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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

oNeue Ziele der Botanik. Von K. SUESSEN- 
GUTPI. 7 Textabb. i6o S. Mfinchen n. Berlin: 
J. F. Lehmann 1938. Geh. RM. 6.-- ,  geb. RM. 7.2o 

Das vorliegende Buch unterscheidet sich von 
anderen zusammenfassenden Darstellungen bota- 
nischer Stoffgebiete. Im Gegensatz zu diesen wird 
eine Reihe wichtiger Einzelfragen und Probleme 
allgemeiner Natur, die niche in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, vom Verf. durchgearbeitet 
und kritisch beleuchtet. Sein Bestreben war dabei, 
,,yon anderen Staadpunkten als den altgewohnten 
auszugehen und neue Mfglichkeiten" ffir die wei- 
tere Forschungsarbeit zu entdecken. Der erste 
Tell des Buches behandelt systematische nnd 
pflanzengeographische Probleme. Von den Einzel- 
kapiteln seien hier vor allem genannt  Fragen der 
Verwandtschaft im Pflanzenreich, die AreMbildung 
der Angiospermen, Bemerkungen zur Theorie der 
Kontinentalverschiebung. Im zweiten Tell, der 
physiologischen Problemen gewidmet ist, werden 
insbesondere Fragen der chemischen Physiologie 
behandelt. In  einem letzten Abschnitt, ,,All- 
gemeines fiber die biologische Arbeit", spricht 
Verf. ein offenes Wore tiber seine Ansichten hin- 
sichtlich des Arbeitsrichtungen in den einzelnen 
biologischen Disziplinen. Schmidt (Mtincheberg). 

oThe genetics of garden plants. (Genetik der Gar- 
tenpflanzen.) By M. B. CRANE and W. J .C .  
LAWRENCE. With a foreword by D. Hal1.62 Text- 
abb. XVII,  287 S. London: Macmillan & Co. 
1938 . I2/6. 

In  weniger als 5 Jahren erlebte dieses bekannte 
Buch seine 2. Auflage, schon diese Tatsache dfirfte 
f fir seinen Were sprechen. Bekanntlich wird in 
dem Werk eine Einfiihrung in die Genetik und 
Cytologie und deren Anwendung auf die Zfiehtung 
yon Obst, Gemfise und Zierpflanzen gegeben. Auf 
Grund der starken Fortschritte der genetischen 
Wissenschaft erfuhr die 2. Autlage eine erhebliche 
Erweiterung und Umarbeitung, wodurch manches 
der angeschnittenen Probleme klarer und verst/~nd- 
licher dargestetlt werden konnten. Der Inhale des 
Buches ist yon io ant i i  Kapitel erweitert Worden. 
Neu eingeffihrt sind unter anderem die Abschnitte 
fiber Genetik qualitativer und qnanti tat iver  Cha- 
raktere, die Genetik yon Zea Mais, multiple Allelie, 
Genetik und Cytologic yon Iris,.genetische und 
chemische Grundlagen der ]31titenf~Lrbung. und die 
Oenetik der Melonen. Neu ist auch im Anhang 
eine Liste aller der im Buche behandelten Pflanzen 
mit  ihren Chromosomenzahlen. Jeder g~rtnerisehe 
Pflanzenzfichter, der sich mit  den wissenschaft- 
lichen Problemen der Zfichtung yon Obst, Oemfise 
und Zierpflanzen besch~ftigt, wird in dem Buch 
viele wertvolle Hinweise finden, denn als Versuchs- 
pflanzen sind haupts~chlich g~rtnerische Knltur-  
pflanzen herangezogen worden. Das ]3uch ist 
jedem ernsthafe arbeitenden Ztichter g~rtnerischer 
Kulturpflanzen zu empfehlen, v. Rauch(Berlin). 

The genetics of @offea. I. The inheritance of a 
dwarf type-nana. (Die Genetik yon Coffea. I. Die 
Vererbung eines Zwergtyps-nana.) Von C. A. 
I~RUG. (Inst. Agronom. do Eslado, S~o Paulo.) 
J. Genet. 37, 41 (1938). 

Es wird eine Zwergform yon Co flea arabica be- 
Der Zfichter, I L  Jahrg. 

schrieben. Die Form ist steril. Nach Selbstungen 
der Murtavariet~t spalten 25 % Zwerge, 5 ~ % Mur- 
ta typen und 25% Bourbontypen heraus. Die 
Bourbontypen sind konstant, w~hrend alle Murta- 
typen sich als heterozygot ffir den Zwergformfaktor 
(Na-na) erwiesen. Das Gen ist mutabel. Es mutiert  
sowohl nach dem recessiven als auch nach dem 
dominanten Allel. Bei Kreuzungen der Murta- 
v'ariet~t mit Coffea arabica var. typica Cramer 
wird in der F1 das Nana-Gen ganz unterdrfickt. 

Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Zur Kenntnis der Plastiden .nd Plasmavererbung. 
Von O. RENNER.  Cytologia (Tokyo), Fujii- 
Festschr., 644 (1937). 

SCHWEMMLE hat bei seinen Artkreuzungen rail 
komplexheterozygoten Eu-Oenotheren die Er- 
fahrung gemacht, dab gewisse Kombinationen, die 
in F 1 blal3grfin sind, in den Folgegenerationen eine 
aufffiIlige Erholung in bezng auf ihre Grtin- 
f~rbung zeigen, und ffihrt dies auf eine allm/~hliche 
Ab~nderung des Plasmas unter dem EinfluB des 
Bastardgenoms zurfick. Andere Beobachtungen 
lassen ihn ferner vermuten, dab auch umgekehre 
das Genom unter dem Einflul3 artfremden Plasmas 
adaptive Verguderurtgen erfahren kann. Da nun  
Verf. bei eigener Prfifung dieser Bastarde bei be- 
st immten Kombinationen einige Schecken land. 
so wirft er die Frage auf; ob die ,,Erholung" tier 
Laubfarbe niche vielleieht auI der Aussortierung 
verschiedenelterlicher Plastiden beruhe, die er fiir 
seine Onagra-Bastarde nachweisen konnte. Und 
ffis die Beeinflussung des Genoms durch art- 
fremdes Plasma wird die Mfglichkeit der Selektion 
solcher Typen vermutet,  die dutch Faktoren- 
austausch genotypische Vergnderungen erfahren 
haben. Was die Erholung der Laubfgrbung be- 
trifft, so geben die ]3eobachtungen des Verf. an 
Onagra-Kreuzungen, die bisher nu t  bis zur Fa ver- 
folgt wurden, keine Anhaltspunkte ffir die Mfglich- 
keit derartiger Vergnderungen. Es wird daher eine 
in Angriff genommene Versuchsserie beschrieben, 
die geeignet ist, nach Verlauf einiger Generationen 
diese Frage zu entscheiden. Verf. ist jedoch der 
Ansicht, dab bei seinen Onagra-13astarden eine 
solehe Anpassung der Plastiden an die Kernkom- 
bination niche vorkommt, zumal er einige weitere 
Versuche mitteilen kann, die die Erhaltung der 
artspezifischen Qualit~t der Plastiden erh~rtet. 
Diese Kreuzungen deuten aber darauf hin, dab die 
Vermehrungsgeschwindigkeit und die Ergrtinungs- 
f~higkeit des Plastiden mit ihrer jeweiligen idio- 
typischen Umgebung wechselt. Auch ~fir die durch 
Mutation defekt gewordenen Plastiden konnte Ab- 
h~ngigkeit des Farbstoffbildungsverm6gens yon 
den verschiedenen Komplexkombinationen nach- 
gewiesen werden. Noack (Berlin). o o 

The hehaviour of the plastid as a hereditary unit: 
The theory of the piastogene. (Die Plast iden als 
erbliche Einheit:  Die Theorie des Plastogens.) 
Von Y. IMAI. Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschs., 
934 (1937)- 

In der vorliegenden Arbeit erf~thrt die Theorie 
des Verf. fiber die Mutabilit~e der Plastiden und 
ihre Auswirkung auf das Zustandekommen der 
versehiedenen Formen der Buntbl~ttrigkeiL einen 
weiteren Ausbau. Ausgehend yon der Tatsache der 
Individualit/~t der Plastiden ffihrt Verf. den Be- 
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gr i l l  des , ,P l a s togens"  ein, eines ErbtrXgers ,  de r  in  
Analogie  zu den  K e r n g e n e n  mal3gebend is t  I t ir  den  
P l a s t o t y p ,  d . h .  Itir die E r s c h e i n u n g s f o r m  eines 
P las t ids .  J edes  P l a s t i d  e n t h g l t  ein P las togen ,  das  
s ich gle ichzei t ig  m i t  dem  P l a s t i d  te i l t .  Das  P las to -  
gen, das  im a l lgemeinen  sehr  s t ab i l  ist,  m n t i e r t  
u n t e r  d e m  Einf luB gewisser  Kerl lgene,  ul ld au f  
d ieser  sog. E x o m u t a t i o n  b e r u h e n  die F~lle m e n d e l n -  
de r  ]3un tb lg t t r igke i t .  W e i t e r h i n  k a n n  ein P l a s to -  
gen  ge legen t l i ch  a b e r  a u c h  y o n  sich aus  m u t i e r e n ,  
u n d  d u r c h  solche A u t o m u t a t i o n e n  e l l t s t e h t  bei-  
spielsweise aus  e inem s t ab i l  gr f inen P l a s t i d  ein 
s t ab i l  weiBes, das  s ich d u r c h  Te i lung  v e r m e h r e n  
u n d  d u r c h  v e g e t a t i v e  E n t m i s c h u n g  zu weiBem Ge- 
webe  f i ih ren  kanl l .  Oder  eine A u t o m u t a t i o n  f t ih r t  
zu u l l s t ab i l em Grt in  oder  u l l s t ab i l em Weig,  u n d  
solche P las t ide l l  k 6 n n e n  n u n  w i e d e r h o l t  r o l l  e inem 
P l a s t o t y p  z u m  a n d e r e n  umsch lagen .  H i e r a u s  er- 
g ib t  s ich eille groBe Ffille ro l l  M6gl i chke i t en  der  
P l a s t i d e n m u t a t i o n ,  m i t  de ren  Hilfe  n u n  alle sons t  
n i c h t  erkl~trbaren 13esonderhei ten im E r s c h e i n u n g s -  
b i ld  b u n t e r  Gew~chse mfihelos  g e d e u t e t  w e r d e n  
k6nnen .  Alle diese auf  A u t o m u t a t i o n  b e r u h e n d e n  
F~lle s ind  n i c h t m e n d e l n d .  - -  Diese A n s c h a u u n g e n  
werden  d a n n  t i b e r t r a g e n  auf  einige z u m  Tei l -schon 
ro l l  a n d e r e n  A u t o r e n  u n t e r s u c h t e  F~l]e m e n  dehader  .. 
u n d  l l i c h t m e n d e l n d e r  B u n t b l ~ t t r i ~ k e i t ,  n/~mlich 
Tropaeolum ma]us, _Polygonurn O~rginianum var .  

filiforme, JP. Blumei u n d  Pharbitis NIL. Die Aus-  
d e u t u n g  dieser  F~lle d e c k t  s ich v611ig m i t  der-  
j en igen  yon  P l a n t a g o  n n d  Caps icum u n d  b r a u c h t  
d a h e r  h ie r  n i c h t  w iede rho l t  zu werden .  Noack. ~ ~ 

Translocation in relation to mosaic formation in 
maize. (Beziehullgel l  zwischen T r a n s l o k a t i o n  u n d  
Mosa ikb i ldung  be im Mats.) V on  D. F. J O N E S .  
(Connecticut Agricult. Exp. Star., Storrs.) Proc.  
na t .  Acad.  Sci. U . S . A .  24, 2o8 (1938). 

M a n c h e  bet  der  E n d o s p e r m -  bzw. A l eu r onaus -  
b i l dung  be te i l i g t en  Gene  des Mats lassen eine soma-  
t i sche  A b ~ n d e r u n g  ihres  Al le lenverh~ l tn i s ses  n o c h  
in  k le inen  F l ecken  aus  wenigen  Zellen, j a  sogar  in  
e inze lnen  Zel len e rkennen .  Dabe i  zeigt  die Ta t -  
sache  gelegent l ichel l  p a a r i g e n  A u f t r e t e n s  so lcher  
f i~nderungen (beispielsweise b e n a c h b a r t e  Mosaik-  
f lecken gle icher  Grbl3e m i t  he l le rer  ul ld d u n k l e r e r  
A l e u r o n f ~ r b u n g  ats normal ) ,  d a b  es sich n i c h t  u m  
e in fachen  Ausfa l l  oder  u m  G e n m u t a t i o n  h a n d e l n  
kann ,  so l ldern  dab  S e g m e n t a u s t a u s c h  oder  Ver-  
lageru l lgen  zwischen homologen  oder  n i c h t h o m o -  
logen C h r o m o s o m e n  eine ungleiche somatische Zell- 
t e i lung  ausge lbs t  h a b e n .  Es  werden  e n t s p r e c h e n d e  
B e o b a c h t u n g e n  u n t e r  Verwe l ldung  de r  Gene C, 
W x ,  P r  u n d  Su mi tge te i l t .  Es  w u r d e n  an  vbll ig 
u n b e h a n d e l t e m  Mate r i a l  zahl re iche  paarweise  Aus-  
t au sche  yon  G e n e n  b e o b a c h t e t ,  die auf  verschie-  
d e n e n  Chromosomel l  l iegen.  E i n e A u s n a h m e  b i lde te  
die Z u s a m m e n s t e l l u n g  yon  P r  u n d  Su, h ier  w u r d e n  
die e r w a r t e t e n  paa rwe i sen  Nl lderul lgen n u t  in  
r 6 n t g e n b e s t r a h l t e m  Mate r i a l  gefundell .  I n  ein- 
ze lnen  F~tllen w u r d e n  a u c h  mu l t i p l e  A b ~ n d e r u n g e n  
(e twa dre i faches  F l e c k e n m o s a i k  rot ,  weiB u n d  
d u n k e l  zu e twa  gle ichen Teilen) gesehen,  bet d e n e n  
also e n t w e d e r  m e h r  als 2 C h r o m o s o m e n  be te i l ig t  
oder  die sich e rg~nzende l l  V e r ~ n d e r u n g e n  in auf-  
e inande r fo lgenden  Mi tosen  e i n g e t r e t e n  sein mtissen.  

v. Berg (Mt incheberg /Mark) .  ~ o 

Effect of the Dt gene on the mutability of the a~ 
allele in maize. (Der EinfluB des Dt-Gens auf die 
Mutab i l i t / i t  des al-Allels be im Mats.) Von  M. M. 

R H O A D E S .  (Div. of Cereal Crops a. Dis., Bureau 
of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricull., Washing- 
ton.) Genet ics  13, 377 (1938) �9 

Die E i g e n s c h a f t  , , do t t ed  a l eu rone"  ( =  F a r b -  
p u n k t e  in  der  Aleuronsch ich t )  wurde  e r s tma l ig  au f  
e inem gese lbs t e t en  Kolben.  y o n  B l a c k  Mex ican  
swee t  corn  a u f g e f u n d e n  u n d  bere i t s  1936 yore  Verf.  
beschr i eben .  Die in  der  Zvdschenze i t  v o r g e n o m -  
m e n e n  U n t e r s u c h u n g e n  e r g a b e n ,  d a b  ~solche F a r b -  
f lecken in Maispf lanzen ,  die h o m o z y g o t  fiir a 1 s ind 
u n d  a u g e r d e m  die d o m i n a n t e n  Allele der  a n d e r e n  
3 P r i m ~ r g e n e  ftir A l e u r o n f a r b e :  A 2, C ulld R be-  
s i tzen,  d u r c h  M u t a t i o n e n  yon  al  zu A 1 e n t s t e h e n .  
Diese M u t a t i o n e n  k o m m e n  abe r  n u r  da l ln  vor,  
w e n n  gleichzei t ig  das  d o m i n a l l t e  Gen D t  vor -  
h a n d e n  is t ;  z u s a m m e n  m i t  d e m  recess iven  d t  i s t  
a 1 n i c h t  m u t a b e l .  Die I<lass i f ikat ion des a~-Gells 
als schwer  oder  l e ich t  m u t a b l e s  Gei1 h ~ n g t  also 
l lur  yon  de r  Ab-  oder  A n w e s e n h e i t  des D t - G e n s  ab. 
Verf. schliel3t daraus ,  d a b  keii1 f u l l d a m e n t a l e r  
U n t e r s c h i e d  zwischen schwer  u n d  l e i ch t  m u t a b l e n  
Gellell b e s t e h e n  kalln,  u n d  daB, z u m  mi l ldes t en  ill 
d iesem Falle ,  der  U n t e r s c h i e d  m e h r  d u r c h  die gene-  
t i sche  U m g e b u n g  als d u r c h  wirk l iche  U n g l e i c h h e i t  
bed i l l g t  ist.  - -  Die M u t a t i o n s f r e q u e n z  des a~-Gens 
ze ig t  ein l ineares  Abh / ing igke i t sve rh~ l tn i s  zu r  An-  
zahl  d e r  v o r h a n d e n e l t  a~-Allele. So bes i t zen  also 
Samen ,  die beispielsweise 3 as-Allele haben ,  auch  
d r e i m a l  so viele  F a r b p u n k t e  ode r  -f lecken wie ih re  
G e s c h w i s t e r s a m e n  m i t  l lur  I a~-Allel. M u t a t i o n e n  
yon  aa k o m m e n  sowohl  im Aleu ron  als a u c h  a n  
Stengeln ,  Bl~it tern u n d  im P e r i k a r p  vor,  wobei  die 
Grbl3e de r  m u t i e r t e n  Area le  die Zei t  ang ib t ,  in  de r  
w~hre l ld  de r  On togenese  die Mutationn v o r  s ich 
ging. D a  die Aleuro l l f lecken  r e l a t i v  k le in  sind, 
mfissen die M u t a t i o n e n  yon  a 1 e r s t  sp~tt in  de r  
E l l tw ick lung  s t a t t g e f u n d e n  h a b e n .  - -  Bet  e i n e m  
Verg le ich  de r  K b r n e r  ve r sch iedene r  Kolben ,  die 
a b e t  die gleiche gene t i sche  K o n s t i t u t i o n  ftir a 1 
u n d  D t  h a b e n ,  i s t  Ies tzus te l len ,  dab  die d u r c h -  
s chn i t t l i che  Al lzahl  der  F l ecken  n i c h t  allf a l len  K6r-  
n e r n  gleich ist. Ffir  diese U n t e r s c h i e d e  m a c h t  VerI .  
ein d o m i n a n t  modif~zierendes Gen  M v e r a n t w o r t -  
lich, welches  die M u t a t i o n s f r e q u e n z  he rabse t z t .  - -  
U n t e r s u c h u n g e n  fiber die Koppe lungsbez i ehu l lgen  
des D t - G e n s  ergabel l ,  dal3 a~ und  D t  l l ich t  m i t -  
e i n a n d e r  gekoppe l t  sind. Das  a l -Gel l  b e f i n d e t  s ich 
im C h r o m o s o m  I I I ,  w ~ h r e n d  Itir das  D t - G e n  eine 
Loka l i s a t i on  im C h r o m o s o m  I X  a n g e n o m m e n  
w e r d e n  kann .  - -  N a c h  den  vo r l i egenden  Ul l t e r -  
suchungsergebn isse l l  g l a u b t  Verf.  l l icht ,  d a b  die 
d u r c h  Anwese l lhe i t  yon  D t  b e w i r k t e n  a l -Muta -  
t i onen  von  e inem pos i t ion-ef fec t  her r f ihren .  Das  
D t - G e n  b l e i b t  unve r t tnde r t ,  w e n n  eine M u t a t i o n  
yon  a 1 s t a t t f i n d e t .  .dust (Mt incheberg /Mark) .  

Meiosis und crossing over. Gytologische und gene- 
tische Untersuehungen an Antirrhinum majus L. 
Von H. E R N S T .  ( Botan. Inst., Univ. Freiburg i. Br.) 
Z. Bot .  33, 241 (1938) u. F r e i b u r g  i. Br.  : Diss. 1938. 

Es  ge lang  dem Verf. e r s tma l ig  die wesen t l i chen  
S tad ien  de r  Meiose von  Antirrhinurn ma/us an  den  
Sippell  50 u n d  2249 m i t  Hilfe  e iner  modi f i z i e r t en  
E i s e s s i g c a r m i n t e c h n i k  u n d  der  G e n t i a n a v i o l e t t -  
S c h m i e r m e t h o d e  zu u l l t e r suchen .  D a m i t  i s t  el ldl ich 
eine ftir A n t i r r h i n u m  u n b e d i n g t  l lo twendige  A r b e i t  
b e g o n n e n  Worden. Sie wurde  schon  m e h r f a c h  yon  
v e r s c h i e d e n e n  A u t o r e n  in Angr i f f  ge l lommen,  
f t ihr te  j ed0ch  infolge  u n v o l t k o m m e n e r  T e c h n i k  
n iemals  zu b ~ r i e d i g e n d e n  Resu l t a t en .  I n  t ier E n t -  
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wicklung einer brauchbaren Techilik liegt das 
wesentliche Verdienst dieser in der Schule yon 
OXHLKERS durchgeffihrten Untersuchung. Im 
Ruhekern linden sich 16 kleine Chromozentreil, die 
im Verlanf des Leptotgns zu den heterochromati- 
schen Mittelstiicken der Chromosomen werdeil. 
Es gelang, in der Analyse des Pachytgns 4 morpho- 
logisch ausgezeichnete Chromosomen zu identi- 
fizieren. Eine Mare Erfassuilg der Diakiilese er- 
laubte Schlfisse fiber die Binduilgsverh~ltnisse und 
damit im Sinne yon OEHLKERS einen Beitrag zur 
Physiologie der Meiosis. Bei unbehandelten Topf- 
und Feldpflanzen liegt der Prozentsatz gei6ster 
Endbindungen bei o,66--o,81. Nach Temperatur- 
behandlung liel3 sich maximal 13,94% Bindungs- 
ausfall Ilachweisen. Gleiehsinnig hiermit wurde 
ffir die Aur-marm-Kopplung eine Herabsetzung 
des Austauschwertes ermittelt, was darauf schlieBeil 
lXl3t, daI3 dem Bindungsausfall eine Herabsetzung 
der Chiasmenzahl vorausgeht. ]3esonderes Augen- 
merk hat  Verf. dem Auftreteil yon Chromosomen- 
mntationen gewidmet. Es lieBen sich Defizienzies, 
IIlversioneil und Translokationeil ermitteln, deren 
Vorhandensein bei diesem Objekt wohl voil keinem 
Sachbearbeiter j emals bestritten wordeil ist. Welche 
Rolle sie uilter den als Genmutanten bezeichneten 
Formen, vor allem unter den zahlreichen voll- 
fertilen und rfickmutiereilden Mutanten spielen, 
bleibt atlerdings noch einer ausffihrlichen Prfifung 
vorbehalten. Hier irgendwelche Vermutungen zu 
Xul3ern, w~re verfrfiht, doch wird man diesbezfig- 
lichen Untersuchungeil mit  Spannung entgegen- 
sehen. Stubbe (Dahlem). ~ ~ 

Studies on polyploid plants. Parallel variation. 
(Studien an polyploiden Pflanzen. ~Parallelvaria- 
tion.) Von G. D. P R A T A S S E N J A .  (Cytogenet. 
Laborat., Molotov [Nikitsky] Botan. Gardens, Yalta.) 
C. R. Acad. Sci. URSS,  N. s. 19, 525 (1938). 

Im Hinblick auf die phylogenetische t3edeutuilg 
polyploider Formen sind Aufschlfisse fiber den 
Effekt der Polyploidie bei einzelnen Merkmalen 
sehr erwfinscht, da sich bei natfirlichen Polyploiden 
oft keine Unterschiede nachweisen lassen, woes  bei 
experimentelI erzeugten Polyploiden doch rn6glich 
ist. Die vorliegende Arbeit besch~tftigt sich mit 
solchen Fragen bei experimentell-autopolyploiden 
und -amphidiploiden Typen. 13el autopolyploiden Ge- 
ranium roseum und L ycopersicum esculentum steigt 
das Sameilgewieht mit  zunehtnender Valenz, bei 
amphidiploidem Nicotiana rustica • tabacum bleibt 
das Samengewicht dagegen sogar hinter dem des 
diploiden N. rustica zurfick. 13el autopolyploiden 
N. glauca und Pelargonium sind die Chromosomen 
kteiner als bei den diploiden Ausgangsformen. Und 
aus der Nachkommenschaft  (F3) yon amphidiploi- 
dem N. rustica X tabacum konnten Typen ausge- 
lesen werdeil, bei deneil sich die Hauptader  beim 
Eintr i t t  in die Blattspreite f~tcherartig verzweigt, 
was bei den Stammformen unbekannt ist. Dieselbe 
Erscheinung wnrde bei autopolyploidem N. glauca 
beobachtet, das sich dadurch wesentlich yon der 
Diploidform unterscheidet. - -  Diese F~lle sind 
gewiB sehr interessant, ihre Auswertung in der 
Diskussion ist jedoch notwendigerweise sehr 
dfirftig, da man ja fiber die Hintergrfinde so gut 
wie nichts well3. Vor allem fehlt eine systematische 
Parallelisierung von Auto- und Allopolyploidie, 
die sich bei Nicotiana heute sicher erreichen liege. 

Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Heterochromatin, somatic ,,crossing-over" and the 
interchange hypothesis between non-homologous 
chromosomes. (Heterochroma• somatisches 
,,Crossing over" und die Hypothese fiber den Aus- 
tausch zwischen nichthomologen Chromosomen.) 
Von D. KOSTOFF.  (Inst. of Genet., Acad. of 
Sciences, USSR, Moscow.) Proc. Indian Acad. Sci., 
Sect. t3 8, I I  (1938). 

Es handelt sich Ilur um ein fiberm~Big breit an- 
gelegtes Referat, desseil ganzer Inhalt  schoil im 
Titel enthalten ist. Verf. Ifihrt uilter Heran- 
ziehung unn6tig vieler Beispiele aus, dab die 
heteroehromafischen Lficken oder Abschnitte der 
Chromonemata ~fir Austausch und Translokation 
besonders geeignet sein k6nilten, wenn dem Hetero- 
chromatin tats~chlich alle die Eigenschaften inne- 
wohnen, die zu diesem Zweck notwendig sind, 
worfiber aber mangels positiver Kenntnisse natfir- 
lich auch nichts Rechtes gesagt werden kann. 
Man darf die SchluBausffihruilgen fiber Wert  und 
Unwert yon Hypothesen wohl als Entsehuldiguilg 
ffir dieses ziemlich konfuse Referat  auffassen. 

Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Possibility of crossing-over between semihomo- 
Iogo.s chromosomes from two different genoms. 
(Die M6glichkeit Miles Crossing-overs. zwischen 
halbhomologen Chromosomen voil zwel verschie- 
dene~l Genomen.) Voil H. K I H A R A  and I. N I S H I -  
YAMA. (Laborat. of Genetics, Biol. Inst., Imp. 
Univ., Kyoto.) Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr.,  
654 (1937). 

Zur K15.rung der gest6rten Paarung und herab- 
gesetzten Ferti l i tgt  voil Allopolyploiden kreuzten 
Verff. Triticum polonicum mit Haynaldia villosa und 
untersuchen die F I  in der Meiosis. Desgleichen 
stelleil sic in der Rtickkreuzungsgeneration mit  
Tritieum polonicum die Konfigurationen in Meta- 
phase I geilau lest. Dutch weitere Untersuchungen 
an der F z kommen Verff. zum Schlul3, dab die 
Paarungsverh/~ltnisse zu verstehen sind, wenil man 
ein Crossing-over annimmt, das zwischen Chromo- 
somen statffand, die in ihrem mittleren Tell homo- 
log sind. Straub (Berliii-Dahlem). ~ ~ 

Uber die Embryologie und Cytologie der Weizen- 
pflanze. II .  Reifungsstadien des Embryos und der 
Karyopse, Keimung und .~.hrenbildung. Von 
J. MODILEVSKI  und R. ]3AYLISS. Z. Inst. 
bot. Akad. Nauk U R S R  Nr 18/19, 13 u. eilgl. Zu- 
sammenfassung 36 (1938) [Ukrainisch], 

In den ersten Tagen nach der I3est~ubung finden 
die ersteil Endospermteiluilgen s ta t t  uild im Ver- 
lauf zweier Tage erscheint eiil zweizelliger Embryo, 
der am io. Tage die L~nge yon 15 Zellen erreicht 
hat. Um den 15. Tag ist er im 13esitze aller seiner 
Organe. Um den 18. Tag wird eine Aleuronschicht 
urn das Endosperm herum ausgebildet. Im Paren- 
chym des Scutellums und in den Gewebeil anderer 
Organe bilden sich Vakuolen, die sich um den 
25. Tag mit Proteinsubstanz ffillen, welche sieh 
allm;ihlich zu ,,ergastischen K6rpern" verschiede- 
ner Form kondensiert. Am reichlichsten Mild diese 
im Scutellum und Epiblasten vorhailden. Alle 
diese und /ihnliche Einschlfisse, derei1 weiteres 
Schicksal genau beschrieben wird, werden bei der 
Keimung der Karyopse allm~hlich aufgebraucht. 
In den Aleuronzellen erscheinen dann gr613ere 
,,sekund~re tEinschtfisse" fettiger 1Natur von kugeli- 
ger Gestalt, die sich intensiv fXrben. - -  Am Ende 
des 4. Moilats nach der Aussaat (bei den unter- 

14" 
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suchten \Vinterweizensorten Ende Dezember) be- 
g.!nnt sich am Vegetationskegel anseheinend der 
Ubergang vom vegetat iven zum generativen .S.prol3 
zu markieren. Gegen Ende M~irz werden die Ahren 
angelegt, im April die ~hrchen, anfangs Mai die 
einzelnen Blfitenteile. Zwischen I0. und 2o. Mai 
tinder die Reduktionsteilung stat t  und gegen Ende 
Mai reifen Embryosack und Pollenk6rner. Analoge 
Untersuchungen an Sommerweizen sind im Gauge. 

Onno (Wien). ~ ~ 

Somatic variation of chromosome numbers in 
hybrid wheats. (Somatische Abgndertmg der 
Chromosomenzahlen bei YVeizenbastarden.) Von 
R. M. LOVE. (Dep. ofAgricult., Oftawa.) Genetics 
23, 517 (1938). 

13el der cytologischen Prfifung yon 336 Pfianzen 
aus Nachkommensehaften 5.--7. Generation, die 
auf 13astardverbindungen zwischen Triticum vul- 
gare und T. durum zurfickgehen, wurden in ein- 
zelnen Antheren yon i6 Pflanzen verschiedener 
Familien und Generationen Pollenmutterzellen mit  
abweichenden Chromosomenzahlen festgestellt. Die 
betreffenden Zellen lagen einzeln oder bildeten 
Gruppen, die dann gleichsinnige oder ganz ver- 
schiedene Chromosomenverh~ltnisse zeigten. Unter  
den die Abweichungen hervorbringenden Pfianzen 
waren sowohl euploide (2 n = 42) wie aneuploide 
(2 n = 41--39) vertreten. Der Chromosomen- 
bestand der beobachteten abweichenden Zellen 
sehwankte zwischen 15 (davon 3II) und 61 (davon 
29ii). Fragmente oder andere Anzeiehen ffir 
, ,Cytomixis", die in frfiheren, ghnlichen Fgllen zur 
Erklgrung herangezogen wurde, fehlen v611ig. Hin- 
gegen bietet  die Beobachtung je einer 23- und 
61 chromosomigen Pollenmutterzelle nebeneinander 
bei einer 42 ehromosomigen Pflanze einen Anhalts- 
punkt  ffir das Zustandekommen dieser Zahlen: 
durch unterbleibende Zellkeilung nach einer Arehe- 
spor-Mitose kann eine Zelle mit  4 n = 84 Chromo- 
somen zustande gekommen und durch eine un- 
regelmgBige pr~imeiotische Teilung in je eine Zelle 
rail 23 und 61 Chromosomen geteilt worden sein. 
Auf /ihnliche Weise k6nnen auch die anderen ab- 
normen Zahlen entstanden gedacht werden, sofern 
Zellen mit  nur einer abweichenden Zahl vorhanden 
sind, mag das Gegenstfiek der ungleichen Teilung 
nicht lebensfghig gewesen sein. Ein urs~tchlicher 
Zusammenhang dieser Erscheinungen mit  der 
Aneuploidie dfirffe nicht bestehen, wohl kann aber 
eln soleher mit  besonderen, durch die 13astardie- 
rung geschaffenen t~edingungen angenommen wer- 
den. yon Berg (Mfinchebmg/Mark). 

Cytologische Untersuchung der F~--G-Bastarde von 
Triticum vulgare Host. • Agropyrum intermedium 
(Host.) P. B. ( =  Agr. glaucum [Desf.] Roem. et 
Schult.) Von 13. A. VAKAR. (Cytol. LaboraL, 
Landwirtsch. Inst., Omsk.) Bull. Acad. Sci. URSS.,  
C1. Sci. math. et natur., S6r. biol. Nr 3, 627 u. 
engl. Zusammenfassung 64o (I938) [Russisch]. 

Verf. beriehtet fiber cytologische Untersuchungen 
an der / v  und mehreren Folgegenerationen der 
Kreuzung griticum vulgare (n = 2i) • Agropyrum 
intermedium (n = 2i). Auf Grund frfiherer Unter- 
suchungen an derselben Kreuzung und an Kreu- 
zungen zwischen z4chromosomigem Weizen und 
Agr. intermedium wird dieser Queckenart die 
Genomformel AaDaX~ zugeschrieben, wobei das 
Genom Aa dem A-Genom des Weizens (At) hom.olog 
ist, w/ihrend zwisehen dem Da-Genom und dem 

D-Genom der 2ichronlosomigen Weizenarten (Dr) 
eine partielle I-Iomologie besteht und das X 2- 
Genom ffir Agropyrum spezifisch ist. In der F 1 
sind entsprechend 7--14 I I  vorhanden, wobei die 
H6chstzahl offenbar yon der Wahl versehiedener 
Agropyrum-Rassen abh/ingig ist. Auf Grund dieser 
Genomformulierungen, der Chromosomenbindungs- 
verh~iltnisse und des morphologischen Aussehens 
der Pflanzen wird versucht, die Genomkonstitutio- 
hen der verschiedenartigen in der , ,F( '  (Rfick- 
kreuzung mit  Triticum) und den (durchweg durch 
Selbstbest/~ubung gewonnenen) folgenden Genera- 
tionen erscheinenden Typen zu deuten. Es konnten 
mehrere konstante Linien mit  42, 56 und 7 ~ Chro- 
mosomen (2 n) sowie vollstgndiger Bivalens 
bildung isoliert werden. Die Formen mit  21 I f  
waren weizenghnlich; ihr Genom entspricht nach 
Verf. wahrscheinlich der Formel AAtBtBtD~Dt. 
Unter  denen mit  28 I I  kamen weizen/ihnliche wie 
intermedigre Typen vor, denen die Formeln AA~- 
13tBtDtDtD~D~ bzw. AA13tBtDtDtX~X 2 zuerteilt 
werden. Die 7ochromosomigen Pflanzen endlich 
waren alle intermedi/~r und sollen die Konstitution 
AABtBtDtDtDaDaX2X 2 haben. Die morphologi- 
schen Verschiedenheiten innerhalb dieser 4 Gruppen 
beruhen auf dem Austausch yon Chromosomen der 
At- und Aa-Genome. Die weizenghnlichen Formen 
dfirften zfichterisches Interesse besitzen. - -  Die 
Arbeit macht, wie ti le Ver6ffentlichungen des Verf., 
in vielen Punkten einen unbefriedigenden Ein- 
druck. Schon die Genomformulierung yon Agr. 
intermedium ist durchaus nicht sicher bewiesen. 

Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

An experimental study on mitosis in the somatic 
cells of wheat. (Experimentelle Studie fiber die 
Mitose in somatischen Zellen des Weizens.) Von 
H. W. BEAMS and R. L. KING. (ZoOl. Laborat., 
State Univ. of Iowa, Iowa City.) ~Biol. Bull 75, 
189 (I938) . 

Die Arbeit ist als BBeitrag zur Analyse des 
Mitosenmechanismus im "Wege der experimentellen 
13eeinfiussung des Teilungsablaufs gedacht, und 
zwar werden Co[chicin und Zentrifugieren als st6- 
rende Agenzien herangezogen. Die Colchicin- 
behandlung wurde yon 1/2--12 Stunden in Kon- 
zentrafionen yon I :25o bis 1:2ooo mit  Samen 
durchgefiihre, die 3--5 Stunden gequollen und 
16--2o Stunden vorgekeimt waren. In ~berein-  
st immung mit  anderen Untersuchern wird fest- 
gestellt, dab die Colchicineinwirkung vor allem eine 
v611ige Unterdrtickung des Spindelmechanismus zur 
Folge hat. 13emerkenswert ist, dab die in unregel- 
mgfiigen Gruppen verstreut liegenden Chromo- 
somen, sofern eine Erhotung yon der Einwirkung 
des Alkaloids noch m6glich ist und eine Wieder- 
aufnahme der Mitose gestattet,  ebenso gruppen- 
weise ffir sich in beliebiger Anzahl Spindeln zu 
bilden verm6gen. I~ehlt diese Erholung bei schwer- 
wiegenderer Beeinflussung, so kann ein polyploider 
Resfitutionskern gebildet werden. Durch mehr- 
malige Wiederholung der Restitution entstehen 
h6here Polyploidiestufen. Die weitgehenden St6- 
rungen der Zellteilungsvorggnge, die den Kern- 
teilungsanomalien folgen, bestgtigen die engen Zu- 
sammenh&nge, die zwischen jenen und der Spindel- 
ausbildung bestehen, lJbrigens lassen die Ultra- 
Zentrifugierungsversuche in diesem Zusammenhang 
ghnliche Schlfisse zu. Bezfiglieh der V~qrkungs- 
weise des Colchieins wird vermutet,  dab es eine 
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Erniedrigung der t~lasmaviscositdt hervorruft und 
so die normalen mitotischen Viscositfits~nderung.en 
verhindert. Die Zentrifugierung bewirkt eme 
Schichtung des Zellinhalts nach der Schwere seiner 
Bestandteile. Dabei wird die Spindel meist als 
Ganzes verlagert, gelegentlich werden jedoch ein- 
zelne Chromosomen davon losgerissen_ Zum 
SchluB wird der Gedanke ausgesprochen, dab die 
Polyploidie in der Pflanzenwelt zum Teil auch des- 
wegen gr6Bere Bedeutung erlangt haben mag als 
im Tierreieh, well ihr deren bestimmt lokalisierte 
Polzentren fehlen, yon Berg.~176 

0ber eine fliplo-tetraploifle Chimiire bei Triticum. 
Von K. YA~ASHITA.  (Laborat. of Genetics, Biol: 
Inst., Imp.  Univ., Kyoto.) Cytologia (Tokyo), 
Fujii-Festschr., Io62 (1937). 

Bei einer 29ehromosomigen Pflanze der Rtick- 
kreuzungsnachkommenschaft Triticum (polonicum 
vestitum • spelta Duhamelianum) • polonicum 
vestitum wurden in zahlreichen AntherenfS, chern 
Pollenmutterzellen mit der doppelten Chromo- 
somenzahl 58 gefunden. Diploide und tetraploide 
Pollenmutterzellen traten niemals gemeinsam in 
einem Loculus auf, es ist jedoch nicht untersucht, 
ob die Orte des Vorkommens beider vielleicht in 
sectorialem Zusammenhang stehen. Verf. meint, 
dab die Verdoppelung jeweils vor Differenzierung 
der PMZ, etwa im Archespor erfolgt sein mfisse; 
Ref. h~lt jedoch einen solchen, an sich m6glichen 
Vorgang bier nicht fiir wahrscheinlich, da er sich 
mehrmals in derselben Pflanze h~tte wiederholen 
miissen. Die Chromosomenkonjugation der 29 chro- 
mosomigen PMZ bildete i4~z + i~. Diejenigen mit  
doppeltem Chromosomenbestand fielen durch 
Quadrivalente auf; abgebildet werden PMZ mit 
o, 6, 7 und 9 Quadrivalenten, eine Statistik ihrer 
H~nfigkeit, die recht interessant gewesen w~Lre, 
fehlt leider. Der Verlauf der Meiosis zeigte keine 
autf~lligen StOrungen. Einige beobachtete und 
abgebildete Abweichungen des Chromosomen- 
bestands einiger Zellen werden Ms , ,Kerneinwande- 
rung" gedeutet. Die untersuchte Pflanze unter -  
schied sich weder im Habitus, noch in ihrer Mor- 
phologie oder der Gr6ge ihrer Spalt6ffnungen yon: 
Schwesterpfianzen gleicher Konstitution. Wohl 
aber waren die tetraploiden PMZ und die aus 
ihnen hervorgegangenen Pollenk6rner gegenfiber 
den normalen deuttich vergr6Bert, yon Berg. ~ ~ 

The occurrence of quaflrivalents in certain diploid 
and tetraploid Avena hybrids. (Das Vorkommen 
von Quadrivalenten bei einigen diploiden nnd tetra- 
ploiden Avena-Bastarden.) Von W. ELLISON. 
(Dep. of Agricult. Botany, Univ. Coll. of Wales, 
Aberystzvyth.) J. Genet. 16, 515 (I938). 

In  den PMZ-Meiosen yon Bastarden einer noch 
nicht benannten Avena sp. (n = 7) mit  A. weistii 
und A. brevis (beide n = 7) und bei Bastarden 
A. barbara • abyssiniea (beide n = I4) wurde ein 
Quadrivalent gefunden, das wohl Ausdruck fiir 
eine reziproke Translokation ist. Das Verh~Lltnis 
der Anordnungen t rennend:nicht t rennend war in 
allen F~Ilen nahezu 2 : I. Gelegentliche Anaphase- 
brficken deuten aueh noch eine kleine Inversion 
an. Der diploide Bastard A. brevis • strigosa zeigte 
normale Bivalentpaarung, t)ropach. ~ ~ 

Durch Einwirkung hoher Temperaturen gewonnene 
tetraploide Gersten. Von G. D. K A R P E C H E N I ~ O .  

(Laborat. f .  Genet., Inst. f .  Pflanzenbau, Puschhin.) 
Biol. ~. 7, 287 u. engl. Text 291 (1938) ERussisch]. 

Durch Einwirkung hoher Temperaturen w~h- 
rend der ersten Teilungen der befruchteten Ei- 
zellen konnten bei der Gerste mehrere tetraploide 
Pflanzen gewonnen werden. Die angewandten 
Temperaturen waren 43, 45, 46, 47 und 50~ die 
Behandlung erfolgte 2o Stunden nach der (kfinst- 
lich vorgenommenen) Best~ubung und dauerte 3o, 
45 oder 60 Minuten. Insgesamt wurden 251i Blfiten 
(18o Nhren) bei 4 verschiedenen Sorten behandelt, 
yon denen 383 (33) eingingen; yon den fibrigen 
wurden 627 Samen geerntet, aus welchen 378 Pflan- 
zen hervorgingen.. Unter  329 cytologisch unter- 
suehten Nachkommen besaBen 26 Individuen tetra- 
ploides Gewebe. Die einzelnen Sorten zeigten eine 
verschiedene Empfindlichkeit gegenfiber der Tem- 
peratur ; Temperaturen und Einwirkungszeiten, die 
bei der einen den gr6Bten Effekt geben, k6nnen 
bei der n~chsten schon schXdlich sein. Von den 
aberranten Individuen erwiesen sich die meisten 
Ms Chim~ren, wobei die 3/Iehrzahl di- und tetra- 
ploide Wurzeln, abet nur  diploide Sprosse besal3. 
Offenbar ist bei Hordeum eine etwas frfihere 
Temperaturbehandlung, etwa 18--  19 Stunden nach 
Best~ubnng, empfehlenswerter. 3 Exemplare waren 
in sXmtlichen Teilen tetraploid. Sie unterschieden 
sich yon den dipIoiden Ausgangsformen durch 
dickere Halme, breitere BlOtter, l~ngere -~.hren und 
gr613ere und schwerere K6rner; in H6he und 
Vegetationsdauer waren unter Gew~chshaus- 
bedingungen.keine Untersehiede festzustellen. In  
den meisten Ahren der Tetraploiden kommen leere 
~_hrchen vor. Dies h~ngt, wenigsfiens teilweise, 
wahrscheinlich mit  den meiotisehen Verh~ltnissen 
zusammen: In  der I. Metaphase der 4 n-Pflanzen 
werden neben Bivalenten auch Quadrivalente ge- 
bildet, und die -Verteilung der Chromosomen in der 
I. wie auch in der 2. Anaphase ist nicht immer 
regelm~13ig. In der Nachkommenschaft kommen 
Pflanzen mit  27 und mit  29 Chromosomen vor, 
wenn auch die Mehrheit, wie die Eltern, tetraploid 
ist und 28 Chromosomen hat. Verf. glaubt, dab 
durchKreuzung tetraploider Gersten verschiedener 
Herkunft  - -  bisher wurden tetraploide Individuen 
bei 2 Sorten gewonnen - - ,  d .h .  dutch SchMfung 
einer Art genetischer Amphidiploidie, es m6glich 
sein wird. tetraploide Rassen mit h6herer Fertilit~t 
zu erhalten. Lang (Berlin-Dahlem).~176 
A cytological study of an F 1 between Pisum sativum 
and P. humile, and of some types from the cross. 
(Eine cytologische Untersnchung der F 1 aus Pisum 
sativum nnd P. humile sowie einiger Kreuzungs- 
typen.) V0n E. R. SANSOME. (Botany Dep., 
Univ., Manchester.) J. Genet. 36, 469 (1938). 

Die lV~eiosis der F1 aus Pisum sativum • humile 
zeigt in einigen F~Lllen Viererkonfigurationen, die 
sich aus Translokationen bzw. reziproken Trans- 
lokationen erklXren lassen. Dutch Chiasmabildung 
entstehen aus ihnen unbalaneierte Typen, die sehr 
genau untersucht werden und die sich dabei als 
Typen mit  vervielfachten bzw. verringerten. Seg- 
menten (gegentiber normal) erweisen. Es ergeben 
sich interessante Zusammenh~nge mit  der Pollen- 
fertilit~t. Straub (Freiburg i. Br.). ~ ~ 
0ber die Gytologie und Embryologie yon 8olanum 
citrull ifolium A. Br. und Solanum Balbisii hort. 
Von R. BAYLISS. Z. Inst. bot. Akad. Nauk 
URSR Nr 17, 116 (1938) [Ukrainisch~. 

Rine Untersuchung der Arten Solanum c~trulli- 
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f o l i u m  A. ]3R. und So lanum Balb is i i  hort. zeigte 
normale Entwicklung der mgnnlichen und weib- 
lichen Gametophyten. Beide Arten besitzen eine 
haploide Chromosomenzahl yon i2, die mit  der 
Grundzahl der Gattung Solanum tibereinstimmt. 
Die Meiosis verlguft im allgemeinen normal. 
Einige kleine Unregelmgl3igkeiten wnrden bei der 
heterotypischen Anaphrase in den Pollenmutter-  
zellen beobachtet wie sie bei S. luberosum vor- 
kommen. Die Embryosackmutterzelle entwiekelt 
sich nach dem normalen Typ zu Tetraden, yon 
denen je drei Zellen degenerieren, wghrend aus 
der vierten der achtkernige Embryosack entsteht. 
Bei S. e i t rul l i fo l ium wurden in eiuenl Falle drei 
Embryonen in einem Embryosack beobachtet. 

Stelzner (Mtincheberg/Mark). 
Chromosomal chimeras and polyploidy in Solanum 
gracile Link. (Chromosomale Chim~ren und Poly- 
ploidie bei S. gracile.) Von F. KAGAWA. Cyto- 
logia (Tokyo), Fujii-Festschr., 733 (1937). 

So lanum graeile LINK (2 x = 24) wurde durch 
die tibliche Dekapitat ionsmethode zur Bildung 
tetraploider Callusregenerate veranlal3t. Ver- 
gleichende Messungen ergaben such bier bezeich- 
nende Unterschiede zwischen den beiden Valenz- 
stufen an SpaltSffnungen, Blatthaaren, Bl~ttern 
und ]31iiten. Nut  ein tetraploider Sprol3 lag un- 
erklgrlicherweise in allen ~Nerten der Diploidstufe 
nXher. Die PMZ.-Meiose der Tetraploiden und 
der durch Kreuzung entstandenen Triploiden zeigte 
die typischen Paarungsschwankungen, die zur 
/3ildung weniger tauglichen Pollens ftihren. Von 
einem tetraploiden SproB wurden wieder diploide 
Stecklinge gewonnen, was auf Chim~irennatur des 
polyploiden Sprosses schlieBen lgBt. Die Befunde 
werden in der Diskussion mit  den bekannten 
F~tllen der Literatur  verglichen. Propach.  ~ o 
Chromosome aberrations induced by X-rays. (R6nt- 
geninduzierte Chromosomenaberrationen.) Von 
K. SAX. (Arno ld  Arboretum, Harvard  Univ. ,  
J a m a i c a  Plain,  Mass . )  Genetics 23, 494 (I938) - 

]3estrahlt wurden Knospen yon Tradescant ia 
ref lexa mit Dosen yon lOO--12oo r. Die induzierten 
Chromosomenver~nderungen wurden in der Pollen- 
mitose untersucht. Die Primgrwirkung besteht in 
Chromosomenverklebung, die terminal oder lateral 
sein kann (einige Befunde an der Meiose zeigen ein 
Fehlen yon Fragmenten an, dab es sJch nicht um 
Chromosomenmntationen handelL.) Die Primgr- 
wirkung ~uBert sieh in Pollenk6rnern, die 4 bis 
6 Stunden nach der Bestrahlung in Teilung ein- 
treten. SpXter linden sich die Erscheinungen der 
Sekund~irwirkung: echte Verlagerungen und Frag- 
mente. In his 24 Stunden nach der ]3estrahlung 
ablaufenden Mitosen linden sich vorwiegend 
Chromatidenbrfiche, in spXter ablaufenden, also 
in der frtiheren Interphase bestrahlten, vorwiegend 
Chromosomenbrtiehe. Da abet auch in beiden 
Zeitabschnitten der andersartige Brnchtyp sul- 
trier, z. B. Chromosomenbrfiche sehon 7 Stunden 
(12 %) und Chromatidenbri~che noch 72 Stunden 
(13 %) nach der Bestrahlung auftreten, m6chte der 
Verf. diese breite Streuung nicht mit  einer gleich- 
breiten im Auftreten des Lgngsspaltes deuten, 
sondern die frtih nach Bestrahlung geIundenen 
Chromosomenbrfiche auf gleichzeitigen Bruch beider 
Chromatiden am gleichen Ort. Neben Transloka- 
tionen, die zu dizentrisehen oder zu Ringchromo- 
somen Itihren und stets yon einem Fragment  aus 
den vereinigten beiden Distalabschnitten begleitet 

sind, linden sich freie Brtiche sowohl als Chromo- 
somen- wie als Chromatidenbrfiche. Die freien 
Briiche machen in 2 Serien 12 bzw. 17 % aus. Das 
Verh~iltnis yon dizentrischen zu Ringchromosomen 
ist etwa 1:6 (I Versuch 2o0 r). Die Briiche sollen 
vorwiegend in den proximalen Abschnitten reali- 
siert werden. Systematisclae Versuche fiber die 
Empfindlichkeit  verschiedener Entwicklungssta- 
dien der Mikrosporogenese ergaben bei einer Aus- 
dehnung der Bestrahlung bis auf 33 Tage vor der 
Pollenmitose, dab ein Empfindlichkeitsmaximum 
bei i - - 2  Tagen, ein viel st~rkeres bei 14 Tagen 
liegt. Letzteres entspricht der Meiosebestrahlung 
und i s t  yon einer bis zum 19. Tag anhaltenden sehr 
hohen Mikrosporensterilitgt (Ausbleiben der Mi- 
rosen, Entwicklungsunfghigkeit) begleitet. Eine 
Untersnchung des Temperaturkoeffizienten der 
Chromosomenmutabilit~t zeigte v611ige Unbeein- 
flul3barkeit (7~ 25 ~ 37~ Die Dosisabh~tngigkeit 
ftihrte zunXchst zu einer Beziehung yon Bruch- 
prozent = (Dosis : 8o) ~5, die mit I- und 2-Treffer- 
kurven verglichen wird und daraus den Verf. zu 
der Ansicht ftihren, dab die realisierten Einzel- 
brfiche zwischen I und 2 Treffer erfordern. (Da 
die theoretischen ldurven jedoch lediglich dadurch 
gewonnen sind, dab der gefundene 15o r-Prozent- 
satz in beide eingesetzt wird, kann diese SchluB- 
folgerung noch nicht Ms gesichert betraehtet  
werden; Ref.). - -  In der Aussprache nimmt der 
Verf. zu der Frage der Beziehung zwischen , ,Gen"-  
und Chromosomenmutationen Stellung und glaubt 
aus der fdbereinstimmung der wirksamen Augen- 
faktoren (kurzwellige Strahlung, Temperatur, Alter 
u. a.) auf die gesamte Genommutabilit/~t sowie die 
Wirksamkeit  nur eines geringen Tells des ,,Treffer" 
darauf schlieBen zu mtissen, dab die Genmutationen 
nur kleinste Verlagerungen sind (eine in dieser 
]3egrtindung natfirlich ganz unberechtigte Schlug- 
foigerung, die genau so gut auf den Kopf gestelIt 
werden k6nnte; Ref.). H. Bauer.  ~ ~ 

Sur I'h~r~dit~ des mutations t6traploides de Petunia 
obtenues apr~s application de colchicine, (Uber die 
Erblichkeit tetraploider Mutationen nach Cotchicin- 
behandlung yon Petunia.) Von M. S1MONET, 
C. r. Acad. Sci. Paris 207, 1126 (i938). 

Es wird festgestellt, dab die durch Colchicin- 
behandlung entstandenen tetraploiden Sippen von 
Petunia gr613ere Bltiten haben und sparer bltihen 
sis diploide Kontrollen. Auch einige andere typi- 
sche Polyploidieanzeichen werden vermerkt. Na- 
tiirlich finden sich in den Meiosen der PMZ. such 
die tiblichen Unregelm~iBigkeiten. Propach.  ~ ~ 

Sur I'induction de la polyploi'die dans les cellules 
somatiques de quelques gramin~es par action des 
vapeurs d'ac6napht~ne. (LTber Ausl6sung von Po- 
lyploidie in somatischen Zellen einiger Gramineen 
durch Aeenaphten-Dampf.) Von P. GAVAUDAN, 
N. GAVAUDAN et J. DURAND_ C. r. Acad. Sci. 
Paris 207, 1124 (1938). 

Bei Tr i t i cum vulgare und Hordeum dis t ichum 
erectum lassen sich die Mitosen sehr leicht dutch 
Aeenaphten-Dampf blockieren. In einer Petri- 
schale oder einem anderen GefXB wird eine kleine 
Menge Acenaphten (o,1 mg soil ftir 20 I<eimlinge 
in einem 15oo ccm Gefgg gentigen) auf den Boden 
gelegt und die Keimlinge am Deckel befestigt. 
Je nach der Raumtemperatur  geht die Verdamp- 
lung -L rasch, so dab die sublimierten Teilchen 
schon nach 30 Minnten ihre V~Tirksamkeit entfalten 
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k6nnen. Die Wirkung ist die gleiche wie bei Col- 
chicin. Billigkeit und Ungiftigkeit des Stoffes 
lassen ihn in mancher Hinsicht geeigneter er- 
scheinen als Colchicin. Propach. ~ ~ 

Chromosome studies in Cyperaceae. I. (Chromo- 
somenstudien all Cyperaceen. I.) Van N. TANAKA. 
(Div. of Plant-Morphol. a. of Genetics, Botan. Inst., 
Imp. Univ., Tokyo.) Cytologia (Tokyo), Fujii 
Festschr., 814 (I937). 

Van I9 Arten und 3 Variet/iten van Cyperaceen 
wurden die Chromosomenzahlen in PMZ. be- 
st immt.  Genannt seien davon nut die Neu- 
bestimmungen: Bulbostylis capillaris KUNTH var. 
trifida CLARKES n = 42, Carex neurocarpa MAXIM. 
n = 54, Fimbristylis sub-bispicata NEES et MEY. 
n = 5, Lipocarpha microcephala KUNTH n = 23. 
Abweichend van frtiheren Angaben anderer Auto- 
ren ist Heleocharis acicularis R. BR. mit  n = IO 
Chromosomen. Ftir Scirpus lacustris L. sind bisher 
n = 21 Chromosomen bekannt;  Verf. fund dabei 
neben 18 normalen Bivalenten ein gr6Beres 
, ,Element"  aus 3 Bivalenten. Propach. ~176 

Cytogenetical studies in aryzeae and phaiarideae. 
I. Cytogenetics of some X-ray derivatives in rice 
(Oryza sativa L.). (Cytogenetische Untersuchungen 
bei Oryzeae nnd Phalarideae. Die Cytogenetik 
einiger R6ntgenmutante~ des 'Reises [Oryza sativa 
L.].) Van N. P A R T H A S A R A T H Y .  (Botany Dep., 
Ning's Coll., Univ., London.) J. Genet. 37, I (1938) 
u. London: Diss. 1938. 

Eingehende Beschreibung des genetischen und 
cytologischen Verhaltens van drei aus einer Be- 
strahlung van Reissamen bzw. Reiskeimlingen her- 
vorgegangenen Mutanten. Beztiglich der Einzel- 
heiten muB auf das Original verwiesen werden. 

Langendorff (Freiburg i. Br.). ~ ~ 

Der gegenwiirtige Stand der Frage van Artkreu- 
zungen bei Pflanzen. Van D. KOSTOFF. Bull. 
Acad. Sci. URSS.,  C1. Sci. math. et natur., S~r. 
biol. Nr 3, 565 u. engl. Zusammenfassung 595 (1938) 
ERussisch3. 

In seiner Arbeit sucht Verf. den Stand der Er- 
forschung und die theoretische wie praktische Be- 
deutung van Artbastardierungen bei Pflanzen zu 
umreiBen. Im 1. Tell werden die allgemeinen 
Fragen, wie Kreuzbarkeit, Verhalten der F I, 
Sterhit~Ltserscheinungen und deren Uberwindung 
und die Umkombination van Merkmalen der Arten 
besprochen, im 2. die Rolle van interspezifischer 
Kreuzung in der Stammesgeschichte sowie ihre 
Verwertbarkeit ftir die Ztichtung zusammengefaBt. 
Die Darstellung ist ziemlich abstrahiert, was Verf. 
mit  IRaummangel erkl/~rt; dieser hindert ihn aber 
nicht, gelegentlich mit  groger Ausftihrlichkeit recht 
weithergehotten Gedankeng~tngen nachzuh~ngen 
(so versucht er, die schlechte Entwicklung der 
Embryonen mancher Artkreuzungen mit  den 
Wachstumsst6rungen, die bei heteroplastischen 
Transplantationen auftreten, in Beziehung zu 
setzen). Die Angabe, dab durch Artkreuzung auch 
die Genmutation gesteigert wtirde, wird aul3er- 
odentlich schwach belegt; sie scheint Ref. nach 
wie vor unbewiesen. Lang (Berlin-Dahlem).~176 

Uber die inneren Faktoren der Frostresistenz yon 
Winterformen. Van A. VETUI~HOVA. (Abt. f. 
Pflanzenph~siol., Ukrain. Inst. f. Sozialist. Land- 
wirtsch., Charkov.) Z. Inst. bat. Akad. Nauk 

U R S R  Nr 18/19, 57 u. engl. Zusammenfassung 78 
(I938) [Russisch~. 

Die Arbeit stellt einen Versuch dar, die Zu- 
sammenh~nge zwischen der FrosthXrte und den 
Ver~nderungen der kolloidMen Eigenschaften des 
Zellplasmas bei Wintergetreiden (Weizensorten) zu 
untersnchen. Die K~ltewiderstandsf~higkeit der 
Pflanzen (unmittelbar bestimmt dutch Minstliches 
Ausfrieren) ist im Laufe ihrer Entwicklung sehr 
ungleich. In den ersten Entwicklungsphasen finder 
eine Abh~rtung durch die niedrigen Temperaturen 
statt, und die Widerstandsf~higkeit steigt an. Dies 
ist auch bei Pflanzen der Fall, die aus ktinstlich 
jarovisiertem Saatgut aufgezogen wurden, eine 
Tatsache, die beweist, dab die allgemeine Er- 
niedrigung der KXlteresistenz bei kfinstlicher Jaro- 
visation nicht auI Verlust der Abh~rtungsfghigkeit 
der Pflanzen, sondern den Vergnderungen in den 
Zellen des Embryos beruht. Dasselbe geht auch 
aus dem Verhalten der Pflanzen hervor, die ihr 
Vernalisations(Thermo-)sta..dium unter natiirlichen 
Bedingungen, bei der Uberwinterung, dureh- 
machen: Mit dem Fortschreiten dieses Stadiums 
nimmt die Kgltewiderstandsfghigkeit mehr und 
mehr ab. In der Photophase ist sie sehr stark 
herabgesetzt. Scharfe Temperaturschwankungen 
wirken sich allgemein in einer Schwgchung der 
Widerstandsf~higkeit aus. - -  Die Assimilations- 
energie ist gegen Kfilte sehr empfindlich, was often- 
bar auf einer - -  mikroskopisch nachgewiesenen - -  
Schgdigung und in extremen Fgllen wahl irrever- 
siblen Zerst6rung des Plastidenapparates der 
Zellen beruht, wghrend die Chlorophyllmenge im 
wesentlichen unver~ndert bteibt. Die Empfindlich- 
keit der Assimilationsenergie und des Plastiden- 
apparates geht den Vergnderungen der allgemeinen 
Widerstandsfahigkeit der Pflanzen im Laufe der 
Entwicklung genau paral lel  Die Atmung erwies 
sich hingegen als viel konstanLer; der fiir die 
Atmungsvorggnge maBgebende Komplex der Zellen 
ist gegen Kglte also viel unempfindlicher. - - M i t  
Erniedrigung der K~lteresistenz sinkt die Stabilitgt 
des kolloidalen Systems der Zellen, nimmt die Hydro- 
philie der Kolloide ab und fgllt die Gesamtmenge 
hydrophiler Kolloide; bei Steigerung der Resistenz 
ergibt sich das umgekehrte Bild. Bei der Gesamt- 
menge der Kolloide waren allerdings einzelne Ab- 
weichungen vorhanden, die offenbar darauf zurtick- 
gehen, da~3 eine nicht geringere Rolle als die 
Quanti tgt  auch die Qualitgt der Kolloide spielt. - -  
In allen besprochenen Erscheinungen zeigen nicht- 
und schwachresistente Sorten, verglichen mit hoch- 
resistenten, eine gr613ere Empfindlichkeit. - -  Die 
Menge der ,,Schutzsubstanzen", vat  allem der I6s- 
lichen Zucker, zeigt im allgemeinen mit  dem Grad 
der Kglteresistenz eine positive Korrelation; eine 
vollstgndige lJbereinstimmung ist aber nicht vor- 
handen, was wahrscheinlich damit zusammen- 
hgngt, dab die Schutzwirknng dieser Stoffe nicht 
nur van ihrer Menge, sondern auch yam kolloidalen 
Zustand des Plasmas abhgngig ist. - -  Wie vor- 
lgufige Versuche zeigten, diirfte es m6glich sein, 
durch Erh6hung der Stabilitgt des kolloidalen 
Komplexes der Zellen die Winterfestigkeit zu er- 
h6hen. Lung (Berlin-Dahlem). ~ ~ 4 
Xur Frage der serologis�9 Differenzierbarkeit 
biologischer Rassen. Van O. MORITZ und H. L. 
ROHN. Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr., 948 
(1937). 

Nach seiner im Jahre i9o 7 erschienenen Arbeit 
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fiber die biologische Differenzierung yon Affen- 
arten und menschlicher Rassen durch spezifische 
Blutreaktion (Komplementbindung) war BI~ucK 
zu dem Ergebnis gelangt, dab gleichrassige Indivi- 
duen bis zum gleichen Endti ter  eines Antiserums 
Komplementbindung ergaben und die verschie- 
denen Rassen beziiglich des ~;ndtiters sich gegen- 
einander unterschieden, und hatte daraus ge- 
folgert, dab ein Unterschied in den Seren ver- 
schiedener Rassen und damit  eine Differenz zwi- 
schen den 1Rassen bestiinde. Verff. haben ihre 
Rassenditferenzierungsversuche mittels der Ana- 
phylaxiemethode ausgeffiihrt, bet der evtl. vor- 
handene qualitative Rassenunterschiede hS, t ten 
eindeutig zutage treten mtissen. Die Vorbehand- 
lung der Meerschweinchen geschah mit  Weigen- 
serum, die Priffung der so sensibilisierten Uterus- 
h~Srner (DALE) mit  Neger-, Japaner-, Juden- und 
WeiBenserum, die Feststellung der Unversehrtheit  
der Muskel nach dem Versuch mit  tcIistamin oder 
Tenosin. Es zeigte sich jedoch, dab nach der durch 
Neger-, Japaner- oder Judenserum verursachten 
Zuckung keine Empfindlichkeit mehr fiir VCeiBen- 
sermn bestand, dab vielmehr stets eine voll- 
stXndige Desensibilisierung eingetreten war, gleich- 
gtiltig, welches Serum zur Anwendung gelangte. 
Demnach war das Vorhandensein serologisch faB- 
barer, qualitativer Unterschiede der Rassenseren 
im Sinne BRIJCKs nichr zu bestgtigen. Die Grtinde 
gir die unterschiedlichen Ergebnisse diirften in der 
Unm6glichkeit liegen, aus Resultaten der titrieren- 
den serologischen Methoden eindentige Schltisse 
fiber das Ansmag der Eiweiggemeinscha~t mehrerer 
systematischer Einheiten mit  ether anderen zu 
ziehen; denn einmal fehlt eine rationelle Bezugs- 
gr6Be, znm anderen meist auch der Nachweis, dab 
die 1Reaktion, deren St~rke gemessen wird, auf der 
quali tat iv gleichen Grundlage beruht. Dem- 
entsprechend werden diese ti trierenden serologi- 
schen Reak• im Bereich der Verwandtschafts- 
forschung als , ,pseudoquantitativ" bzw. ,,pseudo- 
quali tat iv" bezeichnet. Krah (Heidelberg). ~ ~ 

Biochemical studies of photoperiodism in plants. 
(Biochemische Untersuchungen fiber den Photo- 
periodismus bet Pflanzen.) Von A. E. MURNEEK.  
Res. Bull. agricult. Exper. star. Cci1. Agricult. 
Univ. Missouri Nr 265, I (I937)- 

Nach einer Besprechung des Schrifttums, der 
Versuchsanstellung und der chemischen Unter-  
suchungsmethoden wird fiber die Physiologie des 
Photoperiodismus bet der Sojabohne (var. t3iloxi) 
berichtet. Steht der Pflanze ein 7-Stunden-Tag 
zur Verftigung, so stellt sie bereits naeh 2o Tagen 
ihr H6henwachstum ein, bet einem I4-Stunden-Tag 
entwickelt sie sich nur  vegetativ, Bliitenbildung 
finder nicht statt. Bet den Kurztagpflanzen, die 
prozentual mehr Trockenmasse bilden als die Lang- 
tagpflanzen, ist eine gr6Bere N-Anreicherung, be- 
sonders zur Zeit der Blfitenbildung, festgestellt 
worden; Nitrat-N war in den Stengeln nu t  in ge- 
ringer Menge vorhanden. Die Bltitenbildung der 
einer kurzen photoperiodischen Behandlung aus- 
gesetzten Sojabohnen verlief normal, gleichgtiltig, 
ob ihnen der Stickstoff in Form yon NOa oder NHa 
zur Verftigung stand. Was die Kohlehydrat- 
konzentration anbelangt, so war sie anfangs bet 
den Kurztagpflanzen relativ niedriger als bet den 
Langtagpflanzen; t r i t t  jedoch bet ersteren die 
Wachstumsstockung ein, so werden sofort die 

Produkte der Photosynthese gespeichere. Das 
IKohlehydrat-Stickstoff-Verh~ttnis ist erst bet den 
Kurztagpflanzen enger, nach AbschluB ihrer vege- 
tat iven Entwicklung aber bet dell Langtagpflanzen, 
Der Chlorophyllgehalt ist bet Kurz- und Langtag- 
pflanzen ann~thernd gleich hoch, nur  enthielten die 
Kurztagpflanzen zur Bliitezeit mehr Carotin und 
Xantophyll.  Die ALmungsintensit~t ist bet den 
Kurztagpflanzen gr6Ber. - -  Waehstumf6rdernde 
Substanzen (Hormone) beeinflussen weder bet 
direkter zuftihrung noch bet Aufnahme durch die 
Wurzeln den Blfihbeginn und die sp~tere Ent-  
wicklung. Schieblich (Mtincheberg/Mark). 

On the change of the .,,sign of the photoperiodic 
reaction" in turnips. (Uber den Wechsel in dem 
, ,Sinn der phpfoperiodischen Reaktion" bet der 
Futterrfibe.) Von F. E. REIMERS.  C. R. Acad. 
Sci. URSS, N. s. 20, 609 (1938). 

Bmssica, rapa gilt als Langtagpflanze. Wurden 
die in Erde keimenden Pflgnzchen yon Bf. rapc~ 
var. petrovskia~r 3 ~ Tage im Dunkelraum in einer 
Temperatur yon 1- -  3 ~ gehalten, so entwickelten 
sich in einem darauf folgenden 8-Stundentag 
Pflanzen, die schon im i. Jahr Bltiten brachten, 
die freilich nicht durchweg zur Fruchtbildung 
fiihrten. Folgte der K~lteperiode Dauerlicht, so 
blieben alle Pflanzen im I. Jahr im Rosetten- 
stadium. Verf. zieht aus dieser Erfahrung den 
SchluB, dab sich entweder durch die K~tltebehand- 
lung der Sinn der photoperiodischen Reaktion 
gerade umgekehrt, oder dab die Pflanzen nicht nut 
eine K~ltephase und eine Lichtphase, sondern noch 
eine 3-Phase yon bestimmten AuBenbedingungen 
durchlaufen mtil3ten, damit  die Blfitenbildung 
einsetzt, dab aber die im Versuch vorgelegenen Be- 
dingungen den Erfordernissen der Pflanze nicht 
entsprochen h~itten. R. Stoppel (Hamburg). ~ ~ 

SpezieHe Pflanzenzfichtung.  

OHandbuch der  PflanzenzUchtung. Hrsg. yon 
TH. ROEMER u. W. RUDORF. 4- Liefg. 4- Bd. 
Bogen 1--5. S. i - -8o.  Berlin: Paul Parey 1938. 

In der ~e r t en  Lieferung er6ffnet FRIEDRICH 
Sc~ih, EiDER-K1.-Wanzleben mit  der Darstellung der 
Riibenztichtung den 4- Bd. Ein Vergleich mit  dem 
gleichen Kapitel in dem bisherigen Leitfaden fiir 
den Ziichter, dem FRUWI~Titschen tIandbuch,  t~iBt 
erkennen, welche auSerordentlichen Fortschritte 
die Forschung, aber auch die angewandte Zfichtung 
auf dem Oebiete gemacht hat. Nach einer Ein- 
ffihrung in die Systematik und die heute wohl 
ziemlich klar fibersehbare Cytologie und die Ab- 
stammungsverhXltnisse bespricht Verf. die Be- 
ziehungen zwischen Wild- und Kulturformen. Es 
/olgen Darstellungen der Blfih- und Befruchtungs- 
verh~ltnisse sowie die ftir den Ziichter in Betracht 
kommenden Methoden der Auslese und sonstigen 
Ztichtungsverfahren. Es ist wohl die erste so 
grtindliche und sachkundige Darlegung auf dem 
Gebiete der Rtibenztiehtung, wozu Verf. durch 
seine langj/~hrige prak• und wissenschaftliche 
Erfahrung bef/thigt ist. Sesso2*s (Giel3en). 

OHandbuch der Pflanzenzlichtung. Hrsg. v. 
TH. ROEIVIER u. W. RUDORF. 3. Liefg. 1. Bd. 
Bogen 11--15. S. 161--24o. Berlin: Paul  Parey 
1938 �9 

Die zweite Lieferung zum I. Band enth~itt die 
Fortsetzung der allgemeinen Ziichtungslehre. 
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SCHMUCI~XR-G6ttingen beendet darin die t3iologie 
der Vererbung durch die Abschnitte tiber die 
Blfitenbiologie, Samenbildung und Keimung, 
P~TXR MICI~A~LIS-Milncheberg behandelt die Ver- 
erbung, beginnend mit  der Entdeckungsgeschichte 
der Erbtr~ger und eingehender Darstellung des 
GenoLypus. Dabei n immt  die ,,Verteilung der 
Chromosomen", die Darstellung der Mendelschen 
Regeln, einen mit  gut gewXhlten Schemata an- 
schaul ich bebilderten entsprechenden Raum ein. 
Das Heft enth~lt auBerdem den Beginn der Ab- 
handlung fiber das Chromosom, den Chromosomen- 
satz und Polyploidie yon K. HEINZ VON BERG- 
Mtincheberg. Sessous (Giel3en). 

Die Bedeutung der Iberischen Halbinsel for die deut- 
sche Pflanzenziichtung. Von M. KLINKOWSKI .  
Ern~ihrg Pf lanze  35, I I  (I939). 

Die deu%che 14ulturpflanzenflora enth~ilt viele 
Fremdlinge aus aller Welt. W~ihrend wit bei einer 
1Reihe dieser Pflanzen nichts fiber ihre Wander- 
wege nach Deutschland wissen, sind bei einer 
groBen Zahl anderer Pflanzen ihre Geschichte, ihr 
Vordringen in neue Gebiete ziemlich genau be- 
kannt.  Nach den Arbeiten VAVlLOVs und seiner 
Schiller n immt  man heute an, daf3 die Gebirgs- 
t~iler und Hochsteppen der Tropen und Subtropen 
die Anf~nge der Pflanzenkultur bergen. Sehr groB 
ist die Formenmannigfaltigkeit besonders in dem 
Genzentrum des Mittelmeergebietes. Verf. be- 
richtet in der vorliegenden Arbeit fiber die Fflanzen- 
at ten im westlichen Teil desMiLtelmeergenzentrums, 
auf der Iberischen Halbinsel, und legt ihre 13e- 
dentung Ifir die deutsche Pflanzenzfichtung dar. 
Es handelt sich dabei besonders um die blaue und 
die gelbe Lupine und die Serradella. Die Serradella 
ist nur  im westlichen Mittelmeergebiet anzu- 
treffen, w~ihrend die blaue und die gelbe Lupine 
fiber weite Teile des Mittelmeerraumes (Iberische 
I-Ialbinsel, Sfiditalien und Sizilien, Griechenland 
nsw.) verbreitet ist. Ffir die wichtigsten Ar tender  
Lupine und der Serradella sind die Wildvorkommen 
in den iRandgebieten der Iberischen Halbinsel zu 
suchen. Nut  einzelne Gebirgszfige greifen welter 
landeinw~trts. Die Wildvorkommen der Lupine 
und der Serradella ilberdecken sich in weiten 
Teilen. Eingehend er6rtert wird die Verbreitung 
(vgl. dazu die iKarten) folgender Arten der Gat- 
tung Lupinus und Ornithopus: Lupi~zus lmeus, 
L. a~gustifoli~s, L. hirs~tus, L. hispanicus und 
L. Rothmcderi sowie yon Or~ithopus perpusillus, 
O. compressus, 0. isthmocarpus, 0. sa~ivus und 
O. macrorrhynchus. Das auf einer Sammelreise 
vom Verf. gesammelte Material an verschiedenen 
Arten der Lupine und der Serradella auf der 
Iberischen Halbinsel bildet die Unterlage ffir wei- 
tere wissenschaftliche Zilchtungsarbeiten. 

Fischer (Milncheberg,/Mar k). 

Die MiJglichkeit, die Qualitiit unserer Getreidearten 
durch Zi ichtung und StickstoffdiJngung zu ver- 
bessern. Von A. _~KERMAN. Z. Ztichtg A 22, 
55 ! (I938). 

Verf. gibt einer. 1Jberblick iiber die schwedischen 
Zfichtungsarbeiten beim C-etreide sowie fiber 
schwedische Versuche mit  der Wirkung yon ver- 
schiedenen Stickstoffdilngern und Vorfrfichten auf 
den Ertrag. Beim Weizen steht das Problem der 
Zfichtung auf Backf~ihigkeit im Vordergrund. In  

schwedischen Landsorten Iand sich fiir diese 
Arbeit ein ausgezeichnetes Material, das sich durch 
gr6Bere 'Teigausbeute und gr6Beres Brotvolumen 
als die besten stidschwedischen Zuchtsorten aus- 
zeichnet. Die Landsorten werden in grol3em Um- 
fange zur Kreuzung mit den Zuchtsorten heran- 
gezogen. Die Zfichtung auf Backf~ihigkeit ist so- 
wohl beim Winter- als beim Sommerweizen yon 
~!ledeutung. Die Zilchtung auI Backf~ihigkeit beim 
Sommerweizen baut  sich im wesentlichen auf der 
Weiterzfichtung und Kreuzung mit SVAL6Fs 
Kolben-Sommerweizen auf. Durch diese Zilch- 
tungsarbeiten wird sich allm~ihlich der Import  yon 
ausl~indischen Qualit~tsweizen erfibrigen, nm so 
mehr, als slch auch in Schweden gezeigt hat, dab 
hoher Kornertrag sehr wohl mit  guter Backf~ihig- 
keit vereinigt werden kann.  Die Verbesserung der 
Backf~ihigkeit beruht in den meisten F~illen bisher 
auf Verbesserung der t(leberqualit~t und weniger 
auf Erh6hung des Stickstoffgehaltes, trotzdem 
auch der Proteingehalt von gr6gerer Bedeutung 
ffir die Backf~ihigkeit sein dilrfte. Aus diesem 
Grunde wurde auch untersucht, ob durch Verst~ir- 
kung der Dfingung und dutch andere Kultur- 
mM3nahmen der Rohproteingehalt im iKorn ge- 
steigert werden k6nne. Die Versuche zeigten, dab 
bei der Dilngung mit iKalksalpeter eine Steigerung 
der Dfingung yon ioo auf 40o kg eine Zunahme 
des Rohproteins um o,7% bewirkte. Die kom- 
binierten Soften- und Stickstoffdilngungsversuche 
ffihrten zu der Erkenntnis, dab mit  steigender 
Stickstoffdfingung anfangs der Kornertrag erh6ht 
wird, wShrend der EiweiBgehalt kaum ansteigt. 
Erst bei h6herer Stickstoffgabe, bei der der I~2orn- 
ertrag nu t  noch m~iBig steigt, steigt auch der 
EiweiBgehalt. Hingegen werden die Quellungs- 
zahlen nach t3ERLINtgR und ]5~OOP2vIANN bei h6he- 
ren Stickstoffgaben deutlich niedriger, w~Lhrend 
die Testzahlen konstant  bleiben. Immer aber hat  
sich herausgestellt, dab die 13ackf~ihigkeit beim 
Weizen dutch Steigerung der Stickstoffgaben und 
der dadurch bedingten Erh6hung des Rohprotein- 
gehaltes verbessert werden kann.  Von Bedeutung 
filr die Verbesserung der Qualit~it des 13rotgetreides 
ist auch die Zfichtung auf Vermeidung yon Aus- 
wuchs. Dies ist nicht allein ein erntetechnisches, 
sondern auch ein zfichterisches Problem. Mit der 
Sorte o87i hat  m a n  eine ffir Mittelschweden geeig- 
nete Sorte mit  langsamer Keimreife und daher 
geringen AuswuchsscNiden geztichtet. Bei der 
Roggenzfichtung erscheint das Problem der Ver- 
meidung von Auswuchssch~iden als das wichtigste, 
da nach schwedischen Untersuchungen jede 
1Roggensorte, wenn sie ordentlich reift und nicht  
ausgewachsen ist, eine gute Backf/ihigkeit zeigt. 
Zweifellos bestehen jedoch auch beim Roggen ge- 
wisse Unterschiede in der Backf~ihigkeit. Bei der 
Gerste steht die Zilchtung VOlt Sorten mit  ge- 
ringem Eiweil3gehalt bei starker Dtingung im 
Vordergrund, sofern kS sich um Braugersten 
handelt. Rine neue Aufgabe ffir die Gerstenzfich- 
tung ist der Versuch, eine besonders st~irkereiche 
sechszeilige Gerste zu gewinnen, die sich ffir 
Brennereimalz und f fir die Herstellnng yon Malz- 
extrakt eignet. Bei der Futtergerstenzfichtung 
steht wiederum die Steigerung des EiweiBgehaltes 
im Vordergrund. Anch hier l~iBt sich durch 
Dfingung eine Steigerung des Eiweil3gehaltes er- 
reichen. Hafer wird ebenfalls auf hohen Protein- 
gehalt gezfichtet. Weiter wird bei der Haferzfich- 
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tung auf, grof3e, volle reinweiBe K6rner hinge: 
arbeitet, die mit  geringsten Verlusten gesch~tlt 
werdell k6nnen. Ufer (Berlin). ~ ~ 

Wirkliche, abgeleitete und fragliche Weizen-Roggen- 
bastarde (Triticale-Formen). Von E. T S C H E R M A K -  
SEYSENEGG. Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr., 
1oo3 (I937). 

Die Mitteilung besch/iftigt sich zun~ichst mit der 
Geschichte des 1RIMPAUschen Weizen-Roggen- 
bastards, dessen amphidiploide Natur  vort LINI)- 
SCI~AU und OEHLER 1935 festgestellt und nun  in 
des Verf. Ins t i tu t  bestXtigt wurde. Das Vorhandeil- 
sein zweier alter, yon RIMPAU selbst fibermittelter 
~hrenmuster  erm6glicht einen Vergleich der 
_Ahrenausbildung uild Fertil i tgt mit  der in Wiell bis 
heute nachgebautell begrannten und unbegranllten 
Form dieses Hybriden. Die Fertilitgt der alien und 
modernen Herkunft  zeigt dabei keiilen weseiltlichen 
Unterschied, wohl aber bestehen solche beim Ver- 
gleich der Angaben aus Mfincheberg und Weihen- 
stephan (KATTERMANN) gegenfiber jenen aus Halle 
und Wien, wo die Fruchtbarkeit  deutlieh besser ist. 
Zur Erkl~rung des Erscheinens der begrannteil 
Form verdienen die Feststellungen IRIMPArdS Be- 
achtung, dab der mfitterliche ,,s~ichsische rote 
grannenlose Landweizen" die Neigung habe, als 
,,spontane Variationen" begrannte, sonst v611ig 
iibereinstimmende IIldividuen zu bilden. Die 
K6rner des Amphidiploiden sind im fibrigen zu 
nngleichm~Big und unbefriedigend ausgebildet, als 
daf3 sich praktisch-zfichterisehe Erwartungell an- 
knfipfell liegen. - -  Als ,,abgeleitete" Weizen- 
Roggenbastarde werden anschlieBelld die Bastard- 
nachkommenschaften Ilichtamphidiploider Natur  
und ihre praktischen Aussichten behandelt. Weizen- 
Xhnliche Formen mit fiberz/ihligen Roggenchromo- 
somen (behaarthalmige) bereiten Schwierigkeiten 
beztiglich ihrer Konstanz; aus Weizenrfickkreu- 
zungen stammende, cytologisch mit  Weizell fiber- 
einstimmende Linien k6nnen dagegen sehr brauch- 
bare Eigenschaften aufweisen. Zum SchluB wird 
als fraglieher Weizen-Roggenbastard der blau- 
k6rnige Weizeil yon KATTERMANN uild Abk6mm- 
linge aus Kreuzungen mit  diesem besprochen. Das 
Problem der Herkunft  der blauell Aleuronfarbe ist 
noch nicht endgfiltig zu 16sen; die Vermutung, dab 
eine Einkreuzung roll Roggen daffir verantwortlich 
zu machen sei, verliert neuerdings unter verschie- 
denell Gesichtspunkten an ~Tahrscheinlichkeit. 

yon Berg (Mtincheberg/~-Vfark). ~ ~ 

Untersuchungen (iber die Behaarung des Halmes in 
Nachkommenschaften aus Weizen-Roggenkreuzun- 
gen. Von E. OEHLER. (Kaiser W~lhelm-InsL f 
Zi~chtungsforsch., Mi~ncheberg.) Z. Ztichtg A 22, 
417 (1938). 

AuI Grund eines sehr umfangreichen Materials, 
in dem fiber 3ooo Nachkommenschaftsfamilien mit  
an die 7 oooo Pflanzen ausgewertet sind, wird das 
rein genetische Verhalten des Merkmals ,,unter- 
halb der Ahre behaarter Halm" bis zur 8. Folge- 
generation nach Weizen-Roggenkreuzungen ver- 
folgt. Das Merkmal gelangt durch den Y?oggenelter 
in die Kreuzung. AuszXhlungen in mehreren 
Roggenpopulationell zeigen, dab diese ftir das 
wahrschein]ich monofaktoriell bedingte Merkmal 
nieht rein sind, sondern stark-, schwach- und un- 
behaarte Pflanzen in verschiedenen Verh~Itilissen 
nmfassen. Die F I verh/ilt sich naturgem~tB ~hnlich, 

da Roggenpfianzen jedes dieser Typen als Pollen- 
lieferanten ftir die ~Kreuzungen vorkommen. Aus 
der selbststerilen F 1 wird~ eiiie F~ in der Regel nur  
durch Ri~ckkmuxung gewonnen, die in den hier 
analysierten F~tllen mit  Weizen erfolgte. In  den 
folgellden Generationen n immt die SelbstfertilitXt 
rasch zu; soweit nochmalige Riickkreuzungen vor- 
genommen wurden, haben sie genetisch keille 
wesentlichen Unterschiede gegenfiber den Spal- 
tungs.naclakommenschaften bedingt, so dab eine 
gememsame Betrachtung m6glich ist. Die Spal- 
tungsverh~ltnisse dieser Generationen sind mit  
zahlreichen, erl~tuternden Tabellen belegt. Im all- 
gemeinen fanden sich in Nachkommenschaften aus 
starkbehaarten Pflallzen in F 2 35 %, in den folgenden 
Generationen ziemlich gteichm~Big 24--29 % stark 
behaarte Pflanzen. Daneben kamen schwach 
hauptsgchlich aber (67 %) unbehaarte Pflanzen vor. 
In  Nachkommenschaften aus schwach behaarten 
Pflanzen traten wieder stark und schwach behaarte 
durchaus fiberwiegend jedoch (8o%) kahlhalmige 
Pflanzen auf. Kahlhalmige Pflanzen erwiesen sich 
dagegen in ihren Nachkommenschaften konstant. 
Die sehr seltenen Ausnahmen sind als spontane 
Einkreuzungen yon behaarthalmigen Nachbarn 
leicht verst/indlich. Auf die weiteren interessanten 
Einzelheiten beztiglich der verschiedenen Spal- 
tungstypen und ihres erblichen VerhaltellS kann 
bier nicht eingegangen werden. VVeitere Teile der 
Arbeit untersuchen dell Zusammenhang zwischen 
der Halmbehaarung und anderen Merkmalen. Da- 
bei zeigt sich deufilich ein auch von anderen Au- 
toren gefundener Unterschied der Halmldnge bei 
behaart- und kahlhalmigen Geschwisterpfianzen. 
In 3 F~tllen waren auch begrannte Pflanzen kurz- 
halmiger als grannenlose. Bei Speltoiden ist der 
Halm gegenfiber vulgareghnlichen Pflanzen ver- 
lgngert. Bezfiglich der Fertil.itdt sind in den ersten 
3 Generationen keine Unterschiede der Behaa- 
rungstypen zu erkennen. Spgter zeigt sich eine 
Benachteiligung der fi, hrchenbek6rnung mit der 
Zunahme der Behaarungsst~trke im Gesamtmittel, 
meist aber nicht in einzelnen Familien, da die 
Differenzen zwischen diesen gr6Ber sind. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Beitr~ige zur ziichterischen und cytologischen Be- 
urteilungder Weizen-Roggen- und Weizen-Quecken- 
bastarde. V o n  E. VONTSCHERMAK-SEYSEN-  
EGG, Z. Zfiehtg A 22, 397 (1938) �9 

Die Abhaildlung besch~ftigt sich zunXchst mit 
dem amphidiploiden Weizen-Roggenbastard yon 
tRIMPAU, dessell Eiltstehungsweise unter Bertick- 
sichtigung roll RiMPAus eigenen Beobaehtungen 
nnd Allgaben bestm6glich klarzustellen versucht 
wird. Verf. gelailgt dabei zu der Ansicht, dab die 
F 2 zunXchst dutch Rfickkreuzung mit W'eizen zu- 
stande gekommen und danach die volle Amphi- 
diploidie eingetreten ist. Sodanll werden der 
1RIMPALrsche Bastard sowie die tibrigen bekannt-  
gewordenen amphidiploiden Weizen-Roggen- 
Hybriden hinsichtlich ihrer praktisch-zfichteri- 
scheh Bedeutuilg besprocheil. Verschiedene un- 
gtinstige Eigenschaften, unvollkommene Fertilit~it, 
schlechte Kornausbildung, schrgnken alle Aus- 
sichten vorl~iufig stark ein. AnschlieBend werden 
Versuche besprochen, aus 1Rtickkreuzungen yon 
Weizen-Roggenbastarden mit Weizen praktisch 
brauchbare weizenghnliche Liniell mit einzelnen 
Roggenmerkmalen (z. B. behaartem Halm) heraus- 
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zuzfichten. Diese Merkmale  k6nnten  die Herku~f t  
soleher Linien aus Weizen-Roggenbastardierunge~n 
dauernd  augenf~llig kelmzeichnen und dami t  ihre 
E igena r t  (besonders 'als Sorten ffir die Praxis) be~ 
torten. Wiewei t  es gelingen wird, aus Weizen-  
Roggenbas{ardierungen Fo rmen  mi t  den wert.~ 
vollen physiologischen Eigenschaf ten  des Roggens,  
vor  al lem seiner Anspruehslosigkeit ,  zu  erzielen, 
ist  eine noch immer  offene Frage.  Ein  2. Teil  der 
Arbe i t  br ingt  Angaben  fiber Triticum • Agro- 
pyrum-Kreuzungen, die, zum Tell auch reziprok, 
mi t  folgenden Ar ten  gelungen sind: Trilicum durum, 
polonicum und dicoccum bzw. Agropyrum tricho- 
phorum, glaucum und intermedium. Als erster  
13astard mi t  A. repens wird dessert Verbindung mi t  
Tr. vulgare lutescens (Wieselburger Kolben W.) als 
gelungen angegeben.  Zum SehluB finden sich 
theoret ische 13etrachtungen und Ablei tungen zu 
den behandel ten  13astardtypen, wobei auf d i rek tem 
und ind i rek tem (Rfickkreuzungen) Wege ent-  
s tandene  Amphidiplo ide  (Additionsbastarde),  ,,rein 
pass ier te"  und , ,unrein pass ier te"  Bastarddeszen-  
den ten  sowie deren Zwischenformen unterschieden 
werden, v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Formbildung bei Weizen-Queckenbastarden. V o n  

V. A. K H I J N Y A K .  (Staat. Zi2chtungs-Stat., 
Krasnodar.) Bull. Acad. Sci. U R S S . ,  C1. Sci. 
math .  e t  natur. ,  S6r. biol. N r 3 ,  597 (1938 ) 
[Russisch]. 

Die Arbe i t  br ingt  ein sehr reiches experimentel les  
Mater ial  fiber den Erbgang  in t ( reuzungen zwischen 
den Gat tungen  Triticum (Weizen) und Agropyrum 
(Quecken).  An den Versuehen nahmen  folgende 
Ar ten  teil :  dgr. intermedium (n = 14 und 2I), 
trichophorum, elongatiforme (n = 2i), elongalum 
(n = 35), Trit. dicoccum, durum, turgidum, persi- 
cure, polonicum, Timopheevii (n = 14), vulgate und 
Spelta (n = 21) ; von allen Ar ten  wurden mehrere,  
yon den Weizenel tern  zum Teil viele (bei vulgare  
82 !) Sorten, die mehreren  versehiedenen 0 k o t y p e n  
angeh6rten,  einbezogen. Die Best~tubungen ge- 
l ingen in Rich tung  Tr i t i cum ~ • Agropyrum c? 
leieht  (Ansatz bis 8o %), in der reziproken Richtung  
dagegen sehr schwer. Verf. hXlt die wei tverbre i te te  
Anschauung,  dab die Kreuzbarke i t  yon Ar ten  von 
dem Verh~tltnis ihrer  Chromosomenzahlen  abh/~ngt, 
fiir unzutreffend,  da sowohl Weizen-Roggen-  wie 
Weizen-  Queckenkreuzungen mi t  Weizen als Mut te r  
viel  le ichter  gelingerl, obgleich derselbe im ersten 
Fal le  die h6here, im zweiten meis t  die niedrigere 
Chromosomenzahl  hat ;  er glaubk, dab es ffir den 
Erfolg  maBgebend ist, dab der ~ El te r  ein Selbst-, 
der  c~ ein F remdbef ruch te r  sei. Bas tard ierungen 
zwischen A g r o p y r u m  und Tr. monococcum wurden 
nicht  erhalten.  - -  Auf Grund der Chromosomen-  
b indung  in der Meiosis der F 1 wie der Folge- 
genera t ionen schreibt  Verf. alien untersuchten  
Agropyrum-Ar ten  zwei spezifische, untere inander  
part iel l  homologe Genome, X 1 und X 2, zu (Agr. 
intermedium mi t  n = 14 ha t  nu t  eines dieser 
Genome) und ferner den 2 ich romosomigen  Arten 
ein Genom A t, dem 35chromosomigen Agr. don- 
gatum auBerdem zwei weitere Genome 131 und C~. 
Diese le tz ten Genome weisen zu den Genomen des 
Weizens,  A, t3 und C (C = Genom D anderer  
Autoren) ,  gewisse Homologien,  und zwar wieder 
nu t  partielle,  auf. Infolge dieser teilweisen Homo-  
logien zwischen den Weizen-  und den Quecken- 

Genomen und innerhalb  der  Quecken-Genome 
k o m m t  es in allen t3astarden zu var i ierenden Bi- 
valentenzahlen.  - -  Der  gr6Bte Teil der  Arbe i t  ist  
den Kreuzungen  zwischen Triticum und Agr. inter- 
medium (ri -- 2I) gewidmet ;  die 13astarde m i t  den 
anderen 21 ehromosomigen Agropyrum-Ar ten  - -  
wiewohl nu t  Rassen eines Formenkreises  darstel len 
- -  verha l ten  sich gleichartig.  Die F 1 ist  in ver-  
schiedenem Grade steril. Die h6chste Frueh tbar -  
kei t  wird erreicht ,  wenn die an der Kreuzung be- 
teiligten Elterrassen aus mOglichst verschiedenen 6ko- 
logischen Verhdltnissen stammen ; Verf. meint ,  dab 
solche Bas tarde  sich am besten an die jeweils ge- 
gebenen 13edingungen anzupassen verm6gen,  und 
dab dieses sich auch in ihrer  Fer t i l i t~ t  auswirkt .  
Ausschlaggebend ftir die Formbi ldung  in den ge- 
nann ten  Kreuzungen ist  die Tatsache,  dab nur  
F1-Gameten  mi t  dem vollen somatischen Chromo- 
somenbestand funktionsf/~hig sind. Durch  Rtick- 
best/~ubung mi t  dem Weizen-  oder  dem Quecken-  
el ter  erh~lt  man  infolgedessen sesqui ( , ,anderthalb")  
diploide Nachkommen,  bei Verwendung einer an- 
deren Ar t  als der  e ingekreuzten Tripelbastarde,  je- 
wells yon Weizen-  bzw. Queckentypus ;  bei Selb- 
s tung der F 1 en t s tehen  Amphidiploide.  Die 
weizenS.hnlichen Sesquidiploid- und Tr ipe lbas tarde  
sind • fertil,  die queckenS~hnlichen dagegen - -  bei 
~thnlicher Chromosomenbindung - -  fast  v611ig 
steril;  Verf. schreibt  diese Ferti l i t /~tsunterschiede 
dem Umstand  zu, dab in l e tz tem Falle  die Agro- 
pyrum-Chromosomen  in dem ihnen f remden 
VVeizenplasma konjugieren mfissen. In  der Nach-  
kommenschaf t  der weizen~hnlichen ,,F2"-Pflanzen 
spal ten n u r  I - - 2 j ~ h r ! g e  Fo rmen  mi t  weizenXhn- 
lichen oder  -gleichen Ahren  heraus, yon denen die 
meis ten mehr  oder  minder  herabgesetz t  fertiI sind. 
Die Vereinigung der Vielj~thrigkeit der  Quecken 
mi t  den Eigenschaf ten des Weizens ist  schwierig, 
gelingt aber  du tch  Hers te l lung unvollstdndiger- 
A mphidipolider, d. h. Pflanzen,  welche den vol len 
diploiden Chromosomensa tz  des einen Elters  und 
einen Teil der Chromosomen des anderen ebenfalls 
in diploidem Zusland haben.  Derar t ige  Fo rmen  
k6nnen  durch Kreuzung der /~1 oder  yon Amphi -  
diploiden mi t  Sesquidiploiden mi t  nachfolgender  
Selektion gewonnen werden;  es gelang Verf. be- 
reiLs, mehrere  aussichtsreiche, abe t  noch nicht  
endgfiltig stabil is ierte Typen  zu erhalten.  - -  
Amphidiploide  wurden aus 5 l~reuzungen ge- 
wonnen.  Verf. vereinigt  sie zu einer eigenen 
Gat tung  Agr i t r i t i cum und nennt  sie nach den 
Weizenel tern  A. dicoccum, durum, turgidum, per- 
sicum und polonicum. Sie haben alle 2 n ~ 7 ~ Chro- 
mosomen und ziemlich regelm~tgige Meiosis, wenn 
auch bis zu 6 und 8 I v o r k o m m e n  k6nnen;  die 
Fer t i l i t~ t  ist  hoch. Die Pf lanzen stellen wertvol le  
Fut te rgr~ser  (ffir Heu  wie Kornfut ter )  dar  und 
kSnnen als Ausgangsmater ia l  ffir die Zfichtung aus- 
dauernder  Weizen ve rwende t  werden. - -  Die 
Formbi ldung  bei 13astarden yon Agr. elongatum 
verlXuft anders. Hier  sind auch reduzier te  F1- 
Gameten  befruchtungsf~hig,  so dab in F 2 Formen  
mi t  Diploidzahlen yon 48--62 erscheinen (am 
h/~ufigsten 54--56).  Im  Zusammenhang  dami t  ist  
auch die morphologische Var ia t ion  auBerordentl ich 
groB. Un te r  anderem t re ten  queckenart ige ,  • kon-  
s tan te  Formen ,  die auf die Autosyndesef~higkei t  
der Agropyrum-Chromosomen  zurfickgehen, sowie 
weizen~hnliche, ein- oder  sehwach mehrj~hr ige  
Typeu  aus. Lang (13erlin-Dahlem). ~ ~ 
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Vererbungsart der Spindelstufenzahl bei Bastardie- 
rungen einiger disti�9 • vulgate Wintergersten. 
Von A. TAV~A1R. (I~st. J. t~flaszeszi~cht., Usiv. 
Zagreb.) Z. indukt. Abstammgslehre 75, lO6 (i938). 

Es ist zwar bekannt, dab die zweizeilige~r 
distichum- und vierzeilig.e.n vulgare-Gersten sich in 
ihrer _~hrendichte und AhrenlXnge nnterscheiden. 
Die das Mal3 der _~hrendichte abgebende Spindel- 
internodienl~nge wurde aber als Funktion der 
Ahrenl&nge angesehen nnd die Zahl der Spindel- 
stufen darum im Erbgang meist nicht gesondert 
beachtet. Da diese abet den Ertrag mit  beeinfluBt, 
wurde die Frage variationsstatis~isch aufgegriffen. 
Die verwendeten reinen Linien yon zweizeiliger 
(TscHERMAKs) einerseits und vierzeiliger VVinter- 
gerste (einheimische Zuchten) andererseits zeigten 
in aufeinanderfolgenden Jahren schwankende, aber 
stets deutlich verschiedene und also genetisch be- 
dingte Variation dieses Merkmals. Die F~-Bastarde 
verhielten sich intermedittr, in F 2 ergab die Varia- 
tionsanalyse in Verbindung mit  der nach 1:2:1 
spaltenden Zeiligkeit der Varianten ein inter- 
essantes Bild. W~hrend sich die intermedi~ir- 
zeiligen Formen annXhernd symmetrisch um das 
Gesamtpopulationsmitter gruppierten, waren die 
IKurven der zweizeiligen Aufspalter stark nach der 
Seite der h6heren, jene der vierzeiligen zu den 
niederen Spindelstufenzahlen verschoben, er- 
streckten sich aber an ihrer Basis gegenseitig auch 
fiber den Variationsbereich der anderen Gruppe. 
Diese Ver te ihng erm6gliehfl eine monofaktorielle 
Erkl~irung durch Annahme eines mit  der Gen Stir 
Zeiligkeit Z gekoppelten Genes S. Die graphisehe 
Analyse der sich iiberschneidenden Kurven er- 
m6glicht sogar eine Errechnung der ungef~ihren 
Rekombinations- und Austauschwerte: es ergibt 
sieh eine Crossing over-Prozent yon 32,94. Die 
~Areiterztichtung ausgelesener, beziiglich ihrer 
Spindelstufenzahl extremer zwei- und vierzeiliger 
Fe-Pflanzen in Fa und F4 best~tigt diese Beobach- 
tungen dutch den praktisch bedeutsamen Nach- 
weis, dab es m6glich ist, vierzeilige Gersten mit  so 
hoher Spindelstufenzahl zu ztichten, wie sie der 
zweizeilige IKreuzungselter aufweist und umgekehrt,  
zweizeilige Gersten mit  niedriger Spindelstufenzahl 
zu erzielen, v. Ber~ (Miincheberg, Mark). ~ ~ 

Emmer and spelt, (Emmet und Spelz.)  V o n  
J. H. MARTIN and C. E. L E I G H T Y .  U. S. 
Farmers '  Bull .  Nr  1429, I (1938). 

Emmer  und Spelz werden in beschr~nktem 
Mal3e in den Vereinigten Staaten angebaut, und 
zwar haupts5chlich in Sfid- und Norddakota,  
Nebraska, Minnesota und Colorado. Sie wurden 
yon Kolonisten aus Europa eingeftihrt, well man 
sie ftir besonders geeignet fiir ungtinstige Lagen 
hielt. Doch haben Versuche gezeigt, dab sie weder 
in Dtirrefestigkeit noch Winterfestigkeit  mit  den 
besten Getreidezuchtsorten konkurrieren k6nnen. 
Ihre Beliebtheit  als Viehfutter dfirfte der einzige 
Grund sein, weswegen diese beiden Frtichte heute 
noch angebaut werden. Angeftihrte Sorten sind ftir 
Emmer :  Vernal, Kaphli, Black Winter;  ftir Spelz: 
Alstroum und Red Winter. W e i c k m ~ .  

Artkreuzungen bei Kartoffeln. V o n  S. M. BUI~ASOV. 
(All- U~io~s-I~st. f. Pfla~ze~ba~, Le~i~zgrc~d.) Bull. 
Acad. Sci. URSS. ,  C1. Sci. math. et natur., S6r. 
biol. Nr 3, 711 u. engl. Text  723 (1938) [Russiseh]. 

Die Arbeit bringt, nach einer sehr wertvollen 

systematischen wie 6kologischen Ubersicht fiber 
die yon VAVILOV, BUXASOV und JD'ZEPCZUK in 
Stid- und Mittelamerika gesammelten Kartoffel- 
arten und -formen, eine Beschreibung der bisherigen 
Erfahrungen und Erfolge bei der ziichterischen Be- 
arbeitung dieses Materials. Bastardierung gelingt 
zwischen diploiden Arten immer gut, zwischen 
tetraploiden gut, wenn die gekreuzten Arten ein- 
ander nahe, schwer, wenn sie sich ferner stehen. 
Tri- und pentaploide lassen sich untereinander 
schlecht bzw. gar nicht kreuzen, was mit  ihrer 
Sterilit~t im c~ und wahrscheinlich auch im ~ Ge- 
schlecht zusammenh~ingt. Kreuzungen zwisehen 
Arten mit  verschiedener Chromosomenzahl sind 
leicht m6glich, wenn sie zwischen benachbartert 
geraden PolyploidiestuIen vorgenommen werden; 
die Kreuzbarkeit  der triploiden Arten mit  anderen 
Polyploidiegraden ist sehr gering, und yon den 
2 Pentaploiden, S. semidemissum und S. curlilobum, 
lieB sich bisher nut  die 2. Spezies (mit Di- und 
Tetraploiden) bastardieren. In1 allgemeinen geling~c 
die Verbindung besser, wenn die ~ El terar t  die 
h6here Chromosomenzahl besitzt, wenn auch in 
manchen F~llen reziproke Differenzen nicht be- 
stehen. - -  Kreuzungen der neu gesammelten For- 
men untereinander brachten bisher keine wirt- 
schafelich irgendwie wertvollen Formen; um solche 
zu gewinnen, mug stets die alte Kulturkartoffel, 
S. t~berosum, als der eine der Kreuzungspartner 
dienen. Ftir die weitere Zfichtungsarbeit kommt 
weniger die Aufziehung einer JF~ als Rtickkreuzung 
in Frage, da die F1-Bastarde, besonders wenn 
tuberosum als einer der Eltern diente, bei Selbstung 
hochgradig steril sind und da dartiber hinaus in 
der F 2 immer ein grol3er Prozentsatz geschw~tchter 
Pflanzen erscheint. Bei der Rtickkreuzung hat  es 
sich sehr gut bewXhrt, die Best~ubung nicht mit  
der ursprfinglichen P-Sorte, sondern mit  einer 
andeven tuberosum-Form vorzunehmen. Andere 
Methoden sind Kreuzungen verschiedener/~'1- oder 
F1- und F 2- oder verschiedener Rfickkreuzungs- 
dormen untereinander. Nicht selten werden bei 
den Bastardierungen abweichende Ergebnisse er- 
zielt, meist infolge Vorkommens unreduzierter 
Gameten (tetraploide start  triploider Bastarde in 
IKreuzungen der diploiden Arten S. Rybi,zii und 
phureja mit S. twberosum, hexaploide F1-Formen 
aus Kreuzungen verschiedener Tetraploider - -  
S. A~tipoviczii und ajuscoe~se mit tuberosum --) .  
Zuweilen ist Bastardierung..von mehr als 2 Arten 
notwendig, entweder zur Uberwindung einer un- 
mittelbaren Kreuzungsunf~higkeit oder zur Ein- 
ftihrung weiterer erwtinschter Eigenschaften. Die 
zfichterischen Vorziige der neuen Kartoffelformen 
sind: grol3e Knollenzahl, die im Verein mit  guter 
Knollenlage und -gr613e zur Erh6huug der Pro- 
duktivit~it ffihrt, hoher N~ihrstoff-, speziell EiweiB-, 
Gehalt der Nnollen, Resistenz gegen Krautf~iule, 
Schwarzbeinigkeit, Abbau, gegen den Colorado- 
k~fer, gegen Dfirre und Frost sowie schlieBlich 
Frtihreife. Ftir die Erzielung von Phytophtora-  
und zugleich Frostresistenz kommt in ersLer Linie 
S. demissum in Betracht, mit welchem bereits viel 
gearbeitet worden ist. Die besten Erfolge wurden 
erzielt bei Auslese nach 2--4facher  Riickkreuzung 
mit tuberosum und auch in F~-Populationen; die 
Formen sind auch durch groBen St~trkereichtum 
ausgezeichnet. Eine zweite krautfXulefeste Art, 
S. A ntipoviczii, erwies sich, obgleich sie im Gegen- 
satz zum hexaploiden demissum dieselbe Chromo- 
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somenzahl  bes i tz t  wie die IKulturkartoffel, ffir die 
Zfichtnng als sehr  viel  schwieriger, weil sie tube-  
rosum ferner s teh t  und sich daher  schwer kreuzen 
l/~Bt, und weil die Bastarde  die unerwfinschten 
Wildeigenschaf ten sehr beharr l ich festhalten.  ~i_hn- 
liches gil t  ffir S. acaule. Hier  gelang es aber, durch 
kompliz ier te  t ( reuzungen mi~ his zu 5 A r t e n  
(acaule • tuberosum • Rybin i i  • Bukasovi i  
• tuberosum u. a.) die Schwierigkei ten teilweise 

zu fiberwinden. Von frostresis tenten Formen  ist  
S. curtilobum yon Interesse,  mi t  welchem hoch- 
p roduk t ive  Fo rmen  gewonnen wurden.  Durch  
Frfihreife sind ausgezeichnet  mehrere  di- und tri-  
ploide Arten,  yon denen aber  aus den oben genann- 
t en  Grfinden die ]etzten k a u m  in Frage  komnlen.  
]3astarde zwischen diploiden Ar ten  und tuberosum 
waren  steril  und zeigten Abbauersche inungen;  
du tch  Dre i fachkreuzung (S. Rybinii und phureja 
mi t  tuberosum) sowie das schon erwXhnte Auf- 
t re ten  te t raplo ider  F : - F o r m e n  gelingt  es jedoch, 
v ie lversprechende Resu l ta te  zu erreichen. Auch 
in Mehrfachkreuzungen mi t  anderen Spezies 
(demissum • tuberosum • phureja)  sind diese 
Dip lo idar ten  yon Bedeutung.  Hoher  EiweiBgehal t  
l iegt  vo r  auBer bei e in igen  Wi ldar ten  bei Rassen 
yon S. andigenum, dessen Bas tarde  angerdem eine 
sehr  hohe Produkt iv i t i i t  besitzen und darin die 
besten S tandardsor ten  h in ter  sich lassen. Aus 
diesem Grunde stel l t  die Ar t  - -  die bisher ver-  
hXltnism~tBig wenig in Arbe i t  genommen wurde - -  
eines der  wicht igs ten  Objekte  ftir die Zfichtung dar. 

Lang (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 

Das Dunkeln der I(artoffel; Zilchtung und Ver- 
arbeitnng nicht dunkelnder Kartoffeln. i i .  Mitt. 
Auswahl geeigneter Kartoffelsorten f(ir Trocken- 
speisekartoffeln. Von W. K R O N E R  und H. 
S C H M A L F U S S .  (Forsch.-Inst. f. Stdrkefabrikat., 
Berlin u. Chem. Staatsinsl., Univ. Hamburg.) 
Vorratspfl .  u. Leb.mit te l forsch.  1, 691 (1938). 

Der  Hers te l le r  yon Trockenspeisekar toffeln  ha t  
in der Arbei tsvorschr i f f  yon SCHMALFUSS ein 
einfaches Mittel ,  die Fr ischkar toffe ln  zu prfifen, 
wie schnell und wie fief  sie dunkeln.  Die bisher 
vor l iegenden Ergebnisse dfirfen nicht  verallge- 
me ine r t  werden,  jedoch wird mail  aus nmfang-  
reichen Unte r suchungen  dieser Ar t  aueh al lgemeine 
Schltisse fiber die Brauchbarke i t  der Sorten ziehei: 
k6nnen.  (I. vgl.  diese Z. I I ,  53-) 

W. Sutthoff (Mfinster/Westf.).  ~176 

Heterosis-Versuche an Karotten. Von F . F R I M M E L  
und K. L A U C H E .  (Mendel-Inst., Eisgrub.) Z. 
Z/ichtg A 12, 469 (I938). 

Da  bei Mais, Tomaten ,  E ie r f ruch t  u . a .  durch  
Heterosis  schon erhebliche Leis tungsste igerungen 
erziel t  wurden,  schien ein Versuch in dieser Rich-  
tung auch bei Karo t t en  aussichtsreich. Es l iegt 
ein genfigend abwechslungsreiches Sor t imen t  vor, 
das  in Form,  Farbe ,  Trockensubs tanz  und Ge- 
schmack  den verschiedensten Ansprf ichen genfigt. 
Schwierig ist  die iErzielung ausreichender  Mengen 
yon  Bas t a rdsaa tgu t  auf rat ionel le  Weise, da Hand-  
kreuzungen zu kostspielig w~tren. So wurden in 
Beete  einer  Sorte  in be s t immten  Abst~nden Pflan- 
zen einer  anderen  Sorte  gesetzt ,  deren Samen dann 
wegen der  Selbststerilit~tt m i t  hoher  Wahrschein-  
l ichkei t  anf  Bas ta rd ie rung  zurfickzuffibren sind. 
Anf  diese Weise wurden  Nantaiser- ,  Pariser-,  
Duwicker -  und A m s t e r d a m e r  Tre ib typen  in ver-  
schiedenen Herkt inf ten  kombinier t .  E ine  Steige- 

rung im Massener t rag und in anderen Leis tungen 
wurde aber  nu t  bei der  Kombina t ion  Nanta iser  
• Par iser  Tre ib  erzielt,  doch auch hier n icht  regel- 

m~tl3ig. Die Haup tu r sache  ffir diesen MiBerfolg 
dfirffe in der  sehr s ta rken  He te rozygo t i e  der 
]?;inzelsorten zu suchen sein, die nur  in wenigen 
Fa l len  als durchgezf ichte t  gel ten dtirfen. E r s t  
wenn dieses Hindernis  besei t igt  ist, k6nnten  neue 
Heteros isversuche erfolgreich sein, wobei aber  
immer  noch die Schwierigkei ten einer prakt isch  
zuverl~tssigen Methode zur Massenkreuzung zu be- 
denken sind. Die Arbe i t  br ingt  wel ter  einige Auf- 
schlfisse fiber die faktoriel le Grundlage einzelner 
Merkmale.  Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Interspecific hybridization in Beta L. I. Experimen- 
tal synthesis and origin of Beta trigyna W. et K. 
(2 n = 54), (Ar tkreuzung bei Be ta  L. I. Exper imen-  
telle Synthese und En t s t ehung  yon Be ta  t r igyna  
W. eL K.) Von V. P. Z O S S I M O V I C H .  (Laboral. 
of Genetics, All-Union Research Inst. of Sugar 
Industry, Kiev.) C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 20, 
709 (1938). 

Zwischen Ar ten  der  Sekt ion Corollinae Tr. you 
Be ta  wurden  verschiedene Kreuzungen  vorge-  
nommen.  Die Kreuzung der diploiden Beta loma- 
togona (n = 9) mi t  der te t raplo iden F o r m  yon 
B. trigyna (n = I8) ergab eine fast  v611ig sterile 
tr iploide F :  (2n = 27). I m  B a u d e r  Blfite glichen 
die Yl-Pf lanzen wei tgehend B. lomatogona. Da- 
gegen dominier te  die Mehrsamigkei t  yon B. trigyna 
fiber die E insamigke i t  yon B. lomatogona. Die 
F o r m  der  Stengel  glich mehr  der yon B. lomatogona, 
die Bebl~ttterung der  Blfitensprosse dagegen mehr  
B. trigyna. Aus der  Kreuzung  der diploiden B.  
lomatogona (n -- 9) mi t  der  hexaploiden F o r m  yon 
B. trigyna (n = 27) wurde  eine te t raplo ide  F :  
erbal ten ( 2 n -  36), die vollstXndig fert i l  war. 
Die Pf lanzen wiesen eine in termedi~re  Merkmals-  
ausbildung auf. Die hohe F e r t i l i t i t  der Pf lanzen 
zeigt, dab in dem Genom der hexaploiden B. trigyna 
ein Satz yon 9 Chromosomen vorhanden  ist, die 
ohne weiteres mi t  dem homologen Chronlosomen 
von B. lomatogona konjugieren.  Es konnte  ferner 
aus der Kreuzung yon B. lomatogona ( 2 n - - 1 8 )  
und der  te t raplo iden F o r m  yon  B. trigyna (2n = 36) 
ein amphidiploider  Bas ta rd  (2n = 54) erhal ten 
werden. Diese Pflanze war  in ihrem Erscheinungs-  
bride yon der  hexapIoiden F o r m  yon  B. trigs'ha in 
keiner Weise zu finterseheiden. Ferner  ist  die 
amphidiploide Pflanze v611ig fertil ,  ja  selbstferkil 
wie die hexaploide B. trigyna, w~ihrend B. loma- 
togona und die te t raplo ide  F o r m  yon B. trigyna 
selbsfisteril sind. Eine weitere CTbereinstimmung 
zwischen der amphidip lo iden  Pf lanze und der  
hexaploiden B. trigyna bes teht  darin, daf3 be/ 
beiden Pf lanzen die Blfiten teils zu 2 - -3  geh~uft,  
teils einzeln sitzen, und dab sich dementsprechend 
ein- und mehrsamige  Kn~uel  l inden.  Aus dem 
Verhalfien des tefiraploiden wie des amphidiploiden 
Bastards  kann geschlossen werden, dab die hexa-  
ploide Ar t  B. lrigyna ein amphidip lo ider  Bas ta rd  
zwischen B. lomatogona und der te t raplo iden F o r m  
von B. trigyna ist. Auf  Grund dieser Befunde muB 
diese bisher als te t raploide  B. trigyna bezeichnete 
F o r m  als eigene Ar t  aufgefal3t werden;  Verf. be- 
zeichnet  sie als B. corolliflora Zoss. Die C~enom- 
s t ruk tur  der  fraglichen F o r m e n  wXre danach  5ol- 
gende:  B. lomatogona F. M. (2n = 18) ll, B. corolli- 
flora Zoss.  (2n = 36) cccc, B. trigyna W. et  IK. 
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(2n = 54) llcccc. Die Genomformet  ffir den te t ra-  
ploiden Bas ta rd  zwischen 17. lomatogona (11) und 
der  hexaploiden 17. trigyna (llcccc) w~re llcc. D a m i t  
is t  die Fer t i l i t~ t  dieses Bas tards  ohne weiteres 
verst~indlich. Der  Vergleich der Verbre i tungsareale  
der beiden El te rnar ten ,  B. lomat..ogona und 17. 
corolliflora ergibt  eine erhebl iche Uberschne idung  
der Areale in den Gebie ten  siid6stlich des Schwar-  
zen Meeres. Das Verbre i tungsarea l  yon  t?. Xrigyna 
l iegt  zum al lergr6gten Teile auBerhalb des Ver- 
bre i tungsgebie tes  der E l te rn  und ers t reckt  sich "r 
a l lem in nordwest l icher  R ich tung  bis nach Ungarn .  
Diese F~higkei{, ein gSmzlich anderes Gebie t  zu 
besiedeln als die El tern ,  wird v o m  Verf. vor  al lem 
auf das von 17. lomatogona erhal tene C-enom 
zurtickgeffihrt,  das der  amphidip lo iden Ar t  eine 
hohe Trockenhei ts res is tenz  ver l iehen hat.  

Sehwanitz (Rosenhof). ~ ~ 

Bastarde zwischen Riiben und Marigold and die 
Frage der Synthese der Zuckerriibe. Von V. F. 
S A V I T S K Y .  (Laborat. f. Genet., All-Unions-Inst. 
f. Zuckerindustrie, Kiev.) Bull. Acad. Sci: U R S S . ,  
C1. Sci. math .  et  natur . ,  S6r. biol. Nr  3, 643 u. engl. 
Zusammenfassung  662 (1938) [Russisch~. 

Verf. behande l t  auf  Grund yon Kreuznngs-  
versuchen zwischen verschiedenen Rf ibenformen 
die H e r k u n f t  der Zuckerrfibe. D u t c h  Bastardie-  
rung verschiedener  re la t iv  zuckerarmer  F o r m e n  
gel ingt  es, in der ]v 1 wie den Folgegenera t ionen 
sehr zuckerreiche und kons tan te  Typen  zu ge- 
winnen.  Dies be ruh t  darauf,  dab die verschiedenen 
F o r m e n  verschiedene Grundgene fiir Zucker-  
anreicherung enthal ten,  und daf3 diese du tch  die 
Bas ta rd ie rung  kombin ie r t  werden.  Als der eine 
E l t e r n p a r t n e r  mfissen entweder. .primitive Mangold-  
formen oder  nordeurop~ische Okotypen  der Wild-  
rfibe Beta maritima dienen, als der  andere Speise- 
oder  Fut terr f iben.  Aus solchen Kombina t ionen  
gehen Pf lanzen hervor,  die auch morphologiseh 
wei tes tgehend mi t  Zuckerrf iben i ibereinst immen.  
Kreuzungen  zwischen verschiedenen Fu t t e r -  oder  
Speiser t ibensorten sowie Bas ta rd ie rungen  yon 
F u l l e r -  m i t  Speiseri iben ffihren hie zu zucker-  
r f ibenart igen Typen ;  diese beiden Rf ibenformen 
s tehen e inander  offenbar  n~her  als dem Mangold 
oder  der Beta maritima, welche ihrerseits - -  wenig- 
stens was die ursprfinglicheren, farblosen Mangold- 
formen anbet r i f f t  - -  un te re inander  grol3e Nhnlich-  
kei ten zeigen. Gef~rbte (gelbe u .a . )  Mangold-  
formen weisen gewisse Eigenschaf ten  yon Speise- 
oder  Fut te r r f iben  auf, wXhrend die e igent l ichen 
Mango ldmerkmale  bei ihnen eine teilweise Ab- 
schwS~chung erfahren haben;  sic sind h6chstwahr-  
scheinlich durch Bas ta rd ie rung  yon p r im i t i vem 
Mangold m i t  fu t te r -  und speiserf ibenart igen For-  
men  ents tanden.  Die Beobach tungen  stel len eine 
volle BesL~tigung tier hybr iden  H e r k u n f t  der  
Zuckerr i ibe dar. Allerdings sind die syn the t i -  
s ierten Typen  noch nicht  in jeder  Beziehung mi t  
echten Zuckerr t iben zu identif izieren,  was u . a .  
darauf  beruht ,  dab die heut igen Zuckerrf iben-  
rassen das P roduk t  einer  langen En twick lung  
darste!len und die neu hergeste l l ten F o r m e n  n ich t  
itire hohe Angepag the i t  besi tzen k6nnen. 

Lang (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 

Partial self-incompatibility in Medicago saliva. 
(Teilweise Se lbs tunver t r~gl ichkei t  bei Medicago 
saliva.)  Von R. A. B R I N K  and D. C. C O O P E R .  

(Dep. of Genet., Univ. of Wisconsin, Madison.) 
Proc. nat .  Acad. Sci. U. S. A. 24, 497 (1938). 

Verff. weisen nach, dab die h~ufig festgestel l te  
Selbstunvertr~tglichkeit  bei Medieago sativa in den 
yon ihnen geprfiften F~llen auf ungentigendes 
Pol lenschlauchwachs tum bei Se lbs tbef ruchtung 
zurfickzuftihren ist. Die Unte r suchungen  wurden  
vergle ichend an selbst- und f remdbes t~ubten  
Fruch tkno ten ,  die 3 ~ , 48 , 72, 96, 12o und 
144 S tunden  nach  der Bef ruchtung  f ixier t  und in 
Paraff in  e ingebe t te t  worden  sind, gemache. Die  
Unte r suchungen  ergaben gleichfalls, dab selbst- 
bef ruchte te  E m b r y o n e n  bzw. Samenknospen in 
ger ingerem Grade zur vol len Samenentwick lung  
kamen  als f remdbefruchte te .  Verff. glauben, dab 
die yon ihnen beobach te ten  Erscheinungen in 
s ta rkem Mal3e den Samener t rag  der Luzerne be- 
einflussen. Leider  geben Verff. keine Auskunf t  
darfiber, ob sich verschiedene Herkf inf te  in gleicher 
Weise verhal ten.  Die Ver6ffent l ichung enth~l t  
lediglich eine Angabe,  dab die Versuchspflanzen 
yon Anslesen aus Hande l s saa tgu t  yon Luzerne  
abs tammen.  Ufer (Berlin). 
Interspecific and intergeneric hybrids in herbage 
grasses. I I I .  Lolium Ioliaceum and Lolium rigidum. 
(Art- und Ga t tungsbas ta rde  bei Futtergr~isern. 
I I I .  Lo l ium lol iaceum und Lot ium rigidum.) Von 
T. J. J E N K I N  and P. T. THOMAS.  J. Genet.  37, 
255 (1939). 

Die beiden Ar ten  Lolium loliaeeum HAND.-MAz. 
und Lolium rigidum GAUD. haben diploid 14 Chro- 
mosomen.  Bei der Kreuzung  der beiden Ar ten  ist  
die En twick lung  der Karyopse  yon der R i c h t u n g  
der Kreuzung  abhSmgig, doch ffihrt die En twick lung  
und Reife  der  Karyopse  in beiden F~Lllen sel ten 
zur En t s t ehung  keimftthiger Samen,  so dab die 
beiden Ar ten  als kreuzungsster i l  t ro tz  der einge- 
le i te ten  En twick lung  des E iappara tes  beze ichne t  
werden  k6nnen.  In  e inem Fal le  erhiel ten Verff. 
m i t  L. loliaceum als weibl ichen E l t e r  einen t r i -  
ploiden F1-Bastard,  der  etwas Pollen ausbildete,  
jedoch keinen Samen aus Selbs tbefruchtung ent-  
wickelte.  Rf ickkreuzungen m i t d e r  Mut te r  warer~ 
erfolglos, wXhrend die Rf ickkreuzungen mi t  L. 
rigidum einige keimf~hige Samen ergaben. Die 
Rf ickkreuzungsgenera t ion  war  im a l lgemeinen 
steril. Die En t s t ehung  des t r iploiden Bastards  aus  
der  Kreuzung der beiden Ar ten  ist  darauf  zurfick- 
zuffihren, dab L. rigidum im Gegensa tz  zu 
L. loliaeeum unstabi le  Chromosomenverh~l tn i sse  
aufweist.  Pol!enster i l i t~t  ist  n ich t  selten, und ein- 
zelne Pf lanzen bi ldeten Riesenpol lenk6rner  aus. 
E ine  Korre la t ion  zwischen Pol lens ter i l i t~ t  und der  
En twick lung  yon Riesenpol len wurde  nicht  ge- 
funden.  Nach  eingehender  Beschreibung der  
Cytologie,  besonders yon L. rigidum, kommen  die 
Verff. zu dem Sehlug, dab die beiden Ar ten  keine 
engere Verwandtschaf t  mi te inander  haben. End l i ch  
weisen Verff. noch darauf  hin, dab es ihnen sp~iter ge - 
glfickt ist, einen d ip lo idenF1-Bas tard  mi t  L. rigidum 
als weibl ichen El te r  zu erhalten.  Dieser zeigt m~inn- 
liche Sterilit~it und s tarke Unregelm~tgigkeiten bei  
der Bi ldung der  Pol lenmut terze l len .  N~here E inze l -  
hei ten darfiber  werden  spXter ver6ffent l icht .  (II.  
vgl. diese Z. 8, 54.) Ufer (Berlin). 
Untersuchungen zur ZUchtung yon 8udangras und 
HJrsearten. Von J. SCHIEBL ICH.  (Kaiser Wil- 
helm-Inst, f. Zi~chtungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.) 
Landw.  Jb.  86, 372 (1938). 

In  der  vor l iegenden Arbei t  gibt  VerI. einleitencl 
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eine kurze systematische Ubersicht fiber die als 
,,Hirsen" bezeichneten K6rnerfrfichte. Die Hirsen 
geh6ren den Gattungen Andropogon, Panicum, 
Setaria und Pennisetum der Un*erfamilien A ndro- 

.,pogonae und t~anicae a u s  der Familie der Grardi- 
neae an. D i e G a t t u n g A n d r o p o g o n  (Unterfamilie 
Andropogonae) gtiedert sich in die Sektion 
Sorghum mit den Arten a) Sorghum sudanemis 
oder Andropogon sudanensis (Sudangras), b) Sorg- 
hum hcdepense oder Andropogon halepensis (John- 
songras) und e) Sorghum vulgare oder Andropo- 
gon sorghum (Sorghumhirse). Die Gattungen 
Panicum, Setaria nnd Pennisetum (Unterfamilie 
Panicae) enthalten die Arten Panicum miliaceum 
(Rispenhirse), Selaria italica (Kolbenhirse) und 
Pennisetum spicalum oder lyphoideum (Negerhirse). 
Unter ,,echten t t irsen" werden in der vorliegen- 
den Ver6ffentlichung nut die zn den Gattungen 
Panicum und Setaria geh6renden Gramineen 
verstanden. Sudangras nnd Sorghumhirse stellen 
fiir Deutschland neue Kulturpflanzen dar. Im 
Mittelalter waren die Rispen- und Kolbenhirse 
schon weir verbreitet, da in jener Zeit Hirse- 
brei e ine  beliebte Nahrung bildete. Die ttirse- 
anbauflgche Deutschlands betrug im Jahre I937 
nur 324,2 ha. DaB den Hirsen aber dennoch Be- 
achtung geschenkt wird, besonders in zfichteri- 
scher Hinsicht, hat seinen Grund darin, dab wir 
,,in allen diesen bodenanspruchslosen und diirre- 
resistenten Pflanzen !~eute in erster Linie Futter-  
pflanzen sehen, die daZu ,beitragen sollen, eine ge- 
sicherte Futtergrundlage ffir die Viehhaltung, ins- 
besondere im deutschen Osten zu schaffen". Von 
der Gattung Sorghum der Gattung Andropogon 
sind ~fir nns nur  Sorghum..sudanensis und Sorghum 
vulgare yon Bedeutung. Uber die .Systematik, den 
Formenreichtum, die Blfitenbiologm yon Sorghum 
sudanensis und fiber das Material, das am Erwin 
Baur-Inst i tut  in Mfincheberg vorhanden ist, wird 
ausffihrlich berichtet. Fremdbestgubung herrscht 
beim Sudangras vor (Selbstbestgubung ist abet 
m6glich). Sorghum sudanensis gibt auf schlechten 
B6den und bei geringen Niederschlggen noch recht 
gute Ertrgge. Sudangras ist sehr frostempfindlich 
(nicht zu frfihe Aussaat). In  photoperiodischer 
Hinsieht verhglt sich Sudangras tagneutral, teil- 
weise zeigt es Neignng zu Langtageigenschaft. Als 
Zuchtziele werden genannt: Frtihreife, Massen- 
wfichsigkeit in Verbindung mit erh6hter An- 
spruchslosigkeit und Nachwuchskraft. Sudangras 
kann als Grfinfutter genutzt werden. Einer \rer- 
ffitterung yon Sudangras und Sorghumhirse steht 
der Blausituregehalt dieser l~ hinder- 
lich im Wege. Es ist bereits gelungen, blaus~ture- 
freie bzw. -arme Formen aufzufinden (mit Hilfe 
der Pikratpapiermethode nach GUIGNARD) .  In 
bezug anf den Boden und das Klima ist die 
Sorghumhirse (Heimat: Asien und Afrika) ziemlich 
anspruchslos. Sorghumhirse ist frostempfindlich 
und sehr wgrmeliebend. Sorghum vulgare weist 
zahlreiche tagneutrale Formen auf, einige sp~t- 
reife Typen zeigen ausgesprochenen 1Knrztag- 
charakter. Sorghumhirse kann als Grtinfntter und 
zur K6rnergewinnung genutzt werden. Zfichtung 
frfihreifer Formen ist ohne Schwierigkeiten m6glich. 
Die Bestgnbungsart gleicht der des Sudangrases. 
Abschliel3end wird noch eingehend fiber t)a~zicum 
miliaceum und Setaria italica berichtet. Diese 
beiden Arten stellen die geringsten Ansprfiche an 
Boden und Klima. Sie sind beide aber sehr frost- 

empfindlich. Die Rispenhirse ist eine ausgespro- 
chene Kurztagpflanze. Bei der Kolbenhirse treten 
eine groBe Zahl tagneutraler Formen auf, daneben 
aber auch Lang- .und  Kurztagtypen.  Sehr aus- 

' siehtsreich ist did Kultur  der Rispen- und der 
Kolbenhirse zur Korngewinnung. Ffir die Ver- 
wendung dieser Arten als Grfinfutterpflanzen hat 
sich die Hgrte des Blattes nnd die Behaarung des 
Blattes bei der Rispenhirse als nachteilig erwiesen. 

Fischer (Mfincheberg/lV~ark). ~ ~ 

Red rot of sugarcane. (Die 1Rotf~ule des Zucker- 
rohrs.) Von E. V. ABBOTT. U. S. Dep. Agricult., 
Techn. Bull. Nr 641, I (1938). 

Die durch Colletotrichum falcatum WE~T hervor- 
gerufene Rotfgule des Zuckerrohrs verursacht oft 
schwere Verluste. Es wurden zwei morphologische 
Rassen des Pilzes isoliert, eine hellfarbige und eine 
dnnkelfarbige. Auch Zwischentypen sind vor- 
handen. Das Vorkommen dieser beiden 1Rassen isfi 
unterschiedlich und abhXngig yon Ort, Zeit und 
Sorte. Physiologische Rassen wie bei den 1Rost- 
pilzen gibt es nicht, nur  Linien verschiedener Viru- 
lenz innerhalb der beiden 1Rassen. Verhalten des 
Prizes in Kultur, Biol0gie der Krankheit,  Ursache 
der Resistenz, Virulenzverh~tltnisse wurden ge- 
prfift und InfekLionsmethoden als Grundlage Itir 
die Zfichtung resistenter Rassen und zur kfinst- 
lichen Selektion groBer Sgmlingsmengen aus- 
gearbeitet. Auf dieser Basis wnrden 5 Resistenz- 
gruppen unterschieden und 5 Saccharum-Spezies 
laboratoriumsm/iBig geprfift. Es erwiesen sich VOlt 
S. officinarum 32 Variet~ten hoch anf~llig, 4 an- 
f~tllig; 28 Varietgten aus Neu-Gninea hoch an- 
f~llig, 3 anfgllig, I mggig resistent und I resistent; 
yon S. barberi: i Variet~t sehr anfgllig, I resistent; 
yon S. sineuse: 2 hoch anf~llig, 7 anfgllig; yon 
S. robustrum: i untersuchte Variet~t anf~illig. Bis 
auf eine Ansnahme warmr die Varietgten yon 
S. spontaneum widerstandsfghiger als die der 
fibrigen Spezies. Bei Pr/ifung der Nachkommen- 
schaften aus Kreuzungen unterschiedlich resi- 
stenter Formen stellte sich keine Korrelation 
zwischen 1Resistenz und Znckergehalt oder anderen 
wichtigen Eigenschaften heraus. Eine Form 
(Co. 281) eignete sich als besonders gnter Elter fiir 
die Resistenzzfichtung und ergibt einen hohen 
Anteil widerstandsf~higer Sgmlinge. Durch syste- 
matische Zfichtung und Selektion konnte der 
Prozentsatz an Resistenten in den Nachkommen- 
schaften yon 27 (1929) auf 73 (1934) erhfht werden, 
unter Beibehaltung der fibrigen Qualit~tseigen- 
schaften. Die Resistenten zeichnen sich gegen- 
fiber den Anf~lligen durch h6heren Phenolgehalt 
aus. Die Zfichtung resistenter Formen yon Zucker- 
rohr wird als eine vordringliche Aufgabe in An- 
griff genommen. Lehmann (Mfincheberg/Mark). 

Der Nachweis der Blutlausunanfllligkeit der Apfel- 
sorten auf histologischer Grundlage. Yon F. 
BRAMSTEDT. (Zweigstelle d. Biol. Reichsanst. f. 
Land- u. Forstwirtsch., Naumburg a. d. S.) Z. 
Pflanzenkrankh. 48, 48o (1938). 

Kfinstliche Infektionen mit  der Blutlaus bat ten 
bisher den Nachteil, dab anch bei Wiederholungen 
nicht immer eindeutige Ergebnisse erzielt wurden, 
und dab typische Immunreakt ionen nieht fest- 
gestellt werden konnten. Verf. ffihrte daher histo- 
logische Untersuchungen an kfinstlich infizierten 
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anfS~lligen und widerstandsfghigen Apfelformen 
aus. Diese UnLersnehungen basierten auf der Tat- 
sache, dab die Blutlaus auch bei den unanf~illigen 
Formen charakteristische Gewebever~nderungen 
hervorruf~c. Das Gallengewebe der anfglligen 
Formen besteht aus unvollstgndig differenzierten 
Elementen des Holz- und Siebteiles. Der befallene 
Bezirk ist nicht scharf abgesetzt~ sondern geht all- 
mghlich in das gesunde Gewebe fiber. Die Holz- 
elemente ergeben keine typische Holzf~rbung. Das 
Cambium wird nnter  der Einwirkung des Blut- 
lausspeichels nach der Epidermis hin vorgedr~ngt, 
so dab sie platzt und durch Dehnung des Rinden- 
parenchyms Risse entstehen. Im Gegensatz zu den 
anf~lligen V~Tirtsformen ist bei den widerstands- 
f~higen der Befallsbezirk scharf abgegrenzt. Das 
Cambium zeigt keine Vorw61bung, wird abet gegen 
den I-Iolzteil hin meist nekrotisch, ebenso wie die 
vom Lgusespeichel erfal3ten Markstrahlzellen. Das 
Reizfeld wird vom gesunden Tell dutch ein phello~ 
genartiges Gewebe abgegrenzt. Die schwach an- 
fglligen Sorten nehmen insofern histologisch eine 
Mittelstellung ein, als neben gallenghnlichem Ge- 
webe auch Nekroseherde gebildet werden. Das 
vom Verf. ausgearbeitete Verfahren zur Erkennung 
der Blutlauswiderstandsf~higkeit wird bei der 
Zfichtung anf Blutlausfestigkeit gute Dienste 
leisfen, zumal sich die histologisch erkennbaren 
Reaktionen bereits 4 - -6Wochen  nach der In- 
fektion feststellen lassen. S c h m i d t .  ~ ~ 

Technik und Verschiedenes. 

�9 Gesetze der Vererbung and Ziichtung. in 
Versuchen mit Aquarienfischen. Von H. B R E I -  
DER. 65Textabb.  I88 S. Braunschweig: Gustav 
VVenzel 1938. Geh. RM. 4.5 o, geb. RM. 6.-- .  

In  ansprechender nnd  doch knapper Form sind 
in diesem ~Verkchen die Vererbungsgesetze nach 
dem heutigen Stande unserer Kenntnisse f fir weite 
Kreise - -  auch ffir solche ohne spezielle biologische 
Vorbildung, zusammengefal3t. Die Variabilit/~t der 
Organismen, die cytologischen Grundlagen der 
Vererbung und die Mendelschen IRegetn werden 
an Beispielen er6rtert, die alle dem Gebiet der 
Aquaristik entnommen sind. In  ganz der gleichen 
~vVeise werden dann auch Di- und Polyhybridie, 
Polyallelie, Koppelnng nnd Austausch behandelt. 
Erfreulicherweise ist Verf. dann auch noch anf 
einige kompliziertere Probleme der Genetik ein- 
gegangen; so die Geschlechtsbestimmung, die 
gerade bei den besonders eingehend besprochenen 
Zahnkarpfen von hohem Interesse ist, und die. Er- 
gebnisse zahlreich vorliegender Artkreuzungen bei 
Fischen. Bemerkenswert ist auch das Kapitel 
fiber die Genwirkung in fremder Erbmasse, in dem 
vor allem die vergnderte Wirknng yon Farb- 
faktoren sowie Tumorbildung nach geeigneten 
Kreuzungen demonstriert wird. Das Buch wird 
sowohl dem wissenschaftlichen wie dem prakti- 
schen Fischzfiehter und dartiber hinaus auch alien 
anderen zfichterisch Interessierten gute Dienste 
]eisten. de L a t i n  (Mfincheberg/Mark). 

Tierzlichtunfi. Bedeutung, Ziele, Wege und E r -  
folge der TierziJchtung. Unsere wichtigsten Haus- 

tiere und ihre Rassen. Von FR. REINOHL. 
(Schrift. d. Dtsch. Naturkundever. N .F .  Fort- 
setzung der Schrift. d. Dtsch. Lehrerver. f. Natur- 
kunde, E. V. Begr. v. K. G. LUTZ t, weitergef. 
v. J. BASS. Hrsg. v. G. WAGNER. Bd. 8.) 
228 Textabb. 112S. Oehringen: Verl. I-Iohen- 
Iohesche Buchhandl. Ferd. Rau I938. RI~. 4.5 o. 

Das Buch will mehr dem in der Tierzucht Un- 
kundigen ein Leitfaden sein, als dem Tierzfichter 
selbst neue Wege und Probleme seines Arbeits- 
gebiets aufzeichnen. Von diesem Gesichtspunkt 
aus stellt das Buch eine ausgezeichnete t3ereiche- 
rung der naturwissenschaftlichen Werke dar. In  
den einzelnen Kapiteln, die die Hanstierrassen be- 
handeln, bilden Geschichte, Bedeutung und Be- 
schreibung der Haustierrassen sowie Vererbung 
einzelner Merkmale und Zuehtziete die Grundlage. 
Die leichtfal?liche Schilderung wird dureh einen 
Anhang ausgezeichneter zahlreicher Bilder er- 
ggnzt. Zu kurz und ffir unsere heutigen Verh~tlt- 
nisse ungenau sind die mannigfaltigen Yrobleme 
der allgemeinen Vererbungsforschung dargestellt. 
So werden z.B.  Chromosomenmutationen mit  
Genommutationen verwechselt nnd Genmutationen 
und Chromosomenmutationen gleichgesetzt. Die 
Bedeutung der Vererbungsforschnng f fir die Tier- 
zfichtung tr i t t  nicht ganz klar hervor. Trotz dieser 
MS~ngel kann das Buch empfohlen werden, da es 
dem Laien einen l~berblick fiber Ziele der heutigen 
Tierzfichtung verschaffen kann und zeigt, wie 
schwierig und doeh hoffnungsvoll die Zuchtwege 
sind. B r e i d e r  (Mtincheberg/Mark). 

�9 Seidenspinner. Ihre Zoologie, Biologie und 
Zucht. Von FR. BOCK un8 L. P I G O R I N I .  
(Technol. d. Textilfasern. Hrsg. v. R. O. HERZOGt  
u. F. OBERLIES.  Bd. 6, T1. I.) 144 Textabb. 
VII, iTi S. Berlin: Julius Springer I938. Geb. 
RM. 16.8o. 

Das Buch wendet sich an alle, die der Techno- 
logie der Textilfaser Interesse entgegenbringen. Es 
gibt einen kurzen Lrberblick fiber die Geschichte 
des Seidenbaues und bringt nicht nut  ffir den zoo- 
logischen Laien, sondern auch ffir den Fachzoologen 
wissenschaftlich wertvolle Ergebnisse. Im An- 
schlul3 an die Systematik der verschiedenen seiden- 
liefernden Arten bespricht der erste der Verff. die 
Biologie und Physiologie sowie Morphologie nnd 
Anatomie der Raupe, der Puppe und des Schmetter- 
lings. Gerade das Kapitel Kokon und Puppe wird 
eingehend behandelt und kurz auf die Entstehung 
und Charakteristik anderer Seiden eingegangen. 
Von den ]Krankheiten des Seidenspinners werden 
vor allem Pebrine, Schlafsucht, Fettsucht und 
Kalksucht er6rtert. Im zweiten Teil gibt der 
zweite der Verff. allgemeinen Aufschluf3 fiber die 
Aufzucht der Seidenraupe, Behandlung der Ent-  
wicklungsstadien, fiber die Technik der Seiden- 
gewinnung und des Verkaufs der Kokons. Das 
Buch ist in der Darstellung und in der Aufmachung 
f/Jr jeden geeignet, der sich mit der Seidenraupen- 
zucht befaBt; besonders aber.gibt es auch ffir den 
Wissenschaftler eine genaue Ubersicht fiber die ge- 
samte Biologie, 3~orphologie und Physiologie des 
Seidenspinners. B r e i d e r  (Miincheberg/Mark). 
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