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trierter Form mi t  vielen Tabellen, Diagrammen und 
Schemazeichnungen ausgestat te ten Werkes ein Verdienst  
um die SehlieBung einer Lficke im biochemisehen Schrift- 
tum erworben haben, nnd dab dieses Taschenbuch, wie es 
ihm 1RICHARD K~E~, Heidelberg, im voranstehenden 
Geleitwort wfinseht, zum unentbehrlichen Ratgeber  ffir 
alle diejenigen wird, die dutch ihre Arbei t  im Labora-  
torture, Studierzimmer oder Betrieb ,,die chemische For-  
sehung des Lebendigen f6rdern" wollen, oder die ,,im 
Rahmen unseres Wirtsehaftslebens mit  Pflanzen, Tieren 
und Mikroorganismen zu tun  haben und deren Pr0dukte  
wetter verarbei ten" .  Das Taschenbuch besi tzt  den Cha- 
rakter  eines Nachschlagewerkes, das eine rasehe Orien- 
t ierung fiber die wichtigsten physikalisch-chemischen 
und biologischen/)aten der im Organismus vorkommenden 
oder yon ibm abgegebenen oder mi t  ihm gezielt oder un- 
bewul3t in Berfihrung gebrachten Stoffe erm6glicht, und 
das auBerdem in knapper,  zumeist 1~rggnanter Form das 
prinzipiell  Methodische, aber hgufig auch Einzelheiten 
bioehemischer Arbeits technik an Gesamtorganismus, 
Gewebe, Zelle und Zellbestandteil  angibt.  Wie es bet 
Benntznng yon Bfichern rai l  s tarker  Zusammendrgngung 
ether Ffille yon Tatsachenmater ia l  auf engstem Raum 
zu sein pflegt, so schafft auch bier erst die intensive Be- 
nutzung des Buches und die fortsehreitende Kenntnis  
seines Inhal ts  das Opt imum fiir die Aussch6pfbarkeit  des 
gebotenen Stoffes. Nahezu die erste H~,tlfte des Tasehen- 
buches wird beansprucht  yon den Angaben zur physi-  
kalischen und chemisehen Kennzeichnnng anorganischer 
und organischer Verbindungen, nachdem e in ld tend Ab- 
kfirzungen yon wissenschaftlichen Zeitsehriften und 
Sammelwerken sowie yon chemischen Verbindungen und 
biologischen Begriffen zusammengesteUt und die Nomen- 
k la tnr  der Aminos/iuren und Vitamine nnd mathe-  
rnatisch-physikalische Hiifsmittel  (Konstanten,  MaBein- 
heiten, Umrechnungsfaktoren) abgehandelt  wurden. Be- 
sondere Kapi te l  sind der PhysikMischen Chemie (LS- 
sungen, freie EnthMpien biochemisch wichtiger Gleich- 
gewichte, Kinetik,  Membranpotent iale  und Donnangleich- 
gewichte) nnd der Radioaktivit~Lt gewidmet. Nahrung 
und Ern~Lhrung werden in einem Kapi te l  mit  Nghrwert- 
tabellen und fiber ErnXhrung des 3/[ensehen und der  
Tiere berficksichtigt.  Orientierung tiber die Durch- 
ffihrung yon Tierversuchen wird ermSglicht durch An- 
gaben fiber Tierhaltung, Tierffitterung mit  Spezialfutter- 
mischungen und sonstige techmsche Daten  tiber Tier- 
versuche. Kenntnis der ehemischen Zusammensetzung 
des menschliehen I~6rpers und yon tierischen Organen, 
IK6rperflfissigkeiten und intrazellul~ren Strukturelemen- 
ten vermittelt  ein Kapi te l  fiber K6rper- und Zellbestand- 
teile. Die MSglichkeiten der Darstel lung biologischer 
Strukturen werden ansfiihrlich behandel t  (allgemeine 
nnd spezielle histochemische Methoden, Frakt ionierung 
tierischer Gewebe und ZelIen, Experimental tumoren) .  
Im Kapi te l  ,,Biologische Funkt ionen"  werden biologische 
Einheiten (Fermente, Hormone, Vitamine), Eigenschaften 
nnd Aktivit~ttsbestimmungen yon Fermenten  einschl. 
der manometrischen MeGmethoden nach Warburg,  Che- 
mie und Pharmakologie tierischer Gifte, bakterielle Toxine 
Toxicitgten allgemein, pharmakologische Wirkungen der- 
Glykoside und Alkaloide, biologische Wirkungen der 
Antibiotica,  Mitosegifte, Mutanten,  cancerogene Sub- 
stanzen, Methodik der Mikrobiologie und Antimetabol i ten 
zusammengestellt .  Verfahren nnd Daten  zur Gefrier- 
trocknung, zur Adsorptions-,  A u s t a u s c h - u n d  Papier-  
chromatographie,  zur Gegenstromverteilung, zur Ammon- 
sulfatfraktionierung und zu den EigenschMten der ver- 
schiedenen im Laborator ium zur Anwendung gelangenden 
Gl~tser bilden ein weiteres, ,,Ffir das Labora tor ium" be- 
t i tel tes IZapitel. Abschni t te  fiber statistische Answer- 
tungsmethoden und fiber Unfallverhfitung und erste 
I-Iilfe im chemischen Labora tor ium sowie ein Saehver- 
zeichnis beschlieBen dieses Buch, dessen Gebrauch jedem 

biochemisch arbeitenden Laboratorium, ganz gleich wel- 
chef Zielsetzung, w~rmstens empfohlen werden kann. 

Immerhin  bleiben hinsiehtlich des Inhal ts  nnd der 
schnellen OrientierungsmSglichkeit dartiber einige kleine 
Wfinsche often, wobei dem Herausgeber ohne weiteres 
zuzustimmen ist, dab es au/?erordentlich schwierig ist, bet 
dem gegebenen Maximalumfang eine Auswahl dessert 
zu treffen, was unbedingt  aufgenommen werden mnB. 
Abet  vielleicht ist es ffir die Bearbei tung kommender  
Auflagen doch der ~lberlegnng weft, inwieweit eine Er-  
g~Lnzung in einigen PunkteI1 zweckmgBig ist. So fgllt es 
auf, dab fiber die direkte und indirekte Kalorimetrie,  
den Gesamtenergieumsatz,  den respiratorisehen Quo- 
• kalorische Wer te  yon Sauerstoff nnd I(ohten- 
dioxyd, biologische Wert igkei t  der Proteine und ihre ]3e- 
stimmung, etwa die N-Bilanz-Methode, weder Tabd len  
!aoch Definitionen noch Diagramme gebraeht  werden, ob- 
gleich fiber N~ihrwerttabellen und Erniihrung des Men- 
schen und der Tiere umfangreiche Angaben gemacht 
sind. Unter  den Aminos~inren wird die Erwghnung der 
im E a r n  festgestellten fi-Aminoisobuttersgure und des 
als Schilddriisenwirkstoff neben dem Thyroxin s tark  
wirksamen Tri jodthyronin VermiBt, obgleich andere 
fluorierte und jodieree Thyrosinderivate  aufgeftihrt sind. 
In  den Kapi te ln  fiber bioehemische Methodik sollten viel- 
leicht doeh auch die Untersuchungsverfahren an fiber- 
lebenden Organen berficksichtigt werden. 

Hctnson (Halle/&) 

8CHARRER, KARL: Agrikulturchemie, II. Futtermitteikunde. 
Sammlung G6schen Band 33o/33oa. Berlin: Wal ter  de 
Gruyter & Co. 191 S. Gebd. DM 4,80. 

Bet  bekannte  Verfasser ha t  in der Sammlung G6schen 
den I I .  Band zur , ,Agrikulturchemie" mi t  dem Inha l t  
, ,Fut te rmi t te lkunde"  lherausgebr.a.cht. In  diesem Band 
wird eine zusammengedr~tngte Ubersicht  fiber die ge- 
samten Futtermittel, ihre Zusammensetzung, den 
MineralstoffgehMt., ihre physiologischen E igenscha f t en  
und ihren Einsatz in der prakt ischen Ffi t terung gegeben. 
Es fiberrascht, welch eine Fiille yon Material  auf diesem 
knappen Raum zur Darstel lung gekommen ist. Hervor-  
zuheben ist, dab neben der Angabe der Zusammen- 
setzung auch Angaben fiber die ern~thrungsphysiologischen 
wie auch futtertechnischen Eigenschaften gemacht wer- 
den, die insbesondere ftir die prakt ische Ffi t terung yon 
Bedeutung sind. 

Es werden zun~chst die Wir tschaf tsfut termit te l  mi t  
ihren verschiedenen Gruppen (Grfinfutter, t~auhfutter, 
Wurzel-  und Knollenfrfichte, K6rnerfrfichte, Oelfrfichte 
usw.) behandelt .  Es folgt die Besprechung der Handels-  
fu t termit te l  (Abf~lle der Mfillerei, der Oelindustrie, der 
Stgrkefabrikation,  der Brauerei  nnd Brennerei wie der 
Weinbereitung, der Zucker- und G{trungsindustrie, Fu t -  
termit te l  tierischen Ursprungs, mineralische Futter- 
mittel  usw.), wobei auf die ern{ihrungsphysiologische 
Beurteilung groBer Wer t  gelegt wird. 

Es schlieGt sich ein Kapi te l  fiber die t~onservierung der 
Futtermittel an. HHHier ist einmal die natfirliche und kfinst- 
liche Trocknung, wie die Aufbrwahrung der Futter- 
mittel  und dann besonders ausffihrlich die Frage  der 
Ggrfutterbereitung behandek  worden. Ein K a p i t d  fiber 
Sch~tdigungen der Tiere durch Futtermittel schliegt das 
kleine B~tndchen ab. 

Zu bedauern ist vielleicht das Fehlen der Angabe der 
Gesamtbewertung der Futtermittel in Form des St~rke- 
wertes bzw. des Gehaltes an Gesamtn~thrstoff, deren 
Kenntnis  zum Vergleich des Wertes  der verschiedenen 
Futterstoffe von erheblicher 13edeutung ist. 

Das B/indehen darf  jedem, der sich fiber Zusammen- 
setzung und Eigenschaften der Fnttermittel schnell 
orientieren will, nur empfohlenwerden.  

K. Nehring (Rostock) 

REFERATE 
Cytologie Hyaci~cthus orientalis eignet sich besonders ffir Unter-  

suchungen yon Endospermst6rungen infolge des ffir cyto- 
BROCK, R.D.: Chromosome balance and endosperm failure in !ogische Lrntersuchungen gfinstigen tr iploiden ]gndo- 
hyacinths, (Chromosomale Balance und Endospermst6run- sperms. AuBerdem gibt  es verschiedene Sorten mit  ab- 
gen ill I-Iyazinthen.) Hered i ty  (Lond.) 9, I99--222 (1955). weichender Chromosomenzahl zur Feststel lung der Wir- 
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kung der chromosomMen Balance (,,King of the Blues" 
und ,,Lady Derby" = 3n;_tZosalie 211 + i und ,,Duke of 
York" 2n + 6). Selbstung gab keinen Ansatz, abet ver- 
schiedene Kreuzungen gelangen. In den ersten 3 Wochen 
llach der BestXubullg kommt es zn vielen St6rungen im 
Endosperm (spontane Chromosomenbrtiche und Spindel- 
st6rungen) mit  nachfolgender Abortion des Embryos. 
Prim~re Sch~den s ind Bruch nnd Reunion yon Sllbclaro- 
mat/den lind Ausfall der End-Gen-Reproduktion, so dab 
Chromosomenbrfiehe entstehen, die zu Sekund/irsch~tden 
ia den folgendert Mitosen fahren. Dal3 die Anomalien in 
den Subchromatiden yon Centromer und Nucleolus-Orga- 
nisator beeinfluBt werden, weist auf einen Zusammen- 
hang mi t  der Chromosomenreproduktion hin. Dieser Ein- 
fluB wird aber nach R6ntgenbestrahlung nicht gefunden, 
Bet Formen mit  balancierten Chromosomens~ttzen sind 
diese Abweichungen gering, sie ftihren aber bei unbalan- 
cierten Formen oder bet steigender Chromosomenzahl zur 
Degeneratiorl des Endosperms. R6ntgenbestrahlung und 
Pollenalternng fiihren ebenso zu Endospermst6rungen. 

Michaelis (Gatersleben) oo 

CELARIER, ROBERT P.: Oesynapsis in Tradescan~a.-(Desy- 
napsis bet Tradescantia.) Cytologia (Tokyo) 2o 1 69--83 
(I955)- 

Auf d e n  Edwards-Plateau (Texas) wird eine ende- 
mische Populat ion einer nicht n~her besehriebenen Trade- 
scantia-Rasse, die zum ,,virginiana"-Komplex geh6rt, in- 
mit ten einer Population yon Tr. gigantea gefunden. Nach 
Selbstung derselben traten desynaptisehe Pfianzen im 
Verh~ltllis I : lO auf. Bei 3 Exemplaren blieben alle Chro* 
mosomen in der 1. Teilung ungepaart, es wurden keine 
Ncluatorialplatten gebildet. Wghrend Anaphase und Telo• 
phase werden die Chromosonlen wahtlos auf die Tochter- 
kerne verfieilt. Triaden treten in 1% der F~lle auf. Tetra- 
den, Hexaden lind Mikronuclei werden in eI~varteter H~iu- 
figkeit gefunden. Die z. Teilung verlief normal; lediglich 
die als Mikronuelei im Plasma verbliebenen Chromosomen 
bleiben unverXndert. Die Mikrosporenteilung war regel- 
m~tBig. Pollenfertilit~t ist wie erwartet  (2,4% schlechte 
Pollen). Die desynaptischen PIlanzen sind weiblich-steril, 
aber offensiehtlich pollenfertil. Linskens (Kd~n) ~ 

KATO, YUKiO: Polyploid mitoses, extranuclear bodies, and mitotic 
aberrations in seedlings of Lilium Maxlmowie~ii REGEL. 
(Polyploide Mitosen, extranncle~re K6rper- und Mitose- 
abweichungen ill Keimlingen yon Lilium Maximowivzii 
R~aXL,) Cytologia (Tokio) 2o, I - - IO  (1955). 

Untersucht wurden bis zu 1, 5 cm lange Keimlinge yon 
LiIium Maximowiczii R ~ L  (2n = 24), wobei groBe tetra- 
ploide Zellen in verschiedenen Geweben gefunden wurden. 
Pro- und Metaphaseplatten zeigten die diploide Zahl yon 
, ,Tetrachromosomen", (d. h. 2 in einem Centromer zu- 
sammenh/ingende Chromosomen). Nach der Centromer- 
teilung entstanden 48 eng gepaart liegende Chromosomen, 
die sich w/thrend der Anaphase normal trennten. Wurzel- 
zellen im Ruhestadium, seltener w~hrend der Metaphase, 
liegen neben d e n  Kern ein oder mehrere f~rbbare, feul- 
genpositive Partikel erkennen, die nut  in Wurzeln bis zu 
~,2 cm L~Lnge mit  einem Maximum bet 0,2 cm L~nge zu 
finden waren. Oft waren diese Partikel dutch einen diinnen 
Eaden mit  d e n  Kern verbunden. Verf. n immt an, dab diese 
,,extranucleAren K6rper" w/ihrend eines bestimmten Ent-  
wieklungsabschnittes des Keimlings y o n  Kern an das 
Plasma abgegeben werden. In einer Anzahl Zellen des 
Keimlings wurden Teilungsanomalien (Briieken, t~rag- 
mente, zweikernige Zellen, Ringfragmente) beobachtet. 
Da diese Anomalien nut  in diploiden Zellen auftreten, 
wird angenommen, dab kein Zusammenhang mit  der Ent-  
stehung der tetraploiden Zellen besteht. Chromosomen- 
z~ihlungen im Keimlingsgewebe ergaben eine Schwan- 
kungsbreite yon 2n = 42--46 im tetraptoiden und 2n = 
20--23 im diploiden Gewebe. Diese Zahlenabweichungen 
sollen n i t  den extrarmciegren K6rpern im Znsammenhang 
stehen, da die Chromosomenzahl in Wurzeln fiber 1,2 em 
L~nge konstant 2n = 24 betr/igt. 

Michaelis (Gatersleben) oo 

LIMA-DE-FARIA, A.: Structure and behaviour of a chromosome 
derivative with a deleted kinetochore. (Struktur und Verhalten 
eines Chromosomen-Derivates mit  einer Kinetochor-Dele- 
tion.) Chromosoma (Heidelberg) 7, 51--77 (I955). 

Das fiberz~Lhlige Element  unterscheidet sich von ande- 
ren B-Chromosomen des Roggens und derei1 Abk6mm- 
lingen durch seine geringen Dimensionen und durch 
eine atypische Kinetoehorregion: Letztere liegt sub- 
median und hat  nur etwa ~a der Normallgnge bet den ,,A- 
Chromosomeri" im Pachytfi.n", und es fehlt eines der 
be/dell Kinet0chor-Chromomeren. Trotzdem ist das kine- 
tische Verhalten in Meiose nnd Mitose kaum gest6rt. So 
wird das Uberzghlige in mehr als 90% der l~glle in der 
Anaphase I gquationelI - -  wenn anch etwas verz6gert --- 
getmtt und erst in der Anaphase I I  reduziere, wobei - -  
im Gegensatz zu Univalenten mit  normalen Kinetochoren 
- -  Eliminationen nur seltun (in weniger als 5% der Fglle) 
vorkommen. In der Meiose I liegt das Uberzghlige oft am 
Rande der Spindel, in der Mitose (Wurzelspitzen) er- 
wartungsgemgB bevorzugt in der Mitre der Metaphase- 
platte. Gemessen an der Lgnge der normalen (,,A"-)- 
Chromosomen variiert  die relative Lgnge des [Jberzghli- 
gen yon 1/18 im Pachytgn iiber 1/1 . im Diptotgn und 1/6 in 
der Metaphase der Mitose bis zu fast ~ in cter Metaphase i I .  
Im Pachytiin ist wie bet anderen IJnivalenten nnd unge- 
paarten Abschnitten der Chromatidenspalt deutlich zu 
sehen. Das beschriebene Element  ist wahrscheinlich Ab- 
k6mmling eines gr6Beren, in den Vorfahren-Pflanzen 
nachgewiesenen B-Chromosoms : Naeh der Anffassung des 
Alltors soll es hieraus durch ungleichen Allstausch zwi- 
schen den Armen, uiiter 3etei l igung der Kinetoehorregion 
entstanden sein. W. Beermann (Marburg a. d. L.)  oo 

LIN, MEI : Ghromosomal control of nuclear composition in maize. 
(Chrolnosoma!e t~egelung der Kern-Zusammensetzung 
beim Maisl) Chromosoma (Heidelberg) 7, 340--37 ~ (1955). 

An einer Reihe yon Mais-Linien n i t  bestimmten chro- 
mosomalen Unterschieden wurde auf Grund yon UV-Ab- 
sorptionsmessungen der RNS- nnd der Protein-Anteil  des 
Nucleolus in PIVlZ festgestellt und verglichen, in welcher 
Veeise sieh die chemische Zusammensetzung des Nucleo- 
lns bet verschiedenen chromosomalen Konstitl l t ionen ~n- 
deft. Vom Leptot~n bis zum mittleren Pachyt/in n immt 
das Volumen des Nucleolus wie auch sein RNS-Gehalt  zu, 
wobei die Steigernng des RNS-Gehalts der Gr6Benzu- 
nahme des Nueleotus vorauseilt. Es wird daraus gefolgert, 
dab wghrend des N~cleoluswachstums der RNS-An~ceil 
schneller als der Protein-Anteil zunimmt und dab die Syn- 
these oder die Aufnahme yon Proteinen in den Nucleolus 
yon der RNS abhgngig ist. Zwischen Leptot~n und Zy- 
gotgn verdoppelt  sich der RNS-Gehalt,  was als Folge der 
Reduplikation des auf d e n  6. Chromosomen gelegenen 
Nucleolus-Organisators gedeutet wird. Die Untersuchun- 
gen an Mais-Linien mit  o bis 5 zusgtztichen B~-Chromo - 
somen, die je einen Nncleolus-Organisalor tragen nnd zur 
tt~lfte aus I leteroehromatin aufgebaut sind, ergaben eine 
durch die Anzahl der Nucleolus-Organisatoren bedingte, 
lineare Zullahme des RNS-Gehalts des Nucleolus, wobei 
das Verh~Lltnis der RNS-Menge zu der der Proteine nicht 
ver~ndert wird. Wie die Prtiiung yon St~tmmen n i t  iiber- 
z~hligen heterochromatischen Chromosomen zeigte, be- 
wirkt das Heterochromatin eine nur sehr geringe Zunahme 
des RNS-Gehalts. Die Wirkung yon -zus~tzliehen euchro- 
matischen Chromosomen wurde gepriift durch einen Ver- 
gleich yon triploiden Pflanzen n i t  solchen, die ftir das 
Nucleolus-Chromosom trisom waren. Dabei ergab sich 
kein gesicherter Ullterschied hinsichtlich des tZNS-Anteils. 
Indessen scheint jedoeh nicht allein der Nucleolus- 
Organisator, sondern das ganze Nucleolns-Chromosom a~ 
der 13ildnng des Nucleolus beteiligt zu seth, wie sich aus 
einem Vergleich xierschiedener Translokationstypen des 
Nucleolus-Chromosoms ergibt. - -  Die Methodik der Un- 
tersuehungen ist ausfiihrlich und Mar besehrieben. Bei- 
spielhaft dtirfte die Verwendung yon genetisch gut ana- 
lysiertem Material zur L6sung bestimmter cytochemischer 
Fragestellungen sein. Mechetke (G~tersleben) o o  

NUT.DIN, N. L, R.L.  DOZOROEVA und !. A. NECAEV: Die 
Ve~nderung der Ghromosomen I~ei Artkreuzungen und -pfropfungen 
in der Gattung Crepis. Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. 13iol., 
1955, Nr. 3, 71--96 [Russisch]. 

Es wurden Zellen des Wurzelmeristems aus den F 1- 
Generationen der Artkreuzung Crepis capillaris • C. tec- 
forum sowie der I. und 2. Samengeneration der Pfropfun- 
gen yon C. capillaris auf C. tectorum untersucht und ver- 
glichen. In der ersten Nachkommensehaft  der Pfropfun- 
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gen zeigen die Chromosomen eine Reihe charakteristischer 
Anderungen, wie Verlust der Satelliten, differenzierte F~r- 
bung der Chromosomen innerhalb eines Komplexes, 2tn- 
derung der Chromosomenzahl, erhShte H~ufigkeit der 
Translokationen. Die genannten 26_nderungen (die man 
in den Kontrollen nicht  findet) sind den Anderungen 5hn- 
lich, die M. S. N~.VASHIN und andere Cytologen in der F~ 
von Crepis- Artkreuzungen beobachtet und  als ,,amphi- 
plastische" Chromosomengnderungen bezeichnet haben. 
In  der zweiten Samengeneration der Pfropfungen werden 
die obengenannten Nnderungert .erhalten, obwohl die 
H~ufigkeit einigerNnderungen imVergleich mit  der ersten 
Generation vermindert  ist. Als Ursache der Ahnhchkeit 
yon Chromosomen~nderungen bei Bastarden und Pfrop- 
fungsnaehkommenschaften wird yon den Verf. im LYs- 
SE~Koschen Sinne der Stoffwechsel angesehen, der bet 
Befruchtung (gegenseitige Assimilati0n yon Gameten) so- 
wie bei Pfropfung (Reis assimiliert die Stoffe, die yon 
Unterlage synttletisiert werden) stattfindet. 

I .  Greben'd'dikov (GatersIeben) 

S0HOLES, MARY E.: The effects of aldrin, isodrin, endrin and 
DOT on mitosis in roots of the onion (AUium eepa L.). (Die 
Wirkung vo~ Aidrin, Dieldrin, Isodrin, Endrin  und DDT 
auf die Wurzelmitosen der Zwiebel [Allium cepa L.]). 
J. Horticult.  Sci. 3 o, 181--187 (I955). 

Samen yon All ium cepa keimten und wuchsen unter  
handelsfiblichen Konzentrat ionen yon Aldrin, Dieldrin, 
Isodrha, Endr in  und DOT normal. I n  hSheren Dosen 
wirkten Aldrin, Dieldrin, und Isodrin leicht toxisch auf 
Interphasen, '  ohne die Teitung zu st6ren; Isodrin und 
Endr in  verursaehten eine leichte, den Ablaui der Teilung 
nicht  unmSglich machende VerMebungstendenz zwischen 
den Chromatiden; DOT wirkte prophaseverlangsamend 
und  Chromosomen-kontrahierend. Neben diesen, in 
Petrisehalen angesetzten Versuchsserien wurden auch 
Topf-Experimente mit  praktisch denselben Ergebnissen 
durchgeftihrt, t t .  Marquardt oo 

WALTERS, MARTHA SHERMAN: A study of half.chromatid frag- 
ments in meiosis of the hybrid B~.omus f~q,~ • B .  ma~/~/-  
m u s .  (Das Auitreten yon Halbchromatid-Fragmenten in 
der Meiosis des Bastards Bromus trinii  x B. maritimus.) 
Univ. California Publ. Bot. 28, 1--18 (1955). 

Es wurde die Meiosis yon i i J3astarden zwischen Bromus 
trinii und B. marilimus untersucht.  Der Bastard hat  2n 

Chromosomen, In  MI sind gewSbnlich 5 Bivalente in 
der Jiquatorialplatte vorhanden, w~hrend die fibrigen 
Chromosomen als Univalente fiber die gauze Zelle verteilt 
stud. In  allen Pflanzen wurden spontan aufgetretene Chro- 
mosomenbrtiche und Chromatid-Fragmente beobachtet, 
wie sie sonst dutch Anwendung yon R6ntgenstrahlen 
induziert werden, In  A I t ra ten  neben Univalentbrficken 
auch Bivalentbriicken ant, die mSglicherweise ant ein 
,,crossing-over" in einem invertierten Segment zurfickzu- 
fiihren sind. In  der i. Anaphase yon 9 Pflanzen wurden 
einige Halbchromatid-Fragmente gefunden. Sie variierten 
in ihren GrSBenabmessungen yon einem kleinen, kaum 
sichtbaren l~is zu einem runden oder st~LbchenfSrmigen 
KSrper yon der L/inge eines Chromatidschenkels, dessen 
Durchmesser etwa der Hiilfte des Durchmessers einer 
Chromatide entsprach. Die Fragmente t ra ten entweder 
einzeln, hguliger paarweise auf und  waren meist mit  dem 
Ende ether centromerhaltigen Spalth~lfte verkniipft. Bet 
Anwesenheit yon 2 HMbchromatid-Fragmenten waren 
diese in den meisten F~llen gleieh grog. Bet den ebenfalls 
vorhandenen freien Fragmenten konnte nicht  entschieden 
werden, ob sie chromatidaler oder halbchromatidaler Na- 
tur  waren. Das Zustandekommen der Halbchromatid- 
Fragmente ist nieht  an best immte Chromosomen gebun- 
den. Es wird offenbar durch den Ablaut yon t3riichen in 
einer der frtihesten meiotischen Prophase verursacht. Ihre 
Anwesenheit wird als Hinweis daffir angesehen, dab die 
Chromosomen im bearbeiteten Bastard bereits in diesem 
frfihen meiotischen Entwicklungsstadium aus 4 L~ngs- 
eiementen bestehen. W. Gottschalk ~o 

WOLFF, SHELDON and HENRY E. LUIPPOLD: Metabolism and 
chromosomebreak rejoining. (Stoffwechsel und Wiederver, 
einigung yon Chromosomen-Briichen.) Science (Lan- 
caster, Pa.) 122, 231--232 (1955). 

Bet Vicia /aba-Wurzelspitzen t r i t t  nach t~Sn%genbe- 
s trahlung im Vakuum mit  300 + 3oo r erst dann  ein Ab- 
shaken der Zweibruchh/iufigkeit (getestet an der Zahl Von 
Ringen und dicentrischen Chromosomen) ein, wenn die 
beiden identischen Rosen in gr/Sgerem Abstand als 3 ~ rain 
gegeben werden; daraus wird geschlossen, dab bei den 
Versuchsbedingungen die Briiche nach der ersten Dosis 
mindestens 3 ~ rain , ,often", d. h. rekombinafionsfghig 
bleiben (WoLF~ und  AxwooD, Proe. Nat. Acid. Sci. 4 o, 
187, I954). Wenn  daher hier bet /thnlicher Versuchsan, 
ordnung nach 75 rain die zweite Dosis appliziert wird, 
d a n n i s t  die Rekombination der ersten Portion yon Brfi- 
chen schon geschehen, nicht dagegen, wenn unmit te lbar  
nach der I. Dosis die Wurzeln in o ~ zur Hemmung enzy- 
matischer Zellt~tigkeit kommen. Sie bleiben ferner often 
bet Applikation yon 2 �9 lO -3 mol KCN, yon 95% CO + 
5% O~, jedoch nur  im Dunkeln, sowie bet Zusatz yon 
Na~SOa im Vakuum zur weitgehenden Entfernung alles 
Oo. 2,4-Dinitrophenol hemmt ebenfalls dieAusheihang der 
Briiche ab 1, 5 �9 IO -~ tool; bet 1, 5 �9 Io -~ moI reagieren ein- 
zelne Wurzeln wie bet der hSheren Konzentration, andere 
dagegen nicht. Oxydativer Stolfweehsel und die damit  
verknfipfte Bildung yon ATP scheint somit notwendig 
zu sein, damit  die rOntgeninduzierten Briiche wieder ver- 
heilen, d. h. die unterbrochenen, chemischen-Bindungen 
des makromoiekularen Chromosomenskeletts wieder ge- 
bildet werden. H. Marquardt o o 

Phytopathologie 
TIMIAN, ROLAND, G .W.J .  HOOKER and C. E. PETERSON: 
lmmuni~/to virus X in potato: studies of segregation seedling popu- 
lations. ( Immunit~t  yon Kartoffeln gegen Virus X :  Unter- 
suchungen fiber Aufspaltungen bet S~imlingspopulafionen. 
Phytopathology 45, 445--45 ~ (1955). 

Die Schnelligkeit und Ergiebigkeit der Auslese X-ira- 
runner S~mlinge aus Kreuzungen zwischen immunen Klo- 
nen (AbkSmmlingen yon 41956) und anf/illigen Sorten 
waren abh~ngig yon den verwendeten X-St~mmen und - -  
wesentlich schw~cher - -  yon Temperatur- und Lichtein- 
flfissen. Je 3real 3 ~ S/imlinge yon 4 versehiedenen Kom- 
binat ionen bzw. Selbstungen (deren Aufspaliungen im- 
mun  : anfgtlig bekannt  waren) wurden im 2-Bla~tstadium 
mit je io X-Stiimmen eingerieben und zeigten 9 Tage 
danach das Maximum infizierter Pflanzen. Bet den mit  
den schw~ichsten Stgmmen iniizierten Partien liel3en sich 
jed0ch nur bet 20--40 % der anfglligen Pflanzen lokale 
oder systematisehe Symptome erkennen, w~hrend bet den 
stgrksten eine ioo%ige Auslese m6glich war. Tempera- 
turunterschiede zwischen 18 und 24 ~ C bat ten keinen Ein- 
ftug auf den Prozentsatz der erkennbar l~rkrankten; erst 
bet Gegenfiberstellung -con 16 und  28 ~ brachte die kiih- 
lere t l a l tung  bessere Resultate, w~hrend IO ~ vor allem 
den Anteil der systematischen Symptome reduzierte. Bet 
allen Temperaturen wirkte eine auI die Hiilfte verminderte 
Lichtintensit~t f~Srdernd auf die Symptomansbildung. 
Stgmme und Augenbedingungen, die das grscheinen ether 
mOglichst grogen Zahl der leichter diagnostizierbaren 
systematischen Symptome bewirken, werden als besonders 
geeignet fiir die Auslese bet Zuchtprogrammen angesehen. 

Baerecke (I461n- Vogelsang)oo 

WATSON, MARION A. and G. E. RUSSELL: The value of glass- 
house tests with seedlings in selecting plants tolerant to beet yellows 
virius. (Der Wert yon Gew~chshausuntersuchungen mit  
S~mlingen zur Selektion yon Pflanzen, die gegen das 
Riibenvergflbungsvirus tolerant stud.) [Rothamsted 
Exper. Stat., Harpenden, Herts.] Ann. Appl. Biol. 44, 
38I~--389 (1956). 

Handelsherkfinfte und Zuchtstitmme yon Beta vulgaris 
und B. vulgaris subspec, maritima wurden mit  verschie- 
denen Stgmmen des Rfibenvergilbungsvirus infiziert, 
wobei Myzus persicae als Vektor verwendet wurde, Atle 
Sorten erwiesen sich anfgllig, die St~rke der Symptome 
variierte, insbesondere zwischen den Kultur-  und Wild- 
formen. Die Befunde im Gew~tchshaus lassen eine Korre- 
lation zu Feldversuchen erkennen, die mit  2 kultivierten 
und 2 Wildformen durChgefiihrt wurden: Die Symptome 
ihrerseits weisen eine t3eziehung zu den virusbedingten 
Verlusten an Masse und Zueker auf. Im Formenkreis 
yon Beta  vulgaris ergab sich eine grSBere I)bereinstim- 
mung als bet B. maritima. Klinkowski (Aschersleben) oo 


