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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Phylogeny in the light of genetics and cytology, 
(Phylogenie im Lichte der Genetik und Cytologie.) 
Von E. B. BABCOCK. Current Sci. Spec.-Nr, Ge- 
netics, 28 (i938). 

Die moderne Systematik verfolgt das Ziel, ein 
natfirliches System aufzubauen, das also den tat- 
s~chlichen verwandtschaftlichen Beziehun~en zwi- 
schen den Organismen Rechnung tr~gt, soweit, als 
wir dies irgend zu erkennen verm6gen. Der TrS~ger 
der ganzen Betrachtungsweise ist naturgem~B der 
Evolutionsgedanke. Zur Erfiillung ihrer Aufgabe 
kann sich die Systematik aller Mittel bedienen, 
die geeignet sind, fiber die gegenseitigen Bezie- 
hungen der verglichenen Formen etwas auszusagen, 
undes  kann kein Zweifel sein, dab die bisherigen 
3Iethoden der 1Vforphologie, Anatomie, Histo- 
logie und Geographie in den mehr experimentell 
orientierten, in den letzten Dezennien so stark 
ausgebauten Forschungszweigen der Genetik und 
Cytologic sehr wertvolle Erg~nzungen finden 
kGnneu. Allerdings dfirfen die Ergebnisse einer 
Arbeitsrichtung nicht ffir sich allein betrachtet  
oder ausgewertet, sondern mfissen mit  den Be- 
funden aller fibrigen zusammengestimmt werden. 
Z.B.  zeigen in der Gattung Crepis die Chromo- 
somenzahlen und die Chromosomenmorphologie 
interessante Zusammenh~nge in bezug auf n = 4- 
i~nd n = 5 chromosomige Arten; die Ric.htung der 
phylogenetischen Entwicklung kann in diesem 
Fall mit  Sicherheit j edoch erst bei Berficksichtigung 
der fibrigen systematischen Gegebenheiten er- 
schlossen werden. Unter  diesen Gesichtspunkten 
wird schlieBlich auch die Bedeutung des Paarungs- 
verhaltens der Chromosomen in Bastarden disku- 
tiert, v. Berg (Mfincheberg/lVfark). 
Adaptation in the light of geuetics. (Das Problem der 
Anpassung imLichte der Genetik.) Von A.F. SHULL. 
Current Sci. Spec.-Nr, Genetics, 31 (1938). 

Nach unserer heutigen Anschauung sind die 
3 Haupttriebkr/~fte der Evolution die Gen- und 
Chromosomenmutationen, die Rekombination und 
die Erhal tung und Ausmerzung bestimmter Linien 
der Nachkommenschaft.  Verf. diskufiert die Frage, 
wieweit diese Erscheinungen zu der ganz bestimm- 
ten Eignnng oder Anpassung der Organismen 
gegenfiber ihrer Umgebung ffihren k6unen. Die 
Anpassungserscheinungen sind da; jedoch l~Bt 
sich nicht leugnen, dab sic sich mit den herrscheI1- 
den l~einuugen fiber das Wesen der Kr~fte der 
Evolution vielfach nicht in Einklang bringen 
lassen. So gibt der ,,negative Selektiouswert" der 
meisten Mutationen ein groBes RXtsel auf. Die 
selektionierende Hand des Zficbters fehlt in der 
Natur;  an seine Stelle treten die natfirliche und 
die sexuelle Zuchtwahl. Ein wichtiges Grenz- 
problem zwischen Genefik und Evolutionsforschung 
ist auch die Erforschung der tierischen FXrbung 
und der F~rbungsmuster. Auch hier sind noch 
manche Widersprtiche zu kl~ren. Von Bedeutung 
ist in diesem Zusammenhgnge auch das Mimikry- 
problem. Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
Nordamerika als Genzentrum verschiedener Legu- 
minosen-Gattungen und -Arten. Von A. FISCHER. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Zi~chtungsforsch., MCinehe- 
berg/]Vlark.) Forsch. u. Fortschr. 14, 2I 4 (1938). 

Der westliche Tell der USA. sowie vorl Mexiko 
Der Z/iehter, I I .  Jahrg. 

stellt ein Mannigfaltigkeitszentrum ffir viele Legu- 
minosen dar. Besonders zahlreich ist der Formen- 
reichtum u. m. bei der Gattung Lupinus, yon der 
in Californien allein etwa 5 ~ Arten vorkommen. 
Abet  auch die tibrigen Weststaaten haben sehr 
viele und z. T. andere Lupinenarten aufzuweisen. 
Sehr verbreitet  sind Ierner die Arten der Gattungen 
Lathyrus, Vicia, Trifolium, Lotus, Astragalus und 
andere. Es ist zu erwarten, dab dieser Formen- 
reichtum bei allen Gattungen noch sehr viel ffir die 
Zfichtung Wertvolles liefern wird, zumat die nord- 
amerikanischen Arten noch sehr wenig beachtet 
und untersucht worden sind. Hachbarth. 

Occurrence of albino seedlings in Victoria oats. 
(Auftreten von Albinokeimlingen bei , ,Viktoria"- 
Hafer.) Von D. C. SMITH. (Div. of Agronomy a. 
Plant Genetics, Univ. of Minnesota, Minneapolis.) 
J. ttered. 29, 63 (i938). 

Nach einer l~ngeren Literaturaufz~hlung fiber 
alas Vorkommen yon Albinos bei Getreidearten 
wird fiber das einmalige Auffreten solcher Keim- 
linge anl~131ich umfangreicher Untersuchungen mit 
Haler in der Nachkommenschaft einer Mutter- 
pflanze im ungefXhren VerhMtnis 3 grfin: I weiB 
berichtet. Weitere Generationen dieser Sippe 
wurden nicht aufgezogeu. K . L .  Noack (Berlin). ~176 

Genetic control of gametophyte development in 
maize. I I .  The quarter test. (Die Abh~ngigkeit der 
Gametophytenentwicklung beim Mais yon Ver- 
erbungsvorg~ngen. II. Der ,,Viertel"-Nachweis.) 
Von F. G. B R I E G E R ,  G. E. T I D B U R Y  and H. 
P. TSENG. (John Innes Horticult. Inst., Merton, 
Londonl) J. Genet. 36, 17 (1938). 

D as Vorkommen vo n Pollenschlauch- Konkurrenz 
ist seit CORR~;NS bekamnt, Der endgfiltige Effekt 
dieser Konkurrenz kann yon der L/~nge des Pollen- 
schlauches abh~ngen, wahrscheinlich aber noch 
mehr yon dem verschiedenen Wachstumsrhythmus 
der Schl~uche. F fir die Erfassung des letzteren 
wurden Narbenf~den vom 5{aiskolben an der 
Spitze des Kolbens abgeschnitten, dann die Be- 
stXubung durchgeffihrt, so dab die Pollenschl~uche 
bis zu den oberen K6rnern einen wesentlich kfir- 
zeren Weg zurfickzulege~ hatten als bis zu den 
unteren. Der Kolben wurde in 4 Viertel geteilt 
und die Ausz~hlungen an den einzelnen Vierteln 
durchgeftihrt. Positive Resultate ergab die Unter- 
suchung in. bezug auf das Gen ga d, bei denen die 
Eliminatiou yon ga2-Gameten grog war. Ver- 
suche, die die Gene c und sh enthielten, ergaben 
bei einigen Kolben Abweichungen yon der nor- 
malen Spaltung im untersten Viertel. Verf. nimmt 
an, auf diese Weise ein neues ga-Gen gefunden zu 
haben (gaa), das mit  dem erstgenannten gekoppelt 
ist. Vielleicht ist es dasjenige, das die abnormen 
Spaltungen des Gens w verursacht. Haekbarth. 

Failure of chromosome pairing as evidence of secon- 
dary diploidy in Zea mays, (Ausfall der Chromo- 
somenpaarung als Beweis sekundgrer Diploidie 
bei Zea I~Iays.) Von L. P O W E R S  and A. CLARK. 
(U. S. Dep. of Agricult., Washington a. Beirian 

�9 Plant Inst., Div. of Fruit  a. Veget. Crops a. Dis., 
Horticult. Field Star., Cheyenne, Wyoming.) J. 
Genet. 35, 3Ol (I937)- 

Die Anwendung biostatistiscber Methoden zeigt, 
dab die Variabilitgt des durch recessive Faktoren 
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bewirkten Paarungsausfalls bei Zea Mays nicht 
mit  der erwarteten Binominal-Verteilung fiberein- 
st immt, die zur Voraussetzung hatte, dab sich die 
n -- IO Chromosomenpaare voneinander unab- 
h~,ngig verhalten. Auf Grund einer Ubersicht fiber 
die bei den Gramineen vorherrschenden Chromo- 
somengrundzahlen werden ffir die Berechnungen 
4 verschiedene Hypothesen fiber m6gliche Bezie- 
hungen der Io Chromosomenpaare zueinander 
aufgestellt, denen tells 5, teils 7 als Grundzahl 
unterlegt wird. Dabei gehen die l~Jberlegungen 
davon aus, dab die VariabilitS~t sich entsprechend 
~ndern muf3, wenn sich mehrere Chromosomen- 
paare gegeniiber den konjugationsaufhebenden 
Faktoren als Einheit  verhalten. Die statistischen 
Beobachtungen aus mehreren ingeztichteten Mais- 
linien werden den rechnerischen Erwartungen, den 
verschiedenen getroffenen Annahmen entsprechend, 
gegeniibergestellt. Eine gute Ubereinsimmung 
zeigt sich mit  denjenigen theoretischen Werten, 
denen die Hypothese zugrunde liegt, dab die zehn 
Chromosomenpaare sich wie 7 unabhXngige Ein- 
heiten verhalten, yon denen 5 aus einem und j e r  
aus 2 bzw. 3 Chromosomenpaaren bestfinde. Dies 
wiirde ffir sekund~re Diploidie des Mais sprechen 
und bedeuten, dab derHaploidsatz  n = IO der Gat- 
tung Zea yon der verbreiteten Gramineen-Grund- 
zahl 7 abzuleiten w~re. v. Berg (Mtincheberg). ~ ~ 

Untersuchungen iJber klinstliche Ausl6sung yon 
Grossing-Over in der Meiosis und Mitosis, Von 
H. F R I E S E N .  (Genet. dbt., Inst. f. Exp~ Biol., 
Moskau.) Biol. Z. 6, lO55 u. dtsch. Zusammen- 
fassung ~i28 (1937) [Russisch]. 

Unter  neuen Gesichtspunkten werden untersucht 
die kfinstliche Ausl6sung yon I. meiotischem 
Crossing-over bei c?, 2. spermiogonialem Cr.-o. 
bei d% 3. Cr.-o. bei ~, 4. Cr.-o. in sp~ten Oocyten. 
Zu I : Dutch die 2r eint~igiger Ablegeperioden 
und Beobachtung der Ferti l i t~t der ~ wird eyto- 
logiseh-genetisch der Naehweis erbracht, dab in 47 
meiotisches Cr.-o. ausgel6st werden kann. Zu 2: 
Das spermiogoniale Cr.-o. finder auf dem 4. Strang- 
stadium statt,  die Chromatiden aber weichen 
mitotisch auseinander, so dab erwartungsgem~il3 
ab und zu auch zwei komplementttre Chromatiden 
in die gleiche Zelle gelangen. Inversionen scheinen 
die Cr.-o.-HXufigkeit in anderen Bezirken des 
gleichen Chromosoms leicht herabzusetzen. In 
strengem Gegensatz zum meiotischen ist die H~u- 
figkeit des spermiogonialem Cr.-o. in der FS- 
Region besonders groB. Ferner ist wahrscheinlich, 
dab diese H~iufigkeit yon frtihen bis zu sp/tten 
g.onialen Stadien steigt. Dutch X-Strahlen kann 
sle tiberproportional gesteigert werden. Zu 3: 
In 9 konnte oogoniales Cr.-o. bisher nicht aus- 
gel6st werden. Zu 4 : Wahrscheinlich wird gemacht, 
dab bei D. mela~ogaster in spttten meiotischen 
Stadien (sp~ter Oocyten, die bereits das Pachyt~tn- 
stadium hinter sich haben) noch Cr.-o. ausgel6st 
werden kann, alierdings in variablem Ausmal3e. - -  
Viele dieser Befunde stehen im Widerspruch zu 
Ansichten DARLINGTONS. In einer vorl~Lufigen 
Mitteilung zu dieser Arbeit hat  Verf. dies auch 
ausgesprochen. Hier findet mall indessen (zu- 
mindest im nichtrussischen Tell nnd im Literatur- 
verzeichnis) DARLI~CGTONS Namen nieht. 

W. Ludwig (Halle a. d. S.). ~ ~ 

A cytological study of colchicine effects in the 
induction of polyploidy in plants. (Eine cyto]ogisehe 

Untersuchung fiber die \Virkung des Colchicins fiir 
die Erzeugung yon Polyploidie bei Pflanzen.) Von 
O. J. EIGSTI .  (Dep. of Biol., Greenville Coll., 
Gree~ville.) Proc. nat. Acad. Sci. U. S. A. 24, 56 
(1938). 

Die unabh~Lngig yon den bisher ver6ffentlichten 
Arbeiten begonnenen Untersuchungen fiber die 
Wirkung des Colchicins auf Pflanzenzellen er- 
braehten grundsSAzlich die gleichen Ergebnisse, 
wie sie BLA~XSLEE und AVERY und NEBEL schil- 
dern. Versuchsobjekte waren Zwiebelwurzeln, 
Rettich- und l~{aiskeimlinge. Die Wirkung des 
Colchicins war abh~tngig yon der Konzentration 
der L6sung, der Zeit der Einwirkung und dem 
physiologischen Zustand der Embryonalzellen zur 
Zeit der Behandlung. Es wurden L6sungen yon I, 
o,I und o,oi % 24, 48 , 72, 96 und lO8 Stunden an- 
gewendet. Die h6chste Konzentration und die 
lgngste Einwirkungsdauer wirkte meist t6dlich. 
Cytologische Untersuchungen ergaben Vergr6Be- 
rungen und Verdickungen von Gewebeteilen und 
starke Vermehrnng der Chromosomenzahlen. Die 
St6rungen verlaufen jedoch nicht gleichm~13ig in 
jeder Zelle. Neben gest6rten Zellen finden sich 
vielfach normale, so dab ChimXren verschiedener 
Art  entstehen. Ebenso wie NEBEL stellt der Verf. 
fesL dab dutch die Einwirkung yon Colchicin die 
Spindelbildung und die Herausbildung einer nor- 
malen Chromosomenplatte verhindert wird. In 
polyploiden Zeller~ treten vor aIIem nach st~rkerer 
Behandlung abnorme Kernformen und unregel- 
m~iBige Chromosomenzahlen auf. Nach schwttche- 
ten Behandlungen teilen sich die polyploiden Zellen 
regelm~tBig w~hrend der Behandlung, so dab poly- 
ploide Gewebe entstehen k6nnen. 

tI. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

The cytogenetics of non-amphidiploid derivatives 
of wheat-rye hybrids. (Die Cytogenetik nicht- 
amphidiploider Abk6mmlinge yon Weizen-Roggen- 
bastarden.) Von G. F. LEDINGHA!Vf and W. P. 
THOMPSON. Cytologia (Tokyo) 8, 377 (1938). 

Die Studie beschMtigt sich mit  jenen Nach- 
kommen aus Weizen-Roggenkreuzungen, die nicht 
durch Chromosomenverdoppelung konstantwurden. 
Das cytologische Verhalten solcher Formen ist 
bisher nur in wenigen Fttllen dutch mehrere Gene- 
rationen verfolgt worden. Die Reifeteilungen der 
F1-Bastarde lieBen Restitutionserscheinungen im 
I. und II. Teilungsschritt erkennen. Dabei kommt 
es zur Bildnng mehr-minder unreduzierter Gonen, 
deren Chromosomenzahl j edoch infolge des Ausfalls 
oder der Verdoppelung einzelner Chromosomen 
auch unter und fiber der somatischen Zahl 28 
liegen kann. Die ,,F2" wurde dutch spontanen 
Ansatz gewonnen, weil die/v2-Bastarde stets v611ig 
pollensteril waren und selbst ktinstliche Rfick- 
kreuzung vim zu geringe Erfolge brachte. Die in 
langj~hrigen Versuchen erzielten 34 , ,F( ' -Pf lanzen 
bilden nach ihrer Cytologie, Morphologie und Fer- 
tilit~it 3 deutlich verschiedene Gruppen. Die erste 
(sog. 28 chromosomige) Gruppe wies Chromosomen- 
zahlen zwisehen 24 und 32 auf. Die Pflanzen haben 
JFl-~hnliche Reifeteilungen, sind steril und auf3er- 
dem zu wenig roggen~ihnlich, um als Roggen- 
Rfickkreuzungen aufgefal3t werden zu dfirfen. Sie 
werden auf parthenogeniseh weiterentwickelte /v 1- 
Eizellen zurtickgeffihrt. Die 2. (sog. 42chromo - 
somige) Gruppe besal3 Chromosomenzahlen yon 
41--45, sie geht nach den morphologischen und 
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cytologischen Eigenschaften auf spontane. Riick- 
kreuzungen de r iv 1 mit  I4chromosomigem Weizen 
zuriick. In der 3. (sog. 49chromosomigen)Gruppe 
Ianden sich schlieBlich die Zahlen 47--50; bier 
sprechen dieselben Gesichtspunkte dafiir, dab es 
sich um Rtickkreuzungen mit  2ichromesomigem 
Weizen handelt. Die funktionierenden F1-Eizellen 
hS, tten also in allen Fgllen gS, nzlich oder ann~hernd 
unreduzierten Chromosomenbestand aufzuweisen 
gehabt. - -  Die Nachkommen der 42 chromosomigen 
Gruppe waren fast ausnahmslos hochgradig steril. 
Soweit in den Folgegenerationen konstante Linien 
erhalten wurden, besaBen sie 42 oder  28 Chromo- 
semen, wiesen aber keinerlei Roggenmerkmale 
mehr auf. Unter  den Nachkommenschaften der 
49chromosomigen Gruppe wurde durch Selektion 
nach zwei Richtungen versucht, konstante Linien 
mit Roggenmerkmalen und solche mit  mehr als 
21 Chromosomenpaaren zu gewinnen, jedoch ohne 
jeden Erfolg. Verff. sind der Meinung, dab Roggen- 
eigenschaften dutch einige sehr ~hntiche Merkmale 
vorget~useht werden, die durch Emmer-Einkreu- 
zungen eingeschleppt werden k6nnen. Verff. 
fanden in ihrem Material auch keine Anzeichen 
ftir eine Auswechslung yon Chromosomen oder 
Chromosomenteilen des Weizengencms gegen solche 
des Roggengenoms, die zu einer konstanten Linie 
gefiihrt h~tte. Weitere Beobachtungen der Verff. 
beziehen sich anf die Sekund~rpaarung yon 33ira- 
lenten bei gewissen Bastard-Nachkommen sowie an 
Stelle des Auftretens yon Quadrivalenten Jn einem 
tetraploiden Abschnitt  eines Antherenfaches bei 
einer 3Ichromosomigen /;~-Pflanze. Eine F4- 
Pflanze :mit 28 Chromosomen und Fl-~thnlicher 
Meiose wird als parthenogenetisch entstandene 
Haploide erklS, rt. v. Berg (Mfincheberg). ~ ~ 

Cytogenetics of species hybrids. (Die Cytogenetik 
der Artbastarde.) Von H. KIt-IARA. (Laborat. of 
Genetics, Imp. dcad., Kyoto.) Current Sei. Spec.- 
Nr, Genetics, 20 (1938). 

Ungeachtet  des allgeme.!nen Titels besehrSmkt 
VerI. sieh auf eine knappe Ubersicht seiner wesent- 
lichsten Ergebnisse und Erfahrungen mit  den 
Gattungen der Triticum-Gruppe. Bastarde zwi- 
schen Arten mit  tibereinstimmenden Oenomen, die 
normales Chromosomenverhalten und normale 
Fertil i t~t besitzen, achtet er trotz der systemati- 
sehen Stellung .ihrer Eltern VarietXtsbastarden 
gleich. Dann bleiben unter den Artbastarden 
solche zu unterscheiden, die mindestens 2 und 
solche, die gar keine homologen Genome enthalten. 
Als ]3eispiel fiir die erste Gruppe wird das Verhalten 
der pentaploiden Weizenbastarde angefiihrt und 
die tatsXchliche Verteilung der Chromosomen- 
zahlen in der/y,, der rechnerisehen auf Grund der 
Aufteilung der Univalenten gegeniiberstellt, und 
aus der verschiedenen Lebensf~higkeit der betref- 
fenden Chromosomenkombinationen die Aufglie- 
derung in eine Vermindernngs- und eine Vermeh- 
rungsgruppe gezeigt, die im Laufe einiger Genera- 
tionen dutch Univa len tenverhs t  zu den elterliehen 
Chromosomenzahlen zuriickkehren. In der zweiten 
Gruppe - -  ohne homologe Genome - -  sind in der 
tRegel nur unreduzierte Gameten Iunktionsf~ihig. 
Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit, deren 
Berechnung gezeigt wird, k6nnen jedoch auch 
Gameten mit  dem vollst~ndigen Genera nut  eines 
der beiden Eltern rekombiniert werden, die dann 
ebenfalls normal funktionsflihig sind. v. Berg. 

Cytological investigations of Pisum sativum. (Cy- 
tologisehe Untersuehungen bei Pisum sativum.) 
Von G. O. COOPER. (Dep. of Genetics a, Bolany, 
Univ. of Wisconsin, Madison.) Bot. Gaz. 99, 584 
(~938). 

Die Meiose der PMZ yon lJisum sativum (n = 7) 
verl~tuft ganz  normal, ebenso Pollenentwicklung 
und -keimung. In der bitegmischen, halb ana- 
tropen Samenanlage teilt sich die apikale, hypo- 
dermale Arehesporzelle in eine 3/fegasporenmutter- 
zelle und eine Deckzelle. Die Embryosaekentwick- 
lung folgt dem Normaltypus. Propach.~176 

0ber die Formbildungsfaktoren bei ausdauernden 
Vicia-Arten. Von I. S V E S H N I K O V A ,  (Inst. f. 
Exp. Biol., 21/ioskau.) Biol. Z. 6, 949 u. engl. 
Zusammenfassung 969 (1937) ERussischj. 

Ausgehend yon dell VerhS.ltnissen bei der ge- 
meinen Vogelwicke, Vicia Cracca, er6rtert Verf. 
die Bedeutung der Polyploidie, insbesondere im 
Zusammenhang rail tier Lebensdauer, in der 
Oattung Vicia. V. Cracca setzt sich aus 3 karyo- 
typischen Rassen zusammen, die 12, 14 und 28 
Chromosomen haben. Die 12- und die I4chromo- 
somige Form besitzen 5 v611ig identische Chromo- 
somenpaare; die erste hat  auBerdem I grebes, 
2armiges Paar und die zweite 2 kleinere Paare 
- -  12 armiges und i K6pfchenpaar - - ,  deren L~nge 
zusammengenommen ann~ihernd derjenigen des 
groBen Chromosomenpaares der I. Rasse entspricht. 
Die I2-Rasse unterscheidet sich yon der I4-Rasse 
durch geringere V~riichsigkeit und hellere, bei den 
Keimlingen sogar ,,etiolierte" Laubf~rbung; sie 
kommt nur in w~irmeren Gebieten (siidliches 
Japan) vor und wurde auBerdem nur einmal, in 
der N~he yon Moskau wiedergefunden, we sie sich 
abet als nieht existenzf~hig erwies und ausfror. 
Es besteht kein Zweifel, dab die beiden Rassen 
voneinander abzuleiten sind. Die I2-Rasse diirfte 
naeh Ansicht der Verf. aus der z4-Rasse entstanden 
sein, doch ist diese Frage noeh n~her zu unter- 
suchen. Die bei Moskau gdundenen Exemplare 
sind vermutl ich sekund~ren Ursprunges. Die 
28chromosomige Rasse yon V. Cracca ist auto- 
tetraploid. In der Meiosis werden gewShnlich 7 IV 
(zuweilen aueh 6 IV + 2 II) gebildet, und ihr 
Ablauf weist vielfach St6rungen auf, die sich in 
einer geringen Ferti l i t~t der Pflanzen auswirken 
(die Beschreibung der Meiosis enth~lt verschiedene 
Unklarheiten). Um so auff~lliger i st es, dab die 
tetraploide Rasse die weitaus verbreitetste ist und 
insbesondere in den nSrdlichen Teilen des Oesamt- 
areals die diploide vollkommen verdr~ngt hat. 
Dies hAngt offenbar damit  zusammen, dab sie 
- -  bei nut  geringen qnali tat iven Differenzen - -  
die letzte an Wiichsigkeit und Lebensdauer iiber- 
trifft und dab die geringere Fruchtbarkei t  durch 
reiche vegetative Vermehrung ausgeglichen wird. 
Ffir die formbildende ]3edeutung der Polyploidie 
ist naeh Verf. die ausdauernde Lebensweise und 
die F~higkeit zur vegetat iven Vermehrung ganz 
allgemein yon gr6Bter Wichtigkeit, da dadurch 
die geringere FertilitXt (auto)polyploider Formen 
kompensiert wird. In der Gattung Vicia finder 
sich Polyploidie tats~ichlich nur bei perennen 
Spezies (auBer V. Cracca, V. lenuifolia und V. 
amoena), wXhrend einjXhrige diploid sind. Auf 
Grund floristischer Arbeiten will Verf. ihre Ansicht 
allgemein beweisen ; sie fiihrt aus, dab im Pflanzen- 
reich die Perennen bei weitem in der l~{ehrzahl sind. 
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Dieser  Ver such  s t e h t  a b e t  m i t  der  T a t s a c h e  in  
W i d e r s p r u c h ,  dab  im a l lgemeinen  - -  w e n n  auch  
n i c h t  ohne  jede  A u s n a h m e  - -  ge rade  die a n n u e l l e n  
A r t e n  m e h r  Po lyp lo ide  e n t h a l t e n  u n d  j t inger  s ind 
(vgl. M t i n t z i n g  1936), so dab  zum  m i n d e s t e n  die 
V e r a l l g e m e i n e r u n g  de r  bei  Vicia  g e m a c h t e n  Be-  
funde  n i c h t  t ibe rzeugend  erschein t .  

Lang (Ber l in -Dahlem) .  o o 

0her einen Burdonen yon Solanum lycopersicum 
und Solanum nigrum. Von H.  W I N K L E R .  
P l a n t a  (Berl.) 27, 680 (I938). 

Bere i t s  in  e iner  f r t iheren  A r b e i t  h a t t e  Verf. f iber 
2 Ch im~ren  zwischen Solarium lycopersicum u n d  
Sol. nigrum be r i ch t e t ,  de ren  E p i d e r m i s  aus  Bur -  
donenze l l en  bes t and ,  aus  Tomatenze l l en ,  die in-  
folge v e g e t a t i v e r  Ze l lve r schmelzung  auBer d e m  
T o m a t e n g e n o m  n o c h  eine A n z a h l  yon  N a c h t -  
s c h a t t e n c h r o m o s o m e n  besaBen u n d  infolgedessen 
M e r k m a l e  be ider  A r t e n  in sich vere in ig ten .  N a c h  
l~ngerer  Zei t  w u r d e n  aus de r  e inen  dieser  be iden  
iV[onektochim~ren m e h r e r e  D i e k t o c h i m ~ r e n  er- 
ha l t en ,  Sprosse,  die P e r i k l i n a l c h i m ~ r e n  n i c h t  m i t  
einer,  sonde rn  m i t  zwei B u r d o n e n s c h i c h t e n  a m  
Vege ta t ionskege l  waren .  ]Die cyto logische  U n t e r -  
s u c h u n g  e rgab  bei  diesen P f l a n z e n  ftir alle Gewebe,  
die yon  den  be iden  ~ul3ersten Lagen  der  Vege- 
t a t i ons sp i t ze  a b s t a m m t e n ,  5 2 - - 5 6  Chromosomen ,  
w ~ h r e n d  das  I n n e n g e w e b e  die 72 C h r o m o s o m e n  
des N a c h t s c h a t t e n s  besaB. - -  Die B n r d o n e n -  
ch im~ren ,  sowohl  die 3/Ionektochim~tre wie die 
Diektochim~tre,  u n t e r s c h e i d e n  s ich yon  d e r  Monek-  
tochimS~re Solanum tubingense u n d  de r  Diek to -  
ch im~re  Sol. proteus n u r  dadu rch ,  dab  die 
Zellen der  E k t o s o m a s  ke ine  r e i n e n  T o m a t e n -  
zellen, s o n d e r n  T o m a t e n z e l l e n  m i t  Tei len  yon  
N a c h t s c h a t t e n g e n o m  sind. Diese N a c h t s c h a t t e n -  
geue bewi rken  bei  be iden  B u r d o n e n c h i m ~ r e n  den  
For t f a l l  de r  ftir die T o m a t e  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  
ZAhnelung der  Bl~Ltter, die also o f fenbar  IlUr d u r c h  
die Ep ide rmisze l l en  u n d  de ren  gene t i sche  l (ons t i -  
t u t i o n  b e s t i m m t  wird. - -  Bei  der  B u r d o n e n -  
d i ek toch im~re  sowohl  wie bei  Sol. proteus f~llt  im  
Gegensa tz  zu den  M o n e k t o c h i m ~ r e n  die F i e d e r u n g  
de r  BlOt ter  auf, die F i e d e r u n g  wird  also o f f enba r  
d u r c h  die s u b e p i d e r m a l e n  Sch i ch t en  der  Vege- 
t a t i ons sp i t ze  b e s t i m m t .  Die F i e d e r u n g  der  Bur -  
donenchimS~re is t  a l lerdings  e rheb l i ch  schwXcher  
als die yon  Sol. proteus; ein Zeichen  ftir die h e m -  
m e n d e  W i r k u n g  der  N a c h t s c h a t t e n g e n e .  Diese  
w i rken  sich fe rner  in  der  V e r r i n g e r u n g  de r  B l a t t -  
gr6Be u n d  der  Gr6Be der  p a r t h e n o k a r p e n  F r t i ch t e  
aus. Sehr  e igenar t ig  i s t  das A u f t r e t e n  von  Lycop i  
in der  F r u c h t  der  Burdonend iak toch imS,  re. Die 
T o m a t e n k o l n p o n e n t e  de r  ChimS~re i s t  eine gelb- 
f leischige Sorte,  die in  d e m  Gen R ftir die U n t e r -  
d r i i ckung  des ro t en  Lycop ien fa rbs to f f s  doppe l t  
bzw. v i e r f ach  recess iv  ist. W e n n  bei der  B u r d o n e n -  
chim~tre im Gegensa tz  zu Sol. proteus in  den  
F r t i c h t e n  t r o t z d e m  Lycop ienfa rbs to f f ,  w e n n  a u c h  
in  ger ingere r  iV[enge als in  den  d u r c h  E i n w i r k u n g  
des Gens R ro t  gefXrbten Fr t i ch ten ,  au f t r i t t ,  da r f  
m a n  a n n e h m e n ,  dab  d u r c h  die E i n w i r k u n g  yon  
Sol. nigrum-Genen oder  d u r c h  das  Z u s a m m e n -  
wi rken  der  Gene von  Sol. nigrum u n d  Sol. lyco- 
persicum eine ~hnl iche  W i r k u n g  erziel t  wi rd  wie 
d u r c h  das  Gen R :  der  h e m m e n d e  Einf luB des 
Gens r auf  die L y c o p i e n a u s b i l d u n g  wird  in e inem 
gewissen Ausmal3 aufgehoben .  - -  Aus der  Bur -  
d o u e n d i e k t o c h i m ~ r e  e n t s t a n d e n  b i sher  6 rea l  Voll- 

b u r d o n e n ,  die in  s~mt l i chen  Zellen 5 2 - - 5 6  Chro- 
m o s o m e n  bes i tzen.  Diese V o l l b u r d o n e n  s ind 
wesen t l i ch  t o m a t e n ~ h n l i c h e r ,  als die b u r d o n i s c h e n  
D iek tom~ren .  Die  t31~ttter h a b e n  im g a n z e n  
T o m a t e n h a b i t u s ,  doch  s ind s i e  kle iner ,  wen ige r  
re ich gegl ieder t  als Tomatenbl~t t te r ,  u n d  h a b e n  eine 
Ne igung  zu Succulenz  u n d  zur  W61bung  de r  B l a t t -  
spre i ten .  Die V a r i a t i o n e n  in der  B l a t t g e s t a l t  s ind  
noch  gr6Ber als bei  den  B l ~ t t e r n  der  t e t r a p l o i d e n  
Toma te .  Die  BlOtter  h a b e n  eine kt irzere Lebens -  
d a u e r  als die be iden  E l t e r n a r t e n .  Die F~higke i t ,  
eine T r e n n u n g s s c h i c h t  an  der  B la t t s t i e lbas i s  aus-  
zubi lden,  s che in t  den  B u r d o n e n  v611ig abzugehen .  
Die  Verzwe igung  de r  B u r d o n e n  is t  wel t  geri l lger  
als die der  E l t e r n  ; die Sei tenzweige  s ind fas t  ebenso  
s t a r k  n e g a t i v  geo t rop i sch  wie die H a u p t a c h s e ,  die 
t315.tter s ind gleichfalls  sehr  schr~g n a c h  oben  ge- 
r i ch te t .  Die I n t e r n o d i e n l ~ n g e  is t  sehr  vim gr6Ber 
als bei  de r  Toma te .  Besonders  eigenarLig ftir die 
Verzweigungsweise  des B u r d o n e n  is t  es, dab  das  
B l a t t ,  dessen Achse lknospe  ausw~chs t ,  d u t c h  
B i l d u n g  e iner  g e m e i n s a m e n  W a c h s t u m s z o n e  ftir 
B l a t t g r u n d  u n d  Basis  de r  Achse lknospe  an  dem 
n e u e n  Seitensprol3 ein S t i ick  m i t  he rau f  r t ickt .  
Die h i e r d u r c h  he rvo rge ru f ene  Sche ind i cho tomie  
wurde  bei  den  E l t e r n  n i c h t  gefunden.  Die Bur -  
d o n e n  k 6 n n e n  fas t  k a u m  A d v e n t i v w u r z e l n  b i lden  
u n d  k 6 n n e n  n u t  d u r c h  Aufp f rop fen  auf  Sol. ~r 
a m  L e b e n  geha l t en  u n d  v e r m e h r t  werden.  Sie 
s ind fe rner  gleichfalls  im  Gegensa tz  zu den  E l t e r n  
n i c h t  bef~higt ,  d u t c h  R e g e n e r a t i o n  aus W u n d -  
callus A d v e n t i v s p r o s s e  zu bi lden.  Diese E r s c h e i n u n g  
wird  d u r c h  das  u n h a r m o n i s c h e  Z u s a m m e n w i r k e n  
de r  v e r s c h i e d e n a r t i g e n  G e n o m a n t e i l e  erkl~r t .  Die  
sehr  t o m a t e n ~ h n l i c h e n  Bl t i t en  s ind v611ig steri l ,  es 
werden  bei den  V o l l b u r d o n e n  auch  ke ine  p a r t h e n o -  
k a r p e n  F r t i ch t e  gebi ldet .  Anges ich t s  dieser  Dis-  
h a r m o n i e n  der  yon  den  be iden  E l t e r n  s t a m m e n d e n  
Genome  is t  es b e m e r k e n s w e r t ,  d ab  die B u r d o n e n  
s ich d e r a r t  k o n s t a n t  e rha l t en ,  und  dab  auch  die 
Mi tosen  vollst~Lndig n o r m a l  ver laufen .  D u r c h  die 
U n t e r s u c h u n g  i s t  de r  Nachweis  e r b r a c h t  worden ,  
dab  a u c h  d u r c h  V e r s c h m e l z u n g  v e g e t a t i v e r  Zel len 
die E n t s t e h u n g  eines lebensf5%igen B a s t a r d s  
zwischen zwei A r t e n  m i t  a l len gene t i schen  Fo lgen  
e iner  so lchen B a s t a r d i e r u n g  m6gl ich  ist. 

Schwanitz (Miincheberg/lXlark). ~ ~ 

Studies in vernalisation of cereals. I | .  The vernali- 
sation of excised mature embryos, and of developing 
e a r s .  (S tud ien  t iber  die Verna l i s a t i on  des Getreides .  
II .  Die Ve rna l i s a t i on  yon  a b g e t r e n n t e n ,  reifen 
E m b r y o n e n ,  u n d  vou  in der  E n t w i c k l u n g  be-  
gr i f fenen Ahren . )  Von  F. G. G R E G O R Y  and  O. N. 
P U R V I S .  (Research Inst. o[ Plant Physiol., Imp. 
Coll. of Science a. Technol., London.) Ann.  of Bot . ,  
N. s. 2, 237 (1938). 

Die A r b e i t  i s t  eine Z u s a m m e n f a s s u n g  und  Er-  
gXnzung ve r sch iedene r  v o r a n g e g a n g e n e r  Arbe i t en .  
Es  wurde  gezeigt,  d ab  Ve rna l i s a t i on  sich auch  
b e m e r k b a r  m a c h t  bei  E m b r y o n e n ,  die v o m  E n d o -  
spe rm g e t r e n n t  sind, d a b  folgende h6here  T e m p e r a -  
t u r e n  eine Deve rna l i s a t i on  zur  Folge ha t ,  und  dab  
die W i r k u n g  e iner  Verna l i s a t i on  des E m b r y o s  sich 
bere i t s  b e m e r k b a r  m a c h t ,  w e n n  die A h r e n  (ab- 
g e s c h n i t t e n  oder  an  de r  Pf lanze  belassen) ba ld  n a c h  
der  Bl t i te  der  t ie fen  T e m p e r a t u r  ausgese tz t  wurde .  
- -  W u r d e n  die ~ h r e n  yon  Pf lanzen ,  die aus  ve rna l i -  
s i e r tem S a m e n  oder  E m b r y o n e n  h e r v o r g e g a n g e n  
waren,  zu ve r sch iedene r  Zei t  n a c h  der  Bl t i te  ab -  
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geschnitten und bei Zimmertemperatur notreif ge- 
macht, so zeigte sich bei Sommerweizen in der 
n~chsten Generation eine Zunahme der Ent-  
wicklungsdauer mit  der Zeit, die die ~hre  noch in 
Verbindung mit  der Mutterpflanze gestanden hatte. 
Es erfolgte also scheinbar eine allmghliche De- 
vernalisation. Beim Winterroggen und vier ver- 
schiedenen russischen Weizensorten war diese Be- 
ziehung nicht festzustellen. Beim Winterroggen 
erfolgte tiberhanpt keine Khrenbildung, wenn die 
junge Generation nicht erneut vernalisiert wurde. 
Verf. zieht aus seinen Versuchsergebnissen den 
Schlul3, dab der Embryo imstande ist, aus Glucose 
und anorganischen Salzeii ein Hormon aufzubauen, 
das sich bei tiefen Temperaeuren schneller bildet 
als bei h6heren. Da Vernalisation ein Vorgang ist, 
der dutch Wasserverlust und hghere Temperaturen 
riickgangig zu machen ist, so sehen Verff. in 
diesen Versuchsergebnisseii eine Sttitze fiir ihr 
Vernalisationsschema, das sie in ihrer letzten 
Arbeit (1937) aufstellten. Stoppel (Hamburg). ~176 

Spezielle Pflanzenziichtung. 
Das Dunkeln der Kartoffel; Zi ichtung und Verar- 
beitung nichtdunkelnder Kartoffeln. Von H.  
SCHMALFUSS, G. S T E L Z N E R  u. W. KRONER.  
(Chem. Slaatsinst., Hamburg, Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Zi~chtungsforsch., Mi;ncheberg u. Forsch.-Inst. f. 
St~irkefabrikation, Berlin.) Vorratspfl. u. Leb.- 
mittelforsch. 1, 222 (1938). 

Bei der Verarbeitung der Kartoffeln auf Stgrke 
mtissen diese zu einem feinen Reibsel zerrissen 
werdeii, wobei die Luft  ungehindert zutreten kann, 
und der Brei eine unansehnliche rgtlichbraune oder 
braune Farbe annimmt. Es bereitee grol3e Schwie- 
rigkeiten, aus diesem Reibsel Kartoffelstarke mit  
der geforderten reinweif3en Farbe herzustellen. 
Bei der Trocknung yon Kartoffelflocken auf dampf- 
beheizten Walzen ist das Dunkeln yon geringerer 
Bedeutung. Sobald diese Flocken zu Walzmehlen 
ftir Speisezwecke verarbeitet  werden, kgnnen sie 
beim Anteigen mit  Wasser eine dunkle Farbe an- 
IIehmen. Mit ahnlichen Schwierigkeiten hat  die 
Industrie der Trockenkartoffelerzeugnisse f~r Speise- 
zwecke zu k~mpfen. Bislang wurde versucht, diese 
unangenehme Eigenschaft unserer Kartoffeln auf 
mechaiiischem und chemischem Wege zu beseitigen. 
Da die hiermit erzielten Erfolge nicht befriedigen, 
uiid der Beweis erbracht wurde, dab innerhalb der 
Kartoffelarten und -soften Unterschiede ira Dun- 
keln bestehen, wird in einer Gemeinschaftsarbeit 
versucht, nichtdunkelnde Kartoffeln zu ztichteii. 

Stelzner (Mtincheberg/Mark). 

Beobachtungen iiber die Rostwiderstandsfiihigkeit 
bet einigen im Pflanzenbauinstitut von Llavallol 
untersuchten Leinsorten. Von J. V A L L E G A .  
(Inst. Fitotecn., Llavallol.) Rev. argent. Agronom. 
5, 25 (1938) ESpanisch]. 

Der Flachsrost, verursacht durch Melampsora 
lini, kommt in alien Leinbaugebieten der Welt  
weft verbreitet  vor. In Argentinieii werden dutch 
ihn schwere Schgden, jedoch nur in Ausnahme- 
jahren, verursacht. Aus verschiedenen Tatsachen, 
wie der Anfglligkeit aiiderwiirts immnner Sorten 
- -  sowohl fremder wie argentinischer Herkunft  - -  
und Schwaiikungen der Anfglligkeit in aufeinander- 
folgenden Jahren, wird gefolgert, dab Argentinien 
eigene Biotypen des Schgdlings mit charakteristi- 

scher :und starker Virulenz besitzt, deren relative 
Hgufigkeit in der Popu!ation aber jahresweise 
wechseln kann. Da die Azidien- und Pyknidien- 
form bisher im Lande nicht festgestellt wurde, wird 
angenommen, dab neue Biotypen eingeschleppt 
werden, vielleicht gelegentlich auch durch Mutation 
entstehen. Die Uberwinterung erfolgt in der 
Teleutosporen-, mitunter  auch in der Uredosporen- 
form. Aus Saatzeitversuchen geht hervor, dab 
besonders jugendliche, in gesunder Entwicklung 
begriffene Gewebe befallen werden. Da bei Spgt- 
saat unter dem EinfluB der warmeren Jahreszeit 
das Wachstum rascher und kraftiger erfolgt, ist 
auch der Befall besonders stark. Welkekranke 
oder sonst physiologisch benachteiligte und ge- 
schwgcbte Pflanzen verhalten sich widerstands- 
fghiger. SchlieBlich wird eine sehr umfangreiche 
Lisle von Leinsorten nnd -herktinften ans fast 
alien leinbantreibenden Landern mit Angaben tiber 
die in Llavallol gemachten Beobachtuiigen fiber 
ihre Anfglligkeit mitgeteilt. Die diesbeztiglichen 
Eigenschaften erwiesen sich als v611ig unabhgngig 
vom Saat- und Fasertypus, yon der Herkunft  und 
yon der Bltitenfarbe. Die groge Mehrzahl der 
Sorten war mehr-minder stark anfgllig, nut  wenige 
waren widerstandsfahig bis immun. Diese aber 
stellen ein sehr wertvolles Ausgangsmaterial ftir 
die weitere ztichterische Bearbeitung dar und 
lassen hoffen, dab die Aufgaben der Immunitats-  
ziichtung nicht IIur in Argentinien, sondern auch 
ftir die anderen Lander gelgst werden k6nnen. 

v. Berg (1Vftincheberg/l\Iark). 

Quelques vari4t4s de pommes nouvelles ou peu 
connues. (Einige neue oder wenig bekannte 
Apfelsorten.) Von PH. AUBERT.  Landw. Jb. 
Schweiz 59, 457 (I938) �9 

Es wird eine AnzahI scbweizerischer und vor 
allem eine gr6Bere Zahl auslgndischer Apfelsorten 
beschrieben und fiber Erfahrungen mit  deren An- 
bau in der Scbweiz berichtet. Die angeftihrten 
schweizerischen Sorten haben im allgemeinen nur 
lokale Bedeutung. Ein Tell der gepriiften Sorten 
eignet sich wegen nicht befriedigender Frucht- 
qualitat  oder mangelnder Widerstandsfghigkeit 
gegen Krankheiten nicht ftir den Anbau in der 
Scbweiz. Es sing dies vorwiegend nordamerika- 
nische Sorten. Einige Soften k6nnten ftir den 
Liebhaberobstbau in Frage komnlen: Delicious, 
Esopus Spitzenburg, Stayman Winesap, Ernst  
Bosch und Geheimrat Dr. Oldenburg. Hinsichtlich 
Anbauwtirdigkeit und Krankheitsfestigkeit befrie- 
digend schnitten ab Golden Noble, Granny 
Smith, Jonathan, Statesman, Worcester Pear- 
main, London Pepping, Winterbananenapfel und 
Roter Gravensteiner. Sehmidt (Mtincheberg). 

Evolution of cultivated forms of grapes. (Die Eiit- 
wickelung der Eulturformen der Weinrebe.) Von 
A. M. NEGRUL.  C. r. Acad. Sci. URSS,  N. s. 18, 
585 (I938). 

Auf Grund yon Daten, die Verf. sowohl im 
Weltrebensortiment des Insti tute of Plant Industry 
als auch bei den Wild- und Kulturformen in den 
Gebieten mit alter Rebkultur innerhalb RuBlands 
sammeln konnte, wird der Versuch einer ,,6kolo- 
gisch-taxonomischen Klassifikation" der Varie- 
tgten der *Weinrebe unter'nommen. Hierbei zog 
Verf. genetische Untersuchungen ebenfalls zur 
Hilfe heran. Zungchst wird festgestellt, wie viele 
gemeinsame Charaktere die verschiedenen Reben- 
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spezies haben, obgleich sie fiber die ganze Welt 
verstreut sind und geographisch in 3 Gruppen ein- 
geteilt werden k6nnten:  Die Ostasiatische, die 
Eurasische und die Amerikanische (Dioezie der 
Wildformen; Abwerfen der Korolle in Form eines 
, ,K~ppchens"; 2 n  = 3 8  bei allen Spezies der 
Untergat tung Eavitis ; gute Kreuzbarkeit  und volle 
Fertilit/~t der interspezifischen Bastarde innerhalb 
der Un~cergattung Euvitis;  Fehlen eiI~er passiven 
ImmunitXt gegen Phylloxera und Pilzkrankheiten; 
~hnlichkeit  der Beeren und Rebkerne). Nach 
Ansicht des Verf. sind die Hauptunterschiede 
innerhalb der Gattung Vitis biologischer Natur, 
die infolge der 6kologischen Bedingungen der be- 
treffenden J-Ieimatgebiete entwickelt wurden (gr6- 
13ere Frosth~rte und kiirzere Vegetationsperiode 
der in n6rdlicheren Zonen beheimateten Spezies; 
aktive ImmunitXt.der im Stidosten Nordamerikas 
lebenden Rebenspezies gegen Phylloxera und ver- 
schiedene Pitzkrankheiten, die in diesen Gebieten 
seit langen Zeiten vorkommen). Demgegeniiber 
verlieren morphologische Untersehiede zwischen 
den Wildspezies an Bedeutung. Etwas anders 
liegen die Dinge bei den wenigen Spezies, die wegen 
ihrer Trauben yore 3ffenschen in Kul tur  genommen 
wurden, so bei V. vinifera ssp. sativa, bei der die 
Hand des Menschen ill fiber iooooj~hriger Arbeit 
eine aul3erordentliche Formenmannigfalt igkeit  
schuf, sowie bei V. labrusca nnd V. rot~tndifolia, 
bei denen alIerdings der ProzeB der VarietSten- 
bildung vie1 weniger weir fortgeschritten ist, well 
sle erst vor etwa 15o Jahren in Kul tur  genommen 
wurden. Daneben sieht Verf. in dem Ausbreitungs- 
verm6gen yon Wildspezies, wie z . B . V ,  vinifem 
spp. silvestris, einen Grund ftir ihre Formenmannig- 
faltigkeit. Ferner haben ktinstliche Auslese, nattir- 
liche J3astardierung und Einkreuzung ~ von Wild- 
formen (z. B. V. silvestris) in Kulturformen eine 
Rolle gespielt. Verf. sieht als Ursprungsgebiete der 
Nulturrebe Kleinasien und Transkaukasien an, 
um so mehr, als er diese Regionen auch als Mannig- 
falLigkeitszentren yon V. silveslris angibt. Verf. 
bezeichnet diese 6kologisch-taxonomische Gruppe 
als Prol. pontica NEGR. Durch Einftihrung von 
Vertretern dieser Gruppe nach Europa und durch 
ihre teilweise Einkreuzung in europ/~ische Silvestris- 
Formen entstand eine weitere Gruppe 2Prol. 
oceidentctlis NE~R. WXhrend es sich bei diesen 
beiden Gruppen um relativ primitive Formen 
handelt, entwickelte sich sfidlich vom Kaukasus, 
z. B. ir~ den Mten Oasen, wo \Vildreben nnbekannt  
sind, eine dritte Gruppe _,~ orientalis NEGR. mit  
den Untergruppen Subprol. caspica und antasiatica, 
die teilweise hochentwickelte Tafeltrauben in sich 
bergen, Ph~notypen, die Verf. durch AnhS~ufung 
reCessiver Gene erkl~rt, wozu in den beiden erst- 
genannten Hauptgruppen geringere M6glichkeit 
gegeben war. Scherz (Mfincheberg/lV~ark). 

Vererbungsstudien an der Weinrebe mit besonderer 
Beriicksichtigung der Vererbungsweise der Frucht- 
b a r k e i t .  Von O. SAIRTORIUS. Z. Ztichtg A i i ,  
303 (1938). 

Verf. standen yon den Vitis vinifem-Varietgten, 
Grfiner Silvaner und Roter Traminer je einige 
iooo Sgmlinge aus Selbstung ffir die Untersuchung 
zur Verftigung, sowie F~-Populationen aus Kreu- 
zung vorgenannter Sorten untereinander und nait 
der Sorte Grtiner Riesling. Ferner wurden aus 
diesen F1-Sorten F2-Populationen hergestellt und 

beobachtet. Verf. schildert seine Beobachtungen, 
die er an diesen verschiedenen Popnlationen hin- 
sichtlich Allgemeineindruck, Wuchs und Trauben 
(Traubenform, 13eerenform und Farbe, Ertrag, 
Qualit~t nsw.) hat anstellen k6nnen. Die einzelnen 
Beobachtungen, die besonders den Spezialisten 
interessieren werden, miissen im Original nach- 
gelesen werden. Hieran schliegen sieh einige 
allgemeine Betrachtungea tiber die Vererbung der 
Fruchtbarkeit  vegetativ vermehrter und daher 
meist sehr heterozygoter Kulturpflanzen an. Als 
Erkl~rung daffir, dab nach Selbstung der alten 
Vinifera-Sorten sowie der Yl-Sorten relativ wenig 
fruchtbare Individuen auftreten, hSJt Verf. ffir am 
wahrscheinlichsten das Vorhandensein einer Reihe 
recessiver Hemmungsfaktoren, die erst nach Selb- 
stung homozygot und daher wirksam werden. 

Schem (Mfincheberg/Mark). 
Die Verbreitung der Reblaus in Deutschland nach 
dem Stande des dahres 1937. Von C : B O R N E R  und 
F. A. SCHILDER. (Biol. Reichsamt., Zweigstelle, 
Naumburg/Saale.) Nachr.bI. dtsch. Pflanzenschutz- 
dienst, Beilage, 18, Nr 6, I (1938). 

Verff. bringen den j~hrlichen Bericht Aiber die 
im vergangenen Jahre festgestellten Nnderungen 
in der Reblausverseuchung der deutschen Wein- 
baugebiete. Es wird die Verseuchung zahlreicher 
neuer Gemarkungen, v o r  allem in Baden nnd in 
der Rheinpfalz, gemeldet, dagegen konnte bislang 
ein Erl6schen der Seuche nur  in einer einzigen 
Gemarkung nachgewiesen werden. Die Reblans- 
verseuchung hat damit  jetzt  einen H6chststand 
yon 40o Gemarkungen erreicht. Den Hauptteil  
der Arbeit machen eine Anzahl sehr eingehender 
Tabellen fiber Reblausbek~mpfung, Pfropfreben- 
bau, Schnittg~rten und vor allem fiber die einzelnen 
verseuchten V~reinbaugemarkungen aus. 

Bfeider (Mtincheberg/Mark). 

Breeding tomatoes to extend the fruiting season. 
(Ausdehnung der Erntezeit als Zuchtziel bei den 
Tomaten.) Von S. H. YARNELL and L. R. 
HA1RTHORN. (Texas Agricult. Exp. Slat., College 
Station a. Winter Haven, Tex.) Proc. amer. Soc. 
horticule. Sci. aft, 585 (1937). 

In  Texas k6nnen die gew6hnlichen Tomaten- 
soften infolge der Dfirre im Sommer nicht oder nur  
mit wenig Erfolg angebaut werden. Dagegen 
ergaben kleinfrfichtige Sorten wie ,,Red Cherry" 
auch im Sommer eine relativ sichere Ernte. Aus 
Kreuzungen der letzteren mit  ,,Bonner Beste" 
konnten Typen ausgelesen werdenl die etwa halb 
so groBe Frfichte hat ten als ,,Bonner Beste", daffir 
aber den ganzen Sommer hindurch reife Frtichte 
lieferten, t3emerkenswert ist, dab wghrend der 
heigen Jahreszeit keine Kerne, sondern n u r  
Fruchtfleisch gebildet wurde. Im Herbst setzte 
wieder normale Kernbildung ein. Weitere Kreu- 
zungen lieferten ghnliche Resultate und man hofft, 
die Fruchtgrff3e noch weiter verbessern zu M5nnen. 

Hackbarth (N[fincheberg/Mark). 

Tomato inheritance, with special reference to skin 
and flesh color in the orange variety. (Vererbung 
bei Tomaten mit  besonderer Berticksichtigung der 
Schalen und Fleischfarbe der Sorte ,,Orange".) 
Von H. K. FLEMING and C. E. klYERS. (34. 
ann. meet., Indianapolis, 28.--30. X I I .  z937. ) 
Proc. amer. Soe. horticult. Sci. 35, 609 (1937). 

Nach einer umfassenden Ubersicht fiber die 
einschl~gige Literatur behandeln Verff. die Ergeb- 
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nisse ihrer Kreuzungen mit  folgenden Soften: 
I. ,Golden Dwarf Champion" mit  gelbem Fleisch, 
farbloser Schale und Zwergwuchs. 2. ,,Burpee 
Self-Pruning" mit  rotem Fleisch, farbloser Schale 
und selbsttragenden Wuchstyp. 3. ,,Connecticut 
Orange" mit  orangefarbenem Fleisch, gelber SchMe 
und normaler Wuchsform. Auf Grund der Zahlen 
aus F~ und Rfickkreuzungen ergibt sich eine klare 
monofaktorielle Spaltung ftir die Eigenschaften 
normaler Wuchs (dominant) und Zwergwuchs 
(recessiv). Bei der Schalenfarbe waren gr613ere 
Abweichungen zu beobachten, es werden deshalb 
drei Faktorenpaare zur Erkl~rung angenommen 
(Vv, Yy und Xx). Der gelben Schalenfarbe komnlt 
demnach die Konstitution xx VV yy zu, alle an- 

- deren Kombinationen ergeben farblos. Trotz der 
nicht zu grogen Abweichungen bei der Spaltung 
ftir die Fleischfarbe wird eine 6-Faktorenhypothese 
aufgestellt. Demnach w~re die Fleischfarbe ab- 
h~ngig yon 2 Grundfaktoren T und R, yon einer 
Serie multipler Allele vom Modifikationsfaktoren 
und yon 2 Verhinderungsgenen G und K. 

Hackbarth (Mtincheberg/Mark). 

Ziichterische Methode zur Bestimmung tier Qualitiit 
von Futterpflanzen. (Vorl.  Mitt.) Von R. v. 
S~NGBUSCH.  Pflanzenbau 14, 444 (I938). 

Die gesamte grtine Masse einer Pflanze oder eines 
Stammes wird gewogen, mit  einer ~quivalenten 
_~Vfenge Wasser versetzt, drei Stunden im geschlos- 
senen GeIS~B gekocht, h~ufig geschtittelt und nach 
dem AbktihleI1 der Refraktometerwert  des Koch- 
wassers bestimmt. Es wurde die Grfinmasse yon 
Zuckerrtiben, Futterrtiben nnd Mangold unter- 
sucht und dabei gefunden, dab junges Material 
einen h6heren Refraktometerwert  besitzt Ms altes 
urtd dab Blat tmaterial  h6here Werte liefert als 
Stengelmaterial. Ferner wurde eine Reihe in 
ihrem N~hrstoffgehalt bekannter Rtiben- und 
Kohlsorten untersucht und Iestgesteltt, dab die 
Unterschiede auch in den Refraktometerwerten zu 
erkennen sind. Bei der Untersuchung yon Hafer-, 
C~ersten-, Roggen- und Weizenstroh wurdeu Werte 
ermittelt,  deren Reihenfolge derjenigen der be- 
kannten N~hrstoffwerte entspricht. Die Arbeit 
bringt ihrem Charakter einer vorlXufigen Mitteilung 
entsprechend nut wenig Zahlenmaterial und ent- 
h~lt keine ngheren Angaben tiber die Durchftihrung 
der Untersuchung, z. B. die Entnahme und Gr613e 
der Probe sowie die Art  der verwendeten iKoch- 
gefgBe. Verf. hofft, mit  dieser Methode Anhalts- 
punkte ffir die Qualitgt yon Futterpflanzen ge- 
winnen zu k6nnen. Erst  die Erfahrungen der 
ztichterischen Praxis aber werden ein endgtiltiges 
Urteil fiber ihre Brauchbarkeit  zulassen. 

Schwarze (Mtincheberg/Mark). 

Hiiufigkeit der Fremdbefruchtung bei Luzerne, nach 
Erfahrungen mit recessiv weiSblfitigen Pflanzen, 
nebst Betrachtungen fiber die Verbesserung dieser 
Futterpflanze. Von A. BURIKART. Rev. argent. 
Agronom. 4, 83 u. dtsch. Zusammenfassung 99 
(1937) [Spanisch]. 

Die Auffinduug einer weigbltitigen, aber braun- 
samigen Luzerne, die in einer selbstbefruchteten 
Linie  ausspaltete, erm6glicht einfache Versuche 
fiber die tt~ufigkeit der Fremdbefruchtung. Die 
weigbltihende Form ist ffir wahrscheinlich drei 
unabh~ngige, gleichsinnige Faktoren recessiv. Arts 
der Zahl farbig bltihender Nachkommen einzelner 
weiBbltitiger Pflanzen, die frei zwischen farbigen ab- 

gebltiht hatten, ergab sich durchschnittlich 84,54 % 
Fremdbest~ubung. Die gleiche Methode w~re ge- 
eignet, regionale und lokal-klimatische Unter- 
schiede in der H~ufigkeit der Fremdbefruchtung 
und die n6tige Mindestentfernung ftir Stamm- 
isolierungen zu ermitteln. Zur ztichterischen Ver- 
besserung der Luzerne sind die vorhandenen alten 
Landsorten ein wichtiges Ausgangsmaterial, wie 
Verf. mit  der Entdeckung yon StXmmen argenfi- 
nischer Luzerne beweisen kollnte, welche gegen die 
Nematode Angillulina dipsaci immun waren, die 
in gewissen Gegenden Argentiniens sehr sch~idlich 
auftritt. Weitere Betrachtungen gelten der M6g- 
lichkeit der Ausnutzung der tleterosis ftir den 
Luzerne-Anbau, und es wird eiu diesbeztiglicher 
Arbeitsplan entwickelt. Dieser zielt darauf ab, 
selbststerile, weitgehend homozygotische Eltern- 
klone zu gewinnen, die bei Mischpflanzung optimal 
heterotischen Ansatz ergeben wtirden. 

v. Berg (1Vftincheberg/Mark). ~176 

Sur quelques bromes et leurs hybrides. V I I .  B. ste- 
rilis L. vat. velutinus Volkart obtenu par synth~se 
exp6rimentale a partir du croisement de B. madri- 
tensis  L. par B. sterilis L. (Uber einige Trespenarteu 
und deren Bastarde. VII.  B. sterilis L. vat. 
velutinus Volk. erhalten aus einer ktinstl. Kreuzung 
yon Br. madr. mit  Br. sterilis L.). Von A. DE 
CUGNAC. Bull. Soc. bot. Trance 84, 711 (1937). 

Die Kreuzung yon Bromus madritensis mit B. 
sterilis ergab 9 Bastarde, die steril waren, da die 
Antheren nicht aufplatzen konnten und deformiert 
waren. Aus der Rtickkreuzung der Bastarde mit  
B. sterilis ging nur eine Pflanze hervor, die einer 
Bromus-species, die Verf. in der Natur land, iden- 
tisch zu sein scheint. Systematisch ist diese Species 
mit B. sterilis var. velutinus VOLKAR~ bet Asc~IER- 
SON u. GRAEBNER und bei HEGI eingeordnet. Man 
kann damit rechnen, dab bei den Bromusarten deren 
Mannigfattigkeit aus spontanen Kreuzungen her- 
vorgegangeI1 ist. Genetische Untersuchungen fiber 
den erzeugten Bastard und tiber die spontan vor- 
gekommenen B. Species, die erst mit Sicherheit 
Klarheit geschaffen h~tten, sind leider nicht durch- 
geftihrt wordeu. Hertzsch (Klein-Blumenau). 

Zur Kenntnis der struktarellen Hybriden yon Briza 
media. I1. Mitt. Von  G. KATT]~RMANN. (Bayer. 
Landessaalzuchtanst., Weihenstephan.) Planta 
(Berl.) 2T, 669 (I93S). 

Verf. hatte sich Irtiher bereits ausftihrlicher mit  
den Erscheinungen struktureller Hybridit~t  bei 
Briza media befagt. AuBer ringbildenden Pflanzen 
beschrieb er damals anch solche mit  normaler 
Bivalentenbildung, die sich dutch besondere 
Chiasmaverh~ltnisse yon den tibrigen abhoben. 
Gerade dieser auffSJlige Umstand wird in dieser 
Mitteilung wieder aufgegriffen, denn sie berichtet 
fiber die Chiasmenfrequenzen bei dell gleichen 
Pflanzen, deren Perennieren es erm6glichte, die 
Frage nach der ~onstanz  der Abweichungen im 
darauffolgendeI1 Jahre zu fiberprfifen (1933). Es 
zeigte sich dabei, dab bei allen Pflanzen, sowohl 
l-Iomo- wie Heterozygoten, die Chiasmenzahl 1933 
wesentlich niedriger ist als 1932. Trotzdem bleibt 
jedoch die Sonderstellung der Pflanze Nr. 15 
deutlich erhalten. Zum Abschlul3 untersucht Verf. 
an den strukturellen Heterozygoten den Anteil des 
Viererringes art der Chiasmenbildullg, mit  dem 
Ergebnis, dab die auf ein Chromosom bezogene 
Chiasmenzahl im Ring nicht in der gleichen Weise 
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abgenommen hat, wie in der GesamtzMle; in einem 
Falle ist sie sogar grgger Andererseits ergab sich, 
dab die H~tufigkeit der einzelnen Figurehl in denen 
der Viererkomplex auftreten kann, in beiden Jahren 
recht gut fibereinstimmte, so dab also die Bevor- 
zugung best immter Formen als gesetzm~gig er- 
scheint, v. Berg (Mfincheberg/Mark). 

Kreuzungsversuche bet Briza media zur Ki,~Jrung 
der strukturellen Hybriditiit. I I I .  Mitt. Von  G. 
KATTERMANN.  (Bayer. La~dessaatzuchta~sL, 
Weihe~stephan.) Planta (Berl.) 27, 674 (1938). 

Trotz erheblicher, in der Kleinheit der Blfitetl 
yon Briza media begriindeter, technischer Schwie- 
rigkeiten, gelang es dem Verf., eine Anzahl yon 
Kreuzungskombinationen zwischen den yon ihm 
beschriebenen Pflanzen herzustellen. Nach Kreu- 
zung yon strukturell homozygoten Eltern wurde 
in der Nachkommenschaft  ebenfalls Bivalenten- 
bildnng festges~etlt, auBer wenn die Pflanze Nr. 22 
an der Kreuzung beteiligt war; da es dann zur 
Ausbildung eines Viererkomplexes kam, muB diese 
Pflanze einen anderen Primgrtypus als die fibrigen 
I~Iomozygoten darstellen. Aus der Kreuzung yon 
Homo- mit  Heterozygoten gingen in der Nach- 
kommenschaft  Pflanzen mit  Viererringen und 
solche mit  Bivalentenbildung hervor. Damit  ist 
die strukturelle t teterozygotie als Ursache der 
Komplexbildung bei Briza media klar erwiesen. 
Bezfglich der Chiasmenbildung ergab der Vergleich 
der Eltern mit ibren Bastarden einige interessante 
Beziehungen, ohne dab jedoch bestimmte Schlfisse 
gezogen werden kfnnen. Beobachtungen fiber die 
Hgufigkeit  der verschiedenen Formen des Vierer- 
ringes zeigen auch hier eine ziemlich weitgehende 
Ubereinstimmung mit  den frfiher daraufhin ana- 
lysierten Pflanzen. v. Berg (Mfincheberg/Mark). 

The genes for double flowers in the commercial 
varieties of the perpetual carnation. (Die Gene ff i r  
Bltiteniiillnng in Handelssorten ausdauernder 
Nelken.) Von Y. IMAI. Jap. J. Genet. 14, 63 
(t938). 

Bei Handelssorten yon Dia~thus caryophyllus 
wurde die faktorielle Grundlage fiir Bltitenffillung 
erneut analysiert. Nach Kreuzung geftillter Rassen 
untereinander erfolgte eine Aufspaltung yon ein- 
facb : gefiillt : doppelt geffillt im Verhgltnis yon 
i : 2 : i, was auf ein dominantes Gen hindeutet. Bei 
anderen Sippen ging die Spaltung jedoch nnr nach 
geffillt : doppelt geftillt (3 : I). Zur Erkl5rung 
dieses Befundes ist die Aanahme eines zweiten, 
recessiven Faktorenpaares ffir Blfitenftillung not- 
wendig. Aus den verschiedenen Kombinationen 
dieser beiden dominanten bzw. recessiven Gene 
ffir Blfitenffillnng lassen sich alle Spaltungszahlen 
leicht erkl~ren. })ropach (Mfincheberg/Mark). 

Beitrag zur Frage eines nicotinfreien tfirkischen 
Tabakes. Von A. RIESEIR. Inhisalar Tfitfin Inst. 
Raporlari 1, 99 (1938). 

Die Frage nach  der Schaffung nicotinfreier 
Tabake hat  yon jeher besonderes Interesse gehabt, 
Da alle chemischen und ~hnlichen Metboden zur 
kiinstlichen Denikotinisierung die QualitXt und 
das Aroma des Tabaks schwer beeintr~chtigen, ist 
seit einer Reihe yon Jabren an verschiedenen 
Sfiellen daran gearbeitet worden, auf ztichterischem 
Wege nicotinfreie Tabake zu schaffen, so auch in 
der Tiirkei. Verf. berichtet in der vorliegenden 

Arbeit tiber Rauchproben und Analysen an nicotin- 
armen nnd nicotinfreien tfirkischen Tabaken. Diese 
Untersuchungen haben recht tiberraschende Ergeb- 
nisse gebracht. Neben dem Nicotin produziert die 
Tabakpflanze noch sekundgre Alkaloide, und das 
Fehlen des Nicotins braucht die Anwesenheit der 
sekundaren Mkaloide nicht auszuschliegen. In 
der Tat  wurden solche sekundgren Alkaloide ge- 
funden, vor aIIem Nicotin, Nicotein, Iso-Nicotein 
und Nicotellin. Nunmehr ist eine anschlief3ende 
Prfifung dieser Stoffe auf ihre Giftigkeit notwendig. 
Verf. glaubt, dab sie infolge ihrer nahen Verwandt- 
schaft mit  dem Nicotin eine ~hnliche VVirkung 
haben. Die Zweckm,if3igkeit der Nicotinfrei- 
machung wird dutch diese Untersuchungen in 
neuem Lichte erscheinen. Schmidt (Miincheberg). 

Artificial species hybridization in yeast. (Ktinst- 
liche Artkreuzung bei Hefe.) Von O. WING]?; and 
O. LAUSTSEN.  C. r. Labor. Carlsberg 22, 235 
(1938). 

In einer frfiheren Arbeit baben Verff. bereits 
festgestellt, dab bei den Saecharomyceten Spaltung 
auftritt ,  wenn Ascosporen isoliert women sind. 
Verff. war es m6glich, homozygote Typen zu ge- 
winnen, die dureh mehrere G~nerationen konstant 
blieben. Da keimende Sporen der Saccharomy- 
ceten h~ufig paarweise konjugieren, war die Grund- 
lage ffir Kreuzungsversuche zwischen verschiedenen 
Arten gegeben. Mit Hilfe des Mikromanipulators 
Jst es leicht m6glich, 2 Sporen in einem Tropfen 
Kulturlfsnng in direkten Kontakt  zu bringen. Zu 
den ersten Versuehen wurden eine Rasse der 
Backhefe (Saccharomyces ellipsoideus) und eine 
yon dieser deutlich unterschiedene Art S. validus 
herangezogen. Durch die Form der vegetat iven 
Zellen sind die beiden Vertreter gut voneinander 
zu unterscheiden. 2vlehrere Sporenpaare aus beiden 
Arten wurden angesetzt, yon denen sich ein Paar  
wunschgemXJ3 verhielt. Die beiden Sporen schwollen 
gle~chzeitig an, keim~en gegeneinander und bildeten 
eine Zygote. Der erzielte diploide Hefebastard 
5~hnelt der Backhefe, doch sind seine Zellen etwas 
l~tnger. Sehr charakteristisch ist das intermediate 
Verhalten der Kolonien. Die Backhefe bildet kreis- 
runde Kolonien mit  leicht seidiger radialer Strei- 
fung und leicht konzentrischer Struktur. I(olonien 
yon S. validus hingegen sind in den Umrissen sehr 
unregelmXBig, zeigen t i de  Furchen und ~hneln 
einem Gehirn. Der Bastard bildet Kolonien yon 
intermediXrem Aussehen. Die Unregelm~13igkeit 
der Umrisse der Kolonie wird starker als bei der 
Backhefe, wenngleich insgesamt die Struktur mehr 
den Kolonien der Backhefe entspricht. Die Sporen- 
bildung des Hefebastards ist normal, doch ist die 
Keimf~higkeit der isolierten Sporea sehr gering 
und betr/~gt kaum 2 %, w~hrend Sporen der Eltern- 
Typen etwa zu 67 % keimten. Zygotenbildung ist 
beim Bastard im Oegensatz zu den Eltern ~uBerst 
selten. Die Nachkommenschaft  der Einzflsporen 
zeigt Spalten, doch war die W/ichsigkeit der Spalt- 
produkte auf GelatinepIatte~ nut sehr gering. Der 
Bastard selbst ist ~uBerst wi~chsig und in dieser 
Hinsicht beiden Eltern iiberlegen. Der Grad der 
Fermentbildung und das Trockengewicht waren 
bei dem Bastard ebenfalls am hfchsten. Unter  
diesen Gesichtspunkten gewinnt die Kreuzung ffir 
Zfichtung neuer leistungsf~higer Hefeformen be- 
sondere Bedentung. Ufer (Berlin). 

Ffir die Redaktion verantwortlich: Dr. Bernhard Husfeld, Berlim Verlag yon Julius Springer, Berlin ~r 9. Printed in Germany. 
Druck: Buchdruekerei Otto RegeI GmbH., Leipzig. 


