
25. Band, Heft 3 Referate. 

Verstgndigung in der Diskussion gerichtete Bestreben 
zwingt freilich dazu, bisher gebrguchliche Abgrenzungen 
und termini techniei zu vergndern, was zweifeltos nicbt 
ohne Widersprueh bleiben wird, so dab sehlieBlich der Ver- 
fasser Vorsehlgge unterbreitet,  die er erst zur Diskussion 
stellt. In einem Handbuch, das der Unterriehtung dienen 
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soll, kann eine Behandlung der der wissenschaftlichen 
Entwicklung noch vorausgreifenden Probleme leicht Ver- 
wirrung stiffen, so dankbar die Darstellung im fibrigen 
begriil3t werden sollte, zumal sehematische Zeichnungen 
die wiehtigsten Grenzlegungen sehr anschaulich machen. 

E. Ho/ /~ann  (Halle) 

REFERATE 
Genetik. 

ALFRED ERNST: ,,Maternal hybrids,, nach interspezffischen Be- 
st~ubungen in der GattumgP~'imula. 2. Sektion Farinos~e. Arch. 
Klaus-Stiftg. Vererbungsforschg. usw. 26, 187--322 
1195~). 

t~s wird fiber 8j~ihrige Kreuzungs~ersuche in der Sektion 
Farinosae beriehtet : Nach einem Vergleich der Fertilit~tts- 
verh~ltnisse und der Nachkommenschaften der tetra- 
ploiden, monomorphen P~,. lo~r mit denjenigen der 
legitimen und illegitimen intraspezifischen Bestgubungen 
an Lang- und Kurzgriffeln der diploiden, dimorphen 
Arten J~r. /a~'inosa und Pr. rosea werden die Ergebnisse 
der interspezifisehen Bestgubungen geschildert : W~thrend 
bei der Verwendung der diploiden Arten ats Mutter keine 
blfihenden Nachkommen erhalten wurden, gingen 82 
blfihende Pflanzen a, us den Bestgubungen an Pr. long# 
/lora hervor. Frueht- und Samenbildung waren bei diesen 
BestXubungen wesentlich geringer als bei der intra- 
spezifischen, Keimkraft und Vitalit/it der Nachkommen 
aus diesen Samen dagegen gleiehwertig. Die Nach- 
kommen glichen in Bliitenbau und Gesamthabitus v611ig 
P~'. longi/lom und gaben bei voller Fertilit~t typische 
Pr. longi/lora-Nachkommenschaften. In einer anschlieBen- 
den ausffihrlichen Diskussion werden, nach einer Zu- 
sammenstellung fiber die H~ufigkeit muttergleieher 
Naehkommen nach verschiedenen interspezifischen Be- 
stgubungen in der Gattung Primula, die Entstehungs- 
m6glichkeiten einseiUger Bastarde aufgefiihrt. Im Ver- 
gleich mit genetischen und cytolog!sch-embryologischen 
Untersuehungen nach Artkreuzungen in den Gattungen 
Solanum und Digitalis wird als, Entstehungsmodus Ifir 
die ,,maternal hybrids" in der Gattung Primula ex- 
zeptionelle, hybridogen induzierte Diplo-Parthenogenesis 
angenommen. L. Stange (KOln). o o  

KARL ESSER, Genomverdopplung und Pollenscblaucbwachstura 
bei Heterostylen. Z. Vererbungslehre 85, 28--5o (I953). 

Bei manchen homostylen selbststerilen Pflanzen kann 
dutch Genomverdopplung eine Selbstfertilit/~t erzielt 
werden. Um die entsprechenden Verh~itnisse bei 
Heterostylen zu untersuchen, wurden yon Lythrum 
salicaria und Fagopyrum esculentum Tetraploide her- 
gestellt und dann dureh Selbstungen, legitime und 
illegitime Fremdbest/iubungen a n  2 n- und 4 n-Pflanzen 
der Samenansatz bestimmt und in Paralleluntersuehungen 
in den Griffeln die Lgnge der Pollenschlguche gemessen, 
Es zeigte sieh, daft bei den Heterostylen durcla die 
Genomverdopplung im allgemeinen keine Selbstfertilit/~t 
erzielt wird. Tetraploide, homomorphe Pflanzen yon 
Fagopyrum escule~ctum werden dann sebstfertil, wenn der 
Griffel kiirzer ist als die L/~nge, die die PollensehlXuche 
nach Selbstung erreiehen k6nnen. Eine solche Selbst- 
fertilitXt der Tetraploiden tr i t t  nur  ein, wenn dutch zu- 
sgtzliche, genetische Vergnderungen die L/~nge des 
Griffels ge/~ndert wird. Bei beiden Arten liegt keine 
Keimungshemmung des Pollens vor, sondern eine Waehs- 
tumshemmung der PollenschlXuche. Knospenbest~ubun- 
gen zeigten, dab im Pollensehlauch kein Wachstums- 
hemmstoff vorhanden ist, sondern die Hemmung wahr- 
seheinlieh durch eine Immunitgtsreaktion zwischen 
Gri!fel und Pollenschlauch zustande kommt. Ein Zu- 
sammenhang zwischen den Flavoniarbstoffen des Pollens 
und der Hemmung ist nicht vorhanden. Es kann jedoch 
ein Zusammenhang zwisehen der Immuni tg t  und der 
Ern~hrung der Pollenschl~uche im Sinne der SrRAossehen 
Verbrauchstheorie angenommen werden. Die Hemmung 
der illegitimen Pollenschlguche h~ngt ab von einem 
WachstumsstofI im Pollenschlauch, der verbraueht wird 
und als Antigen wirkt, und einem als Antik6rper zu deuten- 
den Hemmungssystemim Griftel. C. Harte (K61n). o o 

AKE GUSTAFSSON, The cooperation of genotypes in barley. 
(Das Zusammenwirken von G~.notypen bei der Gerste.) 
Hereditas (Lund) 39, 1--18 (1953). 

Die Untersuchung richtet sich im wesentlichen auf den 
Nachweis, dab Mischungen yon Genotypen im ,,Ertrag" 
reinen St~tmmen fiberlegen sein k6anen (,,may be 
superior"). Die schwedischen Gerstensorten Gold, Maja 
und Bonus wurden bei 4 verschiedenen Saatdichten und 
2 Dfingungsstufen rein und in paarweisen Mischungen 
angebaut. Ergebnis fiir hohe Saatdichte: Bei niedriger 
Dfingung sind die Mischungen im Mittel mit  i o %  dem 
Paarmittel  der reinen Soften jiberlegen, bei hoher Diin- 
gung mit 7~o unterlegen. Bei geringer Saatdichte haben 
die Unterschiede eine entgegengesetzte Tendenz: hier 
sind bei hoher Dfingung die Mischungen um 9,5% fiber- 
legen, bei niedriger Dfingung schwanken die Differenzen 
zwischen --7,5 und +6,1% . Danach reagieren ver- 
schiedene Sorten (Genotypen) in verschiedener Weise 
miteinander in Abh~ngigkeit v%n der St/~rke der Umwelt- 
faktoren. -- AnschlieBend werden NachkommenschafteI~ 
einer induzierten Mutan~e ert.~9-vir (aus Maja, etwa 3o% 
crossover) analysiert, die in 4 Serien mit  verschiedener 
Saatst~rke und Dfingung angebaut waren. Ffir die Be- 
urteilung der ,,Lebenskraft" der Genotypen wird der 
mittlere Pflanzenertrag zugrunde gelegt. Die Homo- 
zygoten err29 sind mit 86,3% der Ausgangslinie unter- 
legen, die Heterozygoten ann~hernd gleichwertig (97,2 %). 
--  Die homozygoten Chlorophyllmutanten vir sind nicht 
tebensf~hig. Die Heterozygoten sind mit 1o8,6~o der 
Ausgangslinie iiberlegen, und in Kombination mit errs0 
ebenfalls noch mit  io4,8~o im Mittel aller Serien. In 
dihybrid spaltenden Nachkommensehaften haben die 
doppelt heterozygoten Genotypen den h6chsten Pflanzen- 
ertrag (lO4% gegen Normaltyp). -- Der FlXchenertrag 
der Mutante ert~o liegt bei 92~ gegen Normaltyp, die 
Nachkommenschaften Heterozygoter erbraehten jedoch 
io4%. Ffir die Chlorphyllmutation vir waren hereto- 
zygote Nachkomnlensehaften jedoch infolge des Ausfalls 
der Homozygoten im Fl~chenertrag um 4% unter der 
Normallinie, in Igombination mit ert~9 sogar um I3,3%. 
tmmerhin wird abet der Homozygotenausfall durch die 
Virvir-Gs st/~rker kompensiert als durch die 
NormMgenotypen und zwar unter allen Umwelts- 
bedmgungen. Ausgangspunkt der Betrachtungen ist die 
natfirliche Auslese im Sinne DARWlNS. Wenn auch im 
Kampf urns Dasein das weniCer Lebenst/ichtige zweifellos 
eher ausgemerzt werden kann, so habe diese Wirkung 
doch ein Gegengewichc in der M6glichkeit der wechsel- 
seitigen Erg~nzung, des Zusammenwirkens verschiedener 
Genotypen. (AuBerdem babe der Ztichter selbstbefrueh- 
tender Getreide in Zukunft  Soften zu schaffen, die aus 
mehreren St~mmen bestehen, die sich in gfinstiger Weise 
erggnzen. Naeh Meinung des P, ef. sind die hier vor- 
gelegten experimentellen Daten nicbt  ausreichend, um 
diese in der Literatur offene Frage zu entscheiden, Der 
F1/~chenertrag ist eine komplexe Eigenschaft, die yon 
Ertragskomponenten abh~ingig ist, die nicht unabh~ngig 
voneinander variierert. FAne Teilana!yse kann nut  sehr 
beschrXnkten ~rert haben, da Genotyp, Boden, Wit terung 
usw. im Zusammenwirken ffir die optimale Kombination 
entscheidend ist. Hier liegen die besonderen Probleme 
des ,,Feldversuches", die bei de r Analyse der Daten, bzw. 
bei den daraus gezogenen allgemeinen SehluBfolgerungen 
nicht genfigend berficksichtigt erseheinen.) 

Alfred Lein (Sc1~nega/Hann.). oo 

Physiologie.  
ELIE EIGHENBERGER, (Jber die Atmung lebender TabakbPitter. 
Ber. schweiz, bot. Ges. 62, 123--I63 (1952). 

Mit Hilfe der manometrisehen Methode nach WARBURG 
wurde der Gasstoffwechsel yon Tabakbl~ttern verschiede- 
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nen Entwicklungszustandes untersucht. Der R Q lag~#,~Linie herangezogene Sorte ,,Kleine Rheinlgnderin" zeigte 
lllgemein zwischen 1,15 und 1,35, sank aber bei Jugend- ~:i keinen derartigen Effekt. Es gelang nicht, die Nieht- 
Xttern im neutralen pH-Bereich unter i,o ab, w~hrend i'i reproduzimbarkeit der gl~OpOlDschen Ergebnisse aufzu- 

er bei Altersblgttern weitgehend konstant  blieb. Durch klgren. --  Daftir konnte gezeigt werden, dab die Deter- 
HCN und NaN a (1o -2 M) wird die Atmung um 7 ~ bis 9oO/o 
gehemmt, wobei der Unterschied zwischen den ver- 
schiedenen Entwicklungszust~nden der Blgtter nur  ge- 
ring ist. Durch Azid scheinen die Polyphenoloxydasen 
nicht vollst~ndig gehemmt zu werden, da nicht nut  die 
typische Braunfgrbung der Suspensionsfltissigkeit auf- 
tr i t t ,  sondern auch nach Catechinzugabe noch eine 
Steigerung der O:Aufnahme erfolgt. Beides ist bei 
HCN-Vergiftung nicht der Fall. Der RQ sinkt bei Azid- 
Vergiftung auf o,45 ab, w~hrend er bei Verwendung von 
HCN tiber I,O bleibt. Fluorid (o,i mg/em a) hemmt die 
Atmung um 5o%. Zusatz yon Brenztraubens~ure be- 
seitigt die Hernmung. Ferner weisen aueh die teilweise 
Aufhebung der Atmungshemmung durch Malonsgure mit 
HiKe yon Bernsteinsgure bzw. Apfelsgure sowie die 
atmungsf6rdernde Wirkung von Citronensgure, Bern- 
steinsgure und Apfelsgure auf das Vorhandensein eines 
Triearbonsgurezvclus hin. In Blatthomogenaten konnten 
fotgende Fermente naehgewiesen werden: Peroxydase, 
Polyphenoloxydase, Cytochromoxydase, Ascorbins~ture- 
oxydase, Glykol- und Milchs~iureoxydase. -  Die Oxy- 
dation yon Catechin konnte nu t  an ausgewachsenen 
Altersblgttern beobachtet werden und Iehlte bei intakten 
Jugendblgttern v611ig. In entsprechenden Homogenaten 
war die Reaktion erheblich stgrker bzw. wenigstens in 
nachweisbarem Mal3e anch dort vorhanden, wo sic bei 
intakten Blgttern fehlte. Es wird daher vermutet,  dal3 
die Polyphenoloxydase im normalen Blatt  auf irgendeine 
Weise inaktiviert  ist. - -  p-Nitrophenol und 4-Nitro- 
catechin hemmen die Atmung ganzer Blgtter um 8o bis 
9o%, ohne die Aktivitgt  der Polyphenoloxydase zu be- 
einflussen. O. Kc~ndler (Mi~nchen). o o  

B.B. ELLIOTT und A. G. LEOPOLD, A relationship between 
photoperiodism and respiration. (Eine Beziehung zwischen 
Photoperiodismus und Atmung.) Plant  Physiol. 27, 
787--793 (1952). 

An Blgttern yon Kurztag- (Sojabohne ,,Biloxi" und 
Xanthium) und Langtagpflanzen (Wintex-Gerste) sowie 
yon tagneutralen Erbsen (Alaska) und Tomaten (Michigan 
State Forcing), welche wghrend der photoperiodisch 
wirksamen Phase verschiedenen Belichtungsverhgltnissen 
ausgesetzt worden waren, wurde im WARBU~G-Apparat 
die Sauerstoffaufnahme gemessen. Die Kurztagpflanzen 
zeigten nach I-, 2-, 3-, 4- oder 6-tXgiger Kurztagbelichtung 
eine Steigerung der Atmung auf I i i ,  I23, 143, 145 und 
119% der i m Langtag gehaltenen vegetativen Kontrollen. 
Die Atmungssteigerung t rat  nicht auf, wenn die Dunkel- 
phase dutch i d Nachtbelichtung unterbrochen wurde; 
sic geht also mit  der unter diesen Bedingungen gleichfalts 
nieht eintretenden photoperiodischen Indukt ion parallel. 
Im Gegensatz dazu bewirken Langtagsbedingungen bei 
Langtagpflanzen eine Verminderung der Atmungs- 
intensit~t. Die Wirkung einer teilweisen Nachtbelichtung 
hatte dabei keine so deutlichen Wirkungen wie bei den 
Kurztagpflanzen. Tagneutrale haben bei Langtagbelich- 
tungen die h6heren Atmungswerte. Die Atmung der im 
Kurztag gehaltenen Pflanzen reagiert dabei auf eine 
Unterbrechung der Dunkelphase nicht. Es besteht dem- 
nach ein sehr enger Zusammenhang zwisehen der Photo- 
induktion und der AtmungsintensitXt dergestalt, dab 
Langtagpflanzen auf bliiteninduzierende Bedingun.gen 
mit einer Verminderung und Kurztagpflanzen mit elner 
Steigerung der Atmungsintensit~t  reagieren. 

"A. Schneider (Quedlinburg). o o  

WOLFGANG HAUPT, Untersuchungen Qber den Determinations- 
vorgang tier BIgRenbildung bet P / s u m  sa~ivnm. Z. Bot.  4 o, 
1--32 (1952). 

L~OPOLD hat angegeben, dab die Bltitenbildung bei 
der Alaska-Erbse dutch Aul3enfakkoren wie Tagesl~nge, 
Temperatur und Behandlung mit  Wuchsstoffen beein- 
fluBt werden kann. Verf. gelang es nicht, die yon LEO- 
POLD angegebene Tageslgngenabhgngigkeit des Einsatzes 
der Bltitenbildung zu reproduzieren Auch die in erster 

mination des Vegetationspunktes zur Bltitenbildung bei 
der zuletzt genannten Sorte bereits im etwa 5 d alten 
Keimling erfolgt: Erstes guBerlich sichtbares Zeichen 
ist die Entwicklungsf6rderung der Achselknospe, die zum 
Bltitenprimordium wird. Entfernung der Kotyledonen 
hat eine Hemmung der Bltitenbildung zur Folge (I. Bliite 
bei den Kontrollen am 9- Knoten, nach Entfernung der 
Kotyledonen am i1. bis 12. Knoten). Diese Hemmung 
kann durch die Behandlung der von den Kotyledonen be- 
freiten Embryonen mit Hefeextrakten noch verstgrkt 
werden. Die gleiche verstgrkende Hemmwirkung iibt 
allerdings auch der Kotyledonenextrakt selbst aus, ob- 
wohl die lebenden Kotyledonen an der intakten Pilanze 
doch gerade umgekehrt zu wirken scheinen. Das wirk- 
same Prinzip der Here- und Kotyledonenextrakte konnte 
noch nicht erfal3t werden. /~-Indolylessigs~ure scheint 
nicht in Frage zu kommen, da die untersuchte Konzen- 
tration (2, 5 �9 iom g/cm a) ohne bltihbemmende Wirkung 
war. v. Def i ler  (Gieflen). oo 

A. I .  HOUWINK and D.R. KREGER: Observations on the cell 
wall of yeasts. An electron microscope and x-raydiffraction study. 
(Beobachtungen uber die Zellwand von Hefen. Eine 
elektronenmikroskopische and ROntgenstrahl-Beugungs- 
Untersuchung.) I.eeuwenhoek J. Microbiol. a. Serol. 19, 
1--24 (1953). 

Von Protoplasma befreite Zellwgnde verschiedener 
Hefearten, insbesondere Candidc~ tropicalis und Bgcker- 
here, wurden in natfirliehem Zustand und nach che- 
mischer Behandlung (Kochen mit 3% NaOH und 20/o 
HCI) elektronenmikroskopisch und r6ntgenographisch 
untersucht.  Die native Wand besteht zu 75% aus 
amorphen Bestandteilen, die in kochender 2~ HC1 
leicht 16slich sind. Der gr6Bere Tell des Rtickstandes 
besteht aus Hefe-Glucan, der kleinere aus Chitin. Natives 
Glucan ist nicht alkalilSslich. Nach Behandlung mit 
kochender 2% HC1 wird es in Hydro-Glucan tiberftihrt 
und in verdtinntem kaltem Alkali 16slich. Hydro-Glucan 
nach Kochung mit 3% NaOH und 2~ HC1 zeigt Struk- 
turen yon dtinnen Fibrillen, deren Dicke mit s{eigender 
Behandlungsdauer zunimmt. Die RSntgendiagramme 
bestgtigen die fortschreitende Kristallisation. In der 
nat iven Wand scheint das alkaliunl6sliche Glucan nicht 
fibrill/ir zu sein, oder es liegen nut  sehr dtinne Fibrillen 
vor. Nach SXurekochung nnd darauffolgender Alkali- 
kochung bleibt ein kleiner Rest zurtick, der im Elektronen- 
mikroskop k6rnig erscheint und das R6ntgendiagramm 
yon Chitin ergibt. 

W. Wergin (Berlin-Lichter/elde). oo 

Cytologie.  

G. 4. D OWRI0 K, The chromosomes of Chrysanthemum, I.: The 
species. (Die Chromosomen von Chrysanthemum. I. Die 
Arten.) Heredity (Lond.) 6, 365--375 (I952). 

Ziel der Untersuchung ist die cytologisehe Entwicklung 
der Gartenformen. Die Chromosomenzahlen yon 6 der 
8 Sektionen EXGLER-PRANTL'S sind jetzt bekannt.  In den 
zwei groBen, geschilderten Verbreitungszentren: China- 
Japan und dem westliehen Mittelmeergebiet sind die 
Arten des ersteren meist polyploid und mehrjghrig, die 
des zweiten einjghrig und diploid, mit Ausnahme von 
Ghr. mc~ximum. (2 n = 90.) 8 Arten der orientalischen 
Gebiete haben verschiedene Grade der Polyploidie. Die 
Variation der Chromosomengestalt ist gering, die Insertion 
vielfach median. Mit der Zunahme der Chromosomen- 
zahl sinkt ihre Gr6Be: in diploiden Arten betrggt sic 
6 - - 8 # ,  bei Chr. lacustre (2 n = I98 ) liegt die Durch- 
schnittsgr6Be unter 3/~. Zus~itzliche Chromosomen 
fanden sich in 3 Arten. Ihr Verhalten in der Meiosis war 
normal, den Ph~inotyp beeinflul3ten sic nicht. Die Chro- 
mosomenzahlen der untersuchten Arten sind im Zu- 
sammenhang mit ihrer geographischen Verbreitung in 
einer Tabelle zusammengestellt. 

E. Stein ( Tiibingen). oo 


