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s tammung der Kulturpi lanzen yon Wildpflanzen darge- 
legt n i t  ausffihrlicher Betrachtnng der relativen Verluste 
bzw. Gewinne der typischen Kulturpflanzenmerkmale, 
der Formenmannigfaltigkeit_, des Gesetzes der homo- 
logen Reihen nsw. Die erblichen Grundlagen fiir die 
Entstehung der IKulturpflanzen sind im zweiten Kapitel 
besprochen. Hier ist die Rede yon dem Anteil der E r b -  
masse und der Umwel t  an den Leistungen der Kultur-  
pflanzen, yon Gen-, Chromosomen- und Genommuta- 
t ionen (besonders viel Platz n immt  die Polyploidie ein); 
knrz erw~hnt sind die noch wenig erforschte aneuploide 
Ents tehung der Kulturformen und die Plasmonmnta-  
tionen. Dem Einflul3 der Umwelt auf die Entstehung der 
KuKurpiIanzen (natfirliche und ktinstliche Auslese, pri- 
m~re und  sekund~re Knlturpflanzen, ihre Heimatgebiete 
und yon der , ,Entartung" der Knlturpflanzen) ist das 
dritte Kapitel gewidmet. Der Verf. betrachtet  hier die 
Kulturpflanzen mit  Recht sozusagen als die Tr~iger von 
, ,Erbkrankheiten",  welche abet den Wel l  der Pflanze ffir 
den Menschen erh6hen. Er  erwghnt weiter manehe Bei- 
spiele yon ,,Fehlzfichtungen" bezfiglich der Verminderung 
mancher Qualitgtsmerkmale (wie etwa Vitamingehalt  oder 
Zartheit  mancher Pflanzenorgane ant Kosten der Quan- 
t i t i t  oder einer ffir die Augen angenehmen Farbe). 

Nicht so gut gelungen wie die drei ersten Kapitel dieses 
ausgezeichneten Buches scheint uns das vierte: ,,Die Ge- 
schichte der Pflanzen'zfichtung - -  die Geschichte eines 
vom 3/[enschen gelenkten Evolutionsvorganges" zu sein. 
Wghrend i.n den ersten Kapiteln alle Erscheinungen und 
Entstehungsarten jeweils n i t  den neuesten, oft Original- 
beispielen nnd Angaben belegt werden, erscheint dieses 
Kapitel etwas oberfl~ehlicher, auch nieht framer auf den 
letzten Stand der Forschung ausgerichtet (man vermiBt 
z. t3. die bedeutenden neuen  Angaben nnd  Uberlegungen 
yon SP~AGUE fiber Mais u. a.). Vor allem abet fehlt dem 
VerL die Neigung fiir die sozialen, kultischen, 5konomi- 
schen und anderen nicht biologischen I3etrachtungsweisen 
in der Kulturpflanzenforschung, durch welche das Pro- 
blem der Knlturpflanzen erst seine Ffille bekommt und 

zu einem richtigen Kapitel der Kulturgeschichte wird. 
Jedenfalls kommt der Mensch selbst, der vom Verf. be- 
dingungslos Ms Lenker der Kulturpflanzenevolution an- 
erkannt wird, zu kurz. 

Das Gesagte soll keinesfalls als Vorwurf aufgefal3t wer- 
den, da die erw~hnten Probleme weder zur Kompetenz des 
Verf. geh6ren, noch ihre L6sung in diesem rein botanisch- 
biologischen Buehe beabsichtigt worden war, und wir 
m6chten dieses B~ndchen der allgemein bekannten Sprin- 
gerschen Reihe ,,VerstSndliche Wissenschaft" nicht nur 
ffir Anf~tnger oder Studierende, sondern auch ffir Fach- 
leute w/~rmstens empfehlen. 

I.  Greben~ikov (Gatersleben) 

SPENNEMANN, FRIEDRICH: Die Probenahme yon Saatgut. 
Frankfurt/M. : DLG-Verlags-GmbH. 1957. 56 S. Brosch. 
DM 2,40. 

Die richtige Entnahme yon Saatgutproben ist ffir einen 
grogen Personenkreis yon Bedeutung. Ffir diesen hat  
der Verfasser alle die bei einer Probenahme in der Bundes- 
republik zu beachtenden Vorschriften fibersiehtlieh zu- 
sammengestellt. In  vier allgemeinen Absehnitten wird 
der ganze Vorgang der Probenahme, angefangen vom 
Sinn der Probenahme, den notwendigen Kenntnissen des 
Probenehmers bis zur Plombierung und den zu entrichten- 
den Gebfihren beschrieben. In  diesen allgemeinen, gut 
lesbaren Text sind die gesetzlichen Bestimmungen des 
t3undes, der L~nder und Landwirtschaftskammern einge- 
flochten. Aber auch der Wortlaut  der einschlggigen Be- 
s t immnngen ist, nach den einzelnen L~ndern geordnet, 
zusammengestellt. Aui  die Vorschriftett des u 
Deutscher Landwirtschaftlicher UntersuchungsanstMten 
und die internationalen Prfifungsvorschriften wird hin- 
gewiesen. Ein Anhang enth~Ut die Mengeneinheiten der 
Proben und die Anschriften der Samenprfifungsstellen. 

Alle am Verkehr mit  Saatgut interessierten Personen 
werden dieses Heft sicherlich immer wieder gem zu ihrer 
Orientierung nnd zum Nachschlagen benutzen. 

Lehmann  (Gatersleben) 
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HEISER jr., CHARLES B.: Variation and subspeciation in the 
common sunflower, H e l i a n t h u s  a n n u u s .  (Variation und Sub- 
speciation bei der Sonnenblnme, H d i a n ~ h u s  a n n u u s . )  
Amer. Midland Naturalist  51, 287--3o 5 (1954). 

Zahlreiehe Herkiinite yon Wild- und RnderaKormen 
der fiber einen grogen Teil yon Nordamerika weft ver- 
breiteten Sonnenblume wurden auf Versuchsfeldern ge- 
zogen und nnter vergleichender Berficksichtigung des 
Verhaltens am natfirlichen Standort  auf ihre Variation, 
Taxonomie und wahrscheinliehe Evolution hin analysiert. 
Das Variationsmuster der stark variablen Art wurde an 
der Farbe der Scheibenblfiten und der Antheren, an der 
Zahl der Strahlblfiten und dem Scheibendurchmesser so- 
wie der Gr6Be der Ach~nen genauer geprfift. Trotz ge- 
wisser Ausnahmen ist die Variabilit~t der genannten 
Merkmale denttieh geographisch diiierenziert (I Areal- 
karte). Die haploide Chromosomenzahl n = 17 wurde 
wieder mehrfach best~tigt. Aus d e n  genetischen Ver- 
halten wird geschlossen, dab es sich bei der Sonnenblume 
nut um eine einzige Art handelt, alle ihre Rassen sind ho- 
moploid, Hybridisierung ist leicht m6glich, die Abk6mm- 
linge sind voll fertil. Im Gegensatz zu des Verf. Gliede- 
rung yon 1951 werden jetzt  die natfirlich vorkommenden 
Rassen in den Rang der Unterar ten erhoben und  auch be- 
schrieben: H.  annuus  ssp. lenticularis (DoIJGL.) CKLL., 
ssp. texanus ssp. nov., ssp. annuus L. Die Kultursonnen- 
blume verbleibt im Range einer Variet~t: var. macrocar- 
pus (De.) CKLL. ES werden viele M6glichkeiten fiber die 
Herkunft  yon H. a n n u u s  und seiner Unterar ten erwogen. 
Die Gesamtart  s tammt vielleicht yon einer erloschenen 
ein]~hrigen Art ab oder yon einer solchen, die seit der 
Abspaltung yon  H.  annuus sieh selbst noch stark ver~n- 
dert hat. Ssp. lenticularis steht der Ursprungsform der Art  
wahrscheinlieh am n~ehsten, ssp. annuus entstand aus 
l en t i cu lar i s  und gab ihrerseits unter  mitheKender Anslese 
durch den Menschen der var. marcocarpus den Ursprung, 

ssp. texanus verdankt  wahrscheinlich einer Hybridisation 
zwischen eingeffihrter lenlicularis crier annuus  n i t  ether 
Wildart (H. debilis var. cucumerifolius) ihren Ursprung. 

Th. Eckardt (Berl in)  oo 

MAURIZIO, A.: Pollengestaltung bet einigen polyploiden Kultur- 
pflanzen. [Bienenabt., Liebeield-Bern, Schweiz.] Gran a 
palynol. (Stockh.), N. S., I, 59--69 (I956). 

Bei 12 Kulturpflanzen bzw. Arzneipflanzen wurde der 
Pollen diploider und polyploider Formen vergtichen. Bei 
diploidem Pollen war gegenfiber haploidem das Volumer~ 
um 162 bis 209% vergr/SBert. Bei Salvia splendens betrug 
das Pollenvolumen der tetraploiden Pflanzen 187%, das 
der triploiden lO1% und das der oktoploiden 116% des: 
jenigen der diploiden. Die Polyploiden zeigten zum Teil 
eine Verkleinerung des LXngen--13reiten-Indexes der 
PollenkSrner, eine Zunahme der Zahl der tauben K~Srner 
und der Zahl der Keimporen. Dort, wo die Haploiden 
drei Keimporen besaBen, betrug deren Zahl b e i  den 
Diploiden vier. Wo bei den Haploiden 6 Keimporen vor- 
handen waren, fanden sich bei den Tetraploiden 8 Keim- 
poren. Die Verteilung der zusgtzlichen Keimporen ist 
bei einigen Arten bei den tetraploiden mit  drei Poren 
~hnlich wie bei den zweiporigen Diploide n, in anderen 
F~Ilen sind sie zufXllig auf der Oberfi~che verteilt, die 
dadurch eine unregelm~Bige Form erh~lt, t3ei den Pollen- 
k6rnern der S a l v i a - A r t e n ,  die 6 Keimporen besitzen, die 
bei den diploiden Formen die Exine in Segmente sehr 
versehiedener GrSl3e teilen, fiihrt das Auftreten der zu- 
sXtzlichen Poren bei den Polyploiden zu einer erheblichen 
Verst~rkung dieser Erscheinung. 

Schwanitz (Hamburg) oo 

MOH, C. C., and R. A. NILAN: Reduced gene transmission in ra- 
diation-induced mutant barley. (Reduzierte Geniibertragung 
bei strahleninduzierten Mutanten der Gerste.) [Div. of 
Radiat. and Organisms, Smithsonian Insti tut . ,  Washing- 
ton, and Dept. of Agronomy, State Coll. of Washington, 
Pullman.] J. Hered. 57, 129--131 (I956). 
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An 17 Linien von strahleninduzierten Chlorophyll- 
mutanten  der Gerste wurde ~rotz normaler Fertilit/tt ein 
hohes Rezessiven-Defizit beobachte~ (unter lO%), An 
zwei dieser Linien konnte durch reziproke Kreuzungen 
mit  einer Testsorte festgestellt werden, dab das Rezessiven- 
defizit lediglich auI eine geringere Befruchtungswahr- 
scheinlichkeit des mutan ten  Allels im Polten zurfiickzu- 
ftihren ist. Die ~lbertragung des mutan ten  AIMs dutch 
die Eizelle ist normal. A l/red Lein o o 

$r A., unfl h. BRUNS-NEITZERT: Das genetische Verhal- 
ten einer kurzri~hrigen Mutante yon T r i ] o l i u m  p r a t e n s e .  [Max- 
Planck-Inst.  f. Ziichtgs.-Forschg., Abt. f. Pilanzenbau u. 
Ziichtgs.-Biol., Neuhof bei Giel3en.] Ziiehfier 26, 153--I55 
(I956}, 

Bei Bestrahlung yon lufttrockenen Samen von Lembkes 
Rotklee war eine weil3bliihende Mutante mit kurzen 
Bliitenr6hren aufgetreten (ira Mittel 7,07 m m  gegen 
9,31 mm normal). Diese Form konnte auch yon Bienen 
befruchtet werden. Da Selbstungen der Mutante nicht 
gelangen, wurden zur genetischen Analyse Samen ver- 
wendet, die durch Spontanbestiiubung mit  RotMeepollen 
aus dem umgebenden Feldbestand entstanden waren. 
Bei den 5 ~ zur Blfite gebrachten F~-Pflanzen traten rote 
und rosa Bltitenfarben auf; die Werte ffir die L~inge der 
l~ronrOhren lagen zwischen 7,7 mm und 9,6 ram. Aus 
diesen Daten wird mit  einigen Vorbehalteu auf einen 
intermedi/iren Erbgang geschlossem Aus Selbstungen 
der FvIndiv iduen wurden 9o F~-Fflanzen gezogen, yon 
denen 33 rein weifl und 57 rot bis rosa bltihten; dieses 
Verh~iltnis yon 1, 7 : I  1/iBt sich vorl~iufig nicht ansreichend 
interpretieren. Dagegen rand sich iiir die Vererbung der 
Kronr6hrenl~inge ein monomeres Mendelschema: es traten 
25 langrShrige, 42 intermedi~Lre (7,5 bis 8,6ram) und 
22 kurzr6hrige Pflanzen auf. (Messungen an jeweils 
~oo BltitenrOhren aus Io Bliitenk6pfehen bei jeder 
Pflanze.) WeiBe Bliitenfarbe und Kurzr6hrigkeit kom- 
men in der F2 aueh getrennt vor, so dab diese Eigen- 
schaften yon 2 verschiedenen Genen vererbt werden 
mtissen. Baerecke (f4Oln- Vogelsang) oo 

Cytologie 
BARTEL$, FRITZ: Cylologische Studien an Leukoplasten unter- 
irdischer Planzenorgane. Planta  (Berl.) 45, 426--454 (I955). 

Es wird gezeigt, dab die Leukoplasten der Wurzeln yon 
Vicia /abe und anderen Pilanzen - -  die im mikrosko- 
pischen Bild homogen erseheinen - -  naeh Aufquellen in 
schwach hypotonischen L6sungen Grana erkennen lassen, 
die normalerweise in der Lichtbreehung mit dem Stroma 
tibereinstimmen und dadurch optisch ,,maskiert" werden. 
Die Grana lassen sich auch f~rberisch identifizieren und 
k6nnen in einzelnen F/illen ergriinen. Die Leukoplasten 
der Wurzeln und Rhizome yon Iris enthalten ebenso wie 
die der jungen Wurzeln yon Daucus carota Karotinoide, 
sind also als Chkomoplasten anzusehen. Junge ergrtinende 
Plastiden fluorescieren zun~chst homogen, lassen aber 

d a n n  bald ein differenziertes Prim~rgranum erkennen; 
die Proplastiden der Wurzeln entsprechen also denen 
oberirdischer Organe. In  sp/iteren Stadien wurde wieder 
die Ausbildung geldrollenartiger Granas~iulen beobacllteff 

Me/zner (Gatersleben) oo 

BAUTZ, E.: Zytatogische Untersuchungen an h~heren Pilzen. 
Bet. dtsch, bot. Ges. 68, I97--2o4 (I955), 

Zur cytologischen Identifizierung der in Pilzen vor- 
kommenden Plasmapartikel wird im AnschluB an die yon 
der Vfn. durchgeffihrten Untersuchungen an Helen eine 
Reihe yon F~rbemethoden vergleichend bei Asco- und 
Basidiomyceten zur Anwendung gebracht. Die Ergebnisse 
sind bei dem nntersuchten Material identisch und schlie- 
sen sich an die bei Zellen h6herer Pflanzen aufgefundenen 
Verh/ilicnisse an. L~ingliche bis runde, sehwach Iicht- 
breehende Gebilde, die mit  dem Nan~-Reagens u n d d e r  
AL~A~N-F/irbung nicht darzustellen sind, entsprechen 
den Mitochondrien (Chondriosomen) h6herer  Pflanzen. 
Stets runde, stark lichtbrechende Granula, die sieh mit  
den verwendefien vier F~irbemethoden erfassen lassen, 
entsprechen wahrseheinlich den Sph~Lrosomen. 

E. Perner (Mi~nster i. W.) oo 

BHATTACHARYJA, $. $., ,rid H. F. LINSKEN$: (Jber den EinfluB 
yon ,Systox", ,,Metasystox" und ,,Pestox" auf die Kerne und 6hro- 
mosomen van lZieia~aba.  Phy~opat. Z. 23, 233--248 (I955). 
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Es handelt  sich um systematische Insecticide, wobei 
als Systox t in  Gemisch der Di~tthylthiol-phosphors~ure- 
Ester u n d d e r  Di~ithyl-thiono-phosphorsXure-Ester des 
/%oxy~thyl-thio-~thyl/ithers, als lVietasytox t in  Gemisch 
der Dimethyl-Ester und als Pestox (=  Schraden) ein 
OktamethyI-tetra-pyrophosphorsXure-Amid bezeiehnet 
wird. Die Substanzen wirken aui Nebenwurzeln yon 
Vicia/aba, wie sie nach Decapitation der t-Iauptwurzeln 
gebildet werden. Nach 24 h treten bei o,oooz % aller drei 
Substanzen keine cytologischen Effekte auf, bei o,oo1% 
sehr schwaehe, bei o,oi ~o deutliehere StOrungen (Spindel- 
hemmung bei Metasystox, lockerer spiralisierte Chromo- 
somen); o,i und 1% wirken letal. Nach 48stfindiger Ein- 
wirkung verstfi.rken sich die cytologischen Effekte, Rfick- 
setzung nach diesem Zeitpunkt.  ftihrt, sofern keine le~ale 
Wirkung eingetreten ist, vor allem bei Pestox zu deut- 
lichem Riickgang der cytologischen Schgden. Sowohl 
in Humus- wie auch in SandbSden wirken die Substanzen 
weniger auf Wurzelspitzenzellen als in w~igrigen LSsungen. 
Um die Wirkung auf die Meiosis zu nntersuchen, werden 
die Substanzen dutch Lgngsspaltung der SproBachse und 
Eintauchen des abgespaltenen Teiles in die L6sung in 
die Pflanze gebracht. Nach 48stiindigem Aufstieg der 
LSsungen dutch den Transpirationsstrom sind bei 1% 
und-o,1% sowohl Pollenmutterzellen wie Embryosack- 
rnutterzellen tot, bei o,oi% treten Spindelhemmungen 
und Chromosomen-Korrosionen auf, wobei aber Meta- 
systox und Pestox schwgcher wirken. Da diese Sub- 
stanzen dutch die Wurzel oder bei Aufspr t ihen  durch 
Diffusion in die Zellen aufgenommen werden, erseheint 
troez des Verdfinnungseffektes durch den Boden nnd  
trotz der diffusionserschwerenden Cuticula eine Beachtung 
der cytologischen Effekte zweekmgBig. 

H. Marquardt (Freiburg i. Br.) o o 

BOYLE, W.S., and A. H. HOLMGREN: h cytogenetic study of 
natural and controlled hybrids between Ag,;opyron traehy- 
c a u l u m  and llorneu~n jubatum.  (Eine cytogenetfsche 
Untersuchung an natiirlichen und ktinstlich hergestellten 
Hybriden zwischen A gfopyron luachycaulum und Hordeum 
]ubatum.) Genetics 4 o, 539--545 (1955). 

Im n6rdlichen Utah vorkommende gut wiichsige, abet 
sterile Pflanzen, die als Elymus maeounii angesprochen 
werden, k6nnten sterile Hybriden zwischen Agropyeon 
/rachycaulum und Hordeum ]ubatum sein (ST~mNS U. 
Mitarb. 1946). Die Pollenmeiose dieser vermutlichen 
u n d d e r  durch kiinstliche ]3est~iubung erhaltenen Hy- 
briden wurde untersucht. Bride zeigten einen hohen 
Prozentsatz yon Univalenten and eine gro/3e Anzahl von 
bei den Teilungen zurtickbleibenden Chromosomen, die 
zur Bildung yon Mikronuclei in praktisch alien Pollen- 
k6rnern ffihrten. Dagegen verlief die Meiose der Elter- 
soften v611ig normal. Die kiinstlich hergestellten I-Iybriden 
waren morphologisch yon Elymus maco2,nii nicht zu 
unterscheiden. Beide waren intermedi~ir zu den Eltern 
und v611ig steril. Ant  Grund ihrer Belunde kommen Verff. 
zu dem Schlng, dab es sich bei diesen E. macou~ii tat-  
s~ichlich nm sterile I.iybriden zwischen A. trachycaulum 
und H. ]?abatum handelt. E. Wagner (Geilweilerho/) oo 

DEYSSON, MIGHELINE: AIt~ralions ehromosomiques pruvoqu4es 
par la guanine chez l ' A l l i u r n  c e p a  L. (Chromosomen-Aberr~ 
tionen durch Guanin bei Allium cepe.) C. r. Acad. Sci. 
(Paris) 2401 2006--2008 (1955). 

Von einer Konzentrat ion ab Io -~ beginnt  Guanin (2~ 
amino-6-oxypurin) bei Wurzelspitzenmitosen yon Allium 
cepc~ die IZernteitnngshiiufigkeit durch partielle Prgpro~ 
phase-Hemmung herabzusetzen. 2 �9 IO -~ Mol tuft  nach 
2stiindiger Einwirkung in 13% der Telophasen eine Ver- 
klumpung hervor, nach 4 Std his nach z 4 Std treten Frag~ 
mente auf. Rficksetzen naeh 24stfindiger Einwirkung l/i(3t 
die Mitosen sich erholen. Konzen t ra t ionenvon  3,0 �9 lO -4 
wirken toxisch. I4. Marquardt (Freiburg i. By.)oo 

GIME$1, N. L: Die Doppelbreehung der KernspindeI. Acta. bot. 
(Budapest) !, 27--34 (1954). 

Beobachtungen an der Kernspindel yon Cucurbita pepo 
bei der Mikrosporogenese, besonders bei der zweiten 
Kernteilung und fiber das Verhalten des Phragmoplasten. 
Die Kernspindel zeigt positive Doppelbrechung, die Verf. 
(ohne selbst Imbibitionsversuehe angestellt zu haben) als 
Formdoppelbrechung bezeichnet. Diese bleibt  jahrelang 
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in d e n  aufbewahrten Prgparaten (in Canadabalsam?) 
erhalten. Fixiereu mit  ]3oui~s Fliissigkeit steigert die 
Doppelbrechung. In  hypertonischer RohrzuckerlSsung 
verdfinneu sich die Spindelfasern unter  anwachsender 
Doppelbrechung; dabei entstehen L~ngsspalten iu der 
Spindel. Vor der Ausbildnng des Phragmoplasteu ver- 
schwindet die Doppelbrechung der Kernspindel in tier 
Mitre; die Fasern w a n d d n  sich in ein Sol urn. Die be- 
ginnende Bildung des Phragmoplasten geht dann  zuriick 
uud eutial tet  sich erst nach der zweiten Reifeteilung 
wieder, gleiehzeitig zwischen den vier Tochterkernen. Mit 
Nitroprussidnatrium konnten  mehrfach schwefelhaltige 
Aminos~iuren in der Kernspindel nachgewiesen werden. 
Nach Carminessigsgure-Behandlung t r i t t  bei der Mikro- 
sporogenese yon Pinus muga streiiige Struktur  der Kern -  
spindel hervor. Dies und die genannte Wirkung der 
Dehydrierung weisen daranf hin, dab die Spindel Faser- 
s t ruktur  besitzt. W. J .  Sehmidt (Gieflen) o o  

GOTTSCHALK, W., unfl N. PETERS: Die Chromosomenstruktur 
diploider WildkartoffcI-Arten und ihr Vergleich mit tier Kultur- 
kartoffel. Ein Beitrag zum Abstammungsproblem der Kartoffel. 
Z. Pflanzenziichtg. 34, 351--374 (1955). 

Als Beitrag zu dem Problem, welche diploide Wildform 
als unmittelbare Stammform der Kulturkartoffel an- 
zusehen ist, wurden die Pachyt~iu-Genome yon ii di- 
ploiden Arten (n=I2) verschiedener systematischer 
Untergruppen der Sektion Tuberosum mit dem Kartoffel- 
genom ( n = 2 •  12) verglichen. Wegen der starken Ver- 
kn~kuelung de r  Kerne konnten nur  bet 2 Species alle 12 
Chromosomen, bet 5 weiteren X l und bet 3"anderen 
io  Chromosomeu identifiziert werden. Cytologisch ge- 
sehelt s~eht Solanum stenotomum der Kulturkartoffel am 
ngehsten; bei IO der 11 idenfifizierteu Chromosomen 
besteht weitgehende Obereinsfimmung. Beide Arten 
dfirfteu auf eine hypothetische Form zuriiekgehen, aus 
der S. tuberosum (und S. andigenum) dutch einen auto- 
tetr  aploidenEntwicklnngsschritt  ents tanden siud,w~hrend 
S. stenotomum eine geringe Weitereutwieklung auf der 
diploideu Stufe erfahren hat.  Auf Grund der cytologischen 
]3efunde wird ein hypothetischer S tammbaum aufgestellt. 
Die Kulturkartoffel ist offenbar nicht  das Endglied ether 
phyl0genetischen Entwicklungsreihe; nach ihrem Karyo- 
typus n immt  sie eine Mittelstellung ein. Befunde yon 17 
tuberaren Solanum-Arten zeigen, dab das Satelliten- 
Chromosom sich im Laufe der Entwicklung nur  gering- 
ffigig gegndert hat. E. Wagner o o  

MENZEL, MARGARET Y.: A cytological method for genomc 
analysis in Gossyp ium.  (Eine cytologische Methode fiir die 
Genomanalyse bet Gossypium.) Genetics 40, 214--223 
(1955). 

Die 2 B-z-Translokation bei G. hirsutum besteht in 
einem Austausch eines sehr kurzeu Abschltittes eines 
Chromosoms im Da-Subgenom (Chromosom i) und  einem 
langen Abschnit t  eines Chromosoms im Ah-Subgenom 
(Chromosom 2). Chromosom I Yon G. raimondii (Da- 
Geuom) zeigt in der Metaphase verminderte Hgufigkeit 
der Chiasmeu mit  seinem hirsutum-Homologen im rechten, 
nicht  aber ira linkeu Arm. Chromosom 2 ist identisch mit  
einem yon den 4 Ah-Chromosomen, die sich yore A1-Genom 
(G. herbacevfm) in der Endenanordnung unterscheiden. 
Bestimmte Duplikationeu und  Stiickausf~lle bleiben ohne 
funktionelle Folgen. A.  Reitberger (Rosenho]) oo 

MORRIS, ROSALIND: Induced reciprocal translocations involving 
homologous chromosomes in maize. (Das Auftreteu reziproker 
Transloka~ionen zwischen entgegengesetzten Schenkeln 
homologer Ghromosomen beim Mats). Amer. J. Bot. 42, 
546--55 ~ (1955). 

Es wurden ruhende MaiskSrner mi t  RSntgendosen yon 
4ooo--32 ooo r und mit  5,8 �9 i01~--4I, 7 �9 IO TM thermischen 
Neutronen pro cm 2 bestrahlt. I n  18 yon 1636 unter-  
suchten Pflanzen t ra ten ,,Pseudo-Isochromosomen" auf, 
die durch reziproke Translokationen zwischen den ent- 
gegengesetzten Schenkeln homologer Chromosomen ent- 

s tanden waren. IO dieser 18 Konfigurationen konnten 
identifiziert werden; eine Dosisproportionalitgt liel3 sich 
- -  wohl wegen der geringen Anzahl - -  nicht nachweisen. 
I n  einer Piianze war eines der beiden Pseudo-Isochro- 
mosomen dutch eine 2. Translokation mit  einem nicht- 
homologen Chromosomen verbunden. - -  Im  Pachytgn 
zeigten die homotogen Schenkel der Pseudo-Isochromoso- 
men gew6hnlich normale Parallelkonjugation; lediglich 
in einem Paar derartiger Konfigurationen, das sich yon 
den beiden Chromosonlen Nr. io ableitete, wurden be- 
trgchtliche PaarungsunregelmitBigkeiten beobaehtet. In  
der Diakinese t ra ten die translozierten Chromosomen 
meist in Form yon 2 getrennten, verkiirztei1 Ringchromo- 
somen auf; die homologen Teile wurden offenbar durch 
ein Chiasma zusammengehalten. Bet der Bildung der 
]~quatorialplatte und der Polwanderung blieben sie etwas 
hinter den normalen Bivaleuten bzw. Chromosomen 
zuriick. In  3 Pflanzen waren die Pseudo-Isochromosomen 
aus den beiden Satelliten-Chromosomen des Kerns ent- 
standeu; die fiir die Bildung des 1Nucleolus verantwort- 
liche Region fehlte dem einen Chromosom, beim anderen 
war sie zweimal vorhanden. Es komlte naehgewiesen 
werden, dab eines der beiden translozierten Chromosomen 
bet der Gonenbildung in einen Tell der Gameten nicht 
miteinbezogeu wird. Es ist zu erwarten, dab ein derart 
groBer Ausfall chromosomaler Substanz die Sterilitgt 
der betreffendeu Keimzellen zur Folge hat. 

W. Gottschalk (Gieflen) oo 

RUTISHAUSER, A.: Das Verhaiten der Chromosomen in art- 
eigener und artfremder Umgebung. Yjschr. naturforschg. Ges. 
Ziirich zoo, 17--26 (I955).  

Trillium ist eiu bekanntes Obj ekt fiir die Demonstration 
VOlt Spezialsegmenten. Dabei gibt es, wie schon DARLING- 
TON und L~ CouR gezeigt haben, Chromosomenpaare, bei 
deltelt sich die einzelneu Partner  durch die Anzahl und 
Gr6Be ihrer Spezialsegmeute unterscheideu. Messungen 
an solchen heteromorphen Chromosomenpaaren zeigen, 
dab beide Chromosomen in der Gesamtl~inge ihrer en- 
chromatischen Abschltitte iibereinstimmen. Es wird ver- 
mulet,  dab die heterochromatischen Spezialsegmente bet 
Trillium ,,wahrscheinlieh eingeschaltete, zus~tzliche 
Chromosomenstficke sind, denen keine euchromatischen 
Abschnitte zugeordnet werden k6nnen, und dab sie dutch 
Verdoppelung und Vervielfachung schou bestehender 
kleinster heterochromatischer Teilchen entstehen". Aui 
Grund der Heteromorphie homologer Chromosomen ist es 
bet Trillium grandi/lorum mSglich, die Verteilung der 
Ghromosomen auf die F~-Generation leicht zu verfolgen 
und festzustellen, ob Prg- oder Post-Reduktion flit be- 
st immte Chromosomenabschnitte vorliegt, Die Priifung 
erfolgt nicht durch die iibliche Tetradenanalyse, sondern 
durch cytologische Untersuchung des uormalerweise tri- 
ploideu Endosperms,  wodurch ein ganz betrgchtlicher 
Zeitgewinn erzielt wird. Aueh fiir Untersilchungen fiber 
die Verteilung akzessorischer Chromosomen erweist sieh 
die cytologische Analyse des Endosperms als sehr ge- 
eignet. So lieB sich feststellen, dab die Verteilnng frag- 
mentarfiger akzessorischer Chromosomen auf die Ga- 
meten in beiden Geschlechtern un• erfolgt. 
Bezfiglich des Polyploidiegrades im Endosperm wurde 
gefunden, dab neben dem NormaKall mit  3n = 15 aueh 
F~lle mit  6n = 30 und I2n = 60 auftreten. Naeh Rassen-,  
Art- und Gattungskreuzungen (Paris quadrijolia X Trilli- 
um cernuum) treten in gleicher Reihenfolge mit  zunehmen- 
dem MaBe spontane Chromosomenaberrationen im Endo- 
sperm auf, die nach Ansicht des Autors zeigen, ,,dab die 
Chromosomenindividualitgt nicht  unter  allen Umst~tnden 
aufrecht erhalten wird". ,,Das Gesetz der Erhal tung der 
Chromosomenindividualit~ im Yerlauie der En~wicklung 
wird schon nach Rassenkreuzung, noch rnehr abet nach 
Gattungskreuzung durchbrochen. Die Chromosomen 
vergndern ihre Form, wenn sie in eine neue Umgebung 
verbracht werdeu; sie verlieren einzelne Abschnitte nnd  
fiigeu sich zu neueu t (ombinat ionen zusammen." Unter- 
suchungen, ob diese Erh6hung der spontanen Mutations- 
rate auf das Endosperm beschriinkt ist oder auch im 
Embryo vorkommt, liegen nicht vor~ Mechelke oo 


