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Berichtigung zu der Arbeit  

P r o p a c h ,,Cytogenetik bei Zierpflanzen" 

aus ,,Der Ziichter" z939, Heft 7- 

Durch  ein Versehen ist auf S. 183 des Jul i-  

Heftes fiir die Abb i ldung  7 b ein falscher 

Druckstock e ingebaut  worden. Es wird hier des- 

halb nochmals  die vollst~ndige Abb i ldung  7 mi t  

dem richt igen Schema zum Abdruck  gebracht.  

Der Zttehter 

a b 

Abb. 7. Paeotr Smouthii. a) TransIokationstrivaIent rail Inversion 
ill Metaphase I. Original, Mikrophoto, ca. 8oo • b) Konjugations- 

schema zu a, Zeichnung 34oo •  

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

Neues zur Geographie und Geschichte der Getreide- 
arten. Zur Geographie und Geschichte der Kultur- 
pflanzen und Haustiere. XVI I .  Von E. WERTH.  
Ber. dtsch, bot. Ges. 56, 425 (I938). 

Die geographisch-historisehe Analyse der Pflug- 
formen ftihrt gleichzeitig zu wichtigen Aufschltissen 
tiber die Geschichte der Getreidearten, speziell 
der Primitivformeil, da der Ailbau voi1 Getreide 
mie der Pflugkultur eng verbundeil ist. Schon im 
Mesolithikum dtirfte die Keilntnis eines einfachen 
Ackerbaues mit  Kriimelpflug aus dem Mittelmeer- 
gebie~ in den nordischen Kul turraum gedrungen 
sein mit  Gerste und Emmet. Im Vollneolithikum 
kam yon Asieil her der Anbau yon Einkorn und 
Nacktweizen (wahrscheinlich Tr. compactmm) zu- 
sammen mit einem technischen Vorl~ufer des 
Vierkantpfluges. IIlteressant ist die Lage der Land- 
bauzone zwischen den Jailuarisothermen yon + 2  
und - - 6  ~ Auch der Anbau yon Hirse drang in 
dieses Kulturgebiet ein. Mit der Verschlechterung 
des Klimas zur Bronzezeit verlor der Emmeranbau 
an Bedeutung, und an seine Stelle t ra t  d e r m i t  ihm 
als Unkraut  eiilgewanderte Hafer, auBerdem wurde 
Spelz oder Dinkel in Kul tur  genommen. Vom 
Osten und Nordosten Europas kam eine neue 
Getreideart mit  der Zoche, der Roggen. Ein an- 
derer ]Zulturstrom brachte in der Steinzeit tro- 
pische Hirsearten zusammen mit zweisterzigen, 
sohlenlosen Pfltigeil yon Indien nach Nordost- 
Afrika. Ebenso gelangten tropische Hirsen, Reis 
und Weizen yon Indien nach dem Fernen Osten. 

Weickmann (Mtincheberg/Mark). 
Genetische Studien iiber die Phenolfarbenreaktion 
beim Weizen. \ton K. M ICZYNSKI  jun. (L~bomt. 

f .  Genelik u. .Pflc~nzenzi~chtu~g, Techn. Hochsch., 
Lwow-Dubla~r Z. Ztichtg A 22, 564 (1938). 

Verf. hat  uiltersucht, wie sich die Phenolfarben- 
reaktion in Kreuzungeil zwischen Weizensorteil 
mit  verschiedener FS.rbung nach Phenolbehandlung 
verhXlt. Ferner wurde geprtift, ob Koppelung 
zwischen der PhenolfXrbung verschiedener Pflan- 
zenteile sowie zwischen F~rbung und anderen 
wichtigen Merkmaleil, wie Begrannung, fi~hreil- und 
Kornfarbe, vorliegt. Zu den Kreuzungen wurden 
Winterweizensorten herangezogen, die sich auger 
in  der Phenolf~rbung stets mindesteils durch zwei 

Merkmale unterschieden. Fti~ rote Kornfarbe 
wurden 3 dominante Oene R 1, R 2 und Rs gefunden, 
ftir fi~hrenfarbe 2 Oene B 1 und B e sowie eiil Gen N. 
welches die Ausbildung von Grannen verhindert. 
Die Phenolf~rbung der K6rner wird durch I bis 
2 gleichsinnige Oene F~ und F l l  bedingt, die Phenol- 
f~rbung der Spelzen dutch einen dominanten 
Faktor #. Koppelung wurde zwischen der Phenol- 
f~rbung der Spelzen und der K6rner festgestellt, 
w~hrend die Phenolf~rbungsfaktoren voil den 
C-enen ftir Grannenlosigkeit, )~hren- und Kornfarbe 
unabh~tngig vererben. Die Untersuchung der 
Spelzenextrakte auf Oxydasegehalt mit  ttilfe der 
Guajak- und der Benzidinreaktion ergab eine Ab- 
h~ngigkeit der Phenolf~rbung yon der Anwesenheit 
der Oxydasen in den Spelzen. Ufer (Berlin). 

Erblichkeitsversuche mit Pisum. X. Die Koppe- 
lungsgruppen Pa-R-TI-Btb und WIo-P-PI. Von 
E. NILSSON. Hereditas (Lund) 25, 48 (1939). 

Die 1925 vom ReI. nachgewiesene Koppelung 
zwischen den Merkmalen runzlige Samen uild 
spitze Htilse konnte in dem Material voil RAS- 
MIJSSOI, r (1927) nicht beobachtet werden. WlNGE 
(1936) vermutete daher eine Translokation in dem 
Material des Ref, und reih• das Gen ftir stumpfe 
Htilse (Btb) mit  den Genen ftir Dicke der Htilsen- 
wand (N) und tltilsenform (S) in die Koppelungs- 
gruppe 3 eiil. In  den Untersilchungen des Verf. 
ist abet die Zusammengeh6rigkeit der C~ene ftir 
runzlige Samen nnd spitze Htilse wiederholt fest- 
gestellt, und zwar nlit einem Austauschwert yon 
36--37 %. Dementsprechend konnten auch Koppe- 
lungen mit  den Genen Ittr Akazia-Blatt und dunkel- 
griine Hfilse, deren Zugeh6rigkeit zu der r-Gruppe 
(r = runzl. Samen) bereits bekannt  war, nachge- 
wiesen werden. Unsicher bleibt jedoch die Reihen- 
folge der genannten Gene. Eine zweite Koppe- 
lungsgruppe wurde yore Verf. mit  den Genen ftir 
wachsfreie Blattoberfl~che (Vglo), Pergament- 
schicht (P) und schwarzes Hilum (Pl) aufgestellt. 

Kappert  (Berlin-Dahlem). 

Uber das Auftreten zweier recessiver Mutationen 
bei Lupinus albus in bestimmter Reihenfolge. Voil 
R. v. SENG13USCH und It. KRESS. (Forsch.-Ab~. 
d . F .  v. Lochow-t)etkus G. m. b. H. ,  .Petkus.) Biol. 
Zbl. 59, 222 (1939). 

13ei der Auslese alkaloidfreier Individuen voil 
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Lupinus albus stellte es sich heraus, dab alle alkaloid- 
~reien Pflanzen hellsamig sind (reinweiBe Samen- 
schale), w~ihrend die alkaloidhaltigen dunkelsamig 
s ind  (weiBe Samensehale mit  r6tlichem Schein). 
Das Verh~ltnis vorl dunkelsamigen zu hellsamigen 
Individuen ist bei den einzelnen Herkfinften ver- 
-schieden, es sehwankt zwischen ioo : I b i s  iooo : I. 
Unter den hellsamigenPflanzen linden sich alkaloid- 
freie im VerhXltnis 3000: I b i s  Ioo: i. Bei Kreu- 
zungen zwischen dunkelsamigen-alkaloidhaltigen 
mit  hellsamigen-alkaloidfreien t ra t  in der F2 eine 
starke Koppelung zwischen hellsamig und alkaloid- 
~rei einerseits und dunkelsamig und alkaloidhaltig 
andererseits ein. Der Austausch wird mit  2 % an- 
gegeben. Die Eigenschaften der Samenfarbe und 
des Alkaloidgehaltes spalten nach 3: i. Zwischen 
.den Oenen dieser beiden Eigengchaften bestehen 
Weehselbeziehungen derart, dab die Mutation zu 
hellsamig eine Voraussetzung ist fiir das Auftreten 
,der weiteren Mutation yon alkaloidhaltig zu atka- 
loidfrei. - -  Ob die bisher gefundenen hellsamigen- 
alkaloidfreien Individuen auf Mutationen derselben 
Gene oder verschiedener Gene beruhen, wie es ffir 
die verschiedenen Sippen yon Lupinus luteus und 
angustifolius nachgewiesen wurde, ist noch nicht 
festgestellt, aber vom gr6gten Interesse ffir die 
KlXrung der Wechselbeziehungen beider Eigen- 
,schaften. Verf. m6chte annehmen, dab die che- 
mische VerAnderung durch die Hellsamigkeit die 
• Ursache ffir das Entstehen der Mutation 
,,alkaloidfrei" ist und nicht das Gen fiir Hell- 
samigkeit selbst Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Genetical studies in pears. I. The origin and beha- 
viour of a new giant form. (Crene• Studien an 
]3irnen. I. Der Ursprung und das Verhalten einer 
neuen Riesenform.) Von M. ]3. CRANE and P. T. 
THOMAS. J. Genet. al, 28 7 (1939). 

An der Birnensorte Ferti l i ty t ra t  auf dem Wege 
.der Sprogmutation eine neue grogfrfichtige Form 
auI. Es wurde festgestellt, dab diese gegeniiber 
der Ausgangssorte (2n = 34) tetraploid mit  2n 
= 68 Chromosomen ist. t3ei der Mutante wurde 

eine gewisse Erh6hung der Selbstfertilit~t be- 
obachtet. Ferti l i ty braehte bei Selbstbest~ubung 
0,8 % samenhaltige Friichte mit  durchschnittlieh 
2 ausgebildeten Samen je Frucht, die tetraploide 
Mutante 37,5 % samenhaltige Frfichte und durch- 
schnittlich 5,7 % gute Samen je Frucht. ]3el der 
Kreuzung der diploiden Form mit  der tetraploiden 
als Pollenelter wurden 2o,4% FruchLansatz und 
durchschnittlich 6,23 gute Samen je Frucht  er- 
halten. In  der Reduktionsteilung weist die diploide 
Sorte Ferti l i ty normale Bivalentenbildung und nur 
wenige Unregelm~tBigkeiten auf. 33ei der tetra- 
ploiden Mutante treten neben 33ivalenten in wech- 
selnder Zahl Quadrivalente auf; Univalente sind 
verh~tltnism~tBig selten. Die cytologischen Ver- 
hMtnisse sprechen Iiir Autopolyploidie der Mutante. 
Die tetraptoide Form hal  einen h6heren Prozent- 
satz an defekten Pollenk6rnern als die diploide. 
Der Pollen der Mutante ist dreieckig und dick- 
wandiger. Vielfach kommen gegabelte Pollen- 
schl~uche vor. Sehmidt (Mfincheberg/Mark). 

Zur Genetik der Rebe. V o n  H. ]3REIDER. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungsforsch., Erwin 
Baur-Inst., Miincheberg/Marh.) Wein u. Rebe 20, 
315 (1938). 

Verf. weist auf die 33edeutung genetischer For- 
schung ffir Zfichtung und Auslese neuer Rebsorten 

hin und erl~utert dies an 33eispielen Itir eine ein- 
fache Mendelspaltung (herbstliehe Laubfarbe), 
Polygenie (verschiedene Intensit~t  der herbstlichen 
Laubr6tung), Korrelation infolge Pleiotropie 
(Herbstverf~rbung und t3eerenfarbe) und Korre- 
lation zwischen ~uBerlich leicht erkennbaren Merk- 
malen und solchen Eigenschaften, die nur durch 
besondere Versuche oder Untersuchungen zu er- 
mitteln sind (z. 33. ~vVfichsigkeit und Reblaus- 
resistenz, Plasmopararesistenz und Traubenge- 
schmack usw.). Im Laufe der ontogenetischen 
Entwicklung k6nnen sich infolge ])ominanzwechsel 
bei allelen Genen oder infolge Wechsel yon Epi- 
bzw. Hypostasie bei analogen Genen Abweichungen 
in der Manifestation dieser Oene ergeben (Ab- 
h~ingigkeit der Blattform bei derselben Pflanze yon 
Alter, Entstehungszeit und Entstehungsort), die 
als umweltbedingt (Modifikation) im weitesten 
Sinne des Wortes zu betraehten sind. Zur weiteren 
Erl~uterung des ]3egriffes Modifikation wird auf 
den Einflug der Tagesl~tnge auI die Holzreife hin- 
gewiesen. SehlieBlieh wird die ]3edeutung der 
])auermodifikationen und Mutationen ffir die 
Rebenziichtung er6rtert. Seeliger (Naumburg).~176 

L'action de la colchicine sur les eellules v~ge~tales. 
(Die Wirkung des Colchicins auf pflanzliche Zellen.) 
Von G. MANGENOT. C. r. Acad. Sci. Paris 208, 
222 (1939). 

Die wesentlichen Wirkungen des Colchicins 
werden ffir pflanzliche Zellen besproehen. ])as 
Alkaloid wirkt auf die meristematischen Wurzel- 
teile ein. Es kommt zu einer verminderten Kern- 
teilungsrate. An die Bildung polyploider Kerne 
kann sich eine Reihe yon Prozessen anschliegen, 
welche zu unregelm~igig konstituierten Kernen 
ffihren. Es kommt zu keinen chromosomalen 
St6rungen. Die Ernghrung der unter  Colchicin- 
einflug stehenden Zellen ist ungest6rt. 

J. Straub (]3erlin-Dahlem). ~ ~ 
Colchicine-induced tetraploidy in flax. (Durch 
Colchicin ausgel6ste Polyploidie beim Flachs.) Von 
V. A. RYBIN. (All-Union Inst. of Plant Industry, 
Leningrad.) C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 21, 3o2 
(1938). 

Junge S~mlinge von mehreren Flachsherkfinften 
wurden ffir 25 Stunden in Colchicinl6sung o,i % 
getaucht. Es entwickelten sich daraus bei einigen 
tetraploide Sprosse, die alle bekannten Erschei- 
nungen der Polyploidie aufwiesen. Die Tetraploiden 
sind fertil, die Samen gr6Ber und schwerer als bei 
])iploiden. Auf zfichterisch wichtige Folgerungen 
wird nur er6rterungsweise eingegangen. 

Propach (Mfinchebreg/Mark). ~176 
Cytogenetic results with colchicine. (Cytogenetische 
Ergebnisse der Colchicinbehandlung.) Von M. L. 
RUTTLE and ]3. R. NE]3EL. (dgricult. Exp. 
Slat., New York.) ]3iol. Zbl. 59, 79 (1939). 

Nach kurzer Literaturtibersicht wird yon eigenen 
Versuchen berichtet. Von Calendula wurden die 
Sorten ,,French Dwarf" und ,,Oinea Gold" tetra- 
ploid gemacht. Aus der Kreuzung ging ein einziger 
S~mling hervor, ebenfalls tetraploid, der gegentiber 
den Ausgangsformen einen ganz neuen, gXrtnerisch 
beachtenswerten Typ darstellt, der bei diploideI1 
Bastarden noch nicht erschien; Polyploidie scheint 
also hier das Auftreten neuer Genkombinationen 
zu begfinstigen. Die Tetraploiden sind fertil. Von 
Antirrhinum majus wurden yon 4 Sorten Tetra- 
ploide erzielt, welche die fiblichen Konsequenzen 
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der  Genomste igerung  demonstr ieren.  Die Rost -  
anf~ll igkeit  kann in einer Sorte  noch gr6Ber sein 
als in der diploiden Ausgangsform.  Von Phlox 
Drummo~dii, Crepis capillaris und Ageratum sp. 
wurden  ebenfalls  te t rap lo ide  F o r m e n  erzielt.  Bei  
allen k o m m e n  Chim~ren verschiedener  Valenz vor. 
E in  Klon des pentaplo iden  und steri len Bas tards  
Mentha aquatica (n = 48) • 3/I. rotundifolia (n--12) 
wurde  durch Colchicinbehandlung amphidip lo id  
und Ierti l  gemacht .  Das gleiche gelang mi t  e inem 
sonst  s ter i len Klon der offizinellen Minze. Wich t ig  
ist  hierbei  eine Verst.X.rkung des Duftes.  Ob dami t  
eine Steigerung des Olgehaites  ve rbunden  ist, wie 
bei t e t r ap lo idem Ocim~m basilicum, s teh t  wohl  
noch n ich t  lest.  Propach (Miincheberg). ~ 6 

The effect of convallarine upon the seeds of summer 
wheat. (Die ~Tirkung yon  Conval lar in  auf  die 
Samen yon Sommerweizen.)  Von A. S. A F A N A S -  
SIEVA.  (Electrol. Laborat., Dep. of Genetics, 
Timiriazev Agricult. Acad., Moscow.) C. R. Acad. 
Sci. U R S S ,  N . s .  21, I44 (I938) . 

ImAnschuB an die epochemachendenWirkungen ,  
die m i t  Colchicin in zahlreichen Versuchen erziel t  
worden  sind, wurden  auch die Versuche mi t  zahl- 
re ichen anderen Stoffen, besonders Alkaloiden,  
wieder  aufgenommen.  In  dieser Mit te i lung werden 
Beobach tungen  m i t  Co~vallarin er6rtert .  Ver- 
wende t  werden L6sungen yon e twa  o, i ,  o,2, o, 5, 
o,8 und 1,o%. Nur  die h6heren Konzen t r a t i onen  
o,8 und i ,o  % / ibten auf den Quellungs- und Kei-  
mungsvorgang  der  Samen einen hemmend  n Ein-  
flul3 aus. Auch  cytologische Ver~tnderungen wurden  
nur  bei e inzelnen Pf lanzen des mi t  diesen L6sungen 
behandel ten  Materials  festgestell t .  Sie besehr~nk- 
ten  sich auf das lokale Auf t re ten  tumora r t ige r  viel-  
kerniger  Riesenzellen,  yon denen v e r m u t e t  wird, 
dab sic tells durch zellteilungslose Mitosen, tells 
durch Zel lverschmelzungen bzw. Kernt iber t r i t te ,  
v ie l le icht  durch  das Zusammenwirken  dieser Er -  
scheinungen ents tehen,  v. Berg. o o 

Gytological studies in a haploid plant of Triticum 
vulgare. (Cytologische Studien an einer haploiden 
Pf lanze von Triticum vulgate.) Von N. K R I S H -  
N A S W A M Y .  (Cyto-Genet. Laborat., SvaliSf.) Here-  
ditas (Lund) 25, 77 (1939). 

Die un te rsuchte  Pf lanze war  als Pa r t ne r  eines 
Zwill ingskeimlings aufgetre ten.  U n t e r  dell Uni-  
va len ten  der  I. Metaphase  l iegen sieh einzelne 
besonders kennzeichnen und mehr -minde r  regel- 
m~tgig wieder  auffinden.  Von diesen besag eines 
einen grogen T r a b a n t e n  an dickem, ein anderes 
einen kleinen T r a b a n t e n  an l~ngerem und dtinne- 
rem Faden .  g i n  weiteres, median  inseriertes Uni-  
va len t  wies eine eigenartige,  subterminale  achro- 
mat i sche  Stelle auf. E s - w u r d e n  bis zu 6 (davon 
0 - - 2  ringf6rmige) Biva len te  je Zelle gefunden, yon 
denen n u t  eines ein subterminales  Chiasma besi tzen 
konnte .  In  einer Ausnahmezel le  wurden  9 (davon 
8 ringf6rmige) B iva len te  neben 3 Un iva l en t en  
gefunden. Ref.  hXlt diese Zetle n ich t  ffir zugeh6rig,  
sie bedarf  einer durchaus  abweichenden Erkl~rung.  
Gelegent l ieh t r a t  in einzelnen F~llen ein Tr iva l en t  
auf. Die wei teren Phasen  des I. nnd II .  Tei lungs-  
schni t tes  werden  besehrieben.  Das Chromosom 
m i t d e r  achromat ischen Stelle wurde  im Gegensatz 
zu j enen  mi t  T raban ten  niemals als Biva len ten-  
pa r tne r  gefunden,  v. Berg (M/incheberg/Mark) ~ ~ 
On the chromomere structure of wheat chromo- 
somes. (Uber die Chromomeren-Struktur tier 

V~Teizenchromosomen.) Von N. T. K A K H I D Z E .  
C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N . s .  21, 14o (1938). 

U m  ein weiteres Vordr ingen in die Morphologie 
der  Chromosomen yon Tr i t i cum zu erm6glichen, 
wird versncht ,  an deren C h r o m o m e r e n s t r u k t u r  
he ranzukommen.  Analys ie r t  wird eine Pflanze yon 
Trit. durum var.  hordeiforme. Da ftir die tibrigen 
Chromosomen vorl~ufig jegliehe Unterscheidungs-  
merkmale  fehlen, besehr~nkt  sich die Studie au f  
die Nukleolenchromosomen,  deren in somat i schen  
Kernen  2 un te re inander  verschiedene Paare  beob- 
ach te t  werden k6nnen. Eine  wei tere  Besehr~nkung 
wird durch  die Verwendung d/ inner  Schni t tpr~-  
pa ra te  aufgezwungen,  es kann nur  die unmi t t e lba re  
Umgebung  der Anhe~tungsstelle der Pachvt~n-  
gemini  am Nukleolus  s tudier t  werden,  die nat~r l ich 
nur  einen Tell  des ganzen Chromosomenpaares  
ausmacht .  Die Anhef tungss te l le  am Nukleolus  i s t  
gu t  auffindbar,  da  hier an der sekundSren Ein-- 
schntirung jeweils ein besonders groBes Chromomer ,  
das , ,nukleolenbi ldende Chromomer"  tiegt, dem-- 
gegentiber der Nukleolus  jeweils eine cha rak te -  
ristische, kanalar t ige  Vakuole  aufweist.  Die N u -  
k leolarchronlomeren der beiden verschiedener~ 
Paare  unterscheiden sich selbst durch ihre Gr6ge, 
in gleichem VerhXltnis sind auch die zugeh6rigen 
Nukleo la rvakuolen  verschieden.  Diese Paare  wer-  
den mi t  A und B bezeichnet  und die Chromomeren-  
anordnung  und -gr6Benverh~ltnisse ~fir 12 Chro- 
momeren  , , rechts"  und 8 , , l inks" v o m  Nukleolar -  
ch romomer  in A angegeben (die le tz ten steller~ 
m6glicherweise den ganzen Chromosomenabschni t t  
distal  der  sekund~iren Einschni i rung dar);  im 
Chromosomenpaar  B werden 9 Chromomeren  
, , rechts"  und 7 , , l inks" y o u  Nukleo la rchromomer  
beschrieben,  v. Berg (Mtincheberg/Mark).  

Analysis of the chromomere structure of mitotic 
chromosomes in rye. (Die Analyse der Chromo- 
merens t ruk tu r  mi to t i scher  Chromosomen y o u  
Roggen.) Von E. N. S H M A R G O N .  (Cytol. 
Laborat., Inst. of Plant Industry, Leningrad- 
Pushkin.)  C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N . s .  21, 259 
(I938). 

Bei F ix ie rung  mi t  modif iz ie r tem FlemmiKg nn4  
F~rbung mi t  E isenhi imatoxyl in  t r i l l  in den Chro- 
mosomen v o m  Roggen  die Chromomerens t ruk tu r  
zutage. In  der  Mitosis soll es sich um Aggrega te  
der  , ,u l t imate  ch romomeres"  handeln.  Le t z t e r e  
sieht  m a n  nur  in der  Meiosis. - -  Leider  sagt  Verf.  
kein W o r t  dazu, wie er sich die Verb indung  vor~ 
Chromomeren-  und Spi ra ls t ruktur  vorstel l t .  Man. 
h a t  den Eindruck,  dab er beide verwechselt~ 
wenigstens  ftir die Mitosis. J.  Slraub. ~ ~ 

Polyploidy in the high mountain regions of Pamir 
and Altai. (Polyploidie in den hohen Bergregionen 
des Pami r  und Altai.) Von A.P.  S O K O L O V S K A J A  
and O. S. S T R E L K O V A .  (Laborat. of Exp.  Plant 
Taxonomy, Peterhof Inst. of Biol., Univ., Lenin- 
grad.) C . R .  Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 21, 68 (I938). 

N a c h d e m  Iestzustehen seheint,  dab in n6rdl ichen 
]3reiten der  Antei l  polyploider  Fo rmen  h6her isk 
als in siidlichen ]3reiten, wird bier an einem eins t -  
weilen noch kleinen Mater ial  demonstr ier t ,  dab aucl~ 
mi t  zunehmender  H6he  in den Gebirgen die Po ly -  
ploiden beg/ inst igt  sind. Jedenfal ls  haben  ArterL 
der alpinen Stufe h6here Chromosomenzahlen  als 
Ar ten  der  t ieferen Lagen aus den gleichen Ver-  
wandtscl~aftsgruppen. Ausnahmen  bi lden auch 
bier die Gat tungen,  die durch mangelnde  oder  
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geringe Polyploidie sonst schon aufgefallen sind. 
Genaue Prozentzahlen sind nicht angegeben, es 
~hat daher keinen Sinn, die anscheinend willkfirlich 
herausgegriffenen Gruppen anzufiihren. 

Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
Reduction division in interspecific hybrids in the 
genus Beta L. (Reduktionsteilung bei Artbastarden 
der Gattung Beta.) Von N. E, ZAIKOVSKAJA. 
C. R. Acad. Sci. URSS, N, s, 20, 715 (1938). 

Die untersuchten Bastarde stellten 4 Kombi- 
nationen der Arten Betc~ lomatogona, trigyna, 
~nacrorhiza (2n = 18) und vulgaris (21i = 18) dar. 
Abweichend yon bisherigen Angaben wird ftir 
B. lo~nalogona eine diploide (2n = 18) und fiir 
B. lrigy*za elite tetraploide (2n = 36) Chromo- 
.somenzahl angegeben. Bei B. lomatogona x trigyna 
werden 911 + 9I, gelegentlich auch 1--3 Trivalente 
gefunden. Bei B. macrorhiza • trigyna erschien 
die Konjugatio~ geringer, es traten 4--8 Bivalente 
und mitunter  I Trivalent auf. Bei den diploiden 
bildeten B. mctJorhizc~ • lomalogona 4--8, B. 
,ulgaris • lomatogona nur 2--3 Bivalente. Der 
Yerla2uf der Aiiaphyse I u n d  der ganzen II.  Teilung 
Jst sehr unregelm~Big. Die St6rungserscheinungen 
wachsen mit  der Zahl der Univalenten, yon denen 
viele bei der  Kernbildung ausgeschlosseli bleiben. 
Andererseits k o m m t  Diadenbildung vor, oder es 
werden mehrere Gruppen yon Chromosomen in 
II .  Telophase zu Sammelkernen mit  h6heren Chro- 
mosomenzahlen zusammengezogen, Die Gfite des 
Pollens ist deutlich vom Ausnlal3 der Meiose- 
st6rungen abhgngig, v. Berg (Mtincheberg). ~176 

Spezielle Pflanzenzi~chtung. 
0 Handbuch tier Pflanzenziichtung. Hrsg. v. 
TH. ROEMER u. W. RUDORF. 5. Liefg., 2. Bd. 
Bg. 1 - -  5 . 15 Textabb., S. 1--8o. Berlin: Paul 
Parey 1939. 

Mit einer Einffihrung in die Getreidezfichtung 
aus der Feder des eineli Herausgebers (RoEMER) 
beginnt  die 5. Lieferung. Im Kapitel ,,Allgemeine 
Grundlagen" behandelt Verf. zungchst Blfihver- 
lagltnisse und Technik der Kreuzung, Variabilit~it 
nnd Korrelationen, Bestockungsfghigkei• und die 
sonstigen guBeren und inneren ffir die Bewertung 
xlnd Beurteilung der Getreidepflanze bedeutsamen 
Eigenschaften sowie die lVfethoden ihrer Ermitt-  
lung. Im besonderen wird auch der Bedeutung der 
Aufgaben der Getreideziichter gedacht, Sorten Ifir 
aul3ergew6hnliche Umweltbedingungen zu schaffen, 
z. B. die starke N-Dfingung vertrageli k6nnen, Ifir 
13eregnung oder H6hen oder Trockenlagen geeignet 
sind. Eine sehr klare Besprechung der Zucht- 
gartentechnik, Ernte u~d Vermehrung beschliel3t 
alas Kapitel. VermiBt werden k6nnte die Erwgh- 
nung yon Entk6rnungsmaschinen ffir Ahren oder 
Pflanzen, wie sie schon recht brauchbar gebaut 
werden und die doch erhebliche Arbeit sparen. - -  
Im  besonderen Teil wird die Zfichtung des Roggens 
mi t  all ihren Schwierigkeiten dargestellt. Hier 
sind besonders ersch6pfend und ausffihrlich nach 
dem heutigen Stand die Befruchtungsverhgltnisse 
und die daraus ftir den Zfichter zu treffenden 
Magnahmen geschildert, wobei Verf. aus eigeneli 
umfangreichen Arbeiten wertvolle Beitrgge liefert. 
Den SchluB des Heftes bildet der Beginli des 
~Kapitels fiber Maiszfichtung yon TAV~AI~ und 
LIEDER, welche zungchst Abstammulig, Systematik 
lind Cytologie behandeln. Sessous (GieBen). 

O Handbuch der Pflanzenziichtung. Hrsg. yon 
TH. ROEMER u. W. RUDORF. 6. Liefg., I. Bd. 
Bg. 16--18. 4. Bd., Bg. 6 - -  7 . S. 241--288 u. 
81--112. Berlin: Paul  Parey 1939. RM. 6,50. 

Die 6. Lieferung des I. Bandes enthglt den 
SchluB des Kapitels fiber ,,Die genetischen Grund- 
lagen der Entwicklungspbysiologie und ihre Be- 
deutung ftir die Zfichtung", im besonderen werden 
die Verh~ltnisse behandelt, wie sie bei Kreuzungen 
zwischeli frfihen und spgten Sorten auftreten. 
sowie die Aufgaben und Methoden tier Akklima- 
tisationsztichtung. Verf., der sich mit  diesen 
Fragen besonders befai3t hat, versteht es zweifellos, 
die verwickelten Vorgitnge dem Leser verstgndlich 
zu machen. Es schlieBen sich an Abhandlungen 
volt RORMER ,,Ertragssicherheit und Krankheits- 
resistenz" yon F U C H S  und v. ROSENSTI3EL fiber 
,,Physiologische Resistenz". Hier kommen Verff. 
zu Wort, die aus reicher experimenteller Erfahrung 
sch6pfen k6nnen. Aus dem IV. Band findet sich 
der AbschluB des Beitrages yon SCHNEIDER fiber 
Betazfichtung, mit  den Abschnitten fiber Zucht- 
ziele, ztichterische Fortschritte, die Arbeiten der 
Sortenregisterarbeiten und der Schriftennachweis. 
STELZNER u n d  L E H M A N N  endlich beginnen das 
Kapitel Kartofiel, einleitend mit  der Systematik. 
Es folgen die Abs~tze tiber ,,Generative Vermeh- 
rung, Technik der Kreuzung, Vererbung, Variabi- 
litgt" und ,,allgemeine Ertragseigenschaften" nebst 
der ,,Bewertung der Knollen". Sessous (Giel3en). 

Some regularities observed in plant hybridization. 
(Einige bei der Pflanzenkreuzung beobachtete 
RegelmgBigkeiten.) \ ton S. J. KRAJEVOJ.  Bull. 
Acad. Sci. URSS, C1. Sci. math. et natur.,  S6r. 
biol. Nr i ,  399 u. engl. Zusammenfassung 426 
(I938) [Russisch]. 

Auf Grund volt Kreuzungsversuchen an ver- 
schiedenen geographisch entfernten Sorten yon 
Gerste und Pfeffer, die sich besonders in quanti- 
tat iven Charakteren unterschieden, kommt Verf. 
zu der Auffassung, dab in der Regel hochwfichsige, 
kr~iftig entwickelte Formen fiber niedrigwachsende, 
schwaeh entwickelte Formen dominieren. Dies 
gilt nicht nu t  ffir dell Habitus, sondern auch fiir 
spezielle Eigenschaften, wie Lgnge tier ~ihre, Gr6ge 
des Kornes, Gr6ge der Frucht, Blattdimensionen 
usw. Die Bedeutung dieser Feststellung fiir Ziich- 
tung und Theorie der ,,Heterosis" wird gewfirdigt. 

Ufer (Berlin). 

Population studies with wheat. I. Sampling. 
(Mathematische Studien beim Vqeizenanbau. I. 
Probenahme.) Von H. G. HUDSON. (School of 
Agricult., Cambridge.) J. agricult. Sci. 29, 76 (1939). 

Zur Feststellung eines Faktors (Ertrag, Pflanzen- 
zahl usw.) beim Weizenanbau ist es bei grogen 
Versuchsfl~chen nicht m6glich, das ganze Feld zur 
Bewertung heranzuziehen. Vorliegende Arbeit 
hefal3t sich mit  den Problemen der Probenahme, 
die so vorgenommen werden soil, dab der Wert ffir 
den gewfinschten Faktor mit  m6glichst kleinem 
mittleren Fehler erhalten wird. Zm= Studium der 
Probenahme und der Nachbarwirkung bei Weizen 
wurde 1934/35 und 1935/36 je ein groger Versuch 
angelegt und zwar in der Art, dab eili mit  einer 
Weizensorte (Holdfast) bestelltes Feld in zahlreiche 
kleine Einheiten (72oo Einheiten zu je 6 inches 
= 15,2 cm einer Drillreihe) aufgeteilt wurde, yon 
denen Pflanzenzahl, Halmzahl, Ahrenzahl, Stroh- 
und Korngewicht festgestellt wurden. Da die 
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/?osition jeder  E inhe i t  bekann t  war, konnten  die 
E inhe i ten  rechnerisch beliebig zusammengese tz t  
werden,  um die op t imale  Gr613e, L~inge, Brei te  
sowie Ver te i lung der  einzelnen Teilstficke zu er- 
rechnen.  Der  geringste Fehler  bei der  :Probenahme, 
ausgedrt ickt  in % des Mittels, wird er re icht  mi t  
der  kleinstell  Probeeinhei t ,  doch ist  die grol3e Zahl 
der  dazu n6t igen :Proben nnprakt isch .  Als opti-  
male  l~ ftir sS, mt l iche  Fak to ren  ergaben 
sich 6 feet  = 72 inches = I83 cm DrillreihenlS~nge, 
genommen  als 3 feet  = 91, 5 cm yon 2 nebenein-  
ander l iegenden Dri l l reihen (Reihenabs tand  7,5 in- 
ches ~ 19 em). Die Gr6Be des Einheitesstf ickes ist  
dabei  wicht iger  als die Form,  so dal3 es wenig 
ausmacht ,  wenn m a n  I8 inches = 45,5 cm yon 
5 nebeneinander l iegenden I~eihen l l immt,  doch 
sollen E x t r e m e  ve rmieden  werden.  Die Anzahl  der 
Probes t i icke  h ~ n g t  yon dem zu beobach tenden  
F a k t o r  ab. Es  wurde  gefunden,  dal3 Pflanzenzahl ,  
H a l m z a h l  und ~ h r e n z a h l  e twa  die gleiehe Anzahl  
Proben  ben6tigen,  dagegen die Er t ragsfes t s te l lung  
e twa doppel t  soviel. Der  Prozen tan te i l  al ler  Probe-  
stficke an der  ganzen Fl~che ist  abh~ngig yon der  
Gr6Be derselben : je gr613er die Fl~che, desto kleiner 
der  nStige Prozentante i l .  Ftir  Er t ragsfes t s te l lnng  
mfissen z. B. bei e inem Feh le r  yon 5 % des Mit tels  
genommen  werden :  5% bei einer Fl~che yon  
1/20 acre = 2,o2 a ~ 2o2 qm, 15% bei 1/100 acre 

4 ~ qm und 43 % bei ~/~00 acre ~ 6,8 qm. Un te r -  
te i lung der Fl~che, wobei  aus j edem Teilstf ick die 
gleiche Anzahl  Probes t t icke  genommen  werden, 
erh6ht  die Genauigkei t  wesentlich,  da dadurch  
]3odenschwankungen im grol3en ausgeglichen wet-  
den. Zahlreiche Tabel len  und graphische Dars te l -  
lungen erlt iutern die Arbeit .  Die N o m e n k l a t u r  der  
ma themat i schen  Forme ln  Jst leider ziemlich unein-  
heitlich. Weickmann (Mfincheberg/Mark). 

A new species of wheat, Trit icam armeniacam 
(Jakubz.) sp. n. (Eine neue Weizenspezies : Tr i t i cum 
armeniacum.)  Von E.  N. M A K U S H I N A .  (Laborat. 
of Genetics, All-Union Inst. of Plant Industry, 
Pushkin.)  C. R, Acad. Sci. U R S S ,  N . s .  21, 345 
(~938). 

W i l d e m m e r  aus Armenien  und dem Oebie t  der 
Nachi t schevanischen  Repub l ik  wurden  bisher zu 
Tr. dicoccoides ssp. armeniacum gestell t .  Diese 
Subspezies ist  zum Unterschied  yon der  ssp. syrio- 
palestinicum, wenig po lymorph ,  bekann t  geworden 
sind rot-(var ,  naehitschevanicum), weiB-(var. Tu- 
maniani) und seltene schwarz~hrige Abar t en  (vat. 
nigrum); F o r m e n  m i t  Spelzenbehaarung fehlen 
v611ig. Bei Kreuzungsversuchen  yon armeniacum 
mi t  anderen Weizen  stel l ten sich alle t~astarde als 
steril  heraus,  auch wean  sie im fibrigen morpho-  
logisch normal  waren. AuBerdem ha t t en  Bas ta rde  
mi t  wi ldem Einkorn  (T. spontaneum) degenerier te  
Antheren ,  jene m i t  dicoccum bes tanden aus zwer- 
gigen oder  a lbinot ischen Pflanzen,  die ]Kombina- 
t ionen m i t  monococcum gingen lrfih ein und mi t  
spelta ke imten  sic nicht.  Aul3er mi t  den genannten  
A r t e n  waren  die Verb indungen  mi t  T. durum, 
~ersicum, Timopheevi, vulgate und macha hergestel l t  
worden. Bei der  cytologischen Unte r suchung  der  
Bas tarde  yon armenicum mi t  dicoccoides, dicoccum 
und durum wurde  eine viel  gr613ere Univa len tenzah l  
( 2 - -1o - -12  und mehr) gefunden, als sonst  ill Ver- 
b indungen 14 chromosomiger  Weizen mi t  dicoccoides 
(o--4).  Aueh  ri l lgf6rmige t3ivalente wurden  sel- 
t ener  festgestell t ,  bei armeniacum • dicoccoides 

und x durum bis zu 5, bei armeniacum • dieoccum 
bis zu 7. Gelegent l ich kamen  Tri-  nnd Quadr i -  
va len te  vor. E in  Teil der Un iva len ten  kann sich 
im ersten Tei lungsschr i t t  spalten, manche  gelangen 
nicht  in die Tochterkerne.  Auch  die I I .  Tei lung 
gibt  ein gest6rtes Bild. Aus al lem wird der SchluB 
gezogen, dab die bisherige Subspezies, da  sie geo- 
graphisch, morphologisch und cy togenet i sch  gegen- 
fiber dem syrisch-palest inensischen Formenkre i s  
charakter i s ie r t  erscheint,  besser als selbst~ndige Art ,  
Tr. armeniacum (Jakubz.)  sp. n. behande l t  wfirde. 
Die GellomanMyse wird festzulegen haben, ob ih r  
n icht  vie l le icht  die gleiche, re la t iv  isolierte Stel lung 
wie Trit. timopheevi e inger~umt  werden muB. 

v. Berg (Mtincheberg/3/Iark). ~ ~ 

The r61e of amphidiploids and other balanced types 
in crosses between widely separated forms. (Die 
Rolle  der  Amphidip lo iden  und anderer  ba lanc ier te r  
Typen  bei  Kreuznng  en t fe rn t  s tehender  Formen . )  
Von O. N. S O R O K I N A .  (Laborat. of Genetics, 
All-Union Inst. of Plant Industry, Pushkin.)  
C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 20, 591 (1938). 

In  dieser Not iz  wird die ]3edeutung der  gegenfiber  
den E l t e rn  wesent l ich erh6hten Nreuzba rke i t  
amphidip lo ider  nnd part ie l l  addier ter  t3astard- 
formen e rneu t  un te r  ]3eweis gestellt .  Besprochen 
werden die Amphid ip lo iden  Aeg. longissima • Tr. 
durum (2n = I4 + 28 = 42 ) und Aeg. ventricosa 
• Tr. durum (2n = 28 + 28 = 5 6 ) ,  sowie eine 

kons tan t  42chromosomige  F o r m  aus der  K o m -  
b ina t ion  (Aeg. ventricosa • Tr. dicoceum) • Tr. 
dicoccum, welche angebtich die be iden dicoccum- 
Genome und dazu ein ventricosa-Genom enthal t .  
/3esonders die beiden Verb indungen  mi t  ventricosc~ 
sind bemerkenswer t ,  denn es zeigt  sich, dab ihre Ba-  
s tarde mi t  Tr. vulgare sehr fertil  sind und (wenigstens 
in der  allein untersuehten  zweiten ~ombina t i on )  
sehr  hohe Chromosomenkonjuga t ion  (2I I I )  auf- 
weisen, zu deren Erklt t rung wei tgehende Homologie  
zwischen einem ventricosa- ulld dem charakter i s t i -  
schen Weichweizen-Genom D (hier C genallnt)  
angenommen  werden miissen. ]3isher war  eine 
solche Homologie  bekal lnt l ich nur  Ifir ein Aeg. 
cylindrica-Genom l lachgewiesen worden;  /3astarde 
zwischen A eg. ventricosa und Tr. vulgare hingegen 
waren  noch n ieh t  zur Untersuchul lg  gekommen,  
da  sie anscheinend viel  schwerer  als die of t  ge- 
prf if ten Verb indungen  mi t  te t raplo iden W e i z e n  
herznstel len sind. Un te r  t3ezngnahme auf  chromo-  
somenmorphologische  Befunde  wird ferner  die 
Ve rmutung  aufgestell t ,  dab auch das Genom yon  
A eg. bicornis zu diesen Gellomen nahe Beziehungen 
aufwiese, die sich jedoch  l loch nicht  direkt  prfifen 
lieBen. M6glicherweise werden auch hier ers~ 
polyploide Fo rmen  die en tsprechenden Kreuzungen  
m6glich machen.  Die genomanaly t i schen  Schlul3- 
folgerungen haben allerdings zur  Voraussetzung,  
dab der  42chromosomige  vent r icosa-dicoccum-Ab-  
k6mmling  nur  aus diesen beiden E l t e rn  an fgebaut  
und nicht  e twa  un te r  Bete i l igung ungewol l te r  
Ri ickkreuzung  mi t  Tr. vulgate zustande gekommen  
ist. v. Berg (Mfincheberg/1Kark). ~ o 

Linkage of factors for resistance to mildew in barley. 
(Die Kopplung  von  1Resistenzfaktoren gegen Mehl-  
t au  bei der Gerste.) Von F. N. B R I G G S  and E. H.  
S T A N F O R D .  (Div. of  Agronomy, Univ. of Cali- 

fornia, Davis.) J.  Genet.  37, Io 7 (1938). 
In  der  vor l iegenden Arbe i t  wird fiber die wei tere  

Analyse der Resis tenzfaktorel l  der meh l t auwider -  
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standsf~higen Gerstell berichtet. In IZreuzungen 
mit  den bereits untersuchten resistenten Variet~ten 
Hanna, Goldfoil, Arlington Awnless und der an- 
f~lligen Atlasgerste werden die drei Variet~ten 

. Algerian C. J. 1179, S . P . J .  45492 und Kwan 
C. I. lO16 mit  Hilfe des 13iotypes 3 des Mehltaues 
untersucht. Die Variet~it Algerian ist votlkommen 
resistent, S . P . J .  45492 zeigt den Befallstyp f 
und 14wall den Infekkionstyp 2. Die Pflanzen tier 
Spaltungsgenerationen werden in die Befallsklassen 
resistent (Befallstypen o,I und 2) und anfSollig 
(Befallstyp 4) eingeteilt. Aus den Aufspaltungell 
geht hervor, dab die Variet~ten Algeriall llnd S. 
P. J. 45492 sich yon der anf~illigen Sorte dutch 
einen dominanten Faktor  Mla, den sic beide be- 
sitzen, unterscheiden. Nach Kreuzungen mit  den 
anderen resistellten Gersten treten anf~illige Formell 
auf, so dab der Faktor  Ml~ nicht in diesell Gersten 
enthalten sein kann. Mit dem Faktor  Iiir kurze- 
lange Basalborstenhaare ergibt der Resistenzfaktor 
Mla freie Spaltung. Die Variet~t Kwan enth~ilt 
einen weiteren dominanten Faktor  fiir Mehltau- 
resistenz (Mlk), der auch in keiner der anderen 
Gersten vorkommt. F fir den Algerian-Resistenz- 
faktor (Mla) und den Kwan-Resistenzfaktor (Mlk) 
wird eine Nopplullg gefunden; als Austauschwert 
wird auf Grund yon Fa-Werten 9,81% festgestellt. 
Bei den 8 his jetzt  untersuchten resistenten 
Gerstenvariet~ten treten 6 verschiedene Mehltau- 
resistenzfaktoren auf, yon denen 4 frei spalten 
und 2 gekoppelt sind. Hoffman~z. 

New tetraploid barleys. The hulled and the naked. 
(Neue tetraploide Gersten, bespelzLe und nackte.) 
Von G. D. K A R P E C H E N K O .  (Laborat. of Genetics, 
All-U~ion of Plafzl fr~dusiry, Pushki~r C. R. Acad. 
Sci. URSS,  N. s. 21, 59 (1938). 

Zu den beiden schon Iriiher ver6ffentlichten 
tetraploiden Gersten, aus Viner oI 163 und euro- 
paeum o353/135 werden 2 weitere beschrieben. ~hn-  
lich jenen wurden sie dutch Temperaturshoek 
auf die erste Mitose der befruchteten Eizelle indu- 
ziert. Die Ausgangssorten waren diesmal eine 
zweizeilige bespelzte Gerste Colchicum x~ und 
eine neue zweizeilige Nacktgerste ,,Kolchos". Da 
die tetraploide Kolchos zun~chst auch diploide 
Wllrzeln besaB, muB sic als Chim~Lre entstanden 
sein, die Halme waren jedoch sXmtlich tetraploid. 
Im Vergleich der Tetraploiden mit  den diploiden 
Stammformen zeigten die Ver~inderungen in alien 
F~illen auch ~hnliche Z~ge, ganz geringfiigige Ver- 
z6gerung der Reife, etwas niedrigeren Halm, 
st~rkeres Stroh, l~ingere Spindel, Meinere t31fiten- 
und insbesondere Kornzahl je Nhre, aber - -  bei der 
Nacktform (~ihnlich der bespelzten Viller) sogar 
erheblich - -  gr613ere I(6rner. Verbesserungen 
mancher Eigenschaften werden yon Kreuzungen 
der Tetraploiden untereinander erwartet. Auch an 
ihre weitere ~reuzbarkei t  kn/ipfen sich Hoff- 
nungen., v. Berg (Mfineheberg/Mark). o o 

A study of viruses infecting European and American 
varieties of the potato, Solanum tuberosum. (Eine 
Stuflie der Viren, mit  denen europ~ische und ame- 
rikanische Sorten der Kartoffel Solanum tubero- 
sum infiziert Sind.) Von T. P. DYKSTRA.  
Phytopathology 29, 4 ~ (1939). 

Es wurden Versuche nnternommen, die Idenfit~it 
europ~ischer und amerikanischer Kartoffelviren 
festzustellen. Die Symptome der Viren, ihre sero- 
1ogischen und physikaEschen Eigenschaiten, wie 

Lebensf~ihigkeit in vitro, Verdiinnungsgrad und 
Inaktivierullg durch Temperatur  und Wasserstoff- 
ionenkollzentration und die erworbene Immunit~it 
wurden untersucht. Mild Mosaic, Crinkle Mosaic 
ulld Crinkle sind, wenn auch llicht identisch, doch 
in vielen Hinsichten sehr ~hnlich und entstehen 
aus der Mischinfektion yon X- mit  A-Virus. 
Blattroll-Mosaik unterscheidet sich yon Para  
Crinkle durch seine Symptome und seine iJbertrag- 
barkeit durch Salt. Es wird vorgeschlagen, dieses 
]31attroll-Mosaik-Virus als E-Virus zu bezeichnen. 
Veinbanding, Y-Virus ulld Stipple Streak unter- 
scheiden sich etwas in der St~irke der Symptome 
auf verschiedenell Wirtspflanzen. Die Kl~nlichkeit 
der Symptome, serologische und Eigenschafts- 
studien beweisen, dab beide nahverwandte St~mme 
des Y-Virus sind. Verschiedene StXmme des X- 
Virus wurden an europ~ischen und amerikanischen 
Kartofieln gefunden. Die Str~ike der Symptome 
solcher Komplexe, die Crinkle und Mild Mosaic 
verursachen, h~ngt yon dem betreffenden X- 
Stature ab. Das Virus konnte erfolgreich yon der 
Kartoffel auf Amaranthus retroflexus iibertragen 
werden. Das D-Virus wurde als ein etwas ab- 
weichender X-Stamm ermittel t  und wird deshalb 
besser als X-Virus bezeichnet. Der U. S. D. A. 
S~mling 41956 erwies sich gegen alle gepriiften 
X-Virus-St~mme immun. B-Virus erzeugt auf den 
Sorten Arran Victory und President top necrosis 
und wurde ohne Symptome zusammen mit  X-Virus 
regelm~Big bei der Sorte Green Mountain ge- 
fllnden. Virus C, das allgemein in der Sorte Di 
Vernon vorkommt, rief in alien untersuchten ame- 
rikanischen Sorten top necrosis hervor. Die Folge- 
symptome bestanden bei diesen Sorten in einer 
schwachen abet deutlichen Fleckung. Pfropfung 
yon Reisern solcher Pflanzen auf anf~illige gesunde 
Sorten erzeugte ebenfalls nur Fleckung an Stelle 
zu erwartender top necrosis. Stelz~er. 
The colour of the flowers of TrifoUum pratense L. 
(Die Bltitenfarbe yon Trifolium pratense L.) Von 
F. E. NIJDAM.  Genetica ('s-Gravenhage) t l ,  16 
(1939). 

Dutch Auslese und Kreuzullg ist es m6glich, anch 
bei der scheinbar so wenig variierenden Bltitenfarbe 
des Rotklees einen Einblick in die Vielf6rmigkeit 
der Blfiten zu gewinnen. Die Blfitenfarben des 
Rotklees gehen im wesentlichen auf drei Faktoren 
zurfick, welche die verschiedellen Farbt6nungen 
gelblich-weiB, purpurrot, blaBrot, blau und bl~iu- 
lich-blaBrot bedingen. Gelblich-weil3 kann auf ein 
recessives Gen g zurfickgefiihrt werden, welches die 
Bildung yon Anthozyan fiberhaupt verhindert. 
PIlanzen mit  GG und Gg bilden vorherrschend 
purpurrote Bltitenfarben aus. lJber blaBrot und 
blau scheint purpurrot dominant zu sein, Purpurrot  
wird durch zwei Faktoren 13 und E znsammen 
hervorgerufen, bb bedingt blaBrot, ee blau, w~hrend 
bb ee der blaBroten Blfitenfarbe einen tiefblauen 
Ton verleiht. S~imtliche Farben treten in helleren 
und dunkleren Schattierungen auI, ffir die wahr- 
scheinlich eine Serie polymerer Faktoren verant- 
wortlich ist. Ufer (Berlin). ~176 
A cytological study of resistance of Viking Ourrant 
to infection by Cronartium ribicola. (Cytologische 
Studie fiber die Resistenz der ~ViMng-Johannis- 
beere gegen Cronartium ribicola.) Von O. C. 
ANDERSON.  Phytopathology 29, 26 (1939). 

Die cytologische Untersuchung yon Bl~ttern der 
gegen Btasenrost, Cronczrtium ribico[c~, resistenten 
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roten Johannisbeersorte ~riking, die mit  diesem 
Sch~dling infiziert waren, ergab, dab Infektion 
durch die Stomata der ebeii erwachsenen BlXtter 
erfolgt. Die wenigen Hyphen, die aus dem einge- 
drungeiien Keimschlauch hervorgehen, sterben 
abet vor der Bildung yon Uredo- und Te]osporen 
ab. Voll ausgereifte BlXtter zeigen dagegen, ob- 
wohl anch hier noch ein Eindringen der Keim- 
schlRuche erfolgt, sonst keinerlei Anzeichen einer 
Infektion. Ebenso vermag der /?ilz in den noch 
nicht erwachsenen Bl~ttern, nur kurze Zeit zu 
existieren und hinterl/~.Bt hier nur winzige Nekrosen. 
Die einzelnen Phasen, die das Mycel und die be- 
fallenen Zellpartien bei der Nekrosenbildung durch- 
laufen, werden beschrieben. Nach den Befunden 
scheint es sich in diesem Falle offenbar um phy- 
siologisch bedingte Resistenz zu handeln. 

de Lattin (Mfincheberg/Mark). 

Zur Ziichtung der Rebe. Von ~V. SCHERZ. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi2chtungsforsch., Erwin 
Baur-fnst., Miineheberg/Mark.) Wein u. I~ebe 20, 
329 (1938). 

Nach kurzer Is de~: Ziele der neu- 
zeitlichen Rebenziichtung geht Vei~f. zunAchst auf 
die Resistenzztichtung gegen l)lasmopara viticola 
ein und teilt n i t ,  dab es bisher nicht gelungen ist, 
innerhalb dieser Art  physiologische Rassen nach- 
zuweisen. Bei der Nachkommenschaftsprtifnng yon 
Amerikaner • EuropXer F~- und Fz-S~mlingen auf 
Plasmopararesistenz haben sich deutliche Unter- 
schiede ergeben, die bei der Auswahl besonders ge- 
eigneter Zuchtreben berfieksichtigt werdeii mfisseii. 
Einen aussichtsreichen Weg zur Gewinnung neuer 
pilzfester Ertragskreuzungen erblickt Verf. in der 
Rfickkreuzung yon Amerikaner • EuropAer F~- 
S~mlingen n i t  Europ~erreben, wobei nach Ansicht 
des ]Ref. auf besonders sorgf~ltige Auswahl der 
Europ~erreben (Gene Ifir Pilzresistenz und ge- 
schmackliche Eigenschaften) Gewicht zn legen ist. 
Auch Ztichtung auf Plasmopararesistenz unter 
alleiniger Verwendung yon Viniferasorten h~lt 
Werf. ffir m6glich und aussichtsreich. Bei der Ver- 
besserung unserer Edelsorten in ihren wirtschaft- 
lichen Eigenschaften ohne Rficksicht auf Wider- 
standsf~higkeit sollten, obwohl die Edelsorteii 
bereits mehr oder weniger stark heterozygot sind, 
aus den zahlreichen bereits vorhandenen /7_ 
S~tmlingen nach sorgf~ltiger Auslese /~-Genera-  
tionen geschaffen werden, da diese eine noch gr6- 
Bere Auslesem6glichkeit bieten dtirften. Ffir die 
Zfichtung reblausfester Reben ergeben sich ~hn- 
liche Gesichtspnnkte. Verf. ver t r i t t  den Stand- 
punkt, dab neben d e n  Ziel der Unanf~lligkeit 
(B 6 r ner) auch dasder  Widerstandsf~higkeit gegen 
Reblaus angestrebt werdeii mfisse. Andererseits 
hg2t er auf Grund tier in Mtiiicheberg gewonnenen 
Erfahrungen sogar eine Zfichtung auf Unanf~llig- 
keit gegeii Reblaus auf alleiniger Grundlage yon 
Vinifera fffr m6glich. Seeliger (Naumburg). ~ ~ 

Die Verschiebung des pMinotypischen Bildes einer 
auf Plasmopara viticola-Widerstandsfiihigkeit selek- 
tonierten E • A F~-Population. Von H. SCHEU. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. ZYtchtungs[orsch., Erwin- 
Baur-Inst., MCincheberg/Mark.) Weiii u. Rebe 90, 
34 ~ (I938). 

Verf. untersuchte 2 durch Selbstung des F~- 

Bastards Riparia • Gamay Oberlin 595 gewonnene 
F o-Populationen zu je 500 S~mlingen, yon denen 
nur die eine auf Plasmopara-Festigkeit selektioniert 
worden war, in bezug auf Beerengeschmack, Farbe 
des Beeretlsaftes und allgemefnen Habitus (Ame- 
rikaner- bzw. EuropXer-Habitus). Der Beeren- 
geschmack wurde mit Hilfe der Zungenprobe fest- 
gestellt and in die Komponenten Grasgeschmack 
und S~uregehalt zerlegt, zur Kennzeichnung des 
Habitus dienten die Merkmale Blattform, Blatt- 
stiel, Sfielbucht, Internodienl~nge, Triebspitze, 
Triebfarbe, Wuchs usw., w~hreiid die Beerenfarbe 
dutch Aufbringen eines Safttropfens auf weif3es 
FlieBpapier ermittel t  wurde. Es ergab sich, dab 
die Plasmopara-Selektion in erster Linie die Indi- 
vidnen mit  schwachem Grasgeschmack, geringem 
S~turegehalt, nicht oder schwach gefgrbtem Beeren- 
salt  und Amerikanerhabitus ausgemerzt hatte, 
demiiach also die Widerstandsf~higkeit gegen Plas- 
mopara bis zu einem gewissen Grade mit  starkem 
Grasgeschmack, hohem S~uregehalt, t iefroter 
Beerenfarbe und Europ•erhabitus korreliert vererbt 
wird. Einzelheiten sollen in einer demn~chst er- 
scheinenden Arbeit mitgeteilt  werden. 

Seeliger (Naumburg a. d. S.). ~ ~ 

gytology of poplar species and natural hybrids. 
(Cytologie yon Pappelarten und natfirlichen 
Bastarden.) Yon ~'. H. PETO.  (Div. of Biol. a. 
Agricult., Nat. Research Laborat., Ottawa.) Canad. 
J. Res. 16, Sect. C, 445 (I938) . 

Die Untersuchung erstreckt sieh auf folgende 
Arten und Bastarde: t~opulus grandidentata, P. 
tremuloides, J~. eugenei, P. alba, J~. canescens, P. alba 
• grandidentata und P. alba • tremuloides. An 

Carminessigprgparaten wurde zun~chst die ~{eiose 
der PMZ. studiert. Soweit es sich um diploide 
(2n = 26) Bgume handelte, fanden sich meist 1911. 
]3el einigen diploiden Bastarden wurden jedoch 
Abweichungen gefunden, z. t3. 41 + I711, 16,21 
+ IO,9II uiid sogar 34,41 + 1,811. Da diese Durch- 
schnittswerte auch Zellen mit  i9i  I umfassen, 
kommt  Verf. zu der Ansicht, dab der Paarungs- 
ausfall weniger auf schwacher Homologie der Art- 
genome beruhe als vielmehr auf genischen Diffe- 
renzen der jeweiligen Elternbgume, die eine Paa- 
rnngsdepression zur Folge haben. Ffir diese Auf- 
fassung sprechen die Bastarde, wo die Paarung 
nahezu v611ig normal ist. /3ei triploiden (3n ~ 57) 
P. alba und _P. canescens (4 B~ume) treten nattirlich 
entspreehende IVfultivalenLe auf; in einem Falle 
(P. canescens) ist der Paarungsausfall mit  51,61 
+ 2,711 + oIII wieder sehr stark. Die ~Pollenqua- 
lit~tt ist im Durehschnitt  sehr gut, 5 ~ % werden 
nicht unterschritten, nur zweimal annahernd er- 
reicht. Auch die Triploiden machen hiervon keine 
Ausnahme, da der schlechteste Weft  immer noch 
83 % guten ~Pollen verzeichnet. Der l~ollendurch - 
messer schwankt zwischen 21,2 und 28,2 ~,, wobei 
ein gesicherter Unterschied zwischen Diploiden 
und Triploiden nicht besteht. Eine Beziehung 
zwischen Pollenqnalit~tt und Paarungsmodus l~tl3t 
sich auch nicht nachweisen. GroBe Pollenk6rner 
kommen h~tufiger vor. Verf. h/tlt sie ffir diploid 
und bringt sie m i t  der Entstehung der doch relativ 
h/iufigen triploiden t3~ume in Zusammenhang. 

t~ropach (3/Ifincheberg/lV~ark). ~176 
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