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R E F E R A T E .  

Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 
I~hromomere structure of mitotic chromosomes in 
wheats. (Chromomerenstruktur mitotischer Chro- 
mosomen bet Weizen.) Von N. T. KAKHIDZE.  
(Cytol, Laborat., All-Union Inst. of Plant Industry, 
Leningrad-Pushkin.) C. R. Acad. Sci. URSS,  
N. s. 26, 468 (194o). 

Die Arbeit berichtet fiber den Feinbau yon Chro- 
mosomen mit Anhingseln bet Triticum durum vat. 
melanopus nnd var. gondaricum. Zwei solcher Chro- 
mosomen wurden bet jeder Form festgestellt und 
als I m  und I I m  bzw. I g  und I I g  bezeichnet. 
]3el I m besteht der ktirzere Arm aus zwei ziem- 
lich groBen Chromomeren, das Anh/ingsel aus zwei, 
der gr613ere Arm aus sieben Chromomeren. Bet II  m 
setzt sich der kfirzere Arm aus vier ziemlich kleinen, 
das Anh~ingsel aus zwei Chromomeren zusammen. 
Der gr613ere Arm gliedert sich in zwei klar ge- 
schiedene Abschnitte, deren proximaler aus drei 
nnd deren distaler Tell aus vier Chromomeren be- 
steht. Das eine gondaricum-Chromosom, I g, ist 
identisch rail I m. Bet II  g besitzt der das An- 
hiingsel tragende Arm dieselbe Struktur wie bet 
I I  m; der andere Arm besteht aus drei Chromo- 
meren. Schmidt (Mfincheberg/Mark). 
A new map of the second chromosome. A revised 
map of the right limb of the second chromosome of 
Drosophila melanogaster. (Eine neue Kar te  des 
zweiten Chromosoms. Eine verbesserte Katie des 
rechten Endes des 2. Chromosoms yon Drosophila 
melanogaster.) Von C. 13. B R I D G E S  and BH N. 
BRIDGES.  J. Hered. 30, 475 (I939). 

Als Erg~nzung zu der Karte rum Jahre 1935 
teilten Verff. mit, dab start 66o nunmehr I I36B~in- 
der gez/ihlt werden konnten. Die Lage der bereits 
durch das Kreuzungsexperiment analysierten Gene 
wird dargestellt und identifiziert. Breider. 
Zur Frage der physikochemischen Struktur des 
Chromosoms. Von R. K A P L A N .  (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Ziichtungsforsch., d bt. f. Mutationsforsch., 
Erwin Baur-lnst., Miincheberg, Mark.): Naturwiss. 
1940, 79. 

Die Annahme, dab eine ]nulation yon ionisie- 
renden Strahlen erzeugt wird, indem die vom 
Treffbereich aufgenommene Energie auf einem 
Energieband zu den physiologiseh aktiven Grnppen 
der Gene hingeleitet wird und diese umlagert 
(TIMoFI~EFF ZIMMER, DELBRL'CK; MOOLICH und 
SCHON; JORDAN), setzt eine entsprechende Struk- 
fur voraus, die nach JORDAN nicht in EiWeiBen, 
wohl abet nach Verf. in der Geldrollenstruktur der 
Thymonucleinstture gegeben ist (konjUgierte Dop- 
pelbindungen in den Purinringen), deren Molekeln 
l~ings im Chondrom verlaufen (ScHMIDr). Das 
Gen best~tnde also aus der physiologisch aktiven 
(Protein-) Gruppe, die mit  dem energieleitenden 
Tr iger  verbunden ist, der bet allen Genen wesent- 
lich gleichen Ban zeigt. Ver~inderung der Bindungs- 
kr/iffe im Letter (z. ]3. durch Ladung, Quellung) 
wiirde eine entsprechende Mutabilit~it aller Gene 
mit  sich bringen, auch die Selbstverdoppe!ung er- 
m6glichen. Verschiedene Beobachtungen legen die 
Annahme nahe, dab die Hydratat ion der Chromo- 
somen die AttraktionskrMte und die Energieleit- 
fXhigkeit beeinfluBt. Z. 13. wird die H~infigkeit 
r6ntgeninduzierter Chromosomen- und monofakto- 
riell spaltender Mutationen durch Quellung erh6ht 
(](APLAN, ~NAPP). Die Chromomeren enthalten 

besonders viele oder alle Thymonucleins~Lure, viel- 
leicht auch allein die Gene. M6glicherweise sind 
diese durch Leitungsketten begrenzter Liinge zu- 
sammengesehlossene, als Einheiten reagierende 
Brficken. Vielleicht aber mfissen auch in den achro- 
matischen Abschnitten der Chromosome einzelne 
Thymonucleins~iureketten angenommen werden, 
die bet Energieleitung tiber grol3e Strecken mit- 
wirken. W.J .  Schmidt (Giel3en). ~ ~ 
Further studies on apomixis and sexuality in Poa, 
('Weitere Untersuchungen fiber Apomixis und Sexu- 
alit~it bet Poa.) Von A. MUNTZING. (Inst. of 
Genet., Univ. Lund.) Hereditas (Lund) 211, t l  5 
(I94o). 

Von 8 untersuchten IKtonen yon Pun alpine 
waren 4 konstant, bei den 4 anderen variiert  die 
Nachk0mmenschaft stark. Die Chromosomen- 
zahlen sind meist aneuploide der Grundzahl 7, 
n~mlich 2n -- 33, 35, 37 und 38, wobei jedoch eine 
Beziehung zwischen Chromosomenzahl und geogra- 
phischer Herkunft  zu bestehen scheint. Die Meiosis 
ist bet allen Typen durch Uni- und Multivalenten- 
bildung gestOrt, strukturelle Differenzen bestehen 
auch. Die diploide Parthenogenesis geht bet einem 
embryologisch untersuchten Klon nach dem Anten- 
naria-Schema. 13ei den sexuellen iKlonen schwan- 
ken die Chromosomenzahlen der Nachkommen 
wegen der unregelmiBigen Meiosis nattirlich stark. 
and dank dem h~ufigen Vorkommen unreduzierter 
Eizellen ist eine Selektion auf hohe bzw. niedrige 
Chromosomenzahl m6glich. Dabei traten 2 Typen 
mit 2n = 22 bzw. 36Chromosomen auI, deren 
Meiosis dutch strenge Bivalentenpaarung charak- 
terisiert ist, auch die Nachkommen der sexuellen 
Form mit 2n = 36 haben die gleiche Zahl. Da 
weKer keinerlei ]3eziehung zwischen Chromosomen- 
zahl  nnd Apomixis bzw. Viviparie besteht, auch 
aus /v i und ~'2 der Kreuzung Apomict • Sexuell 
keine Anhaltspunkte ffir faktorielle Grundlage der 
Apomixis zu gewinnen waren, diirfte die Apomixis 
komplex (chromosomal und Iaktoriell) bedingt sein. 
Polyhaploide kommen besonders hiufig in den 
Nachkommenschaften yon Kreuzungen hochpoly- 
ploider Formen vor, sie sind weniger fertil. Es 
scheint sich nach allem um Autopolyploidie zu 
handeln, was nicht ausschlieBt, dab die Arten tL 
alpina und P. pratensis hybriden Ursprungs sind. 
Ein Vergleich zwischen di- und triploiden P. pra- 
tensis (Zwillinge) zeigte eine, wenn auch tells 
schwache Beteiligung des Triploiden in wichtigen 
Punkten (Entwicklungsgeschwindigkeit, Bestok- 
kung, EiweiB-, Fett-, Kohlehydrat- und Asche- 
gehalt. Propach (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 
The nature of absorption of radioactive isotopes by 
living tissues as illustrated by experiments with 
barley plants. (Das \~Tesen der Absorption yon 
radiumaktiven lsotopen dutch lebendes Gewebe, 
dargesteIlt an Experimentelt  mit Gerstenpflanzen.) 
Von R. O V E R S T R E E T  and T. C. BROYER.  (Div. 
of Plant Nutrit., Coll. of Agricult., Univ. of Califor- 
nia, San _Frar Proc. nat. Acad. Sci. 26, i6 
(I94O). 

Gerstenpfianzen der Sorte Sacramento wurden 
in sehr w~sserigen Kalium16sungen angezogen. 
Naehdem die Seh6131inge gebildet waren, wurden 
die \Vurzeln zur Ausffihrung der Experimente in 
verdfinnte KC1-L6sungen gesetzt, deren Radium- 
aktivitfit, bezogen auf trockenes Salz. ungeftLhr 



13. Jahrg. I. Heft 2Referate. 23 

eine Microcurie pro Liter betrug. Gerstenpflanzen 
m i t  niedrigem Kalium-Niveau absorbiereil, aus 
solchen L6sungen in beinahe gleichem Verh~tltnis 
radiumaktive und nichtradiumaktive Isotope: 
Unter gleichen Versuchsbedingungen zeigen jedoch 
Pflanzen, die in vollst~tndigen NAhrl6sungen ange- 
zogen waren und ein hohes Kaliumniveau besitzen, 
oder Pflanzen, die bei niedriger Temperatur ge- 
halten wurden, keine Absorption yon Kalium, wohl 
aber nehmen sie radiumaktive Isotope auf. Es kann 
auf diese Weise also ein Austausch yon radium- 
aktiven Isotopeil des Kulturmediums gegen nicht- 
radinmaktive Isotope in der Wurzel gezeigt werden. 
Der Tell des Kaliums in der Wurzel, der zu einem 
sehnellen Austausch f~hig ist, wird mit  etwa Io% 
berechnet. Die Bedeutung des Austausches im 
Zusammenhang mit dem kolloidalen Zustand des 
Plasmas und der Zellwand wird im Hinblick auf 
weitere Untersuchungen besprochen. Hoffmann. 
0bet die Entwicklung der Pflanzen unter dem 
Einflu8 tier Tagesl~inge und der Temperatur im 
Jugendstadium. Von E. OERHARD. (Botan. I~st., 
Univ. Gattingen.) J. Landw. 87, I61 (1940) .  

A l s  Versuchspflanzeil verwandte Verf. Weizen 
(einige deutsche Zuchten sowie verschiedene tro- 
pische Weizen), Ullucus tuberosus (eine amerika- 
nische Knollenbaseilacee) und Chrysanthemen. Die 
Einwirkung yon K~tlte und der Photoperiode auf 
Winter- und Wechselweizen dominierte fiber andere 
Faktoren; eine Keimstimmung des Sommerweizens 
mit  K~lte oder WXrme blieb ohne EinfluB. Auch 
die abessinischen und anatolischen Weizen sind 
Langtagtypen, sie zeigen abet im Gegensatz zu 
unseren einheimischen Weizen eine vim grai3ere 
Ailpassungsf~thigkeit an den Kurztag. t3ei Triticum 
wirkt die Jarowisation direkt auf den Embryo, das 
Endosperm wird nicht beeinfluBt. Der Verlust des 
N~thrgewebes kann sehon nach kurzem Ankeimen 
ertragen werden, die Zahl der Bestockungstriebe 
wird dadurch nicht verXndert. Eine Obertragung 
der Bltihbereitschaft yon Sommerweizen oder jaro- 
wisiertem Winterweizen durch, Embryo oder Prel3- 
sXfte auf unbehaildelten Winterweizen findet nicht 
start, auch is~ umgekehrt  eine Entwickluilgshem- 
mung des Sommerweizens durch die vegetative 
Tendenz des Winterweizens nicht mSglich. Bei 
Chrysanthemen jedoch gelang dutch t31attpfrop- 
fungen die U'bertragung bltitenbildender Stoffe yon 
Kurz- auf Langtagpflanzen ohne weiteres. Bei 
Ullucus tuberosus /tul?ert sich die Kurztagbehand- 
lung in tier Bildung yon Knollen und AuslXufern, 
letztere verwandeln sich bei Langtag in SproB- 
triebe. Das Verh~tltnis der Wirkungsintensit~tt yon 
Lang- : Kurztag errechnete Verf. nach seinen Ver- 
suchen mit  ungef~Lhr 5: i, der Wirkungsgrad des 
Langtages ist also bei Ullucus bedeutend schw~cher 
als der des Kilrztages. Aitere BlXtter zeigten eine 
Abnahme der Kurztagempfindlichkeit. 

Schieblich (Mfincheberg/i~{ark). 

Spezielle Pflanzenztichtung. 
Die Gersten und Weizen der Deutsehen Hindukuseh- 
Expedition 1935. Von R. FREISLEBEN.  (InsL f .  
Pfla~czenbau u. Pflanzenzi~chtung, Univ. Halle a. d. 
S.) Angew. Bot. 22. io 5 (I94o). 

Die Deutsche Hiildukusch-Expedition hat im 
groBen Umfange "vVeizen und Gersten gesammelt ,  
die in Halle nach systematisch botanischen und 
Ilach ztichterischen Cxesichtspunkten bearbeitet  
worden sind. Verf hat  die aus diesen Beobach- 
tUngen sich ergebenden Gesichtspunkte ffir die Ge- 

schichte und Geographie der Kulturgersteill und 
Kulturweizen zusammenfassend dargestellt: Die 
EXpedition sammelte im Hauptzentrum der hexa- 
ploiden Weizeil, aber zwischen den beideil Gersten- 
zentren (Abessinien und Ostasien). Daraus erkl~rt 
sich, dab unter dem Weizenmaterial i52 , unter dem 
Gerstenmaterial nur  17 verschiedene Typen ge- 
fundeil wurden. Die verschiedenen Gerstentypen 
werden beschrieben. Es handelt  sich u m  Hordeum 
vulgar& und zwar mn mehrzeilige Gersten der Va- 
riet~t Pallidum, um vierzeilige Nacktgersten und 
einige sechszeilige Gersten. Unter diesen befinden 
sich sowohl Winterformen wie Sommerformen. 
AuBerdem wurden Vertreter des Hordeum distich,~m 
gefunden. Horde~m vulgate findet sich im ganzen 
Expeditionsgebiet, Hordeum distichum nut  im 
Westen. Als besonders wesentlich stellt Verf. lest, 
dab eiile Pflanze mit  brfichiger Spindel in ihren 
Nachkommenschaften in brtichig und nichtbrfichig, 
in zweizeilige, vielzeilige und intermedi~re Typen 
anfspaltet. Offensichtlich handelt  es sich um einen 
Bastard zwischen ]-Iordeum spontane(,m und Horde- 
um vulgate var. Pallidum aus Afghanisch-Turkestan. 
Aus den bisher bekanntgewordenen Tatsachen fiber 
die Verbreitung zweizeiliger und mehrzeiliger 
Gersten zeichnet Verf. folgenden Entwiekluilgsgang 
der Gersten! i. Auslese z~hspindeliger Mutanten 
aus einer vielzeiligen Hordeum agriocrithon ~bn- 
lichen Wildform im 6stlichen AsJen. 2. Verbreitung 
dieser Kulturform nach Osten und ~Testen. Ent-  
stehung eines 6sflichen Genzentrums. Typenver- 
armung im Westen. 3. Im Westen Zusammen- 
tref fenmitdemH.spontaneum. Spontane Bastarde. 
Ausspalten zweizeiliger Kulturgersten. 4. Zunahme 
der allgemeinen Variation infolge dieser 13satardie- 
rung. Diese Vorstellungen tiber d i e  engen Zu- 
sammenh~inge zwisehen den wilden Verwandten 
der Gerste und den Kulturgersten stehen im Gegen- 
satz zu den Vorstel]ungen VAVlLOVs, da die wilden 
Verwandteil yon Weizen und Crerste fast nur  aul3er- 
halb der Geilzentren vorkommen. Wenn abet die 
beiden Formen bei der Entstehung der Kultur- 
formen eine 1Rolle gespielt haben, k6nnen Mannig- 
faltigkeitszentren und Ursprungszentren ftir die 
Gerste nicht identiseh sein. Verf. gibt dann noch 
einige interessante Hinweise zu den Formen des 
6stlichen und westlichen Mannigfaltigkeitszen- 
trums. Ffir den Weizeil bringt Verf. nur  eine ge- 
dr~ngte LIbersicht. Diploide Weizen wurden nicht 
gefunden. Unerwartet war das  Auffinden yon 
T. lurgidum. Voraussichtlich handelt es sich hier 
um eine Einffihrung aus dem geschlossenen Tur- 
gidum-Areal. In  Afghaniseh-Turkestan wurde ein 
Bastard zwischen tetraploiden und hexaploiden 
Weizen gefunden. Unter  den hexaploiden Formen 
lasseil sich drei Arten, Zf. sphaerococcum, Tr. com- 
paclum und Tr. vulgate unterscheiden. Unter den 
compactum-Formen wurden zahlreiche t~astarde 
yon Tr, vulgate festgestellt. Die 139 Vulgare-Typen 
stellen eine beinahe ltickenloses System yon Paraliel- 
variationen dar. Wesentliche Merkmale sind be- 
grannte + ,  unbegrannte, behaarte + ,  unbehaarte, 
weiBe und braune, Sommer- und Wiilterformen. 
Verf. n immt an, dab wit es bei dern Genzentrum 
des hexaptoiden Weizens mit  einem Bstardierungs- 
zentrum zu tun haben. Es ist aber noch nnklar, 
warum der normalerweise selbstbefruchtete Wei- 
zen gerade in Afghanistan zur Fremdbestgubung 
neigt. Da nach alien bisherigen Ermit t lungen ein 
engerer Zusammenhang des Vulgare-Weizens mi t  
der Gattung Aegilops besteh• ergibt sich aueh Iiir 
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den hexaploiden Weizen, dab wahrscheinlich das 
Mannigfaltigkeitszentrunl in Afghanistan nicht 
identisch ist mit dem Entstehungszentrum. Das 
Entstehungszentrum liegt wahrscheinlich welter 
im Westen. Auf der Wanderung finder dann der 
Weizen in Afghanistan gfinstige Bedingungen ffir 
die Bastardierung and flit die Entstehung mannig- 
faltiger Formen. Man kann die Weizen nach ihrem 
Habitus in wier Gruppen einteilen. Jede dieser 
Gruppen hat ein bestimmtes Verbreitungsgebiet. 
Diese Formen kOnnen daher wohl als Okotypen 
angesprochen werden. Auffallend ist, d a b  in den 
verschiedenen Gebieten ~ihnliche 0kotypen won 
Weizen und Gerste auftreten. Aus den Unter- 
suchungen yon L a n g e  de la C a m p  ergeben sich 
weiterhin ]3eziehungen zwischen der Verbreitnng 
einzelner Weizentypen und dem Wohngebiet be- 
stimmter Volksst~mme. Zum Schlul3 geht Verf. 
noch kurz auf den praktischen Weft des Gersten- 
und Weizenmaterials ein. Wesentlich ist, dab das 
Sortiment Proben enth~ilt, die gegen die wichtig- 
sten Krankheiten widerstandsfXhig sind. 

R. Sehick (Neu-Buslar). ~ ~ 
Weizenstammb~inme. Von E. SCHIEMANN. (Bo- 
tan. Museum, Berlin-Dahlem.) Bot. Jb. Systematik 
usw. 71, I (I94O). 

Anlal3 zu der Arbeit gab der referierte Aufsatz 
yon l~]~scH:  Der yon diesem aufgestellte Weizen- 
s tammbaum wird dem yon der Verf. vorher ver- 
6ffentlichten gegentibergestellt. In  letzterem kom- 
men die hente allgemein angenommenen Bezie- 
hungen der Dinkelreihe zur Gattung Aegilops sowie 
die Ableitung des Dinkels yore Saatweizen zum 
Ausdruck. Die Meinung BERTSC~Is, dab die hexa- 
ploiden Weizen Additionsbastarde zwischen Ver- 
tretern der Einkorn- and ]~mmerreihe seien, wird 
unter Heranziehung der yon B~RTSCt~ nicht berfick- 
sichtigten cytologischen Literatur widerlegt. Die 
meiotischen Bindungsverh~ltnisse in F~-Bastarden 
von A r t e n d e r  Einkorn- und Emmet-  sowie der 
Einkorn- and Dinkelreihe sprechen eindeutig gegen 
diese Hypothese. Anschliel3end werden die Bin- 
dungsverh~ltnisse in den Kreuzungen yon Aegilops 
cylindrica mit verschiedenen Triticum-Arten zu- 
sammengestellt, die bekanntlich Anlal3 zu der An- 
nahme geben, dab ein Aegilops-Genom am Chro- 
mosomensatz der hexaploiden Weizen beteiligt ist. 
In  ~ihnlich ausffihrlicher Weise werden die Anschau- 
ungen B~RTSC~s fiber die Phylogenie yon Tr. com- 
pactu m, Tr. Spells, Tr. polonicum und I~oggen 
widerlegt. Hierfiber muB auf das Original ver- 
wiesen werden. Erw~thnenswert ist feruer die 
Wiedergabe and ErtXuterung des in der deutschen 
Literatur noch fast unbekannten Weizenstamm- 
baumes y o n  F L A K S B E R G E R  aus dem Jahre 1934. 

tPreisleben (Halle a .d .S . ) .  ~176 
Inheritance of the length of growing period in barley. 
(Die Vererbung der Lgnge der "Wachstumsperiode 
bei Gerste.) Von A. V. TOKHTUEV. C. R. Acad. 
Sci. URSS, N.s .  27, 147 (194o). 

Die Gr613e der Wachstumsperiode ist bei Gerste 
in erster Linie yon der Lgnge der Lichtphase und 
der L~inge der Temperaturphase abhfingig. Zur 
]Kliirung der ~vVechselwirkungen zwischen diesen 
beiden Faktoren sowie der Dominanzverhgltnisse 
der sie bestimmenden Allele wurden mehrere Kreu- 
zungen zwischen Gersten verschiedener geographi- 
scher Herkunft  durchgefiihrt. 7 Kreuzungen hatten 
als einen Elter eine deutsche Wintergerste, als an- 
deren Sommergersten aus Norwegen, NordruBland, 

Kaukasien, China, Japan, Abessinien and Arabien. 
In  6 F~llen war der Sommertypus dominant,  h i  
einem dieser 6 F~lle (Wi2-G. • Nordruss. So.-G.) 
war schon in F 1 Transgression nach Friihreife fest- 
zustellen. Die Erkl~rung ist darin zu suchen, dab 
in der deutschen Wi.-G. bei Unterdriickung des 
Wintertypus durch das dominante Allel eine sehr 
kurze, dominant  vererbte Lichtphase zum Ausdruck 
kommt. Das best~tigt die Feststellung Lu 
nach der kurze Phase in F 1 dominant sind. In  
der 7-Krenzung (Wi.-G. • kaukas. So.-G.) war 
der ~vVintertypus dominant.  Das Ergebnis l~Bt 
darauf schliegen, dab in der kaukas. So.-G. die 
Entwicklungsphasen in anderer Weise genetisch 
bedingt sind als in den iibrigen So.-G. Die Erken- 
nung dieser Zusammenh~inge dutch die gegenw~ir- 
tigen entwicklungsphysiologischen Methoden ist 
nicht m6glich. Die besondere Stellung der Sorte 
geht noch daraus hervor, dal3 sie in Kreuzungen mit  
manchen anderen So.-G. (arabische, abessinische) 
yon F 2 an Wintefformen abspaltete, w~thrend das 
in den Bastardierungen mit  den Soften aus China, 
Norwegen nnd Nordrul31and nicht der Fall war. 
Ein interessanter Unterschied zwischen diesen und 
den arabischen und abessinischen Soften zeigte 
sich auch in den Bastarden m i t d e r  deutschen Wi.- 
G. W~hrend nXmlich erstere eine klare monofak- 
torielle Spaltung mit  deutlicher Abgrenzung des 
Sommer- and Wintertypus aufwiesen, bereitete bei 
letzteren die Gruppierung Schwierigkeiten, da zahl- 
reiche {3bergangstypen auftraten. Werden abet die 
Sommersorten selbst nach entwicklungsphysio- 
logischen Verfahren (Jarovisation, verschiedene 
Photoperioden) experimentell untersucht, so er- 
geben sich keinerlei Unterschiede. Der Bericht 
schlieBt m i t d e r  Feststellung, dab die heutigen 
experimentellen Methoden zur Untersuchung der 
Licht- and Temperaturphasen durchaus unzurei- 
chend sind. Freisleben (Halle a. d. S.). ~ ~ 
On the problem of the origin of Nicotiana rustica, 
({2ber das Problem der Abstammung yon Nicotiana 
rustics.) Von S.A. EGHIS.  C. R. Acad. Sci. 
URSS, N. s. 26, 952 (1940) . 

Auf Grund morphologischer, cytologischer und 
genetischer l~}berlegungen hatte Verf. angenommen, 
dab der Bauerntabak, Nicotiana rustica (2 n = 48 
Chromosomen), als eine amphidiploide Spezies aus 
der Kreuzung yon N. paniculata (2n = 24) und 
N. undulata (2n ~ 24) mit  nachfolgender Genom- 
verdoppelung hervorgegangen ist. N. paniculata 
I~13t sich mit  N. rustics kreuzen; die R. T. der F~ 
verl~iuft nach dem Drosera-Typ. N. panic,data 
unterscheidet sich aber yon N. rustica morphologi- 
gisch sehr stark. N. undulata, eine in Peru behei- 
matete Art, besitzt morphologisch ,,supplemen- 
t~re" Merkmale hinsichtlich N. rustica and N. 
paniculata. Die /~  aus N. undulata • N. rustics 
weist Paarung yon 12 Chromosomen nach dem 
Droserasch.ema ant. Kreuzungen zwischen beiden 
Arten gelingen allerdings sehr schwer, noch schwie- 
riger Kreuzungen zwischen Undulata and Panieu- 
lata. Aus der Verbindung N. paniculata 9 • N. 
undulala ~ wurden.einige wenige Pflanzen erhalten, 
die eine gewisse Ahnlichkeit mit  N. rustics "ear. 
scabra besaBen, jedoch yon dieser vor allem in den 
~Bliitenmerknlaten abwichen. Dutch Dekapitation 
and Regeneration nach der Salonummethode gelang 
es. eine amphidiploide t3astardpflanze zu gewinnen, 
die fast in allen Merkmalen N. rustica var. scabra 
glich. Schmidt (Mfincheberg, Mark). o o 
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