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Das Gen, das die Eigenschaft  , ,Nichtpla tzen"  
des Stammes 3535A bedingt ,  bezeichne ich mit 
inv (invulnerabilis),  das AIM , ,P la tzen"  mit  Inv.  

Der S t a mm 3535A M t t e  demnach die Erb-  
formel inv  inv, die normalen  Lupinen  mit 
platzenden Hfilsen dagegen I n v  Inv.  

R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Uber Kreuzungen zwischen Avena saliva und Avena 
falua und einige Untersuchungen fiber Fatuoiden, 
Von A. AKEIRIY[AN und M. BADER, Z. Ztichtg 
A 22, I (1937). 

Verff. haben eingehende Untersuchungen fiber 
t(reuzungen zwischen verschiedenen Sorten yon 
Arena saliva mit A vena falua ausgeffihrt. Die 
Kreuzungen, die an sich praktischen Zwecken 
dienen sollten, lieferten eine Anzahl interessanter 
theoretischer Ergebnisse. Die F,-Generat ion zeigt, 
wie bet verschiedenen anderen Autoren, hinsichtlich 
der morphologischen Eigenschaften, wit z.B. 
Pflanzenh6he, Rispenbau, Deckspelzenfarbe usw., 
einen mehr oder minder intermedigren Charakter. 
Hinsichtlich der eigentliehen ~vVildhafermerkmale 
herrscht eine gewisse Dominanz, die jedoch nicht 
vollst~ndig ist. Je starker die Begrannung der 
sativa-Elternsorte ist, desto stXrker ist auch die 
Begrannung der Heterozygoten. In  der Form und 
Gr6Be der Fruchtansatzstelle besteht ein deut!icher 
l)bergang yore sativa-Elter zum fatua-Etter i m  
Jr,-Bastard. Die Merkmale der _F~-t-ieterozygoten 
unterscheiden sich jedoch aussch]ieBlich am Augen- 
korn mehr oder minder deutlich yore sativa-Elter, 
w~thrend das Zwischen- und Innenkorn vOllig mit 
dem der Kulturform tibereinstimmt. In  der Farbe 
der Deckspelzen dominierte jeweils Sehwarz fiber 
Grau bzw. Grau fiber Well3. Die F2-Generation ist 
~uf3erst mannigfaltig hinsichtlich der morpholo- 
gischen Merkmale, wie z. B. Pflanzenh6he, IRispen- 
ban, Form und Gr6Be des Kornes, Halmspr6digkeit 
usw. Die meisten der diese Eigenschaften bestim- 
menden Gent seheinen di- oder polymer in den 
Elternformen vorhanden zu seth, da in der F 2 eine 
nahezu kontinuierliche Reihe yon Abstufungen bet 
den oben angeffihrten Eigenschaften aufgetreten 
ist. Transgressionen waren nicht selten. Die 
meisten yon den in Betracht kommenden Gene 
sind nicht gekoppelt. Starke Koppelung zeigt hin- 
gegen der sog. Wildhaferkomplex. Die 3 Merkmale 
Begrannung, Callus, Behaarung am Ca]lus und an 
der IRachis verhielten sich wit eine einzige Erb- 
einheit. Die Prfifung der F 3 bewies die monomere 
Vererbung des Wildhaferkomplexes. Eine Auf- 
16sung in die 3 Erbeinheiten ist nicht vorgekommen. 
Die Spaltungsverh~ltnisse entsprechen etwa drei 
saliva- zu einer fatua-~hnlicben Pflanze. Wetter 
wnrden die VererbungsverhXltnisse der Deck- 
spelzenfarbe geprtift. Bet der verwendeten A .fatua- 
Form konnten 2 C~ene flit grant  Deckspelzenfarbe 
festgestellt werden. Von diesen war ein Gen mit 
dem bereits yon anderen Autoren bekannten Grau- 
faktor identisch. Auch die Doppelbegrannung 
wurde ether Prfifung unterzogen. Unter Doppel- 
begrannung wird das Auftreten je ether Granne am 
AuBen- und Zwischenkorn, die beide ungef~hr 
gleich entwickelk sind, verstanden_ Die Begrannung 
wird im allgemeinen als durch au/3ere Verh~tltnisse 
beeinfluBt angesehen. Zweifellos spielen aul3ere 

VerhMtnisse bet der Intensivit~t  eine grol3e l~olle 
Immerhin konnte jedoch C~RlSrlE nachweisen 
dab verschiedene norwegische Hafersorten einen 
gr6Beren Prozentsatz doppelbegrannter 24hrchen 
ffihren. Aueh aus dem Material der Verff. geht un- 
zweifelhaft hervor, dab die Eigenschaft der Doppel- 
begrannung erblieh sein kann. Indessen spielen 
~tuBere Verh~iltnisse stets eine groBe Rolle bet der 
Ausbildung der Begrannung, was die Untersuchung 
der Vererbung der Doppelbegrannung ~ugerst 
ersehwert. Schlieglich gehen Verff. in Zusammen- 
hang mit  den Untersuchungen fiber die Kreuzung 
zwischen A. falua und A. saliva noch auf die Ent-  
stehung der Fatuoiden tin. An ihrem MateriM 
weisen sit einwandfrei hath, dal3 die Fatuoiden 
nicht aus I(reuzungen zwischen A. fatua und A. 
saliva hervorgehen k6nnen. Wesentlich ist dabei, 
daft bet den Fatuoiden lediglich in der Nach- 
kommenschaft Spaltungen hinsichtlich Wildhafer- 
eigenschaften auftreten, wghrend die Bastarde aus 
A. falua • A. saliva auch gerade hinsichtlieh an- 
derer Eigenschaften Spaltungen zeigen. Verff. 
schlieBen sich derAuffassung vieler andererAutorert 
an, nach denenes  sich bet den Fatuoidefl um sport- 
tan auffretende Genmutationen oder Chromo- 
somenaberrationen handelt. Ufer (Berlin). ~ o 

Gene fiir .nbereifle Keimpflanzen beim Mais. Von 
M. I. HADJINOV. (Laboral, f. Genetik, Inst. f. 
Pflanzenbau, 2~uskin.) Trudy priM. Bot. i pr. I I  
Contrib. from the Laborat. of Genet. of the Inst. 
of P lant  Industry Nr 7, 227 u. engl. Zusammen- 
fassung 241 (1937) EIRussischl. 

Bet der Untersuehung ether groBen Anzahl yon 
Maisrassen verschiedenster IIerkunft  (Sortiment 
des Institutes ftir Pflanzenbau) wurde in 30 F~llen 
in der Nachkommenschaft selbstbest~tubter Pflan- 
zen aus reinen, untereinander in keinerlei Beziehung 
stehenden St/tmmen das Auftreten unbereifter 
(gl~tnzender, ,,glossy") Keimlinge beobaehtet. Ge- 
netisch erwiesen sich diese IV~utanten als zu 9 ver- 
schiedenen Gruppen geh6rig, deren jeder t in  ein- 
zelner recessiver Faktor (gll, g l ~ . . ,  g13) zugrunde 
liegt. Die Gene gl~, gl~ und gl.~ sind dabei mit  den 
schon frfiher (yon iKvakan und Hayes & Brewbaker) 
beschriebenen Genen gleicher Bezeiehnung iden- 
tisch, iKrenzung unbereifter Pflanzen verschiedener 
Gruppenzugeh6rigkeif gibt eine nornlale, d .h .  
bereifte F~ und eine Aufspaltung yon 9 bereift: 
7 unbereiit  in der F 2. Die ph~notypische Auspr~- 
gung der 9 Gent ist nicht v611ig g]eich. Am deut- 
lichsten ist das Fehlen des ]u bet glt, 
gl~ und gl 3, weniger ausgesprochen bet gl a und gl~. 
Bet gl~ wird der ,,glossy"-Charakter erst mit  dem 
Erscheinen des 3- Blattes erkennbar, hat aber vom 
5-Bla t t  an dieselbe St&rke wie bet den 3 zuerst 
genannten Genen. t3ei g17 sind umgekehrL nut  die 
ersten Bl~titer unbereift, w~hrend bet den sp~teren 
die Bereifung wieder erscheint, gl s und g19 gleichen 
im Ausbildungsgrad des Merkmals gl l, gl 2 und gl 6, 
weisen aber im Gegensatz zu allen fibrigen gl- 
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Fak to ren  auch eine Wirkung  auf andere Charaktere  
auf. gl s bewi rk t  eine leichte Krguselung der Big t te r  
und eine leichte SchwXchung des Wachs tums  der 
Pflanzen,  gl~ s tarke Blat tkr~uselung,  hochgradige 
Wachs tums-  und Fer t i l i t~ tsschw~chung sowie hohe 
Keimlingssterbl ichkei t .  Koppelung wurde in fol- 
genden FS~llen festgestel l t :  g l ~ -  lg~ (crossing-over 
18,8 %), gl~ - -  fl (crossing-over 34,4 %) und g l4 - - su ,  
freie I (ombina t ion  in den folgenden:  gl 4 mi t  y, %, 
C, 1R, f 1 und igt;  gl 6 mi t  wx, C, R, fl und y;  gl 7 
mi t  su, lg 1, a 1 nnd C; gl s mi t  lg 1, a v su, pr, C, R,  
wx und y;  g% mi t  y. Die H~uf igkei t  des Erschei-  
hens der  einzelnen 3/[utantengruppen ist  sehr 
ungleich. Das Gen gl~ wurde in I2 FXllen gefunden 
( =  40% der  Gesamtzahl) ,  gl~ in 5 (~6,7%), gla 
in 4 (13,3 %), g14, gla und gl 6 in je 2 (je 6, 7 %) und 
glT, gls und gl 9 in je I Fal l  (je 3,3 %). Da die Vita-  
l i t~t  der  g lossy-Formen (auBer glossy-8 und -9) 
h in ter  der jenigen der normalen  nicht  merkl ich  
zurfickbleibt,  k6nnen diese Unterschiede  nicht  auf 
eine erh6hte  Sterbl iehkei t  der sel teneren Mutan ten  
zurfickgeffihrt  werden, sondern sind Ms unmit te i -  
barer  Ausdrnck  der Mutat ionsh~uf igkei t  der ein- 
zelnen Gene unter  nat i i r l ichen Bedingungen anzu- 
sehen. Lang (Berlin-Dahlem) ~ ~ 

Ein neues Merkmal bei der Gerste, ,,dritte Hii l l-  
spe|ze"; sein Erbgang und seine Koppelung mit der 
Farbe der BliJtenspelzen. Von I~. V. I V A N O V A .  
(Laborat. f. Genetik, Inst. f. Pflanzenbau, Puskin.) 
Trudy  prikl. Bot.  i pr. I I  Contrib.  f rom the Laborat ,  
of Genet.  of the Inst.  of P lan t  Indus t ry  Nr  T, 339 
u. engl. Zusammenfassung 353 (1937) [t~ussisch~. 

Eine  neue yon V a v i l o v  in Afghanis tan  ge- 
fundene nnd Hordeum vulgare var.  afghanicum 
benannte  Gerstenrasse zeichnet  sich d u t c h - d e n  
Besi tz  einer d r i t t en  Hfillspelze an den mi t t l e ren  
i&hrchen der ~ h r e n  aus. Das Merkmal  ist  einfach 
recessiv und wird durch das Gen ,,t" bedingt.  Der  
F a k t o r  T -  t erwies sich mi t  dem Fak to r  B -  b 
( s c h w a r z e - - g e l b e  Spelzenfarbe) gekoppel t ;  der 
Aus tauschwer t  schwankt  je nach  Aussaa t jahr  und 
Nachkommenscha f t  zwischen 15,35 und 16,94%. 
i~fit folgenden Genen wurde freie Kombina t ion  
festgestel l t :  A - -  af (zweireihige - -  vielreihige f~h- 
ren), K - - k  ( K a p u z e n -  Grannen),  I -  i (breite 
- -  schmale Htillspelzen), N - -  n (bespelztes - -  
nacktes  Korn.), L -  1 ( l a n g e -  kurze Behaarung  
der  seta basalis), Br  - -  br  (gelbe - -  orangefarbene 
Blfitenspelzen), W - -  w (bereifte - -  unbereif te  

~ tengel) nnd W h  - -  wh  (bereifte - -  unbereif te  
hren). Lang (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 

Der Einflu8 yon UltrakurzweUen auf Weizen und 
Erbsen. (Vori. Mitt.) Von S. J. N I R A J E V O J .  
2. Inst .  bot.  Akad. N a u k  U R S R  Nr  13/14, 81 u. 
engl. Zusammenfassung 93 (1937) [Ukrainisch]. 

Die Einwirkung  der UI t rakurzwel len  auf Weizen  
(reine Linien yon Triticum monococcum, dicoccum, 
durum, turgidum, persicum, polonicum, vulgare, 
compactum und sphaerococcum) und Erbsen  (Pisum 
sativum vulgare) wurde  untersucht .  Bes t rah l t  
wurden ke imende Samen sowie reifer Pollen. In  
allen FS,11en ergab sich eine Sch~idigung des Wachs-  
turns und der En twick lung  der Pflanzen,  die der 
Bet rah lungsdauer  propor t ional  war. Be im Pol len 
wird die ~eimfS~higkeit herabgesetz t ;  eine s trenge 
Propor t iona l i t~ t  war  in diesem Falle  aber  n icht  
vorhanden.  Die IReaktion der verschiedenen 
~Veizenarten war  ungleich stark.  Im  Gefolge der 
Best rahlung t ra ten  zahlreiche St6rungen des Chro- 

mosomenappara tes  (Verkiirzung und Verdickung 
der Chromosomen,  Nachhinken  und Bri ickenbi ldung 
in der Anaphase,  En t s t ehung  yon Mikronuclei ,  
F r agmen ta t i onen  und Trans lokat ionen  sowie soma- 
t ische Redukt ion)  auf. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Uber die experimentelle Erzeugunfi yon Mutationen 
bei Pflanzen. Von S. J. K R A J E V O J .  Bull. Acad. 
Sci. U R S S . ,  C1. Sci. math .  et  natur . ,  S6r. biol. 
Nr. 2, 427 u. engl. Zusammenfassung 457--458 
(I937) ~Russisch~. 

Verf. gibt  in der vor l iegenden Arbe i t  eine Aus- 
wahl  der bisher in der botanischen ~V[utations- 
forschung erarbei te ten  Tatsachen.  Es wird darauf  
hingewiesen, dab in groBen Versuchen auch wef t -  
voile Muta t ionen  auf t re ten  mtissen. STAPLERS Be- 
hauptung,  dab in autopolyploiden Fo rmen  die Zahl 
der Muta t ionen  sinkt, soll n icht  in allen F~llen 
gelten. Den  kosmischen und nat t i r l ichen radio- 
ak t iven  Strahlen wird ein gewisser Einflnl3 auf die 
Mutabi l i t~ t  zugesehrieben. Die ErlXuterung von 
Einzelbeispielen fehl t  in der  englischen Zusammen-  
fassung. Stubbe (Berl in-Dahlem).  ~176 

Gytogenetic studies in Tritieum monococcum L. and 
T. aegilopoides Bal. (Cytogenetische Studien bei 
Tri t icum monococcum und Tr. aegilopoides.) Von 
L. SMITH.  Res. Bull. agricult .  Exper .  Star. Coll. 
Agricult .  Univ.  Missouri Nr. 248, z (1936). 

Zu den Unte rsuchungen  wnrden  die Var ie t~ten 
flavescens, vulgc~re, pseudovulgare und hornemanni 
yon Trit. monococcum sowie baidaricum und strami- 
neonigrum yon Tr. aegilopoides herangezogen.  
S~mtliche Fo rmen  bilden in der Meiosis 7 Bivalente ,  
ebenso ihre Bastarde,  m i t  Ausnahme jener der 
Var ie t~t  baidaricum, ffir welche ein Viererr ing 
und 5 Biva len te  kennzeichnend sind. Die zu- 
grundel iegende Segmentver lagerung  ist  also n ieh t  
ar tcharakter is t isch.  In  F2-Popula t ionen der  baida- 
ricum-]3astarde sind normale  Typen  und solche 
mi t  Ringbi ldung ungef~thr gleich 11~tufig enthal ten,  
aul3erdem spalten Ind iv iduen  aus, in denen die 
Chromosomenbi ldungen mehr -minder  g~tnzlich ans- 
bleiben. Die Ringbi ldung zeigt keinen erheblichen 
EinfluB auf die Ausbi ldung des Pollens, der K6rner-  
ansatz  hingegen ist  etwas ve rminde r t ;  es zeigt  sich 
jedoch keine Semisterilit~Lt. Dieses auffXllige Ver- 
ha l ten  liel3 sich in einer Anzahl  yon FS~llen fiber~ 
prfifen, in denen eine Chromosomen-Viererr ing-  
Bi ldung durch s t rahleninduzier ten  Segmentaus-  
tausch verursach t  wurde. Auch  bei diesen be t rug  
die Fer t i l i t~ t  erhebl ich fiber 5 ~ % und wieh nicht  
wesentl ich yon der ihrer normaIen Verwandten  ab. 
Der  Erbgang  einiger Var ie t~ tsmerkmale  wird ver-  
folgt  und auch in Verbindung mi t  der Ringbi ldung 
diskutiert .  Un te r  den Pf lanzen mi~ mangelnder  
Chromosomenbi ldung (Dissoziierte) werden drei 
verschiedene Typen  a, b und c unterschieden;  a 
und b besitzen nu t  Univa len te ,  die bei a in I. Meta-  
phase eine Spa l tung  erfahren, bei b jedoch nn- 
gespalten zufallsgemXB verte i I t  werden. Pf lanzen 
des Typus  c weisen in gewissem Umfang  Chromo- 
somenverke teung auf, yon denen abet  wenigstens 
ein TeiI k a u m  der Chiasmenbi ldung homologer  
Chromosomen gleichgeachtet  werden kann. Ge- 
wisse Anha l t spunk te  lassen vermuten ,  dab alle 
3 Typen  in genet ischem Zusammenhang  zuein- 
ander  stehen. D u t c h  R6ntgenbes t rah lung  wurden  
zahlreiche Mutan ten  ausgel6st, yon denen 42 
lebensfghige und somit  ffir genet ische Analysen  
geeignete beschrieben werden, denen noch wei tere  
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7 nat i i r l icher  H e r k u n f t  zuzuztkhlen sind. Ft i r  eine 
Anzahl  davon  f inden sich auch Spal tungsziffern 
mitgete i l t .  U n t e r  den beschriebenen Fak to ren  be- 
l inden  sich 2 interessante,  e~ und e 2, ftir Frtihreife.  
Diese s t rah leninduzier te  Muta t ion  bewirk t  im 
Fre i land  2 - -  4 Wochen  frtiheres Spitzen, im Oe- 
w~chshaus bl i ihen die Mutan t en  in 2 Monaten,  
w~hrend normMe der  Var. flavescens 5, yon Vat .  
baidaricum sogar 7 Monate  dazu ben6tigen.  Wei te re  
Angaben  beziehen sich auf das Chromosomen-  
I d i o g r a m m  yon Tr. monococcum; yon den 7 Paaren 
sollen 2 Satel l i ten tragen,  vo~ Berg. 

Zur Embryologie und Cytologie yon Weizen. 
I. Embryogenesis des Weizens. Vom Archesporium 
bis zum Embryo. Von J. M O D I L E W S K I  und 
R. B A Y L I S S .  ~. Inst .  bot. Akad.  N a u k  U S S R .  
Nr.  13/14, I27 u. dtsch. Zusammenfassung  ~4 o 
(I937). 

Es  wurde die Entwicklungsgeschichte  des ~ Oa- 
m e t o p h y t e n  zweier Weizensor ten  ( , ,Ukra inka"  und 
, ,Sar ja")  untersucht .  Die EMZ. wird nn te r  der 
Nucel larepidermis  als obere Zelle eines zweizelligen 
Archespors angelegt ;  die un tere  Zelle erffihrt einige 
somat ische Teilungen.  Die Makrosporen bilden 
Mne T-f6rmige Te t rade ;  die unters te  en twickel t  
sich Zmn E m b r y o s a c k  nach dem Normal typus .  Es 
f inder  A n t i p o d e n v e r m e h r u n g  auf  2o - -3o  (37) s ta t t ,  
womi t  die Beobach tungen  KSI~NICK~s best~t igt  
werden. - -  Bezfiglich der  Bi ldung und En twick-  
lung des E m b r y o s  wurden  die Angaben  frfiherer 
Verff. im wesent l ichen best~tigt .  Die vielfach be- 
obachte te  ()ffnung der Koleopt i le  konnte  noch zur  
Zeit  der  Anlage des Wachs tumskegels  beobach te t  
werden, in den spttteren Stadien war  sie in den 
Pr t tparaten n ich t  m e h r  erkennbar ,  u n d e s  erscheint  
den Verff. zweifelhaft ,  ob sie dann noch vo rhanden  
ist. Die  Angabe,  dab noch am reifen Samen Res te  
des Xul3eren In t egumen te s  vorhanden  seien, wurde  
widerlegt ,  das ~tu/3ere I n t e g u m e n t  verschwindet  
um die Zeit  der  }~efruchtung. Dagegen  degener ier t  
das innere  I n t e g u m e n t  erst  sprit und h in ter l~gt  
eine Spur  in F o r m  yon 2 Cut icularschichten m i t  
groBen ge lbbraunen /s Die Nucel la r -Epi -  
dermis ist  s tel lenweise noch nach Ausdifferenzie-  
rung des E m b r y o s  und der  Aleuronschicht  Iest- 
stellbar.  Die S t ruk tu r  der  Aleuronsehicht  und 
ihrer  Einschltisse wurde  durch eine neue ~'ixierungs- 
me thode  ermit te l t .  1% Chroms~ure 9 ccm, 5 % 
IKMiumbichromat 2 ccm, 5 % EssigsXure 2 ccm, 
I6 % Forma l in  (4 ~ % der  in Kiew k~ufl ichen I(on- 
zentrat ion)  2 ccm, zur  NachfXrbung wurde Gen- 
t i anav io le t t  und Eosin  in Nelken61 ve rwende t ;  
auch die Regaud-F ix i e rung  ergab analoge 13ilder. 

0nno (Wien). ~176 

Synthesized allotetraploid F~ individuals obtained 
from the cross Aegilops speltoides • Ae. umbellu- 
lata. (A prelim, note.) (Synthet is ier te  a l lotetra-  
ploide F o-Pflanzen aus der  l<reuzung Aegilops 
speltoides X umbel lula ta .  [Vorl. Mitt,]) Von 
H.  t f lHAIRA.  Jap .  J.  Genet.  13, 224 (I937) 
[Japanisch] .  

In  der F 2 der  Kreuzung  yon A egilops speltoides 
(n : 7) • Aeg. umbellulata (n : 7) wurden  meh-  
rere 2 n ~ 28chromosomige,  amphidip lo ide  Indi-  
v iduen neben einigen aneuploiden gefunden,  die 
Chromosomenzahlen  wie 27, 25 und 2i  aufwiesen. 
Die IReifeteilungen der  _Fl-~ihnlichen, aber  krMti-  
geren und fert i leren neuen F o r m e n  kSnnen his zu 
14 Biva len te  zeigen, es t re ten  jedoch abweichend 

davon einerseits auch Univalente ,  andererseits  tri- 
und quadr iva len te  ChromosomenverbXnde auf, 
welche auf  die kompl iz ier teren  Homologiebezie-  
hungen zwischen den el ter l ichen Genomen C und S 
zurfickft ihrbar sind. yon Berg (Mfincheberg). 

Neue Aegilops-Weizen-Amphidiploide. Von O. N.  
SOROIs  (Laborat. f .  Genetik, Inst. f .  Pftanzen- 
bau, Puskin.)  Trudy  prikl. 13ot. i pr. I I  Contrib. 
f rom the Labora t .  of Genet.  of the  Inst .  of P lan t  
I n d u s t r y  Nr  7, 161 u. engl. Zusammenfassung  z72 
(1937) ~Russisch~. 

Verf. beschreibt  4 neue kons tan te  aufgedoppel te  
Aegi lops-Weizen-Bastarde ,  die in folgenden Kreu-  
zungen auf t ra ten  : de.  triuncialis L. (n = 14) • Tri- 
ticum polo~icum var. pseudo-Martinarii K6R.~-. 
(n = I4), Ae. triuncialis X Tr. dicoccoides var. 
spontarzeo-nigrum FLAKSB. (n = 14/, Ae. trim~cialis 
• Tr, dicoccum var. farrum S C ~ L .  (n = I4) und 

Ae. longissima (Schw. &Muschl.) Era.  (n = 7) • Tr. 
durum vat .  ~pulicum K6RX. (n = I4). Die soma- 
t ischen Chromosomenzahlen  betrugen,  entspre-  
chend dell Zahlen der El tern,  bet den 3 ersten 
F o r m e n  je 56, bet der  v ier ten  42. Morphologisch 
s tanden die Bas tarde  ungef~hr in der  Mi t te  zwi- 
schen den beiden jeweiligen Eltern..arten; im allge- 
meinen  zeigte sich ein leichtes Uberwiegen der 
Merkmale  des Weizens. Eine eingehendere cyto-  
logische Analyse wurde  nur  im F a l l e d  e. longissima 
X Tr. durum durchgeffihrt .  Die  U~ hattie 2 n = 2I 

Chromosomen,  war  also noch nicht  aufgedoppelt .  
Die  Meiosis wies scbwere UnregelmXgigkei ten auf, 
und die Pf lanzen waren  steril. Die Amphidip lo ide  
t ra ten  in der  F~, aus den bet kfinstl icher Best~Lubung 
vereinzel t  erziel ten Ans~itzen, auf. Als En ts te -  
hungsursache ist  Vereinigung unreduzier ter  Ga- 
me ten  anzunehmen.  Ihre  Bi ldung konnte  in der 
.F~ in mehreren  Fal len  beobaeh te t  werden;  sie 
erfolgt  n icht  fiber Res t i tu t ionskerne ,  sondern da- 
durch,  dab sich die - -  vollst ; indig ungepaar ten  - -  
Chromosomen maneher  PMZ in der i .  Tei lung 
l~ngsspalten und ihre Spalth~ilften regelmXBig auf  
die beiden Pole ver te i l t  werden, w~hrend die zweite 
Tei lung v611ig ausf~llt. - -  Unmi t t e lba ren  prak-  
t ischen W e r t  besi tzen die neuen amphidiploiden 
F o r m e n  nicht,  da sie alle eine Anzahl  der ungtinsti-  
gen Eigenschaf ten  der Aegilopsel tern t ibernommen 
haben ;  die Verb indung  A e. longissima • Tr. durum 
kann aber, da  sie sich durch hochgradige Resis tenz 
gegentiber  Ros te rk rankungen  auszeichnet ,  in K o m -  
binaf ionen mi t  Weizensor ten  Bedeu tung  erlangen, 
nnd zwar um so mehr,  als Kreuzungen  m i t  21- 
chromosomigen Weizen (Tr. vulgam) ziemlich le icht  
gelingen (Io % Ansatz).  Lang. ~176 

Beitrag zur Synthese yon Aegilops-Arten. Von 
O. N. SOROIKINA. (Laborat. f .  Genetik, Inst. f .  
Pflanzenbau, Puskin.)  T r u d y  prikl, Bot.  i pr. 1I 
Contrib.  f rom the  Labora t .  of Genet.  of the  Inst .  
of P l an t  I n d u s t r y  Nr  7, I5 I  u. engl. Zusammen-  
fassung 159 (I937) [RussischJ. 

Die F 1 der  beiden 7 chromosomigen Aegilops- 
Ar ten  A e. caudata L. und A e. umbellulata ZI~UK. 
s t i m m t  morphologisch vo l lkommen mi t  der  weit-  
ve rbre i t e ten  spontanen  Species A e. triu~cialis ssp. 
typica ZI~uI<. t iberein; die Pf lanzen zeigen aber  eine 
gest6r te  Meiosis und sind steril. Da  triuncialis  
n = 14 Chromosomen hat ,  l iegt  die Annahme  nahe, 
dab die Ar t  durch Amphidip lo id ie  aus den beiden 
vo rgenann ten  en t s tanden  ist. In  gewissem Gegen- 
satz dazu s tehen freilich die vergle ichend-karyo-  



~o, Jahrg. 8. Heft 1Referate. 223 

logischell Untersuchungen der Gattung Aegilops 
durch SENJANINOVA-]52OR~AGINA (1932), nach 
denen der Karyotyp yon Ae. triuncialis ssp. 
persica Z~I:K. der Summe der Karyotypen yon 
caudata und umbellulata entspricht, wXhrend der- 
jenige yon triuncialis typica davon, wenigstens was 
den caudata-Satz anbetrifft, nicht unerheblich 
abweicht. Zur Erkl~rung dieses V~'iderspruches sind 
folgende 3 Annahmen m6glich: i. Ist  es denkbar, 
dab in der Natur  triuncialis typica-Formen vor- 
handen sind, die den Chromosomensatz von triun- 
cialis persica enthalten ; 2. Kann die Art  triullcialis, 
ihre Entstehung aus candata • nmbellnlata vor- 
ausgesetzt, 2 verschiedene Entwicklllngsrichtungell 
eingeschlagen haben, einmal unter Bewahrung des 
genischen t3estandes und Vergnderung des karyo- 
typischen (ssp. typica), zllm anderell n..mgekehrt 
unter Wahrung des karyotypischen ulld Anderullg 
des genischen (ssp. persica), nnd 3- elldlich kann 
die Entwieklung der Genbest~tnde yon caudata 
und umbellulata derar• verlaufen sein, dab sie 
heute bei Kreuzung nicht mehr eine triuncialis 
persica-, sondern eine trillncialis typica-gleiehe 
Kombination ergeben. Lang (Berlin-Dahlem) ~ ~ 

Oas Verhalten des Chromosoms fur Behaarung 
roggenbehaarter Nachkommen aus Weizen-Roggen- 
bastardierung in neuen Kreuzungen mit Rotten 
und Weizen. Von G. KATTERMANN.  Z. indukt. 
Abstammgslehre 74, I (1937). 

Um die in Iriiheren Arbeiten begonnene Beweis- 
kette, dab das Merkmal der t3ehaarthalmigkeit bei 
sonst weizen~thnlichen Bastardnachkommensehaf- 
ten nach Weizen-IRoggenbastardierung auI die An- 
wesenheit eines Roggenchromosoms zurfickgehe, 
v611ig zu schliegen, wurden behaarthalmige Ba- 
stardnachkommen der Rtickkreuzung mit  reinem 
Weizen und reinem Roggen unterzogen. Das die 
Behaarungsanlage tragende sog. ,,B-Chromosom" 
kanll in den Bastardnaehkommen als fiberz~hliges 
Einzelchromosom oder Chromosomellpaar vor- 
liegen, oder auch die Stelle eines oder zweier aus- 
gefallener Weizenchromosomen einnehmen. Aus 
den Chromosomenzahlen der Rtickkreuzungs- 
Fl-Pflanzen war zu schliel3en, dab die erfaBten 
Gametell der Behaarthalmigen zwar nur 2~ chromo- 
somig waren, aber das B-Chromosom enthalten 
hatten. In v611iger 13bereinstimmung mit  der  Er- 
wartung land sich in den Riickkreuzungspflanzen 
mit Roggen das charakteristische B-Chromosom 
als Bivalent, in jenen mit  Weizen hingegen als 
Univalent  vor: zum Ullterschied vom Weizen- 
genom findet es also in dem des Roggen einen 
Konjngationspart'ner. In dell Roggenrtickkreu- 
zullgen lieB sich das Kolljugationsverhalten des 
B-Chromosomenpaares besonders gut analysieren 
und zu dell wenigen; autosyndetischen Bivalenten 
in Vergleich setzen, die bier wie in llormalen 
Weizen-Roggen-Fl-I~astarden infolge der Bindungs- 
m6glichkeiten zwischen dell eiI~zelnen Weizen- 
gellomell auftreten k6nnen. In den 1Rtickkreu- 
zungspflanzen mit  Weizen werden diesen auto- 
syndetischen Bindullgen in gewisser Hinsieht ent- 
sprechende, multivalente Chromosomenverb~Lnde 
angetroffen, und zwar meist Tri- nnd Quadri- 
valellte sowie sehr selten auch Sexivalente. 

, yon Berg (Miincheberg/Mark). ~ ~ 

Endosperm development in relation to chromosome 
numbers in back-crosses of pentaploid wheat 
hybrids. (Prelim. note.) (Endosperm-Entwick- 

lung in Beziehullg zu den Chromosolllenzahlen 
in Rfickkreuzungen pentaploider Weizenbastarde. 
[Vorl. Mitt.l) Von S. MATSUMURA. Jap. J. 
Genet. 13, 227 (1937) [Japanisch]. 

Soweit es dem Ref. aus dem j apanischen Text  
zll erkennen mSglich ist, wird als vorl~ufige Studie 
zu Untersuchungen an den Kombinationen Tri- 
ticum polonic~m.. • T. spelta und Trit. durum 
• vulgate eine Ubersicht der bei reziproker Kreu- 
zung yon pentaploiden F1-Pflanzen mit  ihren tetra- 
und hexaploiden Eltern m6glichen Typen yon 
Embryollen und des zugeh6rigen Endosperms nach 
Chromosomenzahlen und genomatischer I~2onstitu- 
tion aufgestellt, von Berg (Mtincheberg). 

0ytogenetische Untersuchungen in der Gattung 
Solanum, Sect. Tuberarium. I I I .  Solanum commer- 
sonii Dun. und einige seiner Bastarde. Von L. 
v. OLAH. Z. indukt. Abstammgslehre " / 4 ,  228 
(~93s). 

Die Arbeit bringt weitere Ergebnisse der in 
Mfincheberg laufenden cytogenetischen Unter- 
suchungen an Wildkartoffeln. Nach eiuer ]3e- 
schreibung der behandelten Arten wird auf die 
Reifeteilung der Pollellmutterzellen yon Solarium 
commersonii (2 n = 3 6) eillgegangen. Anf Grund 
der Verteilung der Verbandsvalenzen in M I wird 
in Anlehnung an die Verh~ltnisse beim autotri- 
ploiden Lycopersicum esculentum angenommen, dab 
in S. commersonii drei homologe Genome vereinigt 
sind. Die Chromosomenzahlen in der M II  liegen 
zwischen 13 und 22, die Mittelwerte bei 17 und 18. 
Bei den behandelten Bastarden mit  24chromo- 
somigen Arten wllrde S. commersonii als Mutter 
verwendet, wobei die Kreuzungen mit  S. chacoense 
diploid 32--34 Chromosomen, mit  S. spec. , ,papa 
chusa" 3o--34 und 27, mit  S. henryi 24--27, 32 
und 48 Chromosomen besagen. Ein Genom yon 
dem letzteren bildet schon mit  12--15 Chromo- 
somen des S. commersonii lebensf~hige Bastarde, 
w~hrend S. chacoense oder S. spec. ,,papa chusa" 
mindestens 18--2o hierzu ben6tigen. Damit  
konnte der Beweis geliefert werden, dab nicht nur 
morphologisch, sondern auch im Genbestand S. 
henryi dem S. commersonii n~her steht als die beiden 
anderen Arten. Stelzmr (Mtincheberg, Mark). 

Bastarde yon Raphanobrassica mit tetraploidem 
Kohl. Von G. D. K A RPE CH E N K O .  (Laborat. f. 

Gemtik, Inst. f. Pflanzenbau, Puskin.) Trudy prikl. 
Bot. i pr. I I  Contrib. from the Laborat. of Genet. 
of the Inst. of Plallt Industry Nr 7, 447 u. engl. 
Text 451 (1937) [.Russisch~. 

Der amphidiploide Rett ich-Kohl-Bastard Rapha- 
nobrassica (2n = 36) lXgt sieh nur sehr schwer und 
nur mit  einigen wenigen Formen des Kohls (2 n = 18 
kreuzell. Dagegen gelingen Kreuzungen mit  auto- 
tetraploidem Kohl (SHCI-IAVINSK&YA) verti~ltnis- 
m~tl3ig leicht und sicher: aus 541 Best~tubungen in 
Richtung Raphanobrassica • Brassica- 4 II wurden 
9, aus nur II  3 der umgekehrtell Verbindung sogar 
7 Bastarde aufgezogen. Dieselb~en nehmen eine 
Mittelstellung zwischen den Eltern ein; reziproke 
Unterschiede warell nicht vorhanden. Die Bltiten- 
farbe ist weil3; der Charakter des Rettichs setzt 
sich in diesem Merkmal also trotz des groBenLTber- 
gewichts der t3rassica-Chromosomen vollst~ndig 
dureh. Der Bau der Schote gibt, wie arts fr~heren 
t~ettich-Kohl-Kreuzungen bekannt, sehr genau der~ 
Anteil der beidell Eltern am Gesamtgellom des 
Bastards wieder: der (dem Kohl entsprechende) 
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Valvar te i l  derselben mach te  bis zu 71% ihrer 
Gesamtl&nge aus. D a m i t  ist  ers tmal ig  bewiesen, 
dab diese Abhgngigkei t  der Schotenform v o m  Ver- 
hgltnis  der t{et t ich- und der Kohl -Chromosomen 
yon dem P lasma  der Bas ta rde  nicht  beeinfluBt wird. 
- -  Die Bas ta rde  waren  steril. In  der Meiosis 
wurden  i 9 - - 2 7  Chromosomeneinhe i ten  gez/~hlt. 
Wahrschein l ich  bleiben die 9 Re t t i ch -Chromosomen  
i m m e r  nngepaar t ,  w&hrend die 27 Brassica-Chromo- 
somen en tweder  9 I I  + 91 oder  verschiedene Zah]en 
yon I I I ,  I I u n d  I bilden. Eine  Untersche idung  der I I I  
und der  I I  sowie der  I I  und der  I war  aber  in vielen 
Fgl len  leider unm6glich.  - -  Die Unte r suchungen  
sind auch insofern sehr  interessant ,  als sie be- 
weisen, dab im Gegensatz  zu den Kreuzungen  
Brassica d i p l o i d •  Raphanobrass ica  in denjenigen 
t3rassica tetTaploid • Raphanobrass ica  eine Eli-  
minatior~ der  Re t t i ch -Chromosomen  weder  in der  
Zygote,  noch w&hrend der spgteren En twick lung  
der Pf lanzen bis zur Gonogenese hin s t a t t f inde t  
( S t { c H A V I N S K A Y A ) .  Lang (Berl in-Dahlem).  o o 

Cytologische $tudien an $aHx-Bastarden. Von 
A. t - IAKANSSON.  Hered i tas  (Lurid) 24, I (I938). 

Die Chromosomenzahlen  der  Oa t tung  Salix 
ordnen sich nach de r  Grundzahl  b = I9, es gibt  
diploide, te t rap lo ide  und hexaploide  Arten.  Viele 
Bas ta rde  haben  eine ziemlich regelm~Bige Reife-  
teilung, woraus  auf wei tgehende s t rukture l le  fJber- 
e ins t immung  ihrer  Genome geschlossen werden 
kann.  T ro tzdem k o m m e n  gelegentl ich somatische 
Oameten  und dementsprechend  in der  Nach-  
kommenschaSt  Polyploide  vor. So t ra ten  in der 
F 2 der Kreuzung  Salix viminalis • caprea zu e twa 
1% starkwfichsige Triploide (gigantea), ferner eine 
auffal lend cinerea-ghnliche Tetraplo ide  (neocinera) 
auf. Die Meiosis der  Tr iploiden zeigt  eine Tendenz  
zur  ]3ildung Tr ivalenter ,  w~hrend die Tet rap lo ide  
vorherrschend Biva len te  besitzt.  In  vielen di- 
ploiden Ar t -  und Mehr fach-Bas ta rden  ist  die 
Meiosis normal .  Der  te t raplo ide  ]3astard zwischen 
S. viminalis (2 b) und S. phylicifolia (6 b) zeigte 
n u t  sel tene Mul t iva len te ;  S. phylicifolia wird f f i r  
au tohexaplo id  gehalten.  In  den Ar tbas t a rden  der  
te t rap lo iden  S. cinema scheinen Unregelm~tI3ig- 
kMten der  Konjugaf ion ,  Un iva len te  u. dgl. in 
s t~rkerem Grade als bei den anderen Kombina-  
t ionen aufzutre ten.  Es  wird daraus  auf  eine ge- 
wisse ] ) i f ferenzier thei t  ihrer  beiden Genome ge- 
schlossen. I m  al lgemeinen war  die Neigung zur 
Mul t iva len tb i ldung  bei den Te t rap lo iden  geringer  
als bei den un te r sueh ten  Tri-  und einer Pen ta -  
ploiden. Diesen folgen dann auch s t~rkere St6- 
rungen  des wei teren Teilungsablaufes.  Bei einigen 
cinerea-Bastarden werden die meiot ischen Tei- 
lungen in den Embryosackmut t e r ze l l en  s ta rk  ver-  
z6gert,  bei S. purpurea • cinema bleiben sie tiber- 
haup t  ans. von Berg (Mfincheberg/Mark).  

The breakdown of cell division in a Festuca-Lolium 
derivative. ( D i e  St6rung der Zell tei lung bei e inem 
N a c h k o m m e n  ans Fes tuca  und Lolium.) Von C. D. 
D A R L I N G T O N  and P. T. T H O M A S .  (John lnnes 
Horticult. [nst. Merton, London a. Dep. of dgrieult. 
Botany, Aberystmyth.) Ann. of ]3ot., N. s. 1, 747 
(I937). 

]?;in pollensteri ler  N a c h k o m m e  aus einer Krea-  
zung yon Festuca arundinacea und Lolium perenne 

wird nach dem Grunde seiner Ster i l i tg t  untersucht .  
In  Meiosis I t re ten  neben regelm&13igen Anaphasen  
solche auf, bei denen die Spindel  keinen einhei t l ichen 
Pol  auf einer oder  auf beiden Sei ten besitzt .  
Andererse i t s  k6nnen yon den Bivalenten,  die ganz 
normal  gepaar t  sind, einzelne SpindeKadenbfischel 
ausgehen, die gegenseit ig ohne Beziehung sind. 
Durch  beide Ar ten  von  Spindelanomal ien  k o m m t  
es zu 3 oder 4 , ,Dyaden" -ke rnen  s t a t t  deren 2. 
In  Meiosis I I  t re ten  dieselben Unregelm&13igkeiten 
auf, m i t  dem Unterschied  allerdings, dab hier die 
Spindel  stets zu frfih gebi ldet  wird .und dann m i t  
den Chromosomen meis t  gar  nicht  in Berf ihrung 
kommt .  Erhebl iche  St6rungen der Zel lwandbi ldung 
schliel3en sich an. Insgesamt  fiihren die Prozesse 
zu s tark  s ter i lem Pollen. ])ARLINGTON und T~OMAS 
erkl/iren aus diesen Anomal ien  den Spindel- 
mechanismus  als ein Zusammenwirken  yon inneren 
und ~ul3eren Faktoren .  Nur  wenn beide gegen- 
e inander  r icht ig  ausbalancier t  sind, k o m m t  es zu 
den normalen  Kern-  und Zellteilungsprozessen. 
Die inneren Fak to ren  gehen yon den Chromosomen 
aus, die ~tul3eren vonK6rpe rn ,  die a n P l a s m a  ver te i l t  
liegen. Der  le tz tere  Schlul3 wird aus der Beob-  
ach tung  gez0gen, dab mehrere  Spindeln innerhalb  
der Pol lenmut te rze l le  gebildet  werden k6nnen. 
Normalerweise  wirken die &uf3eren Fak to ren  un te r  
Bi ldung einer einzigen Spindel  zusammen.  Die 
physikal ische Grundlage der Spindelbi ldung soll 
die Spannung darstellen,  die zwischen der Kern-  
und Zellwand als elektr isch geladenen Fl~tchen 
vorhanden  ist. J.  Straub (Freiburg i. Br.). ~ ~ 

Microsporogenesis of Saccharum spontaneum with 
special reference to its chromosome number. (Die 
Pollenreifung bei Saccharum spontaneum,  mi t  be- 
sonderer  Berf icksicht igung der Chromosomenzahl .)  
Von J. K. SANTOS.  (Dep. of Botany, Univ. of the 
Philippines, Manila.) Cytologia (Tokyo) 8, 22o 
(1937). 

D e r  Verlauf  der  Meiosis bei 3 Herkf inf ten  yon 
Sacehafum spontaneum ssp. indicum aus verschie-  
dener~ Teilen der  Phi l ippinen dient  der Unte r -  
suehung . zum Gegenstand.  E r  wird in seinen 
s/~mtlichen Stadien eingehend beschrieben und ab- 
gebildet .  E i n e  n&here Kennze ichnung der  Kon-  
jngat ionserscheinunge n in F o r m  der Chiasmen- 
bildung, die in der  Diakinese viel leicht  m6glich 
wgre, wird n ich t  versucht ;  den Abbi ldungen nach 
scheint  sie sich in den spXteren Phasen  allerdings 
zu verbieten.  Der  Tei lungsver lauf  zeigt  keinerlei  
auff&llige Unregelm~gigkei ten .  Die n - 4 ~ Bi-  
va len ten  erscheinen nn te r  sich sehr gleichf6rmig. 
Diese Chromosomenzahl  s teh t  mi t  BR]?;MERS An- 
gaben ffir celebische Herkf inf te  der  gleichen Ar t  
in Ubere ins t immung,  w~thrend derselbe Autor  bei 
j avanischen  n = 56 Chromosomen gefunden hat .  

yon Berg (Mfincheberg/Mark).  

Cytological studies in the genus Phoenix. (Cytolo- 
gische Studien in der Ga t tung  Phoenix.)  Von J. 
M. BEAL.  (Hull  Botan. Laborat., Univ. of Chic.ago, 
Chicago.) Bot.  Gaz. 99, 4oo (I937). 

Phoenix canariensis, P. dactylifera ( io Varie- 
t~ten), P .  hanceana var. formosanum, P. humitis, 
P. reclinata und P .  sylvestris haben alle n = 18 
bzw. 2 n ~ 36 Chromosomen.  Die Ar ten  lassen 
sich leicht  mi te inander  kreuzen. Propach. ~ ~ 
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