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R E F E R A T E .  

Allgemeines. Genetik, Cytologie, Physiologie. 
Heterosis. (Heterosis.) Von E. M. EAST. ( B u s s e y  
In s t . ,  H a r v a r d  U n i v . ,  B os t on . )  Genetics 2], 375 
(1936). 

Zur Erkl~rung der Heterosis, der Erscheinung, 
da/3 sehr h~ufig die / : l -Bastarde luxufierendes 
W'achstum zeigen, wurden in der Hauptsache zwei 
Theorien aufgestellt, die eine yon JONES auf gene- 
fischer Grundlage und die andere yon ASHBY auf 
physiologischer Grundlage. Letztere sagt aus, dab 
Heterosis nichts als die Beibehaltung eines an- 
f~,ngliches Vorteiles in der Gr6Be des Embryos 
darstelle und dab weder die relative Wachstums- 
rate noch die photosynthefische Leistung der 
Bastarde gr6Ber sei a l s  die der Elternarten. Diese 
Theorie bietet  jedoch keine eigentliche ErklS, rung 
der Erscheinung, auBerdem steht die Annahme, 
dab die Embryonen yon luxurierenden Bastarden 
stets gr613er als die der Elternarten seien, mit  den 
Tatsachen h~ufig im Widerspruch. So ist nach 
Meinung des Verf. nach wie vor Nachdruck auf eine 
genefische ErklSrung zu legen. Die Theorie JoNEs 
geht davon aus, dab wachstumbeeinfiussende Gene 
stets in Mehrzahl an verschiedenen Loci vorhanden 
sind und kumulative Wirkung haben, dab diese 
Gene 6frets zu wirksameren und weniger wirk- 
samen Allelomorphen mutieren und dab durch das 
Uberdecken der reeessiven dutch die dominanten 
Gene bei Bastardbefruchtung Luxurieren hervor- 
gerufen werde. Hierzu teilt  Verf. folgende weiteren 
Gesichtspunkte mit:  Eine Zusammenstellung fiber 
die bisher vom Verf. untersuchten Artbastarde 
bei 37 Gattungen spricht daffir, dab i. a. und inner- 
halb der einzelnen GaLtungen Heterosis mit  wach- 
sender Ungleichheit der Bastardeltern w~chst, dab 
jedoch bei zu grol3en Unterschieden Zwergwuchs 
die Heterosis abl6se. Gegeneinander unterscheiden 
sich' die einzelnen Gattungen weitgehend im Grade 
der auftretenden Heterosis, was VerI. auf eine 
verschiedene Mutierfghigkeit der einzelnen Gat- 
tungen zurfickffihren m6chte. Bei den Genen, 
welche ffir Heterosis verantwortl ich sind, handelt 
es sich nicht um solche, welche den Charakter eines 
Lebensablauies bestimmen, sondern um solche, 
welche die Intensit~tt der gegebenen AblXufe regeln, 
also um Gene mit  quant i ta t ivem Effekt;  Gene 
dieser Art  sollen nach Meinung des VerI. eine viel 
hgufigere Mutation durchmachen als etwa Gene, 
deren ~Tirkung sich morphologisch manifestiert. 
- -  Zum Schlusse formuliert VerI. seine Anschau- 
ungen, welche die Theorie yon Jox~s  mit  neueren 
Ansichten vereinigt, dahingehend: Heterosis t r i t t  
bei Nombination zweier Allelomorphen aus einer 
Allelomorphenreihe um so ausgepragter auf, je 
welter die beiden zusammentretenden Allele in der 
geordneten Allelomorphenreihe voneinander ent- 
fernt sind, mathematisch formuliert:  A,A, = A~ 
+ A  1 - ~ ,  A1A2 ~ A  1 + A ~ - - f l  . . . .  A,A~ = A1 
+ A ~ - - - 6 ,  wobei c~ > fl > . . . > & ]Vilzer. ~ ~ 

Virus and genic reactions in morphogenetic, physio- 
genetic and phylogenetic aspects. (Die Bedeutung 
yon Virus und Genreaktion im Lichte yon Form- 
bildung, Physiologie und Phylogenie.) Von D. 
KOSTOFF.  ( I n s t .  o f  Genet. ,  A c a d .  o f  Science,  
M o s c o w . )  Phytopath.  Z. 9, 387 (1936). 

Die vorliegende, sehr anregende und gedanken- 
reiche Abhandlung bringt einen Vergleich zwisehen 

Virus und Gen in bezug auf Natur und Wirkungen. 
Ausgehend yon dem Gedankengang, dab die Vor- 
stellungen, die wir uns fiber Virus und Gen machen, 
in den Begriff eines sich selbst erhaltenden und 
vermehrenden Katalysators ausmfinden, werden 
gleichsinnige Wirkungen besprochen, die durch 
Virus oder genische Disharmonie hervorgerufen 
werden k6nnen. Verf. zeigt dies am Beispiel der 
Erscheinung ,,Frenching" des Tabakes. Tabak, 
der diese Anomalie aufweist, zeichnet sich dutch 
schmale, miBgestaltete BlOtter aus, die im oberen 
Tell der Pflanze sich bilden. Diese ]31attanomalie 
kann, wie Verf. zeigt, in manchen F~llen auf Vor- 
handensein eines Virus, in anderen auf St6rung des 
Gengleichgewichtes (dutch Kreuzung oder Muta- 
tion) zurfickgefiihrt werden. Auch Iiir die Er- 
scheinung der Panachfire kann Gen oder Virus 
verantworLlich gemacht werden. Endlich kann 
such die Wirkungsbreite bei Gen und Virus in 
gleieher Weise variieren. In vielen F/illen ist die 
Wirkung eines Gens oder eines Virus systemafisch, 
in anderen lokalisiert, in wieder anderen F~llen 
bleibt die Wirkung maskiert. Zum SchluB weist 
Verf. selbst darauf hin, dab such grol3e Unter- 
schiede zwischen Gen und Virus bestehen: Virus 
bewahrt in einzelnen F~llen aul3erhalb des Orga- 
nismus seine Wirksamkeit  und kann gereinigt 
werden. Uber die eigentliche Natur der Gene 
dagegen ist sehr wenig bekannt. S i lberschmid t .  ~ ~ 

Genetische Ergebniss.e. bei Weizenroggenbastarden 
bis F~. Mitt. II. Uber anscheinend konstante 
Bastardformen mit behaartem Halm, ihre Abstam- 
mung und ihre MerkmalsverMiltnisse. Von G. 
KATTERMANN.  ( B o t a n .  Labora t . ,  L a n d e s s a a t -  
zueh tans t . ,  W e i h e n s t e p h a n . )  Pflanzenbau 13, I5 
(I936). 

In Fortsetzung der Arbeiten fiber die weizen- 
~thnliehen Pflanzen mit  behaartem EIalm werden 
in vorliegender Mitteilung einige konstant oder 
nahezu konstant behaarte Stf, mme beschrieben. 
Die Abstammung und die Spaltungsverh~Utnisse 
werden in fibersichtliehen graphischen Darstel- 
lungen und Tabellen wiedergegeben. Die St~irke 
der Behaarung wird genau untersueht, wobei drei 
Gruppen: stark, m~tl3ig und sehwach behaart  
unterschieden werden. Die meisten konstant be- 
haarten Linien bestehen nut aus stark behaarten 
Pflanzen. Einige spalten in solche verschiedener 
Befallsst~rke. Von den konstant behaarten Pflanzen 
wurden Ahrentypus, Spelz- und Kornfarbe, Be- 
grannung sowie Steinbrand und Rostbefall unter- 
sucht. Eingehend werden die Fertilit~,tsverh/ilt- 
nisse behandelt. Ein Teil der konstant behaarten 
Pflanzen besitzt vulgare-~hnliche ~hren, die nur 
m~13ig bek6rnt und deren K6rner schlecht ausge- 
bildet sind. Schwach behaarte Pflanzen sind stets 
besser bek6rnt als stark behaarte. Ein Tell der 
Pflanzen mit  Speltoid~hren war gut bek6rnt und 
hatte  gut ausgebildete K6rner. Die schwach be- 
haarten Speltoide sind nicht besser bek6rnt als die 
stark behaarten. ]3ei den vulgare-Typen wird die 
HalmlXnge durch den Behaarungsfaktor verkfirzt. 
Stark behaarte Pflanzen besitzen kfirzere Halme 
als sehwaeh behaarte. Bei den Speltoiden ist die 
Verkfirzung der Halme viel schw~cher. Aus einigen 
vorlXufigen cytologischen Untersuchungen geht 
hervor, dab die konstant behaarten StAmme 4 ~ bis 
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45 Chromosomen besitzen. Das Behaarungsmerk- 
mal ist an die h6heren Zahlen yon 43--45 gekntipft. 
Bei dell behaarten Pflanzen werden wahrscheinlich 
einige Roggenchromosomen zum Weizengenom 
addierL sein. E. Oehler (Miincheberg/Mark). 

Beitrag zur Vererbungsart der $pindelf~irbung an 
vierkornreihigen Maiskolben. Von A. TAVCAR.  
(Inst. f. .Pflanzemi~cht., Univ. Zagreb.) Z. indukt. 
Abstammgslehre 71, 341 (1936). 

In  einer dreij~hrig geselbsteten aehtkornreihigen 
MaisvarietXt wurde eine Pflanze mit  vier 14orn- 
reihen auf den Kolben aufgefunden, die es weiterhin 
homozygot zu ziiehten gelang. Die zwisehen den 
Kornreihen liegenden Spindelseiten sind glatt und 
entweder weiB oder rot gef~rbt. Vierkornreihigkeit 
und SpindelfS, rbung sind monofaktoriell bedingt. 
Dutch verschiedene Kreuzungen gelang es, vier- 
kornreihige Typen mit  verschiedenen Allelen ffir 
Endosperm- und solchen der Rotserie ftir Perikarp- 
und Spelzenf~rbung (diese bisher stets als ,, Spindel- 
f~rbung" bezeichnet, well die Unsichtbarkeit der 
Spindel in mehr Ms vierkornreihigen Maissorten 
eine Unterscheidung zwischen Spindel- und Spel- 
zenfXrbung nicht erforderte) zu verbinden. Bei 
Kreuzungsversuchen mit dem Ziel, die Beziehungen 
zwischen dem Gen ftir Spindelf~rbung und jenen 
der Rotserie zu ermitteln, t raten an Stelle der 
m6glichen Rekombinationen nur die elterlichen 
PhS~notypen auf. Hieraus ist auf eine sehr enge 
Kopplung zwischen diesen Genen zu schlieBen. Ks 
gewinnt damit  anch die Vermutung an "vVahr- 
scheinlichkeit, dab die Rotserie selbst aus ge- 
trennten,  aber sehr eng gekoppelten Genen ftir 
Perikarp- und solchen ftir SpelzenfXrbung besteht. 

v. Berg (Mtinctieberg/Mark). ~ ~ 

A correlated study of the inheritance of seed size 
and botanical characters in the f lax cross, Redwing 
X Ottawa 770 B, (Korrelationsstudien fiber die 

Vererbung der Samengr613e nnd einige botanische 
Charaktere in der Flaehskreuzung Redwing • 
Ottawa 77 ~ B.) Von W. M. MYERS. (Div. of 
Agronomy a. Plant Genet., Minnesotc~ Agricult. Exp. 
Slat., St. Paul.) J. amer. Soc. Agronomy 28, 623 
(i936). 

Untersucht wurden Blumenkronenfarbe, Samen- 
farbe, Behaarung der falseben Septen an der Kapsel 
und die Samengr6ge. WeiBe Bltitenfarbe ist re- 
cessiv gegenfiber blauen Blfiten. Es hat den An- 
schein, als wenn die B1/itenfarbe sich monofak- 
toriell vererbt. Bei dell Versuchen wurden aller- 
dings stets zu wenig weil3e gez~blt, doch n immt  
Verf. an, dab diese Differenz gegenfiber der erwar- 
teten Zahl auf geringere Lebensf~higkeit der Samen 
oder der Pflanze vor der Bltite oder ~hnliche Ver- 
h~ltnisse zurtickznffihren ist. Eine genauere Er- 
kl~rung kann VerI. auf Grund seiner Versuche 
nicht geben. Die F~rbung der Samensehale ist 
wahrscheinlich von demselben Gen abh~ngig wie 
die F~rbung der Blfitenfarbe. M6glicherweise 
handelt es sich a u e h  um ein anderes mit  dem 
Bliitenfarbgen eng gekoppeltes Gen. Hinsiehtlich 
der Behaarung der falschen Septen sehlieBt Verf. 
aus der iF2, dab das Vorhandensein oder Fehlen VOlt 
H~trehen dutch ein Faktorenpaar bedingt wird. 
Die dieser Erkl~rung entgegenstehenden Zahlen- 
verhS, Itnisse der Fa werden als Zufallsabweichungen 
infolge der Art der Versuchsanstellung gedeutet. 
Die Samengr6Be schwankt stark bei Verschiedenen 
~Lugeren Bedingungen. Auf Grund der F x- und 

F2-Generation wird teilweise Dominanz der Grol3- 
samigkeit angenommen. Die Salnengr613e wird 
durch mehrere Faktoren bedingt, ihre Zahl konnte 
trotz einer sehr groBen F~ nicht festgestellt werden. 

Ufer (Berlin). ~ ~ 
Vererbungsversuche mit buntbliittrigen Sippen. 
X I I .  Petunia hybrida forma albomutabilis. Von 
C. CORRENSJ ~ und I-I. KAPPERT.  Sitzgsber. 
preul3. Akad. Wiss., Physik.-math. K1. H. I I I - - V ,  
43 (1936) �9 

In  der Sorte , ,Rathaus" waren weil3bunte 
Pflanzen aufgetreten, deren Panaschfire jedoeh im 
Laufe der Entwicklung ganz oder fast ganz zurfick- 
ging. An Seiten~sten aus jungen, schon rein grtinen 
Trieben wiederholt sich jedoch die Weil3buntheit 
und ihr Rtickgang in gleieher Art. Wie die Spal- 
tungen nach Kreuzungen der bunten untereinander 
und mit  rein grtinen ergeben, liegt der Panaschtire 
ein reeessives Gen zugrunde, das eindeutig zur 
Kategorie der Zeichnungsgene gehSrt. Die klaren 
Spaltungszahlen und das Fehlen reziproker Ver- 
sehiedenheit schlieBen Plastidenfibertragung und 
Beteiligung des Plasmas aus. Rfickmutationen des 
Buntgens zu seinem normalen Allel kommt offenbar 
in somatischen Zellen nicht vor, wohl abet mit 
einer H~tufigkeit yon 4 % in generativen. Die Tat- 
sache, dab die Rtickmutation zu rein grtin in 
schwach bunten  Individuen h~ufiger eintri t t  als 
in stark bunten, dab genetisehe Unterschiede in 
der St~rke der Weil3buntheit sieh nachweisen 
lassen, und wenig bunte Eltern stark bunte Naeh- 
kommen haben k6nnen, l~tBt auf eine stufenweise, 
nicht alternative MutabilitS.t des Grtingens schlie- 
13en (falls nicht die weitere Analyse die Einwirkung 
besonderer modifizierender Gene ergeben sollte). 

Barthelmehs (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Ein Beitrag zur Cytologic der Agropyrum-Trit icum- 
Hybriden. Von T. P. SIPKOV. (Obere Wolga- 
Pflanzeuzuchf-Sfal., Kazan.) Trudy prikl. Bot. i 
pr. I I  Genetics, Plant  Breeding a. Cytology Nr 8, 
357 u. engl. Zusammenfassung 359 (1935) [Russisch]. 

Die Beobachtung, dab bei iKreuzung yon Triticum 
durum melanopus mit (offenbar mehreren Linien 
von) Agropyrum glaucum die F 1 reeht polymorph 
sein kann, spiegelt sich auch in der cytologischen 
Analyse wieder und dtirfte in einer betrS, chttichen 
Verschiedenartigkeit der als Agr. glaucum bezeich- 
helen Sippen begrfindet sein. W~thrend sich einer- 
sells h~ufig nu t  2--3 Bivalente zeigen, sollen 
in anderen Bastardpflanzen bis zu 14 Bivalente 
gebildet werden, analog zu gewissen Angaben 
WAKA~S. Die fibrigen, durch diese Paarungs- 
verhXltnisse hervorgerufenen Anomalien der 
Bastardmeiose sind die fiblichen, v. Berg. ~176 
Cytogenetical studies in avena. I. Chromosome 
association in hybrids between Avena barbata Port. 
and autotetraploids of A. strigosa Schreb. (Cytolo- 
g i s c h e  Studien bei Arena. I. Chromosomen- 
bindungen in Bastarden yon A. barbata mit  Auto- 
te traploidenvonA, strigosa.) VonI .  NISHIYAMA. 
(Laborat. of Genet., Biol. Inst., Imp. Univ., Kyoto.) 
Cytologia (Tokyo) 7, 276 (1936). 

Die Genomkonstitution yon A. barbara im Ver- 
gleich zu diploidem A. strigosa (AA) ist bereits 
frfiher mit  AAB'B'  ermittelt  worden, wobei aus 
auftretenden mehrwertigen Bindungen partiell 
homologe Beziehungen zwischen den Genomen A 
und B' zu erschlieBen waren. Die Verbindung auto- 
tetraploider A. strigosa (AAAA) mit A. barbara 
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ges ta t t e t  nun die bes tehenden Beziehungen noch 
genauer  festzulegen. AuBer Un iva len ten  t re ten  
i - - 5 w e r t i g e  Chromosomel lverb~nde auf. Die Er-  
kl~rung der max ima len  Bindungsformen setzt  die 
A n n a h m e  voii  Homolog iebez iehungen  bei 6 yon 
den 7 Chromosomen der beiden Genome A und B '  
voraus ;  aul3erdem verm6gen  2 der  Chromosomen  
des B ' -Genoms  sich II l l tereinander zu binden bzw. 
an entspreehenden mehrwer t igen  ~v'erb~nden teil- 
zunehmen.  Die angenommenen  Beziehungen l inden 
in e inem fibersichtl ichen D i a g r a m m  klaren  Aus- 
druek, v. Berg (lVlfincheberg/Mark). ~ ~ 
The limitation of crossing-over in Oenothera. (Die 
Beschr~nkung des Crossillg-over bei Oenothera.)  
Voll C. D. D A R L I N G T O N .  (John f~cneg Horticult. 
Inst., London,.) J. Genet.  32, 343 (1936) . 

Es  wird gezeigt,  wie d i rekter  Segmentaus tausch ,  
der  Ringbi ldul lg  bedingt ,  zur  E n t s t e h u n g  yon 
drei  Typen  yon Chromosomensegmenten  ftihrt, die 
sich hinsicht l ich des Crossovers verschieden ver-  
halten.  , ,Different ial  segments"  en ts tehen  in mehr  
als 4gl iedr igen l~ingen; es siiid Stticke eines Chro- 
mosoms BC, die n icer  mi t  e inem Sti ick der  beiden 
sich mi t  den Enden  des Chromogoms BC paarenden  
Chromosomen A B  und CD homolog sind. Es muB 
zum Verst~ndnis  auf  die Skizzen des Origiiials 
verwiesen werden. In  solchen , ,differential  seg- 
m e n t s "  kann kein Crossing-over v o r k o m m e n ;  die 
ihnen angeh6renden Gene bilden also einen Kom-  
p lex  ohne Anstausch.  , , In ters t i t ia l  segments"  sind 
die zwischen der Spindelfaseransatzstel le  und der 
Stelle, an der der  Segmentaus tausch  s t a t tge funden  
hat ,  gelegenen Chromosomenstf icke;  in ihnen ist  
die t lXufigkei t  des Crossovers herabgesetz t ;  die 
H~lf te  der  Gamete l l  is t  n ice r  lebensf~Lhig. In  
, , terminal  segments"  f inder normales  Crossiiig- 
over  s tat t .  D a m i t  erkl~rt  sich bei den Komplex-  
heterozygote i i  das V o r k o m m e n  ro l l  lest  mi t  dem 
Komplex  ve rbnndenen  Genen und solchen, die 
freiere Kombina t ion  zeigen. DARLINGTOSr sieht  
hier ein Beispiel  ftir einen bei Pf lanzen und Tieren 
wei tverbre i te ten ,  aber  in verschiedener  Weise 
durchgeff ihr ten Kompromil3 zwischen den Vor- 
tei len der bei normaler  geschlecht l icher  For tpf lan-  
zung sich f indenden freien ~ o m b i n a t i o n  nnd der  
bei der vege ta t ive r  Vermehrung  gegebenen abso- 
luten Merkmalskoppelul lg .  E r  s ieht  dar in  einen 
Weg der Artbi ldung.  E. Knapp. ~ ~ 

Spezielle Pflanzenziichtung.  
Weizen-Quecken-Bastarde. Von B. A. W A K A R .  
T r u d y  prikl. Bot .  i pr. I I  Genetics,  P l a n t  B r e e d i n g  
a. Cyto logy Nr  8, I2I  u. engl. Zusammenfassung  
200 (1935) [Russisch]. 

Die vor l iegende Arbe i t  ist  einer genaueren  cyto-  
logischen Ui i te rsuchung der Bas ta rde  verschiedener  
Var ie t~ ten  yon Triticum vulgate und Tr. durum 
m i t d e r  Queckenar t  Agropyrum elongatum gewid- 
me t ;  fiber die Genet ik  dieser Kreuzui igel l  und  
einige erste cytologische Stud/el1 ha t  Verf. bereits  
frfiher ber ich te t  (vgl. diese Z. a, 211 und 7, I99)- 
dgr. elongatum ha t  n = 35 Chromosomen;  die so- 
mat i schen Zahlell  der  Bas ta rde  en tsprachen  dell  
zu erwartendell .  In  der  ersten Reife te i lung werdeii  
in beiden Verbindungel l  14 oder 21 Biva len te  ge- 
b i ldet ;  die rest l ichen Chromosomen bleiben unge- 
paar t .  Bei  den Tr. durum-Bastardeii mi t  2z Bi- 
valenten mfissell 7 derselben durch Autosyndese  

von 14 Agropy rum-Bas t a rden  en t s t anden  sein, 
w~hrend bei den Bas ta rden  m i t  Tr. vulgate alle 
Chromosomen des Weizens mi t  2i  Chromosomen  
yon dgr, elongatum koll jugieren k6nnen.  Aus 
diesen Bindungsverh~Lltnissen kann geschlossen 
werdell ,  dab Agr. elongalum s~mtl iche Genome des 
Dinkelweizens  (A, B, D) und danebel l  zwei spezi- 
fische Genome (X 1, X~), welche un te r  U m s t ~ n d e n  
zu eiller au tosyndet i schen  Paa rung  f~hig sind, 
besitzt .  W'enn diese Vorstel lung yon der Genom- 
konst i t i i t ion yon Agropyrum elongalum zutriff t ,  so 
dtirfen in gtillstigen F/~llen Bas ta rde  Tr. wlgare • 
Agr. elongatum rai l  einer vol ls t~ndigen Chromo- 
somenbindung  e rwar te t  werden,  und ta ts~chl ich 
fund Verf. an einigen (aus anderen  Kreuzunggver-  
suchen s tammei lden)  Bas ta rden  dieser Formel  eine 
Paa rung  aller Chromosomen  zu 28 Gemini  und 
dami t  ve rbunden  volle  Fer t i l i t~t .  Sonst  sind die 
Bas ta rde  infolge eines sehr unregelmXgigen Ab- 
laufes der  Meiosis - -  daneben  vie l le icht  auch aus 
genetischell  Ursachen  - -  bei Selbstbest~Lubung 
v611ig steril. Sehr in teressant  waren  in cytologi-  
scher Hins ich t  einige Bas ta rde  yon Tr. durum 
lybicum mi t  Agr. elongatum. Bei  ihnen umgabei i  
sich die P3/IZ. vor der Reduk t ions te i lung  mi t  einer 
Membran,  wie sie ffir den fer t igen Pol len charak-  
ter is t isch ist, so dab die Meiosis bier im Pol len  
s ta t t fa l ld .  Der  zweite  Tei lungsschr i t t  fiel gew6hn- 
lich aus, u n d e s  en t s t anden  aus jeder  Zelle zwei 
, ,Dyaden-Pol lenk6rner" ,  die funktionsf/~hig zu 
seiii scheinen. La~g (Berlin). 

Inheritance of resistance to the Hessian fly in the 
wheat crosses Dawson • Poso and Dawson • Big 
Glub, (Vererbung der  ~Viderstandsf~thigkeit gegen 
die t Iessenfl iege in den V~reizenkreuzungen Dawson  
• Poso und Dawson  • Big Club.) Von W. B. 

CART~VIRIGHT and G. A. W I E B E .  (Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant I~dus/ry, U. 
S. Dep. of Agricult., Washington.) J.  agricult .  IRes. 
52, 69I (1936). 

U m  Sorten yon compac tum-Weizen  zu erhal ten,  
die gegen die Hessenfl iege Phytophaga detructor 
res is tent  sind, wurden  die beiden anf~tlligen Sorten 
Poso und Big Club mi t  dem res is tenten vulgare  
Dawson  gekreuzt .  Von Poso und Big Club waren  
in drei j~hrigem Durchschn i t t  95,2 bzw. 96 % aller 
Pf lanzen befallen, yon Dawson  nur  o ,4%. Als 
befallen wurden  alle die Pf lanzen  gerechnet ,  auf 
denen das Insek t  sich v e r p u p p t  ha t t e ;  bei den 
resis tenten s t i rb t  die La rve  v(?r der Verpuppung  ab. 
Die F 1 wurde  nicht  auf Befall  un tersncht .  In  F~ 
wurden  in den beiden N a c h k o m m e n s c h a f t e n  13, 7 
bzw. 18,4% der  P t lanzen  befallen. In  der ~3 
wurden  die einzelnell  Bee te  genau auf die Anzahl  
der befal lenen Pf lanzen  ausgezghl t  ulld in Klassen 
voii je  5 % Befallsst~trke eiiigeteilt .  Das Befalls- 
m i n i m u m  lag bei der  Klasse 77,5. Alle Beete  mi t  
gr6Berer Befallsst~Lrke wurden  aIs anf~llig, m i t  
geringerer  als res is tent  bezeichnet .  Danach  spal ten 
die 185 F3-Beete  beider  Kreuzungen  in 176 re- 
s is tente  nnd 9 anf~llige bzw. i71 resis tente  zu 14 
anf~Lllige. Die theore t i schen  Spal tungszahlen  be- 
t r agen  bei A n n a h m e  yon 2 Res i s tenzfak toren  
173,4: I1,6. U n t e r  dell durchgeff ihr ten Versuchs-  
bedingungen zeigt  sich, dab die Resis tenz  gegen 
die Hessenfl iege erbl ich ist  l ind du tch  2 Fak tore i i  
bed ing t  wird. Oehler (Mfincheberg).  
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