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REFE 
Cyto log ie .  

K. P~TAU, Oer Faktorenaustausch, seine cytologischen Grund- 
lagen und sein e Bedeutung. jeaa.  Z. Naturwiss. 78, 163--I81 
(z947). 

Es hande l t  sieh um einell schon 1944 ..gehaltenen zu- 
sammenfassendell  Vortrag.  Nach e iner  Ubersicht  fiber 
die beiden verschiedenen Deutungen einer  Ghiasmafigur 
hinsichtl ich des Verlauis  der  Schwesterchromatiden er- 
fghrt  d e r  Zusammellhang yon Ghiasmabildung nlld 
Faktore l laus tausch  eille t3etrachtung. Die chromo- 
somen~mechanischen Fragen  le i ten  fiber zu r  Darste l lung 
der  Chiasmainterferenz.  Sie erf~hrt  eine leicht  verst~ind- 
liche mathemat i sche  13egrfindung und Erliiuterung. Die 
Vorstel lnng yon MATI~ER fiber den  Differel l t ia l-  und 
In te r fe renzabs tand  bet  der  Chiasmabildung beschliegen 
dieses Kapi te l .  Die ]3edeutung des Crossing-overs sieht  
de r  Verf. in de r  Erm~iglichung yon Gellmutat ions-  
kombinat iol len welche der  Ar tb i ldung dienl ich sin& 

J. Straub (He~hingen). oo 

Genet ik .  
P. F. SEKUN, Pfropfhybriden bet Getreidearten, Selek- 
ci ja i  Semenovodstvo, I949, Nr. 2; 22--27.  [Russisch.] 

Verfasser g ib t  einen ]3ericht tiber die ro l l  ihm 
im Jahre 1947 durchgefffhrten vegeta t iven Hybr i -  
den (Pfropfhybriden) all verschiedenen Getreidearten.  
Als Ausgangspuakte  d ienten  der Winterweizen Ery-  
throspermum 917, der  Sommerweizen Lutescells 62 
und der Wil l terroggen Lisi tzin.  Der Embryo  eiller 
dieser Formen wurde auf das Endosperm ether anderen 
fibertragell,  wobei der  Embryo,  an dem fas t  Odas gan- 
ze Endosperm entfernt  worden war, mi t  einem aus 
dem /~ehl der  Art ,  auI  dfe es verpf lanzt  wurde, ver- 
fer t ig ten Kleis ter  angeheftet  wurde. Von dell insgesamt 
352o gepfropften K6rnern keimten 274, also 7,7% der 
Gesamtzahl  der  Pfropfungen. Die Keimpilanzen des auf 
Weizen gepfropften Roggens,waren z. T. s t a rk  behaar t .  
Nach Auspflanzen der jungen Pi lanzen ins Feld  wurden 
im Herbste  die auf ihnen erhaltel len K6rner  geerlltet  
und sofort wieder  ausges~it. Die Ergebnisse d e r  an den 
Pfrop!bas tarden  und den ausges~iten K6rnern erzielten 
Ergebnisse werden in fiini Tabellen zusammengestel l t .  
Die Ergebllisse werdell  in Iolgenden Siitzell zusammen- 
gefaBt: 

Bis j e t z t  i s t  es noch schwer, endgti l t ige SchluB- 
folgerungen zu machen, doch kanll  man  auf Grund des 
vorl iegenden iVfaterials behaupten,  daB, wean man einen 
Roggellkeimlil lg a u f  dam Endosperm eines Sommer- 
weizens aufzieht, man einen vegetativen Bas ta rd  zwischen 
Roggell und Sommerweizen erh~ilt. D i e  Behaarung der 
R0ggenkeimlinge und das Auf t re ten  eiller F~irbung des 
Colepti ls  des Winterweizens Ery throspermum 917, is t  
eine Folge der Ern/ihrung dutch eille ffir den gege- 
benen Embryo ungeeigllete Nahrung,  d .h .  sie i s t  eine 
Folge der Ver~inderung der iiuBerell Bedingungen.  

Der Grad der Ab~inderungen and  des Auftretel ls  yon 
fiir den gegebenen Embryo  ungew6hlliichen Merkmalen 
ist  bet den einzelnen Pflanzen verschieden. Wie t ier  diese 
Ver~inderungen sind ulld wie sie s ich der Nachkommen- 
schaft  vererben, werden weitere 13eobachtullgell zeigen. 
D i e  an den Versuchen beobachte ten  Erscheinnngen 
k6nllen nur mi t  Hilfe der Lehre yon MITSCHU~I~- 
LYSE~KO fiber den EinfluB der Umweltsbedil lgungen 
auf die Ver~nderung d e r  Erbl ichkei t  bet den sich ellt- 
wickelnden Organismen erkl~irt werden."  

C. t~egel (Zi~rich). 

A. N. STURTEVANT, White-eyed mutants of diptera. (~VeiB- 
~iugige lVIutanten bet Dipteran.)  Nature  z6o, 754--755 
(1947). 

VerI.  wendet  sich gegen die wiederhol t  vorgekommene 
voreilige Ident i f iz ierung verschiedel ler  weiB~iugiger Mu- 
tauten be i  Culex, CMliphorc~ und Phormia (GiI, C~Ris~ 
nnd HALDAN~, I-tereditas 33, z75. 1947) und TATE, 
Genetics 48, 176. I947) m i t  der  Mutat ion white bei  
Drosophila. Nach ]3ECKER ha t  CMliphora nut  e in  brau-  
nes Angenpigment,  en t sprechend  der  t3raunkomponente 
des Drosophila,Auges, Die Rotkomponente  kommt  offen- 
bar  nut bet den Drosophil iden und 'e inigea mit  diesen 

RATE. 
nahe verwandten Familien vor. Es ist deshalb nich~ 
m6glich bet !nsekten, die den Drosophiliden Ierner ste- 
hen, 1Vfntanten wie white,  vermil ion,  c innabar  und scar le t  
ohne eingehendere  Untersuchungen nach dem Ph/inotyp 
vone inander  zu unterscheiden.  Einell  Angriffspunkt  
fiir den exper imente l len  Vergleich der  Mutat ionen ver- 
schiedener Insek ten  b ie ten  die nicht  artspezifisehen 
genabhiingigen Stoffe (Verf. schreibt  Hormone), durch 
welche die Augen bes t immter  p igmentf re ier  Mutanten  
zur Ausfgrbung gebracht  werden k6nnen (vgl. BEC~ER, 
BwB 6I, 371, z943 nnd Kt~H~, BwB 61, 485, I943). Igur 
durch die kollsequente Nutznllg dieser  Chance is t  es 
m6glich gewesell, zwischen den Genwirkungell  bei  Droso- 
phila, Ephestie, Bombyx nnd Habrobracon (anch ~ ly-  
chopoda ulld Phryne! Ref.) Vergleiche zu ziehen. 

V. Schwartz (T6ibingen). oo 

S. TONZIG u. A. OTT-CANDELA, L'Azione della colchicina sullo 
sviluppo degli apparati stomaticL (Die Colchicinwirkung auf 
den Entwicklul lgsgang der  Spalt6ffnungen.) N. G. bot. 
i ta l . ,  N. S. 53, 535--~547 (1947)- 

Die St6rung de r  l lormaten Zel l te i lung und Schaffung 
polyplo ider  Gewebe durch Colchicin wurde bisher  dutch 
entspreehellde 13ehandlung prim~irer l~feristeme, wie sie 
an dell  Vegeta t ionspunkten gegeben silld, erreicht .  Verf. 
prtifen den Erfolg bet  sekund/iren Meristemen, als welche 
jene Zellen der  t31attepidermis aufgefaBt werden, aus 
deneI1 der  stomat/ire Appa ra t  (die SchlieBzellen und ge- 
legelltl iche Nebenzellell) hervorgeht .  Hierzu wnrden 
Samen, gr6Bere nnd st~irker nmhgutete  nach Vorquel lung 
und Entschglung,  ill Petr ischalen auI F i l t r i e rpap ie r  mi t  
0,25 %o Colchicinl6sung zur Keimung gebracht  und nach 
einigen Tagen :die Untersei te  der  Kotyledonel l  mi t  der 
Keimbla t tn l l te rse i te  in re inem Wasser  geke imter  Kon- 
t ro l len  verglichen.  ]3ei Lupi~ts albus, Phaseolus vulgaris 
und Ricinus communis war i l lnerhalb der  normalen 
Epidermis  e inwandf re i  die Unterdrf ickung der Teilung 
der  SchlieBzellenmntterzelle,  an dell  wohlausgebildeten 
Chloroplastel l  als solche erkennbar ,  zu beobachten.  
Nhn l i ch  bet  dam mi t  mannigfal t igel l  Nebenzel len ver-  
sehenen Spal t6f fnnngsappara t  yon d r e i  Sedum-Arten 
nnd Portulaca grandi[lora. Im Gegensatze hierzu hatte 
bei Tinantia/ugc~x das Colchicin jede Epidermisdifferen~ 
zierullg unterdrf ickt ;  alle ihre Zeltell zeigten den Koll- 
t rol len gegenfiber polyploiden Charakter ,  was auI einen 
synchronen Entwicklungsgal lg des Protoderms hin- 
dente t .  13el Tmdescanai~ virginica, bet der die Laub-  
bl / i t ter  t re ibender  ]3asalknospen behandet t  nnd geprfift 
wurdell,  geIallg auch d i e  Unterdr i ickul lg  de r  ffir die 
Bl~itter dieser  Pflanze charakter is t ischen Spalt6ffnungs- 
nebenzellen. Kernul l tersuchungen wurden nicht  durch- 
geftihrt, die Polyploidie  nut  aus de r  Zel lgestal t  er- 
schlossen. A. Sperlich (Ii~mbruck). oo 

MARTIN KRISTENSEN, Mutative bacterial fermentation. (Mu- 
tative Ggrung yon ]3akteriell.) A c t a p a t h .  scalld. (Kr 
bellh.) 25, 244~248 (i.948). 

Die Arbe i t  is t  eille Ubers icht  fiber die friiheren und 
lanfel lden Ulltersuchungell  des Verf. zur Aufkl~rung der  
Frage,  ob es sich be im Auf t re ten  yon Individuel l  mi t  
lleuer Garungsffihigkeit um eille l lnter  der  "vVirknng des  
Mediums d i rek t  induzier te  Eigenschai t  oder  nm eine 
spontane Mutat ion hal ldel t ,  t3ei Salmonella dublin wnr- 
den Arabinose-ggrende Mutal l ten beobachtet .  Die an- 
f~inglieh .verhgltnismgBig niedrige Mutat ionshi inf igkei t  
s te iger t  sich allmfihlich, llnd nach 3 Wochen wird eille 
Nonstanz erreicht bet e inem Wart ,  de r  etwa 5omal h6her 
ist, als in den erstel l  Tagen. Blase Erh6hung beruht  
auI dem Al tern  de r  Kul tu ren  bzw. auf dem daner l lden 
Kol l tak t  mi t  demZucker .  DieseslVfutieren wird mi t  dem 
Transformieren der  rad ioakt iven  Substanzen verglichen. 
Ein Xylose-negat iver  und Dulci t -posi t iver  Stature yon 
S. thypi (Typ z) vergnder te  sich auf Xylose-Medium 
zu eil ler  Xylose-posi t iven und Dulci t -negat ivel l  Fo rm 
(Typ I), w e l c h e a u f  Duicit-l~{edinlll wieder '  zu der origi- 
nalen Fo rm (2) t ransformier te .  3,us dem Typ  2 ha t  der  
Verf. die m6glichell 24 I4ombinat ionea hergestel l t ,  die 
sich untere i l lander  i n  dam G&rnngsverm6gen gegenfiber 
Xylose,  Dulcit ,  Arabinose nnd Rhamnose unterscheiden.  
Das erworbene Giirullgsverm/Sgen ulld die Wachstums-  
eigenschaften der Varianten erwiesen sich bet Welter- 
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kul turen  wihrend  7 Nionaten als konsLant, nach 4 ~  
Jahren verXnderten sich 4 Formen in ihrer Xylose- n n d  
Dulcitg~rungsf~higkeit, dagegeu keine hinsichtlich Ver- 
gS.rungsf~higkeit fiir Arabinose, Nylose nnd  Rhamnose. 
In  Co / i -5 .hn l i chen  ]3akterien wurden Lactose n n d  
Saccharose-g~rende Mutanten beobachtet  o h n e I< o n - 
t a k t  m i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  Z u c k e r -  
a r t. t n  2 Versuchsreihen wurden SMmo~'~ella-St~mme 
dauernd anf Lactose bzw. Saccharose kult iviert .  I n  
2 Kul tu ren  aus i8 Stgmmen wurdeu nach 4 ~  l\~onaten 
labile Lactose-g~rende Varianten beobachtet,  und 7 
St~imme aus lO der anderen Serie haben nach 9 Monaten 
F~Lhigkeit zur Lactoseg;trung erworben. Diese Mutanten  
g~tren auch Salicin, eine sogar auch Saccharose. Aus 
diesen Befunden n immt  tier Verf. an, dab es sich dabei 
mit  gr6Bter Wahrscheinlichkeit  um eine mutat ive Ent-  
stehung handel t .  B. Gydr//y (Budapest). o o  

STERLING EMERSON, Growth responses of a sulfonamide-re- 
quiring mutant strain of Neurospora. (Wachstumsreaktionen 
einer  sulf0namidben/Stigenden Mutante yon 2Veu~ospora.) 
J. Bacter. 54, 195--2o7 (1947). 

Die in einer  f raheren MiLteilung (Fed. Proc. 5, 379. 
1946) beschriebene Sulfonamid(SA)-ben6tigende IVl~u- 
tante  E-I319o des Schimmelpilzes Neurospora cress~ 
war bet der Kreuzung zwischen dem SA-toleranten 
Stamm C 4o und einer Wildform herausgespalten wor- 
den. Es zeigte sich nunmehr,  dab der Stamm E-i319o 
eine Doppelmutante  ist, der neben dem Gen far SA- 
Resistenz, S-T, das neu mutierte  Gen far den SA-Bedarf, 
s/o, trggt. Durch Kreuzung yon E-i319o mit  einem 
Wildstamm wurden die Gene getrennt,  unc[ man konnte 
die nene 2vlutante E-I5172 mit  dem Oenbestand s/o, 
+ S-T (-- Wildallel  yon S-T) isolieren. Die arts diesen 
Kreuzungen ents tandenen 4 verschiedenen genetischen 
Konst i tu t ionen lassen sich dutch ihre uuterschiedlicheu 
Reakt ionen aui  SA-Zusatz identifizieren: Die Wildform 
(+ s/o, + S-T) wird durch geringe Sd-Konzentra t ionen 
nicht beeinflnBt, bet etwa 5 " IO-~ NIol SA beginnt  die 
Wa.chstumskurve steit abzufal len;  der SA-toierante 
Stamm C-4o (+sfo, S-T) w~chst uabeeinflul3t -~on jeder 
Sd-Konze  ntra t ion;  der SA-benStigende Stamm E- 1517 
(sfo, +S-T) hat ein Wachstumsmaximum bet io -a ~ o l  
SA; die Doppelmutante  E-i319o (sfo, S-T) hat  eine 
5hnliche Wachstumskurve mit  einem Maximum bet io -~ 
Mol SA.  Aus genetischen Versuchen ergibt sich, dab das 
Gen s/o nahe dem Centromer liegt, jedoch in  e inem 
anderen Chromosom als S-T. ]3eide Gene sind yon dem 
die Synthese der p-Aminobenzoes/iure (PABS) unter-  
brechenden Gen pab unabhXngig, das in einem noch un-  
b e s t i m m t e n  Chromosom in einiger Ent fernung vom Cen- 
t romer liegt. D e r  SA-ben6tigende Stamm E-I5172 
w~Lchst am besten mit  Sulfanilamid, jedoch kann  er, 
wenn auch mit  geringerem Erfolg, Sulfadiazin, Sulfa- 
cetamid, Sulfapyridin und Sulfathiazol ebenfMls aus- 
nfitzen. Wirksam war ierner  p-S,ulfamidophenylalanin, 
ohue alterdings das Niaximum zu erreichen, was vielleicht 
durch Konkurrenz zum Phenyla lanin  erkl~rbar ist. 
~e th ion in  sowie sein Sulfon und Sulfoxyd waren un-  
w i r k s a m .  Der Stamm ben6tigt  SA bet +35 ~ bet nied- 
r igeren Wachstumstemperaturen kommt er auch ohne 
SA-Zusatz aus, w~chst mit  SA abet  besser. In  e i n e m  
Diagramm sind die einzetnen Wachstumsraten bet ver- 
schiedenen SA-Konzentrat ionen far einen Temperatur-  
bereich yon 25--36,4 ~ dargestellt.  Die Verh~ltnisse 
werden durch ,,reversions" erschwert, d .h .  wenn man 
das Wachstum des sfo-Stammes durch hohe Tempera-  
tu ren  und  niedrige SA-Konzentrat ionen herabsetzt,  
wandelt  sich bisweilen die schwache und federartige 
Wuchsform der 1Viutante unter  Anstieg der Wachstums- 
geschwindigkeit plStzlich in die fippige Wuchsform der 
Wildrasse mit  scharf ausgepr~gteli R~indern urn. Dieses 
Verschwinden des SA-Bedarfs ist keine Rfickmutation 
zu +s/o, sondern unter  Erha l tung yon s[o ist ein anderes 
G en mutiert ,  das die Wirkung yon s]o unterdrfickt. 
iJbertragungen der C0nidien in SA-freie N~hrmedien 
zeigen, dal3 die RiickschlXge zum Wachstumshabitus 
tier Wildform meistens bleibender  Natur  stud. In  
Temperaturbereichen,  bet denen SA far das Wachstum 
unbedingt  erforderlich ist, hemmen schon geringe K0n- 
zentra t ioneu an PABS,  bet e inem iJberschuB an SA 
wirken kleine 1Viengen P A B S  hingegen gtinstig, was vor 

allem auf der Verkarzung der durch die Toxizit~tt des 
SA bedingten VerzSgerungsphase beruhen darfte. Bet 
niedrigbren Temperaturen,  bet dezen S A d a s  Wachstum 
zwar f6rdert, aber nicht unbedingt  notwendig ist, ist 
die hemmende Wirkung der PABS wesentlich geringer 
und auBerdem yon der Konzentrat ion des SA ziemlich 
unabh~ngig. Dagegen beeinflul3t PABS die Wachstums- 
fSrderung dutch SA insofern, ats maximales Wachstum 
nur dann auftr i t t ,  wenn alas molare Verh/iltnis PA BS: SA 
kleiner als I : Ioo ist. Auch hier wirkt PABS bet h o h e n  
SA-Konzentrat ionen fSrdernd. Bet einer Kreuzung des 
SA-benStigenden Stammes mit  dem PABS-losen Stamm 
I633-A yon TATUM U. BEADLE (Pro.c. Nat, Acad. Sci. 28, 
234. 1942) erhielt  man St~mme mit  den Genen s]o und 
pab. Diese neue Doppelmutante  ben6tigt  gleichzeitig 
P A B S  und SA, und zwar ist in den meisten Konzen- 
trat ionsbereichen ein Verh~iitnis PABS: SA yon I :  IOOO 
am ganstigsten. E in  lJberschuB von jedem der beiden 
Par tner  iahr t  zu konkurr ierender  Hemmung.  Aus den 
Versuchsdaten ergibt sich mit  groBer Wahrseheinlieh- 
keit, dab far den Stamm E-I5172 (s/o) SA in der Tat  
e inen Wachstumsfaktor bedeutet .  Bet 35 ~ konnte nur 
SAdas  Wachstum fSrdern. DaB SA nicht als Antagonist  
zur - ,  im l~berschuB sch~tdlichen - -  P A B S  ben6tigt  
wird, geht daraus her~zor, dab auch die PABS-lose 
DoppeImutante (pab, sfo) bet 35 ~ SA zum Wachstum 
braucht In  den meisten F~llen konknrrierender  
Wachstumshemmung,  z, ]3. bet der Hemmung wilder 
Neurospora-Rassen dutch S.d, wird wesentlich mehr 
Hemmstoff als Wuchsstoff benStigt. Bet dem sfo-Stamm 
herrscht das gleiche molare Yerh~ltnis yon wenig P~JBS 
zu viel  SA, obwohl die Rollen yon Hemmstoff  und  
Wuchsstoff vertauscht  stud. Auch dies spricht dMtir, 
dab bet SA-]3edarf die gleiche enzymatische Reaktion 
wie bet dem PABS-Bedart  der Wildrasse betroffen ist. 

.4. Heusner (Ti~bingen). 00 

NtLS FRI ES, Spontaneous physiological mutations in Ophiosto- 
m a .  (Spontane physiologische Mutat ionen bet Ophiosto- 
ma.) Hereditas (Lund)34, 338--35o (I948)- 

In  Kul tu ren  yon Ophiostom~ multiannulat,m t r a ten  
spontan diesetben Stoffwechselmutanten auf, die auch 
n ach  R6ntgenbestrahlung erhal ten worden waren (For- 
men, denen im Gegensatz zum Wildtyp in der N~Lhr- 
15snng Hypoxanth in  oder Adenin geboten werden 
muBte). Diese Mutanten  wUrden durch l)berimpfen ein- 
zelner Collidien auf entsprechende Agar-N/ihrb6den fest- 
gestellt. Die Ansgangskulturen wurden in st~ndig ge- 
schat tel ten Kul turen in N~hrlSsung folgender Zusammen- 
setzung gewonnen: dest. Wasser -- IOOO, Glucose 20 g, 
NH4-tartra t 5 g, KH2PO4 I g, lV[gSO a �9 7H~O 0,5 g, 
NaC1 o;i  g, CaCI~ o,i  g, ZnSO 4 �9 7H~O 4,43 mg, MnSO 4 �9 
4H~O 4,o5 rag, Fee l  a �9 6H20 4 rag, Vit. B 1 4o y, Vit. B~ 
4oy.  Z u  dieser Grundniihrl6sung (modifiziertes lVie- 
d ium 3) wurden in  Normalkul tnren noch 5~o Nialz- 
extrakt  und io mg Inosit  je  Liter zugesetzt. In  2--3 
Tagen entwickelten sich hiermit  bet 3 ~ Kul turen  mit  
einem Gehalt yon IO oooooo zu lOO% keimf~higen 
Conidien je cm 3. Hiervon wurden verdfinnte Conidien- 
suspensionen auf Heie-Malzagar ausgegossen, yon den 
ausgewachsenen Mycelien Teile zur physiologischen Prfi- 
~ung aui  Stoffwechselmutanten auf entsprechenden 
N~hrboden fibertragen. Unter  21721 solcher i-Conidien- 
Mycelien waren 6 (o,o3 %) mutiert .  Wurden die Conidien- 
suspensionen jedoch eine Reihe yon Tagen in N~hr- 
16sungefl gesehfittelt, denen I wichtiger Wachstums- 
faktor fehlte, (modifiziertes Medium 3 o h n e Vit. ]31 
und  B~ beim Wildtyp oder m i t  Bx und t3 s bet  hy- 

p 0 x a n t h i n -  bzw. adeninheterotrophen St/immen), und  
d a n n erst  auf ~r gepraft, so ergab sich ein 
wesentlieh hSherer  Prozentsatz mnt ier ter  Conidien (74 
sichere FXlle, 45 wahrscheinliche unter  29 316 Kntturen,  
das sind 0,25 bzw. o,4I% ). Dieser unerwartete :Befund 
wird folgendermaflen gedeutet:  In  der lViangellSsung 
k6nnen die Conidien nicht  auskeimen. Im Laufe y o n  
I5--2o Tagen sterben v ide  yon ihnen ab und zwar, wie 
eingehende Versuche zeigten, besonders Conidien des 
Wildtyps, weniger solche yon hypoxanthin-  oder adenin-  
heterotrophen St~mmen, noch weniger Conidien yon 
hypoxanthin-  u n d adeninheterotrophen Linien. Es 
wird die Vermutung ausgesprochen, dab diese Resistenz- 
steigerung der Conidien h e t e r o t r o p h e r  M u t a n t e n  nut  
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durch ein vol lkommeneres  Verharren  dieser Conidien 
im Ruhezustand wghrend des Anfenthal tes  in der  
Mangell6sung bedingt  ist. Begrfindet  wird dies mi t  
der  bekannten  Tatsache,  dab Zellen mi t  wei tgehend 
reduzier tem Stoff- und Energiewechsel  besonders  grol3e 
Widers tandskra f t  gegen nngfinstige Aul3eneinflfisse 
(l~Iangell6sung) besi tzen.  

H. v. Witsch (Weihenstephan). o o  

R. KAPLAN, Einflul] tiefer Temperatur auf die R6ntgenstrahlen- 
Mutationsraten yon ruhenden Gerstenk6rnern. Naturwiss. 34, 
316--317 (I947)- 

Durch Untersuchung der  l~Iutationsrate bei  t iefen 
Tempera tu ren  wurde die Frage  geprfift,  ob die 2Energie- 
ausbrei tung innerhalb  eines Treffbereiches dutch I)iffn- 
sion angeregter  Molekfile erfolgt.  Zu diesem Zwecke be- 
s t rah l te  Verf. Gers tenk6rner  mi t  6ooo r (15o kV, z mm 
A1) in e inem Kgl t ebad  (CO,-Schnee + Alkohol) y o n  
--65 ~ Zum Vergleich dienten ki i l tebehandel te  bzw. bei  
Z immer tempera tu r  bes t rahl te  K6rner,  neben den ge- 
w6hnlichen Kontrol len.  Die Analyse bes tand  in der  
Fes ts te l lung 4- s ter i ter  Pf lanzen in de r  F ,  (Chromosomen- 
mutanten)  und der  Ausz~hlung yon F~-Famil ien mi t  
herausgespal tenen rezessiven l~{utanten. ])as Ergebnis  
des Versuehes zeigte, dab e i n  Einfr ieren  wghrend der  
Best rahlung ohne EinfluB auf die Muta t ions ra te -war .  
Verf. schlieBt daraus,  dab zum mindesten bei  den Gersten- 
k6rnern  Diffusionsv0rg~nge bei  der  Energief iber t ragung 
im Treffbereich keine  l~olle spielen kiSnnen. 

Langendorff (Freiburg). oo  

F. d'AMATO u. A. GU$TAF$$ON, Studies on the experimental 
control of the mutation process, (Untersuchnngen fiber die 
exper imente t le  Beeinfiussung des Mutationsvorganges.)  
t t e r ed i t a s  (Lund) 34, 181 bis 192 (I948): 

Es wird die Wirkung e iner  Vorbehandlung mi t  ver -  
schiedenen Chemikal ien an t  die Mutat i0nsausl6snng 
durch R6ntgenst rahlen  untersucht .  Samen yon Gerste,  
Linie Ol 51367, Ymer-Var ie t~t ,  wurde mi t  L6snngen y o n  
Colchicin, KCN, I-I~O~, But tergelb ,  Urany ln i t r a t  u n d  
Fer r i su l fa t  in verschiedenen Konzentra t ionen,  sowie 
mi t  aqua dest .  und Pufferl/Ssungen vom p t I  3 nnd IO 24 h 
vorbehande l t  nnd nach wei teren  24 h mi t  75oo r be-  
s t rahl t .  Aus diesen Samen en twicke l ten  sich 2 4 ~ 8 9 %  
(je nach Vorbehandlung) zu blt ihreifen Pflanzen.  Von 
diesen wurden pro Versuch 5o--113 ph~notypisch unter-  
sucht.  6---47% waren fert i l ,  d i e  fibrigen zeigten eine 
Ster i l i t~ t  fiber io~ ]Die Mnta t ionsra te  in der  F~ lag ffir 
die Kontrol len  (trocken bestrahi t )  bei  2,95 % Chloro- 
phy l lmutan ten ,  be i  den verschiedenen Vorbehandlungen 
zwischen 2, 5 und 8,8 %. Insgesamt  wurden in 7511 Nach- 
kommenschaf ten  325 Mutanten  gefnnden.  I)iese ver- 
te i len  sieh auf versehiedene Gruppen:  Chlorophyll-  
mutan ten  (h~tufig albina und viridis, se l tener  xantha n n d  
alboviridis), morphologische Ver~nderungen (non-glau- 
cous, ereotoides, drastio) und einige sehr sel tene Typen.  
Durch die Vorbehandlnng wird im a l lgemeinen die 
Mutat ionsra te  erh6ht,  aber  das Verh~Itnis zwischen den 
einzelnen Grnppen nicht  verschoben.  Nach Colchicin- 
Behandlung ver~nder t  sich die re la t ive  Hfiufigkeit  der  
einzelnen Mutantengrnppen.  I I ieraus  wird geschlossen, 
daB Vorbehandlung mi t  Colchicin, besonders  in niedrigen 
Konzent ra t ionen  (o,oo5 lV[ol) die Var ia t ionsbre i te  der  
iV~utation vergrSBert  und andere  ~ u t a n t e n t y p e n  in- 
duziert ,  die in t rocken behande l ten  Samen nicht  a u g  
t r e ten  k6nnen.  Das Vorkommen bes t immte r  Mntat ions-  
t ypen  soll vom physiologischen Zustand der  bes t rah l ten  
Samen abNingen,  de r  seinersei ts  dutch die Vorbehand-  
lung beeinflnl3t wird. C. Harle (Freiburg). o o  

KARE FR01ER, The oat chlorophyll mutations a l b o v i ~ e s c e n ~  
l u t e o m a c u l a t a  and t i g r i n a - 1 .  (Die Chlorophyl lmuta t ionen 
albovirescens, luteomaculata und /igrina-i beim Hafer.)  
Hered i tas  (Lurid) 34, 60--82 (1958). 

Die einfach reeessiv bedingte  f. albovirescenz t r a t  spon- 
t an  in Fs e iner  Kreuzung hexaplo ider  St~mme auL Jedes 
Bla t t  i s t  anfangs ganz wei13, die Ergrfinung beginnt  an 
der  schwach gelblich-grfinen Bla t t sp i tze  und erfolgt  in 
Richtung zur Basis.  av av erg ib t  nu t  schw/~chliche 
Zwergpflanzen mi t  sehr ger ingem Samenansatz .  In  
e inem Beet  der  Sorte Guldregn I I  (6x) wnrden 2 luleo- 
ma~Mata-Pflanzen gefunden:  Ober  die e rs ten  dre i  BlOtter 

waren gelbe und gelbgrfine Flecken unregelm~Big ver- 
te i l t .  Sp/itere Bl~ttter entwicke!n sich normM griin, 
sonst gleiehen die Pflanzen vol lkommen der  Ausgangs- 
form. In  Selekt ionsversuchen durch 4 Generat ionen 
Melt  sich das Merkmal  vol lkommen konstant .  Reziproke 
Kreuzungen mi t  de r  Normalform sowie der  recessiven 
f. cMorina yon Guldregn I wurden bis zur F a geffihrt u n d  
erwiesen eine s treng mfit terl iche Vererbung der  Luteo- 
maculatio. Das anatomische Bild eines gefleckten Bla t t -  
te i les  zeigt neben.grfinen Zellen solche mit  degenerier ten 
Plas t iden.  Alle Oberg~nge yon normal  grfinen his zu 
vol lkommen zerst6rten,  farblosen Plas t iden  k6nnen in 
e iner  Zelle vorkommen.  D ie  Ents tehung  der  I. lu.teo- 
maculata dearer  de r Verf. dutch Annahme einer  Plas t iden-  
muta t ion .  [Der beschriebene Ph~notyp und Vererbungs- 
modus schlieBen sich al lerdings mehr  jenen F~l len nicht- 
mende lnder  ]3untheit an, die durch Annahme eines ver-  
~tnderten Plasmas zwangloser erkl~r t  werden k6nnen. 
IRef.] - -  Die Mutante tigrina-I ging aus einer  Linie y o n  
A. strigosa (2n ---- 14) hervor .  Das Merkmal  ist  e infach 
rezessiv bedingt .  Am I.  und 2. B la t t  erscheinen t rans-  
versMe Streifen oder  Flecken,  die verschieden gef/trbte 
Zonen zeigen: grfin, gelbgrfin, br~tunlich, ro tv io le t t  
(Anthocyan).  Die Entwicklung  der  tigr ligr-Pflanzen 
ist  gehemmt.  R. Maly (Wien). oo  

PAUL C. MANGELSDORF, The inheritance of amylaceous sugary 
endosperm and its derivatives in maize. (Die Vererbung yon 
s t~rkebal t igem Zuckerendosperm bei  Mais.) Genetics 
32, 448--458 (1947). 

Aus Selbstungen der  Zuckermaissorte Surcropper  wur- 
den Linien ausgelesen, deren Endosperm st/~rkehaltig 
war nnd der  yon ST~JRT~VA~T 1887 beschr iebenen Varie-  
t~t Zea amyleasacchafata 5 .hne l t en .  Die genet ischen 
Untersuchungen lassen die Wirkung zweier Al le lenpaare  
e r k e n n e n :  n o r m a l e r  St~rkemais  SuSuDuDu,  normMer 
Zuckermais  susududu, die neuen Linien mi t  st~trke- 
ha l t igem Znekerendosperm su~msu~r~dudu. Wie aus 
den ]~ndospermspaltungen nnd aus Koppelnngsunter -  
suchungen ersichtl icb,  ist  su~'* ein Al le l  zu Susu (Chro- 
mos0m IV). ] )er  F a k t o r  Dudu l iegt  auf Chromosom X. 
D u r c h  die Wechselwirkung der  neuen Allele Init den bis- 
her  bekannten  ergeben sich ferner  zweiweitere  neueEndo-  
spermtypen :  Psendost~trkeendosperm su~msu~m-D~Du 
u n d  Superzuckerendosperm susududu. Die chemische 
Analyse  d e r  Endospermtypen  ergab folgende Wer t e  (%) : 

Gesamtzucker  Dext r ine  St~rke F e t t  
Superzucker  5,44 I8,4o 27,99 7,2o 
Zucker  . . . .  4,5o 13,1o 4o,17 5,42 
st~trkeh. Zucker  3,16 4,8o 45,02 5,o2 
Pseudost~rke 1,46 0,34 56,I9 4,53 

Da~ der  Gehalt  an wasserl6slichen Polysacchar iden ffir 
die Eignung des Zuckermaises zum l~6sten entscheidend 
ist  (sfige und kremar t ige  Beschaffenheit),  erscheint  es 
n u n m e h r  als erreichbar,  jeden gewfinschten L6sl ichkei ts-  
grad zu erzielen.  Dies ist  deshalb besonders  wichtig, da 
mi t  Zunahme des Zuckergehal tes  die al lgemeine Emp-  
f indl ichkei t  des Zuckermaises w~hrend des Wachs tums 
gr6Ber wird. Es sollte also m6glich sein, einen Zucker- 
mais ffir ungfinstigere Lagen zu schaffen, in denen bisher  
t ier in de r  Qual i t~t  nicht  befr iedigende St~rkemais  
ersatzweise angebaut  wurde.  Genotypen aus der  Kreu-  
zung Zuckerendosperm • s tgrkehal t iges  Znckerendo- 
sperm (oder reziprok) soll ten dabe i  ffir die Auslese y o n  
Inzucht l in ien  mi t  Zuckerendosperm im t I inb l i ck  auf 
weitere  3godifikationsfaktoren als Tes ter  verwendet  wer- 
den.  W~hrend das Allel  du auch in wei teren Variet~ten,  
wenn auch nicht  in den  vorhandenen  Kul tursor ten  des 
Zuckermaises,  nachgewiesen werden konnte,  is t  das 
Allel  su,,* b isher  in anderen  Variet / t ten nicht  wieder  
gefunden worden. Es wird besonders  darau~ hingewiesen, 
dab dieser  Tal l  ein gutes Beispiel  ist  ffir die flieBenden 
l~berg/inge zwischen den Erscheinungen der  sogenannten 
q u a l i t a t i v e n  und quan t i t a t iven  Vererbung.  

A. Lein (Voldagsen). o o  

RALPH W, LEWI S, Mutants of Neurospora requiring succinic 
acid or a biochemically related acid for growth. (Neurospora- 
lVfutanten, die /3ernsteins~ure oder  eine biochemisch 
verwandte  SS~ure z n m W a c h s t u m  ben6tigen. ) Amer.  J. 
Bot.  35, 292--295 (1948), 
�9 Es werden Neurospora-l~utanten beschrieben,  bei  

welchen dutch  Einzelgen-Mutat ion der  Kohlenhydra t -  
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stoffwechse] gest6rt ist. Um festzustellen, welche Stufe 
des Kohlellhydratabbaus gelletisch blockiert ist, warden 
zahlreiche Substanzen zum Minimalmedillnl zllgeffigt 
und ihre Verwertbarkeit  am Gewicht des gebildeten 
2vlycels gemessen. Glutamins~ure, l- ( +)-Asparagins~ure, 
Gllltamin, Asparagin, 13ernsteins~ure, Fllmars/~ure, 1- 
3.pfels~ure, ~-t(etoglutars~tnre, Oxalberllsteins~ure, Na- 
t r iumaceta t  und in sehr gerillgem l~IaBe Acetessigs~ure 
erm6glichelt das Wachstum der 5Iutanten.  Folgende 
Verbindllngen waren nicht  geeignet, Pilzwachstnm ant  
Millimalmedium hervorzurufen: 13renztraubens,iure, 
Oxalessigs/~ure, Citronelts~ure, Isocitronens~ture, cis- 
Acollits~ture, IsocitronensXure-lacton, Citracolts~ure, 
Milchs/ture,Weillsiiure, Glykols~ure, Oxa!s~ure, Ameisen- 
s~ure, Glutars~ure, Malons~ure, a-Ketobutters~ure, a, 
Keto-~-oxy-n-butters~Lure, Ascorbinsiiure, Itacons/iure, 
AdenylsXure, Acetaldehyd, Aceton, Glycerin, Acetessig- 
ester, Nthylalkohol, Methylalkohol, Formaldehyd, Fol- 
Miure, Calciumpantothenat,  Nitcotins~ure, Adermin- 
chlorhydrat,  Ornithin and  18 llicht n~Lher genallnte 
Aminos~urell. Der Verf, zieht daraus den SchluB, dab 
der I(rebs-Zyklus gest6rt ist n n d  dab am wahrschein- 
l ichsten der l'~lbergang -con Isocitronens~iure in a-Nero2 
glutars/iure durch ~ u t a t i o n  des entsprechenden Genes 
blockiert ist, doeh lassen die vorliegenden experi-  
mentel len Daten noch keinen sicheren SchluB zu. 

K. Wallen/els (Tutzing i. Obb.). G o  

Phys io log ie .  
T. L. IVANOVSKAJA, Uber den EinfluB der 2.4-Dichlorphen- 
oxyessigsiiure auf Tomatenpflanzen. Agrobiologija 1949 ~r. 5, 
S. 113--126. [Russisch.] 

W~thrend zweier Jahre wurden unter  Lei tung yon 
T. L ~ s ~ x o  im genetischen Ins t i tu t  Versuche fiber den 
EinfiuB der 2.4-dich!orphenoxyessigs/~uren auf Tomaten- 
pfianzen durchgeffihrt, wobei Ver~ltderungen in d e r  
Gestalt der 131~tter beobaehtet  wllrden. Der Grad der 
]3eeinflussllllg dutch die S~Lure h~ngt yore Alter d e r  
Pflanze nnd yon den Umweltsbedingungen ab. Solche 
Ver~ltderungen der Bla t t form k6nnen durc h Injektiolt 
des Saftes ver/tnderter l~flanzen oder dutch Pfropfen I 
derselben bet ilormalen Pflallzelt bervorgerufen werden. 

C. Regel. 
Vererbung. 

REINHARD KAPLAN, Versuche an Anf~'~hfnum ma}us ilber 
die Fl~iufigkeit yon Faktorenmutatienen nach R6ntgenbestrahlung 
des Pollens in verschiedenen Quellungszustlinden. Z. Vererbungs- 
lehre 82, 164--186 (I948). 

In  einer vorallsgegangenell Ulltersuchung hatte Verf. 
gezeigt, dab der Qllellungszustand des Pollens W~hrend 
eiller IR6ntgenbestrahlung die Zahl der sich in der Fx 
manifest ierenden Chromosomen-MUtationen beeillfiuBt. 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war es nun, das ge- 
lletische Verhalten der Fx-l~Iutanten weiterhin zu prtifen. 
Hervorgegangelt waren diese Pflallzen aus Best~ubungen 
yon lgormalpflanzen mit  Pollen, der in  verschieden ge- 
quollenem oder wieder entqnollenem Zustand mit  6o00 r 
bestrahl t  worden war. Arts den Samen der Pt-Pflallzen 
wurde durch Selbstbest~ubung die Fa gewonnen, die 
Verf. auf tt~iufigkeit nnd  Art der durch Faktormutat io-  
nell entstandellen Spaltllngsfamilien sowie auf die 
t t~ufigkeit  yon F~- Familielt  mi t  ausgesprochenen 
Schlechtkeimerlt prfifte. Wie die Ergebnisse erkennen 
lassen, wurde durch die Bestrahlung wie auch dutch die 
Quellbehandlung die Keimzahl nicht  merklich beein- 
fiugt. Die Bla t tmuta t ionen lieBen einen Eillflug tier 
Quellbehandlung erkennen,  die Fa rbmutan ten  eineri 
solchen der R6ntgeltbestrahlung, nicht  abet  der Quellung. 
Die Reaktion der Mutatiollsrate auf die Quellbehalldlung 
war die gleiehe wie die der in der P1 sich manifestierendell 
Chromosomenaberrationen (kurzzeitige Que]hng:  Er- 
h6hung, Wiederelttquellllng : Riickgang, langzeitige 
Quellung: keine Ver~Lnderung der 2r Neben- 
her wurden die aufgefundenen Doppelspaltungen darauf- 
hin geprfift, ob in  Zellen mit  mehreren Mutatiollen diese 
ultabh~ngig voneinander  ents tanden sind. Da die An- 
zahlen eiller P0isson-Verteihng folgtell, k a n n  auf eine 
unabh~Lngige Ents tehung der iV[utationen geschlossen 
Vcerden. Langendor N (Freiburg,). G o  

F.W. DRY, A .  STEWART FRASER und G. M. WRIGHT, Men- 
delian inheritance in New Zealand Romney sheep. (~endelnde 

Vererbung beim neuseelfindischen Romneyschaf.) Na- 
ture  16o, 646 (1947). 

]3elm nenseelAndischen t~omneyschaf wurde ein N-Typ 
beschrieben, der sich durch ein setlr haariges Jugend-,  
vlies auszeichnet. 4 N-Typherden sind bekannt :  eine 
mit  , ,mnltifaktoriellem N", zwei Herden mit  dominan- 
tern N und eine mit  recessivem N. Die multifaktorielle 
N-t-Ierde ist mit  den dominanten  verwandt.  Nach dem 
bisherigen Stand d e r  Forschung s ind nur  die Modi- 
fikationsgene verschieden. Sie beeinflussen die Ex- 
pressivit/it auBerordentlich. Die Frage des Verh~lt- 
nisses zwischen dominall tem and  rezessivem N bildet die 
I-Iauptfrage der F o r s c h u n g .  Ursprfinglich wurde an- 
genommell, dab beide Gelle Allelomorphe seien, die 
neueren Studien erwiesen jedoch, dab die Gene unab-  
hgngig voneinander  sind. In  Aussprachen hat  sich auch 
R. GOLDSCHMIIIT unter  Hinweis auf 5~hnliche Befunde 
in der Dvosophilc~-Forschullg ffir die UnabhXngigkeit der 
beiden Gene trotz des gleichen Ph~llotyps entschieden. 
Die Verff. g lauben jedoch auf Grund von Befunden, 
welche nicht  eingehender er6rtert  werden, Grand zu der 
Annahme zu haben, dab das Gen zwar in verschiedenen 
Chromosomen lagert, aber doch das gleiche ist. Das 
dominante  und  das rezessive N-Gen zeigelt z. t3. die 
gleichen pleiotropen Effel~te. VCeitere Studien werden 
angedeutet.  Die bisherigen Mitteilungen lassen ein 
klares Ur te i l  noch nicht zu. W. Herre (Kid). G o  

Zfichtung. 
F. M. ZORIN, Die Selektion von Cifrus.Arten auf Grund 
der Lehre von Mitschurin. Selekcija i Semenovods~vo 
z949, Hr. 2, 1--2i .  [Russisch]. 

Die Nordgreltze der Verbreitung der IZultllr volt 
Citrus verl~uft  gegeltw~rtig bet Sotschl am Ufer des 
Schwarzen Meeres, in 43 ~ 33'. Die gegen Frost  wider- 
standsf~higste und zugleich auch elite wirtschaftlich 
wertvolle Sorte ist d i e  japanische Mandarille Ultshiu. 
Andere wichtige Artelt, wie die Zitrolte, die Orange, 
die Grapefruit, leiden oft unter  dem Frost Und mfissen 
daher im Winter  geschfitzt werden. Der Erfolg der 
Zfichtung VOlt frosth/~rterelt Sorten h~ngt daher in 
hohem 1V[al3e yon der 1Vi6glichkeit der Verwertllng der 
japanischen Mandarine Unshiu ab. Doch da w i r e s  hier 
mit  einer fast g~nzlich parthenokarpischen Art z u  t un  
habelt - -  yon IOOO Frfichten erhielt man nut  8 Samen, die 
fibrigells nur  apomiktisch eine Nachkommeltschaft ga- 
ben - -  so gait eine Selektion dieser Art mittels Bastardie- 
rung ffir ultmtiglich. Doch gelang es mittels der lXlit- 
schurinschen lVlethode der Best~Ubullg mit  gemischten 
Pollen, elite bedeutend gr6Bere Zahl yon Samen zu er- 
halten. Infolge der s ter i l i t~t  des Pollens der Sorte Unshiu 
war es bisher unm6glich, diese als 13est~uber zu benutzen, 
doch wurde w~hrend einer zweiten ]31fiteperiode des 
Unshiu im August 13,4% lebensf~hige Pollen gefundell, 
and durch weitere KulturmaBnahmen gelang es, die Zahl 
der Blfiten mit  lebensf~higem Pollen zu erh6hen. Da- 
durch gelang es, frostharte Bastarde zwisehelt den Soften 
Kin -Kan  and  Unshiu zu erhMten. Weiter ergab sich, 
dab die apomiktischen S~mlinge der lViandarine Unshiu 
den Genotypus der Mutter nicht  immer wiederholen, 
soltdern neue 3/ferkmale aufweisen kSnllen. Solche S~m'- 
linge bi lden recht h~ulig eillen lebensi~higen Pollen. 
Wetter wurden Kreuzungen rnit Citrus tri/oliata, mit der 
Sorte Shiva-3/iikan, mi t  der Zitrone usw. vorgeltommen. 
Besondere Auimerksamkeit wendet die Versllchsstation 
yon Sotschi, an der diese Versuche gemachti werden, auf 
die Erziehullg der hybriden S~mlinge zum Tell mi t  
Hilfe yon Nientoren (nach Mitschurin) als einer NIethode 
der Be'einflussung der Reproduktionsorgalle der PIlanze, 
wodurch eine Kombinatiolt  yon geschlechtlicher und 
vegetativer Bastardisierung erzielt wird. Die Blfiten der  
einen Art werden mit  dem Pollen einer allderen befruchtet 
und dann  auf eine dri t te  Pflanze gepfropft. Alle d re i  
Pflanzen mfissen so ausgew~hlt werden, dab sie ver- 
schiedene nfitzlicbe Eigellschaitell aufweisen. Als Ergebnis 
gelang es mix Hilfe der Lehre 1VIITSCHIn~IXS eine' 1Reihe 
Bastarde yon Citvus-Arten mit  erh6hter K~ltelestigkeit 
und mi t  wirtsehaftlich wertvollen Eigenschaften der 
Frfiehte zu erhalten. N~her beschrieben werden vier 
Bastarde zwischen der !V[andarine Unshiu, Orangen, Grape- 
fruit, Shiva 3/Iikan und Zitronen. Drei Tabellen and  
14 Figuren erl~utern die Arbeit. C. Regel (Zi~ri~h): 


