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und D/irreresistenz zurtickzuffihren ist. Dorch 
Kreuzung einer gleichen Luzerneform mit  der 
Grimmluzerne sind yon L. R. WALI)ROlV (4) an 
der North Dakota  Agricultural Experiment Sta- 
tion in den letzten Jahren Formen herausgeziich- 
tet  worden, die ebenfalls unterirdische Ans- 

I/infer bilden. Die neuen Ziichtungen sind be- 
reits in der zweiten Generation vorhanden. 
Zu erw~hnen ist, dab auch Rtickkreuzungen 
der F1-Generation mit  der Grimmluzerne vor- 
genommen worden. Im Jahre 1922 worde in 
Sfidaustralien in einem Luzernefeld eine einzige 
Pflanze gefunden, die unterirdisctle Ausl/iufer 
besag (5). Es handelte sich hierbei um einen 
Bastard mit s tarkem /alcata-Einschlag. Da 
diese Pflanze jedoch einen kriechenden Wachs- 
tumstypus besal3 und nicht besonders froh- 
wiichsig war, hat  sie keine nennenswerte Be- 
deutung er langen kSnnen. 

Was die wirtschaftliche Bedeutung der aus- 
lfiufertreibenden Bastardluzerne fiir unsere dent- 
schen Verh/iltnisse betrifft, so ist als wesentlicher 
Gesichtspunkt hervorzuheben, dab w i r e s  hier 
mit  einem akklimatisierten Luzernetyp zu tun 
haben, der unseren klimatischen Verh~iltnissen 
angepal3t ist. Der Wert dieser Form liegt darin, 
dab bier eine Auslese mit  dem Ziel der Weide- 
nutzung betrieben werden kann. Schon KOX- 
STA~CTI~OV (6) wies darauf bin, dab Hybriden 
mi t  starker WurzelschoBbildung ein Material 
zur Absonderung guter Weideformen liefern. 
Bei allen Formen der Blauen Luzerne und auch 
bei den deutschen Bastardluzernen liegen die 
Vegetationspunkte nor wenig unter der Erd- 
oberflfiche. In langanhaltenden Trockenperio- 
den und in schneelosen Wintern sind diese Lu- 
zernepflanzen daher sehr stark geI~ihrdet. Bei 
der Wurzelsprossenluzerne und bei der ausl~tufer- 
treibenden Bastardluzerne Iiegen dagegen die 
Ausl~iufer verh~ltnism/iBig tier im Boden. Diese 
Tiefsenkung sichert den Wasserhaushalt gegen 
die Winde, selbst auch in trockenheil3en Ge- 

bieten, in welchen im Sommer die Winde in 
wenigen Augenblicken die Erdoberfl~che trocken 
fegen. Die Tiefsenkung schiitzt die ausI~ufer- 
treibende Luzerne beim Beweiden auch vor dem 
Verlust lebensnotwendiger Teile. Schafe und 
Schweine beiBen bei den gew6hnlichen Formen 
den Worzelhals ab, bei der Wurzelsprossen- 
luzerne tri t t  eine derartige Schfidigung nictlt 
ein. Die Bedeutung der ausl/iufertreibenden 
Luzerne beruht nicht allein in der M6glichkeit 
gute Weideformen absondern zu k6nnen, son- 
dern auch darin, dorch Bastardierung dieser 
Form mit den deutschen Bastardluzernen K~ilte- 
und Trockenheitsresistenz dieser Formen noeh 
weiter zu steigern, da bei den Kreuzungen auch 
Formen auftreten mtissen, deren Vegetations- 
punkte tiefer im Boden liegen. Derartige Z/ieh- 
tungen, die sich besonders durch hohe K/iRe- und 
Diirreresistenz auszeichnen, wiirden gerade ffir 
die Futterfl/ichen des deutschen Ostens - -  der 
Grenzmark wie auch Ostpreugens - -  von hohem 
Weft  sein. 

Wenn es gelingt, aus der ausl/iufertreibenden 
Bastardluzerne einen Weidetyp herauszuziich- 
ten, dann wird diese Form eine wertvolle Be- 
reicherung der deutschen Kulturpflanzenflora 
darstellen. 
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Vererbung vegetativer und physiologischer Merkmale der Baumwol le  und 
Besprechung weiterer Fragen tiber die Genetik der Baumwol le  1. 

(Sammelreferat.) 
Von H. E m m e .  

V e r e r b u n g  v o n  B l a t t m e r k m a l e n .  
Bla#/&bung. In allen 4 Untergruppen gibt 

es Formen mit  dunkel-, hellgriiner und roter 

1 Vorliegender Artikel kann als Erg~inzung des- 
jenigen im 4. Jg., H. I des ,,Ziichters" betrachtet 
werden. 

Blattffirbung. Die genetische Nator  des Merk- 
mals studierten BuxNs (i884), BAI~I~S (19o 7, 'IO), 
LEAKE (I9II) ,  McLENDON (1912) BROWN (1927), 
WARE (I927), MARCUS (1929) CARVER (1929). 

Bastarde yon Baumwollen der Alten Welt. 
BURNS erhielt i n F  1 G. obtusi/otium var. wightiana 
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X G. arboreum den Blattypus letzteres. LEAKE 
zeigte an rot X grtinen indischen Baumwollen 
unvollst~ndige Dominanz yon rot;  F 2 spaltete 
ungefiihr monohybrid. LEAKE setzt voraus, dab 
rote Blatt- und Petalfiirbung wahrscheinlich yon 
ein- und demselben Faktor  abh~ingen. G. arbo- 
reum (Anthocyan in der ganzen Blattspreite) 
X G. neglectum Top.  (Rein grfin) gab F 1 mit  
Anthocyan nur im Blattstiel und den Haupt-  
nerven. 
Bastarde yon Baumwollen der Neuen Welt. BALLS 
zeigte eine Spaltung in F ,  von Upland (hellgrfin) 
X /igyptisch (dunkelgrfin). Mc LENDON erhielt 

Abb. 2, Htillblattypen. 

bei Kreuzung von rot X grfin ein intermedi~ires 
F 1 und 1 : 2 : I Spaltung in F .  (Russels Bigball X 
Wellets Redleaf und letzter X 0kreleaf). WARE 
kreuzte konstante dunkel- und hellrote Upland- 
rassen mit  grfinen. F 2 gab in allen F~illen 1 : 2 : I. 
Der Autor setzt Modifikatoren fiir die Intensit~t 
der roten F~irbung voraus. BROWN und CARVER 
setzen auch monofaktorielle Natur  des Merk- 
reals voraus. MAllEUS zeigt Dominanz yon dun- 
kelgrfin fiber hellgrfin in G. hirsutum (Deltatype 
X Lightning ExpreB und X Hartsville. 

Schlu/3/olgerungen. 1. Rote und griine Blatt-  
f~rbung bilden ein Merkmalspaar. 2. Verschie- 
delle Schattierungen yon Rot hfingen mutmal3- 
lich von Modifikatoren ab. 3- Dunkelgrfine 
Blattffirbung dominiert fiber heller. 

Fi~rbung des Nervenhnotens. In allen 4 Unter- 
gruppen kommen Formen mit grfinen und roten 
Nervenknoten vor. BALLS (1910, I9), KEARNEu 
(1923) und KULKARNI und KHADILKER (1929) 
beobachteten die Vererbung des Merkmals. 
BALLS zeigt an Bastarden Upland • ~igyptische 
Rasse ein intermedi~ires F 1 und I : 2 : I-Spaltung 
in F 2. Alle deutlicb rot gefiirbten und griin 
sind homozygotisch. KEARNEY erhielt ein inter- 
medi~ires F 1 Holdon • Pima. Die F2-Kurve 
yon unimodial. KULKARNI und KHADILKER 
beobachteten bei Upland • Sea Island-Bastar- 
den ein intermedi~ires F 1 und I : 2 : I -Spal tung 
in F 2. 

Schlu/3/olgerungen. Die F~irbung des Nerven- 
knotens vererbt sich scheinbar ganz ebenso 
wie die Fiirbung des Blattes. , ,Rot" dominiert 
fiber ,,nichtrot". 

Form und Grffle der Blattspreite. In alien vier 
Untergruppen kommen Formen vor mit  groBen 
und kleinen Blattspreiten, 5--7teilige, breite, 
intermedi~ire und zugespitzte. Schmale lanzett~ 
f6rmige Teilstticke existieren bei mittel-, siid- 
amerikanischen (abet nicht scharf ausgedriickt) 
und indochinesischen Baumwollen. Stumpfe, 
eif6rmige Teilstficke kommen nur bei Formen 
der Alten Welt vor, dreieckige in der Neuen 
Welt, mit  einem Zahnfortsatz an der Basis 
des Hauptteilstiickes nur in der afrikanischen 
Gruppe. AuBerdem unterscheiden Systematiker 
noch eine Form des Blattgrundes. Die gene- 
tische Natur  vom Blatt  - -  Polymorphismus ist 
noch lange nicht vollst~indig genug gekl~irt 
(Abb. I). 

Diesbezfigliche Daten geben: BALLS (1908, 
'12, 'I9) FYSEN (I908), LEAICE (1909, ' I I ) ,  
SHOEMAKER (I909), MC LENDON (I912), KOTTUR 
(I923), KEARNEY (1923, '30), PEE~LES und 
KEARNEY (1928), CARVER (I929), WARE (1927, 
'29), HARLAND und AFZAL [zit. KEARN~Y (1930)]. 

Bastarde von Baumwollen der Alten Welt. 
LEAKE schl~igt zur Bestimmung der Blattform 
den , ,Blattfaktor" vor; derselbe wird durch das 
Verh~iltnis ,,der L~inge yon der Mittelader minus 
den Abschnitt his zum oberen Sinus zur maxi- 
malen Breite des Endteilchens" ausgedrfickt. 
F 1 von G. indicum (Teilstiicke fief eingeschnitten, 
schmal) X G. neglectum oder G. arboreum (Teil- 
stficke breiter, weniger fief) ist der Blattform 
nach intermedi~ir. F 2 spaltet I : 2 : I. FYSON 
beobachtete auch Bastarde von indischen Baum- 
wollen, erhielt aber in ~hnlicher Blattform- 
kombination ein F1 mit sehmalteiligen, fief 
eingeschnittenen B15.ttern. F 2 war ziemlich kom- 
pliziert. AFZAL [zit. KEARNEY (1930)] kreuzte 
G. cernuum • G. indicum; die F~-Spaltung war 
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nicht sehr deutlich; der Autor setzt Modifi- 
katoren voraus. KOTTUR kreuzte G. herbaceum • 
G. neglectum var. rosea ; F~ besag schmalbl~ittrige 
Bl~itter, F 2 spaltete in 12 langteilige und 4 kurz- 
teilige Pflanzen auf. Breite der Teilstficke do- 
minierte in F1, in F~ war Spaltung von 3 breit : 
I schmal. 

Bastarde yon Baumwollen der Neuen Welt. 
SHOEMAKER kreuzte Uplandsorten King und 
Edson. Ersterer besag ,,Okrabl/itter", letzterer 
breitteilige, nicht fief eingeschnittene. F 1 war 
intermedi~r. F 2 spaltete I : 2 : I. BALLS kreuzte 
King Upland (Blattl~inge 75 ram) • Charara 
(135 ram); F 1 war intermedifir, die F2-Pflanzen 
variierten in der BlattUinge von 7o--195 mm. 
Der Autor setzt multiple Faktoren voraus. Die 
L~inge des Abstandes , ,Blattgrund bis Sinus" 
vererbt sich ungef~hr wie Blattl~inge. In F 1 
dominiert der ,,gr6gere Winkel des ~gypters ,  
F2 variierte. Mc LENDO~ kreuzte Sea-Island 
(Teilstficke schmal) und Cooks Bigball, Sistrunk, 
Pride of Georgia, Hastings Bigball, Toole u. a. 
In allen F/illen war F~ intermedi~ir und die F~- 
Spaltung I : 2 : I. Somit gibt Upland (breit- 
bl~ittrig) • Sea-Island (schmal) eine deutliche 
Spaltung I : 2 : I ,  w/ihrend Upland • ~gyptische 
Rasse in F1 Dominanz des ~igyptischen Typus 
und eine undeutliche F2-Spaltung aufweist. 
t{EARNEY ffihrt den , ,Blattindex" ein; derselbe 
charakterisiert die Tiefe des Blatteinschnitts. 
In F 1 Pima • Holdon war die Mittelgr6ge dieses 
Index gr6Ber als diejenige der Eltern. Die Bl~it- 
ter waren sowohl relativ als absolut ,,breiter" 
als bei Pima. Die F2-Kurve war nnimodial. 
PEEBLES nnd KEARNEY beobachteten intra- 
spezifische Bastarde der Acalarassen. F 1 war 
intermedi~ir. F 2 zeigte deutliche 1:2 : I-Spaltung. 
F 3 best/itigte die Richtigkeit der F2-Deutung 
Izit. nach KEARNEu (1930)]. CARVER machte 
dieselben Beobachtungen an Uplandrassen- 
bastarden, desgleichen WARE. MARCUS stellt 
lest, dab F~ yon Deltatype • Lightning Expreg 
und • Hartsville den Blat typus der zweiten 
Eltern trfigt. I-IARLAND (zit. nach KEARI~EY) 
setzt folgende Allelomorphenserie voraus: 0 ** = 
Upland, 0 e - -  Cassava, 0 ~ = Upland ,,Okra", 
08 -~ Upland ,,Superokra". 

Bastarde yon Baumwollen der Alten und Neuen 
Welt. Laut  ZAITZEV ist die Blat tform yon F~ 
G. herbaceum X G. hirsutum vat. laciniata inter- 
mediXr in bezug auf die der Elternformen. 

Schlufi/olgerungen. Unter Blat tform bei Gos- 
sypium L. versteht man allgemein die Form der 
Teilstficke : I. wahrscheinlich h/ingen L/~nge und 
Breite derselben yon verschiedenen Faktoren 
ab; 2. bei Bastarden yon Formen der Alten Welt 

dominieren 1/ingere Teilstficke fiber kurzen, derert 
Breite kann dominant und recessiv sein. 3. Bei 
Bastarden yon Upland (Teilstficke breit) • Sea- 
Island (schmal) ist F 1 intermedi~ir; F2 zeigt 
monofaktorielle Spaltung; bei Bastarden yon 
/igyptischer Rasse • Upland dominiert der 
iigyptische Typus;  die Spaltung yon F~ ist un-  
Mar. 4. Es werden in einigen F~illen auch mul-  
tiple Faktoren vorausgesetzt. 

Nektarien. Die Nektarien befinden sich unten  
an den Blattnerven. In allen 4 Untergruppen 
gibt es Formen mit und ohne Nektarien. 
KOTTUR (1923) beobachtet  in F 1 G. herbaceum 
(mit Nektarien) • G. neglectum (ohne) Domi-  
nanz yon Anwesenheit der Nektarien, das Spal- 
tungsbild in F2 ist sehr unklar. ZAITZEV (192Z 
his 1923) zeigte, dab Elternformen (Kombina- 
tionen oben mehrfach erw/ihnt) mit  Nektarien 
ein ihnen gleichartiges F 1 ergeben. 

Gri~/3e der Hiillbl~tter. In allen 4 Untergruppen 
kommen groge und kleine Hfillbl~itter vor. Sie 
sind sehr grog in der sfidamerikanischen und 
indochinesischen Grul6pe, und kleiner in der 
mittelamerikanischen nnd afrikanischen (Abb. 2 
und 3). BALLS (1912 , 19) beobachtete das 
Merkmal bei Bastarden yon Mit Afifi • Sultani 
(beide figyptisch); Hfillbl~itter yon Mit Afifi 
sind 4real breiter als diejenigen yon Sultani; in 

�9 F1 dominiert die Breite yon Sultani; das Spal- 
tungsbild in F~ ist unklar, vielleicht nahe zu 9 : 7. 
ZAITZEV (1922--23) beschreibt bei F 1 G. herba- 
ceum • G. hirsutum Hfillbl/itter yore mfit ter-  
lichen Typus. 

Fdrbung der Hiillbli~tter. Letztere kSnnen in 
allen 4 Untergruppen grfin und rot sein. MeLEN- 
non zeigte an Upland • Sea-Island-Bastarden, 
dab sich dieses Merkmal ganz wie die Blatt-  
I~irbung vererbt. 

Anzahl der Zi~hne an den Hiillbli~ttern. In allen 
4 Untergruppen kommen Formen mit  ganz- 
randigen, schwachgez~ihnten und starkgez~ihn- 
ten Hfillbl~ittern vor. HARLAND (1917) be- 
schreibt ganzrandige Hfillbl~itter bei G. sturtii 
F. v. M., G. Rabinsoni F. v. M., G. Harknessi 
BRANDG., ganzrandige und schwachgez~ihnte 
kommen vor bei G. arboreum L. und seinen var.  
neglecta WATT und var. assamica WATT, G. 
Nanking MEYEN mit  seiner var. rubicundaWATT., 
var. Bani WATT�9 nnd var. Ro]i WATT. und G. 
obtusi/oliu~n ROXB. Bei den fibrigen Arten vari-  
iert die Anzahl der Z/ihnchen yon 3--20, wobei 
reine Linien diese Zahlen ziemlich konstant 
aufweisen. Bei Kreuzung yon Sea-Island • 
St. Croix Native dominierte die groge Anzahl 
von Z/ihnchen ersterer fiber der kleineren An- 
zahl bei St. Croix Native. In Southern Cross 
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Upland X St. Croix Native dominiert die gr6- 
gere Anzahl nicht vollst{indig; in F~ Southern- 
Cross Upland X Cauto war das Merkmal im 

Abb. I. Blatgypen. 

Vergleich zu den Elternformen verst~irkt. 
ZAITZEV (1922--23) beschreibt in F I G. herbaceum 
X G. hirsutum Dominanz der gr6Beren Anzahl 

Abb. 3. HxillblMter. 

yon Z/ihnchen des v/iterlichen Elters, wobei die 
Gr6Be der ZS&nchen intermedi~r war. Somit 
kann die genetische Natur  des Merkmals ver- 
schieden sein. 

Hi~Zlbli~t~chen. ,,Htillbl~ittchen" sind kleine 
blattart ige Gebilde, welche sich innerhalb der 
Hfillbl{itter befinden. Laut  Cook (19o9) schei- 
nen dieselben bei Banmwollen der Alten Welt  
vollstfindig zn fehlen; bei mittelamerikanischen 
Formen sind die Htillbl~tttchen oft recht groB. 
COOK betrachtet  ihre Existenz als primitives 
Merkmal, welches Itir nicht v611ige Spezialisation 
der Hiillbl~itter spricht. Recessivit~it des Merk- 
mals beobachtete Cook bei F 1 Kekchi (Upland 
Hfillbl~ttchen fehlen) X McCALL (Upland, 
Hiillbl~ttchen, wenn auch selten, vorhanden) und 
eine Verst~rkung des Merkmals in F 1 Kekchi • 
Sea-Island. Das ist um so interessanter, als bei 
Sea-Island und den figyptischen Rassen die 
Hiillbl~ttchen im ganzen weniger entwickelt sind 
als bei Upland. Somit wurde sowohl Hemmung,  
wie Verst~irkung des Merkmals beobachtet. 

Behaaru~g des Blattstiels. In allen 4 Unter- 
gruppen kommen Formen mit  behaarten und 
nackten Blattstielen vor. BALLS (1910) beob- 
achtete Dominanz yon nacktem Blattstiel bei 
Bastarden Upland • ~gypter .  Aus einer wei- 
teren Arbeit (BALLS 1912 ) ist ZU ersehen, dab 
das Merkmal mutmaBlich polyfaktoriell ist. 
Mc L~*Do~ (1912) zeigt an F 1 Upland X Sea- 
Island unvollst~indige Dominanz von behaartem 
Blattstiel und unimodiale Verteilung in F~. 
KEARNEY (1923) beobachtet  an F 1 Holdon • 
Pima eine ,,leichte Tendenz zur Dominanz" 
yon nnbehaartem Blattstiel; zwei Drittel der 
F,-Individuen waren ebenso oder beinahe ganz 
ebenso naekt  wie Pima und nur wenige waren be- 
haarter  als Holdon. 

F~rbung der Keime. STROKMAN und MAHONEY 
(1925) schildern Auftreten yon gelben und ge- 
fleckten Keimen in einem im Gew~tchshause 
ausges~tten Material. Gelbe befanden sich nur 
in fi~gypter • Upland-Bastarden, gefleckte 
waren ill allen Familien. Gelbe F~rbung tr i t t  
nut  an sehr jungen Stadien auf; manchmal 
schwindet dieselbe nnd es treten weiBe Flecken 
auf. In F 2 Sea-Island • Burnett  waren 63 
griine und 4 getbe Keime (sehr nahe zu 15:1 ). 
Aus I3 grtinen Pflanzen wurde ein F~ gezogen. 
Nur auf einer Parzelle wurde 3: I -Spal tung 
beobachtet, anf 4 Parzellen war I5: I -Spal tnng.  
8 Familien waren homozygotisch griin. Die 
Autoren setzten Ifir ,,gelb" 2 recessive Faktoren 
voraus, was an der Kreuzung ~igyptisch X Me- 
bane best~tigt wurde. ,,Gefleekt" scheint in 
verschiedenen Ffillen versehiedener genetischer 
Natur  zu sein. HARLAND [zit. KEARNEY (1930)] 
setzt 3 Faktoren fiir grfin voraus: C ~a charak- 
teristisch fiir peruvianische Baumwollen, C h~ 
und C 1~ ftir Uplande. 
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V e r e r b u n g  y o n  S t e n g e l m e r k m a l e n .  

Verzweigungstypus und Busch[orm. In allen 
4 Untergruppen existieren Formen von vor- 
wiegend sympodialem oder vorwiegend mono- 
poctialem Typus; erstere sind einj~ihrige, letztere 
haupts~ichlich ruehrj~ihrige baumartige Baum- 
wollen. LEAKE (1909, ' I I  A B) zeigt Dominanz 
von Tendenz des sympodialen Verzweigungs- 
typus fiber sympodial-monopodialem Typus an 
Bastarden yon G. arboreum (Nurma), G. herba- 
ceum (Broasch) und G. neglectum (Bengals). 
F 1 von monopodial • sympodial ist yon letzte- 
rein kaum zu unterscheiden. MARKUS (1929) 
schildert in F1 Deltatype • Lightning Exprel3 
und • Hartsville die offene Buschform der 
zwei letzteren Hirsutumsorten. 

LLOYD (1912) beobachtete Dominanz von 
Fasciation fiber normalen Stengel und Zweigen. 

Behaarung des Stengels. In alien 4 Unter- 
gruppen kommen Formen mit behaarten und 
unbehaarten Stengeln vor. Die H~irchen sind 
lang oder kurz, dicht oder nicht dicht. WEBBEI~ 
(1905) beobachtete bei Sea-Island • Upland 
Dominanz yon behaartem Stengel. 

P/lamenhdhe. In allen 4 Untergruppen gibt 
es Formen mit langen nnd kurzen Internodien 
(hohe und niedrige). Kurze Angaben finden 
sich bei BALLS (1907, 'O9), FYSON (I9O8), 
Mc LE>rl)ON (I912), PATEL und PATEL (I927). 
BALLS zeigte an Abassi (~igyptiseh) • Texas 
(Upland) Transgressivit/it des Merkmals. Mc 
LENDON weist auf Dominanz yon h6herem 
Wuchs. F1 yon Sea-Island • Upland war h6her 
als die Elternrassen. In F= traten viele in bezug 
auf Verzweigung und Blattform anormale Indi- 
viduen auf. FYSON beobachtet ein m~ichtiges 
F1--F a bei Bastarden yon indischen Baum- 
wollen. PATEL und PATEL erhielten ein m~ich- 
tiges F 1 G. herbaceum (Broasch--Deshi) oder 
cylindrical Ball • Goghari. Was die Vererbung 
der Anzahl yon Stengelknoten am Hauptstengel 
anbetrifft, so scheint es ein polyfaktorielles 
Merkmal zu sein. 

Brachismus. Cook (1915) schildert Auftreten 
yon Mutanten mit gekiirzten Internodien der 
fruchttragenden Zweige verschiedener Sorten 
(King, Dale, Triumph, Cotton of Texas); die 
Erscheinung ist ausgespr0chen degenerativ und 
wird yon Knospenabwerfen beg!eitet. Laut  
Cook ist es ein Mendelmerkmal, physiologisch 
liegt es in Entwicklungshemmung; praktisch 
ist das Merkmal durchaus sch~idlich. 

P/lamentypus. HARLAND (1917) schildert 
Auftreten yon Zwergmntanten ,,Crinkle Leaf 
Dwarf" in Sea-Island. Sie erwiesen sich homo- 

zygotisch (bis F4). Bei Kreuzung mit normalen 
Sea-Island ist F 1 yon letzterem nicht zu unter- 
scheiden. F 2 spaltete in i73 Sea-Island und 
53 Zwergpflanzen. Es handelt sich augen- 
scheinlich um recessive Mutation yon einem 
Faktor. 

L~ngederZweige. KEAIRNEY (I930) beobachtet 
bei Bastarden des mutmal31ichen Pima Mutanten 
, ,Short--Branch" • Pima normal typische 
monohybride Spaltung, ganz ohne Dominanz 
des einen oder anderen Typu s. Der Mutant 
besa/3 an den fruchttragenden Zweigen ein nor- 
mal entwickeltes Internodium, die normale Sorte 
einige, F1 besaB I - -3  Internodien. 

V e r e r b u n g  e i n i g e r  p h y s i o l o g i s c h e r  
M e r k m a l e .  

Immuniti~t. Trotz der groBen Anzahl yon 
Untersuchungen fiber Baumwollerkrankungen 
haben wit nur wenig Arbeiten fiber deren gene- 
tische Natur gefunden: ORTOVr (I9OI), Mc L~N- 
DON (I922), HARLAND (1915, '16, 'I9). 

Mc L~NDO~r zeigte, dab Empf/inglichkeit zu 
Antragnose (Colletotrichum gossypii SOUTH) fiber 
Immunit~it dominiert. Immun sind Toole, 
Dixie, ExpreB u .a .  in verschiedenen Kombi- 
nationen. ORTON erhielt sehr verschiedene Re- 
sultate betreffs der Natur yon Immunit/it gegen 
Fusarium vasi~c/ectum ATK. Im allgemeinen war 
Immunit~tt dominant. Der praktische Wert yon 
ORTOXS Arbeiten ist sehr groB. HAELAND beob- 
achtete starke Empf~inglichkeit zu Eriophyes 
gossypii Banks. Bei vielen Rassen yon Sea- 
Island nnd Upland ist absolute Immunit~it eini- 
ger West-Indian Natives und brasilianischer For- 
men beobachtet worden. F t  Sea-Island X Sere- 
do I war absolut immun, F~ Upland X St. Croix 
Native war empf~inglich, wie die Elternpflanze; 
St. Croix Native (immun) X Chance (empf~ing- 
lich) ergab ein stark variierendes F~; F 1 St. Vin- 
cent Native (immun) X Southern Cross Upland 
(empf/inglich) war beinahe gleich letzterem; F 2 
spaltete auf in 1oo immune und 365 empf~ing- 
liche Individuen. 

Schnelligkeit des Rei/ens. FLETCHER (1907) 
stellt Dominanz yon sp~iter fiber frfiher Reifung 
lest. BALLS (1907, '08) zeigt an F 1 Upland (frfih) 
• /tgyptisch (sp/it) den umgekehrten Fall; trotz 
groBer Variabilit~it yon F~ gibt eine entspre- 
chende Gruppierung I : 2 : I. Mc LENDON (1912) 
beobachtet Dominanz von sp/iter Reife. Aus 
dem Gesagten geht hervor, dab die Frage noch 
nicht genfigend gekl~irt ist. 

Ldnge der Vegetation@eriode. LEAI~E (1912) 
nnd LEAKE und PRASAD (1914) beobachteten bei 
Kreuzung yon G. arboreum (2oot~igige Vege- 
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tationsperiode) X G. neglectum (6ot~igig) ein 
intermedi~res F 1 und ein variierendes F 2 (gr6Bte 
Frequenz IiO Tage). 

Abhi~ngigkeit zwischen Verzweigu~gstypus und 
Ldnge der Vegetationsperiode. Diese Frage ist 
yon gr6Bter praktischer Bedeutung. Der erste, 
der darauf wies, war TI~ox~sox (1841; zit. LEAI~E 
u n d  PRASAD, 1914); Angaben geben ferner: 
BALLS (1908), COOK (1908) u .a .  Die genetische 
Natur des Merkmals untersuchten LXAKE (1909) 
und LEAKE und PRASAD (1914). Diese Autoren 
fanden, dab sich bei Baumwollen der Alten Welt 
tier monopodiale Typus durch eine lgngere Vege- 
tationsperiode auszeichnet als der sympodiale. 
F~ war in bezug auf Vegetationsperiode inter- 
medi~ir, jedoeh ngher zum syrnpodialen Elter;  
F2 variierte stark; der syrnpodiale Elterntypus 
trat  in F~ ganz deutlich auf; w~ihrend die L~inge 
der Vegetationsperiode des monopodialen Typus 
selten oder auch gar nicht beobachtet werden 
konnte. Die Beobachtungen sprechen daffir, dab 
die Lgnge der Vegetationsperiode ein erbliches, 
wahrscheinlich quantitatives Merkrnal ist. 

Te~cdenz zum Abwer/en vo1r Knospelr und 
Kapseln. BALLS, HARLAND, EWlNG, COOK, 
ZAITZEV U . a .  studierten diese Erscheinungen 
vorn physiologischen Standpunkte aus. Die ge- 
netische Natur derselben untersuchten I-IAR- 
LAND (1916), EWlNG (I918), COOK (I92I), PAT~L 
(I924), KING, LOOMIS und VARMETTE (I924) , 
KEARNEY und P~EBLES (1926, '27). HARLAND 
(1916) zeigte all Fx Sea-Island • Westindian 
Native ein ebenso starkes Abwerfen yon Knos- 
pen wie bei letzterern; dagegen findet in F~ 
Upland • Westindian Native kein Abwerfen 
der Knospen statt. EWlSG stellte fest, dab ver- 
schiedene Variet~iten sieh durch verschiedene 
Anzahl yon abgeworfenen Knospen unterschei- 
den. COOK Mlt  die Mendelnatur des Merkrnals 
ffir unzweifelhaft. PATEL zeigt an verschiedenen 
Linien und Sorten yon G. herbaceum L. Kon- 
stanz in bezug auf dieses Merkrnal. KING, 
LOOMIS und FARME~rE zeigen, dab 1922--23 
Pirna 82,5% und 70,7 %, Upland jedoch nur 
30 % Knospen beibehielten. Morphologische und 
physiologische Unterschiede zwisehen diesen 
Formen sind die Ursache. KEARNEY und PEEB- 
LES kreuzten Pima N Aeala (Upland). Acala 
zeigt ein st~irkeres Abwerfen yon Knospen als 
Pima. In F~ und F 2 w a r  das Abwerfen von 
Knospen (in Prozenten) niedriger als bei den 
Eltern, aber das Abwerfen yon Kapseln (ill 
Prozenten) war intermedi~ir. Summiert man 
abgeworfene Knospen und Kapseln (die Dureh- 
schnittszahlen), so ist die Surnme yon F~ dop- 
pelt so groB als yon F~, Die Autoren halten 

die Mende[natur des Merkmals fiir unzweifel- 
haft und setzen mindestens 3 genetische Fak-~ 
toren voraus. 

Schlu/3/dgerungen. Das Merkrnal ,,Abwerfelt 
yon Knospen und Kapseln" ist nicht nur phy- 
siologischer, sondern such genetischer Natur. 

Faktore~ckoppelung. Die Baumwollen rnit ihren 
vielen wahrscheinlich durch multiple Faktoren 
bedingten Merkrnalen sind kein gfinstiges Ob- 
jekt Ifir Koppelungserscheinungen. THADANI 
(1923) stellte folgende Faktoren lest: A -  
nackte, a -  behaarte Sarnen; B- - r e i che ,  b - -  
sp~rliche Faser, C - -  gelbe, c - -  weiBe Faser, 
D -  ,,Cluster" Typus, d - - n i e h t  ,,Cluster" Ty- 
pus, G - - r o t e  Bl~itter, g - -  grfine Bl~itter. Der 
Autor setzt vollstfindige Koppelung einerseits 
von A - -  b, andererseits a - -  B voraus. Die 
Kreuzung Abc • a BC zeigte, dab C c un- 
abh~ingig ist. G und d sind gekoppelt, desglei- 
chen gD; auch scheinen BG, bg, Ag und aG ge- 
koppelt zu sein. ~hnliches erhielt BALLARD ~zit. 
KEARNEY und HARRISON (1927) 1. HARLAND 
(1929, I) zeigt in der sfidarnerikanischen Gruppe, 
dab R (Anthocyan in Starnm und BlOtter) stets 
rnit S (Fleck) gekoppelt ist (rotbl~ittrige ,,Peru- 
vian" und ,,Bourbon" • Upland). Er Mlt  es 
nicht ffir ausgeschlossen, daf3 die Rotbl~ittrigkeit 
yon Upland eine von demselben Merkmal bei 
, ,Peruvian" und ,,Bourbon" verschiedene gene- 
tische Natur  besitzt. LEAKES bereits zitierten 
Arbeiten sprechen ffir el len einzigen Faktor 
ffir rote F~rbung bei Blatt und Blfite von in- 
dischen Baumwollen. HARLAND (1929, I) zeigte 
ferner, dab zwischen Petalf~rbung und ,,Fleck" 
Koppelung bestehen wie nieht bestehen k6nne; 
er setzt voraus, dab es zwei verschiedene Fleck- 
faktoren gibt, yon denen der eine mit gelb (y), 
der andere rnit rot (R) gekoppelt ist. HARLAND 
(1929) Ediese Arbeit ist bekannt nur aus KEAR- 
NEY (1930 , 11I)1 stellt einige Koppelungsgruppen 
auf: I - - F  (FuzzY), N n (Anzahl der Stengel- 
knoten), S (Fleck), R (rot), S ~ (Fleckrnodifi- 
kator), P~ (Pollenfiirbungsrnodifikator), II--C" 
(Crinkled), Y~'* (Modifikator ffir Petalfiirbung), 
I I I - - P  (gelber Pollen), B z (Anzahl der Kapsel- 
f~icher). Weder HARLAND noch KEARNEY be- 
st~tigen die Voraussetzung yon Mc LENDON 
(1912) fiber Koppelung von Petalf~irbung und 
Pollenfiirbung ffir Baumwollen der Neuen Welt. 
FYSON, LEAI~E und COTTUR (siehe betr. Arb.) 
zeigen Koppelung von F~rbung und Gr613e der 
Petalen. AuBerdenl ist eine gauze Reihe yon 
Korrelationen zwischen Merkmalen beschrieben 
worden (KEARNEY 1923) , deren Natur  vielfach 
noch nicht endgfiltig gekl~irt ist. 

Ober Mutatione1r bei Baumwolle~r Allgemein 
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verbreitet ist die Meinung, dab die Baumwollen 
iiberhaupt leicht mutieren. HAYES und GARBER 
(1927) setzen voraus, dab ,,Mutationen" oft 
nichts anderes als Resultate von Spaltungs- 
erscheinungen vorstellen. Die Ursache liegt in 
der leichten Kreuzbest~iubung. Auf diesem 
Standpunkt steht zum Teil auch KEARNEY 
(1918); besonders sind ,,Mutationen" von figyp- 
tischer Baumwolle oft Folge yon unreiner Eltern- 
saat; andererseits gibt es eine Reihe F~lle flag- 
loser Mutationen. BURD (1926) beschreibt weiB- 
blfitige Mutanten yon Sea-Island, die sich ho- 
mozygotisch erwiesen. MARTIN (1926) beobach- 
tet  viele F~ille quantitativer Mutationen bei der 
Sorte Acala. BROWN (1927) setzt fiberhaupt ffir 
viele Uplandvariet~iten mutativen Ursprung 
voraus, wie z. B. ffir Lone, Star, Triumph, Ex- 
prel3 u .a .  KOTTUR (1927) schildert eine Mu- 
tation der Sorte Wagale (G. neglectum Top.);  
der Mutant hatte ganz unbehaarte Bl~itter und 
Stengel, besaB kurze Petalen, keine Faser, wohl 
aber eine kurze Behaarung der Samen. Seine 
80 Nachkommen behielten alle diese Merkmale 
bei. (Vgl. auch die schon oben erw~ihnten 
FNle.) 

Natiirliche Bastardierung. Zahlreiche Beob- 
achtungen sprechen daftir, dab natfirliche Ba- 
stardierung bei Baumwollen welt verbreitet ist. 
Laut  WEBBER (I905), SHOEMAKER (1909), 
KEARNEY (1909, '19, '23), COOK (1909), AI.I~ARI) 
(1909), Mc L~NDON (1912), BALLS (1915), LEAKE 
und PRASAD (1912, 1914) U. a. variiert die An- 
zahl der beobachteten natfirlichen Bastarde 
zwischen 1- -4o%;  durchschnittlich n~ihert sie 
sich lO%. 

A l l g e m e i n e s  f iber  i n t e r s p e z i f i s c h e  
B a s t a r d e  v o n  B a u m w o l l e n .  

Bastarde zwischen Arten n~it derselben Chromo- 
somenzahl. Wie schon in der Einffihrung erw~ihnt, 
sind die meisten untersuchten Gossypium-Ba- 
starde Speziesbastarde yon Eltern mit gleicher 
Chromosomenzahl. Dieselben geben trotz m~ch- 
tigem und v611ig normalem F 1 (so z. B. bei Ba- 
starden zwischen Upland und ~gyptern usw.) 
keine weitere konstante Nachkommenschaft; 
dieselbe weist eine Reihe Abnormit/iten auf und 
hat  bis heute keine praktischen Perspektiven 
er6ffnet. DaB gfinstige ..Auswahl von Rassen 
zur Kreuzung dieses Ubel beseitigen wird, 
scheint aus Vergleich mit anderen Gattungen 
ziemlich sicher. Daffir sprechen auch die Beob- 
achtungen yon MARKUS (I929), welcher gezeigt 
hat, dab nicht alle Rassen und Sorten gleich- 
tauglich sind, um als mfitterliche Pflanzen zu 
dienen; das ist aus folgenden Zahlen zu ersehen: 

Lightning ExpreB 2 • Deltatype I gab 4 ~ % Erfolg 
Hartsville 2 gab 20 % Erfolg 

Deltatype I • Lighting Expreg 82 % Erfolg 
Hartsville gab 6o% Erfolg. 

F 1 der ersteren 2 Kombinationen war schw~ich- 
lich, der zweiten sehr m~ichtig. 

W/ihrend wir fiber F~ille yon vSlliger Sterilit/it 
bei Bastarden mit 52 Chromosomen keinerlei 
Angaben gefunden haben und diese Bastarde 
in F 1 stets mehr oder weniger fertil sind, exi- 
stieren in bezug auf die 28chromosomige Gruppe 
andere Beobachtungen. 

Die ersten Daten fiber interspezifische Ba- 
starde yon Baumwollen der Alten Welt geh6ren 
augenscheinlich BURNS (1884; zit. FYsoN i9o8), 
er kreuzte G. obtusi/olium • G. arboreum ; fiber 
Fertilit/it dieser Bastarde wird nichts berichtet. 
LEAKE und RAM PRASAD (1912) erhielten v61tig 
fertile F1-Bastarde bei Kreuzung yon G. neg- 
lecture TOp. • G. roseum TOP., G. afbofeum L. 
• G, indicum LAMK., G. negIectum und G. 
roseum mit G. sanguineum I{ASSK und G. cer- 
~uum TOp. G. indicum mit G. •eglectum und 
G. roseum. 

Andererseits waren die Bastarde G. herbaceum 
• G. obtusi/olium scheinbar v611ig steril. 

Die Bastarde von G, herbaceum mit G. indicum, 
G. sanguineum und G. roseum zeigen versehiedene 
Sterilit/it. Bastarde von G. Stocksii M. MAST. 
• G. herbaceum nnd • G. arboreum gaben im 
Verlauf dreier Jahre keine einzige Bliite. Was 
die fertilen Bastarde der asiatischen Gruppe be- 
trifft, so sind die Resultate genetischer For- 
schung in den betreffenden Kapiteln bereits er- 
w~ihnt. Im Vergleich zur amerikanischen Gruppe 
ist diese Gruppe genetisch noch wenig erforscht. 

Bastarde zwischen Arten mit verschiedemr 
Chromosomenzahl. TREVOR CLARK [zit. ZAITZEV 
(1923) 1 machte erfolglose Versuehe asiatische 
und amerikanische Baumwollen zu kreuzen. Die 
meisten ill dieser Richtung vollffihrten Kreu- 
zungen waren ebenfalls erfolglos. Ausnahmen 
bilden die Versuche von MELL (1908), GANSIIE 
(1901 , I903), ZAITZEV (1922--23), D~SAI (1927) 
und MARKUS (1929). MELL erhielt Bastarde voI1 
Brosch • G. hirsutum. Der F1-Bastard zeigte 
Intensifikation yon L{inge und St~rke der Faser 
[zit. ZAITZEV (1922--23) 1. GAMMIE kreuzte Va- 
radi (G. arboreum L.) • Dharwar (G. hirsutum). 
ZAITZEV (1922--23) erhielt den Bastard G. herba- 
ceum L. • G. hirsutum L. var. laciniata ZAITZEV. 
Die Fi-Pflanze war doppelt so groB in bezug auf 
die mittlere Elterngr6Be. Alle 500 seiner Blfiten 
verloren ihre Fruchtknoten. Der Bastard wurde 
bis zum n~ichsten Jahr  lebend erhalten, erwies 
sich aber v611ig steril. ~DESAI versuchte eine 
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Reihe technischer Verfahren um Go herbaceum 
(Dharwar I) mi t  Upland  (Gadag N I) zu kreu- 
zen. F~ war m~ichtig, t rug 532 Blfiten mi t  nor-  
malen Pollen, entwickelte aber keine einzige 
reife Kapsel. R/ ickkreuzung mi t  beiden El te rn  
war erfolgreich. Anch MARKUS versuchte Kren-  
zungen zwischen G. herbaceum L. und  G. hirsu- 
turn L. Die Bastarde warren in allen F~illen 
nach einigen Tagen ihre Kapseln ab. In  einem 
Fal l  gelang es dem Autor  33 Kapseln bis 3 cm 
Durehschni t t  zu bewahren,  darauf  schrumpften  
sie aber znsammen ; ihre Samen waren leer. 

Schlufl. I m  obigen haben  wir den Versuch 
gemacht,  eine kurze i3bersieht fiber die Genetik 
einer der wichtigsten Kul turpf lanzen  zu geben. 
Die Aufgabe war durch Fehlen einer Reihe 
Arbei ten im Original erschwert, weshalb wir n m  
Nachsicht i iberhanpt  u n d  besonders der be- 
treffenden Autoren  bi t ten .  Arts der ~bers ich t  
ist zu ersehen, dab die Baumwollen  genetisch 
noch lange nicht  genug erforscht stud, und  dab 
sie sowohl in bezug an t  Fak torenana lyse  wie 
experimentelle Phylogenet ik  weft h in ter  vielen 
anderen Kul tu rpf lanzen  zurfickstehen. 
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Bestandsdichte in Beziehung zu Halmertrag, 
Assimilation und Standfestigkeit. 

Von It, W e e k ,  Eckendorf. 

Eine  an anderer  Stelle gepflogene Diskussion 
fiber Bedeutung  und  Wer t  des Einzel~ihren- 
ertrages (Halmertrages) einerseits und  der 
Bestandsdichte  bei Getreide andererseits  gibt  
mir  Veranlassung, einige zahlenm~iBig belegte 

Der Ztichter, 4. Jahrg. 

Angaben  zu diesem Thema  zu machen,  das n icht  
nu r  ffir sor tenanalyt ische Untersuchungen,  son- 
dern besonders ffir die zfichterische Praxis yon 
gr6Bter Bedeutung  ist. 

An  sich ist die Tatsache unbes t r i t ten ,  dab der 
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