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REFERATE. 
A l l g e m e i n e s ,  Genet ik ,  Cytologie ,  P h y s i o l o g i e .  

N. J. FEIGINSON, Die Beteiligung mehrerer viiterlicher For- 
men an der Befruchtung von Mais. Agrobiologia 1948, 
Heft  I ,  S. 92--IO8. (Russisch). 

Die vor allem mit  dell Namen N I T  SCHURIN in und LY- 
SENKO verkni ipf teRi~htung der  biotogischenForschnng 
Ruglands l e h n t  mit  aller Sch~rfe die in den  le tz ten  Iiinf 
Jahrzehnten erarbei te ten  Vorstellungen de r Genet ik als auf 
irrigen Voraussetzungen bernhend ab. Eine dieser Ms 
falsch erklXrten Voraussetzungen ist die Auffassung der 
Befruchtung ais eines Verschmelzungsprozesses zweier 
Kerne, .mit denen ein unverAnderliches Erbgut  yon den 
beteiligten Eltern in das Verschmelzungsprodukt, die Zy- 
gote, hineingetragen werden soil. Eine solche These er- 
kennt abet  die russische Schule nicht  an, da  sie ihrer  Grund- 
anschauung, dab alle Lebensvorg~nge, also auch die Ver- 
erbung, dutch die Umweltfaktoren bes t immt werden, zu- 
widerlauft. Sie argumentier t  dabei,  dab es widersinnig set, 
einerseits eine BeeinfluBbarkeit der  zellul~ren Prozesse won 
Geschlechtszellen abzulehnen, sie ffir die somatischen Zel- 
len aber  anzunehmen. Aus der  Vorstellung heraus, dab 
auch die dutch Pfropfung:erhaltenen PIianzen, deren ge- 
genseitige Beeinflussung und Abh~ngigkeit  in bezug auf 
den Stoffwechsel nicht  bezweilelt  werden kanli, als ,,vege- 
ta t ive Hybriden" aufzufassen seien, wird auch das Wesen 
der, ,geschlechtl ichen Hybridisierung" als e in  Stoffwechsel- 
prozeg der  bet der  Kreuzung verschmelzenden Komponen- 
ten  angesehen. Bet dieser Verschmelzung sbll es zu einer 
bald stArkeren, bald  schw~tcheren , ,Absorption" der  einen 
Komponente kommen, wobei der  Grad dieser Absorption 
durch den Z/ichter beeinfluBt werden kann. 

Als Beweise ftir die Unhai tbarke t t  tier kiassischen u  
stellung yon der  Befruchtung als der  Verschmelznng zweier 
Zellkerne werden angefiihrt:  das  Vorkommen won Xenien, 
die Existenz yon Metaxenien, und die Beziehungen zwi- 
schen Befruchtungserfolg und der  ant  die Narbe gebrachten 
Pollenmenge. 

Die yon der  Genetik Ms Erkl~rung fiir die Xenien heran- 
gezogene doppelte Befruchtung des El- und des sekund~ren 
Embryosackkernes durch die beiden, aus dem generat iven 
Pollenkern hervorgegangenen m~nnlichen Kerneh, soll eine 
Scheinerkl~rung sein. Das Auf t re ten  quant i ta t iver  Merk- 
malsunterschiede bet den Xenien der  gleichen Kombination 
se imi t  dieser Erkl~rung ebenso unvereinbar,  wie das Fehlen 
yon Formxenien odor das mat t l ich  best immte Verhal ten 
des Mais-Endosperms glasig bzw. mehlig. Auch der  Ein- 
flug der Vatersorte auf Gewebe auflerhalb Embryo und 
Endosperm im Fat le  tier ~ e t a x e n i e n  soil die Unzul~.nglich- 
kei t  der  ,,morphologischen" Deutung der  Befruchtung als 
ether Kernverschmelzung gegentiber der  ,,physiologischen" 
dartun.  Einen ,,scharfen Gegensatz zum formalen morpho- 
logisehen Gedankengang" sieht der  Verfasser welter  in der  
gelegentlich beobachteten Tatsache einer ungtinstigen Wir- 
kung kleiner Mengen ,,m~nnlicher Geschlechtselemente",  
ftir die als Ge.w~hrsn~nner DARWIN,  K O E L R E U T E R ,  
GKRTNER and NAUDIN herangezogen werden. Auf 
eine n~here Diskussion der, Erkl~rungsm6glichkeiten der 
angefiihrten Tatsachen auf der  Basis der  doch zytologisch 
ganz eiliwandfrei nachgewiesenen Kernverschmelzung und 
des experimentel l  erschlosseneli erblichen Verhaltens wird 
aber  nicht  eingegangen. In  bezug auf die quan t i t a t iv  ver- 
schiedene Auspr~gung der  Xenien verzichtet  der  Autor auf 
jede nAhere Angabe, obwohl, wie schon CORRENS betonte,  
quant i ta t ive Merkmalsunterschiede bet  den Khrnern der 
Fx-Kolben ( = F~ Endosperme) durchaus zu erwar ten  sind. 
Diese miissen aber  auch  als unmit te lbare  Bastardierungs- 
folgen framer dann auftreten, wenn eins tier bete i l ig ten El- 
te rn  in bezug auf einen~V~odifikationsfaktor ftir den betref-  
fenden Endospermcharakter  heter0zygotisch war. Die An-  
nahme einer Bzeinflussung mti~terlichen Gewebes durch 
chemische Wirkungen des Pollens zur'Erkl~Lrung d e c a l s  
~r bezeichneten Ab~nderungen mt~tterlicher ha- 
raktere  scheint dem Verfasser eine Verlegenheitshypothese 
zu bleiben, wenn sie nicht  auch die Folgerung zieht,  die 
Befruchtung ganz und gar als einen physiologisch chemi- 
sehen Prozeg anzusehen. Hinsichtlich der  gtinstigeren Er- 
gebnisse einer Best~ubung mi t  ether gr6Beren Pollenzahl 
wird in den g~nzlich unzul~nglichen Versuchen NAU D IN S 
(I Best~tubung mit  3, siebzehn mi t  2, zw61f mit  je einem 

Pollenkorn) eine Stfitze f~r die Annahme, dab die Befruch- 
tung einen quant i ta t iv  b~einilugbaren, physioloigsch che- 
mischen Prozeg darstell t ,  gesehen. Keine Erwiihnung fin- 
den die umfangreichen sorgf~ltigen Untersuehungen yon 
CORRENS, die die besSere Wirkung der  Best~ubung mi t  
mehreren K6rnern einwandfrei  als Ergebnis der  mi t  der 
Poltenmenge gesetzm~Big steigenden Wahrscheinlichkeit  
erkl~ren, unter  den auf die Narbe gebrachten Pollen e i n  
funktionsttichtiges Korn zu haben. DMfir br ingt  aber  d~'r 
Verfasser eigenes experimentelles Material,  um nachzu- 
weisen, dab bet der  Befruchtung, wenn dazu die Mhglich- 
keit  geschaffen wird, sich mehr als eine m~nnliche Keim- 
zelle (,,Geschlechtselement") beteiligt.  Da f/Jr eine derar- 
t ige Untersuchung die Erkennbarkei t  des v~terlichen Ein- 
flusses bereits  an dem aus der Befruchtung hervorgehen- 
den Samen zweifellos yon Vorteil  ist, s te l l te  der  Verfasser 
Mais-Xenien aus Best~ubungen mi t  zwei und drei  Polten~ 
soften her, die ihm folgende Ergebnisse brachten:  

Aus der  Best~ubung einer  Sorte mit  weigem Endosperm, 
ebensolcher Aleuronschicht und farblosem Per ikarp  , ,Ster- 
ling Whi te  Den t"  mi t  der  Pollenmischnng aus ,,Minnesota 
13 Ex t ra"  (mit gelbem Endosperm) und , ,Smoki-Dent- 
Gorski" (mit weigem Endospermn und to tem Perikarp) 
wurden Kolben erhalten, deren Khrner  dreierlei  Typen re- 
pr~sentierten: rein weige, rein getbe, und gelbe mi t  weiger 
Spit~e. Da Kontrollbest~ubungen weig und gelb rein gelbe 
K6rner gebracht  hat ten,  sieht der  Verfasser in den weig- 
spitzig gelben Khrnern d i e  Produkte einer gleichzeitigen 
Befruchtung einer weiblichen-weiBen Zelle mit  gelben und 
weigen Pollen. (In bezug ant die Perikarpf~rbung t r i t t  
keine Xenienbildung auf.) Auger durch die Kontrollbe- 
st~ubungen mit  einerlei  Pollen, die rein gelbe bzw. rein 
weige Khmer  brachten,  s ieht  der  Verfasser diese seine An- 
nahme durch das Verhalten der Nachkommen aus diesen 
Khrnern als erwiesen an. Selbstbest~ubungen der  aus den 
weigen Khrnern el%vachsenen PfIanzeli brachien Kolben, 
deren I(hrner wieder weiges Endosperm (und r6tliches 
Perikarp) besagen, Pflanzen aus reingelben K6rhern gaben 
Kolben mi t  gelben und ~reigen Friichten, beides  Ergeb- 
nisse, wie s i ea l s  Resul ta t  einer Verschmelzung der  Kerne 

weig • 6 weig (rotes Perikarp) bzw. ether Verschmelzung 
weiB • 6 gelb in der F 1 und Fe auch erwar te t  werden 

mfissen. Dafiir br ingt  abe t  die Nachkommenschaft  der 
gelben Khrner mit  weiger Spitze Resultate,  die nach dem 
Verfasser f/Jr die Annahnle ether Versebmelznng von.mehr 
als einer m~nnlichen Zelle mit  der  weiblichen sprechen. 
Eta  Tell der  ~veigspitzigen Frtichte gibt  II~mlich Kolben, 
die eine Spaltung in weige, gelbe, weige mit  rhtl icher Schale 
und gelbe mi t  =k to te r  Schale zeigten. Von den beiden 
letzten Eigenschafts-Kombinationen konnte die eine oder an- 
dere oder auch beide bet anderen Pflanzen ausfallen. Kolben 
won ent fahnten  Pflanzen, die zwischen Individuen einer 
rein weigen Sorte abbliihten, gaben prinzipiell  gleiche Re- 
sultate.  Die Ents tehung gelber K6rner  mit  ge igrb tem Pe,  
r ikarp kann nach dem Verfasser wieder nur als Ergebnis 
der Verschmelzung einer weigen weiblichen Zelle mit  einem 
Pollen des gelben , ,Minnesota I3 Ex t ra"  (ohne Per ikarp-  
fgrbung) und einem Pollen des rotschal igen , ,Smoki Dent  
Gorski" (mit weiBem Endosperm) vers tanden  werden. Der 
Schwierigkeit,  die der  Annahme ether Beteil ignng yon m e l t  
als ether mgnnlichen Zelle an der  Befruchtung emer  weib- 
l ichen aus dem Verhal ten der rein gelben Xenien erve~tchst, 
~drd vom Verfasser keine B~achtung geschenkt.  Pflanzen 
aus reingelben Xenien, die nach Selbstung wieder in weiB 
und gelb spatteli,  besitzen jedoch offenbar anch ,,weiBen" 
und ,,gelben" Pollen, and da die Beteiligung mehrerer 
mgnnlicher Zellen bet der Beiruchtnng keineswegs Aus- 
nahme, sondern Regel  sein solI mfigten in der  ngchSten 
Generatio~ auger weige.n und 'ge lben  auch weigspitzige 
K6rner  e rwar te t  werden. Diese wurden aber  in der  F 2 aus 
rein gelben K6rnern in keinem Falle beobachte t .  Die be- 
absichtigte Widerlegung der  dutch zytologische und expe- 
r imentel ie  Ergebnisse, z. B. dutch die CORRENSschen 
Best~ubungsversuche mi t  Pollenmischungen (I9oi) gut  
begrfindeten, angeblich nur , ,morphologischen Auffassung" 
der Befruchtung kann  daher  nicht als geiungen angesehen 
werden, und die Annahme, dab  es sich bet  der  Ents tehung 
der abweichenden K6rner  um irgendwelche Versuchsiehler 
handel t ,  b le ib t  recht  wahrs~cheinlich. Dasselbe kann anch 
gegen die Ergebnisse der zweiten Yersuchsserie gesagt  wet- 
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den, in der ein weiBk6rniger Mais n i t  Pollen von drei 
Sorten, einem gelben, einera weigen n i t  rotera Perikarp 
und einera weigen (Endosperm) mit  blauer Aleuronschicht 
best~tubt wurde. Vor a l l en  mtigte bei derartigen Ar- 
beiten die bei einem Windbest~tuber iramer grol3e Gefahr 
ungewollter B~fruchtuug sicherer ausgeschlossen werden, 
als das in den vorliegenden Versuchen der Fall war. Die 
weiblichen Pflanzen wurden zwar rait Pollen aus abge- 
schnittenen, im Hause aufgebliiheen Rispen best~ubt. Sie 
s tanden aber ira Freien, in der N~the anderer Pflanzen 
und Sorten und w~hrend der Aufbringung der Pollen- 
raischungen raag mancher andere Pollen unkontrolliert 
angeflogen sein. Auch die Prtifung auf die genotypische 
Einheitlichkeit der Soften ist nach Ansicht des Referen- 
ten  keineswegs in einer ausreichenden Weise erfolgt. 

H. Kc, ppert ( Be~'lin-Dahlem). 

G. H. 0OONS. J. E. KOTILA and H. W. BOCKSTAHLER, 
Black root of sugar beets and possibilities for its control. 
(Die Wurzelf~ule der Zuckerr~ben und M6glichkeiten ihrer 
Bek~impfung.) Proc. /ourth gen. meeting americ. ~oc. sugar 
beet technologists 364--38o, i946. 

In  humiden Gebieten sind Keimlingskrankheiten in 
erster Linie ffir den schlechten Stand der Zuckerrfiben 
verantwortlich. Die Sch~digung besteht niche nur ira 
Absterben der S~tmlinge, sondern macht es auch schwie- 
rig, soviel Pflanzen zu erhaleen, dab mechanische Bear- 
beitungsmaBnahmen zur Anwendung kommen k6nnen. 
Befallene, fiberlebende Pflanzen k6nnen durch schwa- 
chela Wurzelbefall auch spXterhila leiden. Das Problem 
erweitert sich so zu einem allgemeinen Wurzelfgulepro- 
blem. Es mug daher yon Anfang an ein 13estand gesun- 
der Pflanzma erzielt werden, die dann sp~tter ohne Krank-  
heitsausf/ille geerntet werden k6nnen. Es ise daher nich~ 
zn viel behauptet, dab die Entwicklung zweckentspre; 
chender Bek~mpflangsmagnahraen fiir den Wurzelf~ule- 
komplex als Ganzes Ifir den Zuckerrfibenanbau in hu. 
miden Gebieten wesentlich ist. Von den in Betracht 
kommenden Kralakheitserregern sind als wichtigste zu 
nennen:  PyEMum spec., t~homa betas, Rhizoctonic~ solc~i, 
Pellicularia /ilamentosa und Aphanomyces cocMioides, 
Bei der Wurzetfgule wird zwischen akuten und chroni- 
schen Krankhei~sphasen unterschieden. Von alien 
Krankheitserregern wird lediglich t~h6ma betas mit d e n  
Saatgue fibertragen, w~hrend die anderen Erreger wohl 
i!f jedem Boden vorhanden sind. Das Ausmag der 130- 
denverseuchung ise daher  sin wesentlicher Eaktor, aber 
auch klimatische und 13odenbedingungen k6nnen ebenso 
wie unterschiedliche Bodenfruchtbarkeit  das m6gliche 
Ausmat3 der Wurzetfgule beeinflussen. Als direkte Be- 
kgmpfungsmaBnahme, speziell der akueen Phase, wird 
die Anwendung yon Fungiziden vorgeschlagen, yon 
denen Kupfer- und Quecksilberverbindungen undneuer -  
dings auch nichtmetallische Fungizide wie Karbonate 
und Chinolinderivate in 13etracht kommen. Der Nach2 
teit dieser Bek~mpfungsmethode liege darin;  dag sie deac 
Pftanze keinen langdauernden Schutz verleihen, so dab 
sich oft bei der Ernte behandelte und unbehandelte Fel- 
der niche mehr unterscheiden. Unter den indirekten 
Bek/impfungsmaBnahlIlen fst zungchst die zweckm~gige 
Gestaltung der Fruchtfolge z n  nennen.  So beherbergen 
Leguminosen wie Luzerne, Steinklee und die Kleeareen 
die Krankheitsorganismen; auch Unkrguter  wie z. }3. 
A maranthus sind hier zu nennela. Von groger Bedeutung 
ist auch der richtige Zeitpunkt des Ulaterpfltigens der 
Leguminosen, wobei sich die letzten Augusttage und der 
September als gfinstigste Terrains erwiesen. Die Erkl/i- 
rung hierftir wird mit  mikrobiologischen Vorggngen im 
Boden in Zusammenhang gebracht. Der Phosphorsgure- 
dfingung kommt ebenfalls grogs Bedeutung zd, insbe- 
sondere bei A. cochlioides. Erst nachdem man den Krank- 
heitskomplex in seine Komponelaten aufgliederte, ge- 
wann die Frage der Zfichtung resistenter Formen an Be- 
deutung. So erwies sich U. S, 216, eine Cer~ospora- 
resistente Inzuchtlinie, yon besonderer, wenn auch be- 
grenzter Resistenz gegen die chronische Phase von A. 
cochlioides, was-auch in den t-Iybriden vola U. S. 216 zura 
Ausdruck kommt. Die Feststellung, dab Resistenzfak-- 
torela in Zuckerrfibenst~tmmen vor-handen sind, die gleich~ 
zeitig Cercospora-resistent sind, er6ffnet die Aussicht, 
beide Krankheitet! auf zfichterischem Wege wirksam be-. 
kgmpfen zu  k6nnen. M. Klin~owski (As~herslebe~). 

H. A. JONES, J. O. WALKER, T. M. LITTLE u. R. H. LARSON, 
Relation Of color-inhibiting factor to smudge resistance in oniep. 
(Die Beziehung des Farbhemmungsfaktors zur Brand- 
resistenz der Zwiebel.) Bureau of plant  industry, soils 
and agricultural engineering. Jour~. age@. res. 72, 259 
bis 264 (1946). 

Die gr6gere WiderstandsfXhigkeit gef~trbter Zwiebeln 
im Vergleich zu weigen i m  Hinblick auf den Befall mit  
Zwiebelbralad (Colletotrichum circinans (Berk.)Vogl.  ist 
seit langem bekannt .  Die ftir die Resistenz maggeb- 
lichen Faktoren sind eingehend in den le~czten Jahren 
untersucht  worden, vor allem in Hinblick auf die Zfich- 
tung resistenter weiBer Soften. Die Aufgabe vorliegen- 
der Arbeit bestand darin, die Wirkung verschiedener 
Farbgenotypen auf die Resistenz zu untersuchen. Das 
dorainante Allel C ist ffir Farbbildung notwendig. Eine 
ffir rot homozygote Sorts hat  den Geno• iiCCRIR, 
ftir gelb iiCCrr und ftir rezessiv weig iicclRr, iiccRR oder 
iiccrr. Das Gela I i s t  bei Heterozygoten unvollst~ndig 
domir~ant, wghrend alle homozygoten Zwiebeln (II) weig 
sind. Die Frage, die bisher niche befriedigend l)eant- 
wortet war, lautete,  ob Zwiebeln, die heterozygot ffir das 
Gen I sind, brandresistenter sind als die homozygoten 
weigen. In  sechs verschiedenen Kreuzungen ergab sich, 
dab Zwiebe!n vom Genotyp Ii brandresistenter waren 
als die II-Zwiebeln. Das Gen I ist kaum, wenn fiber- 
haupt,  dominant  fiber i und die heterozygoten Zwiebeln 
Ii sind in der Anfglligkeit ann~thernd intermedi/ ir  zwi- 
schen den beiden homozygoten Typen. Die Analyse 
aller Kreuzungen zeigte Unterschiede der Genotypen 
und insbesondere der Kreuzungen, t rotzdem alle d i e  
gleichen 3 Farbgenotypela besagen. Es ist daber augen- 
scheinlich, dab noch Faktoren auger der Farbe die 
13ra*ndanffilligkeit der Zwiebel beeinflussen. Die Tat- 
sachs, dab heterozygote cremefarbene Zwiebeln sine an- 
nghernd' interraedi~re Resistenz zwischen rein weiBen 
und <ef~rbten Zwiebeln besitzen, ist vom Standpunkt  
der Ztichtung a us  wich{ig. Wfinschenswert wXre es 
weige brandresistente Zwiebeln zu zfichten, wenn die 
Resistenz aber nnbedingt  n i t  d e n  Vorl-andensein yon 
Pigraenten verkniipft  i~t, dann  ist es schwierig, wenn 
niche gar unm6glich, dieses Ziel zu erreict-en. Ftir ge- 
wisse Zwecke k6nnen jedoeh cremefarbene Zwiebeln n i t  
der genetischen Konst i tut ion Ii an die Stelie yon weigen 
Zwiebeln t reten.  Die 1Resistenzsteigerung wird vermnt-  
lich ffir den Verbrauch die schwache Fgrbung mebr als 
kompensieren. Es ise zwar unm6glich, Stiimme n i t  der 
Konst i tut ion 1i rein zu zfichten, abet  die Herstellung yon 
Bastardzwiebeln mit  dieser Konst i tut ion ist eilKacb. 

M. Kli~zkowski ( Aschr 

H. H. FLOR, Genetics of pathngenicily in Melampsora lini. 
(Genetik der Pat~ogenitgt  yon Melampsora lini.) Bu- 
reau of plant  industry, soils, and agricultural enginee- 
ring. Jou,,n. agric, yes. g3, 3 3 5 - 3 5 7  (1946) �9 

Der Flachsrost tri te in den meisten Flachsanbauge- 
bieten der Welt  auf und schgdigt gelegentlich sehr stark. 
So betrug i941 im Staate North Dakota der durch- 
schnitt l iche Ausfall an Flachssaaf 25~o. Der niche wires- 
wechselnde Rost erzeugt die verschiedenen Sp0ren auf 
der Flachspflanze selbst. Melampsora lini umfaBt zahl- 
reiche physiologische IRassen, die sich in ihrer Patho- 
genitgt  auf bestimratela Flachssorten dentlich nnter-  
scheiden. Jede der mebr als 3oo Sorten aus den Hanp t -  
anbaugebieten der Welt  ist anffillig Ifir eine oder raehrere 
Rassen, abet  keine Rasse greift alle Soften an. Die Sor- 
ten, die als rost immune El tern ffir die Rostresistenz- 
zfichtung in Nordamerika Verwendung finden, sind 
hochanfgllig ftir einige in Sfidamerika vorkommende 
Rassen. Andererseits greifen gewisse nordamerikanische 
Rassen die roseimmunen sfidamerikanischen Soften an, 
Importierte sfidarnerikanische Flachssaat wird gelegent- 
lich als Saatgut  in Nordamerika verwendet,  Wobei sich 
im Saatgut Stengelstficke mit  Teleutosporen l inden 
k6nnen.  Auf diese Art ist es rn6glich, dab virulente 
Rassen auf Sorten entstehen,  die bisher als resistent an- 
gesehela wurden. Ira Nordefl der Vereinigten Staaten 
iiberwintert  der Flachsrost nur  im Teteutostadium, so 
dab die Bastardierung dieses Pilzes wahrscheinlich mit  
dem ]3eginn der Infekt ion fn jedem Jahr zusammenfallt .  
Zweck der Untersuchung war daher die Vererbung der 
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Pathogeni t~ i t  be i Bastarden nord- und sfidamerikanischer 
Rassen zu untersuchen, um so fiber die tats~chliche Pa- 
thogenit~t  derartiger Bastarde unterr ichtet  zu seth. Fiir 
die Untersuchungen wurden die sfid~merikanische Rasse 
22 und die nordamerikanischen Rassen 6 und 24 benutzt .  
Das Vererbungssctlema ergab sich durch PriKung der 
Reaktion yon 16 Flachssorten gegenfiber der F~ yon Hy- 
briden der Rassen 6 und 22 und der Rassen 22 und 24. 
Alle Soften, ausgenommen Bombay and  J. w .  S. w a r e n  
ffir Rasse 22 anfiillig. Die Sorte Buda war schwach be- 
fallen, die Soften Williston Golden, Williston Brown und 
Bombay waren anf~llig fiir Rasse 24. Ffir Rasse 6 w a r e n  
lediglich die S0rten Williston Golden and Williston 
Brown anf~llig. Die Virulenz war mit  Ausnahme der 
beiden le tz tgenannten Sorten ein rezessives Merkmal. 
K e i n e  F~-K, ul tur  erre ichte  die Elternrasse in ihrer Viru- 
lenz. u 133 Fz-Kulturen tier Hybr iden der Rassen 22 
und 24 wurden 64 Rassen identifiziert, yon denen 62 bis- 
her unbekann t  waren. 98 F~-Kulturen yon Hybriden 
der Rassen 6 nnd  22 ergaben 39 Rassen, yon denen 36 
neu  waren. Die Spaltungszahlen ergaben, dab jedem 
Fkktorenpaar ffir die Rostreaktion des Wirtes ein patho- 
genes Faktorenpaar  ffir den Pilz entspricht.  Die F~-Kul- 
t u r e n d e r  Kreuzungen der Rassen 22 nnd  24 s p a l t e t e n  
monofaktoriell in  ihrer Pathogenit~it auf den Sorten Pale  
Blue Crimped, Kenya, Akmolinsk, Abyssinian, Leona, 
Ottawa 770 B, Bombay, Newland nnd  Tommes Pale 
Blue. Es handel t  sieh hierbei um Sorten, die ein Fak- 
torenpaar ffir Resistenz gegeniiber dem avirulenten Elter  
besitzen. Die Sorten Bolley Golden and  I ta l ia  1Roma, 
die  z w e i  R e s i s t e n z f a k t o r e n p a a r e  gegenfiber dem aviru- 
lenten Elter  besitzen, spalteten nach dem.bifaktoriellen 
Schema und die Sorte Morye mit  3 Faktorenpaaren 
spaltetetrifaktoriell .  Die Sorte Buda war in wechseln%len 
Zahlenverhliltnissen gegeniiber den Elterrassen und al len  
F~-Kulturen anf~illig, w~ihrend J. W. S. immun war. - -  
Die Priifung yon F~-Kulturen von Hybriden der Rassen 
22 and  24 zeigte, dab die Virulenzfaktoren der Sorten 
Pale Blue Crimped, Kenya, Akmolinsk, Abyssinian und 
L e o n a  so eng  gekoppelt waren, dab s iea ls  Einhei t  ver- 
erbt wnrden. Eines der Faktorenpaare der Sorte Bolley 
Golden war das g l e i c h e  w ie  e ines  tier Sorte I tal ia  Roma 
oder war en g  m i t  ibm gekoppelt. Das Faktorenpaar  yon 
Tammes Pale Blue entsprach einem der 3 Paare der 
Sorte Morye oder war eng mit  ihm gekoppelt. Eine Ana- 
lyse der F~-Kulturen der Hybriden cler iRassen 22 und 24 
zeigte, dab theoretisch 768 Rassen aus dieser Kreuzung 
zu erzielen stud, die in ihrer Pathogenit~it auf ether oder 
mehreren Testsorten scharf zu t rennen  stud. Es liegt kein 
A n z e i c h e n  vor ftir allelomorphe oder Kopplungs-Bezie- 
hungen zwisehen den Virulenzfaktoren der Sorte Bom- 
bay, anf~illig ffir Rasse 24, und einem der Virulenzfak- 
toren auf den 14 Testsorten, die yon der Rasse 22 an-  
g e g r i f f e n  werden. Dementsprechend sollte eine 1Rasse, 
die alle Testsorten, ausgenommen J . W . S .  bef~tllt, aus 
dieser Kreuzung zu erhal ten seth.  

M. Kli~kowski ( ds~hersleben). 

R. BONDE, F. J. STEVENSON u. R. V. AKELEY, Breeding 
potatoes for resistance to ring rot. (Zfichtung von Kartoffe ln 
auf Resistenz gegen Ringf~iule.) lVfaine agricultural ex- 
periment  s tat ion and  andere Institute.-  Phytopalhology 
37, 539--555 (1947). 

Die Ringf~ule der Kartoffel, verursacht durch Coryne. 
bacterium sepedoni~um (Spieck. und Kott.) Skap. and  
Burk., entwickelt  sich immer mehr zu einer wirtscha~tlich 
bedeutungsvollen Krankheit .  Viele Anbauer  sind n i c h t  
mehr in der Lage, gesundes Pflanzgut zu bauen und in 
vielen F~llen h a b e n  sie groBe Verluste erlit ten. Resi- 
s tente und immune Soften wfirden daher wesentlich zur 
Bek~impfungbeitragen. I)ie resistente Sorte , ,President" 
und 5 resistente S~imlingsnachkommenschaften wurden 
mit  Ringf~iulehakterien geimpft und im Verlauf yon vier 
aufeinanderfolgenden Jahren auf ihre Resistenz gepriift. 
Das Auffreten der Krankhei t  war in diesen F~illen sehr 
gering. Im Gegensatz hierzu t ra t  bet anf~illigen Sorten 
e in  hoher Krankheitsbefall  ein und keine fiberlebte die 
Priifung ffir mehr  als ein Jahr. 49 1%achkommenschaften 
aus Kreuzungen anf~illiger und resistenter El tern wurden 
auf Ringf~uleresistenz geprfifC Keine oder nur  sehr we- 
nige resistente S~imlinge fanden sich in Nachkommen- 

schaften zweier anIiilliger Eltern. ]Ein relativ hoher Pro- 
zentsatz der Nachkommenschaft  war res i s tent ,  w e n n  
e iner  oder  b e i d e  Eltern resistent waren. Der Prozentsatz 
res i s t enter  S~imlinge s t i e g  an, wenn beide El tern res i s t ent  
w a r e n  oder  w e n n  r e s i s t e n t e  Eltern geselbstet wurden. 
Ein Tell der ringf~uleresistenten Selektionen hat  den  
Nachteil, dab sie sehr sp~itreif sind und ihre Knollen e ine  
schlechte Form au/weisen, so dab ihnen als Handels- 
sorten kein Wert  zukommt. Die S~imlinge 46952 und 
47102 ergaben in der Nachkommenschaft  einen hohen 
Prozentsatz resistenter Formen mit  guter Marktqualit~it. 
Die holl~indische Sorte ,,Friso" gab ebenfalls einen hohen 
Anteil  resistenter S~imlinge mit  guter Marktqualit~it, i s t  
jedoch pollensteril. Bet der Kreuzung der ringf~iuleresi- 
s ten ten  S~imlinge 46952 und 471o2 mit phytophthora-  
resistenten Formen f i e l e n  e ine  Reihe yon Formen an, die 
g e g e n  be ide  K r a n k h e i t e n  hochresistent sind. Der S~Lm- 
ling 471o2 gab im Jahre 1945 im Vergleich mit  5 Stau- 
dardsorten und 3 Neuziichtungen die hdchsten Ertr~ige. 
D i e s e  S e l e k t i o n  h a t  d e n  S o r t e n n a l n e n  , ,Teton" erhalten 
u n d i s t  aj1 die Anbauer vertei l t  worden. Mit dem j e t z t  
verftigbaren Zuchtmaterial  ist es nicht  schwierig, e ine  
Sorte mit  guter Markteigenschait  zu ziichten, die auBer- 
dem ringfiiuleresistent ist. Es ist dies lediglich eine Frage 
tier Kreuzung, der Auslese der S~imlinge auf erwiinschte 
Merkmale nnd der Priifung auf Resis tenz gegen Ring- 
f~iule. M. Klinkowski ( dschersleben). 

H. L. SHANDSu. B. O. LEITH, Viclands oats. (V ie land-Hafer . )  
Wisconsin agric, exp. star. Bull. 462 (I944). 

Der Viclandhafer ist e ine  neue ,  hochertragreiehe, 
krankheitsresistente Sorte, die seit 1941 in Wisconsin 
a n g e b a u t  wird und bereits zwei Jahre sp~ter dort die  
halbe Haferfl~che besiedelte. Der Viclandhafer i s t  ans  
e iner  Kreuzung der stidamerikanischen Sorte Victoria 
als Mutter  und der Sorte Richland, ether Iowasorte russi- 
seher Herkunft  entsta nden. Von 33 Naehkommensehaften 
dieser Kreuznng wurde die versprechendste im Jahre 
194 ~ Vicland benannt ,  die  die" guten Eigenschaften der 
beiden El tern in sich vereint. Victoria besitzt Rost- und 
Brandresistenz, ist abet  ffir den Anbau in Wisconsin 
nicht  geeignet. Richland besitzt Schwarzrost-Resistenz, 
gates Stroh und hohe Anpassnngsf~higkeit und beweist 
se ine  Ertragsfiberlegenheit nicht  nur  i n  Rostjahren, son- 
dern auch in guten, rostfreien Haferjahren. Die 6ko- 
logische Streubreite der Sorte ist ~roB. Das Stroh ist 
jedoch zu kurz, um den Anbau auf Ieiehten Bdden und 
solchen schlechten Kulturznstandes zu lobnen, so dab 
die  Sorte haupts~chlich fiir bessere ]36den in Betracht  
kommt, wie sie andererse i t s  auch auf Dtinger~aben ~iin- 
s t ig  reagiert. Vicland ist eine frfihreifende Sorte, deren  
Bedeutung zu einem nicht  geringen Tell auf ihrer Krank-  
heitswiderstandsfghi~keit beruht. Vicland ist hochresi- 
s tent  gegen Haferflugbrand und gedeckten Brand. 
Schwarzrost verrnag die Sorte nu t  wenig zu sch~digen 
and  der Rost raft  auf den Blii t tern nur  kleine, helle 
Flecke hervor, w~hrend anf~llige Sorten schwer ~e- 
sch~digt werden. Vicland wird daher als eine Sorte be- 
t rachtet ,  die  ~ e g e n  die hanpts~cblichsten R0st- und 
Brandrassen widerstandsf~ihi~ 1st. 

M. Klinkowski ( dschersleben). 

St. BEOK and J. H. LILLY, What makes corn resistant to 
borers? (Worauf beruht die Resistenz gegen den Mats- 
zi~nsler ?) in: Wath 's  new in farm science (Was gibt es 
Neues in der Landwirtscbaftswissenscl~aft.) Wisconsin 
agric, exp. slat. Bull. 472 (1947). 

Es ist bereits bekannt ,  dab einzelne Maisst~mme den 
]3efall durch den Maiszfinsler besser als andere ertragen 
and dab Pflanzen his zu 6o cm I-I6he selten gesch~idigt 
werden, well nu t  gelegentlich eine Eiablage an ihnen  er- 
folgt. Untersuchnngen fiber die l~rage, ob spezifische 
Faktoren diese Unterschiede bedingen, fiihrten zu der 
Feststellung, dab der Kohlehydratgehalt des 1V[aises yon 
grundlegender Bedeutung zu sein scheint. Stellte m a n  
abgesehnittene Maisstengel 24 S t n n d e n  in  Zuckerlbsun- 
gen, so war die Zahl der iiberlebenden Seh{idlin~e grdBer 
a n d  ihr ~Vachstum schneller. Gin niedriger  Kohlehvdrat- 
gehalt j unger iVfaispflanzen l~iBt sieals ungeeignetes Fut ter  
erscheinen.  - -  In  weiteren Versuchen wurden 2 Pferde- 
zahnmaisstamme verglichen, yon denen der eine als resi- 
stent, der andere  als anf~illig galt. ]~s zeigte sich, dab die 
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Maiszfinsler, die auf der resistenten Form fraBen, im Yer- 
gleich n i t  der anf~ltigen Form nicht so gut fiberlebten und 
weniger schnell an Gewicht zunahmen. Auffitlliger war 
hierbei die Tendenz der resistenten Form mit  zunehmen- 
tier Gr613e anf~tlliger zu werden. Wurden BUitter 7 em 
groBer Pflanzen befressen, so waren naeh 6 Tagen alle 
Maisz/insler abgestorben. Bet etwa 7o cm hohen Pflanzen 
sank die Sterberate auf 25 ~o, Bet der anfS, lligen Form 
war die Gewichtszunahme der Maiszfinsler bet einer H6he 
yon 2o--25 em so groB, wie sie bet der resistenten Form 
erst bet ether HShe yon 45--6o em erreicht wurde. Von 
der Annahme ausgehend, dab der S~[uregehalt des Maises 
zur Maisztinslerresistenz in Beziehung stehen kann,  wur- 
den beide  Formen in dieser Hinsicht eingehefider unter- 
sueht. 2Clan land keine nennenswerten Unterschiede, 
sondern stellte lediglich lest, dab die Gesamtazidit~t n i t  
zunehmender Entwieklnng tier Maispflanzen abnimmt.  - -  
Nach ether anderen Theorie wird angen6mmen, da2 ein 
hoher ZyangehMt die FraBm/Sglichkeit ffir den Sch~dling 
herabmindert.  Eine t3estXtigung hierffir hat sich nicht er- 
geben, da der ScNidling auf Mats yon unterschiedlichem 
Zyangehalt sich gleichsinnig verhiett. Die Ergebnisse 
stellen noch keine Beantwortung der aufgeworfenen Frage 
dar, sic bieten jedoeh wertvolle Hinweise ftir weitere Un- 
tersuchungen and  sind ein Fortschrit t  zur L6snng eines 
sehr verwickelten Problems, 

M. Klinkowski ('d scherslebe~z.) 

H. H. VELBINGER, Prunus aviurn L. als neue Brutpflanze 
der Pflanmensiigewespe. Hopiocampa minuta Ch'r. Nach- 
rivhte~bl. /. d. Dr. P/la~zenschutzdiens~ n. F. 1, 12o--121, 
I947. 

Die im allgemeinen ausschlieBlich auf ihren speziellen 
Wirtspflanzenarten vorkommenden Fruchts~igewespen 
sind bisher fast immer als nur zuf~tllige G~tste auf anderen 
Obstarten beobachtet worden. In  Sfidbulgarien stellte 
1943 der Verfasser den Befall yon Edelkirschen neben 
Pflaumen durch die schwarze Pflaumensfigewespe in einer 
gemischten Obstanlage fest. Die in den ~Kirschfrfichten 
gefundenen Hoploc~mp~-Larven determinierten morpho- 
logische Untersuchungen als unzweifelhaft der Art minuta 
zugeh6rig. - -  Weiterhin konnte tier Verfasser das Auf- 
treten der bisher in diesem Lande unbekannten Fracht- 
s~igewespen H. ~lava und H. brevis an verschiedenen Often 
Bulgariens nachweisen. K. Schmelzer (As~hersleben). 

F. A. SCHILDER, Die Aussichten der Reblausbek.*impfung 
durch Rebenztichtung. Nachrichtenbl. [. d. Dr. P/lan~en- 
schutzdiensl n. F. 1, lO4--1o5, 1947. 

Zu Beginn des Auftretens der Reblaus in Deutschland 
durfte ihre t3ekgmpfung laut gesetzlicher Bestimmungen 
nut dutch Beseitigung der befallenen Reben and Des- 
infektion der Nachbarschaft der Befallstellen durchge- 
fiihrt werden. Nach anfiinglichen Erfolgen konnte diese 
drastische Methode die Ausbreitung der Reblaus nicht 
aufhalten. ~fan war gezwungen ebenso wie in den anderen 
weinbautgndern aueh in Deutschland, die Verwendung 
gegen die langrtisselige Reblausrasse resistenter, zur 
Traubenerzeugung ungeeigneter, amerikanischer Reben 
als Unterlagen ffir Vitis vini/er~ zuzulassen. Da sic aber 
yon der sp~iter eingeschleppten kurzrfisseligen Rebtans- 
rasse befallen werden, kSnnen sie deren Weiterverbreitung 
nicht verhindern, sondern f6rdern sic geradezu. - -  Die 
Zweigstelle Naumburg der Biologischen Zentralanstalt 
soll dutch Zfichtung einer gegen alle Reblausbioty- 
pen immnnen Unterlagensorte das Bekgmpfungsproblem 
des Sch~idlings 15sen. Dabei sind aul3erdem Widerstands- 
fghigkeit gegen Krankheiten, gute Bewurzelungsf~higkeit 
and sonstige weinbautechnische Eignung in das Zuchtziel 
einzubeziehen. Bisher sind rund I5O ooo Rebs~mlinge ge- 
ziichtet worden, yon denen 77, mehrmals n i t  allen Reblaus- 
typen geprfift, als vSllig b la t t immnn gelten k6nnen, w~ih- 
rend etwa 24oo noch geprfift werden (ein bis dreimalige 
Pr/ifung gibt noch keine endgfiltigen Ergebnisse). Der 
Rest der S~ilnlinge wurde als anfgllig befunden and aus- 
geschieden. Im Gegensatz zu der dominant vererbten 
Blattresistenz ist die Wurzelresistenz schwieriger zu 
erreichen und z u  erkennen. SchIiel31ich fand sich ein 
v611ig immuner Vitis cinerea-Stock; der aber infolge seines 
schwachen Bewurzehngsverm6gens erst  mit  branch- 
bareren, obgleich nicht total resistenten St6cken gekreuzt 
werden muf3te. 0,034 Prozent der Kreuzungen ohne diese 

Vitis cinevea erwiesen sich als blat t immun. Kreuzungen 
y o n  Vitis cinerec~ n i t  bereits teilresistenten Amerikaner- 
reben ergaben prozentual die besten Ergebnisse, Hybriden, 
deren ether Elter aus Kreuznngen yon Europ~ier- mit  
Amerikanerreben stammt, schnit• etwas schlechter ab. 
V. cinerea • V. vi~,i[erc* brachte fiberhaupt noch keinen 
v611ig blat tunanfi i l l igen S~mling. Je gr613er die Zahl der 
total blattresistenten Reben ist, umso aussichtsreicher er- 
scheint die  Suche nach vSllig resistenten Reben. 

K. Schn~elzer ( Aschersleben). 

A. T. MYERS, Seasonal changes in total and soluble oxalates 
in leaf blades and petioles of rhubarb. (Jahreszeitl iche Yer~n-  
derungen an gesamten und 16slichen Oxalaten in ]31att- 
spreiten und -stielen des Rhabarbers.) Bureau of plant  
industry, soils, and agricultural engineering. Journ. 
~gric,, res. 74, 33--47 (1947). 

Die Geniel3barkeit der Blattst iele  und die UnvertrAg- 
lichkeit der Rhabarberbl~t ter  stehen rnit ihrem Gehalt  
an lgslicher Oxals~ure in Zusammenhang.  Die hieriiber 
in der Li teratur  vorliegenden Analysen nehmen j~doch 
keinen Bezug auf das Alter  der Blittter. Um die gun- 
stigste Zeit ffir die Rhabarberernte ftir den Markt fest- 
zulegen nnd  um das Schwanken des Oxals~uregehaltes 
festzustellen, wurden ]31~tter bekann ten  Alters in den 
Jahren 1932 und 1935 analysiert. Die erhaltene n Ergeb- 
nisse sind auch yon bioehemischem und physi01ogischem 
Interesse. Im Yerlauf dieser Untersuchungen ist die yon 
Bau ausgearbeiiete M, ethode zur Bestimmung yon Oxal- 
s~ure in Pflanzengeweben abgegndert und verbessert 
worden. Pekt ingehal t  und reIativ weite pH-Schwan- 
kungen (4.4o--5.o5) beeinflussten die Genauigkeit  der 
Analyse nicht, t n  Rhabarberbl~tttern bekannten  Alters 
wnrde der Gehalt  an Gesarntoxals~ture und ihr 16slicher 
Anteil  untersucht.  In  den Untersuchnngendes  Jahres 
1932 betrug die I~onzentration wasserl6s!icher Oxalate 
in 26--46 Tage a l tem Rhabarber  yon Marktgr6Be in den 
Stielen o,39--o.420/o nnd in den Bl~tttern o.45--o.89~/o. 
Im Jahre 1935 erwies sieh ein Ansteigen der Oxalate mit  
Fortschreiten der Vegetationsperiode. ]?;s hat  den An- 
schein, dab Rhabarber n i t  ]31gttern yon einem Alter 
yon Io--35 Tagen am besten ist y o n  S tandpunkt  der 
EBquaIitgt and des Gehattes an 16slichen Oxalaten. An- 
dererseits haben Blattstengel  yon 46--6o Tagen Alter 
nur eirien unwesentlich h6heren Gehalt an 16slichen 
Oxataten als solehe yon 35 Tagen. Der Oxalatgehalt  des 
Blattes zeigte n i t  zunehmendem Alter ein deutlicheres 
Ansteigen als der Blattstiel.  Der Gehalt  an 16slieher 
Oxalsfiure des Stengels war anf~nglich h6her als in den 
]31Xttern, stieg dann aber bis zur Reife nu t  allm~hlich. 
In  den B1/ittern, bet denen die Konzentration wasser- 
Igslicher S~ure anf~tnglich niedriger war, erreichte bet 
voIler Retie (46--70 Ta~e alte BlXtter) der Gehalt  den 
doppelten Betrag des Blattstieles. Im Jahre 1932 war 
die Konzentration an 16slicher and Gesamtoxals~ure der 
Stengel im Vergleieh zu den ]31gttern grSl3er his zu e inem 
Alter yon 16 Taken. Die Versuchsergebnisse bilden eine 
Sttitze der Auffassung yon A 1 1 s o p p and anderen, 
wonach das bestgndige Ansteigen yon Sguren in ]31~ttern 
w~hl~end der Wachstumsperiode n i t  hgchster Photosyn- 
these entweder als direktes Ergebnis der Photosynthese 
anfznfassen ist oder indirekt  sich auf die gebfldeten 
KohIehydrate be,~rfindet. Die Gr6Be der Konzentrat ions- 
unterschiede allein in den Bl~tttern 1ABt es so gut wie 
sicher erscbeinen, dab die S~ure in einem synthetischen 
ProzeB gebildet wird, der die Photosynthese einschtieBt. 

M. Klinkowski (Aschersleben). 

R. V. AKELEY u. F. J. STEVENSON, The inheritance of dry- 
matter (;ontent in potatoes. (Vererhung des Trockensubstanz- 
gehaltes bet B2artoffeln.) DivisiOn of fruit and vegetable 
crops and diseases, Bureau of p lant  industry,  soils and 
a~r icul tura l  engineering, a~ricultural research admini-  
stration United States Depar tment  of Agriculture, 
Washington.  The americ, polceto ~ourn. 21, 83--89 (1944). 

Die I{enntnis der Vererbung des Trockensnbstanz- 
gehaltes bei Kartoffeln interessiert den Zfichter, den An- 
bauer und den Verbraucher. Zunltchst ist es jedoch not-  
wendig, die Beziehung zwischen Trockensubstanzgehalt ,  
spezifischem Gewieht, SI~trkegebait und ?r fest- 
zustellen. Die Nartoffe] besteht  aus Trockensubstanz 
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und Wasser. Das Verh~tltnis dieser beiden Faktoren be- 
s t i lnmt iln wesent]ichen den Fut terwert  und die Eg- 
qualit~t. Eine gute mehlige Kartoffel hat  ungef~hr 25~ o 
Trockensubstanzgehalt  und 75% Wasser. Die Trocken- 
substanz kann  roh in 7O~o StXrke, 20% Zellulose und 
ioO/o EiweiB unter tei l t  werden. Da der gr6Bte Tell der 
Trockensubstanz aus St~trke besteht, besteht  eine weit- 
gehende Beziehung zwischen der Knollendichte und dem 
StXrkegehalt. Eine weitgehende Korrelation zwischen 
deln Trockensubstanzgehalt ,  gemessen durch das spezi- 
fische Gewicht der rohen Kartoffel, und der Mehligkeit 
tier gekochten Kkrtoffel ist erwiesen. Mehligkeit ist 
eines der wichtigste~ Merkmale ffir die Geschlnacks- 
qualit~t, andere Faktoren sind Geruch und Fleischfarbe. 
Bei den Anbauern  besteht  eine grebe Nachfrage nach 
einer Sorte Init hoheln Trockensubstanzgehalt .  Ebenso 
wird im Handel  vielfach die Auffassung vertreten,  dab 
nur noch hochmehlige Soften angebaut  werden sollten. 
Der EartoffeIanbauer muB daher den Trockensubstanz- 
gehalt seiner ZucLten und die Art seiner Vererbung 
ken~en. Nur dann  kann  er mit  Aussicht auf Erfo]g neue 
Soften ziichten mit  h0heln Trockensubstanzgehalt,  gro- 
Beln St~rkegehalt nnd  MeMigkeit. Ftinf Ausgangsfor- 
men wurden ausgelesen auf Grund ihrer  groBen Unter- 
schiede an spezifischeln Gewicht. Knollendichtigkelts- 
bes t imlnungen ftir 5 Klone, 4 Selbstungen nnd  8 Kreu- 
zungen wurden ermittelt .  Die 8 Kreuzungen stel l ten 
nachfolgende Kolnbinat ionen des Trockensubstanzge~ al- 
• d at:  Hoch •  hoch • raittel, hocta • niedrig- 
und Ini*tel • niedrig. Die Kreuzung der beiden hohen 
Elternpaare gab die hSchsten Mittelwerte in der Nach- 
komlnenschaft. Als weitere 1Reil~enfolge ergab sich ~och 
• inittel ,  hoch • niedrig und mi t te l  • niedrig. Nut  

wenige S~inlinge der letzten Kombilmtion wfirden einen 
Trockensubstanzgebalt  ~ a b e n ,  der ftir Handelszwecke 
ausreicht. Die 5 Elternsorten sind alle im Hinblick ant 
die KnoUendichte heterozygot. Hohe Knollendichte 
scheint tiber niedrige dominant  zu sein, d~ die Mittel- 
werte der Nacbkomlnenschaft  der 4 Selbstungen alle 
niedriger waren als die entsprechenden Mittetwerte il~rer 
Elfern. Die Anzahl der genetischen Faktoren,  die 5ierbei 
beteiligt sind, wurde nicht bestilnlnt.  Es l~at jedoch den 
Anschein, a l s  ob es sich bierbei um multiple Faktoren 
handelt .  M. Klinkowski (As~hersleben) 

G. A. LEBEDEFF, Studies on the inheritance of hard seeds in beans. 
(Studien fiber die Vererbung der Hartschaligkeit  bei 
Bohnen.) Georgia agricultural experiment station. 
Journ. agric, res. 14, 2o5--215 (I947). 

Das Vorkommen hartschaliger Leguminosensamen ist 
ein ernstes Problem ffir Landwirte, Salnenh~ndler, die 
Konservenindustrie und den Verbraucher. Um den Pro- 
zentsatz hartschaliger Salnen bei kleink6rnigen Legnmi- 
nosen zu vermindern gibt es verschiedene Methoden wie 
das Ritzen der Samen, die Behandlung Init Sfiuren und 
heigeln Wasser. Diese MaBnahmen sind jedoch zeit- 
beanspruchend und teuer. In  der vorliegenden Arbeit 
werden der Einflug der Vererbung und der Ulnwelt auf 
die Hartschaligkeit  bei Buschbohnen untersucht.  Yiinf 
Bohnenst~inlne, die Unter bes t immten Umweltverh~lt-  
nissen hinsiehtlich der Hartschaligkeit unterscbiedlich 
reagieren, wurden miteinander  gekreuzt. Die Stfimme 
selbst, sowie die F i u n d  F~ der Kreuzungen, wurden zu- 
sammen angebaut .  Nach der Ernte  wurden die Samen 
dieser Pflanzen zun~chst iln Laboratorium aufbewahrt  
und kamen dann  5 Tage in einen elektriscben Trocken- 
schrank, in dem der Feuchtigkeitsgel~alt der Samen auf 
ungef~thr 6,6~ gebracht wurde. Danach wurden die Sa- 
men zur Keimung ausgelegt und hartscl~alige und ge- 
quollene KSrner best immt.  Bei dieser Versuchsanord'  
hung waren die beiden ,,weichscbaligen" Stfimlne unver- 
Xndert, w~hrend bei den drei , ,hartschaligen" Stfimmen 
die Salnenquellung hinausgezSgert war. Die Salnenqneb 
lung bei verschiedenen Fl-Kreuzun~en entsprach ent- 
weder fast der des weichschaligen Elter  oder zeigte ein 
in~ermediAres ~erhat ten.  In  der F~ zeigten sich praktisch 
alte m/Sglichen Uberg~nge zwischen den beiden Extre-  
men. Samen det Fl-Kreuzungen mit  Stamln 113o zei~- 
ten  eine extrem langsame Quellung. Die F~ fibertraf mit  
ihrer Reakt ion die beiden kontrast ierenden Etterntypen, 
d .h .  einige quotlen schneller als der schnell quellende 

Elter, andere quollen langsamer als der langsam quel, 
lende Elter, die Mehrzahl zeigte ein intermedi~res Ver- 
halten. In  den anderen Nachk01nlnenschatten, also ohne 
Stature I I3O wurden die durcti die El tern  beding• Ex- 
treme nicht  iiberboten. Bezfiglich der Vererbung der 
Weichschaligkeit wird angenolnlnen, dab nu t  wenige 
Gene hierbei beteiligt sind. 

M. Klinkowski ( Aschersleben). 

E. R. SEARS, The amphidiploids Aegileps cylinflrica • Tritic~m 
durum and A. ventricosa • T. durum and their hybrids with 
T, aestivum. (Die a mphidiploiden A egilops cyli~drice • Tri- 
licum durum und A. ventricosa • T. durum und ihre 
Bastarde /nit T. aestivum.) Bureau ot plant  industry. 
Journ. agric, res. 68, 135 !44 (1944). 

Triticum aestivum L. (.= T. vulgare Viii.) besitzt  2I 
Ckromosomenpaare, die 3 verscMedene S~ttze zu je 7 um- 
fassen. Der Satz A ist homolog dem vollst~tndigen Chro- 
mosomensatz yon T. monococcum L (n = 7). "Ahnlich sind 
die 14 Chromosolnenpaare der Emmerweizen in = I4), 
wie T. dicoccum Schrank und T. durum Desf., homolog den 
SXtzen A und B yon T. aestivum. Der C-Satz, yon den 
Japanern D genannt,  komlnt in keineln Weizen mit  we- 
niger als 21 Chr01nosolnen vet, wurde jedoch in einer 
nahes tehenden "Wildform A egilops cyii~cdri~c~ Host (n = 
14) gefunden. Durch Erzielung eines alnphidiploiden 
Bastards yon A. cylindriaa Init T. du/um, der den vollen 
Chromosomensatz beider El tern enth~lt  und anschlie- 
Bende Kreuzung dieses Alnphidiploiden mit  T. aestivum 
ist es mSglich, den Nachweis des Vorhandenseins des 
C-Satzes bei A. cylindrica zu ffihren. A egilops ventricosa 
Tausch (n = 14) Xbnelt A. ~ylindric'c~ in dem chromoso- 
malen Verhalten reiner Hybriden Init Emmerweizen. Mit 
T. aestivum sind keine lebensfShigen Bastarde zu erzie!en. 
Aus Kreuzungen mit  anderen Aegilopsarten (n = 14) 
ist auf das Fehlen des C-Satzes gescMossen worden. 
D iese SchluBfolgerung ist je tz t  durch zytologisches Stu- 
dium eines Bastardes zwischen T. aeslivunr und dem 
amphidiploiden A. ventricosa • T. durum fiberprfift 
worden. Durch Colcbicinbehandlung von Bastarden 
Aegilops cylindricc~ • Triticum durum und A. ventricosa 
• T. durum wurden ampMdiploide Sektoren erhalten. 

Darfiber binaus produzierte A. venlricosa • T. durum 
auch eine Reihe yon Salnen bei unbebandel ten  Pflanzen. 
Die Chromosomenpaarung bei den alnphidiploiden war 
gering und die Frucl~tbarkeit niedrig, insbesondere bei 
cylindrica-durum. Anenploide Chromosomenzahlen 
herrschten bei der Nac~kommenschaft vcr. Bastarde 
der ampMdiploiden mit  Triticum aestiwtm best~.tigten 
die frtihere Auf~assung, dab A. cylindrica, nichqc aber A. 
ventricosa, Homologe des C-Sa• der T. c~estivum-Chro- 
mosomen besitzt. A. ventricosa besitzt nicht  den votl- 
st~ndigen C-Satz, Irotzdeln besteht  eine weitgehende 
Homologie zwischen dem C-Satz und den ventricosa- 
Chromosomen. - -  Die Alnpbldiploiden beanspruchen 
auch praktisches Interesse. Im Hinblick ant  Krank- 
heitsresistenz haben sich manche Verbesserungen in 
Kreuzungen yon T. aestivum mit T. dufgm und T. dicoc- 
cure ergeben. Keinen Gebrauch bat  man bisher yon 
Aegilops ~ylindricc~ und seinem C-Satz ~emacht, obgleich 
bekannt  ist, dab diese Art gegen Reset nnd  Hessenfliege 
resistent ist. Wenn  die Resistenzfaktoren im C-Satz tier 
Cylindrica-Ct~romosomen liegen~ aollte es mit  Hilfe einer 
relativ einfachen I~reuzung und Auslese der NaCbkom- 
menscl~aft InSglich seSn, feilweise oder ganz die Resistenz 
der ~ylindricc~-durum Alnphidiploiden auf T. c~estivum 
zu fibertragen. Der ventri~osa-durum Ampbidiploid kann  
durch seine Resistenz gegen Hess.enfliege ebenfalls yon 
praktischem Wert  sein. Obgleich keine vollstAndigen 
Homologen des C-Satzes yon T. aestivum bei A. ventri- 
cosc~ vorhanden sind, kgnnen die Re~istenzfaktoren auf 
die CeCl~rolnosolnen durch Holnologenpaarung und 
crossing over fibertragbar sein. 

M. Klinkowski (Aschersleben). 

HERBERT LAMPREOHT, Die Terminalverst~irkung der Bl(iten- 
farbe von Phaseelus vulgaris und ihre Vererbun~. A gri Hortique 
Geneli~a, V1, S. 49--63 (I948). [Autorreferat.] 

I. Die Terminalverst~rkung der Farbe der Fahne von 
Phaseolus vulgaris wird in einer R'eihe yon Kreuzungen 
studiert .  
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2. Bisher wurde die Wirkung des Gens Aeq, das die 
Terminalverst~rkung ill1 dominai l ten Zustaild bedingt,  
als teils yon Dominanz im Grundgen fiir die Ausbildung 
yon Anthozyan, P, teils yon dem Zusammenwirken mit  
einem bisher unbekannten Gen abhgngig aufgefaBt (s. 
LAMPRECHT 1936). 

3. Es konnte nachgewieseu werden, dab dieses un- 
bekannte Gen mit  dem Allet Rst bzw. R~a der R-Alle- 
lenserie identisch ist. Mehrere der sieben Atlelen yon 
R sind diesbeztiglich noch nicht nntersucht.  

4- Die Terminalverst~rkung wird in verschiedenen 
Farben ausgebildet, je nachdem, welche Gene ftir die 
Bliitenfarbe vorhanden sind (V-Allelenserie). Vgl. anch 
L A M P R E C H T  1936. 

5. Das Gen A eq bedingt auch Terminalverst/~rkung bei 
Rezessivit~t in Bltiteniarbgenen, wenn nur die Grund- 
gene P, T und E in dominanter  Form vorhanden sind. 
Es mug also dem Gen Aeq selbst eine gewisse Farbwir- 
kung (Ausbildung yon Anthozyan) zugeschriebenwerden. 

6. Bei Rezessivit~t  in T uud E, den Grundgenen itir 
Ganzfarbigkeit  der Testa, verrnag Aeq zusammen mit  P 
jedoch keine F~rbung hervorznrufen (s. LAMPRECHT 
1936). 

7. Es zeigt  sich, dab ~tir die Ausbildung der Terminal- 
verst~trkung selbst nicht nur die Wirkung des domi- 
nanten Gens Aeq, sondern das  Zusammenwirken yon 
drei Geneil, Aeq, Uc und Uric, in dominanter  Form er- 
forderlich ist. Dami t  erscheint die Vererbuilg der Ter- 
minalverstXrkung als vielleicht der komplizierteste bis- 
her bekannte  Fall, indem das Zusammenwirken yon 
nicht weniger als sieben Genen in dominanter  Form er- 
forderlich ist. Diese sind: P, T, E, Rst (bzw. /?~;a), 
Aeq, Uc und U~r Wahrscheinlich geh6rt  zu dieser Serie 
noch das Gen Gri. 

8. Es wurde eine Kreuzung studiert,  in der fiinf dieser 
Gene gleichzeitig spalteten.  

9. Es konnten die folgenden zwei Koppelungsgruppen 
Ilachgewiesen werden : 
--Uc--21.7--R~a-- und Vla~.--35.4--Unc--I2.5--1a-- 

HERBERT LAMPREGHT, On the effect and Linkage of Genes 
transmitted from Phaseolus coccineus to Ph. vulgaris. (Uber 
Wirkung und Koppelung yon Genen, die yon Phaseolus 
coccineus nach Ph. vulgaris tiberitihrt worden siud. Agvi 
Hortique Genetica VI, S. 64--81 (19481. [Autorreferat.]  

i. Aus Kreuzungen Phaseolus vulgaris • coccineus 
( =  multi/lotus) wurden Irfiher Linieu ausgelesen, die 
anl3er durch die interspezilischen Gene yon vulgaris, Epi 
und Int (uild das vulgaris-Plasma) noch dutch von cocci- 
neus tiberitihrte Gene gekeilnzeichilet siild. Solche sog. 
multigavis-Linien wurden in vorl iegender Arbei t  zum 
Studium der Vere rbungder  roten Blfitenfarben benutzt.  

2. Es wurden sieben - -  in beiden Richtur~gen ausge- 
ftihrte - -  Kreuzungen zwischen vulgaris- und multigaris- 
Linien studiert .  

3. Bisher konnte nachgewieseil werdeil, dab die schar- 
lachrote Bltitenfarbe gewisser coccineus-Linien dnrch das 
Zusammenwirken yon vier  Genen, n~mlich Am, Sal, 
Beg und No bedingt  wird. 

4. Die Kreuzungsergebnisse beweisen, dab diese Gene 
in coccineus in dominanter,  in vulgaris in rezessiver Form 
v0rhanden sind. Weder  in der einen noch in der anderen 
Kreuzungsrich• t ra ten  irgendwelche St6rungen dnrch 
Steri l i t~t  auf. Wie schoil trtiher (LAMPRECHT 1944) 
mi tgete i l t  worden ist, k6iiilen s~mtliche Gene (d. h. 
Allele) yon *Ph. vulgaris und coccineus, mit  Ausnahme 
der beiden interspezifischen Genpaare Epi-Hyp und 
Int-Ext, in voll fer t i len Nachkommen beliebig mitein- 
ander kombiniert  werden. Die bier ver6fient l ichten Er- 
gebuisse bilden einen weitereil  genalanytischen Beweis 
hierftir. 

5. Die gleiche Erscheinung konnte auch ftir den cir- 
cumdatus-Typus der  Samenf~rbung yon coccineus fest- 
gestetl t  werden, indem diese durch das Allel /?~ir der 
R-Serie yon vulgaris bedingt  wird (vgl. Kr.-232 nnd 
L A M P R E C H T  1947.) 

6. Ftir das Gen Sal, das zusammen mit  den Grund- 
genen _P nnd T salm0nrote ]31iitenfarbe verursacht,  
konnte gezeigt werden, dab es rnit dem Gen argdiir grtin- 
lich sitbergraue Htilsenfarbe gekoppelt  ist. 

7. Ds Gen No, das hel l  nopalrote Blti tenfarbe be- 

dingt, hat  sich als mit  elem Geil /in fi~r begrenztes 
Stalnmwachstum gekoppelt  erwieseil. 

8. Das Gen Sal hat  eine pleiotrope Wirknng aul  die 
F~rbuilg der Testa. t3ei Dominanz in Sal bekommt diese 
(ausgeilommen a n !  dunklen Farben) einen mehr  oder 
wemger deutlich r6tlicheil Toil. Im Zusammenhang 
hiermit  sind die yon vulgaris gut bekannten Testafarben 
schwer zu beurteilen. 

9. Es kouilte nachgewiesen werden, dab das Gen fiir 
Termiilalverst~irkung der Farbe der Fahne Aeq, auch 
zusammeil mit  Sal deilselben Effekt  hat  wie mit den 
Allelen der V-Serie yon vulgaris. 

HERBERT LAMPREGHT, Further Studies of the Linkage-Group 
Cp-Gp-Fs-Ast of Pisum sativum. (Weitere Studien der Kuppe- 
lungsgruppe Cp-Gp-Fs-Ast yon Pisum sativurn). Agri 
Hortique Geneti~a VI, S. I - - 9  (I948). [Autorreferat.] 

i. Es wird eine Ubersicht gegeben tiber s~mtliche bis- 
her ver6ffeiltlich• Resul tate  fiber Koppelungen zwi- 
schen den Genen cp, Gp, Fs und Ast des Gp-Chromosoms. 

2. Die Unhal tbarkei t  voi1 LAMMS (1948) SchluBsatz, 
dab der ]3ruch bei dem yon mir nachgewiesenen Inter- 
change zwischen dem Gp- und dem B-Chromosome nicht 
zwischen den Genen /Vs und Ast l iegen kann, wird auf 
Gruud schon friiher verSffentl ichter  Ergebnisse nachge- 
wiesen. 

3. Es werdeu die Ergebnisse yon Koppelungsstudien 
zwischeu den in Frage steheilden Geilen in weiteren acht 
Kreuzungen mitgetei l t .  

4. Insgesamt ergibt sich fglgende Anordnung der Gene 
im Gp-Chromosom: 

--Cp--I2.3--GP--32.8 Fs I8 .2- -ASI--  
=L 0.65 q- 1.3 q- 1.7o 

5- Es wird ant die betr~chtl iche Variation der Crossing- 
over-Werte in verschiedenen Kreuzungen hiilgewieseil. 
Die auI Gruud der Ergebilisse einer Kreuzung berech- 
nete Distanz zwischen dem Bruchpunkt eines Inter- 
change und einem best immten Gen kailn mit  Hinblick 
hierauf nicht ohne weiteres zu den ill eiiler anderen 
Kreuzung erhal tenen Crossiilgover-Werten in t3eziehung 
gebracht  werden. 

6. Die Schw~tchung der Vitali t~t  nnd damit  der Pro- 
duktivitS~t der Pilanzeil  durch 1Rezessivit~tt im Gen gp 
(getbe Htilsenfarbe) wird nachgewiesen. 

HERBERT LAMPREGHT, The Variation of Linkage and the 
Gourse of Grossingover). (Die Variation des I~oppelungs- 
grades und der Verlauf des Crossingover.) Agri Hortique 
Ge~etica Vi, S. lO--47 (1948). [AutorreferatJ  

I. Die Variation der St~irke der Koppeluilg wurde an 
dem gesamten bisher vorliegeilden Is 
yon Pisum studiert.  Nur Genpaare wurden berticksich- 
tigt,  fiir die wenigstens ftinf Koppelungsuntersnchungen 
vorlagen. Insgesamt konnten 29 Genpaare in 528 bifak- 
toriel!en Spaltungen studiert  werden. Von diesem stam- 
mei1 404 aus den 2oj~hrigeil Untersuchungeil  des Ver- 
fassers. 

2. Die Untersuchung betraf :  I. Die Variation einer 
Koppelung binnen ein und derselben Kreuzuilg. 2. Die 
Variation einer Koppelung in verschiedenen Kreuzun- 
gem 3. Den Zusammenhang zwischeil Variation einer 
Koppelung nnd dem Platz der gekoppelten Gene im 
Chromosom. 

3; Die Variation einer Koppelung binnen einer be- 
s t i ~ m t e n  IKreuzung kann sehr groB sein, mit  statistisch 
sicheren Unterschieden; D/md erreichte Werte  bis zu 6, 
Schw~cher gekoppelte Gene mit  mehr als 25~/o Crossing: 
over zeigen geringe oder Ilur selten statistisch sichere 
Unterschiede. 

4. Die Variation einer Koppelung in verschiedeilen. 
Kreuzungen ist durchschnitt l ich gr6Ber als binilen einer 
Kreuzung, doch ist diese Erscheinung sehr wahrschein- 
lich nur durch das um ein 'Vielfaches  gr/SBere ~ t e r i a l  
im ersten Fall  bedingt. Im tibrigen wurden folgende 
Resul ta te  erhalten.  

5. Verschiedene Geilpaare sind durch einen verschie- 
denen Grad yon Variation der Koppelung charakteri-  
siert. 

6. Alle Genpaare mit  groBer Variation der Koppelung 
(VariationskoeffizieiltderKoppelung, Lv, -+-2 oder mehr) 
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sinddurch Crossingoverwerte yon weniger als etwa 25%, 
gekennzeichnet.  

7. Diese st~irker gekoppelten Gene zeigen, je nachdem 
um welche Genpaare es sich handelt ,  eine gr6Bere oder 
geringere Variation der Koppelung. Lv variiert  von etwa 
I - -4 .2 ;  Durchschnit t  =2.69. 

8. Alle schw~icher gekoppelten Gene rnit Crossingover- 
werten yon mehr als etwa 25~o zeigen eine geringere 
Variation der Koppelung Lv yari ier t  yon 0. 5 his 1.19; 
Durchschni t t  = 1.6. 

9. Sowohl b innen  der Gruppe der st~irker (o--25~o 
Crossingover) wie der schw~cher gekoppelten Gene (25 
liis 5o% Crossingover) besteht  keine Korrelation zwi- 
schen zunehmendem Crossingoverwert und  dem Grad 
der Variation der Koppelung.  

IO. Starker gekoppelte Gene (o- -25~ o Crossingover) 
zeigen dann  eine groBe Variation der Koppelung, wenn 
eines tier gekoppelten Gene in der N~ihe eines der Chro- 
mosomenenden gelegen ist. 

i i .  Starker gekoppelte Gene, die etwa in der Mitre 
des Chromosoms liegen, zeigen stets eine schwache oder 
keine statistisch sichere Variation der Koppelung. 

12. Gene, ffir die angenommen werden rnuB, dab sie 
etwa gleichweit zu beiden Seiten des Zentromers liegen, 
zeigen hie sichere Unterschiede in der Variation der 
Koppelung. Dies gilt ffir alle Gene yon Pisum mit  durch- 
schni t t l ichen Crossingoverwerten von 4O~o und mehr. 

13. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, dab das 
zeitliche ZusammentreHen tier Chiasmabildung mit  dem 
Verlauf der Chromatidenverkiirzung (Kontraktion) als 
die Ursache der Variation der Koppelung aufzufassen 
ist. Es wird angenommen, dab die Kontrakt ion der 
Chromatiden dutch v0m Zentromer ausgehende Impulse 
bedingt  wird. Hiermit  s tehen s~imtliche Ergebnisse im 
Einklang. Die Abh~ngigkeit der Variation der Koppe- 
lung yon der Lage der gekoppelten Gene im Chromosom 
sind hiertfir direkt beweisend. 

14. Mit Hinblick auf den Einlfug der Umweltverh~ilt- 
nisse bzw. tier genotypischen 14onstitutiola und die St~irke 
der IZoppelung zweier Gene schein• nu t  gesagt werden 
zu k6nnen, dab tier physiologische Zustand des Zellen- 
inhaltes, wie er durch diese Faktoren bedingt  wird, ;[fir 
das Verhalten der Chromatiden w~hrend der Chiasma- 
bildung entscheidend ist. 

G. D. DARLINGTON, und E. K. 4ANAKI-AMMAL, Adaptive 
isochromosomes in Nlcandra. (Adaptive lsochromosomen 
in Nicandra). Annals o/ Botany 9, 267--281 (1945). 

Nicandra physaloides (2n = 2o) besitzt ein Paar Iso- 
chromosomen, die in  der meiotischen Paarung h~ufig 
Univalente mit  anomalem Verteilungsablauf bilden. Da- 
bei k6nnen durch Verlust eines Isochromosoms defiziente 
Gameten entstehen. Pollen, dem das Isochromosom 
fehlt, ist nicht entwicklungsf~Lhig; dagegen sind defiziente 
Eizellen fertil und liefern mit normalem Pollen eine 
(2n = I9)-Nachkommenschaft mit nur  einem Isochromo- 
som. Diese Pflanzen zeichnen sich gegeniiber den nor- 
malen durch einen erh6hten, bis mehrere Jahre betra- 
genden Keimverzug aus. Umgekehrt beginnen die dutch 
Colchicinbehandlung gewonnenen Tetraploiden rail vier 
tsochromosomen schneller zu keimen Ms die Diploiden. 
Dutch den anomalen Verteilungsmechanismus der Iso- 
chromosomen kaun  unter natiirlichen t3edingungen eine 
homozygote Pilanze eine heterogene Nachkommenschaft 
von 19- und 2o-chromosomigen Individuen liefern und 
so, da die Heterogenit~Lt besonders die Keimungsdauer 
betrifft, ihren Art-Erhaltungswert vergr6Bern. Dabei 
sind die 3/iutanten f~hig, durch Selbstbefruchtung wieder 
den 2o-chromosomigen Typus herzustellen und den 
i9_chromosomigen weiterzuerhalten. - -  Paarung, Chi- 
asmabildung und Pollenmitose werden eingehend unter- 
sucht als 13eleg ffir Darlingtons Theorie yon den Grund- 
variablen der Meiosis. F. Mechelhe. 

O. D. DARtING'tON und P. T. THOMAS, Morbid Mitosis and 
the Activity of inert 0hromosomes in Sorghum. (Krank- 
hafte Mitosen und Wirkung inerter Chromosomen bei 
Sorghum. Proceedings o/the Royal Society o/ London 
B. |30 ,  127- -150  (1941). 

Unter  ioo Pflanzen einer Wildpopulation von Sorghum 
purpureo-sericeum hatte JANAKI-AMMAL (194o) 4o Indi-  
viduen rail 1--6 heterochromatischen Extrachromosomen, 

darunter I Isochromosom, gefunden. Diese Extrachro- 
mosomen sind infolge spontaner ~nderungen,  besonders 
~iBteilung des Zentromers, in ihrer Struktur sehr vari- 
abel. Ihre Existenz beschr~tnkt sich anscheinend auf die- 
jenigen Zellen des Sprol3gewebes, aus denen letztlich,die 
Gameten hervorgehen; in alien anderen erfolgt ihre Eli- 
mination. So gehen sie z. t3. in der Radicula noch vor 
der Samenreifung verloren. Extrachromosomen bilden 
also bei Sorghum p.-s. eine Markierung der pflanzlichen 
, ,Keimbahn".  Ferner  bewirken sie w~ihrend der Pollen- 
mitosen Unregelm~iBigkeiten und hiiufig such zus~tzliche 
Teilungen, die bis zu 5 generative Kerne entstehen lassen, 
wobei das Pollenkorn abstirbt. Die krankhaften Ano- 
malien werden mit  der Heterochromasie der Extrachro- 
mosomen in Beziehung gebrach t. - -  Man vermiBt eine 
Darstellung der zytologischen VerNiltnisse bei der Em- 
bryosackentwicklung. F. Mechelke. 

(L D. DARklNGTON, The Origin of lso-Chromosomes. (Die 
Entstehung der Isochromosomen.) Journal o/Genetics 39, 
351--361 (194o). 

In  Fortffihrung der Analyse yon Teilungsanomalien 
des Zentromers bei t;ritillaria (vgl. Ziichter 17/18, 459) 
wird das Verhalten telozentrischer Chromosomen, die 
aus einem normalen, zweiarmigen Chromosom durch 
Bruch der Zentromerregion ents tanden sind, in der Pol- 
lenmitose weiterverfolgt. Die Schwesterchromatiden der 
im Teilungsablauf etwas nachhinkendeu telozentrischen 
Chromosomen verschrnelzen in der ursprfinglichen Bruch, 
stelle, dem terminalen Zentromer~ so dab beim Ausein- 
anderspreizen der Ireien Enden aus dem einarmigen telo- 
zentrischen Chromosom ein Chromosom mit zwei iden- 
tischen Armen, ein Isochromosom, hervorgeht, das als 
Gauzes dem einen Pol zugeteilt wird oder durch erneuten 
Bruch telozentrische Chromosomen bzw. unregelm~il3ige 
Fragmente liefert. Auf die Bedeutung der Teilungsano- 
malien und ihrer Folgen far Evolutionsvorg~nge wird hin- 
gewiesen. So soll z. ]3. iiir das Y-Chromosom yon Droso- 
phila melanogaster ein Isochromosom als Entstehungs- 
basis anzunehmen sein, da die unmit telbar  beider- 
seits des Zentromers gelegenen Abschnitte beider Chromo- 
somenarme eine Serie homologer Gene enthalten. 

F. Mechelke. 

B. L. ASTAUROV, Oirekter Beweis der gernnatur des bio- 
Iogischen Effekts der X-Strahlen sowie der Unabhingigkeit 
der R6ntgenbestrahJungsfolgen von primiren •nderungen 
des Gytoplasmas. Zurn. obg'~ej biologii, 8, Nr. 6 421-=441 
(1947) [Russisch]. 

Ffir die endgfiltige L6sung der Frage der X-Strahlen- 
wirkung auf das Cytoplasma an statistisch ausreichendem 
Material wurden I946 entsprechende Experimente durch- 
geffihrt. Drei gleichwertige Weibehengruppen yon Bombyx 
mori wurden 50, ioo und 15o Min. mit  extra harten (unter 
o.o5~) Strahlen bestrahlt. Die Dosis betrug 3600 ~ 12o r 
pro Min., was bei maximaler Exposition (15o Min.) eine 
X-Strahlendosis yon 54000 ~ 18o0o r bedeutet. Zwei 
Stunden nach der Exposition wurden die Versuchs- 
schmetterlinge (50 Weibchen in jeder Gruppe) mit  den 
ftir das b-Allel (braune Larven) rezessiv-homozygoten 
Miinnchen gepaart. Im Alter yon i - - 2  Stunden wurden 
die Eier mit  heiger Luft behandelt (40~ im Laule yon 
2 ~ Stunden). Nach der Behandlung hat ein Tell der Eier 
die normale zygotische Entwicklnng beibehalten und 
entwickelt sich zu schwarzen heterozygoten Larven (I3 b). 
Der andere Teil entwickelt sich aber androgen zu braunen 
(b b)-Larven. Jede der drei Versuchsgruppen und die 
Kontrolle enthalten 16--22ooo Eier. Aus allen vier 
Gruppen sind 1664 androgene Larven ausgeschlfipft. 
Die Vitalit~kt der zygotischen Embryonen sinkt rasch mit  
der Erhtihung der X-Strahlendosis (yon i8,2% bei der 
Kontrolle bis 0,3% bei maximaler Exposition). Dagegen 
wird der Prozentsatz der ausgeschlfipften androgenen Lar- 
ven bei bestrahltem Material sogar etwas h6her als bei der 
Kontrolle. Bei den bestrahlten Gruppen ruft  atso die 
dreifaehe Dosis keine merkliche Senkung des Prozent- 
satzes der androgenen Larven hervor. Der Unterschied im 
Prozentsatz de r  Vitalit~Lt der androgenen Individuen 
zwischen den Gruppen mit  50 Min. Exposition (2.215%) 
und mit 15o IViin. (~.3o2%) betrggt nut  o.o89 ~2 o.I44%, 
ist also fast zweimal kleiner als der mittlere Fehler und 
hat keine Bedentung. - - D a  der Prozentsatz tier andro- 



19. Band, Heft 4 Referate. I27 

genen Larven ein Mal3stab ist f fir die Vitalit~t der Embry- 
onen, die sich mix bestrahltem Cytop!asma und unbe- 
strahltem v~terlichen Kernmaterial entwickeln, zeigen 
die angefiJhrten Resultate,  dab die R6ntgenbestrahlung 
des ganzen cytoplasmatischen Materials der Eier yon Bom- 
bix mori bei den gepriiften bedentenden Dosen keine 
sch/~dliche Wirkung auf den Entwicklungsgang ausfibt. - -  
Es gibt genug Grfinde, diese Resultate zu verallgemeinern, 
so dab Verf. ihnen eine allgemeine und prinzipielle Be- 
deutung zuschreibt. Verf. schlieBt seine Arbeit mit  folgen- 
dem Satz, der exakten strahlenbiologischen Ergebnissen 
nicht  widerspricht : ,,Der biologische Effekt  der ionisieren- 
den Strahlungen ist mit den primgren Anderungen im 
Zellkernmaterial verbunden; die primXren 5nderungen 
des Cytoplasmas tiben keine wesentliche biologische Wir- 
knng aus." Igor Grebem~'~ikov (Gatersleben). 

J. P. MIRJUTA, Uber tetraploide Abstammung und kon- 
stanten Bastardzustand der Arachis hypogaea (L). Land- 
wirtschaftliches Inst i tu t  Odessa. Doklady Akad. Nauk 
SSSR, n. s. 59, i59--162 (1948). [Russisch.] 

Dutch eine genetische Analyse des Albinismus-Merkmals 
wird der frfihere cytologische Befund HUSTEDs (~937) 
fiber die tetraploide Abstammung der ErdnuB Amohis 
hypogaea best~tigt, Es wurde der konstante 13astardzu- 
stand (~hnlich wie bei Oenothera, Rhoeo discolor u. a . )de r  
Elternformen fiir das Albinismus-Merkmal festgestellt, 
der nut  dutch die Einkreuzung stark verschiedener Erd- 
nuBformen gest6rt wird. Auch das Studium derVererbung 
anderer Merkmale l~tBt vermuten, dab es sich hier um einen 
konstanten Bastardzustand handelt. Dieser Zustand 
wird dutch die tetraploide Natur der Erdnul3 erkl~rt und 
seine Konstanz dutch die ffir Arc~ohis fibliche Selbstbe- 
fruchtung unterstfitzt. Igor Greben6~ikov (Gc~terslebe~). 

l. T. VASSILGHENKO [VASILJ~,ENKO], Neue Angaben iJber die 
Abstammung der Weinrebe. Sovetskc@~ Botanika, 15, Nr. 6, 
338--343 (1947)[Russisch]. 

Zur Kl~Lrung der Frage der Abstammung der kultivierten 
Weinrebe der AltenWelt  (Vitis vi~i/erc~ s~ I.) wurden einige 
geographische und systematische Einzelheiten revidiert, 
die vom Verf. 1945--47 beschriebenen acht neuen Vitis- 
Arten aus Mittelasien mit  kurzen Diagnosen erw~thnt und 
ein Schema der Abstammung der Kulturformen yon 
Wildrebenarten (nach Verf. und ANDRASSOVSKY) 
gegeben. V. sylvestris Gin. ist die Stammform yon V. 
allemc~nioc~ Andr. (westeurop. \u wie Traminer, 
Riesling u.a.), V. hyrcanica Vass~ yon V. mediterranea 
Andr. (Weinsorten der Mediterranl~inder wie Mourv~dre 
u.a.), V. trichopylla (Kol.) Vass. yon V. bysanXin~ Andr. 
(Tafelsorten vom Chasselas-Typus), V. pisXa~ioides Vass. 
yon V. antiquorum Andr. (Cornichon-Sorten); !fir V. 
deliciosc~ Andr. (Muskatell-Sorten) ist die Stammform 
unbekannt .  Dieses Schema soll nut  als vorlgufig betrachtet 
werden. Zusammenfassend kommt Verf. zu folgenden 
Schlfissen: Als Stammformen der Knlturweinrebe ist 
eine Reihe yon Wildformen anzusehen. Die I~ultur der 
Weinrebe ist zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen 
Punkten des gesamten Verbreitungsgebietes der Wildreben 
entstanden. Die Hauptzentren der Mannigfaltigkeit und 
Kulturentstehung sind aber Mittelasien und z.T. Trans- 
kaukasien. Die Vielf~ltigkeit der Kultur~veinrebe wird 
haupts~chlich durch den Polymorphismus (Fruchtfarbe, 
Geschmack usw.) der Wildarten erkKtrt. Es gibt genug 
Griinde, die attweltliche Kulturweinrebe (V. vi~ci~erc~ auct.) 
in selbst~ndige Arten verschiedenen Ursprungs zu tren- 
hen. Igor Grebe~cg~ikov (Gc~tersleben). 

F. H. BAGHTEEV, Neue Klassifikation der angebauten 
Gersten. Botan. Garten d. Akad. d. Wissenschaft UdSSR. 
Doklady Akad. Nauk SSSR, n. s. gg, 973=-976 (1948.) 
[Rnssisch.] 

Verf., der frfihere Mitarbeiter VAVILOVs, betrachtet 
die vorhandene Systematik der Kulturgersten als unbe- 
friedigend. Z.B.  umfassen die beiden am weitesten ver- 
breiteten Variet/~ten H. distichum vat. nu~c~ns und H. vul- 
gare vat. pallidum eine Unmenge verschiedener Formen 
(hinsichtlich Vegetationszeit, Pflanzenh6he, Zartheit des 
Baues der Reproduktivteile usw.). Anstat t  der forma- 
listischen Teilung der Kulturgersten auf Grund der 
Fruchtbarkeit  der &hrchendrillinge schl/igt er ein auf 

Evolution, Geographie, Okologie und Kulturgeschichte 
begriindetes System, das iolgende drei natiirlichen Arten 
und drei Unterar ten enth~ilt, vor. 

I. Sp. Hordeum euroasic~tioum Vav. et ]3acht. - -  Winter- 
und Sommerformen, sechs- und zweizeilig, bespelzt und 
nackt;  Stengel 7o - - I3ocm h0ch; Ligula saumf6rmig; 
Ahre immer begrannt  oder mit  Kapnzen; Hfillspelzen 
meist schmal, unter I ram; Korn groB; Aleuronschicht be- 
steht aus mehr als zwei Schichten. Verbr. : Afghanistan, 
Iran, Anatolien, Syrien, Pal~istina und alle anderen Mittel- 
meerl~nder; Europa, Sibirien, Mongolei, Tibet, Mittelasien. 
Transkaukasien. Enth~lt  3 Unterarten : 

a) ssp. anlasic~licum Bacht. - -  meist mit zartem Habitus. 
/~) ssp. mediterraneum Bacht. - -  mix grobem Habitus, 

meist widerstandsf~hig gegen Pilzkrankheiten. 
y) ssp. medioasic~ticum Bacht. - -  grob, sehr anf/~llig ffir 

Pilzkrankheiten. 
Die Art H. euroc~siaticum umfal3t das prim/~re Ent-  

stehungszentrum und ist ats Stammart  ftir zwei an- 
dere, die sekund~re Zentren besiedeln, anzusehen. Sie 
enthfilt insgesamt 28 proles, die alle auch geographische 
Namen tragen, und die Verf. als agro6kologische Oruppen 
bezeichnet. Die Teilung in proles ist auf Grund der Lebens- 
art, Vegetationsperiode, TemDeraturreaktion Taaesl~n~e 
Pflanzenhabitus, quant, und ~tual. Stengel-, i~lat~, Xhrer~" 
und Kornmerkmale und Beziehungen zu Pilz- und Insek- 
tenkrankheiten dnrchgeffihrt worden. 

II .  Sp. Hordeum sino]'aponicum Vav. et Bacht. - -  Winter- 
und Sommer!ormen, nut  mehrzeilige, bespetzt und nackt; 
Stengel 2o--7o cm, verh~ltnism~Big dick; t31~ttter breit, 
verh~ltnism~Ll3ig kurz, dunkelgrfin, dick; ~hre meist dicht 
oder sehr dicht, kurz, grannenlos oder halbbegrannt. I(orn 
klein, fund;  Aleuronschicht aus mehr Ms 2 Schichten. 
Verbr. : China, Japan. Enth~lt  2 proles. 

III .  Sp. Hordeum aethiopi6um Vav. et Bacht. - -  Nur 
Sommerformen; Stengel IOO~I io cm, bis 3 mm dick, stand- 
fest; ]31~itter lang, verh/iltnism~il3ig schmal (IO--I6mm), 
hellgrfin; Ligula hoch, konisch; Nhre lang, zwei- und 
sechszeilig, begrannt, vor der Reife oft violett; Korn groB; 
Aleuronschicht aus zwei Schichten. Verbr.: Abessinfen, 
Eritrea, Jemen, kommt auch vor in Indien. 

Die ausftihrlichen Beschreibu.n.gen (auch ffir proles und 
subproles) sind in Verf. Arbeit : Okologisch-geographischen 
Grundlagen der Phylogenie und Zfichtung der C-ersten 
(Manuskript, 1946) enthalten. 

Es sei vom Ref. bemerkt, dab die Bestimmung der Zu- 
geh6rigkeit einzelner Variet~iten zu diesen Gruppen prak- 
tisch auI viele Schwierigkeiten,stol3en wird. 

Igor Grebeng~ihov (Gatersleben). 

R. J. ROSHEVITZ [itOZEVIG], Monographie of the Genus 
Secale L. (Monographie der Gattung Secale L.). Actc~ Inst. 
BoX. nora. Komarovii Acad. Sci. URSS.ser. 1 fasc. 6, 
io5--163 (1947) [Russisch mix engl. Zus. I.]. 

Am Material der zahlreichen Herbarien der USSR und 
des Herbariums der Hebrew Univers. in  Pal~stina wurde 
eine Revision der Roggenarten vorgenommen. Im Vorwort 
wird betont, dab das yon Landwirten nnd Zfichtern ge- 
semmelte und bearbeitete Material als nicht, ,vollkommen" 
ffir die Botaniker erscheint, was auf die verschiedenen 
Auffassungen fiber die kleineren taxonomischen Einheiten 
in der reinen und angewandten Systematik zurfickzu- 
fiJhren ist. Der systematische Tell ist gut illustriert und 
mix Verbreitungskarten versehen. Der SchluBabschnitt 
behandelt Evolution und Artbildung in der Gattung 
SecMe L. Die Gattung zerfgllt in 14 Arten, die in drei 
l~eihen (series im Sinne KOMAROVs) gruppiert werden 
k6nnen. 

Reihe I. - -  S i 1 v e s t r i a Roshev. - -  EinjXhrig. Nhre 
sehr brfichig. Hiillspelzen mix langen (2--3mal lXnger 
als die Spelzen) Grannen. Antheren 2,5--3, 5 mm lang. 
Typische Sandbodenpflanzen. SO-Europa, Kaukasus. 
Mittelasien, Afganistan. Einzige Art: 1. S. silvestre Host. 

Reihe II.  - -  K u p. r i a n o v i a Roshev. - -  Mehrj/~hrig, 
mit  kurzem Wurzelstock. Ahrchen fallen nach der Reife 
ab (einzige Ausnahme S. dc~rcdagesii Thum.) Htillspelzen 
unbegrannt,  zugespitzt. Antheren lineal, 7--8 mm lang. 
Gebirgspflanzen. Mittelmeergebiet bis Kaspisches Meet. 
Hierher: 2. S. Kupric~novii GroBh., 3. S. ciliatoglume 
(Boiss.) GroBh., 4. S. dalrac~tic~m Vis., 5. S. montanum 
Guss,  6. S. anc~tolicum Boiss., 7. S. a/rica~um Stapf 
(Stidafrika), 8. S. daralagesii Thum. 
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Reihe III .  - -  C e r e a l i a Roshev. - -  Einj~ihrig, selten 
zweij~thrig~ _Khre brfichig oder nicht brfichig. Hfillspelzen 
unbegrannt oder mit  kurzei1 Grannen. Antheren lineal, 
ca. 5 mm lung, selten (nur bei kultiv. Arten) bis 14 ram. 
Pflanzen der Ebene und mittlerer Gebirge, manchmal  
auf Sandb6den. Meist UnkrAuter oder Kulturpflanzell. 
K1. Asien, Kaukasus, Vorderasien und Ost-Kagachstan. 
Hierher: 9. S. Vavilovii Grol3h., IO, S. ancestrale Zhuk:, 
II .  S. a[ghanicum (Vavil.) Roshev., i2. S. dighoricum 
(Vavil.) Roshev., 13. S. segetale (Zhuk.) Roshev. und 
14. S. cereale L. mit  zwei Unterar ten :  I. snbsp, rigidum 
V. et V. Antr. -4- sfidlicher, gr6berer Typus, der sich den 

Wild- und Unkrautarten n~thert, mit den Variet~ten: 
velutinum Vavil., longispicum Roschev., vulpinum Koerll,, 
/uscum Koern.; II. snbSp, indo-europaeum V .  et V .  
Antr. - -  n6rdlicher ' weicherer Typus mit  den Merkmalen 
einer Knltnrpflanze, mit  der eillzigen var. vulgate Koern. - -  
Die zahlreichen var. und subvar., die yon V. und V. A n -  
t r o p o v beschrieben sind, werden vom Verf. nicht 
anerkannt; yon wichtigell Formen wurden erwShnt: 
f. tri/lorum (Beauv.) DSll., I. compositum Poir., f. eligulatum 
Vavil. pro var. - -  Die Reihe Cerealia mit der jfingsten 
Art S. cereale wird als phylogenetisch j u n g  angesehen. 

Igor Greben s~.~ikov (Gatersleben). 

BUCHBESPRECHUNG. 
KARL und FRANZ BERT$CH, Geschichte unserer Kultur- 
pflanzen. 268 S., 78 Abb. i. Text. Wissemcha/tliche Ver- 
lagsgesellscha/t m. b.H., Stuttgart, 1947. Preis 15,--DM. 

Man kann heutb zweifellos ein Lehrbuch der Physik 
schreibell ohne jede Berficksichtigung der Relativit~Lts- 
theorie ulld der modernen Atomf0rsehung nnd  damit ein 
fiir viele Zwecke durchans ausreichelldes und brauchbares 
Werk schaffen. Bedenklich wird es, wenll man, wie es 
bekalllltlich geschehen ist, den Yersueh nnternimmt, ein 
solches Bnch als Darstellung der g a n z e n Wissen- 
schaft auszugebell und die eigelltliche moderlie Physik 
aus Grfindell, die mit  Wissenschaft llichts zn tun  habell, 
zu leugnell. Man kann heute zweifellos auch eine Ge- 
schichte der Kulturpflanzen ohne jede Berticksichtigung 
der modernell biologischen und genetischen Ergebnisse 
auf dem Gebiete der Evolutionsforschung im allgemeinen 
nnd somit auch alif dem der Entstehung der Kultur- 
pflallzen verfassell und damit bestimmtell BedfirIllissen 
vollanf gerecht werdell. Bedenklich wird es anch hier 
erst, wenn man versucht, eille solche Arbeit als die Ge- 
schichte der  Klllturpflalizell schlechthin hinzustellen und 
die entscheidende Bedeutllng der Genetik fiir das Thema 
zu ignorieren. Das vorliegellde Buch unternimmt leider 
ebell diesen Versuch. Die Verff. riicken bei ihrer Dar- 
stellung das geographische, historische ulld pr~historische 
Material durchaus in den Vordergrulld, d. h. sie stellen 
die Iloristischell Verh~Lltnisse, die geschichtlichell Denk- 
m/tler und die vorgeschichtlichen Funde zusammen. Dies 
wird durchgeffihrt flit die Getreidearten (Weizen, Roggen, 
Gerste, Haler, Hirse), Obst ulld Bee~en (einschlieBlich 
Weinrebe ulld WallluB), Gemiise-, 01- und C-espinst- 
pflanzell und ffir die Kartoffel, die Beta-Rfiben, Zichorie, 
Buchweizen, Hopfell, Waid, Krapp, Wan und Sonnen- 
bIume, und bei den besser bekamltell Arten werdell die 
geschichtlichei1 und vorgeschichtlichen Fullde in Tabellen 
vereinigt. Wenll diese Tabellen - -  was Ref. nicht zu be- 
urteilen vermag - -  voIlst~ndig und korrekt silld, so sind 
sie ohne Frage yon groflem Wert. Wenn die Verff. darfiber 
hillans aus diesem Material auI stammesgeschichtliche 
Zusammenh/illge, his zur ,,Elltstehung" der betreffenden 
Species zuriick, Riickschlfisse ziehell, so ist dagegell nicht 
das geringste eillzuwenden, zumal ftir viele der Objekte 
dies Material das einzige vorhandene ist. Notwendig ist 
nur, dab das Buch der sich selbst gesetzten Grenzen be- 
wuBt bleibt. Bestimmt werden diese Grenzell durch die 
Tatsache, dab das grundlegelide Werk auf dem ganzen 
Gebiet, SCHIEMANNS ,,Entstehullg der Kulturpflanzen", 
in dem Buche nur im Literaturverzeichnis und die 
1943 erschiellene ErgSmzullg dazu (Erg. d. Biol. 19: 
4o9--55~ ) fiberhaupt llicht zu finden ist und dab anch 
eille ernsthafte Auseinalldersetzung mit  dem Werke 
VAVILOVs fehlt, dab also das ganze b i o 1 o g i s c h - 
g e n e t i s c h e Problem tier Knlturpflallzenentstehullg 
bestellfalls am Rande bertihrt wird; und diese Grenzen 
sind s e h r e n g. Es ist m6glieh, dab dell Verff., deren 
eigenes Arbeitsgebiet die Florengesehichte einschlieBlich 
der Pollellanalyse ist, die Genetik als Gauzes fremd ist. 
Jedellfalls ist man fiberrascht, die Zwerg- (Binkel-, Triti- 
cure compaotum) nnd die Squareheadweizen, deren gene- 
tische Verschiedellheit bekallnt ist, auf Grund ihrer 
~uBerell &hnlichkeit in nahe Verwandtschaft gestellt zu 
sehen, oder gag (S/5I) zu lesen, dab aus dem Saatweizen 
(der ans der Kreuzung Dinkel x ZwergWeizen abgeleitet 
wird) die beiden inutmaBlichen Elterll wieder herausspal- 

tell, ,,wie es llach dell Vererbuligsgesetzen zu erwarten ist". 
Aber a bgesehen davon, dab dieser ldmstand an den Oren- 
zen des Buches natfirlich nichts Xnderi1 kann, scheint er ffir 
die Eil lstelhng der Verff. nicht, oder nicht alleill, entschei- 
dend gewesen zu sein; man kann sich des Eilldruckes 
nicht erwehren, dab sie sich bei ihrer Ignorierullg der 
genetischell Seite des Problems yon ,,weltanschaulichen" 
Gesichtspunkten nicht frei gehalten haben. Opposition 
gegen die ,,Kirchenlehre yore ,ex oriellte lux '"  kann kaum 
als moderne naturwissenschaftliche Argumentation ange- 
sprochen werden, ebensowenig wie die,,st u re" Wiederholung 
einer Hypothese (der Ableitnng der hexaploiden Weizell 
aus der Kreuzung Emmer • Eillkorn), deren Unm6glich- 
keit yon anderer Seite sehon vor vielen Jahren ausein- 
andergesetzt wurde (SCHIEMANN 194o); eher fiihlt man 
sich dabei all noch vor kurzem modern gewesene Propa- 
gandamethoden erillnert. Und wenn .man IeststeHell muB, 
dab auch sonst Ansichten, die den eigenell im Wege stehen, 
fiberhaupt nicht erw~hnt und darauf bezfigliche Stellen 
aus Zitaten ausgelassell werden, so wird diese Erilinerung 
nicht gerade abgeschw~cht. Die Aegilops-Emmer-tIypo- 
these, die die Entstehung der vulgare-Weizen im - -  man 
muB den Ausdruck wohl schon gebrauchen - -  ,,groB- 
deutschen Raum" ausschlieBt, wird keinmal genannt. 
Die gesamte genetische Literatnr znr Frage der Ab- 
stammung des Weizens wird nur mit  einem Zitat roll 
SCHWANITZ berficksicbtigt, welches bei dell Verff. 
folgenden Wortlaut hat (da das Zitat nicht belegt wird, 
sei es hier nachgetrageli: S. 462 des Beitrages ,,Oenetik 
nnd Evolution bei Pflallzen" ill ,,Die Evolution der 
Orgallismell", herausgegeben yon O. HEBERER,  Jena: 
O. Fischer 1943): ,,Die zytogenetische Analyse yon 
Kreuzungen zwischen Arten der verschiedenen Gruppell 
ffihrte zu der SchluBfolgernng, dab drei verschiedelie 
Chromosomens~tze an dem Aufbau der Weizenartell 
beteiligt sind. Die Einkorngruppe besitzt den Chromoso- 
mensatz A, die Emmergruppe die S~ttze AB, die Dillkel- 
grllppe AB mid D. Diese verschiedenen Chromosomen- 
s~tze haben sich vermutlich durch Gen- und Chromosomen- 
mutationen aus einem Urgenom differenziert . . . "  Der 
bei SGHWANITZ zwischen dem 2. ulld 3. der so zitierten 
S~ttze stehende weitere Satz ,,Der Satz D ist auch bei 
einer Aegilops-Oruppe vorhandell . . . "  wird fortgelassell. 
Start dessen wird auf ein ,,zusammenfasselldes Urteil" 
roll DOBZHANSKY verwiesell, nach dem es grllnd- 
s~tzlich abzulehllen sei, auI Grund der Paarungsverh~lf- 
llisse der Chromosomen stammesgeschichtliche Rfick- 
schliisse zu ziehen, obgleich DOBZHANSKY die Yehler- 
m6glichkeiten der Methode diskutiert, ihre ,,grunds~ttz- 
liche" Anwendbarkeit abet keilleswegs bes t r i t t en  hat. 
Und in der Gattung Beta, bei der der Nachweis ,,arischer" 
Abstammung dell Verff. entweder welliger wichtig oder 
denll doch nicht m6glich gewesell zu sein scheint, werden 
die Paarungsverh~tltllisse der Chromosomell flit stammes- 
geschichtliche Riickschliisse ohlle Bedenken herangezogen. 
- -  Der jiingere der beidell Verff., FRANZ BERTSCH, 
ha t  das Buch in Unterbrechullgen seines Milit~trdienstes 
geschrieben. Er ist vor seiner endgfiltigen Fertigstellung 
gefallell. Sein Tod ist, wie der jedes geistigen Menschen 
in diesem ungeistigsten aller Kriege, besonders schmerz- 
lich, Sein Buch ist aber leider kein Beweis, dab die 
geistigen Menschell sich selbst anI ihrem eigenstell Wisselis- 
gebiete yon dem EinfluB jelles ldngeistes immer h~tt4n 
freihalten k6nnell. A. Lung ( Ti~bingen). 


