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immer  die sicherste Methode der Koppelungs-  
un te rsuchung  ist. I m  fibrigen ist die Zahl  yon 
1186 Ind iv iduen  bei der hier besprochenen F2 
durchaus nicht  klein und  aueh bei anderen Ob- 
jekten,  wie z .B .  Ant i r rh inum,  werden h~iufig 
wesentlich kleinere Zahlen zum Nachweis yon 
Koppelungen herangezogen. Bei dem letzt- 
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Abb. z. Darstellung der relativen Sicherheit yon Fa-Ausz/ih!ungen 
gegenfiber Rfickkreuzungen bei Koppelungsuntersuchungen. 

Aus II&CKBAI~TH (I) nach I31MI~l~ (4). 

genann ten  0b jek t ,  An t i r rh inum,  sollen nach 
v. SENGBUSCtt auch , ,Werte von fiber 0,43 trotz 
fehlerkritischer Sicherung in  der Regel zu den 
freien Spal tungen gerechnet werden".  Dies ist 
jedoeh durchaus nicht  der Fal l  (vgl. z .B .  5); 
denn  wollte man  schwache Koppelungen nicht  

berficksichtigen, so k~ime ma n  zu ganz falschen 
Vorstel lungen fiber die Anordnung  der Gene bei 
den einzelnen Versuchsobjekten.  

Nach allen hier besprochenen Ergebnissen be- 
s tehen also keine Gegens~itze. Es zeigt sich 
allerdings, dab zur Kl~irung der s t r i t t igen 
Punk te  weiteres Material zusammengetragen 
werden m u l l  In  der Frage der Koppelung ist 
es die vordringlichste Aufgabe, mi t  Rfick- 
kreuzungen zu arbeiten,  denn  diese liefern die 
sichersten Ergebnisse. W e n n  auch hierbei die 
geringe Zahl  der K6rner,  die sich mit  einer Be-- 
s t~ubung erzielen lassen, noch hinderlicher ist 
als bei F~-Untersuchungen,  so darf das doch 
diese Unte rsuchungen  nicht  st6ren. Die gene- 
tische Arbei t  wird bei der Lupine wie auch bei 
anderen Kul turpf lanzen  ja nicht  um ihrer selbst 
willen getan,  sondern sie soll der prakt ischen 
Zfichtung dienen und  deshalb mfissen auch ge- 
wisse Schwierigkeiten mi t  in Kauf  genommen 
werden. 
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R E F E R A T E .  

Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 
On the course of the process of mutation in the cells 
of the dormant embryo within the seed. (Uber den 
Verlauf des IVIutationsprozesses in ruhenden Em- 
bryonalzellen des Samens.) Von M. NAVASHIN, 
H. GERAISSMOVA and G. M. BELAJEVA. C. R. 
Acad. Sci. URSS, N.s.  26, 948 (194o). 

Im AnschluB an den schon 1933 gelungenen 
Nachweis der Steigerung chromosomaler St6rungen 
in allen Samen yon Crepis haben Verff. ab 1933 
Samen yon Crepis capillaris und C. tectorum unter 
m6glichst konstanten Bedingungen ftir Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit aufbewahrt, um an Hand 
j~hrlich entnommener Proben den Verlauf des 
Mutationsprozesses genau zu verfolgen. Die Oren- 
zen der Temperaturschwankungen lagen bei 16, 4 
und 2o, 5 ~ Die Luftfeuchtigkeit schwankte yon 4 ~ 
bis 5 ~ % im Januar/Februar  bis zu 8o % im Juli/ 
August. 1936 wurden die ersten Proben yon C. 
tectorum entnommen, doch zeigte sich, dab die 
Keimf~higkeit fast vollst~ndig verlorengegangen 
war. Es wurde daher vornehmlich rail der resisten- 
teren C. capillaris weitergearbeitet. Wurzelspitzen 
der fiberlebenden Pflanzen wurden cytologisch 

untersucht und der Verlauf des Mutationsprozesses 
an der Zahl der im Mikroskop erkennbaren sicht- 
baren Translokationen und Inversionen verfolgt. 
Die Mutationsrate wurde an der relativen Anzahl 
bestimmter lebensf/ihiger, struktureller, auch in den 
Seitenwurzeln vorhandener Chromosomen~nde- 
rungen in der Gesamtzahl der Pflanzen bestimmt. 
Die 1936, 1937, 1938 und 1939 entnommenen 
Proben yon C. capillaris zeigen eindentig, dab der 
MutationsprozeB nicht proportional zur Zeit, 
sondern vim schneller verl~uft (1936 = 1,5% , 
I937 = 3,6%, 1938 = 17,7%, 1939 = 3o,5 %).Eine 
Zeitproportionalit~t ist nur  in den ersten IoooTagen 
zu erkennen. Im Gegensatz hierzu verl~tuft der 
Vertust der Keimf~higkeit vollkommen zeitpropor- 
tional, woraus zu schlieBen ist, dab der Tod nicht 
auf der Anh~ufung yon Mutationen beruhen kann, 
wie H. NILSSON einst annahm. Aus einer Extra-  
polaLion ist ersichtlich, dab MutabilitS.t und Mor- 
talit~Lt erst in einem Alter yon 3oo Tagen beginnen. 
Dies st immt mit  experimentellen Beobachtungen 
gut fiberein. /3ei C. teclorum dagegen beginnen beide 
Ereignisse vim frtiher einzusetzen. Dieser Unter- 
schied zwischen beiden ArLen ist ein wesentliches 
Ergebnis der Anpassung. C. capillaris ist einj~thrig 



x3. Jahrg. 2. Heft R e f e r a t e .  37 

und ihre Achinen keimen im folgenden Frfihjahr 
nach einer Reihe yon 250--27 ~ Tagen. C. tectorum 
ist dagegen eine Winterpfianze, deren Samen un- 
mittelbar nach der Reife keimen. Stubbe. ~176 
Spontanes Verschwinden der Entwicklu.ngshem- 
mungen eines Artbastards. Von H.  B R U C H E R .  
(Inst. f .  Menschl. Erbforseh., Univ. Jena.) Flora 
(Jena), N. F. 34, 215 (194o). 

Epilobium hirsutum 1Rasse 4 (frfiher 43) unter- 
scheidet sich plasmatisch yon anderen Rassen. 
Kreuzungen yon hits. 4 mit  Epilobium parviflorum 
Rasse I ergaben die bekannten reziproken Unter- 
schiede : extrem gehemmte Pflanzen, nur  dann, wenn 
hirs. 4 als Mutter verwendet wurde [vgl. BR0C~tER, 
Z. indukt. Abstammungslehre 75, 298 (1938); 77, 
457 (I939)]. An einem solchen in der Entwicklung 
gest6rten, zwergigen Bastard traten hochwachsende 
Seitenzweige, zunichst  mit  wenigen, blassen, c~ 
sterilen Blfiten auf. Aus ihrer Rfickkreuzung mit  
parr .  I entstanden ebenfalls normalwfichsige Nach- 
kommen, deren ]3litter nur  noch die dunklere Farbe 
des mfitterlichen Kfimmerlings hatten, aber die 
normale Spalt6ffnungszahl besagen, gegentiber der 
sehr geringen der Zwerge. Stecklinge yon diesen 
Pflanzen waren im nichs ten  Jahr ,,v611ig norma- 
lisiert" und liegen keinerlei Entwicklungsst6rung 
mehr erkennen. Einer der hochwtiehsigen Seiten- 
triebe der gehemmten Ausgangspflanze wurde 
ebenfalls als Steckling fiberwintert. Zwischen dieser 
Pflanze und dem reziproken Bastard parr.  I 9 
• hirs. 4 c~ bestand im 2. Jahr fiberhaupt kein 
Unterschied mehr, die ,,Normalisierung" war hier 
innerhalb der gleichen Generation vor sich ge- 
gangen. Von den m6glichen Ursaehen tfir die spon- 
tan  ver inder te  Entwicklung h i l t  VerL die einer 
Ubertragung yon viterl ichem Zellplasma (bzw. 
v~terlichen Plastiden) fiir die wahrscheinlichste. Er 
n immt  an, dab dieses , ,Plasma" yon parr.  I im 
Laufe des Wachstums in einen Vegetationskegel 
gelangen kann, und dab nach Entmischungsvor- 
g~ngen vielleicht eine Zelle nur  viterliches Plasma 
en th i t t  und zum Ausgangspunkt des Vegetations- 
kegels zu einem normalisierten Seitenbetriebe wird. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). o o 
Untersuchungen iJber die Vererbung quantitativer 
Eigenschaften: Die Stengell~inge und Bliltezeit des 
Leins. Von K. BARTELS. (Inst. f. Vererbungs- u. 

Zi~ehtungsforseh., Univ. Berlin.) Z. Abstammgslehre 
78, 14 (194o). 

Zur Faktorenanalyse quanti tat iver Eigenschaften 
sind bisher versehiedene Wege vorgeschlagen 
worden. Nach einer Bespreehung dieser Methoden 
werden an drei Leinkreuzungen, deren drei Eltern- 
sorten sieh in der Stengellinge stark unterschieden, 
zunichs t  in gebriuehlicher Weise Prfifungen auf 
ttomozygotie und tieterozygotie in einer gr6geren 
Anzahl yon Kreuzungsnachkommenschaften durch- 
geffihrt. Aus diesen Prfifungen und aus dem Auf- 
treten yon Transgressionen in der Stengellinge wird 
geschlossen, dab in einer der drei Kreuzungen 
(Stockholm • Weimar) polymere Spaltung in 
wenigstens drei Faktoren vorliegt. Zur weiteren 
Analyse greift Verf. Xltere, seither nicht weiter 
verfolgte Gedankeng~inge yon CASTLE (1921) und 
SI~ULL (192I) auf. Sein VerIahren beruht auf der 
Erwartung, dab zwischen den Mittelwerten der 
Familien einer Generation und der genetiseh be- 
dingten Variation innerhalb dieser Familien be- 
stimmte Zusammenhinge bestehen mfissen. Ordnet 
man die Mittelwerte in ein Variationspolygon ein, 

so mug unterhalb der Mediane eine positive Korre- 
lation zwischen den Mittelwerten und ihren Korre- 
lationskoeffizienten oder Standardabweichungen 
bestehen, oberhalb der Mediane dagegen eine nega- 
tive. D.h .  sehr kurzstengelige nnd sehr langsten- 
gelige Familien werden wegen vorherrschender Ho- 
mozygotie in den die Stengellinge beeinflussenden 
Faktoren eine geringe, die in der Nihe  der Mediane 
liegenden mittellangen Familien dagegen wegen 
vorherrschender Heterozygotie eine groge Variabi- 
l i t i t  aufweisen. Wird nun  die Stengellinge vor- 
wiegend durch ein spaltendes Faktorenpaar be- 
stimmt, so mfisen sich in F a die Mittelwerte hin- 
sichtlich der Variabi l i t i t  ihrer Familien auf zwei 
Klassen verteilen, die dem nichtspaltenden und dem 
spaltenden Typus entsprechen, d. h. es mfissen bei 
Klassifizierung naeh der Gr6ge der Standardab- 
weichungen zweigipfelige Kurven resultieren. Verf. 
konnte zeigen, dab in der obengenannten Kreuzung 
trotz der auf anderen Wegen wahrscheinlich ge- 
machten Polymerie eine solche zweigipfelige Kurve 
erhalten wird, aus der auf die Anwesenheit eines 
Haupffaktors ffir Stengellinge zu schliegen ist. 
Die Prfifung mehrerer Familien der beiden Klassen 
ergab nun  abet, dab einige eine andere genetische 
iKonstitution aufwiesen, als ihnen auf Grund ihres 
r in/v 3 zugesprochen worden war. Augerdem waren 
in/Ta die beiden Klassen der r nicht, wie 
zu fordern, gleich grog, sondern sie verhielten sich 
wie 23:42. Diese Unstimmigkeiten konnten aber 
mit  Mingeln des zuerst angewandten Megverfah- 
rens (Randpflanzen) und weiterbin dutch die Tat- 
sache, dab yon 22 i n / v  4 geprfiften/7~-Familien I I  
homozygot nnd i i  heterozygot waren, also Gleich- 
heir der beiden Klassen bestand, hinreichend erkl i r t  
werden. Die wichtigste Stfitze ffir die Annahme 
eines I-Iauptfaktors lieferte abet die Ausdehnung 
der beschriebenen Variabilit i tsanalyse auf/74 und 
/ ;v Wihrend  die Verteilung der Mittelwerte bei den 
als homozygot angesehenen /73-Familien in F 4 
oberhalb und unterhalb der a-Mediane eingipfelig 
sein mug, ist bei den heterozygoten nur  oberhalb 
der a-Mediane Eingipfeligkeit zu erwartei1, unter- 
halb dagegen Zweigipfeligkeit, denn die Familien 
oberhalb enthalten vorwiegend die etwa gleieh 
langen heterozygoten Aa-Pflanzen, die unterhalb 
aber die kurzen aa- und langen AA-PflanzeI1. Die 
Befunde st immten mit  dieser Erwartung weit- 
gehend fiberein. DaB aber auger dem Haupffaktor 
noch schwicher wirkende Faktoren bei der Bestim- 
mung des L~ngenwachstums beteiligt s ind,  ging 
daraus hervor, dab sich aus Familien, die als homo- 
zygot im Hauptfaktor  erkannt  worden waren, in 
den Folgegenerationen noch Nachkommenschaften 
mit  sehr verschiedenen Stengellingen auslesen 
liegen. Im Extremfall wiesen diese Unterschiede 
auf, die denen der Elternsorten gleichkamen. Es 
wird hieraus der Schlug gezogen, dab sim• 
Nebenfaktoren zusammen eine st~rkere Wirkung 
haben k6nnen als der Hauptfaktor. Die Sehwierig- 
keiten bei der einwandfreien Feststellung des 
I-tauptfaktors werden damit  verstindlich. Weiter- 
hin wird auf Grund des Verhaltens einer Kreuzung, 
bei der die F3-Mittelwerte eine schiefe Verteilung 
zeigten, verminderte Genwirkung nach RASMUSSON. 
angenommeI1. An die Untersuchungen fiber die 
Stengellinge schlieBen sich einige Beobachtungen 
fiber die Blfitezeit in einer Kreuzung an .  Es zeigte 
sich eine sehr enge Korrelation zwisehen Blfitezeit 
und Stengell~nge in den ffir letztere spaltenden 
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Familieu. Dies ist eine weitere Best~tigung ftir die 
Annahme eines Hauptfaktors, der beide Eigenschaf- 
ten steuert. Die I4orrelation finder ~hre Erkl~trung 
darin, dab das Wachstum der Hauptachse mie der 
Bltitenbildung abgeschlossen wird. Freisleben. ~ ~ 
Genotypical predetermination in Datura. (Geno- 
typische Pr/idetermination bei Datura.) Von M. 
J. SIRKS. (Genet. Inst., U~iv., Gfo~ingen.) Gene- 
tica ('s-Gravenhage) 22, 197 (194o). 

Unter genotypischer Pr~tdetermination versteht 
man die mehr oder weniger tang dauernde, durch 
den Genotypus der Mutter bestimmte Nachwirkuug 
des Eiplasmas auf dell Ph~notypus yon Bastard- 
nachkommen. Bei JOatu~'a stramonium finden sich 
zwei Rassen, die sich durch Wuchsh6he und Art 
der Verzweigung stark unterscheiden nnd yore 
Verf. der Ktirze halber als dichasialer und sympo- 
dialer Typus gekennzeichnet werdeu. Der Unter- 
schied ist monofaktoriell bedingt, sympodial (S) 
dominiert fiber dichasial (s). Dies zeigt sich aber 
nach I(reuzung der beiden Typen erst in den sp~- 
teren Generationen. Die F 1 mit  dichasial als 
Mutter ist ausnahmslos dichasial, die mit  sympodial 
Ms Mutter ist synlpodial. Nach SelbstbestS, ubung 
der ersteren Kreuzung tinder sich Spaltung in 3 
sympodial zu I dichasial. Die F~ der Gegenkreu- 
zuug liefert nu t  sympodiale Individuen, yon denen 
ein Teil sich ill F 3 als konstant, ein Teil wiederum 
als spaltend erweist. Rtickkreuzungen mit  beiden 
Eltern best~tigen diese Ergebnisse, nur  treten 
vielfach vceuiger diehasiale Individuen auf als zu 
erwarten. Die Erseheinung wird folgendermagen 
erkl~rt: Die Plasmen der beiden Rassen sind unter 
dem Einflul3 ihres Genotypus verschieden, die bei- 
den Typen k6nuen durch die Formeln (di)ss und 
(sy) SS unterschieden werden. Die F 1 mit  dichasial 
als Mutter hat  danI1 (di)Ss, die Gegenkreuzuug 
(sy) Ss. t3ei (di)Ss wird trotz der Anwesenheit yon 
S der Ph~notypus durch (di) bedingt. Im Laufe 
der Entwicklung der Fz-Individuen wird aber durch 
den Einflug yon S das Plasma ,,neutralisiert", 
(o) Ss, so dab d~e Eizellen der F 1 nun  keinen Einflul3 
mehr auf den Habitus der n~chsten Generation 
haben. In F 2 Iindet sich also reine Spaltung in 3 
(o)SS bzw (o)Ss und I (o)ss. ss s t immt nun  das 
neutrale Plasma wieder in (di) um, was weiterhin 
Konstanz der dichasialen Individuen bedingt, 
w~hrend durch S das neutrale Plasma in (sy) ver- 
wandelt wird. Die F 1 der Gegenkreuzung mit 
(sy)Ss spalteL in (sy)SS, die weiterhin konstant  
sympodial ist; in (sy)Ss und in (sy)ss. Letztere 
sind teils dichasial, tells zeigen sie unter dem Ein- 
flul3 des (sy)-Plasmas einen Habitus, der sich stark 
dem sympodialen n~hert und so dazu ftihrt, dab 
diese IIIdividuen zu den sympodialen gez~hlt 
werden. Hierdurch erkl~r• sich der Ausfall an zu 
erwartenden dichasialen Individuen. u n t e r  dem 
Einflul3 yon ss wird nun das (sy)-Plasma wieder 
in (di) umgewandelt, so dab die ss-Pflanzen weiter- 
bin konstant  diehasial sind. So i s t e s  zu erkt~ren, 
dab einzelne Pflanzen mit  sympodialem Habitus, 
die aber die Formel (sy)ss haben, in der n~chsten 
Generation nut  dichasiale Nachkommen liefern. 

K. L. Noack (Berlin). o o 
The significance in polyploidy in plant evolution. 
(Die Bedeutung der Polyploidie ffir die Stammes- 
geschiehte der Pflanzen.) Von G. L. STEBBINS 
jr. Amer. Naturalist  74, 54 (194o)- 

Es wird darauf hingewiesen, dab das Problem 
der Artentstehuug heute nur  dann roll  verstanden 

werden kann, wenn man die Rolle der Polyploidie 
bei der EntsLehung neuer Arten berticksichtigt. Es 
werden dann die Ver~nderungeu, die dutch Auto- 
polyploidie hervorgerufen werden sowie das gene- 
tische Verhalten yon Allopolyploiden besprochen. 
Dem Verf. scheinen vor alien Dingen die Allopoly- 
ploiden ftir die Artentstehung yon t3edeutuug zu 
sein, da sie fertiler seien, als die Autopolyploiden, 
da ferner Mntationeli bei ihnen sich leichter im 
Ph~notypus ~i.uBern k6nnten als bei Autopolyploi- 
den uud da infolge der im VerhMtnis zu den 
Elternarten in der Regel ganz audersartigen geo- 
graphischeli Verbreitung der Allopolyploiden diese 
auf ganz  anderen Selektionsbedingungen ausge- 
setzt seien als die Elternarten. In  Oattungen, die 
Polyp!oidie zeigten, k~tmen in der Regel Auto- und 
Allopolyploidie nebeneinander vor. Dutch wieder- 
holte Artbastardieruug, die jeweils vort Chromo- 
somenverdoppelung gefolgt sei, k6nnten Arteu 
entstehen, die sich aus einer gr6t3eren Zahl ver- 
schiedener Grundgenome zusammensetzten. Die 
Polyploiden und vor allem die Allopolyploiden 
h~tten eine wesentlich weitere geographische Ver- 
breitung als die Diploiden. Vom Gesichtspunkt der 
stammesgesehichtlichen Entwicklung aus betrach- 
tel  schaffe die Polyploidie wohl eine sehr grol?e 
Formen- und Artenfiille, aber nichts wesentlich 
Neues. Beim Aussterben einer solchen polyploiden 
Oattung sttirben zuerst die diploiden Arteli aus, 
dann erst die polyploiden. Als solche aussterbenden 
Gattungen, yon denen nut  eine oder wenige hoch- 
polyploide Arten iibriggeblieben seien, werden 
Psilotum, Tmesipteris, Sequoia, Lyonothamnus und 
Fremontia genannt.  Schwanitz (Rosenhof). 
Cytological studies in twin plants, (Cytologische 
13ntersuchungen an Zwillingspflauzen.) Von A. 
SKOVSTED. C. r. Tray. Labor. Carlsberg, S6r. 
physiol. 22, 427 (1939). 

15o Zwillingspflanzen folgender Arten: Agrostis, 
Alopecurus, Avena, Brassica, Dactylis, Daucus, 
Festuca; Gossypium, Linum, Lolium, Lothus, Me- 
dicago, Phleum, Poa, Pseudotsuga, Trifolium uud 
Zinnia wurden yon der Staatlichen D~nischen 
Samenkontrollstation erhalten. Nur 61 Zwillinge 
konnten cytologisch gepriift werden, da ~iele den 
ersten Monat nicht iiberlebten. Bei der Keimung 
wurden die Zwillinge in a) Partner mit  gleicher 
Wiichsigkeit (35 Paare), b) Partner mit  schwachem 
Unterschied in der Wiichsigkeit (27 Paare), c) 
Partner mit  starkem Unterschied im Wuehs (71 
Paare) eingeteilt. Ein Vergleich der cytologischen 
Befunde der Zwillinge mit  ihrem Unterschied in 
der Wiichsigkeit ergibt Iolgendes •ild: Von Zwil- 
lingspftanzen mit gleicher oder nu t  gering unter- 
schiedlicher Wiichsigkeit hat ten 18 den gleichen 
Chromosomensatz, wXhrend 7 abweichende Chro- 
mosomenzahlen hatten. Von den sehr unterschLed- 
lichen Zwillingen wiesen 24 den gleichen und 12 
einen abweichenden Chromosomensatz auf. Es ist 
also nicht m6glich, an Hand der VVtichsigkeit, die 
cytologisch interessanten Zwillinge auszulesen. Im 
einzelnen wurden folgende cytologische Abwei- 
chungen festgestellt: I. Chromosomenfragmentati- 
on bei beiden Pflanzen eines Trifolium pratensis 
Zwillinges (2n = 14 @ Fragment) und in einem 
hypertriploid Partner yon _Poa pratensis mit 84 so- 
matischen Chromosomen und I Fragment. 2. Chro- 
mosomenaberrationen bei Medicago sativc~ (beide 
Zwilliuge 2n = 3 2  , 2n = 3 3  oder 2n = 31). 3- 
Hapioid-diploide Zwillinge in der Nachkommen- 



13. Jahrg. 2. Heft Referate. 39 

schaft eines Gossypium-13astardes (n = 26), bei 
Poa pragensis (34 und 68 somatische Chromosomen) 
und bei Linum usitatissimum (i5 und 3 ~ somatische 
Chromosomen). 4- Diploid-triploide Zwillinge wur- 
den am h~ufigsten beobachtet, so bei Dactylis 
glomerata (28 nnd 42 somatische Chromosomen). 
Bei Phleum pratensis ist die Beziehung zwischen 
den Chromosomenzahlen etwas zweifelhaft, da hier 
der triploide Partner  61 stat t  63 Chromosomen auf- 
wles. Einige der P0a pratensis-Zwillinge wichen 
stark yon dem diploid-triploiden Verh~ltnis ab, sie 
hat ten z. B. 54 und 93 oder 5 ~ und 84 Chromo- 
somen. In  diesen FXllen liegt ftir den triploiden 
Partner Hypertriploidie vor. 5. Triploid:triploide 
Zwillinge wurden bei Dactylis glomeraga (b~ide 
Partner 42 Chromosomen) und evtl. bei einem 
Zwillingspaar yon Poa pratensis mit 72 Chromo- 
somen in beiden Partnern beobachtet. Zum SchluB 
werden die EntstehungsmSglichkeiten yon Zwil- 
lingspflanzen besprochen. Hoffmann. 
Studies in the cytology of cereals. (Untersuchungen 
fiber die Cytologic des Getreides.) Von G. N. 
PATHAK. J. Genet. 39, 437 (194o) �9 

Der Zweck dieser Studien besteht darin, die 
Verwandtschaft der verschiedenen Weizenpoly- 
ploiden weiter festzulegen und die Chromosomen- 
grundzahl yon Weizen, Roggen und Reis zu be- 
stimmen. Dazu untersucht Verf. 9 Arten yon Tri- 
ticum und Aegilops, unter ihnen diploide, tetra- 
ploide und hexaploide Vertreter, Secale, cereale 
sowie IO Variet~ten yon Oryza sativa cytologisch 
in Mitosis und Meiosis. Speziell das Vorhandensein 
yon Chromosomen mit  sekundgren Erscheinungen, 
im besonderen Satellitenchromosomen, wird ge- 
priift und mit  der Nukleolenzahl einerseits, mit  der 
Polyploidiestufe andererseits verglichen. Da die 
diploiden Trilicum monococcum und aegilopoides 
2 Paare yon Nukleolenchromosomen besitzen, so 
geht schon daraus hervor, dab die Grundzahl der 
Triticums nicht 7 sein kann. Das wird noch unter- 
sttitzt durch das Auftreten yon 4-Verbgnden bei 
Triticum monococcum, die Chromosomenmorpholo- 
gie bei den untersuchten Triticum-, Aegilops- und 
Oryza-Arten weist ebenfalls auf eine Zahl unter 7 
als Grundzahl. Die Zahl 5 ist die wahrscheinlichste, 
alas cytologische ]3ild yon Oryza sativa deutet auf 
diese Zahl hin, und schlieBlich st immen andere 
Haploidzahlen bei den Gr~tsern mit  der Zahl 5 
iiberein (Briza minor). AbschlieBend wird die 
Stammesgeschiehte der Trit icumarten besprochen, 
A egilops squarrosa soll ein diploider Elter der 
hexaploiden Weizen sein. Die beiden Nukleolen- 
chromosomenpaare des tetraploiden Weizens sollen 
jeweils den Genomen A nnd t3 angehSren. 

J. Straub (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Chemical composition of diploid and tetraploid 
Lolium perenne L. (Die chemische Zusammen- 
setzung yon diploidem und tetraploidem Lolium 
perenne L.). Von J. T. SULLIVAN and W. M. 
MYERS. (U. S. Regional Pasture Research Laborat., 
Div. of Forage Crops a. D~s., Bureau of Plant In- 
dustry, U. S. Dep. of Agrieull., Washington.) J. 
amer. Soc. Agronomy 31, 869 (I939). 

Auf vegetativem Wege erhaltene tetraploide 
Klone yon Lolium perenne werden bei Gewgchs- 
hauskultur auf Trockengewicht, Rohfasermenge, 
Zucker- und Stickstoffgehalt untersncht  und mit  
gleichartig kult ivierten diploiden Klonen verglichen. 
Es zeigt sich, dab die tetraploiden Pflanzen einen 
h6heren Gehalt an reduzierenden Zuekern, Saecha- 

rose und Gesamtzucker aufweisen, und einen hS- 
heren Prozentsatz alkoholl6slicher Stoffe in der 
Trockensubstanz besitzen. Ein etwas geringerer 
Gehalt an 16slichem und nichtl6slichem Stickstoff 
gegentiber dell diploiden Pflanzen ist nicht ge- 
sichert. Trockensubstanz und Rohfasergehalt 
zeigen bei den diploiden und tetraploiden Pflanzen 
keine Unterschiede, Wesentlich ist danach an dem 
untersuchten Material die durch die Verdoppelung 
der Chromosomenzahl herbeigeftihrte ErhShung 
des Zuckergehaltes. H. Ernst (Miincheberg). 
Chromosome morphology in Helianthus annuus L. 
(Chromosomenmorphologie bei Helianthus annuus  
L.) Von L. V. KLIMOCHKINA. (All-Union Inst. 
of Plant Industry, Leningrad,) C. R. Acad. Sci. 
URSS, N. s. 27, 584 (194o). 

Helianthus ruderalis WENZL. und H. cultus ssp. 
sativus WENZL. besitzen 2n = 34 Chromosomen. 
Diese lassen sich in der Mitose morphologisch iden- 
tifizieren und werden je nach der L~nge ihrer Arme, 
Satelliten, sekund~tren Einschnfirungen in 5 bzw. 
6 Gruppen eingeteilt. Der Vergleich der Chromo- 
somens~tze der untersuchten Formen zeigt, dab 
8 Chromosomen des haploiden Satzes bei beiden 
identisch sind, w~hrend sich die restlichen 9 mor- 
phologisch sehr unterscheiden; es l~13t dies auf ent- 
ferntere genetische Verwandtschaft schliel3en, die 
sich auch aus den verschiedenen Verbreitungs- 
gebieten der Arten ergibt. H. Ernst. ~ ~ 
Sex chromosomes of Cannabis sativa. (Gesehlechts- 
chromosomen yon Cannabis sativa.) Von E. L. 
MACKAY. (Dep. of Biol., Purdue Univ., Lafayette.) 
Amer. J. Bot. 26, 7o7 (1939). 

In  Meiosis I m~Lnnlicher Pflanzen yon Cannabis 
sativa finden sich IO Bivalente, yon denen eines 
heteromorph ist. Dies ist wahrscheinlich das 
x- -y-Paar .  J. Straub (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Austauschbesonderheiten im S-Ghromosom der 
immerspaltenden Levkojen (Matthiola ineana). Von 
H. KAPPERT.  (Inst.f. Vererb.- u. Zi~chtungsforsch., 
Berlin-Dahlem.) Z.Abstammgslehre 78, 273 (194o). 

Bereits in friiheren Arbeiten hatte Verf. nachge- 
wiesen, dab weil3geftillte Neukombinationen in 
weiBgelben Sippen immerspaltender Le~rkojen in 
verschiedenen Sippen verschieden h~ufig auftreten. 
Es wurde eine Sippe mit  o,17 % mit einer Sippe 
mit  5,Ol % Neukombinationen gekreuzt. Die F~ 
zeigte eine rein mtitterliche I3bertragung des Zah- 
lenverhXltnisses, in dem Neukombinationen auf- 
treten. Die Ursache des seltenen Auftretens yon 
Neukombinationen in bestimmten St~Lmmen kann 
weder auf einer austauschhemmenden gametophy- 
tisch wirkenden Mutation im S-Chromosom in der 
N~he des Gens W beruhen, da in diesem Fall, 
wenigstens bei den weibliehen Genen, eine gr6gere 
Zahl yon Austauschkombinationen auftreten miil3- 
ten, noch kann sie auf einer Lagever~nderung eines 
LetalfakLors beruhen, denn nach Farbaustausch, 
der den Letalfaktor unver~ndert I~LBt, t r i t t  keine 
Verminderung der gelbeinfachen Typen ein. Die 
Austauschbehinderung wird daher yore Verf. auf 
strukturelle VerXnderungen des S-Chromosoms 
zurtickgeftilart. Der Faktorenaustausch zwischen 
S nnd W betrug bei der Makrosporogenesis 3,3 %, 
bei der Mikrosporogenesis 1,8 %. Es handelt  sich 
also um einen der wenigen F~lle, in denen ein Ein- 
fluB des Geschlechts auf Faktorenaustausch mit  
Sicherheit festgestellt werden konnte. Eine/~hnliche 
Verschiedenheit des Austauschwertes bei derMakro- 
und der Mikrosporogenesis wurde bei der Mutation 
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deformis gefunden, nur  dab bier in den PI~IZ der 
h6here Austauschwert gefunden wurde (zwischen 
S und Def fiir die Mikrosporogenesis 18 %, fiir die 
Mikrosporogenesis 28 %): Diese Austauscherh6hung 
in der MikroSporogenems erstreckt sich nicht nur  
auf den Faktor deI, sondern auf die ganze Region 
zwischen S und Def. So ist der S-W-Austausch in 
den mutierten St~mmen erheblich erh6ht (6,6: 
3,8 %). Die austauschf6rdernde Wirkung der Mu- 
tat ion def scheint dem Verf. daftir zn sprechen, dab 
es sich hierbei um den Ausfall eines Chrom0somen- 
stiickes handle, vielmehr scheint ihm die Deutung 
wahrscheinlicher, dab es sich hierbei um eine 
Gengnderung an einem bestimmten Locus des S- 
Chromosoms handelt. Schwanitz (Rosenhof). ~ ~ 
Meiosis und crossing over. Cytogenetische Unter- 
suchungen an 0en0theren. Von F. OEHLKERS. 
Z. Abstammgslehre 78, I57 (I94O). 

Nach der Sicherstellung physiologischer Ein- 
fl(isse auf die Chiasmen der Meiosis durch den Verf. 
und seine Schule, erstreben die Untersuchungen 
weiterhin ftir Oenothera den ]3eweis des Zusammen- 
hanges zwisehen dem dutch das Experiment beein- 
flugten Segmentaustausch und dem genetischen 
crossing over. Vc*ie frtiher, sind die bereits vor der 
Anaphase gel6sten Endbindungen der Bivalenten 
(die verminderte Chiasmenzahl) der cytologische 
Test, der nun mit  den gefundenen crossing-over 
"vVerten in Zusammenhang gebracht wird. Als Ma- 
terial dient die Komplex-Heterocygote a!bicans 
• h-Hookeri (Albicans aus Oe. biennis oder Oe. 

ps co 
suaveolem) mit den Faktoren ~ • (Co co 

= kleine und groBe BItiten, sS = hell- und dunkel- 
gelbe ]31iiten. Die Chromosomen bilden eine ge- 
schlossene I4er Kette. Eine ieine Komplexspal- 
tung nach albicans und Hookeri erfolgt nicht, wohl 
aber Spaltung nach Co co (hochprozentiges cross- 
over). Die Co co SpMtungen ergaben weitgehend 
Mare Aufschliisse gegen~iber den geringprozent!gen 
Spaltungen nach S s. Ein Variieren der allgememen 
Kutturbedingungen bot bereits Anhaltspunkte ftir 
den Zusammenhang zwischen vermehrtem crossing 
over und einer Verminderung des Bindungsaus- 
falles, also gr6gerer Chiasmenzahl. Dabei war der 
Bindungsausfalf des albicans-Bastards aus biennis  
gr6f3er als der des albieans-Bastards aus suaveolens, 
und parallel damit  lagen die crossing over-Werte 
aus biennis tiefer. Exakte Zahlen wurden dann in 
den Hauptversuchen gewonnen, im Gegensatz yon 
trocken und feucht gehaltenen Kulturen und durch den 
Einflufi extremer Temperaguren. Die Bltiten der im 
Experiment befindlichen Pflanzen wurden reziprok 

mit Hookeri s co gekreuzt, also einmM als c~, einmal 
S c o  

als $ beobachtet. Auf Einzelheiten der sorgsam 
ausgebauten Versuchstechnik set nur  hingewiesen; 
eine naehgewiesene Konkurrenz der c? Co-Oonen 
wird dutch sp~rliehe Best~tubungen ausgeschaltet, 
die Phasen der ]31titenentwicklung werden vor 
Beginn des Experiments markiert. 13el feucht kul- 
tivierten Pflanzen liegen die crossing over Werte 
wit fiber denen der trocken gehaltenen Standorte, 
nnd damit  ist der ftir den Ablaut der Meiosis mehr- 
fach erwiesene erhebtiche Einflu/3 des Hydrations- 
zustandes auch fi~r die genetische Auswirkung der 
Vorgdnge erbracht. Die Oesamtdifferenz betrug bet 

(Di f f  3,o2), Verwendung des Pollens 9,59% \ m - d ~  = 

lag abet ftir die am stS~rksten beeinfluBten Bltiten 
rail 16,78 % noch bedeutend h6her. Wesentlich be- 
einftnBt wurden nur  dir vor der Meiosis stehenden 
Knospen, die bet der Benutzung der Bliiten als 
Weibchen demnach glter sein muBten und auch 
waren. Wie immer erwiesen sich die Eizellen wider- 
standsf~higer (geschtitzter T) als der Pollem Die 
Differenz der st~trksten Abweichung betrug hier 

�9 ( D i f f  = / 
nut  9,19 % \m diff 3,12/. - -  Extreme Tempera- 

turen wurden verwendet: 6 Tage lang 5 ~ und 15 ~ 
in i2sttindigem ~;echsel, IO Tage lang ebenso IO ~ 
und 3 ~ ~ Beim ersten Versuch betrug die Differenz 
7,5:e %, beim zweiten I3,73 % mit  der statistischen 

Diff 
Sicherung m diff -- 3'86' Da die jungen Antheren 

das Experiment nicht ertrugen, wurden die klaren 
Ergebnisse hier vorwiegend aus den mit Hookeri 

sco best/iubten Samenanlagen gewonnen. Die 
S CO 

Ko])pelu~g der P- und S-Faktoren ans neuen und 
frfiheren Befunden ~ird eingehend er6rtert (Ss ge- 
h6rt der P-Koppelungsgruppe an), doch ist die 
Deutung noch schwierig. Irgendeine Gesetzm~Lgig- 
keit ist anzunehmen, well in e inigen Kombinationen 
ein gleichm~2iges Austauschverh~ltnis im crossing 
over zwischen P und S gefunden wurde. Die Kom- 
plexspaltung erfuhr in den Experimenten keine 
Ver~nderung, beeinflufit wurde dagegen die Ver- 
teilung ganzer Chromosomen: Der Prozentsatz tri- 
somer Pflanzen war besonders nach Trockenkultur 
um mehr als das Zehnfache erh6ht, aber auch die 
Temperaturversuche brachten eine wesentliche 
VeriIiehrung yon 2 n q- I Individuen. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Kernwachstum und Kernbau bei zwei BlUtenpflanzen. 
Von L, GEITLER. Chromosoma (Berl.) 1,474(194~ �9 

Nachdem ftir Insekten gezeigt werden konnte, 
dab bestimmte Dauergewebe regelmgl3ig polyploid 
sind, haben sich iihnliche Verh~ltnisse auch ffir 
]31iitenpf!anzen ergeben. Die vorliegende Unter- 
suchung befaBt sich nun  - -  zungchst or ient ierend--  
bet Rhoeo discolor und Epidendrum ciliare, bet denen 
bereits friiher vom Verf. polyploide Dauergewebe 
festgestellt wurden, mit  den Beziehungen der Poly- 
ploidie zur Kernplasma- bzw. Kernzelh'elation nnd 
zur Chromosomengr6Be. Es zeigt sich, dab Iiir die 
Kerngr613e nnd Struktur nicht allein die Verviel- 
fachllng der Chromosomen durch inhere Teilung 
maf3geblich ist, sondern auch Chromos0mengr6Be 
und Kernsaftmenge eine Rolle spielen. Die Chro- 
mosomenvolumin~ k6nnen in den verschiedenen 
Geweben im Verh~ltnis I :4,2 stehen (Kerne des 
Nucellusgewebes nnd die des di- und tetraploiden 
VVassergewebes bet 7:?hoeo) ; ob hierbei eine Vermeh- 
rung der Chromosomen erfolgt, konnte noch nicht 
entschieden werden, Anzeichen dafiir wurden 
jedenfalls nicht beobachtet. Die Kerngr6gen ver- 
halten sich im angefiihrten Fall bet den gleichen 
Valenzstufen wie i:5,8. Mit zunehmender Chro- 
mosomenzahl in den Kernen geht im allgemeinen 
eine gteichsinnige Vergr6Berung des Kernvolumens 
Hand in Hand;  dies mug aber nicht immer der Fall 
sein, wie sich - -  bet lZlhoeo - -  aus dem u 
des haploiden prim~ren Pollenkerns und des vege- 
tativen Pollenkerns mit  den kleinsten diploiden 
Kernen meristematiseher Gewebe ergibt. Kern nnd 
Zellvolumen steigen gleichsinnig an, letzteres aber 
durch Vermehrung des Zellsaftes in weitaus hOherem 
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Mal3e; wXhrend bet Rhoeo die Volumina kleinster 
und gr6f3ter iKerne im Verh~ltnis i :  11, 5 stehen, 
vergr6Bern sich die Zellvolumina wie I : 6ooo (Zellen 
des Wassergewebes); bet Epidendrum sind die ent- 
sprechenden Verh~ltniszahlen i :33,6 bzw. 1:27o. 

H. Ernst (Miincheberg, Mark). o o 
Obtention, sons I'influence de vapeurs d'essence de 
petit grain mandarinier, d'effets comparables ~. ceux 
exerc6s par la colchicine sur les caryocin~ses v6g6- 
tales. (Uber die Erzielung einer dem Colchicin ver- 
gleichbaren Wirkung auf die pflanzliche iKaryo- 
kinese durch die DXmpfe yon Mandarinen61.) Von 
M. SIMONET et G. IGOLEN. C. r. Acad. Sci. 
Paris 210, 51o (194o). 

In  .Petri-Schalen wurde die "vVirkung der DS.mpfe 
des aus den Bl~tttern yon Citrus nobilis gewonnenen 
Oles auf die jnngen Wurzeln yon Li~zum usitatissim- 
mum und Hordeum ~udum geprfift (I, 2, 5 nnd IO 
Tropfen O1 j e Petri- Schale yon IO cm Durchmesser). 
Die Wurzeln yon Hordeum reagieren empfindlicher 
als die yon Linum. Cytologisch zeigen sich sehwere 
St6rungen der ZelI- und I~ernteilungsprozesse: 
H~tufiges Fehlen der Aria- und Telophase, Polyploi- 
die (8n und i6n) ; die Kerne haben abnorme Formen 
(gelappt, ringf6rmig usw.). Die Zellen vergr613ern 
sich, manche sind vielkernig. Mit dem Methylester 
der Methylanthra~2ils~ure (einem Hauptbestandteil  
des verwendeten Oles) wurden ganz ~hnliehe Wir- 
kungen erzielt. H. Weml  (Wien). ~ ~ 
Atypical growth, abnormal mitosis and polyploidy 
induced by ethyl-mercury-chloride. (Abweichendes 
Wachstum, anormale iKernteilung und Vielkernig- 
keit durch Aethyl-Quecksilberchlorid.) Von D. 
KOSTOFF. Phytopath. Z. 13, 9I (194o). 

Die Fests~ellung, dab Nikotinsulfatd~tmpfe bet 
Nicotiana tabacum und Sola~zum melongena anor- 
male Ausbildung der Pollenk6rner hervorrufen 
k6nnen, gab Veranlassung, die Einwirkung yon 
Beizmitteln, die bet der Saatgutbehandlung gegen 
pilzliche Krankheiten Verwendung linden, zu 
untersuchen. Verf. besch~tftigt sich mit  dem Beiz- 
mittel Granosan, das 2 % Aethyl- Quecksilberchlorid 
(Ch CH Hg C1) als wirksamen Bestandteil enth~lt. 
Behandelt wurden Samen yon Roggen, Weizen, 
Erbsen, Lein und Pippau (Crepis). Erbsen z. B. 
wurden 3--6 Tage in o,5%iger Granosanl6sung 
bzw. 36 Stunden in Wasser und anschlieBend 
36 Stunden in 0, 5 % iger Granosanl6sung belassen. 
Die Entwicklung der 1~eimpflanzen wurde stark 
beeintrS.chtigt: die l~eimwurzel war verdickt, bet 
einigen iKeimlingen war das Wurzelende stark an- 
geschwollen. Roggen- und Weizenkeimlinge zeigten 
ebenfalls deutliche Wachstumsabweichungen, so 
dab beztiglich dieser Pflanzen eine Behandlung mit  
Granosan nicht empfohlen werden kann. Bet Lein 
und Crepis t raten Abweichungen vom normalen 
VVuchs nicht ein. Die mikroskopische Unter- 
suchung ergab, dab die Behandlung der Samen mit 
Granosan die Kernteilung beeinflul3t in der Weise, 
dab nach der Bildung der Tochterkerne eine neue 
Zellwand nicht gebildet wird; ein Tell der Zellen 
wird zwei- bzw. in der F01ge vielzellig. Es wird auf 
die Untersuchungen yon SAss hingewiesen, nach 
denen auch das Beizmittel Ceresan bet Keimlingen 
yon Gr~tsern eine anormale Kernteilung verursacht. 

Ludwigs (Potsdam). 
Physioiogische Untersuchungen an poryploiden 
Pflanzen-Reihen. Von L. A. SCHLOSSER. 
Forsch.dienst 10, 28 (194o). 

]s wurden versehiedene entwicklungsphysiolo- 
Der Ztichter, 13. Jahrg. 

gische Eigentiimlichkeiten an diploiden und tetra: 
ploiden Pflanzen untersucht. Untersuchungsobjekt 
ware.n je eine 211- und 4n-Rasse der Wildtomaten- 
art Lycopersicum mcemigerum und L. ceras~forme 
sowie 2n-, 3 n- und 4n-Rassen der Zuckerrtiben- 
hochzucht ,,Kleinwanzlebener E". Bet L. racemi- 
gerum wurde die i. Untersuchung vorgenommen, 
als die Pflanzen etwa 6 Wochen att waren.  IIt diesem 
Stadium zeigten die Tetraploiden ein deutliches 
Zurtickbleiben in der Gesamten twick lung .  Die 
Untersuchung wurde so vorgenommen, dab im 
ganzen 4real im Abstand yon je 2 zu 2 Tagen je 
6o diploide und tetraploide Pflanzen geerntet und 
deren Frisch- und Trockengewicht bestimmt wurde. 
Es wurde bet dieser Untersuchung zuf~llig gerade 
der Zeitpunkt erfal3t, bei dem die tetraploide Sippe 
die diploide in der Frisch- wie in der Trockensub- 
stanzerzeugung zu fiberholen begann. Dieser Zeit- 
punkt  wird yore Verf. als ,,physiologischer Um- 
schlagspunkt" bezeichnet. Dieser Umschwung in 
der stofflichen Leistung zugunsten der Tetraploiden 
erfolgte, ohne dab damit die geringere Entwicklungs- 
geschwindigkeit de r Tetraploiden aufgehoben wor- 
den w~tre. In  den Stickstoffwerten und dem Abfall 
der Stickstoffprozente wurde kein sicherer Unter- 
schied zwischen den 211- und 4n-St~tmmen ge- 
funden. Bet L. cerasiforme wurde, abgesehen yon 
der langsameren Entwicklung dieser Art im ganzen 
~thnliche Verh~ltnisse gefunden wie bei L. racemi- 
gerum, dorch wurden andererseits auch deutliche 
Verschiedenheiten, z .B.  in der Wachstumsinten- 
sit,it festgestellt. Auffallend war bet beiden Arten, 
dab die Werte ffir das Frisch- wie ftir das Trocken- 
gewicht der Wurzeln der Tetraploiden welt unter 
den Werten der Diploiden lagen. Bet Zuckerriiben 
wurde ein noch stXrkeres Zuriickbleiben der Tri- 
ploiden und Tetraploiden beobachtet. Beim Ver- 
gleich gleicher Entwicklungsstadien dagegen war 
die stoffliche Leistung der Polyploiden jeweils 
wesentlich gr6ger als die der Diploiden. Im Gegen- 
satz zu den Beobachtungen bet den Tomaten nahm 
bet Riiben mit  der Genomzunahme der Stickstoff- 
gehalt ab. Die Bl~ttter der Tomaten sowohl als auch 
der Rfiben zeigten als Folge der Polyploidie die 
typische Gr613enzunahme, die sich vor altem in 
ether Zunahme der Breite und der Dicke der Blatt- 
spreiten ~uBerte, was zu einer Ver~nderung des 
Blaethabitus ftihrte. Verf. weist darauf hin, dab 
nur  genaue Untersuchungen bet jeder einzelnea 
Kulturpflanze dariiber entscheiden k6nnen, ob bet 
der betreffenden Srt oder Sorte dutch Genomver- 
mehrung eine Leistungssteigerung herbeigeftihrt 
werden kann. Ard meisten Aussicht habe die Po- 
lyploidieztichtung bet den Kulturpflanzen, bet 
denen es in erster Linie auf Massenwtichsigkeit an- 
komme. AbschlieBend wird betont, dab wahr- 
seheinlich die Allopolyploidie ftir die Ziiehtung noch 
wichtiger sein werde, als die Autopolyploidie. 

Schwanitz (Rosenhof). o o 
Experimentelle and theoretische Untersuchungen 
tiber den Mechanismus der Keimungsschiidigung 
dutch It~ntgenstrahlen beim Pollen yon Antirrhinum 
majus L. Von R. KAPLAN. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f .  Zi~chtungsforsch., Er~,'in Baur-Inst.,  Mi~n- 
cheberg.) Biol. Zbl. 60, 298 (194o). 

Im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen 
fiber die Abh~ngigkeit der strahleninduzierten 
Mutationsrate yore physiologischen (Quellungs-) 
Zus~and des Pollens, prtfft Verf. hier die SchXdi- 
gungswirkung verschiedener Quellungszust~nde 

4 
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(Antirrhinum mafus-Sippe 50), und zwar die Kei- 
mungshemmung der Pollenkulturen auf ktinst- 
liehem Snbstrat. Im Gegensatz zu Stfrungen der 
Befruchtungsf{ihigkeit, die leicht zu erzielen sind, 
bedarf es hoher Strahlendosen (IoS r), 11111 die 
Pollenschlauchkeimung herabzusetzen. Die im 
Exsiccator getrockneten PoI1en wurden 8 oder 24 ~ 
gequollen, und die Bestrahlung wurde in gleichen 
Dosen an Trockenpollen vorgenommen, oder vor 
bzw. nach der Quellung. In den Versuchen ohne 
Bestrahlung blieb eine Quellung yon 8 Stunden 
ohne wesentlichen Einflul3 auf die Pollenkeimung, 
w~ihrend sie dutch 24 stfindige Quellung wesentlich 
herabgesetzt wurde. Verf. bezeichnet diesen Ein- 
tlul3 als ,,Alterssch/idigung" im Gegensatz zur 
,,Strahlensch~idigung". Die Alterssch~idigung, die 
bei Trockenpollen Ireilich erst nach Monaten ihre 
Werte erh6ht, is• eine unmittelbare. Die tiberhaupt 
noch keimenden Pollen treiben zur Normallgnge 
aus. Die Schl/~nche strahlengeschgdigter Pollen 
werden dagegen mit  verst~irkter Dosis immer 
ktirzer. Ob ffir die Alterssehgdignng Letalmuta- 
tionen verantwortlich sind, soll spgter untersucht 
werden. Die Bestrahlung des kurz gequollenen 
Pollens wirkt sogar schwgcher als die des unge- 
quollenen, dagegen erhSht sich die Wirkung, wenn 
der Pollen nach kurzer Quellung wieder getroeknet 
und dann bestrahlt wird. Der Strableneinflul3 auf 
lange gequollenen Pollen ist nicht anders als aui 
trockenen Pollen, eine gr613ere Skrahlendosis bringt 
aber hier die Scbgdigungskurve zum Ansteigen. 
Nach eingehenden theoretischen ErSrterungen auf 
Grundlage der Glocker Sehule, SO~aMEt~MZYER U. a. 
wird arbeitshypothetisch ffir die Strahlenwirkung 
ein zusammenh~ngendes, strahlenempfindliches 
Treffbereich angenommen. Es wfirde sich dem- 
n a c h u m  zufallsbestimmte Ionisationen in einem 
solchen Bereieh handeln. Bei der Annahme vieler 
Treffbereiche wfirde eine grol3e Zahl uniiberseh- 
barer Mfglichkeiten die Deutung sehr erschweren. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Restitution of fertility in a wheat-rye hybrid through 
colchicine treatment. (Herstellung der Fertilit~it 
eines \~%izen-Roggen-Bastards dutch Colchicin- 
behandlung.) Von N. K. NAVALIKHINA.  (Labo- 
rat. of Plarat Genetics, Univ., Leningrad.) C. R. Acad. 
Sci. URSS,  N. s. 27, 587 (194o). 

Es wird fiber die Entstehung eines neuen arnphi- 
diploiden Weizen-Roggen-Bastards nach Colchicin- 
behandlung berichtet. Behandelt wurden die 
,Waehstumspunkte 3 bis 4 Tage alter F,-Keimlinge'  
dutch Betropfen mit o,125 %ig. L6sung w~ihrend 
42 Stunden. Freisleben (Halle a. d. S.). ~176 
O Pollenstaubuntersuehungen bet ObstgehiJlzen. 
Von M. S. J. L E D E B O E R  und E. K R I J T H E .  
(Mededeel. van den Tuinbouw-Vorrlichtingsdienst 
Nr. 15.) 15 Textabb. 28 S. s 'Gravenhage: Alg. 
Landsdrukkerji 1939. f . - - . 3  o. 

Eigene Untersuchungen fiber Pollenkeimfghig- 
keit yon 6o Apfel-, 49 Birnen-, 36 Kirschen-, 
29 Pflaumen-, 6 Wein- nnd 7 Kulturblaubeeren- 
(Vaccinium-) Sorten auf 15 %igem Zuckeragar (bei 
Wein lO--25 % ig), die in den Jahren 1938 und s939 
an versehiedenen Stellen Hollands und bei den 
wichtigsten Obstsorten mit Pollen verschiedener 
~Ierkunft durchgeffihrt worden sind, und Unter- 
suchungen yon Rietsema-Breda bei J~pfeln 1937 
haben bei der Mehrzahl der Soften, die schon yon 
anderen Autoren ( JOHANNSON, BRANSCHEIDT, 
NOBEL, NEBEL, HIEMELEERS) geprfift worden sind, 

fibereinstimmende Ergebnisse mit  den frfiheren 
Befunden gezeitigt. Die Selbststerilit~it yon der 
Alexander Lucas Bttb., der Jefferson-Pflaume und 
dem Golden-Champion-Wein lgl3t sich mit Hilfe 
der schlechten Keimergebnisse ohne weiteres er- 
kl~iren. Wghrend diese bei den 2 erstgenannten 
Obstsorten immerhin sich zwischen o u n d  17 v. H. 
bewegten, waren sie bei der eben erw~ihnten Wein- 
sorte stets o %. Von den anderen selbststerilen Obst- 
sorten nehmen die Autoren an, dab sie entweder 
auf fremden Pollen angewiesen sind oder dab sie 
Unregelmgl3igkeiten in der Chromosomenteilung 
zeigen. Die Ergebnisse sind tabellarisch zusammen- 
gefaBt, 8 Zeichnungen und 7 Mikroaufnahmen sind 
der Arbeit beigegeben. Storck (Berlin-Dahlem). 
O For.tpflanzung im Tier- und Pflanzenreieh. Von 
J. H A M M E R L I N G .  (Samml. G~schen, Bd. 1138.) 
Ioi  Textabb. I3I S. Berlin: \'Valter de Gruyter 
& Co. I94 ~ . RM. 1.62. 

VerI. bringt im Rahmen dieses Bgndchens eine 
komprimierte, abet inhaltsreiche und anschauliebe 
Darstellung der Fortpflanzungserscheinungen im 
Tier- und Pflanzenreich. Die gesamte z.Z.  gut 
bekannte 3{orphologie der Fortpflanzung wird 
einer eingehenden Besprechung unterzogen, ge- 
schlechtliehe und ungeschlechtliche Fortpflanzung, 
Kernphasen- und Generationswechsel an Hand yon 
zahlreichen Beispielen mad guten Abbildungen im 
Einzelnen demonstriert. Besondere ErwS.hnung 
verdient daneben das Kapitel Physiologie der Fort- 
pflanzung, in welchem u. a. die neuesten Unter- 
suchungen yon MoEwus und EVeN Berficksichti- 
Hung linden. Es ist dem Verf. vollauf gelungen, 
eine knappe Darstellnng mit Anschaulichkeit und 
Heranziehung neuester Forschungsergebnisse zu 
verknfipfen. Oustaf de Lattin (Mfincheberg). 
Die neuere Auffassung der Symbiosen. Von F. 
TOBLER.  Biologe 9, 18o (I94o). 

Nach einer Einleitung fiber die Entstehung des 
Begriffs Symbiose geht Verf. auf die neueren Ergeb- 
nisse der Symbioseforschung ein und schildert be- 
sonders den jetzigen Stand der Flechtenforschung 
und der Kenntnis der Symbiosen yon Tieren mit 
Bakterien und Pilzen. Er erw/ihnt dann die mehr- 
fachen Symbiosen und weist auf die engen Bezie- 
hungen der Soziologie zur Symbioseforschung hin. 
Verf. kommt zu dem SchluB, dab ,,nicht die Or- 
ganismen die Symbiose bewirken, sondern die yon 
ihnen erzeugten Stoffe". Spmu (Mfinchen). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenztichtung. 

O Handbuch der Pflanzenzllchtung. Hrsg. yon TH. 
R O E M E R  u. Vv'. RUDORF.  Liefg. 15 , Bd. 2, 
Bogen i3--~  7. S. 193--272. Berlin: Paul Parey 
194 ~ . 

In der vorliegenden 15. Lieferung des Hand- 
buches setzen ISENBI~CK und HOFFMANN die Ab- 
handlung fiber Gerstenzfiehtung fort, und es finder 
der Abschnitt  fiber Resistenzzficbtung Beendigung. 
Dabei nebmen die Ausffihrungen fiber Widerstands- 
fS, higkeit gegen UstiIago naturgemgB den weitesten 
Raum ein, denn hier liegen bereits die meisten 
Erfahrungen vor und sind die grfBten Aussichten 
vorhanden, zum Ziel zu kommen. Abgeschlossen 
wird dieser Absatz mit  den Schilderungen fiber die 
bisherigen Ergebnisse zur Erreichung. der Resistenz 
gegen Ful3krankheiten und gewlsse tierische 
Sch~idlinge, Nematoden und Trips. Eingehende 
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Behandlung erf~thrt dann die QualitSAszfichtung, 
wurde doch die Verbesserung der Braugersten yon 
alien Hauptgetreidearten am frtihesten in Angriff 
genommen. Die Zfichtung der Futtergersten, in 
ihrem Ziel im Gegensatz stehend zu der der Brau- 
gerste, finder wohl zum erstenmal in dieser einge- 
henden Form Darstellung, sie gibt fiber das bisher 
Erreichte und die M6glichkeit, auf d e n  Gebiet 
welter vorzudringen, Oelegenheit, sich gut zu orien- 
tieren. Den SchluB bilden die auch n i t  trefflichen 
Abbildungen (aus dem Gerstenatlas yon tr 
Aufhammer zur Verffigung gestellt) versehenen 
Angaben der ffir Aufstellung des Sortenregisters 
dienenden Merkmale. Das Kapitel Hafer yon 
NICOLAISE~r schliel3t sich an und wird eingeleitet 
n i t  Ausft~hrungen fiber Verbreitung, Abstammung, 
M6glichkeit der Artkreuzung, ]31fih- und Befruch- 
tungsverh~ltnisse, sowie Igreuzungstechnik. Es 
folgen die Abschnitte tiber Variabilit~t und Ver- 
erbung der wertbildenden Eigenschaften. Hervor- 
zuheben sind mancherlei Hinweise, welche die 
Verfasser auf Grund eigener praktisch-zfichterischer 
Erfahrung erprobten und ffir den Rat  suchenden 
Ztiehter besonderen Weft haben werden. 

Sessous (Giegen). 
The influence of plant breeding on the increase of 
crop proOuction in Finland during the two decades 
of independence, (Der Einflul3 der Pflanzenzfichtung 
auf die Ertragssteigerung in Finnland w~thrend tier 
2o Jahre seiner staatlichen UnabhS, ngigkeit.) Von 
V. A. pESOLA. Eripainos Maatalvustieteel. Aika- 
kanskirjasta Nr 1/2, 43 u. engl. Zusammenfassung 
68 (194 o) EFinnischj:. 

Verf. gibt einen Uberblick fiber die Leistungen 
der Pflanzenztichtung in Finnland bet den Getreide- 
arten. Der Getreideanbau und -ertrag ~st in den 
leLzten Jahren so gesteigert worden, da[3 Finnland 
heute in der �88 schon vom Welt- 
markt  unabh~ngig ist. Die gr613te Zunahme hat 
der Sommerweizen aufzuweisen, dessenAnbaufl~tche 
um das 27fache verstgrkt wurde. Zu diesem Erfolg 
haben die neuen Zuchtsorten wesentlich mit bei- 
getragen, die heute die alten Landsorten schon 
weitgehend verdr~ngt haben. Ihre Ertr~tge liegen 
bis zu 3o% ~ber denen der Landsorten, sie sind 
auch im allgemeinen standfester und das Hektoliter- 
gewich~ liegt h6her. Beim VVeizen konnte auch die 
Backf~higkeit und bet der Gerste die Malzf~higkeit 
verbessert werden. Neben finnischen sind auch 
Sval6fer und d~nische Soften am Anbau stark be- 
teiligt. An Hand ether zahlenm~tBigen Bewertung 
der Ertragssteigerung kommt Verf. zu dem Schlul3, 
dab durch die Verwendung der neuen Zuchtsorten 
d e n  Staat j~hrlieh ein bet weitem gr6Berer Nutzen 
erwS~chst als die Kosten ffir die beiden staatlichen 
Zfichtungsinstitute in 21 bzw. 26 Jahren ihres Be- 
stehens b etragen haben. Hackbarth. 
Polyploidie und Pflanzenziichtung. Von F. SCHWA- 
NITZ. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungsforseh., 
Erwin Ba~f-Insf., Zweigstelle Baden, Rosenhof bet 
Ladenburg/Neckar.) Naturwiss. 1940, 353.. 

In der vorliegenden Arbeit wird ein ~berblick 
fiber den Stand der Polyploidieforschung und die 
Aussichten gegeben, die sich aus ihren Ergebnissen 
er6ffnen, die ja in letzter Zeit dutch die Anwendnng 
der Colchicinmethode besonders hoffnungsvoI1 auch 
ffir die praktische Zfichtung erscheinen. Da der 
Zfichter yon polyploiden Xulturpflanzen eine 
Leistungssteigerung erwartet, bespricht Verf. die 
bisher get~tigten Untersuchungen vorwiegend unter 

dem Blickpunkt der physiologischen Ver~nde- 
rungen, die als Folge der Genomvermehrung auf- 
treten. Aul3er den autopolyploiden Formen haben 
schon in mehreren Ffillen spontan oder experimen- 
tell entsLandene Allopolyploide Bedeutung ffir die 
Zfichtung gewonnen. Line Verbindung der Art- 
bastardierung mit  nachfolgender Colchicinbehand- 
lung der Zygoten oder der Fz-Pflanzen er6ffnet 
neue Wege. Man kann dem Verf. nur  beipflichten, 
wenn er Iordert, , ,die polyploiden Formen nicht als 
fertige Neuzfichtungen, sondern als Ausgangs- 
material ffir weitere Zfichtung zu betrachten". 

Sehmidt (Mtincheberg/Mark). 
Untersuchungen zur Cytologie und Systematik der 
Gramineen. Von N. ]~RISHNASYr Beih. z. 
bot. Zbl. A 60, I (194o). 

Die Untersuchung ist der IZaryologie der Triben 
Andropogoneae, Paniceae und Chlorideae gewid- 
met, wobei die Gattungen Andropogon, J~aspalum, 
Panicum, Pennisel~m, Chloris, Dinebra, Eleusine 
und Dactyloclenium verwendet werden. Im allge- 
meinen wurde die Mitose, yon drei Eleusine-Arten 
auch die Meiose untersucht. Aus den neuen Be- 
funden wie aus 81teren Literaturangaben ergibt 
sich, dab in jedem der drei Triben die Grundzahl 9 
und io auftrit t ;  viele Arten sind polyploid, manche 
besitzen abweichende Zahlenverh~ltnisse. Hierfiber 
lassen sich verschiedene Spekulationen anstellen. 
Die Chlorideae, die bisher eine sehr wechselnde Ein- 
reihung im System erfahren haben, dfirften im 
Stammbaum an jenen Zweig zu setzen setH, der die 
Paniceae, Andropogoneae und Mayideae tr8gt. Im 
einzelnen wird angenommen, dab Eleusine cofaean~ 
yon E. indica abstammt nnd dab ihr Chromosomen- 
satz dureh Verdoppelung des Satzes yon indicc~ 
entstanden ist. Die cytologische Untersuehung yon 
zwei Sterilit~tstypen yon E. coracana ergab keine 
neuen Einblieke. L. Geitler (Wien). ~ ~ 
Wheat-rye hybrids. 2. Genetical analysis of cross- 
ability of rye with various species of wheat. (Weizen- 
Roggen-Bastarde. 2. Genetische Analyse der Kreuz- 
barkeit yon Roggen mit  verschiedenen Arten yon 
Weizen.) Von B. I. VASSILIEV. (Laborat. of JPlant 
Genetics, Univ., Leningrad.) C. R. Acad. Sci. URSS, 
N. s. 27, 598 (I94o). 

Verf. hatte vor l~tngerer Zeit eine Weizensorte 
gefunderl (Tr. vulgate erylhrospermum irkutianum), 
die sich besonders gut mit  tZoggen kreuzen l~f3t 
(41% Ansatz). Auch mit  Einkorn und couch-grass 
(A gropyrum cristatum ?) gelingen Kreuzungen leicht. 
Zur genetischen Analyse der tCreuzbarkeit wurde 
die Sorte mit  anderen, n i t  Roggen schwer kreuz- 
baren Sorten (nicht Arten, wie im Titel angegeben) 
bastardiert. In  allen F~llen erwies sich die schwere 
Kreuzbarkeit dominant,  denn die F 1 setzte naeh 
Bestgubung n i t  Roggenpollen nur  seer wenig 
tr an. In F2 erfolgte Aufspaltung. Dabei 
zeigte sich, dab Fl-Pflanzen mit erythrospermum- 
Habitus sich wiederum leicht n i t  Roggen kreuzen 
liel3en, Pflanzen n i t  dem Habitus des anderen 
Elters dagegen schwer. Wichtig ist, dab in ein- 
zelnen Nachkommenschaften Transgressionen in 
der Kreuzbarkeit (6o--ioo% Ansatz) auftraten. 
Die Arbeit bringt gegenfiber glteren, nicht erwghn- 
ten Ergebnissen yon TAYLOR und QUISENB;ERRY 
(1935) nicht Neues. Genaue Zahlenangaben fehlen. 

Freisleben (Halle a. d. S.). oo 
A hybrid between Triticum turgidum and Agropyron 
j u nee um. (Ein Bastard zwischen Triticum ~urgidum 
und Agropyrum junceum.) Von G. OSTERGREN. 

4* 
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(Inst. of Geezer., Univ., L~zd.) Heredi tas  (L~lnd) 26, 
395 (194o)- 

Triticul,n turgidun~, L. , ,Rivets  Bea rded"  wurde 
mi t  Pol len einer wilden Popula t ion  yon Agropyrum 
]'unceuen (L.) P . B .  aus Sfidschweden best~tubt. 
Von 245 bes tgub ten  Bli i tchen wurden  38 Samen 
erhatten,  aus denen nur  3 Pflanzel i  herangezogen 
werden konnten.  Eine  dieser Pf lanzen gelangte zur 
Blfite. Der  Bas tard  ist  morphologisch dem ~Veizen 
ghnlicher  als die meis ten Tr i t i cum-Agropyrum-  
Bastarde,  die bis j e tz t  bekann t  si..nd. Die Grannen 
sind recessiv, die Behaarung  der Ahrchen  ist  domi- 
nant .  Wie bet Agropyrum sind die Kno ten  in der  
Blat tscheide  verborgen,  wghrend das subepidermale  
St t i tzgewebe der  ]31Xtter yon Agropyrum dent 
Bas ta rd  fehlt.  Alle 3 Pf lanzen ha t t en  2n = a8 
Chromosomen wie beide Eltern.  Im  Durchschni t t  
wurden in der ersten Metaphase I8, 4 Univa len te  
und 4,8 Biva len te  beobachte t .  Agfopyrum funceum 
scheint  nach den Beobach tungen  nieht  vo l lk0mmen 
autopolyploid  zu sein. Die Paa rung  kann durch 
Autosyndesis  innerhalb  der  Agropyrum-Chromo-  
somen oder du tch  Allosyndesis zustande kommen.  
Die Aussicht,  den evtl .  p rakt i sch  wer tvol len  
Bas tard  zur For tpf lanzung  zn bringen, ist  gering, 
da in zwei Pol lenproben yon mehr  als lOOO K6rnern 
kein einziges gutes Pol lenkorn gefunden werden 
konnte.  Hoffmann (Mtincheberg/Mark). 
Gytology of Agropyron junceum, A. repens and their 
spontaneous hybrids. (Die Cytologie Yon Agropy- 
rum junceum,  A. repens und ihrer  spontanen 
Bastarde.)  Von G. 0 S T E R G R E N .  (Inst. of 
Genet., Univ., Lund.) t l e red i tas  (Lund) 26; 3o5 
(I94o). 

Die Unte r suchungen  wurden  an Mater ia l  yon 
5 S tandor ten  yon A. ]unceum, an 4 Klonen  yon 
3 S tandor ten  yon A. repens und an Bas ta rden  yon 
5 S tandor ten  in Sfidschweden durchgeffihrt .  Verf. 
bes tg t ig t  die Angaben  frfiherer Autoren,  dab 
A. ~unceum 2n = 28 und A. repens 2n = 42 Chro- 
mosomen haben.  Die Meiosis beider  Ar ten  zeigte 
z . T .  Unregelmggigkei ten ,  wie Invers ionen,  Uni-  
va len te  und Quat r iva lente .  Es  konnten  zwischen 
A. ]unceum und A. repens 2 caryologisch verscTaie- 
dene Bas tarde  festgestel l t  werden.  7 der unter-  
suchten spontanen  Bas tarde  ha t t en  2n = 35 Chro- 
mosomen,  w/~hrend z Bas ta rd  2n = 49 aufx,fies. 
Sie sind als pentaplo ide  und heptaploide  Bas tarde  
zu betrachten,  da die Grundzahl  der Ar t  7 ist. Beide 
Bas tarde  sind hochgradig steril;  mi te r  4ooo Pol len 
des pentaplo iden Types wurden  nur  3, un ter  zooo 
des heptaploiden Bastardes  nu t  5 guBerlich gnte  
Pollen gefunden. An 13 P la t t en  der ersten Meta-  
phase des pentaplo iden Bastardes  wurden  im 
Durchschni t t  11,6 Biva len te  und 11,8 Univa len te  
%stgestellt .  Bri ickenMtdungen,  Fragmente ,  re -  
t inge Chiasmahguf igkei t  der paarenden Chromo- 
somen haw. in der  ersten Anaphase  zeigen an, dab 
bet dem Bas ta rd  n ich t  nu t  Unterschiede  in der 
Chromosomenzahl ,  sondern auch in tier Chromo- 
somens t ruk tu r  bestehen. Infolge der hohen Chro- 
mosomenzahl  des heptaplo iden Bastardes  konnte  
kein Metaphases tad ium volls tgndig analysier t  
werden. Die Zahl der Un iva len ten  lag abe t  sicher 
unter  21. Die Chromosomen yon A. repens paaren 
autosyndet i sch  oder  in gewisser Anzahl  als Tr iva-  
lente  mi t  den juneeum-Chromosomen.  Es  wird 
angenommen,  dab der  heptaploide  Bas ta rd  durch 
eine Rt ickkreuzung eines pentaplo iden Bastardes  
mi t  A gropyrum ]~ceum oder dutch  die Bes tgubung 

eines unreduzier ten Gamete  yon .4. junceum mi~ 
ether normalen  yon A. repens ents tanden  ist. 

Hoffmann (Miincheberg/Mark).  
Genetic studies with foxtail millet Setaria italica 
~L.) Beauv. (Genetiscbe Studien an der Kolbenhirse  
S. i .  [L.] B.) Von H. W. LI ,  ] .  C. M E N G  anti C. 
H. LI.  (Dep. of FarN.~. Crops, Szechua~r Prov. Agri- 
cult. Improvement Inst., Chengtu, Szechuan, China.) 
J. amer.  Soc. Agronomy  32, 426 (194o). 

Sechs verschiedene F~rbungen  der Samenschale  
werden auf das Zusammenwirken  yon 3 Fak to ren-  
paaren zurfickgeftihrt  (K.k., R.r. ,  B.b.). Die erhai- 
tenen Spal tungszahlen s t immen  aber  mi t  der  Er-  
war tung  nicht  gut  fiberein. Die Indiv iduenzalen  
sind ftir die einwandfreie  Fes ts te l lung tr i faktoriel ler  
Spal tungen zu klein. Von Endosperm-Merkmalen  
werden u n t e r s u c h t :  nicht  wachsar t ig-waehsar t ig  
(Wx.wx) und weiBgelb (W.w). Beide sind mono- 
mer  bedingt.  Auf zwei Fak to renpaa ren  beruh t  
dagegen die st~rkere (palmate) bzw. schw~chere 
Verzweigung der  Blt i tenst~nde (Pa.pa, P2.P2). 

Freislebetr (Halle a. d. S.). o o 
Chromosome complements of five species of Poa with 
a anaiysis of variation in Poa pratensis. (Die Chro- 
mosomenkomplemente  von ffinf Ar ten  yon Poa 
nebst  einer Analyse derVar ia t ion  bet Poa pratensis.) 
Von \V. L. B R O W N .  (Missouri Bolan. Garden, 
St. Louis.) Amer.  J. Bot.  26, 717 (1939). 

Vier neue Chromosonlenzahlangaben : Poa Wolfii 
mit  2n - 28, P .  arachnifera mi t  42, P. enspidata 
mit  28 und P. sylvestris mit  28 Chromosomen.  Dann  
wird die s tarke intraspezif ische Var ia t ion  von  Poa 
pratensis morphologisch und chromosomal  geschil- 
dertl  M..orphologisch p rag t  sie sich aus in der Bla t t -  
breite, AhrenzahI  und -gr6Be sowie der Bewurze-  
lung. Die genaue Analyse ergibt, dab die Merkmale  
sich nicht  zufallsmgBig kombinieren.  Eine Erklg-  
rung wird in der Chromosomenanalyse  gefunden. 
Die Chromosomenzahl  var i ie r t  yon 41 bis 64. Diese 
Zahlen kommen  als Polyploidzahlen,  sowohl als 
en- wie aneuploide zustande, wobei  bes t immte  ver-  
schiedene Oenome addier t  wurden.  Apomixis  sorgt 
fiir Erha l tung  yon aneuploiden F o r m e n  und anderer  
Unrege lm~Bigke i t en . . [ .  Straub (Berlin-Dahlem). ~ *~ 
Saatzeitversuche mit Zueht- und Landsorten sowie 
Wildformen yon Lupinus luteus und Lup. angusti- 
folius. Von H.-J .  T R O L L .  (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Zi~chtungsforsch., Erwi~ Baur-Inst., M~cheberg, 
Mark.) Pi lanzenban  16, 4o3 (194o). 

Ziel der U n t e r s n c h u n g e n  war, Iestzustellen, ob 
sich Unterschiede  im Entwick lungs rhy thmus  mi t  
HiKe yon Saatzei tversuehen erfassen lassen, die ffir 
die Erre ichung gewisser Zuchtziele yon Wicht igke i t  
sind. Die Versuche wurden  mi t  den meisten Stare- 
men wghrend zweier Jahre  durchgeffihrt .  Die Phase 
Aufgang-Blf ihbeginn ver r inger t  sick bet sparer  
werdender  Aussaat  bei beiden Arten.  Innerhalb  
der Ar ten  sind jedoch dent l iche Unterschiede  fest- 
znstellen. Bet L. luteus war  es eine ostpreul3ische 
Lands0rte ,  bet L. a~gustifolius eine \u  aus 
Palgst ina,  die im Durchschni t t  aller Aussaaten  und 
insbesondere bet spater  Aussaat  die kfirzeste Zeit 
zum Durchlaufen  dieser Phase ben6tigten.  Bet 
Be t rach tung  der Phase Bl i ihbeginn-Reife  s tanden 
bet L. luteus der  S t ig lupinens tamm lO2 und bet L. 
angustifolius eine deutsche Landsor te  an erster  
Stelle. Die Gesamtentwicklungsdauer  war  bet 
L. luteus im Durchschni t t  und bei sparer  Aussaat  
am kfirzesten bet der b i t te ren  ostpreugischen Land-  
sorte und bet L. angustifolius bet der Wi ldform aus 
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Palgstiua. An 2. Stelie standen der ge!be SfiB- 
lupinenstamm 8 bzw. die bittere schmalbl~ttrige 
Zuchtsorte ,,Pflugs Allerfrfiheste". Bei den ver- 
schiedenen Aussaatzeiten lieBen sich auch indi- 
viduelle Unterschiede im Ablauf des Hfhenwaehs- 
turns feststellen. Innerhalb der europ~iischen 
Zucht- und Landsorten waren die Unterschiede 
allerdings nicht sehr grog, dagegen haben die Wild- 
formen aus dem Mittelmeergebiet eine deutlich 
langsamere Jugendentwicklung aufzuweisen. Die 
Unterschiede zwischen den einzelnen ~vVi!dformen 
sind recht grol3. Allgemein konnte beobachtet 
werden, dab die Anfglligkeit gegen Virus- und Pilz- 
krankheiten mit  spgter werdender Aussaat gr6f3er 
wird. Haekbarth (Miincheberg/Mark). 
Ober Xusammenh~inge zwischen Alkaloidgehalt und 
Zahl und Griige der Milchr6hren in den Eapseln yon 
Papaver somniferum L, Ein Beitrag zur ZiJchtung 
des Mohnes auf hohen Alkaloidgehalt, Von W.  
D E T E R M A N N  ~. (Inst. f. dngew. Botanik, Univ. 
Hamburg.) Z. Pflanzenzfichtg 23, 371 (194o). 

Nach einer eingehenden Darstellung der histori- 
schen Entwicklung der Frage der Morphingewin- 
hung werden eigene Versuchsergebnisse mitgeteilt. 
Diese haben in der Hauptsache die Frage zum 
Gegenstand, ob die Zahl und GrfBe der in den 
Kapseln vorhandenen Milchrfhren einen EinfluB 
auf den Alkaloid- und Morphingehalt hat. Es 
wurden nach einem Vorversuch mit  16 verschiede- 
hen Mohnsorten im Hauptversuch 4 in ihren Korn- 
ertr~gen und Ansprfichen ghnliche deutsche bzw. 
m~ihrische Znchtsorten angebaut und untersucht. 
Um die klimatischen Aul3eneinflfisse ~rfifen zu 
kfnnen, wurde das Material in 7 verschiedenen 
Saatzeiten angebaut, auswertbar waren nur die 
ersten 4 Aussaaten, Die chemische Untersuchung 
wurde nach der Methode yon Arthur Mfiller unter 
Verwendung des Kjeldahl-Verfahrens durchgeffihrt, 
die Zahl und Flgche der Milchrfhren in mikrosko- 
pischen Schnitten festgestellt. Den hfchsten Alka- 
loid- und Morphingehalt sowie Morphinertrag hatte 
die Sorte ,,Freudls Liebwerder Mohn" aufzuweisen, 
auch unter Berficksichtigung der verschiedenen 
Aussaatzeiten. Es mug aber betont  werden, dab 
die durch die Aussaatzeit variierten Augenbe- 
dingungen den den Sorten eigenen Alkaloidgehalt 
oft his ins Gegenteil vergndern kfnnen. Unter  
Umstgnden kann abet eine spgtere Aussaat eine 
bessere Differenzierung der Sorten zur Folge haben 
und deshalb ffir den Zfichter vorteilhafter sein. Die 
mikroskopische Untersuchung ergab, dab die 
Flgche der Milchrfhren der Hauptbfindel je IKapsel 
in direktem positiven Verhgltnis zum Alkaloid (und 
Morphin-) N-Gehalt  steht und deshalb als morpho- 
logisches Auslesemerkmal benutzt  werden kann, 
zumal es yon verschiedenen Augenbedingungen 
nicht sehr beeinfluBt wird. Besonders wichtig 
scheint hierbei die Zahl der Ifauptbfindel zu sein, 
die der Zahl der Lappen an den Narbenscheiben 
entspricht. Hackbarth (Mfincheberg, Mark). 
Les bases de la ~61ection dc la pomme de terre, 
(Die Grundlagen der Kartoffelzfichtung.) Von S. 
M. BUKASOV. Rev. got.  appl. 20, 97 (194o) - 

Vorliegende Arbeit ist ein Sammelreferat, in dem 
haupts~chlich russische und deutsche Arbeiten 
berficksichtigt wurden. Die einzelnen \Vi!darten 
und Primit ivformen der Kartoffel werden aufge- 
ffihrt und ihre Bedeutung ffir die Zfichtung be- 
sprochen. Verf. bringt anschlieBend die yon If. 
v. RATttLEIV aufgestellten Sortengruppen mit  ihren 

wichtigsten Eigenschaften. Zum Schlul3 werden 
praktische Fragen der Zfichtung behandelt, wie 
Befruchtungsverh~ltnisse, Vererbung yon Wert- 
eigenschaften, Technik der Kreuzung und Beurtei- 
lung der erhaltenen S~mlinge. Stelzner. 
0 Die Kartoffeisorten def. Reichssortenliste, Ih re  
Erkennung, Untersclteidung und wirtschaftliche 
5ewertung. Von K.SNELL und H. GEYER.  5- erg. 
Aufl. 35 Textabb. 84 S. Berlin: Paul Parey i94 o. 
RM. 1.9o. 

Die 5- vorliegende Auflage dieses Buches konnte 
bereits nach Verlauf eines Jahres erscheinen. Diese 
Tatsache charakterisiert a m  besten, dab es viel- 
seitig gebraucht und angewendet wird. Durch die 
Berficksichtigung der neuesten Sorten i s t  dieses 
Bueh das beste und neueste Schrifttum, was uns 
fiber Erkennung, Unterscheidung und wirtschaft- 
liche Bewertung der deutschen Kartoffelsorten zur 
Verffigung steht. Neben der Beschreibung der 
drei neuesten Sorten ,,Dianella", ,,Glfickspilz" und 
,,Mfwe" sind die Abbildungen yon Sortenmerk- 
malen vermehrL und die Zfichterliste durch Aufffih- 
rung der im Handel befindlichen Sorten erg~nzt 
worden. Stelzner (Mfincheberg/Mark). 
0 Taschenatlas der Kartoffelkrank:heiten. Von 
O. APPEL.  T1. i :  Knollenkrankheiten. Von A. 
DRESSEL.  3., neubearb. Aufl. (Pareys Taschen- 
atlanten. Hrsg. v. O. Appel, Nr. 1.) 24 Taf. 4 S. 
Berlin: Paul Parey i94o. RM. 5.--.  

In der Reihe der bekannten, farbigen Taschen- 
atlanten liegt der erste Band fiber die Knollen- 
krankheiten der Kartoffeln in dritter Auflage vor. 
Einige neuere Forschungsergebnisse, die A1ternaria- 
TrockenfXu!e und die Geseh~ftsbedingungen des 
Kartoffelhandels sind bei der Neubearbeitung be- 
rficksichtigt worden. Die guten bebilderten Beschrei- 
bungen der Krankheiten sowie die handliche Aus- 
stat tung werden dem B~indchen weitere Freunde 
gewinnen. Stelzner (Miincheberg/Mark). 
Arbeiten und Probleme zur z(ichterischen Be- 
kiimpfung des Kartoffelk~ifers. 4. Untersuchungen 
(iber das Verhaiten yon Tomaten gegen den Befall 
und Frail des Nartoffelkfifers. Von P. SCHAPER. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungsforseh., Erwin 
Baur-fnst., M~ncheberg.) Z. Pflanzenzfichtg 23, 
454 (I94o) �9 

Ein Tomatensort iment mit  den wichtigsten 
Kultur- undWildformen, platzfesten ZuchtstS~mmen 
und lagerf~higen Freilandauslesen wurde in einem 
stark durch den Kartoffelk~ifer verseuehten Ge- 
l~inde in Mittelfrankreich geprfift. 5 oder IO Pflan- 
zen je Sorte wurden f fir das Freiland in der fiblichen 
Art  aufgezogen und regelm~fiig einmal w6chentlich 
die Entwicklung der Pflanzen, die Fragsch~den und 
der Befall mit iK~tfern. Eigelegen und Larven beob- 
achtet. Die Sterblichkeit der Larven auf Tomaten- 
pflanzen im Freilande war sehr hoch und betrug 97 
bis lOO %, so dab sich die FraBsch~den im Vergleich 
zu einer iKartoffelsorte in augerordentlich geringen 
Grenzen hielten. Die Widerstandsf~higkeit der 
Tomaten scheint zu schwanken und vom Kotyle- 
donenstadium ab bis znr Blfite st~ndig anzusteigen. 
Die Ergebnisse aus dem Freiland wurden im Labo- 
ratorium an Stecklingen und Topfpflanzen mit  der 
vom Verf. an Kartoffeln ausgearbeiteten Methode 
nachgeprfift. Die allgemein hohe K~ferresistenz 
der Tomate und ihr Ansteigen mit  fortschreitender 
Pflanzenentwicklung konnte best~tigt werden. Die 
Entwicklungsdauer yon Larven betrug auf einer 
Tomatensorte 3I Tage, auf einer Kartoffelsorte 



46 R e f e r a t e .  Der Ziichter 

hingegen nur I6 Tage. Die aufgenommene Blatt- 
fl~iche bis zur Nymphosereife war auf beiden 
Pflanzenarten ann~ihernd gleieh. Beim K~ifer 
scheinen dureh Fral3 von Tomatenbl~tttern innere 
St6rungen aufzutreten, die sieh im Nachlassen tier 
Fertilit~t bemerkbar machen. Stelzner. 
(Jber im Sommer 1938 im Kartoffelk~ifer-Feldlabo- 
ratorium Ahun (Frankreich) durchgef~ihrte Ver- 
suche zur PriJfung yon Hybriden auf Nartoffelk~ifer- 
Widerstandsf~ihigkeito Von K. SELLKE. (Diemt- 
stelle d. Generalsachbearbeiters f. Kartoffelkiifer- u. 
San Josd-Schuldlaus-Fragen, Biol. Reichsanst., 
Berlin-Dahlem.) Arb. biol. Reichsanst. Land- n. 
Forstw. 23, 1 (194o). 
Verf. sollte im Sommer 1938 \~:ildkartoffelspezies 
und Hybridenklone auf Laubwiderstandsf~ihigkeit 
in Zwangsftitterungsversuchen prfifen, mn die Be- 
obachtungen des Jahres 1937 zu erweitern. Ffir 
die Prfifung standen zur Verftigung 7oo Demissum- 
• Tuberosmnbastarde der ]3iologischen Reichs- 

anstalt, 829 Bastarde mit  verschiedenen Solanum- 
arten aus dem Erwin Baur-InsLitut. Aufierdem 
sollte das Verhalten yon 85 Hvbridenklonen nach- 
geprfift werden und 63 \Vildherkfinfte verschie- 
dener Wildspezies daraufhin geprtift werden, ob 
innerhalb der Spezies nennenswerte Untersehiede 
vorhanden sind. Die Zwangsfiitterungsversuche 
wurden in Hygrostaten durchgeftihrt. Zu jedem 
Versuch wurden 2--3 Schalen mit etwa 5o Jung- 
larven besetzt und die Entwieklung dieser Tiere 
bis zur 2. HSoutung, in manehen F~llen bis zum 
4. Larvenstadium, beobachtet. Die Resistenz der 
Klone wurde best immt nach der Larvensterblich- 
keit, nach dem Frafiumfang und nach der Entwick- 
lungsverz6gerung bei den Larven. Aus den Ver- 
suehen ergab sich, dab yon den Wildspezies S. de- 
n~issum + S. polyadenium resistent sind. S. cha- 
coense, S. Commemonii, S. Caldasii und S. Garciae 
haben eine geringe Anf~lligkeit. Auch S. La Pampa 
und S. cordobense sind widerstandsf~higer als die 
normalen Kulturkartoffeln. Innerhalb der Spezie 
S. demissum konnten ziemlich betr~chtliche Unter- 
schiede in der VViderstandsfXhigkeit ermittel t  werden 
(Unterschiede in der SterbliehkeiL yon 43--1oo %. 
Unterschiede in der FraBsumme im Verhtiltnis 
I:iO). Die Naehprtifnng ..der vorj~hrigen Ergeb- 
nisse zeigte weitgehende Ubereinstimmung. Eine 
ganze Anzahl F1-Klone mit  S. demissum ist wider- 
standstXhig. Aus den neuen Versuchen ergibt sieh, 
dab schon in der F 1 mit S. demissum erhebliche 
Unterschiede in der Resistenz auftreten, und dab 
in der F2 die Vr des S. demissum 
nur noch weniginErscheinung Lritt. InKreuzungen 
mit anderen Wildarten traten laubresistente Typen 
wie bei den Demissumbastarden nieht auf. Die 
vereinzelt beobachtete Feldresistenz derartiger 
Bastarde beruht wahrscheinlich auf morphologi- 
schen Eigensehaften oder gtinstigen Regenerations- 
und Wachstumseigenschaften. VVenn man diese 
zuletztgenannten Ursachen der Feldresistenz be- 
rficksichtigt, so ergibt sich im groBen gesehen eine 
erkennbare ~bereinst immung zwischen den Frei- 
landversuchen und den Ergebnissen der Schalen- 
versuehe. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
The potato eelworm problem of to-0ay, (Das heutige 
Kartoffelglchen-Problem.) Von R. T. L E I P E R .  
(Inst. of Agricult. ParasitoI., St. Alban, Hefts.) 
J. roy. Agricult. Soc. England 100, 63 (194o). 

Aussehen und Lebensweise yon Heterodera 
Schachtii werden zunXchst kurz besehrieben. Es 

wird auf die IJbertragung dutch Saatgut und 
Transportmittel  hingewiesen. Boden nnd Kar- 
toffelkraut enthalten CysLen, welche sehr wider- 
stands~ghig gegen ~iugere Einfltisse sind und ineh- 
rere Jahre tiberdauern k6nnen. Eine direkte Be- 
kttmpfung wird durch verschiedene Faktoren, wie 
Boden, Jahreszeit, Verwendbarkeit und Wirkung 
chemischer Mittel im Feld, Sch~idigung der Pflan- 
zen, erschwert. Verf. unterscheidet verschiedene 
Arten der direkten Bekgmpfung bzw. Verminde- 
rung der Krankheit. Er  tiihrt zun~tchst die Zer- 
st6rung der Cysten auf biologischem und chemi- 
schem V~Tege an und bespricht verschiedene Chemi- 
kalien. Als weitere M6glichkeit werden Anbau yon 
Fangpflanzen, Unterbrechen der Fruchtfolge auf 
2 oder mehr Jahre und Behandlung des Bodens mit 
chemischen Mitteln, Ztichtung resistenter und 
immuner Sorten angegeben, t3islang hat sich abet 
noch keine dieser Arten roll  bewahrt, so dab vor- 
beugende Mal3nahmen bislang gls einzige Be- 
k~mpfung anzusehen sind. Stelzner. 
Versuche zur Schaffung einer einfachen Methode 
fur die Pr(Jfung des Verhaltens versehiedener Kar- 
toffelsorten gegen Schorf, Von "~7. MICHEL. (Inst, 
f. Pflanzenkrankh., Versuchs- u. Forsch.-Anst. f. 
Landwirtschafi, Landsberg a.d. Warthe,) Angew. 
Bot, 22, 133 (194o). 

Die Sch;iden, die der Kartoffelschorf hervorruft, 
k6nnen nach neueren Untersuchungen dutch 
Bodendesinfektion bekgmpft werden. Wahrschein- 
lich ist aber die Ztichtung schorfresistenter 1Ear- 
toffelsorten die beste Methode zur Bek~mpfung des 
Schorfes. 13isher sind wit auf Freilandversuche an- 
gewiesen, da eine einfache Laboratoriumsmethode 
noch nicht bekannt ist. In nenerer Zeit sind Gr6ge 
und Bau der Lentizellen als wichtiges MerkmaI 
schorfanfalliger bzw. schorfresistenter Soften er- 
kannt worden. Da die Lentizellen besonderen Ein- 
flul3 auf die Transpiration der Knollen besitzen, lag 
es nahe, zu prtifen, ob sich schorfwiderstandsftthige 
und schorfanfttllige Knollen durch die Stgrke der 
Transpiration nnterscheiden lassen. Das Versuchs- 
material mug sorgf~iltig ausgewghlt werden. Die 
Knollen mtissen schorffrei und ohne Verletznngen 
der Schale sein. Die zu vergleichenden Knollen 
mfissen m6glichst nur um i % des Knollengewichtes 
differieren. Zu den Versuchen wurden kleine 
Knollen benutzL, da sorteneigentfimliche Unter- 
schiede in Form und Gr6Be der Knollen, Stgrke- 
gehalt und Beschaifenheit der Schale in spgteren 
Entwicklungsstadien stttrker in Erseheinung treten. 
Die Versuche wurden in der Weise durchgeffihrt, 
dab je eine Knolle yon zwei Sorten auf einer Waage 
austariert und dann dem Luftstrom eines Ventila- 
tors ausgesetzt wurden. Schon nach etwa einer 
Stunde konnte ein Gewichtsunterschied ermittelt  
werden. Dann wurden die Knollen wieder aus- 
tariert  und nochmals dem Luftstrom ausgesetzt. 
In dieser W~eise wurden mindestens Io Knollen 
ieder Sorte geprfi~t. Beim Vergleich mehr oder 
weniger schorffester mit  mehr oder weniger anfglli- 
gen Soften erhielt Verf. yon 266 Versuchen 24'2 
positive Ergebnisse. Beim Vergleich sp~itreifer mit 
frfihreifen Kartoffelsorten nimmt die Zahl der 
positiven Ergebnisse wesentlieh ab. Man darf also 
nur Knollen des gleichen Entwicklungszustandes 
vergleiehen. Unter  Verwendung einer Standard- 
sorte k6nnte man in dieser Weise die relative 
Schorfwiderstandsf~higkeit yon Soften und Zucht- 
st~mmen prtifen. R. Schick (Neu-]3uslar). ~ ~ 
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Untersuchungen iiber die ,,$ang"-Krankheit tier 
Kartoffeln im Rheingau. Von G. GL()CKNER. 
(Abt. f. Pflanzenkrankh., Inst. f. Pflanzenbau u. 
Pflanzenzi~chl. u. Botan. Abt. Forstinst., Univ. 
Giefien.) Angew. t3ot. 22, 2Ol (194o). 

Seit mehreren Jahren t r i t t  im n6rdlichen Tell 
des Rheingaues an Xartoffeln eine Welkekrankheit  
auf, der ,,Sang", die h~ufig zu starken Ertrags- 
verlusten ffihrt. Die Erankhei t  beginnt mit  dem 
Einrollen der obersten t315~ttchen und breitet sich 
fiber die ganze Kartoffelstaude aus. Die befallenen 
Pfianzen vergilben, erschlaffen und sterben schliel3- 
lich ab. Das Auftreten der iKrankheit steht in 
Abh~tngigkeit vom Wetter  und der Zusammen- 
setzung des Ackers. Die Ursache der Krankheit  
liegt in zu starker Erhitzun~ des Bodens, wodurch 
die obersten Zellschichten am Stengelgrund ver- 
br~.unen und absterben. Durch diese Wunde 
dringen Bodenpilze, wie Verticilli~tm alboatrum und 
wahrscheinlich auch Botrytis cinema und Fusarium- 
Arten, in die Pflanzen ein und zerst6ren schlieglich 
den gesamten Stengelgrund, woran die ganze 
Pflanze zugrunde geht. In angelegten Dfingungs- 
versuchen wies Kalkstickstoff eine allgemein grin- 
stige Wirkung gegen die Krankheit  auf. Durch An- 
wendung der Bodendesinfektionsmittel P~ und P2 
der I .O . -Farben  konnte der Ausfall durch die 
Krankheit  auf ein Mindestmaf3 herabgesetzt werden. 
Die einzelnen Kartoffelsorten werden unterschied- 
lich stark befallen, geringen Befall zeigten Voran, 
Havil la und Ostbote, am widerstandsf~ihigsten 
erwies sich die Sorte Ackersegen. Stelzner. 

Dreijiihrige Ertragspr[ifungen mit Tomatenzucht- 
st~mmen aus Kreuzungen mit Sol. racemigerum. 
Von J. HACKBARTH.  (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Z~ehtungsforsch., Erwin Baur-Inst., M~ncheberg, 
Mark.) Gartenbauwiss. 15, 36 (194o). 

Ans den I929 durchgeffihrten l(reuzungen yon 
Sol. racemigerum mit den Xultursorten ,,Bonner 
Beste" und ,,Kondine Red"  sind bis 1936 Auslesen 
gemacht worden. Diese Zuchtstgmme werden vom 
Verf. seit 1937 Ertragsprfifungen unterzogen. Neben 
dem Ertrag wurde die Platzfestigkeit der Frfichte, 
die l~rtihreife, die Fruchtgr6Be, die Beschaffenheit 
der Schale und der Geschmack berficksichtigt. Es 
ergab sich, daB ein groBer Teil der Znchtst~mme 
die Vergleichssorte ,,:Bonnet ~Beste" im Ertrage und 
in der Frfihreife fibertraf oder ihr gleichkam. Der 
ertragreichste Stature lag I939 um fast 25 % fiber 
der Vergleichssorte. Die Platzfestigkeit der Friichte 
yon Sol. racemigerum wurde anf alle Zuchtst~imme 
tibertragen. Die Friihreife wurde durch die Frfih- 
ernte his zu einem Stichtag gewichtsm~gig erfaBt. 
Der frfihreifste Stamm gab 1939 bis zum 2. August 
die zehnfache Frfihernte als die Vergleichssorte. 
in  der Fruchtgr6ge konnten die Zuchtst~mme etwa 
2/s yon der der Vergleichssorte erreichen. Dabei ist 
zu berficksichtigen, dab die Frfichte yon Sol. race- 
migerum ein Durchschnittsgewicht yon 3 g und die 
yon ,,Bonner Beste" yon 65--7 ~ g haben. Da die 
Kombination der genann'ten Eigenschaften bei 
einigen Zuchtst~immen vorliegt, k6nnen sie als 
praktisch brauchbar angesehen werden. 1-Iiernach 
ist es bei Tomaten gelungen, durch Einkreuzung 
yon Wildformen und einfacher Auslese zu praktisch 
verbesserten Formen zu kommen. Troll. 

O Rosenkohlsorten auf Sandboden. Von J. A. 
JANSEN und J. R IETSEMA.  (Mededeel. van den 
Tuinbouw-Vorrlichtingsdienst, Nr. 12.) 42 Textabb. 

28 S. s 'Gravenhage: Alg. Landsdrukkerji I939. 
f. - - .3  o. 

Berichtet wird fiber die Ergebnisse einer ver- 
gleichenden Anbauprfifung auf den Versuchsfeldern 
der Land- und Obstbauschule in t3reda, die 42tIer- 
kfinfte aus Holland, England, Deutschland, Frank- 
reich und DXnemark umfaBte. Ein Teii dieser 
Herkfinfte erwies sich als identisch. Infolge der 
ungew6hnlichen KXlte im Dezember i938 konnte 
der Versuch nicht zu Ende geffihrt werden. Die 
Untersuchungen erstreckterl sich auf Sortenaus- 
geglichenheit, Sortenreinheit, Habitus, Ertrag. Es 
zeigte sich, dab einzelne Herktinfte nicht soweit 
durchgezfichtet sind, dab man sie als wirkliche 
Soften ansprechen kann. Bei den Ernteprfifungen 
wurden neben den ~ul3eren Merkmalen wie Gr6Be 
der Rosen, Farbe, Erntegewicht lediglich noch 
Geschmack beurteilt. Da es sich um einen ein- 
j~ihrigen Versueh handelt, sind die Ergebnisse nur 
als orientierende zu bezeichnen. Uber den Habitus 
der geprfiften Herktinfte geben die beigeffigten 
Lichtbilder guten AufschluB. Storck. 
(Jber Modifikationen, Nutationen und den Parallelis- 
mus dazwischen, im Zusammenhang mit K~ilte- 
behandlung yon Hyazinthen. Von W. E. DE MOL. 
Genetica ('s-Gravenhage) 92, 23z (194o). 

W~hrend mehrerer Jahre ffihrte Verf. X~lte- 
versuche mit  einer gr613eren Zahl diploider und 
polyploider Sorten yon Hyacinthus orientalis dutch, 
die in der \u angestellt wurden, dab die Zwiebeln 
nach dem Ausgraben und Trocknen 16 V~rochen bei 
einer Temperatur  yon 2 - -  4 o und den Rest der Ruhe- 
periode bei h6heren Temperaturen gehMten wurden. 
Nach dem Treiben traten an diesen Pflanzen ver- 
schiedenartige Anomalien als Modifikationen auf, 
wie Bulbillenbildung, Einzelblfiten sLatt Trauben, 
Rispenbildung, Verwachsungen yon Blfiten und 
B1/ltenteilen, Vergrfinung yon Hochbl~tttern u. a.m. 
Type~ und Ansmal3 dieser Anomalienbildung waren 
bei den einzelnen Soften sehr verschieden, was auf 
erbliche Unterschiede zurfickzuf/ihren ist. Ein 
prinzipieller Unterschied zwischen diploiden und 
polyploiden Sorten fand sich dabei nicht. Nur 
einmal t ra t  eine somatische Mutation in Form yon 
Rotstreifung der heller gefgrbten Blfiten auf. Die be- 
obachteten Modifikationen sind fas L alle gelegentlich 
auch schorl ohne Vorbehandlung aufgetreten. Cha- 
rakteristisch ist, dab beispielsweise die als Modi- 
fikation gefundene Bulbillenbildung bei vielen 
Alliumarten regelmggig als erbliches Merkmal vor- 
kommt. Ferner sind einige der kfinstlich hervor- 
gerufenen Modifikationen in den Hyacinthenkul- 
turen gelegentlich auch schon als erbliche soma- 
tische Mutationen beobachtet worden, andere 
wieder traten nach Sortenkrenzungen als neue 
erbliche Merkmale auf. Aus diesen Tatsachen 
schlieBt Verf. auf einen engen Parallelismus zwi- 
schen Mutationen und Modifikationen. 

K. L. Noach (Berlin). ~176 
Cytological studies of diploid and triploid Populus 
tremula and of crosses between them. (Cytologische 
Studien an diploiden nnd triploiden t)opulus tre- 
mula und an Kreuzungen zwischen diesen.) Von 
H. JOHNSSON.  (Inst. f. Breeding Forest Trees, 
SvalOf.) Hereditas (Lurid) 26, 321 (194o). 

Die 9 triploiden Aspenklone, die in Schweden ge- 
funden wurden, werden cytologisch genauer unter- 
sucht. Die L~tnge der Spalt6ffnungen korrelierL 
mit der Blattgr6Be, abet nicht immer mit der 
Triploidie. Die Pollenk~Srner der triploiden Formen 
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zeigen grOgere Variationsbreite als die diploiden. 
Ein Gesehlechtsschromosomen konnte nieht ge- 
sichert festgestellt werden. Die Untersuchungen 
der Meiosis an diploiden m~tnnlichen Exemplaren 
zeigten normales Verhalten, w~hrend bet triploiden 
Formen verschiedene univalente und bivalente 
Chromosomen auftraten. Kreuzungen zwischen 
triploiden und diploiden Aspen gelangen in beiden 
Richtungen, die aueh gleiches Verhalten zeigen. 
Von 617 Nachkommen wurden die Chromosomen- 
zahlen bestimmt, wobei sich zeigte, dab die weitaus 
gr6Bte Menge zwischen an und 3n liegt. 8 triploide 
und I8 ~ 4 n Individuen wurden gefunden. Das 
Auftreten der tetraploiden Form wird dem Auf- 
treten yon nichtreduzierten Gameten zugeschrie- 
ben. Die nicht binomische Nachkommensehaft  
geht vielfach im Laufe des ersten Entwicklungs- 
jahres zugrunde. Es werden sowohl Gameten, 
Zygoten und Embryonen als auch S~mlinge und 
junge Pflanzen so yon der weiteren Entwicklung 
ansgeschaltet. Die \u der Aneuploiden 
i s t  sehr variierend aber schw~eher als die der 
Diploiden. Die L~nge der Sp.alt6ffnungen gab 
kein sicheres Selektionsmittel. Uber die Wiichsig- 
keit der tetraploiden Rassen werden keine Angaben 
gemacht, da das Vorhandensein yon photoperio- 
distischen Rassen vermutet  wird. Zum Schlug 
wird das Fehlen yon polyploiden Rassen bet der 
Gattung Populus besprochen und Vergleiche mit 
den Erfahrungen bet anderen Gattungen angestellt. 

W. v. We#stei~ (Mfincheberg/Mark). 

T e c h n i k  und  V e r s c h i e d e n e s .  

The genetics of a petaloid mutant in cotton. (Die 
Vererbung einer petaloMen Mntan te  yon Baum- 
wolle.) Von M. AFZAL and S. SINGH. (Cotton 
Research Laborat., Lyallpur.) Indian J. agricult. 
Sci. 9, 787 (r939). 

Es wird fiber einen Fall yon erblicher partieller 
Umwandlung der Staubgefage in Blfikenblgtter 
(Petaloidie) in einer reinen Linie yon Gossypi~m 
c~rboreum berichtet. Selbstungen und Kreuzungen 
eigaben monohybride Spaltung x : 2: r. Die Hetero: 
zygoten waren schwacher petaioid als die homo- 
zygoten Mutanten. Die Manifestierung der Peta- 
loidie erwies sich als abhgngig yon der Jahreszeit. 
Wghrend sie im Frfihjahr fast vollstgndig war, 
ging sie im Laufe des Sommers und Herbstes 
immer wetter zurfick. Diese Erscheinung wird 
unn6tigerweise auf die Wirkung modifizierender 
Gene zurfickgeffihrt. Freisleben (Halle a. S.). ~ ~ 
Zellstoff aus deutschem Aekerboden. Von E.  
CORP~ENS. Faserforsch. 15, I (z94o). 

Als Zelluloselieferant I fir die Kunstfaserher- 
stellung und die Papier- und Pappenindustrie kam 
bisher ausschlieglich das Holz in Frage. Infolge 
der ungeheuren Steigerung der Erzeugung ist der 
Holzbedarf derartig groG, dab er ant die Dauer 
untragbar ist und man gezwungen ist, sich nach 
weiteren zelluloseliefernden Pflanzen umzusehen. 
Da die inlS~ndischen Faserpflanzen den Bedarf an 
Faser nicht zu decken verm6gen, ergeben sich 
zwei M6glichkeiten tier Zellstofferzeugung: i. ]3e- 
standteile yon in Deutschland bereits angebauten 
stark zellulosehaltigen Kulturpflanzen, wie Stroh; 
Kartoffelkraut, Flachs und Hanfsch~ben auszu-  

ntitzen, z. Der Anbau neuer Kulturpflanzen in 
Deutschland. Gute Verwendungsm6gliehkeiten 
ergaben sich flit Stroh und FaserpflanzenschXben. 
Auch das Kartoffelkraut wurde mit  Erfolg zur 
Zellulosegewinnung herangezogen. Es ergibt hoch- 
wertige Produkte als Papierzellstoff und l~f3t sich 
auch zur Kunstfasererzeugung heranziehen. Das 
Kartoffelkraut kann einen mengenm~Big fiihlbaren 
Ersatz des Holzes darstellen, da es in groBen Men- 
gen bereits anf~llt. Hervorragende Eigenschaften 
hat der Zellstoff der Sonnenblume und des Maises, 
so dab diesen beiden Kulturpflanzen besondere 
Bedeutung zukommt. Der Anbau lediglich zellu- 
loseliefernder Kulturpflanzen wird auf ungenutzten 
B6den versucht. Gtinstige Erfahrungen wurden 
mit Arundo donax, einer schilfartigen, ausdauern- 
den Pflanze und mit  dem feldm~gigen Anbau yon 
Baumarten wie Weide und Pappel gesammelt. 
Bet der z/ichterischen Bearbeitung der Zellulose- 
pflanzen mug neben der Anpassung an unsere 
klimatischen VerhSltnisse die Vergr6gerung des 
Zellulosegehaltes und such eine Erleichterung in 
der Zellulosegewinnung eine ausschlaggebende 
Rolle spielen. Hofj~,zann (Mfincheberg/M.). 
KiJmakammern mit konstanten Bedingungen far die 
Nultnr hiJherer Pf]anzen. Von F. v. W E T T S T E I N  
u. K. P1RSCHLE, (t(aiser Wilhelm-imL f .  Biol., 
Berlin-Dahlem.) Naturwiss. 1940, 537. 

Der Aufsatz bringt vor allem eine Schilderung 
der apparativen Einrichtung der neuen Klima- 
kammern des Kaiser Wilhelm-Insti tutes ftir Biolo- 
gie in Dahlem. Sie sind so eingerichtet, dab in jeder 
der 4 Kammern unabh~ingig yon den anderen Tem- 
peraturen zwischen o und 45 ~ (~1/10 ~ und eine 
!,uftfeuchtigkeit von 20---80 % (•  2--3 %) einge- 
stellt und automatisch konstant gehalten werden 
kann, so dab Versuche selbst unter extremsten 
Klimaverh~iltnissen, unter denen iiberhaupt noch 
Wachstum m6glich ist, durchgeffihrt werden 
k6nnen. Fiir Kglteversuehe steht noch erggnzend 
kin Kiihlraum ftir Temperaturen yon ---4 bis ---5 
zur Verffigung. Die Rgume k6nnen yon oben her 
elektrisch beleuchtet werden, dadurch, dab die 
Lampen augerhalb der eigentlichen Kammern 
angeordnet sind und den Raum durch die als 
Spiegelglasktivette mit  Wasserk/ihlung ausgestal- 
tete Decke erleuchten, ist eine Erwgrmung des 
Kulturraumes durch die Lampen weitestgehend 
ausgeschaltet. Die Pflanzen werden auf in ihrer 
H6he durch Zahn und Trieb verstellbaren Rosten 
aufgestellt. - -  Anschliegend werden noch einige 
/2rfahrungen geschildert, die beim Ausprobieren 
der Kammern gesammelt wurden. Die geeignetsten 
Lichtquellen sind Nitralampen, die Lichtintensifat 
mug sich im allgemeinen auf etwa lOOOO Lux be- 
laufen und die Beleuchtungsdauer etwa 14 Stunden 
beLragen, um bet den verschiedenen ausprobierten 
Objekten (u. a. Balsaminen, Petunien, J3ilsenkraut) 
optimale Entwicklung zu erzielen. Zusgtzliches 
Ultraviolett l icht mittlerer \u schgdigte 
alle Pflanzen mit  Ausnahme yon hochalpinen 
Formen. Dureh Dauerlicht, in manchen F~llen nur 
durch Natriumdauerlicht,  wurden verschiedene 
morphologische und physiologische Abgnderungen 
erzielt, deren nahere Beschreibung an anderer 
Stelle angek/indigt wird, so eine ]3eeinflussung der 
Blattform beim Bilsenkraut und der Chlorophyll- 
ausbildung bet ether chlorophylldefekten Petunien- 
rasse, v. Wistch (G6ttingen). ~ 
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