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

Zur Genetik von Phaseolus vulgaris. 16. Weitere 
Beitriige zur Vererbung der Teilfarbigkeit. Von 
H. L A M P R E C H T .  (Saalzuchtanst. Weibullsholm, 
Landskrona.) H e r e d i t a s  (Lund) 26, a77 094o) .  

Die wei tere  Ana lyse  der  Te i l fa rb igke i t  de r  Tes ta  
yon  Phaseolus z, ulgaris ergab,  d a b  die d u r c h  die 
Gene b i p u n c t a t a  und  v i r g a t a  b e d i n g t e n  U n t e r -  
schiede in der  Te i l fa rb igke i t  auI  das  Gen Arc  
(arcus --  Bogen) zu ruckzuf i ih ren  sind. Die  geno- 
t yp i sche  K o n s t i t u t i o n  des b i p u n c t a t a - T y p e s  i s t  
b ip  b ip  arc arc, jene  des v i r g a t a - T y p e s  b ip  b ip  
Arc  Arc. t l e t e r o z y g o t i e  ftir Arc  b e w i r k t  in te r -  
medigres  Verha l t en .  Das  d o m i n a n t e  Allel  Bi  t) r u f t  
in  Z u s a m m e n w i r k u n g  m i t  Arc  wei tere  T y p e n  der  
Te i l f a rb igke i t  hervor .  Der  Typ  arcus  h a l  die Kon-  
s t i t u t i o n  P, ip B ip  arc arc, de r  T y p  v i rga rcus  h a t  
die F o r m e l  B ip  Bip  Arc Arc. A u c h  hier  b e w i r k t  
He t e rozygo t i e  von  I3ip in te rmedi / i res  Verha l ten .  
W g h r e n d  Arc und  Bip  Jm d o m i n a n t e n  Z u s t a n d  die 
A u s b r e i t u n g  der  F a r b e  auf  te i l fa rb igen  T y p e n  be-  
dingen,  wird  die gleiche A u s b r e i t u n g  d u t c h  die 
Gene Dif  (diffundere) und  E x p  (expandere)  im 
recess iven Z u s t a n d  ve ru r s ach t .  Die Gene Dif  u n d  
E x p  bewi rken  in i h r em Z u s a m m e n s p i e l  die T y p e n  
m a x i m u s ,  major ,  m i n o r  und  min imus .  He t e ro -  
zygot ie  dieser  Gene schaf f t  gleichfalls  in te rmedi ' a re  
Ausb.i ldung, so da[3 sich yon  m a x i m u s  zu m i n i m u s  
alle Uberg~tnge erzeugen lassen.  St~tbbe. ~ :" 
Zur Genetik yon Phaseolus vulgaris. 17.--18. Von 
H. L A M I ~  ( 5"aatz~chtanst. Weibullshohn, 
Landskro,ea.) H e r e d i t a s  (Lund) 26, z9 e (I94o). 

Das  Gen P u n c  (punc ta tus )  b e w i r k t  gef~rbte  In-  
seln yon  Zellen im P a r e n c h y m  tier Samenschale .  
Diese E igenscha f t  wird  recessiv ve re rb t .  Das  Gen 
Mip (Mikropyle i n p u n c t a t a )  veranla[~t  (tie E n t -  
s t e h u n g  yon  gefi t rbten P u n k t e n ,  (lie yon  de r  Ge- 
gend  der  Mikropyle  ih ren  Ausgang  nehmen .  Die 
]s  u ird d o m i n a n t  ve re rb t .  E i n g e h e n d e r  
u n t e r s u c h t  wurde  noch  (lie W i r k u n g  des Gens  V, 
das  p le io t rope  I [ f fekte  bed ing t .  Es  vcranla l3t  die 
l ' ; n t s t ehung  ]3ischofsviole t ter  Blf i tenfarbe ,  ro le  
S t a m m f a r b e  und  z u s a m m e n  mi t  d e m  G r u n d g e n  P 
u n d  Gri  al lein (tie Tes tafar t )e  t31aB-Glaucescens. 
Charak te r i sk i sch  ist,  (lab die W i r k u n g  des Gens  
be im Ausre i fen  u n d  d a m i t  bei  de r  F g r b u n g  der  
Samen  s te t s  zu le t z t  in E r s c h e i n u n g  t r i t t .  Diese 
\Vi rkung  wird d u t c h  efiae t : f t l lungsreakt ion  erklgr t .  
die e rs t  bei  gewisser  K o n z e n t r a t i o n  (le:s Zellsaftes 
w~thrend des Ausrei fens  e inzuse tzeu  beginnt .  1)ie 
R e a k t i o n  wird d u t c h  Umwel te inf t i i sse  trod (lie geno- 
t yp i sche  K o n s t i t u t i o n  beeinflul3t,  l ) ie  d u r c h  V 
bed ing t e  Fg l lungs reak t ion  k~mn (lurch ein rcces- 
sives Gen inh  (inhibeo) Yerh inder t  werden.  - - Aus 
I s  e rh ie l t  de r  Verf. S a m e n  m i t  s a m t a r t i g  
m a t t e r  Oberfl 'aehe. Die EigcnschafL wird  d u r c h  
K u p p e n  auf  den  i tugeren E n d e n  der  Pa l i sadenze l len  
bed ing t .  H i e r d u r c h  t r i t t  eine K 6 r n e l u n g  der  Ober-  
t lgche ein u n d  z u s a m m e n  m i t d e r  ung le ichen  Re-  
t l ek t ion  des L ich tes  das  s a m t a r t i g  m a t t e  Aussehen.  
Die  R a u h e i t  der T e s t a  wird ( lurch em recessiv wirk-  
sames  Gen asp  (asper) bed ingt .  5tubbe. .... 
Bastardierungsversuche in der Gattung Strepto- 
carpus Lindl. 4. Weitere Untersuchungen iiber 
Plasmavererbung und Geschiechtsbestimmnung.Von 
FR.  OEHLt ,2 ] :RS.  Z Bet .  37, s58 (z:94r). 

N a c h  wiederhol ten  Versuehen  glfickte die Ba 

s t a r d i e r u n g  der  A r t e n  Slrcptocarpz~s a',endla.n&i 
Sir. con.@tonii; (lie H e r s t e l l u n g  der  rez ip roken  

V e r b i n d n n g  gelang n icht .  Die :Bastarde s ind nor-  
real  zwi t t r ig  u n d  in beitlel~ Gesch lech te rn  veil  
tert i l .  ]3eide E l t e r n a r t e n  h a b e n  d e m n a c h  die 
gleiche Genera -  und  P l a s m o n k o n s t i t u t i o n  hiu 
s ich t l i ch  der  G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g .  Sir. gra~ldis 
u n d  Str. solenanthu~ s t e h e n  (lena Ar t enk re i s  um 
Sir. rexii nahe .  Bei  K r e u z u n g  von A r t e n  dcr  
~,exii-Gruppe m i t  der  e iner  ande ren  G r u p p e  zu- 
g e h 6 r e n d e n  A r t  Str. wendlandii als M u t t e r  t r i t l  
eine Vers t f t rkung  des weib l ichen  C h a r a k t e r s  der  
Blf i ten  ein, der  in R i c h t u n g  Rexii-grandis-soh~- 
anthus z u n i m m t .  Die ffl aus der  K r e u z u n g  zwischen 
Str. polyanthus und  Sly. wendlandii i s t  ill be iden  
K r e u z u n g s r i c h t u n g e n  n o r m a l  zwit t r ig .  In  der  l"e 
bzw. in der  R / i c k k r e u z u n g  m i t  Sgr. polyanthus je- 
doch  t r e t e n  n e b e n  zwi t t r igen  Pf l anzen  auch  l?ormen 
auf, (tie ke ine  a, n t h e r e n  bes i tzen .  Bei tier rezi- 
p r o k e n  V e r b i n d u n g  t r i t t  eine d e r a r t i g e  S p a l t u n g  
n i c h t  auf. Dieser  ]3efund beweist ,  dab  Sir. polyan 
thus eine Mi t t e l s t e l lung  zwischen tlen . . e x t r e m e n -  
A r t e n  Sgr. rexii n n d  Sir. wendlandii e i n n i m m l .  

5chmidt (Miincheberg/Mark) .  

Zur Genetik der Entwicklung in der Gattung Epi- 
Iobium. 4. Das ,,Plasmon" in der Gattung Epi- 
Iobium. A. Die Grundlagen. Von E. L F H M A N N  
Jb. Bot. 89, 087 (:19.tl). 

In  e iner  u m f a n g r e i e h e n  A r b e i t  lent  \%rf.  den 
e r s t en  Teil  yon  B e l r a c h t u n g e n  fiber die Rolte  des 
t ' l a s m a s  als genet i sches  ]<ons t i t u t i onse l emen t  in 
de r  G a t t u n g  Kt)i loldum vor. Its wird die i ; ra~e 
u n t e r s u c h t ,  ob  sich der  yon  l:'. v. \VH'TSXt~:IX auf  
Grund  seiner  Versuche m i t  g~ttlbilloosen ~t111 
gestel l te  J3egriff des P l a smons  auch  bei tier Deu-  
t ung  de r  l~as t a rd ie rungsve r suche  in ( h r  G a t t u n g  
E p i l o b i u m  a n w e n d e n  l/U3t, l m  c inze lnen  wird (Ias 
Ausma[3 der  rezi t )roken Versch iedenhe i t  u n d  (Icr 
M e t r o k l m i e  u n d  d a m i l  <lie P l a s m a v e r s c h i e d e n h e i t  
m i t  a b n e h m e n d e r  s y s t e m a t i s c h e r  \ e rwgm( l t s cha f t  
u n t e r s u ch t ,  l )a l )ei  werden zun~iehst dic" b isher  in 
t 3as t a rd i e rungsve r suchen  s tud ie r t en  nn)rphologisch-  
s y s t e m a t i s c h e n  Merkma le  und ih r  Ve rha l t en  h in-  
s ieh t l ich  tier Met rok l in ie  behande l t .  DJese Merk- 
inale  s ind in den  Versuchen  {il)e17 p l a s m a t i s ( h c  
V e r e r b u n g  n u t  x~enig ber t i cks ichf ig t  worden,  tn  
e in igen F'al len wurde  Met rok l in ie  tes tges te l i t ;  zur  
KlarunR tier I ) lasmonfrage  s t chen  abe r  Rt ick-  
k reuzungs -  odor  l.',rAnalysen noch  aus. l<ine (fin- 
( leutige Vers t / i rkung der  Mctrokl in ie  ra i l  a b  
n e h m e n d e r  V e r w a n d t s e h a f t  (]er l< reuzungspar tnvv  
konn~e n i e h t  IestgestellL x~er(len. \Ve i te rh in  stell l  
Verf. das  vor l iegende  expe r imen te l l e  Mate r i a l  t iber  
(lie bei den  l :4 ) i lob iumkreuzungen  , u f t r e t e n d e n  
] ) : [emmungserscheinungen z u s a m m e n .  Von ein(q 
ausgesprochenen  Me~roklinie k a n n  n]ai1 bei dieser 
G r u p p e  der  rez ip roken  Versc .hiedenhei ten nat( i r -  
lich n i c h t  sprechen ,  l ';ine Vers t t t rkung (ler f l em-  
mungse r sche inungen  m i t  ~[bnehnlelltler \ 'erwan~l t- 
s cha f t  der  ls h a t  m a n  n i c h t  tes ts te]h,n  l~6nm,u 
son(lern es h a t  s ich gc:zeigt, da[3 bei t<reuzungvn 
zwischen Bio typen  ein un(i dersc tben  Art  stfirk(,rt, 
H e l n l n u n g s e r s eh e i n u n g en  a u l t r e t c n  k6nnen  ~tls bci 
i ( r e u z u n g e n  zwischen s y s t e m a t i s c h  weir en t f e rn t  
s t e h e n d e n  A r t e n  der  Ga t tung .  Vcrf. fi)lgert, (hl13 
der  P l a s mo n b eg r i f f  im Sinne \VI~.T'rsT:~CIXs n i c h t  fiiv 
(lie Verh~tltnisse bei l:.t)ihJtfium a n g e w a n d t  werden 
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kann, und dab keine Anhaltspunkte ffir spezifische 
Plasmaverschiedenheiten der verschiedenen Arten 
aufGrund der'bisher erzieltenexperimen{ellenErgeb- 
msse gewonnen wurden. Schmidt.~176 
Uber einen monogen bedingten Fall von Heterosis 
bei Antirrhinum majus. Von I t .  STUBBE und 
K. P I R S C t t L E .  (Kaiser Iu f. Biol., 
Berlin-Dahlem.) Ber. dtsch, bot. Ges. $8,546 ( i 9 4 o ) .  

Bei Antirrhinum ma]us t rat  eine Mutation auf, 
die in homozygotem Zustand eine sich im Laufe der 
lndividualentwicklung wieder verlierende Auf- 
hellung der Laubfarbe bewirkt. Generativ wie im 
Soma mutiert  diese Form geh/guft zu normal (Aa) 
zurfick. In der ~Vuchsh6he und der \Vuchskraft 
sind die Mutanten den Kontrollpflanzen der nor- 
malen Sippe deutlich unterlegen, und sie bltihen 
sp~Lter und weniger reich. In Selbstungsnach- 
kommenschaften der Mutante finder man immer 
wieder rtickmutierende Pflanzen, die sich bisher 
stets als heterozygot herausstellten und demnach 
aus der Vereinigung einer mutierten und einer nicht- 
mutierten Gamete entstanden sind. Verff. wiesen 
nun eindeutig nach, dab diese Heterozygoten gegen- 
fiber den Homozygoten eine statistisch einwandfrei 
zu belegende Leistungssteigerung aufweisen, (lab 
hier also zum erstenmal ein klarer Fall monogen 
bedingter Heterosis vorliegt. Die 5Iutation erhielt 
(lie 13ezeichnung spectabilis. Die Steigerung der 
1)urchschnittsh6he der Heterozygoten ist nicht sehr 
betrgchtlich; dagegen lieg sich eine Leistungs- 
steigerung hinsichtlich der Stengeldicke. des 
IALngenbreitenindexes, der Blattgr6flen, der Aus- 
bildung der Seitensprosse und des Gewichts der 
Pflanzen statstisch gesichert nachweisen. Die t le- 
terozygoten zeichnen sich ferner dutch einen 
rascheren Entwicklungsablauf aus. Schmidt. 
Intranuclear polyploidy in bean induced by naphtha- 
leneacetic acid. (Polyploidie bei Bohnen nach Be- 
handlung mit Naphthylessigsfiure.) Iron H. DER-  
MEN. J. Hered. 32, 133 (19.41). 

Nach ]3ehandlung der Bohnenstengel mit einer 
Lanolinpaste yon o,25%iger Naphthylessigsgure 
beobachtete Verf. an der Behandlungsstelle das 
Auftreten yon zahlreichen \Vurzelprimordien und 
polyploider Zellen in parenchymatischen Gewebe- 
partien. Auffallend war, daf3 die Zellen des Cam- 
biums nicht zur Polyploidie angeregt wurden, son- 
dern diese nur in den nieht mehr meristematisehen 
Gewebepartien auftrat. Es wurden Chromosomen- 
platten yon 4 x, 8 x  und I 6 x  bis zu 32x ge- 
funden. Im Gegensatz zu der Wirkung des Col- 
chicins, das die Trennung der Chromosomen w~Lh- 
rend der Mitose unterbindet, fibt die Naphthyl- 
essigsgure ihre "vVirkung in solchen Zellen aus, 
deren I<erne vor der Mitose stehen. Nach ent- 
sprechender "&nderung der Methode gelingt es viel- 
leicht, auch mit  Naphthylessigsgure polyploide 
Pflanzen zu erzeugen. SchrOck (Miincheberg). 
Die Beseitigung der Selbststerilitiit durch Poly- 
ploidisierung. Von J. STRAUB. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.) Ber. dtsch, bot. 
Ges. 59, 296 (1941). 

Mit Hilfe der Colchicinmethode wurden yon den 
\Vildsippen Orgiva und Mulhacdn des A~zgirrhinum 
glutinosum und den \Vildsippen Monsec und 21Io- 
lissimum almdria des A. molle Tetraploide her- 
gestettt. Die diploiden Wildsippen sind selbst- 
steril; die experimentell hergestellten Tetraploiden 
dagegen erwiesen sich, wenn auch in verschiedenem 
Grade, als selbstfertil. Die Colchiciniertmg er- 
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folgte erst nach dem Austreiben des zweiten Laub- 
blattpaares. So war es m6glich, unterhalb der 
tetraploiden diploide Sprosse austreiben zu lassen 
und die Fertilit~tsverh~ltnisse diploider und tetra- 
ploider Bliiten an ein und demselben Individuum 
zu prfifen. Die Beobachtung des Pollenschlauch- 
wachstums ftihrte zu der Feststellung des Ortes 
der die Selbstfertilitgt bei A ntirrhinum ausl6senden 
Hemmstoffwirkung. Die Hemmung zeigt sich erst 
im Fruchtknotengewebe unterhalb des Griffels wie 
in den F/~llen Linaria, Tolmiea und Gasteria. Bei 
den tetraploiden Pflanzen kommt die Hemmung 
im Fruchtknotengewebe nicht zustande. Als 
Grund fiir das Ausbleiben der Hemmung sind zwei 
M6glichkeiten denkbar. Der Hemmungsstoff 
k6nnte im tetraploiden Fruchtknotengewebe in zu 
geringer Konzentration vorhanden und damit un- 
wirksam sein, oder aber das Selbstfertilwerden be- 
ruht auf der Bildung hest immter Kombinationen 
yon Sterilit~itsallelen, die eine Reaktion der 
Pollenschlguche auf die Hemmstoffwirkung ver- 
hindern. Die Entscheidung fiber eine der beiden 
M6glichkeiten ist experimentell  m6glich und im 
Gange. Der vom Verf. mitgeteilte Fall ist der bis- 
her einzige, in dem das Selbstfertilwerden mit 
Sicherheit auf die Genomvermehrung zurfick- 
geffihrt werden konnte. DaB durchaus nicht yon 
vornherein bei allen Pflanzenarten mit einer der- 
artigen 13eziehung gerechnet werden kann, beweist 
die Beobachtung von SCUWANITZ, nach der tetra- 
ploide Beta-Rtiben genau so selbststeril wie die 
diploiden Ausgangsformen sind. Schmidt. 
Chromosomal aberrations in rye populations. (Chro- 
mosomen-Aberrationen beim Roggen.) Von A. 
MUNTZING and P. P R A K K E N .  (Inst. of Genet., 
U*Hv. Lund.) Hereditas (Lund) 2"/, 273 (I941). 

hn  AnschluB an frfihere Untersuchungen MONT-. 
ZINGs tiber Pollensterilit/it und den damit in Ver- 
bindung stehenden meiotischen Unregelm/it3ig- 
keiten in ihrer Abhgngigkeit yon strukturellen 
Chromosomenunterschieden bei autogamen Pflan- 
zen sind derartige Untersuchungen jetzt  auch beim 
allogamen Roggen vorgenommen worden. Diese 
Untersuchungen wurden zun/ichst auf Populations- 
Roggenpflanzen begrenzt, sollen jedoch spffter auch 
auf Inzuehtlinien ausgedehnt werden. Von den 
zur Untersuchung herangezogenen i67Popula-  
tionspflanzen, die den beiden schwedischen Soften 
,.StMr~g" und ,,(3stg6ta Grgr~g" angeh6rten, 
zeigten 98 eine v/511ig normal verlaufende Meiose; 
53 Pflanzen zeigten kleine UnregelmgBigkeiten ver- 
schiedenster Art, w/~hrend bei 5 Pflanzen Inver- 
sionen und bei 6 Pflanzen segmentaler Austausch 
beobachtet werden konnte. Weitere 3 Pflanzen 
hatten Extrachromosomen oder Fragmente, eine 
Pflanze zeigte Cytomixis und eine Pflanze war eine 
tetraploid-diploide Chim/~re. {}ber den Ablauf der 
Meiose in den verschiedenen abweichenden Typen 
wird ein mehr oder weniger detaillierter 13ericht 
gegeben. - -  Die vorliegenden Untersuchungen in 
Verbindung mit den Ergebnissen friiherer Autoren 
zeigen, dal3 Secale cereale cytologisch nicht stabil 
ist, und dab dieser Mangel an Stabilitgt mit einem 
h/iufigen Vorkommen partieller Sterilit~t verbun- 
den ist. Natur  und Ursachen dieser Sterilit/*t so- 
wie der wahrscheintiche Zusammenhang mit  den 
Erscheinungen der Inzucht werden besprochen. 

Roegner-Aust (Berlin). 
The mode of chromosome pairing in Phleum twins 
with 63 chromosomes and its cytogenetic consequen- 
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ce$. (Der Modus  de r  C h r o m o s o m e n p a a r u n g  bei 
Ph l eum-Zwi l l i ngen  m i t  63 C h r o m o s o m e n  und  seine 
cy to logischen  Folgen.)  Von A. M U N T Z I N G  and  
R. P R A K I { E N .  (Inst.  of Genel., Unit,., Lund.)  
t l e r e d i t a s  (Lurid) 26, 463 (i94o).  

Die A r b e i t  b e h a n d e l t  (Mater ia l  von  Phleum pra- 
tense, MI~NTYING, 1937 u n d  1938) die Meiosis und  
die N a c h k o m m e n s c h a f t  yon drei  t r ip lo iden,  zweifel- 
los au top to iden  ZwilI ingen aus  P a a r e n  m i t  2 n = 63 
bzw. 21 Chromosomen  (Normalzah l  2 n = 42). An  
Gewich t  sche inen  die Tr ip io iden  den  n o r m a l e n  Ge- 
schwisLern gleich, w e n n  n i c h t  f iberlegen zu sein;  
Messungen  e rgaben  eine typ i sche  Z u n a h m e  der  
Organgr6Ben;  die P o l l e n k 6 r n e r  s ind ebenfa l ls  ver-  
gr6Bert,  dabe i  abe r  u n e r w a r t e t  e inhe i t l i ch  u n d  gu t  
en twicke l t .  E b e n s o  u n e r w a r t e t  i s t  die Regelm~Ll3ig- 
ke i t  der  Meiosis und  das  zahlenmitBige Zurfick- 
t r e t e n  von  Tri-  u n d  U n i v a l e n t e n  gegenf iber  e iner  
g rogen  Mehrzah l  von  B iva l en t en .  Nauru  je wurden  
weniger  als 28 B i v a l e n t (  e rmi t t e l t .  E ine  sorgf~Itige 
Ana lyse  de r  ve r sch iedenen  me io t i s chen  P h a s e n  in 
den  PMZ e r l a u b t  eine B e r e c h n u n g  de r  d u r c h s c h n i t t -  
l i chen  C h r o m o s o m e n e l i m i n a t i o n  m i t  1,47, Die auf  
G r u n d  dieser  U n t e r s u c h u n g e n  g e m a c h t e  Voraus-  
sage, daf3 die 2 n -Zah l  der  N a c h k o m m e n  ger inger  
sein muB als 63, abe r  n i c h t  u n t e r  56 he rabgeh t ,  
h a t  s ich bestXtigt ,  u n d  somi t  da r f  a n g e n o m m e n  
werden,  daf3 die Te i lungen  in den  EMZ in Xhnlicher  
Weise vor  sich gehen.  Die Assoz ia t ionen  zu Bi- 
v a l e n t e n  s ind auf  i n t e r g e n o m a t i s c h e  P a a r u n g e n  
zurf ickzuffihren,  die d u t c h  Homolog ie  von  zweien 
der  3 Genuine  zu erklXren sind. Die fr t iher  an-  
g e n o m m e n e  genoma t i s che  K o n s t i t u t i o n  v o n  Phleum 
pratense diploid m i t  N N A A B B  (MONTZING, I935) 
is t  d e s h a l b  h e u t e  m i t  NNA1AzA~A ~ und  ffir die 
Tr ip lo iden  m i t  NNNA1A~A~A2A~A2 zu formul ie ren .  
1)re ier-Assozia t ionen k o m m e n  bei P h l e u l n  o f fenbar  
n u r  d a n n  zus tande ,  w e n n  die P a a r u n g  zu zweien 
n i c h t  m6gl ich  ist. Es  sche in t  m i t d e r  b i v a l e n t e n  
B i ldung  eine Abs / t t t i gung  zu erfolgen, die den  Zu- 
s ammensch luB  yon w e i t e r e n H o m o l o g e n  ve rh inde r t ,  
den  regul~ren  Ver lauf  de r  R e d u k t i o n  u n d  die E n t -  
wick lung  funk t ions t f i ch t ige r  G a m e t e n  gewghr-  
leistet .  Das  F e h l e n  von  M u l t i v a l e n t e n  is t  d e m n a c h  
ganz a l lgemein  kein  K r i t e r i u m  ffir den  Nachweis  
von Allopolyploidie,  und  Verff. s ind der  Meinung,  
(lab polyploide,  in t raspez i f i sche  Chromosomen-  
rassen h~tufiger au topo lyp lo id  sind,  als m a n  b i she r  
a n n a h m .  --- Die Samen  der  t r i v a l e n t e n  Zwill inge 
s ind g u t  en twicke l t  und  gr613er als die der  Bi- 
va l en ten .  Die  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  s ind im Felde  
sehr  e inhe i t l i ch  t ro t z  der  v o r h a n d e n e n  Chromo-  
somenva r i a t i on ,  die von  2 n :=: 56 bis 64 geht .  Die 
I ) u r c h s c h n i t t s g e w i c h t e  sind fas t  so grol3 ~ i e  die der  
d ip lo iden  S t a n d a r d f o r m  , ,Glor ia" .  Die Pfh~nzen 
s ind abe r  im e r s t en  J a h r  kr~tftiger, v ie l le icht  als 
Folge der  Samengr613e, wXhrend eine ger ingere  
\Vin te r fes t igke i t  die sp~tere  E n t w i c k i u n g  e twas  
he rabse t z t .  Die  Fer t i l i tXt  de r  P f l anzen  is t  gut ,  sie 
h a b e n  9o---Ioo ,~ gesunden  Pollen.  t"s e r sche in t  
den  Verff.  ( in  le ichtes  u n d  auf  Grund  de r  Ergeb-  
nisse w ~ n s c h e n s w m t e s  Ziel, k o n s t a n t e  S tXmme von 
2 n - =  56 herauszuz i ich ten ,  denn  P f l a n z e n  m i t  
56 Chromosomen  s ind krXftiger als (tie m i t  den  
zwischen 56 und  63 l iegenden Zahlen.  

E.  Sein. ~ ~ 
Studies on cytology and sex determination in poly- 
ploid forms of Melandrium album. (Studien fiber 
CytoLogie u n d  G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g  bei  poly- 
ph)iden F o r m e n - v o n  M e l a n d r i n m  album.)  Von M. 

W E S T E R G A A R D .  (Dansk.  but .  Ark.  Bd.  IO, 
Nr. 5.) 131 S. K o p e n h a g e n :  E i n a r  M u n k s g a a r d  
t94 o. dkr .  9 . - - .  

Verf. s te l l te  bei d em di6zischen Melandrium 
album, bei  we lchem schon  v o r  einer  Reihe  v o n  
J a h r e n  h e t e r o m o r p h e  Gesch lech t sch romosomen  
(9 : 22 + x x ;  ~ : 2 2  + xy)  b e k a n n t  wurden ,  m i t  
Hilfe  de r  M e t h o d e  Ran d o l f  t e t r a p l o i d e  F o r m e n  her.  
Die  B e h a n d l u n g  erfolgte  so, d a b  b e s t g u b t e  weib- 
l i t he  Blf i ten  in d e m  Augenb l i ck  de r  e rs ten  Tei lung 
de r  Zygo te  e inem T e m p e r a t u r s c h o c k  ausgese tz t  
wurden .  Der  Schock wurde  m i t  H i l l (  e iner  Ther-  
mosf lasche  gegeben,  u n d  zwar  w u r d e n  die Blfi ten 
me i s t ens  26 u n d  3 ~ S t u n d e n  n a c h  der  ]3est i tubung 
b e h a n d e l t .  Es  e n t s t a n d e n  ~4 t e t r ap lo ide  Pf lanzen ,  
7 weibl iche (2 n - - 4 4  ! - x x x x )  und  7 mgnn l i che  
(2 n --  44 + X X Y Y ) .  Die T e t r a p l o i d e n  waren  
typ i sche  weibl iche u n d  typ i sche  m~innliche Pf lan-  
zen. Bei  der  K r e u z u n g  4 n $ • 4 n ~ e n t s t a n d e n  
18 99, 327 $ $  u n d  2 $~. Der  grof3e LlberschuB 
yon m g n n l i c h e n  P f l anzen  is t  dem zuzuschre iben ,  
(LaB P f l anzen  der  K o n s t i t u t i o n  2 n ..... 44 + X X X Y  
sich als Mgnnchen ,  p h g n o t y p i s c h  iden t i sch  m i t  den  
X X Y Y - M g n n c h e n  erwiesen.  95 dieser  t e t r ap lo iden  
M g n n c h e n  w u r d e n  cyto logisch  u n t e r s u c h t .  89 ge 
h 6 r t e n  zu m X X X Y - T y p ,  4 zu dem X X Y Y - T y p  und 
2 waren  aneup lo id  in Bez i ehung  auf  (Lie Geschlechts-  
c h r o m o s o m e n  ( X X Y  u n d  X X X X Y ) .  E ine  der 
Z w i t t e rp f l an zen  h a t t e  2 n = 44 -i- X X X X ,  (lie 
ande re  2 n :-: 43 -*- X X X Y  (4 n---- i).  Durch  
K r e u z u n g  v o n  Dip lo iden  u n d  T e t r ap l o i d en  w u r d e n  
Triploide  e rha l t en .  4 n ~ x 2 n ~ e rgab  26 %2%~ 
u n d  2I ~ .  Die rez iproke  K eu zu n g  dagegen  2 )9 ,  
26 d'~ und  I ~. Die  m~tnntichen l?flanzen beider  
K o m b i n a t i o n e n  h a t t e n  (lie Gesch lech t sch romoso-  
men  X X Y ,  der  Z w i t t e r  die Geseh lech t sch romo-  
somen  X X Y ,  abe r  es feh l ten  i h m  2 Au tosomen .  Vert.  
g ib t  eine kurze  morpholog i sche  Bes ch re i b u n g  der 
po lyp lo iden  Pf lanzen .  Es  wird  e indeu t ig  festge- 
s tel l t ,  ( lab das  polyploide  M e l a n d r i u m  n i ch t  die ver-  
z6gerte  E n t w i c k l u n g  zeigt,  (lie von  ande ren  Auto-  
t e t r a p l o i d e n  so gu t  b e k a n n t  ist.  1)er Pol len  der  3 n- 
P f l anzen  i s t  so g u t  wie der  (ter 4 n-Pfl~mzen, er ist  
f iber raschend gut .  Die Po l l enkorngr6ge  wurde  un-  
t e r such t ,  ebenso  die Fert i l i t~tt  der  2 n-. 3 n- und  
4 n -Pf l anzen .  Die 2 n -P f l anzen  e n t h m l t e n  451 Sa- 
men  je Kapsel ,  (lie 3 n e t w a  2o S a m e n  und  die 4 n 
268. Das  Gewich t  von  iooo  Samen  der  l ) ip lo iden  
b e t r u g  o,62 g, das  der  T e t r ap l o i d en  r,37 g. In  dem 
Mater ia l  des Verf. h a t t e n  die t e t r a p l o i d e n  X X X Y -  
M~Lnnchen 3 kurze  u n d  I langes Gesch lech t sch romo-  
sum u n d  die t r ip lo iden  X X Y - M ~ n n c h e n ,  die aus 
einer K r e u z u n g  yon 4 n ~ X 2 n d e n t s t a n d e n  waren.  
2 kurze  u n d  i langes.  Dies beweis t  endgfil t ig,  dal3 
bei M e l a n d r i u m  das  Y-Chromosom das  langere  der 
Gesch leeh t sch ro lnosomen  ist. Die gleiche Meinung  
vertritt BLACKBURN, wXhrend WINGIs MEURMAN, 
HEITZ u n d  BELAR der  en tgegengese t z t en  Ans i (hr .  
s ind.  Verf. u n t e r s u c h t e  die Meiosis in d ip lo id(n ,  
t r ip lo iden  u n d  t e t r ap lo iden  ~c~. C h r o m a t i n b r 0 c k e n  
u n d  C h r o m a t i n f r a g m e n t e  w u r d e n  in 3 n und  selte-  
n e t  in wenigen  Zellen von  4 n - P f t a n z e n  in de r  An- 
aphase  I gefunden .  Die Vere in igung der  Geschlechts-  
c h r o m o s o m e n  wurde  in d ip loiden und  polyploiden 
MXnnchen u n t e r s u c h t .  In  der  Meiosis der  diploiden 
M~tnnchen k a n n  gezeigt  werden,  dal3 sich dcr  l~Lnge- 
re A r m  des X - C h r o m o s o m s  m i t  Y vereinig*. An 
I29 P. M. Z. v o n  3 n, ~94 4 n X X Y u  ~ u n d  21(, 
X X X Y  ~ s tud i e r t e  Verf. (lie \ : e re in igung der 
( ; e sch l ech t s eh romosomen  in polyph, iden  l 'flanz(.n. 



,4. Jah~g. 5. H~t Referate. 1 ~3 

Die verschiedenen Typen der Gameten entstehen 
aus den verschiedenen Vereinigungen und es konnte 
gezeigt werden, dab die X X Y  c~6 hauptsiichlich 
das Ansteigen der Zahl der XY und X, seltener yon 
XX und Y hervorrufen. Die XXYY-Pflanzen ver- 
ursachen einen groBen {3berschul3 von XY-Ga- 
meten (etwa 9o%), sie erzeugen nur wenige XX-  
und YY-Gameten. Die X X X Y  c~o* erzeugen nur 

Typen yon euploiden Gameten XX und XY im 
Verhiiltnis i : I .  Die univalente Vereinigung der 
Gesehleehtschromosomen bei den X X Y - - X X Y Y  
und X X X Y  c~c~ stand in voller Ubereinstimmung 
mit der Beobachtung, die in diploiden M/innchen 
gemacht wurde, dab das Y-Chromosom homolog 
zu X in einem Arm und'verschieden zu X in dem 
anderen Arm ist. Die Mgnnehen sind also perma- 
nente strukturelle Bastarde. Der Vereinigungs- 
modus des homologen und des verschiedenen Arms 
des X- und des Y-Chromosoms wurde aus den 
Vereinigungen in X X Y Y  c~c? bewiesen. Es konnte 
gezeigt werden, dab die Chiasma-Frequenz in bei- 
den Armen des X-Chromosoms die gleiche ist, 
w~thrend eine sehr niedere Frequenz im verschie- 
denen Arm des Y-Chromosoms gefunden wurde, 
verglichen mit der Frequenz, die im homologen 
Arm des Y-Chromosoms gefunden wurde. Nach 
dem Verf. kann das untersehiedliche Verhalten der 
beiden Arme des Y-Chromosoms nut so erkl~rt 
werden, dab die Bildung von Chiasmata nur in 
einem sehr kleinen Abschnitt  des nichthomologen 
Armes des Y-Chromosoms m6gtich sei. Das Ge- 
schlecht der mgnnlichen N[elandriumpflanzen 
wird best immt von einem Gleichgewicht zwischen 
einem sehr starken Mgnnchen-Bestimmungselement 
in Y und einem W'eibchen-Bestimmungselement in 
den Autosomen und in X. Das Vorhandensein von 

"MXnnchenbestimmungsfaktoren in den Autosomen 
wird gleichfalls bewiesen. Die Natur des M~tnnchen- 
bestimmungselements in dem g-Chromosom wird 
behandelt und es wird angenommen, dab es aus 
einer uur sehr geringen Zahl yon epistatischen Ge- 
hen besteht, im Gegensatz zu dem Weibchen- 
13estimmungselement in den X-Chromosomen bei 
Drosophila. Ausgehend yon Analogien bei anderen 
Spezies mutmal3t der Verf., dab der fiberwiegende 
Abschnitt  des verschiedenem Segments des Y- 
Chromosoms genetisch untgtig ist. Verf. erklgrt 
den Grund der sehr niederen Chiasmafrequenz in 
dem nichthomologen Arm des Y-Chromosoms (bei 
X X Y Y  ~c~) und diskutiert die Untersuchungen in 
Beziehung zur Theorie yon MULLER fiber die Ur- 
sache des Nichtvorhandenseins einer polyploiden 
Entwickelung im Tierreiehe. Diese Theorie kann bei 
Melandrium nicht aufrechtgehalten werden. Hier 
kann eine tetraploide di6cische Rasse von X X X X  99 
und X X X Y  ~c~ bestehen. Verf. fal3t zusammen, 
dab das Niehtvorhandensein einer Polyploident- 
wicklung im Tierreich eine Tatsache sei, fiber die 
Grfinde des Nichtvorhandenseins wir nichts wissen. 
Verf. ver t r i t t  die Ansicht, dab Empetrum herma- 
phrodilum nicht als eine direkte autopolyploide 
Form des di6cischen E. nigrum aufgefaBt werden 
k6nne. Die Entdeckung HAGEROPS von hetero- 
morphen Geschleehtschromosomen in den beiden 
Spezies wird vom Verf. nicht best~ttigt. Die F.inzel- 
heiten der umfangreichen Arbeit mfissen im Ori- 
ginal nachgelesen werden, v. Rauch (Miinchen). 

Uber Bau, Hlufigkeit und AusWirkungen der spon- 
tanen TranslokaUonen. Von I-I. MARQUARDT. 

(Botan. Ins!., Univ. Freiburg i. Br.) Flora (Jena) 
N . F .  35, 0-39 (1941). 

Auf Grund eigener Arbeiten und einer umfassen- 
den Verwertung der Literatur  gibt Verf. eine aus- 
ffihrliche Darstellung des augenblicklichen Standes 
unserer Kenntnisse fiber die Translokationen, unter 
denen mall bekanntlich chromosomale Ver~nde- 
rungen versteht, die durch Austauseh yon Seg- 
menten zwischen nichthomologen Chromosomen 
hervorgerufen werden. Spontan auftretende Trans- 
lokationen sind selten, jedoch gelang deren Aus- 
16sung in groBer Zahl mit  Hilfe der R6ntgen- 
bestrahlung. Die ~kresensgleichheit der spontan 
entstandenen und der kfinstlich erzeugten Trans- 
lokationen darf Ms gesichert gelten, so dab die Be- 
trachtungen des Verf. sich auf das spontane Trans- 
lokationsgeschehen beziehen k6nnen. Spontane 
Translokationen k6nnen im Ruhekern und in der 
Meiosis auftreten. Bildung yon ,,Brfichen" und 
Restitution der ]3ruchstficke sind die Teilvorggnge 
der Translokation. Diese Vorggnge k6nnen in ver- 
schiedener Weise verlaufen. Verf. unterscheidet 
acht verschiedene Typen der Translokation, die in 
Ruhekernen vorkommen k6nnen. Die Unter- 
suchung der chromosomalen Konstitution der aus 
Anaphasen mit verschiedenen Translokationsmodi 
hervorgehenden Tochterkerne Iiihrt zur Aufstel- 
lung verschiedener Tochterkerntypen, die sich auf 
drei Gruppen verteilen: i. Ireie 13ruchflgchen und 
stfickverlustffihrend, 2. nur stfickverlustfiihrend, 
3- reziproke Translokation enthaltend oder normal 
konstituiert. Der zweite Hauptabschnit t  behandelt 
die Au~wirkung der somatischen Translokations- 
vorg~nge im somatischen Gewebe, im Archespor 
und auf die Meiosis ; im dritten wird das meiotische 
Translokationsgeschehen besprochen, das durch 
Chiasmen zwischen nichthomologen Chromosomen 
eintritt. Dabei werden die Translokationen bei 
ringbildenden Formen besonders behandelt. Das 
Auftreten yon Translokationen bedeutet nicht 
ohne weiteres eine Durchbrechung der Formkon- 
stanz der Chromosomen. Ein groBer Teil der 
chromosomalen Umbauten wird durch drei , ,Filter" 
ausgeschieden oder nicht in die Gameten hinein- 
gelassen. Derartige ,,Filterungs"vorgS.nge findeu 
in den Teilungsschritten nach dem Auftreten des 
chromosomalen Umbaus. in der Meiosis und bei 
Gonen- und Pollenschlauchkonkurrenz start. 

Schmidt (Miincheberg/Mark). 
Vitalititssteigerung bei Mutanten in kiJnstlichem 
Klima. Von H. 13RUCHER. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Zi&hlungsforsch., Miincheberg, 3fark.) 
Naturwiss. 1941, 422. 

Man hat immer wieder betont, dab kfinstlich er- 
zeugte Mutanten meistens einen geringeren Se- 
lektionswert Ms die Ausgangsformen besitzen. 
Diese Feststellung ist richtig, gilt aber mit der 
Einschrgnkung, dab sich in den beobachteten 
F/~llen die Mutanten wie die Ausgangsformen unter 
der Wirkung der gleichen Umweltbedingungen be- 
fanden. In der Phylogenese haben aber mutat iv  
entstandene Formen ihren selektionistischen ~rert 
vielfach erst unter vergnderten Bedingungen unter 
Beweis stellen k6nnen, und zweifellos ist ja die 
Stammesgesehichte der Organismen yon starken 
klimatischen und anderen Umweltvergnderungen 
begleitet gewesen. Verf. hat einen ,,Modellversuch" 
durchgeffihrt, indem er einige ktinstlich erzeugte 
Mutanten von Antirrhinum rna/us mit ihrer Aus- 
gangsform Sippe 5 ~ in einer Klimakammer bei 
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einer konstanten 1)auer temperatur  VOII 1 2 ' ,  t)ei 
Dauer tag  und einer sehr hohen ]~oden- und l ,uft-  
feucht igkei t  heranzog. Unter  diesen Bedingungen 
zeigten einige Mutan ten  eine sehr bemerkenswer te  
Steigerung des \Yachstums und der Entwicklungs-  
geschwindigkei t  nicht  nur  gegenfiber den unbehan-  
delten Kontrol lpflanzen,  sondern auch im Ver- 
gleich zu den dem kfinstlichen Kl ima  unterworfenen 
Pf!anzen der Sippe 50. Am auffal lendsten war die 
Vi ta l i ta tserh6hung bei der nur  im heterozygot i -  
schen Zustande lebensfghigen Mutan te  Fessa. Dies 
wirff ein interessantes Schlaglicht  auf das Hie- 
terosisproblem. Man darf  auf die For t se tzung  der 
auBerordentl ich wicht igen Unte rsuchungen  ge- 
spannt  sein; denn hier wird in t in  Zentra lproblem 
der Biologie vorgesLoBen. Aus den bisherigen Er-  
gelmissen geht  bereits deut l ieh hervor, dab gewisse 
1 ,6wenmaulmutanten  un te r  gewissen Umwel t -  
bedingungen einen h6heren Selekt ionswert  als die 
Ausgangsform besitzen. Da6 die weitere F,r- 
forschung des Problems auch f/Jr die ztichterische 
Auslese, z. B. auf Eignung ffir bes f immte  Anbau- 
bedingungen,  von grof3er Bedeutung  werden kann, 
darf  wohl sicimr erwar te t  werden. Wenn Verf. 
darauf  hinweist,  dab der Selekt ionswert  yon Mu- 
tan ten  bisher nur  wenig gepriif t  worden ist, so 
I)egrfigt man es besonders, (tab er derar t ige Ver- 
suche gerade bei Ant i r fh inum majus eingeleitet  hat, 
bei dem wir fiber eine fast verschwenderische Fiille 
yon Mutan ten  verfiigen, (lie zweifellos nicht  nut  
morphologiseh,  sondern auch physiologisch yon 
einer bisher noch kaum erforschten Mannigfalt ig- 
keit  sind. Schmidl (Mtincheberg/Mark).~:" 
Zur Frage der Entwicklung der Pflanzen bei aus- 
schlieBUch kiJnstlicher Beleuchtung. 1. Mitt.: Be- 
richt Uber die Benutzung yon Osram-Hg-Mischlicht 
und Leuchtstofflampen HNR 100 bei etwa 2400 Lux. 
\ ton H. U L L R I C H .  (Kaiser lVilhehn-lnst, f. Ziich- 
lungsforsch., Erwin Baur-] nst., il,Ii~.n.cheberg, ;1,1 ark.) 
Bet. dtsch, bot. Ges. 59, I95 (I94I). 

Die beiden Lichtquel len  waren unter  dem Ge- 
s ichtspunkt  ausgewS~hlt, m6glichst  , ,kalt" zu sein 
(trifft am ehesten fiir das H N R - L i c h t  zu, wahrend 
das Hg-Mischl icht  noch zu einer l;.rw'Xrmung des 
Laubbla t tes  um 3 '  gegenfiber der Luf t  ffihrt) un(l 
den natfir l ichen Assimilat ionsbedingungen m6g- 
l ichst  zu entsprechen.  Unte r  genau kontrol l ier ten 
Tempera tu r -  und Luftfeuchtigkei tsverlral tnissen 
wurden die \ :ersuchspflanzen (stark l ichtbedtirf t ige 
Getre idear ten;  Lupine und Sojabohne;  l icht-  
bescheidene Buschbohne u. a.) in T6pfen auf gleich- 
m~tBig ausgeleuchte ter  Flgche ohne Versetzung der 
T6pfe gezogen. - -  Grundsatzl ich sind beide Licht-  
ar ten ffir die Kul tu r  wm l ichtbescheidenen .Pflan- 
zen unter  physiologisehen wie aueh wir tschaft-  
lichen Gesichtspunkten geeignet. Ffir Pflanzen 
aber  mi t  e rh6htem Lich tbedar f  k o m m t  nur  das 
I l N R - L i c h t  in Betracht ,  da bei h6heren Strahtungs- 
in tens i tg ten  das Hg-Mischl icht  n icht  zu ver-  
meidende,  unbeabsicht ig te  Wttrmewirkungen aus- 
16st. Schubert (Berlin). `~'' 
tiber Zustandekommen und Erhaltung tier Dikaryo- 
phase yon Ustilago nuda (Jensen) Kellerm. et Sw. 
und Ustilago tritici (Persoon) Jensen. Von R. 
T H R E N .  ( lnsL f. Pflanzenbaz~ z~. t~flanzenz'i~cht., 
Univ. Halle a. H.) Z. Bot.  36, 449 (t94~:)- 

Bei Ustilago mMa en ts teh t  die Dikaryophase  
entweder  dutch  Kopula t ion  yon Promycelzel len 
oder dutch Fusion yon t t yphen  isolierter Haplon-  
ten. Auffal lend ist die I: .rhaltung tier Dikaryophase  

beim "l 'eitungsvorgang. Es wird dabei  tin 1)reizell- 
s tadium gebildet.  1)ieses besteht  aus einer di- 
karvot ischen und zwei monokarvot i schen  Zellen. 
I)ie beiden monokarvotisclnen 7~ellen tusioniereu 
nun wieder  und biltlc{n eine (l ikarvotische Hyphe.  
Auf diese \Veise ents tehen bei j-e, lem Teihmgs 
vorgang zwei d ikaryot ische Hyphen .  l.iegen (lit' 
Mycelien dfch{ t)eisammen, dann k6mmn a.ueh 
monokarvot i sche  Zelkn verschiedener  tlyt)heu 
miteinan(ler  fusionieren. I )amit  ist also t rotz  der 
l)ei jeder Zel!teilung zustande kommenden  Auf- 
spal tung in haploide Zellen (lie lgrhaltung dcs 
Paa rke rns tad iums  gewM~r]eistet. Zwischen U. nuela 
un(t [7. tritici bestehen konstantc  Ih~terschei(hmgs- 
merkmale  beziiglich tier Kern-  und Zellt-ihulgs- 
verhgttnisse der d ikarvot ischen t-iyphcn s~wie des 
Wuchsbildes tier Ku-lturen. beziiglich der Ab 
hgngigkei t  tier Hap lon ten  yon der stofflichen Zu- 
s~mmensetzung des NtLhrbodens, beziiglich der 
BeeinfluBbarkei t  der Sporei~keimung und 1)ezfig- 
lich der ]~;esehrgnkung ~t/lf ihre \Virtsarten.  Verf. 
l )etrachtet  U. mMa uu(1 /ritici als zwei wohl- 
differenzierte Arten. Hingewisen sei no(h ~ttlf dic 
I{eoba.chtung, dab beim N{thcrn vcrsehieden- 
,~eschlecht!ieher l typhen ,  bevor  si t  sich berfihrcn. 
die ........ Hyphe  yon ihrcr ursprfinglichen \ \ ' achs tums-  
r ichtung nach der {-l-iyphe abgelenkt  wird. 

/:. :lI(~(!~('efs ( l te idelberg) . '  

Spezielle Pflanzenztichtung. 
Die Einwirkung der Wiederentdeckung tier Mendel- 
schen Gesetze auf Pflanzenbau und PflanzenziJch- 
tung~ Von E . v  T S C H F R M A I ~  ,~EY.q.~ENEG(; 
Kfihn-Arch. 53, I (1(!4o). 

An der Schwelle seines ~chten Ixd)ensjahrzehnts  
stehend, gibt  der noeh lebemle tier drei Wietler- 
en tdecker  der Mendelschen Vererlmngsgesetze im 
xorl iegenden Aufsatz eine l)arsLellung der \Vir- 
kungen, die diese Gesetze auf die Pfl ;mzenzi ichtung 
gehabt  haben. Wi t  kein anderer ist Verf. berufen, 
hier eine Rfickschau a,uf die Entwick lung  einer der 
f ruchtbars ten  Svntheseq wissenschaffl icher Ar- 
bei ts r ichtungen zu vermi t t eh l ;  (lenn "]'SCIIERMAK 
war es, der frfihzeitig triad als erster  die groBen 
M6glichkeiten dcr praktische.11 Anwemiung  der 
Mendelschen Oesetze nicht  nur erkannte ,  sondern 
diese M6glichkeiten auch in prakt ischer  Zfichter- 
arbei t  erfolgreich erprobte.  Abet  beim Rfickblick 
bleibt Verf. nicht  stehen. In eineln km~ppen und 
doch auBerordentl ich eindringlichen SchluB- 
abschni t t  gibt  er sehr beherzigenswerte  Rat -  
schlgge ffir die zuktmft ige Verkniipfung geneti- 
sober und zfichterischer Arbeit ,  wobei a.uch des 
Bei trags gedacht  wird. den die H e i m a t  des Verf., 
die Ostmark,  dazu leisten kann. 5"chmidL 
The application of genetics to plant breeding, 1. The 
genetic interpretation of plant breeding problems. 
(Die Anwendung der Gcnetik auf (lie Pflanzen- 
z/ ichtung I. Die genetische Interpre ta t ion pflan- 
zenziichterischer Prob[eme.) V(m J. 1~. H I J'I'('H 1 N- 
SON. (C,/~ton tee.~earch N/al.. Trinidad. B. IV. l . )  
J. Genet.  40, 271 (1~4o). 

l)er Aufsatz enthal t  eine al lgemeine J';r6rterung 
genet ischer  ])roblelne im Rahmen der Pfhmzen- 
zfichtung. Am Beispiel der lgaumwollzt ichtung 
wird auf die groBe Bedeutung der modernen stat i-  
sLischen Methoden,  besonders for (lie Vererbung 
quan t i t a t ive r  Eigenschaf ten hingewiesen. U. a. 
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wird (lie Uberlegenlleit der Prtifung von Einzel- 
pflanzennachkommenschaften gegentiber der Mas- 
senselektion betont  - -  Dinge, die fiir Baumwotl- 
ziichter neu sein m6gen, die aber in Mitteleuropa 
schon seit 50 Jahren selbstverst~tndlich sind. Es 
werden weder neue Gesichtspunkte gegeben noch 
eigene Versuchsergebnisse vorgelegt. 

Freisleben (Halle a. d. $3. ~ ~ 
iJber Variation und Erblichkeit einiger Weizen- 
kreuzungen in bezug auf Proteingehalt, Kleber- 
qualitiit und Auswuchsfestigkeit. Von C. I. SWEN. 
Ktihn-Arch. 54, 369 (194o) u. Halle a.d.S. : Diss. 194 o. 

In der vorliegenden Arbeit sollte die Erblich- 
keit yon Proteingehalt und Kleberqualit~tt bei 
Winter- und Sommerweizenkreuzungen geprtift 
werden. 16 Kreuzungen wurden geprtift, und zwar 
6 K reuzungen zwischen Sommer- und Winter- 
welzen, 5 Kreuzungen zwischen Winterweizen und 
5 Kreuzungen zwischen Sommerweizen. Geprtift 
wurden neben den Eltern F4--Fs-Generationen. 
Da die Parzellen tells im Sonlmerweizen-, tells im 
Winterweizen-Zuchtgarten und zum Tell im Win- 
terweizen-Rostgarten angelegt wurden, sind die 
Ergebnisse nicht ohne weiteres untereinander ver- 
gleichbar. Der Proteingehalt wurde nach der 
Mikromethode nnd die Kleberqualit~t nach tier 
SchrotgXrmethode..und die Auswuchsfestigkeit an 
feuchtgehaltenen Ahrenbtindeln im Gew~ichshaus 
geprtift. Beim Proteingehalt  zeigten F~ und F,  der 
Kreuzungen positive Korrelationen. Da der Pro- 
teingehalt stark vom Boden und Klima abhXngig 
ist, sind die Korrelationskoeffizienten nur niedrig. 
Aus den Ergebnissen bei den Sommerweizen- 
kreuzungen schliel3t Verf., dab der Proteingehalt 
polymer bedingt ist und intermedi~tr vererbt  wird. 
In einzelnen Kreuzungen ergaben s ich deutliche 
Transgressionen beim Proteingehalt. Da im ersten 
Jahr eine Auslese auf Kleberqualititt  durchgeftihrt 
wurde, t rat  im zweiten Jahr  eine Verschiebung in 
der Reihenfolge der Kreuzungen ein. Bei F 5 und F~ 
ist in allen FXllen eine deutliche positive Kor- 
relation Iestzustellen. Die Variationskurven spre- 
then tells ftir recessive, tells ftir intermedifire Ver- 
erbung der :Kleberqualit~t. Die TranSgression ist 
zum Tell sehr stark. Die Keimverz6gerung der 
Sorte Lin Calel ist recessiv und 1/~131 sich mit den 
QualitAtseigenschaften kombinieren. Nach dem 
vorliegenden Material sind Proteingehalt, KIeber- 
qualitXt und Tausendkorngewicht unabh~ngig von- 
einander. Wetterverlauf  und Boden sind von gr6- 
Berem Einflul3 auf den Proteingehalt als auf die 
Kleberqualit~t. Verf. schliel3t, dab die geprtiften 
Eigenschaften sich kombinieren lassen, und (tag es 
vorteilhaft sein wird, mit der Auslese auf Qualit~t 
schon in der FI) zu beginnen. R. Schick. ~ o 
OUntersuchungen fiber das spezifische Gewicht 
und seine Beziehungen zu einigen Werteigenschaf- 
ten des Weizenkornes. Von H. HAASE. 93 S. 
Dresden: M. Dit ter t  & Co. 1941 u. Leipzig: Diss. 
1941 . RM. 2,4o. 

Unter  den 13ewertungsfaktoren im Getreide- 
handel n immt das Hektolitergewicht einen wich- 
tigen Platz ein. Da dieses jedoch yon zahlreichen 
verschiedenen Korneigenschaften abh~ngig ist, 
deren Erkennung aus dem Hektolitergewicht im 
einzelnen nicht m6glich ist, wird in der Arbeit 
untersucht, ob tier Wert  des Getreides durch das 
spezifische Oewicht genauer ermittel t  werden 
kann. Hierzu wurde eine Bestimmungsnlethode 
entwickelfi, die sich auf die u eines von 

V. NITZSCH konstruierten Luftpyknometers grtin- 
det. Die Abh~ingigkeit des spezifischen Gewichts 
yon verschiedenen Korneigenschaften wie Korn- 
gr6fle, Luftgehalt  der Schale, Luftgehalt  des 
Endosperms (mehlige und glasige KOrner), Endo- 
spermstruktur, Wassergehalt, Ver~inderung nach 
Auswuchs und nach Schroten werden im einzelnen 
und ausfiihrlich geschildert. Den Vorteil des spezi- 
fischen Gewichts gegentiber dem Hektoliter- 
gewicht sieht Verf. vor allem darin, dab bei ienem 
nur der vom Getreidekorn selbst eingenommene 
Raum gemessen wird, w~ihrend das Hektoliter- 
gewicht weitgehend von der Packungsdichte im 
Hohlmal3 abh~ngt. Weiterhin erlaubt ein Vergleich 
der mit  dem Luftpyknonaeter erhaltenen Werte 
einerseits und der mit anderen Methoden zur ]3e- 
st immung des spezifischen Gewichts erhaltenen 
andererseits die ge}rennte Ermit t lung des Luft- 
gehaltes der Schale und des Endosperms und damit  
der Struktur dieser beiden Elemente. 

Freisleben (Halle a. d. S.). 
Untersuchungen fiber den Weizenmehltau, Erysiphe 
graminis tritici, im Rahmen der Resistenzzfichtung, 
Von J. NOVER. (Inst.  f .  Pflanzenbau u. Pflanzen- 
ziicht., Ur162 Halle a. d. S.) Z. Pflanzenztichtg 94, 
7z (I94I). 

Nach Ausarbeitung geeigneter Untersuchungs- 
methoden hat Verf. umfangreiche Infektions- 
versuche rail Erysiphe graminis tritici an tiber 80o 
verschiedenen Sorten bzw. Zuchtnummern yon 
Winter- und Sommerweizen im Gew~ichshause 
durchgeftihrt. Dabei erwiesen sich die geprtiften 
Winterweizen und das Kreuzungsmaterial der 
Pflanzenzuchtstation Halle im Keimpflanzen- 
stadium gegen die beiden verwendeten Pilzrassen 
fast durchweg als anf~illig. Mehrfach wurde da- 
gegen Resistenz bei - -  allerdings nicht winter- 
festen - -  Einzelpflanzen der Deutschen Hindu- 
kusch-Expedition angetroffen. Bei den Sommer- 
welzen sowohl aus Halle wie aus dem Hindukuseh- 
material fand sich Resistenz h~iufiger. Mit Hilfe 
eines i6 Sorten umfassenden Testsortiments unter- 
suchte Verf. 5 ~ deutsche Mehltauherktinfte auf ihre 
Rassenzugeh6rigkeit. Inl Hinblick auf die ver- 
suchstechnischen Schwierigkeiten wurde nicht mit 
Einsporlinien, sondernmitPopulat ionen gearbeitet;  
dabei liel3en sich 22 versehiedene Populationen, in 
denen mit Sicherheit eine physiologische Rasse des 
Mehltaus vorherrscht, unterscheiden. Feldbeobach- 
tungen ffihrten zu der Feststellung, dab bei man- 
chen Sorten die im Keimpflanzenstadium beobach- 
teten Anf/illigkeitsverhAItnisse sp~iterhin nicht er- 
halten bleiben, sondern einer - -  zum Tell rassen- 
spezifisch begrenzten - -  Altersresistenz weiehen. 
Gewisse Sorten lassen auch eine Feldresistenz er- 
kennen, die offenbar durch Umweltfaktoren mit- 
bedingt ist. In Kreuzungsversuchen erwies sich die 
Resistenz dominat. Von sechs Kreuzungen zeigten 
in der Fz zwei (mit der resistenten Sorte Dixon C. I. 
6295) deutlich monomere Spaltung; vier andere 
Kreuzungen (mit Illinois Nr. i Sel. 47 und Nor- 
mandie) spalteten 4--6,5 resistent:  i anf~tllig. 

Hassebrauk (Berlin-Dahlem.) ~ ~ 
Effect of the method of combinine two early and two 
late inbred lines of corn upon the yield and variabi- 
lity of the resulting double crosses. (Wirkung der 
Kreuzung von zwei frtihen mit  zwei sp~ten Mais- 
Inzuchtlinien auf Ernte  und Untersehiede bei 
den entstehenden Doppelkreuzungen. Von R.C.  
E C K H A R D T  and A, A. BRYAN. (Farm Crops 
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Nubsecti:m, lo~'ua ~,l:4rhull. ]Lvp. ,s':ctl., ,lines.) 
J. amer .  S()c. Agr(n omy 32, 645 (l(),to). 

Es ]st b e k a n n t ,  (ta[~ beim Mais eiu wer tvol les  
l qyb r idko rn  d u t c h  N r e u z u n g  e iner  frfih- m i t  e iner  
spgtre i fen Sorte  zum Zwecke der  b : o m b i n a t i o n  yon 
l:rfihreife m i t d e r  s t~ rkeren  \Vuchsk ra f t  (let spXten 
%erie e rha l ten  werden lealH1. :~hnliche l , ' rgebnisse 
wollten Verff. auch  t)ei ] )oppe lk reuzungen  zweier 
frtih- un(t z~.~cier spS~treifer I nzucb t l i n i en  erzielen 
]]tl(I mu[3teu zu diesem Zwecke fests te l len,  ob  cs 
vor te i lha f fe r  sci, eine e infache ] , : reuzung zweier 
frf ihrcifer  I , inien (Ear ly  : E) m i t  e iner  e iufachen  
l'(reuzung{ zweier Slxttreifer Linien  ( l ,a te  i,) zu 
kombimeren ,  also (F I';) - (L : I,), oder  zwei 
e infache l ( r e u z u n g e n  je einer  frfih- und e iner  sprit- 
re]fen Linie  also (t L ::::i l,) �9 (K x 1,). Auf Grund  
drei j&hriger  Yersuche  k o n n t e  fes tges te l l t  werden,  
da b  in bezug  auf  das  F r n t e e r g e b n i s  keine  t i n t e r -  
schiede zwischen den  (1': :< E) :< (I, ..: L) un(t 
(K :< L) ?, 1,; ;, L ) -Doppe lk reuzungen  b e s t a n d e n .  
[11 bezu{z auf  Blfi tezeit ,  Kolt)enh6he,  -gewicht,  
-durchmesse r  und  lfinge waren  die l : n t e r sch iede  
be] den (1" ,: E ) . ,  (1, - l,)-Kre, uzungen  ger inger  
als bei den (E ::,, l,) (I.;  ] , ) -Nreuzungeu .  

lfoeA, ner-.4~st (Berlin).  
Asexual propagation of sugar beets. ( l;ngeschleclnt-  
fiche \ : e r m e h r u n g  v()~: Zuckerr i iben.}  Von F. V. 
( ) W F N .  (1)iv. qf .S'~tear Plants [nves~ig., [~z~feal~ 
,!f P#znt [ndustry. U. 5..l)::p. of :lgric~d:.. Wa, shi~.~. 2- 
/,~z.) j .  Hered.  32, ~87 (]94L), 

Beim Arbe i t en  m i t  Zucker r f iben  is] ms gelegent-  
lieh erw(inscht ,  Nlone  herzus te l len ,  L)ie b i sher  au-  
gewan( l ten  Me thoden  zur  vege t a l ]yen  V e r m e h r u n g  
mfissen als unbe f r i ed igend  beze ichne t  werden.  
Auch in den  Versuchen  des Verfassers e rF ies  sich 
die E n t n a h m e  yon Steckl ingen  aus dem l (opf  yon 
im vegeta t iv( ,n  Zus t and  bef indl ichen  Rf iben  als 
ungfinst ig,  da  e m m a l  die Zahl  der  zu e n t n e h m e n d e n  
Stecldinge zu ger ing ist,  zum ande ren  aber  (lie :Be- 
wurze lung  sehr  l angsam und  sch leeh t  erfolgt.  Sehr  
viel gf inst iger  waren  Steckl inge von  , ,ha lbvege ta -  
t i v e n "  Pf lanzen ,  yon  Pf lanzeu,  die e twas  zu 
schossen begonnen  ha ] t en ,  ohne  doeh  (tie no rma le  
Schogh6he  zu er re ichen und  zmn  Blf ihen zu kern- 
men.  Steckl inge yon de ra r t igen  P f l anzen  be- 
wurze ln  sich le ieh t  und  k6nnen  ferner  in sehr  
groBer Zahl  herges te l l t  werden.  Zur  Herbe i f f ih rung  
dieses h a l b v e g e t a t i v e n  S t a d i u m s  wurde  kfihlc 
L a g e r u n g  und  A n z u c h t  be] e t w a  z 2 ~  sowie 
l ) aue rbe l i ch•  als gf inst ig festgestel l t .  Dim 
Steckl inge wer(ten zweckmfiBigerweise gleich nach  
der  E n t n a h m e  u n t e r  N u r z t a g  gehal ten ,  um die 
S teck lmge  im v e g e t a t i v e n  S tad ium zu e rha l t en .  
W e n n  die Steckl inge ( lagegen rasch  zum Blf ihen 
g e b r a c h t  werden  sollen, k a n n  dureh  F o r t s e t z u n g  
der  das  B l f i h s t ad ium reduz ie renden  Auf3enbedin-  
gungen  rasches  131fihen der  Steekl inge erziel t  wet-  
den. Zur  :Bewurzelung b rauchen  (tie Steckl inge die 
Anwesenhe i t  yon B ig ] t e rn  oder  (,iu~ B e h a n d I u n g  
mi t  ,x-NaphthylessigsXm'e (5 ~ p. p. m). 

Schwanitz (RosenhoI) .  
The seedling test method for root-knotnematode resi- 
stance. (Die t (e imlmgs-Pr( i fu~ethode auf Resistenz 
gegen \u  \ o n  l). 31, B A I L E Y .  (Ten-  
~mssee .4gricult. l'2xp. ,*;tale, Knoxville,) Prec.  
amer .  Soc. ber t ]cu l t .  Sci. 38, 573 (1!)4~) . 

Schwere SchXden d u t c h  Heterodera marioni an 
T o m a t e n w u r z e l n  veranla l3 teu  (lie t>rfifung zahl  
re icher  T o m a t e n s o r t e n  au f  ihren  C-ehalt an  resi- 
s t e n t e n  I'f lanzen. Es wurden V e r t r e t e r  von 

5LYc.pursicHn:-(;attun~ml ~eprfilt. \hm :'sc~d:'n 
/]tm waren alle 95 gepri i f teu S()rlen anfiilli~4, 
cbenso  yon g/a~zdul,sum, hirsutum mid p impiud/ i  
/bZiz~m. N u r  L. 15emruianlm~ scbc in t  toh. .ranter  zu 
scrim Aus den P r o b e n  dieser  A r t  x~urden Seh,k- 
t ionen  v o rg en o mmen ,  i@eislebcn (Halle a. d. S.). 
Serologie bei KartoffelziJchtung. \ o n  I':. JVR- 
.MOLJEV. (Karl~!ffelc-~tchlan,~t_, ,~]a/) l:. l':fl:.r : 
Z. I>flanzenziichtg 24, ~o 4 (1941). 

I';in besonderes  \ ' e r f M m m  zur  F[erstcllun~ ~(m 
Sent  zum Nachweis  von Kar tof fe lv i ren  wir([ al l ,  
gcgeben,  l r n t e r  \ : e rwen(hmg ge~uudcr  l(arL()ffeln 
wird  ein Se rum hergeste l l t ,  lul l  (lem im l)regsalt  
v i r u s k r a n k e u  Mater ia l s  das  a r te igene  EiwciI3 aus 
gefSAlt wird. 1)as F i l t r a t  d i en t  zur  Hers te l lung  des 
d iagnos t i schen  Serums,  das  A n t i k 6 r p e r  gegen die 
be t r c f f enden  Viren enthi t l t .  Nach  An,~a.ben des 
Verf. ]st  es gelungen,  aul3er bern  ~egen X -  ~ttt(']/ 
sotche gegen Y-Virus, n i c h t  abe t  ge~en Bla t t ro l l -  
v i rus  der  Kar tof fe l  herzustel lcn.  I ' ine Reihc  
Mosa ikv i ten  andere r  l )f lanzen wie 13ohnen,Zucker  
rohr,  Rfiben,  Seller]c, ls  e rgabeu  keim, 
An t igenreak t ion .  t,ls wurde  aucb ein polyvalente,s  
Se rum hergestel l t ,  um (len Hefall der  Kartoffel  ]ni t  
X -  oder  Y- \ : i ren  gleichzeit ig zu c rmi t te ln .  Be] (h,r 
Prfifung yon Znch t -  und  Lands(nt~ 'n  auf  das  Aus 
mar3 ihrer  tn fek t ion  lieBen sich auch  maski t , i te  
Viren na,chweisen. I)as Zitq (lieser serologisctwu 
:Ylethode is]. in Verb in (hmg rail der  A u g e n s t c t : h  
[ ingspri i fung berei ts  veto Anfang  de r  Z6c[ttung auI  
Virusbefal t  zu se lekt ionieren.  Stelzner. 
Die Kartoffelkiifer-Forschungsstation der Biologi- 
schen Reichsanstalt in Kruft. Von M. S ( I H W A R T Z .  
Mitt .  biol. Re ichsans t ,  Landw.  I-1. 64 5 (~94~)- 

Die A r b e i t e n  zur  Er forschung  der  Hiologie tin(1 
BekAmpfung  des I(artoffelk/tfers,  (lie m den J~,hr.. 
1936 bis 1939 auf  der  deutsch-franz6,~;ischen I~'eh', - 
s ta t ion  Ahun durchgef f ih r t  wur(len, werden ~mf 
d e u t s c h e m  Geb ie t  forLgesetzt. 1;fir (La.s l='rwm Ba ur- 
J n s t i t u t  wur(le eine Arbe i t s s t~ t t e  zur  ]Prfifung you 
Kar tof fe lz f ich tungen  auf  Kartoffelk~tferresistenz 
auf  seiner  Zweigstelle t{osenhof  be] He ide lberg  ein- 
ger ichte t .  Die Biologische Re i chsans t a l t  er6ffnele  
eine Fo r schungss t a t i on  in l ( r u f t  im Kreise Mayen,  
(lie ihre  T~ttigkeit im F r f i h j a h r  194 o a u f n a h m .  Die 
l , e i t ung  dieser neuen  Auf3enstelle der  ]~;iologischen 
Reichsanss  wurde  dem VerI. als (~enera lsa(h-  
1)earbeiter ftir die 13ekSm~t)fung des l(ar toffetk&fcrs 
/ iber t ragen .  I )as  biologische Vertu~lten des Sctl~td- 
Iings, die F a k t o r e n  se iner  na t f i r l ichen  E i n s c h n m -  
kung  und die Prf i fung der  Ver fahren  (ler d i rck tcn  
und  i n d i r e k t e n  Bekf impfung  sollen auf  (lieser Sta-  
t ion  s tud]e r r  werden.  Umfang  und  l~ inr ichtungen 
der  AuI3enstelle sowie (lie im e rs ten  J a h r e  durch-  
{zeffihrteu Arbe i t en  werden  e ingehend  besprochen .  

Stdzner (Mfineheberg/Mark) .  
InzuchUeistungen und Bnstardierungseffekt beim 
Radies (Raphanus sativus). Von E. I ,~FI 'PLt~I~ 
(InsL _f. Verrrb.n~s- u. Ziichtun~sf:.:scl~.. U.i~:. 
I3erlin.) Z. I~flanzenz(ichtg i3,  ~()r (~941). 

Verf. u n t e r s u c h t e  die b :noi lenle is tung von 7-' 
I n zu ch t f ami l i en  des I~adieschens, (lic alle au l  
3 Sippen,  A], A z u n d  A 4, aus dcr  %elbstung einer  
einzigen Samen p f l an ze  zur th 'kgehen  und in (h,r 
6. I n z u c h t g e n e r a t i o n  s t anden .  Die z 4 le is tungs-  
s tS rks ten  u n d  ~5 leistungsschw~_ichsten Iramilien 
wnrden  mi t t e l s  G e s c h w i s t e r b e s t a u b u n g  auf  (lem 
] n z u c h t n i v e a u  e rha l t en ,  l';s e rgaben  sich dabc i  
h ins ich t t i eh  tier Nno l l en le i s tung  mi t  e iner  Aus-  
u a h m e  s te t s  ger ingere  \Ver te  als be] Kreuzung  der  
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Familien untereinander. Dabei war die Knollen- 
leistung bei Geschwisterbestgubung innerhalb 
,,starker" Familien immer  besser als bei Geschwister- 
best~tubung innerhalb ,,schwacher" Familien, und 
Familienkreuzung zwischen ,,stark" • , ,stark" er- 
gaben bessere Leistungen als ,,schwach" 5< 
,,schwach". In der Klasse de( , ,starken" und 
:,schwa(hen" Familien wurden Unterschiede zwi- 
schen den Kreuzungen von Familien der erwtthnten 
3 Sippen festgestellt. Verf, n immt auf Grund seiner 
experimentell gewonnenen Ergebnisse an, daf3 der 
Heterosiseffekt Iaktoriell bedingt und auf die 
kumulative Wirkung yon Leistungsgenen zurfick- 
zuffihren ist. Daneben wirde (in komplement~ire 
Wirkung yon Grundgenen ffir die Leistungsgene 
angenommen. Ffir die praktische Zfiehtung ergibt 
sich aus den Versuchen unter anderem (tie Not- 
wendigkeit, zur Erzielung von Heterosis nut Aus- 
gangsmaterial mit iiberdurchschnittlicher Leistung 
untereinander zu kreuzen. Schmidt. ~ ~ 
Sur I'apparition de mutations tetraploides chez 
I'aubergine, le piment, le rutabaga, le soja, la 
betterave et la poir~e, aprbs application de colchicine. 
(Uber das Auftreten tetraploider Mutanten nach 
Colchicinbehandlung bei der Eierpflanze beim 
spanischen Pteffer, beim Feldkohlrabi, bei der Soj a- 
bohne~ bei der roten Rtibe und beim MangoM.) 
Von M. SIMONET, R. CHOPINET et F. AR- 
MENZONI.  C. r. Acad. Sci. Paris 911, r8 (194r). 

Bereits 1938 war es gelungen, Tetraploide und 
Riesenwuchsvariationen bei Petunia, Linum usit., 
Raphanus, Brassica u.a .  mehr zu erzielen. Bei 
Petunia und Raphanus traten sogar Oktoploide 
auf. Riesenwuchs wurde weiterhin bei Solammz 
melongena, Capsicum annuum, Brassica campestris 
var. Napobrassica, Glycine sola, Beta vulgaris und 
Beta chilensis beobachtet. Nach Behandlung der 
Vegetationsspitzen mit 2 % Colchiein in Agar zeig- 
ten die Pflanzen die bekannten Wachstun[s- 
st6rungen. Bis zu 5 o% der Pflanzen starben nach 
der Behandlung ab; yon den Uberlebenden zeigten 
eine unterschiedliche Anzahl Polyploidie. Die 
Pollengr6f3e war gegentiber der Diploiden ver- 
doppelt. Bei Capsicum annuum und Beta wurden 
cytologische Untersuchungen angestellt. F.s traten 
Uni-, Di-, Tri- und Tetravalente auf. Alle Tetra- 
ploiden zeigten eharakteristisehe Vergr6Berungen 
ihrer Organe. Die Ferti l i tgt  war in alien t"~llen 
herabgesetzt, doch wurde niemals  vollkommene 
Sterilit~tt beobachtet. Da einige Arten selbststeril 
sind, soll durch Kreuzungen mehrerer Mutanten 
untereinander der Sterilitgt vorgebeugt werden. 

Hoffmann (Mfincheberg/Mark). 
The value of native material in breeding horticultural 
crops for Alabama. (Der VCert e inheimischen Ma- 
terials Ifir die Ziiehtung ggrtnerischer Kultur- 
pflanzen ffir Alabama.) Von C. L. ISBELL.  (Ala- 
bama Agricult. Exp. Slat., Auburn.) Pro(. amer. 
Soc. horticult. Sci. 38, 599 (I941) �9 

Verf. untersuehte den zfiehterisehen \Vert im 
Staate Alabama heimischer Formen yon Obst- mad 
Gemfisearten. Viele dieser Pflanzen versagten 
hinsichtlieh Qualitgt, Er t rag  und allegemeiner 
Anpassung, so dab sie fiir eine Verwertung in der 
Zfichtung ausschieden. Jedoch gelang in einigen 
Fgllen die Auffindung von 3Iaterial, das sehr wohl 
for (lie zfichterische Verbesserung einiger Obst- 
und Gemtisearten mit  dem Ziel einer mOglichst 
guten Anpassung an die 13edingungen des Gebietes 
in Frage kttmc. Zfichterisch brauchbares Aus~angs-  

material  wurde unter anderem gefunden bei Reben, 
Kirschen, Nfissen, t3ohnen und Zwiebeln. 

Schmidt (Mfincheberg/Mark), ~ ~ 
ZUehtungsergebnisse mit der Vinifera-Rebensorte, 
friiher Malingre. Von A. STUM_MER. (Versuchs- 
u. .Forsch.-Anst. f .  Garfenbau, Eisgrub, Nieder- 
donau.) Gartenbauwiss. 16, 358 (I941). 

Der ,,Frfihe Malingre" ist eine Kulturrasse, 
deren Trauben jahreszeitlich sehr frith reifen. Verf. 
berichtet tiber seine zfiehterisehen Arbeiten aus 
den Jatlren I927--1937, bei denen er u. a. diese 
Vinifera-Rasse zur Selbstung sowie zu intra- und 
interspezifischen Kreuzungen benutzte. Im ganzen 
wurden 80o Malingre-Nachkommen erzielt, yon 
denen 3 z I zur weingartenm/~13igen Auspflanzung 
und 121 bis zum Beriehtabschlug zur Fruktifika- 
lion gelangten. Beschrieben werden die Verh/ilt- 
nisse hinsichtlich folgender Teilgebiete: i. Blatt- 
farben- und Forlnanomalien, 2. Wuchskraft, 
3. Rotf~trbung vegetativer Organe (,,roter Typ"),  
4- Traubenfarbe, -reife und -geschmack sowie son- 
stige Eigenschaften der Traube. Im Referat sei 
nur hervorgehoben, dab nach den vom Verf. mit- 
geteilten Daten die frfihe Traubenreife desMalingre, 
(tie Eigenschaft also, die in erster Linie den Anbau- 
wert dieser Kulturrasse bedingt, offenbar durch 
ein - -  oder mehrere? - -  dominantes Gen kon- 
trolliert wird, das hier im heterozygoten Zustand 
vorliegt. Verf. diskutiert die Ergebnisse in erster 
Linie hinsichtlich ihres ztichterischen "Wertes und 
gibt einige Anregungen ffir die weitere zfichterische 
Bearbeitung des ,,Frtihen Malingre". Scherz. 

F u t u r e  ,,Ideal" Grapes. (,,Ideale" Zukunftswein- 
reben.) Von J. L. FENNELL.  J. Hered. 32, 193 
(194[). 

Gesundheit und Resistenz gegen die verschieden- 
sten Parasiten (Charaktere einiger amerikanischer 
Rebarten) mit der Qualitgt der Europgerrebe, 
Vitis vinifera, zu kombinieren, war seit I~ngerer 
Zeit der Wunsch der Rebenztichter, (tie dieses Ziel 
allerdings erst seit kurzem auf geeigneteren Wegen 
zu erreichen versuchen. So waren bei fast allen 
bisher durchgeffihrten interspezifischen Vitis-Ba- 
stardierungen entweder die Widerstandsfghigkeit 
oder die Eigensehaften de( Trauben zu bemangeln 
oder gar beides. Die viel benutzten Amerikaner- 
Si)ezies V. vulpina (=  V. riparia) und V. rupestris 
z. B. ergaben in Kreuzungen mit  V. vinifera mei- 
stens nur sehr kleine, saure, kernreiche Beeren, 
wenn sie auch andererseits den aus ihnen resul- 
tierenden Bastarden h~tufig sehr hohe Resistenz 
gegen versehiedene Parasiten vermittelten. Verf. 
ist auf Grund eigener Untersuehungen der Ansieht, 
dab andere Amerikaner-Spezies, wie z. B. die in 
Mittelamerika endemische Art V. tiliae]olia 
(=  V. caribaea, ,,uva cimarroa.m"), zur Herstellung 
interspezifischer Bastarde mit V. vinifera welt ge- 
eigneter sind. Hierbei entstehen nach Angaben 
des Verfassers bereits in P't grof3beerige, grof~- 
traubige und relativ wohlschmeckende gegen Pilz- 
und Insektenparasiten resistente Formen. \Veiter 
wird mitgeteilt, dab eine Reihe yon Vinifera- 
Kulturrassen Resistenz~ene beispielsweise gegen 
Plasmopara viticola aufweisen, womit eine Be- 
st~tigung ftir die seit einer Reihe yon Jahren ver- 
6ffentliehten Mfincheberger Untersuchungen ge- 
geben wird. Ffir seinen Befund, dab teilweise aus 
mehr oder weniger anfglligen Elternformen weit- 
gehend resistente Individuen entstehen, macht 
Verf. l(omt)lement/trgene verantwortlich. Bei 
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t~ viticola u n t e r s c h e i d e t  er z. t3. zwischen 
der  Res i s tenz  gegen die Prim~tr infekt ion und  der- 
jcn igen  gegen die A u s b r e i t u n g  des Mycels im Ge- 
webe und  n i m m t  ftir beide  Charakeere  un te r sch ied-  
l i the  genet ische  K o n s t i t u t i o n e n  an, (tie sich bet  
c n t s p r e c h e n d e n  K r e u z u n g e n  add i t h ,  e rganzen  k6n-  
hen. Verf. h a t  eine Reihe  von K r e u z u n g s e x p e r i m e n -  
t en  e ingele i te t .  Auch  l;2-Generationen w u r d e n  
herges te l l t .  Zum Schluf3 sp r i ch t  sich der  A u t o r  
op t imis t i sch  h ins ich t l i ch  der  Schaf fung  der  , ,h lea l -  
r e b e "  aus. Scherz (Mt incheberg /Mark) .  
Physikaiisch-chcmische U ntersuchu ngsmethoden fiJ r 
die Rebenziichtung. Von A. I s  und 
I;:. W E I S E .  (Staatl. Hauplslelle f .  Rebe~ziichtrmg. 
lli~rzburg.) Gar tenbauwiss .  | 6 ,  314 (t941).  

13el Ro twe inen  is t  eine t i e f d u n k d r o t e  F a r b e  er- 
wiinscht ,  l ) a  es b isher  keine  M6gl ichkei t  gab, den  
. l ;arbwert  eines ~Veines le ich t  und  v611ig e inwand-  
fret zu erfassen,  h a b e n  Verff. sich bemfih t ,  dicsc 
auch  vom S t a n d p u n k t e  des Zfichters  bedeu tungs -  
volle Aufgabe  auf  p h o t o m e t r i s c h e m  Wege u n t e r  
Z u h i l f e n a h m e  eines yon  der  F i r m a  Zeig e r b a u t e n  
P u l f r i c h - S t u f e n - P h o t o m e t e r s  zu 16sen. Es h a n d e t t  
sicil im Gegensa tz  zu b i sher igen  U n t e r s u c h u n g e n ,  
(lie (tie R o t w e i n f a r b e n  an  H a n d  von  S t a n d a r d -  
L6sungen  klass i f iz ier ten und  bewer te ten ,  u ln  cinc 
phys ika l i sche  F a rbana ly se ,  die die ve r sch iedenen  
\Vellenli ingen und  deren  un te r sch ied l i che  Licht -  
s tg rken  e rmi t t e l t ,  also die Ursache  des fiir e inen 
b e s t i m m t e n  Ro twe in  typ i schen  F a r b e i n d r u c k e s .  
Vcrff. un t e r sche iden  noch aul3er dieser  Wahr -  
n c h m u n g ,  die ein Wein  oder  ein Most  im mensch-  
l ichen Auge he rvor ru f t ,  Ro twe in fa rbs to f f e  ( -  fflr 
den Ro twe in  cha rak t e r i s t i s che  chemisch  def in ier te  
N6rper) und  Ro twe in f a rbe  ( -  G e s a m t h e i t  a l ler  in 
de m zu u n t e r s u c h e n d e n  Wein e n t h a l t e n e n  F a r b -  
stoffe). D u r c h  A b t r a g u n g  des log k (k = A u s -  
loschungskoeff iz ieut )  auf  dor O r d i n a t e  und  yon 
noun ve r sch iedenen  d u r c h  F i l t e rung  isol ier tcn 
WeUenlt tngen auf  der  Abszisse eines K o o r d i n a t e n -  
sys tems  e n t s t e h e n  --- bei e iner  g le ichblefbenden  
.Schichtdicke tier Fl t iss igkei t  von I cm - -  , , typische 
I :"arbkurven" .  (tie nach  Ans i ch t  t ier Verff. fttr (lie 
A u s w e r t u n g  der  Rotweinfarbanal~Tsen allein in 
Frage  kommen .  Es zeigt  sich hie thel ,  d ab  die 
, , typische F a r b k u r v e "  eine.s gu t en  Rotx~,eines m6g- 
l ichsl  folgende A n f o r d e r u n g e n  erfiil len mu[,t: 
[. Sic soil e inen s tei len &nstieg zeigen vom Mini- 
m u m  bet der  ftir die dunke l ro t en  b ' a rb t6ne  ver-  
a n t w o r t l i c h e n  Wel len lgnge  yon  750 m/~ bis zu dem 
M a x i n m m ,  das  bet den Wel ien lgngea  yon 572 mlt  
( : : g c l b )  und  53om,n ( : h o l l g r i i n )  liegen soil 
(geringe Aus l6schung  f/ir ro t ;  s t a rke  ffir gelb und  
g r i tn ) . .2 .  Sie soil im ganzen  hoch  im t ( o o r d i n a t e n -  
sys tem liegen, also c inch re la t iv  groI3en A b s t a n d  
~on der  Abszisse aufweisen (hohe G o n z e n t r a t i o n  
dcr  Fartystoffe). ......... l ) e ra r t ige  F a r b k u r v e n  sin(l, 
was e inwandf re i  ausgebau te  Weine  betr i f f t ,  in ih re r  
Ges ta l t  ftir jede b i sher  u n t e r s u c h t e  Reben ra s se  
typ i sch  u n d  n i c h t  modi f iz ie rbar .  Verff. be tonen ,  
da b  lediglich die H6hen lage  der  Kurve ,  also die 
l s  der  Farbs tof fe ,  du rch  Umwel t -  
vcrhgl tn i sse  ver~tndert  werden  k6nne.  So ist  nach  
Ans ich t  tier u  in der  Ges ta l t  der  , . typ ischcn  
F a r b k u r v e n "  ein ampe log raph i sch  v611ig e inwand-  
freies l ) i a g n o s t i k u m  gegeben,  wie andere r se i t s  
(lurch sie auch  Verschn i t t c  m i t  \ \ : e inen  ande re r  
Pvotwcmrassen und,  his zum gewisscn Grade,  auch 

Verwt isserungen llnSchwer nachgewiesen  werden 
k6nnen .  F e r n e r  wird der  Zt ichter  yon Rotwem-  
reben diese neue Methode  begrtiBen, die ibm cinc 
e inwandf re ie re  t}cur te i lung  semer  N e u z u c h t e n  als 
b isher  e rm6gl ichen wird, und  zwar  gf lnst igenfal ls  
bere i t s  i n  der  ers ten  l ; ruk t i f ika t ionsper iode .  Hicr-  
bet muB infolge des ger ingen l . ; 'arbstoffgehalts dcr  
me i s t en  Vin i fe ra -Beercnsgf tc  ers t  deren Verggrung 
auf  der  Maische m i t  der  d u r c h  sie hervorger t f fencu 
A u s h u g u n g  tier gefiLrbten B e e r e n h a u t  erfolgeu. 
w'ghrend (lie H- s t a r k  ge fg rb ten  Beerens~ifte dcr  
me i s t en  A m e r i k a n e r a r t c n  u n d  ih rc r  interspezif i -  
schen 13astarde ..... auch  tier aus  N r e u z u n g  m i t  
I'. z.,inifera h e r v o r g e g a n g e n e n  --- schon unve rgorcn  
p rak t i sch  (lie gleiche IAnienf i ihrung  ih re r  Kurvcn  
auf~  eisen wie n a c h  i h r e r V e r g a r u n g  auf  derMaischc .  
FAnige weitere  A n g a b e n  der  i n t e r e s s a n t e n  17ntcr - 
suchung ,  so auch (lie t iber die t heo re t i s chen  Grund-  
lagen tier b i e thod ik ,  miissen im Original  nach-  
gelesen werden.  --.- [';ine wei tere  Ver6f fen t l i chung  
t iber  (lie V e r e r b u n g  der  1)esprochenen C h a r a k t e r c  
wird in Auss ich t  gestell t .  Schem. 
Hybridization of American 26-chromosome and 
Asiatic /3-chromosome species of Gossypium. 
(Kreuzung  von  a m e r i k a n i s c h e n  26chromosomigen  
und as ia t i schen  r~ch romosomigen  Spezics v(m 
Gossypium.)  Von J . O .  13EASIAs .l- agricult .  
Res. 60, 175 (;94o).  

Die K r e u z u n g  dcr  2 6 c h r o m o s o m i g e n  und  13- 
ch romosomigen  Baumwolle. be re i t e t  Schwierig-  
kci ten,  da  die I (apse ln  in den me i s t en  Fa l len  nach  
der  B e f r u c h t u n g  abgeworfen  werden.  Durch  
l ; n t e r s u c h u n g e n  dcr  ]?ol lenkeimung und  des 
l % l l e n s c h l a u c h w a c h s t u m s  k o n n t e  Verf. nachweisen .  
d ab  bet K r e u z u n g c n  m be /den  R i c h t u n g e n  dc r  
Po l l ensch lauch  in m e h r  als (lie Hgl f te  der  E m b r y o -  
sgcke e indr ingt .  I.)ie Fmtwickhmg  des I{mbrvos  
und  des E n d o s p e r m s  b e g m n t  normal ,  wird  ahcr  
sehr  haM abweichend .  E ine  \ ,Veiterzfichtung (h,r 
E m b r y o n e n  m k~tnstl icher Nghr l6sung  gelang n u r  
k m z e  Zei t  bis zu e twa  z 5 m m  Gr613e de r  Kcim- 
linge. D u r c h  ) l i s c h b e s t g u b u n g c n  k o n n t e n  gfln- 
s t igere  Erfolge erz ic l t  we.rden. I )er  26chromo-  
somige amer ikan i s che  T y p  wurde  als M u t t e r  be- 
n u t z t  u n d  zucrs t  m i t  6 - - [ 2 P o i l e n k 6 r n e r n  eincr  
26ch romosomigen  Pflanze,  die e inen d o m i n a n t e n  
F a k t o r  ftir A n t h o c y a n b i l d u n g  en th ie l t ,  be s tgub l .  
D a n a c h  wurde  mi t  viol ]~ollen der  as ia t i schen  
r3 ch ro mo s o mi g cn  Fo rm mxchbest~tubt.  An der  
R o t f M b u n g  k o n n t e n  die K r e u z u n g e n  i n n e r h a l b  dcr  
Spezies yon den  Spez iesbas t a rden  un te r sch ieden  
werden.  Die n o r m a l  ausgebi ide ten  S a m e n  s ta ture-  
ten  im a l lgemeinen ~on R a s s e n k r e u z u n g e n ,  wah-  
rend  (lie n u r  auf  N/M~rmedium zur  We i t e r en tw ick -  
h m g  ge langenden  Samen,  (lie zum Tell s t a r k  gc- 
s c h r u m p f t  waren,  sich als B a s t a r d c  erwiesen.  Nach-  
dem die Keinfl inge in dem .Nahrmedium \Vurzeln  
gebi lde t  h a t t e n ,  wurden  sic m s ter i l i s ier te  Er(h., 
gepf l anz t  u n d  sorgfgl t ig u n t e r  anfgngt icher  Zugabc  
yon N~hr l6 sung  aufgezogen.  Auf  diese "Weise 
k o n n t e n  B a s t a r d e  zwischen G. hirsutum ur~d 
2 V a r i e t g t e n  yon  G. herbace, zesz, G. hirsulum und 
3 VarietS~ten yon (;. arboreum u n d  G. barbade~sc 
und G. herbaceum herges te l l t  werdcn.  Mit  t l i l t c  
dieser  Me t h o d e  sollen wei tere  ve rsch iedene  l~;~- 
s t a rde  herges te l l t  werden,  die d u t c h  Colchicin- 

) b c h a n d t u n g  zur  I olyploidie  g e b r a c h t  werden  solh,n. 
Hoffmann (MXhrisch- Sch6nberg) .  
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