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Zum Wuchsstoffproblem. 
Die Bedeu tung  und  die W i r k u n g  der Auxine  ist durch die Arbei ten  yon  KOEGEL, LAII~ACtt, 

WENT u n d  andere b e k a n n t  geworden. In  Bd. 6, S. 42, dieser Zeitschrif t  besprach Prof. LAIBAC~ 
seine eigenen Versuche zum Wuchsstoffproblem, wfihrend er in Heft  3 der Ber. d. D. Bot. Ges. 
1935 fiber die Ausl6sung yon  Kallus  und  Wurze lb i ldung  durch/~-Indolylessigs~iure ber ichte t  hat .  
U m  den deutschen Ziichtern,  die sich besonders mi t  der vege ta t iven  Vermehrung  ihrer Zuch ten  
mi t  Hilfe yon schwer Kal lus  b i ldenden Steckl ingen besch~iftigen, Gelegenhei t  zu geben, die Wir -  
kung  der Wuchsstoffe selbst zu erproben,  ha t  sich die chemische F a b r i k  Fahlberg-Lis t  A.-G.,  Magde- 
burg,  entschlossen, ffir Versuchszwecke kleine Mengen der von Prof. LAIBACH verwende tenWachs tums-  
paste  (/%Indolyls~iurevaseline) kostenlos abzugeben.  N~heres ist durch die F i r m a  selbst zu erfahren. 

R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 
Chinas Vorr~ite an Pflanzenformen (0bst, Gom~se, 
technische und dekorative Pflanzen). Won B. P. 
ALEXEYE1R. Trudy prikl. BoL. i pr. Suppl.-Nr 
72, I (I935) [Russisch]. 

Die Arbeit ist eine Zusammenfassung alles dessen, 
was fiber die Flora Chinas an Obst, Gemfise, tech- 
nischen und dekorativen Pflanzen bisher bekannt  
geworden ist und grfindet sich sichtlich auf ein- 
gehendes Quellenstudium. Eigene russische For- 
schungen aus der ZeJit nach dem Weltkriege liegen 
nicht vor. Vorausgeschickt ist eine eingehende 
Charakteristik der klimatischen und orographi- 
schen Verh~iltnisse Chinas. Aus den floristischen 
Tatsachen wird abgeleitet, dab das eigentliche 
China innerhalb der groBen Mauer, das allein be- 
handelt  ist, in einen n6rdliehen und sfidliehen 
pflanzengeographisehen t3ezirk zerf~itlt, dereta 
Grenze etwa das Tselhin-Ling-Gebirge im sfidlichen 
Kansu bildet. Weitere Unterteilungen sind eben- 
falls durchgeffihrt. Das Klima Chinas zeichnet sich 
durch groBe Temperaturampli tuden aus und die 
Temperatur sinkt selbst sfidlich des \u 
gelegentlich unter o ~ Die Folge all dieser eigen- 
tfimlichen Erscheinnngen ist, dab sich im sfid- 
westlichen China in den Provinzen Jfinnan, 
I~2iangsu und Szetse]huan die Zentren der Mannig- 
faltigkeit zahlreicher Pflanzengruppen finden, die 
vornehmlich den holzigen Gew~ichsen angeh6ren. 
Es sind dies die Rosaeeen, Vitaceen und Saxifraga- 
eeen. Zu diesen geh6ren alle Fruchtb~iume und 
Beerenstr~iucher Chinas. Ferner sind die Citrus- 
arten beachtlich sowie einige andere. Die in ein- 
zelnen Gegenden nngeheuer dichte Bev61kerung 
Chinas hat dazn geffihrt, dab alle denkbaren Wild- 
pflanzen dort in Kultur  genommen sind. Die wilde 
Flora ist in den dichtbev61kerten nnd intensiv be- 
bauten 6stlichen FluBt~ilern fast vollkommen aus- 
gerottet. Daffir aber bieten die zum Teil fast 
menschenleeren Gebirge, die den gr6Bten Teil des 
Landes ausffillen, unersch6pfliches Forschungs- und 
Ausgangsmaterial f~r die Zfiehtung wertvoller Ge- 
w~ichse, haupts~tchlich der g~irtnerischen Kultur, 
die in ganz China vorherrscht. Die Futterpflanzen 
spielen eine ganz nntergeordnete Rolle. Einiger- 
maBen grundlegend erlorscht ist nur  die Flora der 
Kiistenbezirke, w~ihrend in den abgelegeneren Ge- 
bieten noch jetzt allj~ihrlich Hunderte yon neuen 
Pflanzenarten entdeckt und besehrieben werden 
und einige Provinzen noch nie von Botanikern 
untersucht sind. An der Erforsehung arbeiten die 
ehinesischen Professoren der Universit~it Nanking, 

denen das Land leichter als den Auslgndern zu- 
ggnglich ist. Eine Reihe interessanter Karten ist 
beigegeben. Die Einzelheiten mfissen im Original 
nachgesehen werden. H. v. Ralhlef. o o 
Studies on the inheritance of resistance to wart 
disease (Synchytrium endobioticum [Schilb.] Perc.) 
in potatoes. (Studien fiber die Vererbung der 
Widerstandsf~ihigkeit gegen Krebs [Synchytrium 
endobioticum (Schilb.) Perc.] der Kartoffel.) Von 
W. BLACK. (Scott. Plant Breeding Star., Corstor- 
phine, Edinburgh.) J. Genet. 30, 127 (1935). 

Die dieser Arbeit zugrunde liegenden Versuche 
wurden auf der schottischen Pflanzenzuchtstation 
durchgeffihrt. Anfangs wurde die Prttfung auf 
Krebswiderstandsfghigkeit durch Vorkeimen yon 
Kartoffeln in krebsinfiziertem Sphagnum fest- 
gestellt, sp~ter durch Infektion mit Sporen- 
aufschwemmungen nach LEMMERZAttL. Verf. be- 
spricht zungchst die verschiedenen Ansichten fiber 
die Natur  der Resistenz nnd kommt zn dem 
Schlug, dab die Krebswiderstandsfghigkeit in 
einem physiologischen Zuseand der Pflanze be- 
steht. Die verschiedenen Abstnfungen yon Wider- 
standsf~higkeit und Anf~illigkeit nach den Vor- 
stellungen K6HLERS werden besprochen. Ffir seine 
eigenen Versuche macht Verf. nu t  die Einteilung 
in Widerskandsf~ihige und Anf~illige. Die von ver- 
schiedenen Autoren gegebene bakterielle Deueung 
der Widerstandsfghigkeit lehnt er ab und nimmt 
selbst im AnschluB an die Auffassung yon MOLLER 
fiber die Phytophthorawiderstandsfghigkeit der 
Kartoffel 3 Faktoren an mit  der Wirkung I, 2 und 
3. Alle Pflanzen. bei denen die Summe der Wider- 
standsfghigkeitsfaktoren die Zahl 7 fiberschreitet, 
sollen widerstandsfiihig sein. Bei dieser Annahme 
mfif3ten die widerstandsf/ihigen Pflanzen nach ihren 
Nachkommen in 4 Gruppen, die anfiilligen in 
5 Gruppen zerfallen. Alle diese Gruppen wurden 
in dem Material des Verf. gefunden. Es werden 
dann eine ganze Reihe yon Selbstungsnach- 
kommenschaften aufgeffihrt, und die genefische 
Konsti tution auf Grund der vom Verf. angenom- 
menen 3 Faktoren A, B und C angegeben. Die 
h~ufig sehr kleinen Spaltnngszahlen 1assert es 
zweifelhaft erscheinen, oh die vorgenommene 
Gruppierung tats~ichlich zu recht besteht. 

Schick (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 
Die Paarungsintensitiit der Chromosomen bei 
Weizen-Roggenbastarden zweiter Generation in1 
Vergleich zum Weizenelter. Von G. K A T T E R -  
MANN. (Botan. Laborat., Bayer. Landessaatzucht- 
anst., Freising.) Planta  (BerL) 24, 66 (1935). 

Um ffir die ,,Festigkeit" der Bindung der Chro- 
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m o s o m e n  yon E2-N a c h k o m m e n s c h a f t e n  ether  
W e i z e n - R o g g e n k r e u z u n g  ein MaB zu e rha l t en ,  
wurde  die Doppe l s t / ibchen-  u n d  R i n g b i l d u n g  in 
M e t a p h a s e  [ von  Po l l enm u t t e r ze l l en  ausgezS~hlt 
a n d  das  Verh~iltnis be ider  G r u p p e n  z n e i n a n d e r  in 
P r o z e n t e n  ausgedr t ickt .  Es  e rgab  sich, dab  die 
, , F2" -Chromosomen  eine weniger  feste  B i n d u n g  
aufwiesen  als die C h r o m o s o m e n  de r  Ausgangs-  
rassen.  Dasse lbe  gi l t  ftir die Zahl de r  B i n d u n g e n  
bet  den  b i v a l e n t e n  Chromosomen .  Es  wird  ange-  
deute t ,  d ab  der  G r a n d  hierf t i r  u n t e r  Ums t&nden  in  
s t ruk tu re l l en  Ve r sch i edenhe i t en  der  C h r o m o s o m e n  
l iegen kann .  Hackbarth (Mtincheberg,  Mark) .  

Genetic experiments on hybrid vigor in maize. 
(Gene t i sche  U n t e r s u c h u n g e n  t iber  Heteros is  be im 
Mats.) Von E.  W. L I N D S T R O M .  ( Iowa A~ricult. 
Exp .  Star., Ames.)  Amer .  N a t u r a l i s t  89, 311 (I935). 

Die gene t i sche  N a t u r  der  Heteros is  wird  b i she r  
d u t c h  2 H y p o t h e s e n  erklttrt .  E i n m a l  d u r c h  die 
W i r k u n g  d o m i n a n t e r  Gr6Bengene,  v e r b u n d e n  m i t  
K o p p e l u n g  in der  Abs toBungsphase ,  zwei tens  
d u r c h  die A n n a h m e ,  dab  die F l - P f l a n z e n  v o n  
e inem gr6Beren Kap i t e i  (gr613eren E m b r y o )  aus- 
gehen u n d  d a d u r c h  den  E l t e r n  i iber legen sind. 
Die l e t z t e  H y p o t h e s e  is t  yon  ASHBY v e r t r e t e n  
worden.  E ine  N a c h p r t i f u n g  wurde  v o m  Verf. ra i l  
m e h r  als 7 G e n e r a t i o n e n  ingez t i ch te ten  L in ien  vor-  
genommen .  U m  die H y p o t h e s e  AsI-IBYs zu prt ifen,  
w u r d e n  sechs ve r sch iedene  l uxu r i e r ende  F1-Ba-  
s t a rde  in f r t ihem K e i m l i n g s s t a d i m n  dekap i t i e r t ,  so 
dab  die B a s t a r d e  auf  diese Vv'eise in  i h r em \ u  
tu rn  gegent iber  den  E l t e r n  s t a r k  g e h e m m t  waren.  
T r o t z d e m  t ibe r t r a fen  die F~-Pf lanzen  die un-  
b e h a n d e l t e n  E l t e r n  im T r ockengew i ch t  yon  Pf lan-  
zen u n d  Kolben ,  womi t  erwiesen ist, d ab  sie eine 
gr6Bere W a c h s t u m s r a t e  haben .  Die we i t e ren  Ver-  
suche  des Verf. sp rechen  t r o t z  ve r sch iedene r  
K o m p l i k a t i o n e n  (Feh len  de r  e r w a r t e t e n  K u r v e n -  
schiefe) fiir die e r s t g e n a n n t e  H y p o t h e s e ,  n a c h  der  
die H e t e r o s i s w i r k u n g  durch eine A n z a h l  yon  
GrOBengenen m i t  d o m i n a n t e r  VVJrkung b e d i n g t  
wird, die i m  B a s t a r d  eine h6here  W a c h s t u m s r a t e  
ve ran la s sen  als in den  ingez i i ch te ten  E l t e rn l in ien .  

Stubbe (Miincheberg,  Mark ) .~176  

Genetieal studies of monosomic types of Nicotiana 
tabacum. (Geneiische Studien an monosomen 
Typen  von Nicotmm~ mbacum.) Von H. P. OLMO.  
Genet ics  20, 286 (I935). 

Verf. be sch re ib t  7 m o n o s o m e  (n-z-) P f l a n z e n  yon  
N.  tabacum var .  purpurea. 6 dieser  T y p e n  s ind aus 
K r e u z u n g e n  yon A r. tabacum var .  purpurea m i t  
At. silveslris a n d  N.  tomentosa, deren  F 2 fo r tgese tz t  
m i t  dem T a b a c u m e l t e r  r t i ckgekreuz t  worden  war; 
en t s t anden .  E in  wei terer  T yp  v o n  N. tabacum var .  
purpuma war  m o n o s o m  in bezug  auf  das  yon  
C l a u s e n  s tud i e r t e  F - C h r o m o s o m .  Die u n t e r -  
s uch t en  m o n o s o m e n  F o r m e n  bes i t zen  ger ingere  
Wt ichs igke i t  u n d  h a b e n  e inen  l a n g s a m e r e n  E n t -  
wiek lnngsver l au f  als die Norma l fo rmen .  Die Fe r t i -  
litXt is t  bet  den  Monosomen  he rabgese tz t .  Mi t  
A u s n a h m e  eines Typs  bes i t zen  die i n o n o s o m e n  
F o r m e n  gu t  ausgebi lde te  n e b e n  g e s c h r u m p f t e n  
Po l l enk6rne rn ,  die v o m  Verf. als die m o n o s o m e n  
G o n e n  angesehen  werden.  Die  m o n o s o m e  Kons t i -  
t u t i o n  wi rd  d u t c h  die Eizel len zu ungle ich  h6he r en  
P r o z e n t s ~ t z e n  als d u t c h  den  Pol len  t iber t ragen .  In  
der  N a c h k o m m c n s c h a f t  aus  der  K r e u z u n g  derNor-  
m a l f o r m  a n d  tier m o n o s o m e n  F o r m  , ,Hap lo -C"  als 
Po l l ene l t e r  t r a t e n  sogar  t i b e r h a u p t  k e i n e  Mono-  

somen  auf. Das un te r sch ied l i che  Ve rha l t en  der  Ei- 
zellen a n d  des Pol lens is t  d a r a u f  zur i ickzuf t ihren,  
dab  bet  der  R e d u k t i o n s t e i l u n g  in den  S a m e n a n l a g e n  
viel  h&nfiger E l i m i n a t i o n  der  U n i v a l e n t e n  a u f t r i t t  
als bet  den  Te i lungen  in den  Po l l enmut t e rze l l en .  

Schmidt (Mtincheberg,  Mark}. ~ ~ 

Methoden der cytologischen Analyse beim fitudium 
der Maisgenetik. Von N. T. K A C H I D S E .  T r u d y  
prikl .  Bot.  i pr. I I  Genet ics ,  P l a n t  Breed ing  a. 
Cytol.  N r  6, z73 (1934) [Russisch].  

Die neue ren  A r b e i t e n  aus  der  Maisgene t ik  
werden  besprochen ,  soweit  sie sich auf  die cytolo-  
gisch e r faBbaren  Ur sachen  der  SterilitS.t u n d  die 
B e s t i m m u n g  des Genlocus  auf  G r a n d  s t r u k t u r e l l e r  
Ver / inde rungen  der  Ch romosomen  beziehen.  

M. v. Dehn. o o 

I l l .  symposium: Applied botanical research on 
maize. Some new mutants in maize. (Angewandte 
b o t a n i s c h e  S t u d i e n  an  Mats.  E in ige  neue  M u t a n -  
t en  be im  Mats.) Von  E. W. L I N D S T R O M .  (Genet. 
Sect., Iowa Agricult. Exp .  Star., Ames.)  Iowa 
S t a t e  Coll. J. Sci. 9, 451 (1935)- 

I n  der  vor l i egenden  Arbe i t  werden  8 neue  Mu- 
t a t ionen ,  4 d o m i n a n t e  a n d  4 recessive,  v o m  Mats 
beschr ieben .  - -  I. D o m i n a n t e  Ch lo rophy l l s t r e i fung  
,,old gold" .  Die e r s t en  5 - - 6  t~l;~tter s ind n o r m a l  
grfin, d a n n  wird  in den  j u n g e n  B l ~ t t e r n  eine hell-  
grfine his  gelbe S t re i fung  deut l ich .  Diese v e r s t ~ r k t  
sich m i t  z u n e h m e n d e r  B l a t t b i l d u n g ,  bis  die l e t z t en  
u n m i t t e l b a r  u n t e r  dem B l t i t e n s t a n d  geb i lde t en  
BI~ t te r  fas t  ganz  re in  goldgelb sind. Die  M u t a t i o n  
t r a t  als he t e rozygo te  E inze lpf lanze  auf. I h r  S y m b o l  
is t  Og. Die h o m o z y g o t  d o m i n a n t e n  P f l anzen  s ind 
n i c h t  letal ,  sie s ind ebenso  wie die h e t e r o z y g o t e n  
im K e i m l i n g s s t a d i u m  v611ig grtin. - -  2. D o m i n a n t  
Teopod.  Die  M u t a n t e  t r a t  e r s tma l ig  I929 bet  e inem 
F a r m e r  in Wiscons in  auf. Z u m  zwei ten  Male wurde  
sie 193 ~ bei  der  I owa  Corn Show ge funden  u n d  ein 
d r i t t e s  Mal I93I  bet e ther  a n d e r e n  Corn Show. Die 
B e d e u t u n g  dieser  M u t a n t e  l iegt  in  de r  e x t r e m e n  
Wirkungsweise .  Das  Gen b e w i r k t  so s t a rke  mor -  
phologische  A b w e i c h a n g e n  des \ u  u n d  der  
B la t t fo rm,  dab  die P f l anzen  d a n a  als ande re  
Spezies angesp rochen  werden  k 6 n n t e n .  Das  Gen 
l iegt  im Chromosom 7- - -  3. D o m i n a n t e r  So rghum-  
Bl t i t ens tand .  E r  g le icht  d e m  recess iven Sorghum-  
B l t i t e n s t a n d  ( H a y e s ) ,  enth~tlt  j edoch  m e h r  Samen.  
Das  Gen i s t  eins der  6 - - 7  Gene, die die Geschlechts-  
e igenschaf t en  be im  Mats beeinf lussen.  - -  4. Domi -  
n a n t e  Pe r i ca rp -Mnta t i on .  E ine  auf fa l lende  Knos-  
p e n m u t a t i o n  aus  e iner  of ten bes tXub ten  gelben 
Z a h n m a i s v a r i e t ~ t .  5_hnliche M u t a t i o n e n  in calcio 
oder  ges t re i f t em Mats s ind h~ufig, die M u t a t i o n  
yore  recessiven,  fa rb losen  Pe r i ca rp  zum d o m i n a n t e n  
ro t en  Pe r i ca rp  is t  j edoch  sel ten.  - -  5- Recess ives  
A n t h o c y a n  (a;3). Loka l i s i e r t  irn C h r o m o s o m  io  
n e b e n  den  G e n e n  R a n d  G. - -  6. Recess iver  Alb ino-  
ke iml ing  (w~). Das  Gen is t  gekoppe l t  m i t  d e m  
Zucker -Gen .  Es  is t  das  einzige a lb ino  Gen im 
4- C h r o m o s o m . -  7 -Recess ives  , , a lbescen t "  Chloro- 
phyl1 (al). Die P f l anzen  s ind n o r m a l  grt in im 
Ke iml ings s t ad ium,  e r s t  n a c h  d e m  5-- -7 .  B l a t t e  
se t z t  eine feine weil3e S t re i fung  ein. Die 5,1teren 
B15~tter wi rken  si lbergrt in.  Das  Gen is t  lokal i s ie r t  
in der  Y-Koppe lungsg ruppe .  - -  8. Recessives  
Z u c k e r - G e n  (su). Es  t r a t  in  e inem einzigen Korn  
auf, wahr sche in l i ch  d u r c h  eine M u t a t i o n  in der  
Macrospore  bzw. Mac rospo renmut t e r ze l l e  m i t  e iner  
H~uf igke i t  yon  I : I8ooo.  Stubbe. ~ ~ 
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Gytologische Untersuehungen an der Nachkommen- 
schaft kiinstlich erzeugter Weizenmutanten. Von 
H. M O R I T Z - V O M  B E R G .  Ber.  d tsch ,  hot .  Ges. 
53, 548 (1935). 

Die Weizenso r t e  G a r n e t  zeigt  n a c h  U n t e r -  
s u c h u n g e n  y o n  Ho l l ingshead  in C a n a d a  5,8% 
h e t e r o t y p e  Te i l ungen  m i t  u n i v a l e n t e n  Chromo-  
somen.  Dieser  P r o z e n t s a t z  e r h 6 h t  s ich im K l i m a  
Sehleswig-Hols te ins  auf  e twa  24 %. Aus der  Nach-  
kommensChaf t  e iner  Yon D I x  z u m  Zwecke kf inst-  
l icher  Muta t ionsaus16sung  b e h a n d e l t e n  P f i anze  
w a r d e n  eine AnzahiL e x t r e m e r  A b w e i c h e r  cyto-  
logisch un t e r such t .  Die C h r o m o s o m e n z a h l  war  in  
al len F ~ l l e n  n = 21. U b e r  die C h r o m o s o m e n f o r m  
k 6 n n e n  ke ine  genauen  A n g a b e n  g e m a c h t  werden.  
Der  T e i l u n g s m e c h a n i s m u s  w a r  in  ve r sch iedene r  
t I i n s i e h t  gest6r t .  Es  w a r d e n  Chromosomenr inge ,  
Un iva l en t e ,  Chromat in i so l i e rungen ,  N a c h h i n k e n  
yon  Chromosomen  in der  h e t e r o t y p e n  Tei lung  be- 
o b a c h t e t .  S tubbe (Mfincheberg,  Mark) .  

Genome-analysis in Brassica with special reference 
to the experimental formation of B. napus and 
peculiar mode of fertilization. (Genomanalyse bei 
Brass iea  m i t  be sonde re r  Ber i i cks ichf igung  der  
kf ins t l ichen  E r z e u g u n g  yon  B. napus u n d  eigen- 
a r t i ge r  Be f rueh tungs m od i . )  Von N . U .  (Kdnosu 
Farm,  I m p .  Agricult. E x p .  Star., Tokyo.)  J a p  .J .  
of Bot .  7, 389 (1935). 

Bei  den  U n t e r s u c h u n g e n  w u r d e n  b e n u t z t :  
B. nigra (n = 8), B. oleracea (n = 9), B. cam- 
pestris (n = IO), B. carinata (n = 17), B. ~uncea 
(n = 18), t?. napus (n = I9), te i lweise in  m e h r e r e n  
Var i e t~ ten .  Die  K r e u z u n g e n  w a r e n  m e i s t  n u r  in  
e iner  R i c h t u n g  m6gl ich.  Aus der  K r e u z u n g  B. cam- 
pestris • B.  oleracea gingen  v ie r  ve r seh iedene  F 1- 
I n d i v i d u e n  he rvor .  N u r  eins h a t t e  die e r w a r t e t e  
C h r o m o s o m e n z a h l  2 n = I9 u n d  zeigte ill Meta -  
p h a s e  I der  R.T,  o---811 u n d  19--3I .  Das  zwei te  
I n d i v i d u u m  h a t t e  2 n  = 28 C h r o m o s o m e n  ra i l  
o--5111, 9--411 r ind  1:o--5I. Viel~leicht geh t  seine 
E n t s t e h u n g  auf  eine V e r s c h m e l z u n g  yon  2 Spe rma-  
k e r n e n  yon  B.  oleracea m i t  i E i k e r n  yon  B. cam- 
pestris zurfick, Der  d r i t t e  B a s t a r d  h a t t e  2 n 

29 C h r o m o s o m e n  u n d  zeigte IOli + 9I; viel-  
l e i ch t  i s t  h ie r  der  E i k e r n  y o n  B. campestris durch~ 
d e n  S p e r m a k e r n  yon  B. oleracea zu vorze i t ige r  
Te i lung  v e r a n l a B t  worden ,  de r  d a n n  e rs t  die Be-  
f r u c h t a n g  Iolgte. Ff i r  diese D e u t u n g  sp reehen  
m e h r e r e  re in  m a t r o k l i n e  I n d i v i d u e n  ra i l  2 n 
= 20 Chromosomen ,  die aus  de r  g!eiehen K r e u z u n g  
he rvorg ingen ,  wo also a n s c h e i n e n d  de r  Spe r m a-  
k e r n  n u r  eine p a r t h e n o g e n e t i s c h e  E n t w i e k l u n g  an-  
regte,  ohne  zu r  B e f r u c h t u n g  z n  gelangen.  Der  
v i e r t e  T y p  h a t t e  2 n = 38 C h r o m o s o m e n  m i t  I911 
in de r  R . T . ;  er is t  d e m n a e h  als amph id ip lo ide  
F o r m  anzusp rechen .  E r  e n t s p r i c h t  in  j ede r  H i n -  
s i ch t  B.  napus m i t  ebenfa l l s  2 n ~ 38 Chromo-  
s o m e n ;  es df i r l te  also die k i insf l iche  S y n t h e s e  
d ieser  Spezies ge lungen  sein. D e r  B a s t a r d  B. ~apus 
)< B.  oleraceg h a t t e  e rwar tungsgem~B 2 n ~ 28 

C h r o m o s o m e n  u n d  in  M t d e r  R .T .  o--5111, 9--41I  
a n d  I o - - 5 t .  Die  K r e u z u n g  B. napus • B,  cam- 
pestris liel3 sich rez ip rok  ausff ihren.  I m m ~ r  b a t t e n  
die B a s t a r d e  2 n = 29 C h r o m o s o m e n  u n d  IOli-}-91. 
Arts de r  K r e u z u n g  B, carinata • B.  oleracea gil lgen 
2 _F~-Typen hervor .  E i n e r  m i t  e rwar tungsgem~B 
2 n, ~ 26 C h r o m o s o m e n  (911 + 81) ; der  ande re  m i t  
2 n ~ 35 C h r o m o s o m e n  (9--511I, o--411 a n d  
8 - - I 2 I ) ,  er  i s t  v ie l le ich t  auch  aus  e iner  I )oppel -  

b e f r u c h t u n g  he rvorgegangen .  B. carinata X B.  
nigra h a t  2 n  = 25 C h r o m o s o m e n  (81i + 91); 
B. napus • B.  carinata 2 n = 36 C h r o m o s o m e n  
(o--6i i1 ,  9--311 a n d  18 - -12 i ) ;  }3. 7"uncea • B.  ca- 
rinata 2 n ~ 35 C h r o m o s o m e n  (8 - -16 i t  + ..i9--3I), 
alles der  E r w a r t u n g  en t sp rechend .  I n  Ube re in -  
s t i m m u n g  m i t  MORINAGA u n d  n a c h  den  Non-  
j ugat ionsverh~i l tn issen  in M I de r  R .T .  wird  an-  
genommen ,  dab  die 3 A r t e n  B .  nigra (n Z= 8), 
B. Oleracea (n = 9) u n d  B.  campestris (n = IO) 
die 3 G r u n d g e n o m e  bb, cc, aa dars te l len .  Als 
amph id ip lo ide  F o r m e n  sol len aas  i h n e n  B. carinala 
(n ~ 17) be, B.  ]'uncea (n = I8) ab a n d  B. napus 
(n = 19) ac h e r v o r g e g a n g e n  sein. Ffir  B. napus 
dfirf te  de r  expe r imen te l l e  Beweis  ffir diese An-  
n a h m e  e r b r a c h t  sein. Propach. o o 

Studies on the mechanism of parthenogenesis. 
( U n t e r s u c h u n g e n  fiber den  M e c h a n i s m u s  de r  
Pa r thenogenese . )  Von  A. G U S T A F S S O N .  (Inst.  
of Genetics, Sva l@) H e r e d i t a s  (Land)  21, i (1935). 

Die U n t e r s u e h u n g e n  s ind du rchge f i i h r t  an  
48 T a r a x a c u m - A r t e n  aus 9 Sekt ionen ,  an  12 Hie ra -  
c i u m - A r t e n  bzw. - F o r m e n  de r  Sek t ion  Arch ie ra -  
cium, an  2 E r i g e r o n - A r t e n  u n d  an  Marsi t ia  Drum-  
rr~ondii va t .  tomentosa. Ffi r  l e tz te re  wi rd  f ibr igens 
die C h r o m o s o m e n z a h l  m i t  ungefXhr  2 n ~ 21o an-  
gegeben.  Die fibrige~l ~Ergebnissg s ind te i lweise  
schon  in  f r f iheren  A r b e i t e n  ver6ffenLlicht .  Es  
w u r d e n  die R. T. in  den  P. M. Z. u n d  E.  M. Z s tu-  
dier t .  E c h t e  Paa rUng  wurde  n u r  in  den  P. M. Z. 
b e o b a c h t e t ,  u n d  a u c h  da  n i c h t  bei  a l len Chromo-  
somen,  me i s t  n n r  vere inze l t .  Der  wei te re  Ver lau f  
der  R. T. in  den  P. M. Z. i s t  so ges t6r t ,  d ab  h6ch-  
s tens  funktionsunf~Lhige P o l l e n k 6 r n e r  geb i lde t  
werden,  m e i s t  degene r i e ren  j e d o c h  schon  die 
, Te t raden" .  I n  den  E. M. Z. i s t  de r  Ver l au f  de r  
R. T. t y p i s c h  ffir p a r t h e n o g e n e t i s c h e  Organ i smen ,  
es lassen sictl dabe i  3 T e i l u n g s a r t e n  un t e r s che iden .  
13eim e r s t en  Modus  u n t e r b l e i b t  die t s  
die U n i v a l e n t e n  o r d n e n  s ich willl~firlich in die 
Spindel  ein, die s ich n u r  s c h w a c h  s t reck t ,  an-  
schl ieBend er fo lg t  die B i Idung  eines Restitutions- 
kernes. Bei  de r  zwe i t en  Ar t ,  de r  pseudo-hom~o- 
typischen Teilung, u n t e r b l e i b t  a u e h  die K o n j u g a -  
t ion,  die U n i v a l e n t e n  o r d n e n  sich a b e t  i m  N q u a t o r  
an, spal.ten lXngs u n d  werden  auf  die Pole  ver te i l t ,  
wo sle em I n t e r k i n e s e s t a d i u m  eingehen.  I m  d r i t t e n  
Falle,  de r  ,,sogenannten somatischen Teilung",  i s t  
in  den  s t a r k  gequol lenen  , ,Ruhekernen"  das  
C h r o m a t i n  k a u m  e r k e n n b a r ,  die C h r o m o s o m e n  er- 
sche inen  m i t  f o r t s ch re i t ende r  E n t q u e l l u n g  in di- 
p lo ider  Zah l  als , , typ i sche" ,  l angges t r eck t e  Mitose-  
c h r o m o s o m e n  u n d  werden  n a c h  A r t  de r  Mitose  au f  
die be iden  Pole  ver te i l t .  Alle 3 Modi  gew~hr le i s t en  
die E n t s t e h u n g  d ip lo ider  In i t ia lze l len ,  d i e  m a n c h -  
real  auch  n o c h  als T e t r a d e n  ausgeb i lde t  werden .  
Die  diploideI1 E m b r y o s g c k e  en twicke ln  s ich  ohne  
Kern= oder  Ze l lve r sehmelzung  wel ter .  Der  d r i t t e  
T y p  .ist au f  die H i e r a c i u m - A r t e n  beschr/~nkt ,  die 
b e i d e n  a n d e r e n  l i n d e n  s ich m i t  ge r ingen  Ab-  
w e i c h u n g e n  bei  a l ien a n d e r e n  p a r t h e n o g e n e t i s c h e n  
Organ i smen ,  de ren  E n t w i c k l u n g  bere i t s  u n t e r s u c h t  
ist. Die  F~lle aus  d e m  Tie r re ich  werden  ebenfal ls  
he rangezogen .  W e g e n  de r  Gle icha r t igke i t  der  Er -  
s che inungen  wird  die E i n t e i l u n g  in Alchemil la- ,  
T a r a x a c u m -  u n d  A n t e n n a r i a - T y p e n  verworfen .  
Die E n t s t e h a n g  de r  P a r t h e n o g e n e s e  is t  unk la r .  
Die B e s o n d e r h e i t e n  der  G a m e t e n e n t w i c k l u n g  s ind  
i rgendwie  kor re l i e r t  m i t  d e m  ausSchliel31ichen Auf- 
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treten univalenter Chromosomen, jedoch nicht 
hierdurch verursacht. ])as Ausbleiben der Kon- 
j ugation geht vielleicht auf/ihnliche Erscheinungen 
zurfick wie im $ Geschleeht yon Dipteren. Die 
Erscheinungen in den Prophasen sprechen gegen 
die Frfihreifehypothese DARLINGTONS. Propach. 
OiJrreresistenz und 8augkraft der Pflanzen. Von 
N. N. KISSELEW.  Planta (Berl.) 23, 76o (I935). 

Die Saugkraft wurde in den Versuchen der vor- 
liegenden Arbeit an Zweigen yon verschiedenen 
Pflanzen festgestellt, indem in kleinen Glas- 
gefitf3en die Sehleimbildung einer Rohrzucker- 
16sung als Maf3stab genommen wurde. Um die 
Grenzsaugkraft festzustelten, lief3 man die Zweige 
anwelken, wobei alle 5 Minuten eine Bestimmung 
ausgeffihrt wurde. Im Augenbtick des Todes der 
Pflanze stieg die Saugkraff sprungartig an, so dab 
der vorhergehende Wert  als MaB Ii~r die Grenz- 
saugkraft angenommen werden kann. Zwischen 
Dfirreresistenz und H6he des Wertes ffir die 
Grenzsaugkraft besteht eine durchaus positive 
Korrelation. Hackbarth (Mfincheberg). 

Spezielle Pflanzenzflchtung. 
Indian agriculture and plant breeding. (Landwirt- 
schaft und Pflanzenzfichtung in Indien.) Von 
F. J. F. SHAW. Agricult. a. Live-stock India 5, 
lO9 (I935). 

Die Pilanzenziiehtung wird in Indien von staae- 
lichen Inst i tuten durchgefiihrt. Im Vordergrund 
des Interesses stehen die Fragen der Ertrags- 
steigerung, der Qualitgtsverbesserung und der 
\u gegen Krankheiten aller Art. 
Eine der wichtigsten Kulturpflanzen Indiens ist 
der Weizen. Es ist neuerdings gelungen, zwei 
St~mme mit  sehr guter QualitXt und hohem Ertrag 
auszulesen. Die Zfichtung rostwiderstandsf~ihiger 
Sorten verspricht ebenfalls gute Erfolge. Der An- 
bau yon 01frfichten nimmt neuerdings einen gr6Be- 
ren Raum ein, da diese Frfichte durch Hiillen ge- 
schiitzt stud. Die Ztichtung hat sich hier besonders 
des Leins angenommen, bet dem ein m6glichst 
helles Korn mit  hohem.Olgehalt erstrebt wird. Die 
Untersuchungen auf O1 werden allerdings bisher 
noch nicht an Einzelpflanzen durchgeffihrt. Einer 
stArkeren Einffihrung des Karloffelbaues in die 
indische Landwirtschaft stehen eine Anzahl yon 
Hindernissen entgegen. Zu ihrer Behebung soll 
nun ein grof3es Zfichtungsprogramm durchgefiihrr 
werden, das in der Hauptsache folgende Punkte 
umfaf3t: i. 13eobachtung und Klassifizierung der 
bisher angebauten Sorten. 2. Kreuznngen mit  siid- 
amerikanischen Kartoffelsorten und Arten. 3- Stu- 
dium der Auf3enumst~inde, die den 131iih- und 
Fruchtvorgang beeinflussen. 4. Prfifung der M6g- 
lichkeit, die Keimruhe durch irgendwelche Ein- 
wirkungen aufzuheben, um in den tropischen Ge- 
bieten zwei Ernten im Jahr  zu erzielen. Von tro- 
pisehen Gew~chsen stehen in ztichterischer Be- 
arbeitung Zuckerrohr und Cayanus indicus (piglon 
pea). 13el letzterer gelang es, einen Stamm aus- 
zulesen, der bet guter ErtragsfXhigkeit Resistenz 
gegen Fusariumwelke aufweist. 

Hachbar~h (Mfincheberg). 

Die Grundaufgaben der russischen Pflanzen- 
ziJehtung und die Wege ihrer Verwirklichung. Von 
N. J. WAWILOFF.  Trudy priM. 13ot. i pr. I Plant 
Industry in U S S R  Nr 12, 5 (1934) [Russisch]. 

Die Hanptaufgaben bestehen in der Zfichtung 

yon ertragreichsten, wertvollen, gegen Krankheiten 
widerstandsfghigen, ffir die reich raft technisehen 
Mitteln ausgerfisteten GroBbetriebe und den kli- 
matischen Gebieten angepaf3ten Pflanzensorten. 
Nur eine mgchtige und organisierte Staatswirt- 
schaft mit  reiehen, modernsten zur Verffigung 
stehenden Mitteln und wissenschaftliehen Krgften 
ist imstande, d u E h  planmgf3ige Arbeit in dieser 
Hinsicht der Volkswirtsehaft zu dienen. Die zum 
Tell vorhandenen Fachkr~ifte und Einrichtungen 
sind ffir die riesige Aufgabe noeh Iange nicht aus- 
reichend. Aueh die Ziichtungsmethodik soll ffir die 
einzelnen Pflanzenarten in wissensehaftlieher und 
techniseher Hfnsicht nachgepriifg bzw. neu ausge- 
arbeitet werden. Jede Pflanzenzuchtstation soil 
imstande sein, ihre Ergebnisse selbst wissenschaft- 
lich zu bearbeiten und daffir den Umfang ihrer 
Arbeit einschr~nken. Die Saatvermehrung sollen 
die der Pflanzenzuchtanstalt angegliederten modern 
eingerichteten Saatwirtschaften fibernehmen. Als 
Ausgangspunkt der Ziichtung ist die Untersuchung 
der Landsorten und Ausnntzung der in allen Welt- 
teilen gesammelten Sorten und Pflanzenarten zu 
betrachten. (Z. t3. geben viele Gersten- und 
Erbsensorten aus Abessinien in Nordruf31and h6here 
Ertr~ige als die besten europ/tisehen Zuehtsorten.) 
Bei dieser Arbeifi soll auf die Jarowisation, Kreuzung 
und Bastardierung innerhalb der nab- und weit- 
verwandten For,men, Inz~cht, ki2mtliches Ausl~sen 
yon Mutationen besonders geachtet werden. 
Pfianzenzfichtung soll eine gemeinsame Arbeit der 
Zi~chter, Pl~ysiologen, Biochemiker, Technologen und 
Phytopat~otogen darstetlen. Die 13edeutung dieser 
neuen Methoden und Arbeitsrichtungen in der 
Pflanzenziichtung verschiedener L~inder wurde 
ausffihrlich besproehen und muf3 im OriginaI nach- 
gelesen werden. Klemm (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Abschliegende Versuche zum Problem des ,,Maul- 
tierroggens". Von W. H E U S E R .  (Inst. f. Pflan- 
zenzi~cht., Pmu/3. Landwirtschaftl. Versuch, s- u, 
Forsch.-Anst., Landsberg, Warthe.) Landw. Jb. 
81, 577 (I935). 

In den Jahren 1924--1928 wurde viel so- 
genannter Maultierroggen angebaut, um Heterosis- 
wirkungen auszunutzen. Verf. hat  dieses Problem 
in den letzten Jahren eingehend untersucht und 
zu diesem Zweck diese Versuche sowohl in Isolier- 
h~nsern wie auch im Freiland durchgeffihrt. 13el 
den ersteren zeigte sich infolge der gleichmXf3igen 
Temperatur auch eine fast gleichzeitige Blare der 
Eltern und daher ein h6herer Ertrag wie bet den 
Freilandversuchen. Verf. untersuchte erstens den 
Einflnf3 der Dimgung anf die Heterosiswirkung und 
stellte lest, dab ein solcher nicht besteht. Die 
relative Ertragsstruktnr der sogenannien Fx- 
Generation wurde nicht ver~tndert. Zweitens 
wurde der Einflug verschieden gfinstiger Be- 
fruchtungsverh~ltnisse festgestellt, die sich aus- 
schlaggebend fiir den Erfolg der Wachstums- 
und Ertragssteigerung erwiesen. Aber in feld- 
m~f3igem Anbau ist die gegenseitige Best~iubung 
zweier miteinander gemischter Elternsorten oft 
so gering, dab die sogenannte F 1 sogar eine Er- 
tragsminderung gegeniiber dem ertragreichsten 
Elter zeigte. Deshalb sei in der Praxis der Anbau 
von Maultierroggen nicht zu empfehlen. Ossent. 

Haltung und Leistung der b eiden Seiten geneigter Rog- 
geniihren. Von iE JUNC-. Z. ZfichtgA 20, 3o7(I935). 

Verf. untersuchte an 3 verschiedenen Roggen- 
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sorten die Haltung der 26_hren auf verschiedene 
Krfimmungsgrade und versuchte daraus Rfick- 
schlfisse auf den Ertrag zu ziehen. Zu diesem 
Zweck stellte er an Hand yon Tabellen die 
Leistungen der konkaven und der konvexen Seiten 
der Ahren beztiglich Stufenzahl, Is 
Tausendkorngewicht nnd Befruclatungsprozentsatz 
lest. In einigen zusammenfassenden Tabellen gibt 
Verf. zum Schlul3 die endgfiltigell, teilweise sehr 
verschiedenen Ergebnisse der 3 untersuchten 
Sorten wieder. Ossent (Mfincheberg, 2r 

I I I .  symposium: Applied botanical research on 
maize. Resistance and susceptibility of corn strains 
to second brood chinch bugs. (Angewalldte bo- 
tanische Studien an Mais. Widerstandsf~thigkeit 
und AnfXlligkeit yon Maissorten gegen die zweite 
Brut  voll Wanzen.) Von J. R. HOLBERT,  W. P. 
FLINT,  J. H. B I G G E R  and G. H. DUNGAN. 
(Bureau of Plant Indvtstry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington, Illinois SSaie Natural History Surv. a. 
Illinois Agricult. Exp. Slat., Ames.) Iowa State 
Coll. J, Sci. 9, 413 (1935). 

Verff. berichtei1 tiber ihre Beobachtungen der 
WanzenschS, den und fiber Anbauversuche mit ver- 
schiedenen Maissorten in Illinois. All Hand yon 
Tabellen und Photographien wird das Verhalten der 
Soften auf verschiedellen B6den bei starkem und 
geringerem Auftreten der Wanzen geschildert. 
Dutch Anbau yon Soften m it geringerer AnfMlig- 
keit lassei1 sich die Sch~den mindern. Die meisten 
gebr~Luchlichell SorLen sind jedoch anf~tllig. 

E. fanisch (Berlin-Dahlem). o o 

I I I .  symposium: Applied botanical research on 
maize. The effect otf inbreeding and of selection 
within inbred lines of maize upon the hybrids made 
after successive generations of selling. (Angewandte 
botanische Studien an 2r Die Wirkung der 
Inzucht und der Selektion innerhalb ingezfich- 
toter Linien vom Mais auf die nach einer Anzahl yon 
Selbstungsgenerationen gemachten Bastarde.) Von 
M. T. J E N K I N S .  (Div. of Cereal Crops and Dis. 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agri- 
cult., Washington a. Farm Crops Subseet., Iowa 
Agrieult. Exp. Stal., Ames.) Iowa State Coll. J. 
Sei. 9, 429 (1935). 

Uberst~ndiger Samen yon 28 Inzuchtlinien, die 
8 Generationen geselbstet waren, wurde benutzt, 
um die Wirkung der Inzucht und die \u der 
Selektion auf die Bastarde innerhalb der Linien zu 
verfolgen. Es wurden hierzu 14 Linien der Sorte 
Iodent,  eine Selektion aus Reid Yellow Dent  und 
14 Linien der Sorte Lancaster Surecrop mit  der 
Sorte Krug gekreuzt.  Die Versuche ergaben, dab 
Selektion innerhalb der Geschwisternachkommen- 
schaften Erfolg hat, indem hierdurch diejenigen 
Naehkommenschaften erfagt werden, deren Kreu- 
zungen ertragreicher waren. Die Selektion war 
erfolglos bei der Isolierung yon Linien, deren Kreu- 
zungen yon denen ihrer Eltern im Ertrag oder in 
anderen Eigenschaften verschieden waren. Die 
ingezfichteten Linien erhielten ihre IndividualitS.t 
als Kreuzungseltern sehr frfih und blieben danaeh 
konstant. Es ist ratsamer, die Selektion auf 
Leistung dureh den Kreuzungstest festzustellen 
als durch die allgemeine Erscheibungsform der 
Elternlinien. Die sehr Irfih erkennbare Eigenart  
der Linien in Is erlaubt eine frfihe Begut- 
achtung schon nach der I. oder 2. Inzuchtgenera- 
tion. Die frfihzeitige StabilitAt der Linien in den 

Kreuzungen wird auf der Grundlage einer Anzahl 
dominanter Gone erklS~rt, die in den einzelnen Ge- 
nerationen erhalten bleiben. Slubbe. ~ ~ 

A trigeneric hybrid of Zea, Tripsaeum and Euchlae- 
na. All of the chromosomes of maize and its two 
nearest relatives combined in a single plant. (Ein 
Bastard der 3 Gattungen Zea, Tripsaeum und 
Euchlaena. Alle Chromosomen des Maises und 
seiner beiden nXchsten Verwandten in einer einzigen 
Pflanze vereinigt.) Von P. C. M A N G E L S D O R F  
and R. G. REEVES.  (Texas Agricult. Exp. Star., 
Temple.) J. Here& 211, I29 (1935). 

W~thrend sich Zea (n-Io) mit Tripsacum (n-i8) 
und Euchlaena (n-io) gut kreuzen l~3t, gelang es 
bislang nicht, aus der Kreuzung yon Tripsacum mit 
Euchlaena Bastarde zu erzielen. Niit der Fest- 
stellung jedoeh, dab alle befruchtungsfXhigen Ei- 
zellen des pollensterilen Zea-Tripsacum-Bastardes 
den unreduzierten, somatischen Chromosomen- 
bestand fibertragen, lag es nahe, durch dessen 
Rfiekkreuzung mit Euchlaena die Genome yon 
Tripsacum und Euchlaena wenigstens illdirekt ein- 
ander gegenfiberzustellen. Diese Bastardierung 
gelang tats~chlich, der Bastard besal3 38 ( i o + i o  
+18) Chromosomen, die lO11+181 bildeten, wie 
nach der bekannten, ziemlich weitgehenden Ho- 
mologie der Zea-nndEuchlaena-Genome erwartet 
werden konnte. Auch aus den Gr6Benverh~ltnissen 
der Chromosomen ist erschliel3bar, dab die 181 die 
Tripsacum-Chromosomen sind. Die FertilitS~t des 
Tripelbastardes ist ~ul3erst gering. Seine Mor- 
phologie wird eingehend besprochen; interessant 
ist daran, dab e r i m  allgemeinen jene Auspfitgung 
einer Eigenschait zeigt, die zweien seiner Eltern 
gemeinsam ist. Da EuehIaena zufgllig jene Eigell- 
schaften, die sie yon l e a  unterscheidet, mit  Trip- 
sacum teilt und umgekehrt, sieht auch der Tripel- 
bastard dieser am ghnlichstell, so dab eine starke 
Dolninanz der EuchlaelIa-Merkmale vorgetguscht 
wird. Bemerkenswerterweise spricht abet die 
Vergleichsauswertung sehr gegen eine additive 
Wirkung der Anlagen. Zum SchluB wird die even- 
tuelle Bedeutung des Tripelbastards ffir die Klgrung 
yon Fragen der Mais-Phylogenie, allerdings mit  
grol3er Zurfickhaltung er6rtert;  immerhin zeigt 
es sich, dab der Tripelbastard in mancher Hinsieht 
der Mais-Urform ghnlicher sein dfirfte, als die re- 
cellten Gattungen der Tripsaceae. v. Berg. ~176 

Beitrag zur Zrichtung.. einer nematodenfesten 
Zuokerriibe. Von H. H U L S E N B E R G .  (Haupt- 
stelle f. Pflanzenschutz, Halle a. d. S.) Landw. Jb. 
8 | ,  505 (I935). 

VerI. berichtet fiber Versuche von E. 2r zur 
Zfichtung einer nematodenfesten Zuckerrfibe. Die 
bisher yon anderer Seite in dieser Hinsicht an- 
gestellten Untersuchungen haben negative Er- 
gebnisse gezeigt. MoLz hat  friiher bereits damit  
begonnen, zur Nachzucht nicht nur v6111g nema- 
toden~reie Riiben aus verseuchtem Boden zu be~ 
nutzen, sondern auch solche, die yon den SchS~d- 
lingen zwar angegriffen wurden, deren Gesundheit 
odor wirtsehaftlieher Wert  j edoch nicht beeintrAch- 
tigt wurde. Neben der Widerstandsf~higkeit Iand 
bei der Selektion gleichzeitig der ~{assenertrag 
Berficksichtigung. Da hohes Rtibengewicht und 
hohe Zuckerprozente negativ korreliert sind, wurde 
yon MOLZ also auf geringeren Zuckergehalt selek- 
tioniert. In der Tat  besitzen die MoLz sehen 
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ZuchtstRmme im Mittel einen um 9,33 % geringeren 
Zuckergehalt als die als Staudardsorte gew~thlte 
Kleinwanzlebener Zuckerrtibe, Marke E. Die Rti- 
bengewichte der ZuchtstXmme dagegen liegen er- 
heblich h6her als bei der Standardsorte. Ursprting- 
lich sah MOLZ das Ziel des Zuchtganges darin, 
weitgehende Homozygotie der Zuchtst~tmme zu 
erreichen. Sp~tter wurde aus genetischen Griinden 
ein anderer Weg eingeschlagen, indem versucht 
wurde, Heterosiserscheinungen bei Kreuznng yon 
aus Inzucht hervorgegangenen F~-Individuen zu 
erzielen. Entsprechende Untersuchungen Itihrte 
MOLZ arts. gs zeigte sich, dab bei den Kreuzungen 
nicht nur eine bedeutend h6here Steigerung des 
Kraut- und Rtibengewichtes als bei den Zucht- 
st~tmmen auftrat, sondern dal3 sich auch der 
Zuckergehalt je Fl~cheneinheit erh6hte. In der 
Nematodenresistenz verhielten sich die Kreuzungen 
genau so wie die Zuchtstgmme. Die h6heren Er- 
tr~ge sind nicht auf eine Steigerung der Nema- 
todenfestigkeit zuriickzuftihren, sondern auf He- 
terosis. Die Ausnutzung der Heterosis kann also 
weitgehend zur Milderung der Nematodensch~tden 
beitragen. Schmidt (Mfincheberg). ~ ~ 

8kologie und ,,Abbau" der Kartoffel. Beziehungen 
zwischen Ertragsh~he, Nachbaustufen, Krankheits- 
befall und praktischem Pflanzwert. Von E. KLAPP, 
G. MORGENVVECK und F. SPENNEMANN. 
Pflanzenbau |1,  383 (1935). 

Verff. priiften an 21 6kologisch auBerordentlich 
verschiedenen Standorten Mitteldeutschlands in 
4 Jahren 2 Kartoffelsorten in Original- und Nach- 
bausaatgut. Die durchschnittliche Leistungs- 
abnahme war nut  gering. Diese ist bedingt durch 
h~tufige Ertragszunahme des ersten Nachbaus 
gegentiber dem Original, wodurch der stS~rkere Er- 
tragsrfickgang der sp~tteren Nachbaustufen im 
Dnrchschnitt  fast ausgeglichen wird. Die Lei- 
stungsver~tnderung zwischen Original und ~lterem 
Nachbau verlXuft an den einzelnen Often ver- 
schieden. Verff. zeigen die hXufig vorkommenden 
typischen Ablaufbilder dieser Ver~tnderungen. Im 
Durchschnitt  besteht eine gesetzm~iBige Kor- 
relation zwischen Ertragsh6he und Nachbauwert. 
Der Befall mit  viruskranken Pflanzen wurde bei 
diesen Versuchen berficksichtigt und durch eine 
Krankheitszahl (KZ) zum Ausdruck gebracht. Nur 
bei den Extremen stellten Verff. einen direkten 
Einflul3 der KZ auf die Ertragsh6he lest. In den 
einzelnen Standorten land sich Zunahme, Gleich- 
bleiben aber auch Abnahme des Krankheits- 
besitzes. Verff. kommen zu dem Schlul3, dab die 
Standortseinflfisse und Krankheitseinwirkungen 
mindestens gleichwertig sind. Sie betonen die 
M6glichkeit der Leistungszunahme beim Nachbau, 
die Beziehungen zwischen F~rtragsh6he nnd Pflanz- 
wert und die Bedeutung der noch immer unent- 
behrlichen Herkunfts- und Nachbauversuche. 

Schick (Mtincheberg). 

Die Selbstversorgung Deutschlands mit Qualit~its- 
weizen. Von F. SCHNELLE und F. H E I S E R .  
(Inst.  f .  Pflanzenbau u. Pflanzenzi~chf., Univ. Halle 
a. d. S.) Landw. Jb. 8], 655 (1935). 

Die Arbeit Ial3t die Ergebnisse der 4j~hrigen 
Mahl- und Backversuche des erw~hnten Instituts 
zusammen. Unter  den deutschen Weizensorten 
lassen sich 3 Qualit~tsgruppen nnterscheiden. 
Gruppe A hat  in allen Herkfinften sehr gute Back- 
f~higkeit und eignet sich zur Aufbesserung der 

Backqualitgt bei den beiden weiteren Gruppen. 
Gruppe t3 hat mittlere Backqualit~tt, und gute 
Herkfinfte lassen sich auch ohne Beimischung ver- 
backen und Gruppe C schlechte. Gruppe A nnd C 
tiberschneiden sich nicht, so dab man sagen kann, 
dab die bier einzustufenden Soften grunds~tzlich 
verschieden sind. Gruppe 13 zeigt nach oben wie 
nach unten fJbergreifen in die Bezirke der beiden 
anderen Gruppen. Der Veredelungswert der deut- 
schen \Veizensorten der A-Gruppe ist ungefghr 
hatb so grog wie derjenige des eingeitihrten Mani- 
toba, so dab man bei Mischen zur Veredelung 
schlechter Qualit~ten ungefahr doppelt soviel 
deutschen Qualitittsweizen ben6tigt als eingefiihr- 
ten Manitoba. Dieser ist mithin durch deutsche 
Qualitgtssorten zu ersetzen. Leider werden im 
deutschen VVeizenbau einstweilen nut wenig mehr 
als 5 % A-Weizen erzeugt, 26,2 % der Anbauflgche 
tragen B-Soften und 68,6 % C-Sorten. Es wird die 
Forderung gestetlt, dab die deutsche Weizenz/ich- 
tung neue, den verschiedenen Landesteilen an- 
gepaI3te Qualitgtssorten schafft und diese im 
Handel als ,,Deutscher Qualit~Ltsweizen" besonders 
gekennzeichnet und h6her bezahlt werden. Ans- 
drficklich wird die M6glichkeit der L6sung des 
Qualit~tsproblems beim Weizen aus eigener Kraft  
ffir Deutschland betont. Der Anbau der Soften 
Tassilo-Winterweizen, Bensings Allerfrtihester, Ja-  
netzkis friiher Sommerweizen, Lohmanns GMizi- 
scher Kolben und SvM6fs Extrakolben Sommer- 
weizen ist in erster Linie zu f6rdern, da dies die 
zur Zeit in Deutschland als A-Soften anzusprechen- 
den Weizen sind. t t .  v. Rathlef  (Sangerhausen). ~ ~ 

Classification of wheat varieties grown in the United 
States. (Die Klassifikation der in den Vereinigten 
Staaten angebauten "vVeizensorten.) Von J. A. 
CLARK and 13. B. BAYLES.  U. S. Dep. Agricult., 
Techn. Bull. Nr 459, i (I935).  

Die umfangreiche Arbeit bringt eine Beschrei- 
bung yon 235 in U. S. A. angebauten Sommer- und 
Winterweizensorten sowie deren Synonyma. Zur 
Klassifikation benutzt werden alle erdenklichen 
Merkmale des Kornes, der wachsenden und der er- 
wachsenen Pflanzen. Im Gegensatz zn den deut- 
schen Echtheitsprfifungen, die eine Erkennung der 
Sorten im Laboratorium und im Gew~tchshaus an- 
streben, wurden die Ergebnisse ausschliel31ich an 
Freilandversuchen gewonnen. Soweit m6glich, 
findet auch die Abstammung der einzelnen Sorten 
13erticksichtigung. Anf weitere Einzelheiten kann 
an dieser StelIe nicht eingegangen werden. Erw~h- 
hung verdienen noch die ganz ansgezeichneten 
photographischen Abbildungen. Haakbarlh. 

Die Variabilit~it der anatomischen Merkmale des 
Weizenkornes unter dem Einflusse geographischer 
Faktoren. Von A. W. DOROSCHENKO.  Trudy 
prikl. Bot. i. pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat. of 
Plants Nr 4, 79 u. engl. Zusammenfassung i i i  
(1934) [Russisch?. 

Aus der Untersuchung einer betrgchtliehen Zahl 
verschiedener Weizenformen yon klimatisch stark 
verschiedenen Anbaustellen ergibt sich, dab eine 
1Reihe yon anatomischen Merkmalen, so der Bau 
der Kornintegumente wie auch der Elemente des 
Endospermes ziemlich plastisch sind und deutlich 
auf die Ver~knderung der IYmweltseinflfisse reagie- 
ten. Die Variabilitgt der Form und Gr6Be der 
St~rkek6rner nnter dem Einflusse klimatischer 
Faktoren steht in enger 13eziehung zur Konsistenz 
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der lf6rner. Mehliges wie glasiges Korn ist durch 
besonderen Bau der Starkek6rner charakterisiert. 
Die groBen St/irkek6rner des mehligen Kornes sind 
rundlich, ]nit zahlreichen kleinen untermischt und 
gral3er als bet den glasigen ~vVeizen. Bet den letzte- 
ten herrschen die re1. groBen K6rner aber weitaus 
vor, sie sind von elipsoider Form; kleinere tr 
finden sich nnr in geringer Zahl. Das Korn der 
n6rdlichen Breiten ist durch Vorherrschen mehliger 
Ir gekennzeichnet, dasjenige der stid- 
lichen durch glasige Konsistenz - -  nnabhangig yon 
dem Sortencharakter. Ebenso wie die St~trke- 
k6rner sind auch die Zellen der Aleuronschicht bet 
den n6rdlichen EIerktinften gr6Ber als bet den 
siidlichen. Auch die Dichte des Pericarps zeigt, 
t rotzdem sie erbliches 1Vferkmal und sorteneigen- 
tiimlich ist, nnter dem Einflusse klimatischer Fak- 
toren betrachtliche VariabilitS~t und zwar ist das Pert- 
carp der n6rdlichen Herkfinfte bedeutend dicker als 
dasjenige der siidlichen. Nur die n6rdlichen, dutch 
dfinnes Pericarp charakterisierten Formen T~,. v~l- 
gare y. ferrugineum sib~ricum und multurum, Tr. 
dicoccum v. farrum volgense zeigten sehr geringe 
Variabilitat des Pericarps. Ferner ftthren n6rdliche 
Anbaubezirke zur Verdickung der Zellwande in der 
Epidermis und zur Verlangerung des Haarschopfes 
am Iforne, dessert Lange im iibrigen in direkter 
Beziehung zur KorngrSl3e steh~. 

v. RaXhlef (Sangerhausen). 

Die Variabilit~it der chemischen Zusammensetzung 
bei den verschiedenen Sorten der Soja. Von ~ .  I .  
SMIRNOVA und 3I. N. LAWRO\u Trudy prikl. 
Bot. i pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat. of Plants 
NrS,  73 n. engl. Zusammenfassung io 3 (1934) 
[Russisch]. 

Der EiweiBgehalt der Soj a~soreen ist am einzelnen 
Versuchsort wenig variabel, der Fet tgehalt  eben- 
falls; doch machen sich diesbeziiglich schon ge- 
wisse Unterschiede yon praktischer Bedeutung be- 
merkbar. In den friihreifen Soften bilden sich ge- 
ringere Fettmengen, als in den sp~ttreifen am 
gleichen Anbauort. - -  Einzelne geographische Be- 
zirke liefern eiweil3reiche, andere fettreiche Soja. 
Das EiweiI3 der Soja ist ein vollwertiges Pflanzen- 
eiweiB, dessen Zusammensetzung wenig verander- 
lich ist. Das Fet t  dagegen schwankt sowohl be- 
zfiglich der Sorten wie der Anbauorte stark in 
seiner Beschaffenheit. Das beste Fe t t  liefern die 
Herkiinfte aus mari t imem Klima. - -  Im Aschen- 
gehalt sind die Sorten des Anbauortes wenig ver- 
schieden, wohl aber in Abh~ngigkeit yon den ver- 
schiedenen AnbauorLen. Entsprechend der 
Aschenmenge nimmt auch der PhosphorgehMt der 
Asche zu, w~thrend der Kaligehalt keine Gesetz- 
mXl3igkeiten aufweist. - -  Die AktivitXt der Samen- 
fermente ist sehr verschieden. Die Urease zeige je 
nach den Sorten und Anbauorten ganz verschie- 
dene Aktivitat ,  wahrend die Aktivi ta t  der Kata- 
lase bet alien Sorten und Anbauorten gleich bleibt 
nnd die Peroxydase je nach den Sorten in ver- 
schiedenem Grade wirksam ist. Die Lipase t r i t t  
nut  wenig und ziemlich gleichartig in Erscheinung. 
- -  Der Arbeit ise eine eingehende Beschreibung der 
quali tat iven und quanti tat iven Eiweil3analyse 
nach VAN SLYKE mit Ab~nderungen der Verff. bei- 
gegeben. H. v. Rathlef (Sangerhausen). 

ZZichterische Auslesearbeiten an Soja. Von T. 
H E N R Y .  Arch. fitot6cn. Uruguay 1, 81 u. dtsch. 
Zusammenfassung 91 (1935) [Spanisch]. 

Die Weltwirtschaftskrise zwingt auch die stid- 
Der Z~chter, 7. Jahrg. 

amerikanischen Staaten, nnn6tige Einfuhr zu ver- 
meiden. So ist neben der Lein61industrie auch eine 
Speise6I- und Speisefettindustrie entstanden. Da- 
mit wurde der Anbau yon Sojabohnen lohnend. 
Das yon ]C~OERGER geleitete Inst i tut  in La Estan- 
zuela hat schon in frttheren Jahren Anbauversuche 
mit Soja durchgeffihrt, erst seit 1929 sind diese 
Versuche auf breiter Basis unter der Leitung von 
T. HENRY neu aufgenommen worden. Im Vorder- 
grunde steht das Problem der A~zpassu~g. Von ins- 
gesamt 233 geprtiften Sorten sind noch 28 in Bear- 
beitung und davon sind nur IO erfolgversprechend. 
Unter den Soften, die versagten, sind auch die 
BRILLMAYERschen und 1RI~D~schen Ziichtungen. 
Sonst kamen Sorten aus Nordamerika, vom Lenin- 
grader Inst i tut  (66 Sorten) u. a. m. znr Eignungs 
prtifung. Eine Hauptschwierigk6it lag neben dem 
teilweisen Ansbleiben der Bltite und neben 
schlechter Befruchtung und Kornausbildung vor 
allem in der schlechten Keimkraft, die sicb schon 
bald nach der Ernte, besonders abet  bei der Ans- 
saat, zeigte und bet hellsamenfarbigen Induskrie 
typen am starksten auf t ra t .  Regnerisches Aus 
reife- und Erntewetter  sowie das Zuschlammen des 
SaaLbettes ist als Hauptnrsache daftir anzusehen. 
Dunkelfarbige Typen (Futtersoja) wurden nicht so 
gesch~tdigt. AngepaBte Typen zeigen bessere Keim 
fahigkeit (8o % bet Freilandaussaat). Die Diirre- 
resistenz der Soja ist auffMlend. BRitezeit im 
Januar- -Februar .  Aussaatzeit offenbar spgt ge- 
wahlt, wohl Ende Oktober. Allerdings scheint nach 
einem Anssaatzeitversuch (Aussaatzeiten : 31. Okt. 
und 7. Dez.) die spatere die giinstigere far die 
Kornertrage, die erstere fiir Stroh und Grtin- 
massenertrage. Bet der ztichterischen Arbeit 
zeigten sich innerhalb tier Soften verschiedene 
Typen. Aus der Sorte Mammoth z .B.  konnten 
Linien ausgelesen werden, welche yon 582 bis 
IOOO kg/ha Samenertrag lieferten. Im EiweiB- und 
Fet tgehal t  wurden bet 9 verschiedenen L i n i e n  
Unterschiede yon 3o,o6--39,1o% bzw. yon 14, 5 
his 2o, 5 % festgestellt. Nichtplatzende Hiilsen 
mtissen stark betont werden. Die ziichterische 
Arbeit und auch der Anbau werden f~r aussichts- 
reich gehalten. Rudorf (Leipzig). 

Versuch einer vergleichend-anatomischen Gharak- 
terisierung der verschiedenen Typen des Leines, 
Linum usitatissimu m. V o n  W. G. A L E X A N D R O F F  
undM. S. JAKO~TLEW. Trudy prikl. Bot. i pr. I I I  
Physiol., ]3iochem. a. Anat. of Plants Nr 4, 49 u. 
engh Znsammenfassung 74 (r934) [Russisch]. 

Nur genaueste und tiefschiirfende 1,2enntnis der 
Struktur einer Pflanze gibt die Handhabe zu prak- 
tisch wertvollen Schltissen. Die bisherige Botanik 
hat ihre taxonomischen Merkmale ausschlieBlich 
unter den makroskopischen gew~hlt. Ers t  die 
Berticksichtigung der anatomischen Struktur, die 
dem Umwelteinflug naturgem~B weniger zug~nglich 
ist, als die morphologische, kann der richtigen 
Unterscheidung der GroBarten und damit der 
Phyllogenese der Arten wirklich naher bringen. In 
diesem Sinne ist ~uch die vortJegende Untersuchung 
yon sieben Leinformen, die teils ans sfldlichem, 
teils aus n6rdlichem Klima stammten, dnrchgefiihrt. 
Als wesentlichtes Grundmerkmal gilt die Struktur 
der Blattspuren bzw. der aus dem Blat t  in den 
Stengel eintretenden GefgBbiindel und der Ver- 
einigung der drei Strange des Blattes zu dem 
einen der Stengel. Als alteste Formen gelten die- 
jenigen, bet welchen die Vereinigung im Xylem 

26 
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erfolgt, deren., typischer Vertreter der siidwest- 
asiatische Ollein ist. Diesem ~hntieh verhatten sich 
die meisten asiatischen Leinforlnen. Bei den als 
phyllogenefisch j finger anzusehenden Leinen des 
Mittelmeergebietes erfolgt die Vereinigung der 
drei GefikBbtindel des Blattes zu dem einen Strang 
des Stammes sehon anBerhalb des Xylems oder 
innerhalb der Rinde. Diesem Formenkreis geh6ren 
auch die nordischen Langleine an. Auch einige 
weitere Details des Leinstengels sind behandelt. 
Auf Grnnd des Materials schlieBt Verf., dab mit  
dam Vordringen des Leines nach Norden in ibm 
progressive Merkmale ansgel6st wiirden. 2I Abb. 

v. RatMef (Sangerhausen). 

Beitriige zur Sortenfrage der Luzerne. V o n  
N. v. BITTERA.  Pflanzenbau 12, 122 (I935). 

Verf. berichtet fiber einen 5j~thrigen Sorten- 
versuch in Magyarovar, in dem ungarische Her- 
ktinfte mit  anderen verglichen warden sollten. 
Dreifache Wiederholnng, 7 ~ • 3 ~ em Pflanzen- 
abstand, ungedtingter, leichter Lehm auf durch- 
l~ssigem Untergrund. Die Witterung war in den 
Versuchsjahren unverhMtnism~tgig trocken, die 
Winter ffir die ungarische Tiefebene ziemlich 
streng. I935 waren bei den einzelnen Soften 
folgende Prozentzahlen an Pflanzen ausgewintert: 
Ungarische Nagysz6naser 59,5 %, Ungarische Me- 
z6hegyeser 59,8 %, Ungarische Siebenbfirger 62,2 %, 
Russische 65, 3 %, Grimmluzerne 66,6%, Kalifor- 
nische 78 % und Italienische 81, 5 %. Die Heuernte 
war - -  alle 5 Jahre zusammengefal3t - -  am h6ch- 
sten bei den beiden erstgenannten ungarischen 
Herkfinften, dann folgte die russische, am wenig- 
sten lieferte die Grimmluzerne. Die russische Her- 
kunft erwies sich 1932 als sehr wenig dfirrefest. 
Die italienische Luzerne hat te  yon Mlen Her- 
ktinften den geringsten Trockensubstanzgehalt, da- 
gegen den gr6Bten Blattanteil  (5 ~ %). Infolge des 
hohen Wassergehaltes blieb sie im RoheiweiBertrag 
jedoch stark zurtick. Hier erwies sich die ungari- 
sche Herkunft  Nagysz~nas allen anderen bei weitem 
fiberlegem Den geringsten EiweiBertrag wies die 
Grimmluzerne auf. 

Hackbarth (Mtincheberg, Mark). 

Factors influencing seed-setting in alfalfa. (Fak- 
toren, die den Samenansatz yon Luzerne beein- 
flussen.) Von J. M. ARMSTRONG and W. J. 
WHITE.  (Div. of Forage Plants, Dominion Exp. 
Farms, Ottawa.) J. agricult. Sci. 25, 161 (1935). 

Geniigender Samenertrag unter den verschie- 
densten Umweltsbedingungen ist ein unumg~tng- 
liches Erfordernis alIer Luzerneztichtnngen. Es ist 
sell langem bekannt, dab es grol3e Unterschiede im 
Sa.menansatz der einzelnen Pflanzen gibt, die Ur- 
sache daffir war abet immer noch umstritten. In 
vorliegender Arbeit soll zur Klarung dieser Frage 
beigetragen werden dutch Vergleich yon bekannt 
guten und schlechten Samentrggern. Zungchst 
wurde die Entwicklung der inneren Blfitenorgane 
beobachtet und festgestelIt, dab sowohl bei guten 
als anch bei schlechten Samentrggern der Pollen 
bereits entlassen wird, bevor sich die Fahne ent- 
faltet. Gewisse Unterschiede wurden nut in der 
Menge des Pollens beobachtet. Desgleichen be- 
standen keine Unterschiede in der Lgnge des 
Griffels und der Filamente. Dagegen erwies es sich, 
dab der Samenansatz in hohem MaBe abh~ingig ist 
von dem Hervorschnellen der Geschlechtssgule, 
also der Ausl6sung des Explosionsmechanismus. 
Die Pollenkeimung ging bei 8o % der ausgel6sten, 

dagegen nut bei 1% der nicht ausgel6sten Bltiten 
vor sich. Die morphologische Untersuchung der 
Bliite ergab, dab die Flfigelforts~tze bei den guten 
Samentr~gern kfirzer waren als bei den schlechten 
sie also leiehter auf ftir die Ausl6sung gfinstige 
Aul3enbedingungen reagieren k6nnen. Die Explo- 
sion der Bltite aliein gentigt aber noch nicht, son- 
dern die Narbe muB auch gegen die Fahne schnellen. 
I-Iierbei wird die oberste Haut  der Narbe vertetzt 
und nun erst kann die Pollenkeimnng und das Ein- 
dringen der Pollenschl~uche vor sich gehen. Dies 
ergab sich aus Versuchen mit Abschneiden der 
Fahne und nachfolgender kiinstlicher Verletzung 
der Narbe. Ein gewisser Prozentsatz von Bliiten 
bleibt aber immer noch fibrig, die trotz Ausl6sung 
ohne Samenansatz abfallen. Hierffir scheinen 
erblich bedingte Unterschiede in der Pollenqualit~t 
verantwortIich zu sein. Dasselbe gilt ffir die Zahl 
der Samen je Hfilse. Hackbarth (Mtincheberg). 

(Jber die Ziichtung yon cumarinfreiem Honigklee 
Von R. B. G E L T S C H I N S K A J A  und M. A. 
BORDUNOWA. Trudy prikl. Bot. i pr. I I I  
Physiol., Bioehem. a. Anat. of Plants Nr 5, 315 n. 
engl. Zusammenfassung 323 (1934) [Russisch]. 

Das biochemische Inst i tut  des Allrussischen In- 
stituts ffir Pflanzenzfichtung hat verschiedene 
Soften und Stttmme des Honigklees auf den Cu- 
maringehalt untersucht und festgestellt, dal3 dieser 
sowohl mit dem Entwicklungsstadium der Pflanzen 
wie mit  der Sorte starken Schwankungen unter- 
worfen ist. Bearbeitet wurden vornehmlich weiB- 
blfihende Formen. Der h6chste Cumaringehalt 
wurde wXhrend der Blfite festgestellt, vorher wie 
nachher erwies er sich als geringer. Die Stengel 
haben geringeren Cnmaringehalt als die BlOtter, 
was bei der Sorte Hubam besonders deutlich her- 
vortrit t .  Auch der Aschen- und Eiweiggehalt ist 
sehr schwankend. Im Zusammenhang mit  diesen 
Untersuchungen wurde die Methodik der Cumarin- 
bestimmung ausgearbeitet, die quanti tat iv naeh 
OB~RMAu qualitafiv naeh MOLISCI~ erfolgen 
soll und eingehend beschrieben ist. Tabellen und 
Zeichnungen englisch besehriftet, v. Rathl@ 

Z(ichtung yon meltauresistenten Reben. V o n  A. 
N E G R U L  und I. BACHMAJER.  Trudy priM. 
Bot. i pr. I Plant Industry in U S S R  Nr 12, 23 
(1934) [Russisch]. 

Der Aufsatz ist ein Referat tier Arbeit yon 
H u s f e l d  in der Gartenbauwiss. 1932, H. i, die die 
Meltauresistenz der Rebe behandelte. Im Gegen- 
satz zu der hier ausgesprochenen Anschauung, dag 
nut interspezifische iKreuzung wesentliche Fort- 
schritte ergeben k6nne, wird geltend gemacht, dab 
man auch durch Individnalanslese resistente For- 
men gewinnen kOnne, da z. B. die im Kaukasus 
endemischen Formen Mzwane, Rka-Ziteli, To- 
blangen n .a .  widerstandsfghig gegen Phylloxera 
nnd die Sorte Zolikauri u .a .  des westlichen 
Grusien widerstandsf~hig gegen Meltan seien. 
Neben der Spezies Bastardierung sei auch Bastar- 
dierung resistenter Sorten als erfolgversprechend 
anznsehen. Alle Soften yon Euvitis werden vom 
Meltau befallen, doch ist ihre Reaktion auf den 
Befall und dadurch anch ihre Widerstandsf~thigkeit 
verschieden. Verff. stellen auf Grnnd rnssischer 
Arbeiten fest, dab zwischen Widerstandsf~higkeit 
gegen Meltau nnd gegen Laub-Phylloxera eine 
gewisse gegensgtzliche Korrelation besteht, die dam 
Verhalten der Elternsorten der behandelten Kreu- 
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zung (Gamay • Riparia) entspr~che. Die russi- 
schen Beobachtuilgeil bestXtigen die Annahme bi- 
factorieller Aufspaltilng beziiglich der Verzweigung 
nicht. Vielmehr werde dieses Merkmal stark durch 
die Wachstumsbedingungen w/ihreild der Jugend 
beeinfluBt und die Frage w~re einstweilen noch 
IIieht spruchreif. - -  Die Methode der Infektioli voii 
sechsw6chigen S~mlingen vereinfache die Arbeit, 
doch sei noch nicht erwiesen, dab sich diese jungen 
Pfianzen ebenso verhalten wie die glteren. Dies 
mtisse experimentelt nachgeprfift werden. Inter- 
essante Abbildungen. v. Rathlef  ~ ~ 

Fruchtbarkeits- und Vererbungsstudien bei Brassica- 
Artkreuzungen, Von W.  R O E M E R .  (Abt. f. 
Pflanzenzuchtstat.,  Inst.  f .  Pflanzenbau u. Pflanzen- 
zi~cht., Univ. He, lie a . d . S . )  Z. Zfichtg A 20, 
377 (~935). 

Es wird fiber umfangreiche Versuche berichtet, 
deren Ziel die Feststellung der FertilitS.tsverh~lt- 
Ilisse bei Brassica-Artkreuzungen sowie das Stu- 
dium der Vererbung verschiedener Merkmale bildet. 
Als Mutter ffir die Ausgangskreuzungen diente 
die Kohlrfibe, als Polleileltern wurden verwendet 
Stammkohl, Kopfkohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Wir- 
sing, Bl~tterkohi, Markstammkohl, ein wilder Kohl 
ails Helgoland, Raps und Rfibsen. Bei allen diesen 
Kombinationen mit der Kohlrfibe als Mutter wurde 
Ansatz erhalten. Die reziproken Kreuzungen ge- 
langen nicht. Hier besteht sicher ein Zusammen- 
hang mit  der Tatsache, dab die Kohlrfibe eine 
h6here Chromosomenzahl (18) besitzt als die Ver- 
treter der Oleracea- (9) und der Rapa-Gruppe (io). 
Rfickkreuzungen mit der Kohlrfibe ergaben guten 
Ansatz. Die F~-Generation aus der Kreuzung der 
Kohlrfibe mit Formen der Oleracea-Gruppe ~ihnelt 
sehr der Kohlrfibe; vor allem weisen alle Pflanzen 
Rfibeilbildung auf. Hier ist wohl der Grund ffir 
die h~iufigeli Literaturangaben fiber Unm6glich- 
keit der Kreilzung zu suchen. Die vom Verf. vor- 
genommeue Analyse der /72 seiner E2reuzungen 
zeigte, dab diese gelungen wareii und deutlich 
AufspMtungen eintraten. N~her untersucht wurde 
die Vererbuilg folgeilder Merkmale: Wuchsform, 
Kopfbilduilg, B!attgestalt, Blattfarbe, Wurzel- 
ausbildung, Fleischfarbe der Rfibe. In bezug auf 
diese Eigenschafteil ergibt sich in F ,  eine bulite 
Aufspalturtg. Eiii genaueres Studium des Erb- 
ganges liei3 sieh wegen des zu geringeli Materials 
nieht durchffihren. Jedenfalls liel3 sieh eine Ffille 
yon Neukombinationen in den verschiedenen Merk- 
malen erkennen. Verf. erl~utert dies mit HiKe 
eiiler groBen Reihe yon Abbildungen. Die Kom- 
bination der Eigenschaften der Kohlrfibe mit den 
auBerordentlich mannigfachen, im Genotypus der 
Oleracea-Formen vorhandenen Aiilagen er6ffnet 
M6glichkeiten ffir die Zfichtulig neuer Futter-  
pflanzen durch Brassica-Artkreuzungen. 

Schmidt (Mfincheberg, Mark).~176 

Die 6augkraft der Samen als Zeichen der Trocken- 
widerstandsfiihigkeit der Pflanzen, Voil F. D. 
SKASKIN.  Trudy prikl. Bot. i pr. I Plant Industry 
in U S S R  Nr 12, io 3 (1934) [Russisch]. 

Verf. gibt eili Sammelre%rat der in der west- 
europ~isehen Literatlir  ver6ffentlichten Arbeiten 
yon M e r k e n s e h l a g e r ,  S c h e i b e ,  K l i n k o w s k i ,  
E ib l ,  B n c h i n g e r ,  Z e d e r b a u m  u. a. und kommt 
zu Iolgendem SchluB: Die Saugkraft der Samen 
kann nicht vom physiologischeii Gesichtspunkt 
durch Zuckerl6sungen verschiedener Konzentra- 

tioneli bestimmt werden. 2. Die Saugkraft der 
Samen einer bestimmten Sorte schwankt in eilizel- 
nen Jahren. Sie steht in keiner Beziehung zu der 
Widerstandsf~higkeit der Sorte gegen Dfirre, K~lte, 
Ertrag ulid Vegetationszeit. Ffir die Bestimmung 
der Sortenreinheit auf Grund der Keimf~higkeit 
der Samen ill Zuckerl6suligen versehiedeller Kon- 
zelitratioii ist die Methode nicht geeignet. Die bei 
den Versuehen mit  keimenden Samen erhalteneii 
Angabeil k6nneI1 kaum auf die ganze Pfiailze fiber- 
tragen werden. Die Saugkraft der Samen einer 
Sorte schwankt je nach der Herkunft der Samen 
und ihren Vegetationsbedingungen (haupts~chlich 
w~ihrend der Samenansbildung). Auch einzelne 
Pflanzen eiiler reinen Linie verhalten sich nach 
ihrer Saugkraft verschieden. Durch die Bestim- 
mung der Saugkraft der Samen w~ren wit in Zu- 
kunft (nach Verbesserung der Methodik) wahr- 
scheinlich imstande, die Gleichheif der Herkunft  
Miler Samenlieferung beurteilen zu k6nnen. 

Klemm (Berlin-Dahlem) ~ ~ 

Technik und Verschiedenes. 
Zur Ausgestaltung der GSttinger Methode der 
Weizenqualit~itspriifung. Voil G. G L I E M E R O T H .  
(Inst .  f .  l~flanzenbau, Univ. GOttingen.) J. Landw. 
83, 227 (1935). 

Es wird eine verbesserte Apparatur ffir die 
G6ttinger Methode der YVeizenqualit~tsprfifung 
beschrieben. Ihr Hauptvortei l  gegeniiber der bisher 
verwendeten liegt darin, dab die Schrotkugel in 
der !V[itte des Gef~Bes fixiert wird, so dab die 
Kohlelis~iureabsorption dutch das Wasser an a]len 
Stellen gleich ist und die fibrige Kohlens/iure sofort 
dutch einen konischen Aufsa~zzylinder entweichen 
kalin. Dutch Einffigung einer Skala im Steigrohr 
kailn der gesamte G~trverlauf auch Ilach Er- 
reichung der Mindestg~irzeit verfolgt werdeii. 
Parallelversuche mit tier alten und der neuen 
Apparatur ergaben einen Rfickgang yon m % voli 
~: 5,3 anf ~ 3,o8 bei Schroten und v o i l •  4,4 auf 
~: 2,2 bei Mehlen. Bei Mehluntersuchungen konn- 
ten die Schwankungen yon durchschnittlich 
5,2 cm ~ anf 1,8 em 3 herabgedrfickt werden. Aus 
der Bewertung der Spanne der Mindest- und 
H6chstgttrzeit kann ein Index fiir die Teigfestig- 
keit errechnet werdea nach der Formel: Zeitspanne 
zwischen Mindestgdrzeit und H6chstg~rzeit Prozeiit 
der vom max. Gashaltungsverm6gen abgegebenen 
Kohlensfiuremenge. Alles in allem stellt die neue 
Apparatur eine wesentliche Verbesserung der G6t- 
tinger Methode dar. Hackba~th. 

Die Unterscheidung der Weizensorten am Korn und 
im Laboratoriumsversuch, Von J. VOSS. Mi t t .  
biol. Reichsanst. Landw. H. 51, I (I935). 

Als Folge des Saatgutgesetzes treter~ IIeue wich- 
tige Aufgaben an die Echtheitsprtifungen yon 
Soften heran. Die tangj~ihrigen Erfahruilgeil der 
Sorteliregisterstellen ffir Weizen an der Biologi- 
schen Reichsanstalt in BerIin werden daher in vor- 
liegender Arbeit zusammenfassend dargestellt, um 
den Samenkontrollstationen und andereli Stellen 
Material an die Hand zu geben. Im allgemeinen 
TeiI erfahren die einzeIIIen Gesichtspunkte eilie 
eingehende Besprechung. Zun~chst ist die Beur- 
teilung des Kornes sowie in der Kornprobe vorge- 
fundener Spelzen yon Wichtigkeit, wobei die 
Phenolprobe immer mehr an Bedeutung gewinilt. 
Letztere ruff auch in der Keimgeschwindigkeit 
sortentypische Unterschiede hervor, die in dem 
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A b s c h n i t t  fiber den K e i m v e r l a u f  geschi lder t  wer- 
den. We i t e r e  A n h a l t s p u l l k t e  lassen sick d a n n  an  
den  M e r k m M e n  des Keiml ings  und  der  Ke impf l anze  
gewinnen.  Die U n t e r s c h e i d u n g  yon  Sommer-  und 
W i n t e r w e i z e n  is t  im T r e i b h a u s  d u t c h  A n z u c h t  u n t e r  
V e r w e n d u n g  zus~Ltzlicher B e l i c h t u n g  verhXltnis-  
m~Big e infach durchzuff ihren ,  da  die W i n t e r -  
we izensor t en  n n t e r  diesen B e d i n g u n g e n  n i ch t  
schossen.  A u c h  in der  En twick lungsgeschwind ig -  
ke i t  sowie in den  A h r e n m e r k m M e n  lassen sich im 
T r e i b h a u s v e r s u c h  U n t e r s c h i e d e  fests te l len.  Ver-  
s ch i edenhe i t en  in der  F luoreszenz  der  e inze lnen  
Pf !anzen te i l e  k g n n e n  ebenfa l ls  wert~/olle Hinweise  
liefern. Soll W i n t e r w e i z e n  zur  Ech the i t spr t~fung  
im T r e i b h a u s  angezogen  werden,  so is t  dem K53te- 
bedt i r fnis  besondere  A u f m e r k s a m k e i t  zuzuwenden .  
I m  speziel len Teil werden  ftir jede  der  zum  Saat -  
g u t h a n d e l  zugelassenen  oder  bed i ng t  zugelassenen  
Sor ten  die haupts~Lchlichsten Merkmale  in fiber- 
s ich t l icher  \u  zusammenges te l l t .  Hackbartl~. 

Methoden zur quantitativen Bestimmung yon Alka- 
Ioiden. Von M . I .  S lV I IRNOWA und G. N. 
S E R B I N A .  T r u d y  prikl .  Bot.  i pr. I I I  Physiol . ,  
B iochem.  a. Ana t .  of P l a n t s  N r  5, 3o9 u. engl. 
Z u s a m m e n f a s s u n g  314 (z934) [Russischl .  

Es  h a n d e l t  s ich u m  M e t h o d e n  zur  U n t e r s u c h u n g  
des Alka lo idgeha l t e s  yon  Lup inen .  B i she r  wurde  
die Auslese  m i t  Hi l fe  der  F a r b r e a k t i o n  nach  
N. N. h v x N o w  u n d  F r a u  M. I. SNIRNOW durch-  
gefi ihr t .  Doch  m a c h t e  sich m i t  d e m  F o r t s c h r e i t e n  
de r  Z u c h t a r b e i t  das  Bedt i r fn is  n a c h  genaue ren  
q u a n t i t a t i v e n  M e t h o d e n  f~r sebr  k le ine  Mengen  
gel tend.  E i n e  solche is t  die n e p h e l o m e t r i s c h e  
Me thode  bei  FS~llung des Alka lo ids  mi t t e l s  Kiesel- 
W o l f r a m s g u r e  oder  Phosphor -Wol f r amsXure  u n d  
Messung des Niederschlages  in  e iner  cap i l l a r enR6hre  
n a c h  Zent r i fug ie rung .  Die Me thode  l iefer t  sehr  
gu te  u n d  genaue  R e s u l t a t e  und  e ignet  sich ftir 
M a s s e n u n t e r s u c h u n g e n .  Z u r  Ana lyse  s ind o, 3 bis 
I g L u p i n e n m e h l  erforderl ich.  Die Ergebn i s se  
fa l len m i t  denen  der  Me t hode  MAcH-Lv:D~RLZ fast  
genau  zusammen .  H. v. Rathlef (Sangerhausen) .  

Zur Frage der'Bestimmung des prozentualen Faser- 
gehaites im Stengei des Langleines mittels anato- 
mischer Methoden. Von "vV. A. JABL01KOVA. 
Bot.  Z. 20, 136 u. dtsch.  Z u s a m m e n f a s s u n g  143 
(I935) [Russisch].  

Zwischen  deln p r o z e n t u a l e n  Anfal l  von  Fase r  
und  de r  S tengeld icke  b e s t e h t  ein b e s t i m m t e s  u n d  
erbl iches  Verh~l tn is .  Die B e s t i m m u n g  sowohl des 
r e l a t iveu  win des abso lu t en  Fase rgeha l t es  l~[Jt s ich 
a m  g e n a u e s t e n  in  dem  Sek to r  des S tenge tquer -  
s chn i t t e s  ausft~hren, der  yon  den  B l a t t s p u r e n  de r  
be iden  n'~Lchtsh6heren BlOtter  beg renz t  i s t  und  de r  
B l a t t s p u r  des u n m i t t e l b a r  gegen t ibe r s t ehenden  
B la t t e s  gegenfiberl iegt .  H ie r  lXBt sich die Grenze  
yon  X y l e m  u n d  M a r k  in de r  o b j e k t i v s t e n  Weise  
b e s t i m m e n ,  woran  die b i sher igen  A r b e i t e n  dieser 
A r t  i m m e r  k r a n k t e n .  Das  Verh~l tn i s  tier Fl~Lchen, 
die in  d iesem Sek to r  yon  den  B a s t f a s e r n  u n d  d e m  
sekundXren  X y l e m  e i n g e n o m m e n  werden,  g ib t  eine 
Vors te l lung  yon  d e m  Fas e r geha l t  der  b e t r e f f e n d e n  
Pf lanze.  D a m i t  i s t  eine verh~ltnism~LBig e infache  
Methode  de r  F a s e r b e s t i m m u n g  an  E inze lp f l anzen  
und ein g a n g b a r e r  ~Veg ftir die Auslese au f  G r u n d  
de r  W 'e r t e igenscha f t smerkma le  de r  E inze lpf lanze  
gegeben,  i n d e m  die F15,chen der  erw~Lhnten Stengel-  
e l e m e n t e  auf  ze iehner i schem W e r e  f e s tgeha l t en  u n d  
d a n a c h  gemessen  werden.  Die  e r forder l ichen  
F o r m e l n  ftir die B e r e c h n u n g  u n d  die n6 t igen  Nor-  

r ek t i onen  sind gegeben und  abgele i te t .  [h re  
W i e d e r g a b e  wfirde den  R a h m e n  des Refe ra tes  
t ibers teigen,  v. Rathlef ( Sangerhausen). 

A new type of insulated greenhouse heated and 
lighted by Mazda lamps. (Eine neue  isol ier te  Glas-  
hausa r t ,  die d u r c h  lVIazda-Lampen behe iz t  und 
isol ier t  wird.) Von  J. M. A R T H U R  and  L. C. 
P O R T E R .  (Incandesce~t Lamp Dep. of the Gen. 
Electr. Comp., Nela Park, Cleveland.) Contr ib .  
Boyce  T h o m p s o n  Ins t .  7, I31 (I935). 

Das  neue Glashaus  s te l l t  ein gu t  isoliertes Ge- 
wgchshaus  dar.  Die  Wfinde s ind aus  doppe l t en  
S t a h l p l a t t e n ,  dazwischen  be f inden  sich Sagespgne.  
Das  D a c h  is t  n u t  zum Teil  aus Glas  hergeste l l t ,  
und zwar  is t  d a r a u f  geachte t ,  d ab  jene  Pa r t i en ,  
welche im Laufe  d e s  Tages die me i s t en  Sonnen-  
s t r a h l e n  empfangen ,  l i ch tdurchlgss ig  sind. Nach  
den  gle ichen G e s i c h t s p u n k t e n  sind auch  F e n s t e r  
angeordne t .  Die M a z d a - L a m p e n  geben  n i c h t  n u r  
L i c h t  her,  sonde rn  sie s ind auch  d u r c h  nine be- 
t r a ch t l i che  XYgimest rah tung ausgezeichnet .  Die  
Versuche  lehren,  dab  eine nS.chtliche Zusatz-  
b e l e u c h t u n g  von  4 S t u n d e n  geniigt ,  n m  die P f l an -  
zen in e inen E n t w i c k l u n g s z u s t a n d  zu verse tzen ,  
win er normale rweise  ers t  im Mgrz u n d  Apr i l  er- 
r e ich t  wird. I n  den  W i n t e r m o n a t e n  N o v e m b e r  bis 
F e b r u a r  is t  dieser  Z u s a t z b e l e u c h t u n g  nine weit-  
gehende  wi r t schaf t l i che  B e d e u t u n g  zuzusprechen .  
Es  werden  5oo W a t t - L a m p e n  ve rwende t ,  u n d  zwar  
meis t  4 Sttick. Der  tggl iche  S t r o m v e r b r a n e h  be- 
t r a g t  n u r  i8  kWh,  u n d  die K o s t e n  be lau fen  sick 
n u r  auf  36 cents  je Tag. Als Ver suchsp f l anzen  
d ienen  Begonien,  Fuchs ien ,  Calceolaria,  Senecio, 
L a t h y r u s  u n d  Fagopyrum escwlentum. An be- 
sonders  wolkigen Tagen  is t  Mlerdings m a n c h m a l  
eine e twas  lgngere Z u s a t z b e l e u c h t u n g  zu wghlen.  

Niethammer (Prag). o o 

Die Beschleunigung des Mutationsprozesses in ru- 
henden Samen unter dent Einflusse yon Temperatur- 
steigerungeno Von P. K. SHKVARNIKOVund  ~'L S. 
N A V A S H I N .  Biol. Z. 4, H. I, 25 u. engl. Zu- 
s a m m e n f a s s u n g  38 (z935) [Russisch].  

Versuche  zeigten,  dab  T e m p e r a t u r s t e i g e r u n g  auf  
r u h e n d e  Sa lnen  im gleiehen S inne  wirkt ,  win tange 
A u f b e w a h r u n g .  2ot~igige E r w g r m u n g  auf  5 4 - - 5 5  ~ 
der  S a m e n  von  Crepis tee~orum f t ihr te  zu groger  
L e t a l i t g t  der  Sgmlinge und  zah l re ichen  Trans loka -  
t i onen  im C h r o m o s o m e n a p p a r a t .  Die  gleichen l~;r- 
s che innngen  m a c h t e n  sich n a c h  m e h r j g h r i g e r  Auf-  
b e w a h r u n g  des Samens  b e m e r k b a r .  I n s b e s o n d e r e  
is t  j a  die V e r m i n d e r u n g  der  KeimfgLhigkeit und  die 
D e f o r m a t i o n  tier Ke iml inge  aus  l~nger  a u f b e w a h r -  
tern  S a a t g u t  b e k a n n t .  Aus diesen T a t s a c h e n w i r d  
geschlossen,  dab  m a n  den  Prozel3 der  M u t a t i o n  in 
e rs te r  Linie  aus  phys ika l i s chen  Gesetzm~LBigkeiten 
he raus  erklXren miisse. E r  s tehe  in engem Zu- 
s a m m e n h a n g e  z u m  Stoffwechsel ,  de r  s t a r k  yon  
F e u c h t i g k e i t  n n d  W ~ r m e  abh~ng ig  ist. - -  Die 
Arbe i t  b r i n g t  einiges Zahlen-  u n d  B i ldma te r i a l  zu die- 
sen P r o b l e m e n  und  verweis t  ~uf ihre  groBe Bedeu-  
t u n g  einersei ts  ftir den  p r a k t i s c h e n  Pf lanzenz t ieh te r ,  
der  d n r c h  W~Lrmeeinfltisse au f  verh~tl tnism~lJig 
e infache  ~reise  neue  F o r m e n  erzeugen  k6nne ,  an-  
dererse i ts  abe r  auf  die ges te iger te  B e d e u t u n g  der  
r i ch t igen  L a g e r u n g s t e m p e r a t u r  des Saa tgu tes .  
Diese k 6 n n e n  n a c h  Verf.s  F e s t s t e l l u n g e n  d u r c h  
Z u s a m m e n t r e t e n  yon  VV~trme- u n d  Feuch t igke i t s -  
w i r k u n g e n  in  se iner  gene t i s chen  S t r u k t u r  und 
d a m i t  s e m e m  W~erte e inschne idend  v e r ~ n d e r t  
werden,  v. Rathlef (Sangerhausen) .  
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