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belebten Welt nicht eindeutig geklgrt ist. Von ihnen 
werden besonders die IKartoffel- und Rtibenviren be- 
sprochen (Tabellen) und ihre Bestimmung, die 13ber- 
tr agungsverh~ltnisse sowie ihre praktischen Bek~tmpfung s- 
magnahmen. Den Schlug des Beitrages bildet die Dar- 
stellung der ,,Organisation des deutschen Pflanzenschutz- 
dienstes" (betriflt nur das Bundesgebiet): auszugs- 
weise Wiedergabe des ,,Gesetzes zum Schutze der Kultur- 
pflanzen" vom z6. August 1949- Mit dieser Liefernng 
schlieBt der z. Band des Handbuehes. 

E, Ho.t/ma~n (Halle). 
HANS STUBBE, (Jber einige theorefische und praktische Fragen 
der Mutationsforschung, Abhandlungen der Siichsisehen 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-naturw. 
Klasse. Berlin: Akademie-Verlag r952. Bd. 47, H. i, 
23 S., i I  Bildtafeln, 17 Tabellen. Broschiert DM 4,5 o. 

Neben der Summierung yon Kleinmutationen, die die 
Ursaehe ffir die Formenmannigfaltigkeit in vielen Gat- 
tungen gewesen sein muB, kommen aueh • groBe Ver- 
gnderungen der BauplXne auf einigen odor wenigen Gen- 
unterschieden beruhend, fiir die Evolution bestimmter 
Spezies, Gattungen odor sogar Familien in Frage. Beim 
Gartenlgwenm~ulchen, A~tirrhinum mains, ist eine An- 
zahl yon Mutationen bekannt, die Merkmale hervor- 
bringen, die in benaehbarten Gattungen ffir die Syste- 
matik Weft  erhalten haben. Solche Mutationen, fiber die 
genauer berichtet wird, sind I. transcendens, die eine 
Reduktion der Staubblattzahl yon 4 auf 2 bewirkt, und 
2, hemiradialis, die eine Vermehrung der Staubblattzah] 
bedingt. Sowohl be ide r  Mutation transcendens als auch 
bei der Mutation neohemiradialis ist die Verminderung 
oder Vermehrung der Antheren nieht konstant, sondern 
innerhalb einer Infloreszenz verschieden, so daft 4, 3 und 
-_ antherige bzw. 4, 5 und 6 antherige Bltiten in zuf~lliger 
Verteilung vorkommen. Ffir eine Manifestation solcher 
labiler Formen im Laufe der Evolution sind verschiedene 
Wege denkbar : Der i. Mutationsschritt ist der Beginn der 
ver~tnderten Organisation, dem weitere Mutationsschritte 
anderer Loci zur Stabilisierung folgen mfissen, oder es 
mfissen weitere Mutationsschritte in derselben allelen 
Reihe erfolgen, die zu stabilen Formen ffihren. Diese 
M6glichkeiten wurden experimentell zu prfifen versueht. 

Der Prozentsatz der Blfiten mit 2 StaubgefgBen be- 

tr~igt bei transcendens im Durchschnitt  60 und lgBt sich 
dutch Selektion innerhalb der Sippe 5 ~ nicht vergndern. 
Es zeigt sich aber, dab nieht n~her analysierte Umwelts- 
Xnderungen einen bedeutenden EinfluB auf die Antheren- 
zahl haben. Die Frage, ob andere Gent eine Stabilitgt 
des Merkmales herbeiffihren k6nnen, wurde durch 
Anderung des genotypischen Milieus nach Kreuzung mit 
wilden A~eL ma]'us-Sippen und A~/.-Arten beantwortet.  
Nach solchen Kreuzungen war eine Selektion mfolgreich, 
die ohne Zweifel auf die ~nderung des genotypischen 
Milieus dutch Einffihrung Stabilisierend wirkender Neben- 
gent zurfickzufiihren ist. Die Mutante neohemiradialis 
ergab ein ganz ghnliches Bild. Die Selektion auf fiber- 
zXhlige Antheren wghrend 3 Jahren zeigte keinen Erfolg. 
Erst nach Einkreuzung wilder Formen aus Spanien hatte 
die Auslese Erfolg und ftihrte zu Nachkommenschaften 
mit 99,6 % mehrantherigen Blfiten. In diesen Modell- 
beispielen ist also der erste der beiden angedeuteten Wege 
realisiert. 

Im zweiten Tell der Abhandlung geht Verf. auf die Be- 
deutung der kfinstliehen MutationsauslOsung ftir die 
Ziichtung ein. In Gatersleben sind in den letzten Jahren 
an Somme> und Wintergersten 6oo -=-7oo vitale Mutanten 
erzeugt worden, die ein sehr anschauliches Bild fiber die 
MOglichkeiten der Formenbildung der Gerste in morpho- 
logischer und physiologischer Hinsicht geben. Ztichterisch 
wertvoll sind Mutanten, die die Frfihreife, Standfestig- 
keit, Ertragsf~higkeit und auch die Krankheitswider- 
standsfghigkeit betreffen. Besonders hervorgehoben 
werden Mehltauresistenz, nackte Formen und eiweiB- 
reiche Mutanten. Auch beim 2. Objekt, mit dem Mu- 
tationsversuche durchgefiihrt wurden, den Tomaten, 
kennte eine groBe FormenmannigfaItigkeit erzielt werden. 
Von besonderem wirtschaftlichem Weft  sind standfeste 
Feldtomaten und frtihreife Formen. Erste Leistungs- 
pr/ifungen zeigen, dab frfihreife Mutanten zu einer be- 
deutenden Ertragssteigerung bei der r. Ernte ffihren, 
ohne dab der Gesamtertrag niedriger liegt als der der 
Ausgangssorte. 

Die Arbeit ist mit ausgezeichneten photographischen 
Abbildungen versehen, die die Ergebnisse in glgnzender 
Weise unterstreichen. 

W. Ho//rnann (Hohenthurm b. Halle/&;. 

REFERATE. 
Genetik. 

HERBERT LAMPREOHT, Genanalytische Studien zur Art- 
berechtigung von P i s u m  humi le  BOlSS.et NOE. Agri hortique 
genet. (Landskrona) 9, Io7--134 (I951). 

Bei einem VergIeich der botanischen Merkmaie yon 
Pisum humile mit den entsprechenden von P. sativum 
erweisen sich nut zwei Merkmale als abweichend yon 
sativum: der halbprostate Wuchs und die blassere und 
mattere Blfitenfarbe. Auch die bisherigen cytologisehen 
und genanalytischen Studien ergeben keine Anhalts- 
punkte fiir die Artberechtigung yon P. humile. IZreu- 
zungen zwisehen vier sativum-Elternlinien mit unter- 
scbiedlicher Chromosomenstruktur und P. h~mile or- 
gabon in der F 1 bei zwei Kreuzungen roll  fertile Bastarde, 
die • humile-ghnlich waren. Die F 1 einer dritten Kreu- 
zung war semisteril (ca. 5o%) und die einer vierten zu 
etwa 37.5% steril. Diese Sterilitgtsverh~ltnisse ent- 
sprechen denen mehrerer Kreuzungen zwischen verschie- 
denen sativ~m-Linien. Die Spaltung der neun unter- 
suehten Gene verlief genau wie bei iKreuzungen zwischen 
sativum-Linien. Das trifft auch ftir die als artspezifiseh 
aufgefagten Merkmale yon P. humile zu. Daher kann 
P. humile nicht als besondere Art  sondern nur als Rasse 
von P. sativurn aufgefaBt werden. 

M. Zacharias (Gaterslebe~r oo 

G. F. NiI(tTENKO, Zur Frage tier Evolution u~td Systematik der 
kultivierten Gersten. Dokl. Akad. Nauk SSSR N. S. 8z, 
1147--II49 (I95 I) [IRussiseh]. 

Die vom Verf. angenommene Entwicklung der I~ultur- 
gerstenformen wird dutch folgendes Schema dargestellt : 

Hordeum spontc~neum 

H. vulgc~re__ Hord. d i s ~ i c h u m - - - - H ,  disti~hum 
J grex d~jicientes 

H. ~istidmm grex mutantes 

Der erste Schritt war demnach die kfinstliche Auslese von 
Formen tier wilden zweizeiligen Gerste (H. spontaneum), 
woraus dann die zweizeiligen Kulturgersten hervorgingen. 
Die weitere Entwicklung ging dann nach den angedeuteten 
3 Richtungen. Die Bestgtigung hierffir sieht Verf. darin, 
dab es einerseits Gerstenformen mit intermediXrem Ahren- 
typus gibt, andererseits in Gebieten mit primitiver Lancl- 
wirtschaft, wie in Abessinien und in der Tfirkei; noch 
heute Mischkulturen von zwei- und mehrzeiliger Gerste 
vorkommen. Max Onno (glen). oo 

HERTA ROTHE, Morphologisch-entwicklungsgeschichUiche und 
genetische Analyse einer sich variabel manifestierenden Mutation 
von A n t i r r h i n u m  m a j u s  L. Z. Vererbungslehre 84, 
74---I32 (r95I). 

Bei Antirrhi~urn magus t ra t  in Mutationsversuchen das 
Merkmal Syncotylie mehrmals auf. Eine dieser Mu- 
tanten, subconnata I, zeigte eine groBe Variabilit~it der 
Keimpflanzen in bezug auf die Ausprggung des Merk- 
males, die yon Pseudonormal fiber Hemisyncotyl und 
Monocotyl zu Unifacial geht. Einer ausffihrlichen Be- 
schreibung tier einzelnen Typen, der t in  Bestimmungs- 
schl/issel angeffigt ist, folgenAusffihrungen fiber die Mor- 
phologie tier Keimblgtter und der Embryonen. Die Ver- 
teilung der Nachkommen auf die einzelnen genannten 
Klassen ist unabhgngig vom Phiinotyp der Elternpflanze, 
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Zwei verschiedene Herktinftc der Mutanten unterscheiden 
sich aber gesichert in Penetranz und Expressi~itgt des 
Merkmals. Die in versehiedencn Vcrsuchcn entstandenen 
Allele sind also nieht v6llig identisch. Ebenso sind ge- 
sicherte Unterschiede vorhanden zwischen subconnata I 
und 3 veeiterhin, phgnotypisch gleichen Mutanten. Im 
ganzen liegen 4 nicht allele Gene vor, die alle das Merk- 
real Monocotylie hervorrufen, sich abet in Penetranz und 
Expressivitgt unterscbeiden. Die Grundlagen fiir diesc 
Aussagen geben umfangreiehe Keimungs- und Selektions- 
versuche, anf die im einzclnen nicht eingegangen werden 
kann. Die auf breiter Basis durchgeffihrten Unter- 
suchungen zeigen, dab hier das Merkmal Monocotylie 
durch Verwachsung der beiden Keimblgtter zustande 
kommt und genetisch bestimmt ist. Ftir eine von 1R. v. 
WETTST~IN angegebene Hypothese der Entstehung der 
Monocotylie ist hier der experimentelle Nachweis ihrer 
M6gliehkeit erbracht, jedoch k6nnen andere Wege der 
phylogenetisehen Entstehung der Monocotylie nicht aus- 
geschlossen werden. C. Harte (Kdln). oo 

G. LEDYARD $TEBBIN$ it. and MARTA SHERMAN WALTER$, 
The evolutionary significance of two synthetic allepelyploid species 
of B r o m u s .  (Die Bedeutung zweier synthetischer allo- 
polyploider Bromus-Arten ffir die Evolution.) Portugal. 
Acta Biol. S6r. A. Vol. 1R. B. Goldschmidt S. lO6--136 
(1949/1951). 

Innerbalb der Gattung Bromus (Grundzahl n = 7) 
werden Kreuzungen zwischen Arten, die selbst allo- 
polyploiden Ursprungs sind, vorgenommen. Es handelt 
sich um Bastardierungcn yon B. Trinii {altohexaploid, 
2n = 4 ~) aus der sect. Neobromus mit B. cgri~.c~lus bzw. 
maritimus (allooktoploide Arten, 2n = 56) aus sect. 
Ceratochloa. Die F~-Bastarde sind intermedigr und 
wtichsig, die Meiose ist gest6rt und ffihrt zu v611iger 
Sterilit~t. Die mittels Colchieinbehandlung (Aufnahme 
durch die Wurzel) hergestellten Amphidiploiden sind 
wfichsig und fertil, die Meiose zeigt 49 Bivalente oder 
47 Bivalente und ein Quadrivalent. In der C4-Generation 
jedoch zeigten bet t3. oc~rinatus-Trinii 4 yon 6 cytologisch 
untersuchten Pflanzen hypoploide Chromosomenzahlen 
yon 93--97, bet B. maritimus-Trinii 4 yon 6 Pflanzen 
aneuploide Zahlen und zwar eine Pflanze mit 96 und drei 
mit 99 bzw. ioo Chromosomen. Phgnotypiseh sind die 
aneuploiden Pflanzen iiberhaupt nicht oder kaum von 
den euploiden zu unterseheiden. Elimination einzelner 
Chromosomen in der Meiose kommt bet allen untersuchten 
Pflanzen sehr h~ufig vor (53--1oo% der Tetraden mit 
Mikronuclei). Das weist darauf hin, dab Gameten mit 
verminderter Chromosomenzahl roll  funktionsf~hig sind 
und im Falle yon B. maritimus-Trinii Gameten mit fiber- 
z~hligen Chromosomen gegenfiber solchen mit verminder- 
ter Chromosomenzahl selektiv bevorteilt sein k6nnten. 
Die bet Allopolyploiden selten beobachtetc Vertr~glich- 
keit yon aneuploiden Chromosomenzahlen mit normalem 
Ph~noWp und Vitalitgt lgt3t schlieBen, dab den Eltern- 
arten eine ganze Reihe von Genloci und Chromosomen- 
segmenten gemeinsam ist. Versuehe zur Ansiedlung der 
Tettarakaidekaploiden unter natfirlichen Konkurrenz- 
verhgltnissen sind im Gange. Die Untersuchungen zeigen 
in beeindruckender Art  das Muster einer netzartigen 
Phylogenie, wie es bet mehreren gr6Beren Grgsergattungen 
wiedergefunden werden kann. Die neuen synthetischen 
Allopolyploiden lassen sich auI 2 diploide Arten aus drei 
verschiedenen Sektionen der Gattung Bromus zurfick- 
ffihren. R. Maly (Tiibingen). oo 

C y t o l o g i e  

MARIA GRAZIA AVANZI, Ricerche sulla poliploidiasomatica 
net tessuti differenziati della radice di alcune G*'amlnaceae. 
(Somatische Polyploidie in differenziertem ~Zurzelgewebe 
einiger Gramineen.) Caryologia (Pisa) 3, 351 -369  (1951). 

An den Wurzeln yon Keimpflanzen yon Sevale cereale, 
Hordeum v~lgare, Triticum durum, T. aestivum und Zea- 
Mays wurden mit ttilfe van 2,4-D in Konzentrationen van 
5 ~ bis io  ppm. im differenzierten Gewebe der Streckungs- 
zone Mitosen ausgel6st und daran die Polyploidiestufe 
der Gewebe bestimmt. Bet Secale war die 2,4 D-Kon- 
zentration yon 5o ppm. am gfinstigsten far die Mitose- 
ausl6sung. Das Pericykel, die Endodermis und der 

Zentralcylinder warcn diploid, w~hrend das Rinden- 
gewebe tetraploid und oktoploid waren, wobei die okto- 
ploiden Zellen in den inneren Schichten vorherrschten. 
Bet den 4n-Mitosen wurdcn 14 Diplochromosomen, bet 
den 8n-Mitosen 14 Quadruploehromosomen gefunden, die 
in der Regel bis zur Metaphase relativ miteinander ver- 
sehlungen sind, gelegentlich aber auch frtiher die Ver- 
schlingung 16sen. Infolge dieses versehiedenen Verhaltens 
finden sich Metaphasen mit 14 Quadruploehromosomen, 
solche mit 28 paarweise angeordneten Diplochromosomen, 
solche sowohl mit Paaren von Diplochromosomen mit 
Gruppen von 4 Monochromosomen und schliel31ich solche, 
bei denen 55 Chromosomen regellos vertei l t  waren. Bet 
Hordeum vulgate und den Trit@um-Arten war die Ver- 
teilung der diploiden und polyploiden Zellen in der 
Streckungszone der Wurzel ganz ghnlich wie bet der 
Secale. Bei Zea-Mays gelang es sehr viel schlechter - -  gut 
nur im Perieykel-Gewebe - -  als bet den andcren  unter- 
suchten Gramineen, durch 2,4-D Mitosen auszulTsen. In 
der Rinde wurden Metaphasen mit 20 Mono- und mit 
2o Diplochromosolnen sowie 8n-Anaphasen gefundcn, im 
Zentralcylinder wurdcn nur 2n-Mitosen gezghlt, obgleich 
die Gr613e mancher 1Ruhekerne ftir Polyploide sprach. 
Absehliel3end wird die Ursache dieser endomitotischen 
Vorg~nge und ihre Bedeutung ffir die ontogenetische Ent- 
wicklung diskutiert. 

F. Schwanitz (Niedermarsberg/Westf.). 00 

ALBERT LEVAN and JOE H IN TJIO, Penicillin in the al l ium test 
(Penicillin im Allium-Test.) Hereditas (Lund.} 37, 
306--324 (x95I). 

Die Wirkung verschieden starker Penicillinkonzentra- 
tionen auf die Ruhekerne und die Mitosen in den Wur- 
zeln von Allium cepa wurde gepriift. Bet starken 
Penicil l in-Konzentrat ionen ( io- -2o  Millionen i. 2.  je 
ioo cm a) starben die Zellen ab. Dabei bildeten die Ruhe- 
kerne pilzartige Auswiichse in das umgebende Plasma 
hinein. Diese Auswfichse platzten hgufig, und die chro- 
matisehe Substanz wurde in TrSpichenform in des 
Plasma verteilt. Gelegentlich platzten die ganzen Kerne, 
wobei klcinere und grSl3ere Bruchstticke gebildet wurden. 
Bet Konzentrationen zwischen i und IO Millionen E. 
wurde die Bildung yon C-Tumoren, bet solchen zwischen 
2 und 5 Millionen 2.  das Auftreten yon C-Mitosen beob- 
achtet. In einem sehr geringen und statistisch nicht ge- 
sicherten Umfang wurden ferner radiomimetische StS- 
rungen beobachtet, so dab dem Penicillin eine, wenn auch 
schwache, mutationsausl6sende Wirkung zugeschrieben 
werden kann. F. Sohwanitz (Niedermarsberg/Westl.). oo 

MARC $1MONET: Sur ia mTiose de quelques Pogoregel ia ,  
Pogoeye lus  et Pofloregel ioeyclus.  III. Hybrides r~alis~s 
i partir des I. • Hoogiamac (0ayeux} autossyndetica et X Ibmac 
(V. tubergen). (Uber die Meiosis einiger Pogoregelia, Pogo- 
~ydus und Pogoregelioaydus. I I I .  Die Herstellung van 
Hybriden aus I. X Hoogiamac [Cayeux] = autosyndetica 
und X Ibmac IV. Tubergen].) C. r. Acad. Set. (Paris) 
a32, I581--1583 (1951). 

Es wurden eine Anzahl neuer, komplizierter Komplex- 
Hybriden aus der Gattung Iris hergestellt. Als Ausgangs- 
material dienten die autosyndetisehen allopolyploiden 
Bastarde Pogoregelic~ (2n = 46; entstanden aus der Kreu- 
zung Pogoniris [n = 245 X Regelia [n = 22]), Pogocydus 
( =  Ibmac) (2n = 44; entstanden aus der Kreuzung Pogo- 
niris X Oncooydus [n = 2o]), sowie der Dreifachbastard 
Pogovegeliocydus mit 2n = 33 bzw. 211 = 45 Chromo- 
semen. Aus Analyse der Paarungsverhgltnisse wghrend 
der Meiose ergibt sich, dab zwischen den Elementen des 
Regelia- und Onoooydus-Genoms einige Affinitgt besteht, 
w~hrend dies zu demjenigen van Pogouiris nicht der Fall 
ist. Die Einzelangaben ffir die zahlreichen geprfiften 
Kreuzungskombinationen mtissen im Original nachge- 
lesen werden, de Lattin (Geilweilerho/). oo 

ROBERT K. $OOST, Comparative cytology and genetics of asy- 
naptic mutants in Lycopers ieon  esculentum MILL. (Ver- 
g le ichende Cytologic und Genetik asynaptischer Mu- 
tanten votl Lycopersioon esculentum MILL.) Genetics 36, 
41o--434 (1951). 

Asynapsis konnte als Ursache ffir die Sterilitgt van 
5 Tomatenpflanzen der San Marzano-Rassc ermittelt  
werdcn. Die Asynapsis ~uBerte sich in ether verminderten 
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Paarungsh~ufigkeit der Chromosomen im Pachytgn und 
den folgenden Meiosisstadien. Die sich daraus ergebenden 
Meiosisst6rungen hat ten eine hochgradige PollensterilitXt 
wie Sterilit~it der Samenanlagen zur Folge. Jedoeh war 
immerhin ein geringer Samenansatz zu verzeichnen, so 
dab bei Verwendung der asynaptischen Mutanten als 
SamentrXger eine genetische Analyse durchffihrbar war. 
Die Asynapsis der 5 ursprfinglichen Mutanten konnte 
auf je x recessives Gen zurfiekgeffihrt werden. Die 5 Gene 
s ind nicht allel. Die Paarungsh~ufigkeit variierte yon 
Pfianze zu Pflanze innerhalb des gleichen Genotyps und 
war sowohl an verschiedenen Tagen als aueh zu verschie- 
denen Zeiten des gleiehen Tages unterschiedlich. Es wird 
vermutet, dab die Paarungsh~ufigkeit yon der Tempera- 
tur abh~ngt. Die Asynapsis hatte keinen EinfluB auI das 
genetische crossing-over, obgleieh die Zahl der Chiasmata 
entsprechend der verminderten Paarungsh~tufigkeit herab- 
gesetzt war. Brabec (Hamb~trg). oo 

JOE HIN TJIO and ARNE HAGBERG: Gytological studies on 
some X-ray mutants of barley. (Cytologisehe Untersuchung 
an 1R6ntgenmutanten der Gerste.) An. Estacion exper. 
Aula Dei ~., 149 bis 167 (1951). 

Bei Gerste der Varietgt Golden barley wurde in Sval6f 
mehrfach die Mutation erectoides beobachtet, die eine 
_~nderung der Nhre bedingt. Die verschiedenen er-Formen 
s ind genetis~h nicht identisch, da ihr Bastard normal aus- 
gebildete 2ihren hat. Die F1 mit der Normalform zeigt je- 
doch eine herabgesetzte Fertilit~t, wXhrend die Mutanten 
selber in Pollen nnd  Samenansatz normM sind. Die cyto- 
logisehe Prfffung yon 2 Mutanten er I u n d e r  7 ergab nor- 
male Verhgltnisse in Mitose und Meiosis. Bei er 7 ianden 
sich jedoeh 2 Chromosomenpaare, die yon der Normal- 
form abwichen. Die F~ beider Formen mit der Stature- 
form ergab in der Meiosis einen Viererring, der Bastard 
zwischen e r r  und er 7 wies 2 Viererringe auf. Hierdurch 
ist das Vorliegen von reziproken Translokationen nach- 
gewiesen. An der Ver~nderung yon er 7 sind die Chromo- 
somen I und V beteiligt. Die translozierten Stficke 
mfissen bei er I gleich groB sein, so dab sich im cytologi- 
schen Bild keine Ver~nderung der L~nge der beteiligten 
Chromosomen ergibt, w~hrend bei er 7 die Austausch- 
stfieke verschieden groB sind. In  genetischen Unter- 
suehungen konnte kein crossing-over zwischen dem Mu- 
tantenmerkmal und der Translokation beobachtet wer- 
den. Die Zusammenfassung aller Beobachtungen ergab 
eine groBe Wahrscheinlichkeit daffir, dab die er-Mu- 
tanten dutch Ver~nderung der Chromosomen an der 
Translokationsstelle entstehen, also auf einem Positions- 
effekt beruhen. C. fararte (Kd(n). oo 

ZOchtung .  

A. BU(IHiNGER: (;yclamen-Z(ichtung. Z. Pf lanzenzf ichtg .  3o, 
355--386 (z95z) �9 

Verf. vermittelt  einen zusammenfassenden iJberblick 
fiber Wissenschaftler und Praktiker interessierende 
Fragen der Cyclamen-Zfichtung. Einer nach Chromo- 
somenzahl geordneten Einteilung in 17 Arten, die kurz 
nach ihren wesentlichen Merkmalen charakterisiert sind, 
Iolgt ein Kapitel tiber die vom zfichterischen Standpunkt  
aus zu erw~ihnenden Vorteile, insbesondere yon C. persi=. 
cure MILI-., das in erster Linie in Kultur  genommen 
wurde. Mehrjahrsnutzung als Samentr~ger, hoher Ver- 
mehrungskoeffizient, M6gliehkeiten der Bliihzeitlenkung, 
eine neue Best~iubungsmethode, werden u .a .  erw~hnt. 
Zwei Zuchtziele: i .  Erzeugung abweichender Typen, 
2. Beibehaltung natfirlicher Formen, werden unter- 
schieden. Behandelt werden u .a .  Gr6Be, Form, DulL, 
Farbe, Ffillung der Blfite, Petalenfransung und -kr~use- 
tung, Stengellgnge, Bliihdauer, Blattzeichnung, Krank- 
heitsresistenz. Blfihverh~ltnisse und Kreuzungstechnik 

linden Erw~hnung. Es folgt ein kurzer Hinweis auf die 
groBen Unterschiede hinsiehtlich Gr6Be, Form und ZahI 
der Chromosomen bei den einzelnen Arten und ihre Be- 
ziehung zu deren Blfihzeit bzw. geographischer Ver- 
breitung. Art- und Gattungsbastarde wurden in der 
Natur nicht gefunden. Die in der Literatur zitierten 
fragwfirdigen Bastarde werden besprochen und auf  die 
Schwierigkeiten der wtinschenswerten kfinstlichen Ba- 
stardierung hingewiesen. Im Kapitel Zuchtmethoden 
werden dem Praktiker neuere und einfachere Wege ge- 
zeigt, u. a, Rfiekbastardierung, Vorauslese der Samen, 
leichtere Art- bzw. Gattungsbastardierung infolge vor- 
hergehender Colchicinbehandlung, Mutationszfichtung, 
Polyploidiezfichtung bei Arten mit niedrigen Chromo- 
somensS.tzen und damit verbundene Heterosiswirkung. 
Den Abschlul3 bildet ein Kapitel fiber Organisation der 
Zfichtung in 0sterreich, Deutschland und Holland mit 
Angabe der Zuchtbetriebe und Zuchtsorten und ein Hin- 
weis auf Soften und Saatgutanerkennung. 

H. Rothe. oo 

W. RUDORF und F.WIENHUES, Die Zgchtung mehltauresistenter 
Gersten mit Hilfe einer resistenten Wildform (Hordeum, 
s p o n t a n e u m  n i f f r u m )  H 204. Z. Pf lanzenzf ichtg .  3 o, 
445--463 (z951). 

Hordeum spontaneum nigrum ist resistent gegen die 
tKONI~CKgRschen Gerstenmehltaurassen mit Ausnahme 
der selten vorkommenden 1Rasse F, sowie gegen die in- 
zwisehen  in Voldagsen aufgetretenen iRassen, welche z. B. 
die Sorte Gopal in geringem AusmaB befielen. Die seit 
1934 mit der Ausgangsform H 204 verfolgte Ziichtung 
wandte die Methode der IRfickkreuzungen mit verschiede- 
nen Leis tungssor ten  an, wobei vor jeder Rfickkreuzung 
ein bis mehrere Selbstungen eingeschaltet wurden, in 
welchen die Auslese giinstigster t(ombinationen betrieben 
wurde. Der Erbgang bei der Kreuzung mit Sommergerste 
erwies sich als monomer dominant. Bei Sommergerste 
konnten bereits nach .einmaliger Rfickkreuzung einige 
mehltauresistente Zuchtstgmme mit guter Ertrs 
ausgelesen werden, doch wurden weitere Werteigen- 
schaften wie Kornqualit~t, Standfestigkeit usw. erst nach 
einer weiteren 1Rfickkreuzung erhalten. Auch bei Winter- 
gerste gelang naeh zweimaliger Rfickkreuzung Kombi- 
nation yon Resistenz mit Ertrag, Standfestigkeit und 
Frfihreife. Die so erhaltenen Zuchtst~mme sind gegen 
alle in Voldagsen vorkommenden Mehltaurassen resistent, 
w~hrend auf anderer Grundlage (Pflugs Intensiv) auf- 
gebautes Material in den letzten Jahren gegen einige 
Rassen anf~llig geworden ist. --  Die verschiedenen Hand-  
h a b u n g s m 6 g l i c h k e i t e n  der Rfickkreuzungsmethode wur- 
den eingehend erl~utert. Bei einfacher genetischer Grund- 
lage ist eine Obertragung morphologischer Merkmale 
selbst bei stark differenzierten Formen theoretisch in 
wenigen Jahren m6glich, wenn in den Folgegenerationen 
laufend riickgekreuzt wird. Ross (Voldagsen). oo 

W. WETTSTEiN, (Jber Bastarde P i n u s  n i g T a  var. a u s t r i a c a  
X s i lves tr is .  Z. Pflanzenziichtg. 30, 473--477 (I95I). 

Zwei spontan entstandene vermutliche Bastardb~iume 
von Pinus  nigra var. austriaca X silvestris zeigen inter- 
mediates Verhalten der Lgnge der ein- und zweijghrigen 
Nadeln und des Tausendkorngewiehtes. Der Terpentin61- 
gehalt des Harzes liegt -P. siIv. wesentlieh ngher als dem 
anderen Elter. An Bastardnachkommen durchgeffihrte 
Bestimmungen des Trockengewichtes der Wurzeln, der 
Nadeln, des Epikotyls und des I-Iypokotyls lassen in ihrem 
Ergebnis vermuten, dab Rfickkreuzung mit P. nigra er- 
folgte. Es ergab sich eine Aufspaltung der Triebbeschaffen- 
heft von P. nigra zu derjenigen von P. silv. wie 2,02 : i , i 6  ; 
ifir die Nadell~s wurde entsprechend ein Verh~ltnis 
yon i , i  : 2,2 gefunden. Ein guter Harzer wies IKarzkan~le 
mit einem etwa dreimM grOBeren Querschnitt als normal 
auf. W. Herbst (Wittental i. Be.). oo 


