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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 
Inheritance of fertility in the lateral spikelets of 
barley. (Vererbung der Fertilit/it  der Seitenghrchen 
bei Gerste.) Von W. It. LEONARD. Genetics 27, 
299 (1942). 

Bei der Kulturgerste unterscheidet man nach der 
Fert i l i tgt  derSeiten~hrchen 4 Arten. Die Fert i l i tgt  
der Seitenghrchen ulid infolgedessen die Artunter- 
schiede beruhen jedoch nur  auf weliigen Erbfak- 
toren. Der Faktor  V der I. Koppelullgsgruppe 
bildet eilie multiple Reihe : Va Va =Hord. distichum, 
VaeVde =H.  de/iciens, vv = H .  vulgate. AuBer diesem 
Locus beeiliilul3t eili weiterer i n  der IV. Koppe- 
lungsgruppe gelegener die Ferti l i tgt  der Seiten- 
ghrchen stark und bedillgt die charakteristischen 
Merkmale der Art H. intermedium. Der gegen den 
Zeiligkeitsfaktor hypostatische Faktor  J bedingt 
in der Kombiliation VVJJ  die Art H. intermedium 
(VVii = zweiteilig, vvii  bzw. v v J J  = mehrzeilig). 
Heterozygote VVJi bzw. VvJi  zeigen keille, VvJJ  
teilweise Ferti l i t~t  der Seitelighrchen. Die Aus- 
prggung des intermedium-Merkmales ist jedoch 
nicht  einheitlich. Es gibt Formeli raft ferfilell (im 
Gegensatz zu H. vulgare abet  ulibegrallntell), teil- 
fertilen ulid nichtferti len Seitenghrchen. In  tier 
Arbeit werden laligjghrige Untersuchungeli  zu 
dieser Frage vorgelegt, aus denen hervorgeht, dab 
die untersuchte Variet~t H. intermedium mortoni 
(C. J. Nr. 221o) mit  einer Ferti l i t~t  der Seiten- 
ghrchen yon 4o,7% (32,2--51,2%) ein neues Allel 
dieses Faktors enthglt. Die Varietgt hat  also die 
genotypische Kolistitution v v J h J  h lind wird als 
,,fertile in termedium" bezeichnet. Dieses Ergebnis 
ist durch Testkreuzungen mit  den Genotypell vvJ  J, 
v v i i  und V VJ J gesichert. Der letztere Genotyp, 
der also eine illtermedium-Variet~t mi t  nicht fer- 
t i len Seiten~hrchen (=zweizeilig) darstellt, ist, da 
J und jh gegen vv hypostatisch sind, besoliders ge- 
eignet, nnbekannte  Kons t i tu t ionen  bezfigl, der 
multiplell intermedium-Serie zu testen. Koppe- 

lungsuntersuchungen ergaben, dab der Faktor J h 
der var. mortoni nicht ill den Koppelungsgruppen 
I, I I ,  I I I ,  v a n d  VI  liegt, dab er dagegen mit  einem 
Austallschwert yon i4,32% mit  dem K a p n z e n -  
faktor der IV. Koppelungsgruppe gekoppelt ist, 
ein weiterer ]3eweis ffir die Richtigkeit der An- 
nahme einer multiplen Serie J, jh und i, da die 
Koppelung zwischen Kk und Ji nach ROBERTSO~" 
IS,I2 % betrggt. Lein (Halle a. d. S.). 
Bemerkungen zu Geschlechtsbestimmungsfragen. 
VoilE. KNAPP. Flora (Jena), N. F. 37, 139 (I943). 

Im I. Abschnitt  (I) wird die Symbolik der Ge- 
schlechtsbestimmung (GB) er6rtert;  die Correns- 
schen Zeichen A, G, Z werden ffir entbehrlich be- 
funden;  an Stelle ~, ~ wird, im Sinne strikter Durch- 
ffihrung des Prinzips, ffir einen einfach mendelnden 
Unterschied nut  einen Buchstaben zu bellutzen, 
vorgeschlagen: bei c~-Heterozygotie c~ = M / + ,  

= + / + ,  oder c~ = f/f, 9 = +/ I ,  bei 9-Heterozy- 
gotie c? = + / + ,  $ = ' F / + ,  oder c? = m / m ,  $ = 
+ / m .  (Gegell Verf. Meinung fiber GOLDTSCHmDTS 
Symbolik sind Bedenkeli m6glich.) - -  In  I I  wird da- 
getan, dal3 die bisherigeli Befunde all Melandrium 
ulid ~tcnida noch nicht besagen, dab bier ffir die 
GB das Verh~tltnis Autosomen/X unwesentlich und  
das Y yon EinfluB ist; vielmerh brauchte bei diesen 
Pflanzen, im Gegelisatz zu Drosophila, IIur ein 
scharfer Umschlagspunkt in der Geschlechtsaus- 
prggung zu bestehen. - -  In  I I I  wird vermutet,  dab 
der simple Rfickkreuzungsmechanismus der GB 
deshalb so welt verbreitet  sei, well er allein das 
Auftreten beider Geschlechter in allen Generatio- 
IIeli garalitiere. Der dihybride MechalliSmuS bei 
Chlamydomonas u. a. k611ne als primitiver, noch 
Ilicht stabilisierter Fall  angesehen werdeli. Aus- 
tausehverhiliderung wfirde bier zum gew6hlllichen 
Typ ffihren, und in diesem Sinlie sei vielleicht das 
hg~nfige Fehlen rol l  Austausch zwischen X und Y 
verst~ndlich. - -  In  IV wird dargetali, dab trotz 
Eiliheitlichkeit des ~ul3eren GB-Mechanismus der 
innere sehr verschiedeli sein kann. Unter  den, ,Rea-  
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lisatoren", d .h .  , ,unter jenem Allelenpaar, durch 
das m~Lnnliche und weibliche Individuen sieh von- 
einander unterscheiden and  dutch das der Ge- 
schlechtsunterschied realisiert wird", seien ,,nicht 
Gene mit  einer bestimmten, das Gesehleeht rea- 
lisierenden Wirknng vorzustetlen". (Die s ist wohl 
nur  f~r Pflanzen ganz richtig bzw. hervorhebens- 
weft; ffir Drosophila gibt es kaum ein solches 
,,Allelenpaar".) - -  In  V wird die Terminologie der 
Geschlechtlich.keit yon Gameten, Organen und 
Individuen er6rtert, in VI schlieBlich der Sonder- 
fall yon Arten n i t  mon- und dihcisehen Individuen.  
Hier gibt Verf. eine hypothesenfreie Genf0rmel der 
Corrensschen Bryonia-Kreuzungen. 

W. Ludwig (H~lle a. d. S,). ~176 
Vererbung durch labile Gene. Ti. 1. Genmutationen 
als Ursache yon Abiinderungen in Penetranz und 
Expressivit~it einer Bildungsanomalie, nachgewiesen 
dutch experimentelle Stammbaumforschung an 
calycanthemen Primeln. Von A. ERNST. Arch. 
KIaus-Stiftg ]7, Erg.-Bd., I (I942). 

In  einer sehr umfangreichen Arbeit  (567 SeiteI1, 
199 Tabellen, 58 Textfiguren, 17 Stammbaumfal t -  
bl~ttern, 3 Doppeltafeln) hat  Verf. die Ergebnisse 
seiner langjghrigen und mfihevollen Untersnchun- 
hen fiber die Genetik der Calycanthemie bei Wild- 
ar ten a n d  Gartenformen yon Primula, Sektion 
Vernales, niedergelegt. Die Erscheinung der Caly- 
canthemie, die Umwandlung des Kelches in eine 
zweite Korolle, steht in enger 13eziehung zur Hete- 
rostylie. Die Calycanthemie ist ein geschlechts- 
gebundenes h~[erkmal. Sie ist n i t  d e n  bei den 
Primeln h~ufigen 131fitendimorphismus, also prak- 
tisch Getrenntgeschleehtigkeit, gekoppelt, jedoeh 
t re ten such Austauschindividueil auf.  In  Nach- 
kommenschaften aus Kreuzungen zwischen caly- 
canthemen Formen and  zwischen diesen and  nor- 
malkelehigen t re ten Abweichungen yon den zu er- 
wartenden Spaltungsverh~,tltnissen auf, die dnrch 
Ab~nderung der Penetranz und der Expressivit~t 
des CMycanthemiemerkmales erkl~rt werden. Das 
die CMycanthemie bedingende Gen ist labil, und 
es gibt Sippen, die die AnomMie hochgradig pene- 
t ran t  u n d  expressiv vererben, neben anderen, in 
denen die Calyeanthemie mehr oder weniger starke 
Abschw~Lchungen aufweist, die bis zu# Normal- 
kelchigkeit ffihren khnnen. Die Labilit~t des Caly- 
canthemiegens ist in verschiedenen Plasmen ver- 
schieden stark. Die Mutabili tgt  hubert sich meist 
irt der Richtung dominant  zu recessiv, also in einer 
Abschw~chung des Merkmals; der nmgekehrte Fall 
ist weir weniger h~ufig. Das Studium der hoch- 
mutablen,  labilen Gene ist nicht nur  sehr aufschlnl3- 
reich ffir die Erforschung der Natur  de r  Erb- 
anlagen, sondern er6ffnet im Anschlul3 an die 
Untersuchung des Erbgangs der y o n  Verf. unter-  
suchten 13ildungsanomalie such neue Aspekte in 
der Frage der Erbkrankheiten.  Nach Ansicht des 
Verf. lohnt es, zu untersuchen, ob nicht  such 
zahlreiche der beim Menschen vorkommenden erb- 
lichen 13ildungsanomalien und t{rankheiten durch 
labile Gene bedingt sind, so dab eine Abschw/ichung 
oder gar eine Ausmerzung in befallenen Sip.pen 
m6glich ist. Im t t inbl ick darauf hat Verf. emen 
Tell seiner Versnchsergebnisse in Gestalt yon 
Stammbgumen dargestetlt, also such einer in der 
nichtexperimentellen Humange~letik angewandten 
Methode. Dureh diese Darstellungsart lieB sich 
besonders der Wechsel yon Penetranz und Expres- 
sivit~t in den einzelnen Famil ien sehr gut erkennen. 

Bezfiglich der experimentellen Einzeluntersuchun- 
hen muB auf das Original verwiesen werden. 

Schmidt (~Ifincheberg, Mark}. 
The balance of polygenic combinations. (Das Gleich- 
gewicht polygener Kombinationen.) Von I~, MA- 
TI~ER. (John Innes Horticult. I~st., Merton, Lon- 
don...) J. Genet. 43, 309 (z942). 

Uber den Begriff tier balancierten polygenen 
Kombinat ion (b. p. K.) vgl. das Referat 45o16. 
Liegt ein polygen bedingtes quantifatives Merkmal 
vor u n d  ist z .B.  infolge Umwelt{nderung sein 
bisheriger Wert  nicht mehr optimal, so wird sich 
durch Rekombination nnd Austausch eine neue 
b. p. K. herausbilden. Die Geschwindigkeit, mit  der 
dies geschieht, h~ngt yon der St/irke der Koppelung 
aller Gene ab, die alas bert. Merkmal mitbest immen, 
sowie yon ihren Koppelungsphasen. So werden 
etwa) wenn die Allele A, ]3, C die K6rpes er- 

hhhen,  a, b, c sie erniedrigen, aus dem Stamm 
ABC/abc am leichtesten groBe Individuen ausge- 
leser[ werden k6nnen, beim Stature Abe/aBc wird 
es am 1/ingsten dauern. Verf. ffihrt nun  den Begriff 
tier ,,potentiellen oder ,,latenten" (hidden) Varia- 
bilitdt (bzw. Variation) ein. Die Stgmme AAbb 
und aaBB sind, wenn beide Allelpaare gleiche VCir- 
kung haben, genetisch verschieden, ph&notypisch 
und auslesem/il3ig aber gleichwertig; eine aus bei- 
derlei Individuen bestehende Population zeigt nur  
potentielle Variabilit~t and  beh&lt diese, wenn 
z. 13.,nut Selbstung zugelassen ist, bei. Ist  abet  
Kreuzung beider Individuenarten m6glich, so wird 
in der F~ ein erheblieher Tell dieser potentiellen 
Variabilit~t/rei.  I n  einer b. p. K. ist das Verh~ltnis 
zwischen potentieller und freier Variabilit/~t kon- 
stant, d. h. es schwankt um einen Gleiehgewichts- 
wert .  Bei allm~hlicher Umwelt~nderung wird am 
gfinstigs..ten ein solches Gleichgewicht sein, dab 
einem Uberschul3 der potentiellen fiber die freie 
Variabilit&t entsprieht. Die freie Variabilit/~t Wird 
dann st~Lndig, abet  Iangsam dureh die Selektion 
gemindert, gleichzeitig aber yon der potentiellen 
her laufend erg~nzt, so dal3 die Art oder Population 
stets weiter anpassungsf~hig bleibt. Schnelle Frei- 
lassung der potentiellen Variabilit~Lt wfirde zu einer 
Schw{ehung bzw. einem Verlust kiin~tiger An- 
passungsfghigkeit ffihren. Daher werden in den 
b. p. K. die Gene so angeordnet sein, da~3 sie st~ndig 
nu t  eine mXgige Menge potentieller Variabilit&t 

freiwerden lassen (Muster A b C d E), und auch ent- 
sprechend intensive Koppelung zeigen. - -  I n  d e n  
folgenden experimentellen Tell wird, wieder ffir die 
Borsten yon Drosophila melanogaster und unter  
Verwendung yon in allen 4 Chromosomen mar- 
kierten St~mmen, gezeigt, dab es gleichzeitig Ifir 
dasselbe. Merkmal (13orstenzahl) in allen Chromo- 
somen (das !deine 4. blieb auger 13etracht) b. p. K. 
geben kann. Ferner  erwies ein Fall  im 3. Chromo- 
somen, dab eine groBe phgnotypische ~knderung 
(steigerung der 13orstenzuh1 um 40%) lediglich 
durch Rekombination in einem sehr kleinen Chro- 
mosomensegment bewirkt werden kann, und 
schlieBlich ergab sich, dat3 eine Kreuzung zweier 
polygener Systeme, also vielfache Rekombination, 
z u  keinem merkbaren Effekt, also zu keinem Frei- 
werden potentieller Variabilit/tt ffihren kann. Aus 
ersterem 13eSund dart geschlossen werden, dab die 
potelitielle Variabilit/tt im allgemeinen sehr erheb- 
lieh ist. Nach Meinung des VerL dfirfte Aufspal- 
tung einer b. p. I(. infolge Crossing overs zwischen 
Streng gekoppelten Genen ~ wie sir in groBen Po- 
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pulationen vorkommen muB - -  ffir die Artbildung 
(Artentrennung) ausreichen. In  Experimenten mit  
notwendig geringer Individuenzahl und beschr'~tnk- 
ter Dauer abet  wird man meist nu t  geringe Effekte 
erzielen k6nnen. - -  Die MutabilitS~t ist die Quelte 
fiir die Ausffihrung der potentiellen u 
Koppelung nnd Heterozygotie sind ihr Speiche- 
rungs-, Ivaktorenaustausch (Rekombination), ihr 
Freilassungsmechanismus; letzterer erh~tlt die Art 
auf Kosten einer geringen Eignnngssenkung stets 
anpassungsf~hig. Der Ph~tnotyp ether Population 
set im allgemeinen stabiler als ihr Genotyp: im ge- 
notypischen Milieu finale st~ndige Ummischung, 
Ausmerzung, Auffiillung statt .  Man k6nne Ver- 
gleiche mit  einern Gas ziehen, das stabile Makro- 
eigenschaiten besitzt, wXhrend im Meinen die 
Molekfile in st~ndig wechselnden Richtungen und 
mit  st~ndig wechselnden Gesehwindigkeiten durch 
einanderfliegen. W. Ludwig (Halle a. d. S.) ~ ~ 
Beitr~ige zur Kenntnis des cruciata-Merkmals der 
0enothere, .  4. Gigas-Bastarde. Labilititt und Kon- 
versibilit~it der Gr-Gene. Von  O. R]~NNER. (Botan. 
Inst., Univ: Jena:) Z. Vererb.lehre 80, 590 (I942). 

Verf. berichtet zun~chst fiber Kreuzungen rnit 
den selbststerilen pict irubata gigas. Diese entstehen 
recht hgufig in den Krenznngen der cruciaten Oe. 
atrovirens (pingens ~) rnit tier Oe. biennis (rubens c?) 
oder such in den Selbstungen der diploiden pictiru- 
ba t s  durch somatische Genornverdoppelnng. wo- 
r a u i d e r  vorkommende sectoriale, ja selbst peri- 
klinale Aulbau mit  diploiden Gewebeanteilen 
deutet. Diese gigas sind cruciat oder normalbliitig. 
Die triploiden Bastarde albicans (pingens + rubens) 
aus Oe. biennis eruciata (albicans ~) • pietirubata 
gigas normal sind alle normalblfitig. H~ttten die 
Pollenk6rner tier gigas ira Komplex pingens den 
recessiven Ivaktor cr, im gleichzeitig fibertragenen 
rubens Cr vererbt, so w~iren bet den triploiden 
cr cr Cr-Bastarden zum mindesten ein Teil cruciat 
gewesen. Da alle normal sind, war cr yon pingens 
zu Cr rnutiert. Der Bastard biennis (Cr- albicans $) 
• pict irubata gigas cruciat mfiBte, falls rubens noch 
Cr bes~Be, norrnalblfitig sein. Wenn er streng 
crnciat ist, so zeigt das, daft bet der cruciaten picti- 
rubata  gigas Cr yon rubens zu cr konvert ier t  wurde. 
Diese nnd  noch eine Reihe anderer gigas-Kreu- 
zungen best~tigen die schon an der diploiden picti- 
rubata  gewonnenen Ergebnisse. Aus den Kreu- 
zungen der cruciaten pict irubata mit  der normal- 
blfitigen biennis oder suaveolens bzw. parviflora 
werden nur normalblfitige ]3astarde mit  dem Korn- 
plex pingens erhalten. Daraus muB geschlossen 
werden, dab der Ivaktor cr, der zuvor Cr znr Kon- 
version zu cr veranlaBte, dutch eben dieses Zu- 
sammentreffen mit  Cr ,,erschfittert" wurde und 
nunmehr  nach neuerlicher Kombinat ion mit  Cr 
ausnahrnslos zu Cr konvertierte. Entsprecbendes 
gilt ffir Cr y o n  rubens, wenn beispielweise aus der 
Krenzung der crueiaten atrovirens (or. pingens ~) 
mit  der normalblfitigen pict i rubata (Cr �9 rubens c?) 
nur  cruciate pict irubata erhalten werden. Die Gene 
sind also, auch auf Grund noch anderer Kreuzungen 
nach vorangegangener Konversion labiler als bet 
den Ausgangssippen. Nach mehrmatigen Selbstun- 
gen sind die erst labilen Gene wieder stabiler. In  
dem Abschnit t  fiber Labilit~t und Konversibili t~t 
wird sie yon O~HLKERS auf Grund seiner Unter-  
suchungen an,crucia ten Oenotheren gegebene Er- 
kl/irung diskutiert.  Es ergibt sigh, dab die Vorstel- 
lungen des Verf. recht nahe an die yon OZHLKPRS 

herankommen. Der Unterschied besteht darin, dab 
der Yerf. Yon der Anregung der Mutation dutch 
Heterozygotie fiberzeugt ist. Eine Literaturfiber- 
sicht fiber die rnutmaBliche IKonversion bet anderen 
Objekten schlieBt die wichtige Arbeit  ab, aus der 
nu t  wenige, wichtig erscheinende Krenzungen hier 
besprochen werden konnten.  

j .  Sohwemmle (Erlangen).~176 
Untersuchungen an reziprok verschiedenen Art-  
bastarden bei Epilobium. 1. Uber die Bastarde ver- 
sehiedener Sippen der Arten E. hirsutum mit E. par- 
vif lorum resp. E. montanum. Von P. MICHAELIS.  
(Erwin Baur-Inst., Kaiser-Wilhelm-Inst, /. Zi~ch- 
tungs/orsch., Miincheberg, Mark.) Ivlora (Jena) N. 
1 v . 37, I (1943). 

In  umfangreichen Kreuzungen mit  hirsutum- 
Sippen hat Weft. nachgewiesen, dab diese sich im 
Plasma unterscheiden. Dem der Sippe Jena kommt 
eine spezifische, die Entwicklung quali tat iv be- 
stimmende Wirkung zu. Wie die EntwicMung er- 
folgt, ist augerdem noch yore Genom der einge- 
kreuzten Sippe, yon dem Vorhandensein plasma- 
empiindlicher Gene abhXngig. Ahnlich verhalten 
sich 9 Thfiringer hirsutum-Sippen, deren Plasma 
aber in quali tativer und quant i ta t iver  /3eziehung 
doch etwas verschieden ist. 7 andere Thfiringer 
Sippen haben ein ganz anderes Plasma. Von 327 
weiteren Sippen yon den allerverschiedensten 
Standorten hat ten nur  noch 6 ein Plasma ~on 
~hnlicher Wirkung wie das der E. hirsutum Jena. 
Es sollte nun  untersucht  werden, ob bet Einkren- 
znng yon Arten, so wie frfiher yon E. luteum, die 
EntwicMungstendenz des hirsutum-Plasmas qua- 
l i tat iv ver~ndert  wird. Weiterhin war zu prfifen, 
ob das hirsuturn-Jena-Plasma gleich oder ~hnlich 
dem anderer Art ist, woraus sick rn6glicherweise 
Schlfisse hinsiehtlich der E. hirsutum Jena ziehen 
lassen. 3 hirsntum-Sippen (Jena, M.iinchen, Coim- 
bra) wurden mit  36 Sippen der E. parviflorum rezi- 
prok gekreuzt. Der Samenansatz ist nicht schlecht, 
bet der Krenzung E. parr. X hirs. eher noch besser. 
Die Samen aus der hits. Jena X parv.-Kreuzung 
keirnen sehr sehlecht. Bet Kreuzungen mit  22 parv.- 
Sippen, darnnter  Mien sfideuropNschen, wurde  
i iberhanpt kein keirnf~higer Sarnen erhalten. Bet 
den restlichen ljegt das Keirnprozent zwischen o,9 
und 4o. Wesentlich besser ist die Keimung bet den 
KreuZungen mit  hits. Mfinchen (18,4--5o%), noch 
besser bet denen mit  hits. Coimbra (33,4--56,4%). 
t3ei den parr .  X hirs.-Kreuzungen ist die Keimung 
zwar nicht besonders gut - -  am besten wieder bet 
denen mit  hirs. Coimbra - - ,  aber vor allern viel 
gleichm~if3iger. Zeigt sick schon hierin wieder eine 
schon wiederholt nachgewiesene spezifische Wir- 
kung des Jena-Plasmas, so erbringt die Unter-  
suchung der erwaehsenen ]~astarde wieder das 
gleiehe. Je nach der eingekreuzten parv.-Sippe sind 
die hirs. Jena • parv.-]3astatde entwickelt. Am 
geringsten sind die St6rnngen bet den lairs. Jena x 
parr .  Crailsheirn-Bastarden. Die Keimlinge aus 
hirs. Jena x parr .  Eilenriede sind extrem gest6rt 
und lassen sick nicht yon Keirnlingen aus hits. Jena 
X lairs. Coimbra-Kreuzungen unterscheiden. Be- 
zeichnend is* such wieder die Abh~tngigkeit yon 
Umwelteinflfissen. So sind die reziproken Unter- 
schiede sehr groB. Daraus folgt, dab die Plasmata 
der /~. hits. Jena und E. parr. nicht gleich sind. 
Bet den Kreuzungen der hits. Mfinchen bzw. lairs. 
Coimbra mit  den parv.-Sippen fehlen reziproke 
Unterschiede. Daraus kann abet keinesfalls der 
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Schlut3 gezogen werden, dab ihr Plasma identisch 
ist mit  dem der E. parr. ; denn bei den Krenzungen 
dieser beiden hirs.-Sippen mit  E. luteum sind die 
reziproken Unterschiede sehr gering, bei den 
luteum X parv.-Kreuzungen dagegen betr/ichtlich. 
Die Kreuzungen Init 26 montanum- sowie mit  
roseum-Sippen sind schon infolge des  schleehten 
Samenansatzes nicht so brauchbar. Da abet  die 
Samen aus allen Krellzungen mit  hirs. 9 fiberhaupt 
nicht keimen, kann daraus doeh gesehlossen werden, 
dab da.s Plasma der hits. Jena nicht identisch sein 
kann  mit  dem des t?. montanum und E. roseum. 
Folglich is t  das Plasmon der E. Mrs. Jena wohl 
dutch eine, in ihrem Wesen noch v611ig unbekannte  
Anderung des Plasmas, so wit  es bei  den anderen 
hirsutum-Sippen vorliegt, ents tanden,  

J. Schwemmle. (Erlangen). ~176 
Ontersu�9 an reziprok verschiedenen Art- 
bastarden bei Epilobium. 2. 1Uber Ab~inderungen an 
reziprok verschiedenen und reziprok gleichen s 
bium-Artbastarden. Von P. MICHAELIS und H. 
ROSS. (Erwin Baur-Inst., Kaiser-Wilhelm-Inst. /. 
Zi~chtungs/orsch., M~ncheberg, Mark.) Flora (Jena) 
N, F. ~7, 2 4 (1943). 

Bat~cHE haft erstmalig an den E. hirsutum Essen 
X parvi/lorum Ttibingen-Bastarden mit  s tarken 
EntwicMungsstSrungen _+_ normale Triebe gefnn- 
dell, sog. Normalisierungen, die als Stecklinge 
weitergezogen konstant  blieben. Sie sollten das 
dutch den Pollenschlauch fibertragene parv,-Plas- 
ma besitzen. Inzwisehen sind auch in den KultI~ren 
der E. airs. X parv:-Bastarde der Verff. vielfach 
solche Ab~tnderungen aufgetreten. Sie f inden sich 
nur  bei Herbstaussaaten und bei stark in der Ent-  
wicklung gest6rten Bastarden. Es lassen sich der 
Ausbildung der Blgtter nach verschiedene Typen 
aufstellen, die an einem SproB, der zuletz~ normal 
ist, aufeinanderfolgend vorkommen kSnnen, oder 
abet  ein Sprol3 reprXsentiert nur  einm~ best immten 
Typ. Eine Anderung im Lauf vegetafiver Ver- 
mehrung w~hrend 7 Monaten war nieht  zu beob- 
achten. Eingehender untersucht  wurden noch ein- 
real die B~t~cHm~schen 13astarde. Die Ergebnisse 
sind grunds/itzlich die gleichen. Da das Auftreten 
yon Schecken die M6glichkeit der Lrbertragung yon 
parv.-Plasma anzeigt, konnten  die Normalisie- 
rungen, soweit es sick nicht, ,wie nachgewiesener- 
maBen vorkommt, um solche rein modifikatorischer 
Art handelt, damit  erkl~trt werden. Nun abet  f inden 
sick _~ normale Aste an reziprok gIeichen airs. X 
parr . -  nnd hits. X rnontanum-Bastarden,  die in- 
folge Unvertrgglichkeit der Genome inde r  Eiltwick- 
ltmg gest6rt sind. I4ier mug die oben gegebene Er- 
klgrung versagen. Wie diese h6chst eigenartigen 
Erscheinnngen zu denteI1 sind, soll spgter nach der 
Behandlung ~thnlicher Abgnderungen bei den hirsu- 
tunl-Sippenbarstarden er6rtert  werden. 

J. Schwemmle (Erlangen). ~ ~ 
Cytologische Untersuchungen an Mutanten von 
AntirrMnum majus L, 2. Mosailtpflanzen mit rezi- 
proken Translokationen. Von G. POI-ILENDT. 
(Abt. /. Mutations/orsvh., Kaiser-Wilhelm-Inst. /. 
Ziichtungs/orsch., Mi~ncheberg, Mark u. Inst. /. 
Vererbungswiss., Univ. Strafiburg.) Chromosoma 
(Berl.) 2, 388 (1942). 

In  FortsetzuI~g der ersten Arbeit  (Z. Verb.lehre 
80, 281) werden weiterhin Heterozygoten der Kreu- 
zung uni dick Div serp N uni§ dick + Div+ serp+ 
einerseits lind uni comp paltin Div X ~lni+ comp + 
pal+ Div+ andererseits untersncht.  Innerhalb  der 

F 1 t ra ten  Bliiten auf, die die Merkmale der im uni- 
Chromosom liegenden Gent  in rnosaikartiger Ver- 
tei lung besaBen. Fort laufende t3eobachtungen an 
Pflanzen aus der zweiten Kreuzung zeigen, dab die 
Entwicklung der Blfiten im Laufe des Sommers 
zum phgnnormalen Typ zurfickgeht. Bis auI zwei, 
sind die beobachteten Individuen alle aus r6ntgen- 
behandelten Samen oder ebensolchem Pollen des 
m~tnnlichen Elters hervorgegangen. In  ffinf Pflan- 
zen aUS jeder Kreuzung wurde im PachytXn dutch 
giinstige Lage der Chromosomen eine heterozygo- 
tisch reziproke Translokation sichtbar (kreuzf6r- 
mige Paarungsfigur). Zwei der Pflanzen waren zur 
Zeit der Fixierung bereits normal. An zahlreichen 
anderen translozierten Chromosomenverb/inden 
wird a u f  Grund der sichtbaren I-I-Figur eine inho- 
mologe Paarung angenommen. In  manchen F~tllen 
der Translokation war das zweite (uni-) Chromosom 
der eine Partner.  Ffir den anderen kommen das 
zweite und vierte Chromosom in Frage. I-Iier 
scheint ein Wechsel mSglich. Als Ursache des 
Blfitenmosaiks n immt  Verf. an, dab die im Trans- 
lokationschromosom gelegenen Standardallele vor- 
fibergehend inakt ivier t  sind. (I,, vgl. diese Z. 15, 
22.) E. Stein (Berlin-Dahlem). ~176 
Beeinflussung der Mutationsausl6sung und anderer 
Wirkungen der R6ntgenstrahle, bei Antirrhinum 
majus dutch Veriinderung des Quellungszustandes 
der zu bestrahlenden Samen, Von E. KNAPP und 
R. KAPLAN, (Abl. /. Mutations/orsca., Kaiser- 
Wilhelm:Inst./. Zi~ehtungs/orsch., Mi~nvheberg/ Mark 
U. Inst. /. Vererbungsvoiss., Univ. Straflburg.) Z. 
Vererb.lehre 80, 5Ol (1942). 

Verff, untersuchten den EinflnB, den die ver- 
sehiedene Quellung ~nd die Wiedertrocknung ge- 
quollener Samen yon A'ntirrhinum majus (Sippe 5o) 
auf die mutationsausl6sende Wirkung yon 1R6nt- 
genstrahlen ausfiben, t-Iinsichtlich der auftretenden 
Sch~tdignngen wie auch der I-tgufigkeit des Vor- 
kommens ~nifaktorielt spaltender Mutationen ergab 
die Bestrahhmg der Samen nach achtstfindiger 
Qnellung eine gr613ere Wirknng als die ungeqnolle- 
net  Samen. Wiedertrockmmg setzte diese Wirk-. 
samkeit herab; sie ist abet  doch stgrker als bei un- 
gequollenen Samen. Quellnng be iLnf tzu t r i t t  ffihrt 
zu st/irkeren Sch~digungen dutch die Bestrahlnng 
als Unterwasserqnellnng; bezfiglich der Mutations- 
ausl6sung scheint die Wirkung der Unterwasser- 
quellung stgrker zu sein. Durch t~estrahlung trok- 
kener Samen wurden relativ mehr Mntationen 
erzeugt, deren 3~erkmale (Chlorphyllgehalt, Blatt- 
gestalt. Wuchs usw.) schon in der Saatschale er- 
kannt  werden kSnnen, dnrch Bestrahlung gequol- 
lener Samen relativ mehr Mntationen, deren ph/i- 
notypische Ausprggtmg sick erst nach dem A~s- 
pflanzen ins Freiland feststellen l~Bt, Nach den 
yon den Verff. gewonnenen Versuchsergebnissen 
beeinfluBt der Quellungszllstand der Gewebe die 
mutationsausl6sende Wirkung der RSn~genstrahlen 
Die dabei festgestellte Erh6hung der Strahlen- 
wirkung kann  dutch Wiedertrocknung rfickg~tngig 
gemacht werden. Verff. diskutieren kurz einige 
sick aus den experimentellen Befunden ergebende 
the0retische Folgerungen. Schmid (Mfincheberg). 
Ohromosomenstruktur. Von J. STRAUB. Natur-  
wiss. 1943, 97. 

l~in willkommen Mares, mit  guten Abbildungen 
versehenes Referat des im Felde stehenden VerI., 
das zuerst die Spiralen der 2Vletaphase, ihre Ent-  
stehung und ihre physiologischen Bedingungen er- 
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l~ntert, dann die Frage der , ,Molekular-Spiralen" 
und der bet Tradescar~tia sichtbar gemachten Kiein- 
spiralen bespricht. Anschliel3end wird t ier  Chro- 
monemaban behandelt,  an Hand der Strukturen 
des Pachyt~ns und der Speicheldrfisenchromoso- 
men. Ein 3. Abschnit t  befagt  sich m i t  dem che- 
mischen Aufbau der ChromosorAen, den Unter-  
suehungen CASP~RSSONS (Ultraviolettabsorption),  
der Verteilung und Nolle der Thymonucleinsgure 
und der Eiweil3e sowie der Vermehrung der ersteren 
wghrend der Prophase. Damit  sind letzte Fragen 
des Chromosomenwachstums und der ~envermeh-  
rung angeschnitten. Von den hier bestehenden The- 
often werden die yon F~I~O~ICI~-FRESKA und yon 
JORDA~ hervorgehoben. Den SchluB bilden ~3ber- 
legungen, die sieh aus dem Gegensatz zwischen deln 
Chromonelna rnit seiner s t rength Linearstruktur,  
als dem Sitz der Gene, und dem Plasma, dem 
Trgger des Plasmons ergeben, dem eine derartige 
Anordnung der Meinsten Teilchen nicht eigen ist. 
Das Plasmon fibertr~gt daruln - -  im Gegensatz 
zum Chromosom - -  seine Anlagen als Ganzes auf 
die Nachkommen, und die Auswirkung seiner Ab- 
~uderung bedarf  wohl wetter Zeitrgume. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~176 
Uber die Aufhebung des Gonen- und Xygotenausfalls 
bei Oenothera. Von FR. OFI-ILKERS nnd C. 
t t A R T E . .  Flora (Jena) N. F. 37, lO6 (i943). 

In einem z.~ieil berichtet O e h 1 k e r s fiber seine 
Untersuchnngen an Oe. Coekerelli. ]Diese ist eine 
heterogame Komplexheterozygote (eutans ~. elon- 
gans c?)- Selten sind einige elogans-Eizellen vor- 
handen. Aus der Kreuzung Oe. Cockerelli • suaveo- 
lens ([lavens c?) erh/ilt man curtans 2 flavens; diese 
ve r e rb t imPo l l ennu r  wiederflavens.  Ausder  Kreu- 
zung Oe. biennis (albicans ~ .  rubens d) X curtans X 
/lavens waren also nur albicans �9 flavens zu erwar- 
ten. Tats~chlich waren yon 2647 Pflanzen au~s dieser 
Kreuzung 2636 albicans �9 flavens; nut  9 bat ten die 
I<onstitution rubens �9 flavens. AuBerdern waren 
noch 2 Pflanzen da, die nut  aIbicans - curtans sein 
konnten. Hier  mul3te also ganz selten (zu o,o75 %) 
der curtans-Komplex dutch den Pollen fibertragen 
worden seth. ]Da diese albicans �9 curtans bet Selb- 
stungen gut ansetzt, der curtans-Komplex nnr~mehr 
also im Pollen akt iv  ist, kann es sich bet der ersten 
Entstehu.n.g der albicans - curtans nicht nm eine 
zuf~llige Ubertragung yon curtans dureh den Pollen 
handeln. Vielmehr ist anzunehmen, dab b e i d e r  
curtans �9 flavens dutch sehr seltenes Crossidg-over 
der Pollenletalfaktor yon curtans abgesprengt bzw. 
ausgetallscht wurde, so dab curtans nunmehr 
pollena!rtiv ist .  Eine mutat ive Anderunge ist natfir- 
lich nieht ausgeschlossen. Aus der Kreuzung der 
albicans - curtans mit  Oe. Cockerelli c? werden albi- 
Calls " elongans und curtans 2 elongans = Oe. Cocke- 
relli erhalten, die, jetzt  mit  biennis-Plastiden lob- 
haft grfin, zeigen, dab der curtans-Komplex offei1- 
bar nicht wetter vergndert  ist. Ans der Krenzung 
Oe. Cockerelli • albicans,  curtans (mit curtans im 
Pollen), konnten unter  Umst~nden die Homozy- 
goten cu r t ans -cu r t ans  erhalten werden. Aus 
Massenkreuzungen (z. B. 149o Kapseln mit  2o9 781 
Samen) wurden nur wenige (o,6i%) Keimlinge 
und Pflanzen (o,37%) aufgezogen. Mehrere kleine, 
schlechtwfichsige Pfl/inzchen, die zur Weiterzucht  
nicht verwendbar waren, aus gleichartigen anderen 
Kreuzungen waren I-Iomozygoten ~nit 7 Chromo- 
somenpaaren. Sie mul3ten cur tans ,  cnrtans seth. 
Sie sind, das muB aus der groBen Seltenheit und 

den1 Fehlen von Obergangsformen zwischen den in 
den tauben Sarnen absterbenden Embry0nen nnd 
dell I-tomozygoten yon geringer Lebensf~higkeit 
geschlossen werden, dutch Austausch des curtans 
zukommenden zygotischen LetMfaktors gegenfiber 
albicans entstanden. In ziemlicher H~ufigkeit  fin- 
den sich unter  den Naehkornmen aus obigen Kreu- 
zungen sog. ,,Cockerelli ohne Oipfel". ]Durch eine 
Reihe von Kreuzungen konnte die Vernlutung be- 
stgtigt werden, dab es sich hier um den rnetaklinen 
]Bastard elongans,  curtans handelt. Wenn der 
Komplex elongans ausnahrnsweise in den Eizellen 
auftritt ,  so deshalb, well er eine irgendwie geartetc 
u erfahren, hat, die sich im Gipfeldefekt 
bemerkbar rnach%~ Ant die in der Kreuzung Cocke- 
relti X albicans,  curtans sonst noch aufgetretenen 
Typen (abgeleitete albicans - cnrtans rnit i0 + 2,2, 
ents tanden dutch 2 Translokationen; Triploide, 
Trisome usw.), deren Chromosomenanord!mng er- 
rnittelt wurde, so11 nicht welter eingegangen werden. 
- -  Im 2. Tell berichtet H a r t e tiber entsprechende 
Untersuchungen an Oe. strigosa (depr#nens 9- " stein- 
gens c?).  Selten wird stringens dutch Eizellen 
fibertragen. In diesem Fall wird, z. t3. ans der I<ren- 
zung mit  Oe. suaveolens (/lavens c?) der metakline 
Bastard stringens - flavens erhalten. Dieser besitzt 
die ihm zukommende Chromosomenanordnung. In 
seiner Nachkommenschaft  fehlen aber die Pollen- 
sterilen, die in den Selbstnngen der flavens �9 strin- 
gens ausOe. (suaveolens • slrigosa) regelna~Bigauf- 
treten. Verschiedene Erkl~rungsm/3gIichkeiten wer 
den  diskut ie r t  Nach V e r i  hat  tier Komplex strin- 
gens des metaklinen Bastards durch Crossing-over 
zwischen deprimens und stringens den P0tlensterili- 
t~tsfaktor fr verloren nnd ist dadurch erst gegen- 
fiber dem deprimens-Komplex konkurrenzfiihig ge- 
worden. Offenber ist das aber nicht die einzige Ver- 
~tnderung, die notwendig ist, um stringens in die 
EizeHen gelangen zu lassen. 13efunde an anderen 
stringens-Verbindungen zeigen, dab auch yon an- 
deren Chromosomen ein Einftul3 auf die Eizellen- 
Konkurrenzf~Lhigkeit yon stringens ausgeht. 

J .  Schwemmle (Erlangen). ~ ~ 
The distribution of inversions in Trndeseantin. (Die 
Verteilnng der Inversionen bei Tradescantia.) Von 
C. lZ. SWANSON. Genetics 25, 438 (I94O). 

]Die in der vorliegenden Arbeit  mitgeteil ten cyto- 
logischen Untersuchungen erstrecken sich auf zwei 
nattirliche Bastarde aus Tradescantia canaliculata 
Ra / in  >< T. hu~nilis Rose und 28 Nachkommen aus 
der Kreuzung der beiden 13astardformen. ]Die 
Elternpflanzen weisen wenige, die Kreuzungsnach- 
kommen jedoch die verschiedensten Unregelm/tBig- 
keiten in der Meiosis auf. Es wurde festgestellt, 
dal3 zwischen der  I-I~tufigkeit terminaler Chiasmata 
und dem Prozentsatz yon Inversionsbrficken keine, 
zwischen der I-Igufigkeit der 13ildung interstitieller 
Chiasmata und der Brfickenbildung dagegen eine 
starke Korrelation besteht. Keine Korrelation 
wurde ferner gefnnden zwischen der Chiasmah~ufig- 
keit  und dem Prozentsatz der Univalente enthal- 
tendon Zellen. ]Die an den Kreuzungsnachkomnten 
festgestellten Sterilit~tserscheinungen fibertrafen 
den  auf Grund der Teilungsunregelm/if3igkeiten zu 
erwartenden Sterilit/itsgrad, und der Verf. erkl~irt 
dies dadurc'h, dab ffir das Anftreten der Sterilit/its- 
erscheinungen anch unbalanzierte Gent verant-  
wortlich zu machen sind. Ansteigen der Teluperatur 
in einem gewissen 13ereich bewirkt Erh6hnng der 
Chiasmafrequenz, vor allem in der interstit iellen 



4 ~ Referate. Der Zfichter 

Region, in Verbindung mit  vermehrter Zahl von 
Inversionsbrticken. Nach Ansicht des Verf. spielen 
ftir die Lokalisation und Frequenz der Chiasmata 
genetische Ursachen gegenfiber den Umweltein- 
fliissen die I-tauptrolle. I)as sehr verbreitete Vor- 
kommen yon Inversionen ist sicher fiir die Art- 
bildung in der Gat,tung Tradescantia yon Bedeu- 
tung gewesen. Bet Tradescantia wirken die Selbst- 
sterilit/it und die Inversionen als gegens5tzliehe 
Faktoren. Jene erleichtern, diese erschweren, in 
Verbindung m i t d e r  Chiasmalokalisation, die Genre- 
kombination.  Schmidt (Mfineheberg, Mark). 
On the probaiity of fixation of reciprocal trans- 
locations. (Uber die W'ahrscheinlichkeit der Fixie- 
rung reziproker Translokationen.) Von S.WRIGI~T. 
Amer. Naturalist  75, 513 (1941). 

Verf. revidiert seine in ether frfiheren Arbeit  
(Amer. Naturalist  74, 193 [194o] ) gegebene Behand- 
lung des Problems, bet der die Schwierigkeiten der 
Fixierung etwas iiberseh~tzt wurden. Er kommt 
jetzt zu folgenden Ergebnissen: Bet Pflanzen mit  
ausschlieBlich sexueller Fortpflanzung und Semiste- 
rilit~it der I-Ieterozygoten ist die Wahrscheinlichkeit 
der Fixierung bet einer wirksamen Populations- 
zahl N = IO yon der Ordnung io -8 und ent- 
sprechend 2. IO -6 ffir N = 2o und 3" IO-]~ ffir 
N = 5o. Dabei wird vorausgesetzt, dab weder die 
Semisterilit~it noch die Translokalion als solche 
Vorteile mit  sich bringen. Bet gleichem N ist die 
Wahrseheinlichkeit bet Tieren etwas gr6Ber als 
bet Pflanzen, selbst wenn nur  die balanzierten 
Typen lebensEihig und fruchtbar sind. Wenn die 
heterozygoten nnbalanzier ten Typen weder in 
Lebensf~ihigkeit noeh Zahl der produzierten Ga- 
meten benachteiligt sind und nur  die I-Iomozy- 
goten deficiencies eliminiert werden, sind die Aus- 
sichten gfinstiger: Die Wahrscheinlichkeiten be- 
tragen etwa 3 " IO-a ffir N = 2o, 4 " IO-6 fiir N = 5o, 
3 " IO-~~ ffir N = IOO und 5 " IO-~S ffir m = 2oo. 
Die angegebenen Wahrscheinlichkeiten gelten nu t  
ungef~ihr, ihre wahren Werte m6gen nm einen 
Faktor  % 4 grS/3er oder kleiner seth. Das Ergebnis 
der frfiheren Arbeit  bleibt insofern bestehen, als es 
bet ausschlieBlich sexueller Fortpflanzung kaum 
je zu einer Fixierung kommen wird, falls die Art 
nicht aus zahlreichen isolierten Populationen be- 
steht, derem Umfang zeitweilig extrem reduziert 
wird. Am gfinstigsten w~ire es, wenn Niufig Popu- 
lationen kleiner isolierter Standorte ausgetilgt n n d  
dann dutch Vermehrung gelegentlicher Zuwanderer 
aus anderen Standorten wieder aufgebaut wfirden. 
Wenn eine der unbalanzierten I-tomozygoten lebens- 
f/ihig und fruchtbar ist (was bet kleinen inse- 
r ierten Translokationen mSglich ist), kann dieWahr- 
scheinlichkeit der Fixierung des nichtdefizienten 
verXnderten Chromosoms sehr viel grSl3er werden 
und sogar die ether indifferenten Mutation etwas 
fibertreffen. Pdta~ (Berlin-Dahlem) ~176 
Studies of asynapsis in rye. (Untersuchungen tiber 
Asynapsis beim 1Roggen.) Von R. P R A K K E N .  
(Inst. o/Genet., Univ., Lund.) Hereditas (Lund) 29, 
475 (I943). 

Es wurden aus Inzuehtmaterial  der schwedischen 
Roggenvariet~it , ,S~lrgg"  yon normalen Ausgangs- 
pflanzen i n  3 Jahren 8 nach Asynapsis spaltende 
Famil ien gefunden; das etwas geringe Zahlen- 
material der einzelnen Famil ien leg t  einen mono- 
faktoriellen, recessiven Erbgang des Asynapsis 
nahe. Die homozygot asynaptischen Yflanzen sind 
steril; bet Heterozygotie scheint die Paarungs- 

intensit~t der Chromosomen nicht oder nu t  gering 
herabgesetzt zu sein. Im Pachyt~n (soweit Gentia- 
naviolett-Mikrotompr/iparate eine Aussage zu- 
lassen) ist die Chromosomenpaarung trotz sp/~terer 
Asynapsis nicht herabgesetzt und auch im Diplot~n 
sind gegentiber Normalpflanzen kaum Unterschiede 
faBbar. In der I)iakinese betr~gt die Chiasmazahl 
je Bivalent o- -2  bet durchweg terminalen Chiasmen 
start normal 1-- 3 bei meist subterminaler Lage. 
Die Metaphasez/ihlungen bet asynaptischen Pflan- 
zen in dell verschiedenen Jahren. ergeben eine 
Empfindlichkeit des Bindnngszustandes gegenfiber 
Temperatur  und Bodenfeuchtigkeit im Sinne yon 
OEHLXERS Untersnchungen zur Physiologic der 
Meiosis; die Ergebnisse an 9 Pflanzen lassen sich in 
3 Gruppen teilen mit  4,98 bzw. 3,96 bzw. 2,61 Biva- 
lente je Zelle und 29,35 bzw. 20,78 bzw. 11,61% 
Bivalente mit 2 Chiasmen (l~ingbivalente). Die 
Anaphase I fiihrt bet zu 50% aequationell sich tei- 
lenden Univalenten zu einer Interphase mit etwa 
30% Mikronuclei-ffihrenden Zellen; die 2. Teilung 
ist demgegenfiber dutch Liegenbleiben der vorzeitig 
gespaltenen Univalente welt gestSrter; der Tetra- 
den- und Pollenzustand ist daher schlecht. Im the- 
oretischen Tell werden die ]3efunde mit  zahlreichen 
anderen, geniseh bedingten F~illen yon Asynapsis 
zusammengestellt. It. Marqu~rd~ (Freiburg). ~ o 
The regularity of meiosis in microsporocytes of Tri- 
foliu m re pens. (Die Regelm~Bigkeit des meiotischen 
Ablaufs in Pollenmutterzellen yon Trifolium re- 
pens.) Von S. S. ATWOOD and I4. D. HILL. (U. 
S. Regional Pasture Research Laborat., Bureau o/ 
Plant Industry, State College.) Amer. J. J3ot. 27, 
73 ~ (194o). 

Von den i i  Pflanzen des weiBen Klees aus ebenso 
vielen Samenherkfinften nordamerikanischer S*aa- 
ten wurden nach der klassischen Teehnik (Fixierung 
Navashin unter  u mit  Carnoy, Paraffin- 
techriik, H~matoxylin I-Ieidenhain) Prgparate der 
Meiosis hergestellt. Unter  61o lVIetaphasen mit  je 
16 Bivalenten t re ten als einzig be0bachtete Ab- 
weichungen in o,8 % der Fi l le  Univalente auf, die 
Chiasmafrequenz der Metaphase liegt bet 16, 3 bis 
17, 4 je Zelle;  je Bivalent ist zumeist ein snbter- 
minales  Chiasma vorhanden. Die Anaphasen ver- 
laufen normal, eine Mil3verteilung der Chromo- 
s0men t r i l l  in o,7% der Zellen auf. Die Analyse 
der Wurzelspitzenmitosen yon fiber IOO Pflanzen 
ergibt die konstante Chromosomenzahl 32. Aus dem 
Normalverhalten der Meiosis wird geschlossen, dab 
das untersuchte Trifolum eher eine Amphidiploide 
heute nicht mehr erkennbarer oder nicht gefunde- 
her ]?;kern darstellt als eine Autotetraploide. 

H. Marquardt (Freiburg i. Br.). ~176 
The  aspects of polyploidy in the genus $olanum. 
9. Production of dry matter, rate of photosynthesis 
and respiration, and development of leaf area in 
some diploid, autotetraploid and amphidiploid Sola- 
nums.  (Die Stellung der Polyploidie innerhalb der 
Gattung Solarium. 2. Trockensubstanzertrag, Assi- 
milations- und Atmungsintensit~t  und Blattfl~ichen- 
entwicklung bet einigen diploiden, autotetraploiden 
und amphidiploiden Solanumarten.) Von P. LAR- 
SEN. Biol. Medd. danske Vidensk. Selsk. 18, 
Nr. 2, I (1943). 

•s wurden diploide und autotetraploide iRassen 
yon Solarium nodi/lorum Jacq. (n = 12 bzw. 24), 
gracile Otto (n = 12 bzw. 24), alalum Moench (n =24  
bzw. 48) und nigrum L. (n = 36 bzw. 72) verglei- 
chend nntersucht. Der Trockensubstanzertrag der 
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Autotetraploiden war naeh eiller Vegetationszeit 
yon lO2 Tagen bet S. gracile 108 %, bet S. nodi/lorum 
960/0, bet S. alarum 78% und bet S. nigrum 86% 
im Vergleich zu dell Diploiden. Bei S. gracile and 
nigrum war der vegetative Anteil anf tfosten der 
Beerenerzeugung dutch die Verdoppelung des Ge- 
nome stark begiinstigt. Bet S. nodi/lorum 4 n ist die 
Rate der Photosynthese auf 89% herabgesetzt, 
ebenso die mittlere Atmungsrate auf 79%. Das 
Blattftgchellverhgltnis blieb wghrend der ganzen 
Vegetation unvergndert .  Bet S. gracile dagegen war 
die Blattflgche der 2 n-Rasse am 38. Tage doppelt 
so groB als die der 4 m-Rasse. Am lO2. Tage hatte 
sich jedoch das Verhgltnis aaf alas I ~fache zugun- 
sten der 4 ll-Rasse umgekehrt. AuBerdem warden 
2 amphidiploide I?ormen S. gracile X S. insulae- 
pascalis Bitt. (n = 12 + 12) und S. nigrum X S. 
nitidibaecd~um Bitt. (n = 36 + 12) Init den Eltern- 
arten verglichen. Der ]Bastard der ersteren Kom- 
binat ion fibertraf den wiichsigeren Elter  S. gracile 
im Trockensubstanzertrag am Ende der Vegetation 
nieht. In  der 2. Kombinat ion war der Bastard je- 
doch mit 25--35% dem wfichsigeren Elter S. 
nigrum fiberlegen, insbesondere im Anteil der vege- 
ta t iven Organe. Auch in der Rate der Photosyn- 
these waren die Bastarde dem besseren Elter unter-  
legen bzw. gleichwertig. In  der gesamten ]Blatt- 
fl~che waren die Bastarde ill beiden F~Ulen den 
Elterll mehr oder weniger stark fiberlegen, 

Lein (Halle a. S.).  ~176 
Megagametophyte development in a tripluid tulip. 
(Embryosackentwicklung beieiner triploidenTulpe.) 
Von J. 5{. BELLOWS jr. and R. B~AXVIFORD. 
(Maryland Agricult. Exp. Stat., College Park.) Bot. 
Gaz. 102, 699 (1941) . 

Bet der triploiden Gartentulpe ,,Inglescombe 
Yellow" stellten Verff. Embryosackentwicklung 
nach dem Fvitillaria-Typus lest. Wiihrend der 
Prophase der i. meiotisehen Teilung wurden Tri-, 
]Bi- and Univalente beobachtei, ghnlich wie bet 
den Ps In  den meiotischen and  folgenden %ei- 
lungen wurden oft ungleiehe Chromosomentren- 
nungen, aber nur  selten znrfickbleibende Chromo- 
somen and Mikronuclei beobachtet. Die nngteichen 
Trennungen sind also nach SchluBfolgerung der 
Verff. fiir die bet den 3 n X 2 n-Kreazungen der 
Tulpe hgufigen Abweichungen yon der zu erwarten- 
den Normalzahl 3o and  (dutch BeeintrXchtigung 
der Endospermbildung) flit die geringe I~eim- 
f~higkeit der aus diesen Kreuzungen hervorgehen- 
den Samen verantworflich. Onna (Wien). 
Heteroauxin and the production of tetraploid shoots 
by the callus method in Brassica oleracea. (Hetero- 
auxin und die Herstellung tetraploider Sprosse 
bet Brassica oleracea durch die Callusmethode.) 
Von H. W. HOWARD. (School o/Agricult., Cam- 
bridge.) J. Genet. 44, I (1942). 

Greenlea/ hatte bet Nicotianabastarden nach 
Behandlung von Schnittfl~tchen Init I proz. He- 
teroauxinpaste eine sehr hohe Zahl (13,6%) yon 
tetraploiden Regeneraten erhalten. Dutch diese 
Beobachtung wurde die Erage aufgeworfen, ob 
dieser hohe Prozentsatz an tetraploiden Regene- 
raten auf die I-tetero~uxinbehaudlung zurfickzu- 
ffihren ist. Da bet Nicotiana aus unbehandel ten 
Sehuittfl~chell keine Regenerate hervorgehen, war 
die Frage an diesem Objekt nicht zu entscheiden. 
Der Verf. w~hlte 7tohl, in erster Linie tfra~skohl, 
als Versuchsobjekt. Es zeigte sieh hierbei kein 
Unterschied in dem Prozentsatz tetraploider Re- 

generate bei den unbehandelten und dell mitHetero- 
auxinpaste bestrichenen Sehnitten. Der Verf. weist 
~darauf hill, dab be t  Lycopersicum esculentum bet 
llormaler Callusregeneration 6% tetraploide Re- 
generate gefunden wurden, nlld schlieBt daraus, 
dab sich die hohe Zahl der ~cetraploiden Regene- 
rate bet Nicotiana als Eigentiimlichkeit dieser 
Gattung deuten lieBe. Untersuchungen am Callus 
yon Brassica and Lycopersicum zeigten, dab 2--3 
Zetlagen nnterhalb der Schnittflgche ein arts grol3en 
vakuolenreiehen Zellen meristematisches Gewebe, 
entsteht,  das sich dutch Zellw~tnde parallel zur 
Scllittfliiehe teilt. D i e s e  meristematische Zell- 
schicht bildet dureh Verkorkung eine Korkhaut, 
aus ihr gehell die Adventivkllospen hervor. Der 
Verf. diskutiert die verschiedenen Hypothesen, die 
die Ents tehung pol'yploider Sprosse aus Callus- 
regeneration zu deuten versuchen : das Vorhanden- 
sein zweikerniger Zellen im SproBgewebe, das Vor- 
handensein tetraploider Zellkerne, das Ausbleiben 
der Zellellwandbildung nach der Kernteilung der 
vakaolenreichen Zellen oder alldere St6rangen im 
Verlauf der Teilung der vakuolenreichen Zellen. 
Dem Verf. scheint, dab die Ents tehung tetra- 
ploider Sprosse am besten dutch das Vorhandensein 
tetraploider Zellen erM~rt werden kann. 

Schwanitz (Rosenhof). 
Jarowisationsversuche rail einigen einheimischen 
und auslfindischen Winterweizensorten. Von M. 
t tERCIGONJA.  Poljod. zuanstvena Srnotra (Zag- 
feb) Nr 5, 62 u. dtsch. Zusammenfassung 82 (1942) 
[I~roatisch]. 
Die Untersuchungen wurden an verschiedenen 

kroatischen and auslXndischen Soften durchgefiihrt 
ulld ergaben, dab zwischen dem Wachstyp der 
Pflanzen und ihrem Iigltebedfirfnis eine gewisse 
Beziehang besteht. Pflanzen mit  liegendem Wuchs- 
typ erweisen sich als k5ltebediirftiger als auirecht- 
wfichsige. Bet s~mtlichen prostratum- nnd  semi- 
prostratum-Sorten sehossen die nicht keimge- 
stLmmten Pflanzen, falls i iberhaupt das Schossen 
eintrat,  16--3o Tage spXter als die 4o Tage bei + 3~ 
keimgestimmten Pflallzen: Unter  den erectum- 
Formen warden alle fibergSnge zwischen hohem 
and fehlendem If~ltebedfirfnis gefnnden. Zwischen 
dem It~ltebedfirfnis nnd der K~ltewiderstands- 
f~higkeit konllte eine schwache I3eziehnng fest- 
gestellt werden. Die eillheimischen Soften erwiesell 
sich s~imtlich als echte Wintersorten, jedoch ergaben 
sich bedeutende Ullterschiede in ihrem Ii/iltebe- 
diirfnis. Zwischen der Vegetationsdauer bet Herbst- 
saat und der bet Eriihj ahrssaat nach Keimstimmung 
konnte keine Beziehung ermittelt  werden. Die keim- 
gest immten Pflanzen waren niedriger als die I~on- 
trollpflanzen, ebenso die Zahl der je fihre elltwickel- 
ten  21hrchen. Eine deutliche Beziehung der Keim- 
s t immang zeigte die Bestoekung. Je sehw~cher die 
I ie imst immung war, um so ,h6her ist die Zahl der 
ausgebildeten I-Ialme. Gleichzeitig nahm aber die 
Zahl der fruchtbaren Halme ab. Schr&k. 
Embryo culture an effective technique for shortening 
the breeding cycle of deciduous trees and increasing 
germination of hybrid seed. (Embryokultur, e ine  
wirkungsvolle Technik, ~rn den Zuchtgang b e t  
Obstbgamen abzukiirzen and die Keimung yon 
Bastardsamen zu steigern.) Von W. 2.  LAM- 
MERTS. (Div. o/ Subtrop. Horlicult., Univ. o/ 
Cali[ornia, Los Angeles.) Amer. J. Bot. 29, 166 (1942). 

Aasgehend yon der bekannten Laibachschen, yon 
TuKAY bereits bet Obstgew~chsen angewandten 
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Methode der Kultur  herauspr~parierter Embryonen 
ffihrte Verf. entsprechende Versuche bet Pfirsicheii 
und Aprikosen durch. Dabei ergab sich ein h6heres ~ 
Keimprozeiit als mit  den gebr~uchliehen Stratifi- 
kationsmethoden. Die Methode der Embryokul tur  
ist vor allem sehr vorteilhaft bet Frfihpfirsichen, da 
deren Samen normalerweise sehr schlecht zur 
Keimung zu bringen sind. Bet einigen t~reuzuiigeii 
liel3en sich die Embryonen  tr0tz normalen Aus- 
seheiis IIicht kultivieren. Bet manchen dieser Em- 
bryonen gelaiig dies nach einer sechsw6chigeii Kalt- 
lagerung, w~hrend der sic in den Nulturgef~Ben 
verblieben. Mit tlilfe der Embryokulturliiethode 
I~Bt sich die Generationen~olge verkfirzen und die 
Auslese beschle~nigen. Schrnidt (Mfincheberg). 
Zur .ii, tiologie der Bl(itenbildung. Von F~ LAIBACH. 
(Botan. Inst., U~iv. Frank/urt a.M.) Naturwiss. 
194 .!, 246. 

In  denkbar kfirzester Form, unter  Verzicht auf 
jegliche Belege, z~hlt Verf. die Ergebnisse eiiiiger 
physiologischer Untersuchungen fiber Fragen der 
Blfitenbildung auf, die er an einem neuen, ffir der= 
artige und aiidere entwickluiigsphysiologische so- 
wie Ifir genetische Versuche offenbar besonders 
gfinstigen Objekt, der Crucifere Arabidopsis tha- 
liana (L.) Heynh., durchgeffihrt hat. Die Art ent- 
h~lt winter- lind sommeraiiiiuelle Formen;  die 
letzteii bilden eine Stufenfolge yon gaiiz frfih bis 
zu spgt blfihenden. In  der F~ yon sommer- lind 
wiiiterannuelleii Sippen ergab sich intermedi~tres 
Verhalten, in der F2.traten noch unklare Spaltiingeii 
auf. Alle Sippen zelgen Langtagcharakter.  Herab- 
setzung der Lichtintensit/tt  verz6gert dementspre- 
cheiid die ]31fitenbildung weniger als Herabsetzung 
der Lichtdauer. Selbst wenn der Pflanze unter  
Laiigtagbedingiingen insgesamt wesentlich weniger 
Licht zur Verffigung steht als unter  t~urztagbedin-  
gungeii, t r i t t  Blfiteiibilduiig im Langtag schneller 
eili, wghrend Assimilation, Stoffproduktionen nnd 
auch die Bla#bildung gehemmt sein kSiinen. Bet 
gleicher Belichtnngsdauer wird dutch niedrige 
IIItensit~t die Blfitellbildung verzdgert, die Zahl der 
der Blfite vorangehenden Laubbl/~tter aher herab- 
gesetzt. N~hrstoffmangel wirkt sich ~hnlich aus: 
Pflanzen ix Sand bilden sp~iter Blfiten, aber weniger 
B1/itter, als solche in Erde. Verf. zieht daraus den 
(nach Ansicht des Ref. aber am Kern dieser Frage 
vorbeigehendeii) SchluB, dab die Zahl der BlOtter 
kein sicheres Mal3 zur Best immung des frfiheren 
oder spXtereli Eintr i t ts  eiiier Pflanze in die Blfih- 
phase set. - - , ,Versuehe  mit  farbigem Licht ergaben, 
dab Rot und 131au die Bltitenbildtmg mehr f6rdern 
als Grfin. - -  Hinsichtlich der Frage, wie Licht, 
dauer und Lichtiiitelisit~t auf die Blfitenbildung 
wirken, wurde gefuiiden, dab in Dauerlieht nied- 
riger Intensi tgt  (frfihere Blfite i) die BlOtter stets 
St~Lrke eiithalten, in Kurztag hoher Lichtintensit~tt 
IIach der Dunkelperiode abet  nicht. ,,Die Hemmuiig 
der hydrolysierenden Prozesse im ]Blatt scheint 
demnach die ]31fitenbildung zu begtinstigen. Bet 
eiiier Langtagform yon Coleus wurden ganz analoge 
Verh~Itnisse gefunden (in Dauerlicht IIiedriger 
Intensi t~t  mehr St~irke als nach der Dunkelperiode 
yon 8-Stunden-Tag). E~ne Kurztag/orr~ voii Coleus 
zeigte dagegen ein genau umgekehrtes Verhalten. 
,,Ob damit, eiiie Grundlage zur ei~lheitlicheii Erkl/i- 
rung des verschiedenen Verhalteiis der Lang- und 
Kurztagpflanzen gegenfiber der tgglichen L~cht- 
periode gefunden ist, mfissen weitere Untersuchun- 
geii zeigen. Lang (Berliii-Dahlem.)~176 

Spezielle Pflanzenzfichtung. 
~169 der Pflanzenzlichtung. Hrsg. TH. ROE- 
MER 11. W. RUDORF.  5 Bde. 25 . Liefg. 3. Bd. 
S. X, 4Ol--482. Berlin: Paul Parey 1943. RM. 6,50. 

Das in der 23. Liefernng begonnene Kapitel fiber 
Gr/iserzfichtuiig wird in der vorliegenden 25. 
y o n  KNOLL-HE~TZCH-BAU~ fortgesetzt nnd ab- 
geschlossen. Es werden behandelt :  Bromus, 
Arena,  Agrostis, Phlenm, Allopecurus und endlich 
Phalaris. Die Verfasser sind auch bet diesen 
Gr/iserii mit  Erfolg bemfiht gewesen Erfahrungen 
eigener Zfichtungsarbeiten sowie Tatsachen aus 
aiideren Zuchterfolgen fiber das erste seit neiierer 
Zeit systematisch in Angriff genommene Gebiet 
der Gr/iserzfichtiiiig zusammenzutrageii und zu 
bearbeiten. 

Es kann nur wiederholt werden, was zu den 
Beitr~geii der Verfasser in der 23. Liefermlg an 
dieser Stelle gesagt wurde: Zfichter und alle aln 
Grassamenbau IIIteressierten werden wertvolle Anf- 
schlfisse und Anleitung darin finden. 

Den SchluB des 3. Bandes, der damit  vollstgndig 
vorHegt bildet voii Herbert  LAMB~eC~% Weft- 
bullsholm/Schweden, das Kapitel fiber Brassica- 
Fu%terpflanzen. Einleitend nach systematischem 
tJberblick, der Einleitiing PRA~TL'S folgend, wet- 
den die 3 yon lVfenschen in Kultur  genommene 
Arten:  Brassica napus L, Brassica rapa L, Bras- 
sica oleracea L, deren Vertreter Kohl- und Wasser- 
rfiben sowie die Futterkohle behandelt.  

Nach Aufzeigung der genetischen und morpho- 
I0gischen Merkmale, insbesondere in bildlicher 
Darstellung der Rfibenformen, werdeii Kreuzbar- 
keit lind Verwandschaftsverhgltnisse auseinander- 
gesetzt. Betont wird die Wichtigkeit der Immiini- 
tgtszfichtung, dieser yon Sch~dliligeii besonders 
heimgesuchten Arten nnd  ihre Aussicht. Bet Be- 
schreibung der analytischen Methoden zur Wert- 
bestimmuiig scheinen mir die in Deutschland fib- 
lichen Vorschriften der Probenahme den wahren 
Durchschnitt  zu treffeii, gr6Bere Gew~hr zu bieten. 
Ferner  braucht  man nach deii Erfahrungeii Lo- 
wios bet der ~berwinterung yon Samentr~gern 
im Boden wohl nicht so ~ngstlich zu seth, wie der 
Verfasser meint  die Sehwierigkeiten der 13berwinte- 
rung yon I(ohl- und Wasserrfiben in Mieten werden 
dadurch vermieden. Aufstellungen v01i Zuchtanf- 
gaben und MerkmMe ffir das Sortenregister be- 
enden die wohl lfickenlos, wiedergegebelien bisher 
gewonnenen ]~rfahrungen fiber I<ohl- uiid Wasser- 
rfibenzfichtung. Den letzteli Absatz bflden Aus- 
ftihrungen fiber Grfinfutterkohl, insbesondere den 
erst in IIeuerer Zeit eingeffihrteii Marktstammkohl 
und ~hnliche. Der Lieferung ist beigeffigt: das 
Sachregister der Ilfilseiifriichte lmnd Futterpflan- 
zeii; sowie eine Inhaltsfibersicht des II. Bandes. 

Sessous (Giegen). 
,,Mehr und besseres Brotgetreide". Pfianzenbau- 
liche und pflanzenzQchterische Fragen unserer Zeit. 
Von TH. ROEMER. Forsch.dienst 16, II5 (I943). 

Das deutsche Brotgetreide ist in der Hauptsache 
Wintergetreide, sowohl "Winterroggeii als auch 
Winterweizen. Info!gedessen ist ,unsere ]3rot- 

getreideerzeuguiig sehr stark yore *vVitterungs~ 
verlailf w/~hrend der Wintermonate abh/iiigig. 
Abet auch die Witteruligsverh~ltnisse w~Lhrend der 
Roggenernte kSnnen durch den Befall des Roggens 
m i t  Fusarium yon Einilul3 auf die nfichstj/ihrige 
Ernte sein. Neben ackerbaulichen MaBnahmen ist 
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zur }3ek~impfung der Auswinterungssch~den der 
Anbau winterfester  Sorten yon besonderer ]3e- 
deutung. Die in den Jahren 1878/82 bis 1933/35 
erzielte Steigerung der  Hektarer t r~ge bet  Weizen 
yon 13,1 auf 22,5 und bet  Roggen yon 9,9 auf 
17,6 dz ist neben dem gesteigerten Verbranch yon 
Mineraldfingern besonders durch die Zuchterfolge 
yon F. yon  LocEow-Petkus be im Roggen nnd 
RIMPAu-Schlanstedt -- LANG~NSTEIN und F. 
HEiNE-Hadersleben be im Weizen erzielt  worden. 
Entgegen der frfiheren Annahme konnte fest- 
gestellt  werden, dab die QualitXt des Weizens 
nicht  klimatisch,  sondern erblich bedingt  ist nnd 
daB aueh unter  deutschen Verh~ltnissen Qualit~ts- 
weizen erzeugt werden  k6nnen. Besonders in den 
letzten Jahren konnte gezeigt werden, daB die 
Qualit~tseigenschaften auch mi t  anderen not- 
wendigen Eigenschaften, wie Ertragsleistung, Win- 
terfest igkei t  und Standtest igkei t  vereinigt  werden 
k6nnen. Neuere Weizensorten ~erbinden die gnte 
Quali tgt  auslbndischer Sommerweizen mit  der  
gr6geren Winterh~r te  deutschen Winterweizen.  
Der Weizen ist  mi t  seinen h6heren I-Iektarertr/igen 
dem Roggen nur scheinbar fiberlegen, denn infolge 
seiner gr6Beren Anspruchslosigkeit  kann der  Rog- 
gen auf welt  geringere ]36den als der  Weizen ge- 
bracht  werden und die Gef~hrdung des Roggens 
durch Auswinterung w i e  auch Krankhei ten  ist 
wesentlich geringer als beim Weizen. 

I~ine besonders wichtige Anfgabe iiir die Zfich- 
tung bes teht  in der  Schaffung auswuchsfreier 
Sorten. Schr&h (Mfincheberg, Mark). 
Die Bedeutung der Polyploidie f(ir die Evolution und 
die Pflanzenziiehtung. Von W. RUDORF. (_~aiser- 
Wilhelm-Inst. ]. Zi~chtungs/orsch., Mi2ncheberg, 
Mark.) Angew. ]3ot. 25, 92 (1943). 

Einlei tend wird ein Uberbl ick fiber die Verbrei- 
tung nnd die Bedeutung der  Polyploidie im Pflan-  
zenreieh gegeben, der  zu dem Schlul3 ffihrt, dab  
Polyploidie wohl niehfi der  einzige, abe t  ein be- 
deutender  Fak to r  der  Artbi ldung und 6kologisehen 
Differenzierung ist. Anch innerhalb der  Kultur-  
pflanzen spielt  die Polyploidie neben Faktoren-  und 
Chromosomenmutat ionen eine wichtige Rolle. Ins- 
besondere sind zahlreiche F~ille yon Allopolyploidie 
hervorzuheben. Die ziichterischen M6glichkeiten 
der experimentel len Polyploidie erweckten zun~chst 
groBe Hoffnungen. F fir die Eigenschaften sowohl 
der  Auto- wie der Allopolyploiden lassen sich mehr 
oder weniger allgemeingfilfige Aussagen machen, 
wofiir zahlreiche Beispiele a~s der  L i te ra tu r  nnd 
aus Arbei ten des eigenen Ins t i tu ts  zi t ier t  werden. 
Wirkliche zfichterisehe Erfolge sind jedoch bisher 
noch kaum festzustellen. Immerh in  sollen be- 
s t immte Zuchtziele auf diesen Wegen in Angriff  
genommen werden. Lei~ (Halle a. d. S.). ~176 
Genes, species, variability and plant-breeding. (Gene, 
Arten, Variabi l i t~t  ~nd Pflanzenzfichtnng.) Von 
O. E. W H I T E .  (Blandy Es~p. Farm. Univ. o/ Vir- 
ginia, Boyce.) Amer.  Natura l i s t  76, 191 (1942). 

Eine sehr allgemein gehaltene Arbeit ,  in der  
gr613tenteils bekannte  Tatsachen zur Sprache ge- 
bracht  werden. Verf. nnterscheidet  stabile nnd 
labile Spezies und Gattungen,  gibt  eine Liste fiber 
stabile und labile Spezies und ffihrt ]3eispiele aus 
seinen Beobachtungen an. Die Variabilit~it bet r i f f t  
h~tufige und seltene Merkmale;  der  Umwelt  sollte, 
was ihre Rolle in der  Auspr~gung der  Merkmale 
anbelangt,  gr6Bere }Beachtung geschenkt werden, 
als bisher fiblich. H. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ o 

Beziehungen zwischen $truktur und Frostresistenz 
bet Pflanzen. Von YI. ULLRICH.  Forsch .d iens t  
Sonderh. 16, 280 (942). 

Eine wesentliche Schwierigkeit  fiir die Bearbei-  
tung der  Frostresis tenzprobleme bei  Pflanzen l iegt 
darin, dab je nach den Objekten den Resistenz- 
erscheinungen verschiedene Ursachen zugrunde 
liegen k6nnen. Um so mehr has die pflanzen- 
ptiysiologische Folsehnng die Aufgabe, der  Praxis  
in Anbau und Zfichtung allgemein gfiltige Gesetz- 
m/iBigkeiten fiber die KXlteeinwirkung auf die 
Pflanze zu vermit teln.  Verf. ber ichtet  fiber Unter-  
suehungen, die in diese 1Riehtung zielen. Mittels 
elektrischer Widerstandsthermometez,  die strah- 
lungsunempfindlich sind, haben lJzz~ici~ nnd MYmE 
Messungen durchgeffihrt,  deren Ergebnisse ffir die 
Frage des Temperat~raustausches zwischen Pflanze 
und Umgebung bedeutsam sin& Mit der  gleichen 
Methodik konnten die genannten Autoren ferner 
wichtige ]3eitr~ge zur Erktgrung der  Unterkfih- 
lungserseheinungen liefern. Weitere Untersuchun- 
gen des Verf. zum Frostresis tenzproblem setzten 
im ]3ereieh der zellphysiologischen Auswirkung 
niederer Temperaturen an. Hier  konnten inter- 
essante Zusammenh~nge zwischen der I4~ltewir- 
kung und dem DoppelbrechungsvermSgen des 
Plasmas nachgewiesen werden. Modellversuche mit  
Gelen werden zu Rfickschlfissen auf die Natur  der 
Plasmaschfidigung dureh innere Eisbildung ffihren. 

Sohmidt (Mfincheberg, Mark). ~176 
Die Wildrassen des Kaukasas and ihre Bedeutung 
fur die deutsche Pflanzenziichtung. Von H. 
]3RIJCHER. ]Biologe 12, 93 (1943). 

Verf. weist auf die weiten M6gtichkeiten bin, die 
sich aus der  Eroberung der  Ostgebiete und der  
]3erfihrung mit  den Pr imit ivformen und Wild- 
rassen insbesondere des kaukasischen Mannig- 
fal t igkei tszentrums ffir den P f l a n z e n z f i c h t e r - -  
nicht  nur den Vererbungsforscher; vgL Original 
S. 93 und 95 - -  ergeben. Als Beispiele ffir die in 
Angriff zu nehmenden Aufgaben und ihre gene- 
tischen und pflanzengeographischen Grundlagen 
werden die Obstgew~iehse und Getreidearten der 
auf sowjetischem Terr i tor ium liegenden Ursprungs- 
gebiete behandel t .  Der Aufsatz enthgl t  verschie- 
dene Unriehtigkeiten.  die bier nicht korrigiert  
werden sollen, dem mi t  Fragen der iKulturpflanzen- 
forschung ver t rauten  Leser jedoch auffallen werden. 

Schmidt (Miincheberg, Mark). 
Die ~kologische Einteilung yon Ungarn, mit be- 
sonderer Hinsicht auf die Pflanzensorten und 
Pflanzenziichtung. Von O. V I L L A X .  (K6nigl. 
Ungar. Inst. /. Pflanzenbau u. P/lanzenzucht, 
Magyar4vdr.) Kis6rlet. K6zlem. 45, 3- -8  u. dtseh. 
Z~sammenfassung 8 (1942) (Ungarisch). 

Auf Grund der  Boden-, Niederschlags- und Tem- 
peraturverh~l• tei l t  Verf. Ungarn (das heutige 
Staatsgebiet)  in 17 Wirtschaftszonen ein. Diese 
And geeignet, den ungarischen Pflanzenbau da- 
nach zu organisieren, so bet Sortenversuchen, bet 
Auswahl des Standortes  der  Zfichtungsgetriebe 
usw. Verf. gibt  dann Programm zu weiteren 
Sortenversuehen. v. So6 (Kolozsvar). 
Die Auswuchsneigung beim Getreide im Xusammen- 
hang mit dem Protein des Korns. Von A. POPOF~'.  
(Inst. ]. P/lanzenbau, Univ. Sofia.) Angew. ]3ot. 25, 
15o (I943). 

Vergleichende Unters~ehungen der  Auswuchs- 
neigung und des Proteingehaltes an Weizen-, 
Roggen-, Gersten- und Hafersorten ergaben eine 
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enge Beziehung dieser beiden Eigenschaften zuein- 
under. Hohe Auswuchsneigung i s t m i t  einem nied- 
rigen Psoteingehalt verbuliden und umgekehst, 
Es wurde ein Korrelationskoeffizient yon --o,90o4 

o,o21 ermittel t .  Es wird angenommen, dab nieht 
das EiweiB als solches, sondern die zn seines Menge 
in einem gewissen Verh/iltnis auftretenden ~u 
stoffe yon Bedeutung ffir den Keimungsvorgang 
sind. Dutch kfinstliche Anseieherung des Proteins 
in den K6rnern ~ nach des I31fite wurden die obesen 
Drit tel  der Ahrchen ausgeschnitten - -  konnte  die 
Auswuclasneigung der K6rner vermindert  wesden. 

Schr&k (Mfincheberg, Mark). 
Die Empfiinglichkeif einiger $ommerweizensorten 
for $chwarzrost Puccinia graminis tritici (Pers.) Er. 
et Henri. im Aehrenstadium. Von L. GARBOWSKI.  
(Aus dem Institut liar _P/lanzenschulz tier Landwirt- 
scha/tl@hen Forschungsanstalt des Generalgouverne- 
ments.) Bet. landw. Forseh.-Anst. Generalgouves- 
nement  1, 131 (1943). 

Aus einem Feldanbau yon IO Sommerweizen- 
soften werden Beobachtungen fiber den natfirlichen 
SchwarzrostbefalI mitgeteilt.  Als Grundlage dienen 
2 Beobachtungen am 5. Aug. und  nach des Ernte  
am reifen Stroh, wobei innerhalb der einzelr~en 
Soften die Einzelpflanzen nach einer Befallsstgrke- 
skala bonitierfi wurden und die I-I~ufig-keit der 
einzelnen Klassen der Skala als MaB ffir das Re- 
sistenzverhalten des betreffenden Soste gelten soll. 
Bet den als resistent bezeichneten Sorten haben 
jedoch nicht  weniger als 50--70% des Pflanzen 
einen ,,stasken" Befall. Einige dieses ,,resistenten" 
Sorten sind allerdings gegen die physiologischen 
Rassen 4o und 21 keimlingsresistent. Auffallend 
ist, dab diese resistenteren Soften besondess stark 
mit  t3saunrost befallen waren. Angabe fiber die 
Verminderung des Korngewichtes dusch den Befall 
mit  Schwarzrost auf Grund einer Mittelpsobe yon 
2oo g yon , ,schwach" und ,,stark" befallener Pflan- 
zen des einzelnen Sorten diirften statistisch sehr 
wenig gesichest sein. Als resistente Soften werden 
bezeichnet Ostka Chlopicka, Ostka Jura Pulawska, 
Ostka v. Hildebrand und S. 2o v: Hildebrand. Die 
Sorte Ordynatka ist im Keimlingsstadium gegen 
beide genannten Rassen resistent, war jedoch im 
Ahrenstadium stark befallen. Lei~ (Halle a. S.). 
0ber die Flissigkeit des Haters. V o n  O. POHJA- 
KALLIO �9 und K. GRUNDSTROM. (P/lamen'- 
zi~chfungsab~, d. Landwirtsoha/tl. Versuchsamt., 
Johioinen.) Maataloust. Aikakauskirja 13, 28 (I94 I). 

Die Flissigkeit des Haters wird direkt dutch 
mangelhafte Ern~Lhrung ~nd ungenfigende Belich- 
tung hervorgerufen. Ungenfigende and zu starke 
Wasserversorgung wirken sich dagegen nut  indirekt  
aus. Zwischen des Flissigkeit und dem Kornertrag, 
dem iooo-Korngewicht, der Ahrenzahl, dem Stroh- 
gewicht and  der K6rnerzahl besteht eine negative 
Korrelation. Zwischen den verschiedenen unter-  
suchten Sorten bestehen abet  deutliche Untes- 
schiede in der Auspr~Lgung der Flissigkeit, die er- 
tragreichsten Sorten reagieren am st/irksten. 

Sahrdck (Mfincheberg, Mark). 
Tre nuove razze di granoturco. ( D r e i  neue  IV[ais- 
rassen.) Von R. LUPETTI .  I tal ia agricola 80, 367 
(1943). 

Es wesden drei Rassen yon Mats beschrieben: 
Rasse F. 55, ents tanden 1934 aus eines Kreuzung 
Marano, Nostrano dell 'Isola mit  einem Bergamas- 
cohybrid. Rasse F. I i ,  eine Kreuz~ng yon Marano, 
Scagliolo 23 A mit  einem Bergamascohybrid. l~asse 

~'. 92, ein Hybrid  der gleichen Mutter wie F. I I  mit  
Minnesota. Es folgt eine eingehende t3eschreibung 
der letzten Vermehrlmgsjahre. Die neuen Rassen 
sind als verbesserte Marano zu betrachten. 

W. von Wettstein (Karlsruhe). 
Uber eine durch Gelbrostinfektion in resistenten 
Getreidesorten und dutch andere Ursachen hervor- 
ger ufe ne wundgu m miartige Substanz. Von A. NOLL. 
~(Zweigstelle d. Biol. Reiahsanst. /. Land- u. Forst- 
wi~tscha/t Berlin-Dahlem, Gliesmarode.) Zbl. Bak- 
tes. I I  10S, 448 (1943). 

In  dell Bl~ttern hochsesistenter Weizen- und 
Gerstensorten entsteht  an den mit  Pucci~ia glu- 
mature infizierten Stellen eine wundgnmmiartige 
Substanz, die sich naeh Kochen Init Cbloralhydrat 
unter  Zusatz yon S/iurefuchsin oder rail  Milch- 
s~Lure, sehr gut auch mit  ]3aumwollblau-Eisessig 
nach t{ochen in 5o%iger Kalila~ge nachweisen 
1/~13t. Die Ablagerung finder in den Zellen u n d  
Interzellulasen start, und zwar unmit te lbar  nach 
der Infekt ion rnit hoher Bildungsgeschwindigkeit. 
Es wird vermutet ,  dal3 die Bildung mit den hypo- 
thetischen Toxinen der parasitierenden Hyphen 
in Zusarnmenhang steht, da ein unmit te lbarer  
Kontakt  yon Hyphe und Wirtszelle nicht erforder- 
l iehist .  Beimi t t le ren  Resistenzgraden sind gr6Bere 
Teile in der Nachbasschaft des Mycels yon des Sub- 
sfanz durchsetzt, w~hrend bei hochanf~tlligen ]3e- 
fallstypen die Bildung der Substanz ausbleibt. 
Resistenz ist also u zu deren ]3ildung, 
die auch bei ]3efall mit  ~ucc. tri~iaina, Helrninthos- 
posiura und t~rysiphe graminis festgestellt werden 
konnte. Die gleiche Reaktion an mecbanischen 
Verletz~ngen des/31$tter ist ant ]3akterien znriick- 
zuffihren. Auch im l~alle ether erblichen Nekrose 
ether Weizensorte lieB sich die Substanz nachwei- 
sen. Es InnB sich also um eine nicht  nus ffis den 
Befall mit  Gelbrost spezifische Substanz halideln. 
Sie ist durch starke S~uren und Alkalien nicht an-  
g ie i fbar ,  sondern wird nu t  dutch eine Reihe insbes. 
chtorhaltiges Oxydationsmittel  zerst6rt. Sie ist 
Ilicht mit  Holz-, Kosk-, Zelhltose- oder Gerbstoffen 
identisch, sondern erweist sich als eine wund- 
gummiartige Substanz. Lein (Halle a. d. S.). 
iJber den Samenbau des Englischen Raigrases (Lo- 
lium Perenne) in Finnland. Won O. VALLE.  
( P/lanzenbauabL, Landwirtscha/tl. Versuchsanst., 
Tik/~urila.) Maataloust. Aikaka~lskirja 14, 38 U. 
ds Zusammenfassung 49 (I942) [Finnischl. 

In  Sfidfinnland ist der Samenbau yon Lolium 
Perenne noch rn6glich. Der Ertrag betr~igt durch- 
schnittlich 665 kg/ha und die Versuche haben er- 
geben, dab des Ertsag dutch N-Diingung gesteigert 
werden kann.  Schr&h (Mfineheberg, Mark). 
Untersucltungen Uber Auftrete, und Vererbung 
weiSer Flecken an Erbsensamen. Von POHJA- 
KALL 0. (Abt. /. _P/lanzenz~chtung, Landwirt- 
scha/tl. Versu~hsanst., Jokioinen.) Maatloustiet. 
Aikakausk. 15, 165 (1941). 

In  ether aus Kreuzung stammenden Erbsenliliie 
wurde e i n  erblicher Defekt beobachtet, des darin 
besteht, dab die Samen teilweise weiBfleckig sind. 
Die n~here Untersuchung ergab, dab die Samen- 
schale an den betreffenden Stellen anormal aui- 
gebaut  ist. Dadurch ist die Samenschale wasser- 
durchlgssiger. Die Samen bteiben kleiner. Der 
Defekt ist nicht dusch pilzliche oder bakterielle 
SchXdlinge bedingt. Das Gen  fits WeiBflecMgkeit 
zeigt jedoch unvollkommene Penetranz und stark 
variable Expressivit~t nach der Terminologie yon 
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T i m o i e e f i - R e s s o v s k y .  Kreuzllngsver- 
suche zeigten, dab es sich wahrscheinlich um einen 
einfachen recessiven Faktor handelt.  Lein. ~ ~ 
Ober die Beziehung zwischen dem spezitischen Ge- 
wicht und dem St~irkegehalt der Knollen bei Kar- 
toffelsorten und -zuchtst~mmen verschiedener Gene- 
alogie. Voll K. O.  ~IdLLER,  E. PlVEIL und 
F. PII?;KENBROCK. Angew. ]3ot. 25, 178 (1943). 

Die drei IIeuen phytophthoraresistenten Soften 
Erika, Aquila und Robusta habeli in den Leistungs- 
priifungeli des Reichsniihrstandes die hSchsten 
St~rkeertr~ige pro Fl~chelieinheit aufgewiesen. 
Diese Sortell sind aus Bastardierungen voli sfid- 
amerikanieschli Primitivformeli mit  europgischen 
Kultursorten hervorgegangen. Es wird nun  die 
Frage untersucht, ob der Aiiteil der St~rke am" 
Trockensllbstanzgehalt der Knolleli ein anderer ist 
als bei den alten Kultnrsorten.  Zu diesem Zweeke 
wird der St~rkegehalt bei den Kultlirsorten ,,alten 
Stils", bei den erw~Lhllten Primitivformbastarden 
und bei Solanum demissum einmal nach Reimaliii 
mit StXrkewaage und Tabelle, zum andereli polari- 
metrisch nach Ew~Rs bestimm• Die Ergebnisse 
zeigen, dab die Werte ffir das Verh~ltnis zwiseheli 
Trockensubstanzgehalt lind spezifischem Gewicht 
bei den beiden Bastardgruppen innerhalb'  deneli 
der Kultursorten liegen. Zwisehen Trockelisub- 
stanzgehalt einerseits und dem IIach Ew~Rs bzw. 
nach RB~MAXN best immten St~rkegehalt an- 
dererseits, ergebeli sich enge positive Korrela- 
tionen, wobei allerdings die stXrkereichsteli For- 
men fiber die Streubreite der Kultursorten hin- 
ausgehen. Ffir die stgrkereichen Bastardklone 
ergibt die St~rkebestimmung IIach R~IMANX ZU 
hohe Werte, da mit  zunehmendem Trocken- 
substanzgehalt die Differenz zwischen diesem ulid 
dem St~Lrkegehalt allsteigt. F t i r  die ]3estimmung 
der relativeli Leistungsf~higkeit bleibt das M/ircker- 
Reimalinsche Verfahreli sehr wohl brauchbar.  
Sollte es abet  der Kombinationszfichtung gelingeli, 
den S~grkegehalt der Soften noch welter zu steigern 
so wird man neue Tabellen auszuarbeiteli habeli. 

Stelzner (iKfilicheberg, Mark). 
Untersuchungen (iber das K-Virus der Kartoffel. 
II.  Mittlg. Voll E. K0t-ILER. (Biol. Reichsanst. 
f. Land- u. Forstwirtsoha/t, Berlin-Dahlem.) Allgew. 
Bot. 25, 13 (1943). 

In  einer irfiheren Mitteilung berichtete Verfasser, 
dab es ihm gelullgen war, aus mischinfizierten 
Kartoffelpflanzen ein selbst/indiges Virus zu iso- 
lierell. Diese vorliegende Mitteilung bringt  nun  
weitere Ergebnisse yon Infektionsversuchen mit  
diesem K-Virus. Es ist identisch mit  dem Virus, 
das die als , ,Rol lmosaik"  bezeichnete Kralikheit 
hervorruft. Das K-Virus 1/~Bt sich durch Saft- 
einreibungeli auf die Kartoffelsorte Wohl tmann 
und auf die Wildarten Solannm ajuscoense t~uk,, 
Solallum antipoviezii Buk. und Solanum demissum 
Lindl. tibertragen, yon denen das letzte sich als 
Testpflalize augenscheilllich besonders eignet. Das 
K-Virus wurde bisher in Europa IIoch nicht beaehtet. 
Es ist nach dell vorliegelideli Ermitt lullgen mit  
dem in Nord-Amerika verbreiteten Virus des 
,,Leafrolling-mosaic" identisch. ]3ei uns ist es 
wahrscheinlich ill den ausgesprochenen Abbau- 
lagen betr~chtlich verbreitet, nnd kanli nun  nach 
dem Aufiindeli einer geeigneteli Testpflalize hin- 
sichtlich seines Vorkommens llnd seiner wirt- 
schaftlicheli t3edeutung-untersucht  werden. 

Stelzner (Miincheberg, Mark). 

IZiologische 8pezialisierung bei Synchytrium endo- 
bioticum (Schilbi) P~rc. Vorl. Mitt. Vo l lH .  BRAUN 
(Dienststelle Versuchsfeld, Biol. Reichsanst. /. Land- 
u. Forstwirtsoha/t, Berlin-Dahlem.) Z. Pflanzenkrkh: 
52, 481 (:942). 

Es wurden zwei neue Biotypen des Kartoffel- 
krebserregers festgestellt, welche auch bisher ffir 
resistent gehaltene Sorteli befallen. 

Zycha (Halin.-Mfinden). ~176 
Untersuchungen ober Formeigenschaften yon Futter- 
und Zuckerriiben. Von W. NICOLAISEN und 
I-t.-U. ]3AENSCH. Pflanzellbau 19, 187 (1943). 

Die Uiitersuchuligen wurden an 11 verschiedelien 
Rfibensorten, unter  denen yon dell Massenrfibeli 
bis zu den Zllekerrfibeli alle I-Iaupttypen vertreten 
silid, angestellt. Die Rfibeliform ist sowohl ein 
KuBerliches Sortenmerkmal wie auch yon EilifluB 
auf die Bewertung der $orteli hinsichtlich Rode- 
aufwand, Sehmutz- und ]31attanteil sowie Gehalt 
an Trockensubstanz. Die mit einer besolidereli 
Ableseeinrichtung allsgemessenen UmriBbilder der 
Rfibenl/ingsschnitte yon fund 150 Rfiben je Sorte 
ergabeli, dab eili regelm~Biger Zusammenhang 
zwiseheli Rfibenl~tlige sowie dem grSl3ten Quer- 
messer und dem Volumeli bzw. dem Formtyp 
nicht feststellbar ist. Der mittlere Dllrchmesser 
l~Bt dagegen eille weitgehende Beziehllng zum 
Formtyp und zum Volumeli erkenneli. Mit siliken- 
dem mit t leren Durchmesser bei gleichbleibendem 
gr6/3tem Quermesser verschiebt sich der gr6Bte 
Qnermesser framer mehr in Richtung auf den 
IRfibenkopi. J'e h6her der Massenertrag, nm so 
h6her an 'der Rfibe liegt d e r  grSBte Dnrchmesser 
des Riibenk6rpers. Die Werte der Rfibendurch- 
messer zeigen oberhalb der gr6f3teli I)ieke die ge- 
ringste Schwankung, die sowohl ill Richtung auf 
den Kopf wie anch die Wurzel zunimmt. Der gr6Bte 
Riibelidurchmesser liegt framer im I-Ialsteil l lnd 
nur  wenig oberhalb des Ansatzes der Wnrzelrinnen. 
Ein MaB ffir die Formschwalikungen stellt der 
Korrelationskoeifizient zwischen L~nge ulld mitt-  
lerer Dicke dar. Es ist ffir die Masselirfiben am 
gr6/3teli und die Znckerrfibenformeli am kleinsten. 
Zwischen der Rfibenl~Lnge und dem Quotienteli alls 
L~nge ulid Dicke besteht eine elige Beziehung 
(r = + o,5 bis + o,6). Die Regressionskoeffizienten 
ffir diese Werte zeigen, dab es bei den Gehalts- and 
Zuckerrfiben mit  zullehmender L~Lnge zli einer 
relativ groBeli Streckulig kommt. ]9as AusmaB der 
Aiiderung des L~ngen/Dickeli-Verh~ltnisses scheillt 
erbbedingt zu seili. Die Form nnd die Ausgeglicheli- 
heft eiller Rfibelisorte wird durch folgende Angaben 
im weselitlichell dargestellt: 1. das Verhiiltnis yon 
tZiibenl~Lnge/mittlerer Dicke, 2. den prozentualeli 
Allteil voli Kopf-, I-tals- und Wurzelteil  an der 
Gesamtlgnge, 3. den Korrelationskoeffizienten aus 
.L.~nge und Dieke und 4. das Ausmal3 der ]3einigkeit. 
Uber letztere Eigensehait soil in einer gesondertell 
Arbeit berichtet  werden. Schr&k. 
Artkreuzungen bei Fragaria, 3. Die Vesca-Bastarde. 
(I. TI.). Voll E. SCHIEMANN. (Botan. Museum,  
Berlin-Dahlem.) Flora (Jena) N. t~. 37, 166 (1943). 

Die Verwalidtschaftsverhiiltliisse der eiliheimi- 
scheli Erdbeeren sind schwer zu kliiren, weil sie 
schlecht kreuzbar und vielfach steri] sind. Zahl- 
reiche, in verschiedenen Jahreli ausgeffihrte Kreu- 
zungsversuche mit  Fragaria vesca • moschata er- 
gaben im ganzen 6 ]3astarde, roll  denen 5 penta- 
ploid sind (2 n = 35). Von diesen dfirften die Pflan- 
zeli 1533, 1534, 1535 aus eiliem unredlizierten vesca- 
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i2 n = I4) und eii~em reduzier ten moschata-Game- 
ten  (2 n = 21) hervorgegangen sein und dem dop- 
pel t  vorbandenen veso~-Genom entspr icht  der  bet 
diesen Pflanzen ziemlich fibereinstimmende vesaa- 
~hnliehe Ph~notyp.  Die 3 Pflanzen sind weitgehend 
steril,  d ie  genaue Best immung ih re s  Geschlechts ist  
erschwert.  Die vorhandenen funkti0nsf~Lhigen oder 
auch s taminodia l  ausgebildeten Antheren,  wie anch 
die ausgefi ihrten ]3est~Lubungsversuche werden ge- 
nauestens beschrieben. Die beidm~ anderen Pen- 
t ap lo iden  ~9o3 und 19o 5 sind moschata-ghnlich. Sic 
haben besseren Pollen, mi t  dem Rtickkreuzungeli  
zu den beiden El te rnar ten  gltickten. Ein tetraploi-  
der  (2 n = 28)-Bastard ist  das theoret isch wich- 
t igste  Ergebnis der  gegltickten Kreuzungen. 0 5 ,  
wohl er nut  ein vesca-Genom besi tz t ,  i s t e r  doch 
vesca-~hnlicher als die beiden l e t z tgenann tenPen ta -  
ploiden. Die Pflanze ist auffal tend s tork behaart ,  
st~irker als 1~zos~hata. Die Redukt ion verl~uft  nor,  
mal, die Diakinese zeigt 14 Gemini in kombinier ter  
Auto- und Allosyndese. Damig wird eine Annahme 
yon L I L I ~ h D  best~tigL naeh der  die Genome 
von moschata unter  sich und mi t  denen yon vesta 
homolog sind, Fe. moschata demnach a!s autopoly~ 
ploid ans vesca-Genomen anzusehen ist. - -  Die F~ 
aus Fr.  1535 (siehe oben) ist  e ine seh r  komplizierte  
Aufspaltung, innerhalb deren die Geschlechts- 
best immung wieder schwierig ist. 19 Pflanzen mi t  
hoher Iockerer Bla t t rose t te  werdenl a!s ,,neuer Typ"  
beschrieben, andere k6nnen als , ,ext ravagante  Ty- 
pen"  (t{~R~B~a~-M~LSO~) in quan t i t a t iven  und 
quMitat iven Eigensehaften iiber die Formen def 
E l te rn  hinausgehen. Riesenpfl~nzen und Zwerge 
t re ten  aui .  Es erscheinelI iVierkmale der  Fv. viridis 
(collins), ein Befnnd, der  interessant  ist, well cyto= 
logisehe Beobaehtungen eine Homologie der  Ge- 
home wahrscheinlich machen. Die Arbe i t  enth~lt  
eine Ffille yon Beobachtungen, d i e  im kurzen 
Refera t  nicht  wiedergegeben werden k6nnen. 

E. Stein (BefliI~-Dahlem). ~176 
Untersuchungen iiber den Einflu8 einige.r genetischer 
und 6kologischer Faktoren auf .Ertrag und b~o- 
Iogischen Wert yon Paprika (Gapsicum annuum L.) 
unter besonderer BerUcksichtigung des Ascorbin- 
sliuregehaltes. Von P. POPOF~' ,  (Inst . / .  Gemi~se- 
ban d. Versu~hs- u. Forsch.-Anst. /. Gartenbau in 
Berlin-Dahtem, Gro[3beeren,) Gartenbauwiss.  17 
446 (1943). 

In  der Umgebung yon Berlin wurden 85 Soften 
yon Papr ika  zum Sor t imentvers~ch ira Freilarid 
~nd im Kal thaus  und zum Tell  such auf den bio- 
logischen Wert ,  d .h .  auf Trockensubstanz, Zucker- 
Gesamt- and  EiweiBstickstoff-, V i t a m i n  C- und 
Carotingehalt  untersucht .  Die 5kologischen Yer- 
h~Itnisse wurden bet den Soften in  yergleiehenden 
Standor t -  und Treibkastenversuch such berfick- 
siehtigt. Da der Papr ika  ffir seine Vollentwicklung 
eine W~rmesumme von 300o---3500 ~ und eine Ent -  
wicklungsperiode yon 165---I85 Tagen beansprucht,  
bew~hrt  sich eine Vorkultur  nnter  Glas sehr gfinstig. 
Dami t  wird die Entwicklung im Freien yon 7 Mo- 
na ten  ant  5 ~ 6  beschr~Lnkt. Die verschiedenen 
Sorten zeigen eine wechselnde Tendenz unter  ver- 
schiedenen Kulturbedingungen im I-Iinblick auf 
Er t r ag  und biologischen Wert .  Der Vitamin C: 
Gehatt  wurde~bei 35 Soften sowohl in Markt- wie 
aueh in Vollreife best immt.  D e r  Verf .  bestgt igt  
die schon bekannte  Tatsache, dab die kleinfrtich~ 
t igen Sorten (Subsp. microcarpum) mi t  dfinner 
FrucMschale  in bezug auf Frischsubstanz die vi- 

taminreichsten sind, die groBfrfichtigen (Subsp. 
grossum) die vi tamin~rmsten,  w~hrend, die Formen 
mi t  l~ngen, saftigen ~nd fleischigen Frfichten 
(Subsp. longum) eine 1VIitte]stellung einnehmen. 
Auf Trockensubstanz bezogen, sind dagegen diese 
~Verh~tltnisse gerade umgekehrt .  E s  ist  zu be- 
merken, dab der  Carotingehalt  auch noch nach der  
Vollreife sowie re la t iv  wie anch absolut  weitersteigt .  
}tinsiehtlich ginzelhei ten  mug ant  das Original 
verwiesen werden. Barns Gyar~/y (Tihany). 
Biutlausimmune Naumburger Edelapfelziichtungen. 
Von C. BORNER und F. GOLLMICK, (Zweigstelle 
& BioL Reichsanst., Naumburg, SaMe.) Angew. Bot. 
25, 144 (I943). 
D i e  von BR*MSTEDr entwickelte histologische 

Methode zur Erkennung der Reakt ion  der Wild- 
pflanze auf den Befall mi t  Blutlaus erm6glieht die 
Prfifung eines gr613eren Materials yon Apfelsorten 
und SXmlingen. W ~ h r e n d  anf~Lllige Vcildformen 
ant  den Stieh der Blutlans m i t d e r  Bildung grol3- 
lumiger Gallenzellen reagieren, t re ten  bet  wider- 
standsf~higen Formen nek~otische Bezil-ke ant, die 
spgter  yore gesunden Nachbargewebe resorbier t  
werden. Dieser nekrotische Reakt ions typ  wurde 
imVerlauf  der  unter  Einschaltung histologischender 
Me• in Naumburg (Zweigstelle der  Biologischen 
Reichsanstalt)  ~zorgenommenen Untersuchungen 
.an Ausgangs- und Znehtmater ia t  mehrfach fest- 
gestellt .  Bisher erwiesen sich als blut lausfest  zwei 
}terkt inf te  yon MMus bac~ata und je eine yon M. 
cordnaria, M. ovthocaepa unc[ M. pumila,  SSmlinge 
a~is Kreuzungen des Gelben Metzer Paradies  mit  
M. micromMus und M. baccata sowie yon Kultur-  
sorten Sp~her des Nordens (Northern Spy), Ontario 
und Harber t s  Rt te .  Die EM-Unter lagentypen 
wurden alle als anf~llig befunden. Eine nicht n~her 
bekannte  Herkunf t  yon M. pumila wies die Ne- 
krosereakt ion auf. Es ist  mhglich, dab das ,,Ne- 
.krosegen" yon Northern Spy nnd wahrscheinlich 
d a m i t  auch yon Ontario (Northern Spy • ~VVagener) 
aus dem Erbgut  des Pumila-Kreises  s tammt.  Die 
Prfifung wilder Pumila,  insbesondere aus den Gen- 
zentren, auf ihr Vgrhalten gegen Blutlaus wgre 
flaher sehr lohnend. Ft ir  die Zfichtung auf Blut-  
lausresistenz ergibt  sich die Alllgabe, das ,,Nekro- 
segen"  (es i s t  aber  sicher eine gr6Bere Zahl solcher 
Gene im Spiel; Ref.) der  drei  bult lausfesten NaP 
tursoi-ten mi t  den Eigenschaffen anderer  Sorten zu 
kombinieren.  Resis tente  S/imlinge aus entspre- 
chenden Krenzungen mi t  Ontario sind in Naumbnrg  
berei ts  vorhanden, und die Versuehe werden fort- 
gesetzt. Sic werden sich, gegebenenfalls unter  Ver- 
weridung anderer  noch zu ermi t te lnder  resistenter  
Ausgangssorten, such auf die Zfichtung blutlaus-  
fester  }toch- und Nieders tammunter lagen er- 
s t recken k6nnen. Sohmidt (Mfincheberg, Mark). 
The inheritance of resistance to powdery mildew 
(Erysiphe Gichoracearum) in ietture. (Die Verer- 
bung der Widerstandsf~higkei t  gegen Meltau [Ery= 
siphe Ciehoracearum] bet  Salat.) Von Tt I .  W. 
W H I T A K E R  and D E A N  E. PRYOR.  (U. S. 
Hovticult. Field Slat., La Jolla.) Phytopa thology  
31, 534 (I941). 

Treibsala t  wird unter  Umsti inden schwer yon 
Meltau befallen. Es interessiert  daher die Biologle 
des Erregers und die Frage  nach ge t  Vererbnng 
der, Widerstandsfghigkeit .  Verff. geben eine B e -  
s t immung des Krankhei tsbi ldes  und des Erregers, 
Aus. der  Kreuzung yon einer homozygot anf~tlligen 
wilden La~tuca soariola m i t d e r  widerstandsf~higen 
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Sorte Imperial 850 yon Laetuoa sativa ergibt sich, 
dab die Widerstandsf~higkeit durch ein domi- 
nantes Gen vererbt  wird. Daneben scheinen Oene 
die St~rke der Widerstandsf~higkeit zu variieren, 
da bet den anf~lligen Pflanzen die Inkubat ionsdauer  
und die Anzahl und Gr6Be der sporenbildenden 
Pilzkolonien sehr wechselt. R. Svhiak. ~176 
Anthocyanin pattern in asiatic cottons. (Antho- 
cvanmllster bet asiatischer Baumwolle.) Von R. A. 
SILOW and CI-II PAO YU. (Cotton Reseamh Stat., 
Trinidad.) J. Genet. 43, 249 (1942). 

In  der voriiegenden Arbeit werden den schon 
bekannten 7 Allelen, die die Anthocyanpigmentie- 
rung bet den diploiden Spezies G. aboreum und G. 
herbaceum beeinflnssen, 7 helle Allele hinzugeffigt. 
Sie bewirken zusammen mit  den schon bekannten  
Allelen neue Manifestierungen llnd Kombinat ionen 
der Anthocyanpigmentierung. Neben grtinen nnd 
roten Formen werden unter den letztgenannten 
vornehmlich a) intensiv purpurrot gefgrbte, bet 
denen sich die Farbe bis zu einem gewissen Grade 
auch in Abwesenheit intensiven Sonnenlichtes ent- 
wickelt und b) verwaschen rot gefgrbte Formen 
unterschieden, bet denen die F~Lrbung weder so 
intensiv noch so einheittich verteilt  ist und zur 
vollen Auswirkung intensiver Sonnenbeleuchtung 
bedarf. Ferner ist noch die Trennung in Formen 
mit und ohne roten Petalenfleek zweckm~gig. In  
Bastarden dominiert in der Regel gr613erer Antho- 
cyangehalt fiber schwXcheren Anthocyangehalt oder 
Fehlen desselben. Die Bastardierllng der Allele l~Bt 
eine ann~hernd gleichm~LBige Seriierllng erkennen 
mit  zunehmender Reduktion in Verteilung und 
Intensit~t des Anthocyans yon den h6heren zu den 
niederen Giiedern. Diese Seriierung wird gest6rt 
dutch gefleckte und nngefleckte Formen, die der 
progressiven Reduktion fiberlagert sind llnd gegen 
I~nde der Serie yon sog. ,,ghost"-Typen, die llnge- 
w6hnliche Komplement~Lrreaktionen mit  den flek- 
kenlosen Gliedern zeigen. Die Bastarde lassen eine 
groBe Mannigfaltigkeit der Anthocyanmuster er- 

�9 kennen, worfiber im einzelnen im Original nachzu- 
Iesen ist. Die St6rung der Seriierung wird diskutiert 
im Hinblick auf die M6glichkeit eng gekoppelter 
Gene bzw. multipler Allelie mit  pleiotroper Gen- 
wirkung. Aberrante Typen, die hin und wieder bet 
Bastardierungen auftreten, werden als Mutafionen 
oder Produkte ungleichen crossing-overs ange- 
sprochen, wobei eine Entscheidung nicht gef~llt 
werden kann. H. Stubbe (Berlin-Dahlem). oo 
Intergeneric hybrids cf Saccharum. 4. Saccharum- 
N are iiga. (Gattungsbastarde mit  Saccharum. 4. Sac- 
charum-Narenga.) Von E. K. JANAKI-AMIVIAL. 
(John Innes Horticult. Inst., Merton, London.) J. 
Genet. 44,  23 (1942). 

Verf. untersucht  einen im Jahre 1913 herge- 
stellten Gattungsbastard Saceharum oMicinarum X 
Narenga porphyro~oma Hanee (Bor,). Die Eltern-  
klone (2 n ---- 8 real = 8o bzw. 2 n = 3o) s tanden 
der vergleichenden Ullltersuchung ebenfalls noch zllr 
Verfiigung. In  Ubereinst immung mit  Bor [Indian 
For. 66 (194o)] wird Narenga als selbst~ndige Gat- 
tung betrachtet,  da sie in zahlreichen Merkmalen 
afls dem l~ahmen der Gattung Saccharum f~llt. 
Sie ist in Assam an den Ufern des Brahmaputra  
weit verbreitet.  Der F1-Bastard ist dem Zuckerrohr 
re cht ~hnlich, im Gegensatz zu dem frfiher beschrie- 
benen Saccharum-Zea-Bastard, aber augerordent- 
lich wfichsig. (Vgl. diese Z. 15, 214. ) In  qllanti- 
ta t iven ~e rkmalen  ist er im wesentlichen inter- 

medigr zwischen den Elternformen.  Von den unter-  
suchten qual i ta t iven Merkmalen waren 5 dem 
Saccharumelter und 5 dem Narengaelter  ~hnlich, 
allein die Knospenform war intermedigr.  Die so- 
matische Chromosomenzahl der Bastarde war in 
Mien F~llen 2n = 55, d. h. es waren nllr haploide 
Eizellen yon Saccharum befrllchtet worden, w/ih- 
rend z. B. in den Saccharllm-Sorghum-Bastarden 
( J a n a k i - A m m a l ,  v g l .  diese Z. 15, 214) allch 
triploide Bastarde festgestellt worden waren, t~ei 
Narenga verl~uft die lV[eiose mit  1511 normal. Die 
Pollenfertili tgt betrggt loo%. Bet dem Eltern-  
klon yon Saccharum verlguft  die lKeiose ebenfalls 
im allgemeinen normal (4 o11, selten wenige Univa- 
lente). Die Eizellen sind entsprechend auch fertil. 
Der Pollen degeneriert jedoch offenbar arts physio- 
logischen Ursachen, so dab der Klon v611ig pollen- 
steril ist. Im Bastard sind neben durchschnitt l ich 
21 Bivalenten auch Uni-, Tri- und Quadrivalente 
zu beobachten. Die 4o Chromosomen yon Saccharum 
zeigen offenbar Autosyndese, w~hrend die 15 Chro- 
mosomen yon Narenga sich im Bastard wie triploid 
verhalten (Grundzahl = 5)- Der Bastard ist sowohl 
mgnnlich wie weiblich steril. Das yon B r e m e r  
[Genetica ? (1925) ] beschriebene wilde Zuckerrohr 
Hiram Rokhan aus Ostsumatra dfirfte ein natfir- 
licher Bastard der beiden Gat tungen sein. 

Lein (Halle a. d. S.).~176 

T e c h n i k  u n d  Versch iedenes .  

0ber die Temperaturverhliltnisse in einem be- 
wetterten Tiefklihlgewiichshaus. Von J. S E E ~ A N N  
(Agrarmeteorol. Forsch.-Stelle, Reichsamt /. Wetter- 
dienst u. Kaiser-Wilhelm-Inst. /. Zi~eht.-Forseh., 
Erwin Baur-Inst., Mi~neheberg/Marh.) Gartenball- 
wiss., 17, 186 (i942). 

Verf. beschreibt die Temperaturverh~Itnisse in 
einem 8,5 qm groBen Gewffchshaus zur Auslese 
frostharter Pflanzen. iVfit ether frfiheren Bewette- 
rungsanlage, bet der die Kalt luft  yon oben in den 
Raum einstr6mte und unten  wieder abgesaugt 
wurde, konnten gleichm~Lflige Temperaturen na- 
mentlich in horizontaler 1Richtnng nicht erhalten 
werden. Es wnrde deshalb ein Umball v o r -  
genommen und die Kaltluft  nunmehr  yon unten  
eingeblasen und oben wieder abgesaugt. Die hori- 
zontalen Temperaturdifferenzen betragen nnr  mehr 
0,2~0,3 ~ Auch in vertikaler Richtung ist die 
Temperatur  so gleichm~/3ig, dab es m6glieh ist, 
einen gr6Beren Pflanzenbestand vOllig gleich- 
m~Bigen Idimatischen Bedingungen bis zu ether 
Temperatur,  die so 2o ~ unter  der AulBentemperatur 
liegt, auszusetzen. H. D. Cremer. oo 
Uber die Vitalfiirbung der Pflanzenzellen. Von 
E. KUSTER.  Forsch. u. Fortschr. 18, 292 (I942). 

Das Problem der Vitalf~rbllng pflanzlicher Zellen 
ist seit einem halben Jahrhunder t  in einer grol3en 
Zahl yon Untersuchungen behandelt  worden, seit- 
dem Pfeffer (1886) die ersten Versuche mit  Me- 
thylenblall anstellte. Im vorliegenden Auisatz 
gibt der Verf. einen 17berblick fiber den derzeitigen 
Stand der Forschung und die Einzelfragestellllngen 
auf dem Gebiete der Vitalf/irbung, Vitalf~rbstoife 
besitzen starke ]F/irbekraft and werden auch in 
schwachen Konzentrat ionen noch wahrgenommen. 
Charakteristisch ffir ihr WirkungsvermSgen ist ihre 
Fghigkeit, durch das Plasma zll wandern, und ihre 
Speicherllng in der Vakuole, Die alte Anschauung, 
dab sich lebende Zetlbestandtei le-nicht  f/irben 
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lassen, ist lgngst widerlegt. Die bekanli ten Vital- 
f/irbstoffe Nfethylenblau nnd  Neutralrot sind so gut 
wie nngiftig. Nach Vitalf~Lrbnng bleiben Plasmo'- 
lyslerbarkeit and Str6mungsfghigkeit des Plasmas 
erhalten. SCRUGa~ zeigte, dab Fgrbung mit  Akri- 
dinorange den Ablaui der Mitose nicht stSrt, dab 
vitalgefgrbte Saprolegniafgden weiterwachsen nnd 
der 2r Didymium in vitalgef/irbtem Zu- 
stande seinen ganzen Entwicklungszyklns voll~ 
ffihrt. Es gibt aber ' auch  Objekte, deren Lebens- 
tgtigkeit durch die Vitalfgrbung beeinflul3t wird. 
So wird z. B. die Permeabil i tgt  der Helodea-Zellen 
in typischer Weise vergndert.  Die AtmnngstXtigkeit 
tier Wasserpest wird durch ~e thy lenb lan  nnd  
Nentralrot  um lOO bzw. 3o% gesteigert, wghrend 
Eosin nnd  Chrysoidin eine t terabsetznng um 3o% 
hervorrufen. Nicht nu t  der Farbstoff wirkt ant  die 
Zelle ein, sondern aueh die Farbstoffe erfahren 
vielfach in tier Zelle chemische nnd  physikalisch- 
chemische Vergnderungen. t-Iier sind vor allem die 
Vergnderungen der Farbstoffe m i t  Indicatorwir- 
kung sehr aufschluBreieh. Die in der Zellvaknole 
gespeicherten Farbstoffe k6nnen mit  Stoffen des 
Zellsaftes Verbindungen eingehen, die neue Farhen 
bestizen, in LSsung bleiben oder aber amorph oder 
krystalliniseh ausfallen. Da die Veriinderungen der 
Vitalfarbstofie in tier Zelle von dem ZuSta:nd, in der 
sich diese befindet, beeinflugt werden, besitzt die 
Anwendung der Vitalf/irbung auch ffir die Klgrung 
zellpathologischer Fragen Bedeutung. 

Sehmidt (Mtincheberg, Mark). 
(Jber die Bedeutung anastigmat~scher Beleuchtung 
for die Polarisationsmikroskopie schwach doppeb 
brechender Objekte. Von  t-I. ULL~RICH.  (Kaiser 
Wilhelm-Inst. /. Zi~htungs-Fors~h,i Erwin Baur- 
Inst., Miinvheberg, Mark.) Z. Mikrosk. 59, 8 
(I943). 

Gegeniiber der ]3enutzung yon N i c o lschen 
Prismen erweisen sich die Filterpolarisatoren auf 
Herapathitgrundlage als wesentlich vorteilhafter. 
Der Verf. konnte mi t  ihrer ttilfe die Doppelbre- 
chang pflanzlicher Plasmastrukturen bei etwa o ~ 
nachweisen [Planta (Berl) ~6, 311 (i936); Solche 
sehwache Effekte sind rail anderen Polarisations- 
hilfsmitteln nieht  sieher festzustellem Verf. ver- 
suchte nun  grundsgtzlich alle Schwierigkeiten zu 
kl~tren, um die Erkennbarkei t  feinsfer Gangunter-  
schiede zu verbessern. Eine mSg!iche L6sung bieten 
anastigmatische Analysatoren, wie die  Erfahrung 
lehrt: Bei den BeobachtnngsstSrungen dfirften so- 
nach astigmatische Effekte vonBedeutungsein.  Der 
bei Beobachtung der H e c h t schen F~Lden bei 
Plasmolyse auftretedne Hel l - -Dunkel-Effekt  ver- 
sehwindet, wenn Ms Polarisator ein G 1 a n 
T o m p s e n - Prisma mit  parallelen Endfl~ichen, 
senkrecht zur Mikroskopachse ausgerichtet, be- 
nutz t  wird. Verwendet man einen solchen anastig- 
matischen Polarisator, so snid die St6rungen zu be: 
achten, die infolge teilweiser P01arisati0n des Be- 
leuchtungslichtes nnd  des Beleuchtnngsastigmatis- 
mus anftreten.  Ausffihrliche Bespreehnng. Astig, 
matische St6rungen sind auf der 0khl'arseite des 
mikroskopischen Strahlenganges be i seiner un- 
erheblichen Konvergenz nicht sehr stark bemerk- 
bar. Hans Freytag (Frankfurt  a. M.). 
Die La�9 und ihre Anwendung in der 
histologischen Technik. Ven G. P E T R Y .  (Anat. 
Inst., Univ. Halle a. d. S.) Z. Mikrosk. 58; 305 (1942). 

Zur Wiedergewinhung yon Schnittserien yon 
zerbrochenen Objekttr/igern wird das Deckglas 
entfernt,  and der Canadabalsam geldst, nachdem 
der zerbrochene Objekttr~ger mi t  zghem Spszial- 
lack a n t  seiner Rfickseite verfestigt wnrde. Uber  
tragen in abs. Alkohol. Verdunstenlasse~l des Alko- 
hols, bis die Schnitte ein mattes Anssehen bekom- 
men. Auftragen eines dtinnen Speziallacks. (GeiBel- 
talprimoloidlack hell P i54o der Firma Sl~ri.nger 
u. 2VI611er, Lackfabrik, Leipzig-Leutzsch.) Uber- 
t ragen in abs. Alkohol. Verdunstenlassen des Alko- 
h01s, bis die Schnitte ein mattes Anssehen bekom- 
men (nicht austrocknen lassen). Anftragen des 
di innen Speziallacks. Trocknen lassen, bis einfester 
Film entstanden ist. Den Film an einer Seite etwas 
yon der Unterlage 15sen nnd in dest. Wasser bringen. 
Der Film 16st sich nach ~ Stnnde yon selbst ab. 
L}ber Xylol in Canadabalsam wieder aufziehen nnd 
~indecken. W. Berg (Berlin). ~176 

Darstellung der MendeI-Gesetze mit Blumen in 
0ffentlichen Girten und Parkanlagen. Von E. v. 
TSCI-IERMAK-SEYSENEGG. Gartenbauwiss. 17, 
333 (1943). 

Schon im Jahre i934 faBte der Verf. den Plan, 
.im L i n n 6 - Park vor der I-iochschule ffir Boden- 
kulhlr in Wien am M e n d e l - D e n k m a l  die 
MENDELschen LehrMitze praktiseh zu demon- 
strieren. Zur Durchffihrung kam der Plan erst im 
jahre  i94i  ant  den Raba t t en ,  die eine Rasenflgche 
umgrenzten. Zur Darstellung gelangten nur  Ver- 
suche mi t e  i n e m Merkmalsunterschied der Eltern. 
Als geeignetste lange blfihende Pflanze fand sich 
Begonia semperflorens mit  weiBen nnd roten 
Blfiten. Das groge Interesse des Publikums a.n 
dieser Demonstration hat bereits zur Nachahmung 
angeregt. Stubbe (Wien). 

Zweiter Jahresbericht der schweizerischen Gesell- 
�9 Schaft for Vererbungsforschung 8oci~t6 8uisse de 

G~n~tique (S. S. G.). Hrsg. v. A. ERNST. Arch. 
Kla!ls-Stiitg 17, 42 (1942). 

Die Schweizerische Gesellschaft ftir Vererbungs- 
,forschnng besteht seit dem Jahre I94 I. Der zweite 
Jahresbericht enthglt  neben geschgftlichen lVIittei- 
lungen Referate and  Abdrucke tier Vortrgge auI 
der/Versammlungen der Gesellschaft. Die Arbeiten 
an{ dem Gebiete der zoologisch- und botanisch- 
genetischen Forschung behandeln:  Fehlentwick- 
lungen in der F2 yon Bastarden zwischen Molch- 
ar ten (STmNER), Rassenkreuzungen beim Schmet- 
terling Zygaena (BOVEu Variabilit~tt yon Lei- 
stUrlgSmerkmalen bei Iganstieren (L 5 r t s c h e r), 
genetisch bedingte Ovarschgdigungen bei Droso- 
phila (G-LOOk nnd  HAloing), Mutteralter und Fer- 
t i l i tgt bei Drosophila (I-IADO~N und ZELL~R), die 
Beziehungen zwischen Polypl0idie nnd Gemischt- 
geschlechtigkeit bei Moosen (I-IEtTZ), nichtmen- 
delude Buntblgt tr igkeit  beim Roggen (WAaN~R), 
Austausch-Heterozygotie bei Primula pulverulenta 
(WAN~R), den sexuellen Dimorphismus bei dem 
-tr0pischen Laubmoos lVfacromitrium (ERnsT= 
SCHWARZE~BACH), Probleme der phaenotypischen 
Geschlechtsbestimmung bei den Pflanzen'(C~toDAT) ; 
-Kreuzungen zwischen parthenogenetiSchen uild 
zweigeschlechtigen Schmetterlingen (SEzLER). Eine 
Reihe weiterer Arbeiten befagt sich mit  Fragen der 
anthropologisch- und medizinisch-genetfischen For- 
schung. Schmidt (Mfincheberg, Mark). 
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