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Schliel31ich gelang es uns noch, ein hdIeri- 
Weibchen mit  einem xiphidium-Mannchen er- 
folgreich zu kreuzen. Diese Paa rung  stellt  die 
eines la ten ten  Hermaphrodi ten  (zz) Init e inem 
genotypisch bes t i rnmten Gonochoristen (XY)  
dar. In  F i t re ten  M~innchen und  Weibchen auf. 
Ob in diesem Falle die Geschlechtsbest immung 
genotypisch ist, wie bei der einen elterlichen Art  
oder ph~inotypisch wie bei der anderen,  bedarf 
noch der eingehenderen Untersuchung.  

L i t e r a t u r .  

I. Kosswm, C. : Genotypische und phanotypische 
Geschlechtsbestimmung bei Zahnkarpfen. II .  Biol. 
Zbl. 53, 152--159 (1933). 

2. t/7osswm, C.: Die Geschtechtsbestimmungs- 
analyse bei Zahnkarpfen. Z. Abstammgsl. 67, 
2oo--2o5 (1933). 

3. Kosswm, C. : Genotypische undph~notypische 
Geschlechtsbestimmung bei Zahnkarpfen. I I I .  
Arch. Ent.meehan. 128, 393--446 (1933). 

Deutsche  Gesellschaft  ftlr Vcrerbungs-  
wissenschaft .  Die die@thrige Tagung der 
D e u t s c h e n  G e s e l l s c h a f t  ffir V e r e r b u n g s -  
w i s s e n s c h a f t  finder yon D o n n e r s t a g ,  d e m  
4., b i s  S o n n a b e n d ,  d e n  6. J u l i  1935, in J e n a  
statt. 

Vortragsanmeldungen sind an den Schriftffihrer 
Prof. Dr. PAULA HERTWm, Berlin-Dahlem, Ins t i tu t  
ffir Vererbungsforschung, Schorlemer Allee 25--27, 
bis zum 3 o. Mgrz zu richten. Spgtere Anmeldungen 
k6nnen nur soweit die Zeit es zulXBt berficksichtigt 
werden. 

Vorl~iufige Tagesordnung: 
Die Sitzungen linden von 9--13 und von 15 bis 

I 7 Uhr statt. - -  gs  werden vormittags folgende 
Referate erstattet werden: 
I. Dr. P. J. WAARDENBUIRG, Utrecht: Vererbungs- 

ergebnisse und -probleme am menschlichen Auge. 

2. Prof. Dr. CuaT Kosswm, Braunschweig: Idio- 
typus und Geschlecht. 

3. Prof. Dr. E. HEITZ, Hamburg:  Chromosomen- 
struktur und Gene. 

Veranstaltungen und Besichtigungen: 
M i t t w o c h ,  3. Juli, 2o.3oUhr: Zwanglose Be- 

grfiBung an einem noch anzugebenden Oft. 
F r e i t a g ,  5. Juli: Nachmittags Besichtigung des 

ZeiB-Werks und einiger Universitgtsinstitute, 
nach Wahl. - -  Abends Ausflug auf den Fuchs- 
turin, dort gemeinsames Abendessen. 

S o n n a b e n d ,  6. Juli:  Nachmittags-Ausflug naeh 
Naumburg. 

Das endgfiltige Programm wird im April ver- 
6ffentlicht. 

Der Vorsitzende: Der Schriftffihrer: 
G. RENNER. P. HERT~VVIG. 

REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 

O Aus der Urheimat unserer Getreidearten. ~ko- 
iogisch-pflanzengeographische Studien und Aus- 
blicke. Von F. SCHINDLER. 118 S. Brtinn, 
Prag, Leipzig u. Wien: Rudolf M. Rohrer 1934. 
RM. 5.--- 

Einleitend geht Verf. auf die Erforschung der 
geographischen Entstehungszeniren unserer Ge- 
treidearten ein und beschreibt die Ansicht VAVlLOVs 
und seiner Mitarbeiter. Im AnschluB daran be- 
richtet er fiber die Hauptgetreidearten, die in den 
Gebirgsregionen Stidwest-Asiens und Nordost- 
Afrikas ihre Urheimat haben und in Europa jetzt 
heimisch sind. Es werden die einzelnen Regionen, 
so die Gebirgsregionen yon Russisch-Turkestan, 
die Steppenzone am Westrande der Gebirge und 
die Besiedlung in den Gebirgsregionen der Pamir- 
Iandschaften beschrieben. Weiter werden die 
Gebirgsregionen yon Afghanistan, Nordwestindien 
und Nordabessinien beschrieben. Naeh Ansieht 
des Verf. sind es nicht allein genetische Vorg~tnge, 
die das Problem 16sen, sondern die Faktoren der 
Umwelt mfissen Berticksichtignng linden. Ge- 
stfitzt anI zahlreiche, gut ausgewghlte Literatur- 
angaben wird ein anschauliches Bild dieser Um- 
weltfaktoren in den Genzentren gegeben. Verf. 
geht auf die Wanderungen der Getreidearten ein, 
die ,,auf der grol3en Heerstrage nach dem Westen" 

erfolgte, fn den beiden letzten Abschnitten wird 
tier Formenreichtum der Getreidearten in den 
Alpengebieten behandelt. Zum SchtuB macht 
Verf. noch Angaben fiber das nlutmagliche Alter 
der in Mittel- und Nordeuropa vorkommenden 
Landsorten unserer Getreidearten. Besonders wird 
auf die Notwendigkeit des Schutzes und der Er- 
1.9rschung dieser Landsorten hingewiesen. Ein 
Uberbiick fiber die Literatur vervollstSmdigt die 
Arbeit. Husfeld (Berlin). 

Die Erforschung von Fragen der Bastardierung ent- 
fernt verwandter Pflanzen in UdSSR. Von G . D .  
KARPETSCHENKO. Trudy priM. Bot. i pr. I 
Plant  Industry  in USSR. Nr 10, 41 (1934) [Rus- 
sisch]. 

Obgleich bereits im 18. Jahrhundert  yon K6ItL- 
REUTER Bastarde entfernt verwandter Pflanzen 
erzeugt worden sind, ist dieses Problem und seine 
weitgehenden Perspektiven bis ins letzte Jahrzehnt 
hinein wenig bearbeitet worden. Vor alien Dingen 
erscheint es wichtig, nach den Ursachen der Inter- 
sterilitgt und der Letalitgt der entstehenden 
Bastarde, sowie ihrer Steri l i t i t  zu forschen. Als 
Mittel zur Behebung der Inters ter i l i t i t  verweist 
Verf. einerseits darauf, dab sich 2 schwer mitein- 
ander zu kreuzende Formen leichter dazu bringen 
lassen, wenn die zur Kreuzung zu verwendenden 
Individuen vorher reziprok aufeinander gepfropft 
werden. Ferner werde systematische Untersuchung 
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der Intersterilit~ttsverhAltnisse viele F~ille ergeben, 
in welchen in der einen Richtung Intersterilit~tt 
besteht, in der anderen aber nicht. Schliel31ich 
k6nne viel~ach durch Duplikation des Chromo- 
somensatzes Fertilit~tt und bessere Konstanz der 
Bastarde und ihrer Aufspaltungsprodukte erreicht 
werden. Duplikation des Chromosomensatzes t r i t t  
gelegentlieh in Adventivsprossen aus Wundcallus- 
gewebe, unter Temperatur- oder chemischer Beein- 
flussung ein. Auf dem ~Wege fiber derartige dupli- 
zierte Individuen ergibt sich die M6gtichkeit zur 
Erzeugung komplizierter konstanter Bastarde. 
Aufspaltungsschema der Roggen-Weizenbastarde, 
die in diesen Komplex zu rechnen sind, wird ge- 
geben und eine Reihe weiterer/ihnlicher F~lle, wie 
Verf. Cruciferenkreuzungen u. a. diskutiert. 

H. v. Rathlef(Halle a. d. S.). ~176 

O Plant chimaeras and graft hybrids. (Pflanzenchi- 
m/iren und Pfropfbastarde.) By W'. N. JONES.  
(Methuen's monogr, on biol, subjects. Edit. by 
G. R. de Beer.) VIII ,  136 S. London: Methuen 
& Co., Ltd. 1934. geb. 3/6. 

Verf. gibt in kurzer aber anschaulicher Weise 
eine Ubersicht fiber das Problem der Pflanzen- 
chim~ren und Pfropfbastarde. An Hand klassischer 
Beispiele werden die Probleme besprochen und 
erkl~irt. Zuerst wird der Begriff der Pflanzen- 
chinl~ren und die bei ihnen auftretenden Fragen 
erl~tutert. Die Entstehung zusammengesetzter 
Individuen und die wechselseitige Beziehung zwi- 
schen Reis und Unterlage (Imlnunit/tt) wird er- 
6rtert. In einem weiteren AbschnitL geht Verf. 
auf die Baursche ChimXrenhypothese ein. An- 
schliel3end werden die versehiedenen Chim~iren- 
typen besprochen. Es folgen die Pfropfbastard- 
hypothesen, die Erkl/~rungen der SolanumchimXren 
von  ViTINKLER, JORGENSEN U. CRANE n. KRENKE, 
Ausffihrlich behandelt werden die Bizzaria-Orangen, 
Cytisus A dami, Cratego-.Mespillus, Pyro-Cydonia 
und ztmygdalo-Persica. Weiter wird auf die Ver- 
schiedenheit zwischen Stature- und Wurzelschnitt 
und auf die Entstehung von Chim~iren durch 6rt- 
]iche somatische Mutation eingegangen. Am SchluG 
erw/~hnt Verf. die abweichenden Chim~irentypen 
bei Hydrangea und Pelargonium, die Kreuzung 
yon Chim/~ren, die chromosomalen Chim~ren und 
den EinfluB yon Stimulationen auf die EntsLehung 
yon Chim~ren. Zur Erl~uterung des Gesagten 
sind der Arbeit  eine lReihe yon anschaulichen Ab- 
bildungen beigegeben. Das ausgezeichnete Bfich- 
lein ist jedem, tier sich ffir Pflanzenchim~iren und 
Pfropfbastafde interessiert, zu empfehlen. 

v. Ranch (Berlin). 

Die Bedeutung der Mutationen fiir die theoretische 
und angewandte Genetik. Von t-I. STUBBE.  
Naturwiss. 1934, 781. 

In dem Vortrag (gehalten auf der 93. Natur- 
forscher-Versammlung in Hannover) wurden folgen- 
de Fragen er6rtert:  I. Wodurch k6nnen kiinstliche 
Mutationen ausgel6st werden? 2. Welches sind die 
Ursachen der spontan auftretenden Mutationen? 
3. KSnnen Schltisse auf die Natur  der Gene gezogen 
werden? 4. Haben die Mutationen, besonders die 
Kleinmutationen, eine Bedeutung ftir die Art- 
bildung? Die Fragen werden vorwiegend an Hand 
der strahlengenetischen Ergebnisse der Drosophila- 
Forschung und der eigenen Arbeiten am L6wen- 
maul besprochen. Die Bedeutung der Mutationen, 
auch der kfinstlichen Mutationen, ffir die Artbil- 

dung wird betont. Es wird basonders darauf hin- 
gewiesen, dab der Zfichter durch die Strahlen- 
genetik eine M6glichkeit hat, die Mannigfaltigkeit 
auch der Kulturpflanzen erheblich zu steigern und 
so f fir die Zfichtung eine breitere Selektionsbasis 
zu schaffen. P. Hertwig (Berlin). ~ ~ 

Zur Genetik yon Phaseolus vulgaris. IX. Uber den 
Einflu8 des Genpaares R--r  auf die Testafarbe. Von 
H. LAM[PRECHT. (Saatzuchtanst. Weibullsholm, 
Landskrona.) Hereditas (Lund) 20, 32 (I935). 

Die Marmorierung der Testa yon Phaseolus vulg. 
kann einmal homozygot, in anderen FXllen eine 
Folge der Heterozygotie eines Gens sein. Ffir He-  
terozygot-Marmorierung war bisher nur ein Gen- 
paar C--c bekannt. Diesem stellt Verf. ein zweites, 
R--r,  zur Seite, das in den untersuchten F~llen 
im Verh/~ltnis I R R  : 2 Rr : I rr spaltete. Weiter-  
hin wird eine Hypothese yon SHAW und NoRrox  
widerlegt, die ffir die Ausbildung einer Gelb- Schwarz- 
und eine Rotserie der Testafarbe neben den Grund- 
genen einer Reihe von Modifikatoren verantwort-  
lich maehen wollte. Nach Verf. lassen sich diese 
Farbt6ne zwanglos aus dem Zusammenwirken der 
Grundgene jop  und J J  mit dem Marmorierungs- 
hen Cc erkl/iren. Hackbarth (Mfincheberg). 

Zur Genetik von Phaseolus vulgaris. X. Uber Inflo- 
reszenztypen und ihre Vererbung. Von H.  LAMP- 
RECHT. (Saatzuchtanst. Weibullsholm, Lands- 
krona.) Hereditas (Lund) 20, 71 (I935). 

Bei der Stellung der Iufloreszenzen yon Pha- 
seolus vulgaris zur Achse lassen sich zwei Typen 
unterscheiden: Axiale Stellung bei unbegrenztem 
Achsenwachstum und axiale Stellung mit  einem 
dutch eine endstSmdige Infloreszenz begrenztes Ach- 
senwachstum. Diese schon yon MENDEL und 
E~EaSON untersuchten Eigenschaften werden durch 
ein Genpaar Fin-fin (finitis) bedingt, mit  Dcminanz 
des unbegrenzten Achsenwachstums. Die einzelne 
Infloreszenz kann nun unverzweigt oder v e r z w e i g t  
sein. Die meisten Buschbohnensorten geh6ren dem 
ersten Typus an, nur 2 - -  l ' Inpuisable nnd New 
Abundance - -  dem letzteren. Im Vererbungsver- 
such erwies sich die Verzweignngsart als mono- 
faktoriell bedingt, wobei verzweigt recessiv ist. 
Dieses auch ffir die praktische Zfichtung sehr weft- 
volle Gen wird mit  ram ram (ramifera) bezeichnet. 
Die 3 : i-Spaltungen stimmeen in zwei verschiedenen 
Kreuzungen sehr gut mit  den zu erwartenden Zah- 
lea fiberein. Die Verzweigung kann ein- bis dreifach 
sein. Die dreifache ist monofaktoriell recessiv gegen- 
fiber der ein- bis zweifachen Verzweigung. (Be- 
zeiehnung iter i ter yon iteratus). Die Zahl der 
Knoten je Blfitenstand ist beim unverzweigten 
Typ kleiner als beim verzweigten. Die Vererbung 
geschieht intermedi~r, die Zahl der mitwirkenden 
Gene ist noch nicht bestimmt. Das Au~treten eines 
akzessorischen zweiten Blfitenstandes an einem 
I42noten erscheint rein modifikativer Natur  zu sein. 
S~tmtliehe F2-Ergebnisse konnten in Fa-Unter- 
suchungen best~tigt werden. Hackbarth. 

Etude cytologique d'un hybride de deux Triticum 
vulgare Host, ~t ph~notype de T. durum Desf. (Zyto- 
logische Untersuchungen eines Bastardes aus zwei 
Formen yon T. vulgate Host. mit  Ph~notypus yon 
T. durum DesI.) Von A. DUSSEAU.  (Laborat. de 
Botan., Fac. des Sciences, Clermonl.) Cytologia 
(Tokyo) 5, 491 (1934). 

In der F2 der Kreuzung Paduaweizen (T. vulgare 
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erythrospermum) • [ n a l e t t a b i l e  38 (T. vvtlgare ~u- 
tescens) w u r d e n  zwei du rum- / thn l i che  T y p e n  ge- 
funden ,  yon  denen  e iner  k o n s t a n t  u n d  fer t i l  war.  
Diese als T. haplodurum beze ichne te  F o r m  h a t  be-  
g r a n n t e ,  rote,  d i ch te  d u r u m ~ h n l i c h e  5 h r e n ,  ih r  
H a l m  is t  n i c h t  v611ig m i t  M a r k  erfiillt .  F o r m  des 
Kornes  n n d  S t i cks to f fgeha l t  e n t s p r e c h e n  T. durum. 
Zahl re iche  kleine nek ro t i s che  F lecken  anf  den  
Bl~it tern b e r u h e n  auf I n f e k t i o n e n  yon  4 Pilzen.  Die  
beschr i ebene  F o r m  is t  r e s i s t en t  gegen Gelbrost ,  
F l u g b r a n d ,  S t e inb rand ,  a b e t  e twas  schwarzros t -  
anf~llig u n d  f u g k r a n k ,  w ~ h r e n d  ve r s ch i edene  
d u r u m - S o r t e n  tells ein en tgegengese tz tes  V e r h a l t e n  
zeigen. N a c h  zyto logischen  U n t e r s u c h u n g e n  an  V%,~ur- 
zelspitzen,  in  Po l l enmut t e r ze l l en  u n d  E m b r y o s a c k -  
mu t t e r ze l l en  bes i t z t  diese F o r m  n a c h  Verf. ~ = 7 
u n d  2 n  ~ z 4 Chromosomen ,  w ~ h r e n d  m . E .  die 
abgeb i lde t en  F i g u r e n  deu t l i ch  r ~ - - 1 4 ,  2~ = 28 
C h r o m o s o m e n  ergeben.  Es  wird  a n g e n o m m e n ,  dab  
von  drei  G e n o m e n  ABC yon T r i t i c u m  n u r  das Ge- 
n o m  B v o r h a n d e n  ist. D a m i t  k 6 n n t e  n a c h  Verf.  
das  d u r u m - ~ h n l i c h e  Aussehen  e iner  d ip lo iden  F o r m  
erk l~r t  werden.  Oehler (Mfincheberg).  

Another new haploid plant in Tritieum mono- 
coccurn L. (Eine  wei tere  neue  Hap lo ide  yon  Tri- 
t i c u m  monococcum.)  Von  Y. C H I Z A K I ,  Botan ic .  
Mag. (Tokyo) 48, 62I (~934). 

Von einigen versp~ttet  u n t e r  den  h o h e n  Augus t -  
t e m p e r a t u r e n  (34 ~ a b b l i i h e n d e n  K h r e n  yon  Tri- 
ticum monococcum w u r d e n  ungef~ihr 2o K 6 r n e r  aus-  
ges~tt, wovon  4 P f l a n z e n  zur  IReife kamen .  Von  
diesen war  eine m i t  soma t i s ch  7 C h r o m o s o m e n  
haploid,  f iber die 3 a n d e r e n  wi rd  n i ch t s  ausgesagt .  
Die e inze lnen  Gr6Benmage  der  f I ap lo iden  s ind im 
Vergle ich zu n o r m a l e n  1Dflanzen he rabgese t z t ,  u n d  
zwar  u m  r u n d  1/a--l/4. V on  den  ausf i ih r l ichen  
cyto logisehen  A n g a b e n  i s t  bemerkenswer t ,  d ab  in 
der  D iaphase  alle oder  einige C h r o m o s o m e n  end-  
weise v e r h e f t e t  ange t ro f f en  wurden .  I n  der  e r s t en  
M e t a p h a s e  t r i t t  n u r  sehr  se l ten  (6,5 %) ein P a a r  auf, 
die f lbr igen (bzw. me i s t  alle) C h r o m o s o m e n  s ind Uni -  
va len te .  Diese zeigen zwar  den  (hom6otyp i schen)  
L~ngsspa l t  in  t ier e r s t en  Anaphase ,  doch  werden  
die M o n a d e n  n u r  a n s n a h m s w e i s e  ge t r enn t .  Ge- 
w6hn l i ch  werden  gauze U n i v a l e n t e  aufgete i l t ,  wo- 
bei  alle zufallsgem~tl3 m6gl ichen  Ver t e i l ungszah len  
b e o b a c h t e t  wurden ,  se lbs t  Bilder,  welche eine 
o: 7 - A n o r d n u n g  erschlief3en lassen. Diese Ergeb-  
nisse werden  d u r c h  die Be f unde  a m  zwei ten  
Te i lungssch r i t t  noch  bes t~ t ig t .  - -  Ansch l i egend  
werden  die ffir die B i ldung  der  H a p l o i d e n  aus-  
16senden U r s a c h e n  besprochen .  F t i r  einige Bei-  
spiele - -  wie dem  vo r l i egenden  - -  s ind wohl  un-  
gew6hnl iche  A u B e n b e d i n g u n g e n  en t s che i dend  ge- 
wesen,  ohne  d a b  fiber de ren  V~Tirkungsweise m e h r  
als V e r m u t u n g e n  ge~uBert  werden  k 6 n n t e n .  

v. Berg (Wien).  ~ ~ 

Triticum Timopheevi Zhuk. V o n  F.  L I L I E N F E L D  
und H. K I H A R A .  ( K I H A R A ,  H. :  Genomanalyse 
bei Triticurn und Aegilops. V.) (Laborat. of Ge~etics, 
Biol. Inst., Imp. Univ., Kyoto.) Cytologia  (Tokyo) 

6, 8 7 (I934). 
Triticu~cz Tim@heevi ZHUK, ein n u t  in  Georgien 

als U n k r a u t  v o r k o m m e n d e r  ~4ch r om os om i ge r  
\~e i zen  i s t  in  ve r sch iedenen  M e r k m a l e n  wie Be- 
h a a r u n g  der  B l a t t s c h e i d e n  u n d  Sprei ten ,  Zerspal-  
t u n g  der  Vorspelze,  ku rze r  Hii l lspelze deu t l i ch  yon  
den  i ibr igen  A r t e n  der  E m m e r r e i h e  un t e r sche idba r .  
K r e u z u n g e n  zwischen T. Timo])heevi u n d  7-chro- 

mosomigen  Weizen  gel ingen ebensogu t  wie die 
zwischen a n d e r n  E m m e r -  u n d  E i n k o r n a r t e n .  In  der  
R e d u k t i o n s t e i ! u n g  werden  aueh  d iese lben  Chro-  
m o s o m e n k o n f i g u r a t i o n e n  wie bei  a n d e r n  E i n k o r n -  
E m m e r b a s t a r d e n  beobach t e t .  Es  l i n d e n  sich 4 - -7 ,  
me i s t  4 B iva len te .  Die  B a s t a r d e  s ind h o c h g r a d i g  
steril .  E i n  G e n o m  yon  T. Tim. isfi wie bei den  
E m m e r w e i z e n  als Modi f ika t ion  des A - G e n o m s  an-  
zusehen.  K r e u z u n g e n  zwischen T. Tim. u n d  den  
I4 -ch romosomigen  W e i z e n  gel ingen ebensogu t  w;e 
die zwischen a n d e r n  Emmerwe izen .  In  der  Re-  
d u k t i o n s t e i l u n g  t r e t e n  abe r  an  Stelle der  bei  
E m m e r b a s t a r d e n  n o r m a l e n  14 B i v a l e n t e n  schwan-  
kende  C h r o m o s o m e n b i n d u n g e n  auf. ] e  n a c h  der  
V e r b i n d u n g  k o m m e n  7 - - i 3  locker  g e b u n d e n e  Bi- 
va len te ,  d a n e b e n  Te t r a -  u n d  T r i p a r t i t e  sowie Uni -  
va l en t e  vor. Alle diese B a s t a r d e  s ind hochgrad ig  
steril ,  w a h r e n d  die i ibr igen  E m m e r b a s t a r d e  n o r m a l  
fer t i l  sind. T. Tim@heevi muB d e m n a c h  eine a n -  
dere  G e n o m z u s a m m e n s e t z u n g  als die f ibr igen 
Weizen  der  E m m e r r e i h e  bes i tzen.  Zur  Fe s t s t e l l ung  
m i t  we lchem G e n o m  des Aegi lops-Tr i t i cumkre i ses  
das  zweite  G e n o m  yon  T. Tim. homolog  ist,  w u r d e n  
K r e u z u n g e n  m i t  2 I c h r o m o s o m i g e n  VVeizen, m i t  
Secale u n d  ve r sch i edenen  Aeg i lopsa r t en  durchge-  
f i ihrt .  Die K r e u z u n g e n  m i t  / z c h r o m o s o m i g e n  
Weizen  wie m i t  Roggen  ge langen  gut ,  doch  k o n n t e n  
n u r  keimnnf~thige S c h r u m p f k 6 r n e r  gewonnen  
werden.  Mi t  den  Aeg i lopsa r t en  spel toides,  v e n t r i -  
cosa, cyl indrica ,  cauda ta ,  comosa,  t r iunc ia l i s  u n d  
o v a t a  ge langen  die K r e u z u n g e n  m e h r  oder  weniger  
gut .  Die R e d u k t i o n s t e i l u n g  ergab,  dab  das zwei te  
Oenom yon  T, Tim. m i t  k e i n e m  der  b ier  geprf i f ten  
Aegi lopsgenome homolog  ist. Alle B a s t a r d e  m i t  
Aegilops w a r e n  hochgrad ig  steril .  N a c h  den  ge- 
w o n n e n e n  Ergebn i s sen  muB also n e b e n  der  E m m e r -  
re ihe  m i t  den  G e n o m e n  A B  noch  eine wei tere  
14chromosomige  Re ihe  (Timopheevi re ihe)  m i t  d e n  
G e n o m e n  A G  a n g e n o m m e n  werden.  N i c h t  die 
C h r o m o s o m e n z a h l  allein, sonde rn  das  G e n o m  weis t  
e inem Weizen  seine Stelle im S y s t e m  an. Genom-  
ana ly t i s che  S tud i en  b i e t en  d e m n a e h  die s ichers te  
Grund lage  ffir den  A u s b a u  enger  V e r w a n d t s c h a f t s -  
kreise. Oehler (Mtincheberg).  

Interspecific hybridization in Brassica. VI. The 
cytology of Fz hybrids of B. juncea and B. nigra. 
( A r t b a s t a r d i e r u n g  bei  Brass ica .  VI .  Die Cytologie 
des F1 -Bas t a rdes  yon  B. j uncea  u n d  B. nigra.)  
Von T. M O R I N A G A .  (]nsL of Ag~'onomy, Univ., 
F~tkuoka.) Cytologia  (Tokyo) 6, 62 (I934). 

Alle Versnche  yon  SINSKAIA B. ~igra m i t  B. jz~n~ 
cea, B. campest~,is oder  B. *~apz~s zu kreuzen,  
f f ihr ten  zu ke inem Erfolg.  SINSKMa n a h m  desha lb  
an, dab  B. ;zigra eine g~inzlich isolieree Ste l lung im 
Genus  Brass ica  e innehme.  Verf.  ge lang es, B. rtigra 
mi t  ve r sch i edenen  a n d e r e n  Bra s s i ca -Ar t en  zn 
kreuzen,  w e n n  auch  diese K r e u z u n g e n  n u t  sehwer  
gelingen. 2oz Bl t i t en  yon  B. juncea (n = ~8) wur-  
den  m i t  Pol len  yon  B. nigra (n : -  8) b e s t g u b t ,  u n d  
Io Samen,  von  d e n e n  2 auske imten ,  w u r d e n  er- 
ha l t en .  Der  F 1 - B a s t a r d  i s t  i n t e rmed ig r ,  er se t z t  
b e i m  F r e i a b b l t i h e n  e twas  S a m e n  an, j edoch  n icht ,  
w e n n  er gebeu t e l t  wird. Die cy to logischen  U n t e r -  
s u c h u n g e n  der  / v  e r g a b e n  in  der  M e t a p h a s e  der  
h e t e r o t y p i s c h e n  Te i lung  8 B i v a l e n t e  und  zo Uni -  
va len te .  Die B i v a l e n t e n  o r d n e n  sich in den  s 
t o r i a l p l a t t e n  auf  2 ve r sch iedene  A r t e n  an, en t -  
weder  l iegen 7 C h r o m o s o m e n  in  e inem Kreis  u n d  
das  8. l ieg t  in  der  Mitre ,  oder  es l iegen 2 in de r  
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Mitre nnd 6 in einem Kreis. Die Pollenbildung ist 
normal, es werden vier Mikrosporen gebildet, die 
jedoch selten zu reifen Pollenk6rnern werden. Auf 
Grund seiner Untersuchungen nimmt Verf. an, 
dab der Chromosomenbestand yon B. ~'uncea aus 
2 Grundchromosomens~ttzen besteht, dem Satz a 
mit  ~o Chromosomen und dem Satz b mit  8 Chro- 
mosomen. Bei der Bastardierung yon B. ~,mcea 
mit B. nigra vereinigen sich 8 i~uncea-Chromo- 
somen mit  den 8 nigra-Chromosomen, die mit dem 
b-Satz identisch sein mfissen. Sie bilden dann die 
Bivalenten. Der a-Satz yon Io Chromosomen ist 
identisch mit  den io Chromosomen yon B. chinensis 
und verschiedenen anderen io-chrolnosomigen 
Brassica-Spezies. Anf Grund seiner cytologisch- 
genetischen Untersuchungen teilt Verf. die kulti- 
vierten Brassica in folgende 6 Gruppen ein: 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Spezies 

I 
I IO aa 

19 aacc 

17 bbce 

B. campestris L. 
B. Rapa L. 
B. chinemis L. 
B. pekinensis RupR. 
B. japonica SIEB. 

B. nigfa KOCH. 

B. oleeacea L. 
B. alboglabra BAILEY 

B. /uncea 
B .  c g r n u a  I - IEMsL.  

B. napus L. 
B. Napella CI~AIX. 

B. carinata BRAUN. 

Grundart  I 

Grundart  I I  

Grundart  I I I  

Amphidiploid 
von I u n d  I I  

Amphidiploid 
yon I n. I I I  

Amphidiploid 
von II u. III 

v. Rauch (Berlin). 

On the nature of chromosome association in 
N. tabacum haploids. (Uber die Na~ur der Chromo- 
somenpaarung bei N. tabacum-Haplonten.) Von 
Vr ~. E. LAMMERTS. (Ge~wt, Div., Univ. of Cali- 
fornia, Berkeley.) Cytologia (Tokyo) 6, 38 (1934). 

Es wird tiber cytologische Studien berichtet, die 
sich mit  dem Pachyt~n und der /vletaphase bei 
haploiden Formen yon Nicotiana tabacum befassen. 
Besonders interessiert die Frage, wie das gelegent- 
liche Vorkommen yon Chromosomenassoziationen 
zu erkl~ren und ob es auf Segmentverdoppelung 
zurfickzuffihren ist. Verf. stellte lest, dab eine aus 
der 7Kreuzung des yon CLAUSE~ beschriebenen 
,,eoral"-Typs yon N. tabacum mit N: tomentosi- 
formis im Pachyt~n- und Metaphasenstadium in 
einem h6heren Grade Assoziationen aufweist als 
die normalen Tabacum-Haplonten. Im Pachyt~in 
des coral-Haplonten sind diese Paarungen meist 
nieht homolog. In der ersten Metaphase weisen 
beide Formen BivMente auf, jedoch ist deren Zahl 
bei der coral-Form h6her. Ebenfalls hXufiger ist 
bei diesem Typ das Vorkommen yon Chromosomen- 
bruchstticken. Aus seinen Beobachtungen zieht 
Verf. den Schlul3, dab die Zurtickftihrung des Vor- 
kommens yon Paarungen bei den nntersuchten 
Haplonten auf Segmentverdoppelung unbewiesen 

bleiben muB. Es wird ferner darauf hingewiesen, 
dab die beiden Formen sich in den Wechsel- 
beziehungen zwischen ihrer genetischen Konsti- 
tution und den das Kernteilungsgeschehen be- 
einflussenden Aul3enbedingungen verschieden ver- 
halten k6nnen. Schmidt (Mtincheberg). 

Cytologische Feststellungen bei Primula malacoides 
I. Mitt. Die diploiden Rassen. Von G. KATTER-  
MANN. (Botan. Laborat., Bayer. Landessaatzucht- 
anst., Weihenstephan.) Gartenbauwiss. 9, 12o (1934). 

Bei ~Drimula malacoides wurden neben normalen 
diploiden IRassen mit  n = 9 auch te~raploide mit  
n = 18 aufgefunden. In vorliegender Mitteilung 
werden die Stadien der Reduktionsteilung der 
Pollenmutterzellen yon 8 norlnalen diploiden und 
2 diploiden Zwergpflanzen beschrieben. Alle nor- 
malen diploiden, die sich vor allem in Bltitenform, 
Bltitenfarbe, Augenform, Augenfarbe wie L~nge 
nnd Form der Narbe unterscheiden, zeigen nor- 
male cytologische Verh~iltnisse. Bei den beiden 
als Zwerge bezeichneten Pflanzen mit gestauchtem 
buschigem Aufbau der Bltiten~eile kommen teil- 
weise St6rungen in der Reduktionsteilung vor. 
Vielfach wird ein Nichtpaaren einzelner Chromo- 
somen beobachtet, das zu erh6hter, meist un- 
reduzierter Chromosomenzahl ffihrt. Daneben 
linden sich Riesenzellen mit  Riesenkernen und 
polyploidem Chromosomenbestand (hexaploid, 
hypertetraploid), die vielleicht dutch Cytomyxis 
entstanden sein k6nnen. Aus diesen Riesenzellen 
k6nnen teilweise Mikrosporen hervorgehen. So 
wurden F/~lle yon Riesenzellen mit  5--17 Mikro-  
sporen beobachtet. Neben Riesenkernen finden 
sich bei den Zwergpflanzen auch Zwergzellen, so 
dab das Pollenbild ganz uneinheitlich ist. 

Oehler (Mtincheberg). 

Die Wuehsstoffe. Von J. BABICKA. (Pflanzen- 
physiol. Inst., Univ. Prag.) Beih. z. bot. Zbl. A 52, 
449 (1934). 

Seit der Entdeckung und Gewinnung der Wuchs- 
stoffe durch WXNT und tf~6GL ist auf diesem inter- 
essanten GebieL der pflanzlichen Physiologie sehr 
viel gearbeitet und ver6ffentlicht worden. Es ist 
deshalb eine verdienstvolle Aufgabe, die umfang- 
reiche Literatur  zusammenzustellen und zu refe- 
rieren. Verf. gibt ein fast vollst~ndiges, 257Num- 
mern umfassendes Schriftenverzeichnis Wenn sich 
der Yerf., der das Gebiet nut  aus der Literatur 
kennt, bemtiht, auf knapp 25 Seiten die Ergebnisse 
der Arbeiten zu referieren, so muBte diesem Be- 
mtihen vielfach die Clbersichtlichkeit versagt 
bleiben. Der Stoff wird gegliedert in i Terminologie, 
Auftreten und Verbreitungsmechanismus der 
Wuchsstoffe, Wuchsstoffe und Tropismen (Photo- 
und Geo~ropismus), dutch Mikroben gebildete 
Wuchsstoffe und Chemie der Wuchsstoffe. 

Michaelis (Mtincheberg) 

Physiologie der Vererbung und Artumgrenzung. 
Von A. ]~2UttN. Naturwiss. 1935, i. 

Die Grundfragen der Artumwandlungsforschung 
sind: i. Was ffir ein Vorgang ist die Erbanlagen- 
~tnderung (Mutationsproblem)? 2. xcVie kommt es, 
dab die neuen, durch Erbanlagen~nderung ent- 
standenen Merkmale wieder eine harmonische, den 
jeweiligen Lebensbedingungen angepal3te Organi- 
sation bilden (Anpassungsproblem)? Der Erb- 
anlagenbestand setzt sich aus Genen zusammen, 
die mit dem Plasma. die Reaktionsnorm bestimmen. 
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Ein einzelnes Gen bewirkt gew6hnlich nicht ein 
einziges Merkmal, sondern es greift in zahlreiche 
Entwicklungsvorg~nge ein. Beispiele: Mehlmotte 
Ephestia, Laubmoos Funaria. Die vielseitige Be- 
einflussung des Organismus durch ein einziges Gen 
kann auf verschiedenen SVegen erfolgen (Zell- 
Wirkung, Hormonwirkung). Andererseits wird ein 
Merkmal selten von einem Gen atlein bestimmt, 
sondern yon vielen (Polygenie). Durch das Zu- 
sammenspiel der Erbanlagen wird die harmonische 
Organisation eines Lebewesens hergesteUt. Neue 
Rassen entstehen durch Mutation. Ihre Ausl6sung 
erfolgt dureh ~tugere Einfliisse. Mutation eines 
lebenswiehtigen Gens ffihrt oft zum Tode des In- 
dividnums (Letalgen). H~ufiger jedoch wird durch 
Mutation die Vitalit~tt verXndert (Beispiele: Ephe- 
stia, Drosophila}, sowohl nach der negativen wie 
naeh der positiven Seite. Vielfach ist die Gen- 
kombination ffir die Lebenseignung einer Mutation 
entscheidend. Die relative Vitalit~tt ist ferner in 
hohem Marie von den Aul3enbedingungen ab- 
h;tngig. Unter diesen Bedingungen kann eine Mu- 
tationsrasse vitaler, unter  jenen schw~cher lebens- 
f~ihig sein. Diese Ergebnisse haben I fir die Frage 
nach der Entstehung gr6Berer Formverschieden- 
heiten in der Natur  erhebliche Bedeutung. Die 
geographischen und 6kologischen Rassen bieten 
fiir derartige Untersuchungen das Ausgangs- 
material. Wit  mfissen aus den bisher vorliegenden 
Arbeiten schliegen, dab die Entstehung neuer An- 
lagen durch Mutation und die anschlieBende natfir- 
liche Auslese bet der Herausbildung angepagter 
Formen eine bedeutende Rolle gespielt haben. 

Stubbe (Miincheberg). 

An analysis of the influence of temperature during 
germination on the subsequent development of cer- 
tain winter cereals and its relation to the effect of 
length of day. (Untersuchungen fiber den EinfluB 
der Temperatur w~hrend der Keimung auf den 
Entwicklungsverlauf einiger Wintergetreidearten 
in Beziehung zu dem Effekfi der Tagesl~nge.) Von 
O. N. PURVIS.  (Inst. of Plant Physiol., Imp. 
Coll. of Science a. Technol., London.) Ann. of Bot. 
18, 919 (1934). 

Im Friihjahr ausges~ter Winterroggen kommt 
bekanntlich im ersten Vegetationsjahr nicht mehr 
zum Schossen und Blfihen. Zweck vorliegender 
Untersuchnngen war, Iestzustellen, ob diese Er- 
scheinung yon der Temperatur, der Tagesli~nge 
oder einem Zusammenwirken beider Faktoren ab- 
hXngig ist. Als Vergleiehssorte wurde Sommer- 
roggen herangezogen. Von beiden Formen wurden 
2 Serien angekeimL und zwar eine bet 1 ~ und 
eine bet I8 ~ C. Ein Tell jeder Serie wnrde bet 
normaler Tagesl~nge weitergezogen, der andere er- 
hielt einen kfinstlich auf IO Stunden verknrzten 
Tag. Ergebnisse: x. Winterroggen. Keimung bet 
I ~ C und L a n g t a g =  Schossen und Blfihen in der- 
selben Vegetationszeit. 1Keimnng bet I 8 ~  und 
Langtag ~ Verharren in der vegetativen Phase. 
Keimung bet I ~ und I 8 ~  mit  nachfolgendem 
IKurztag = Verharren in der vegetativen Phase. 
2. Sommerroggen. Der Ubergang yon der vege- 
tat iven Phase in die reproduktive ist nur  yon der 
Tagesl~nge, nieht yon der ]Keimtemperatur ab- 
h~ngig. Eine Abweichung ergab sich bei dem Zeit- 
punkt  der Anlage der Blfitenorgane bei Winter- 
roggen. Diese werden bei hoher Keirntemperatur 
bet Kurztag schneller angelegt als bet Langtag. 

Wenn man aber den Zeitpunkt des Blfihens als 
Kriterium w/~hlt, sind beide Roggenformen den 
Langtagpflanzen zuzuz~hlen. Verschiedene Dfin- 
gung mit Stickstoff und Kali lieg keinen Einflul3 
auf den Beginn der BIfite erkennen. Die Unter- 
suchung der Bltitter auf ihren Gehalt an Kohle- 
hydraten und Stickstoff ergab ebenfalls keine 
Anhaltspunkte ffir irgendwetche kausalen Zu- 
sammenh~tnge. Ffir die Praxis yon Bedeutung ist 
die Erkenntnis,  dab die Nachwirkung einer tiefen 
Keimtemperatur eine so starke isfi, dab sie gentigt, 
Winterroggen auch bet Aussaat im Frfihjahr zum 
Fruchten zu bringen. Hackbarth. 

Uber den Begriff der Frllhreife bet Sommergetreifle 
und Erbsen und (iber die lichtperiodische RiJck- 
wirkung yon Weizen aus verschiedenen geographi- 
schen Breiten. Von WL R U D O R F .  (Inst. f. 
Pflanzenbau u. Pflanzenzi~cM., Univ. Leipzig.) 
Pflanzenbau 11, 209 (1934). 

Die Untersuchungen erstrecken sieh in der 
Hauptsache auf die Festlegung des Zeitpunktes des 
Schossens und Blfihens in seiner Beziehung zur 
Reife und Ertragsf~thigkeit yon frtih- und spgt- 
reifen Sorten. Zu diesem Zweck werden je zwei 
Jahre mit verschiedenen Aussaatterminen ver- 
glichen. 1924 und 1931 lag der Aussaattermin 
ziemlich spSt, die Keimung erfolgte bet niedriger 
Temperatur, geringer Bodenfeuchtigkeit und bet 
einer Tagesl~nge von i3- -14  Stunden. 1926 und 
I927 waren die allgemeinen Wachstumsbedin- 
gungen bet Frfihsaat entgegengesetzt, die Tages- 
lXnge betrug w~thrend der ersten Entwicklungszeit 
nur 121/2 Stunden. Da es sich bet den bier be- 
sprochenen Pflanzenarten um Langtagformen han- 
delt, wird die vegetative Phase bet friiher Saat 
verlgngert, bet spgter Saat verktirzt. Die frfih- 
reifen Soften reagieren dabei starker als die spiit- 
reifen. Ffir das Ausreifen dagegen ben6tigen die 
ersteren lgngere Zeit als die letzteren. Als frfih- 
reife Soften sind demnach solche zu bezeichnen, 
die bet einer relativ kurzen Gesamtentwicklungs- 
dauer wenig Zeit bis zum Einsetzen der reproduk- 
t iven Phase ben6tigen, wghrend das Ausreifen 
verhgltnismgBig langsam vor sich geht. Im zweiten 
Tell der Arbeit werden die Beziehungen zwischen 
geographischer Breite des Herkunftsortes und der 
photoperiodischen Reaktion yon einigen Sommer- 
weizensorten besprochen. Mehrere Sorten aus 
Langtaggebieten wurden im Vergleich mit  solchen 
ans t(urztaggebieten einmal in Halle und einmal 
in Santa Catalina (Argentinien) angebaut. Die 
ausgesprochenen Langtagsorten reagierten sehr 
deutlich beim Anbau in Santa Catalina dutch Ver- 
Igngerung der vegetativen Periode. Die Weizen 
aus Kurztaggebieten werden durch Tagesverlgnge- 
rung ebenfalls in ihrem Entwicklungsablauf be- 
einfluI3s Von einigen Ausnahmen abgesehen, ist 
also eine positive Beziehung zwischen der Tages- 
lgnge des Herkunftsortes und der photoperiodi- 
schen Reaktion festzustellen. Ein Versuch mit  
kfinstlicher Tagesverktirzung bestfttigte im all- 
gemeinen die unter nattirlichen Bedingungen an- 
gestellten Beobachtnngen_ Hackbarth. 

Les graines d6ficientes du Topinambur greffeL (Samen- 
ver~nderung bet gepfropften Topinambur.) Von 
L. DANIEL. C. r. Acad. Sci. Paris 199, 914 (1934). 

Dutch Pfropfung yon Topinambur (ttelianthux 
t~tberosus) auf Sonnenblume (Helianthus annuus) 
glaubt Verf. eine Beeinflussung ill den weiteren 
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Generationen zu beobachten. Je l~tnger die 
Pfropfung dauerte, um so mehr wurden die Wurzeln 
der Topinamburs~mlinge ~thnlich denen der Sonnen- 
blume. In der sechsten Generation fanden sich 
auch Blfiten, die mehr der Sonnenblume glichen. 
Verf. sieht in diesem Verfahren ein Mittel, nm 
~thnlieh der Dahlie, gr613ere Blfiten zu erhalten. 
Leider sind keine Angaben tiber das Ausgangs- 
maXerial angegeben. Anch Iehlt ein Vergleich nicht 
gepfropfter Pflanzen gleichen Ausgangsmaterials. 

W. yon Wettstein-Westersheim (Mtincheberg). 

Der Gehalt der Samen yon Lupinus albus an Eiwei6, 
Fett und Alkaloiden im Vergleich zu anderen 
Lupinenarten und unter dem Einflufl iiuSerer Be- 
dingungen. Von W. HEUSE1R, IK. B O E X H O L T  
und G. ULICH. (Inst. f. PfIanzenzi~cht., t~reufi. 
La~dwirtschaftl. Versuc.~s- u. Forsch.-Anst., Lands- 
berg, Warthe.) Pflanzenbau 11, 129 (1934). 

Die Untersuchung yon Lupinus albus auf ihren 
N~hrstoffgehalt ergab, dab der EiweiBgehalt dieser 
Art  nicht ganz so hoch ist wie der yon Lup. luteus, 
dagegen den yon Lup. angustifolius fibertrifft. Der 
besondere Wert  yon Lup. albus liegt in dem Fett-  
gehalt  der Samen, der ungef/~hr doppelt so hoch 
ist wie der yon Lup. lute~s und angustifolius. Da- 
mit  kommt der  weil3en Lupine eine erh/3hte Be- 
deutung ftir die deutsche Volkswirtschaft zu. Ihr 
Fet tgehalt  liegt zwar mix durchsehnittlich 9,5 % 
wesentlich unter dem der Sojabohne (i6, 7 %), die 
Fl~cheneiweiBleistung dfirfte abet in unserem 
Nlinla h6her sein als bei letzterer. Da genfigend 
frfihreife und auch schon alkaloidfreie bzw. arme 
St~mme an verschiedenen Zuchtstellen vorhanden 
sind, muB die Zfichtnng nunmehr ihr Augenmerk 
auf die Schaffung yon Soften miX h6herem EiweiB- 
nnd Fettgehalt  richten. Die Variationsbreite beider 
Stoffe ist bei Lup. albus so gro[3, dab hier mit  
Sicherheit auf Erfolge zu rechnen ist. An ~uBeren 
Einwirkungen wurden untersucht der Einflug der 
Jahreswitterung und verschiedener Bodenarten. 
Schliel31ich wird der N~thrstoffgehalt einiger an- 
derer, bisher noch nicht in Kul tur  befindlicher 
Lupinenar ten angeffihrt. HacI~barth (Mfincheb.). 

Spezielle P flanzenztichtung. 
[)ber Erfolge auf dem Gebiete der ZiJchtung land- 
wirtschafUicher Nutzpflanzen. Von I~. v. SENG- 
BUSCH. (Inst. f. Pflan~enbau u. Pflan~enzi~cht., 
UniwLeipzig.) Sonderdr. aus :VViss.\Voche zu Frank- 
Iurt  a. M., 2.--9. IX. 1934 Bd. 1 : Erbbiol., 118 (1934). 

Der Vortragende stellt einige hervorstechende 
Leistungen der Pflanzenzfichtung heraus und geht 
auf ihre Aufgaben zur L6sung autarker Be- 
sLrebungen ein. Er betont  dabei die Notwendig- 
keit der ~?bersicht fiber die volkswirtschaftlichen 
Belange und die verschiedenen L6sungsm6glich- 
keiten: Chemisch-technologische Methoden (kfinst- 
liche Cellulosefaser start  der pflanzlichen Faser: 
Lein-Hanf, Baumwolle). Erzeugungsmdglichkeite~r 
a~tf mi#elbaren Wegen: tierisches Fett ,  EiweiB und 
Wollfaser dutch ztichterische Verbesserung der 
Futterpflanzen usw., schlieglich Steigerung der Ge- 
hake an O1, EiweiB usw. in den entsprechenden 
Nutzpflanzen. Auch die M6glichkeiten der Be- 
seitigung von u~angenehmen Eigensehaften : Alka- 
loidgehalt, Platzen der Hfilsen, Anf~lligkeit gegen 
Krankheiten, werden in ihrer praktischen Aus- 
wirkung er6rtert. Die Arbeitsmethoden der mo- 
dernen Zfichtung werden angedeutet. - -  DaB 

unsere Kulturgetreidearten mit nicht zerbrech- 
licher Spindel pathologische Formen sein sollen, 
wie es auch Lupinenformen mit  nicht platzenden 
Hiilsen w/~ren, ist zu bestreiten Rudorf. 
Beitrag zur Methodik der Roggenziichtung und des 
Roggensaatgutbaues. Von F. F R I ~ M E L  und J. 
B A R A N E K .  Z. Zfichtg A 20, I (z934). 

Verff. gehen aus yon dell Ursprungsformen des 
Roggens, die als Unkraut  in den prim~ren Kultur- 
pflanzenbest~nden (Emmer, Weizen, Gerste) auf- 
traten und dann analog zu diesen die gleichen Ent-  
wicklungsstadien durchmachten. Nut  eine sehr 
wesentliche Ausnahme bildet der Roggen im Gegen- 
satz zu den fibrigen zwittrigen Kulturgr~sern, er ist 
Fremdbefruchter geblieben. Diese Tatsache glau- 
ben Verff. mit einer yon Gf. BERG aufgestellten 
Theorie begrfinden zu k6nnen, dessert sehr originelle 
Selbsfungsmethoden beim iRoggen anschlieBend 
erw~ihnt werden. Verff. besprechen dann die Bltih- 
verhXltnisse und den u beim Roggen unter 
Berficksichtigung der grundlegenden Ulltersuchun- 
gen anderer Autoren auf diesen Gebieten, um dann 
ansffihrlich auf die Frage der Inzucht-t teterosis 
einzugehen. Inzuchtversuche wurden yon ver- 
schiedenen Autoren in der Weise durchgeftihrt, dab 
Geschwisterpflanzen zu gegenseitiger Best~ubung 
gezwungen wurden, w~thrend andere Einzel~hren- 
befruchtungen (Inzestzucht) erzwangen, wie solche 
auch in sehr grol3em Umfange in Mtincheberg durch- 
geffihrt wurden. Auf diesem Gebiete werden yon 
den Verff. besonders die Arbeiten yon H. NILSSON 
und yon DUCKART hervorgehoben. Als feststehende 
Grundlage ffir die praktische Ztichtung bezeichnen 
Verff., dab I. die Inzucht zun~chst die VariabilitXt 
erh6ht, 2. auf den Bestand schw~tcbend wirkt und 
dab 3. die Homozygotie als solche durchaus nicht 
schwXehend wirken mug. Dann berichten Verff. 
fiber die VariabilitXt des Roggens und fiber die 
Unterseheidbarkeit einzelner Sorten auf Grund 
verschiedener Merkmale, wie dies bereits yon vielen 
Autoren versucht worden ist, und besprechen zum 
Schluf3 die M6glichkeiten eines brauchbaren Auslese- 
schemas ffir Fremdbefruchter und eines Roggen- 
saatbauschemas. Ossent (Mfincheberg). 

Dreijiihrige vergleichende Untersuchungen an 
27 Roggensorten. (Ein Beitrag..zur Sortenkunde des 
Winterroggens.) Von H. L O H L E I N .  (Inst. f. 
t~flanzenbau, Univ. Gie/3en.) Z. Zfichtg A 20, 23 
(1934). 

Um auch in der Sortenfrage des Roggens endlich 
eine Kl~rnng herbeizuffihren, hat Verf. in drei- 
j~thrigen Untersuchungen 27 IRoggensorten geprfift 
und diese auf Grund verschiedenster Merkmale und 
Unterschiede zu trennen versucht. Diese Prfi- 
fungen erstreckten sich auf mehr als 2o versehie- 
dene Eigenschaften, so dab es durch diese grol3e 
Anzahl untersuchter Merkmale m6glich war, sehr 
viele Sorten deutlich voneinander zu unterscheiden. 
So wurden diese Soften I. auf ihre Untersehiede an 
der wachsenden Pflanze geprfift bezfiglich Wuchs- 
form bei der Bestockung, Blatthaltung, -farbe nnd 
-gr613e, Ahrenschieben, Gr6Be yon Blattr6hrchen 
und Ligula, Behaarung um die Ligula und anf der 
Blattoberseite, Blattl~nge, Hahnknotenfarbe und 
_.querscbnitt, Behaarung unter dem Ahrenansatz, 
Ahrenhaltung w/~hrend der BlfiXezeit, Blfite und 
Reife. \u erstreckten sich die ausgedehnten 
Untersuchungen auf die Phenolf~rbungsreaktion 
an den K6rnern, auf Kornfarbe, Behaarung und 
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Farbe der Keimpflanzen, Sortierung auf Korn- 
gr6fie, Tausendkorngewicht und weitgeheilde va- 
riationsstatistische Untersuchungen an reifen 
Pflanzen. Diese umfasseil die Unterschiede der 
27 Sorten bezfiglich HalmI~nge nnd Ltinge des 
obersten Internodiums und deren ParallelitXt, 
Spindell~nge, Stufenzahl und Ahrendichte. In sehr 
interessanten Tabellen hat Verf. die einzelnen 
Merkmale besoilders ansehaulich gemaeht und s~mt- 
liche gefundenen Unterschiede in eine zusammen- 
fassende Aufstellung eingeordnet. Ossent. 

Der Vegetationsrhythmus des Roggens. Von 
H. B O S t .  Acts  phaenol. (s'Gravenhage) 3, 33 
76 u. 12o. 

Verf. bespricht eingangs den Begriff des Wortes 
, ,Vegetationsrhythmus", um damn anschliegend 
auf die Beziehungen und Verschiedenheiten zwi- 
schen Winter- und Sommerroggen einzugehen und 
die diesbezfiglichen Untersuchungen anderer Au- 
toren zu erw~hnen. Er  spricht dann fiber die 
RhythmusAnderung auf Grnnd seiner eigenen 
Untersuchungen und Ergebnisse und fiber die 
Konstanz uild IErblichkeit des Vegetationsrhyth- 
mus. Weiterhin teilt  dann Verf. eingehend seine 
Erfahrungen fiber den EinfluB der Saatzeit auf 
das Wachstum des Roggens und fiber das ver- 
schiedene Verhalten der einzelnen St~imme wXh- 
rend des Wachstums und der Reifezeit mit. Er 
stellt dann die grogen U..nterschiede beziiglich der 
Halmknotenzahl,  der Ahren, des t(ornansatzes 
und des iooo-Korngewichtes im Zusammenhang 
mit  der Saatzeit fest, und geht zum Schlul3 auI 
die aus seinen diesbeziiglichen Erfahrungen ge- 
zoge~en Schltisse ein. - -  Die Untersuchungen des 
Verf. erstrecken sich fiber 8 Jahre yon 1925 bis 
1932 und wurden in den verschiedensten Gegeilden 
der Niederlande durchgefiihrt. Osse~t. 

Der Weizen yon Armenien und seine Eigenschaften. 
Von SH. KAZARYAN. ([nst. f. Pflanzenindustrie, 
Lenin-A kad. f.  Landwirtschaftl. Wiss., Leningrad.) 
Trudy priM. Bet. i. pr. Suppl.-Nr 70, I (1934) 
[1Russisch]. 

Das russische Arlnenien, das Ilur 3oooo qkm 
umfagt, wird als ein Bezirk bezeichnet, dessen 
Weizen sich durch grogen Formenreichtum aus- 
zeichnet. Die vorliegende Arbeit behandelt die 
Qualit~tsfragen des in Armenien erzeugten Weizens 
an der Hand der back- und miihlentechnischen 
Uiltersuchung von 36 verschiedenen auf den Ver- 
suchsstationen Etschmiadsin und Leninakan ge- 
wachsenen, teils armeilischen Landsorten, teils 
russischen und ausl~ndisehen Zuchtsorten. Die 
mfillereitechnischen Eigenschaiten des armenisehen 
Materiales erscheinen gut, das Brotvolumen ist 
dagegen nicht besonders groG, der Proteingehalt 
ist niedrig. Die russischen Zuchtsorten befriedigen 
nicht vollkommen. Die in jeder Hinsicht gfinstig- 
sten Resultate lieferte die 6rtliche Landsorte Gal- 
gales, die ein Wechselweizen ist. Sie unterliegt 
qual i tat iv m~Bigen Schwankungeil, im Ertrage 
allerdings sehr groBen. Unter  den Durum-Formen 
zeichnete sich die Landsorte Dawa-Dischi aus. Der 
zu der Species persicum geh6rige Dali-bugda ergab 
sehr niedrige Leistnng. Die Qualit~it wird dutch 
die Umwelt  stark beeinfluBt, doch verhalten sich 
die einzelnen Sorten sehr verschieden. Die back- 
technischen Eigenschaften verbessern sich bei Ver- 
wendung yon destilliertem Wasser, doch bestehen 

auch hier Unterschiede. Zuckerzusatz verbessert 
die Teigeigenschaften bei allen Sorten, auger bei 
den persicum-Formen, doch reagieren die Sorten 
in verschiedenem Grade auf diesen Faktor,  Ver- 
dtinnung des Teiges verbessert die Backeigen- 
schaften. - -  Die Arbeit beschreibt getrennt jede 
der untersuchten Sorten und Herkiinfte in mfillerei- 
und backtechnischer Hinsicht und leitet die 
Schwankungskoeffizienten ffir jede Sorte ab. Sehr 
grebes Zahlenmaterial. H.v .  Rathlef (Halle). ~ ~ 

Sorteneigene Fluorescenzerscheinungen bei Weizen. 
Von J. v o s s .  (Botan. Abt., Biol. Reichsanst. f.  
Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.) Angew. 
Bet. 16, 51o (1934). 

Versuche v o n  HI~LS?EMANN, qualitative Fluo- 
rescenzunterschiede an den K6rnern verschiedener 
Gerstensorten bei Bestrahlung mit  der Analysen- 
quarzlampe festzustellen, haben nicht zu praktisch 
brauchbaren Ergebnissen geffihrt. Dagegen war 
es dem Verf. m6glich, rot- und weiB~hrige VVeizen- 
sorten kurz Ilach dem Sehossen im Quarzlampen- 
licht zu unterscheiden: yon zwei Neuzfichtungen, 
die noch Ilicht im Handel sind, abgeseheil, flue- 
rescierten die Spelzen weig~thriger Soften iilteilsiv 
blauweig, solche yon rotghrigen Sorten dagegen 
kaum; diese zeigten eine rotbraune Farbe und 
h6chstens schmale, schwach leuchtende Streifen. 
l~s war bei diesen Versuchen gleiehgfiltig, ob die 
Versuchspflanze der zahlreichen untersuchten 
Sorten (549 V~rinterweizeil und 114 Sommerweizen, 
s/imtlich vulgare) im Freiland oder im Gew~chs- 
haus herangezogen worden waren. Verf. stellt 
weitgehende Ubereinstimmung mit  dem Befund 
ST. LEwlc~is lest, der fand, dab in den Spelzen 
rottthriger Weizeil GerbsXuren der Pyrogallol- 
gruppe, in denen der weigXhrigen solche der 
Carbolgruppe vorkommen, geht j edoeh nicht auf 
den Unterschied ein, dab ST. LEWICKI den Unter- 
schied mit der Blaus~urereaktion nur dann nach- 
weisen konnte, wenn die Versuchspflanzen im 
Freiland gewachsen waren, jedoch Ilicht bei Ge- 
w~chshauspflanzen. Bei Triticum dicoccum und 
Tritic~tm spelta wurden ~ihnliche VerhS, ltnisse fest- 
gestellt, v. Rosenstiel (Mfincheberg). 

Inheritance of resistance to powdery mildew, Ery- 
siphe graminis tritici, in wheat, (Vererbung der 
Widerstandsf~higkei~ gegen Meltau, ]Erysiphe gra- 
minis tritici, bei Weizeil.) Von E . B .  MAINS. 
(Dep. of Bot., Purdue Agrie~lt. Exp. Star., La- 
fayette a. Div. of Cereal Crops a. Dis., U. S. Dep. 
of Agricult., Washington.) Phytopathology 24, 
1257 (I934). 

Verf. land, dab die Widerstandsf~higkeit der 
Sorte Norka und der Sorte Red Fern durch einen 
dominanten Faktor  bedingt wird. Norka ist gegen 
die physiolegische Form i und Red Fern gegen 
die physiologischeil Formen I und 2 widerstands- 
f~hig. Bei andern widerstandsf~higen Sorteil wie 
Hope, Sonora und Michigan Amber erwies sich die 
YViderstandsfXhigkeit Ms eine dutch einen reces- 
siven Faktor vererbte Eigenschaft. Die Sorte 
Norka ist nieht nur gegen Meltau, sondern auch 
gegen Braunrost resistent. Bei Kreuzungen mit  
anf~tlligen Sorten t rat  eine bifaktorielle Aufspal- 
tung ein. Resistenz gegen Meltau und Braunrost 
beruhen also auf zwei verschiedenen Faktoren und 
werden unabh~ngig voneinander vererbt. Die 
Feststellung des Rostbefalls auf Blattstellen, die 
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bereits mit Meltau infiziert waren, bereitee h~tufig 
Schwierigkeiten. - -  Die genetischen Analysen 
wurden bis F a durchgeftihrt. Kuckuck. 

GroSer Umsehwung in der Kartoffelziichtung. Von 
S. M. BUKASSOW. Trudy prikl. Bot. i pr. I Plant  
Industry in USSR.  Nr 10, 51 (I934) [Russisch]. 

Verf. verweist auf den grogen Zuwachs, den das 
Kartoffelsortiment der UdSSR in den letzten 
Jahren erhalten hat. 3 neue Spezies aus Ecuador 
sind entdeckt worden, ferner 2 wilde Spezies des 
ariden Ktistenstriches yon Peru, die Aussichten ftir 
die Schaffung dfirreresistenter Sorten er6ffnen. Es 
silld dies Sol. medians und Sol. Vavilovii. Ffir be- 
sonders aussichtsreich als Erbtr~ger h~lt Verf. Sol. 
demissum wegen seiner Resistenz gegen Phyto- 
phthora und KXlte und Sol. acaule, da dieses Fr6ste 
bis zu - - 8  ~ vertr~gt. Sol. tuberosum aus Chile • 
Sol. leptostigma haben sehr ertragreiche und gegen 
Phytophthora verh~ltnism~gig widerstgndsf~hige 
Formen ergeben. Beachtlich ist, dab im Genus 
Solanum bei Kreuzung an sich wirtschaftlich wert- 
loser entfernt verwandter Formen gelegentlich In- 
dividuen yon erh6htem wirtschaftlichem Wert  ent- 
stehen. Eine gro13e Zahl derartiger heterogener 
Kreuzungen ist besprochen. Der Interessent mug 
das Original heranziehen, da die Wiedergabe der 
Einzelheiten den Rahmen des Referates fibersteigen 
wtirde. H.v .  Ralhlef (Halle a. d. S.). ~176 

Beobachtungen ilber Vererbung morphologiseher 
Merkmale bei der KartoHel. Von K. SNELL. 
(Botan. Abt., Biol. Reichsamt. f .  Land- u. Forst- 
wirtschaft, Berlin-Dahlem.) Angew. Bot. 16, 
425 (I934). 

In der vorliegenden Mitteilung wird fiber die 
Vererbung einiger morphologischer Merkmale an 
Neuzfichtungen aus ls mit den Kartoffel- 
soften Centifolia, Jubel und Industrie berichtet. 
Die Sorte Centifolia zeichnet sieh dutch die Ans- 
bildung yon totem Anthocyan in der Korkschicht 
der Knollenschale und - -  damit zusammenh~ngend 
- -  in den YVurzelh6ckern des Lichtkeimes aus. So 
zeigen denn auch viele aus Einkrenzung der Centi- 
folia in andere Sorten hervorgegangene Zucht- 
sortell diese F~rbung. Rotschalige Soften, die 
nicht ans Centifoliakreuzungen hervorgegangen 
sind, gibt es auch. Verschiedene dieser Sorten 
gehen auf die alte amerikanische Sorte Daber zu- 
rtick, und diese steht wie Centifolia mit der Sorte 
Garnet Chili in Verwandtschaftsbeziehung. Die 
Sorte Jubel bildet in den Lichtkeimen vorwiegend 
roten, Industrie blauen Farbstoff aus. Kreuzungen 
yon Jubel mit  anderen rotkeimenden Sorten weisen 
wieder roten Farbstoff auI. Yon io Sorten, die aus 
Kreuzungen von Jubel mit  Industrie hervor- 
gegangen sind, bilden 5 rote und 5 blaue Licht- 
keime aus. Die Sorte Industrie hat ferner das Vor- 
kommen yon J31attverwachsungen auf viele, die 
Gelbfleischigkeit auf fast alle aus ihr hervor- 
gegangenen Zuchtsorten /ibertragen, die Sorte 
Jubel auf einige wenige Sorten das starke Hervor- 
treten der Lenticellen auf den unteren Tell des 
Lichtkeimes. SchlieBlich linden sich bei einer 
gro/3en Reihe yon Jubelabk6mmlingen Abnormi- 
t~ten im B a u d e r  131titen und des Blfitenstandes, 
die bei der Elternsorte Jubel vorkommen. 

Schmidt (Mfincheberg). ~ ~ 

A study of some ecological factors influencing 
seed-stalk development in beets (Beta vulgaris L.). 

(Untersuchung einiger die Samenstengel-Entwick- 
lung bei Rfiben [Beta vulgaris L.] beeinflussenden 
5kologischen Faktoren.) Von E. CHROBOCZEK. 
Mere. Cornell Univ. agricult. Exper. Star. Nr 154, 
I (1934). 

Der Prozentsatz der ,,Sehosser", die Bildung 
yon Blfitenstengeln im I. Jahr, beeinflul3t in 
manchen Gegenden, Jahren und Soften in hohem 
Mage die Produktivi t~t  des Allbaues yon Zucker- 
rfiben, Runkelrfiben, Rote Beete und Mangold. 
Da die Auffassungen fiber die Ursachen dieser 
Erscheinung wegen ihrer Komplexit~t  naturgem~13 
auseinandergehen, hat  Verf. in umfangreiehen 
Versuchen zu dem Problem Stellung genommen. 
Die Untersuchung beschr~tnkt sieh allerdings anf 
nur wenige Rote Beete- nnd Zuckerr/ibensorten 
und berfieksichtigt nut  die Wirkung der Xu/3eren 
VerhXltnisse auf das ,,Schossen" bei Bela vuIgaris. 
Die Sorte Crosby Egyptian ,,schol3te" bei lO--15 ~ 
zu lOO%. ]3ei I 5 , 6 - - 2 I , I ~  war die Zahl der 
,,Schosser" sehr gering und bei st/~ndig noch h6he- 
ren Temperaturen wurde nur vegetative Entwick- 
lung festgestellt. Niedrige Keimungstemperatur  
beeinfluBte die Blfitezeit nicht, wenn sp/~ter h6here 
Temperaturen einwirkten, dagegen konnte 3 ~ 
oder mehrt~tgige Einwirkung yon 4 , 4 - - i o ~  anf 
junge Pflanzen das Schossen der Rfiben bei mit t-  
leren Gew~Lchshaustemperaturen und langen Tagen 
positiv beeinflussell. Hohe Temperaturen ver- 
mindern stets das Sehosserprozent, w~thrend niedere 
Temperaturen das Gegenteil bewirken, Dabei sind 
niedere Temperaturen wirksamer bei Gegenwart 
yon Licht als bei Liehtentzug. Die Verbindullg 
von niederer Temperatur und langen Tagen (15 
nnd mehr Stunden) f6rdert Pflanzenh6he und 
Samenertrag am meisten. Erh6hung oder Ernie- 
drigung beider Faktoren sind Mittel, um das 
Blfihen zu unterdrficken oder zu verbessern. Ein- 
wirkung yon lO ~ C bei t(~Ite und dauernder kfinst- 
licher Beleuchtullg brachte die Pflanzen 4 Monate 
nach der Aussaat zur Bltite. \u scheint 
nut  die Temperatur um den Vegetationspunkt. 
Durch Abkfihlung des Vegetationspunktes gelang 
es, in ziemlich hoher Temperatur  wachsende 
Pflanzen zur Bildung yon Bliitenstengeln anzu- 
regen. Ufef (Berlin). 

Abnormalities in inbred alfalfa and sugar-beets. 
(Abnormit~Ltell bei ingezfichteter Luzerne und 
Zuckerrfiben.) Von G. STEWART.  (U. S. FomsX 
Serv., Ogde~n.) J, Hered. 25, 449 (1934). 

Es wird eine an Luzerne beobachtete AbnormitXt 
beschrieben, bei der an Stelle yon Bltiten farblose 
vegetative \u vorkommen. Normale 
Zweige der Pflanze wurden geselbstet. Es wurden 
4 ~ Pflanzen erhalten; hiervon besagen 9 fiberhaupt 
keine normalen Bltiten, 6 einige wenig mil3gestaltete 
Blfiten. Die Migbildungen sieht Verf. als Inzucht- 
erscheinungen an. 13ei einer Zuckerr~ibenpflanze 
wurde eine ebenfalls in Wucherungen zum Aus- 
druck kommende und auf Inzucht zurfickzu- 
ftihrende Wuchsabnormit~t beobaehtet. 

Schmidt (Mfincheberg). o o 

Die Eifelluzerne. Ein Beitrag zur Renntnis der 
deutsehen Bastardluzernen.VonM. KLINKOVVSKI.  
(Abt. f .  Botanik, Biol. Reichsanst. f .  Land- u. 
Forstwirtschaft, Berli~-Dahlem.) Pflanzenbau 11, 
I72 (I934). 

Die Eifelluzerne gilt als eine der wertvollsten 
deutschen Bastardluzernen. Nach einheimischen 
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Urkunden ist die Luzerne schou im 17. Jahrhundert  
in der Eifel bekannt gewesen. Der Luzernebau hat  
die gr6Bte Verbreitung auf den kalkreichen BSden 
der Kreise Bitburg und Trier-Land (Muschelkalk- 
und Devongebiete) sowie auf den Lehmb6den des 
Maifeldes. Die Luzerne neigt infolge des ozeani- 
schen Klimas der Anbaugebiete (7oo--8oo mm 
Niederschlgge, h~tufige Nebel) leicht zur Yer- 
grasung. Trotzdem betr~igt die Nutzungsdauer 
meistens 5- -6  Jahre und mehr. Der Luzernetyp 
ist racist dunkellaubig, besitzt violette bis hell- 
violette, selten pnrpurfarbene Blfiten, ist ober- 
und unterirdisch stark verzweigt und hat  ein 
ziemlieh hohes Blattprozent. Heute ist die boden- 
stfindige Luzerne jedoeh in hohem Grade durch 
Provencer Luzerne verdrgngt worden. Die Lu- 
zerne gibt wegeu der kurzen Vegetationszeit ill der 
hegel  nut zwei Schnitte. Trotzdem hat  der Handel 
mit  Luzerneheu in diesem Gebiete eine selten groBe 
Bedeutung. Die Samengewinnung erfolgt stets 
vom ersten Schnitt. Die zfichterische Bearbeitung 
der Eifel Luzerne ist in Nattenheim aufgenommen 
worden. Ufer (Berlin). 

Breeding for fiber length regularity in cotton. (Die 
Ziichtung auf ~aserl~ngengleichm~13igkeit bet der 
Baumwolle.) Von G. N. STROMAN. J. amer. Soc. 
Agronomy 26, lOO 4 (I934). 

In der Baumwollspinnerei hat sich die Faser- 
l~nge als ein fiir die Verarbeitung wichtiger Faktor 
erwiesen. Dadurch erw~ichst ftir die Ztichtung die 
Aufgabe, StXmme herzustellen, die einen hohen 
Prozentsatz etwa gleichlanger Fasern aufweisen. 
Unter  den Verhgltnissen yon Neu-Mexiko U. S. A. 
hat  sich eine Faserl~nge von I1/s ,,inch" (rd. 2,8 cm) 
und dariiber als gtinstig gezeigt. Diese Lgngen- 
Masse bezeichnet Verf. als ,,Ilia pius"-Fasern; sie 
schlieBt im wesentlichen nur die Faserl~ngen I1/s, 
I1/4 und Ia/s ,,inch" ein. Durch Selektion wurden 
4 St~tmme gezfichtet, die nach den angegebenen 
W~gungen und Messungen einen verhSdtnism~tBig 
hohen Prozentsatz an ,,I~/~ plus"-Fasern besitzen. 

Ufer (Berlin). 

Twelve years of strawberry breeding. I I .  From 
110,000 seedlings, seven named varieties: A s u m -  
mary of the crosses made and an evaluation of their 
effectiveness as breeding material. (Zw61f Jahre 
Erdbeerztichtung. II. Sieben Soften, das Ergebnis 
der Auslese aus I7ooooSXmlingen: Eine Zu- 
sammenfassung der gemachten Kreuzungen und 
eine Auswertung ihrer Wirksamkeit  als Zueht- 
material.) Von G. M. DARRO\rV -, G. F. WALDO, 
C. E. SCHUSTER and B. S. PICKETT.  J. Hered. 
25, 451 (I934). 

Die staatliehe Erdbeerz~ichtung wurde im Jahre 
i92o in Glenn Dale in Maryland begonnen, spgter 
kamen die Stationen Willard in North Carolina 
und Corvallis in Oregon hinzu. Die ftir die weitere 
Arbeit wichtigen Ergebnisse aus den ersten Zfich- 
tungsversuchen waren die Feststellungen, dab die 
meisten zwittrigen Sorten sich bet freiem Abbltihen 
selbst befruchten, dab die SAmlinge aus Selbst- 
befruehtung im allgemeinen schwachwiichsiger als 
die Ausgangssorte sind, und dab eine planm~igige 
Kreuzungsziichtung weitaus bessere Erfolge ergibt 
als die Aussaat aus fret abgebliihten zwittrigen 
Sorten. Die europ~tischen Soften variieren be- 
deutend st~trker als die amerikanischen, auch treten 
bet ihnen viel mehr Merkmale v o n / v  chiloensis in 
Erseheinung, wXhrend die amerikanischen Sorten 

vorwiegend Merkmale der F. virginiana aufweisen. 
Bet den amerikanischen Soften sind einige wenige, 
ganz best immte Typen vorherrschend. Der Ztich- 
tung lag eine systematische Sammlung von bert-:' 
bestehenden Sorten und von wilden Art~ 
grunde; die Kreuzungen wurden zuerst ~ .,len 
diesen Sorten und Spezies vorgenommr , und 
spgter wurden dann auch solche Sgmlinge mit  ein- 
gekreuzt, die fiber irgendwelche wfinschenswerten 
Merkmale verffigten. Das Ergebnis der Auslese in 
12 Jahren, aus einem Gesamtmaterial  von etwa 
17ooo0 S~mlingen, waren 7 neue Soften: Shouth- 
land, Narcissa, Fairfax, Redheart,  Dorsett, Bellmar 
ulld Blakemore. Doeh wurden gerade diese 7 neuen 
Sorten aus ether verh~ltnismggig geringen Zahl 
von Sgmlingen ganz best immter Kreuzungen ge- 
wonnen, wghrend die Mehrzahl der Kreuzungen 
iiberhaupt keinen Ausleseerfolg brachten, trotz der 
oft hervorragenden Gtite der Ausgangssorten. Die 
erfotgreichste Sorte als Ztichtungselter war Ho- 
ward I7, die vor allem ihre Widerstandsf~higkeit 
gegen Blattkrankheiten gut vererbte. Sgmtliche 
gemaehten Kreuzungen und die zahlenm~tl3igen 
Ergebnisse der Auslesen werden bekanntgegeben 
und besprochen. Es zeigt sich dabei, dab der 
ztichterische \u  mancher Soften als m&nnlicher 
und weiblicher Elter sehr verschieden ist, und dab 
auch reziproke Kreuzungen oft ganz verschiedene 
Ergebnisse beziiglich des Wertes der Naehkonlmen- 
schaft batten. Der Sonderwert der zur Kreuzung 
benutzten Sorten hinsichtlieh ganz best immter 
wichtiger Eigensehaften wird besprochen. 

F. Gr~ber (M~incheberg, Mark). ~176 

Descriptions of ten new hybrid poplars. (Beschrei- 
bung von zehn neuen Pappelbastarden.) Von E. 
J. S C H R E I N E R  and A. B. STOUT. Bull. Torrey 
hot. Club 61, 449 (1934). 

hn  Auftrag der Oxford Paper Company in Frye 
und Maine wurdei1 Pappelhybriden hergestellt, die 
eine bessere Nutzung gew~thrleisten sollen. Aus 
13ooo S~mlingen wurden io Hybridenpflanzen 
ausgew/ihlt, die hier beschrieben werden und als 
die besten zu bezeichnen sind. Sic erhalten die 
Namen Frye, Rumford und Strahtglass, erstanden 
aus einer Kreuzung P. nigra • P.  laurifolia; 
Roxbury, Andover entstammen P. nigra • P.  tri- 
chocarpa; Geneva, Oxford aus P.  Maxirnowiczii  • 
P .  beroliensis; Rochester ents tammt der Kreuzung 
P. Maximowicz i i  • P .  ~,igra plantierensis. An- 
droscoggin ist eine Kreuzung P.  Max .  • P.  tricho- 
carpa und Maine s tammt aus einer Kreuzung P. 
Balsamifera • P.  beroliensis. Die Eltern dieser 
Hybriden waren drei Nigrapappeln und sechs Bal- 
sampappeln. Im ganzen wurden 34 Arten zu Kreu- 
zungen herangezogen. 3 Albitae, 5 Trepidae, 17 
Aegiri, 9 Tacamahace. Die Zahl der Geschwister- 
pflanzen schwankte je nach Kreuzung yon 5 bis 
705 Pflanzen. In die erste Auslese kamen 69 SXm- 
linge. Ein endgtiltiges Urteil kann erst die Forst- 
pflanzung ergeben, da alle Vergleiche unter Baum- 
schulbedingungen gepflanzt wurden. Beobach- 
tungen fiber verschiedenstarken Befall yon Me- 
lampsora sind gemacht worden. Die Hybriden der 
1 ~. alba scheinen ftir die Streichholzindustrie weft- 
roll  zu werden. Die Auslese fiir Gegenden mit  
lXngerer Vegetationszeit stehen noch aus. Von den I o 
hier beschriebenen Pappeln wurden im Herbarium 
des New Yorker Botanischen Gartens Belege hinter- 
legt. W . v .  Wettstein-Wes~ersheim (Miineheberg). 
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