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REFERATE. 
A l l g e m e i n e s .  

P. M. ZHUKOVSKY [ZUKOVSKIJ], Artbestand der Weizen und 
eine neue Weizenart. Doklady Akad. Nauk SSSR. 69, 
261--263 (1949) [Russisch]. 

Es wird eine Liste s~mtliclner Weizenarten gegeben: 
I. Diploide Weizen (2n= i4 ) .  

Wild: I. Yr. aegilopoides BAG.; 2. Tr. urarthu T~VM. 
Angebaut:  3- Tr. monococcu~r L.  

i I .  Tetraploide Weizen (2n=28).  
Wild: 4.  Tr. chaldicum M~:.;  5- Tr. dicoccoides K6xx .  
Angebaut:  6. Tr. Timopheevi ZHUK.; 7- Tr. georgicum 

DEK.; 8. Tr. dicoccum SeH~BJ_.; 9. Tr, ibericum M~N. 
[syn. Tr. persicum (VAv.) ZRUK., Tr, cartlicum NEvs~i]; 
Io. Tr. durum Desf.; i i .  Tr. turgidum L.; I2. Tr. often- 
tale PERC. (wird vom Verf. als gute Art betrachtet) ;  
13. Tr. poZonicum L. 

I I I .  Hexaploide Weizen (2n=42).  Alle angebaut.  
14. Tr. macha D E ~  et MEN.; 15, Tr. spelta L.; I6. Tr. 

vulgare (VILL.) HOST;  17. Tr. compactum HosT; I8. Tr. 
sphaerococcum PE~c.; I9. Tr. Vavilovi (TI~vM.) JAKUBZ.; 
20. Tr. amplissi[olium Zi~vx: 

Die Originaldiagnose fiir die nene Art Triti~um amplis- 
si/oHum ZHux. lantet  wie folgt: , ,Planta annua,  aestiva. 
Laminae foliarum latissimae (2,5--3,0 cm). Spica, in- 
flata, apice compacta et dila• Spienlae multiflores 
(5--6). Caryopsis sphaeroidalis. Species sinensis. 2 n =  
42''. Die Art  zeichnet sich aus durch besonders breite 
B15.tter (yon  zfichterischen S tandpunkt  eine gu• 
, ,Photosynthesefl~tche"). ~hre ist vom Squarehead-Typus, 
Korn fast kugelig mit  tiefer Furche. Anf~llig fiir Mehltan. 
Wird in Szechnan (China) angebaut.  Die Arbeit en• 
2 Abb. der neuen Art. 

I. Grebend~ikov (Gatersleben]. 

Cyto log ie .  

A. MUNTZING und S. AKDIK, The effect on cell size of acces- 
sory chromosomes in rye. (Die Wirkung tier akzessori- 
schen Chromosomen des 1Roggens auf die ZellgrSBe.) 
Hereditas (Lurid) 34, 248--250 (1948) - 

W&hrend die akzessorischen Chromosomen des Rog- 
gens in genetischer Hinsicht  nahezu bedeutungslos And, 
bewirken sie eine statistisch sicherzustellende Yergrh/3e- 
rung der Spalt6IfnungsschlieBzellen. 

H. D. Wul//  (Kid).  oo 

ARTUR HAKANSSON, Behavio,,r of accessory rye chromosomes 
in the embryo-sac. (Das Verhalten der akzessorischen 
Chromosomen des Roggens im F~mbryosack.) Here- 
ditas (Lurid) 34, 35--59 (1948) . 

iri der ersten/Viitose des Embryosackkernes zeigen die 
akzessorischen Chromosomen des Roggens in der Regel 
Nicht-Trennung ( , ,non-disjunction");  sic werden mei- 
stens in den mikropylaren Kern aufgenommen und ver- 
hal ten sich in der zweiten nnd  dr i t ten  Teilung normal.  
Der Kerntei lungsmechanismus der ersten Mitose im 
Pol!enkorn und  Embryosack wird je nach der Anzahl 
der vorhandenen akzessorischen Chromosomen verschie- 
den s tark  beeintr~,chtigt: bei einem • St6rungen 
nicht  auf, bet dreien versagt der Spindelapparat  voII- 
stiindig, bei zweien ist die Wirkung intermedi~r. 

H. D. Wulf f  (Kid).  oe 

ARNE MLiNTZING, Cytological studies of extra fragment chromo- 
somes in rye. IV. The position of various fragment types in so- 
matic plates. (Cytologische Unt6rsuchungen an fiber- 
z~hligen Fragmentchromosomen bet Roggen. IV. Die 
Lage der verschiedenen Fragment typen  in somatischen 
Metaphaseplatten.) H e r e d i t a s  (Land) 34, 161--18o 
(1948). 

Untersnchungen yon DARLINOTON 1]. IJPCOTT an Mats 
(J. of Genet. 41, 275. I94 I) haben ergeben, dab die ]3- 
Chromosomen (zus~tzliche Fragmentchromosomen),  die 
wesentlich kleiner sind, als die normalen A-Chromoso- 
men, in den somatischen Metaphasepla• meist peri- 
pher liegen. Dieses wnrde zurfickgefiihrt anf eine ver- 

schieden starke Centromerenstruktur.  In  der vorliegen- 
den Arbei• sind die Ergebnisse yon Messungen an einem 
nmfangreichen 1Roggenmaterial mitgeteilt. In  der Zeich- 
n u n g d e r  Kerne verbindet  eine Linie die Centromeren 
aller peripher liegenden Chromosomen und schlieBt atte 
zentralen Chromosomen ein. Die zen• Lage wnrde 
best immt f/ir normale Chromosomen. Standardfrag- 
mente (Chromosomen n i t  langem und kurzem Schenkel) 
and Fragmen• die sich yon diesen ableiten: langes nnd 
kurzes Iso-~'ragment (aus d e n  verdoppelten langen bzw. 
kurzen Schenkel des Standardfragments zusammenge- 
setzt), and einem neuen Fragmenttyp,  in d e n  der lange 
Arm des Standardiragments  verktirzt ist. Aus den Sor- 
ten  Ostg6ta Gr&r&g find Vasa II,  deren Bastarden und 
13astardnachkommenschaflen wurden jeweils Pflanzen 
ausgew~htt n i t  verschiedenen Zahlen yon Fragment-  
chromosomen und  Geschwisterpflanzen dazu ohne solche 
als Kontrollen. ZnsammengefaBt is• das Ergebnis Iolgen- 
des: (% zentralgelegener Chrom0somen; S tF  ~ Stan- 
dardfragment:  
Gesamt 2n=14 z4+~StF,  z4+eStF .  I 4+3S tF .  /4q-4StF 
A-Chromo- 

semen- 29,9 32,8 32,8 32,3 34,7 
B-Chromo- 

semen - -  59,9 66,3 75,4 " 75,4 
A + B Chro- 

meson .  29,9 34,7 37,1 39,9 45,7 
Mi*- steigender Chromosomeffzahl w~chst der Prozent- 
satz an zen• liegenden Chromosomen, da der Kern- 
umfang anch zunimm• Trotzdem verhalten sich A- und 
B-Chromosomen deutlich verschieden, die Lage der 
Standardfragmente is• gesichert zentraler als die der 
normalen Chromosomen. Fiir die iibrigen Fragment-  
typen ergab sich, dab das Meine Isofragment, das kteinste 
Chromosom, am h~ufigsten zentraI tiegt, w~thrend das 
grebe Isofragment in bezug anf seine Lage nicht  mehr 
yon einem A-Chromosomen zu nnterscheiden ist: Da- 
durch ist also die Anordnnng der Chromosomen im Kern 
nach der Gr6Be ffir den Roggen deutlich bewiesen. VerI. 
n immt  deshalb ftir dieses Material auch einheiiliche Cen- 
tromerenst&rke ffir alle Chr0mosomen an. - -  Ein nner- 
wartetes Ergebnis dieser Vntersuchung war, dab sich 
die beiden verwendeten Sorten eiwas unterschiedlich 
verhalten. In  Ostg6ta ist sowohl der Prozentsa• an 
zentralen 13-Chromosomen wie anch die Differenz im 
Prozentsalz zwischen A- and 13-Chromosomen gr6Ber 
aIs in Vasa I~1~. Dies Ig.Bt sich n i t  dem meiotischen Paa- 
rungsverhalten (in Ostg6ta 38%, in Vasa I i  89% der ]3- 
Chromosomen gepaart(, nnd mit  den Gr~hBenverh~tlt- 
nissen (bet Vasa B-Chromosomen i1,5% gr6Ber als die 
yon Vasa IF) in Zusammenhang bringen (MONTZlNG, 
Hereditas 3 I, 457. 1945). Es werden genetische nnd 
strukturelle Unterschiede zwischen diesen Fragmenten 
vermutet.  (II i .  Hereditas32,  97. 1946) . 

A. Ohlendor/ (Voldagsen/Hann.). oo 

ANTERO VAARAMA, Meiosis and polyploid characters in the 
tetraploid apple variety Hibernal. (Meiosis and Polyploid- 
eigenscha:ften in der tetraploiden Apfelsorte Hibernal.) 
Hereditas (Land) 34, 147 - 1 6 ~  (I948) . 

Die Sorte I-libernal ist unter  den Kulturformen der 
Xplel als einzige spon• ents tandene Tetraploide be-- 
schrieben (LINCOLN, Proc. Amer. Soc. horticult. Sci. 37, 
217. 1939). Sic s t ammt  aus Rul31and, ist dann  aber in 
USA und Kanada  angebaut  and  bewXhrt sich auch in 
ftir Obstkulturen sehr ungiinstigem kal tem Klima. Blat t-  
dicke nnd  Frfichte zeigen Gigascharakter, diese dutch 
dickere Hau t  und anch derberes Fruchtfteisch. Spalt- 
6ffnnngen nnd  Pollen sind gr6Ber als die di- and  triploi- 
der Pflanzen, abet kleiner als die pentaploider. Znr 
Meiosisuntersuchang wurden die Knospen kurz in Car- 
noy getaucht, dann  n i t  Randolphseher L6sung Iixiert and 
die Schnitte sp&ter n i t  Krystal lviolet t  gef~irbt (5 h in 
o,5% L6sung). Charakteristisch is• die reichlicl~e ~V~nlti- 
va lentbi ldnng in der Metaphase 1. Aus 15 PMZ sind 
folgende Prozents~tze an Chromosomenpaaren in den 
einzelnen Konfigurat ionen ausgezXhlt: 

I II III IV V VI VII VIII IX 

4,0 12,o 13, 4 39,6 16,2 Io, o 2,8 0,8 0,8 
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Die Art der Verkettung entspricht der Paarung, bei der 
mehr als ein Chiasma in einem Chromosomenschenkel 
gebildet wird, also am hXufigsten Ket ten und Ringe. 
Die Chiasmafrequenz betrggt  je Chromosomeilschenkel 
1,89. In jeder PMZ linden sich durchschnittlich 2--3 
Univalenie.  Diese k6nnen in der Anaphase liegenbleiben, 
sehr frah spal ten und dadurch PollenkSrner entstehen 
lassen, mi t  Chromosomenzahlen yon 26--35 und dem- 
entsprechend verschiedeilem Durchmesser. Die Tetra- 
denbildung wird dutch die anomale Verteilung nieht  
beeintr~chtigt.  In  der Diskussion wird die En• 
dieser Sorte er6rtert  : es wird eine Beteiligung yon irgend- 
welchen 2n-Eltern ange~3ommen, aber nieht  yon 3ii, da 
diese nicht  k~lteresistent sind. Der Zusammenhang zwi- 
schen IZglteresistenz und Polyploidie ist bet den Npfel- 
soften noch nicht  geklgrt, es wird eher eine gfinstige 
Kombinat ion yon Genen daffir angenommen. Dann  wird 
versucht, eine hypothetische Chromos0menformel zu 
linden, die den gefundenen Multivalentzahlen entspricht. 
Diese setzt sich zusammen ass zwei Grundchromosomen- 
s~tzen zu j e  7 Chromosomen und 3 zus~tzlichen Chromo- 
somen, also ftir die Tetraploiden 8 • ABCDEFG + 4 
• ABC. Die Sorte Hibernal  gleicht in ihrer Meiosis den 

ktinstlich hergestellten polyploiden Npfeln und kanil  
darum, als Autopolyploide aufgefal3t warden. 

A. Ohlendor/ ( Voldagsen/Hann.) o o  

Genet ik .  

FRiEDRiCH OEHLKER$, Genetisch-physiologische Untersu- 
chungen zum Vita~itiitsproblem II. Biol. Zbl. 67, 45--52 
(~948). 

Eine aus der Liineburger Heide stammende, ursprfing- 
lich ganz normale Sippe yon Oenothem biennis (A 2 a Kle- 
bahn) spaltete ill den Folgegenerationen ,,cruciata" 
Pflanzen ab, die so Iabil waren, dab aus ether Pflanze 
wiederum zwei ganz verschiedene Sippen herangezogen 
werden konnten.  Die eine rein eruciata, die andere fast 
normal. Wie frtiher hat te  die cruciata Sippe den st~r- 
keren Wuchs und den gr6Beren Samenertrag. Demnach 
mtiBte ,,cruciata" in der Natur ihre normale Konkurrenz 
ausschalten. Nach sorgf~ltigen Uiltersuchungen am Ur- 
sprungsstandort ist das abet nicht der Fall. Zur Kl~rung 
des Widerspruches wurden die Trockengewichte yon 
Keimpflanzen und Rosetten der stark- und schwach- 
cruciaten Linien bestimmt, naehdem sie gemeiilsam unter  
verschiedeneil Bedingungen der Tempera tu r  und des 
Lichtes herangezogeil waren. AHe angewandten Kautelen:  
gemeinsame Lebensbedingungen ffir die Elternpflanzen, 
Gleichzeitigkeit der Ernte, Gleichheit der Samen; dann 
wieder die gemeinsame Heranzucht  beider Linieil im 
selben Pikierkasten oder im selbeil Gefgl3 mit N~hr- 
15Sung, sichern den Weft  der Ergebnisse. Unter Be- 
diilgungen, die etwa den nat~rlichen entsprechen (kfihle 
Temperatur) bestand k a u m i r g e n d  eine Differenz des 
Troekengewichtes. Bei hShereil Temperaturen dagegen 
waren die cruciata-Pflanzen deuttich fiberlegen. Bet 
2o~26 ~ betrug das Gewicht der schwach cruciaten Ilur 
82 bis 85~o, bet 18--22 ~ 89% yon dam der stark cru- 
ciaten. Die zusammengefagten Ergebnisse sind sta- 
tistisch gesichert. Vergleichsversuehe mit Oe. biennis 
c~petala (stark crucia• und Oe. biennis Hannover (normal) 
ergaben die gleiche ~3berlegenheit der cruciata Pflanzen 
nur in der W~rme. Die Verh~ltnisse der Belichtung 
ha t ten  hier ~hilliche Auswirkungen, w~hrend der Ein- 
fluB relativer Luftfeuchtigkeit bet starker Allgernein- 
wirkung auf die Gr613e des Trockengewichtes das Ver- 
h~itnis tier N2utationsgruppen in keiner Weise beeinflugt. 
Die Tatsache, dab bet niederen Temperaturen normale 
Oenotheren eher die ~bertegenen sind, erkl~rt das wahr- 

�9 scheinliche Zurfickbleiben der cruciata-Mutanten in der 
natiirlichen Selektion. E. Stein (He,hi,gent). o o 

AMERICO GROSZMANN und G: F. $PRAGUE, I;omparative 
growth rates in a reciprocal maize cross: 1. The kernel and its 
component parts. (Gesteigerte Wachstumsraten bet ether 
reziproken Maiskreuzung: I. Das Korn und seine Be- 
standteile.) J. Amer. Soc. Agronomy 4 o, 88--98 (I947). 

Bet geselbsteten Linien einer Pferdezahnmais- (D)und  
einer Puffmaissorte (P) und deren reziprokeil Kreuzungen 
werde!a die Zunahmen des Trockengewichts des ganzen 
Kornes und seiner Bestandteile (Perikarp, Endosperm 

und t(eim) yon der Befruchtung bis zur Reife verglichen. 
In  beiden Kreuzungen, D •  und P •  ist das I~orn- 
gewicht grSl3er sis das des mtttterlichen Elters. Die 
Heterosis beruht  nach Ansicht der Verff. auf den ver- 
schiedenen Wachstumsverhgltnissen der ~ornbestand-  
teile, auf gesteigertem Wachstum des Endosperms in der 
D • P- und des ~eims in der P • D-Kreuzung. Dies Vet- 

, hal ten der beteiligfen Gewebe l~iBt keine eindeutige Be- 
ziehung zu ihrenl Ursprung erkennen. Der Anteil der 
vgterlichen und mfitterlichen Chromosomen ist also nicht 
maBgebend, sondern die Verff. ffihren die Heterosis a u f  
die Wirkung besonderer Gene zurfick. Sie weisen darauf- 
hin, dab im Pferdezahnmais dutch Auslese auf hohes 
Korngewicht und damit auf hohes Keimgewicht zahl- 
reiehe Gene ffir diese Eigenschaft in homozygoter Form 
angereichert siild, im Puffmais dutch Auslese auf geringe 
Korngr6Be solche ffir st~rkere Eildospermausbildung. In  
der D • P-Kreuzung bewirkt die letztgenannte Genkom- 
binat ion die Heterosis des Endosperms, in der P •  
Kreuzuilg fiberwiegen die Faktoren ffir verst/~rkte I~eJm- 
ausbildung des D-Elters bet gleichem Keim- bzw. Endo- 
spermgewicht, da Keim und Endosperm als Konkur- 
reilten bet der N~hrstoffversorgung des t(orns zu be- 
t rachten sind. - -  In  der Diskussion weisen die Verff. 
darauf hin, dab ihre Versuchsergebnisse den yon K~M~- 
TON U. MAC LAN~ (J. Agrie. Res. 64, 65 (1942) gestellten 
Forderungen nicht  entsprechen: Die f6rdernden Gene 
sind nieht  vollst~ndig dominant, undes  erscheint fraglich, 
ob ihre Wirkung auf Embryo und Endosperm gleieh 
s tark ist. D. Neumann (Mii~cheberg i. d. Mark). o o  

M. R. IRVIN, Physiological aspects of genetics. (Physiologische 
Aspekte der Genetik.) Annual  1Rev. Physiol. 9, 605--628 
(1947). 

Der Bericht nmfaBt die Arbeiten der Jahre 1945 und 
1946. Behandelt  werden folgende Probleme: I. Muta- 
tionsausl6sung dutch Chemikalieil, 2. Genstruktur,  3- 
Genetische Erscheinungen bet Bakterien, 4- Genetik 
niederer Organismen, 5. verschiedene Genwirkungen, 
6. cytoplasmatische Einftfisse, 7- t~Ieter~ 8. Art- 
bastardierung, 9. Gene und Antigene, lO. Genetik und 
Pathologie, I 1. Genetik und Morphogenese. Es ist nat  fir- 
lich ausgeschlossen, solchen Bericht ersch6pfend zn refe- 
rieren. Da vielen Lesern in Deutschland aber weder 
Bericht noch Originalliteratur zug~nglich sind, seien 
einige der wichtigsten Arbeiten hervorgehoben, wobei die 
Gefahr einer snbjektiven Auswahl natiirlich hingenommen 
werdeil muB. Unter 1 werden die Untersuchnngen yon 
AUE~BACH U. ROBSON (Nature 157, 3o2. 1946 ) fiber 
MutationsaustSsung dutch Senfg;~s und von I-IADoRN U. 
NlaaLI (ebd. 157, 162) durch Phenol bet Drosophila und 
y o n  STRONG (Proc. nat.  Acad. Sci. 31, 290. 1945) durch 
Cancerogene bet M~usen genannt.  Uilter xwerden  ver- 
schiedene Befunde fiber Mutation einzelner Loci, inuta- 
tionsbeeinflussende Gene, Positionseffekt, Koppelung 
gleichartiger Gene, Ph~nokopien sowie fiber die che- 
mische Zusammensetznng der Chromosomen zusammen-. 
gestellt.. Genannt  seien folgende:, a) Nach STADL~ 
(Genetics 3 I, 377. 1946) reduziert in der R-Serie yon 
Zea Mays die Mutation yon Rg (Aleuron und Pflanze 
pigmentiert) zu R~ (A. pigmentiert, Pflanze unpigmen- 
tiert) die I~I~ufigkeit der rr-Mutation (A. nnpigmentiert ,  
P. pigmentiert), was unwahrscheinlich wXre, wenn nicht 
jede Mutation (R und rr) Teil e i IIe r Einheit w~Lre. 
b) MAMP~L (ebd. ~o, 496. 1945) finder bet Drosophila 
pseudoobscura ein Gen, das die Mutationsrate allgemein 
erhSht, besonders bet Minute- uild Minute-Mosaik-Tieren. 
Im  Ergbang sind Hinweise auf Abgabe eiiler reproduk- 
tionsfghigen Komponente in das Cytoplasma vorhanden. 
c) DuN~ u. CASPAaI (ebd. 30, 543) finden enge Koppelung 
yon 5 die Frfihentwickluilg in fihnlicher Weise beein- 
flussender Gene bet der Maus. Sie scheinen weder 
,,Wiederholuilgen" ein und desselben Locus noch ,,fiber- 
lappende Defizienzen" zu seiil, sondern ein bestimmtes 
Chromosomensegment scheint hier mehrere e i n e n Ent-  
wieklungsvorgang steuernde Gene zu enthalten d) PA- 
VAN (Proc. nat ,  Acad. Sci. 32, 137. 1946) finder beiDroso- 
phila nebulosa zwei verschiedene, in den Speieheldrtisen- 
chromosomen erkennbare Formen v0n Heteroehromatin. 
e) Naeh DANIELLI U. CATeHESlDX (Nature 156, 294. 1945) 
st immen Verteilung yon Phosphatasen- und Genaktivit  
in den Speicheldrfisenchromosomen fiberein. Unter 3. 
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werden, auger einigen Arbeiten fiber die Frage des Kernes 
bet Bakterien, Versuche fiber Mutationsausl6sung (,,che- 
mische" and Resistenzmutation) besprochen und die 
allgemeine SchluBfolgerungen hervorgehoben, dab Muta- 
t ionen bet Bakterien dieselbe Rolle spielen wie bet h6heren 
Organisrnen. Ferner werden die Untersuchungen yon 
AVERY fiber transformierende Stoffe bet Pneumokokken 
referiert. Unter  4 werden besonders einige Arbeiten fiber 
biochemische Mutanten yon Neurospora besprochen, 
unter 5 auger einigen Arbeiten tiber den quant i ta t iven 
Effekk einzelner Gene, teilweise in Verbindung rnit Poly- 
ploidie, einige neue Untersuchungen fiber die Wirkungs- 
weise des Bluterfaktors (h) beim Menschen (MINOT, LE- 
WIS u. Mitarb., J. clin. Invest.  24, 704 . 1945 nnd Blood I, 
166. 1946). Danach fehlt dern h-Blur ein stofflicher 
Faktor, welcher - -  im Normalen-Blut - -  eng rait Pro- 
thrombin und Fibrinogen verknfipft ist und welcher, 
Blutern eingespritzt, die Koagulationszeit derjenigen yon 
lgorrnalen nghert. Unter den Arbeiten des 6. Abschnittes 
ist besonders die erfolgreiche Crbertragung der cytoplas- 
rnatisch bedingten CO,-Empfindlichkeit bet Drosophila 
durch Transplantat ion "yon Organen auf nicht-empfind- 
liche Individuen zu erwghnen (L' tIs  u. n~ Sco~vx, 
Nature 157 , 729. i946). Ffir das Problem der Heterosis 
(7) ist eine Arbeit yon J o ~ s  (Geneties 30, 527) sehr 
wichtig, wonach jede yon 6 Defektmutat ionen in hetero- 
zygotern Zustande Heterosis hervorruft. Danach scheint 
Heterosis auf der W e c h s e l w i r k u n g  y o n  A l -  
l e 1 e n zu beruhen. Unter 8. ist die Demonstrat ion eines 
neuen Isolationsmechanismas bet Artkreuznngen zu 
nennen, und zwar ein abnormes Verhalten der Gonaden 
nach Befruchtung durch artfrernde d~c? bet Drosophila 
(Pa~zRsox,  Proe. nat.  Acad. Sci. 31, 36I), ferner inter- 
essante Beobachtungen fiber Bevorzugung arteigener, 
artfrernder und Bastardpartner bet Paarnng yon 2 Droso, 
phila-Arten (IVIAYR, ebd. 32, 57 und 128). Unter 9 werden 
vor allem Arbeiten tiber den Rh-Faktor besprochen. Die 
verschiedenen Unter typen werden nach L~vz~ yon Wz~- 
~ u. Mitarb. (Proc. Soc. exp. Biol. and Med. 6I, 382. 
~946) auI mindestens 6 verschiedene Allele desselben 
Gens, von F~s~:~R, lRAcx u .a .  (Nature 157 , 48) auf ver- 
schiedenartige Kombinat ion der Allele yon 3 eng ge- 
koppelten Faktoren zurfickgeffihrt; beide Ansichten 
stehen sich noch unvers6hnt gegenfiber. .Zur Grkl~irung 
der Tatsache, dab nut  wenige Rh-negative Franen gegen- 
fiber Rh-Blnt empfindlich sind, nimrnt Wz~x~R (Arner. 

. Dis. Childr. 71, 14. I946) ant Grund rein theoretischer 
berlegungen ein dominantes empfindlichkeitsbestim~ 

mendes Gen (K) an. Wichtig ist der gerund, dab Rh- 
Antigene nicht  nur im Blur, sondern aueh in anderen Ge- 
weben und K6rperflfissigkeiten vorkornmen kbnnen, wo- 
bet wie bet den A- nnd B-Substanzen zwischen Sekretoren 
und Nichtsekretoren unterschieden werden zu kOnnen, 
scheint (Wz~eSKY u. MO~N, J. exp. Med. 82, 143. 1945); 
diese Eigenschaft ist vielleicht bet der Immunisierung Rh- 
negativer Mfitter yon Bedeutung, wenn auch die bis- 
herigen Daten noch keine Entscheidung zulassen. Verf. 
schlieBt seine Lrberslcht ziemlich pessirnistisch. Er er- 
innert  art den Ausspruch eines organischen Chernikers, 
wonach die gegenw~rtigen Kenntnisse chemischer Reak- 
t ionen im Vergleich zu den noch unbekanhten  ether Karte 
der Vereinigten Staaten entsprechen, wie sie yon einem 
Geographen des friihen 17. Jahrhunderts hgtte gezeichnet 
werden kgnnen, und fragt, mit  wieviel rnehr Recht dies 
Bild auf biologische Vorg~nge angewandt werden k/bnne. 

d.  Lang (Monxreal). o o  

RIGHARD KUHN und IRMENTRAUT L()W, Kristallisation des 
kopglationsverhindernden Wjrkstoffs von CMamydomonas 
a g a m e t o s .  Naturwiss. 34, 283 (I947). 

Dutch Kultur  von ru+mot~ yon CMamydomo~es 
L agame/os wurde 1,7g getrocknetes AlgenmateriaI er- 
halten. Dieses wurde zweimal mit  je 25o crn 8 siedendem 
Methanol extrahiert  und der Extrakt  irn Vakunm ein- 
geengt (17, 5 cma). Nach Zusatz yon 35 cma Wasser 
Adsorption des rnitextrahierten Chlorophylls an Talkurn, 
und Eindampfen auf 2 cm 3 wurden 12 mg hellgelbe 
Kristalle erhalten. Sie s t immten im Schmelzpunkt, 
kristallographischen Eigenschaften and in der kopula- 
t ionsverhindernden Wirksarnkeit (5o ooo Molekeln Rut in  
au'f I Zelle). mit Rut inmonohydrat  aus Buchweizen fiber- 

ein. Irn IRutin liegt der erste Sexualstoff yon Grfinalgen 
vor, welcher aus den Algenzellen selbst kristallisiert er- 
halten wurde. Yr. Wallen/ds (Tut,ing i. Obb.). o o  

FRANZ MOEWUS, [Jber nicht kopulierenlle Chlamydomonas- 
Zellen. Natnrwiss. 34, 282--283 (1947). 

Aus einer portugiesischen Erdprobe wurde ein Starnm 
yon CMamydomonas isoliert, der weder mit  eigenen Zellen 
noch rnit m~nnlichen oder weiblichen ZeIlen yon Chlamy- 
domonas eugametos f. typica Kopulation zeigte. Die nene 
Rasse wurde daher f. ag~metos genamat. Irn Kulturfi l t rat  
dieser Rasse verlieren auch kopula~ionsfXhige m~nnliche 
und weibliche typiea-Zellen ihr I~opulatlonsverrn6gen. 
Von 5 agametos-~21onen liegen sich 3 durch Vorstufen- 
I i l t ra t  yon typica (Ku~x, MoEwus, ]ERCHE~, Z938) 
ZU rn~innlichen Garneten, 2 zu weiblichen Garneten 
machen. Die iKopulationsf~thigkeit ging jedoch nach 
IO rain verloren. Naeh der IKreuzung der kopulations- 
fghig gemachten aga~etos-Gameten mit typica-Garneten 
ergab die Gonenaufzucht aus 13astardzygoten I: i-Spal- 
tung. Das ffir das agametos-Verhalten verantwortliche 
Gen ru+ geh6rt der 4- Koppelungsgrnppe an. Dutch 
geeignete IKreuzung lieg sich der Typ ru+mot ~ erhalten, 
der weder GeiBelbildangsstoff, Garnon noch Terrnon zu 
produzieren vermag. Er zeichaet sich dadurch aus, dab 
er den ru +-Hernrnstoff, welcher die IKopulat~on yon rn~inn- 
lichen und weiblichen Gameten verhindert, in besonders 
hohem Mage bildet. 

Yr. WMlen]els ( Tut~ing i. Obb.). o o  

ALBERT TYLER, Fertilization and immunity. (Befruchtung 
und Irnmunit~t).  Physiologic. IRev. 28, I8o--219 (1948). 

Die verschiedenen Wirkungen yon Fertilisin (Aggluti- 
nation, Aktivation, Chemotaxis, Laichen) werden be- 
sprochen und die chemisc~en Eigenschaften rnitgeteilt, 
soweit sie bekannt  sind. Ihre Bedentung ifir den Be- 
Iruchtungsvorgang wird besprochen. Derngegeniiber 
stehen die Wirkstoffe, die aus Sperma dargestellt warden, 
welche mit  den Ferti l isinen in 1qeaMion t reten in der 
Weise, wie Antigen and  Antik6rper miteinander reagJeren. 
Die irnmunologischen Paraltelen werden besonders her- 
vorgehoben (Blockierung yon AntikOrpern, tIeteroaggtu- 
tination, gonenphXaornen, Phagenneutralisation usw.). 
Wetter wird die ferrnantative Lyse der Eirnernbran yon 
Echinodernlen (Vitellin-Mernbran) durch einen Extrakt  
aus Sperrna beschrieben, ebenso diejenige des Cumulus 
oophorus durch das Ferment  I-Iyaluronidase aus S~uge- 
tiersperma. Demgegenfiber hat die Verflfissigung der 
Eioberfl~che nnit Spermaextrakt keinen ferrnentativen 
Charakter. Die Substanz hat die Natnr einer unges~ttig- 
ten  Fetts~ure (RUN~STR6~). Zum Schhg  wird das Pro- 
blem der Selbststerilit~it yon tIerrnaphroditen (CioNa) 
besprochen. If. WMlen/els (T~tzing i. Obb.). o o  

JOSEF STRAUB, Zur Entwicklungsphysiologie der Selbststerilit~it 
yon Petunia I1. Das Prinzip des Hemmungsmechanismus. 
Z. Natur~orschg. 2b, 433--444 (I947). 

An genetisch wohlbekanntern Material wurde das 
Wachsturn der Pollenschlguche Selbststeriler Petunien 
bet Selbst- and Frerndbesti inbung and seine ]3eein- 
flussung durch das Griffelgewebe untersucht.  Es wurde 
die maximale Wachstumsfghigkeit  and ihre Ver&nderung 
durch Doppelbest~tubungen sowie nach Durchwachsen 
verschieden langer Wegstrecken yon GriffeJgewebe rnit 
poJlengleichen oder -verschiedenen Sterilit~ttsgenen fest- 
gestellt. Vor allem die groBe Zahl yon Versuchen m i t  
Griffelpfropfungen ergaben wesentliche Einblicke in den 
Mecbam~mus der Pollenschlauchhemnaung. Die Ergeb- 
nisse spreche,  gegen eine Erkliirungsmbglichkeit a u f  
Grand der Immunit~ttstheorie yon EAST. ES wurde 
folgende Theorie der t te rnmung des Pollenschlaucb- 
wachstums selbststeriIer Pflanzen aufgestellt, deren ]3e- 
grfindung dnrch die Versuchsergebnisse im einzelnen 
weft fiber den Rahrnen eines Referats hinausgehen wfir- 
de. Als besonderer Vorteil der Theorie ist hervorzu- 
heben, dab sie das Wachstum der Pollenschl~nche bet 
Selbst- and  bet Fremdbest/ iubung nach demselben Prin- 
zip vers tehen  l~fit. Es wird angenomrnen (and dutch 
zahlreiche experimentelle Befunde gestfitzt), dab bet 
jeglichem Pollenschlauchwachstum ein spezifischer 
Pollenschlauchstoff (PS-Stoff) verbrancht  wird (Ver- 
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brauchstheorie im Gegensatz zur Immunitgtstheorie) .  
Jedes Pollenkorn besitzt  eine bestimmte, genetisch ~est- 
gelegte Menge dieses Stoffes, dessert Fe rmen tna tu r  sehr 
wahrscheinlich gemacht werdeff konnte.  Seine Aufgabe 
ist in der Aufschliegung des Griffelleitgewebes zu suchen. 
t3ei tier Selbstung selbststeriler Pflanzen (wenn also 
Pollen- und Griffelgewebe ein identisches SterilitXtsgen 
besitzen), wird nun  b r im  Durchwachsen des Griffels yon 
den Pollenschl~uchen wesentlich mehr PS-StoII ver- 
braucht.  Ihr  Vorrat reicht nicht  aus, sie ble iben daher im 
Griffel stecken nnd  verm6gen nicht, bis zu der Samen- 
anlage durchznwachsen. Diese Wachstnmshemmung 
wurde experimentell  sichergestellt, ebenso, dab sir nicht  
auf der BiIdung yon Hemmstoffen, sondern offenbar auf 
dem Verbrauch yon zum Wachstum nbtigen spezifischen 
Substanzen (Biokatalysatoren) beruht.  Unklar  b le ibt  
jedoch noch die Natur  des verst~trkten Verbrauchs yon 
PS-Stoffen im Griffelgewebe bei Selbstnng. - -  Die In- 
aktivierung des PS-Stoffes finder nicht  nur  bei der 
Selbstung Selbststeriler, sondern, wenn such in  viel ge- 
r ingerem Mage, auch bei der Fremdbest~tubung Selbst- 
steriler statt .  Am geringsten ist die t-Iemmung des 
Pollenschlauchwachstums im Griffelgewebe selbstfertiler 
Pflanzen. Dies konnte sehr sch6n durch die ]3estimmnng 
tier maximal  erreichbareri Pollensehlauehl~nge bei den 
verschiedenen Kombinat ionen gezeigt werden. In  der 
Inaktivierung der PS-Stoffe dutch das Griffelgewebe ist 
jedoch nicht  der einzige Faktor Zu sehen, welcher den 
Verbrauch der PS-Stoffe beeinfluBt. Auch andere Be- 
dingungen spielen dabei offenbar eine Rolle. Durch 
Doppelbestgubung konnte nn te r  anderen auch gezeigt 
werden, dab die wachsenden Pollenschlgnche dem Oriffel 
Nghrseoffe en tnehmen.  

H. v. Wits6h (Weihenstephan). oo 

PETER MIGHAELiS, 0ber die Vererbung der Plasmonvarianten 
reziprok vcrschiedener E p i ~ o b i u m - h i r s u t u m . p a r v i [ l o r u m -  
Bastarfle. Naturwiss. 34, 28o--281 (I947)- 

Von den bei  Epilobi~m-hirsutum-parviflorum-t3a- 
starden auf t re tenden Entwieklungsst t i rungen wird der 
Erbgang des Merkmals , ,irregulare" beschrieben. Irre- 
gulare Pflanzen haben gelbgriine und weigliche Areale, 
ganze Gewebsanteile sind unentwiekelt .  700 Klon- 
pflanzen bl ieben bis auf 22% v e g e t a t i v , konstant .  
Bei diesen letzteren t ra ten  4 neue Abgnderungen auf, 
die kurz beschrieben werden. Der hirsutum-parviflorum- 
Bastard ist hochgradig steril, und nur  dutch Riick- 
kreuzung fortpflanzungsf~ihig. Die wenigen erhal tenen 
Pflanzen zeigen keine irr. St6rungen. Krenzt  man aber 
E. hits. aus •163 ( =  mcht  irr.) ein, so ents teht  ein 
geringer Prozentsatz schwach intensiver  irr .-Pflanzen, 
der in der 3. und  4- Generation zu 9O--lOO~ mi t  stgr- 
keren St6rungsgraden angewachsen ist. 13ei den Nach- 
kommen einzelner Triebe, such einzelner Blfiten sind die 
irr.-Merkmale verschieden hguiig und verschieden in- 
tensiv. Aus 2 Bliiten d e r  gleichen Pflanze ents tehen 
verschiedene Linien. Gin ~ e n d e l n  des Merkmals ist aus- 
geschlossen. Das schlieBliche Auftreten pollenfertiler 
irr .-Pflanzen erm6glichte den Nachweis, dab sowohl das 
Merkmal i r r ,  als such die obengenannten  4 neuen Ab- 
gnderungen sich nu t  l u r ch  die Mutter vererben. Bei 
Tetraden-BestSubungen gelang die Aufzucht aus al len 
4 PK, so dab Gonen- und Zygotenel iminat ion aus- 
geschaltet ist. Propf- und Einreibversuche in der Frage 
nach einem Virus waren ergebnislos. So zieht Verf. den 
SchluB, dab hier Plasmonvar ianten vorliegen. Der ge- 
drgngten Mitteilung liegt eine druckfertige, ausffihrliche 
Arbeit  zngrunde. E. Stein (He~hingen). o o  

PHiLiPPE JACQUES LUTERAAN und  PRAN(~OIS DIENG, 
Mutations provoqu6s par action directs oa indirecto sur la partie 
carot~noide de I'insaponitiable des organismcs fongiques. (Die 
Ausl6sung yon Mutat ionen durch direkte oder indirekte 
Einwirkung auf den Carotinoidanteil  der unverseifbaren 
Komponente bei Pilzen.) C.r. Acad. Sci, 226, lO32--1o34 
(I948). 

Als Versuchsobjekte dienten vor allem die stets Garo- 
t inoide enthal tenden Rhodotorulaceen nnd  Saccharomy- 
ces cerevisiae unter  normalen Kul turbedingungen ohne 
siehtbaren Carotinoidgehalt. Die Kul tu ren  wurden in 
einer Versuchsserie den DXmpfen verschiedener Terpeng 

(Campher, Terpineol, Menthol) und yon Eugenol a u s -  
gesetzt. Dutch Terpineol oder Menthol wurde Rhodo- 
torula in 24--48 h entf/irbt. Nach Auswasehen und 
f)berimpfen s01cher Kul turen  stellte sich zum Tell be-  
sonders schnelles und kr~ftiges Wachstum ein, sowie ab- 
norm starke nnd  frfih einsetzende Fgrbung.  Saccha- 
romyces zeigte unter  diesen Bedingungen rosa gef~rbte 
Kul turen  mi t  oft. ausgefransten start  glat ten R~indern. 
Diese Vergnderungen beruhten  zum Tell auf besonders 
schnellem Wachstum und intensiver  Zellvermehrung 
aber such auf direkten Anomalien: Riesenzellen, muRi- 
polare Sprossnng, Bildnng "con Pseudomycelien n n d  
Pseudoconidien, PlasmMragmentation.  Es handelte sich 
hierbei um echte Mutat ionen w~ihrend durch Sterine nut  
vo~tibergehende morphologische Abgnderungen erzielt 
wurden. Khnliche Wirkungen wie durch Terpene wurden 
such durch starkes I-I~O 2 erhalten. Die Verff. schlieBen 
aus ihren Ergebnissen auf eine 13eeinflnssnng der Caro- 
t inoidbi ldung durch Terpene und Iff~O~ sowie auf die 
Ausl6sbarkeit  yon Mutat ion iiber derartige Einwir- 
kungen.  H. v. Witsch "(Weihenstephan). oo 

I .A.  RAPOPORT, Acetylierung der GcneiweiRe und Mutationen. 
DokI. Akad. Nauk. SSSR, n . s .  58, I z9 - - I22  (x947). 
[Russisch.] 

Es wird versncht, Keten wegen seiner acetylierenden 
Eigenschaften zur ~r zn verwenden. 
8o--IOO Eier yon Drosophila melanogaster (Linie Florida), 
3--15 h alt, we.rden in 2o--25 em a Wasser gebraeht nnd  
30--95 rain Iang Keten dnrchgeleitet  (o,o7---o,25 Mol/h). 
Der Prozentsatz der letalen und semiletalen Mutat ionen 
betrng 1,5% (16 Mntat ionen auf lO81 Chromosomen). 
Ein  Mutationseffekt, aneh bei sehr schwachen Dosen, ist 
unbestrei tbar .  Fiir  die Behauptnng, dab die Keten- 
muta t ionen monomolekularen Charakter tragen, reichen 
die experimentellen Unterlagen des Verf. noch nicht  aus. 
Auf das Fehlen einer  Schwelle grfindet Verf. die Vor- 
stellnng ,dab das Keten in direkte Wechselwir!cang mit  
dem Gen t r i t t  und dabei keiner sehfitzenden Eiweig- 
matr ix  begegnet oder eine solche dank seiner Reakfions- 
f~higkeit leicht fiberwinden kann.  

I. Grebend6ikov (Gatersleben). oo 

R, P. MARTYNOVA und B. A. KIRSANOV, Uber den EinfluB 
cancerogener Stoffe auf den MutationsprozeB bei D r o s o p h i l a  
m e l a n o g a s t e r .  Dokl. Akad. Nauk SSSR, n . s .  55, 
647--649 (1947). [Russisch.] 

Nach Angaben Yon" V. V. SAHAROV (1940) wgre es zu 
erwarten, dab der cancerogene Stoff Methylcholanthren 
eine mntagene Wirkung anf Drosophil a ausfibt. Die vor- 
liegende Arbeit  zeigt aber (es wurde nach der Cl]~- 
Methode gearbeitet), dab die im Fu t t e r  vorhandene 
o,oo4O/o Methylcholanthrenfett l6sung bei verschiedenen 
Tempera turen  keinen Einflnl3 auf den l\~utationsprozeB 
bei D. melanogaster hat. 

I. Grebeng~ikov (Gatersleben). oo 

JOSEF STRAUB, Zur Genetik (let Trikotylie. Z. Vererbungs- 
l eh re82 ,  331--3,38 (I948). 

DF. VRIzs (19o2) gelang es bei einigen dikotylen 
Pflanzen, deren Samen spontan o,1---o,2% tr ikotyler  
KeimHnge bracI~ten, l u r c h  Selektion t~assen zu er- 
halten,  die bei  Papaver Rhoeas 56%, bei Phacelia tana- 
cetifolia 58% und bei Clarkia pulchella 64% Trikotyle 
enthiel ten (Mittelwerte). Diese h6chsten Prozents~itze 
wurden in der 2. Selektionsgeneration erreicht, eine 
weitere Steigerung tier Trikotylen-Frozents~itzewar nicht 
m6gtieh. Einzelne Nachkommenschaffen enthiel ten 
wesentlich h6here Anteile -yon Trikotylen : Papaver 75 %, 
Phacelia 9O~o, Clarkia 79%. Dikotyle aus solchen hoch- 
gradig t r ikotylen Rassen ergaben nach Selbstung gleiche 
Nachkommensehaften wie ihre tTikotylen Gesehwister. 
Verf. deutet  diese Ergebnisse IolgendelmaBen: Das 
Merkmal , ,Trikotylie" ist polygen bedingt,  weil der 
h6chste Selektionserfolg erst nach 3 Generationen er- 
reicht wird. AuBer einem Trikotyl ie-Gen tt werden 
2 Zusatzgene z~z~z2z 2 angenommen, d i e  fiber d i e  Re- 
alisierung der Trikotylie entscheiden, ttz~z~zzz2-Pflanzen 
haben den h6ehsten Prozentsatz an Trikotylen,  ttZaZ~Z~Z 
Pflanzen den geringsten, I-Ieterozygotie in den Zusatz- 
eenen fiihrt zu Zwischenrassen mit  mi t t leren  Prozent- 



2o. Band, Hef t  zz/12 Referate, 369 

s~ttzen (Analogie zur ,,Glasflfigeligkeit'" bei Ephestia 
M&niella). - -  Eigene Versnche des Verf. an _Petunia 
zeigen eine starke Abh/ingigkeit der Trikotylie yon 
AuBenbedingungen. Best~tubungen im Mai ergaben 
o, 5 ~ Trikotyle, Best~iubungen im Oktober ~ 2, 9 ~o. Dutch 
Entb l~t te rung yon El ternpf lanzen im Mai konnte in 
deren Nachkommenschaft der Anteil  der Trikotylen his 
zu 19% gesteigert werden. Die Trikotylie bei Petunia 
wird also maBgeblich durch mangelhafte Ern~thrung 
w/ihrend der Embryo-Entwicklung beeinflngt.  Znr Aus- 
bildung der Trikotvlie mug eill best immter  Umschlags- 
punkt  der inneren  t3edingungen erreicht warden, der ffir 
die Alternative Di-Trikotylie maBgebend ist. Er wird 
bei l~etunia durch Nahrungsmangel  (bei der gegebenen 
genetischen Konstitution) erreicht, in. den Beispieten 
yon D~ V ~ s  dutch Erbfaktoren bereits  unter  Normal- 
bedingungen,  dutch AuBenbedingungen abet  auch be- 
einfluBt, wie Selektionsversuche mit  dmaranthus specio- 
sus beweisen. Nur so lassen sich auch die lO% Dikotyler 
in  reinen Trikotylen-Sippen erkl~tren. - -  In den Ver- 
suehen v o n D ~  VR~s wie in  denen des VerL mit  _Petunia 
t ra ten  in  geringer Zahl Hemi-Formen mit  gespaltenen 
Kotyledonen anf. Die Reatisation tier Trikotylie stellt  
also e inen ,,Orenzfalt zur echten a l ternat iven Modi- 
f ikabil i t~t"  dar. Zwischen den beiden Maxima der Di- 
und Trikotylen liegt das Minimum der I-Iemi-Formen. 

R. Hesse (Marburg a. d. L.). oo 

A. J. BATEMAN, Number of S-alleles in a population. (Die 
Zahl der S-Allele in einer  Population.) Nature z6o, 337 
(I947). 

Aus Versuchen yon W*L~IaMS tiber SeIbststerilit~t bei 
Rotklee (Journ. Genet. 48, 69. 1947) war zu entnehmen,  
dab 25 Pflanzen einer  Sorte 43 und 22 Pflanzell einer 
anderen Sorte 4I verschiedene Selbststerilitgtsallele 
enthielten.  Nut  7 bzw. 3 Allele wurden ein zweites Mal 
gefllnden, da be i  2 Allelen je Pflanze die Maximalzahl der 
Allele 5o bzw. 44 betragen sollte. Anf Grund dieser 
Versuchsdaten versucht nun  der 'Verf ,  eine Sch~ttzung 
der Gesamtzahl der i n  einer  Rotkleepopulation vor- 
handenen S-Allele. Bei der Zusammenfassung der beiden 
Sorten, derell Ergebnisse eng beieinander liegen, ergibt 
sieh eine Schgtzung yon 212 S-Allelen. F/it  eine Grenz- 
wahrscheinlichkeit yon 5 % erg/ibe sich als obere Grenze 
der Allelenzahl 442 nnd  als untere Grenze 115. 

Lain (Voldagsen). oo 

Physio logie .  

HELGE JOHNSSON, Hereditary precocious flowering in B e t u l a  
ve~"rueosa and B.  p u b e s e e n s .  (Erbbedingtes ~Frfihblfihen 
bei Belula verrucosa und B. pubeseens.) Hereditas (Lump) 
35, 112--114 (1949). 

I'n einem Jungbestand bildeten zwei Belula verrueosa 
und eine B. pu3escens Bli~tenknospen bereits im zweiten 
Lebensjahr und nicht  erst, der Regel gem~B, in einem 
Alter zwischen 5 und io Jahren. Die beiden frtihbliihen- 
den B. vermcOsawurdenmiteinandergekreuzt. Die Nach- 
kommenschaft  spaltete auf ill 464 Friihbliiher und 195 
Pflanzen ohne friihzeitigen Bliitenansatz; der Anteil der 
Friihbltiher betrggt somit 7o,41%. Dieser Befund ftihrt 
zur Vermutung monohybrider Spaltnng eines dominanten 
Faktors fiir Frtlhbliihen, den beide Eltern heterozygot 
tragen. In  einem solchen Falle miiBte jedoch das Ver- 
h~ltnis yon Friihbltthern zu Nichffrfihbliihern 494,25: 
164,75 lauten. Die Differenz zwischen dem erwarteten 
und dem gefundenen Verh~iltnis ist also nicht  unerheblich 
(Chi2 = 7,4o56). Es kann jedoch angenommen warden, 
dab eine Reihe yon Pflanzell gem~B ihrer genetischen 
Konst i tut ion zwar zu den Fl'fihbliihern geh6rten, abet 
gleichwohl keine Bliitenknospen ausbildeten, weft un- 
gfinstige Umweltverh~ltnisse, wie Lichtmangel durch zu 
engen Stand, die Bliitenbildung verhillderten. Dutch 
diese Annahme, die durch den Befund e~ner hohen 
Variabilit~t im AusmaB der Blfitenbfldung bei den ein- 
zelnen Pflanzen gestiitzt wird, gewinnt die Hypothese 
der 3 : I-Aufspaltung an Wahrscheinlichkeit. Des wei- 
teren wurde das frfihbliihende Exemplar yon B. pu- 
bescens mit  einer normalblfihenden B. pubescens gekreuzt. 
Von den i28 Nachkommen entwickelten 24 bereits im 
zweiten Jahre Bliitenknospen. Diese Aufspaltung 24 : lO 4 
ist mit  der Annahme eines dominanten Faktors.fttr Frfih- 
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blfihen vereinbal, wenn berficksichtigt wird, dal3 B. 
pubescem tetraploid ist, die Kreuzungseltern die Kon- 
s t i tut ion AA/aa und aa/a~ aufweisen und IA nicht fiber 
3 a dominiert. Aus I AA/aa: 2 Na/aa: i aa/aa ergibt sich 
demgem~B bet 128 Nachkommen eine Erwartung yon 
32: 96, was dem gefundenen Verh/~ltnis nahekommt 
(Chi 2 = 2,6667). Herbst (Munzingen-Br.). oo 

MAURICE L. PETERSON und W. E. LOOMIS, Effects of photo- 
period and temperature on growth and flowering of Kentucky 
bluegrass. (Die Wirkungen r o l l  Tagesl~nge und Tem- 
peratur auf Wachstum und Btfitenbildung roll  _Poa 
pratensis.) Plant  Physiol. 24, 31--43 (1949). 

Die Arbeit ist in erster Linie im Interesse der Praxis 
durchgeli~hrt und trgg* keine nellen Tatsachen zur LSsullg 
der Fragen des Photoperiodismus bet. Es wird beschrie- 
ben, wie sieh vegetatives Wachstum, Kohlenhydratgehalt,  
Bltitenbildung und weitere Entwicldung der ]31iiten el- 
niger Warietaten V0n Poa pratensis im Herbst  bet Kom- 
bination verschiedener Tagesl~ngen mit  hoher und riled- 
tiger Temperatur (140 bis 19 ~ C bzw. 17 ~ his 25 ~ C) sowie 
nach Stickstoffdiingung und ~Besehneiden verhal• Ftir 
die vegetative Entwicklung yon/~oa pmfensis ist charak- 
teristisch, dab in Kurztag gegent~ber Langtag reiche Be- 
stockung, geringe Substanzproduktion der oberirdischen 
Teile (gemessen am Trockengewicht) und Anh~iufung von 
Kohlenhydraten in Wurzeln und Rhizomen erfolgt. Die 
Temperatur hat auf die Bestockung geringeren EinfluB 
als die TageslXnge. Der IKohlenhydratgehalt wird da- 
gegen durch tiefe Temperaturen mehr gef6rdert als dutch 
Kurztag; in Kurztag bei tiefer Temperatur war er am 
gr613ten. Bliitenanlagen scheinen bei Poa pra#nsis nor- 
malerweise im Herbst gebildet zu warden, was auI die 
Kombinat ion yon Kurztag nnd tiefen Temperaturen 
zuriickzuffihren ist. Ist  keine oder nllr eine dieser Be- 
dillgungen erfifllt, so t r i t t  keine bzw. fast keine t31fi• 
bildung ein. Stickstoffdiingung im 1-terbst f6rdgrte das 
vegetative Wachstum. Die Anzahl der BliiteI1 wurde 
durch Stickstolfdfingung auf das Ffinffache erh6ht, bei 
gleichzeitigem Beschneiden jedoch auI ~/10 reduziert. 
Diese Tatsache hat jedoch vermntlich nichts mit  der 
primiiren Ausl6sung yon Bliitenbildung zu tun.  - -  Die 
Weiterentwicklung yon Bltitenanlagen wird dutch Lang- 
tag und niedrige Temperaturen gef6rdert. Diese Tatsache 
bietet auch nichts wesentlich Neues, d~ schonvonanderen 
Objekten bekannt  ist, dab die Weiterentwicklung der 
Blfiten durch andere Bedingungen gef6rdert wird Ms ihre 
Ausl6sung. Hinsichtlich Ausl6sung roll  Bliitenbildung 
ist Poa pra/ensis eine Kurztagpflanze. 

" H. C&es ( Ti~bi~ge~.) oc 

DIETRICH v. DENFFER, Uber die Bedeutung des Bliihtermins 
der Wirtspflanzen yon Cuseufa Gronovi i  WlL9. for die Bl(iten- 
bjidung des Schmarotzers. Biol. Zbl. 67, i75--189 (z948). 

Die Arbeit  befaBt sich mit  der Blfitenbildung eines 
blattlosen, ann~therlld chlorophyltfreien Parasiten, Cus- 
cula Gronovii WILD, auI photoperiodisch reagierenden 
Wirten.  Cuscuta Gro~r bltiht nach einer gentigend 
langen vegetat iven Entwicklllngszeit auch dann, und 
zwar unabhgngig yon der herrsehenden Tageslgnge, 
wenn der Wirt  selber noch nicht blfihreif ist. Die vor- 
liegende Arbeit  zeigt jedoch, dab diese Unabh~ingigkeit 
des Schmarotzers vom \Virt nu t  bedingt  gtiltig ist, und 
dab es ~'~lle gibt, in denen die Blfitenbildung des Schma- 
rotzers dnrch den Wirt  quant i ta t iv  beeinfluBt ~drd. Auf 
der Langtagpflanze Calendula, o[/iei~Mis und den Kurz- 
tagpflanzen Cosmos bipinna/us, C. sulphurens, Xanthium 
s/rumarium und Cannabis saliva zeigte der Blfihtermin 
des Schmarotzers eine deutliche Anpassung an den Bltih- 
termin des Wirtes. Einer  Beschlellnigung der Knosp- 
und Blfihtermine b e i  den ~rirtspflallzen in  gem~tBen 
TageslXngen entsprach auch e i n e  Vorverlegung der 
Knosp- und B1iihtermine yon Cuscuta um einige Tage 
gegenfiber Kontrollen auf den X~irten in  nichtgem~Ben 
Tagesi~ingen. Dieses Ergebnis Ifihrt zu der Allnahme, 
dab der Schmarotzer auger N~hrsMzen und AsMmilaten 
des Wirtes auch das roll  diesem gebildete hypothetische 
Blfihhormon oder notwendige Teilprodukte aufnimmt.  
Da es sich bei C~scuta allerdings nur  um geringe quanti-  
tat ive Unterschiede handelt ,  und auf einigen eindeutig 
photoperiodisch reagierenden Wir ten fiberhallpt keine 
Mare Beziehung zwisehen den Blfihterminen yon Wirt  
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und Schmarotzer gefunden wurde, mul3 man mit dieser 
Ausdeutung noch vorsichtig seth. Andererseits sprechen 
neuere  englische Arbeiten, ill denen vollst~Lndige Ab- 
h/ingigkeit der Blfitenbildnng yon Orobanche minor yon 
ihrem Wirt  nachgewiesen werden konnte, ffir eine Be- 
ziehung zwischen Wirt  und Schmarotzer hinsichtlich 
Blfitenbildung. Es ist denkbar, dab es verschiedene 
Grade der  Anpassung des SchmaroLzers an s e i n e n  Wirt  
auch in  bezug auf die ]31fitenbildnng gibt. - -  Die oben 
erw~hnte Tatsache, dab Cus~taauc_h auf nichtbl~henden 
Wirtspflanzen Bltiten bildet,  ist far die Frage der Be- 
teil igung grfiner BlOtter an den zur Blfitenbildung ffih- 
renden Vorg~ngen yon Interesse. 

H. Ciaes (Ti~bingen). G o  

Z. M. PUDOWKINA, Einflun yon Bew.:isserung und D(ingung 
auf die Qualit~t der Samen der Baumwolle. Selekcija i 
Semenovodstvo x949, Nr. 12, 65. 

Nur bei guter Erziehung der 13aumwolle lassen sich 
befriedigende Ertr~ge erzielen. H6he und Qualit~it des 
Ertrages werden yon der Bew~sserung und der Dtingung 
b~einfluBt. Durch Dfingung mittels NP und in e i n i g e n  
F~llen auch mittels NPK lassen sich gfinstige Entwick- 
iungsbedingungen schaffen, doch ergibt eine einseitige 
Diingting mit  Stickstoff einen hohen Ertrag, doch k e i n e  
Erh6hung der Qualitgt der Samen. Einseitige Phosphor- 
s~urediingung erh6ht weder den Er t rag  noch d ie  Qualit/~t 
der Salnen. Zu starke Bew/~sserung, wenig fruchtbarer 
oder zu stark gediingter Boden sind der Samenproduktion 
sch/~dlich. Die Ergebiiisse der Diingungsversuche werden 
auf sechs Tabellen dargestellt. C. Regel. 

O. E. V. GELIN, Ett par hormonderivats inflytande p~ fr~produk- 
tion och fBikvalitet hos ~ingssvingel och r~dsvingel. (~ber den 
Einfluf3 einiger Hormonderivate auf Ertrag nnd Quati- 
t~t  der Samen yon Wiesenschwingel und Rotschwingel. ) 
Agri Hortique Genetica, VI, I63--166 (1948) [Autor- 
referat]. 

Der Eftekt  eines Hormonderivates muB hinsichtlich 
sowohl seines unkrau t t6 tenden  VermSgens wie seines 
Ein~Iusses auf die Kulturpftanze beurteil t  werden. Um 
d e n  Einflul3 der Pr~parate Agroxon und Dif auI  den  
Sanlenertrag und die Samenqualitgt  yon Wiesenschwingel 
und Rotschwingel festzustellen, wurden  Versuche in zwei 
gr6Beren Samenanbauten angelegt. Als Versuchspl~tze 
wurden die besten und yon Unkraut  Ireiesten Teile ge- 
w~hlt, um allzu grol3e Schwankungen im Samenertrag zu 
vermeiden. Die Tabeller~ zeigen, dab zwischen den  be- 
handelten und unbehandel ten Parzellen keine statistisch 
sicheren Untersdhiede in bezug auf Samenertrag oder 
Samenqualit~,t bestehen. Ffir den Rotschwingel besteht 
jedoch durchgehend eine  T e n d e n z  zu verminderter Ernte 
auf den bespritzten iParzellen: Das IOOO-Korngewiclat 
und die Keimf/~higkeit wurden durch die Hormonbehand- 
lung nicnt  ver~ndert. 

Phy topa tho log i e .  

R. E. F. MATTHEWS, Studies on Potato Virus X. Studien am 
Kartof ie l -X-Virus . )  II.  Criteria of relationship bet :  
w e e n  strains (II. Die Beziehungen zwischen den St~mmen 
n n d  ihre Kriterien).  Annals of Applied Biology 36, 
46o--474, (1949). 

Da seit langem erkannt  ist, dab e ine  reale Eintei lung 
der X-StAmme nicht  nach den Symptomen auf Test- 
~der Wirtspflanzen vorgenommen Werden dart, wird in 
dieser Arbeit  versucht, vor allem serologische Unter-  
schiede zu erfassen. Zur Verfiigung s tanden  12 St~mme 
aus Red Dakota, Up- to -Da te ,  Duke 0f York und To- 
mate,  die m i t t e n  Einzell~sionen und Verdttnnungen 
isoliert wurden, so.wie weitere St~mme yon .Salaman, 
Die Symptome reichten yon St~mmen, die auf t~atum 
latula s tark nekrotiseh waren bis zu solchen, die auf 
Dalura latula, White Burley-Tabak und Nic. glutinosa 
meist keineriei Symptome zeigten. - -  Es wurde ein Ein- 
fluB tier ktinstlichen Beleuchtung auf die Vermehrung 
e ines  ring spot-Stammes im Tabak dahingehend ge~ 
funden, dab sich bet den Intensit~tten 6o :13o :26o 
foot candies nach 8 Tagen die Konzentra t ion wie i : 16 
: 2 verhielt. Die Bildung yon Ringnekrosen auf Tabak 

ist unabh~ngig davon, ob kontinuierliche Beleuehtung, 

kontinuierl iche Dunkelheit, oder Tag- und Nachtwec.hsel 
g e g e b e n  wird. Zur I-Ierstellung yon Viruspr~tparaten ffir 
die Serumabs~tt igungen wurde der Salt  infizierter glu- 
tinosa-Pflanzen nach Einfr ieren und Auf tanen  io '  bei 
55 o erhitzt,  wonach die Pr~parate in  relativ hoher Kon- 
zentra t ion wenigstens einige Tage akt iv  b l ieben .  Zur 
Herstel lung yon Virusantigen wurden die BlOtter ge- 
froren, gemahlen, aufgetaut ,  der Salt  ausgeprei3t und 
durch Kal iumphosphat  gekt~rt. I-Iiernach wurde das 
Virus dnrch I/3 S~ttignng mit Ammonsulfat ausgef~llt, 
Zentrifugiert, mii Wasser aufgenommen und wieder zen= 
trifugiert. Das Antiserum wurde nach einer einzigen 
intravenSsen Injektion von I r in Kaninchen erhalten. 
Einige Antisera erwiesen sich als mit Tabakmosaik- 
Antiserum verseucht, so dab sie mit konzentrierten 
Tabakmosaikvirus-L6sungen abgesgttigt werden muB- 
ten. Die Antisera besaBen den relativ niedrigen Titer 
yon I :16 bis i :512. Zur Absorption wurden die 
doppelt verdt innten Antiseren jeweils mi t  3 Teilen der 
doppelt verdt innten ViruslSsnngen versetzt  und zentri-  
tugiert. Mit I-tilfe dieser Absorpt ionsmethodik wurde 
die antigene Kons t i tu t ion  der einzelnen St~mme wie 
folgt ermit tel t .  Die gr613te Zahl der St~mme besaB die 
Konst i tu t ion  G, a, b ;  ein XH-mottle und ein XH-ring 
spot-Stamm, beide yon Salaman, G, a, b, h ;  Virus B 
aus Duke of York  (Erstling) G, b, c, e; T B R - X  aus 
Tomatenfr t ichten G, c, g. Innerhalb  der ersten beiden 
G/uppen befinden sich sowohl mott le-  wie ring spot- 
St/~mme, welche sich nicht  serologisch unterscheiden. 
Verf. l~13t abet die Frage weiterer feiner serologischer 
Differenzierungen offen. 

Zur Frage des Pr~munit~tseffekts zwischen den Stem- 
men f inder der Verf., dab sowohl auf Tabak  wie 
auf Dalura ta~ula die St~mme der ersten und zweiten 
Gruppe eine Zweitinfektion gegenseitig unterbinden.  
Zwischen der ersten und zweiten Gruppe einersei~s und 
dem B-virus  andererseits gab es indessen keinen Pr~- 

�9 munit~tseffekt,  ebenso auch nicht  zwischen der ersten 
und zweiten Gruppe einerseits und dem T B R - X  anderer- 
seits. - -  Verfasser sehlieBt, dai3 zwischen der a n t i g e n e n  
Kons t i tu t ion  und der Fghigkeit,  in gewissen Kartoffel- 
sorten Topnekrose zu erzengen ,  ke ine  Beziehung be- 
steht .  Nach Ansicht  des Ref. lfil3t sich aber dieser 
SchluB aus den mi tgete i l ten  Ergebnissen nieht  ein- 
deutig ableiten, sondern eher das Gegenteil. Es scheint 
mSglich, du rch  Abs~tt igung tier n icht  gruppenspezi- 
fischen ant igenen Kons t i tuen ten  Antiseren herzu- 
stellen, welche ausschlieBlich ant  die ihnen homologe 
Virusgruppe reagiererL Hierdurch erSffnen sich die M6g- 
lichkeiten weiterer Fortschri t te  in der Untersuchung der 
X-Populat ionen in den KartoffelfeRtern. 

Ross ( Voldagsen). 

R. C. LADEBURG, R. H. LARSON und J. C. WALKER, The ring- 
spot type of potato virus X. (Der Ringspot-Ty p des Kar- 
toffel-X-Virus) .  The American Pota to  Jonrnal  26, 
432--435, (1949). 

Nltere amerikanische Soften wie Triumph, Cobbler, 
Green ~ o u n t a i n ,  Russet  Rural  sind vollst~ndig mit  
e i n e m  schwachen X-S tamm la ten t  verseucht. In  e i n i g e n  
F~llen wird dieser milde S tamm yon einem ,,ringsp0t 
s t ra in"  begleitet.  - -  Unte r  d e n  n e u e r e n  Sorten wie 
Chippewa, Sebago, Red Warba,  Pont iac  und Ka thad in  
t r a t en  in den le tz ten Jahren  s tark  mosaikkranke Pflan,  
z e n  auL aus denen 3 verschiedene nekrofische StAmme 
isoliert werden konnten.  - -  Als weitere X-St~mme wur- 
den v e r w e n d e t  e in  , ,virulent  l a t en t  virus"  yon Ear ly  
Rose, das ,,severe X"  yon Clinch aus British Queen, 
e in  starker  X-S tamm aus Arran Peak und ein Ringspot-  
S tamm aus natfirlich infiziertem Pfeffer. Alle diese 
StXmme, da run te r  aucb der schwache Stature aus den  
l a t en t  befallenen ~lteren Sorten, vernrsachen ,be i  ge- 
wissen nenen Kartoffelsorten LokallXsionen, gefotgt yon 
s tarken Folgesympiomen.  Red Warba  und Pont iac  
reagieren s tark  nekrotisch und zum Tell mi t  dem Tode, 
Ontario zeigt ein Kr~usel mi t  schwach nekrotischen 
Flecken auf den Bl~ttern.  Die Temperatur-  und  Ver- 
dfinnungsgrenze war fiir alle StXmme etwa dieselbe, e b e n -  
so die Inakt ivierung nach einer bes t immten  Zeitdauer. 
Der Pr~muni t~tseffekt  bet vorheriger Verimpfung e ines  
schwachen Stammes auf Datum war bet alien Isolaten 
vorhanden. Indessen fehlte dem aus Capsicum isolierten 
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X-Stamm eine Antigenfrakt ion.  Eine Anzahl neuer  
Wirts-  bzw. Testpflanzen Sind aufgefiihrt {Labiaten, 
Scrophulariaceen und  A m a r a n t u s a r t e n ) .  - -  Nach F e l d -  
infekt ion eines s tarken  Stammes auf 41 Soften er- 
schienen bet einigen wenigen Soften im i. und 2. Jahr 
starke Symptome, im 3. Jahr waren die Symptome 
und  das Virus abgeschw~cht.  P o n t i a c  un& K a t h a d i n  
zeigten starke Nekrosen und  gingen gew6hnlich ein. 
La ten t  befallene Sorten lieBen sich weder im F e l d n o c h  
im Gewichshaus infiziel-en. Indessen t r a t  bet einigen 
Chippewa- und Sebago-P.flanzen dennoch eine 2. In-  
fektion ein, wahrscheinlich infolge der verz6gerten 
Wanderung des l a t e n t e n  Virus aus den Knollen in die 
gri inen Teile. Ross (Voldegse~). 

Z f i c h t u n g .  

A. E. KOSHIN, Uber die Hebung des Ertrages bei Anpflanzungen 
des Tung Baumes. Selekci ja  i S e m e n o v o d s t v o  I949, Nr. 7 
7z--73 [Russisch.]  

In  den w~rmeren. Teilen der UdSSR. werden in  letzter 
Zeit gr6Bere Anpflanzungen de s Tung-Baume s (A leurites) 
fiir die Gewinnung yon 01 angelegt. Der Baum wurde 
in der USSR dutch Samen vermehrt .  Verf. bespricht 
die vegetative Vermehrung des 13aumes, und zwar des 
chinesischen als atlch des japanischen Tung-Baumes 
(Aleurites corders), bet denen es neben den rein weib- 
l ichen Exemptaren s u c h  noch e inhius ige  Exemplare 
gibt, so dab man  schon im Stadium der Bl~ite im voraus 
die Ertragsf~higkeit  und daher such die Eignung des 
Bamnes ffir die Vermehrung v o r a u s s e h e n  kann,  w o -  
dutch eine groBe Zeitersparnis  in  der Vermehrungsarbeit  
erzielt wird. C: Regel. 

A. S. DYBA, Vegetative Hybridisation mehrj~ihriger Kdiuter. 
Selekcija i Semenovodstvo z949, Nr. 6, S. 5o--54 
2 Tab. [Russisch.] 

Die vegetative Bastardierung oder t lybr id isa t ion  
mit t e l s  Pfropfens spielt in der neuen Genetik in der 
UdSSR eine gr0ge Rolle . I n  vortiegendem Artikel be- 
spricht der Verfasser die Technik der Gewinnang yon 
Pfropfbastarden bet Esparsetten, Futtergr~tsern und  
Getreideartem Erstere wurden an den Wurzeln auf- 
e inander  gepfropft, die Samen der erhal tenen Pfropf- 
bastarde wurden r946 ausges~t, wobei die Nachkommen- 
schaft die be im Pfrop~bastard beobachteten AbXnder- 
rungen aufwiesen. AuBer den Pfropfbastarden zwischen 
Arten und Gattur~gen wurden die generative und ge- 
nera t iwvegeta t ive  Bastardis ierung  untersucht.  Das Er- 
gebnis im Jahre 1947 war: r.. Generative Kreuzung 
zwischen Welt verwandten  Arten ergibt  bet nur  lO,2% 
gel ungenen Kreuzungen eine ertrs.greichere hybride 
Nachkommenschaft ,  als Kreuzung zwisehen P f rop f -  
bastarden dieser Arten, die, da sie dutch das Pfropfen 
nah verwandt  werden, eine weniger ertragreiche 
Nachkommenschaft  ergeben. 2. Die nahe Verwandt- 
schaft bei  der Ereuzung von Pfropfbastarden k a n n  
m i t t e l s  Kreuzung yon Pflanzen yon verschiedenen 
Pfropfbastarden vermieden werden, wobei der Prozent- 
satz der gelungenen Kreuzungen dreimal h6her ist  und 
eine ertragreiche Nachkommenschaft  erzielt wird. 
3. Pfropibastarde aus verschiedenen Gattl lngen ergeben 
die gleichen Resultate,  wie die generative und die ge- 
nerativ-vegetative Kreuzung. JedeMalls soll die ve- 
getative Kreuzung mit tels  Pfropfbastarde die Grund- 
1age der genannten  yon hybriden Samen bilden, t3ei der 
vegetat iven Kreuzung yon Fut tergr~sern wnrden die 
Halme der betreffenden Pflanzen aneinander  gelegt und 
dann Iest verbunden.  Getreidearten wurden im keimen- 
dem Zustande aule inander  gepiroplt.  Die Ergebnisse 
stehen noch aus. C. Regel. 

W. BLA(IK, Breeding for d~sease-resistance in potatoes. (I~2r~nk - 
he i t sres i s tenzzt ichtung  bei Kartoffeln.) The Emp. J. 
Exper. Agric. z7, I I 6 - - I 2 4  (1949). 

Der Resistenzgrad ist eine K o m b i n a t i o n  y o n  In-  
fektionsrate und Toleranzgrad. Alte Mggtichkeiten der 
K o m b i n a t i o n  y o n  niedr iger  und hoher  Infekt ionsrate  
und n iedr igem und  hohem Toleranzgrad Werden ge- 
funden. Am wertvoltsten ist niedrige Infekt ionsrate ,  
die wirklicher ImmunitXt nahekommt.  Wirkliche Im- 

m u n i t ~ t  wird selten gefunden. Wfinschenswert is t  
welter e in  niedriger Toleranzgrad, bei welclaem der 
Parasi t  auf  d e n  Eintr i t t sort  beschr~Lnkt bleibt, l]ber- 
empfindlichkeit  oder Feldimmunit~t .  Demgegentiber 
ftihrt hoher Toleranzgrad zu Soften, deren Krankhe i t  
dicht erkennbar  ist, und welche die gefiihrlichen ,,Tr/i- 
ger" bilden. 

Der I~rfolg der Resistenzziichtung wird andauernd in  
Frage gestellt durch das Auftreten neuer  Biotypen des 
Parasiten, die, wenigstens bet einigen Organismen, wohl 
stets  als  Erbvar ianten  vorhanden  stud, aber erst durch 
geeignete Wirtsgenotypen selektioniert werden, dann 
in  Massen auftreten und die bisher  res is tente  Hybride 
vernichteu. Dieser Vorgang kann  e in  bis  zwei Jahre 
dauern  (bet Phytophlhora) oder mehr als 40 wie beim 
Krebs. 

Krebsres is tente  Sorten m i t  (~beremp{indl ichke i t  s ind 
vorhanden neben solchen mit  wirklicher Immuni t / t t .  
Die Resistenz wird darch mehrere dominante Gene ver-  
erbt. ]3edrohlich kann  evil. die Verbreitung der zwei 
neuen deutschen t(rebsbiotypen werden, die indessen 
bis jetzt  nur in  kleinen Arealen gefunden wurden. - -  
Die ffir die Ziichtung wichtigste Wildart  m i t  Phyt.. 
Resistenz is t  Sol.. demissum. Sie repr~sentiert  den 1Re- 
sistenztyp der ~3berempfindlichkeit. Obwohl die Krant-  
fiuIeresistenz you demissum bereits seit 3o Jahren be- 
kannt  ist, konnte bisher infolge des Einbrechens neuer  
Phytophthora-Biotypen noch keine vollresistente Handels- 
sorte geschaffen werden. Die ersten Bastarde, die gegen 
den in  GroBbritannien bis dahin allein vorkommenden 
gew~hhnlichen Phy~ophthora-Stamm A resistent waren, 
wurden in kurzer Zeit yon einem Stamm 13 befMlen. Die 
darauf gegen A und 13 gezfichteten Resistenten wiederum 
yon einem neuem Stature C. Ztichtnngen, die gegen A, 
B und C resistent waren, widerstanden such io deutschen 
Biotypen. Mit wenigen Ausnahmen abet  waren  sie an- 
f~tllig gegen e inen  in  Tanganyika gefundenen Stamm. 
Vier , ,major" Gene Ra, Rb, Rc und Rba kontroItJerten 
die Resistenz gegen die Stgmrne A, A + 13, A + C uud  
A + B + C. Es sind weiter ,,minor" Gene beteiligt, die 
die Resistenz gegen die Unterst~tmme innerhalb  e iner  
Stammgruppe best immen.  - -  Bet der Z~ichtung.. auf  
Resistenz gegen die MosMkviren finder die Uber- 
empfindlichkeit,  die zahlreiche.Handelssorten gegen X 
und A besitzen, weitgehende Beachtung. Beide Eigen- 
schaften werden dutch je eta dominantes  Gen vererbt.  
]3eide Gene sind gekoppelt. - -  Eine gegen R iiber- 
empfindliche Handelssorte gibt es nicht. Nekrotische 
Reakt ionen zeigen zwar Kathadin  und die australische 
Sorte Snowflake, aber..abhgngig yore Alter  und Urn- 
welt. Dagegen kommt Uberempfindliehkeit  bet einigen 
dernissum-Herktinften und bet Sol. simplicifolium vor. 
Anch hier bes thnmt  e in  d o m i n a n t e s  Gen die LTber- 
empfindlichkeitsreaktion. Diese ist abet  in den einzelnen 
Individuen sehr variabel,  so dab weitere Faktoren be- 
beteiligt se in  mi issen.  Eine relative abet  nicht aus- 
reichende Infektionsresistenz gegen Y besitzt die Sorte 
Champion .  - -  Als  t~esistenztyp gegen das Blattro l lv irus  
ist  nur hohe In fekt ionsres i s t enz  bekannt ,  wie sie die 
Soften Shamrock und Southesk zeigen, und  welche 
durch sehr zahlreiche Gene vererbt  wird. Die 131att- 
rollresistenz kann  dutch Inzucht  m6glicherweise his  zur 
v011st~ndigen Verh inderung  ether Infekt ion gesteigert 
werden. Leider gibt es noch keine Labormethoden. 
Die Resistenzziichtung gegen Schorf basiert  vor allem 
auf den resistenten deutsehen Sorten Arnica, Hindenburg 
und  Jubel, die indessen keine absolute Immunit~it  be- 
sitzen. Obwohl zahlreiche Actinomyces-St~mme be- 
kann t  s ind,  s ind sie ffir die Ziichtung vorl~ufig noch 
nicht  zn einem Problem geworden. Reddiek land  als  
immun  die Wi ldar ten  Sol. con~.mersonii, cha~oense und 
iamesii, die abet  schwierig zu kreuzen stud. - -  l)ie 
EIiminierung nnerwtinschter  Eigenschaften bei Z~chtung- 
auf Wildartbasis wird nach mehr als drei Riickkreuzung 
gen erreicht. Kreuzungert des hexaploiden Sol. dern, issum 
mi-t tetraploiden I-Iandelssol• ftihrt zu steriler F t. 
Dies wird umgangen dutch Herstel lung eines tetra- 
ploiden ]Bastards aus Sol. demissium m i t  ether diploiden 
Wildform (z. 13. Sol. rybinii). Die Akknmnl ierung yon 
Genen, die Resistenz gegen rile genannten I(rankheiten 
verb/irgen, is t  nut  eine Frage tier Zeit. 

H. Ross (Voldagsen). 
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V. VORONJUK, Verzweigte Erbsen. Selekcija i Semeno- 
vodstvo I95o, Nr. 2, 77. [Russisch]. 

1946 wurden die Blfiten der Erbsensorte Kapi ta l  mi t  
Pollen eiuer kleinsamigen Pferdebohne best~ubt.  Der 
Prozentsatz der gelungenen Kreuzungeli betrug o,i~ . 
Die dabei gewonneneli zwei Schoten waren einsamig, 
mehrere Schoten waren t iberhaupt samelilos, obwohl sie 
s ich his zu ether normaleI1 Gr{bge entwickel• ba t ten .  
Bald Ilach der Aussaat  1947 wurde die Neigung zu 
einer st~rkeren Verzweigung sichtbar, wobei die Zweige 
sich aus dell Knospen der untereli  Teile der Haupt -  
stengel entwickelten. Die Kolitrollpflalizen yon Kapi ta l  
waren nicht  verzweigt. Von zwei Pflanzeli wurdeI1 7 ~ 
Schoten mit  320 Semen geerntet  (16o S~men pro Pflanze 
gegen 50 Sameli bet gew6hnlichen Erbsen). 1948 waren 
die Bastarde ebenfalls verzweigt, ha t t en  ein absolutes 
Samengewicht  voli 191 g gegen 162 g bet Kontroll-  
pftalizeli yon Kapi ta l  IInter denselbzn Bedingungen. 
1949 wurde die verzweigte Erbse mit  groBem Pflanzen- 

�9 abs tand angebaut ,  wobei bet gentigenden Mengen voli 
N~hrstoffen und Wasser mehrere Pflanzeli fiber IOO 
S2hoten gabon. Die beste Pflanze hat te  7 Zweige mit  
168 Schoteli ur~d 855 Samen (24 Schoten je Zweig und 
5 Semen je Schote). Die neue Form ist n icht  s tandfest  
und  muB gest~tzt  werden. Sie stell* hohe Bodenan- 
spr~che ulid kann  in erster Liliie als Gar tenkul tur  emp- 
fohleli werden. I. Grebend~ikov (Gatersleben). 

F. P~ SEV6ENKO, und V. Pa KRASILJNIKOVA, Warmluft- 
erw,;irmnng und Verbesserung der .Sorteneigenschaften yon 
Samen. S~lekcija i Semenovodstvo 195o , Nr. 3, 69--70. 
[Russisch]. 

Der ganstige Emflufl der ErwXrmulig des Saatgutes 
mit  warmer Luft  auf die Ertragsf~higkeit und Samen- 
qualit~t,  wie es yon LYSENKO vorgeschlagen wordeli ist, 
beschr~nkt sich IIicht imr auf des Jahr, in welchem die 
Semen vor tier Aussaat erw~rmt wurden, sondern ~ugert 
sich auch IIoch im zweiteli Jahre. Es wurde mit  Hater  
gearbeitet .  Die Nachkommenschaft  der im Vorjahre 
erw~rmten Semen ergab eine Ernte,  die um 12~ h6her 
war, als die yon nicht durchwXrmten Samen. AulSerdem 
wurde erh6hte Resistenz gegen Brand und manche 
anderen Krankhei ten  beobachtet.  Die Methode wird 
als Verbesserungsmittel  Itir Sorteneigenschaften ange- 
sehen und als unentbehrl iches samenztichterisches Ver- 
fahren empfohlen. I. Grebend~ikov (Oatersleben). 

I. A. MINKEWITSCH, Grundprinz[pien der Methodik der 
Selektion und des Samenbaus der ~|pflanzen. Selekcija 
i Semenovodstvo 1949, Nr. 12, 23--29. [Russisch.] 

B~handelt die Prinzipien der lV[ethodik der Selektion 
der Sonnenblume, des Leins, yon Ricinus , Arachis, 
Soja, Sesam, Perilla, Lallemalitia, Raps, Sent, Camelina, 
Saflor, Mohn,~Euphorbia. WichCig ist die I(reuzung inner- 
halb der Sorte, bet Selbstbest~ubern und zwischen den 
Soften, Wahlbefruchtulig, gelelikte Erziehung und die 
allgemeine, yon LYSENKO festgelegte biologische Gesetz- 
m~tBigkeit, sowie die gelenkte Umwandlung der Natur der 
Pflanzeli. Wichtig ist nicht  nur die Erhaltung der Rein- 
heft der Sorte, sondern auch die Erh6hung des Ertrages. 

C. Regel. 

A. P. RUSANOWA, Sommerpflanzungen des Kohis ais Mittel 
zur Bek~impfung des Auswachsens der Samenpflanzen. Agro- 
biotogija 1949, Nr. 6, 51--56. [Russisch.] 

Im Gebiet yon Karaganda gaben die Samenpflanzen 
des WeiBkohtskeilienoder nu t  e inen sehr geringen Ertrag 
(15 kg je ha) an Semen. Die Samelipflanzen gehen an den 
Folgeli einer Bakteriose der GelXB,e oder des Auswachsens, 
des mit  Deformationen der l~ltiten verbunden ist, ein. 
Auf Grund der yon LYs~Nxo ausgearbeiteten Theorie 
der stadienm~lSigen Entwicklung der Pflanzen wurde 
der Aiibau yon Kohl zur Samengewinlinng dahin ab- 
ge~indert, dab im ersten Jahre der Kohl im Sommer 
ausges~t und sparer Ende April-Anfang Mat ins fteie 
Land ausgepflanzt wurde, damit  er vor Anfang der 
heiBen Sommerperiode blfihte. Es wurden auf diese 
Weise Samenertr~ige yon 3--I5  Zentner je Hektar  erzielt 

u n d  die Einfuhr yon SamenmateriM unterbunden.  
C. Regel. 

L.N. Delone, Die Bildung des Ertrages bei einigen Bastarden 
aus Kreuzungenzwis�9 verschietlenen Winterweizensorten. 
Selekcija i Semenovodstvo 1949, Nr. r2, 3o--39. [Russisch]. 

Die Versuche wurden unwell  yon Charkow an 9 Sorten 
yon Winterweizeli durchgefiihrt. Verfasser gibt eine 
detaillierte Analyse der Ertrgge tier Bastarde aus 14reu- 
zungen zwischen diesen Sorten und eine genaue Charakte- 
ristik dieser Bastarde. Des Ergebnis ist, dab diese in 
mancher Hinsicht die elterlichen Soften iibertreffen 
(Korngewicht, Zahl der K6rner usw.) lind sich stark yon 
ihnen unterscheiden. Die Ergebnisse wurden mittels 
gelenkter Erziehung und Selektion erzielt. Der Verfasser 
ftigt hinzu, dab er zu diesem Ergebnis gelangte, nachdem 
es ihm gelungen ist, dieMetaphysik der Genetik yon MOR- 
a~N und yon M~XDEL zu iiberwinden. C. Regel. 

G. T. ILJENKO. Uber den Unkrautroggen Tschowdar.. 
Agrobiologija 1949, Nr. 6, 64--72. [Russisch.] 

Im autonomen Gebiet yon Berg-Karabach in Tralis- 
kaukasien gibt der Weizen in 20o0 m tt6he und mehr nur  
unsichere Ertr/tge, so dab die Eiliwohner ibm zur Siche- 
rung der Ertr~Lge den als Unkraut  vorkommenden Roggen 
Tsehowdar beimischen Dieser wurde a n  der Versuchs- 
station in Garawi bet Stepanakert  in Azerbeidshan n/~her 
untersucht, wobei es s ich  herausstellte, dab es sich urn 
eine Form yon Seaale aerecde L. handelte, die eilie Reihe 
ffir die Landwirtschaft giilistiger Eigelischaften wie hohen 
Ertrag und Anspruchslosigkeit denBedingungeli  derUm, 
welt gegeniiber aufweist, jedoch noch welter verbessert 
werden kann,  eine Arbeit, die in Angriff genommen 
worden ist. C. Reget. 

A.A. BAERTUJEW, Sortenpriifung schnelireitender Sorten des 
Weizens in Ostsibirien. Selekcija i Semenovodstvo I949. 
Nr. 12, 44--48- [Russisch.] 

Die Versuche wurden mit  den Soften LuIescem 62, 
Udc~r~ilze, Fervugineum sibiricum A i5 614, S ib i r ika  in 

der Burjat-Mongolischen ASSR durchgeffihrt. Die 
schliellreifenden kleink6rnigen einheimischen und selek- 
t ionierten Sorteli des Sommerweizens sind ffir Ostsibirien 
yon besoliderer Bedeutung. Verfasser bespricht die 
Methodik der Sortenprfifung, die bisher zu falschen Er- 
gebnissen geftihrt hat. Die schnellreifendeli Sorten 
Tajeschnaja, Udarnitza, Balaganka ergaben bet richtiger 
Agrotechnik Ertr~ge yon resp. 51,9, 53, o und 44,5 Zentner 
je Hektar, wghrend die mittelschliellreifende Lutescens 62 
einen Ertrag ,con nut  39,o Zentner oder IIoch weliiger 
je Hektar  ergab. C. Regel. 

F. FAJERSSON, Weibulls original aresvete. (Ein neuer Winter-  
weizen, Weibulls Aros.) Agri Hortique Genetica, IV, 
146--155 (~948) [Autorreferat]. 

Weibulls Aros-Weizen wurde aus der Kreuzung 24ring 
• Ergo erhalten find im Herbst 1947 der Landwirtschaft 
zugefiihrt. 

Diese neue Sorte ist etwas winterfester als der gut- 
bekannt-e schwedische Winterweizen Ergo, der in Schwe- 
den seit 15 Jahren gebaut  wird. Des Anbaugebiet yon 
Aros liegt in den 6stlichen Teilen Mittelschwedens, auf 
sehlechteren Weizenb6den in 0sterg6tland, ferner in den 
Ebenen yon S6dermanland, Uppland und G~strikland. 
In  diesem Gebiet gibt Aros einen 4~o h6heren Ertrag als 
Ergo. 

Aros ist gieich standfest  wie Ergo, hat  aber einen ktir- 
zereli Kalm. Die neue Sorte reift  fast ganz gleichzeitig 
mit  Ergo. Aros schoBt indessen einige Tage sp~ter als 
Ergo, was vielleicht die Ursache seiner gliten ,,Resistenz 
gegen die Weizenmficke (Contc~rinie lrici~i)" ist. Aros 
besitzt gute  Resistenz gegen Rost (Puccinia tritiaina) und 
gegen Mehltau (Erysiphe grc~minis). 

Aros und Ergo haben gleiches Hektolitergewicht und 
denselbeli Protein- nnd  IZlebergehalt. Des Backverm6gen 
yon Aros ist vielleicht etwas besser als das voli Ergo. 

Aros wurde yore verstorbenen Weizenzfichter yon 
Weibullsholm, S. O. BERG, geztichtet und der GroBteil 
des in vorliegender Arbeit ver6ffentlichten Zahlen- 
materials s tammt gleichfalls yon ihm. 


