
e4. Band, Heft z Referate. 31 

G e n e t i k .  

L. BUTLER, The linkage map of the tomato. (Die Koppelungs- 
kat ie  der Tomate.) J. tiered. 43, 25--35 (1952) �9 

Verf. gibt 7 Koppelungsgruppen beiTomaten bekannt, 
die in iibersichtlicher Weise zeichnerisch dargestellt wer- 
den. Sie umfassen 2 Gruppen mit je 8, i Gruppe mit 4, 
2 Gruppen mit je 3, 2 Gruppen mit je 2 Genen und 
5 Gruppen mit nut je einem Markierungsgen. Aile ge- 
nannten Merkmale, sowie 7 weitere, deren Koppelungs- 
analyse noch nicht abgeschlossen ist, und die sXmtlich 
monogen bedingt sind, werden unter Itinweis auf ent- 
spreehende Abbildungen in zitierter Literatur eingehend 
beschrieben. Besonders hervorgehoben werden die ftir 
Studien der Gemvirkung geeigneten Merkmale der 
Pigmentbildung und der Fruchtform. t~othe, oo 

ALFRED J. 0ASADY and KLING L.ANDERSON, Hybridizati(~n, 
cytological and inheritance studies of a Sorghum cross. Auto- 
tetraploid Sudangrass • (Johnscz~grass • 4n Sutfangrass), (Unter- 
suchungen fiber Kreuzbarkeit, Cytologic und Vererbung 
an einer Sofghum-t~reuzung. Autotetraploides Sudan- 
gras ;< [Johnsongras )< 4 n Sudangras].) Agronomy J. 
44, I 8 9 - I 9 4  (I952). 

Aus einer ~lteren Kreuzung zwisehen Johnsongras 
(Sorghum halepeme, 2n = 4 o) mit einer autotetraploiden 
Form des Sudangrases (Sorghum vuigare, 2n  = 2 o )  
wurden mehrere Selektionen erneut mit autotetraploidem 
Sudangras gekreuzt, um den Futterwert  zfichterisch zu 
verbessern. Der Ansatz war bei Verwendung yon 4 n- 
Sudangras als Mutter deutlich besser als umgekehrt:  
37,I ~ gegen 4,1%. Auf normalem 2n-Sudangras werden 
durch Pollen der Bastardlinien nur 28,4% abortierte, 
nicht keimfShige Schrumpfk6rner erzielt. Von seltenen 
St6rungen abgesehen, ist die Chromosomenpaarung und 
-verteilung bei S. hMepense und bei 4n-S. vulgare, wit aueh 
bei den Bastardlinien und den neuerlieh hergestellten 
Rfickkreuzungsbastarden regelm~il3ig, mit einer mehr 
oder weniger grol3en Zahl yon Quadrivalenten. Damit  
ist erwiesen, dab alle Chromosomen yon S. ha.lepense mit 
den Chromosomen yon S. vulgare paarungsffihig sind, und 
dab S. halepense als natfirliche autotetraploide Form von 
S. vulgafe angesprochen werden kann. Im Erbgang wur- 
den die Merkmale Dd (trockener/saftiger Stengel) und Pp 
(Rot/Braunf~rbung) untersucht. Wie bei normalem Su- 
dangras wurde ein Koppelungswert yon 3o% gefunden. 
Pp spaltet annXhernd 35 : i (zufallsgem~Be Chromosomen- 
trennung), wfihrend Dd intermedi5r zwischen den Re- 
lationen 35: i und 2o,8: i (zufallsgem~13e ChromatJden- 
trennung) liegt. Es ist anzunehmen, dab die Gene auI 
verschiedenen Armen eines Chromosoms liegen, Dd etwa 
25 or. ov.-Einheiten, Pp etwa 5 cr. ov.-Einheiten vom 
Spindelansatz entfernt. Lein. o o 

K.H. GNU and d. O. CULBERTSON, Studies on inheritance of 
seed size and other characters in a cress between an Indian and a 
North American variety of flax. (Untersuehungen fiber die 
Vererbung yon Samengr6Be und anderen Charakteren in 
einer Kreuzung zwischen einer indisehen und einer nord- 
amerikanischen Variet~it yon Flachs.) Agronomy J. 44, 
2 6 - 3 o  (I952). 

Die Kreuzung Dakota X Indian 1193-2 erlaubt Unter- 
suchungen zum Problem einer t~ombination der Grog- 
samigkeit und des hohen 01gehaltes der indisehen Varie- 
tXt mit den wertvollen Eigenschaften yon Dakota. Die 
Vererbung der GroBsamigkeit wird wahrscheinlieh durch 
multiple Faktoren gesteuert. Selektion auf Samengr6/3e 
erscheint aussiehtsreich. GroBsamigkeit und hoher Wuchs 
zeigen eine gewisse Tendenz zur Dominanz. Die Erbg~inge 
der Resistenz gegeniiber Welke und Rost sind voneinander 
und yon denjenigen fttr Samengr613e und Pflanzenh6he 
unabhfingig. Positive IKorrelation besteht zwischen 01- 
gehalt und iooo-I(orugewicht sowie zwischen Jodzahl und 
Pflanzenh6he. Negativ korreliert sind 01gehalt und Jod- 
zahl sowie Jodzahl und IOOO-I~orngewicht. Es steht zu 
erwarten, dab Linien selektioniert werden k6nnen, die hin- 
sichtlieh Samengr6Be und Olgehalt der Variet~t Dakota 
und hinsichtlich Pflanzenh6he der indischen VarietXt 
fiberlegen und in bezug auf Resistenz gegen Welke und 
Rost der Sorte Dakota zumindest ebenbfirtig sind. 

W. Herbst (Wittenlal i. Br.). oo 

REFERATE.  
MERLE T. JENKINS and ALIGE L. ROBERT, Inheritance of 
resistance to the leaf blight of corn caused by H e l m i n t h o ~  
s p o ~ i u ~  f u r c i e u m .  Vererbung der W'iderstandsf~higkeit 
gegen die dutch t tel~inthosporium turcicum ausgel6sten 
Blattflecken beim Mais.) Agronomy j.  44, 136 -14o  (1952). 

Bei den Versuchen, die mehr oder weniger stark aus- 
gepr~gte Resistenz gewisser Maisst~mme gegen Helmin- 
thosporium lurcicum dutch Kreuzungsexperimente auf an- 
fgllige Linien zu iibertragen, waren die erzielten Ergeb- 
nisse sehr unterschiedlich. Zur Klgrung dieter Verh~ilt- 
nisse untersuchten die VerfI. die Anf~lligkeit in I~reu- 
zungen, die sowohl F 1, t72, als auch Rfickkreuzung mit 
beiden Eltern umfaBten, zwischen der hochanfglligen 
Inzuchtlinie ,,R 4" und 5 resistenten Linien und zwisehen 
der resistenten Inzuehtlinie ,,NC 34" und 3 anfglligen 
Linien. Die Infektion des in 6 Wiederholungen angelegten 
Feidversuches wurde mit einer Mischung yon 17 Stgmmen 
yon ttelmi~thosporium [urcicum 9real in der Zeit vom 
23.6. bis 22.7- durchgeffihrt; Ende September erfolgte 
die Befallspriifung: Die ttgufigkeit der Befallsgrade 
wurde prozentual berechnet und graphisch dargestellt. 
Die Reaktion der 5 resistenten Linien mit ,,R 4" wit auch 
der 3 anfgll igenLinien mit ,NC 34" ist sehr unterschied- 
lieh und fflhrt zu dem Sehlul3, dab die Resistenz gegen 
ttelminthosporium lurcicum dutch eine ziemlich groBe 
Zahl yon Genen verursacht wird, wobei jedoch infolge der 
offensiehttichen Dominanz der beiden resistenten Linien 
,,NC 34" und ,,Mo 2IA" in der Priifung mit ,,R 4" das 
Vorhandensein eines Hanptgens f fir Resistenz Mar zu 
erkennen ist. Die anI~tllige Linie ,,R 4" dagegen besitzt 
ein ftir extreme Anfglligkeit verantwortliehes Hauptgen, 
das in den beiden anderen anfglligen Linien nicht vor- 
handen ist. Rothe. oo 

A. OHLENDORF y W. RUDORF, Hibr[dacifn entre T~iticurrt 
aes t ivu~n y A g ~ o p y ~ u m  i n t e r m e d i u m .  (Bastard~erung 
zwischen Triticum aestivum und Agropyrum intermedium.) 
Genet. Iberica 2, 287--294 (z95o). [Spaniseb]. 

Aus der Meiose der F~-Bastarde zwischen T. aestivum 
und A. intermedium (2n = 42) ist zu schlieBen, dab tin 
Agropyrum-Genom mit einem der Weizengenome homo- 
log ist (7 Bivalente). Dutch Rfickkreuzung mit T. aesti- 
rum entsteht eine vielf6rmige Nachkommenschaft mit er- 
h6hten Chromosomenzahlen (2n > 5o). Es k6nnen mehr 
oder weniger konstante Typen entstehen. Dem Weizen 
~hnliche Typen haben 42 bis 5o Chromosomen, inter- 
medifire Typen mit Pr~valenz des Weizens 4 2 - 5 6  und 
mit Pr~tvalenz yon Agropyrum 52--6o. Es entstehen 
offenbar neuartige Genome mit einem Austausch yon 
Chromosomenpaaren zwischen verschiedenen Ursprungs- 
genomen. Es wurden Hybriden mit einfacher oder kom- 
binierter Resistenz gegen Mehltau, Gelb- und Braunrost 
beobachtet. In einer Tabelle wird ein l~berblick fiber die 
genomatische Zusammensetzung verschiedener Bastard- 
typen gegeben, die durch Testkreuzungen mit den Eltern- 
arten mit nachfolgender Untersuchung der Bindungs- 
verh~ltnisse in der n~chsten Generation Iestgestellt 
werden konnte. A. Lein (S6hnega/Hann.). oo 

M. M. RHOADES, The effect of bronze I~cus on anthocyanin for- 
mati~n i n maize. (Die Wirkung des Bronze-Locus auf die 
Anthocyaninbildung beim Mais.) Amer. Naturalist 86, 
IO5--zo8 (1952). 

Der Bronze-Locus ist im kurzen Schenkel des Chromo- 
sores 9 etwa zwei Einheiten yon shrunken-1 entfernt. Der 
Bz-Locus bestimmt die Pigmentbildung nicht, beeinfluBt 
dagegen tiefgehend die Art  der erzeugten Pigmente und 
in gewissen F~llen auch ihre Lokalisation in der Zelle. 
Die Wechselwirkungen der Pr, P1 und B-Loci mit dem 
Bz-Locus wurden untersucht. In den Bz-Pflanzen mit 
der Konstitution A1A~CIRPr/pr (purpurne/rote Aleuron- 
farbe) und A1A~CRP1/pl, bzw. A1A,2bPl/pl (tief pur- 
purne/,,sunred" bzw. verdtinnte F~rbung der licht- 
exponierten Pfianzengewebe) sind Anthocyanine in den 
Vakuolen und kein braunes Pigment in den Zellwfinden. 
Die Ph~inotypen der recessiven bz-Pfianzen sind bronze- 
farbig mit verschiedenen T6nungen; das braune Pigment 
in den Zellw~nden und die Menge der Anthoeyanine in den 
Vakuolen sind sehr stark herabgesetzt. Die Pericarp- 
f~irbung wird durch den Bz-Loeus nicht beeinfluBt. 

B. GydrHy (Budapest). oo 
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P h y s i o l o g i c .  

HANS HUBER, 0her den Einflul] der Belichtung auf dieWuchsstoff. 
empfindlichkeit der Keimstengel von Cueumis safe,us L. Her. 
schweiz, bot. Ges. 61,499--538 (I95I). 

Hypocotyle yon Cu~umis saXivus reagieren nach Vor- 
behandlung mit IES-L6sungen niedriger Konzentration 
negativ, bei hOherer IKonzentration positiv geotropisch; 
die dazwischen !iegende Umschlagskonzentration wurde 
ermittel t  und mi~c ihrer Hilfe die Wirkung von Lieht und 
Temperatur  auf die geotropische Reaktion bestimmt. Es 
stellte sieh heraus, dab die Umsehlagskonzentration be- 
liehteter Gurkenkeimlinge h6her ist als diejenige un- 
beliehteter. Erh6hung der Temperatur  erniedrigt, Ab- 
ktihlung dagegen erh6ht die Umschlagskonzentration. 
Da durch kolorimetrische Messung Iestgestellt wurde, dab 
sowohl belichtete wie unbelichtete Hypocotyle gleieh vim 
IES aufnehmen, schlieBt Verf. aus seinen Ergebnissen 
auI eine Herabsetzung der Wuehsstoffempfindlichkeit der 
Cucumis-Hypoeotyle durch das Lieht. J. Reine~'t. o o  

A.C. LEOPOLD and FRANGES I. SGOTT, Physiological factors 
in tomato fruit-set. (Physiologische Faktoren des Frucht- 
ansatzes der Tomate.} Amer. J. Hot. 39, 3IO--317 (1952). 

An der selbststerilen Tomatensorte John Baer, deren 
Staubbl~itter durch Ausbildung eines braunen nekro- 
tischen Ringes unterhalb der Antheren funktionslos 
werden, wurden die Bedingungen des Fruchtansatzes 
durch Best~iubung und Behandlung mit o,0o3% p-Chlor- 
phenoxyessigs~iure untersucht. Um den EinfluB ver- 
schiedener N/ihrstoffe und Umweltbedingungen zu stu- 
dieren, wurden einzelne Bltiten nach Wuchsstoffbehand- 
lung in I~ Agar mit den betreffenden Zus~itzen bei 18 ~ C 
in diffusem Licht eine Woehe kultiviert (zur Unter- 
drt/ckung von Schimmelpilzen wurde nach 24 h 0, 5 cm 3 
o,o25% Sulfanilamid zugesetzt. Nach 7 d wurde aus- 
gewertet. Als IKennzeichen des Fruchtansatzes diente 
die Beobachtung der Fruchtknoten : gehen sie zur Frucht- 
bildung fiber, verschwinden die Rinnen zwisehen den 
einzelnen Fruchtbl~ittern. Nach 7 d haben die ent- 
wicklungsf~ihigen Fruchtknoten einen Durehmesser yon 
ca. 4 mm. An der Pflanze ist der Fruchtansatz streng 
und quanti tat iv bestimmt durch das Vorhandensein relier 
Bl~tter. Diese sind im Dunkeln weniger wirksam als im 
Licht. Dies gilt sowohl ffir befruchtete als auch fiir 
parthenokarpe Friiehte. In den Agarkulturen wurde 
festgestellt, dab der Fruchtansatz yon der Temperatur 
(Opt. I8 - -22~ und der Sauerstoffwirkung abhiingt. 
Von den verwendeten Stoffen wirkten f01gende gtinstig 
auf den Fruchtansatz:  Fructose (weniger gut Glucose und 
Rohrzucker), Fumar- und Apfels~iure (weniger gut Ci- 
tronen-, Wein- und ~-Ketoglutars~iure, unwirksam 
blieben Essig- und OxalsXure), Asparagin und Glutamin 
(die entsprechenden S~iuren wirkten kaum). Verschiedene 
Wirkstoff- und Harnstoffderivate, Aminos~uren (am 
besten Arginin), Ammonsulfat (besser als Natriumnitrat  
und KH2PO4), auch Ascorbins~iure und Glutathion wirk- 
ten positiv. F f r  die meisten organisehen Substanzen 
liegt die optimale Konzentration bei io -4 tool, bei wenigen 
um eine Zehnerpotenz dart/ber oder darunter. 

Fuchs (Gdtlingen). o o  

J. P. NIT$0H, EWIN B. KURTZ jr., ~IAMES L. LIVERMAN and 
F.W. WENT, The development of sex expression in cucurbit 
flowers. (Die Entwicklung der Geschlechtscharaktere in 
Kt/rbisbliiten.) Amer. J. Hot. 39, 32--43 (I952) - 

Hauptversuchspflanze ist Cucurbit~ pepo L. vat. Acorn 
oder Table Queen, bei der v o n d e r  Basis zur Spitze bin 
(nur HauptsproB verwendet) ein charakteristiseher ~Jber- 
gang in der Ausbildung der Bit/ten zu ln~innlichen (Basis) 
und weiblichen (Spitze) zu beobachten ist. Die Verff. 
sprechen yon 5 Phasen: I. unterentwickelte m~innliche, 
2. normale mXnnliche, 3. normale m~nnliche + normale 
weibliehe, 4. gehemmte miinnliche + vergr6Berte weib- 
liche und 5. weibliche Bit/ten rail Riesenfruchtknoten und 
Tendenz zu Parthenokarpie, die von einzelnen Bit/ten 
auch erreicht wird. Die Folge der Phasen kann nicht 
durch auBere Faktoren ge~indert werden, wohl aber ihre 
Dauer in dem Sinne, dab die Entwieklung der ersten weib- 
lichen Bliite dutch kurze Tagesperiode (8 h) und relativ 
niedrige Temperatur  ( io--23 ~ C) withrend der Nacht- 

periode zu einem h6heren Internodium hinausgeschoben 
werden kann. Wesentlich kommt es auf die wXhrend der 
Naeht einwirkenden Temperaturen an. Diese Ergebnisse 
werden mit Cucumis sativus L. und C. c~nguria L. be- 
st~tigt, sofern deren spezifische Eigenttimlichkeiten in 
Reehnung gestellt werden. - -  In der Diskussion stellen 
die Verff. den Zusammenhang mit der iibrigen Literatur 
zu diesem Problem her, wobei auch die m6gliche Rolle 
von Wuchsstoffen in Betracht gezogen wird. 

W. Halbsguth (Bonn). o o  

L.I .  SERGEEV, Biologische Analyse des Jahrescyclus der Ent- 
wicklung yon Obstkulturen und ihre Bcdeutung. Selekeija i Se- 
menovodstvo 19, H. 5, 27--33 (1952) [Russisch]. 

Untersuchungen an Obstpflanzen der subtropischen 
und der gem~Bigten Zone zeigten, dab die letztgenannten 
eine winterliehe Ruhezeit yon mindestens i ~ Monaten 
brauchten, ehe sie erneut austreiben konnten. Sub- 
tropische Pflanzen dagegen sind ohne Pause bei geniigend 
hoher Temperatur auch im Winter blfihf~ihig. Die 
anatomisch-physiologische Analyse der Knospen er- 
brachte die Erkl~irung hierfar. Bei den Obstarten der ge- 
m~iBigten Zone, wie z. B. Pflaumen, Kirschen u. a., ist 
die ]Entwicklung lebensf~,higer Antheren und Carpelle an 
eine Temperatur yon weniger als +io ~ C gebunden. Bei 
hOherer Temp. ausgebildete Organe degenerieren beim 
Austreiben. Die ]~rseheinung einer zweiten Baumbliite 
im Sp~itherbst erkl~irt sich in l~bereinstimmung hiermit 
daraus, dab in diesem Falle ein vorzeitiges --  durch 
~ul3ere Einfliisse wie Troekenheit, Frost, Sch~idigung 
durch Parasiten oder Chemikalien - -  Austreiben der fiir 
das nfichste Jahr bestimmten Blaten erfolgt. --  AuBer 
der Temperatur spielt auch die sog. ,,kritische Periode 
der Entwicklung" eine Rolle, d .h .  die Zeit, in der die 
physiologischen Prozesse am intensivsten ablaufen und 
in der die Pflanzen also gegen ~.uBere Einflflsse am 
empfindliehsten sind (z. B. Wasserversorgung). - -  Far  
die Ziichtung ist es auch wichtig, zu wissen, in welchem 
Monat die Ausgestaltung der Bliiten in der Knospe erfolgt. 
So k6nnen z. B. im Dezember angelegte Bliiten im Fe- 
bruar leiehter erfrieren Ms solehe, deren endgiiltige 
Differenzierung erst nach den Februarfr6sten erfolgt. 
Verf. sieht hierin einen Beweis fiir die IRichtigkeit der 
Stadientheorie. Ri~diger (Niederm~rsberg). o o  

G.M. SOLOVJEV, Die Bedeutung der Heterostylie bei der Ba- 
stardierung des Buchweizens. Selekeija i Semenovodstvo 19, 
H. 4, 17--28 (I952) [Russisch]. 

Auf Grund eigener Versuche mit kiinstlicher Be- 
st~iubung und Beobachtungen an Feldkulturen des Buch- 
weizens unter Beriicksichtigung zahlreicher Literatur- 
angaben kommt Verf. zu dem Schlul3, dab die Befruch- 
tung des Buchweizens bei allen Best~iubungstypen statt- 
linden kann, wenn die bestimmten Bedingungen vor- 
handen sind. So z. B. muB man, um eine Befruchtung bei 
illegitimer Best~iubung hervorzurufen, folgende Bedin- 
gungen schaffen: i. Abwesenheit der legitimen Pollen auf 
den Narben; 2. vollst~indiges oder fast vollst~indiges 
Fehlen der legitimen Befruehtung in der ersten H~ilfte der 
Blfihperiode; 3. dazu muB noch eine geniigende Diffe- 
renzierung der Geschleehtszellen bei den Pflanzen mit 
gleichem Bliitenbau vorhanden sein, was bei den Pflanzen 
auf einem Felde nur bei den BHiten, die sich in der zweiten 
H~lfte der Bliihperiode 6linen, mgglieh ist. Fiir eine 
Selbstung ist notwendig: I. Fehlen yon Fremdbest~iu- 
bung; 2. eine vollst~ndige oder fast vollst~indige Ab- 
wesenheit der Friiehte, die dutch Fremdbestiiubung der 
Bliiten entstanden sind, bevor die zur Selbstung f~ihigen 
Bliiten geSffnet sind; 3. eine geniigende Differenzierung 
der Geschlechtszellen einer Pflanze, Die legitime Be- 
st~iubung ft/hrt beim Buchweizen immer zur Befruchtung, 
vorausgesetzt, dab die Bliiten normal entwickelt sind. 
Diese Befruchtung finder beim Vorbandensein yon be- 
liebigem Pollen statt. Die Beobachtungen zeigten, dab 
illegitime Befruchtung sowie Selbstung unter normalen 
Feldbedingungen nie stattfinden. Die ganze Ernte ist ein 
Ergebnis nur legitimer Befruchtung. Bei Buehweizen ist 
die tteterostylie also biologisch der Trennung der Ge- 
sehleehter gleichzusetzen. Zum SchluB werden die 
zt/chterischen Konsequenzen gezogen. 

I. Orebend~ikov (Oatersleben). o o  


