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Nach  wie vor  bes t eh t  aber  die Tatsache ,  dal3 
Muta t ionen  v611ig Zuf~illig auf t re ten  und in 
keinem Fa l l  i rgendeine Beziehung der  en ts tehen-  
den Merkmale  zu e inem ausl6senden F a k t o r  
nachgewiesen werden konnte .  Wi r  miissen also 
gestehen,  da[3 wir  einstweilen das  v o n d e r  Pal~t- 
ontologie dargebotene  Mater ia l ,  den !21bergang 
yon einem T y p u s  in einen anderen  und die 
or thogenet i schen  Entwicklungsre ihen ,  durch 
Muta t ionen  n icht  erkl~ren k6nnen.  Es erscheint  
aber  durchaus  m6glich,  dab  uns eine weitere  
Er forschung der  Muta t ionsvorg~nge  auch der  
L6sung der  Evo lu t ionsprob leme  n~her  br ingt .  

L i t e r a t u r .  

Es werden nur zusammenfassende Darstellungen 
und einige wenige, vor allem neuere Spezialarbeiten 
aufgeffihrt. Beztiglich der fibrigen im Text  er- 
w~hnten Arbeiten sei auf die ausffihrlichen Lite- 
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R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Vererbung. Von FR.  O E H L K E R S .  Fortschr.  
Bot. 7, 293 (I938). 

In knappster  Form wird eine IJbersicht fiber die 
wichtigsten genetisehen Ver6ffentlichungen der 
letzten Zeit gegeben. Da eine Wiedergabe im ein- 
zelnen unm6glich ist, kann nut  eine stichwort- 
m~Bige Angabe der behandelten Problemgebiete 
gegeben werden. ZunXchst werden Beobachtungen 
zur Heterosisfrage und zur Physiologie der Selbst- 
steril i t~t besprochen. Im Rahmen der genetischen 
Genomanalyse werden Rassenbastarde,  s truktu-  
relle und Ar tbas tarde  herangezogen und dabei 
Tetradenanalysen,  Koppelungsuntersuchungen, po- 
lymere Faktoren  und mult iple Allelie er6rtert.  Mit 
Rficksicht auf das u interessanter neuer 
Der Zfichter. ii.  Jahrg. 

Beitr~Lge werden die labilen Gene in einem Ab- 
schnitt  ffir sich besprochen. Neuere Darstellungen 
und Ergebnisse zur Bedeutung des Plasmas in der 
Vererbung schliegen sich an, wobei sowohl Plasmon- 
wie Plast idom-Analysen berticksichtigt werden. 
Zwei weitere Abschnit te behandeln die Probleme 
der Mutationsansl6snng und der Artbildung. Ar- 
beiten zur speziellen Vererbungslehre werden aus 
Raummangel  in ihren Ergebnissen nicht  nXher, 
sondern nut  hinweism~kgig am Schlug aufgeffihrt. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). 
Inheritance of growth curve. (Vererbung der 
Wachstumskurve.)  Von K. EBIKO.  (Dep. of 
Agronomy, Agricult. Exp. Stat. of the South. Man- 
churia Railway Comp., Koshurei.) J. arner. Soc. 
Agronomy 30, 558 (1938). 

An der Kreuzung zweier Sommerweizensorten, 
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einer frfihreifenden Sorte (italienischer Sw.) und 
einer spS~treifen Sorte mit  wesentlich anderem 
Wachstumsverlauf (Sapporo Harukomngi  Nr. IO) 
soll die Vererbung des Wachstumsverlanfes unter- 
sucht werden. Der Wachstnmsverlauf wird nach 
der R o b e r t s o n s c h e n  Wachstumsgleichung fest- 
gelegt. Ffir die Untersuchung der Vererbung yon 
Unterschieden im ~Tachstumsablauf ist vor Mlem 
die C-r6Be ~ ,  die den Zuwachs in einer best immten 
Zeiteinheit angibt, wesentlich. Bei der Fx sind die 
Werte ffir IK intermedi~r und bei den reziproken 
Kreuzungen gleich. In der F 1 und tre erfolgt eine 
Aufspaltung mit  Transgression, die deuttich macht, 
dab die untersuchte Gr6Be polymer bedingt ist. 

Schmanitz (M~ncheberg/Mark). ~ ~ 

Karyogenetische Untersuchungen tier Bastarde 
zwisehen Varietiiten der Art Aegilops triuncialis. 
Von I4. IWATA, (Abt. f. Gemtik, Kais. Univ. 
Kyoto.) Jap. J. Genet. 14, I7o (1938). 

Ftir die I(reuzungen wurden die folgenden drei 
Formen yon `4egilops triuncialis verwendet:  die 
var. typica der ssp. eu-triuncialis Eig.  und die 
subvar, hi@ida und subvar, glauca MlCZ. der ssp. 
orientalis Era. var. persica (BOlSS.). Mit einer 
Ansnahme wurden alle Verbindungen in beiden 
Richtungen hergestellt. Unterschiede der rezi- 
proken Bastarde waren jedoch weder hinsichtlieh 
ihrer 1Vforphologie noch der Fertilit/~t oder im cyto- 
logischen Verhalten zu finden. S~mtliche F~- 
Pflanzen zeigten jedoch Heterosis. Die Chromo- 
somenkonjugation der hispida-glauca-Verbindung 
war yon derjenigen der reinen Formen nieht ver- 
sehieden. Hingegen traten in der I<ombination 
dieser Sippen mit  typica, d. h. bei dem ssp.-Bastard 
eu-~riuncialis • orientalis 6fters 2 Univalente oder 
I i i i  + I i  auf. Aneuploide Pfla~tzen wurden ]edoch 
i l l / r  nicht gefnnden, wohl aber gr6gere Variabilit~t 
der Fruchtbarkeit .  Ausz~hlungen machen eine 
Spaltung der dominanten Eigenschaft ,,nicht 
bereift" gegen ,,bereift" wie 13 : 3 wahrseheinlich. 

v. Berg (Mtincheberg/Mark). 

Xytogenetik. Von J. STRAUB. Fortschr. Bot. 7, 
313 (1938). 

Mit dem vorliegenden Abschnitt  ist die Zytoge- 
netik zum ersten Male selbstXndig im iRahmen der 
,,Fortschritte" vertreten, Der Stoff wird in 
der bekannten, sehr knappen Art  behandelt. Er 
ist in 2 Problemgruppen, Polyploidie und Bastar- 
dierung, gegliedert. In der ersten linden zun~chst 
neuere Arbeiten Erw~hnung, die sich mit  der Wir- 
kung euploider und aneuploider Chromosomenver- 
mehrung auf die Morphologie und 2Physioiogie der 
Pflanze befassen, anschlieBend werden die Zu- 
sammenh&nge yon Polyploidie nnd 6kologischer 
Pflanzengeographie bzw. Floristik, yon Polyploidie 
und Artbildung sowie Beobachtungen fiber die 
Ganletophyten der Polyploiden behandelt. In der 
zweiten Problemgruppe werden jene cytologischen 
Bedingungen er6rtert, welche am Zustandekommen 
yon Bastardierungen beteiligt sein k6nnen. Es 
folgen neuere ]Ergebnisse der Zytogenetik ffir die 
Systematik nnd Phylogenie all Hand der Genom- 
analyse und anderer eytologischer Unterlagen. 
Etwas ausftihrlicher werden zum SchluB die 
Erseheinungen des Chromosomenumbaues bei 
verschiedenen Objekten behandelt, weil einerseits 
interessante 13eitr~ge fiber dessert Umfang nnd 
Natur  in natfirlichen Verwandtschaftskreisen vor- 
liegen, andererseits besonders der Aufbau yon 

Formen mit gr613eren Ringkomplexen bei Campa- 
nula wertvolle Oesichtspunkte zur Beurteilung des 
Problems der Komplexheterozygotie und Ring- 
bildung bei Oenothera liefert, v. Berg. 

Cytogenetische Untersuchungen in der Gattung 
Solanum Sect. tuberarium, IV, Tetraploide und 
sesquidiploide Artbastarde, Von H. PROPACH. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chlungsforsch., Mi~n- 
cheberg, Mark.) Z. indukt. Abstammgslehre 74, 
376 (1938). 

Es werden zwei Bastardkombinationen behandelt, 
und zwar erstens jene zwischen den tetraploiden 
Arten Solal~um acaule 2n ~ 48 • S. ant~povic.zii 
2n = 48 und zweitens S. chacoense 2n = 24 X S. 
tuberosum 2n = 48. Da die erhaltenen Bastarde 
dieser Verbindung 48chromosomig waren, also 
oEenbar eine unreduzierte Eizelle befruchtet 
worden sein mug, werden die Bastarde als sesqui- 
diploid bezeichnet. Wie in den frfiheren Mittei- 
lungen wird das analysierte Konjugationsverhalten 
der in den polyploiden Bastarden vereinigten Ge- 
nome demjenigen der einwandfrei autopolyploiden 
Linien von Solanum.. lycopersicum gegentibergestellt. 
Die weitgehende Ubereinstimmung l~13t auch hier 
den Schlul3 zu, dab wesentliche Differenzierungen 
die Homologieverh~tltnisse der beteiligten Genome 
nieht belasten. Andererseits wurden bei S, acaule 
• antipoviczii in I. Anaphase Chromatinbrficken 

beobachtet, ffir deren Deutung an das heterozygote 
Vorhandensein invertierter oder translozierter 
Chromosomenabschnitte gedacht wird. Die bei 
Inversionen neben Chromatidenbrficken so kenn- 
zeichnenden Fragmente wurden allerdings nur 
einmal gesehen. - -  Bei der Frage nach der Konju- 
gationsweise der sesquidiploiden Verbindung l~13t 
sich vorl~ufig nicht entscheiden, ob sich die beiden 
chacoense-Genome und tuberosum-Genome nnter- 
einander autosyndetisch oder wechselseitig allo- 
syndetisch binden. Das Auf• fertiler und 
steriler Pflanzen unter den Bastarden hat keine 
erkennbaren cytologischen Ursachen, vielmehr 
k6nnte es sich um Sterilit~tsfaktoren handeln, die 
m6glicherweise yon S. tuberosum stammen. (Vgt. 
II, diese Z. 9, 3o2; III .  Oldh, 8, 223). v. Berg. 

Genetische Studien an 14- und 28-chromosomigen 
Harem, Von H. EMME. (Inst. f. Pflamenbau, 
Leningrad.) Biol. Z. 7, 69 u. dtsch. Zusammen- 
fassung 89 (1938) IRussiseh]. 

Eine Reihe yon Avenaformen aus der Verwandt- 
sehaftsgruppe yon .4. slrigosa wurden untereinander 
gekreuzt. Die Gruppe, die yon MALZEV (Trudy 
prikl, bot. i pr. 38) als Sammelart  ,,.4. strigose s. a." 
(Subsektion Aristulatae, Sektion Euavena) auf- 
gefaBt wird, setzt sich naeh diesem Verf. ans fol- 
genden Vertretern zusammen: a) 2n = 14: I. Ssp. 
strigosa (Syn, .4. strigosa s. str,), 2. Prol. brevis 
(.4. brevis), 3. Prol. nuda (.4. nuda), 4. Ssp. hirtula 
(.4.hirtula); b) 2n = 28: 5. Ssp. babarta (`4. bar- 
barn), 6. Ssp. Vaviloviana, 7. Ssp. abyssinica (`4. 
abyssinica). Die i4chromosomigen Formen kom- 
men vorwiegend ill Westeuropa vor mit  einem 
Mannigfaltigkeitszentrum in der Pyren~enhalb- 
insel; yon den 28chromosonaigen finder sich Bar- 
bata yon den Kanarischen Inseln his zum Hima- 
laja, wXhrend die beiden anderen in Abessinien 
und Erythr~a zu Hause sind. Die Untersehiede 
zwisehen Hirtula und Strigosa konnten im wesent- 
lichen auf 2 mendelnde Faktoren, das Hauptgen H, 
das den Blfitenansatztyp yon t l i r tula  und in pleio- 
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troper Wirkung wohl auch die tibrigen Kennzeichen 
dieses Wildtyps (Behaarung der Spelzen ulld der 
Blfitenbasis usw.) bedingt, und den Modifikator M, 
der ffir glatte R~nder der Ansatzstelle zwischen 
Blfite und Stielchen veralltworttich ist, zurfick- 
ge~tihrt werden; Hirtula hat die Formel HM, 
Strigosa hm; die I~ombillation Hm und hM in der 
F 2 bilden die Typen,  ,subhirtula" und,, Intermedia".  
Auf Grund dieser einfachen Beziehung zwischen 
Hirtula und Strigosa sowie auf Grund der leichten 
Kreuzbarkeit  und hohen Bastardfertilit~t, der 
karyotypischen Gleichheit, der morphologischen 
N~the und der gemeinsamen Yerbreitllng der vier 
z 4 chromosomigen Formen kanll festgestellt werden, 
dab dieselben sich phylogenetisch sehr nahe stehen 
und eine einheitliche Artengruppe bilden, inner- 
halb deren Hirtula dell ursprfinglichsteu Typ 
darstellen dfirfte. Ff i rdie  28chromosomige Gruppe 
gilt ghnliches. Die Aufspaltung in der F2 yon 
Vaviloviana und Abyssinica scheint einfach (wahr- 
scheinlich gleichfalls bifaktoriell) zu sein, wobei der 
Wildtyp yon Vaviloviana dominiert; aueh die 
Spaltung in Abyssinica •  ist offenbar 
unkompliziert. Karyotypisch sind die 3 Formen 
vollkommen ideiltisch, morphologisch geh6ren sic 
eng zusammen. Die Verbiildullg zwischen der 
2ll = 14- und der an = 28-Gruppe ist fiberHirtula- 
Barbara zu suchen, zwischen deneit weitgehende 
]3eziehungen bestehen. ]3arbata kann eiil Auto- 
tetraploid -con t l i r tula  sein. In diesem Zusammeu- 
hailg ist yon Wichtigkeit, dab die F~ dieser beiden 
Formen als eiuziger der triploiden Bastarde fertil 
ist, ihre Genome also besser zusammenarbeiten als 
diejenigen irgendwelcher anderer di- ulld tetraploi- 
der Typen. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Die Wirkung der X-Strahlen auf die Kernteilung in 
den Wurzelspitzen des Weizens Triticum durum 
melanopus 069. V o n  A. S. AFANASSIEVA.  (Elek- 
tro-Biol. Laborat,, All-Unioninst. f. Elektrifizierung 
der Landwirtschaft, Moskau.) Biol. Z. 7, 189 u. 
engl. Zusammenfassung 196 (1938) ~Russisch]. 

K6rner von Triticum durum melanopus (reine 
Gillie 069) wurden mit  1R6ntgenstrahlen ill Dosen 
yon 125--16ooo r bestrahlt  und die Wirkung der 
Bestrahlung auf die KernteilungsintellsitS, t in den 
Wurzeln der Keimpflanzen, gemessen an dem 
Verh~ltnis der sich teilenden und der ruheilden und 
geteilten Kerne, untersucht. Die Bestrahluilg hal le  
eine Erniedrigung der Teilungsrate zur Folge, und 
zwar im allgemeinen um so krSftiger, je h6her die 
Dosis war (nach 16o00 r z. B. um 42 %, d. h. fast 
die tISMte). Die Ursache war dabei eine starke 
Abnahme der Zahl der Prophasen, w~hrend das 
Verh~ltnis der fibrigen Teilungsstadien (Meta-, Ana- 
und Telophasen) unver/indert blieb. Bei den hohen 
Dosen, besonders 16000 r, t rat  eine deutliche Ent-  
wicklungshemmung der Keimpfianzen auf, die mit  
der t ierabsetzung der IKernteilungsintensit~t in 
unmilLtelbarem Zusammenhang stehen di~rfte. 

Lang (Berlin-Dahlem). o o 

Ghromosome number relationships in the legumino- 
sac. (Chromosomenzahl-Verh~ltnisse bei den Legu- 
minosen.) Von H . A .  SENN. Bibl. Genet. ]2 
(1938). 

In einer Lisle sind die Chromosomenzahlen yon 
436 Spezies aus 74 Gattungen zusammengestellt. 
Bearbeitet  wurden lO6 Spezies alls den Unter- 
familieil der Mimosoideae, der Caesalpinioideae und 
der Papilionatae. Von den Schmetterlingsblfitlern, 

deren Grundzahl wahrscheinlich 8 ist, ist ursprfing- 
lich eine 8chromosomige Gruppe vorhanden ge- 
wesen, aus der sich bis heute wenigstens 3 oder 
4Hauptlinien entwickelt haben. Durch aneuploiden 
Verlust oder Gewinn entstanden die 7-, 9- und 
I i chromosomigen Linien. Eine Vermischung 
dieser scheint gallz neue Formen ergeben zu haben, 
so wird beispielsweise angenommen, dab dutch 
Bastardierung einer tetraploiden 7chromosomigen 
Form der Vicieae mit  einer diploiden 8 chromoso- 
migen Lillie die i i  chromosomigen Phaseolae ent- 
stailden sind. - -  Von 434 Spezies waren nut  23 % 
polyploid oder lieBen sich yon Polyploiden ableiten. 
Was die geographische Verbreitung anbelangt, so 
sind die Polyploiden weder welter verbreitet,  noch 
mehr auf n6rdlichere Gegenden verteil t  als die 
Diploiden. Am Schlug schlieBt sich Verf. der 
Auffassung Mt~NTZlNGs an, wonach eine h6here 
Chromosomenzahl mit  pereilnierendem Wuchs 
verbunden ist. Da die Waldleguminosen eine 
gr613ere Anzahl Chromosomen haben als die Futter-  
leguminosen, liegt die Vermutung nahe, dab einige 
perennierende Waldleguminosen yon den Futter-  
leguminosen abstammen. Schieblich. 

Tetraploidy in Linum induced by high-temperature 
treatment of the zygote. (Tetraploidie bei Linum, 
erzeugt durch Behandlung der Zygote mit  hoher 
Temperatur.) Von A. N. LUTKOV. (Laborat, of 
Genet., Inst. of Plant Industry, Pushkin, near 
Leningrad.) C. R. Acad. Sci. URSS,  N.s .  19, 87 
(I938). 

Vorstudien hatten ergeben, dab bei Linum usita- 
tissimum L., ssp. medilerraneum VAv. et ELL. die 
erste Embryoteilung der befruchteten Eizelle bei 
23--25 ~ etwa 3o--33 Stunden nach der Best~ubung 
erfolgt... Zu dieser Zeit wurden Temperaturshocks 
durch Ubertragung in Kammern yon 4o--48 ~ ge- 
setzt. Aus dieser t3ehandlungsreihe wurden 24 ~ 
Samen gewonnen. Unter  den daraus gezogenen 
Pflanzen befand sich eine tetraploide (2n = 64 
gegenfiber 2n = 32). Ihr Pollen war stark ver- 
gr6Bert, auch die Blfiten und BlOtter. Ob auch die 
wirtschaftlich wichtigen Teile der Pflanze dutch 
die Tetraploidie begfinstigt sind, steht noch nicht 
lest, da die Aussaat erst im August erfolgte und die 
Pflanzen dementsprechend abnormen Wuchs zeig- 
ten. An allderen S~mlingen aus der gleicl~ell Serie 
wurden tetraploide Sektoren festgestellt. 

Propach (!VIfincheberg, Mark). ~ ~ 

Cytologische Untersuchung des Knoblauches 
(Allium sativum L.). Von A. A. I~RIVENI~O. 
(Cytot. Laborat., Wiss. Inst. f. Gem~sebau, Moskau.) 
Biol. 6. 7, 47 u. engl. Zusammeiifassung 67 (1938) 
~Russisch]. 

Verf. ffihrte, unter besollderer Berficksichtigung 
der v611igen Sterilit~t der Art, eine sehr sorgsame 
Untersuchung tier Cytologie des Knoblauches durch. 
Die Chromosomenzahl ist, wie bei i6 der 3/Iorpho- 
logic wie der Herkunft  nach zum Tell sehr ver- 
schiedenartigen Variet~ten festgestellt Wurde, 
durchweg 2 n = 16; intraspezifische Chromosomen- 
variationen scheinen demzufolge zu Iehlen. Im 
somatischen Satz k6unen 5 Chromosomelltypell 
anterschieden werden: i. ein Paar grol3er, fast 
gleicharmiger Chromosomen (Schema - -  - - )  ; 2. 
3 gleich gebaute, aberkleillere Paare; 3. ein ebenfalls 
kleineres und ann~hernd gleicharmiges Paar mit  
proximalen sekundS.ren Einschnfirungen in einem 
Arm ( S c h e m a - - . - - ;  4- 2 gr6Bere, ungleicharmige 

8* 
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Paare ( - - - ) ;  5. ein ~hnliches Paar mit  Einschnti- 
rungen wie bei 3. (--.-). Mit diesem Karyotyp 
steht der Knoblauch unter den bisher entsprechend 
studiertell Allium-Arten ziemlich isoliert da. Die 
Zahl der Nucleolen betrug bis zu 4, entsprach also 
der Anzahl der sekund~ren (achromatischen) Ein- 
schnfirungen. Zwischen Nucleolen- llnd Kern- 
durchmesser ergab sich eine starke positive Korre- 
lation. Dagegen war zwischen der Chromosomen- 
gr6f3e, welche gewisse Variationen zeigte, und der 
Gr613e der Zellen kanm eine ]3eziehung festzustellen. 
Die Meiosis verlief in den PMZ wie dell EMZ 
durchaus normal, Die Paarung war vollkommen; 
in der Metaphase zeigten die Bivalenten, wit  bei 
den meisten Allium-Arten, eine ring- oder vereinzelt 
s tabffrmige Gestalt. Die Sterilit~t des Klloblauchs 
kann also nicht mit  meiotischen Unregelm~Big- 
keiten erklgrt werden (die Angaben fiber Meiosis 
ulld Sterilit~t gelten iibrigens Ilur ffir die schossen- 
den Knoblauchiormen; bei den zahlreichen nicht 
schossenden sind entsprechende Ulltersuchungen 
selbstverst~ndlich nicht mfglich); sie beruht viel- 
mehr auf St6rullgen der weiteren Entwicklung der 
Fortpflailzullgsorgane: bei PollenkSrnern wie Em- 
bryosgcken traten Eiltwicklungshemmungen auf, 
die eine normale Ausbildung so gut wie ausnahms- 
los verhinderten und eine v611ige Funktionsunfghig- 
keit der m~nlltichen wie der weiblichen Geschlechts- 
zelleil verursachten. Diese Stfrungen hingen wei- 
testgehend yon ~uf3eren Bedingungen, insbesolldere 
der Feuchtigkeit  und der Temperatur,  ab. Durch 
eine mfgl ichst  giinstige Konstellation beider Fak- 
toren ist es denkbar, die Sterilitgt zu iiberwinden 
- -  eine M6glichkeit, die ftir die zfichterische Praxis 
groBen Wert  haben kalln. Lang. ~ ~ 

A note on the cyto-genetics of Ricinus communis L. 
(Notiz zur Cytogenetik yon Ricinus communis.) 
Von R. t-I. R I C t t H A R I A .  (dgricult. Research Inst., 
Nagpur.) Indian J. agricult. Sci. 1, 7o7 (1937). 

Ricifms communis zeigt unter seinen io t3iva- 
lenten der Metaphase I in PMZ ,, Sekund~rpaarullg", 
Die Analyse yon nut 28 Zellen ist ffir den Verf. 
hinreichend zu behaupten, dab ein sekund~r ba- 
lanzierter Typ der Grundzahl 5 yon der Konstitu- 
tion A A A B B C C D D E  vorliege. Da weiter aus 
genetischen Analyseil bekannt ist, dab eillzelne 
Merkmale yon 3 Faktoren, andere yon 2 Faktoren 
ulld einzelne yon nur I .Faktor  gepr~gt werden, liegt 
,,natiirlich" v611ige Ubereinstimmung vor, ohne 
dab allch Ilur, mit  einer Ausllahme, eine Andeutuilg 
fiber die KoppelungsverhXltnisse dieser Faktoren 
bekallnt w~re. t~ropach (Miincheberg/Mark). ~ ~ 

Methods of inducing doubling of chromosomes in 
plants. By treatment with colchicine. (Methoden zur 
Verdoppelung der Chromosomellzahl mittels Col- 
chicinbehandlung.) VoI1  A. F. B L A K E S L E E  
and A. G. AVERY. (Dep. of Genet., Carnegie Inst. 
of Washington, Cold Spring Harbor.) J. Here& 98, 
393 (1937). 

Diese Ver6ffentlichung stellt die grundlegende 
Arbeit dar, in der die t3ehandlung yon Meristemen 
mittels Colchicin beschrieben wird. Es halldelt 
sich dabei llicht um die ]3eobachtung der Wirkung 
auf die Zellvorg~inge, sondern es wird der makro- 
skopische Erfolg gezeigt. Die wichtigste Methode 
ist die der Samenbehandlullg. Datura stramonium 
dient als Objekt. Konzentratiollen yon o , i - - i , 6  % 
sind wirksam. ]3el 0,2% erh~lt man etwa 87% 
Tetraploide. Die Samen liegen hierbei io Tage in 

der L6sung. Diese lange Behandlung scheint nur 
bei Datura gut zu wirken, bei anderell ftihrt sie zur 
absoluten Entwicklungshemmung. Die Sgmlinge 
haben nach der Behandlung stark verdicktes 
Hypocotyl  und sind allgemeill gestaucht. Alldere 
Methoden silld folgende: Bei Pflanzen mit  bieg- 
baren Sprossen wird das Ende in die Colchicin- 
16sllng eingeftihrt (Immersionsmethode). 33ei 
Pflanzeil mit  starrem Sprog wird eine o,8%ige 
Agar-Colchicinl6sung fiber dem Vegetationskegel 
in einem Glas angebracht. Hier muB dann die 
Colchicinkonzentration weselltlich h6her allgesetzt 
werden. Die Agarl6sung kann auch warm, also 
fliissig, auf die Knospen aufgetragen werden (Agar- 
16sung-Methode). In Lanolinmischung wirkt das 
Colchicin ebenso auf die Vegetationskeget ein. 
SchlieBlich dieneil 3 weitere Methoden dazu, die 
Colchicinl6sung in kleinen Mengen an das SproB- 
meristem zu bringen: I. Ein capillarer Faden Iiihrt 
die L6sung zur Knospe. 2. Es werdell mehrere 
Tropfen der Lfsung in Abstgnden auf dell Vege- 
tationskegel gebracht. 3. Mit einem feinen Zer- 
st~tuber wird die L6sung auf das SproBende ge- 
spritzt. Alle Verfahren sind durch Abbildungen 
verdeutlicht. Auf diese Weise gelang es, bei Datura, 
Portulacca, Cosmos, Phlox, Stallaria, Petunia, 
Nicotiana, Digitalis, Mirabilis, Tropaeolum, Chei- 
railthus, Raphanus, Cucurbita, Trifolium, Medi- 
cago, Zea und Allium tetraptoides Gewebe zu er- 
zeugen; t in recht schfner Erfolg. SchlieBlich wird 
erklgrt, wi t  man die Sprosse erkennelt kann, die 
polyploid geworden silld. Das Aussehen der Pflanze 
lgBt zum erstell schon darallf schlieBen. Die jungen 
Blgtter, die Ilach der ]3ehandlung gebildet werden, 
sind rauh, eingedetlt ulld machen eillen ktimmer- 
lichen Eindruck. Da die Polyploidie zungchst nur 
-in Sektoren des Sprosses auftrit t ,  ist es sehr wich- 
tig, in den entstehenden BKiten die Pollengrfl3e zu 
messen. Sie ist das sicherste Kennzeichen fiir den 
Erfolg der Cotchicinbehaildlung. - -  Verff. zeigell 
auf ihre Art  die Notwendigkeit  der Anwendung 
dieses Verfahrens ill der Praxis. Sie warnen vor zu 
groBell ztichterischen Hoffnungen. 

d. Straub (Freiburg i. Br.). ~ ~ 

A cytological analysis of polyploidy. Induced by 
colchicine and by extremes of temperature. (Cytolo- 
gische Analyse der Polyploidie, ausgelfst dutch 
Colchicin und Temperaturextreme.) Von H. DER-  
MEN. (Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of 
Agricult., Washington.) J. Hered. 29, 211 (1938). 

Die Wirkullg des Colchicins auf die Mitosis und 
Meiosis roll  Rhoeo wird all den Staubfadenhaaren 
sowie den jungen Antheren untersucht. Charak- 
teristisch ftir die Wirkung gerade des Colchicins 
im Vergteich zu dem Eillflug der Temperatur ist 
der lallg andauernde Effekt. So kommt es bei 
Colchicinbehandlllng bis zur achtfachen Chromo- 
somenzahl in den Kernen des Pollenkorns. Die 
Teilungell vor Ausbildung der Pollenmutterzelten 
werden vom Colchicin ebellfalls ver~nderL, so dab 
tetraploide Pollenmutterzellen sich einstellen. Be- 
ziiglich der chromosomalen Vorg~nge bei der Poly- 
ploidieausl6sullg dutch Colchicin bringt die Arbeit 
nichts Neues. Die Temperaturwirkullg wird so 
erkl~irt: Es verklumpen die Chromosomen ill der 
Metaphase und gehen dalln in einen Ruhekern tiber, 
aus dem sie mitotisch wieder erscheinen. Frag- 
mentaLioilell llnd Translokationell werden wieder 
als Folge yon Temperaturwechsel geschildert. - -  
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Verf. gibt eine kleine Anleitung ffir die Colchicin- 
behandlung in der Praxis. - -  Einige historische 
Angaben fiber die Ausl6sung der Polyploidie sind 
unrichtig. Aus dem Literaturverzeichnis geht her- 
vor, dab Verf. die deutsche Literatur, speziell such 
bei Rhoeo, nicht kennt. J, Straub (Freiburg). ~176 

The effect of colchicine on root mitoses I ,  allium. 
(Die Wirkung des Colchicins auf die Mitosen in der 
Wurzel yon Allium.) Von A. LEVAN. Hereditas 
(Lnnd) 24, 471 (1938). 

An Wnrzelspitzen yon A llium fistulosum und 
A llium Cepa wird die Wirkung des Colchicins auf 
die Zellteilung untersucht. Zun~ehst wendet Verf. 
Konzentrationen an, die stark wirksam sind und 
somit die Effekte Mar hervorbringen. Die typisehe 
,,Colchicin-Mitose'" beginnt damit, dab die Ein- 
ordnung der Chromosomen in eine _~quatorialplatte 
nnterbleibt,  die l~ngsgespaltenen Chromosomen 
tragen das ,,relational coiling" und liegen in dieser 
Form nach Diakineseart in der Zelle zerstreut. 
An der Spindelfaseransatzstelle hgngen die Chro- 
matiden stark zusammen, auch noch w~hrend das 
gegenseitige Umwinden aufgehoben wird. Dies ist 
das erste Charakteristikum der ,,C-Mitosis". Beim 
Entwinden des ,,relational coiling" entstehen 
Bilder wie bei der Termaninalisation der Chiasmen, 
d. h. es bilden sich zwischen Insertions- und Um- 
windungsstelle Schleifen aus, die Umwindungsstelle 
rfickt ans Ende und verschwindet. Dieser Vorgang 
dauert einige Stunden. Zum SchluB liegen die 
Chromosomenpaare wie ,,pairs of skis" nebenein- 
ander. Es t r i t t  nun iiberhaupt keine Spindel- 
bildung ein; d i e in  tetraploider Zahl vorhandenen 
Chromosomen werden vielmehr in einer Kern- 
membran wieder vereinigt. Dies ist das 2. Charak- 
teristikum der ,,C-Mitosis", und darin besteht der 
Haupteffekt, dab die Spilldelbildung eben roll und 
ganz unterbleibt. ]3el kurzer Einwirkung des 
Colchicins wird nur  eine einzige C-Mitosis hervor- 
gerufen; bei l~ngerer Einwirkungsdauer k6nnen 
sich dagegen mehrere folgen, wodurch Chromo- 
somenzahlen bis 32n entstehen.  Nach Aufheben 
der Colchicineinwirkung wird die Spindel regene- 
riert. Das Einsetzen des Regenerationsvorganges 
h~tngt ebenfalls yon der Dauer der Einwirkung des 
Colchicins ab. War das Meristem nut  kurze Zeit 
in der Colchicinl6sung, so erscheint die Spindel 
frtiher. Untersucht man die Wurzel einige Zeit 
nach t3eendigung der Colchicinbehandlung, dann 
finder man in der meristematischen Zone typische 
Verschiedenheiten im Gehalt aI1 Chromosomen. 
Ganz vorn sind die meisten normalen diploiden 
Zellen, welter hinten n immt  der Prozentsatz an 
Zellen mit  erh6hter Chromosomenzahl zu. Das 
Produkt  der Colchicinbehandlung ist also ein 
myxoploides Gewebe, in dem die Zellen aber in 
bestimmter Weise angeordnet sind. Ohne Zweifel 
werden die diploiden Zellen bei der weiteren Ent-  
wicklung unter  Normalbedingungen gef6rdert. Die 
Zellen mit  den hohen Chromosomenzahlen (bis zu 
iooo Chromosomen!) sind dutch ihre Chromo- 
somenmasse gest6rt, die Nquatorialplatte kann sich 
z. 13, wenn die normale Mitosis wieder einsetzt, 
nicht mehr richtig ausbilden, sie ist eingedellt. In  
den meristematischen Zellen, aus denen die Gef~13e 
hervorgehen, entstehen ans dem gleichen Grunde 
Teilungen nach Art yon Pollenschlauchteilungen. 
In  solchen hochpolyploiden Igernen kommen zu- 
ngchst multipolare Spindeln vor, denen aber nach 

einigen Oenerationen schlieBlich wieder die nor- 
male bipolare folgt. Ganz charakteristisch ist der 
Effekt jener Colchieinkonzentrationen, die eben 
wirksam sin& Bei o,oo55 % wird die Spindel auf- 
gehoben, aber bei o,oo 7 % teilt sich das Zentromer 
noch. Oberhalb o,o07% erscheinen die ersten 
typischen Chromosomenpaare. Es geht aus diesen 
letzten Resultaten hervor, dab die Grenzkonzen- 
tration des Colchicins frir Pflanzen etwa bei 0,oo 5 
liegt; NEBEL land bei Tradescantia o,oo 4 %. Der 
Weft der vorliegenden Ver6ffentlichung lieg~ vor 
allem in der genauen und sauberen Darstellung 
der VVirkung des Colchicins auf den Ablauf der 
Mitosis. Die Bedeutung dieses Alkaloids ffir die 
Ausl6sung der Polyploidie ist dadurch noch deut- 
licher geworden. Man sieht auch, dab es ffir einen 
praktischen Erfolg vor allem n6tig ist, keine zu 
hohen Konzentrationen anzuwenden und keine 
langen Wirkungszeiten zu w/ihlen. Straub. o o 

Self-pollination in rape. (Selbstbestgubung bei 
Rtibsen.) Von G. SUN. J. amer. Soc. Agronomy 
30, 760 (1938). 

Vom Standpunkt  des Praktikers aus mu/3 die 
Methode der Selbstung ohne groBen Kostenauf- 
wand so einfach wie m6glich sein und muB dabei 
eine angemessene Menge geselbsteter Nachkolnmen 
sieherstellen k6nnen. In frfiheren Untersuchungen 
des Verf. konnte beobachtet werden, dab unein- 
geschrgnktes Wachstum der Inflorescenzen zu 
einer ktimmerlichen Entwicklnng der Schoten und 
zu einer Verl~ngerung der Triebe ffihrte. Dureh 
Entfernung der Terminalknospen konnte diese 
unerwtinschte Verlgngerung zurfickgehalten wer- 
den. Selbstungen wurden in 3 Versuchsreihen 
vorgenommen: I. Ohne Entfernnng der Terminal- 
knospen, 2. nach Entfernung der Terminalknospen 
und 3. Blfitenbest/iubung mit entfernten Terminal- 
knospen, Die Inflorescenzen wurden zur Verhfitung 
yon Kreuzungen in Papiertfiten gesteckt, und zwar 
in Versueh i pro Pflanze j e I Blfite, in den Versuchen 
2 und 3 je Io ]31titen in einer Trite. Im Versuch 3 
wurde die Bestgubung krinstlich mit  Pollen der 
gleichen Pflanze ausgeffihrt. Die 3-Versuchsreihe 
brachte die besten Ergebnisse und die hierbei an- 
gewandte Methode der ktinstlichen ]3estgnbung 
isL Irir die Praxis am geeignetsten. Die gfinstigste 
Zeit zur Ausffihrung der Bestgubung liegt in der 
Mitre der Blritezeit. Das Eintriten hat sich bewghrt. 

G. Bosian (Geisenheim a. R.). ~ ~ 

Influence of light upon development of pollen in 
barley. (Der Einflul3 des Lichtes auf die Entwick- 
lung des Gerstenpollens.) Von G. S. ZUKOVA. 
(Dep. of Plant Physiol., All-Unio*z Inst. of Planl~ 
Breeding, t~ushkin.) C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 
19, 297 (1938). 

Die t iauptbedingung frir eine normale Entwick- 
lung des Pollens ist stets dann gegeben, wenn die 
Gerste yon dem Augenblick der t3ildung des 
Archespors in den AnLheren unter Langtagsbe- 
dingungen gehalten wird. - -  Eine Verktirzung der 
]3elichtungszeit ftihrt zur Sterilit/it. Behrens. ~ ~ 

Weitere Untersuchungen iJber die inneren Orsachen 
der Kiilteresistenz. Von Vq. KESSLER und W, 
RUHLAND. (Botan. I~st., Univ. Leipzig.) Plants  
(Berl.) 28, I59 (1938). 

Verff. gehen yon dem Standpunkt  aus, dab die 
Viscositgt ein MaB ffir die t-Iydratation des Plasmas 
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ist. Zur Bestimmung der Viscositiit wurden die 
Zentrilugierungs- ulld die Plasmolysemethoden 
benutzt.  In den Zentrifugierungsversuchen traten 
in den meisten untersncbten Pflanzen bei dem 
frostharten I~{aterial keine Verlagerung der Plasti- 
den ein. Bei den enthgrteten Exemplarell war aber 
eine v611ige Verlagerung zu beobachten. Danach 
besitze also das Plasma der frostharten Pflanzen 
eine viel h6here Viscosit~tt als das der frostempfind- 
lichen Vertreter derselben Art. Die mit  CaCle 
durchgeftihrten Plasmolyseversuche (Bestimmung 
der Plasmolysezeit nnd der Plasmolyseform) be- 
st~tigen die mit  Hilfe der Zentrifugierung gefull- 
denen Ergebnisse vollkommen. So rundeten sich 
die Protoplastell der IRilldenzellell yon Catalpa 
big~o~r in den nicht  resistellten Zellen vim 
schneller und besser ab, w/~hrend es in den re- 
sistentell Zellen meistells fiberhaupt zu keiner Ab- 
rundung kam. Die Protoplasten blJeben eekig oder 
kollk~v. Auch aus dem Grad der Brownschel~ 
Molekularbewegung ging deutlich hervor, dab die 
Plasmaviscosit~t der resistenten Pflanzen gr6Ber 
ist. Das Cytoplasma der resistenten Zellen wies 
welter die F~higkeit des Fadenziehells auf, und die 
Kerne yon Sempervivum glaucum zeigten in den 
frostharten Exemplaren ungef~hr das doppelte 
Volumen wie die in den nichtresistellten Pfianzen. 
An den Bl~tttern roll Sempervivum war parallel 
mit  dem IResistenzerwerb eine Permeabilit~ts- 
erh6hung zu beobachtell. - -  Aus Tomatenfrfichten 
extrahiertes Blastokolin (Keimungshemmstoff) und 
Kthylen in kleinell Konzentrat ionen hemmen das 
Wachstum. Diese Stoffe bewirkten auch eine 
IResistenzerh6hung und damit  verbunden eine 
ViscositXts- und Permeabilit~itserh6hung. Das 
wachstumsf6rdernde Heteroauxin bedinffce da- 
gegen eine IResistellzerniedrigung, damit  auch eine 
Verminderung der Viscosit~it und der PermeabilitXt. 
Aus diesen Ergebnissell geht hervor, dab Elltwick- 
hngshemmung  die Erosth~rte begtinstigt, Anre- 
gung sie dagegen herabsetzt. - -  Die Versuchsergeb- 
nisse best~itigen die yon KESSLER schon frtiher 
vertretene Auffassung, dab parallel mit  der Re- 
sistenzerh6hung Jmmer eine ViscositXtserh6hullg 
und damit  auch eine erh6hte Hydrata t ion des 
Plasmas verbunden ist. Verff. sehen in dieser 
Hydratat ionserh6hung des gesamten Plasmas die 
Hauptursache der erh6hten K~ilteresistenz. 

H. Drawert (Jena). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenztichtung. 
Inheritance of resistance to loose and covered smuts 
in markton oat hybrids. (Die Vererbnng der VVider- 
.sJcandsfS.higkeit gegelltiber Flug- ulld I-Iartbrand 
m Haferkreuzungen mit  der Sorte Markton.) Von 
G. M. fREED and T. IR. STANTON. (Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Burea~ of Plant Industry, U. S. Dep. 
of Agricult., Washington a. Brooklyn Borax. Garden, 
Brooklyn.) J. agricult, ires. 56, i59 (1938). 

Verf. berichtet fiber Kreuzungen yon !V~arkton 
(widerstalldsf~hig gegen Flug- ulld Hartbrand) mit  
Early Champion und Canadiall (allf~llig gegen 
Flug 2 und t-Iartbrand), Gothland (widerstandsf~hig 
gegen Hartbrand,  anfXllig gegen Flugbrand) und 
Monarch (widerstandsf~Lhig gegell Flugbrand und 
anf~,llig gegen t lar tbrand).  Aus den Versuchen geht 
hervor, dab keine Beziehungen zwisehen tier 
WiderstandsfXhigkeit ft~r die beiden 13randartei1 
besteht. Es scheint so, dab die Widerstandsf~hig- 
keit gegen Flugbrand durch zwei Faktoren, die 

Widerstandsf~higkeit gegen Hartbrand dutch einen 
Faktor bedingt ist. In  den iKreuzungen Gothland 
• Marktoll (beide widerstandsfghig gegen Hart- 

brand) treten einige Iiir Har tbrand anfgllige F a- 
Nachkommenschafgen auf. Auch die Kreuzllng 
Monarch • Markton (bride widerstandsf~Lhig gegen 
Flugbrand) ergaben einige flugbrandanfgllige F a- 
Nachkommenscbaften. Ftir die Infektion wurden 
Gemische der in Missouri vorkommenden IRassen 
yon UstiIago ave~ae nnd U. levis bellntzt. 

t?. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

Observations sur quelques esp~ces et hybrides 
d'Agropyrum. II.  Sur la r6partition g~ographique 
des races caryologiques de I'Agropyrum junceum 
(L.) P. B. (Beobachtungen tiber einige Arten nnd 
Bastarde von Agropyrnm. II. Uber die geographi- 
sche Verteilung der karyologischen IRassen yon 
Agropyrum juncture).  Von M. SIMONET et 
M. GUINOCHET. Bult. Soc. bot. France 85, I75 
(193a). 

Der FeststelIullg zweier sowohl morphologisch 
wie cytologisch gut unterschiedener Rassen roll 
Agropyrum ju~zcewm lassen VerfI. hier eine Studie 
fiber die Verbreitung dieser beiden Formen folgen. 
Die Diagnosen ftir die 2n = 28chromosomige ssp. 
boreo-atlanticum und die 2n = 42chromosomige 
ssp. mediterra~eum werden mitgeteilt. Die Namen 
wurdell in LTbereinstimmullg mit  den Feststellungell 
fiber das geographische Auftreten gew~thlt. Die 
eigenen neuen Beobachtungen, zusammen rail den 
frtiherellund durchPaRI~i bestXtigten, habell gezeigt, 
dab die erste Form nordatlantisch-boreal, die 
zweite im wesentlichen im Mediterrangebiet ver- 
breitet ist. A. boreo-atla~ticum wurde ffir die 
schwedische llnd d~nische Ostseektiste und die 
Nordsee- bzw. Atlantikktiste yon Norwegen, 
England, Frankreich, Belgien nlld Portugal naeh- 
gewiesell. A. mediterraneum konnte aul3er an der 
Mittelmeerkuste yon Frankreich, Italien, IKorsika, 
Algerien nnd Tunis ill je einer Probe von der bul- 
garischen Schwarzmeer- und der marokkanischen 
Atlantikktiste festgestellt werdell. Danach ist zu 
vermuten, dab beide Formen im stidlichen Tell der 
iberischen Atlan.tikktiste gemeinsam vorkommell 
k6nnen. Verff. silld der Meinullg, dal3 die anders- 
artigen, extremerell 6kologischen Bedingungen der 
mediterranen gegentiber der llordatlantischen 
Ktiste zur Entstehung der polyploiden Mntante 
und ihrer Ausbreitung beigetragen haben. (I. vgl. 
diese Z. 8, 274.) v. Berg (Mtincheberg/Mark). 

Das Verhalten der wichtigsten Kultursorten gegen 
den Kartoffelkiifer im freien Befall. Von P. 
SCtIAPER. Mitt. biol. Reichsanst. Landw. H. 58, 
61 (1938). 

Verf. gibt ill einem tabellarischen LTberblick tiber 
die in Si~dfrallkreich durchgeftihrten IResistellz- 
prfifungen an den wichtigsten deutschell und fran- 
z6sischen Kultursorten gegen den Kartoffelk~iier 
eille vorlgufige Beurteilung der Soften. Insgesamt 
wurden 58 deutsche und 13 franz6sische Sorten 
herangezogen. Am besten schnitten folgende seebs 
deutsche Soften ab: Aal, Weltwunder, Condor, 
v. Dtirckheim 152/29, Fram und Wohltmann, die 
nach weiteren Prtifungen als Basis ftir die Zfichtung 
dienen k6nnen. Eine Resistenz im Sinne ver- 
schiedener Wildformen war nicht zu erwartell; in 
erster Linie handelte es sich um dell Eillflug 
morphologischer und physiologischer Faktoren, die 
zusammen eine gewisse Feldresistenz bedingen. Im 
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einzelnen wurde dem Pflanzdatum, Regenerations- 
I~higkeit, 131attstellung, Behaarung, Habitus und 
andererseits dem Befall und den Ernteverlusten 
Beachtung geschenkt. Lehmann (Mfincheberg). 
Physiological sterility in the cultivated Golumbian 
potato Solanum Rybinii Juz. and Buk. (Physiologi- 
sche Sterilitgt in der kolumbianischen I~ultur- 
kartoffel Solannm Rybinii  Juz. et Buk . ) .  Von L. 
N. KOKHANOVSKAYA.  (Laborat. of Physiol., 
All-Union Plant-Breed. Inst., Pushkin.) C. R. 
Acad. Sci. URSS,  N.s .  19, 281 (1938). 

Solarium Rybinii (2n = 24) ist eine jener Indi- 
anerkartoffeln, die wegen ihrer Resistenz gegen 
einzelne Viren und ihres Frfihtreibens zfichterische 
Bedeutnng haben. Die l%rtilit~• nach Selbstung 
ist aber sehr gering. Um die Ursache dieser Steri- 
lit/it zu ergrfinden, wurden Griffel nnd Frucht- 
knoten yon geselbsteten Blfiten in zweckm~gig ge- 
w~hlten Zeitabst~nden fixiert. Die Untersuchung 
ergab, dab der Pollen anI der eigenen Narbe wohl 
keimt, auch langsam weiterw~ichst, dab abet die 
Mehrzahl der Pollenschl~uche bald am Ende an- 
schwillr und teilweise platzt, nnr wenige erreichen 
die Frnchtknotenh6hle. Befruehtung konnte nieht 
beobaehtet  werden. Zum tIerbst  bin t r i t t  verein- 
zelt doch ]3efruch~ung und sehwache Beerenbildung 
ein (Pseudofertilit~t nach EAST.) Wurde S. Rybinii 
dagegen mit  Pollen der nahe verwandten, gleich- 
falls diploiden ~q. goniocalyx best/~ubt, So wuchsen 
die Pollenschl~uche sehr rasch nnd die Befruchtung 
erfolgte schon nach 24 Stunden. Bei S. Rybinii 
scheint also Selbststerilit~Lt vorzuliegen. 

Propach (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 
Ein weiterer Beitrag zum Problem der physiologi- 
schen 6pezialisierung yon Phytophthora infestans 
de Bary, dem Erreger der Kurtoffelkrautfiiule. Von 
t{. LEHMANN. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Z~ch- 
tungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.) Phytopath.  Z. 
11; 121 (1938). 

Verf. gibt erst einen Uberblick fiber die vorlie- 
genden Arbeiten zur physiologischen Spezialisie- 
rung der Phytophthora infestans. Es gelang dem 
Verf. 8 Rassen zu isolieren, die sich auf einem Test- 
sortiment yon 5 ~ Klonen deutlich unterscheiden 
lassen. Es wnrden 3 Befallstypen unterschieden. 
O : kein Befall, s = vereinzelt Befallstellen mit  
kleiner oder nur schwacher Sporangienbildung, 
S = zahlreicheBefallstellenmit starker Sporangien- 
bildung. Die Rassen 7 nnd 8 sind besonders 
aggressiv, sic befallen s~tmtliehe 5o Klone, w~hrend 
die Rasse 2 (S-Stamm v. M fi l ler)  13 Klone bef&llt. 
Es gelang nicht, morphologische Unterschiede dieser 
8 Rassen zu ermittetn, da der Einflul3 yon Aul3en- 

%edingungen ant die Gr6Benverh~ltnisse der Sporen 
augerordentlich stark zu sein scheint. Ant dem 
L a u b  yon 3 ~ Kultursorten verhalten sich die 
8 Rassen vollst~ndig gleich. ]3el der Infektion yon 
Knollen zeigen sich gewisse Unterschiede, die aber 
zu klein sind, um eindeutig erfal3t zu werden. Die 
Knollen des Testsortiments zeigen scharf ausge- 
pr~gte Unterschiede in der Widerstandsf~higkeit 
gegentiber den einzelnen Rassen. Es zeigen sich 
dabei gewisse Beziehungen zu dem Verhalten des 
Krautes. Verf. weist dann noch auf die Schwierig- 
keiten hin, die der praktischen Zfichtung Phyto- 
phthora widerstandsf~higer Sorten gegenfiber- 
stehen. R. Schick (Neu-Buslar). o o 
Relative susceptibility of some wild and cultivated 
potato varieties to an epidemic of late-blight at 
$imla in 1936. (Die AnfS, lligkeit einiger Wild- und 

Kulturkartoffeln bei einer Phytophthoraepidemie 
in Simla, im Jahre 1936.) Von B. B. MUNDKUR,  
B. P. PAL and P. NATH. (Imp. Agricult. Research 
Inst., New Dell~i.) Indian J. agricult. Sci. 7, 627 
(1937). 

Verf. gibt zun~chst einen Uberblick fiber die 
verschiedenen Kartoffelbaugebiete Indiens. Be- 
sonders in den Vorgebirgen des Himalaja  ist der 
Kartoffelbau dutch die Phytophthora sehr stark 
gef~hrdet. Im Jahre 1936 trat  in Simla die Phyto- 
phthora in ungew6hnlich starker Weise auf und 
erm6gliehte eingehende Beobachtungen an einem 
groBen Kartoffelsortiment. Verf. beschreibt zu- 
n~chst die Symptome der Krankheit  und den Pilz 
und zeigt an morphologischen Daten, dab der in 
Simla isolierte Pilz den in ]3aarn vorhandenen 
Kulturen entsprieht. Die Mehrzahl der kultivierten 
europ/iischen und indischen Kartoffelsorten sind 
sehr anf~llig, nnr wenige zeigen eine gewisse Re- 
sistenz. Sfidamerikanische Variet~ten yon Solarium 
tuberosum waren ebenialls sehr anf~illig, nur sechs 
zeigten eine gewisse WiderstandsfXhigkeit. Die 
meisten VarietXten yon S. andigenum zeigen efne 
hohe Widerstandsf~higkeit des Stengels und der 
Knollen. Von den Wildformen waren widerstands- 
f~hig S. demissum, S. neoantipoviczii, S. antipo- 
viezii, anf~tlligS. Fendleri, S. Maglia, S. otites, 
S. leptostigmG S. chacoense, S. Caldesii glabrescens, 
S. Commersonii. Verf. schliel3t aus diesen Beob- 
aehtungei1, dab es m6glich sein mfiBte, Kultur- 
sorten zu schaffen, die gegenfiber der in Simlar 
vorhandenen Rasse der Phytophfhora infestans 
widerstandsfXhig sind. R. Schick (Neu-Buslar). ~176 
Kulturgebiet des Rotklees (Trifolium pratense L.) 
und Klima. Von M. KLEMNL Angew. Bot. 20, 
3o4 (1938). 

Verf. gibt allgemeine Angaben fiber das Anbau- 
und Kulturgebiet des Rotklees, fiber die Verbrei- 
tung des wildwachsenden Rotklees und geht auf 
die Zusammenh~nge zwischen Klima (Temperatur, 
Niederschlagsmenge und Luftfeuchtigkeit) nnd 
dem Kulturgebiet des Rotklees ein. In den Mid- 
lichen L~ndern mit  heiBen Sommern (Juli-Iso- 
therme 22,o ~ wird mit  Ausnahme der GebirgstXler 
Rotklee wegen seiner hohen Dfirreempfindlichkeit 
nicht mehr angebant. Die n6rdliche Grenze fXllt 
mit  der Oktober-Isotherme yon 2,0 ~ zusammen. 
Unter  dieser W~irmegrenze wird das tIerbstwachs- 
rum des Rotklees selbst bei reichlicher Wasserver- 
sorgung sehr stark gehemmt. Im Norden, Osten 
und Sfidosten f~llt die Grenze des Rotkleeanbaues 
mit der Grenze der j~thrlichen Niederschlagsmenge 
yon fiber 45 ~ mm zusammen. Im Sfiden bildet die 
4oo und mehr mm-Linie die Grenze. Schrdck. 
A ,,one-leaved" withe clover. (Ein , ,einbl~tteriger" 
weiBer IKlee.) Von S. S. ATWOOD. (U. S. Region. 
Pasture Research Laborat., State College, Pa. a. Div. 
of Forage Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. Here& 29, 
239 (1938). 

Eine kurze Beschreibung eines unter i o ooo I~lan- 
zen aufgeLretenen Exemplars yon Trifolium repens 
rail einfaehen Bl~ttern. Die Auspr~gung des 
Merkmals scheint etwas variabel. Der Vererbungs- 
modus wurde bisher nicht geprfift, da die Pflanze 
zun~ehst keine Blfiten bildete. Die Chromosomen- 
zahl isL normal (211 = 32). Stubbe. ~ ~ 
On chemieo-genetic study of the plum. (Chemisch- 
genetisches Studium der Pflaume.) Von E; D. 
LEVINA. (Biochem. Laborat., Inst. of Plant In  i 



112 R e f e r a t e .  Der Ztiehter 

dustry, Leningrad.) C.R.  Acad. Sci. URSS,  N. s. 
19, 83 (1938). 

Nach den Untersuchungen yon IRybin  spricht 
sehr vim ftJr die Annahme, dab die 2n = 48 Chro- 
mosomen besitzende Art  ~~ domestica, zu der 
unsere wichtigsten Kulturpflanzen geh6ren, durch 
Kreuzung zwischen P. ce~'asifem (2n = 16) und 
P. spinosa (211 = 32) mit  nachfolgender Verdoppe- 
lung der Chromosomenzahl entstanden ist. In 
Hinblick auf diese t-Iypothese wurden zweij~hrige 
vergleiehende chemisehe Untersuchunge11 an den 
Frfiehten der 3 Arten vorgenommen, t ~. spinosa 
hat einen gelingen Saccharose-, abet  relat iv hohen 
Gesamtzuekergehalt;  Citronens~ure fehlt ganz und 
Gerbstoff ist auch in den reifen Frfichten reichlich 
vorhanden. Von P. spinosa wurden 8 Formen 
untersucht. P. cerasifera, yon der 27 Formen 
analysiert wurden, zeichneten sieh dutch Ab- 
wesenheit yon Gerbstoff auch in unreifen Frfichten 
aus. Die Prfifung der Nultursorten (P, domestiea) 
zeigten, dab bet diesen die chemischen Eigen- 
schaften der mutmaBlichen wilden Vorfahren kom- 
biniert sind. Weitere Untersuchungen des Verf. 
erstreckten sich haupts~chlich auf die Ver~nderung 
der chemischen Zusammensetzung der Frucht  
wghrend des 1Reifeprozesses. Sehmidt.~176 
Genetic relations of some color factors in lettuce. 
(Genetische 13eziehungen zwischen verschiedenen 
Farbfaktoren bet Lactuca.) Von R. C. THOMPSON, 
(/)iv. of Fruit a. Vegetable Crops a. /)is., Bureau 
of Plant Industry, Washington.) U. S. Dep. 
Agricult., Techn. 13u11. Nr 620, I (1938). 

Es wird fiber Studien zur Vererbung der Blatt-  
und SamenfXrbung bet Lactuca saliva berichtet. 
Eine Serie yon 3 Allelen, 1R, r '  und r, ist f/Jr die 
Farbintensit~t u11d das FS, rbungsmuster der 131~tter 
verantwortlich. Zwei NomplementXrgenpaare,C--c 
und T - - t ,  bedingen Vorhandensein oder Abwesen- 
heit yon Anthozyan. Die Serie R, r', r und das 
Genpaar C- -c  sind miteinander gekoppelt (Re- 
kombinationswert 36%). Dunkelgrfine Blattfarbe 
(GG) ist unifaktoriell-dominant fiber gelbgrfine 
(gg). Ferner wurde nichtmendelnde Buntblg~tterig- 
keit nachgewiesen, die nur miitterlich vererbt  wird. 
Die Nachkommenschaft  einer bunten Einzelpflanze 
besteht aus grfillen, buntbl~tterigen und albillo- 
tischen Pflanzen. Schwarze Samenfarbe (WW) 
wurde als unifaktorielt-dominant fiber weiB er- 
kannt. Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
Die Genetik der BlUtenffillung bet Petunia hybr. 
hort. und die Z(ichtung allgefUllter Kultursorten. 
Von F. ZINN. (I~st. f. Vemrbu~gs- u. Z~chtungs- 
forsch., U~ziv. Berlin.) Gartenbauwiss. 12, 273 
(1938) u. 13erlin: Diss. 1938. 

Die Versuche yon SAUNI)E~S und v. UBlSCI~ 
fiber die Vererbung der 131fitenffillung bet Petunien 
ffihrten zu keinem endgfiltigen Ergebnis. SAUN- 
D~RS nahm einen dihybriden Erbgang an, wXhrend 
die yon v. UBISCI~ erhaltenen Zahlen mehr auf eine 
monohybride Spaltung hinweisen, v. UBISCH gibt 
abet trotzdem in Anlehnung an SAUNDERS eine 
dihybride Erkl~trung. Die experimentellen Unter- 
suchungen des Verf. best~ttigten zun~chst die be- 
felts bekannten iResultate. Die Kreuzung einfach 
• einfach ergibt nut  Nachkommen mit  einfachen 

]glfite11; die Verbindung einfaeh • geftillt spaltet 
in 5 ~ % einfach und 5 ~ % geftillt bltihende Pflanzen 
auf; die l~ombination geffillt • geitillt liefert 
3 Teile geffillte und I Tell einfache Blfiten. Die 
geffillt blfihenden Individuen besitzen demnach 

ebenfalls die Anlage ftir einfache Blfiten. Geffillt 
ist dominant fiber einfach. Die erhaltenen Daten 
spreche11 ffir monohybriden Erbgang. Wie silld 
nun aber die abweichenden Zahlenverh~ltnisse zu 
erkl~ren, die sowohl in den Versuchen yon SAUN- 
DERS und v. UBISCI~ auftraten, und auch in dell 
Experimenten des Verf. nieht fehlten? Die ge- 
ttillten Blfiten zeigen einen versehiedenen Ftillungs- 
grad, und die Untersuchungen zwingen zu dem 
SchluB, dab an der Auspr~gung dieses Ffillungs- 
grades noch weitere Gene beteiligt stud, die jeweils 
einen verschiedenen Wirkungsgrad besitzen und 
Glieder ether multiplen Allelenserie sind. Dutch 
den ungleichen Ftillungsgrad ist die Einordnung 
der einzelnen Typen in die eine oder andere Gruppe 
schwer durchzuftihren. Ffir die Zfichtung yon 
geffillt blfihenden Formen ist es wichtig, den die 
Blfitenfiillung am st~rksten f6rdernden Faktor  
homozygot zu erhalten. R. BeaEus. ~ ~ 

Technik und Verschiedenes. 
Studies in plant breeding technique. I I .  The design 
of field tests of plant breeding material. (Beitr~ge 
zur pflanzenztichterischen Technik. II. Feldver- 
suche mit  pflanzenzfichterischem Material.) Von 
J. ]3. H U T C H I N S O N  and V. G. PANSE.  Indian 
J. agricult. Sci. 7, 531 (1937). 

13el der 13aumwollzfichtung konnten Verff. 
h~ufig die Beobachtung machen, dab die fiblichen 
Methoden der Nachkommenschaftsprtiiung kein 
richtiges I3ild fiber die genetische 13edingtheit der 
Eigenschaften geben. ~uBere Verh~ltnisse beein- 
flussen die Variabilit~t des Materials oft so sehr, 
dab genetische U11terschiede fiberdeckt werden. 
Aus diesem Grunde haben Verff. versucht, schon 
bet der Anzucht sehr kleiner Nachkommenschaften 
die Methoden der Feldversuchsanstellung anzu- 
wenden. Durch Einffihrung sehr kleiner Parzellen 
mit  iofacher  Wiederholung gelang es den Verff., 
die besten Resultate zu erzielen. Verff. vergleichen 
ihre Ergebnisse mit  den Methoden anderer Autoren. 
,,Die Nachkommenschafts-Reifeprtifung mit  Wie- 
derholungen" war den anderen Methoden gegenfiber 
stets tiberlegen. Hinsichtlich der Eillzelheiten mul3 
auf das Original verwiesen werden, (I. vgl. diese Z. 
9, 247.) Ufer (Berlin). 
On a new method of Tau-Saghyz exploitation. (Eine 
neue Methode zur Latexgewinnung aus Tau- 
Saghyz.) Von F. P. MAZANKO. C. r. Acad. Sci. 
URSS,  .N.. s. 19, 95 (I938). 

13elm Ubergang in das Stadium der Sommerruhe 
werden die Wurzeln bis in eine Tiefe yon 3--4 cm 
freigelegt und die oberirdische11 Teile der Pflanzen 
mit  einem scharfen Messer abgeschnitten. Der aus 
dell Wurzeln austretende koagulierende Milehsaft 
wird ill best immten Zeitabst~tnden entfernt, und 
zwar 8 - - i o m a l  wS&rend ether Vegetationsperiode. 
Die Vitalit~t der Pflallzen wird dabei nicht beein- 
tr~chtigt, so dab auch in den folgenden Jahren auf 
die gleiche Weise Latex gewonnen werden kann. 
Eine 4 Jahre alte Tau-Saghyz-Pflanzung mit  etwa 
150000 Pflanzen je Hektar  lieferte ill den Jahren 
1936 und 1937 insgesamt 309 kg Latex ausschlieB- 
lich des in den Wurzeln verbliebenen: Dieselbe Pflan- 
zung ergab, wenn dieWurzeln bis in eine Tiefe yon 
2o cm ausgegraben wurden, je Hektar  11ur 173,55 kg. 
Nach den bisherigen Erfahrnngen scheint die Me- 
thode, an deren Vervollkommnung gearbeitet wird, 
auch ftir die praktische Gewinnung yon Latex 
anwendbar zu sein. S&warze (Mfincheberg). 
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