o) spielt die F/irbnng eine unterge- 
28 chromosomige beinahe gar nicht auf ihre gene- ordnete Rolle. Jedenfalls mul3 die ganze 
tische Natur  lain untersucht worden. Das i s t  Variationsbreite der Nuancen zur Sorten- 
insofern verst/indlich, als sich ein genaueres charakteristik herbeigezogen werden, denn ge- 
botanisches Studium dieser 2 Gruppen auf rade die Farbennuancen sind yon den Aul~en- 
die letzte Zeit bezieht (THELLUNG 1927, einflfissen sehr abh~ngig. Die Vererbung der 
MORDVlNKINA 1929, MALZEW 1930 ) und in bezug F~irbung bei Bastarden zwischen Vertretern von 
auf die Kleinformen noch nicht abgeschlossen A. sativa L. ist, yon RIMPAU (1883, 1891 ), 
ist, Andererseits ist die am meisten verbreitete TSCI~ZRMAK (1903) , WII~SON (1907), NORTON 
A. sativa L. auch 42chromosomig, und es war (i9o7) , ROBERTS und F•EEMANN (1908), THat-  
in erster Linie praktisch notwendig und wichtig, SCHER (1913), NILSSON-EHLE (1908/O9), GAINES 
den Charakter der Vererbung seiner Merkmale (1917) , CAPORN (1918), MEUNISSlER (1918), A. E. 
Iestzustellen; auch war es theoretisch von In- V. RICHARDSON (lant PRIDHAM, 1918), SCI~RI- 
teresse, die genetischen Beziehnngen von A. BAUX (1925), MEURMANN (1926) beschrieben 
sativa L. zu den anderen Euavena-Arten, worden. 
hauptsfichlich zu dem ihm verwandten Wild- Die wichtigsten Arbeiten fiber die genetische 
hafer A. /atua L. festzustellen. Daraus folgte, Natur  der Ffirbung, geh6ren NILSSON-EHLE. 
dab die weir graBte Anzahi der bisher erschie- Laut  diesem Autor variiert die F~irbung (ge- 
nenen Arbeiten fiber 42 chromosomige Hafer- nauer deren Nuance) stark in Abh/ingigkeit yon 
bastarde sich auf solche zwischen den Vertre- Aul3eneinflfissen, kann aber im ganzen als kon- 
tern yon A. sativa L. untereinander und dieser stant betrachtet werden. Schwarz ist epista- 
Ietzteren mit A. /alua L. bezieht. Die Ba- tisch fiber braun und grau, grau fiber gelb, gelb 
starde mit den fibrigen 42 chromosomigen fiber well3. Auf Grund yon Epistase konnten ver- 
Hafern sind weitaus nicht ausreichend erforscht, sc'hiedene komplizierte Spaltungserscheinungen 

gedeutet werden: so ergab F 2 in gewissen Kreu- 
V e r e r b u n g  v o n  F~i rbung  de r  G l u m e l t e n .  zungen yon schwarz • g e l b - - 1 2  schwarz: 3 

Bei den Hafern kann eine schwarze, braun- gelb: I weiB (also dihybrid), oder 12 schwarz: 
lich-r6tliche, graue, gelbe urld weige F/irbung der 3 grau: I weig (wenn ein Graufaktor enthalten 
Glumellen unterschieden werden. Verschiedene war). Eine F2-Spaltung in schwarz, grau, gelb, 
Systematiker haben der F~rbung eine verschie- grau-gelb und weiB lieB auf Epistase yon schwarz 
dene taxonomische Bedeutung zugeschrieben, fiber grau und gelb in einem Elter schliel3en (der 
(KOR~ICKEundWERNER1883, ATTERBERC1891 , II war weig). Weitere Untersuchnngen fiber 
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die genetische Natur der Schwarzf~irbung ftihrten 
zur Entdeckung yon polymeren Schwarz- 
faktoren, wobei Schwarz X W e i B -  in F 2 15 
schwarz : I weiB ergab. Eine weitere Frage war 
die fiber die Ursache eines regul~tren spontanen 
Auffretens von weiBen und grauen K6rnern in 
dunkelfarbigen reinen Linien. So enthielt schwar- 
zer Glockenhafer 4o--70 solcher K6rner pro Kilo- 
gramm, GroBmogul 5o--125 K6rner; in keinem 
einzigen Falle ist es dem Autor gekmgen, eine 
Partie rein schwarzen Kornes einzusammeln; 
dieses durch zufiillige Beimischung oder als Spal- 
tungsresultat zu deuten, ist ausgeschlossen; da- 
gegen sprechen sowohl die Zahlenverh~iltnisse, 
wie auch das v611ige Fehlen (zur Zeit der Be- 
obachtungell) in der Gegend entsprechender hell- 
k6rniger Soften. 

Nach NILSSON-EHLE ist diese Erscheinung nur 
durch Faktorenverlust zu erkl/iren, wodurch 
eine neue recessive F~irbung entsteht, welehe sich 
im weiteren konstant erh~ilt. Natiirlich war 
die neue Linie in allen iibrigen Merkmalen der 
Stammsorte v611ig gleich. Der umgekehrte Fall, 
yon mutat ivem Entstehen schwarzer K6rner in 
reinen weil3k6rnigen Sorten wurde in keinem 
einzigen Falle beobachtet. Zu erwiihnen ist 
noeh ein besonderer Gelbfaktor, der gleichzeitig 
ein Hemmungsfaktor ftir Begrannung ist. Diese 
Beobachtung wurde yon NILSSON-EHLE an 
gelbell Probsteier Hafern gemacht. In homo- 
zygotem Zustande hemmte der Gelbfaktor dieser 
Sorten die Begrannung v611ig, in heterozygotem 
Zustand fand ein starkes Variieren der letzteren 
statt ,  es variierte abet gleichzeitig such die 
Intensit~it der gelben F~rbung. Sugar wenn der 
Gelbfaktor durch einen Schwarzfaktor gedeckt 
ist, wirkt er auf die Begrannung ganz auf die 
gleiche Weise. 

MEUR~A1,T~ (I926) best~itigt im allgemeinen 
die in bezug auf Ffirbung gewonnenen Da ten  
anderer Autoren an einem gr6geren Material 
and zahlreichen Kombinationen. Was die 
Grauf~irbung betrifft, so setzt er ffir sie aul?er 
dem Graufaktor einen Intensifikator Z voraus. 
ZZ macht Gr intensiv grau, Zz verstfirkt die 
Graufiirbung nur leieht. Z allein kann keine 
Grauf~rbung hervorrufen. 

Die Vererbullg der Fgrbung bei Artbastarde n 
wurde beobaehtet yon: NORTON (I907), NII_SSOX- 
EI-ILE (1908 , I909) , ZADE (I912), SURFACE (i916), 
GAINES (I917), LOVE and FRASER (I917), WILDS 
(I917) , ZtS!N und SURFACZ (1917), LOV~ und 
CRAIG (I918), ST. CLAIR CAPORN (I918), TSCHER- 
~AK (1918,I929), WIGGANS (I918), FRASER (19r 9), 
LOVE and ROSTIE (I919), REED (1925), ZHE- 
GALOV (1920 , 1924). Untersucht worden sind 
Bastarde zwischen A. sativa L. und A. /atua L., 

zwischen A,  sativa L. und A. byzanti~,a C, Koch 
und zwischen A.  nuda L. und den fibrigen 42 
chromosomigen Arten. Zu dem, was fiir die 
Bastarde yon A. sativa L. festgestellt wordell ist 
und was im ganzen auch fiir die fibrigen 42- 
chromosomigen Artbastarde gfiltig ist, muB bin= 
zugesetzt werden, daB: I. der Gelbfaktor von 
A.  byzantina C. Koch die Begrannung nicht 
hemmt, 2. der Faktor,  der den feinen Bau der 
Glumellen yon Nackthafern bedingt, gleichzeitig 
ein Hemmungsfaktor fiir dunkle (bzw. schwarze) 
Glumellenf/irbung ist, und dab die Pigmentie- 
rung bei diesen Bastarden nur an groben Teilen: 
der Bastardglumellen zutage tr i t t ;  3. unter den 
Vertretern von A. byza~r C. Koch such rote 
F~rbung auffritt,  die genetische Natur  derselben 
abet nocht nicht klargelegt ist ~. 

V e r e r b u n g  y o n  B e g r a n n u n g .  

Bei den meisten wilden und als Unkraut wach- 
senden Hafern tragen die Glumellen lange grobe 
knief6rmig gebogene Grannen, welche im un- 
teren Teil spiralig gewunden und pigmentiert 
sin& A. sativa L. ist zum gr6Bten Teil durch 
Formen mit einer Granne pro Ahrchen ver- 
treten. A.  byzantina C. Koch ist meist 2 gran~ 
nig, die Grannen sind zarter als bei den Wild- 
hafern. FRASER (1919) schl~igt vor 3 Grannen- 
typen zu unterscheiden. I. grobe Grannen: stets 
knief6rmig gebogen, der untere Tell spiralig ge- 
wunden und pigmentiert, der obere Teil gerade, 
lang und hart. 2. intermedi~re Grannen: ohne 
Knie, weniger hart, im unteren Teil spiralig 
gewunden und pigmentiert, der obere Tell leicht 
gekrtimmt; 3. zarte Grannen: ohne spiralige 
Windung, nicht pigmentiert, ohne Knie, beinahe 
gerade, weicl!,,manchmal haarf6rmig, kurz und 
kaum bemerkbar.  

Die Begrannung, ein an und ffir sich kompli- 
ziertes Merkmal, ist fiberdies noch stark fluk- 
tuierend; dadurch i s t  e~ wohl zu erkl~iren, dal~ 
seine genetische Natur  noch nicht 'genfigend 
gekl~rt ist, Der Begriff , ,Begrannung" umfal3t: 
I. Anlage zur Grannenbildung/iberhaupt; 2. Grad 
der Begrannung, d .h .  Anzahl der begrannten 
26hrchen in der Rispe; 3- Anzahl der Grannea 
im fihrchen; 4- Charakter der Grannen. 

Begrannung bei Bastardell zwischen Vertretern 
yon A. sativa L. ist von RAU• (19o6), NORTO~ 
(1907) , FERSEKESS(I908), Nn~sso~-Em~E(i 9o8, a), 
SURFACE (1916), Love  und FRASER (I917), 
LOVE und CRAIG (1918), MEUNISSIER (I918),. 

1 FEDORORA (193 o) kreuzte A. saliva (gelb) • 
A. fatua (braunschwarz). Sie setzt 2 Faktoren, 
N und S, voraus ; NS - -  gibt schwarz, Ns - -  braun~ 
nS - -  grau, ns - -  gelb. 



3- Jalarg. 4- Heir Genet ik  des Hafers .  111 

FRASER (1919), ~ARQUAND (1922) und COF~- 
MAI~N und STANTON (1925) beschrieben worden. 

Alle Autoren sind darin einig, dab die Be- 
grannung ein stark fluktuierendes Merkmal ist. 
Laut  SURFACE und ZINN k6nnen sogar geno- 
typisch begrannte Formen dank Aul3eneinflfis- 
sen unbegrannt  erscheinen. F/ille, wo der 
Bastard yon beinahe grannenlosen Eltern s tark 
begrannt ist, sprechen n a c h  NILSSON-EI~LE ffir 
Polymerie des Merkmals 1. 

Die Existenz yon absolut grannenlosen For- 
men kann als bewiesen gelten (ZI~EGALOV). 
Fehlen yon Grannen ist e in  reeessives Merk- 
mal. Was die Hemmung der Begrannung durch 
den Gelbfaktor betrifft, so trifft das ffir viele, 
Ffille nicht zu, z. B. nach STANTON und COFF- 
MANN fiir die Sorte Kherson; auch beobachteten 
diese Autoren keine Koppelung yon Gelbfarbe 
und Grannenlosigkeit bei dieser Sorte; wahr- 
scheinlictl besitzt die Sorte einige Faktoren ffir 
Begrannung. 

Angaben iiber Vererbung der Begrannung bei 
Artbastarden zwischen A. sativa L. und den Wild- 
ha/ern und Ietzterer untereinander finden wir 
bei ZADE (I912), SUREACE (1916), SURFACE und 
ZINN (1916), LOVE und FRASER (I917), WILDS 
(I917), LOVE und CRAm (I918), ZHEGALOV 
(I920), MIT~OFANOVA (I927), bei Bastarden von 
A. byzantina C. Koch mit  A. sativa L. und den 
Wildhafern - -  bei LOVE und FRASER (I917), 
FRASER (I919), WmGANS (I918), Z~tEGALOV 
(I920), bei Bastarden mit  A.  nuda L. bei ZINN 
und SUREACE (1917), ZHEGALOV (1920, 1924). 
Bei den Artbastarden ist Begrannung der I. Blfite 
dominant,  der I I .  Blflte meist recessiv, bei 
IOO % begranntem kultivierten Elter ist manch- 
real auch die II .  Bliite des Bastards begrannt 2, ~. 
Im  ganzen dominieren grobe Grannen fiber 
zarten, der Grad der Begrannung vererbt  sich 
verschieden, lOO% Begrannung bei grober 
Granne scheint stets dominant zu sein. Bei 

I m  Sommer  I93 ~ haben  wir  aus e iner  IZreuzung 
yon  ssp. macrantha Nialz. (lOO% begrannte  I. Blfi- 
ten) • ssp. abyssinica (IKochst.) Thell.  (lOO% be- 
grannte I. und II.  Blfiten) eine v611ig grannenlose 
/v 1 Generation gezogen. 

2 FzI)oRovA (I93 o) kommt zur Uberzeugung, 
dab bei saliva • fatua-Bastarden die Begrannung 
yon einem recessiven Faktor abh~ngt: aa ist fatua- 
(2-Grannen), AA-sativa (keine oder nur eine zarte 
Granne), Aa-F, (I Granne). Auch wurde ill F 2- 
Spaltung I : 2 : I dem Grannencharakter nach be- 
obachtet. 

Ohne die Frage n~iher zu disku~deren, m6chten 
wit nut hinweisen, dab sich in F~ zweier yogi unserert 
Kombinationen die t3egrannung der II.  ]31rite 
diametral entgegengesetz~c verh~lt, wobei der erste 
Elter ssp. macrantha (3/lair.), die zweiten Eltern 
durch 2 verschiedene Variet~ten yon ssp.. fatua 
(L.) Thell. vertreten ist. 

Bastarden yon A. byzantina C. Koch mit  Wild- 
hafern dominiert der Grannentypus der ersteren. 

Ferner ist noch 3-Grannigkeit bei Bastarden 
yon A. [atua L. • A. Ludoviciana Dur. zu be- 
achten, selbst wenn die Elternrassen 2grannig 
sind. Laut  MITROEANOVA sind alle Bastarde vom 
Typus Con/ormes 3grannig, bei Bastarden v o m  
Typus Biformes ist es nicht unbedingt der Fall. 

Was Bastarde mit A. nuda L. betrifft, so ist 
die Vererbung der Begrannung wohl noch nicht 
genfigend gekl~irt, zumal die Natur  der Begran- 
hung der Nackthafer  fiberhanpt ziemlich un- 
Mar ist. 

V e r e r b u n g  v o n  B e h a a r u n g .  

Behaarung kommt  bei Hafern an vielen 
Pflanzenorganen vor: Callus, Stiel der I., I I . ,  
I I I .  usw. Blfite, Glumelle, Granne, Blat t-  
spreite, Blattscheide, Stengelknoten usw. In  
der genetischen Literatur  finden wir Angaben 
haupts~ichlich fiber Vererbung von Behaarung 
der Glumellen, des Blfitenstiels und des Callus. 
Der systematische Wert  dieser Merkmale wird 
yon verschiedenen Autoren verschieden taxiert .  
TI-IELLUNG (1911, 1927) und MALZEV (1930) 
legen der Behaarung der Blfitenteile und der 
Stengelknoten eine ziemlich grol3e taxonomische 
Bedeutung bei. 

A. Vererbung von Behaarung am Callus. 
Schon NILSSON-E~ILE (19o8) unterschied k u r z e  
mittlere und lange H~irchen am Callus. Die- 
selben sitzen entweder im Kreise, oder in Form 
zweier Bfischel oder es sind nur einzelne H~irchen. 
Angaben fiber Vererbung dieses Merkmals bei 
intra- und interspezifischen Bastarden linden 
sich bei einer Reihe Autoren: NILSSON-EI~LE 
(19o8), ZADE (1912), SURFACE (I916), ZINN und 
SUREACE (I917), WILDS (I917), LOVE and CRAIG 
(I918), WmGA~S (I918), FRASER (I919), ZHE- 
GALOV (I920, 1924). Auf Grund der gewonnenen 
Beobachtungen k6nnen folgende Schlfisse ge- 
zogen werden. Lange und kurze H~irchen 
einiger Vertreter von A. sativa L. vererben 
sich nach dem dihybriden Schema K l • k L;  
bei Bastarden von A. /atua L. • A.  sativa L: 
dominieren kurze Hgrchen fiber langen, was 
dem Verhalten dieser Merkmale innerhalb yon 
A. sativa widerspricht. Bei Bastarden yon  A. 
byzantina C. Koch • A.  sativa L. dominieren 
kurze H~irchen oder vollst~ndiges Fehlen letz- 
terer fiber langen. Behaarter  Callus yon A./atua 
L. und unbehaarter  Callus yon A. sativa L. bil- 
den ein allelomorphes Paar;  F2 spaltet I : 2 : . I ;  
somit muB e i n  Faktor  ffir Behaarung fiber- 
haupt  existieren I. Die Behaarung yon Callus ist 

1 Laut FI~DOROVA (193 o) h~ngt die Callusbe- 
haarung yon demselben recessiven Fabtor ab, wel~ 
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bei A. [atua L. mit  noch 6 anderen Merkmalen 
gekoppelt. Wahrscheinlich besitzen einige gelb- 
farbene Formen einen Hemmungsfaktor  fiir Be- 
haarung yon CallUs. 

B) Vererbung yon Behaarung des Stiels der 
I I .  BZi~te. Dieses Merkmal ist genetisch nur wenig 
erforscht. A n g a b e n  finden sich bei SURrAC~ 
(1916) und MITROFAI~OVA (1927). Bei A. saliva 
L. • A . /a tua  L.-Bastarden dominiert in den 
untersuchten F~llen das Fehlen von Behaarung 
am Stielchen 1. 

C) Vererbung von Behaarung der Glumellen. 
Angaben gibt es bei SURFACE (I916), TSCI~ER- 
IvlAl~: (I918), ZHEGALOV (I920, 1924). Bei Ba- 
starden von A. saliva L. • A.  /atua L. domi- 
nieren behaarte  Glumellen fiber unbehaarte 
Glumellen 2. Die Behaarung der Glumellen der 
t. und I I .  Blfite sind voneinander unabh~ingige 
Merkmale. Der Faktor,  der die Behaarung der 
I. Glumelle bewirkt, ist fiberhaupt ein Grund- 
faktor  fiir Glumellenbehaarung, deshalb kann 
die I I .  Glumelle n ich t  behaart  sein, wenn es die 
I.  nicht auch ist. Wir mfissen bemerken, dab 
das Merkmal komplizierter ist, als es in dem 
eben gesagten geschildert wird 3. 

V e r e r b u n g  v o m  B e f e s t i ' g u n g s t y p u s  
de r  B l i i t en .  

Die verschiedenen Unterar ten und Variet'~ten 
vom Haler  unterscheiden sich durch die Art 
der Anheftung der Bliiten im Ahrchen. In den 
bisher erschienenen genetischen Arbeiten han- 
delt es sich haupts~ichlich um die Alternative: 
angegliederte Btfiten der Wildhafer - -  lest be- 
Iestigte Blfiten der kultivierten Hafer. 

Folgende Autoren haben die genetische Natur  
dieses Merkmals untersucht:  SURFACE (1916), 
WILDS (I917), WIGGANS (I918), LOVE und 
CRAIG (I918), TSCHERMAK (I918), FRASER (I919), 
ZI~EGALOV (1920, I924 ), MITRO~ANOVA (1927). 

Die Beobachtungen dieser Autoren kann man 
wie Iolgt zusammenfassen: die Merkmale, ange- 
_gliederte Bl~ten vom Typus  A. /a tua  L. und Iest- 

cher die Begrannung und Blfitenangliederung be- 
dingt. Auch se*zt sie noch 2 recessive !Viodifikatoren 
flit dieses Merkmal voraus. 

1 Dasselbe best~tigt auch FEDOROVA (t93o). 
Auch wit haben ill den meisten Fiillen dasselbe be- 
obachtet, jedoch ist in einem Falle in F 1 ssp. byzan- 
tina (Stielchen unbehaart) • ssp. macrantha (Stiel- 
then behaart) - -  das Stielchen behaart. 

FXDOROVA (193 o) berich~cet fiber Fehlen yon 
Glumellenbehaarung in F~ bei Bastarden yon 
~t. saliva • A.  fatuc,, trotzdem die Spaltung in F~ 
deutlich yon Dominanz dieses lVIerkmals spricht. 

3 FLORXLL (1929) beobachtet in F 2 yon asp. by- 
zantina • ssp. fatua behaarte Glumellen; wit k6n- 
hen alas auch in bezug auf die GlumelIe der L Bl~te 
yon F~ bestXtigen. 

sitzende Blfiten vom Typus A. saliva L. h~ngen 
yon einem Paar  Faktoren ab 1; es dominiert der 
letztere Typus;  die Spaltung in F 2 geht im Ver- 
h~iltnis von I : 2 : I vor sich. Der Angliederungs- 
typus yon A. /atua L: ist gekoppelt mit  grober 
Granne und dichter Behaarung am Callus; je- 
doch scheint diese.Koppelung nicht absolut lest 
zu sein. Bei Bastarden zwischen den Wildhafern 
A. /atua L. mit A. sterilis L. nnd mit  24. Ludo- 
viciana Dur. dominiert in /;1 der Blfitenbe. 
festigungstypen letzterer; die Anzahl der Fak- 
toren ist nicht festgestellt. Was Bastarde von 
A. sativa L. mit A. byzantina C. Koch anbelangt, 
sind die Daten nicht gentigend, um iiber, die 
Faktoren des Merkmals zu urteilen. Bei Bastar- 
den von A. nuda L. mit  Witdhafern entsprieht 
der Vererbungstypus im ganzen demjenigen der 
Bastarde yon A. saliva L. mit  Wildhafern, nur 
dab im ersteren Falle auch II .  und I I I .  Blfiten, 
je nach der Beschaffenheit ihrer Glumellen, 
angegliedert sein kOnnen. 

In  unseren Arbeiten haben wir verschiedene 
Kombinat ionen von Artbastarden zwischen 
kultivierten und wilden Hafern erzielt; F I weist 
verschiedene Befestigungstypen auf (5); auch 
gibt es F~ille yon Dominanz der ,,angeglieder- 
ten" B l f i t e . -  

V e r e r b u n g  d e r  A r t  v o n  Z e r g l i e d e r u n g  
des  N h r c h e n s .  

Beim Hafer  sind die Blfiten im Ahrchen dutch 
Segmente der Achse vereinigt, wobei die ~iul3ere 
Glumelle einer jeden Blfite am verbreiteten 
Ende des letztere tragenden Segmentes be- 
festigt ist und die Basis des n~ichsten Segmentes, 
welches die n~chste Bliite tr~igt, umfaBt. Bei 
Zerfall des ~hrchens von A. byzantina C. Koch. 
bleibt das Segment, welches die obere Bliite 
tr~igt, mit  dieser Blfite im Zusammenhang;  bei 
A. sativa L. 16st sich das Segment yon der 
oberen Blfite und bleibt an der unteren Blfite be- 
festigt; NORTON (1907) war d e r  erste, welcher 
den taxonomischen Wert  dieses Merkmals er- 
kannte. Angaben, und zwar sich widersprechende, 
fiber Vererbung dieses Merkmals geben WIGCA~S 
(1918) und FRASER (1919). Ersterer beobach- 
tete bei F1-Bastarden von Red Texas • schwe- 
discher Selektier Haler  Dominanz des byzantina- 
Typus;  F 2 spaltete auf in Typen ,  die den 
Elternformen in bezug auf dieses Merkmal gleich 
waren, und in eine Reihe intermedi/irer Formen;  
in FRASERS Kreuzung'  Burt  • Sixty days do- 
'minierte der sativa-Typus. 

1 FEnoRovA (193 o) gibt ffir A. fatua das Sym- 
bol aa, .fiir A. sativa-AA ;das bezieht sich s'owohl auf 
die erste, wie auch zweite Blfite. 
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V e r e r b u n g  de r  A n z a h l  de r  B l t i t e n  
im A h r c h e n .  

Bei Bastarden in Grenzen von A. sativa L. 
hat NILSSON-EI~LE (19o8) 3--4  Blfiten im Ahr- 
chen beobachtet ,  wogegen die Elternformen nur 
2--3 Blfiten besal3en. Die Beobachtungen dieses 
Autors sprechen ffir Polymerie der Faktoren, die 
dieses Merkmal bedingen. 

Bei F1-Bastarden vonbeschal ten mit nackten 
Hafern, die wie bekannt durch eine hohe, his 
9 lind mehr reichende Blfitenanzatll charakte- 
risiert sind, wird eine intermedi~ire BifitenanzahI 
festgestellt, doch ist dabei zu beobachten, dab die 
Rispen dieser Bastarde mosaikartig gebaut sind 
und dab im unteren Teil der Rispe die 2blfitigen 
und im oberen Teil die mehrblfitigen ~hrchen 
vorherrschen. Uberhaupt ist die Blfitenanzahl 
in ~hrchen, die sich mehr dem Nackthafer- 
typus n~hern, gr613er, als in denen, in welchen 
mehr beschalte K6rner vorkommen. Alle die 
oben angeffihrten Beobachtungen stammen von 

NORTON (1907), ZlXX und SURFACE (1917) und 
ZHEGALOV (1920, 1924). 

V e r e r b u n g  y o n  L~inge t ier G l u m e l l e n .  

Dieselbe wurde bisher, wie es scheint, nur von 
NILSSoN-EHLE (1908) berficksichtigt. Das Ver- 
halten des Merkmals ist dasjenige yon quanti- 
tativen Merkmalen; alas Merkmal wird wahr- 
scheinlich durch polymere Faktoren bedingt. 
Unsere eigenen Beobachtungen an strigosa • 
brevis-Bastarden stimmen damit fiberein. 

V e r e r b u n g  de r  K o r n g r 6 B e .  
Beziiglich dieses Merkmals gibt es nur eine 

kurze Angabe bei NILSSON-EHLE (1918) darfiber, 
dab dieses ein mendelierendes Merkmal ist, 
welches sich unabh~tngig yon Blattbreite, Blfiten- 
angabe und Halml~inge vererbt. 

V e r e r b u n g  v o m  B a u  de r  G l u m e l l e n  bei  
B a s t a r d e n  m i t  N a c k t h a f e r n .  

Wie schon erw/ihnt ist die F1-Generation 
solcher Bastarde stets rnosaikartiger Struktur;  
in F 2 treten aul3er Bastarden aueh die Eltern- 
formen auf. DieF 2 wie auchF~-Pflanzen mosaik- 
artiger Struktur sind ~iul3erst verschieden; auch 
ist ihre Struktur verschieden in Abh~ingigkeit 
davon, was ffir ein beschalter Hafer als I I .  
Elterntorm an der Bastardbildung mit teil- 
nimmt. Genauere Angaben fiber die Vererbung 
der Glumellenstruktur auf Grund eigener Unter- 
suchungen werden in einer spezfellen Arbeit 
ver6ffentlicht werden, doch k6nnen wir schon 
jetzt  mit Sicherheit feststellen, da3 die Be- 
hauptungen einer Reihe yon Autoren fiber die 
Anwesenheit yon his 40% typisch bespelzter 

K6rner oder von K6rnern mosaikartiger Struk- 
tur in der Rispe von echten Nackthafern starke 
Zweifel fiber die , ,Echtheif '  dieser Nackthafer 
erregen; die yon uns als reine Linien aus vat. 
inermis KSrn. und einer [. mongolica (yon 
PlSSAREV, aus der Mongolei) gezogenen Formen 
enthalten fiberhaupt keine beschalten K6rner, 
und solche Pflanzen, die, wenn auch die gering- 
sten Spuren yon Bespelzung aufweisen, spalten 
in der Nachkommenschaft stets auf, was fiir 
ihre heterozygote Bastardnatur zeugt. Ihre 
Teilnahme als Elternform bei Kreuzungen 
macht das Spaltungsbild nur unklar und ,,ver- 
schiebt" den Typus yon Glumellen- und Rispen- 
struktur der Bastarde. 

Die Vererbung der Glumellenstruktur bei 
den Bastarden mit Nackthafern j s t  yon fol- 
genden Autoren untersucht worden: ZINN und 
SURFACE (I917), ST. CLAIR CAPORN (I9!8), LOVE 
und McRosa'IE (I919), ZHEC, ALOV (1920, I924). 

Es sind Bastardkombinationen von A. nuda 
L. mit A. sativa L., A.  Ludoviciana Dur. und 
A. byzantina C. Koch beobachtet worden. ZI~N~ 
SURFACE, LOVE, Mc ~OSTIE und  ZHEGALOV setzen 
fiir die Bastarde mit A, sativa L. monohybride 
Natur  des Merkmals voraus, da man die Spaltung 
in F 2 als im Verh~iltnis I : 2 : I deuten kann; 
ST. CLAIR-CoPORN setzt drei Faktoren:  X, Y, Z 
voraus. Bei den Ludoviciana-Bastarden wurde 
eine komplizierte Spaltung der Bastarde ohne 
jegtiche Ann~iherung a n  Mendelzahlen beobach- 
tet. ZHEGALOV setzf D0minanzwechsel infolge 
yon Alter voraus, da die kr~iftigeren, frtiher 
angelegten Ahrchen mehr dem nuda-Typus 
geh6ren. Uberhaupt kann die genetische Natur  
des Merkmals ,,Glumellenstruktur" noch nicht 
als gekl~irt gelten. 

V e r e r b u n g  v o m  R i s p e n t y p u s .  
Wie besonders die Beobachtungen der letz- 

ten Zeit zeigen, sind die verschiedenen Euavena- 
Arten und Unterarten durch Formen mit den 
verschiedensten Rispentypen vertreten. Die 
ersten Versuche, die Vererbung dieses Merkmals 
zu klSren, gehSren WIEGMANN (laut TI-IEL- 
LUNG, I 9 I I ) ,  RIMPAU 1891 , WILSON (19o7); 
schon diese Beobachtungen sprechen gegen ein 
Herausdifferenzieren von A. orientalis als selb- 
stfindige Art. (DE CANDOLLE, 1884. ) Die aus- 
ffihrlichsten Arbeiten diesbezfiglich gehSren 
NILSSON-EHLE (1908--1909). Dieser Autor hat 
festgestellt, dal3 die Rispenform yon einer nicht 
grol3en Anzahl Faktoren abh~ingt, dab die 
Einseitswendigkeit tier Rispe ein recessives 
Merkmal ist, und dab wahrscheinlich die Wir- 
kung der Faktoren ffir Allseitswendigkeit eine 
verschiedene ist. 
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V e r e r b u n g  de r  H a l m E i n g e .  
Das Merkmal variiert stark in Abh~tngigkeit 

yon Aul3enfaktoren. NILSSON-EHLE (19o8) be- 
.trachtet das Merkmal als erblich, wobei eine 
Reihe yon Abstufungen in der L~inge des Hatmes 
auftreten kSnnen. Es gibt Beispiele, wo 2 der 
Lfinge naeh konstante Rassen bei Kreuzung 
tange und kurze  Naehkommen ergeben haben. 
Das Merkmal ist beim Hafer wahrscheinlich 
polymerer Natur. (Wie bekannt, ist nach MEN- 
DZL dasselbe Merkmal bei der Erbse mono- 
hybrider Naturl.) 

V e r e r b u n g  de r  L igu la .  
Grundlegende Untersuehungen geh6ren 

NILSSON-EHLE (1908, 1909) und ferner MEUR- 
MANN (1926). An einer grol3en Anzahl Kreuzun- 
gen ist gezeigt worden, dab die ,,Ligula" von 
einigen polymeren Faktoren abh{ingt, davon 
sind 4 -  Z 1 -  L4 endgfiltig Iestgestellt, aber 
wahrseheinlieh sind ihrer mehr als 4. Einige von 
ihnen, so z .B.  L 1 -  L 2 bedingen gleichzeitig 
die Rispenform; ihre Allelomorphen /1 und l 2 
bedingen die einseitswendige Rispe. 

V e r e r b u n g  de r  B l a t t b r e i t e .  
Lrber diese Frage konnten wir keine Literatur- 

angaben: finden. NILSSOX-EHLE (I908) weist 
nut  darauf hin, dab did Blattbreite unabhfingig 
yon KorngrSfie und  B1/itenanzahl vererbt wird. 

V e r e r b u n g  y o n  W a c h s i i b e r z u g .  
Die genetische Natur  yore Wachsiiberzug 

wurde yon NILSSON-EHLE (1908) als erstem 
untersucht;  er stellte die monohybride Natur  des 
Merkmals bei Kreuzung von Formen mit und 
ohne Wachs/iberzug fest. 2VIEu~MANN setzt ffir 
den Wachsfiberzug den Faktor  W voraus. W W  
ist leicht zu unterscheiden yon Ww, F= spaltet auf 
im Verhfiltnis yon I : 2 : I. Die Dicke des Wachs- 
belegs h~ingt von Intensit~itsfaktoren ab. Ohne 
dieselben ist ersterer in heterozygotem Zustande 
kaum bemerkbar;  w ist nur mit starker Lupe 
sichtbar. 

V e r e r b u n g  y o n  C h l o r o p h y l l o s i g k e i t  u n d  
B u n t b E i t t r i g k e i t ,  

Beobachtungen fiber Vererbung bei chloro- 
phyllosen Sippen gehSren AKERMA>r (1922) 
und ZHECALOV (1920), solche fiber Vererbung 
yon Buntbl~ittrigkeit C~mswlE (1921). 

AKERMAN fand in der F~-Generation yon 

Was die H almfgrbung anbetrifft, so gibt es 
knrze Angaben bei HAYEs und CrARBER (1927) 
lirtd PRIDHAN (1918) darfiber, dab r6tliche und 
griinliche Halmf~rbung ein Allelomorphenpaar dar- 
stellen mit Dominanz ersterer. 

Bastarden einer weil3en d/inischen Sorte (Nova- 
haler) mit schwarzen schwedischen Hafern 
(GlockenhaferII  und III ,  Grol3mogul und 
Fyrishafer) eine lebensunf/ihige chlorophyllose 
Sippe; die jungen Pflanzen waren gelb-gr/in und 
gingen am I4. Tage zugrunde. Die Eltern- 
formen waren konstant griin. In F 2 gab es eine 
Pflanze ,,lutescens" auf 7 o griine; dieses Ver- 
Niltnis n~ihert sich 63 : I und l~gt h u t  ~KER- 
MAN auf 3 polymere Faktoren schliegen; jeder 
von ihnen bedingt griine F/irbung auch in hete- 
rozygotem Zustande. Nur vollst~indiges Fehlen 
aller 3 Faktoren gibt gelbwerdende, in normalen 
VerNiltnissen lebensunf~thige Pflanzen. Der 
Autor weist darauf hin, dab die Spaltungszahlen 
der einzelnen Parzellen kein sehr klares Bild 
ergeben. ZIIEGALOV land chlorophyllose Keime 
in einer aus Semiretschye stammenden A. 
di//usa var. aurea KSrn. Unter 4 ~ Familien 
dieser Form bestanden 16 aus nur normalen 
Pflanzen, 26 spalteten chlorophyllose Keime ab. 
Die Pflanzen, die sich aus diesen Keimen ent- 
wickelten, ergaben eine Nachkommenschaft mit 
einer Spaltung yon 3 grfin: I nicht grfin, so 
dab es sich um ein Faktorenpaar handelt. Es 
ist das ein Fall typischer Verlustmutation, was 
bei Gramineen laut ZHEGALOV tiberhaupt ziem- 
lich oft vorkommt. 

Was Buntbl~ittrigkeit (gestreifte F/irbung) 
anbelangt, so beobachtete eine solche CHRISTIE 
an der Sorte MSistad Grenadierhafer. Durch 
Selbstbest~iubung des einzigen Exemplars er- 
hielt er im drauffolgenden Jahre 8 gestreifte und 
2 gr/inbl~ittrige Pflanzen; 3 der ersteren waren 
keimf~ihig und ergaben 24 grfine und 19 ge- 
streifte Pflanzem Ffinf yon den gr/inen er- 
wiesen sich konstant, 9 spalteten wiederum auf. 
Dabei war die Spaltung in den einzelnen Nach- 
kommenschaften sehr verschieden, so dab keine 
Schlfisse fiber Faktorenanzahl mSglich waren; 
auch die Spaltung bei den Nachkommen der 
gestreiften Pflanzen gab nichts greifbares. Im 
allgemeinen sind die gestreiften Pflanzen schw/i- 
cher als die gr/inen, sp~iter reifend, weniger 
widerstandsf~ihig gegen Insekten. Fiir Voraus~ 
setzung yon lethalen Faktoren ist keine Ver- 
anlassung. Der Autor setzt miitterliche Ver- 
erbung voraus 1. 

1 In einer soeben erschienenen Arbeit yon 
FERDINANDSEN und WING:~ (1930) schildern diese 
Autoren einen Fall fleckiger Nekrose, die in einer 
norwegischen Sorte mit ioo % Hgufigkeit auftrat. 
Kreuzung mit ,, Segerhavre" zeigte Vererblichkeifi 
der Krankheit, welche die Autoren mit Plastiden 
verbinden. Auch IVANOV (I930) schildert 2 Fglle 
yon Gestreiftbl~ttrigkeit, und zwar bei Bastarden 
von A, barbala • A. sat@a; er deutet diese Fglle 
als Chim~ren infolge somatischer Mutation, 
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V e r e r b u n g  v o n  Z w e r g -  u n d  R i e s e n w u c h s  

Diesbezfigliche Beobachtungen geh6ren WAR- 
BURTON (1919), STANTON (1923) , GOULDEN 
(I926), ZI~EOALOV (I920). Erster  Autor be- 
obachtete bei der Sorte Victory F~ille von reces- 
sivem Zwergwuchs. Die Spaltung in F 2 ging 3 : I 
vor sich. Die Genesis dieser Zwergformen ist 
schwer zu deuten, da Victory eine reinlinige 
Sval6fer Sorte ist. Dominante Zwerghaftigkeit 
beobachtete STANTON an Nachkommen einer 
aus Aurora • Pringle's Progress selektierten 
Sorte und bei Bastarden yon Winter Turf  X 
Sixty Days. Ihre Genesis ist nicht ganz Mar: 
entweder liegt hier Mutation in der Ei- oder 
Pollenzelle einer normalen Pflanze vor, oder 
ist der Fall iiberhaupt viel komplizierter. Das 
Entstehen ganz steriler Zwergpflanzen beobach- 
tete GOULDEN in einer reinen Linie yon Banner 
Sask. 144, und zwar unter den Nachkommen, 
die aus K6rnern yon intermediiir-fatuoiden 
Typen gezogen worden waren; und zwar waren 
die Zwergpflanzen gleichzeitig auch fatuoider 
Natur.  

Der Autor gibt keine Faktorenanalyse dieser 
Erscheinung. Der yon ZHEGALOV beschriebene 
Fall yon Entstehung yon Riesenhafern in einer 
reinen Linie von A. orientalis Schreb. var. 
obtusata A1. ist eine echte Genenmutation, die 
in heterozygotem Zustand auftrat  und dann 
homozygot ausselektiert wurde. Die Chromo- 
somenzahl dieser Riesenformen ist 42 (NIKO- 
LAJEWA 192o ). 

V e r e r b u n g  y o n  I m m u n i t ~ t  1. 

Unter den Pilzkrankheiten der Hafer schMi- 
gen am meisten: Puccinia coronata Corda, 
Puccinia graminis avenae Eriks. und Henn., 
Ustilago avenae (Pers.) Jens., Ustilago levis (K. 
und S.) Magne, Erysiphe graminis DC. Das 
Verhalten der verschiedenen Varietfiten zu 
diesen Parasiten ist yon vielen Forschern unter- 
sucht worden, so z. B. : VAVlLOV (1918), PARKER 
(I918),  DURELL u n d  PARKER (1920), STAKMAN, 
L~VlNE und BAILEY (1923) , MACKIE und ALLEN 
(1924) 2 beobachteten das Verhalten der Hafer zu 
Rost; VAVlLOV (1918), HEALl) (I919) , REEl) 
(1920, 28, 30), SAMPSON und DAvis (I923), 
GAISIES (1925) U.a .  untersuehten die Wider- 
standsf~ihigkeit der Hafer gegen Brand; REED 
(1916) und VAVlLOV (1918) alas Verhalten 
letzterer zu Meltau. Alle gewonnenen Resul- 

Leider k6nnen wit den Artikel yon HAVES 
(193o) nicht mehr zitieren, m6chten aber die Auf- 
merksamkeii der Leser auf denselben lenken. 
Desgl. I~RENZEL (i93 o) und FEI~IN (1930). 

2 DIETZ (1924, I928), HAYES, GRIFFEE, STEVEN- 
SON u n d  LUNDEN (I928), FRENZEL (I930), TEDIN 
(1930) u . a .  

tate sprechen fiir eine scharf ausgepriigte Ver- 
schiedenheit in der Immunit~it der einzelnen 
Sorten nnd Variet~ten des Hafers gegen diese 
Krankheitserreger. Das gegenw~irtige Verst~nd- 
nis der systematischen Gruppierungen innerhalb 
Euavena Griseb. wird durch diese Beobachtnngen 
nur  vertieft. Was die genetische Natur  der 
Immunitiit  anbelangt, so sind die diesbeziig- 
lichen Angaben nicht zahlreich 1. PARKER (1920) 
stellte bei Bastarden yon Burr • Sixty Days 
in F2-Spaltung zu Puccinia coronata in immune, 
nicht immune und intermedi/ire Formen lest; 
GARBER (1922) nntersuchte Bastarde F 1 - - F  3 
des gegen P. graminis avenae immunen White 
Russian mit den nicht immunen Sorten Victory 
und Minota. Immunit~it erwies: sich dominant, 
die Spaltung in F 2 war 3 : I ,  F a zeigte, dab die 
nicht immunen Pflanzen homozygot waren. 
DAVIES und JONES (1926 und 1927) arbeiteten 
mit Bastarden des gegen P. coronata Eriks. 
immunen Red Rustproof (A. sterilis L.) Scotch 
potato oats. ~ Immunit~t war dominant, die 
Spaltung in F 2 ging 3 : I vor sich; auch bier 
waren die immunen Formen zu ein Drittel 
homo- und zwei Drittel heterozygot ~" 

Auch der genetischen Natur  der Brandpilz- 
immunit~it des Hafers sind nur wenige Arbeiten 
gewidmet: WAKABAYASCHI (1921) untersuchte 
Bastarde von A,  sterilis, Sorte Red Rustproof • 
A. sativa orientalis, Sorte Black Tartar ;  ersterer 
ist immun gegen Ustilago levis. Die gewonnenen 
Resultate sprechen ftir Dominanz von Immuni- 
t~it und polyfaktorielle Natur  d e s  Merkmals. 
GAINES (1925) kommt an ~ihnlichen Kombina- 
tionen zu denselben Resultaten. BARNt~Y (1924) 
setzt voraus, dab die Anzahl der Faktoren ftir 
ImmunitY, it bei verschiedenen Formen ver- 
schieden sein kann (1--3). REED und STASrTON 
(1925) kreuzten Fulghum (stark immun gegen 
Ustilago avenae und U. levis)• schwedischer 
Selektionshafer (mittelimmun). DieF~-Bastarde 
zeigten einen verschiedenen Grad von Immuni- 
t~it. Diese Beobachtungen best~itigen diejenigen 
von REEl) (1920 , 1925) ~ und REEl), GI~IFFITI-IS 
und BRICGS (I924), dab bei den Hafern Im- 
munit~it gegen beide Krankheiten meist gleich- 
zeitig auftritt .  GAINES (1925) hat 21o Hafer- 
soften auf Immunit~it gegen U. avenae und U. 
levis im Verlauf yon 8 Jahren beobachtet. 

1 Es Iehlen uns  einige Arbei ten,  m6glich auch 
Titel.  

DIETZ (1928) beobachtet dominante Immunit~Lt 
(monofaktoriell) bei White Tartar • National und 
x Lincoln. Drei Linien yon Buit erwiesen sich in 

bezug auI Immunit~it genotypisch verschieden. 
Auch wird ein Hemmungsfaktor der Immunit~: 
vorausgesetzt. 

3 Siehe auch REED ( I 9 2 8  , 193o). 



t16 EMM~ ~ Der Ztichter 

Zwei dal:uilter erwiesen sich als v6tlig immun, 
so z. B, die sehr' eintr/igliche Sorte Markton. 
Nach GAINES besitzt die Sorte Red Rustproof 
(A, byzanlina C. Koch) 3 Faktoren ffir Immunit~t, 
yon  deilen ein jeder  Immunit~it verursacht. 
Bei Bastarden yon Red Rustproof mit Nackt- 
haleru (Large und Chinese Hulless) gibt eiiler 
dieser Faktoren keine v611ige Dominanz, ~IOL- 
DENHAUER (1927) widmet der Frage fiber 
Immunit~t: der Hafer gegen U. avenae eine ein- 
gehende Arbeit, die als Basis ffir genetische 
:Arbeit in dieser Riehtung sehr wertvoll ist. 
E r  stellt fest, dab kultivierte Formen nicht 
weniger immun sind als die ihnen entspre- 
chenden Wildformen; und dab Immunit/it  poly- 
faktorieller Natur  ist. 

Auf Grund des bis zur Zeit gewonneilen 
Materials k6nnei1 bis auf weiteres folgende 
Schlfisse gezogen werden: dab die Mendelnatur 
des Merkmals ,,Immunit~it" keinem Zweifel 
unterliegt; daft Kulturformen nicht weniger 
immun sind als die ihnen nahen wilden Formen; 
dab  die genetische Natur  des Merkmals ,,Im- 
munit~it" selbst Itir dieselbe Krankheit  bei ver- 
schiedenen Sorten und Formen verschiedeil sein 
kann;  dab bei allen bisher untersuchten Bastar- 
den Immunit~t gegen Rost ein dominantes 
Merkmal monofaktorieller Natur ist ; dab es'F~lle 
yon dominierender und nicht dominierender 
Immuni t~ t  gegen Urtilago levis gibt ; dab 
Immunit~it gegen beide Formen von Brandpilzen 
gleichzeitig auftreten kann, und schliel31ich, dab 
Immunit~t  gegen Rost unabNingig ist voil 
solcher gegen Brand. 

V e r e r b u n g  voi l  sp~item u n d  f r f i h e m  
A u s r e i f e n .  

Das Problem ist an und ffir sich schwierig, da 
das Merkmal stark variiert. Nach NILSSON- 
EHLE (1908, 1909) findet nie monohybride Spal- 
tung start, sondern es entstehen eine Reihe inter- 
medi~irer Typen und auch solcher, die fiber die 
Elterilgrenzeil hinausgreifeil. ST. CLAIR CAPORN 
(1918) kommt an Bastarden Mesdag (frfih- 
reifende Sorte) X Hopetown (sp~itreifende Sorte) 
zur iJberzeugung, dab friihes Reifen kein deut- 
l ich ausgepr~igtes Merkmal ist und polyfaktori- 
eller Natur  sein k6nnte. NOLL (1925) macht 
~ ~ an einem ziemlich groBen Ma- 
terial. Die Resultate sprechen fiir Dominanz 
und polyfaktorielle Natur  des Merkmals ,,frfihes 
Ausreifen". GARBER und QUISENBER~u (.1927) 
schlieBeil sich dem an. 

F a k t o r e n k o p p e l u n g  be i  
H a f e r b a s t a r d e n .  

NILSSOSI-EHLE (1908, 1909) beobachtete bei 
gelben Probsteier Hafern Korrelation von 

gelber Farbe und Grannenlosigkeit; er setzt 
voraus, dab es sich um eiilen Faktor  handele, 
der 2 verschiedene Merkmale verursacht. Love  
und LEIGHTY (19i9) haben bei kultivierten For -  
men yon A. saliva eine Reihe Korrelationen 
beobachtet; so z. B. existiert feste Korrelation 
zwischen mittlerem Pflanzenwuchs und ro l l e r  
und mittlerer Ernte, voller und mitt lerer 
Samenzahl mit Anzahl der Ahrchen in der Rispe 
usw.; jedoch ist die genetische Natur  dieser 
Korrelationen von den Autoren nicht n~iher 
untersucht worden 1. Was Artbastarde betrifft, 
so siild Koppelungserscheinungeil yon NILSSON- 
EHLE (I909), SURFACE (1916), SURFACE und 
ZINS (I916), BARTLETT (I916), WILDS (I917), 
LOVE und FRASER (1917) LOVE und CRAIG (I918), 
TSCHERMAIr (1918) 2, FRASER (I9t9), ZHEGALOV 
(I920, I924), MITROEANOVA (1927) beschrieben 
worden. Auf Grund der Ailgaben dieser Autoreil 
kann als erwieseil gelten, dab bei A. sativa 
L. X A. /atua L.-Bastarden Koppelung stat t-  
finder zwischen: Angliederung der ersten und 
zweiten Blfite, grobe Granne an der ersten 
und zweiten Bliite, Behaarung der Basis der 
zweiten Blfite, Haarkrailz an der Basis der 
ersten und zweiten Blfite; ob diese Merkmale 
von verschiedenen Faktoreil oder y o n  eiilem 
einzigen abh~ingen, ist noch nicht endgfiltig 
gekl~irt 3. Bei Bastarden yon A. saliva L. mit  
A. slerilis L. und A. byzantine C. KocI~ sind 
Angliederung der ersten Bliite, grobe Grailne, 
Haarbfischel am Callus gekoppelt. 

Bei letzteren Bastarden ist Koppelung yon 
brauner Glumellenf~rbung (B) der ersten Blfite 
und ihrer Behaarung (P) beobachtet worden. 
Ffir A. sterilis L. i s t  Koppelung von groBem 
Korn  mit seiner Angliederung festgestell~ wor- 
den. Was hexaploide Bastarde mit Nackthafern 
anbetrifft, so wurde bei ihnen Koppelung von 
feiilhiiutiger Glumellenstruktur, Vielblfitigkeit 
der *hren  und verl~ingertem Stielchen der zwei- 

10DLAND (I927) kreuzte eine frtthreifende Sorte 
Early Gothland • Garton 784 und zeigte Koppe- 
lung zwischen Faktoren der Rachillalgnge und der 
Behaarung der Rachilla. 

2 Vgl. auch TSCt~ERMAI~ (I929). 
a FEI)OROVA (193 o) stellt lest, daB: I. Charakter 

der Bltitenbefestigung und F~rbung ganz unab- 
hXngig sind; 2. Grannencharakter und Blfitenbe- 
Iestigungstypus vollst~ndig gekoppelt sind; 3. 
dunkle FS~rbung und Behaarung der GIumelle 
der ersten Blfite gekoppelt, der zweiten vonein- 
ander unabhangig sind; 4- die CMlusbehaarung yon 
demselben recessiveii Gen bedingt wird, welcher 
Grannen und Bliitenangliederung bedingt. Somit 
,bewirkt AA : Blfitenbefestiguflg yore saliva-Typus; 
zarteGranne, Fehlen yon Behaarung am Callus und 
am Stielcheii der zweiten Bltite. aa bewirkt: 
Blfitenangliederung, grobe Granne, Callusbehaa, 
rung, Behaarung des Stielchens der zweiten Bltite. 
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-ten, dri t ten usw. Bliiten beobachtet.  Beschalung 
vererbt  sich unabti~ingig yon F~rbung. Bei 
Bastarden yon hexapMden Wildhafern unter- 
einander hat  ~WlTROFANOWA Neugruppierung von 
solchen Merkmalen beobachtet,  die yon anderen 
Autoren als ganz fest gekoppelt betrachtet  
wurden, wie z. B. das fiir A. [atua L. charakte- 
ristische Merkmalkomplex: Angliederung der 
ersten und zweiten Bliite, Behaarung vom 
deren Callus, grobe Begrannung, Behaarung des 
Stielchens. 

l~ber  den  W e r t  de r  M e r k m a l e  , , K e i m u n g  
u n d  F e r t i l i t ~ i t "  be i  H a f e r b a s t a r d e n .  

MITROrANOVA (1927) betrachtet  erstere vom 
Standpunkte ,  ob es als wertvolles phylogeneti- 
sches Merkmal.  dienen k6nnte. K6rner yon 
F1-Bastarden gleichchromosomiger Elternfor- 
men keimen gut (6o-- lOO%), z. B. A.  strigosa X 
A. nudibrevis, • A. brevis, A.  brevis X A. nudi- 
brevis, A.  ]atua • A.  sterilis, • A.  Ludoviciana, 
A.  sativa • A. /a tua,  X A. byzantina usw. Da- 
gegen keimenK6rner von ungleichchromosomigen 
Eltern nur schwer und bilden kurze, dicke, ge- 
kr i immte Wurzeln (Bern. des Ref. : Letzteres ist 
ftir die yon uns beobachteten pentaploiden 
Bastarde absolut nicht zutreffend). I m  all- 
gemeinen erweist sich das Merkmal als wenig 
charakteristisch 1. Der Grad der Fertilit~it der 
Bastarde ist ein viel wesentlieheres Merkmal. 
Eine hohe Fertilit~it, die derjenigen von Rassen- 
bastarden gleichkommt, besitzen Bastarde von 
A. sativa • A.  [atua und • A.  Ludoviciana. 
In  verschiedenem Grade steril erweisen sich die 
Bastarde mit  A. byzantina, was laut MITR0- 
FANOVA flair eine entferntere Verwandtschaft 
yon A. byzantina mit  den iibrigen 42 chromo- 
somigen Formen sprechen k6nnte. Jedoeh 
wfirde das allen systematisehen Standpunkten 
widersprechen; darum meint der Autor, dal3 
die Ursache der  Sterilit~it in den zu Sterilit~it ge- 
neigten Rassen, die als  Eiternformen dieser 
Bastarde teilnahmen, zu suchen ist. Es ist bier 
vielMcht am Platze zu bemerken, dab eine ver- 
minderte Fertilit~it bei Bastarden zwischen den 
Vertretern yon A. [atua L. s. ampl. einerseits 
und A. sterilis L. s. ampl. andrerseits, wie es 
oben und auch weiter unten angefiihrt wird, 

1 IVANOV (193o) setzt voraus, dab die I~eimf/~hig- 
kei• yon den Reifungsverh~ltnissen und yon der 
Faktorenkombination abhAngt, nicht abet yore 
Verwand~cschaftsgrade tier Elternformen; so z. B. 
ist die gute t~eimf~higkeit der Samen von F 1 A. 
~a~'bata • A. sativc~ der Ausdruck yon Dominanz 
der guten Keimbarkeit der sativa-Samen, ulld die 
nledrige IZeimf~higkeit yon Samen des F1-Bastar- 
des A. barbara • A. sterilis ein Resultat entspre- 
chender Faktorenkombination. 

den neuen systematischen Ansichten durchaus 
n{cht widersprechen wiirdel.. 

Weitere Daten des Autors betreffen: vari- 
ierende Fertilit~t Yon Bastarden A. [atua X 
A. Ludoviciana, erh6hte Sterilit~it bei Bastarden 
A. [atua X A. sterilis. Die beinahe v611ige Steri- 
lit~t der Bastarde A. sativa • A. barbara ist ein 
Resultat  der verschiedenen Chromosomenzahlen 
der Elternform (2 n = 28 und 42). Somit liefert 
der Grad der Fertilit~t der Bastarde ein ge- 
wisses Kriterium, um fiber die genetisehen Be- 
ziehungen zwischen den Elternformen zu ur- 
teilen. 

A l l g e m e i n e s  f ibe r  B a s t a r d e  z w i s c h e n  
A r t e n  u n d  U n t e r a r t e n  des  H a f e r s  2. 

A. Bastarde zwischer~ Unterarten mit derselben 
Chromosomenzahl. 

I. Bastarde mit 54 Chromosomen. Wit be- 
sitzen keine Daten fiber Vererbung von Merk- 
rnalen bei I4chromosomigen Hafern, denn bis 
jetzt hat  keiner von den Autoren, die mit  diesen 
Bastarden gearbeitet haben, mehr oder weniger 
vollst~indige Beschreibungen ver6ffentlicht, auch 
sind bis jetzt  nut  sehr wenige Formen aus 
diesem Zyklus bei Kreuzungen verwendet wor- 
den. VAVILOV (1919) kreuzte A. nuda var. 
biaristata Aseh. et Gr. ( =  A. nudibrevis Vav.) 
mit  A. brevis Roth. und A. strigosa Schreb s. str. ; 
die Bastarde waren fertil. Aul3erdem traten in 
F~ von A. brevis • A. nudibrevis Formen auf, 
die von A. strigosa nicht zu unterscheiden waren, 
es waren sozusagen synthetische A. slrigosa. Die 
Spaltung wurde bis F5 verfolgt; dabei erwies 
es sich, dab die strigosa-artigen Sp~iltlinge sich 
durch nichts von den natiirlichen A. strigosa 
unterscheiden. Ahnliche Kreuzungen fiihrte 
Z~IEGALOV aus; F 1 der Kreuzung yon prol. brevis 
var. semiglabra • ssp. strigosa vat.  glabrescem 
war VOH ssp. strigosa var. subpilosa nicht zu 
unterscheiden (cit, MALZEW 1930 ). MITROFA- 
NOVA (1927)weist darauf, dab die Keirnf~ihigkeit 
tier Samen yon F1-Bastarden A. strigosa • A.  
nudibrevis und A. brevis • A. nudibrevis eine 
sehr hohe ist (83,3--IOO%). 

2. Bastarde mit 28 Chromosomen. Solche, 
d .h .  Kombinationen zwischen ssp. abyssinica, 
ssp. Vaviloviana und ssp. barbata scheinen noch 
nicht beschrieben zu sein a. Diesen Sommer ist es 

Auch IvAi~ov (193 o) betrachtet den Fertilit~ts- 
grad der F1-Bastarde als Ausdruck des Verwandt- 
schaftsgrades zwischen den gekreuzten Formen. 

Dazu noch: CO~F~IAI~N und WlEBE (193o). 
3 In der soeben erhaltenen Arbeit yon IvAlq'oV 

(193 o) teil~ dieser Autor mit, dab bei F1-Bastarden 
yon A. barbara • A. Brauni Bliitenbefestigungs, 
typus, Callus- ulld Glumellenbehaarung mit den- 
jenigen yon A. barbcttct tibereinstimmen. 
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:uns endlich geglfickt, eine Reihe sotcher Bastard- 
samen zu gewinnen. Zur Zeit scheint es uns, dab 
diese :Kombination schwieriger gelingen als 
pentaploide, jedoch liegt es vielleieht daran, dal3 
wir bisher letztere Kreuzungen in viel gr6Berem 
Umfange ausgeffihrt haben. 

3. Bastarde mit 42 Chromosomen. Schon in 
der Einleitung auf S. lO 9 haben wir hingewiesen, 
dab beinahe alle bisher ver6ffentlichten Arbeiten 
fiber die Genetik der Hafer  sich auf 42-chromo- 
somige Bastarde beziehen, letztere sind relativ 
leicht zu erzeugen und zeichnen sich durch gute 
Keimffihigkeit ihrer Samen aus. Was ihre Ferti- 
lit~it anbetrifft,  so ist, nach den bisher ver6ffent- 
liehten Daten zu urteilen, erstere niedriger bei 
Bastarden zwischen den Vertretern yon A. 
sterilis L. s. ampl. einerseits und A. /atua L. 
s. ampl. andererseits, als zwischen den Ver- 
tretern yon A. /a tua  L. s. ampl. untereinander; 
Bastarde von letzteren mit  ssp. Ludoviciana, 
welcher auch zum Zyklus yon A .  sterilis L. 
s. ampl. geh6rt, sind fruchtbarer als solche 
imit anderen Vertretern yon A. sterilis L. s. a. ; 
wenn sich diese Tatsache an einem gr613eren 
Material bestfitigen wiirde, so wfirde daraus 
auf  gr613ere ~hnlichkeit  in der genetischen Kon- 
sfitution zwischen ssp. Ludoviciana und den 
Formen yon A.  latua L. s. ampl. geschlossen 
werden k6nnen, als zwischen letzteren und den 
anderen Vertretern von A. sterilis L. s. ampl. 

B) Bastarde zwischen Unterarten mit verschiedener 
Chromosomenzahl. 

I. Bastarde mit 21 Chromosomen. Diese Kom- 
binationen gelingen augenscheinlich nur schwer. 
Das yon MITROFANOVA (1927) gewonnene ein- 
zige Korn yon F 1 A.  strigosa Sehreb. s. str. • 
A.  barbata Pott.  keimte fiberhaupt nicht. NI- 
SHIYAMA (1929) erhielt einen Bastard F 1 A. 
barbata Pott.  • A.  strigosa Schreb.; hier liegt 
ein interessanter Fall vor yon Dominanz der 
Bliitenangliederung sowohl der ersten als auch 
zweiten Bliite: es dominierte aueh die ffir A. 
barbata charakteristische diehte Behaarung am 
Callus. 

2. Bastarde mit 35 Chromosomen. Solche 
pentaploide Kombinationen sind einer Reihe 
Forschern gelungen. ZHEGALOV (1920) kreuzte 
A.  saliva • A.  barbata ; doch gibt er keine mor- 
phologische Beschreibung des Bastards und teilt 
nur mit, dab derselbe bis 75 % sterile Ahrchen 
besaB. Dol~sEY (1924) 1 gelang es A. /atua mit 
A.  barbara zu kreuzen. ~be r  die Morphologie 
dieses Bastardes und seine Fertilit~it ist uns 

i Die Arbe i t  ist  leider n u t  aus Z i t a t en  bei  
SHARP (1925) und  NISHIYANA (1929) bekann~c. 

nichts bekannt.  Das Verhalten seiner Chromo- 
somen ist typisch ffir dasjenige bei Bastarden 
yon  Elternformen mit  versehiedener Chromo- 
s o m e n z a h l .  MITROrANOVA (1927) gelang es 
nach vielen Best{iubungsversuchen eine beinahe 
ganz sterile Pflanze yon F I A.  sativa X A.  bar- 
bata zu erhalten. Eine morphologische Beschrei- 
bung  der Pflanze ist nicht gegeben. NIS~tlYA~Ia 
(1929) beschreibt F1-Bastarde yon A.  barbata X 
A.  latua nnd X A.  sterilis. Er schildert die 
morphologischen Merkmale der Bastarde und 
gibt ein ausfiihrliches Bild des Verhaltens ihrer 
Chromosomen. EM•E (1929) kreuzte A. abyssi- 
nica Hochst. var. glaberrima Chiovende X A.  
sativa var. iranica Vav. und X A. sativa var. 
brunnea Kcke, ferner A.  barbata Pott .  • A. 
sativa var. iranica Vav. I m  allgemeinen darf 
man von einem Dominieren der sativa-Merkmale 
sprechen. Alle F1-Bastarde (44) waren absolut 
steril. Die Wurzelmeristemzellen enthalten 35 
somatische Chromosomen; das Verhalten der 
Chromosomen wfihrend der Reduktionsteilung 
ist typisch Ifir Bastarde von Elternformen mit  
verscNedener Chromosomenzahl. 

I m  Sommer 193o haben wir verschiedene 
pentaploide Haferbastardkombinat ionen ge- 
zogen, im ganzen gegen 45 Pflanzen. Theore- 
tisch yon grogem Interesse sind ganz grannen- 
lose F1-Bastarde einiger Rassen A. abyssinica 
var. glaberrima Chiovende X A.  sativa var. iranica 
Vav. ; beide Elternformen sind IOO % begrannt, 
dazu ist der erste Elter noch 2-grannig; dieser 
Fall  n~ihert uns dem Verst~indnis der Genesis 
grannenloser Kulturformen. Auch bei diesen 
Bastarden kann man yon einem vorwiegenden 
Dominieren von Merkmalen der 42 chromosomi- 
gen Eltern spreehen. Die Arbeit fiber das ge- 
netische Verhalten dieser neuen pentaploiden 
Bastarde wird in n/ichster Zeit ver6ffentlicht 
werden. 

3. Bastarde mit 28 Chromosomen yon Eltern- 
/ormen mi~ z4 und 43 somatischen Chromosomen. 
Solche Bastarde sind bisher trotz vielfacher Ver- 
suche nicht erhalten worden. I m  besten Falle 
gelang es einzelne Samen zu gewinnen, die aber 
nicht keimten (MALZEW 1930 ). 

Aus allem, was fiber Artbastarde oben gesagt 
ist, ist zu ersehen, dab nur fiber A. sativa L. X 
A.  latua L.-Bastarde die Daten derartig sind, 
dab eine M6glichkeit existiert, fiber die nahen 
genetischen Beziehungen dieser Formenkreise 
zu urteilen (wir erinnern, dab laut den neuesten 
Ansichten [MALZEW 1930 ] es sich in alien F~illen 
um Formen yon A./atua L. s. ampl., d. h. einer 
einzigen Art, handelt). Die ver6ffentlichten gene- 
tisehen Analysen betreffend der Kombinat ionen 
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zwischen A. sterilis L. s. ampl. und A./atua L. 
s. ampl. bertihren keine geniigende Anzahl ty- 
pischer Vertreter dieser Arten und sind zudem 
nicht vollst/indig genug, um endgfi!tige Schlfisse 
zu ziehen. Die interessante 28 chromosomige 
Gruppe yon Hafern ist beinah fiberhaupt noch 
nicht genetisch untersucht worden 1; wenig unter- 
sueht ist die 14 chromosomige Gruppe. Es ist 
also hier~ ein weites Feld tiir genetische Arbeit 
offen, und das Problem der genetischen Be- 
ziehungen zwischen Arten und Unterarten yon 
Euavena Griseb. mK verschiedener Chromo- 
somenzahl steht an der Tagesordnung. 

N a t f i r l i c h e  B a s t a r d i e r u n g  be i  H a f e r n .  

Gew6hnlich findet beim Hafer Selbstbe- 
fruehtung stat t ;  demnach ist die Frage fiber 
M6glichkeit yon Kreuzbest/iubung unter natfir- 
lichen Verh/iltnissen besonders ffir Zfichter yon 
Interesse. Diesbezfigliche Beobachtungen roach- 
ten: HAUSSKNECHT (1899), TSCHERMAK (I903), 
RIMPAU (1883, I89I ), FRUWlRTI~ (I907),' P•ID- 
HAM (I918), HAYES und GARBER (1921, I927) , 
STANTON und COFFMANX (I924) , GRIFI~EE und 
HAYES(I925), CRs (1925) u. a. Alle Beobach- 
tungen sprechen ffir eine ziemliche Seltenheit von 
KreuzbestSubung (maximal ungeKihr 1,4 %). 

M u t a t i o n e n  b e i m  H a f e r .  
Es sind auch beim Hafer eine Reihe von Mu- 

tationen beobachtet worden, die sozusagen 
vor den Augen der Beobachter entstanden. Wir 
haben schon oben Riesen- und Zwergmutanten 
behandelt, ferner FSlle yon erblicher Chloro- 
phyllosigkeit und Buntbl/ittrigkeit. Hierher ge- 
h6ren die sogenannten fatuoiden und die.neuer- 
dings beschriebenen sterilioiden Formen, denen 
eine groBe Anzahl Arbeiten gewidmet ist, und die 
aber yon verschiedenen Autoren verschieden ge- 
deutet werden. In Kfirze: sind sie nach Mei- 
nung der einen echte Genmutationen, nach 
anderen Bastarde, nach einer dritten Mei- 
hung Resultate yon St6rungen im Chromo- 
somenapparat. (Vergl. 0I~LZRS 193o. ) Zu er, 
w/ihnen ist noch der Fall vom Auftreten eines 
nacktsamigen Mutanten yon A. br C. 
Koch, der von COF~MANN und QUISZNBERRY 
(1923) in Jowa beobachtet wurde. Derselbe 
besaB im Ahrchen 2--6 Blfiten, lange Blfiten- 
stiele; 4o% K6rner saBen nut  lose in den 
Glumellen; Glumen und Glumelien waren 
dunkel, die K6rner grog. Diese Vielblfitigkeit 
w/ire ein wertvolles Merkmal ffir die Zfichtung, 
wenn erstere mit Beschalung vereint werden 
k6nnte. Leider ist die Vielblfitigkeit des Ahr- 

1 S. p.  18, IVASTOV (193o). 

chens mit Nacktsamigkeit, wenn auch in inter- 
medi~irem Grade, stets vereint. Von Bastard- 
ursprung dieses nacktsamigen A. byzantina kann 
in keinem Falle die Rede sein, da, wie die Auto- 
ren mit Sicherheit festgestellt haben, Naekthafer 
in der Gegend fiberhaupt nicht vorkommen" 
auBerdem wurden aus dieser Pflanze einige 
Generationen mit zahlreichen Nachkommen 
gezogen, die keine Spur von Spaltung often- 
barten 1, ~. 

S c h l u g b e m e r k u n g e n .  
Die Literatur fiber die Genetik tier Kultur- 

pflanzen w/ichst so stark, dab es einem Forscher 
der mit einer Gattung arbeitet, kaum mSglich 
ist, die Resultate von genetischen Untersuchun- 
gen an einer verwandten Gattung zu verfolgen. 
Auch verhindert besonders  an entlegeneren 
Versuchsanstalten das Fehlen aller n6tigen 
Literatur eine schnel]e Orientierung in der be- 
treffenden Frage.  Um so mehr ist das perio- 
dische Erscheinen yon f)bersichten notwendig, 
welche die Resultate genetischer Forschung 
a u s  dem Gebiete der Kulturpflanzen und den 
ihn entsprechenden Gat tungen  und Arten um- 
fassen. Diese Lfieke ist in der russischen Lite- 
ratur  in" letzter Zeit durch die ausgezeichnete 
f)bersicht von Prof. Dr. J'. A. PHILIPTSCHENKO 
(1928) ausgeffillt; doch sein Buch ist mehr fiir 
allgemeine Orientierung bestimmt und enth/ilt 
keine Details, die Ifir speziel!e Arbeiten not- 
wendig sin& Die Ubersicht yon MATSUURA (1929) 
ist trotz ihrem zweifellosen Wert nieht vollst/in- 
dig genug, so zitiert dieser Autor bis I925einschl. 
fiber Hafergenetik 34 Arbeiten, dabei sind abet 
ungeffihr 9 ~ bis 1925, im ganzen um 12o Unter- 
suchungen verSffentlicht. Auch enth~ilt sein 
Haferkapitel nicht alle genetisch untersuchten 
Merkmale. 

In allen oben ausgeffihrten Umst/inden liegt ffir 
nns die Berechtigung, trotz der bereits erschie- 
nenen Ubersichten noch ein Sammelreferat zu 
bringen, in dem wir hoffen, beinah alle bis 193o 
erschienenen genetischen Arbeiten fiber Hafer 
berficksichtigt zu haben. Aus dem zitierten Ma- 
terial ist zu ersehen, dab trotz der relativ grol3en 
Anzahl von Arbeiten (etwa 13o) v0n einer eigent- 
lichen Faktorenanalyse beinah nicht die Rede 

1 JONES (193 o) teilt seine Beobachtungen tiber 
eine Reihe yon Mutationen beim Hafer nlit. Be- 
sonders interessant ist ein semifatuoider Mutant, 
der in F4 der l~reuzung Roter algerischer Hafer X 
Goldregen auftrat. 

2 STADLER (1929) berichtet fiber experimentell 
erzeugte Mutationen bei Hafern durch X-Strahlen. 
d.  brevis und A .  strigosc~ ergaben 14 Mutationen, 
A. sativa und A. byzantina keinerlei; der Autor 
stellt dieses in Zusammenhang mit der Chromo- 
somenzahl der Formen. 
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ist,  dab  wir  fiber die genet ische N a t u r  vieler  
Merkmale  wenig oder  soviel  wie gar  n ichts  wissen, 
dab  fiber solche theore t i sch  wich t ige  Frage ,  wie 
der  Vergleich v o m  Verha l t en  bei  B a s t a r d i e r u n g  
von Merkmalen  versch iedenen  t axonomischen  
Wer tes ,  wenigstens  in bezug auf  Hater ,  noch 
i i be rhaup t  n ichts  ausgesagt  is t ;  B a s t a r d e  zwischen 
E l t e r n a r t e n  mi t  versch iedener  Chromosomenzah l  
u n d  phylogene t i sche  Beziehungen zwischen den- 
selben s ind exper imente l l  noch gar  n icht  o rdent -  
l ich in Angr i f f  g e n o m m e n . -  Vorl iegende ~lber- 
s icht  soil n ich t  nu r  einige Li icken ausfiil len, 
sondern  vor  a l lem auf  die an der  Tagesordnung  
s tehenden  mi t  Euavena Griseb.  ve rbundenen  
Prob leme  weisen. Das  Sammel re fe ra t  is t  in 
russ ischer  Sprache  im Auf t rage  des I n s t i t u t s  fiir 
P f lanzenzucht  in Len ing rad  zusammenges te l l t  
und  umfaBt  5 - - 6  Druckbogen ;  der  deutsche  
Tex t  is t  b e d e u t e n d  geki i rz t .  
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Sorteneigenschaft und Sortenmerkmal. 
V o n  K .  S n e l l .  

Das deutsche Sor tenschutzgese tz ,  das u n t e r  
de r  Bezeichnung , ,Saa t -  und  P f l anzgu tgese tz"  
zur  Zei t  yon  den gese tzgebenden  K6rpe r scha f t en  
be ra t en  wird,  soll Ii ir  Or ig ina lzuchten  ill der-  
s e l b e n W e i s e  Schutz  gew~thren wie das  P a t e n t -  
gesetz  Iiir  indus t r ie l le  Erffnduiagen und  E n t -  
deekungen.  F t i r  die E i n t r a g u n g  yon Sor ten  soll 
ebenso wie bei  P a t e n t e n  nur  die Neuhe i t  und  

n ich t  der  W e r t  mal3gebend sein. Man geh t  dabei  
yon  der  E r k e n n t n i s  aus, dab  der  W e r t  e iner  
Sor te  zu sehr  yon den Wechselnden Anforde-  
rungen  der  Verb rauche r  abh~ngig is t  und  sich 
vie l fach Wer tu r t e i l e  schon wenige J a h r e  nach  
der  Einf t ih rung  einer  Sor te  in  d ie  P rax i s  als 
t r f igerisch erwiesen haben.  I n  den folgenden 
Ausf i ih rungen  sollen nun d i e  ,beiden Begriffe 


