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Hand des bis jetzt vorliegenden, noch recht ge- 
ringen Materials nur mit Vorbehalt gegeben 
werden. Unter Zugrundelegung der eben ent- 
wickelten Entstehungshypothesen ffir die Gene 
rad und niv und bei Annahme freier Spaltung 
beider Gene w~iren n~imlieh in F 8 andere Zahlen- 
verh/iltnisse als die gefundenen zu erwarten 
.(Tabelle2). Bei den Saatnummern 1935/82, 
1938/3o, 1935/85, 1938/36, 1938/17 und 1938/19 
das Verhiltnis 3 zygomorph : I radi/ir (gefunden 
lO3 zygomorphe und 68 radfiire Pflanzen); bei 
der Saatnummer 1938/29 das Verh~ltnis 9 :3 :3  : I 
statt des gdundenen; bei der Saatnummer 
1938/16 das Verh~iltnis 3 : 3 : 3 : I ; bei der Saat- 
nummer 1938/15 das Verh/iltnis I : I :I : I. Fiir 
die abweichenden Zahlenverh/iltnisse k6nnten 
folgende Erklkrungen herangezogen werden: 
I. verhMtnism/iBig geringes Zahlenmaterial, 
2. Ausfall bestimmter Genkombinationen infolge 
Koppelung von Rad mit den Selbststerilit~its- 
alMen (GRUBER U. t(/JHL 1932 U. 1936 ) und 
3. Komplikationen infolge der noch zu klirenden 
besonderen entwicklungsgeschichtlichen und ge- 
netischen Verhiiltnisse bei A. siculum. Fiir die 
mehrfach zu beobachtende Minderzahl an niv- 
Pflanzen dtirfte dagegen wohl deren geringere 
Lebensf/ihigkeit die einfachste Erkl~irung sein. 
Im fibrigen ist eine genaue Beantwortung aller 
berfihrten Fragen erst nach Untersuchungen an 
gr6Berem Material m6glich. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I. Kreuzungen zwischen A. Ibanyezii und 
A. siculum, die nur selten gelingen, zeigen ein 
genetisch v611ig abweichendes Verhalten. So- 
wohl die F 1 als auch die nachfolgenden Genera- 
tionen sind im allgemeinen weitgehend Ibanyezii- 
/ihnlich. 

2. In einer der genannten Kreuzungen wurden 
in F 2 neben Ibanyezii-/ihnlichen Typen radi~ir- 
Ibanyezii-farbige, zygomorph-weiBe und radi~r- 
weiBe Pflanzen gefunden. 

3. Kreuzungen der abweichenden Typen mit 
rad- und niv-Rassen von A. ma/us ergaben rein 
radiiire bzw. rein weil3e Nachkommenschaften. 

4. Die recessiven Gene k6nnen entweder schon 
in der zur Kreuzung benutzten Ibanyezii- 
Pflanze vorgelegen haben, oder sie sind erst in 
der F 1 durch Mutation entstanden. 

5. In den F2-Nachkommenschaften, in denen 
die radi~iren und weigen Typen gefunden wur- 
den, traten auch pollensterile Pfianzen auf, die 
auf chromosomale UnregelmiiBigkeiten hin- 
weisen. 

6. Die gefundenen Spaltungsverh~iltnisse in 
den F3-Nachkommenschaften weichen yon den 
bei freier Spaltung beider Gene zu erwartenden 
stark ab. Ein Gametenausfall infolge der 
Koppelung yon Rad mit den Selbststerilitiits- 
allelen ist m6glich, 
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Experimentelle Erzeugung yon tetradiploiden Ba- 
$tarden Br, oleracea • Br, carinata. Von G. D. 
KARPECHENKO. (Laborat. f. Genetik, Insl. f. 
Pflanze.nforsch., Puskin.) Trudy prikl. Bot. i pr. 
I I  Nr 7, 53 u. engl. Zusammenfassung 63 (1937) 
[Russischl. 

Nach Methoden, die an anderen Objekten schon 
oft und mit 2rfolg ausprobiert sind, werden aus 
J3astarden yon Brassica oleracea • Brassica carinata 

(18 + 17 = 35 Chromosomen) aus Cailusregenera- 
ten neben anders cbromosomigen Formen auch 
tetradiploide Formen mit 7 ~ Chromosomen er- 
halten. Bei diesen Formen pflegt die R. T. im all- 
gemeinen regelm~Big zu verlaufen, viel aus- 
geglicbener als bei dell Formen mit 35 Chromo- 
somen. Trotzdem ist die Keimf~higkeit des Pollens 
dieser Pfianzen nicht sehr groB, da viele der 
Pollenk6rner nicht genau 35 Chromosomen ent- 
halten, und wenn die Zahl stimmt, sieh diese 35 
nicht aus 2 Oenomen yon Br. oleracea (i8) und 
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ein Genom yon Br. cari~zata (17) zusammensetzen, 
sondern durch die unregelm~iBige Verteilung der 
Chromosomen, besonders im 2. Teilungsschritt. 
Uber weitere Einzelheiten ist ~n der Arbeit nach- 
znlesen. SchlOsser (Kleinwanzleben). ~176 

Tetraploider Kohl, auf dern Wege der Regeneration 
gewonnen. V o n  S. A. SHCHAVINSKAYA. 
( Labor at. f . Genetik, Inst. f . Pflanzenforsch., Puskin.  ) 
TrudypriM. Bot. ipr .  I I  Nr 7, 13 u. engl. Zusam- 
menfassung 32 (1937) ERussisch~, 

Die vorliegende Untersuchung berichtet tiber 
Versuehe mit  der yon WINKLER und JORGE>'SEN 
ausgebauten Methode, aus CMlusregeneraten bet 
Brassica oleracea capilata tetraploide Sippen zu 
bekommen. Wie bet gek6pften Tomaten treten 
auch beim Kohl nach der Entfernung von Seiten- 
sprossen und nach Abtrennen des Hanptsprosses 
aus dem Wundcallus neben diploiden Adventiv- 
sprossen etwa 2 % tetraploide Sprosse auf. Der 
Kohl regeneriert sehr viel langsamer, als die 
Tomate, die nnter  guten Kulturbedingungen nur  
12--15 Tagen hierftir braucht, auch ist die Zahl 
der regenerierenden Pflanzen sehr vie1 geringer als 
bei dieser Form. Die Regenerate werden beim 
Kohl nicht im Callus der Schnittflgche gebildet, 
sondern entstehen in einer tieferen Schicht und 
durchbrechen den Callus. Von den entstehenden 
Adventivsprossen sind nut  2% tetraploid. Sie 
zeigen die fiblichen Kennzeichen yon genetisch- 
tetraploiden Sippen (Blattdicke, Blattgestalt, 
Gr6Be der Bltitenblgtter usw.). Die Fruchtbarkei~c 
der tetraploiden Formen ist nicht geringer, als die 
der diploiden Ausgangsformen. Die K6pfe der 
tetraploiden Pflanzen sind etwas gr6Ber als die der 
Diplonten. Von 6o untersuchten ,,Tetraploiden" 
hatten 57 wirMich den 4fachen Chromosomensatz, 
2 dagegen 36--37 und i nur  35 Chromosomen. 

SchlOsser (Potsdam). ~176 

Dutch RSntgenbestrahlung entstandene Chlorophyll- 
mutationen und andere Formen erblicher Varia- 
tionen bei Hordeum. Von A.N.  LUTKOV. (LaboraL 
f .  Gemtik, Inst. f .  .Pflanzenfomch., t~uski~r Trudy 
priM. Bot. i pr. I I  Nr 7, 2o9 u. engl. Zusammen- 
fassung 223 (1937) [Russisch]. 

Vergleichende R6ntgenbestrahlungen (12o kV, 
5 mA, I mm A1-Filter) von ruhenden und kei- 
menden Samen, Pollenmutterzellen und reifen 
Pollen ergaben, dab die meisten iV[utationen nach 
Bestrahlung ruhender Samen auftraten. Das liegt 
im wesentlichen daran, dab hier die h6chsten Dosen 
(bis zu 24ooo r) ertragen werden. Die bei subletalen 
Dosen erzielten maximalen Prozents~tze yon 
Chlorophyllmutationen waren: nach Bestrahlung 
keimender Samen 2,87 %, nach ~hrenbestrahlung 
5,o8%, nach ruhenden Samen 8,33%. Ein Ver- 
gleich verschiedener 3/ferkmalsgruppen ergab, dab 
bet der Gerste weitaus am hgufigsten Chlorophyll- 
mutat ionen auftreten. Es traten zahlreiche Formen 
mit  albinotischen, gelblichen, blab cremefarbenen 
und gelblichgrtinen Blgttern auf. Die meisten 
dieser 3/[utanten waren letM, nur  einige Formen 
mit lgngsgestreiften Blgttern homozygot lebens- 
fghig. An anderen 3/iutationen traten auf: i. Nach 
Bestrahlu..ng ruhender Samen eine Form mit ver- 
gnderter Ahre. Am unteren Tell der Nhre werden 
bier 2--3 Extra~hrchen gebildet, die normalen 
Samen ergeben. Der obere Tell ist normal zwei- 
reihig, Vielfach kommen aueh im unteren Teil der 

Khre Verzweigungen vor. Die Vegetationszeig ist 
verl~ngert, die Vitalitgt herabgesetzt. Die Nach- 
kommenschaft blieb konstant, normale F1-Bastarde 
spalten monofaktoriell. 2. Nach Bestrahlung 
keimender Samen eine Form mit gleichfalls ver- 
~nderter 3~hre und variabler Manifestierung. Ein- 
zelne Blt~tchen falIen aus, so dab die Ahre nicht 
roll besetzt ist. Die Spindel ist in der Regel zick- 
zackartig gebogen. Zuweilen werden tiberhaupt 
keine K6rner an der Spindel ausgebildet. Die 
Nachkommenschaft ist konstant, normale F t- 
Bastarde spalten monofaktoriell. 3. Gleichfalls 
nach Bestrahlung keimender Samen eine recessive 
Mutation, die den Wuchs beeinfluBt. Im Feld 
gemessene H6he der 3/[utante 3o--35 cm gegentiber 
7o--8o cm normal. Die Form ist konstant  und 
gut fertil, - -  Alle Mutationen waren normal 
diploid (2n = i4). Es wurden aber auch Chromo- 
somenmutationen gefunden, deren cytologisehe 
Analyse noch nicht abgeschlossen ist. 

Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Die Wirkung der Diingung auf die Resistenz der 
Zuckerriibe gegen Bodentrockenheit. Von T. 
DI~MIDENKO und R. BARINOVA. Bull. Acad. 
Sci. URSS, CI. Sci. math. et natur.,  S6r. biol. 
Nr 2, 559--60o u. franz. Zusammenfassung 6oo 
(I937) [Russisch]. 

Verff. untersuchen die Wirkung von verschieden 
zusammengesetzter Volldiingung auf Ertrag und 
Giite der Zuckerrtibe bet verschiedener Wasser- 
versorgung; N, P und K werden in den Gaben 
*/e, i, 2 und 4 gegeben, ein Versuch wurde auch 
mit  Ca-Steigerung durchgeftihrt. Untersucht wurde 
Ertrag, Zuckergehalt, Gehalt an hydrophilen Kol- 
loiden (nach DUMAZqSKI), PreBsaftviscositXt und 
OberfI~chenspannung an Rfiben und Blgttern im 
frischen und gewelkten Znstand. Abgesehen yon 
der Wirkung gesteigerter P-, N- und K-Dfingu• 
bei volIer Wasserversorgung, fiber die nichts 
wesentlich Neues berichtet wird, ergibt sich, dab 
die Ertragssteigerung dutch Dtingung bei zeit- 
weigem Wasserentzug ebenfalls deutlich bleibt; 
der Zuckergehalt der Wurzel wird wenig beeinfluBt, 
nu t  die Steigerung der KC1-Gaben bewirkt eine 
deutliche Depression. Die trockengehaltenen 
Pflanzen zeigen einen h6heren Gehalt an hydro- 
philen Kolloiden bet einigen Dtingungen, bet an- 
deren ist das Verhgltnis nmgekehrt;  Salpeter 
seeigert den Kolloidgehalt und soil auch eine be- 
deutende Schutzwirkung gegen Trockenheit aus- 
tiben, w~hrend KC1-Steigerung die Welkeschgdi- 
gung sehr stark vermehrt. Schwache Kalkung 
macht die Pflanzen widerstandsfghiger, stgrkere 
vermindert  den Ertrag. Verff. stellen auf Grund 
der ZXh!gkeits- und Oberfl~chenspannungsmes- 
sungen elne physikochemische Hypothese tiber die 
Wirkung der Salze auf, die nicht genfigend ge- 
sichert erscheint; da die durchgeffihrten Mes- 
sungen tiber die Orien~ierung der Wassermotekt~le 
zu den Micellen nicht gentigend auswirken und 
die Wiederholung der Versuche abgewartet werden 
muB, da die vorgelegten Zahlen durchaus kein ein- 
heitliches Bild geben: ziemlich sicher ist nur, dab 
die beobachteten Erscheinungen zum groBen 
Teil als Anionenwirkungen ausgesprochen werden 
k6nnen. Fucks (Halle a. d. $.). ~176 

Drought resistance and dehydration resistance of 
plants. (Die ResisLenz tier Pflanzen gegen Dtirre 
und Wasserentzug.) Von G.N.  EREMEJEV.  
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(Molotov Nihitski~ Botan. Garden, Ialta.) C. R. 
Aead. Sci. URSS N. s. 18, 195 (1938). 

Verf. untersucht abgeschnittene Triebe yon 
Pfirsich, Mandel, Apfel, Birne und Olive, indem 
er diese 24 Stnnden welken und dann in Wasser 
sich erholen l~tl3t. Die Beurteilung erfolgte auf 
Grund der Wiedererlangnng des Turgors, ferner 
wurde alis dem Wassergehalt der BlOtter vor und 
nach dem Welken ihre wasserhMtelide Kraft sowie 
die AtmungsintensitXt nnd die Stomatabewegung 
festgestellt. Es ergab sich eine weitgehende 
Parallele zwischen der wasserhaltenden Kraft der 
]BlOtter, der Welkeresistenz im Versuch und der 
Dfirreresistenz im Freiland. Die nnteren BlOtter 
eines Triebes, die weniger dfirreresistent sind, haben 
auch eine geringere wasserhaltende Kraft als die 
mittleren und oberen, all nnd fiir sich wasser- 
reicheren 131~tter (bezogen auf den anf~nglichen 
Wassergehalt bei Versuchsbeginn). Die Spalt- 
6ffnungen der unteren BlOtter reagieren anf Ver- 
dunkelung wghrend des Tages vieI weliiger Ms die 
Mteren BlOtter. Da die untersuchten Soften nicht 
n~her bezeichnet sind, ist leider eine sortenkund- 
liche Answertung der Ergebnisse nicht m6glich. 

tTuchs (Halle a. d. S.). oo 

Spezielle Pflanzenziichtung. 

Die Besonderheilen der Anfspaltung bei Bastarden 
yon $aat- und Hartweizen. Von A. SAPEHIN. 
~. Inst. bot. Akad. Nauk URSS Nr 13/14, 15 

u. engt. Zusammenfassung 61 (.1937) [Ukrainisch]. 
Die Analyse des Erbganges emer groBen Anzahl 

von Merkmalen in der Kreuzung Triticum vulgate 
• durum (F 1, Fe und zum Tell Fa), nnter  Trennung 

der vulgate- and der dnrum-artigen Nachkommen, 
ffihrte zu folgenden allgemeinen Ergebnissen (Ein- 
zelheiten miissen dem Original entnommen werden, 
da ihre Darstellung den iRahmen eines Referats 
votlstgndig sprengen wfirde) : Eine normale Mendel- 
spaltung stellt in dieser Kreuzung eine sehr seltene 
Ausnatlme dar; in der grol3en Mehrzahl der Fglle 
treten deutliche, oft sehr groBe Abweichnngen yon 
den theoretischen Verhgltniszahlen anf, wobei die 
vulgare- und die durnm-Gruppen sich in ihrem 
Verhalteli voneinander-weitgehend unterscheideli 
k6nnen. Entgegeli der Erwartung ist in der zweiten 
Generation bereits eine grol3e Anzahl homozygoter 
Kombinationstypen vorhanden. Als Ursachen 
dieser Aufspaltungsabnormit~ten kommt folgendes 
in Frage: I. nicht zufallsm~13ige Verteilung eines 
Teiles der bivMenten Chromosomen in tier Reduk- 
tionsteilung; 2. nicht znfallsmal3ige Verteilung des 
fiberz~hligen 7-Satzes yon vulgate in der 2. Reife- 
teilung; 3. ungleiche Wachstumsgeschwindigkeit 
verschiedener Pollentypen in den Griffelli b e i  der 
F~; 4- Letalit~t gewisser Kombinationen; 5. AII- 
wesenbeit zns~tzlicher oder spezifiseher Gene im 
7-Satz yon vulgate. Die spezielle Untersuchung 
einer Anzahl wirtschaitlich bedentsamer Eigen- 
schaften erbrachte den ~eweis, dab es m6glich ist, 
ans der Kreuznng yon vnlgare- und durum-Weizen 
praktiseh wertvolle Kombinationen zu gewinnen. 
Dies ist inzwischen bereits dutch die Zfichtungs- 
arbeiten des u vollauf bestgtigt worden. 

Lang (Berlin-Dahlem). ~ o 
Wheat-quitch amphidipioides, (Weizen-Queeken- 
Amldhidiptoide.) Von V.A.  HIZNIAK. C . R .  
Acad. Sci. URSS, N. s. 17, 489 (I937). 

Dutch SelbstbestStubung der F~-Bastarde wurden 

2 n = 7oehromosomige Amphidiploide der  1Kom- 
binationen yon Agropyrum intermedium als Pollen- 
eKer mit  folgenden Weizen erhalten: Triticum 
durum, dicoccum, t~rgid~m, polonicvtm und persi- 
cure. Die Reifeteilnngen sind ziemlieh regelm~ig,  
es werden bis zu 4 Univalente und gelegentlich 
Polyvalente beobachtet, Die Pollenfertilit~t wird 
mit.. 95--97 % angegeben; je Nhre (soll wohl heiBen 
Ahrchen) werden 1,6--2 K6rner entwickelt. Im 
Hinblick auf eine grol3e Zahl gfinstiger Wuchs- 
eigenschaften wird diesen neuen Formen e ine  
groBe Bedeutung als perennierenden Futter-  
pflanzen, insbesondere iiir die Anban- nnd Land-- 
wirtschaftsverh~iltnisse Ruglands zugesprochen. 

yon Berg (lViiincheberg/lViark). 

On some inlerspecific crossings in the genus Gos- 
sypinm. (~ber einige Spezieskreuzungen in der  
Gattung Gossypium.) Von N. N. KONSTANTI- 
NOV. (Sect. of Botany, Cent< Plant  Breeding 
Star., All-Union Cotton Inst., Tashkent.) C. R.. 
Aead. Sci. URSS, N. s. 17, 485 (1937). 

Das Verhalten der Fz und F 2 in Spezieskreu- 
zungen wird hgufiger bei der Bearbeitung phylo-  
genetischer und systematischer Probleme mit ve t -  
wetter. In  diesem Zusammenhang berichtet Verf. 
fiber die Fz yon Kreuzungen einer wilden Baum- 
wollar% G. lanceoforme, mit verschiedenen kul t i -  
vierten Formen. G. lanceoforme wurde Irfiher in- 
Iolge einiger morphologischer Kennzeichen nicht 
in die Gattung Gossypium mit einbezogen. Anch 
in physiologischer Hinsicht ist die Art durch eine 
kfirzere Vegetationszeit ausgezeichnet. Die Cbro- 
mosomenzahl ist n - -13.  Die ffir die Kreuzung 
verwandten kultivierten Arten waren: G. barbo-. 
dense (n = 26), O. peruvianum (n : 26), G. hir- 
sulum ( n -  26), und G. arboreum (n = I3). Die 
Bastarde G. barbadense • lanceoforme und G. peru- 
vianum X lanceoforme waren sehr wfichsig, i m  
Habitus intermecliXr und kaum voneinander zu 
unterscheiden. Nur geringe Unterschiede yon 
dieser Kombination zeigte der Bastard G. arbo-- 
reum • lanceoforme. V611ig abweichend war da- 
gegen das VerhalLen G. hirsutum x lance@tree. 
Die Pflanzen gingen entweder 1--2 Monate nach 
der Keimnng ein oder erreichten nnr  eine H6he 
yon 5 - - 6 c m  und waren durch verschiedene Ano- 
malien gekennzeicb~,et. Bei der Verwendung einer 
anderen tIirsutum-Rasse traten in der F~ keine 
Anomalien und nut  eine geringe Wuchshemmung 
auf. Alle ~Bastarde waren selbsteril. - -  Aus den 
Untersuehnngen ging hervor, dal3 G. tanceoforme 
init Recht in die Gattung Gossypium eingeordnet 
ist. Ftir die systematische Forschung sind die Er- 
gebnisse abet nur mit  Vorbehalt zu vel~verten. 
Obvgohl G. barbadense, peruvianum und arboreum 
welt voneinander versehieden sind, sind ihre Ba- 
starde mit G. lanceoforme fast gleieh. Kuckuck. o o 

Die genetische Oifferenzierung geographischer 
Rassen, I. Die Linse - -  Lens esculenta Moench., 
Von H. I. BARULINA und H. A. DOMBROVS 
KAYAI (Laborat. f .  Genetik, Inst. f .  Pflanzenforsch., 
_Puskin.) Trudy prikl. Bot. i pr. I I  Nr 7, 277 u. 
engl. Zusammeniassung 334 (I937) [IRussisch]. 

Verff. berichten fiber die ersten Ergebnisse einer 
Untersuehung der Genetik, der genetisch-geogra- 
phischen Differenzierung (Rassendivergenz) und 
der Gengeographie der Linse (Lens escu[enta- 
MO~NCH). AIs Material dienten 32 reine Rassen,. 
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.die sich fiber 2 Unterarten, Mikrosperma und 2r 
krosperma, verteilten und aus den verschiedensten 
Gegenden des Verbreitungsgebietes der Spezies 
s t ammten ;  im ganzen wurden 144 Kombinationell  
hergestellt. Die F~-13astarde - -  reziproke Verbin- 
dungen fallen gleich aus - -  sind stets normal ent- 
wickelt und vollfertil; vielfach tr i t t  Heterosis sowie 
Produktivit~itssteigerung auf. Ffir eine Anzahl 
einfacher lVferkmale (Farbe der Blfiten, der Friichte 
und der Keimbl~tter, Farbe und Zeichnung der 
Samenschale) konnte die faktorielle Grundlage 
gekl~irt werden. Folgende Gene wurden nachge- 
wiesell: A (Grundfaktor ftir Farbausbildung), 13 
(gibt zusammen mit A violette F~irbung der 131titen 
und schwarze der Samenschale sowie eine Punk- 
tierung der letzten; b: weil3e 131fiten, nicht punk- 
tierte Samenschale), P (purpurne F~irbung der 
unreifen tlfilsen ; p: grtin), V (violette F~irbung der 
Hfilsen ; v : grfin), D (violette Fleckung der Hfilsen ; 
d :  Hfilsen nicht gefleckt), S (grau-rote F~irbung 
tier Samenhaut;  s: griin), N (rosa F~irbung der 
Samenhaut;  n:  grtin), c (Samen mit verwaschenem 
Fleck; C: ohne Fleck), R (Grundlagen ffir Keim- 
blattf~irbung), Y (zusammell mit  R orangerote 
Keimblattfarbe; y: grtin), E (violette F~irbung der 
Keimlinge; e: grfin). B und V sind gekoppelt; 
Austausch: I8,1%. Ein Vergleich dieser Faktoren- 
analyse mit  derjenigen bei anderen genetisch gut 
bekannten Leguminosen zeigt einen groBen Par- 
allelismus in der erblichen Variabilit/it dieser 
Pflanzen, - -  Die aufgez~ihlten Faktoren geben in 
allen Fitllen, gleichgtiltig welcher geographischell 
Herkunft  die Kreuzungspartner sind, eine Mare 
und unkomplizierte Mendelspaltung; im fibrigen 
~fMlen abet Kreuzungen zwischen geographisch 
nahen und solche zwischen geographisch fernen 
Rassen sehr ungleichartig aus. W~ihrend im ersten 
Falle der Erbgang keinerlei Abweichungen vom 
Normalen zeigt, treten im zweiten verschiedene 
Komplikationen ein (Erscheinungen neuer Merk- 
male; Herausspalten letaler Formen, wie Zwerg- 
und Kriippelpflanzen und Albinos; transgredie- 
rende Variabilit~it; Sterilit~it oder Teilsterilit~it 
vieler Nachkommen), die eine starke, genetische 
Differenzierung der geographisch entfernten iRassen 
beweisen. Dabei k6nnen auch morphologisch 
/ihnliche Typen sich genetisch als sehr ungleich 
.erweisen. So stellten sich die abessinischen Zwerg-  
formen als yon den afghanischen, indischen nnd 
europ$ischen konstitutionell durchaus verschieden 
heraus, was auch mit  der grol3ell Spezialisiertheit 
tier abessinischen Flora, welche sich in dem Vor- 
handensein einer grol3en Zahl endemischer Formen 
ausdrilckt, gut tibereinstimmt. D i e  genetische 
Differenzierung der Linsenrassen ist s0mit un- 
t rennbar  mit  ihrer geographischen Lokalisation 
verknfipft. In  Poller ~bereinst immung mix anderell 
Objekten enthaltell dabei die an den prim~iren 
Ursprungszentren der tqulturpflanzen wachsenden 
Formen die dominanten Gene, die an der Peripherie 
des Verbreitungsareals vorkommenden die feces- 
:siren. So besitzen die aus Siidostafghanistan und 
Nordwestindien stammenden Typell die Konsti- 
tut ion ABVCRYE und wahrscheinlich SN, die 
mediterranell, westeurop/iischen, amerikanischen 
und nord- und zentralrussischen bsnrydpv usf. 
In selteneren F~illen kommen recessive Gene auch 
in den Ursprungszentren oder deren N~the und 

dominante an den Arealgrenzen vor. Z. t3. finden 
sich in Indien weiBblfihende Pflanzen der Formel 
a13, die dutch Mutation aus AB entstanden sind; 
in den Mittelmeerl/indern, im Atlasgebirge und auf 
Cypern sind violett-blfi~ige, schwarzsamige Rassen 
zu linden, die j edoch teilweise adventiven Charakter 
haben dfirften. Lang (Berlin-Dahlem).~176 

$olanum Rybinii Juz. el Buk., S. stenotomum Juz, 
et Buk. und $. goniocalyx Juz, et Buk. Ihre Be- 
deutung fiir die Ziichtung und phylogenetische Be- 
ziehungen, (Genetische Skizze I I I , )  Von H. ~MME. 
(Inst. f .  Pflanzenzucht, Leningrad u. Inst. f .  Kar- 
toffelwirtschaft, Moskau.) Biol.~, 6, 787 u. dtsch. 
Zusammenfassung 796 (1937) [RussischJ. 

Auf Grund yon Kreuzungen, zwischen dell 
3 Solanum-Arten Sol. Rybini i  (aus der Sammelart 
Sol. Rybini i  s. 1.) sowie Sol. stenotomum und Sol. 
goniocalyx (aus Sol. steno~omum spec. coll. ; System 
von JtJzEvczuK und 13UKASOV) bespricht Verf. 
die zfichterische 13edeutung dieser Formen und 
ihre verwandtschaftlichen Beziehungen. Die Arten, 
die der Gruppe Tuberosa-Andigena der Sektion 
Tuberarium angeh6rert und 24 Chromosomen be- 
sitzen, sind in Peru, Bolivien und Kolumbien weir 
verbreitet und zum Teil sehr gesch~tzt. Die l~reu- 
zungen gelingen leicht, doch ist die Keimkraft der 
Samen herabgesetzt. Die /71-Bastarde zeigen mit  
wenigen Ausnahmen Heterosis und sind vielfach, 
irifolge Heterozygotie der Eltern, uneinheitlich. 
Ffir die zfichterische Praxis sind sie yon geringem 
oder/iberhaupt keinem Wert, da die Ertragsleistung 
minimal ist und die Pflanzen ffir Krankheiten 
(Phythophtora, Mosaik) hochgradig anfXllig sowie 
sehr abbau- und kMteempfindlich sind. In  Kom- 
bination mit  anderen Spezies - -  vor allem Sol. 
tubevosum - -  k6nnen immerhin Rybinii  und gonio- 
calyx infolge guter Knollenform und -lage sowie 
guten Geschmacks - -  Rybinii  augerdem besonders 
in Hochgebirgslagen angesichts einer sehr leichten 
Kochf~higkeit - -  ein gewisses Interesse erlangen, 
w/~hrend stenotomum wegen einer sehr schlechten 
Knolle und mangelhaften Geschmacks Wohl g~Lnz- 
lich bedeutungslos ist. - -  Von den behandelten 
Arten ist Sol. Rybinii  am stXrksten recessiv; die 
Sammelart 1Rybinii s. 1. ist wahrscheinlich yon der 
Sammelart stenotomum s. 1. abzuleiten, und inner- 
halb Rybinii  ist Rybinii  s. str. als jiinger als die 
beiden anderen Vertreter dieser Sammelart (Sol. 
boyacense Juz. und Sol. Kesselbrenneri BuK.) an- 
zusehen. In  der Sammelart Sol. stenotomum (auBer 
stenotomum s. str. und goniocalyx Sol. c~narense 
13UK.) stellt s tenotomum s, str. die Ausgangsform 
dar; das stark heterozygote goniocalyx dfirfte ein 
Bastardabk6mmling dieser Art  sein, canarense 
wiederum ein soleher yon goniocalyx-(vielleicht 
goniocalyx • Kesselbrenneri). Stenotomum selbst 
leitet sich vermutlich yon einer dem heutigell Sol. 
phureja /ihnlichen wilden Stammform her. Die 
Ausbreitung aller dieser Arten muB yon S. nach N. 
erfolgt sein, da - -  wie fibrigens bei allen siid- 
amerikanischen Kartoffeln - -  die ursprfinglicheren, 
donlinanten Formen in Peru und 13olivien, die ab- 
geleiteten, recessiven, in Kolumbien zu linden sind. 
Ihre Verwandtschaft ist noch sehr groB, da die 
Meiosis der 13astarde, die, wie die Arten selber, 
durchweg 24 Chromosomen besitzen, v611ig un- 
gest6rt ist. Lang (Berlin-Dahlem) ~ ~ 
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