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Tabacum keine widerstandsf/ihigen Arten  gibt 
und  dab wir Formen  als Kreuzungsel tern ver-  
wenden miiBten, die sowohl N. tabacum wie auch 
N. rustics ~verwandtschaftlich, in ihrer Chromo- 
somenzahl  und ihren chemischen Eigenschaften 
sehr fern stehen. Die Nieot iana-Arten sind ja 
genetisch und  cytologisch gut  analysierte Objek- 
te, nnd Speziesbastardierungen sind von einer 
grol3en Zahl yon  Autoren durchgefiihrt  worden. 
Wir  wissen aus diesen Untersuchungen,  dab die 
Speziesbastarde vielfach erhebliche Sterilit/itser- 
scheinungen, chromosomale Unregelm/iBigkeiten 
und minimale Keimprozente aufweisen, so dab es 
Iiir den Zfichter auBerordentlieh schwierig sein 
wtirde, aus Kreuzungen von N. tabacum mit Arten 
der Petunioides-Gruppe gfinstige Typen  zu selel;:- 
tionieren, die samenkons tant  sind. Obwohl wir 
wissen, dal3 die Wildfeuerempf~inglichkeit in 
keinerlei Beziehung zum Nicotingehalt  steht, 
dfirfte die Verbindung von Nicotingehalt ,  Aro- 
ma, tabacum-/ihnlichem Blatt ,  Widerstands-  
f/ihigkeit usw. in ei~Ler Pfianze mit  Hilfe der 
Speziesbastardierung aul3erordentlich schwer zu 
erreichen sein. 

Wie schon frfiher erw/ihnt wurde (ScHMIDT 
I934), w~ire vielleicht ein anderer Weg zur Ziich- 
tung  wildfeuerwiderstandsf/ihiger Tabaksor ten  
gangbar.  Wir  haben gesehen, dab einzelne 

Pflanzen gewisser Tabakherki inf te  eine relativ 
geringe Anf~lligkeit besitzen. Vielleicht w/ire es 
m6glich, aus der Nachkommenschaf t  dieser 
Pfianzen Sorten herauszuziiehten, die im Frei- 
land eine nur  geringe Anf/illigkeit aufweisen, 
AuBerdem k6nnte versueht  werden, mittels 
Kreuzung solcher Formen  durCh Transgression 
die Widerstandsfiihigkeit  zu erh6hen. Da  man  
in der Bekfimpfung der Wildfeuerkrankheit  im 
Saatbeet  sehr gute Erfolge erzielt hat ,  w/ire 
schliel31ich zu erw/igen, ob man  nicht  i iberhaupt 
nur  auf eine m6glichst grol3e , ,Feldresistenz" - -  
vielleicht mit  ]-Iilfe einer kfinstlichen Verseu- 
ehung des Zuchtgar tens  - -  ziichten soil. 
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R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 
�9 Primitive land plants also known as the arche- 
goniatae. (Primitive lLandpflanzen, auch als Ar- 
chegoniaten bekannt.) By F. O. BOWER. 
465 Textabb. XIV, 658 S. London: Macmillan & 
Co. 1935. Geb. 3 0 / _  . 

Im ersten Teil des vorliegenden Werkes wird die 
Morphologie, Anatomie und Entwicklungsgeschiehte 
der Archegoniaten (Moose nnd Pteridophyten) be- 
handelt. Besonders hervorgehoben sei die ansftihr- 
liche Bearbeitung der fossilen Familien. Der zweite 
Teil ist speziellen Kapiteln gewidmet, wie den Ge- 
nerationswechselerscheinungen, der Embryologie, 
entwicklungs-geschichtlich-organographisehen Fra- 
gen nsw. Schmidt (Mfincheberg). 

Die Verbreitung yon Unkrautroggen ond Taumel- 
Iolch in Anatolien. (Mit Bemerkungen zum Roggen- 
Abstammungsproblem.) Von A. SCHEIBE. (T~rk. 
Saatzuchtanst., EskiscJ~ehir.) Angew. Bot. 17, I 
(1935). 

In der Tfirkei kommt der Roggen als Getreide- 
unkraut  fiberwiegend in Weizen-, selten oder gar 
nicht in Gerste- oder I-Iaferfeldern vor. Die st~rkste 
Verbreitung hat  der 1Roggen als Weizenunkraut in 
der zentralanatolischen Hochlandsteppe und in den 
angrenzenden Gebieten (Pontusgebiet, Ostanato- 

lien); v611iges Fehlen oder ganz geringes Vor- 
kommen des Unkrautroggens an den Kfisten und 
in kfistennahen Gebieten. Zwischen den Haupt-  
verbreitungsgebieten und den.. Fehlgebieten liegen 
mehr oder weniger breite Ubergangszonen. Es 
lassen sich zwei Roggenkorntypen unterscheiden: 
Gelbrotbraune Kornformen (Hochlandtypus), gelb- 
grfine Kornformen (Pontustypus). Lolium temu- 
lentum ist in allen Kfistenzonen und kfistennahen 
Gebieten das am h~ufigsten vorkommende Gra- 
mineenunkraut; die st/~rkste Verbreitung hat  der 
Taumellolch in den Kfistenvilaj ets. V611iges Fehlen 
des Taumellolches ist ftir Zentral- und Ostanatolien 
festzustellen. So Sind Unkrautroggen und Taumel- 
lolch gegens~tzliche Gramineenunkr~uter. Weizen- 
herkfinfte mit Unkrautroggen mfissen aus Zentral- 
anatolien oder Ostanatolien, Weizenherkfinffe mit 
Tanmellolch aus den anatolischen Kfistengebieten, 
nnd W'eizenherkfinfte mit Unkrautroggen und 
Taumellolch aus dem Ubergangsgfirtel herkommen. 
Unsere Kulturroggenformen k6nnen nicht yon den 
vorderasiatischen Steppenroggentypen abstammen 
(zentralasiatische Unkrauttypen);  sie mfissen sich 
vielmehr yon Roggentypen der humiden Bergkli- 
mate ableiten (Armenien, Transkaukasien). 

Riede (Bonn)oo 

Genetical and cytological study of species hybrids of 
Asiatic and American cottons. (Genetische und cy- 
tologische Studie fiber Speziesbastarde yon asia- 
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t ischen und amerikanischen Baumwollen.)  Von 
C. F. F E N G .  Bot.  Gaz. 96, 485 (1935). 

Verf. stell te Unte rsuchungen  an fiber tZreu- 
zungen zwischen den zur  asiatischen Gruppe geh6- 
renden Baumwol la r ten  Gossypium afbo•evtm var.  
neglecta und G. nanking und den amerikanische~l 
Ar ten  G. barbardeme und G. hirsutum. Die Kreu-  
zung gelingt  sehr schwer;  aus 17o8 Best~Lubungen 
gingen nu t  6 Bas tarde  hervor.  Von diesen wurde  
nu t  eine Pflanze bei Verwendung des asiat ischen 
Elters  als Mutter ,  5 aus der  reziproken Verbindung 
erhalten.  Dieser Unterschied  hS.ngt sicher dami t  
zusammen,  dab die amerikanische BaumwolIe  mi t  
2 n = 52 eine h6here Chromosomenzahl  als die 
asiatischen Ar ten  (2 n = 26) hat .  Am Pollen- 
schlauchwachstum kann die Kreuzungsvertr t tgl ich-  
keit  der  beiden Ar tengruppen  nicht  liegen; es 
scheint  sich um gametische Unvertr~.gliehkeit  zu 
handeln.  Die Fz-Bas tarde  zeigen ausgesproehenes 
Luxurieren,  besonders in der Wuchsh6he.  In  den 
morphologischen Merkmalen  dominier te  tells der  
eine, tells der  andere E l te r  oder  abe t  es Iand sich 
intermedi~ire Ausbildung.  Die F1-Bastarde  waren  
vo l lkommen selbststeril.  Bei  der  BestAubung m i t  
e l ter l ichem Pollen wurde nu t  eine F r u e h t  mi t  einem 
Samen erhalten,  der jedoch llicht keimte.  Wurden  
die amerikanischen E l t e rna r t en  mi t  Bastardpol len 
best~iubt, so erfolgte geringer Ansatz.  Die Rfick- 
kreuzungspflanzen glichen dem Amerikanere l te r .  
Der  Pollen der  Bas ta rde  war  in der  Haup t sache  
abor t iv  und morphologisch sehr unregelm~Big. Die 
Samenanlagen waren geschrumpft .  Als somatische 
Chromosomenzahl  der Fz-Bas ta rde  wurde 39 fest- 
gestel l t ;  davon  s t ammen  26 yon dem a m e r i k a n i -  
sehen und 13 von  dem asiat ischen Elter .  Die Re-  
dukt ions te i lung in den Pol lenmut te rze l len  der 
Bas tarde  verl i iuft  gest6rt.  In  der I. iKetaphase 
f inder man  13 Bivalel l te  und 13 Univa len te .  Die 
Vertei lung auf  die Pole erfolgt  sehr unregelm~gig,  
und so ents tehen  unregelm~13ig gestMtete und 
iiberz~hlige Pollenk6rner.  Schmidt (Mfincheberg). 

8omatic segregation due to homozygous and missing 
genes and its bearing on the problem of atypical 
growth. (Durch IKomozygotie und Fehlen yon 
Genen hervorgerufene vege ta t ive  Spa l tung  und 
ihre Bedeu tung  fiir das P rob lem abweichenden 
Wachstums.)  Von D. F. J O N E S .  (Connecticut 
Agricult. Exp. Star., New Haven.) Proc. nat.  Acad. 
Sci. U. S. A. 2 | ,  90 (1935). 

Rezessive Gene k6nnen pl6tzl ich in Erscheinung 
t re ten  infolge von  chromosomalen  St6rungen,  wie 
non-disjunction,  deficiency, Zerst6rung yon Chro- 
mosomentei len,  ungleichm~il3ige Trans lokat ion  und 
Haploidie.  Ffir  Versuehe in dieser R ieh tung  eignen 
sich besonders gut  die Mosaikbi ldungen an Mais- 
k6rnern bekannte r  genet ischer  Herkunf t .  In  eini- 
gen F~llen, in denen die Gene c, su, i u n d  pr  wirk- 
sam waren, konnte  gezeigt werden, dab eine Zer- 
s t6rung eines Chromosomenstf ickes wahrscheinl ich 
die Ursache der Mosaikbildung ist. Bei  einem wei- 
teren Fall ,  der  die Gene su und de 16 betr iff t ,  mn8  
zur  Erm6gl ichung des Mosaiks noch ein non-dis- 
junct ion  eiugetreten sein. Die R a t e  der somat ischen 
Spal tungen scheint  beim Mais um so gr68er zu sein, 
je wel ter  das betreffende Gen v o m  Spindelanhef- 
t ungspunk t  ent fernt  liegt. Verf. weist  zum Schlu8 
darauf  bin, dab derar t ige chromosomale  Unregel-  
m~Bigkeiten auch in allen m6glichen F~tllen bei 
Pflanze und Tier  eine Rolle spielen k6nnen, in denen 

somatische Spal tungen als Folge yon i rgendwelchen 
~iul3eren Reizungen auftreten.  

Hackbarth (Mfincheberg). 

O Die genetisehe Natur der Fiirbung der Knollen, 
der Keime und der Bliiten der Kartoffel. Von 
T. A S S E J E ~ V A  und N. N I K O L A J E W A .  (Arb. d. 
wiss.-exp. Inst .  f. Kar tof fe l -Bewir t schaf tung  d. 
Volkskommissar ia ts  f. Eandwir t schaf t ,  R S F R S .  
Ausgabe 9.) lO 7 S. Moskau:  Wiss.-exp. ins t .  f. 
Kar tof fe l -Bewir t schaf tung  1935. [Russisch u. engl. 
Zusammenfassung.]  R. 3.5 o. 

Die Arbe i t  gibt  ein umfassendes Bild yon der  
Na tu r  der  Erbfaktoren ,  welche die Fg rbung  yon  
Knolle,  K e i m  und Blfite der Kar tof fe l  hervorrufen.  
Zum Unterschied  yon  allen fr i iheren Arbe i ten  zu 
diesem T h e m a  ise bier  der  Unterschied  zwischen 
Grundfak toren  und Akt iv ie rungs fak to ren  syste- 
mat is ier t .  Die ers teren - -  R - -  ffir rote  und rot-  
v io te t te  F~rbung und  P ffir b laue  und b lauv io le t t e  
F~irbung wirken einheit l ich in allen Pflanzentei len.  
Die Akt iv ie rungs fak to ren  haben dagegen jeweils 
be s t immte  Wirkungsbezirke.  E,  D und M beein- 
flnssen ausschlieBlich die Knol lenfgrbung,  i ndem 
E auf der  ganzen Knollenoberf l~che wirkt ,  D die 
Augen nicht  berfihrt ,  M dagegen gerade diese zu- 
ziiglich einen gewissen Umkre i s  beeinflul3t. F nnd 
S wirken nur  auf  die Bliite, nnd z w a r F  auf die gauze 
Krone  und S nur  auf  den Stern. Die Ke imfgrbung  
wird durch  alle diese F a k t o r e n  mi t  Ausnahme  yon  
F beeinfluBt. Ft i r  alle diese Fak toren ,  mi t  Aus- 
nahme  yon M und S, gibt  es ganz ghnliche Parallel-  
fak toren  yon etwas abweichender  Farbwirkung,  
was sich ans dem te t rap lo iden  Bau  des Genoms 
erkl~irt. I l l  den meis ten  F~llen t re ten  alle diese 
Fak to ren  in rezessivem oder  he te rozygo tem Zu- 
s tande auf. H o m o z y g o t  dominan t  konnte  sie da-  
gegen nur  selten nachgewiesen werden.  Als Unte r -  
suchungsmater ia l  haben  ausschlieBlich europ~iische 
Sorten gedient,  v. J~athlef (Sangerhausen).  

Early researches in maize genetics. (Die_ersten 
Anf~nge der Mais-Genetik.)  Von \u  R. S I N G L E -  
TON. (Connecticut Agricult. Exp. star., New 
Haven.) J.  Hered.  26, 49 u. 121 (1935). 

Die ersten Versuche mi t  Mais als Versuchspflanze 
ffir Vererbung und Zfichtung wurden  lange vor  der  
En tdeckung  der Mendelschen Vererbungsregeln  
durchgeft ihrt .  Verf. ha t  es sich zur Aufgabe ge- 
macht ,  alle in der ttlteren L i t e ra tu r  ve rs t reu ten  
Angaben  zu sammeln  nnd kri t isch zu betrachten.  
Znn~chst  werden  CAMERARIUS U. a. erwS~hnt, die 
erkannten,  dab die Best~ubung ffir den Kornansa tz  
notwendig  ist, dann folgen die ersten Kreuzungs-  
versuche y o n  GXRTNI~R, FOCKE, D&RWIN n.  a . ,  die 
eine Diskussion fiber die Xenienbi ldung ausl6sten, 
ohne ihre Na tu r  jedoch voll  zu klfiren. In  USA.  
war  es vor  al lem "vV. J. BEAL, der  sich am E n d e  
des 19. J ah rhunder t s  mi t  der Kreuzung  yon Mais 
befaBte und schon damals  die grogen Aussichten 
einer systenlat ischen Bearbe i tung  des groBen Ma- 
terials erkanute .  Besonders  wies er auf die Wich-  
t igkei t  der Auslese auch nach dem Va te r  lain, da  
zu jener  Zeit  nur  die Mutterpf lanze berficksichtigt  
wurde. Auch den s tarken Einf lu8  der Umwel ts -  
verh~Itnisse ha t  er schon klar erkannt .  Zahlreiche 
Ausz~hlungen yon Spal tungen sind ebenfatls von  
ihm ausgeftihrt  worden, ohne dab er jedoch die 
Gesetzm~LBigkeiten erkannte .  Dasselbe gilt  von  
L. E. STURTt~VANT, der  auch bereits 1882 einen 
Fal l  von  Koppelung  beschrieben hat.  Viele seiner 
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damals aufgestellten Hypotheseli haben weitere 
wichtige Untersuchungeli angeregt. KELLER~A~N 
und SWINDLE studier~Len als erste eine gr6Bere 
Anzahl yon Bastarden nnd deren Nachkommen- 
schaften. W.M.  HAYs kam mit  seinen Unter- 
suchungen an spaltenden Maiskolben der Erkennt- 
nis der Vererbungsregeln sehr nahe. Dasselbe grit 
yon G. W. Mc CLI:ER, der seine Beobachtungeli an 
Selbstungen und Kreuzungen der verschiedensten 
Maissorten machte, nnd z. B. feststetlte, dab tier 
beste Maiskolben nicht immer auch die beste Nach- 
kommenschaft liefert. Bis zu den grundlegenden 
Arbeiten yon DE VRIES und CORRENS haben noch 
viele amerikanische Forscher Einzelbeobachtungen 
angestellt, aber ersteren blieb es vorbehalten, die 
in diesen Zahlen liegenden Gesetzm~iBigkeiten zn 
erkennen. Eine chronologische Zusammenstellung 
der wichtigsten Forschnngsergebnisse vervollstgn- 
digt die Arbeit. Hackbarlh (Mfincheberg, Mark). 

Komplexe und homologe Muta/ionen, insbesondere 
bei Phaseolus vulgaris, Phaseolus multiflorus und 

Pisum sativum. Von H. LAMPRECHT.  (Saat- 
zuchtanst. Weibullsholm, Landskrona.) Hereditas 
(Lund) 20, 273 (1935). 

Verf., der erst kfirzlich fiber eine Mutation rail 
einfacheli B1Xttern bet Phaseolus vulgaris berichten 
konnte, beschreibt in der vorliegenden Arbe i t  zwei 
neue Unifoliata-Mutationen, die ihm ffir das Wesen 
dieser Mutat ionen bet _Phaseolus vulgaris, multi- 
florus evt. angularis und bet t~isum st~lgvum von 
Wichtigkeit  erscheinen. Die erste ~ter neuen Mu- 
tanten weicht lediglich in den 13tAttern yon der 
Ausgangsform lb.  Die zweite Mutante dagegen ist in 
3 Eigenschaften und damit, wit  der Verf. annimmt, 
allch in 3 Genpaaren ver~nderL Ihre BlOtter sind 
stump{ abgerundet, vom Unifoliata-Typus, die 
Inflorescenzen bestehen aus homotaktisch zu- 
sammengesetzten Trauben, sie sind also verzweigt. 
W i e d e r  Verf. frfiher gezeigt hat, kann eine der- 
artige Verzweigung ant dem Genpaar Ram-ram 
beruhen. Die drit te weselitliche Eigenschaft der 
Mutante  ist ihre v611ige Sterilitgt. Die Frueht- 
blXtter sind often und v611ig steril. Verf. hat ferner 
bet Pisum salivum eine Mutante mit  den gleichen 
Erseheinungen beschrieben. Bet ihr sind, ebenso 
wie bet der yon R i e s e r  beschriebenen Form, die 
Blfiten stark verbildet, die Mutante spaltet mono- 
hybrid. Von den erw~hnten 6 Unifol ia ta-Muta- �9  
t ionen sind 2 fertil mit  normalen Blfiten und In- 
Ilorenceszen, die fibrigen 4 dagegen vollkommen 
steril mit  mehr oder weniger stark umgebildeten 
Blfitenelementen. Zwei der letzten Mutation en haben 
auBerdem verzweigte Inflorescenzen. Verf. schliegt 
ausde r  Gleichheit der Merkmale auf die Gleichheit 
der Genpaare nieht nur bet den Spezies yon Pha- 
seolus, sonderli auch bet Pisum sativum. Nach 
seiner Meinung ist ferner bet  all den Mutanten, 
die mehrere vergnderte gigelischaften zeigen, eine 
Komplexmutat io n eingetreten, die wenigsLens 2 his 
3 homologe Genpaare betrifft. Zur Erklgrung des 
gleichzeitigen Mutierens wird angenommen: i. dab 
es sich um ein deficiency handelli k6nnte, 2. dab 
eine intrachromosomale Ursache vorhanden set, 
derart, dab die physikalisch-chemisehe Beschaffen- 
heft der benaehbarten Gene gleich set und damit 
alieh ifir beide die gleichen Mutationsbedingungen 
gelten. Der t3eweis ffir eine der Hypothesen ist aus 
dem Material zu erwarten, das dem Verf. sehon heute 
zur Verffigung steht. Stubbe (Mfincheberg). ~ ~ 

Genetische Untersuchungen mit Salat. I I .  Von H. 
J. B R E M E R  nnd J. GRANA. (Versuchsstat. f.  
Gemi~sebau, Landwirtschafll. Hochsch., ~s, Nor- 
wegen.) Gartenbauwiss. 9, 231 (1935). 

Nach frfiheren Untersuchungen yon B r e m e r  
g i b t e s  bet Kopfsalat tagneutrale hnd Langtag- 
sorten. Die Fs der Langtagsorten, bet langer 
Tageslange frfih zu schossen bzw. die Eigenschaft 
der tagnentralen Soften, spat zu schosseli, ist ge: 
netisch fixiert. Die Langtagreaktion wird dutch 
das dominante Geli T bedingt, die tagneutrale Re- 
aktion durch das Allel t. Bet der Salatsorte 
,,Kaiser T r e i b "  ianden die Verff. eine Mutante, 
die noch fri iher zum Schossen kam als die Ans: 
gangssorte. Die neue Form vermochte nut  bet 
kurzen Tagesl~ngen gut entwickelte Rosetten_ zu 
bilden; sie wurde daher als , ,Kurztagrosette I "  
bezeichnet. Die Kurztagroset te  wurde mit  tag- 
neutralem Salat gekreuzt. Die Anaylse der F~ 
ergab ffir die KnlLur bet langer Tagesdauer das 
Verh~ltnis I2 frfihe Schosser (T), 3 Rosetten (LK); 
I Kopf (LK), bet kurzer Tagesl&nge 3 Rosetteli (K), 
i Kopf (K). Die Kopfbildung wird dutch das re- 
zessive Gen k bedingt. Dieser Faktor  kann sich 
jedoch bet Langtagen nut bet Abwesenheit des 
SchoBfaktors T auswirken; bet Kurztagen wird 
die Wirksamkeit  yon T sozusagen ,,physiologisch 
neutralisiert". Untersuel~ngen fiber<die Verbrei- 
tung des Gens f fir die Taglgngereaktion ergaben, dab 
die wilden Salatsorten Lacluca scariola, L. saligna 
und L. virosa tagneutral sind. Die Verff. glauben, 
dab die Langtagpflanzen bet L. saliva als Genmuta:  
tionen nach der Einffihrung des Salats Ms Kultur- 
pf lanzeentstanden stud. Schmidt (Mfincheberg). 

Synthgse exp~rimentale des Iris interm6diaires. 
(Experimelitelle Synthese ,,intermedi~rer Iris".) 
Von M. SIMONET. C, r. Acad. Sci. Paris 200, 
58o (1935). 

In Gartenbaukreisen bezeichnet man als ,,inter- 
medigre Iris" rhizomat6se Rassen der Sektion 
Pogonitis, deren Blfitezeit zwischen die der frfih- 
blfihenden Arten n6rdlicher Breiten (I. chamaeiris) 
einerseits und der Garteniris (r. germanic@ an 
dererseits fgllt. Ihre Chromosomenzahl ist 2 n =44, 
sie soll durch Bastardierung yon Arten mit  n = 20 
nnd n = 24 Chromosomen entstanden sein. In der 
I . R . T .  der P.M.Z. linden sich 16 Bivalente und 
I2 Univalente; das deutet  ebenfalls auf Bastard- 
natur bin. Der Pollen ist hochgradig sterih Dutch 
Kreuzung verschiedener Varietgten yon f. cha- 
maeiris (n = 20) und f .  mctcranllza (n : 24) i s t e s  
gelungen, Formen zu erhalten, die denen der,  ,inter- 
medi~Lren Iris" fast v611ig entsprechen; jedenfalls 
ist das cytologisehe Verhalten genau dasselbe. In 
morphologischen Zfigen waren diese Bastarde teil- 
weise intermedi/tr. Die Infloreszeliz entsprach mit  
ihrer Verzweigung und Vielblfitigkeit der yon I. 
macrantha im Gegensatz zu I. chamaeiris, die ein- 
blfitige Schgfte bildet. Die Blfitelifarbeli waren oft 
die gleichen wie bet bekannten SorLen ,,interme- 
digrer Iris".  .Propach (Mfincheberg).~176 

E ntwicklu ngsgeschichtlich-genetische Untersuchun- 
gen an IEpilobium. IV. Der Einflul) des Plasmons 
auf Verzweigung und Pilzresistenz. Von P. 
MICHAt~LIS. Ber. dtsch, bot. Ges. 53, 143 (I935). 

Dutch framer wiederholte Rfickkrelizungen des 
Bastardes Epi[obium [uteum • [~irs~.t~m mit E. Air- 
suture erhielt der Verf. t in E. hirsul~tm mit luteum- 
Plasma.W~hrend im Freiland Unterschiede zwischen 
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den beiden hirsutum mit  versch iedenem P lasma  in 
Wuchs  und Verzweigung nicht  beobach te t  werden 
konnten,  sind solche nnverkennbar ,  wenn die 
Pf lanzen in T6pfen un te r  ungt inst igen Ern~hrungs-  
bedingungen gezogen wurden.  Dfe hirsutum- 
Pflanzen mi t  luteum-Plasma sind st~.rker verzweigt  
und kr~tftiger, die Bl~t te r  noch gr613er. Sie ver-  
m6gen vie l le icht  infolge der  nachgewiesenen st~r- 
keren Permeabil i t /~t  des Plasmas  die N~hrstoffe 
besser auszunfitzen.  Auch  die Widers tandsf~hig-  
kei t  gegen Mel taubefal l  ist  bei den E. hirsutum mi t  
luteum-Plasma gr6ger. Bemerkenswer terweise  wird 
E. luteum hie befallen. Auch hier sind die Unte r -  
schiede bei den Fre i landpf lanzen,  wenn anch nach- 
weisbar,  viel  ger inger  als bei den Topfpflanzen.  

Sehwemmle (Erlangen).  ~ ~ 

Variation in ehiasma frequencies in Secale, Vicin 
and Tradescantia. (Variation der Chiasma-H~ufig- 
keit  bei Secale, Vicia nnd Tradescant ia . )  Von 
IK. SAX. Cytologia (Tokyo) 6, 289 (I935). 

Die Chiasma-H~ufigkei t  bei Secale wurde v o m  
Verf. in einer fr i iheren Arbe i t  un te r such t  nnd neu- 
erdings noeh e inmal  nachgeprtift ,  weil Da~LINGTOX 
bei Pflanzen,  die in J a p a n  herangezogen waren, 
h6here Zahlen gefunden hat te .  Es wurden 5 Sorten 
untersucht ,  deren durchschni t t l iche  Chiasmahaufig-  
kei t  1 ,9--2,o  betrug, gegentiber der Durchschni t t s -  
zahl yon 2, 4 bei DARLINC-TON. Ft ir  den Unterschied  
sind wahrscheinl ich verschiedene Aul3eneinfltisse, 
viel leicht  auch  Sorteneigent t imtichkei ten veran t -  
wort l ich zu machen.  Ft i r  Tradescant ia  konnte  
beides exper imente l l  nachgewiesen werden. Die 
durchschni t t l iche  Hiiufigkei t  der Chiasmata  yon 
Viciafaba betrug 6, 7 fiir die langen und 2,6 ftir die 
kurzen Chrolnosomen. HaekbarXh (A{tincheberg). 

Cyto-genetie studies on hybrids between two 
Phleum-species. (Cytogenetische Untersuchungen 
an Bas ta rden  zwischen zwei Phelnm-Arten . )  Von 
A. M U N T Z I N G .  Heredi tas  (Lund) 20, Io 3 (I935). 

Die Chromosomenunte rsuchengen  in der Ga t tung  
Ph leum haben erwiesen, dab JPhleum prale~zse 2 n 

4 2 Chromosomen hat ,  dab Phlegm alpinum Bio- 
typen  mi t  2 n  = 28 und 2 n  = I 4 C h r o m o s o m e n  
aufweist,  nnd dab Phleum nodosum und Phleum 
Miehelii 2 n = 14 Chromosomen enthMten.  Verf. 
fand 5 phleum~hnl iche Pflanzen,  yon den 2 2 n 
= 35, 2 andere  2 n = 36 Chromosomen,  die ftinfte 
35 oder  36 Chromosomen hat te .  Unte r sueh t  wird 
die Gametenb i ldung  in diesen Pflanzen,  yon denen 
angenommen  wird, dab sie aus der  spon tanen  
Kreuzung  yon Phleum pratense und Phlegm nodo- 
sum hervorgegangen sind. E n t s t e h u n g  nicht  genau 
bekannt .  Von den 5 hybr iden  Pf lanzen wurden  
dureh Selbsten 5 Fami l ien  erhal ten,  welche grol3e 
Untersehiede in bezug auf Wachs tum,  En twick-  
lung, t I ab i tus  und F ruch tba rke i t  zeigten wie Ar t -  
bastarde.  Nach  den cytologischen Unte r suchungen  
an 3oi  Pf lanzen konnten  I~orrelat ionsunter-  
suchungen durchgeft ihr t  werden. Je  hSher die 
Chromosomenzahl  (je mehr  sie sich der  Zahl 42 
von Phleum prafense nS, hert) ,  nm so grSBer das 
W'achstum, die Pollenfertilit/~t, der  Samenansa tz  
bei f reiem Abblfihen (weibliche Gametenf ruch tba r -  
keit). Je  niedriger die Chromosomenzahl  (Klassen- 
mi t te l  36,36), um so mehr  waren die Pf lanzen 
durchschni t t l ich  nodosumXhnlich,  je  h6her  die 
Chromosomenzahl  (Klassenmit te l  39,o4), nm so 
pratense/~hnlicher waren  sie. Al lgemein  war  eine 
Zunahme der  Chromosomenzahl  vo rhanden  im 

Gegensatz zu den pentaplo iden  Weizenhybriden.  
Abweichend yon diesen war  auch das Verhal ten,  
dab nur  bei den h6her  chromosomigen  Pf lanzen 
(nach 42 bin) die Tendenz  zu normalen  Verh~lt-  
nissen, genera t iv  und vege ta t iv ,  sich zeigten 
( ,Ve rmehrungsg ruppe"  Kiharas),  dab aber  die 
entsprechende Tendenz  bei niedrig chromosomigen 
Pflanzen fehl te  ( , ,Verminderungsgruppe"  nach 
28 lain). Auf  Grund der  cytologischen Befunde  
werden somat ische und gamet ische  Chromosomen-  
formeln aufgestell t ,  welche die vorher  erw~thnten 
13efunde verstXndlich machen.  Phleum nodosum 
ha t  das 7 chromosomige Genom N,  Phleum pratense 
die 3 • 7chromosomig  en Genome N A B .  Es  
wird angenommen,  dab die Pf lanzen der  5 Fami l ien  
an Lebenskraf t  und F r u c h t b a r k e i t  um so mehr  
verlieren,  je weniger  v o l l k o m m e n  in ihnen die 
A-  und B-Genome  sind. Das N - G e n o m  ist  immer  
vollstXndig. Auge r  rein cytologischen Befunden  
ve rmi t t e l t  die Arbe i t  mannigfache  andere Erkenn t -  
nisse und Beziehungen.  Rudorf (Leipzig). 

A. study of chromosome pairing in Yucca rupicola. 
(Uber  Chromosomenpaarung  bei Yucca  rnpicola.) 
Von G. M. W A T K I N S .  (Dep. of Botarzy, Columbia 
Univ., New York.) Bull. Tor rey  hot. Club 112, i33 
(1935). 

Yucca ~'upicola ha t  2 n = 60 Chromosomen;  un te r  
ihnen sind 5 ~ kleine, fast  kugelfSrmige und io  groge, 
gestreckte  mi t  t e rmina le r  Spindelinsertion.  Diese 
grogen Chromosomen liegen in Metaphasep la t ten  
yon  Mitosen i m m e r  radial  ausger ichte t  nm die 
kleinen Chromosomen,  die alle oder grSgtentei ls  
im Zen t rum der P la t t e  angeh~ni t  sind. Dabei  sind 
die nach Gr6ge und Gesta l t  homologen Grogchro-  
mosomen  i m m e r  paarweise angeordnet  wie in den 
Mitosen Yon Dipteren.  Diese Beobach tnng  ist  
schon im Jah re  19o9 von  M t i l l e r  ftir mehrere  an- 
dere Yucca-Arten gemach t  worden nnd  yon 
S t r a s b u r g e r - S c h t i l e r n  bei einer Reihe  anderer  
Pf tanzen mehr  oder minder  deut l ich wiedergefunden 
worden.  Bei Y. ~upicola is t  diese Paa rung  in allen 
somat i schen  Geweben, anch schon in der  I. E m -  
bryote i lung  festgestel l t  worden. I n  Endosperm-  
teilungen, deren Chromosomenzahl  auf  e twa 75 
b e s t i m m t  wnrde,  konnte  die Paa rung  je- 
doch nicht  beobach te t  werden, die Grogchromo-  
somen waren bier  nu t  radial  angeordnet .  

Propach (Mfincheberg). ~ ~ 
Cytological studies in safflower (Carthamus tincto- 
rius Linn.), (Cytologische Unte r suchungen  an 
Safflor [Carthamus t inctor ius  Linn.].)  Von P. ] .  
G R E G O R Y .  (Oil-Seeds Sect., Agricult. Research 
Inst., Coimbatore.) Proc. Ind ian  Acad. Sci., Sect. 
B 1, 763 (x935). 

Der  Safflor, vor  Er f indung  der  Ani l infarbe eine 
wicht ige Farbpflanze,  gewinnt  neuerdings immer  
m e h r  Bedeu tung  als Oll ieferant .  Aus diesem 
Grunde wird er auch in Ind ien  ztichterisch bear- 
beitet .  Vorl iegende Arbe i t  be fag t  sich mi t  der  
Cytologie dieser  Pflanze. Ft i r  den Ztichter ist  
neben cytologisehen Einze lhe i ten  die Chromo- 
somenzahl  yon  Interesse.  Sie ist  nach  zahlreichen 
Z~hlungen 2 n --  20. Hackbarth (Mtincheberg). 
Stadien fiber heteroploide Formen yen Antirrhinum 
majus L. I1. Die Reifeteilungen in den Pollenmutter- 
zellen der Trisomen Anaemica, Fusca, Purpurea, 
Rotunda, Gandida. Von H. P R O P A C H .  (Kaiser 
Wilhelm-I~sL f .  Zi2chlu,zgsforseh., Mi~cheberg, 
Mark.)  Plan ta  (Berl.) 23, 349 (I935). 
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Von den bei Antirrhinum (n = 8) zu erwartenden 
8 einfach trisomen Formen sind bisher 6 bekannt. 
Die 5 im Titel genannten konnten genauer cytolo- 
gisch gepriift werden, Das Extrachromosom 
kann in der Meiose Ms Univalentes - -  bei den 
Typen Fusca, Purpurea nnd Rotunda ausschlieB- 
lich so - -  oder augerdem noch in Bindung an seine 
gepaarten Homologen - -  wie bei Anaemica und 
Candida - -  auftreten. Diese Bindung kann bei 
Anaemica auch noch in der I. Anaphase erhalten 
bleiben. Im I. Teilungsschritt kann das fiberzahlige 
Chromosom reduktionell oder gquationell verteilt  
werden, wobei eine statistische Auszghlung zeigt, 
dab bei den 5 Typen ganz verschiedene Hgufig- 
keiten der Verteilungsart auftreten. Diese mfissen 
also auf spezifische Einfltisse der in den jeweiligen 
Extrachromosomen vorhandenen Gene (allgemein 
als ,,Qu, antum" bezeichnet) im Wechselspiel mit  
dem restlichen normalen Genom zurtickgehen. 
Deutliche Unterschiede zeigt auch das AusmaB 
tier Sterili tgt;  da sich ein direkter Zusammenhang 
mit  dem tiberzghligen Chromosomen und seiner 
Verteilungsart nicht wahrscheinlich machen lgl3t, 
mtissen ebenfalls spezifische Wirkungen erschlossen 
werden, v. Berg (Wien). o o 

Zur Kenntnis der erblichen Tagesperiodizit~it bei den 
Prim~irbRittern yon Phaseolus mult[florus. Von 
2.  BUNNING.  (Botan. Inst., Univ. Jena.) Jb. 
Bot. 81, 411 (1935). 

Der Haupttei l  dieser kurzen Arbeit, der aber ein 
in 4 Jahren gesammeltes Versuchsmaterial zu- 
grunde liegt, befal3t sich mit  dem u den 
Erbgang verschieden langer endonomer Schwin- 
gungsperioden zu erfassen. Die Erblichkeit be- 
s i immter  Periodenlgngen der Schlafbewegungen 
yon Phaseolus wurde schon dutch die frtiheren 
Arbeiten des Verf. guBerst wahrscheinlich gemacht 
und kann durch die Verfolgung einer Sippe mit  der 
Schwingungsdauer yon 23 Stunden (mittlerer 
Fehler : o,i  bis o,3) nnd einer anderen yon 
26 Stunden (m = o,i bis o,3) durch 4(!) Genera- 
t ionen yon Selbstungen zur GewiBheit erhgrtet 
werden. - -  Der F,-Bastard zwischen den beiden 
Sippen, welcher in beiden Richtungen hergestellt 
und untersucht wurde, zeigt annghernd inter- 
medigre Merkmalsausbildung. Gr6gere reziproke 
Unterschiede sind nicht vorhanden, auf kleinere 
kann bei der leider recht kleinen Zahl yon unter- 
suchten Individuen (n : 2o) kein Schlug gezogen 
werden. Die F= der Kreuzung ,,23stfindig" • 
,,26sttindig" wurde an 4 ~ Individuen gepraft. Die 
gefundene Verteilungskurve bedeutet  zwar keinen 
Gegensatz zu der theoretischen fiir das monofakto- 
rielle Spaltungsverhgltnis I : 2 : I konseruierten, lgBt 
aber die M6glichkeit komplizierter Spaltzahlen 
durchaus often. Leider ist es aus meLhodischen 
Gr~nden fast ausgeschlossen, die zur Faktoren- 
a~alyse auszuzghlende Individuenzahl wesentlich 
zu steigern, denn die Aufnahme jedes Einzelwertes 
erfordert ein mehrtggiges Experiment  unter sehr 
konstanten Bedingungen. Eine schwache Hoff- 
nung, noch ein wenig weiterzukommen, scheint 
dem Ref. in der Analyse yon Rtickkreuzungen zu 
liegen, wghrend die Verwendung yon Sippen mit  
gr6Beren Unterschieden im bier interessierenden 
MerkmM nur dann gtinstigere Xlassenunterschiede 
in F 2 erwarten lgl3L, wenn multiple Allele ftir ver- 
schiedene Schwingungsdauern verantwortlich sind 
nnd nicht alas Zusammenarbeiten polymerer Fak- 

toren. , ,Nut durch Auffindung eines geeigneten 
botanischen oder zoologischen Objektes k6nnte ein 
tieferer Einblick in den Erbgang der endonomen 
Tagesrhythmik gewonnen werden. 

MeIchers (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Untersuchungen iiber den Einflu6 veriinderter 
TagesHingen auf Sorten yon Sojabohnen (Soja 
hispida Moench) und Buschbohnen (Phaseolus 
vulgaris L.). Vorl. Mitt. Von W.  R U D O R F .  (Ins/. 
f. Pflanzenbau u. Pflanzenzi~cht., Univ. Leipzig.) 
Z. Zfichtg A 20, 251 (1935). 

Die Untersuchungen tiber das photoperiodische 
Verhalten yon Soja- und Buschbohnen haben ifir 
die Ztichtung besonders der ersteren Pflanzenart  
eine grol3e Bedeutung. Wenn es gelingt, bei der 
Sojabohne genfigend ertragreiche tagneutrale oder 
gar Langtagformen aufzufinden, so ist damit  ftir 
ihre Einftihrung in Deutschland ein groBer Schrit t  
vorw~rts getan. Unter  den geprfiften Buschbohnen- 
soften wurde eine tagneutrale (Reis-Perl-Busch- 
bohne) und eine Langtagform (Konservanda) fest- 
gestellt. Analog dazu mtiBten sich auch bei Soja- 
bohnen solche Typen finden lassen. Die gr613te Be~ 
achtung verdienen aber die Versuche des Verf. an 
Sojabohnen tiber die sog. photoperiodische Nach- 
wirkung. Die Anlage der Versuche war folgende: 
i. Kontrol!reihe.bei normaler Tageslgnge. 2. Ver- 
suchsreihe mit IO Tagen Achtstnndentag nach dem 
Auflaufen, dann normale Tagesl~tnge. 3. 2o Tage 
Achtstundentag, sonst wie 2. 4- 2o Tage Acht- 
stundentag, dann 2o Tage Zehnstundentag. 5- 
2o Tage Achtstundentag, 2o Tage Zehnstundentag, 
20 Tage Zw61istundentag. 6. Dauernd Zw61f- 
stundentag. Das Hauptergebnis ist darin zu sehen, 
dab eine Verdunkelung der Pflanzen auf 8 Stunden 
wghrend io Tagen nach dem Auflaufen genfigt, um 
die Zeit bis zum Fruchtansatz schon fast in dem- 
selben Mage zu verkfirzen, wie dies dutch einen 
dauernden Zw61fstundentag geschieht. Besonders 
beachtenswert ist dabei, dab das vegetat ive Wachs- 
tum und damit  auch der Ertrag nicht so stark be- 
eintrgchtigt wird wie bei einem dauernden Zw61f- 
stundentag. Die Zwischenserien der Verdunkelung 
zeigten die zu erwartenden Abstufungen in der 
VerMirzung der Zeit bis zum Bltihbeginn. Es be- 
steht nach diesen Versuchen durchaus die ?r 
lichkeit, die ftir den art- oder sortenspezifischen 
Entwicklungsablauf notwendigen Licht- und Tem- 
peraturreize auI das Xeimungsstadium zurtickzu- 
verlegen. Damit  wtirden die Beziehungen zwischen 
Photoperiodismus und Jarowisation eine weitere 
Aufkl~rung erfahren. Da in so jungen Entwick- 
lungsstufen die generativen Organe noch sehr wenig 
entwickelt sind und kaum selbstgndige Lebens- 
funktionen guBern dtirften, n immt Verf. ftir die 
Ausl6sung eines bestimmten Entwicklungsablaufs 
eine Mitwirkung yon Enzymen oder Hormonen an. 

Hackbarth (Mtincheberg). 
Die Ausfiihrung des Wentschen Auxintestes am 
Tageslicht. Von H. SODING, (Bot. lust., Techn. 
Hochsch., Dresden.) Ber. dtsch, bot. Ges. 53, 
331 (1935). 

Bei der Ausftihrung des Augentestes mit  HiKe 
yon Avena-Keimlmgen glaubte man sich bisher an 
die Dunkelkammer gebunden. Verf. zeigt, wie man 
auch ohne eine solche zum Ziele kommt. Die 
Coleoptilen werden an Licht (senkrecht yon oben 
einfatlend) herangezogen, etwa 8 Stunden vor  dem 
Versuch vOllig verdunkelt  und dann bei Tageslieht 
in der fiblichen Weise prgpariert. Die auftretenden 
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Krtimmungen gestatten einen einwandfreien Nach- 
weis yon Wuchsstoff. Ob ffir quanti tat ive Ver- 
suche diese Methode hinreicht, 1/~Bt Verf. often. 
Bemerkenswert ist die Beobachtung. dab Knospen- 
stiele yon Cephalaria tatarica auf Arena nicht 
wirken. Ftir diesen und tthnliche F~i.lle arbeitete 
Verf. den CephMariatest aus, der niemals versagte, 
wahrend der Zahntest ftir uusere Zwecke unm6g- 
Iich war. Aul3er Cephalaria selbst wurden noch 
12 Gattungen untersucht. Der Zahntest ist also 
nicht ganz unspezifisch. Ob letzteres ftir den 
Cephalariatest gilt, soll sp~tter mitgeteilt werden. 

Beyer (Berlin-Friedenau). o o 

Polarit~it und Wuchsstoff. Von A. TH. CZAJA. 
Ber. dtsch, bot. Ges. 53, I97 (I935). 

Verf. studierte die Frage der Polarit~it der 
Pflanzenorgane und -zellen in ihrer AbhXngigkeit 
von dem zellstreckungsf6rdernden Wuchsstoff. Er 
verwendete W'uchsstoffpaste mit Harnwuchsstoff. 
Seitliche Zufiihrung verursacht bei Helianthus- 
und Pisum- und Lnpinuskeimstengeln auif~llige 
Verdickung in n~ichster Umgebung des Pasten- 
ringes, die auf radialer Yergr6Berung, nicht auf 
Teilung der Zellen beruht. H~ufig treten Zer- 
reil3ungen ein. Das L~ngenwachstum ist deutlich 
gehemmt. Bei achsenpamlleler Wuchsstoffzu- 
ftihrung ist das L~tngenwachstum gef6rdert. Auch 
Wurzeln zeigen Verdickung bei seitlicher Wuchs- 
stoffzuftihrung (Lupinus, Zea; Vicia faba reagiert 
mit  Einstellung des Vv'achstums). Ein entsprechen- 
der Unterschied in der W'irkung achsenparallel und 
seitlich zugeleiteten W'uchsstoffes zeigt sich bei 
Avenakoteoptilen. W~ihrend bei einseitiger Wuchs- 
stoffdarbietung auf der SchnittfI~che dekapitierter 
Keimlinge negative Kriimmungen auftreten, krtim- 
men sich intakte, einseitig mit Wuchsstoffpaste 
bestrichene Koleoptilen und bestrichene Zonen 
positiv, darunker negakiv. In  weiteren Versuchen 
mit tIelianthus klXrt Verf. das Gegeneinander- 
wirken der beiden senkrecht zueinander gerichteten 
WuchsstoffstriSme. An dekapitierten Hypokotilen 
ersetzt er den normalen Wuchsstoffstrom im in- 
takten Keimling dureh einen kiinstlichen und 
kombiniert in verschiedener quanti tat iver  Ab- 
stufung mit dessen Wirkung die eines Pastenringes. 
Je nach der St~irke der beiden Str6me /iberwiegt 
entweder die L~ngsstreckung oder die Quer- 
verdiekung. VerI. zieht aus Mien seinen Versuchen 
den Schlul3: ,,Ein in bestimmter Richtung im 
parallelotropen Organ verlaufender Wuchsstoff- 
strom polarisiert die Zellen morphologisch." 

Beyer (Berlin-Friedenau). ~ ~ 

Wurzelwachstum, Wuchssloff und die Theorie der 
Wuchsstoffwirkung. Von A. TH.  CZAJA. Ber. 
dtsch, bot. Ges. 53, 221 (I935). 

Das Problem der "vVuchsstoffwirkung in der 
Wurzel erf~thrt mit der vorliegenden Arbeit eine 
bedeutsame und for die Vorstellung yon der Wnchs- 
stoffwirkung tiberhaupt vielleicht entscheidende 
Bereicherung. lEine Durchsicht der Literatur zeigt 
zun~chst, dab einmal die dekapitierte Wurzel 
schneller als die normale w~chst, und dab zweitens 
isolierte Wurzelspitzen auBerordentlich lang werden 
k6nnen. Nach Feststellung des Antagonismus ver- 
schieden gerichteter Wuchsstoffstr6me (vgl. das 
vorige IReferat) lag die Vermutung nahe, dab die 
wachstumshemmende Wirkung des V~uchsstoffes 
bei Wurzeln beruht auf dem ,,Vorhandensein 
zweier einander entgegengesetzt gerichteter W'uchs- 

stoffstr6me, welche sich gegenseitig in bestimmtem 
Grade in ihrer Wirknng hemmen". Diese Annahme 
wtirde fiir die Theorie der Wuchsstoffwirkung eine 
wesentliche Vereinfachung bedeuten; die Schwie- 
rigkeit der entgegengesetzten Wirkung des Wuchs- 
stoffes in Stengel und Wurzel fielen dann fort. Vr 
l~Bt sieh die Annahme begriinden? Die Existenz 
eines basipetalen Stromes steht lest. Ftir das Vor- 
handensein eines akropetalen spricht die Waehs- 
tumsbeschleunigung dekapitierter \u Ist  
aber in der dekapitierten Wurzel ei~ Wuchsstoff= 
strom vorhanden, der wachstumsf6rdernd wirkt, 
so muB sie sich in geologischer Reizlage aufw~irts 
krtimmen. Diese Folgerung findet Verf. deutlich 
best~tigt (Pisum, Lupinus, Phaseolus, Lapidium). 
Auch die durch Erythropenbehandlung {Unter- 
driickung der Wuchsstoffbildung in der Spitze) 
,,agnotropisch" gemachten Wurzeln sind in Wirk- 
lichkeit negativ geotropisch (Pisum, Vicia fabc~). 
Da der positive Geotropismus bei Seitenwurzeln 
weniger ausgesprochen ist als bei Hanptwurzeln, 
zeigen sie nach Dekapitation die negative geo- 
tropische Reaktion recht deutlich. Unterhalb des 
Wurzelhalses abgeschnittene Wurzeln sollten, yon 
der Schnittfl~iche her mit  Wuchsstoff versorgt, 
st~trker positiv reagieren als unbehandelte Kon- 
trollen, da bei diesen der akropetale Wuchsstoff- 
strom nnterbrochen i s t .  Die Versnche mit Pisum 
best~tigen diese Folgerung. Ferner l~iBt sich das 
Ergebnis des PlCCARDschen Zentrifugenversuchs 
(negativ geotropische Reaktion, wenn die Wurzel- 
spitze 1,5--2 mm tiber die Achse hinausragt), von 
dem neuen Gesiehtspunkt aus wohl begreifen: 
Ausschaltung des basipetalen Stromes. Eine 
Schwierigkeit bietet nur  der positive Geotropis- 
mus isolierter Wurzelspitzen. Verf. hilft sich bier 
mit der Annahme einer physiologischen Regenera- 
tion der Basis. - -  ~3rie soil man sich nun  die Mecha- 
nik der gegenseitigen Hemmung der beiden 
antagonistischen V~ruchsstoffstrSme vorstellen? 
Jeder Strom streckt die Zetlen in seiner Transport- 
richtung; das ergibt \u Da zu- 
geftihrter Wuchsstoff positives Potential induziert, 
bedeutet die Potentialverteilungskurve eines Keim- 
lings einen anschaulichen Beweis ftir die beiden 
antagonistischen Wuchsstoffstr6me. - -  Hinsicht- 
lich der zellphysiologischen Wirkung des Wuchs- 
stoffes tiberhaupt er6rtert und begrtindet Verf. die 
Vorstellung, dab die prim~re Wirkung in negativer 
Osmose besteht. - -  Die wertvollen Studien des 
Verf. dtirften der Ausgangspunkt vieler neuer 
Untersuchungen tiber alte Probleme werden. Verf. 
zieht selbst ans seiner nenen Definition des posi- 
riven Geotropismus einige Folgerungen ftir Pleo- 
chroismus, Mutation, hormonale Grundlagen der 
tonischen Schwerkraftwirkung und korrelativen 
Hemmungen. Er schliel3t seine Arbeit mit einem 
Ausblick auf das PolaritXtsproblem. ,,Es geht in 
diesen Untersuchungen also nicht nu t  nm das 
VVuehsstoffproblem der Pflanze, sondern um das 
h6here Ziel der Erkenntnis  der Einheit  der Ent-  
wicklungsvorg~inge und des Reizgeschehens am 
Pflanzenk6rper." Beye~" (Berlin-Friedenau). ~ ~ 

Weitere Untersuchungen (iber den EinfluB des 
Follikelhormons auf die Pflanzen. Von R. H A R D E R  
und I. STORMER. (Botan. Anst., Univ. GOttingen.) 
Jb. Bot. 81, 383 (I935). 

Es wurde mit  vier Pr~iparaten, dem technischen 
Progynon und dem schwach alkalischen Roh- 
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krystallisat ,,T. S." yon Schering-Kahlbaum AG., 
dem a-Follikelhormon von Butenandt  (Danzig) 
und einem hergestellten Na-Salz dieses ttormons, 
durchweg mit exakter Dosierung gearbeitet; die 
hormonfreien Kontrollkulturen teilten sich in 
Wasser- und Alkoholkontrollen; diese mit  Rfick- 
sicht auf den bei der Herstellung w~isseriger LS- 
sungen der beiden reinen Hormone benutzten und 
nicht v611ig entfernten Alkohol eigens eingeffihrt. 
Die Hormonbehandlung begann zum Teil mit  der 
Keimung, zum Teil nach Erstarkung der jungen 
Pfifi.nzchen. Bei Tomaten, bei denen sehr gute 
Eriolge yon S c h o e l l e r  und Goebe l  vorliegen, 
konnte im allgemeinen keine Wirkung erzielt 
werden; ob die gesteigerten FruchtertrAge bei An- 
wendung yon a-Follikulin und seinem nach 
Goebe l  williger resorbierten Na-Salz tier Hormon- 
wirkung zuzuschreiben seien, wagen die Verff. 
noch nicht zu entscheiden. V611ig ergebnislos ver- 
liefen die Versuche mit  verschiedenen Gr~isern, 
Gartenzierpflanzen, Kulturpflanzen und Unkr~iu- 
tern. Eine bemerkenswerte Ausnahme bildete der 
Mais, bei dem, allerdings nu t  in N~hrl6sung 
(v. d. C r o n e}, nicht j edoch- i n  Erde kultiviert, eine 
ausgesprochene positive Wirkung des technischen 
Progynons ~estgestellt werden konnte. Die Pro- 
gynonpflanzen waren ]a6her und hatten ein h6heres 
Frisch- und Trockengewicht als die ~ontrollen. 
Die zunehmende Dosierung ergab Optimumkurven. 
Unentschieden mugte die Frage bleiben, ob diese 
Wirkung des technisc]hen Progynons dem Follikel- 
hormon oder dem im Pr~iparat stets vorhandenen 
Auxin zuzusprechen sei. Die Versuche mit  reinem 
Hormon hoben sich yon den Alkoholkontrollen zu 
wenig ab, um zu entscheiden, ob die merkwfirdiger- 
weise gerade bei sehr schwacher Dosierung auftre- 
tende Begfinstigung der Entwicklung dem Hormon 
zuzuweisen sei oder der gleichzeitigen Herabsetzung 
der nachweisbaren Hemmung durch Alkobol. Die 
Wirksamkeit des Progynons in N~hrl6sung, die mit  
destilliertem Wasser hergestellt wurde, und seine 
Unwirksamkeit in Erde bei der gleichen Pflanze 
zeitigten den Gedanken, es k6nnte der Kalkgehalt 
die Wirkung des Hormons irgendwie beeinflussen 
und es k6nnte im verschiedenen Gehalt der 
Leitungsw~isser an Ca oder auch an anderen 
Stoffen ~ die Ursaehe gefunden werden, warum an 
einem Orte positive, an einem anderen negative 
Ergebnisse bei sonst v6tlig gleichen Versuchsbe- 
dingungen erzielt werden. Die Einwirkung auf das 
Erblfihen der Maispflanzen lieB sieh auf vegetative 
Voraussetzungen zurfickffihren. Dies and die er- 
folglosen Versuche, durch Hormonwirkung bei 
Begonien die ZahI der weiblichen Blfiten zu ver- 
mehren, was durch Erh6hung der Belichtung leicht 
gelingt, bekr~ffigen die schon durch die erste Arbeit 
der Verff. erwiesene Tatsache, dab das Follikel- 
hormon auI keinen Fall ein spezifisches ,,Blfihhor- 
mon" der Pflanze ist. Sperlich (Innsbruck). ~ ~ 

Spezielle Pf lanzenzi ichtung.  
ZUchtungsforschung im Dienste der Landwirtschaft. 
Von H. NILSSON-EHLE. Naturwiss. 1935, 265. 

Einleitend stellt Verf. die nachfolgend ange- 
ffihrten 5 Hauptwege der Pfianzenzfichtung lest: 
I. Direkte Auslese aus Populationen, 2. Planm~iBige 
Kombinationszfichtung: a) Kombination verschie- 
dener Eigenschaften. b) Transgressionszfichtung. 
3- Ver~inderung der Chromosomenzahl. Polyploidie 

in Art.  und Gattungskreuzungen. 4. Mutationen. 
Es werden in erster Linie Arbeiten der Gruppen 
behandelt, in denen gr6Bere praktische Tort- 
schritte zu erwarten sind. Es wird auf die Kom- 
binationszfichtung n~her eingegangen, und zwar 
besonders auf die Is yon Ertragsf~hig- 
keit und Winterfestigkeit. An dem bekannten 
Sval6fer Weizenzfichtungsbeispiel werden die wirt- 
schaftlichen M6glichkeiten er6rtert. Die verbesser- 
ten und sicheren Ertr~ige und d'er erweiterte 
Weizenanbau haben in Schweden zur Folge gehabt, 
dab der Winterweizenertrag yon'  einer Million dz 
auf 5,5 Millionen dz gestiegen ist. Mit dem ur- 
sprtinglichen Landweizen w~re eine solche Steige- 
rung nnm6glich gewesen. Durch dieses Beispiel 
wird die Bedeutung der modernen Zfichtungsfor- 
schung flit die Landwirtschaft klar. Mit der Stei- 
gerung tier Ernten ging selbstverst~ndlich der 
Weizenimport zurfick. Im Jahre 1929 wurde noch 
ffir 6o Millionen schwedische Kronen Weizen im- 
portiert, im letzten Jahre nur  noch ffir rund 6 Mill. 
AnschlieBend geht der Verf. auf die Winterroggen- 
zfichtung ein, um dann interessante Ausffihrungen 
fiber die K o m b i n a t i o n  yon Ertragsf~ihig~keit und 
Frfihreife zu machen. Er betont, dab es eine der 
gr6Bten Aufgaben der Getreidekolnbinationszfich- 
tung sei, Frfihreile mit  ErtragsfXhigkeit zu kom- 
binieren. Im zweiten Tell wird die Transgressions- 
zfichtung behandelt. Dureh Kreuzung yon Sval6fs 
Siegeshafer mit v. Lochows Gelbhafer wurde ein 
transgressiv halmfester Adlerhafer geschaffen. Fer- 
ner wird als Beispiel die Gerstenzfichtung in D~ne- 
mark angeifihrt. Dort wurde aus zwei langhalmi- 
gen Gerstensorten eine kurzhalmige, lagerfeste neue 
Sorte gezfichtet. Die Transgressionszfichtung kann 
man betreiben, um das geographische Anbaugebiet 
einer Kulturpflanze zu vergr6Bern. Durch Kreu- 
zung zwischen ertragsreichen und frfihreifen schwe- 
disehen und d~inischen Gerstensorten ist es dem 
Verf. gelungen, eine Irfihreife und ertragsfiihigere 
neue Gerstensorte zu sehaften. Neue Versuche 
laufen auf dem Gebiet der Wintergerstenzfichtung. 
Dutch Transgression sollen winterharte neue 
Gersten gezfichtet werden. Zum SchluB wird auf 
die Auslese aus Populationen, Bedeutung der 
Chromosomen und Mutationen eingegangen. Ab- 
schliegend wird betont, dab ffir die Evolution Fak- 
toren wie i. seltene Mutationen, 2. Neukombina- 
tionen, 3- Chromosomenver~nderungen in Betraeht 
kommen. Verf. ist der Ansicht, dab diese Formen 
genfigen, um die Evolution im Laufe yen langen 
Zeitr~iumen zu vollbringen. Husfeld (Berlin). 

Studien fiber die Winterfestigkeit des Roggens. Von 
/~. ~_KERiVIAN, G.ANDERSSON und J. E. LIND- 
BERG. Z. Zfiehtg A 20, z37 (z935). 

In  Schweden betr~gt die Anbaufl~iche yon 
Winterroggen etwa 22o0oo ha, doch leidet dieser 
besonders in den h6heren Lagen sehr stark unter 
Auswinterungsschgden. Verff. haben deshalb 
IO Jahre hindurch eingehende Studien fiber die 
Winterfesfigkeit des Roggens betrieben, tIierffir 
wurden ~o, meist einheimische, Roggensorten ver- 
wandt. Von deutschen Sorten wurde der Petkuser 
Winterroggen mitgeprfift. In  den Feldversuchen 
hat sich gezeigt, dab der Petkuser am wenigsten 
frostwiderstandsfiihig war, w~ihrend Malm-Roggen 
und F6r~idlad Vasa-Roggen eine Mittelstcellung ein- 
nahmen, und die nordisehen Landsorten am wider- 
standsf~higsten waren. Fast  die gleichen Ergeb- 
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nisse brachten  auch die ausgedehnten  k~tnstlichen 
Gefrierversuche,  die deut l ich zwei \g ' iderstands-  
fghigkei tsgruppen bet den untersuchten  Roggen-  
sorten zeigten. Durch  die Variat ionsanalyse haben 
Verff. s tat is t isch einwandfreie  Unterschiede  zwi- 
schen diesen beiden Gruppen nachgewiesen.  Die 
Bes t immungen  yon Trockensubstanz-  und Zucker-  
gehalt ,  die bet frfiheren Unte r suchungen  an Weizen 
eine Para l le l i tg t  mi t  der  Fros twiders tandsfghigkei t  
gezeigt hat ten ,  ergaben bet diesbeziiglichen Unte r -  
suchungen an Roggen keine derar t igen paral le l  
laufenden Resul ta te .  Verff. be t rach ten  es nach den 
e ingehenden Studien ffir dr ingend notwendig,  die 
aul3erordentlich hohe Fros twiders tandsfghigkei t  
der  verhgltnismN3ig er t ragsarmen finnischen und 
nordlgndischen Roggensor ten  mi t  der hohen Er -  
tragsf~thigkeit der weniger  widerstandsfXhigen 
mi t  teleurop~ischen und schwedischen Hochzuch ten  
zu kombinieren.  Ossent (Mfincheberg). 
Kfinstliche Infektion yon Petkuser Roggen mit 
Weizenbrand: Tilletia tritici (Bjerk.) Wint. und 
Tilletia levis Kfihn. Von R. NIEVES. Phytopa- 
tho logy  25, 503 (1935) [Spanisch]. 

Roggenk6rner  wurden  kurz vor  der  Aussaat  mi t  
Sporen der beiden Branda r t en  infiziert  und einzeln 
ausgelegt. Verwendet  wurden  1931/32 6 Herkf inf te  
yon T. tritici und 2 Herkf inf te  von  T. levis, yon 
denen 3 bzw. I Befall  bet Roggen  bewirkten.  Die 
erste Aussaat  l ieferte in e twa 1% der F~ttle erkrank-  
te Pflanzen,  eine zweite nur  in o,o2%. 1932/33 
wurden nur  o,22 % der Pf lanzen infiziert.  Von den 
18 Herkf inf ten  yon T. tritici erwiesen sieh 4 als 
wirksam, von  T. levis 3. U n t e r  43 in Argent in ien  
gesammel ten  Herki~nften yon Til le t ia  konn ten  an 
einem Tes t sor t iment  yon i i  Sorten 9 physiologi- 
sche Rassen yon T. tritici und 4 yon T. levis unter-  
schieden werden. Von den ersteren waren nur  3 
zur  Infekt ion  yon Roggen  imstande.  

Hackbarth (Mfincheberg). 
The rusts of cereal crops. (Die Getreideroste.) Von 
H. B. H U M P H R E Y ,  E.  C. STAKMAN,  E . B .  
MAINS,  C. O. J O H N S T O N ,  H. C. M U R P H Y  and 
W'. M. B E V E R .  U . S .  Dep. Agricult .  Circular 
Nr 341, i (1935). 

Die Arbei t  gibt  in einfacher  F o r m  einen Uber-  
blick fiber die bisher gewonnenen Erkenntn isse  
tiber Lebensweise,  Auftre ten,  Befall, Verbre i tung 
und Schaden der  in Amer ika  am h~ufigsten zu 
f indenden Getreideroste.  Das epidemisehe Auf- 
t re ten  der  Ros te  ist  immer  abh~ngig yon ether 
frfihen und schnellen Verbre i tung  im Fr t ih jahr  bet 
gfinstigen Infekt ionsbedingungen (Feucbt igkei t  und 
Temperatur) .  Die  Infek t ion  im Frf ih jahr  kann in 
Amer ika  erfolgen durch Uredosporen,  die du tch  die 
dang fast  st~ndig herrschenden Sfidwinde aus den 
sfidlichen Gebieten heranget ragen werden, wo 
Uredosporen infolge des milden Klimas dor t  an den 
Win te r saa ten  in Massen f iberwintern k6nnen. 
Aul3erdem bie te t  das Vorhandensein  yon durch 
Teleutosporen infizierten Zwischenwirtspflanzen im 
Norden des Landes  Gelegenhei t  f~r eine Infekt ion  
der Frf ihjahrssaaten.  Der  Rost ,  d e r i n  Nordamer ika  
den meisten Schaden verursacht ,  besonders ganze 
Sommerweizenbes t~nde  vern ich ten  kann, ist  der 
Schwarzrost oder Stengelrost des Weizens, wie die 
Amer ikaner  sagen. Seine Uredosporen k6nnen im 
Sfiden des Landes  auf der  Win te r saa t  in Massen 
fiberwintern, und seine Teleutosporen haben gleich- 
zeitig im Norden  reichlich Gelegenheit ,  ihren Zwi- 
schenwirt ,  die Berberi tze,  zu befallen. Be- 

k~mpfungsmit te t :  Ausrot te~ des Zwische~wirts,  
Zfichtung res is tenter  Sorten. Best~uben m i t  
Schwefel zeigt  gewissen Erfolg, ist  aber  zu teuer.  
Die Schwarzroste  von  Gerste, Hafe r  und Roggen 
sind auch in Nordamer ika  zu l inden, verursachen 
aber  geringen oder gar  keinen Schaden. Von den 
Bldtterrosten , ,leafrust" des Getreides ist in Amer ika  
der  gef~hrlichste der  Kronenros t  des Hafers,  der  
wie der  Schwarzros t  des Weizens  sowohl du tch  
f iberwinter te  Uredosporen  aus dem Sfiden als durch 
Zwischenwir ts infekt ion (Rhamnus)  im Fr i i l l j ahr  
seine Verbre i tung finder. Geringer Schaden ver-  
ursacht  der  Braunros t  des VCeizens (pucc. trit.) in 
Amerika ,  t ro t zdem er jedes J a h r  und fiberall auf- 
t r i t t .  Als Zwischenwir t  wurde  Tha l i c t rum bet 
kfinst l icher Infekt ion  im Gew~chshaus festgestell t .  
I n  Amer ika  ist  In fek t ion  dieses Zwischenwirts  iri 
der freien N a t u r  k a u m  beobachte t .  Rostbefal l  der  
]31~itter auf Gerste und Roggen ist  in Amer ika  be- 
deutungslos.  Uber  Gelbrost  des Weizens  wird nur  
kurz ber ichtet ,  da  fiber diesen Ros t  in Amer ika  die 
Arbei ten  noch laufen. Aul3erdem wird noch ange- 
geben, welche Gr~ser yon den verschiedenen Ros ten  
befallen werden. Becket (Halle a. S.). 

The lateral flowers of two-rowed barley. (Die self- 
l ichen Blfiten yon zweizeiligen Gersten.) Von 
H. V. H A R L A N  and M. L. M A R T I N I .  (Idaho 
Agricult. Exp. Star., Moscow, U. S. A. a. Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, U. 
S. Dep. of Agricult., Washington.) J.  Hered.  26, 
Io9 (1935). 

Analysen yon t ( reuzungen von  2 x mehrzei l iger  
Gersten sind an den versehiedensten Varietaeen mi t  
den verschiedensten Ergebnissen durchgeffihrt  
worden. Je naeh den bet der  Kreuzung  vorl iegenden 
El te rn  ist  es m6glich, eine kleinere oder gr613ere 
Anzahl  von PhXnotypen (bis zn 8} festzustellen. 
I n  der vor l iegenden Arbei t  teilen Verff. die Ergeb-  
nisse der Beobach tnngen  yon 4o8 verschiedenen 
zweizeiligen Gersten mit.  Sie fanden bet 44 Varie- 
tg ten  mehr  oder weniger  hSoufig ferti le Seitenblfiten. 
Die Ausffillung der  Sei tenblf i ten wird durch 
gfinstige YVuehsbedingungen gesteigert .  Fe rne r  
konnten  sie feststellen, dab zweizeilige Gersten m i t  
fert i len Sei tenblf i ten vornehml ich  bet solchen 
Sorten vorkommen ,  die aus Kreuzungen  hervorge-  
gangen sind, and dab derar t ige  Var ie t~ten hXufig 
sich du tch  eine besonders hohe Er t ragsf~higkei t  
auszeichnen. Kuckuck (Mfincheberg). 

Beitrag zur Kenntnis der Ursachen der Keimreifang 
von Braugerste. Von O. H E I N I S C H .  J. Landw.  
83, I (I935), 

Bekannt l ich  fXllt bei der  Gerste die physiolo- 
gische Reife  nicht  mi t  der  Samenreife  zusammen.  
Sie t r i t t  je nach Sorten, erst  nach der Samenrei fe  
ein. Die vorl iegende Arbe i t  br ingt  exper imente l le  
Unte r suchnngen  fiber die Ursaehen dieser Ke im-  
reifung. Es wnrde der  Ke imre i fungs rhy thmus  un- 
mi t t e lbar  nach der E rn t e  in be s t immten  Zeitab-  
schni t ten nnd zwar an behandel ten  und unbehan-  
del ten K6rnern  untersucht .  Die Behandlung  be- 
s tand in e inem Halbieren  der K6rner,  e inem An- 
schneiden der  K6rner  und in e inem Ent fe rnen  yon 
Spelze, Per ikarp  und Testa. Bet allen Verfahren 
konnte  eine Besehteunigung der  Keimre i fung  erzielt  
werden. Bet den nnbespelz ten Gersten t r a t  die 
Keimrei fnng frfiher ein als bet den bespelzten. Die 
Ursachen der Ke imungshemmung  sind daher in 
der  Kornhfil le zu suchen, in welcher  Weise diese 
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aber hemmend wirkt, kann noch nicht entschieden 
werden. Wahrscheinlieh wirken hierbei mehrere 
Faktoren zusammen, deren mdgliche Wirkungen 
der Verf. eingehend bespricht. Vor allem wird auf 
die Bedeutung yon Permeabilitatsuntersuchnngen 
an Spelze, Perikarp und Testa zur L6sung des 
Problems hingewiesen. Kuckuck (Mtincheberg). 

Effect of crown rust infection on yield and  water 
requirement of oats. (Der EinfiuB einer Infektion 
mit Kronenrost auf Ertrag und Wasserbedtirfnis 
yon Hafersorten.) Von H. C. MURPHY.  (Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington a. Botany a. 
Plant Path. Sect., Iowa Agricult. Exp. Stat., Ames.) 
J. agricult. Res. 50, 387 (1935). 

Die Arbeit  ist in der Hauptsache phytopatholo- 
giscb eingestellt. Ztichterisch yon Interesse sind 
die vergleiehenden Prfifungen einiger anfglIiger 
Hafersorten neben sehr resistenten. Die Ernte lag 
bet letzteren etwa 5o--60 % fiber derjenigen der an- 
fglligen Soften. Der h6here Ertrag war in der 
Hauptsache auf gute Kornausbildung zurtickzu- 
ffihren. Bei den anf~Lliigen St~mmen hatte  die  
Rostinfektion einen um so grdBeren EinfluB auf den 
Ertrag, je feuchter der Boden war bei den mehr  
oder weniger resistenten War der EinfluB auf 
trockenen Bdden am st~rksten. 

Hackbart]* (Mfineheberg). 

Natural and artificial hybridization of Avena saliva 
with A. fatua and its relation to the origin of fatuoids. 
(Nattirliche und ktinstliche Basfiardierung von 
Saat- und Flughafer und ihre Beziehung zum Ur- 
sprung der Fatuoiden.) Yon O. S. AAMODT, 
L. P. V. J O H N S O N  and J. M. MANSON. (Dep. 
of Field Crops, Univ. of Alberta, Edmonton.) Canad. 
J. 1Res. 11, 7Ol (1934). 

Es bestehen derzeit 3 Theorien tiber den Ursprung 
der Fatuoiden:  I. dab sie durch natfirliche Kreu- 
zung zwischen Saat- nnd Flughafer (A. fatua), 2. 
durch Mutation und 3. dnreh Chromosomenaberra- 
tion entstehen. Tats~chlich konnten yon HUSKINS 
A-, B- und C-Typen yon Fatuoidheterozygoten mit  
42 bzw. 41 und 43 Chromosomen unterschieden 
werden, yon denen sieh vorliegende Arbeit nur rail 
den A-Typen (normale Chromosomenzahl) be- 
s.ch~tftigt. Untersncht  wurden einerseits _F1--F ~ 
emes kfinstlich erzengten A. sativa X fatua- 
Bastards, andererseits arts Saatgut oder Feld- 
best~nden ausgelesene abweichende Korn- bzw. 
Pfianzentypen. Der Versuch einer genetischen 
FaktorenanMyse zeigte klares Mendeln; die Farb- 
gene B und G spalten unabhAngig; die Anlagen ftir 
Begrannung, Abl6sung und die charakteristische 
Behaarnng bilden dagege~a leinen stark gekoppelten 
Genkomplex. Die Aufspaltung in F~ wie F a ergibt 
unzweifelhaft neben einer groBen AnzahI anderer 
Typen auch echte Fa*uoide in deutlichen Mendel- 
verh~ltnissen. Die ausgelesenen abweichenden 
Formen spontanen Ursprungs zeigen sich mit  den 
ausgespaltenen Typen vollkommen iibereinstim- 
mend und geben sich damit  als efner natfirlichen 
sativa-fatua-Kreuzung entstammend zu erkennen. 
TatsXchlich wurden die Fatuoiden in Saatmaterial,  
das 1Xngere Zeit nicht selektioniert worden war, 
stets yon einer Anzahl anderer Aufspaltungsformen 
begleitet. DaB dort, wo St~ndige scharfe Auslese 
stattfindet,  die Fatuoiden allein ohne Begleiter vor- 
kommen, erkl~rt sich leicht daraus, dab mit  Ans- 
nahme der Fatuoid-Heterozygoten alle Typenle ieht  

kenntlich sind, jene also bet der Selektion fiber- 
sehen werden und welter in Fatuoid-Heterozygoten, 
-Homozygoten und Normale aufspalten. - -  Es 
kOnnen also sicher Fatuoide (des A-Typus) auch als 
SpMtungsprodukte nach nattirlicher Artkreuzung 
yon A. saliva und fatua entstehen. Darfiber hinaus 
Iassen die Verff. keiuen Zweifel, dab Sie es flit 
m6glieh halten, dab Fatuoide auch auf anderem 
Wege - -  etwa Chromosomenaberration - -  gebildet 
werden k6nnen, v. Berg (Wien).~176 

A tetraploid hybrid of maize and perennial teosinte. 
(Ein tetraploider Bastard zwisehen Mats und aus- 
dauernder Teosinte.) Von G.N.  COLLINS and 
A. E. LONGLEY.  (Div. of Genet. a. Biophysics, 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. agricult, ires. 50, I23 (1935)- 

In der F 1 einer Kreuzung von Mats mit  Euchlena 
perennis t ra t  eine Pflanze auf, die viel Mais- 
~hnlicher war als ihre Geschwister. Die cytologi- 
sche Untersuchung ergab, dab sie 4 ~ Chromosomen 
hatte, also:te~raptofd war. Die Mais~hnlichkeit lief~ 
vermuten, dab sie den haploiden Satz yon Euchlena 
perennis enthiel t  u n d  dab der tiaploide Maissatz 
verdoppelt  wordenlwar. D a  zu der  IKreuzung eine 
m,w~-Maispflanze" verwendet  worden war, bot  sich 
einsel ten gfinstiges M~terial zur Prfifung der Frage 
dar, ob Auto- oder Allosyndese der Chromosomen 
in diesem Falle vorliegt, da sich die wx-PoUenkdrner 
direkt als solche erkennen lassen. Der Prozentsatz 
an wx-Pollenkdrnern mug also AnfschluB dartiber 
geben. Verf. ffihrt daftir den Koeffizienten t ein, 
tier bet v61Iiger Autosyrtdese deft Wef t  i, und bet 
v611iger Allosyndese den Wef t  - - I  haben muB 
(Formel daffir wird abgeleitet). In der .F~-Pflanze 
war t = o,8o, es mug also in der Hauptsache Auto- 
syndese der Chromosomen vorkommen. Die Unter- 
suchung yon F~- und Fa-Naehkommenschaften be- 
st~itigte dieses Ergebnis, die Verteilung der F~- und 
der F3-Pflanzen in die einzelnen m6glichen Klassen 
entsprach den Erwartungen. Die Eizellen ver- 
hielten sich im Prinzip ebenso. Die Prtifung ge- 
sehah durch Rfickkreuzung yon /;2-Pflanzen mit  
Pollen yon av~ w~-Pflanzen. 

Heckbarth (Mtincheberg). 

Zur Methodik der Zi ichtung auf Qualit~t bei den 
01pflanzen. Von A. I. ERMAKOFF. Trudy prild. 
Bot. i pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat. of Plants  
Nr 5, 33 n. engl. Zusarnmenfassnng 70 (1934) 
[Russisch]. 

Fiir die eriolgreiche Zfichtung yon Olpflanzen ist 
es notwendig, nicht nur den 01gehalt yon gr6Beren 
Samenproben, sondern der einzelnen Samenkdrner 
und ihrer Teile zu bestimmen und groBe Serien yon 
Analysen auszuftihren. Dies ermdgliehte die Me- 
thode yon BAnG und RUSHKO-vVSKI, die in der 
Extrakt ion des 01es und W~gung des Rtickstandes 
besteht, wobei zahlreiche Proben in kleinen FlieB- 
papierpaketen gemeinsam extrahiert  werden. Xlei- 
nere Proben werden jodometrisch unter Oxydation 
mittels Nicloux-Mischung und Kaliumbichromat 
bestimmt. Die erstere Methode eignet sich nut ftir 
Proben im Gewicht yon mindestens o,2og, bei 
Fet tgehal t  yon tiber ao %. Die Schwankungen im 
01gehalt der einzelnen Samenk6rner betragen weft 
mehr als das Zehnfache des Fehlers der jodometri- 
schen Methode. Beide Methoden sind ausftihrlich 
beschrieben und Zahlenmaterial beigegeben. An- 
schlieBend wird das Schwanken des Fettgehaltes 
bet Sonnenblumen-, ErdnuB-, Ricinus- und Lein- 
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samen in Beziehung zu ihrem Sitz im Fruchtstande 
und der Gr6ge der Samenk6rner behandelt. 

v. RathIef ( Sangerhausen). 

Fortgeffihrte Untersuchungen Liber die Resistenz- 
verschiedenheiten von Bohnen (Phaseolus vulgaris) 
gegen Pseudomonas medicaginis var. phaseolicola 
Burkh. Von C. STAPP. (Mikrobiol.-Chem. Abt., 
Biol. Reiehsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft, Berlin- 
Dahlem.) Angew. Bot. 17, 23 (1935). 

Die Arbeit berichtet fiber die Prfifung yon 261 
Busch- und Stangenbohnenproben verschiedener 
Herkunft  auf ihr Verhalten gegen Pseudomonas 
medicaginis var. phaseolicola Burkh., den Erreger 
der Fettfleckenkrankheit.  Unter  den Proben be- 
fanden sich auch verschiedene Herkfinfte derselben 
Sorte. Einige dieser Herkfinfte wiesen Unterschiede 
in ihrer AnftLlligkeit auf, so dal3 der Verdacht be- 
steht, dab hier verschiedene Typen unter dem- 
selben Namen laufen. Verf. schl~igt vor, bei kfinf- 
tigen Sortenregisterarbeiten das Verhalten tier 
Bohnen gegen den Erreger der Fettfieckenkrank- 
heit als Unterscheidungsmerkmal heranzuziehen. 
Unter 25 ~ geprfiften Buschbohnen wurden 36 als 
vollkommen und 32 als fast widerstandsf~ihig be- 
funden. Von den widerstandsf~ihigen Sorten seien 
genannt: ,,Kaiser Wilhelm", ,,Doppelte holl~Lndi- 
sche PrinzelY', , ,Sehwert Nordstern", ,,Schwert 
Nordstern, allerfrfiheste", ,,Marktsieger". Unter  
den 11 Stangenbohnenproben fanden sich gar keine 
schwer anf/illigen; 7 erwiesen sich als v611ig re- 
sistent. Sehmidt (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Beobachtungen fiber den Fruchtansatz bei kiinst- 
licher Best~iubung von Sojabohnen. Von A. 
GRAI-ILE. (]nst. f. Angew. Botanik, Univ. 
Tiibingen.) Angew. Bot. 17, 144 (1935). 

Kfinstliche Best~iubung an Sojapflanzen sind 
schwierig; so wird bei ktinstlicher Best~ubung nur 
etwa zu 27 % Fruchtansatz und zu 2I % Samen- 
entwicklung erzielt; Blfihzeit Juli  bis Anfang 
August. - -  Der vegetative Zustand beeinfluBt den 
Fruchtansatz nicht. Mandschurische Sorten haben 
bei kfinstlicher Best~iubung geringen, russische und 
deutsche Soften dagegen sehr guten Ansatz. Sprite 
Soften setzen infolge ungfinstiger Witterung 
schlechter als frfihe an. - -  Trockene, nicht zu heii3e 
Tage sind bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit fiir 
den Fruchtansatz am gfinstigsten; Best~iubung~n 
kurz nach Regentagen Zeigen gute Erfolge. 

Riede (Bonn). ~ ~ 

Breeding and selection of sweet potatoes. (Zfichtung 
der Batate.) Von M. G. T IOUTINE.  (Research 
Inst. of Subtropical Cultures Sukhum, USSR.)  J. 
Hered. 96, 3 (1935). 

Verf. berichtet, dab in Sukhum die Bataten, die 
racist nut  sp~irlich blfihen, reichlich bltihen. Es 
war daher m6glich, umfangreiche zfichterische 
Arbeiten aufzunehmen. In den Jahren 1932/33 
wurden mehrere tausend S~imlinge herangezogen. 
Die Blfitenbiologie und die Best~iubungstechnik 
werden beschrieben. Die Bataten sind vorwie- 
gend Fremdbefruchter.  Man erh~ilt nach Kreuzung 
und auch nach Selbstung sehr starke Aufspaltungen, 
die zfichterisch sehr viel versprechen. Auch Kreu- 
zungen mit  anderen knollentragenden Ipomaea- 
Arten wurden versucht. Bisher glfickten folgende 
Kombinationen: ]pomaea batatas X I. fastigiata, 
Ipomaea batatas • I. macrorhyza, Ipomaea batatas 

• I. pandurata. Erfolglos waren Kreuzungen yon 
I. batetas mit I.  pandurata. Neben dem theore- 
tischen Interesse - -  Abstammung yon I. batatas - -  
kommen auch diesen Kreuzungen praktische Be- 
dentung - -  F r o s t r e s i s t e n z -  zn. 

Schick (Mfincheberg). 

Technik  und Verschiedenes. 
Mechanical aids to crop experiments. (Die Ver- 
wendung yon Maschinen im Versuchswesen.) Von 
H. ]. KEMP. (Dominion Exp. SCat., Swift Current, 
Saskatchewan.) Sci. Agricult. 1!i, 488 (1935). 

Beschreibung yon Maschinen, die die Handarbeit  
ira Zuchtbetrieb ersetzen oder verbessern sollen. 
An Drillmaschinen werden neben einer gew6hn- 
lichen mit  gr613erer Vorratstrommel und normalem 
S~rad zwei weitere erw~hnt, die nur die Saatmenge 
Ifir eine Reihe yon bestimmter L/inge aufnehmen. 
Bei der einen geschieht d i e  Saatgutzufiihrung 
mittels zweier waagerecht liegender Saatr~ider, bei 
der anderen durch ein endloses F6rderband aus 
Gummi. Besondere Beachtung verdient eine 
Handm~ihmaschine itir Einzelreihen mit  einer 
Tagesleistung von 15o0 Reihen. Der Schnitt wird 
yon zwei rotierenden Messerscheiben ausgefiihrt, 
die ganze Maschine zeichnet sich durch einfache 
Konstruktion aus. Der Hauptvortei l  des beschrie- 
benen Parzellendreschers liegt darin, dab das fiber 
einen offenen Schfitteltisch laufende Getreide 
dutch 2 yon unten kommende Luftstr6me gleich- 
zeitig gereinigt wird. Der in Swift Current ge- 
br~iuchliche Einzel~hren-Stiftendrescher leistet bei 
2 Mann Bedienung 20o ~hren je Stunde. Die 
Arbeit bringt viele anregende konstruktive Einzel- 
heiten, auI die bier einzugehen jedoch zu welt 
ffihren wfirde. Haekbarth (Mfincheberg). 

Versuche mit Weizenmischsaaten. Von H. EN- 
G E L K E .  (Inst. f. Pflanzenbau, Univ. G6ttingen.) 
J. Landw. 83, 63 (I935}. 

Da die QualitXtsziichtung bei Weizen im allge- 
meinen noch nicht so weit fortgeschritten ist, dab 
hochertragreiche Sorten mit  guten Backeigenschaf- 
ten vorhanden sind, mul3 die Steigerung dieser 
Eigenschaften vorl/iufig auf anderen Wegen ver- 
sucht werden. Einen solchen stellt der Anbau einer 
Mischsaat eines Ertragsweizens mit einem weniger 
ertragreichen Qualit~itsweizen dar. Die Versuche 
wurden an 2 verschiedenen Stellen durchgeffihrt 
und sollen weiter erg~inzt werden. Benutzt  wurden 
die Sorten Lohmanns galiz. Kolben und Carsten V 
in verschiedenen Mischungsgraden und Reinsaat. 
Die Kornertrgge Iagen bei Mischsaat deutlich 
h6her und zwar sogar h/iufig h6her als nach den 
Mischungsanteilen theoretisch zn erwarten war. 
Der Grund hierffir ist ein engeres Kornstroh-Ver- 
h~iltnis oder eine gr6Bere Bestandesdichte. Der 
h6here Kornanteil wiederum ist auf h6here Korn- 
zahl zurfickzuffihren. Die Ertragssicherheit wird 
bis zu einem Mischungsverhgltnis yon i : I ebenfalls 
verbessert, auBerdem wird das hl-Gewicht bei 
Mischsaat erh6t, Mit diesen Ertragsverbesserungen 
geht auch eine lLrh6hung der Backqualit~it einher. 
(Bestimmt nach der G6ttinger Methode.) Beson- 
ders triflfi dies beim Backvolumen und der G/~rkraft in 
Erscheinung, weniger bei der Teigfestigkeit. Infolge 
des gesteigerten Ertrages lassen sich auch erh6hte 
Eiweigmengen je Fl~icheneinheit bei Anwendung 
yon Mischsaat erzielen. Hackbarth (Mfineheberg). 
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