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Zahlen der Bastarde weitaus h6her liegen als die 
der sXchsischen Kiefern und im Gegensatz zum 
H6henwuchs und der Nadell~nge mehr der Eigen- 
schaft des Nutterbaumes sich n~hern. 

Tabe l l e  3. 

Bezeichnung 

F/37 
Z/37 

FZ/37 
M 82/37 

FZ/36 
~'z/38 

Trocket~masse der Nadeln 
einj~hrig zweij~thrig 

42,50 52,07 
32,26 41,33 
36,05 47,33 
33,03 46,24 
34,58 46,37 
32,34 46,22 

Wir sind also in der Lage, durch Kreuzung yon 
B~iumen verschiedener Herknnft  luxurierende 
F1-Generationen zu gewinnen oder zumindest die 

Auf Jungkiefer gepropfter Kiefernzweig mit gut entwickeltem 
Zapfen. 

in unserer Gegend langsam waehsenden nordi- 
schen Typen auf diese Weise in ihrer  Wuchs- 
freudigkeit den einheimischen Rassen anzu- 
gleichen. Ist, wie DE>*GL~R gezeigt hat, die 
Krummwiichsigkeit der westlichen Kiefern do- 
minant  gegentiber den 6stlichen und n6rdlichen 
Kiefernrassen, so haben wir es in der Hand, 
diesen Faktor  durch Entfernung ungtinstiger 
Formen auszuschalten. Wir k6nnen aber auch 

andererseits, wie wir gesehen haben, die lang- 
sam wachsende, aber gradsch~iftige finnl~indische 
Kiefer durch Kreuzung zu rascherem Waehstum 
bringen. 

Die Arbeit des Ziichters auf hohen und zur 
Zeit der Bltite der Witterung ausgesetzten Bfiu- 
men ist schwierig, ja unter Umst~inden unm6g- 
lich, und damit  ist die Nutzung der F 1 unwirt- 
schaftlich. Su LARSEN versuchte, Zweige 
yon alten Kiefern auf zweij~ihrige Kiefern zu 
pfropfen. In Mtincheberg wurden zum Zwecke 
der Kombinationsztichtung diese Versuche eben- 
falls durehgefiihrt, und es zeigte sich, dab 
Zweige yon bliihf~higen Kiefern, auf zweij~hrige 
Pflanzen gepfropft, dutch das Vorhandensein 
yon Bltihhormonen in den folgenden Jahren 
weiterhin weibliche Bltiten ausbilden. Es ist so- 
mit  m6glich, Zweige eines Baumes aus einem 
extremen Wuchsgebiet an einen bestimmten Ort 
zu pfropfen und die Pfropfreiser als Mutterbaum 
zu verwenden, um sie mit  Pollen eines anderen 
bestimmten Baumes zu befruchten. Da wir auch 
keimf~ihigen Pollen yon mSnnlichen Bliiten an 
abgeschnittenen Zweigen gewinnen k6nnen, so 
besteht keine Schwierigkeit, aus einem anderen 
Wuchsgebiet sich Zweige zu verschaffen und mit  
dem dann gewonnenen Pollen die bliihenden 
Pfropfreiser zu best~uben. Die Herstellung der 
g'ewfinschten Menge Saatgnt ist so nur zu einer 
Organisationsfrage geworden. Die unangeneh- 
men Erfahrungen der Kreuzungsarbeit auf hohen 
B/iumen fallen weg und ebenso die Beeinflussung 
durch ungiinstige Witterung, da es leicht ist, die 
o,5--1 in hohen B~iumchen zu behandeln. Die 
Ztichtung, die die Aufgabe hat, die fiir eine be- 
s t immte Gegend beste Kombination zu erfassen, 
kann diese dutch viele Jahre immer wieder her- 
stellen und der Praxis das gleiche Saatgut liefern. 
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0ber die Dominanzverhiiltnisse yon Allelen ver- 
schiedener Mutabilitiit. Von H .  D 0 ] R I N G ,  (Botan. 
Inst., U~iv, Jena.) Biol. Zbl. 61, 65 (1941). 

]3el Antirrhinum sind ~erschiedene Reihen mul- 
• Allele ~oekann~, yon del~en sich einzeh~e 
Olieder nut durch ihre verschieden groBe Neigung, 
zum +-Allel zurtickzumutieren, unterscheiden. 

Verf. untersuch• die Dominanzverh~ltnisse in einer 
perl 

solchen Reihe. ~-e~-Pflanzen bliihen blaBgalb, 

perlrec-Pflanzen blaf3gelb mit Flecken yon +-F~r- 
perlrec 

nerlree 
bung, ~ - P f l a n z e n  ebenso blaBgelb mit + -  

Flecken, Die Aussage, dab perlre~ dominant fiber 
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perl'sei, ist deshalb problematisch, weil die Fteckung 
ja  nicht yon perlree, sondern vom +-Allel  bedingt 
wird. Ftir die Dominanz ist also llieht das Vor- 
handensein oder Fehten yon Flecken entscheidend, 
sondern die Fleckungs- oder MutationshXufigkeit. 
Zur Entseheidung der Frage sind Auszghlungen er- 
forderlich, die zu einem Vergleich der Mutations- 
hgufigkeitell bei verschiedenen Allelverbindungen 
~iihren kSnnen. Dabei ergeben sich folgende M6g- 
lichkeiten: Entweder mutier• jedes Gen gleich- 
mgl3ig, unabhgngig davon, mit  welchem Allel es 
verbunden ist, oder aber bestimmte Mutations- 
hgufigkeiten sind dominant bzw. mehr oder minder 
recessiv. Im ersten Fall wtirden die Labilitgtsunter- 
schiede auf Strukturunterschieden im Gen selbst 
beruhen (Unabh/~ngigkeitshypothese) ; bewirken 
best immte genbedingte zellphysiologische ,,Um- 
welt"-Verh~ltnisse die Labilitgt, ist der zweite Fall 
zu erwarten. Quanti tat ive Untersuchungen an den 
Serien perlu• und Unicolor ergaben, dab die He- 
terozygoten mit  zmll Teil recht guter Genauigkeit 
halb soviele Rtickmutationen aufweisen, sich also 
streng intermedi~tr verhalten und damit der Unab- 
hgngigkeitshypothese gehorchem ]gel einem derart 
, ,kombinanten"Ergbang, der gegentiber zahlreichen 
anderen Mutanten yon Antirrhinum zungchst eine 
Ausnahme zn sein scheint, erhebt sich die Frage, 
ob der Dominanzbegriff hier tiberhaupt angewendet 
werden sollte. Denn die GenlabilitXt ist nicht ein 
genbedingtes, sondern ein d e m  Gen selbst eigenes 
Merkmal. H. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Chromosome mutations in populations as the basis 
of karyotype evolution, (Chromosomenmutationell 
~n Populationen als Grundlage der Evolution des 
Karyotypus.) Von N . N .  SOKOLOV and N. P. 
DUBININ.  (Inst. of Exp.  BioL, Moscow.) C .R .  
Acad. Sci. URSS,  N. s. 29, 407 (194o). 

Bei einer ausgedehnten popnlationsstatistischen 
Untersuchung einiger Drosophilaarten (D. melano- 
gaster, D. obscura, D. funebris) zeigte sich in der 
Hgufigkeit  chromosomal ver/~nderter Formen eine 
gewisse Spezifit~tt. Allgemein gilt, dal3 weitaus die 
Mehrheit der Chromosomenmutationen in intra- 
chromosomMen Aberrationen bestehen, yon denen 
im Verlauf der Evolution wiederum sich nnr die 
lnversionen halten. So erbrachte z. ]3. die cytolo- 
gische Prtifung yon 59235 Chromosomen yon D. 
melanogaster nut  Inversionen als Abweiehungen 
yon der Norm. lllnerhalb der melanogaster-Popu- 
lationen konnten 19 verschiedene Inversionstypen 
~estgestellt werden, die zum Tell im ganzen Unter- 
suchungsgebiet auftreten llnd sich darfiber hinaus 
der kosmopolitischen Verbreitung ~r melanogaster 
folgend, mit  Inversionen, bereits beschrieben in 
Europa und Amerika, identifizieren lassen (C 2 RNS, 
C 2 L, C 2 R-Kutaissi, C 3 R) ; die restlichen 14 Inver- 
sionen treten endemisch auf. Die Untersuchung roll  
obscura- und Iullebris-Populationen erbrachte eine 
allgemeine Verbreitung der bier gefundenen In- 
versionstypen. Die bei melanogaster angetroffenen 
Verhgltnisse werden wie folgt charakterisiert: D. 
melanogaster verffigt tiber weir verbreitete einzelne 
Mutationen. Uberall herrscht die normale Gen- 
anordnung innerhalb der Chromosomen vor. Die 
t t~ufigkeit  der Inversionen tibersteigt nieht 3--4 %. 
Homozygote Inversiollen treten - -  wenigstens in 
dem untersuchten Material - -  nicht auI. Die ge- 
Iundenen Mutationen sind durch einen einfachen 
Inversionsschritt entstanden und k6nnen so jede 
{iir sich direkt auf die Standardanordnung zuriick- 
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gefiihrt werden. I m  Gegensatz hierzu stehen die 
schon frfiher fiir D. pseudoobscura beschriebenen 
VerhXlinisse, bei der die verschiedenen Inversionen 
nut  auseinander ableitbar sind und wo die Hgufig- 
keiten der Inversionen in der Population bedeutend 
h6her liegen und sogar Itir die Aberrationen homo- 
zygote Formen gefunden werde n. Auch ftir D. 
obscure und D. funebris, bei denen die Verteilung 
der Inversionen daftir spricht, dab die Isolation der 
Populationen starker ausgesprochen ist als bei D. 
melc~nogaster, betr~tgt die Inversionsh~ufigkeiL bis 
zu 5 ~ %. Auf der Grundlage dieser Tatsachen, die, 
evolutionistisch gesehen, ftir melanogaster sowie 
fiir die sehr ~hnliche D. simulans einen einfachen 
und ffir die pseudoobscura-Grnppen einen kom- 
plexen Karyotyp ergeben, diskutieren Verff. die 
Fragen der nattirlichen Selektion. Wolf. ~ ~ 
Genetis�9 und eytologische untersuchungen an 
Eu-Oenotheren. TI. I - - V I .  Von J. SCHWEM~/[LE, 
E. HAUSTEIN,  A. STURM und M. BINDER.  
Z. indukt. Abstammgslehre 75, 358--8oo (I938). 

Die vorliegenden Arbeiten Iassen die Resultate 
jahrelanger Untersuchungen yon SC~WElVZMLE.und 
seinen Schiilerll all Kreuzungen zwischen Oenothe~a 
Berteriana u n d  odorata zusammen. Wenn d i e s e  
Resultate sich im Prinzip auch mit  den an anderen' 
Oellotheren gewonnenen Erfahrungen decken, so  
verdienen sie doch desl~alb besoridere' Beachthng, 
weil einlnal hier i m  Gegensatz zu den Oenotheren 
der Grnppe Onagra eine starke Metroklinie der 
reziprokei113astarde zu beobachten ist und weil zum 
andern dieses Material den Verff. eine einzigartig e 
MSglichkeit in die Hand gab, den:EinfluB roll  
Kern, Plasma und Plastiden im genetischen 
Geschehen getrellllt zu analysieren. Namentlich ~ 
der formative EinfIUl3 der Plastiden; der bier 
erstmalig llachgewiesen wird, erregt' besonderes: 
Interesse. : . . . .  

I. Tell. SCHWEMMLE: Die  Analyse der Oe. Ber-  
teriana und Oe. odorata. Oe. Berteriana und odorata 
sind isogame Komplexheterozygoten im Sinne 
RENNERS. 13erteriana tibertr~tgt in den Eizellen 
wie im Pollen die Komplexe B und 1, odorata die 
Komplexe v und I. Bei Selbstbest~tubung yon 
Berteriana entsteht immer nur wieder reine 13erte- 
riana, B.I, da die I tomozygoten B.B und 1,1 nicht 
lebensf~thig silld. Ebenso t r i t t  nach Selbstung yon 
odorata nut  reine odorata, v.I, auf. Die Homozy- 
goten v.v nnd I .I  sind mit  odorata-Plastiden nicht  
lebensfghig, wohl abet mit  13erteriana-Plastiden, so 
dab sie dutch geeignete Kreuznngen mit  diesen 
Plastiden erhalten werden k6nnen. - -  Die Kreu- 
znngen dieser beiden Arten mtiBten eine vierfSrmige 
Nachkommenschaft liefern, in jeder der beidell 
Gegenkreuzungell fehlt aber eine der zu erwarten- 
den neuell Komplexheterozygoten. Ist  Berteriana 
die Mutter, dann treten B.1, 1.v und 1.I als krMtige 
grfine Individuen auf, stets aber fehlt die t3.v, und 
zwar vermutlich infolge selektiver 13efruchtung: 
Die t3-Eizellell werden yon v nicht oder nur aus- 
nahmsweise befruchtet, Odorata als Mutter liefert 
B.v, B.I und 1.v. 1.I fehlt, weil sie nur mit  Berte- 
riana-Plastiden lebensfghig ist. ]3.v ist kr/tftig und 
grtin, 13.I und 1.v dagegen sind zwar lebensf/~hig; 
aber schw~tchlich und gelblich, da die odorata- 
Plastiden mit  diesen Kombinationen schlecht er- 
grtinen. I3ei B.I treten gelegentlich Grfinscheckell 
auf, wenn der Pollen t!~erteriana-Plastiden mitge- 
bracht hat, die mit  dieser Kombination normal er- 
grtinen kSnnen. Bei 1.v fehlen solche Schecken, 
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weil die !-Pollenschl~iuche niemals Plastiden iiber- 
tragen. Sinngem~iB finden sich solche Schecken 
mehr oder weniger hgufig auch in anderen Kombi- 
nationen. Ngheres hiertiber siehe Teil IV nnd V. - -  
Die reziproken Bastarde zeigen starke Verschieden- 
heiten hauptsgchlich in der Blat tform nnd der 
L/inge der Kronr6hren. Uber diese plasmatischen 
Einfliisse sowie fiber die Bedentung der verschie- 
denelterlichen Plastidensorter~ auf die Lebensfiihig- 
keit der einzelnen Kombinationen vergleiche Teil I I I  
und IV. - -  B.I, 1.v nnd 1.I sind konstant und zeigen 
keinerlei Spaltung. Von den Homozygoten sind 
B.B und 1.1 nie lebensfghig, v .v  und I .I  nnr mit  
Berteriana-Plastiden. Sie werden daher gelegentlich 
yon den Bastarden, die Berteriana Ms Mutter haben, 
abgespalten, und aus ihilen kann v.I  neu hergestellt 
werden, jetzt mit  Berteriana-Plastiden: Dagegen 
t r i t t  in den Folgegenerationen yon 1.I eine stgrkere 
Spaltung auf. Einmal finder sich eine Spaltung 
nach dem Tupfnngsfaktor, Dieser dominante 
Faktor T bedingt einen braunen Fleck am Grund der 
Petalen und geh6rt dem 1-Komplex an, so dab 
Berteriana stets diesen Fleck zeigt. Mit ihm eng 
gekoppelt ist der Faktor  s, der Pollensterilitgt be- 
dingt und sich bet ]3erteriana nicht auswirken kann, 
da er recessiv ist. Das homologe Chromosom des 
Komplexes I dagegen Iiihrt die gekoppelten Allele 
tS, Zweitens finde~ sich unabh~ingig yon dieser 
Spaltung eine andere, bet der gr6Bere Teile der 
Komplexe.. 1 und I gegeneinander ausgetauscht 
werden. Uber das Zustandekommen dieser Spal- 
tungen gibt die Chromosomenanordnnng in der 
Meiosis Aufschlul3. W~ihrend die beiden Eltern in 
der Metaphase einen Ring oder eine Ket te  von 
14 Chromosomen haben, so dab eine geschlossene 
Verteilnng der Komplexe auf die Gonen gewghr- 
leistet ist, Iiihrt 1.I einen Ring zu 8, einen Ring zu 4 
und ein Chromosomenpaar. Da der Tupfungsfaktor 
unabh~ngig spaltet, ist er auf dem Chromosomen- 
paar zu suchen. Durch Ubernahme dieses I-Chro- 
mosoms t r i t t  nunmehr der 1-Komplex auch mit  
tS auf und ebenso durch Ubernahme des entspre- 
chenden 1-Chromosoms der Komptex I n i t  Ts. 
AnBerdem k6nnen aus dem 4-Ring die 1- bzw. I- 
Chromosomen gegeneinander ausgetanscht werden.  
Dadurch entsteht ein neuer Komplex II,  der 4 I- 
Chromosomen, 2 1-Chromosomen und im 7. ent- 
weder Ts oder tS besitzt. Der wetter zu erwartende 
Austauschpartner ist hie gefunden worden und 
scheint nicht lebensfiihig zu sein. Diese Austausch- 
vorg~inge linden nur zwischen 1 und I statt, nicht 
abet zwischen 1 oder I nnd anderen Komplexen, so 
dab somit hier ein typischer Koppelungswechsel 
vorliegt. Der Komplex I I  wird durch die Eizellen 
iibertragen, nicht aber dutch den Pollen. Aus der 
Selbstung yon 1.I erhglt man somit folgende Typen : 
1.I, I.I,  1.II (seKen) und I .II ,  s~imtlich getupft- 
steril, getupft-fertil und ungetupft-fertil. Sinnge- 
mgl3 lassen sich nun aus den Krenzungen der 
Bastarde untereinander B.1, v.I, B.I, 1.v, B.I I  
getupft und ungetupft erhalten. - -  1.v bildet in der 
Meiosis Ring oder Kette zu 14, das Fehlen jeder 
Spaltung ist hier somit verst~indlich. Warum aber 
bet B.I und B.v, die beide in der Meiosis neue Chro- 
mosomenanordnungen bilden, jede Spaltung unter- 
bleibt, konnte noch nicht festgestellt werden. ViM- 
leicht sind die Austauschgonen nicht lebensfiihig. 
Die Zahlenverh~iltnisse, in denen alle die neuen 
Typen auftreten, weichen stark yon den theoretisch 
zu erwartenden ab. Als Ursache hierftir kommt 

Gonenkonkurrenz in den Samenanlagen nicht in 
Frage, wie geeignete Kreuzungen ergeben habem 
Pollenschlauchkonkurrenz kommt vor, ist aber be- 
s t immt nicht die einzige Ursache. Ngheres hiertiber 
ist noeh nicht bekannt. - -  Die hier zusammenge- 
stelltert Erfahrungen grtinden sich auf eine grol3e 
Zahl yon Selbstungen, Kreuzungen und Rtickkreu- 
zungen der einzelnen Typen wghrend vieler Jahre, 
die mit  allen Unterlagen mitgeteilt  werden. Die 
einzelnen Typen werden eingehend beschrieben und 
abgebildet und sind, wie Verf. betont, leicht zu 
unterscheiden. 

II. Teil. SCKWEMMLE: Die Mutante ,,rinnig". 
In der Kreuzung 13.1 X (B.1 • v.I) B.I t raten im 
Jahre I926 zwei B.I-Exemplare  auf, die yon den 
iibrigen erheblich abwichen. Die Blgtter waren 
etwas nach oben eingebogen und die Blattrgnder 
eingerollt. Am Fruchtknoten und den Kronr6hren 
fanden sich eigenttimliche knoten- bis h6ekerartige 
Wucherungen, die, wenn sie kielartig anftraten, zu 
knieartigen Verbiegungen dieser Organe fiihrten. 
Die n i t  dieser Form angestellten Kreuzungen er- 
gaben, dab es sich um eine Faktorenmutat ion 
handelt, die die Bezeichnung Ri = rinnig erhielt. 
DaB yon dieser Mutation der Komplex I betroffen 
wurde, geht unter anderem aus der Kreuzung B. I  
rinnig • v.I  hervor, die nunmehr v.I  und I.I  rinnig 
sowie B.I nicht rinnig lieferte. Es erhob sich nun 
die Frage, liegt tier Faktor  Ri auf dem 8-Ring, dem 
4-Ring oder dem freien Chromosomenpaar, die bet 
dem Bastard 1.I gebildet werden. Geeignete Kreu- 
zungen ergaben, dab er anf dem Bivalent zn suchen 
und somit n i t  dem Tnpfungs- und Pollensterilitgts- 
faktor gekoppelt ist. \u  diese beiden letzteren, 
wird er also mit  ri des Komplexes 1 ausgetauscht 
und kann somit auf 1 iibertragen werden, nicht abet 
auf die Komplexe B und v, denn zwischen diesen 
und I bzw. 1 finder ja kein Chromosomenaustausch 
start. Dieser Austansch erlaubt es auch, RiRi- 
Homozygoten in den Kombinationen 1.I, I . I  und 
I . I I  heranzuziehen, die stets ungetnpft sind, well 
Ri ja n i t  tS fast gekoppelt ist. Die RiRi-  
Pflanzen haben noch st~irker rinnige Bl~itter und 
kr~ftigere ~Tucherungen als die Heterozygoten. 
Sie sind kfimmerlich und wenig verzweigt, kommen 
aber gelegentlich zur Bliite. Ein Austausch zwi- 
schen Ri und ri dutch crossing over konnte nicht: 
festgestetlt werden, dagegen kann Ri in seltenen 
F~tllen zuriickmutieren. In einem Einzelfall konnte 
beobachtet werden, dab der Faktor  Ri yon dem 
1-Komplex abgesprengt nnd auf den B-Komplex 
iiberlagert wurde. Die Mutante rinnig ist in den 
Kreuzungen der folgenden Jahre noch mehrmals 
aufgetreten, konnte bisher abet nut  f fir die m~inn- 
lichen Oonen nachgewiesen werden. Die H~iufig- 
keit dieser Mutation wurde mit  o,i  1% berechnet. 

I II .  Teil. SCHWEMMLE: Untersuehungen fiber 
das Zusammenwirken yon Kern, Plasma und Pla- 
stiden. Dieser III .  und nmfangreichste Tell bringf 
eine Fiille wichtiger nnd fiir die Weiterentwicklung 
der Oenetik aul3erordentlich bedeutnngsvoller Re- 
sulfate. Aufbauend auf die Grundlagen des I.Teils 
werden bier die reziproken Verschiedenheiten der 
Bastarde und die durch die Kreuzungen gewonne- 
nen Erkenntnisse fiber das Zusammenarbeiten yon 
Genom; Plasmon und Plastidom mitgeteilt. Es ist 
unm6glich, im Rahmen eines Referates die unge- 
heuere Ftille von Kreuzungen, Messungen und be- 
deutungsvollen Einzelergebnissen mitzuteilen~ ~Vir 
miissen uns darauf beschr~nken, die wichtigster~ 
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1Resultate in grogell Ziigell wiederzugeben, ohne auf 
alas llmlangreiche Beweismaterial einzugehe~, - -  
Die reziproken Kreuzungell z w i s c h e m i : : t ~ r i a n a  
und odora ta  liefern die beiden,rienen Komplex- 
heterozygoten B.I und 1.v, die mi-teinallder ver- 
glicheen werden  kSnilen. Aul3erdem ist es leicht; '~ 
dllrch geeignete. Kreuzungen v.I  ( =  odorata) i m  
Berteriana-Plasma herzustellen. Und da alle diese 
~'ormen ill dell Folgegenerationen nicht spaIten, 
eignen sie sich besonders dazll, eine gegenseitige 
iBeeinflussung yon Kern und Plasma gegebeneltfalls 
zu erfassell. Daneben linden sich 1.I, wenn Berte- 
riana Mutter ist, ulld, B.v, wenn odorata die Mutter 
abgibt. Sie k611nell zwar unter geeigneten Bedin- 
gullgen auch im Plasma des anderen Elters herge- 
stellt  werden, eignen sich aber nicht so zur verglei- 
chenden Beobachtung und sollen daher hier nur 
beil~ufig und erg~tnzend erw~hnt werden. - -  Ber- 
teriana hat breitere und starker gezackte BlOtter, 
odorata dagegen l~ngere Krollr6hren ulld gr6Bere 
Petalen. Diese Unterschiede der Eltern linden sich 
bet den reziproken Bastarden in ausgesprochener 
Metroklinie wieder. Dazu kommt (vgl. I. Teil), dab 
die I3.I und 1.v mit  odorata-Plastiden gelblich und 
schw~chlich sind, aber doch gelegentlich zur Blfite 
gebracht werden k6nnen. Durch fortgesetzte 
Selbstbest~ubung dieser beiden Bastardpaare wurde 
ein vielj~Lhriges Zusammenleben einander fremder 
Plasmen und Kernkombinationen erzielt und die 
reziproken Partner dieser Paare nunmehr mitein- 
ander verglicheri. - -  Dabei ergab sich zun~chst eine 
schrittweise Erholung der in der F~ schw~Lchlichen 
]3.I und 1.v mit  odorata-Plastiden in den Folge- 
gellerationen. Sie werden yon Generation zu Gene- 
ration kr&ftiger und grfiner, und etwa y o n / ~ - - F ~  
ab findet sich keill Unterschied mehr gegent~ber den 
Gegenkreuzungen. Gleichzeitig damit  ist eine Zu- 
nahme der PollenfertilitXt yon 29 % auf etwa 46 % 
zu beobachtell, der eine entsprechendeVerminde- 
rung der St6rungen der Meiosis zugrunde liegt (vgl. 
V. Teil). In dell ersten Folgegenerationen aller 
13astarde filldet sich zudem eine bemerkenswerte 
Mlm&hliche Verkfirzung der Kronr6hren, die bei 
B.I, einerlei ob mit  t3erteriana- oder odorata- 
Plasma, 7--9  % betr~gt und die etwa mit  F~---F~ 
abgeschlossen ist. Gleichzeitig mit  dieser R6hren- 
verktirzung ist eine Verkleinerung der Petalen zu 
beobachten, die zwar geringer, aber doch statistisch 
gesichert ist. Die 1.v mit  t3erteirana-Plasma zeigen 
ebenfalls eine R6hrellverkfirzung yon 6 - -  7 % ulld 
eine geringe PetMenverkleinerung. Die 1.v mit  
odorata-Plasma dagegen weist eine R6hrenver- 
l~ngerung und Petalenvergr6Berung auf, die aber 
ilichts prinzipiell anderes darstellell, sondern darauf 
zurfickzufiihren sind, dab die Blfiten dieser Fx 
~uBerst kt~mmerlich sind llnd sich vielfach gar 
nicht 6ffnen, w~Lhrend sie in den Folgegenerationen 
allm~hlich ihren normalen Zustand erreichen. Es 
laandelt sich also in diesem Fall um eine Folge der 
anf~nglichell Sehw~chlichkeit und der Erholung zu 
llormMem Status. Die reziproken Verschieden- 
heiten werdelt durch diese Verschiebullgen keines- 
wegs bertihrt, sind sie beendet, so zeigen genau wie 
vorher die Bastarde mit  odorata-Plasma um 13 bis 
14 % l~llgere R6hren llnd gr6Bere Petalen als die 
mit  Verteriana-Plasma. - -  Die B.v mit  odorata- 
Plasma, die ja in der Kreuzung (odorata •  
riana) regelm~Big auftritt,  zeigt die gleiche R6hren- 
verkfirZullg imdell Folgegeneratiollen. In der Ge- 
genkreuzung finder sich diese IZombillation infolge 

selektiver Befruchtullg llicht oder nur ~iuBerst 
selten, auf Umwegen ist abet  auch sie zu erhalten 
nnd weist neben dell zu erwartenden reziproken 
Unterschieden wiederum die gleiche R6hrenver- 
ktirzung%auf. - -  Da 1.I mit odorata-Plasma oder 
besser mit  odorata~Plastiden.nicht lebellsf~hig ist, 
teMt bier die Vergleichsm~glichkeit. Dagegen zeigt 
die ~-.I (=odorata)  mi t  Berter iana-Plasma die  
gteichen Ve~r~nderullgen wie die Bas~arde. ~ &us 
der groBen ZahI der  ~r0rliege~de~l KreuzuIs n ~und 
der statistischen Erhebnngell an .dell v~zseNedenen 
IZomplexheterozygoten lassen ~ h  llun:'~tir die 
eimelnen Komplexe folgende Resultate heraus- 
sch~lell : v und I yon odorata werden im Berteriana- 
Plasma abgewandelt, und diese Nnderung ~uBert 
sich bei beiden in einer IR6hrenverktirzung VOlt 
8--9  %. Ebenso ergeht .e.s t3 und 1 im odorata- 
Plasma, wobei sich die Allderung yon B in einer 
R6hrenverktirzung yon 7 %, die des 1-Komplexes 
yon 3,5--4 % ~ul3ert. "vVerden v und I im Berteri- 
al~a-Plasma vereinigt, so summiert  sicla die RShren- 
verktirzung auf 17,6%. Dem entspricht eine Ver- 
kleinerung der Petalen, die aber im einzelnen nicht 
so eingehend analysiert werden konnte, wie die 
weit auffXlligere R6hrenverktirzung. - -  ~hnliches 
gilt ftir die allm~hliche Verminderung der Pollen- 
gr6Be um etwa 6%. Auch hier werden die rezi- 
proken Unterschiede (odorata hat  gr6Beren Pollen 
als Berteriana) durch die schrittweise VerMeinerullg 
im Laufe der Folgegenera~ionen der Bastarde nicht 
beriihrt. Die Bedeutullg der einzelnen IKomplexe 
ftir die Pollengr6Be konnte auch hier klar heraus- 
gearbeitet werden. So erfahren z. B. bet B.I Ber- 
teriana-Plasma die B-Pollenk6rner (zu Berteriana 
geh6rig) keine Ver~nderung, w~hrend die I-X6rner 
im Laufe weniger Generationen um 6% kleiner 
werden. Umgekehrt  werden bet B.} odorata- 
Plasma die B-K6rner kleiner, w~hrend die I-IZ6rner 
unverXndert bleiben. Dagegen konnte kein Zu- 
sammenhang zwischen der Fertilitdt des Pollens ulld 
der Wirkung der eillzelnen Komplexe festgestellt 
werden, und ebensowellig ist ein Zusammenhang 
zwischen der Chromosomenanordnung der einzelnen 
Bastarde und der Pollenfertilit~t erkennbar. - -  Aus 
den t3efunden sch~len sictl zwei Fragenkomplexe 
heraus: i. Wie kommt die schrittweise Erholung 
in den Folgegenerationen yon B.I  und 1.v mit  
odorata-Plastiden zustande? 2. Worauf beruht die 
auff~llige Verktirzung der Kronr6hrell und die Ver- 
kleinerung der Petalen und des  Pollens bet allen 
diesen Bastarden? SCKW~MIVlLE scheidet schon 
dutch eine tZeihe einsehlXgiger Kreuzungen die 
MSglichkei~ aus, dab die Erholung der B.I ulld 1.v 
durch die Ubertragung und Entmischung roll  Ber- 
terialla-Plastiden zustande kommen k6nlle. Da 
dieser Einwand yon grundsXtzlicher Bedeutung ist, 
wird ihm im IV. Teil noch eine eingehende eigene 
Untersuchung gewidmet. Ftir beide Fragen wird 
auch die M6glichkeit yon Faktorenallstausch oder 
polymerer Spaltung ausgeschieden. SehlieBlidh 
krystallisiert sicla ftir beide Fragen eine Erkl~rullg 
auf gleicher Grundlage heraus. Die AbSonderung 
yon B und 1 im odorata-Plasma und v und I im 
Berteriana-Plasma, die sich in R6hrenverktirzung 
usw. ~uBert, beruht auf Anpassung des artfremden 
Komplexes an das neue System. Man kann sich 
diesen Vorgang etwa so vorstellen, dab ein solcher 
Komplex durch das fremde Plasma infolge Inak- 
tivierung eine bis zu einer unteren Grenze gehellde 
Hemmung erfXhrt, etwa derart, dab von ihm immer 

18" 
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weniger Genstoffe gebildet werden. Die Unver- 
tr~glichkeit, die in diesem Tall gering ist, ~iuBert 
sich bet dell B.1 und 1.v mit  odorata-Plasma bzw. 
-Plastiden in krassester Form. Hier wird das 
System Kern- -P lasma Plastiden schwer erschtit- 
tert, and dies ~uBert sich in Schw~chlichkeit, 
mangelndem Ergriinen und schweren St6rullgen 
der Meiosisl Mit der Zeit jedoch erfolgt auch hier 
eine Eillgew6hnung des artfremden Kompl.exes, 
die zu zunehmellder Gesundung ftihrt. Eine Ande- 
rung des Plasmas nnd der Plastiden konnte bet 
diesen Vorg~ngen bisher mcht  ~achgewiesen wet- 
den, was jedoch ihre Beteiligung an dell Einge- 
wShllungsvorg~llgen nicht ausschliel3t. Im Gegen- 
tell deuten eine Reihe yon Erfahrungell darauf hin, 
dab ihr EinfluB ant die Entfaltung der Genome yon 
wesentlicher Bedeutung ist. Ob diese Anpassungs- 
vorg~inge reversibel sind, kann noch nicht gesagt 
werden und wird noch untersucht. - -  Zum SchluI3 
wird noch die Frage geprtift, ob die reziprokert 
Unterschiede durch das Plasma oder die Plastidell 
bewirkt werden, nachdem sich der grol3e Einfllll3 
der Plastiden auf Lebells- und Ergriinungsfiihigkeit 
verschiedener Bastarde hatte feststellen lassen. Das 
vorliegende Kreuzungsmaterial gibt eindeutig dar- 
tiber Aufschlug, dab die Unterschiede in der Blatt-  
form dutch die Plastiden bedingt sind ulld nicht 
durch das Plasma. Diesen formativen Einflufl der 
Plastiden stellt sich SCHWEMMLE SO vor, dab die 
Plastiden auf die die Blattform bestimmenden 
Faktoren des fremden Komplexes einen hemmenden 
EinfluB austibell, so dab die Blattform vorzugs- 
weise yon dem plastidelleigenen Komplex best immt 
wird, Die reziproken Unterschiede in R6hrenlS~nge 
ulld Petalengr613e dagegen sind im wesentlichen 
plasmatisch bedingt, wenn schon den Piastiden 
nicht jede Bedeutung abgesprochen werden kann. 
Auch diese Verh~ltnisse sollen noch ll~her unter- 
sucht werden. 

IV. Tell. HAUSTEIN: Die Plastidenvererbung bet 
Oe. Berteriana und Oe. odofata. Es is t  schon im 
I. Tell hervorgehoben worden, dab bet den ver- 
schiedellen Bastardkombinationen zwischen Berte~ 
riana llnd odorata des 6fterell Schecken beobaehtet 
werden, und zahlreiche Angaben folgen in I u n d  I I  
tiber die Bedeutung der Plastidell ftir die Ergrfi- 
llungsf~thigkeit and andere Merkmale der Bastarde. 
Wenll auch wichtige Kreuzungen zum Nachweis 
dieses Eillflusses schon yon SCttWtgMMLE ausge- 
fiihrt wurden, so rechtfertigt die grundlegende Be- 
deu~ang der Plastidellfrage ftir das Vererbungsge- 
schehen eille eigene und jeder Krit ik standhaltende 
Untersuchullg. Dieser Aufgabe hat sich HiU-  
s t e i n  im IV. Tell unterzogen. - -  Zwei Typell der 
Buntbl~ttrigkeit  kommen vor: Scheckung, d .h .  
mosaikartige grfinblasse Fleckung der Bl~itter mit  
scharfen Orenzen der verschiedenfarbigen Areale, 
und Bleichheit, bei der die Bl~itter in wechselndem 
AusmaB verwaschen .I?. ellgrtin his fast weiB geftLrbt 
sind, mit  flieBenden Uberg~ingen zwischen den ein- 
zelllen Farbstufen. Diese Bleichheit finder sich vor 
allem bet der B.I und 1.v aus der Kreuzung odorata 
x Berteriana und erf~hrt in den Folgegenerationen 

eine allm~hliche Gesundnng. Die Ursache der 
Buntbl~tttrigkeit liegt in der verschiedenen Qualit~t 
der Berteriana- und odorata-Plastiden und ihrem 
unterschiedlichen Verhalten gegentiber den ein- 
zehlen Kernkombinationen begrtindet. Der Unter- 
schied zwischen den beiden Typen beruht darauf, 
dab im Falle der Scheeku~g infolge von Pollenfiber- 
tragung zwei Plastidensorten im Bastard vereinigt 

sind, yon denen die eine mit der gegebenen Kern- 
kombination nicht oder nur mangelhaft ergrtinen 
kann, und dab bet der Bleichheit nut miitterliche, 
hier nicht ergrtinungsfghige Plastiden vorhanden 
sind. Die Tatsache, dab die Bastarde keine oder, 
wie bet l.I, nur eine beschrgnkte and kontrollfghige 
Spaltung erfahren, gibt die einzigartige MSglichkeit, 
jede beliebige Kernkombi~atio~r in jedes der beide~r 
Plasmen einzulagern u~d dieses System wahlweise 
mit der einen oder a~deren Plastidensorte zu versehe~. 
Eine groBe sehr Zahl dieser M6gtichkeiten konnte 
verwirklieht werden, die je nach der Reaktion der 
P las t ic ten  -eerscMede~ a•sfallen k6nnell : griin, 
blaB-lebensf~hig oder blaB-nichtlebensf~hig, wobei 
letztere Kombinationen in charakteristischer Weise 
auf verschiedenen Stnfen der Entwicklullg ab- 
sterben, Bet den lebensfiihigen Formen kanll der 
Besitz der mutmal31ichell Plastidell dann durch ge- 
eignete Testkreuzungen bewiesen bzw. nachgeprtift 
werden. Methodisch wichtig ist hierbei die ein- 
wandfrei sichergestellte Tatsache, dab die Pollen- 
k6rner mit  dem 1-Komplex niemals Plasfiden tiber- 
tragen. Die tibrigell Pol]ensorten k6nnen Plastiden 
mit  in die Eizellen bringen, das Auftreten yon 
Schecken ist abet sehr stark abhS~ngig einmal yon 
der Lebensfg~higkeit und soweit Teilungsgeschwin- 
digkeit der beiden Plastidensorten in Verbindung 
mit  den verschiedenen Kernkombinationen nnd 
weiterhin yon ~tugeren Bedingungen, insbesondere 
VVitterungsverhXltnissen. Ill einzelnen I4ombina- 
tionen treten regelm~Big Schecken in groBer Zahl 
auf, in andern nur sehr unregelmt~Big and wechsellld 
und wieder andere lassen sie ganz vermissen oder 
liefern sie nnr als seltene Ausnahmen. - -  Die Re- 
sultate lassen sich folgendermaflen zusammen- 
fassen : SXmtliche Nernkombinationen sind normal- 
grtin mit  Berteriana-Plastiden, unabh~ngig davon, 
ob sie Berteriana- oder odorata-Plasma fiihren. So 
kann z. B. v . I  ( =  odorata) mit Berteriana-Plasti- 
den normalgriin erhalten werden sowohl im odo- 
rata- wie im Berteriana-Plasma. Oder, die 1.I, die 
in der Kreuzung odorata • t~erteriana schon im 
emlbryonalen Stadium abstirbt (vgl. VI. Tell), well 
sie odorata-Plastiden hat, ist volI lebens- und er- 
grtinungsf~hig mit  t3erteriana-Plastiden, einerlei, 
ob im odorata- oder Berteriana-Plasma. Mit odo- 
rata-Plastiden sind roll  ergrtinungsf~ihig nur die v.I  
(=odorata)  und B.v, wS&rend B.I und 1.v schw~ch- 
lich und bleich sind, and zwar 1.v stS, rker gesch~tdigt 
als B . I . B . 1  ( =  Berteriana) stirbt auf dem ersten 
Keimlingsstadium ab, 1.I sghoi1 als Embryo. Diese 
Unterschiede in der Lebensfiihigkeit zeigen deut- 
lich, dab die Schw~chlichkeit bleicher Pflanzen 
nicht lediglich auf Ern~ihrungsschwierigkeiten 
(Chtorophyllmangel) beruht, sondern, dab die 
Plastiden aktiven Anteil nehmen an dem Znsam- 
menleben des Systems Kern--Plasma--Plas t iden .  
]3el der Frage der Lebensf~higkeit der Oe-Bastarde 
spielt das Plasma tiberhaupt keine Rolle, sondern 
lediglich das Verh~iltnis zwischen Kernkombination 
und Plastiden. DaB die einzelnen I(omplexe dabei 
verschiedell stark schXdigend ant die odorata- 
Plastiden wirken und dab ihre "VVirkung wiederum 
abh~ngig ist auch yon dem zweiten Komplex, mit  
dem sie jeweils verbunden sind, verwundert dabei 
nicht. Der B-Komplex sch~digt am wenigsten, 
! dagegen am st~rksten. >Iierauf ist es wohl auch 
zurtickzuftihren, dab in den 1-Pollenk6rnern sowohl 
die Berteriana- wie odorata-Plastiden zwischen 
Tetradenteilung und Pollenschlauehbildung zu- 
grunde gehen, so dab durch den 1-Pollen eine Pla- 
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s t idenf iber t ragung unm6gl ich  ist. Diese Wi rkung  
l iegt  wahrscheinl ich auf den beiden 1-Chromosomen, 
die m i t  dem I - K o m p l e x  zur Bi ldung des I I - K o m -  
plexes  ausgetauscht  werden k6nnen. - -  SchlieBlich 
sei nocla erwXhnt, dab e ingehende Versuche dem 
Nachweis  gewidmet  wurden,  dal3 die allmXhliche 
]Erholung der blassen t3.I und 1.v in den Fotge- 
genera t ionen nicht  auf die~Einffihrung yon Ber te -  
r iana-Plas t iden  beruh• sondern dab die erhol ten 
B . I  Fx und 1.v Fx ta ts~chl ich nur  odora ta -P las t iden  
besitzen. - -  Anschliel3end seien bier die ana tomi-  
schen U n t e r s u c h u n g e n  yon STtJI~M (V. Teil) an 
bleichen und gescheckten 13as• besprochen.  
STIsR~ weis• nach, dab die Bleiehhei t  der  13.1 
und 1.v m i t  odora ta -P las t iden  einerseits  und die 
blassen Areale  der  Schecken anderersei ts  auf der- 
selben Grundlage  beruhen.  Sind die odora ta-  
Plas• m i t  gewissen Kernkombina t ionen  nicht  
r o l l  ergriinungsf~hig, so ffihren sie in den blassen 
StelIen sta• i o - - I  5 kleiner grfiner Chloroplasten,  
wie sie sich bei den t?;ltern finden, nur  1 - -  3 sehr 
gro~3e, schwach gef~rbte bis farblose Plast iden.  Es  
wird nachgewiesen,  dab dies auf e inem Mange1 der  
TeilungsfS~higkeit und dami t  ve rbunden  einem 
Mangel an Ergrf inungsf~higkei t  beruht .  U n t e r  
gfinstigen Augenbed ingungen  k6nnen die Tei lungen 
langsam fortgeff ihrt  werden, aber  n u t  daun, wenn 
die Plas t iden wenigstens etwas Chlorophyll  ffihren. 
Dadurch  werden die P las t iden  kleiner, zahlreicher 
und dunMer, und bei den blassen t3.I und 1.v kann 
sieh im Laufe  mehrerer  Genera t ionen die Plas t iden-  
zahl  und Fa rbe  auf diese Weise al lm~hlich dem 
normalen  Stand der  E l t e rn  angleichen. Auf  solcher 
Erholung,  wenn  such  in ger ingerem Grad, be ruh t  
such das teilweise DunkleI~,erden der bleichen B. I  
nnd  i .v  sowie der  blassen Pa r t i en  der  Scheeken im 
Lauf  der  Generat ion,  wodurch  das eigentfimliche 
verwaschene  13unt solcher Pf lanzen und Par t ien  
zus tande kommt .  Die Farbs t~rke  der  einzelnen 
Plas t iden  und somit  ganzer  Organtei le  ist  abh~ngig 
yon dem Ze i tpunk t  des Aufh6rens wei terer  Tei- 
lungen.  - -  Auf die histologischen Unte r suchungen  
yon Sektorial-  nnd PeriklinalchimS.ren sei nur  kurz 
hingewiesen. Sie br ingen gegen/iber  unseren an 
anderen Objekten  gewonnenen Kenntnisseia nichts  
prinzipiell  Neues. 

V. Tell. S~rlJRM: Ana tomische  und cytologische 
Un te r suchungen  an bleichen und gescheckten Kom-  
p lexheterozygoten .  Der  erste Tell der Arbe i t  yon 
STORM, der sich m i t  den ana tomisehen  Verhttlt-  
nissen der buntb l~ t t r igen  Bas tarde  beschXftigt, is t  
im AnschluB an den IV. Tei l  besprocl~en worden.  
I m  zweiten Tell  folgt  eine Un te r suchung  der S• 
rungen in der  Meiosis der schwttehlichen B. I  und 
1.v odora ta -Plas f iden  und der  allm~Lhlichen Fer-  
t i l i tXtssteigerung in den folgenden Generat ionen.  
Die 13.I ffihr• in der  Meiosis zwei 6-tZinge oder  
K e t t e n  nnd ein Chromosomenpaar ,  die 1.v einen 
Ring oder  t f e t t e  zu 14. Die St6rungen in der  F t 
beseehen bei beiden Typen  in einer teilweisen oder  
v611igen Aufl6sung der  13indungen und hierdurch 
bed ingte r  unregelm~f3iger Ver te i lung der  Chro- 
mosomen  auf die Pole. Daneben  f inder  sieh vielfactl  
mangelhaf te  Ausbi ldung des Tape tums ;  Nich tab-  
runden  der  Po l lenmut te rze l len  und regelloses Bei-  
sammense in  wei• auseinander  l iegender Stadien in 
ein und demselben Pollenfaeh. Die  1.v, die j a  auch 
~uBerlich blasser und schwtLchticher is• weis t  noch 
stArkere St6rungen auf Ms die B.I ,  hier  k o m m t  es 
such  zu Kle inkern-  und Resf i tu t ionskernbi ldung.  
Die  St6rungen in den einzelnen Phasen  der  Meiosis 

werden zahlenm~Big e r fag t  und in Prozen ten  wie- 
dergegeben. AuI diese Weise l~13t sich schon in der  
F 2 der  beiden Typen  ein leichter, aber  merkl ieher  
1Rfickgang der  Unregelm~.Bigkei• erkennen.  Die  
P9 yon B. I  und die F 7 yon 1.v, die wei te rh in  noch 
un te rsncht  wurden,  weisen dann keine oder  so gut  
wie keine StSrungen rnehr auf, und der Pol len ist  
dann genau so fertil,  wie bei  den yon Anfang an 
gesunden Gegenkreuzungen.  Die Beobach tungen  
lassen erkennen,  dal3 es sich ill den ersten Genera- 
t ionen urn Hemmungsersche inungen  handel• die 
eine s tarke Verz6gerung im Ablauf  der Meiosis be- 
dingen und darauf  zurfickgeftihr• werden,  dab Kern  
und Plas t iden  nicht  zusamrnen passen. Das P l a sma  
ha t  auf diese Erscheinungen keinen EinfluB. Ira 
Laufe  der folgenden Generat ion t r i t t  dann eine 
schri t tweise Gew6hnung der zusammenlebenden  
Zel lkomponenten  aneinander  ein, und dies ffihrt 
n ieht  nur  zu einer ~uBerlichen Erholung  der Nach-  
kommen,  sondern such  zu einer  Steigerung der  
Pollen fertilitY• 

VI .Tei l .  BINDER: Die El iminierung der  1.I-Em- 
bryonen  mi t  Plas t iden der Oe.odorata. SCI~WEMMLE 
ha• gezeigt, dab die Kombina t ion  1.I mi t  odorata-  
P las t iden  n ich t  lebensfXhig ist, wohl  abe t  mi t  Ber- 
ter iana-Plas t iden.  Sie Iehl t  also ill den Ausgangs- 
kreuzungen stets, wenn odora ta  die Mut te r  abgibt ,  
da ja  die 1-Pollenschl~uche niemals Ber ter iana-  
Plas t iden fibertragen. Es bes tand die Vermutung ,  
dab diese 1.I schon im embryona len  Stadium. ab- 
st irbt ,  und 13INDER ftihrt hierftir im IV .  Teil den 
Beweis. Dieser Naehweis  s tf i tzt  sich auf  die Unte r -  
suehung einerseits yon reifen Samen und anderer-  
seits yon E m b r y o n e n  zu verschiedenem Ze i tpunkt  
nach der  BestXubung. Als Vergle ichskreuzungen 
werden neben den reziproken Ausgangskreuzungerl  
solche Kombina t ionen  benutz• deren Nachkom-  
menschaf t  ein- oder zweif6rmig sein muB, n~mlieh 
v . I  odora ta -Plas t iden  • 1.II (liefert nur  1.v, da I I  
n icht  durch den Pollen t ibertragen wird), v . I  Ber-  
te r iana-Plas t iden  • 1.II (liefert l .v und 1.I), 1.v F 1 
odora ta -Plas t iden  • I . I  so,~ie 1 . v F  5 odora ta -P la -  
s t iden • I . I  (Iiefern beide v . I  und einige gescheckte 
oder grfine 1.I infolge Uber t r agung  yon Ber ter iana-  
Plas t iden du tch  die nur  mi t  diesen lebensf~hige 
I.I).  - - D e r  Inha l t  reifer Kapseln  bes teh t  aus Pulver ,  
das nachweisl ich nur  yon steri len und unbefruch-  
te ten  Samenanlagen  s tamnl t ,  aus gr6Beren ge- 
sehrumpffen  Samen und aus normalen  pral len 
Samen. ZXhlungen, Messung.en und Ke imversuche  
ergaben in beir iedigender  Ubere ins t immung  m i t  
den theore t i seh  zu fordernden Ergebnissen der  ver-  
schiedenen Kreuzungen,  dab die 1.I offenbar  in den  
geschrumpf ten  und in solchen pral len Samen 
stecken, die n icht  keimfSohig sind. - -  Die Unte r -  
suchung junger  E m b r y o n e n  ergab im wesent l ichen 
das Vorhandensein  von 3 Typen :  I. Normale  tLm- 
bryonen  mi t  gut  en twicke l tem kleinkernigen Endo-  
sperm. 2. Meist kopff0rmige,  p lasmaarme E m b r y o -  
nen in einer fornflosen, krfimeligen, ungleich s ta rk  
I~rbbaren P lasmamasse  yon  mehr  oder  weniger  
groBer Ausdehnung,  die gelegentl ich noch einige 
Meine Kerne  erkennen 15oBt. Da  dieser T y p  such  in 
solchen Kreuzungen  auf t r i t t ,  die nu t  lebensf~hige 
N a c h k o m m e n  l iefern sollten, so m u g  er als soma- 
t isch g e h e m m t  angesproehen werden  und den ge- 
sunden E m b r y o n e n  zugerechnet  werden. 3- Kranke  
]?;mbryonen yon  a b n o r m e m  Aussehen,  wenigzell ig 
bis kopffSrmig, m i t  sehr ungleich groBen Zellen 
wechselnder  F~rbbarke i t  und auffal lend dieken 
WXnden. Sie liegen in e inem wenig reichlich ent-  



9~14 Referate. Der Ztichter 

wickel ten Endospe rm mlit Kernen  von sehr un- 
gleicher Gr613e, yon kleinen bis zu haufigen sub- 
s tal lzarmell  Riesenkernen.  Diese E m b r y o n e n  
stel len die gesuchte Kombina t ion  1.I mi t  odorata-  
Plas t iden dar. Die Auszahlung zahlreicher F ruch t -  
knoten  verschiedener  Alterss tnfen (von lO--28  
Tagen nach der  B e s t a u b u n g ) e r g a b e n  eine aasge,  
zeichnete CJbereinst immung zwisehen de~: gef~i~ 
denen und theore t i scb  zu e rwar fe~den  Zahlen 
kranker  und gesunder  Embryonen .  N~r  ~ie }(ren- 
zungen 1.v odora ta -Plas t iden  • I . I  l ieferten nicht  
das e rwar te te  Ergebnis  yon 5o:5 ~ %, sondern zu 
wenig kranke Embryonen .  Dies erklar t  sich zwang- 
los aus der Tatsache,  dab die I-Pollenschl~uche 
gelegentl ich ill wechselnder  Menge Ber ter iana-  
Plas t iden mitbr ingen,  wodurch  diese E m b r y o n e n  
je nach dem Ausmal3 dieser Plas t idenf iber t ragung 
an Lebensfahigkei t  gewinnen nnd dann gegebenen-  
falls den gesunden zugezahl t  wurden.  Charakte-  
rist isch ist  hierbei,  dab die 1.v F 5 odora ta -Plas t iden  
• I . I  lloch weniger  kranke E m b r y o n e n  l iefert  als 

die 1.v/v~ odora ta -Plas t iden  • I .I ,  da ja  hier so- 
wohl  der t- als auch der I - K o m p l e x  dutch  langeres 
Zusammenleben  mi t  a r t f remden Plas t iden  eine 
Eingew6hnung erfahrell  haben, die zu besserer 
Lebensfahigkei t  ffihrt, ganz im Sinne der im 
I I I .  Tell  besprochenen E r h o h n g  der B. I  und 1.v 
odora ta-Plas t iden  im Laufe  der Folgegenerat ionen,  

K. L. Noack (Berlin). ~ ~ 
Genetische und cytologische Untersuchungen an 
Eu-Oenotheren: Die Anaiyse der Oenothera argen- 
t inea.  Von J. S C H W E M M L E  und M. ZINTL.  Z. 
indukt .  Abs tammgslehre  76, 353 (1939). 

In  Hinb l ick  auf die wicht igen Befunde die 
SCttWEZ~MLE und seine Mitarbei te r  fiber den Ein-  
flul3 yon  P lasma  und Ylastidell bei den ]3astarden 
zwischen Oenot],era Berterictna und odorc~ta heraus- 
arbei ten  konnten,  erschien es bedeutungsvol l ,  ffir 
wei tere  Kreuzungen eille Ar t  hinzuzuziehen,  die 
sich im Hab i tu s  und den E inze lmerkmalen  s tarker  
yon diesen beidell  anderen Ar ten  Ullterseheidet. 
Hierf t i r  erwies sich Oe. argentinea als besonders ge- 
eignet,  vor  allem, weil sie vim kleinere Blt i ten und 
Blf i tenr6hren besitzt,  deren Beeinflussung durch das 
P lasma  bei den obengenannten  Bas tarden  ja  so 
augenf$11ig war. Argent inea  ist  eine t t o m o z y g o t e  
mi t  den Komplexe l l  ha.ha. Die tKreuzung mi t  
Ber te r i ana  (B.1) l iefert  somit  zwei neue Komplex-  
heterozygoteI1 B.ha  und t.ha, die le ieht  unterseheid-  
ba r  sind. Reziproke Unterschiede  Ianden sich nur  
ill der  R6hrenlange  und in sehr ger ingem Ausmal3 
in der Petalengr6Be. Hie r  wie bei den Folge- und 
Ri ickkreuzungen ergab sich, dab alle Fo rmen  mi t  
Ber t e r i ana -P lasma  kfirzere R6hren besitzen als die 
entspreehendel l  m i t  argent inea-Plasma,  obwohl  
Ber te r i ana  langere R6hren  ha t  als argentinea.  5_hn- 
l ich wie bei den Ber te r iana-odora ta -Bas ta rden  ist  
dann wei terhin  in den Folgegenera t ionen eine 
R6hrenverk t i rzung  feststellbar,  die vermutlic-h auch 
hier auf E ingew6hnung  des a r t f remden t~om- 
plexes beruht .  Zwar spaltell  die Bas tarde  
m i t  argentinea,  es ist  aber  unwahrscheinl ieh,  
dab  die R6hrenverkf i rzung h ie rmi t  in Zusam- 
menhang  steht.  - -  Selbstung der B.ha  l iefert  
B.ha  und ha.ha,  B.B ist  nicht  lebensfahig. Beide 
Typen  weichen aber  yon den Ausgangs typen  
mehr  oder weniger ab. Diese Spaltung,  die sich auf 
Farbung,  Behaarung,  B la t t fo rm u n d - Z a h n u n g ,  
Blfitengr613e u. a. e rs t reckt  und erst  in/~3 deut l ich 
Zum Ausdruck kommt ,  ist  bei B.ha s tarker  als bei 
ha.ha,  abe t  wegen flieBender UbergS.nge im ein- 

zelnen nicht  faJ3bar. - -  Der  Bas ta rd  1.ha zeigt eine 
wesent! ich ausge:pr~gtere Inkonstanz .  Neben einer 
unabhangigen  Spal tung ilach dem Tnpfungsfaktor ,  
der auf 1 lokallsiert  ist, f inder sich eine wei tere  
S p a l ~ g ,  die zur Bi ldung Yon 4 Gruppen in der  
Nachkommenscha f t  f f i h ~  Das  deu te t  darauf  hin, 
dag zwische~ 1 und ha Austausch einer Chromo- 
somengrnppe  un te r  Bi ldnng der lleuen Komplexe  1' 
und ha '  eriolgt,  ahnt ich dem Austausch  zweier Chro- 
nlosomen zwischen 1 und I bei  den Ber ter iana-  
odorata-Bastarden,  der  die Bi ldung des K o m p l e x e  s 
I I  zur Folge hat. W~hrend im le tz teren Tall  aber  
der  Aus tauschpar tne r  I I '  fehl t  und ferner I I  n icht  
du tch  den Pollen t ibertragen wird, werden bei 1.ha 
beide Aus tausehpar tner  verwirkl icht  und auch 
durch den Pollen weitergegeben.  - -  Die Bastarde  
zwischen odora ta  (v.1) und argent inea  liefern eben- 
falls eine zweif6rmige F 1, v.ha  und l.ha. doch fehlt  
bier jede reziproke Verschiedenheit .  Wiede rum 
lassen sich in den Folgegenerat ionen der v .ha  meh-  
rere, allerdings n icht  abgrenzbare  Typel l  unter-  
scheiden, was auf  einen Chromosomenaus tausch  
zwischell diesen beiden I4omplexen hindeutet .  Die 
Spal tung der I .ha aber  lal3t eine derar t ige Abgren-  
zung nicht  zu, t ro t zdem sie, nament l ich  bei den 
Rfickkreuzungen,  yon grol3er Mannigfa l t igkei t  ist. 
- -  Bei  allen diesen Bas tarden  ist  auffallig, dab  
t ro tz  der groBen Unterschiede  der E l te rn  die Spal- 
tung im groBen und ganzen im Ausmal3 gering und 
schwer faBbar ist. Das laBt vermuten ,  dab zwischen 
den verschiedenen Komplexen  meis t  nur  einzelne 
Fak to ren  ausgetanscht  werden. Der  Austauseh  yon 
Chromosomen oder gar yon  Chromosomengruppen  
scheint  auf wenige Fal le  beschrankt  zu sein. - -  Aus 
den !Kreuzungsergebnissen kann abgele i te t  werden,  
dab die P lasmen yon Ber te r iana  und arge~t inea  
verschieden sind, was sich in den reziproken Unte r -  
schieden der R6hrenl~nge kundtu t ,  die P lasmen  
yon odora ta  und argent inea  dagegell  sind nicht  
verschieden.  Ebenso sind die Plas t iden Yon Ber- 
te r iana  und argent inea  verschieden.  Dies auger t  
sich in einer anfanglichen part iel lel l  Bleichhei t  und 
Schwachl ichkei t  der B.ha  und 1.ha mi t  argent inea-  
Plast iden,  die aber  bereits in der F 1 durch Einge-  
w6hnung der a r t i r emden  Komplexe  v611ig behoben 
wird. Auch  Schecken und Per ik l ina lchimaren  
k6nnen bier in geeigneten Kreuzungen  vo rkommen .  
Die Plas t iden yon odora ta  und argeneinea dagegen 
silld l l icht oder  n u t  unwesent l ich verschiedell .  - -  
Eine  Beeinflussung der Gr6Be der Pol lenk6rner  mi t  
den verschiedenen Komplexen  und mi t ' a rkf remdem 
Plasma,  die bei den Bas tarden  zwischen Ber te r iana  
und odora ta  so auffallig zutage trat ,  ist  hier  nicht  
festzustellen, obwonl  sich infolge der  wesent l ich 
geringeren Gr6Be des argent inea-Pol lens  solche 
GesetzmaBigkeiten hier besonders auff~illig ha t t en  
zeigen mtissen. - -  SchlieBlich sei noch erw~ihnt, dab 
die a rgen t inea-Samen wesent l ich langsamer  ke imen 
als die der  beiden anderen Arten.  Dies be ruh t  nicht  
auf einenl Eil l f lug des argent inea-Plasmas,  ffir die 
I~2eimungsgeschwindigkeit sind v ie lmehr  Gene ver-  
antwor t l ieh  zu machen,  deren Aus tausch  sich in den 
Folgegenera t ionen du tch  entsprechende  Spal tung 
zu erkennen gibt. K . L .  Noack (Berlin). ~ ~ 
Polyploid forms of spring rye. (Polyploide F o r m e n  
yon Sommerroggen.)  Von L. P. B R E S L A V E T Z .  
(Botan. Garden, Univ., Moscow.) C . R .  Acad. Sci. 
U R S S ,  N. s. 99, 328 (194o). 

Die Samell  wurden mi t  ziemlich verdf innter  
(o,o2--o,o 4 %) Colchicinl6sung behandel t .  Mehrere  
Keimlinge  zeigten verschiedene morphologische 
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Ver~nderungen, unter  welchen auch triploide, te- 
traploide und oktoploide Formen aufgetreten sind. 
Die Triploidie ist vermutlich dadurch entstanden, 
dab Chromosomen in der tetraploiden Initialzelle 
unregelm~tBig verteilt wurden und dann nur die 
Zellen mit  21 Chromosomen erhalten bliehen. Die 
Polyploidie hat keinen EinfluB auf die Selbststeri- 
lit~t. Die polyploiden Samen sind gr6ger Ms die 
der diploiden Ausgangsformen. 

Gydrffy (Tihany). ~ o 
Polyploid races in millet (Panieum miliaceum L.) 
(Polyploide Hirserassen.) Von D. N. A1RENKOVA. 
(Maikop Exp. Sta~., ImA of Plant f~dustry, 
Shuntuk Enear Mc~ikop~.) C.R. Acad. Sci. URSS, 
N. s. t9, 332 (194o). 

Mi tde r  Anwendung der ColchJcinmethode wur- 
den Hirserassen im Jahre 1937 polyploidisiert. 
i. Samenbehandlung: Die Samen wurden 5 ~ bis 
7 ~ Stunden lang in o,oolproz, fi-Indolessigs~ure- 
16sung gehalten, dann der SproB der Keimlinge in 
eine o,Iproz. Colchicinl6sung (24--48 Stunden) 
eingetaueht. 2. Keimlingsbehandlung : o, I bis 
o,2proz. Colchieinl6sung wurde in den Blattwinkel 
auf die 1~nospen getropft. Von der Rasse ,,white 
Chinese" wurden tetraploide Samen bzw. Pflanzen 
bekommen (2n = 72). Die tetraploiden Keimlinge 
sind dichter behaart, die Rispen sind sehr locker, 
da die Zahl ihrer ~hrchen k..leiner geworden ist. Die 
L~nge der Rispe sowie der Ahrchen sind gr6ger und 
die Nste sehw~cher ausgebildet als bei den diploiden. 
Das Samengewicht (Iooo Samen) ist bei den diploi- 
den 7,2 g, bei den tetraploiden I2,5 g. Die Fertilit~tt 
der Tetraploiden ist etwas vermindert, doch nicht 
gleichm~Lgig: Bei 15 verschiedenen 4n-Formen 
sehwankt sie zwischen 27,6 % bis 73,5 %- Bei der 
Rasse, ,red Seratov 742`` (Pa~icum miliaceum effu- 
sum A1.) wurden dutch Colchieinieren ebenfalls 
Tetraploide erzeugt. Verf. hat  auch natfirliche 
Tetraploide gefunden. Gy6rffy (Tihany). ~ ~ 
O Pflanzenpilysiologie. Ihre Grundlagen und An- 
wendungen. Von B. H U B E R .  i44 S. Leipzig:  
Quelle & Meyer 1941. Geb. RM. 8. - - .  

Verf. hat  riehtjg erkannt, dab im Zeitalter der 
Planwirtschaft yon der Empirie zur systematischen 
Ausnutzung der Naturvorg~nge iibergegangen wird. 
Sein Buch tr~gt dem Rechnung und bietet Prak- 
tikern und Theoretikern in gleicher Weise viM. 
Tell I behandelt die Ern~hrung, Tell I I  Wachstum 
und Entwicklung und Tell I I I  Fortpflanzung und 
Vererbung. Zum I. Tell werden die mineralische 
Ern~hrung aus dem Boden, der Transport der 
Mineralstoffe und des Wassers, die Assimilation des 
Kohlendioxyds der Luft, die Wanderung der Assi- 
milate, der Abbaustoffwechsel und besondere Er- 
n/khrungsweisen in klarer fibersichtlicher Form 
behandelt. Anschliegend im II. Tell werden neben 
den Wachstumsgesetzen, die Wachstumsbedingun- 
gen nnd Reizerscheinungen besprochen. Die Fort- 
pflanzung und Vererbung wird kurz behandelt, um 
durch sie Anregung zum Studium der speziellen 
Literatur zu geben, da - -  wie Verf. sich ausdrfickt 
- -  die Vererbung l~tngst zu einer selhst~tndigen 
Wissenschaft herangewachsen ist. Mit Recht wurde 
an dieser Stelle auf die Darstellung der Fortpflan- 
zung und Vererbung nicht  verzichtet, um einen 
geschlossenen Uberblick zu geben. Husfeld. 
Entwicklungsphysiologie. V o n  F.  v .  WETTS~fEIN. 
Fortschr. got.  9, 364 (194o). 

Im vorliegenden Bericht tiber neue Arbeiten auf 
dem Gebiete der botanischen Entwicklungsphysio- 
logie werden zun~chst Untersuchupgen fiber die Be- 

einflussung der Teilungs- und VVachstumsvorg~nge 
durch stoffliehe und andere Augenfaktoren behan- 
dell. Der zweite Absehnitt  ist dem entwicklungs- 
physiologischen Zentralproblem der Determination 
gewidmet. Eine Reihe wichtiger Arbeiten wird hier 
referiert, die sieh mit dem Heterosisproblem, der 
Genwirkung, genbedingten Wirkstoffen, der gene- 
tisch-entwicklungsphysiologischen C-rundlage der 
Blfitenfarben, der plasmatischen und plastidischen 
Vererbung befassen. Welter werden Untersuchun- 
gen tiber Ursachen und Verlauf der Determination 
behandelt (Gewebekulturversuche, Morphosen, 
Keimung, hormonale Bedingtheit von Entwick- 
lungsabl~ufen u. a.). Der dritte Abschnitt  hat  die 
Entwicklungsphysiologie der Fortpflanzung zum 
Gegenstand. Nach der Besprechung yon Arbeiten 
fiher Geschlechtsbestimmung, Pollenschlauch- 
wachstum, Sterilit~tserscheinungen usw. wird tiber 
die neuesten Fortschritte der HARTMANNschen 
Schule auf dem Gebiete der Analyse der Befruch- 
tungsstoffe (Termone und Gamone) bei Chlamydo- 
monas berichtet. Schmidl (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
0ber den Chlorophyllgehalt autopolyploider Pflan- 
zen .  Von K. PIRSCHLE. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
Biol., Berlitz-Dahlem.) Naturwiss. 1941, 45- 

Als Beitrag zu den noch spArlichen Unter- 
suchungen fiher die Stoffwechselverh~ltnisse der 
Polyploiden gibt Verf. vorlS~ufig Zahlen fiher den 
Chlorophyllgehalt bei polyploiden Formen einiger 
Pflanzenarten bekannt.  Der Chlorophyllgehalt 
wurde als Summe yon Chlorophyll a und b, Karotin 
und Xanthophyll  ermittelt, deren Mengenverhfilt- 
his in den einzelnen Polyploidstufen keine wesent- 
liche Ver~nderung erkennen lieB. Bei Bezug auf 
das Frischgewieht besagen alle untersuchten 
Tetraploiden einen etwas geringeren Chlorophyll- 
gehalt als die Dipl0iden. Je Flkcheneinheit waren 
sie hingegen chlorophyllreicher, wobei die Unter- 
schiede bei ~;pilobien und Antirrhinnm gering sind, 
bei Torenia etwa 5o% ausmachen. Besonders 
deutlich werden die Differenzen bei Bezug auf das 
Blatt, wo sie, auger bei Impatiens, 4o--Ioo % be- 
tragen, was sich aus der Steigerung yon Gr6ge und 
Dicke der B15,tter tetraploider Pflanzen erklS~rt. 
Triploide Epilobien nehmen im allgemeinen eine 
Mittelstellung zwisehen den Di- und Tetraploiden 
ein. v. Berg I". 
Weitere untersuchungen zur Frage der Bliihhor- 
mone. Von G. MELCHERS und A. LANG. (Kaiser 
Wilhelm-Imt. f. Biol., Berlin-Dahlem.) Biol. Zbl. 
61, 16 (1941). 

Die hier mitgeteilten Untersuchungen galten vor 
allem d e m  weiteren Ausbau des Nachweises des 
Vorkommens zweier getrennter Blfihhormone, des 
Vernalins und Florigens, deren Vorhandensein 
durch frfihere Versuche (MELCHI~Rs, Ber. dtsch, 
hot. Ges. 57, 29 [1939]) wahrscheinlich gemacht 
werden konnte. War es doch damals gelungen, erst 
ein Jahr alte Pflanzen der zweij~hrigen Hyoscya- 
mus-Rasse durch aufgepfropfte, aber im Langtag 
befindliehe und daher selbst nicht blfihfS.hige Reiser 
der Kurztagspflanze Nicotiana tabacum Maryland 
~iammuth zur Blfitenbildung zu bringen. - -  Die 
hier geschilderten Versuche best/~tigen jedoch diese 
auf die frfiheren Ergebnisse gestfitzte Ansicht nicht, 
vor allem kann durch Pfropfung yon einj~hrigen 
i-Iyoscyamusreisern auf zweijS.hrige Un• die 
zweij~hrige Rasse in Kurztagsbedingungen nicht 
zum Blfihen veranlagt werden: - -  Pfropfungen yon 
Reisern verschiedener Langtags- und tagneutraler 
Pflanzen unter  Langtagsbedingungen auf Maryland 
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Mammuth als Unterlage brachten insofern uner- 
wartete Ergebnisse, als durch das Piropfen einzel- 
ller BlXtter tagneutraIer Pflanzell hie, dutch ganze 
Sprosse auch nicht durchwegs BIfitenbildnng an 
dell Unterlagen erzielt werden konnte, was bei 
Verwendung yon BI~ttern und Sprossen reiner 
Langtagspflanzen stets gelang. Auch das Auf- 
pfropfen einj~hriger Reiser der zweij~hrigen Hyo-  
scyamusrasse blieb Merbei wirkullgslos. ~ Sicher ist 
demnach jedenfalls, dab die Vernalin-Florigen- 
hypothese zum mindesten in ihrer bisherigen ein- 
fachen Form llicht mehr beibehaltell werden kann. 
Die theoretischen Deutungsm6glichkeiten dieser 
Versuche werden in einem besonderen Abschllitt 
eingehend er6rtert und anschlieBend die nach 
Ansicht der Verff. leider nur sehr geringen Aus- 
sichtell besprochen, die noch offenen Fragen dutch 
neue Pfropfversuche zu kl~rell. - -  Ein weiterer 
Absehnitt der Arbeit berichtet fiber Versuche, aus 
blfihf/ihigen Pflallzen wirksame Extrakte  herzU- 
stellen. Diese Experimente fielen abet durehwegs 
ebenso negativ aus wie eine Wiederholullg und 
Nachprfifung der Versuche yon U l l r i c h ,  dutch 
Extrakte  aus Crocusnarben bei Isariagerste den 
Blfihbeginn zu beeinflussen. Witsch. ~ ~ 

Spezielle Pflanzenzfichtung.  
N6cessit6 d'am61iorer les pommiers. (Notwendigkeit 
der Verbesserung des Apfels.) Von A. CHEVA- 
LIER.  Nature, Paris Nr 3064, 428 (194o). 

Der Apfel ist die wichtigste in Frankreich ange- 
baute Obstart. Im Gegensatz zum Weinbau ist der 
Apfelanhau sehr rfickst~ndig, ja, vielfach im Ver- 
fall. Vor allem lassen die derzeit kultivierten Sorten 
in ihrem Allbauwert und ihrer Verwertungsm6glich- 
keit in fast jeder Hinsicht zu wfinschen fibrig. Verf. 
fordert daher eine Verbesserullg der Sorten in bezug 
auf Fruchtbarkeit ,  Wfichsigkeit, t3odellvertr~glich- 
keit, Widerstandsf~higkeit gegen I(rankheiten und 
Sch~dlinge und Eigllung ffir bestimms Verwer- 
tungszwecke, vor allem auch die Sfigmostbereitung. 
Neue, diesen Forderungen entsprechende Sortell 
mfissen daher eingeffihrt oder gezfichtet werdell. 
In diesem Zusammenhang verdient die Bemerkung 
des Verf. Beachtung, dab Frankreich, e i n s t e i n  
Pionierland der Pomologie, kein zelltrales, mit 
ausreichenden Mitteln versehenes, wissenschaftlich 
aufgezogelles Obstbauinstitut besitzt. Die Not- 
wendigkeit der Verbesserung der Apfelsorten wird 
sodann an Hand yon Angaben fiber die ern~hrungs- 
physiologische ]3edeutung des Apfels und seiner 
Verwertullgsprodukte dargelegt. Schmidt. ~ ~ 
Eine segregate Form von Salix caprea, die durch 
Stecklinge vermehrt werden kann. Voll H.  N I L S -  
SON. (Botan. Inst.,  Univ. Lund.)  Hereditas (Lund) 
2Z 309 (I94I). 

Unter  den F2-Nachkommen yon Sal ix  viminalis 
• caprea land sich auch eine t~flanze, die mit  der 

S. caprea ill allell Eigenschaffen fibereinstimmte. 
Verf. nannte diese S. capreaf, capreosegregata. Auch 
diese Form konllte nicht vegetafiv vermehrt  wer- 
den, eine Eigensehaft, die S.caprea roll  allenWeiden- 
arten unterscheidet. In einer Nachkommenschaft 
-con S. capreosegregata • caprea fanden sich meh- 
rere Exemplare, die sich nunmehr leieht durch 
Stecklinge vermehren liegen. Das Verh~tltnis war 
wurzeltreibend : nicht wurzeltreibend ~ 15 : 9. Es 
dfirfte sich um eillen recessiven Faktor  handeln, 
obwohl viminalis domilliert. "vVeitere Versuehe 

sollen dies aufklXren. Ffir die Yraxis ist es ein 
seh6nes Beispiel, wie auf solche Weise Str~ucher, 
die bisher vegetat iv sehlecht vermehrbar waren, 
nunmehr gr6Bte Verbreitnng findell k0nnen. 

v. Wettstein (Mfincheberg/M.). ~ ~ 
Untersuchungen an Spargel. I I .  Mitt. Vitamin 0. 
Von J. WOLF.  (Reichsinst. f .  Lebe~smittelfrisch- 
haltung, Karlsruhe.) Gartenbauwiss. 15, 590 (I94I). 

Verf. berichtet fiber den EillfluB der Lagerung 
auf den Ascorbins~ture- und Vitamill C-Gehalt. Die 
Lagerung wurde bei - -0 ,  5, + I3 ,5  und +20  ~ vor- 
genommen. Spitzen-, Mittel- und Endteile der 
Spargelstange, nach der Methode yon Fuji ta  und 
Ebibara getrennt ulltersucht, zeigten in allen F~llen 
einen Rfickgang des Vitamin C- Gehaltes : Bei - -o ,  5 ~ 
(3 Wochell in Cellophannmhfillung) um 75 % in den 
Spitzen, um 35 % ill den Mittelteilen und um 38 % 
ill den Endteilen. t3ei 13,5 ~ (6 Tage) lagen die 
Werte bei 60 % in den Spitzen und bei etwa 5 ~ % 
ill den Mittel- ulld Endteilen. Bei 20 o (48 Stundell) 
ging der Gehalt ill den Spitzen um etwa 38 %, ill 
den Mittelteilen um i6' und in dell Elldteilen um 
3 ~ % zurfick. Etwa 20 % des Vitamin C lagen in den 
frisch gestochenen Spargelstallgen als Dehydroas- 
corbills~ure vor. Dieser Anteil sank im allgemeineI1 
w~hrelld der Lagerung. Bei 0,5 ~ k6nnen llach 
mehrw6ehiger Lagerung die Ascorbins~urewerte 
fiber denen der Vitamin C-\~rerte liegen. Verf. ist 
der Meinung, dab Begleitstoffe unbekannter Art  
bei der Ascorbins~urebestinlmung erfaBt, bei der 
Bestimmung des Vitamin C-Gehaltes abet infolge 
der besonderen ReinigungsmaBnahmen ausge- 
schaltet werden. Schwarze (Mfincheberg/M.), 
Further studies on the resistance to brown blight 
in tea plants. (Weitere Studien fiber die Resi- 
stellz gegell ]3raunfgule bei Teepflanzen.) Von 
T. SIMURA. Jap. J. Genet. 16, 246 u. engl. 
Zusammellfassullg 255 (194 o) EJapanisch]. 

Chemische Analysen hattell ergebell, dab die 
gegen den Erreger des ,,brown blight" (Guignardia 
Camelliae ~CooKEE BUTLER) widerstalldsf~higen 
Teesorten einell h6heren Gerbstoffgehalt und einen 
lliedrigeren Gehalt an Stiekstoffverbindungen be- 
sitzen als die anf~Llligen Variet~tten. Die daraus 
abgeleitete Annahme, dab der Gehalt an beiden 
Stoffen den Resistenzgrad bestimmt, wurde dutch 
Versuche mit  Kulturen des Prizes in kfinstlichell 
N~hrb6deI1 nachgeprfift. In PreBs~ften aus BI~Lt- 
tern widerstandsf~Lhige Soften war das Pilz-Wachs- 
turn merklich gehemmt, w~hrelld PreBs~fte aus 
BlXtterll anf~lliger Soften keinerlei wachstumshem- 
mende Wirkullg auf dell Pilz ausfibten. In PreB- 
sXften, denen der Gerbstoff entzogen worden war, 
wurde die Wachstumsintensit~Lt lediglich durch die 
Menge der anwesenden Stickstoffverbindungen 
beeinflul3t. Auch alldere Substanzen verm6gen auf 
den Pilz in kfinstlichen N/~hrb6den einzuwirken. 
So sistreien Gerbstoff und Coffeill das W ~ h s t u m ,  
wXhrend es dureh wasserl6sliche Stickstoffverbin- 
dungell angeregt wird. Als wichtigster Faktor der 
Resistenz gegen Guignardia ist eine gewisse Gerb- 
stoffkonzentration in den Bl~tttern anzusehen. Die 
allalytische Bestimmung des Gerbstofffgehalts er- 
gab eine eindeutige Parallele zuln Resistenzgrad 
der einzelnen Soften, so dal3 andererseits die Prfi- 
lung des Verhaltells des Prizes in ]31attpreBs/iften 
als biologische Methode zur ]3estinlmung des Gerb- 
stoffgehalts yon Teevariet/~ten dienen kann. 

Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~176 
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