
IL Jahrg. ii. Heft Referate. 3B3 

Symbolisierung der Gene und 
Auf dem Internationalen GenetikerkongreB, der 

im Jahre 1932 in I thaca (N. Y., V. St.) statffand, 
wurde nachfolgender BeschluI3 gefal3t: die gene- 
tischen Gesellschaften aller L~nder sollten Vor- 
schlXge machen, nm zu einer allgemeingfiltigen 
Ordnung der ger~efischen Symbole zu gelangen. 
Diese Vorschl~ge sollten gelegentlich des n~chsten 
Internationalen Kongresses eingehend er6rtert 
werden. Die Internationale Kommission der Gene- 
tikerkongresse ersuchte Fraulein Prof. Dr. T I ~  
TAMMES (Universit~t Groningen) die vorbereiten- 
den MaBnahmen zu treffen. Zusammen mit  Herrn 
Dr. H. DE HAAN verfal3te Fraulein TAMMES einen 
vorl~ufigen Bericht fiber die yon verschiedenen 
L~ndern eingereichten Vorschl~ge. Seitdem hat 
Fraulein TAMMES die Fortffihrung ihrer Arbeit der 
Iuternationalen Union ffir biologische Wissen- 
schaften fibergeben, welche mit  Unterstfitzung des 
Internationalen Instituts ftir intellektuelte Zu- 
sammenarbeit  eine Versammlung yon Beauftrag- 
ten der verschiedenen L~tnder einberufen hat. 
Diese Versammlung fand in London in der Linnean 
Society am 14. und 15. August 1939 unter Vorsitz 
des Herrn Prof. Dr. M. J. SIRKS (Groningen) in 
Gegenwart der nachfolgenden Beauftragten stat t :  
Dr. A. ESTABLIER ulld Frl. N. NICOLSKY (I. I. I. C.), 
Prof. Dr. O. WINGE (D~nemark), Prof. Dr. 
H.J.XTACHTSHEIM (Deutschland), Dr. B. EPHRUSSI 
(Frankreich), Prof. Dr. IR. R. GATES, Prof. Dr. 
J. ]3. S. HALDANE und Dr. A. E. WATKI~S (Grol3- 
britannien), Dr. K. RAMIAH und Dr. S. N. VXN- 
KATRAMAN (Indien), Prof. Dr. M. J. SIRKS und 
Dr. It. S. J. WELLENSIES (Niederlande), Prof. Dr. 
O. L. MOHR (Norwegen), Dr. O. TxI)IN (Schweden), 
Prof. Dr. F. BALTZER, Prof. Dr. E. HADORN ulld 
Prof. Dr. A. ERNST (Schweiz), Prof. Dr. K. 
YON K6R6SY (Ungarn) und Prof. Dr. E. ~u LIND- 
STROM (V. St. A.). Die Delegierten Belgiens, Ira- 
liens, Finnlands und Japans ware nicht anwesend. 

Es wurden als Richtlinien ffir die Symbolisierung 
festgelegt: 

Wahl eines Standardtypus. Wo die Feststel- 
lung eines Standardtypus verlangt wird, da w~hle 
man die meist verbreitete Form, z . B .  den 
Wildtypus, oder in Ermangelung eines solchen, die 
zuerst untersuchte meist dominante wilde oder 
Kulturform. 

"Symbole fi~r Gene eines Standardtypus. Im all- 
gemeinen + ; ffir bestimmte Gene vorzugsweise das 
Gensymbol mit  fiberschriebenem + .  

Symbole fi~r andere Gene. Eine m6gliehst geringe 
Anzahl yon Anfangsbuchstaben des Charakter- 
namens, und zwar, wenn m6glich, des lateinischen. 

Andeutung dominant und recessiv. Dominant  
mittels Majuskel, recessiv mittels Minuskel. 

Multiple Allelen. Das Symbol der zuerst ent- 

der Chromosomabweichungen. 
deckten Allele: Initialen in Minuskel falls recessiv, 
in Majuskel falls dominant ira Verh/~ltnis zum 
Standardtypus. Dieser wird mit  dem gleichen 
Symbol mit  fiberschriebenem + angedeutet; ffir 
die fibrigen gilt dasselbe Symbol mit  einem fiber- 
schriebenen Speziellsymbol, wobei dessen Anfangs- 
buchstaben in Majuskeln fails dominant, in Mi- 
nuskeln falls recessiv in bezug auf die zuerst ge- 
fundene Allele, geschrieben werden. 

Polymere (multiple) Gene. Gene, die sich nicht 
an ihrer Wirkung unterscheiden lassen, ulld deren 
Loci unbekannt sind, werden mit  dem gleichen 
Symbol mit  unten angeffigten arabischen Ziffern 
(A1, A2, A3) oder mit  den rbmischen Ziffern des 
Chromosoms (AI, AII, AIII) angedeutet. 

Letale Gene werden mit  dem griechischen ]3uch- 
staben Lambda (~), der ausschlieBlich in dieser 
Bedeutung verwendet werden sollte, angedeutet. 
Je nach UmstXnden wird dieses 2 einem andern 
Symbol unten angeffigt oder selbst~Lndig, zu- 
sammen mit einer arabischen Ziffer und eventuell 
auch mit  einer r6mischen ffir das betreffende 
Chromosom, und zwar beide unterschrieben, ge- 
braucht (A1, ~ ,  ;~3 IV usw.). 

Gene bei Polyploiden. Bei der Bildung yon Multi- 
valenten durch das Chromosom oder bei zufalls- 
weiser Paarung oder bei sich autopolyploid voll- 
ziehender Spaltung wird die Anzahl der vor- 
kommenden Gene im Symbol ebensovielmal wieder- 
holt: AAAa, AAaa, Aaaa usw. 

Gruppen gekoppelter Gene. Die Gene werden 
ihrer Anordnung im Chrolnosom nach yon links 
nach rechts geschrieben, und die Symbole werden 
spa t i i e r t  I I  A b c D; zwischen die Symbole ver- 
schiedener Chromosome wird ein Semikolon (;) 
gesetzt. 

Gene bei verwandten Arten. Dasselbe Symbol mit  
unterschriebener Abkfirzung des Artnamens. 

Formeln. Im allgemeinen AABbCc; wo jedoch 
die genotypische Zusammensetzung der elterlichen 
Gameten bekannt ist ABe/AbC. Betrifft es eine 
Koppelungsgruppe und sind die Loci der ver- 
schiedenen Gene bekannt, so wird die Formel z.B. 
a b c 
- - ,  wobei der weibliche gametische Geno- 

d e 
typus zuerst genannt wird. 

Gegenseitige (reziproke) Kreuzungen. Falls es sich 
um plasmatische Vererbung handelt, wird der 
Muttername abgekiirzt ulld eingeklammert vor die 
genotypische Formel geschoben. 

Der Vorgang wird eingehalten, wo sich dem 
Symbol keine wesentlichen Einw~Lnde entgegen- 
se~zen. 

Schrifttypus. Kursivdruck ffir Symbole der 
Gene; r6mische Schrift ffir Abweichungen oder 
Umgruppierungen der Chromosome. 

REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Uber einige Pfropfversuehe mit erblichen, durch 
Radium-Bestrahlung erzeugten Variaten von An- 
tirrhinum majus, Antirrhinum siculum und Solanum 
lycopersicum. (Tomate K6nig Humbert.) I. Mitt. 
Von E. STEIN. Biol. Zbl. 59, 59 (I939). 

Pfropfungen auf homozygot mutierten GKDL 

(krebsige Entar tung aus Gruppe A) und cancroidea- 
Pflanzen yon Antirrhinum ma/us mit ihrer nor- 
maler/Sippe, liel3en keine Beeinflussung yon Unter- 
lage zu Reis erkennen. Anders dagegen Pfropfungen 
der Mutante nana yon Solanum lycopersicum nnd 
der Mutante sterilis yon Antirrhinum siculum. Die 
nana-Form yon S. lycopersicum bewirkt Chtoro- 
phyllarmut und Zwergwuchs ohne BltihfXhigkeit 
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und Seitentriebentwicklung. Die Pfropfung auf 
die normale Unterlage ffihrt zu einer Trennung der 
Eigenschaften insofern, als durch die Unterlage die 
Chlorophyllarmut unbeeinflul3t bleibt, der Zwerg- 
wuchs dagegen normal wird unter normaler Ent-  
wicklung yon BlfitenstXnden und Seiten~sten. 
Grfine Bl~itter an der Unterlage hemmen die Ent-  
wicklung der nana-Pfropftriebe, so dab der zum 
tIochwachstum ffihrende Erniihrungseinflug ver- 
mutlich dutch die Wurzel best immt wird. - -  Die 
Mutante sterilis von dntirrhinum siculum hat aus- 
schliel31ich apikalen, rein vegetat iven Wuchs ohne 
Anlage zu Seitentrieben. Die Blfihf~higkeit ist 
verlorengegangen. Pfropfungen auf normale 
siculmn-Unterlagen ver~tndern die VVuchseigen- 
sehaften des IReises nicht. Dagegen entwickelt sich 
an jedem Reis endst~tndig eine Bltite, die durch 
Ver~nderung yon Zahl und Gestalt ihrer Organe 
v o n d e r  normalen Form stark abweicht. Sie ist 
mXnnlich steril. Die Bltihf/~higkeit der gepfropften 
sterilis-Sprosse macht  einen organbildenden, die 
Reproduktion bestimmenden Stoff sehr wahr- 
scheinlich, fiber dessert Natur zun~tchst nichts aus- 
gesagt werden kann. Damit  er6ffnet sich auch an 
diesem Material ein neues Arbeitsgebiet, das ebenso 
wie die schon vorliegenden Untersuchungen an 
Hyoscyamus (MELcHERs) und Petunien (v. WETT- 
STEIN und PIRSCHLE) wesentliche Aufschlfisse fiber 
den Mechanismus und die Physiologie der Gen- 
wirkung verspricht. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~176 

Untersuchungen iiber experimentelle AusliJ.sung yon 
Mutationen bei Antirrhinum majus VI I .  (Uber den 
Einfluf; des N~ihrstoffmangels auf die Mutabilitiit.) 
Von H. STUBBE und H. DORINO.  Z. indukt. 
Abstammgslehre 15, 341 (t938). 

Die Versuche sind wiederum in groBem Umfang 
durchgeffihrt und bringen gesieherte Zahlen. Die 
F2 yon solchen Pflanzen, die nach 5w6chentlicher 
Aufzucht in nS~hrstofffreiem Sand zum Fruchten 
gebracht wurden, zeigt keine Erh6hung der Mu- 
tationsrate. Wohl aber wirkt der Entzug be- 
s t immter Elemente:  Stickstoff, Phosphor und 
Schwefel, aus den N~hrl6sungen (MITSCHERLICH und 
v. d. CROONE) mutationsf6rdernd. Das wichtigste 
Ergebnis der Versuche besteht demnach darin, 
dab nicht ein Gesamtnahrungsmangel die Muta- 
bilitXt steigert, sondern eine St6rung des Gleich- 
gewichts in der Zusammensetzung. Verff. weisen 
in diesem Zusammenhang auf Arbeiten mit  Usti- 
lago und Hehninthosporium hin, deren Varianten- 
h&ufigkeit im Exper iment  ghnliehe Schlfisse nahe- 
legt. Die Frage nach dem EinfiuB einer durch die 
N~hrstoffversuche bewirkten Allgemeinseh~idigung 
wird eingehend besprochen. In den hier erwiesenen 
physiologischen Faktoren ffir Mutabilit~t sehen 
Verff. gewisse Hinweise auch ffir eine Beurteilung 
des Entstehens yon neuen Formen in der Natur. 
Die Experimente sollen weiter ausgebaut werdem 

Stein (Berlin-Dahlem). ~176 

Die Bedeutung des Erniihrungszustandes (Phos- 
phormangel) fiir die strahleninduzierte MutabiUt~it 
bei Antirrhinum majus. Von I-I. DORINO und 
H. STUBBE. Z. indukt. Abstammgslehre 75, 352 
(I938). 

Die Frage nach der H6he der Mutationsrate bei 
kombiniertem EinfluB yon Phosphormangel und 
ROntgenbestrahlung wurde in Zusammenhang mit  

den vorgenannten Experimenten geprfift. Das 
Phosphat im Mitscherlich-N~hrsalz wurde durch 
Sulfat oder Chlorid ersetzt. Die P-Mangelpf!anzen 
sind in charakteristischer Weise verkfimmert. Ihre 
Pollenmenge ist reichlich, abet die durchschnitt- 
liehe Pollengr6Be ist herabgesetzt. Pollenbestrah- 
lungen wurden yon P-Mangel- und yon normalen 
Pflanzen gemacht, der Pollen dann wie fiblich auf 
normale Pflanzen gebracht. Die F 1 yon P-Mangel 
und vollern~hrtem Pollen zeigt keine Unterschiede. 
Die Gesamth~tufigkeit der F~-Varianten aus be- 
strahltem Pollen war vergr6Bert, abet ein Unter- 
schied zwischen vollernS~hrter und P-Mangelkultur 
bestand hier auch nicht. Nnr bestimmte Farb- 
und Symmetriest6rungen traten in den Mangel- 
kulturen h~ufiger auf. Die Mutationsh~ufigkeit der 
F~ yon normatern~thrten und P-Mangelkulturen 
zeigte nur eine geringe Erh6hung bei P-Mange!- 
nachkommen, die Differenz bleibt aber innerhalb 
der Fehlergrenze. Dagegen ist als wesentliches Er- 
gebnis die R6ntgenwirkung im Mangelpollen um 
mehr als 4 % erh6ht. Stein (Berlin Dahlem.) ~ ~ 

Notes on the photoperiodic reactions and virus con- 
tents of some Peruvian potatoes. (Beobachtungen 
fiber die photoperiodischen Reaktionen und den 
Virusgehalt einiger Kartoffelsorten aus Peru.) Von 
R. W. G. DENNIS.  (Potato Virus Research Star., 
School of Agricult., Cambridge.) Ann. appl. Biol. 
26, 87 (1939). 

In vorliegenden Untersuchungen sollte nach- 
geprfift werden, wie sich die in Peru unter Kurztag- 
Bedingungen kultivierten Primitivkartoffeln unter 
Langtag in Cambridge (England) verhalten. Von 
den insgesamt 59 Sorten konnten bisher 2 als S. 
chaucha, der gr6gte Tell als S. andigenum-Formen 
angesehen werden, w~hrend ein Rest noch nicht 
klassifiziert werden konnte. Der Anbau wurde 
nebeneinander bei normaler ( i 3 - - I6  Std.) und bei 
verkfirzter (9 Std.) TageslS.nge durchgeffihrt. Im 
allgemeinen war unter Langtagbedingungen eine 
bedeutend h6here Neigung zum Blfihen zu beob- 
achten. In der Knollenbildung verhielten sich die 
Sorten hinsichtlich der Tagesl~nge unterschiedlich. 
Unter  Langtagbedingungen konnten folgende 
Gruppen aufgestellt werden: Sorten Init hohem 
Ertrag (gegenfiber niedrigem bei Kurztag) und 
normaler Knollenausbildung, Sorten mit  hohem 
Ertrag, deren Knollen jedoch anormales Wachstu m, 
oft keine Ruheperiode zeigten, Sorten mit geringem 
Ertrag, deren Knollen vor der Ernte stark aus- 
treiben und neues Kraut  bilden, und schlief31ich 
Sorten mit  geringerem Ertrag als die Kontrollen 
oder gar keinem Ertrag, yon denen mauche Stolonen 
bildeten, andere nicht. In den meisten F~llen wird 
also die Knollenleistung nicht ungfinstig beeinflugt. 
dagegen l~tgt sich eine weitgehende Aufhebung der 
Ruheperiode feststelten. Die Prtifung auf Virus- 
gehalt mit  den bekannten Testmethoden ergab, 
dab nur I I Sorten gesund waren, wS&rend bei allen 
fibrigen X-, B-, C-, F-, G- und wahrscheinlich 
Blattroll-Virus, teils einzeln, teils in Mischinfek- 
tionen gefunden werden konnten. In 6 Soften 
wurden Viruserkrankungen beobaehtet, die mit  
keinen der in Europa bisher bekannten Symptomen 
fibereinstimmten, also h6ehstwahrscheinlich neue 
Viren darstellen. Hinsichtlich dieser Erseheinung 
verdienen neue Kartoffelimporte gr6Bte Bedentung. 
Die Infektion einiger gesunder Sorten mit  verschie- 
denen, bekannten Kartoffelviren war in den meisten 
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F~tllen erfolgreich. Das Nichtangehen in einigen 
F~illen l~Bt bei den wenigen Versuchen einen SchluB 
auf m6gliche Resistenz lloch nicht zu. 

Lehmann (Mfincheberg/Mark). 
Observations on the immediate effects of colchicine. 
(Beobachtungei1 fiber die unmittelbaren "vu 
kullgen des Colchicins.) Von J . G . O ' M A R A .  
(Div. of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant 
Industry, U. S. Dep. of Agricult., Univ. of Missouri, 
Columbia.) J. Hered. 30, 35 (1939). 

An Wurzeln yon A llium Cepa, Trilicum mono- 
coccum, T. vulgare und einer Nareissusart wird der 
Effek• des Colchicins wieder festgestellt. Verf. legt 
besonderen Wert  auf die cytologischen Folgen. 
Der Chromosomelll~ngsspalt wird offenbar bei den 
colchicinbehandelten Pflanzen deshalb rascher 
sichtbar, well das gegenseitige Umwinden der 
Chromatiden aufgehoben ist. Ffir die Colchicin- 
wirkung auf die Teilungsra•177 charakteristisch, 
dab in rasch wachsenden Wurzeln die Zahl der 
polyploiden Metaphasen gr6Ber ist Ms in langsam 
wachsenden; dies ist weselltlieh ffir die praktische 
Anwendung des Colchicinverfahrens bei der Aus- 
16sung polyploider Pflanzen. Merkwfirdig erscheint 
dem Verf., dab die Zellen des gleichen Meristems 
auf die Colchicindosis, welche zwischen dem 
Schwellenwert ffir die Spindelunterdriickung und 
dem ffir die extreme Chromosomenkontraktion 
liegt, verschieden reagieren, und zwar auch bei sehr 
langer Colchicinwirkullg. SchlieBlich erscheint die 
Colchicinwirkung noch bedeutungsvoll bei der 
Chr0mosomenmessung, indem durch das Alkaloid 
die Chromosomenarme gespreizt und damit gut 
fiberschaubar gemacht werden. Straub. ~ ~ 
(Jber die Wirkung der Keimstimmung auf land- 
wirtschaftliche Nutzpflanzen. Von J. HARTISCH. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Ziichtungsforsch., Miinche- 
berg/Mark.) Pflanzenbau 15, 265 (1939). 

An sechs versehiedenen Lupinenarten bzw. 
St~Lmmen wurden Untersuchungen allgestellt fiber 
dell EinfluB der TaglXnge und der Keimstimmung 
dureh KglteeillfluB, wobei Temperaturen yon 25, 
IO ulld 3 ~ augewendet wurden 16 bzw. 34 Tage 
hindurch. - -  Es zeigte sich, dab die Lupine als 
eille fast tagneutrale Pflallze aufzufassell ist mit  
nur geringer Neigung zur Langtagpflanze. Sehr 
viel entscheidender f fir die Entwicklung der Pflall- 
zen ist die Temperatur w~hrend der Keimstimmung 
und der ersteI1 Entwicklungszeit. TemperatureI1 
unter io ~ bewirkell eine Entwicklungsbeschleuni- 
gullg, die Pflanzen bleiben jedoch klein, liefern 
abet einen guten Ertrag, die Frfichte reifen ziem- 
lich gleichzeitig. Eine dichte Aussaat ist erforder- 
lich, um den Maximalertrag zu erm6glichen. 
H6here Temperaturen ffihren zu Pflanzen mit  
st~rkerer vegetativer Entwicklung und besonders 
Verzweigung. Die Frfichte am Haup• und 
an den verschiedenen Seitenzweigen reifen nicht 
zu gleicher Zeit, einige 6fters fiberhaupt nicht mehr. 
Das Verh~iltnis roll  Korn/Stroh sinkt daher mit  
zunehmender Keimstimmungstemperatur.  Das 
gleiche Ergebnis wurde erzielt bei Zeitstufen- 
aussaaten. Zu frfihe Aussaaten verz6gern aber die 
Entwicklung wieder'wegell der KSJte in sp~teren 
Entwicklungsstadien. - -  Die Wirkullg der Keim- 
stimmung steigt bis zu einer bestimmten Grenze 
mit  ihrer Dauer. Der Einflul3 der Keimstimmullg 
ulld der Tagl~nge war bei den verschiedenen 
Lupinensorten quant i ta t iv  verschieden. 

Stoppel (Hamburg). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenziichtung 

Weitere meitriige zur Zi ichtung steinbrandresistenter 
Weizensorten. Von H . H .  FITTSCHEN. (Inst. 

f .  Pflanzenbau u. Pflanzenz~cht., Univ. Hal le a. d. S.) 
1Jhytopath. Z. 12, 169 (1939) u. Halle a . d . S . :  
Diss. 1939. 

Verf. berichteL zun~chst fiber Prfifungen an 
einem Sortiment yon Steinbrandherkfinften. Diese 
Steinbrandherkfinfte zeigen gegenfiber einem Test- 
sortiment Ver~nderungen ihrer Pathogenit~it. Es 
handelt sich um eine Selektionswirkung, und man 
kann aus den Herkfinften Steinbrandlinien mit  ver- 
schiedener PathogenitXt auslesen. Diese Stein- 
brandlinien lassen sich auch durch die Brandbutten- 
gr613e und durch das Verhalten der befallenen 
Wirtspflanzen charakterisieren. In einem groBen 
Sortiment yon Winter- und Sommerweizen wurden 
nur wenig Formen mit  hoher Resistenz gefunden. 
Die Resistenz wird erh6ht, wenn an Stelle yon 
einzelnen Steinbrandlinien ein Gemisch verschie- 
dener Steinbrandlinien benutzt  wird. Welche Fak- 
toren diese Befallsverminderung hervorrufen, ist 
nicht ganz klar. Ffir die Pflanzenzfiehtung ergibt 
sich aus den vorliegenden Untersuchungen, dab 
man anfangs mit  einem Sporengemisch arbeiten 
kalln, um eine Vorselektion zu erreichen, spoiler 
miissen die zur Weiterzucht bestimmten St~.mme 
mit Einzellinien infiziert werden, um ein zuverl~ssi- 
ges Bild ihrer Widerstalldsf/ihigkeit zu erhalten. 

Schiek (Neu-Buslar). ~ ~ 

Inheritance of resistance to leaf rust in common 
wheat. (Die Vererbung der Widerstandsf~ihigkeit 
gegen Braunrost bei Weizen.) Von W. E. ADAMS. 
(Dep. of Agronomy, North Carolina State Coll. of 
A gricult, a. Engineer., Univ. of North Carolina, 
West Raleigh.) J. amer. Soc. Agronomy 31, 35 
(1939). 

Es wurden Kreuzullgen zwisehen Hope ,,wider- 
standsf~hig" und den drei wichtigsten aber an- 
f~lligen Weizensorten in Carolina, Leap's Prolific, 
Fulc~ster und Purplestraw, untersncht. Die Prii- 
fllng wurde in Raleigh durchgeffihrt mit  Hilfe 
natfirlicher Rostinfektionen. Die F 1 zeigte in allen 
F~llen einen geringen Befall, in F~ trat  eine deut- 
liche Spaltung auf rail zum Teil zahlreichen wider- 
stalldsf~higen Pfianzen. Hope • Prolific /72 ulld 
die reziproke IKreuzung ergaben 81% Pflanzen mit  
weniger als 25 % Infektion. Purptestraw • Hope 
/ v  ergab 91% Pfianzen mit  weniger als 25 % In- 
fektion. Hope • Fulcaster ergab 7 ~ % Pflanzen 
mit weniger als 4 % Infektion. Ill der /v 3 wurden 
in allen Kreuzungen Familien gefunden, die weniger 
als 5 % Infektion zeigten. Sehick. ~ ~ 

Inheritance of flower color in alfalfa. (Die Ver- 
erbung der ]~lfitenfarbe bei Luzerne.) Von 
R. L E P P E R  jr. and T . E .  ODLAND. (Rhode 
Island Agricult. Expl Slat., Kingston.) J. amer. 
Soc. Agronomy 31, 209 (1939). 

Bei der zfichterischen Verbesserung der Luzerne 
mit Hilfe -con Kreuzungen roll  ingeziichtetell 
Linien machten Verff. auch gleichzeitig Beobach- 
tungen fiber die Vererbung der t31fitenfarbe. Der 
dureh die Inzucht hervorgerufene Rfickgang in der 
Wfichsigkeit war bei den einzeluen Liniei1 ver- 
schieden stark. Nebell Linien, die infolge Inzucht- 
schw~chung eingingen, t raten aueh v611ig inzucht- 
feste Linien auf. In manchen Kreuzungen wurde 
eine starke Heterosis beobachtet. Auffallend war 
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das Auff re ten  yon Albino-Sgmlingen.  Die Kreu-  
zungen wurden  mi t  gr6gerem Erfolge im Gew~chs- 
haus als im Frei land durchgeffihrt .  Zum Kast r ieren  
wurde die Wassers t rahl-  und die Saugmethode  an- 
gewandt .  Die Klassif izierung der Fa rben  erfolgte 
durch eine Farbtafel .  Die F 1 purpur  • well3 war  
purpur .  In  F 2 t r a t  eine Spal tung in 15 purpur :  
I weiB ein, wobei die I. Gruppe versehiedene Ab- 
s tufungen yon purpur  erhielt.  Der  Bas ta rd  
purpur  • gelb war  hell-purpur.  In  der F 2 t r a t  
neben den Fa rben  der E l te rn  eine weil3e Pflanze 
auf. Die F a r b b e s t i m m u n g e n  wurden  dutch  das 
Auf t re ten  buntbl f ihender  Pflanzen,  deren Farben  
von purpur  fiber grfin zu gelb wechselten,  sehr er- 
schwert.  Der  Bas ta rd  weiB • gelb war  hel lpurpur.  
D ie / : 2  spal te te  in 23 gelb : 15 well3 : 3 gelb. - -  Die 
Ausbi ldung der  Fa rbe  ist  yon zwei dominan ten  
Grundfak toren  abh~ngig, C und A. Purpurne  
Blf i tenfarbe (P) ist  epis ta t isch fiber gelbe (Y). 
Verff. gelangen demnach  zu folgender  Fo rmu-  
l ierung:  purpur  = PPCCAAyy ,  gelb = ppCCaaYY, 
well3 = PPaaccyy .  Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 
Natural crossing in beans at different degrees of 
isolation. (Natfirl iche Bohnenkreuzung  bei ver-  
schieden s tarker  lsolierung.) Von t(.  C. B A R R O N  S. 
(Alabamc~ Agricult. Exp.  Star., Aubu~m.) (35. a~n. 
meet., Richmo~ld, 28.--3o. X I I .  z938. ) Proc. amer. 
Soc. hort icul t .  Sci. 36, 637 (~939). 

Schon wiederhol t  ist  fiber z iemlich verbre i t e te  
F remdbes t~ubung  der als s t reng au togam gel tenden 
Ar ten  Phaseolus vulgaris und Ph.  lunatus ber ichte t  
worden. Nachdem der Verf. im Jahre  1936 in 
A labama  bei Ph. vulgaris in 2 F~llen 2,70 % bzw. 
3 , i i  % Fremdbes t / iubung  beobach te t  hat te ,  legte 
er sp~ter  Versuche an, in denen das AusmaB natfir-  
l icher Kreuzungen  an dominan ten  Tes tgenen genau 
erfa/3t werden  konnte.  Je  eine Reihe  der das Test-  
gen en tha l tenden  Sorte wurde rechts und links yon 
einer Reihe  der recessiven Sorte in Abst~nden yon 
z - - 9  Yards angebaut .  In  der Nachkommenscha f t  
der  le tz te ren  wurde die Zahl der das Testgen ent-  
ha l tenden Pf lanzen festgestell t .  Es zeigte sich bei 
~h. lu~zatus eine Fremdbest~tubung zwischen 
5,o3% (I Yard) und 1,1o% (gYard) ,  bei Ph.  vul- 
garis zwischen 8,26% und 2,63 %. Verf. zieht  hier- 
aus den SchluB, dab zur Re inha l tung  von S t~mmen 
und Linien die Isol ierungsentfernung wenigstens 
50 Yards be t ragen muB. Das Ausmal3 der F r e m d -  
bes t~ubung ist  im tibrigen s ta rk  yon den Sorten 
abh~ngig und schwankte  in anderen Versuchen 
zwischen o,91% und 6,2o%. Zfichter yon Selbst- 
bef ruchtern  soll ten den Umfang  natf ir l icher Kreu-  
zungen un te r  ihren Anbauverh~tl tnissen stets  prfi- 
fen, um zu entscheiden,  ob und in welchem AusmaB 
eine Isol ierung n6t ig  ist. Freisleben (Halle). ~176 
Yield studies as related to Asparagus breeding. 
(Er t rags tudien  im Hinb l ick  auf Spargelztichtung.)  
Von G. C. H A N N A .  (35. ann. meet. ,  Richmond,  
28. 3 ~ . X I I .  1938.) Proc.  diner. Soc. hort icult .  
Sci. 36, 677 (1939). 

Aus einem Fe ldbes tand  wurden  nach  verschie-  
denen Ges ich tspunkten  e ineAnzahl  Spargelpf lanzen 
ausgesucht  und zu Kreuzungen  verwendet .  Von 
der Nachkomnlenschaf t  wurden  die 25 Pf lanzen  
mi t  den besten ErtrXgen in den ersten 4 Jahren  
ausgesucht  und durch wei tere  3 Jah re  beobachte t .  
b2s zeigte sich, dab nu t  2 Pf lanzen auch wei terhin  
s teigende Er t r~ge  lieferten, die anderen stiegen nu t  

wenig, fielen zurfick oder  s ta rben gar  bald ab. Ffir 
erfolgreiche Spargelzf ichtung ist  daher  eine ge- 
nfigend lunge Beobach tungsdauer  zu fordern, dami t  
Er t ragshShe  und Lebensdauer  r icht ig erfal3t werden 
k6nnen. Peopach (Mtincheberg/Mark).  

Weitere Untersuchungen zur genetischen Grund- 
lage der Bliitenscheckung bei Petunia hybr. grandi- 
flora. Von H. v. V~TITSCH. Nachr.  Ges. ~riss. G6t- 
t ingen, Math.-physik.  KI., N . F .  3; 2o 3 (1939). 

Ffir Petunia war bisher unsicher, ob die Blfiten- 
scheckung durch Zusammenspie l  yon Scheckungs- 
und Muster fak toren  bedingt  ist, oder  ob ein ein- 
ziger F a k t o r  ffir beide Vorg~nge mal3gebend ist. 
Durch  Kreuzung  einer n ichtscheckenden parviflora- 
Sippe mi t  einer Scheckensippe konnte  in F 1 klar- 
gestell t  werden,  daB, unabh~tngig v o m  Scheckungs- 
faktor,  2 Fak to ren  ffir die Musterbi ldung vor-  
handen  sind. Die Scheckensippe bildet  nXmlich 
nur  das Z-Muster  aus, bei dem die Musterung nur  
auf die Peta lenzipfel  bescbrS.nkt ist. In  F 1 mi t  der 
pafviflora-Sippe wurden  yon der Scheckung aber  
gerade die Zipfel gemieden und nur  die sei t l ichen 
PetalensXume zeigten Musterung in verschieden 
s tarken Graden. Es wird daher  angenommen,  dab 
der dominan te  F a k t o r  ffir Se i tenmuste rb i ldung  aus 
der parviflora-Sippe s tammt ,  die durch das Fehlen  
des Scheckungsatlels normalerweise  nicht  scheckt;  
tier F a k t o r  ftir Zipfe lmusterb i ldung ist der Schecken- 
sippe eigentfimlich. Als wei tere  wichtige Fest-  
s tel lung k o m m t  hinzu, dab die Anzahl  der Schecken 
in F1 und die Ausdehnung  der Musterung weit-  
gehend yon der Kreuzungsr ich tung  abh~tngig, also 
rez iprok verschieden ist;  das Verh~ltnis  kann 5:2 
stehen, wenn die parviflora-Sippe als Mut te r  ver-  
wende t  wird. Genaueres l~tl3t sich fiber diese rezi- 
proke Verschiedenhei t  noch nicht  aussagen. 

Propach. ~ ~ 

Technik und Verschiedenes. 
O Die Steigerung tier Ertriige auf leichten B~den. 
Von A. M E Y L E .  8 Taf.,  164 S. N e u d a m m :  J. 
N e u m a n n  1939. RM. 4.5 o. 

Der  Lei ter  der Abte i lung ffir Feldversuchswesen 
am Ka i se rWi lhe lm- Ins t i t u t  Ifir Zfichtungsforschung 
in Mfincheberg gibt  in der vor l iegenden Schrif t  
einen Ber ich t  fiber die zehnjghrige Tgt igke i t  des 
ehemal igen Versuchsringes Mfincheberg. Der  Ver- 
suchsring wurde im Jahre  1923 du tch  E. BAu~t 
gegrfindet  und wurde  dann mi t  dem Aufbau  des 
genannten  Ins t i tu t s  in dieses als Abte i lung  ffir 
Feldversuchswesen eingegliedert .  Mit  dieser Ein-  
gl iederung wuchsen d ieAufgaben  desVersuchsringes 
aul3erordentlich stark.  Aus dem vor l iegenden 
Ber ich t  is t  zu ersehen, dab neben den Nghrstoff-  
kontrollen,  Bodenunte r suchungen  usw. aul3er- 
ordent l ich umfangre iche  Anbauversuche  mi t  zahl- 
reichen Kul tu rp f l anzen  zur Durchf t ihrung ge- 
k o m m e n  sind. Insbesondere  wurde  die aus dem 
Ins t i tu t  hervorgegangene  Sfil31upine in die Versuche 
eingestell t .  Da  19 Bet r iebe  aus der ngheren und 
wei teren Umgebung  Mtinchebergs durch die Ab- 
tei lung Feldversuchswesen be t reu t  werden, bes teh t  
die M6glichkeit ,  die Versuche unter  den verschie-  
densten Verhgltnissen zur D urchff ihrung zu bringen. 
Die vorIiegende Schrif t  zeigt  insbesondere,  wie 
wicht ig  ffir ein Zf ichtungsinst i tu t  die enge Zu- 
s ammenarbe i t  mi t  der prakt i schen Landwi r t schaf t  
ist. v. Rauc]~ (Berlin). 
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