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hohen Verh~l tnis  des Heues  zur  gr i inen Masse 
hervor ,  welches m e h r  als doppe l t  so grol3 wie 
be im  ers ten  Schn i t t  ist.  Ahnl iche  Verh/i l tnisse 
haben  wir  bei  den gepr i i f ten  N a c h k o m m e n -  
schaf ten  fests te l len k6nnen.  Alle diese Zahlen  
zeigen, dab  wir  be im zwei ten Schni t te  mi t  n ich t  
no rma l  en twicke l ten  Pf lanzen zu tun  ba t t en ,  und  
dies e rk l~r t  das  merkwfi rd ige  Verhal ten ,  welches 
wir  oben kennen gelernt  haben.  Sie un te r r i ch t en  
uns n ich t  weniger  fiber den grogen Einf lng  der  
/iuBeren F a k t o r e n  auf  den B la t tve r lu s t ,  welche 
un te r  Umst / inden  die W i r k u n g  der  e rb l ichen An-  
lagen voUkommen aufheben k6nnen.  

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

I m  J a h r e  1934/35 wurden  Popu la t ionen  und  
Nachkommenscha f t en  sowie mehre re  Rotk lee -  
herkf inf te  auf  B l a t t v e r l u s t  un te r such t .  Es  
s te l l te  sich Iolgendes he raus :  

I .  Der  B l a t t v e r l u s t  e inzelner  Pf lanzen is t  

e iner  grol3en Variabil i t~it  unterworfen.  Die  
Pr t i fung der  Nachkommenscha f f en  zeigte,  dab  
die Anlage  ffir ger ingen oder  groBen B l a t t -  
ver lus t  erbl icher  N a t u r  ist,  und  zwar  scheint  
diejenige ftir ger ingen B la t t ve r l u s t  d o m i n a n t e n  
Cha rak te r  zu besitzen.  

2. Verschiedene Herkf inf te  von rum~tnischem 
Ro tk l ee  wiesen groBe Unte r sch iede  (his zu 98 %) 
im B la t t ve r l u s t  auf. 

3. Der  zweite Schn i t t  der  geprt i f ten Nach-  
kommenscha f t en  und  Herkf inf te  verh ie l t  s ich 
hins icht l ich  des B la t tve r lu s t e s  ganz anders  als 
der  ers te  Schni t t .  Die groge Variabil i t~it  dieses 
le tz ten  ve r schwand  be im zwei ten  Schni t te .  Dies 
Verha l t en  des zweiten Schni t tes  is t  auf die 
grol3e Dfirre des Sommers  1935 zurf ickzufi ihren 
u n d  beweist ,  dab  ~uBere k l imat i sche  F a k t o r e n  
die erbl iche Anlage  des B la t tve r lus t e s  u n t e r  
Umst~tnden vo l lkommen  verdecken  k6nnen.  

REFERATE. 
Allgemeines, Genefik, Cytologie, 

Physiologie. 
Der genetische Artbegriff. Von IVL J. SIRKS. 
Vakbl. Biolog. 16, 199 (1935) [HolI~ndisch]. 

Die Ansiehten yon LF, I~MAXN fiber die isogene 
Einhei t  als Basis ffir die Systemat ik  und die An- 
sichten yon HAGEDOOR~ fiber dasselbe Problem 
werden zurtickgewiesen. Verf. sieht in der Cyto- 
genetik den einzigen WeB, nm zu einer sch/~rferen 
Definition des Artbegriffes zu kommen. Er  schlieBt 
sich hierbei an die Untersuchungen yon GOOD- 
SPEED fiber Nicotiana und von BABCOCK fiber 
Crepis an. - -  Der Begriff Ar t  kann dann auf Indi-  
viduen angewendet werden (Pfianzen oder Tiere), 
deren Chromosomengarnitur ausbalanciert  ist, so 
dab die Reduktionstei lnng normal verlguft und bei 
einer Anzahl yon 2 • Antosomen in der Diplo- 
phase jeder Teil der Haploidphase • Au~osomen 
empfgngt.  - -  Dann wfirden alle Individuen zu der- 
selben Ar t  geh6ren, welche in morphologischer 
Hinsicht  eine gleiche Chromosomengarnitur be- 
sitzen und deren Reduktionsteilungen keine anor- 
male Erscheinungen zeigt. Die Ar t  wXre dann 
eine Einhei t  auf Grund ihrer Zusammensetzung 
der Chromosomen; sie kann einen Komplex bilden 
yon Unterarten,  auf Grund yon plasmatischen 
Unterschieden und Komplexe yon Varietgten auf 
Grund yon Unterschieden in den Genen. Der Be- 
gril l  Hybr ide  wird angewendet auf Individnen,  
deren Chromosomenbestand nicht  ausbalanciert  
ist, so dab bei der  Reduktionstei lung Unregel- 
m~tl3igkeiten entstehen und nicht  alle hap!oiden 
Phasen die gleiche Chromosomengarnitur besitzen. 
Die morphologische ]3eschreibung eines Hybr iden  
wird immer zur Kr i t ik  Veranlassung geben durch 
die groBe Labi l i tg t  und durch die geographische 
und zeitliche Vergnderlichkei~c. Den Begriff Klon 
will Verf. a u f  Hybr iden  anwenden, welche dutch 
ungeschlechtliche Vermehrung eine scheinbare 

Stabi l i tgt  erreicht  haben und deswegen morpho- 
logisch doch scharf umschrieben werden k6nnen. 

G. C. Hirsch (Utrecht). ~ ~ 

iJber den Rezessivenausfall in den Kreuzungen ge- 
wisser blau- und weiSblflhender Leinsippen. il .  Von 
H. K A P P E R T .  (Inst. f.  Vererbungs- u. Z~chtungs- 
forsch., Univ. Berlin.) Z. indukt.  Abstammgslehre 
70, 73 (1935). 

In  einer friiheren Arbei t  (Z. indukt.  Abstammgs-  
lehre 53) hat te  Verf. bereits tiber den Ausfall von 
Recessiven in Kreuzungen yon weiBbliihendem 
Lein mi t  bes t immten blaublfihenden Rassen be- 
richter.  Dieser Ausfall, der sich nicht  nur auf die 
homozygoten weil3en, sondern auch auf die hetero- 
zygoten blauen Individuen erstreckt,  konnte durch 
weitere sehr umfangreiche Versuche best~tigt  
werden. Bin Ausfall durch nicht lebensfghige Z y -  
goten scheidet aus, da Laube Samen nicht gefunden 
wurden. Dagegen konnte durch Rfiekkreuzungen 
eine geringere Bildung weiblieher Gonen rail  d e m  
Weil3faktor nachgewiesen werden. Entwicklungs- 
physiologische Untersuchungen zeigten, dab nicht  
nut  zufgllige ~uBere Bedingungen, sondern auch die 
genetische Konstitu• der Zellen darfiber ent- 
scheiden, welche der vorhandenen Archesporzellen 
den Embryosack bildet.  Die H6he des Defizits an 
Recessivenausfall schwankt in den Nachkommen- 
schaften. Selektionsversnche nach hohem und 
niedrigem Reeessivenausfall ba t ten  Erfolg, wenn 
auch im allgemeinen eine Regression znm Popula- 
t ionsmittel  eintrat .  Verf. n immt f fir die St6rungen 
mehrere kumulat iv  wirkende Fak to ren  an; eine 
plasmatisChe Bedingtheit  scheidet aus, da  die 
St6rungsgene auch in andere Sippen fiberffihrt 
werden konnten. Die SL6rungsgene sind nicht  auf 
dem Gen ffir wei/3e Blfitenfarbe gekoppelt.  Bach  
den ausgeffihrten Experimenten ist  es wahrschein- 
lieh, dab der Ausfall den Gonen mit  dem ~vVeiB- 
faktor  dutch die genefische Konst i tut ion der 
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Mntterpflanze bedingt ist. Hierdurch wird ein 
neuer 3. Typus ffir Gonenelimination festgestellt, 
neben dem Oenothera-Typus, wo die Gonenelimi- 
nat ion durch die Konsti tut ion der Gen-e selbst 
bedingt wird and dem Zea-Typus, wo die F6rderung 
bestimmter Gonen yon der Anwesenheit bestimmter 
Gene in der Gone selbst und in dem Griffel abhgngt. 

Kuckuck (Mfincheberg, Mark). 

On the possibility of cross-over percentages over 50. 
(Uber die M6glichkeit eines mehr als 5oprozen- 
tiger/Austauscbes.) Von O. WINGE.  C. r. Tray. 
Labor. Carlsberg, S6r. physiol, i l ,  59 (1935). 

Die Frage, ob eine Austauschfghigkeit VOli mehr 
als 5 ~ % zwischen 2 Genen eines Chromosoms vor- 
kommen kann, ist in bezug auf die Entscheidung 
yon Interesse, ob Stficke des ganzen Chromosoms 
ausgetauscht werden oder ob der Austausch nu t  
zwischen 2 Spalthglften der beiden, zu einem Paar 
geh6renden Chromosomen erfolgen kann. Da im 
letzten Fall selbst bet einem Austausch in jeder 
Keimzelle immer 2 Chromatiden unverandert  blei- 
ben mfissen, dfirfte der aus dem Keimzellverhgltnis 
ermittelte Austauschwert nicht fiber den Wert  5 ~ 
hinausgehen. Nun besteht aber die M6glichkeit, 
dab auch beim Austausch yon Stricken des ganzen 
Chromosoms der Grenzwert ffir den Austausch 
5 o% betr~gt, und zwar als Folge des d0ppelten 
Austausches. Wenn A yon B mit der Hgufigkeit 
a %, B yon C mit der t-I~tufigkeit b % getrennt 
wird, so ist der Austausch zwischen A und C 
= a  + b - - 2 a b ,  wobei ab  die H/~ufigkeit des 
doppelten Austausches angibt. Wie groB a oder b 
in einem solchen Falle auch angenommen wtirde, 
der Wert  a + b - -  2 a b wfirde hie gr6Ber als o, 5 
werden k6nnen. Nnr unter  der t3edingung, dab 
ein Bruch des Chromosons zwischen 2 Punk t en  
einen weiteren Bruch in gr6gerem oder geringerem 
Abstand verhindert oder erschwert, kann, wie 
Verf. rechnerisch ablei*et, ein gewisses Uber- 
schreiten des Grenzwertes, 5o%, vorkommen. 

Kappert (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Hybridism in Musa. I. Somatic cytology of certain 
Jamaican seedlings. (Bas ta rd ie rung  i n  der  Ga t -  
tung Musa. I. Somatische Cytologic v0n einigen 
Jamaica-Stkmlingen.) Won L. N. H. L A R T E R .  
(Dep, of Agricult., Jamaica.) J. Genet. 31, 297 
(1935). �9 

Die Basis-Chromosomenzahl der Gattung Musa 
ist I I. Die sterilen el3baren Bananen sind triploid 
2 n = 33. Aus der Kreuzung der Sorten Gros 
Michel • Robusta wurden 15 F1-S~mlinge er- 
halten, die cytologisch geprfift wurden. Die Eltern 
sind triploid. 14 der_F1-Sgmlinge waren tetraploid 
und nur  I triploid. Verf. n immt  an, dab die tetra- 
ploiden F1-Pflanzen aus der Verschmelzung yon 
triploiden Gros-Miehel-Eikernen und haploiden 
Robusta-Pollenkernen hervorgegangen sind. Rfick- 
kreuzung der F~-Pflanzen mit  dem m~tnnlichen 
Elter ergab eine Nachkommenschaft mit  somati- 
schen Chromosomenzahlen yon 32--44, worin tri- 
ploide, tetraploide und aneuploide Pflanzen ent- 
halten waren. Verf. n immt  hierffir Verschmelzung 
yon Eikernen mit  Chromosomenzahlen yon 21--33 
mit  haploiden Robusta-Pollenkernen an. Rfick- 
kreuzung der Fz-Pflanzen mit dem weiblichen Elter 
ergab triploide, tetraploide, pentaploide, eine 
heptaploide und aneuploide Pflanzen. Wahrschein- 
lich entstehen derartige S~tmlinge durch Ver- 

schmelzung yon triploiden oder diploideI1 Gros- 
Michel-Eikernen mit  Fl-Pollenkernen yon der 
Chromosomenzahl 11--22. Dieheptaploide Pflanze 
ging wahrscheinlich aus einem Eikern mit  doppel- 
tern Chromosomensatz (66) hervor. Das Fehlen 
best immter Polyploidstufen wird anf Selektion 
durch verschiedenes Pollenschlauchwachstum zu- 
rtickgeffihrt. Die einzige F~-Pflanze enthielt 34 
somatische Chromosomen, sic erwies sich damit als 
alleuploid. Gleichzeitig mit  den cytologischen 
Untersuchungen wurden Pollenmessungen dnrch- 
geftihrt. Stubbe (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

0ber' die inneren Ursachen der Kiilteresistenz der 
Pflanzen. V o n  "W. K E S S L E R .  (Botan. Inst., 
Univ.. Leipzig.) Planta  (Berl.)24, 312 (I935). 

Die Frage, wovon die Frosth~rte bzw. die 
T6tungstemperatnr bei Einwirkung niederer Tem- 
peraturen abh~ngt, lXi3t sich leichter durch Ver- 
gleich yon Individuen der gleichen Rasse nach 
verscbiedener Vorbehandltmg durchffihren als 
wenn man verschieden frostbest~ndige Arten ver- 
wenden wfirde. Es ist bekannt,  dab im Herbst mi~ 
dem Eint r i t t  niederer Temperatnren die Frosth~rte 
steigt und d a b  man das auch kfinstlich durch 
K~iltewirknng erzielen kann. Es zeigt sich, dab 
dabei Temperaturen um oder unter o ~ die IlOCh 
niche t6tend wirken, besonders wirksam sind. So- 
wohl bet Pflanzen (gearbeitet wurde mit  je einer 
Saxifrage-, Sempervivum- und Hedera-Art), die den 
natfirlichen Weehsel der FrosLresistenz im Jahres- 
lauf aufwiesen, wie bet kfinstlich dutch K~Itewir- 
kung resistent gemachten, wurde gefunden, dab 
die Kurven ffir K/iltewiderstandsfghigkeit einer- 
seits, Wasserseoffionenkonzentration bzw. osmo- 
tischem Wert einander weitgehend entsprechen. 
Mit abnehmender Aciditgt bzw. zunehmendem 
osmotischem Wert steigt die Fr0sth~rte. Dies 
k6nnte die alte Theorie bestXtigen, dab jene beiden 
Faktoren die Frosth~rte bestimmten. Aber ge- 
wisse Unstimmigkeiten wiesen darauf bin, dab ein 
derartiger kausaler Zusammenhang nicht bestehen 
kann, h6chstens eine freilich oil weitgehende Par- 
allelitgt. Dutch krinstliche Ver~nderung der 
Wasserstoffionenkonzentration bzw. des osmoti- 
schen Wertes war keine entsprechende Xnderung 
der Frosthgrte zu erzielen Dagegen vergn6ert slch 
diese sofort, wenn man Narkotiea einwirken IgBt, 
obgleich jene beiden Faktoren ziemlich konstant  
bleiben. Die Suche nach einer anderen mel3baren 
Eigenschaft, die sich entsprechend der Frosth~rte 
~ndert, wurde erleichtert durch die Beobachtung, 
dab mit  fortschreitender Entwicklung, ja sogar 
eintretender Entwicklungsbereitschaft, die Frost- 
hgrte rasch abnimmt.  Dieser Vorgang ist nur  in 
den ersten Entwicklungsstadien reversibel, d .h .  
durch KglteeinfluB kann dann noch die ursprfing- 
liche Frosthgrte neuerdings erzielt werden, spgter 
nicht mehr, Die Resistenz steht also in enger Be- 
ziehung zurWinter ruhe  der Pflanzen. In  verschie- 
denen Entwicklungsstadien bzw. bet verschiedener 
tEntwicklungsbereitschaft ist nun  die Viskosit~it 
des Plasmas verschieden. Es konnte nun  durch 
Versnche gezeigt werden, dab das Protoplasma in 
den Zellen k~tlteresistenterer Pflanzen visk6ser nnd 
wahrscheinlich auch spezifisch schwerer ist (letz- 
teres bet Saxifraga sicher nachgewiesen) als in 
jenen weniger resistenter, Damit  ist nicht gesagt, 
dab die Plasmaviskosit~t die Frosth/irte direkt 
bedingt, aber doch wahrscheinlich gemacht, dab 
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Eigenschaften des Protoplasmas selbst, wohl seiner 
Feinstruktur,  den Grad der Frosth~rte bestimmen, 
nicht irgendwelche physikalisch-chemisehen Eigen- 
schaften des Zellsaftes. Es wird versucht, die 
eigenen ]3efunde und die Ergebnisse I l j i n s  fiber 
den K~ltetod der Pflanzenzellen, vor allem fiber 
die Wichtigkeit  der Geschwindigkeit des Auftauens, 
kolloidchemisch zu erkl~ren, wobei der Hydrata-  
tionsgrad, der wohl sicher auch die Viskosit~t be- 
st immt, in erster Linie zu berficksiehtigen ist. 

Schmucker (G6ttingen). o o 

Spezielle Pfianzenziichtung. 

0ber Artkreuzungen bet der Kartoffel und ihre 
Bedeutung for die praktische Kartoffelziichtung. 
Von K. O. MI~LLER. Angew. Bot. 17, 253 (1935). 

Verf. referiert die vorliegende Literatur  fiber die 
M6glichkeiten der Artkreuzungen bei der t(artoffel. 
Die verschiedenen Untersektionen der Sektio 
Tuberarium in der Gattung Solarium werden be- 
sprochen. Die gr6Bte Bedeutung haben die Unter- 
suchungen fiber die Untersektio Tuberosa. Die 
Kreuzbarkeit  yon Solanum tuberosum mit anderen 
kult ivierten u n d  nicht kult ivierten Arten wird in 
einem Schema dargestellt. Die Chromosomenver- 
h~Lltnisse der einzelnen Arten werden angegeben. 
Anschliel3end werden einige Zuchtziele bei der Kar- 
toffel, die vielleicht durch Artkreuzungen erreichbar 
sind, besprochen. I. Die Zfichtung phytophthora-  
widerstandsf~higer Kartoffeln. Als Ausgangsma- 
terial kommen in Frage: Solanum demissum, anti- 
povizcii, a]uscoense, vallis Mexici, bulbocastanum 
und coyoacanum. Wie sich die verschiedenen Rassen 
der Phytophthora infestans auf diesen Arten ver- 
halten, ist aUerdings noch nicht bei allen Arten 
festgestellt. 2. Zfichtung frostharter Kartoffeln. 
Als Ausgangsmaterial kommen in Frage: Solarium 
acaule, Bukasovii, Commersonii, curtilobum, Ju-  
zepczukii und aianhuiri. 3. Zfichtung dfirreresisten- 
ter Kartoffeln. Als Ausgangsmaterial kommen in 
Frage:  Solarium medians und Solanum Vavilovii. 
4. Zfichtung abbauwiderstandsf~higer Kartoffeln. 
Anscheinend befinden sich unter  den Nachkommen 
des SW-Stammes Sorten, die gegen Viren tolerant 
oder widerstandsf~hig sind. Nach russischen An- 
gaben kommt als Ausgangsmaterial in Frage: Sola- 
hum Rybinii. 5. Einffihrung neuer Ertragsgene in 
die europ~ische Kartoffel. Diese Arbeit wird er- 
schwert durch die Tatsache, dab die meisten sfid- 
amerikanischen Formen Kurztagtypen sind. Nach 
Angaben russischer Autoren soil aber eine wesent- 
liche Steigerung der StXrkeertrage m6glich sein. 
Verf. weist dann darauf hin, dab die Bedeutung 
dieses sfidamerikanischen Kartoffelmaterials ffir die 
russischen Arbeiten eine wesentlich gr6Bere Bedeu- 
tung hat  als ffir die unseren, da die Russen Kar- 
toffeln ffir klimatisch sehr verschiedene Gebiete 
zfichten, wXhrend das deutsche Anbaugebiet ein 
relativ einheitliches Klimagebiet darstellt, ffir das 
weitgehend angepaBte Soften bereits vorhanden 
sind. Schick (Mfineheberg, Mark). 

Die wildwachsenden Verwandten der kultivierten 
Weizen in Armenien. Von M. (2-. TUMANJAN. 
Z. Zfichtg A 20, 352 (1935). 

Mit vorliegender Mitteilung erf~.hrt das bekannte 
Areal des wilden Emmers, Triticum dicoccoides 
(Pal~tstina, Syrien und Persien) eine bemerkens- 
werte ]?:rweiterung durch die Auffindung dieser Art  

in Armenien. Sie bildet dort ausgedehnte Bestgnde 
auf den Vorgebirgen zwischen i2oo--15oo m, viel- 
fach in Gesellschaft mit  Tr. aegilopoides und Tr. 
Thaoudar, Secale monlanum, S. Vavilovi und ver- 
schiedenen Aegilops- und Agropyrum-Arten. Die 
Fundorte liegen im allgemeinen auf den Gebirgs- 
hgngen nord6stlich der Araxebene, etwa zwischen 
den St~dten Eriwan und Nachitschewan. Wahr- 
scheinlich erstreckt sich das Vorkommen jedoch 
auch auf 6kologisch gleichwertige Standorte be- 
nachbarter Teile der Tfirkei und Nordpersiens. Der 
Formenreiehtum der neuen Funde ist betrXchtlich, 
doch lassen sie sich durch eine ganze Merkmal- 
gruppe als selbstXndiges Ganzes dem pal~stinisch- 
syrischen Formenkreis gegenfiberstellen. Sowohl 
Emmer  wie Einkorn zeigt weiB- und rotXhrige, 
glatt- und h6ckerigspelzige Formen, Einkorn auBer- 
dem solche mit  sehwarzen und rauchgrauen ~hren,  
kurzgrannige, grfink6rnige Typen usw. Die ge- 
fundenen Formen sind in Form eines Bestimmungs- 
schlfissels fibersichtlich zusammengestellt, v. Berg. 

La suscettibilit~ del frumento ,,Mentana mutico" 
alia malat t ia .  Golpe Bianca", (Die Anf~11igkeit der 
Sorte ,,Mentana mutico" gegen die Krankheit  
,,Weil3er Brand" [WeiBXhrigkeit J. Von G. POL- 
LACCI. Atfi Ist. bot. ecc. Pavia, IV. s. 6, 3I I  
(1935). 

Die Sorte Mentana mutico ents tammt einer Kreu- 
zung Akagomughi • (Rieti • Wilhelmina tarwe) 
und ist in vielen Gegenden Italiens in letzter Zeit 
krank geworden. Es handelt sich um Gibberella 
Saubi netii (Mont.) Saec., ein Pilz, der wesentlieh 
an der FuBkrankheit des Weizens beteiligt ist. Es 
dfirfte, wie Verf. meint, durch Auslese eine wider- 
standsf~thige Form geschaffen werden k6nnen. Eine 
Beizung mit Upsulum oder Dip Dust  scheint eben- 
falls nfitzlich zu sein. W.v.  Wettstein. 

Inheritance of cold resistance in winter wheat, with 
preliminary studies on the technic of artificial 
freezing tests. (Die Vererbung der Winterfestigkeit  
beim Winterweizen mit  Untersuehungen fiber die 
Tcehnik kfinstlicher Gefrierversuche.) Von W. 
W. WORZELLA.  (Purdue Univ. Agricult. Exp. 
Star., Lafayette.) J. agricu.l.t. Res. 50, 625 (1935). 

Verf. gibt zun~chst eine Ubersicht fiber die Lite- 
ratur  und kommt zu dem Ergebnis, dab es f fir 
genetische Untersuchungen notwendig ist, eine 
ganz best immte Methode der Gefrierversuche an- 
zuwenden, um vergleichbare Ergebnisse zu er- 
halten. Er  prfifte daher zun~chst den EinfluB ver- 
schiedener Faktoren auf die Prfifungsergebnisse 
yon 3 Winterweizensorten, deren Frostwiderstands- 
f~higkeit sehr unterschiedlich und sehr genau be- 
kannt  ist. Er  stellte test, dab man recht gfinstige 
Ergebnisse bei Temperaturen von 2 2 ~  bei einer 
Einwirkungsdauer yon 8 Stunden erh/~lt. Ffir die 
Abh~rtung fand er gfinstig eine i5stfindige Ein- 
wirkung yon 34 ~ F. Ffir das Alter der SS~mlinge 
ermittelte er als besonders g/instig etwa 35 Tage. 
Die Feuchtigkeit  des Bodens fand er ohne wesent- 
lichen Einflug. Ffir seine Versuehe wurden alle 
Pflanzen 8 Stunden vor Beginn der Unter- 
suchungen gew~tssert. Die Schnelligkeit des Auf- 
tauens seheint ebenfalls ohne EinfluB, daher wurden 
bei allen nachfolgenden Versuchen die Pflanzen 
direkt aus den Gefrierkammern in das Gew~tchs- 
haus zum Auftauen gebracht. Die Genetik der 
WiderstandsfXhigkeit wurde studiert an der Kreu- 
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zung Poole • Minhardi. Die WiderstandsfS~higkeit 
wird in diesen Versuchen ausgedrtickt in Prozenten 
der bet der ailgegebenen Versuchsteehnik fiber- 
lebenden Pflailzen. Poole hat eine Winterfestigkeit 
yon etwa 24, Minhardi yon etwa 52. Die F 1 eine 
Winterfestigkeit yon 36,5, die F 2 yon etwa 34,5, 
in der F 8 finden sich Falnilien mit  einer Winter- 
festigkeit yon 1%7--46,7 . Es t r i t t  also deutlich 
Transgression Ilach der megativen Seite hin ein, 
w~thrend keine der Fa-Familien vollst~tndig die 
Widerstandsf~thigkeit des Minhardi erreicht. Irgend- 
welche Aussagen fiber die bet dieseil Versuchen 
wirksamen genetischen Faktoren lass en sich nicht 
machen. Schick (Mtincheberg, Mark). ~ ~ 

Inheritance of resistence to mildew, Erysiphe gra- 
minis hordei, in a cross between Hanna and Atlas 
barley. (Die Vererbung der Meltauwiderstands- 
fS~higkeit, Erysiphe graminis hordei, in einer Kreu- 
zung zwischen Hanna-  uild Atlasgerste.) Von 
F. N. BRIGGS. (California Agricult. Exp. Star., 
Imperial Valley a. Kear~ey Park.) J. agricult. 
IRes. 51, 245 (I935). 

Von den zur Kreuzung verwaildten Formen ise 
die Haiiilagerste widerstandsf~hig und die Atlas 
anf~llig gegeil Meltau. DiG Klassifizieruilg des Be- 
falls wurde auf Gruild voil Feldbeobachtungen vor- 
genommen; die F 2 uild F2-Ausz~hlungen zeigten 
eine monofaktorielle Aufspaltung; die Anf~tlligkeit 
ist dominant;  doch scheinen die heterozygoten 
Pflanzen weniger befallen zu werden als die homo- 
zygoten. Der Faktor ftir Anf~illigkeit-Widerstands- 
f~thigkeit wird unabh~ingig vererbt yon deilen ftir 
Zeiligkei~c und lange-kurze Basalborstenhaare, die 
in zwei verschiedenen Koppelungsgruppen liegen. 

Kuckuck (Mfiilcheberg). 

Some factors influencing the standing power of oats. 
(Uber einige die Standfestigkeit yon Haler beein- 
flussenden Faktoren.) Von G. DONALD. Scott. 
J. Agricult, 18, 34 (1935). 

In  Schottland wird der Zfichtung standfester 
Hafer groBe Aufmerksamkeit geschenkt. In  vor- 
liegender Arbeit wird der Einflug yon Boden, 
Witteruilg, Sorte, Saatzeit, Saatdichte, Aussieben 
des Saatgutes und Dtingung auf das Stand- 
verm6gen behandelt. In  Schottland lagern die 
Haler besoilders stark, wenn einer iilteilsiven 
Wachstumsperiode eine starke Regenzeit folgt. 
Die neueil dickstrohigei1, grogk6rnigen Hafersorten 
sind ziemlich gut standfest. Unter  dieseil sind die 
friihreifsten die standfestesten. Von elf neuen 
Soften werden :Ertrag, Frfihreife uild Stand- 
festigkeiL angefiihrk. Aus Saatzeitversuchen mit  
den Sorteil Potato uild Victory geht hervor, dab 
die am frtihesten ausges~ten Parzellen neben Frtih- 
reife und besserem Ertrag auch bessere Stand- 
festigkeit besitzen. Ein Versuch mit  uilausgesieb- 
tern und ausgesiebtem Saatgut bet Victory ergab 
bet ausgesiebtem Saatgnt einheitlicheren Bestaild, 
besseren Ertrag und gr6gere Staildfestigkeit. 
Dfinnere Saat war immer standfester als dichtere. 
In  Schottland wird Hafer oft auf umgebrochenen 
Wiesen gebaut, die viel wildeil WeiBklee enthalten 
hatten. Dtingungsversuehe auf solchen Feldern 
ergaben den h6chsten Ertrag und die beste Stand- 
festigkeit nach m~Biger Volldtiilgung. Zusammen- 
fassend erh~lt man den standfestesten Hafer nach 
einer gutumgepflfigten Wiese unter Verweildung 
frtihreifer, dickstrohiger grogk6rniger Sorteil bet 

verh~ltnism/iBig diinner Saat ausgesiebter K6rner 
und einer m~13igen Volldfingung. Oehler. 

Physiologic specialization in Puccinia coronata 
Avenae. (Physiologische Spezialisierung vonPucci- 
nia coronata Avenae.) Von B. PETURSON. (Div. 
of Botany, Exp. Farms Branch, De]). of Agricult., 
Ottawa, Ontario.) Sci. Agricult. 15, 806 (1935). 

Verf. ermittelte ill Canada i i  verschiedene 
Rassen des Haferkronenrostes. Einige traten all- 
jXhrlich regelm~il3ig auf, andere waren seltener zu 
finden. Z ur Feststellnng der Rassen diente das 
Standardsortiment voil Mu~P~tY, das in den 
meisten Sorten voil dem in Deutschland gebrSmch- 
lichen, zur gleichen Zeit yon F r e n z e l  aufgestellten 
Soriment abweicht. Es istdemVerf, beizupflichten, 
dab diese Diskrepanz bedauerlich ist; doch haben 
die deutschen Autoren keine Veranlassung, yon 
den bew~thrten Sorten FRENZELS abzugehen. 

Hassebrauk (Braunschweig). ~ ~ 

A research for factors determining winter hardiness 
in Alfalfa.  (Ein Versuch, einige Faktoreil zu be- 
stinlmen, die die Winterfestigkeit der Luzerne be- 
dingen.) Von C. R. M~EGEE. (Soils Sect., Michi- 
gan State Coll., East Lansing.) J. amer. Soc. Agro- 
nomy 27, 685 (1935). 

Wie bet alien den Winter  fiberdauernden Pflan- 
zen ist auch bei der Luzerne die Prtifung des Grades 
der WinterfestigkeiL zfichterisch yon grSBtem 
Interesse. UberlS~Bt man diese Prfifung der Natur, 
so k6nnen mancherlei unvorhergesehene Ereignisse 
die Sicherheit der Ergebnisse stark beeinflussen 
oder die Beobachtung auf Jahre hinausziehen. Des- 
halb ist die Suche nach indirekten Laboratoriums- 
methoden yon gr6Bter Wichtigkeit, mit  deren Hilfe 
dailn ein gr6geres Material verarbeitet werden 
kann, Verf. versuchte den Komplex ,,Winter- 
festigkeit" in verschiedene /3estandteile zu zer- 
legen und Beziehungen dieser Einzelfaktoren zu 
dem Gesamtkomplex festzustellen. Die Versuehe 
waren hinsichtlich der elektrischen Leitfghigkeit 
eiiles alkoholischen Auszuges yon Wurzelstticken 
erfolgreich. Die Wurzetstticke wurden einer mehr- 
sttiildigen Frosteinwirkung ausgeseezt und darauf 
der Umfang der Elektronenabgabe miL Hilfe einer 
Wheatstonescheil Briicke gemessen. Verwendet 
wurden eine bekannt  winterharte und eine sehr 
frostempfindliche Sorte yon Luzerne (Hardigan 
bzw. Arizona Common). Die Wurzeln der ersteren 
Sorte geben etwa 45 % weniger Elektroilen ab als 
die der letzteren. Die Resultate waren bet Proben, 
die zu verschiedener Zeit des Jahres und in mehre- 
ren Jahren entilommen waren, dieselben. Des- 
gleichen konnte ein Einflug yon Dtingungen ver- 
schiedener Art nicht nachgewiesen werden. Dem- 
nach scheint die elektrisehe Leitftthigkeit ein 
brauchbares Kriterium zur experimentellen Fest- 
stelluilg der Wiilterfestigkeit yon Luzerne zu sein. 
Keine Beziehungen zur Winterfestigkeit ergaben 
sich bet der Untersuchung der Quellung nild des 
Feuchtigkeitsgleichgewichts der kolloidaleI1 Sub- 
stanz, des Gefrierpunktes, der chemischen Zu- 
Sammensetzung, der Atmung, sowie des Aufstiegs 
und Abfalls des Wassergehaltes der Wurzeln von 
frostharten und frostempfindlichen Luzernepflan- 
zen. Hackbarth (Mtincheberg, Mark). 

Genetics of flower colour in Trifolium pratense L. 
I. Basic white colour (Factor c). (Gene~cisehe Unter- 
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suchuIlgen bei Trifolium praL. L. I. Der Grund- 
faktor ~fir weil3e Blfitenfarbe c.) Van R. D. WILLI-  
AMS. (Welsh Plant Breeding Slat., Aberystwyth.) 
J. Genet. 31, 431 (1935). 

Verf. konnte bisher beim Rotklee 4 Erbfaktoren 
Ifir die Ausbildung wei/3er Blfitenfarbe feststellen 
(cc, cycy,  cdcd, cpcp). Sie sind samtlich recessiv 
gegenfiber der normalen Blfitenfarbe. Der Faktorc  
ist epistatisch fiber ey unded ,  jedoch nicht fiber cp. 
Koppelungen zwisehen den einzelnen Farbfaktoren 
konnten nicht festgestellt werden. Dagegen be- 
steht aber eine Koppelung miL 35 % Allstausch 
zwischen c und den SterilitXtsallelen. 

I-Iackbarth (Mfincheberg). 

Interspeeifie and intergeneric hybrids in herbage 
grasses. I I .  Lolium pereune • L. temulentum. (Art- 
und Gattungsbastarde bei Futtergrasern. II. L. 
perenne • L. temulentum.) Van T. J. JENKIN.  
(Welsh 2Plant Breeding Slat., Aberystwyth.) J. 
Genet. 3|, 379 (1935). 

Die bereits frfiher einmal yam Verf. versuchte 
Kreuzung der beiden Lolium-Arten wurde erneut 
all einem gr6geren Material unternommen. Die 
I~2reuzungen wurden reziprok ausgeffihrt, und es 
ergaben sich groBe Unterschiede j e nachdem, welcher 
Elter ~ benutzt  warden war. Van der Kombination 
temulell tum • perenne wllrden bei einer Gesamt- 
zahl van 216 best~ubten Bliiten cur  2 Pflanzen 
erhalten, w~thrend die reziproke Kreuzung bei 
284 BestSmbungen 144 Bastarde lieferte. In  d e r F  1 
waren bei beiden Nreuzungen im allgemeinen die 
Eigenschaften van L, perenne dominant.  Ill der F2 
konnte festgestellt werden, dab die spezifischen 
Eigenschaften der zu den Kreuzungen benutzten 
perenne-St/imme wieder in Erscheinung traten. 

Hackbarth (Mfincheberg). 

Notes on the inheritance of quantitative characters 
in a cross between two varieties of garden pea(Pisum 
sativum L.). (Mitteilung iiber die Vererbung 
quant i ta t iver  Merkmale in einer Erbsenkreuzung.) 
Van S. CLAY. J. of Pomol. 13, 149 (1935)- 

Die Untersuchung der F2-Generation einer Nreu- 
zung zwischen 2 Erbsensorten, die sich in der 
Breite tier Hfilsen, der Samengr613e, dem Prozent- 
satz der zweiblfifigen Bltitenstiele, der Blfite und 
Reifezeit, sowie in der Intensi t~t  der Laubfarbe 
unterschieden, liel3 den Verf. vermuten, dab ffir 
die genannten Eigenschaften je ein Hauptfaktor  
verantwortlich zu machen ist. ~ul3ere Einflfisse, 
die llamentlich bei der Ausbildung der Samengr613e 
u n d  der Allsbildung van ein- oder mehrblfitigen 
Blfitenstielen eine Rolle spielen, k6nnen die Wir- 
kung dieser Faktoren beeinflussen. Sicher sind 
abet auch Nebenfaktoren in gr613erer Anzahl, mit  
geringer YVirkung des einzelnen, vorhanden, die 
den Effekt des Hauptfaktors modifizieren. Kor- 
relat2onen, die zwischen den gellannten Eigen- 
schaften nachzuweisen waren, dfirften nach dem 
Verf. wenigstens zum Tell auf Koppelung der 
Hauptfaktoren zurfickznftihren sein. 

Kappert (Bertin-Dahlem). ~ ~ 

A genetic analysis of the seed characters wrinkled, 
dimpled and smooth in Pisum. (Eine genetische 
Analyse der Samencharaktere runzlig, eingedrfickt 
und glatt bei Pisum.) Van J. W. HADFIELD and 
R. A. CALDER. (Plant Research Stat., Palmer- 
ston North, New Zealand.) J. agricult. Sci. 25, 
264 (1935). 

Die Oberflache der Erbsensamen kann entweder 
glatt, oder scharfkantig runzlig sein oder abet 
flaehe Eindriicke besitzen. Die bisherigen Er- 
kl~irungsversuche der erbliehen Zusammenh~nge 
befriedigen Verff. nicht, sie glauben vielmehr auf 
Grund ihrer Versuche annehmen zu mfissen, dab 
hier mehrere Allelenpaare eine Rolle spielen. , ,Ein- 
gedrfickt" wird durch die Gene L 1 oder L~ oder 
durch beide cur  hervorgerufen, wenll der Faktor  
Ifir glatt R vorhanden ist. Bei Anwesenheit van 
rr ist der Same jedoch rullzlig. Es sind also einer- 
sells die L-Faktoren epistatisch fiber R, anderer- 
sells aber hypostatisch gegenfiber r. Den beobach- 
teten Zahtenverhattnissen wird die Erklarung ge- 
recht. Ffir das wirkliche VerstS~ndnis der Vor- 
g~nge wird aber die Berficksichtigung anderer, die 
Ausbildung der Samen beeinflussender Faktoren, 
wie die Gr6BenverNiltnisse zwisehen Embryo u n d  
Samenschale, Wassergehalt des Embryo und 
Elastizit~t der Testa notwendig sein. Kappert. ~ ~ 

Studies on hybrid vigour in Phaseolus vulgaris (L.) 
Savi. Pt. I. Vigorous sizes and photoperiodie re- 
sponse of the F 1 plants. (Untersuehungen fiber 
I-Ieterosis bei Phaseolus vulgaris. I. Heterosis und 
photoperiodische Reaktion der Fz-Pfianzen.) Van 
E. MALINOWSKI.  (Inst. f. Genet., Skierniewice, 
Poland.) Z. illdukt. Abstammgslehre 70, 96 (1935). 

Das Ausgangsmaterial waren reine Linien van 
Phaseolus vulgaris var. oblongus albus minor und 
Ph. vulgaris var. oblongus melleus. Die I~ultur- 
bedingungen wurden gleichmal3ig ges ta l te t ,  Die 
Typen differierten in mehreren Eigellschaften des 
Wuchses, der Organgr6Ben und der I31titezeit. 
tgreuzungen mit  anderen Variet~ten wurden we- 
niger ausgewertet. Die Fl-Pflanzen zeigten alls- 
gesprochene tleterosis in bezug auf Wllchs, Zahl 
und L~nge der Internodien, Zahl llnd Gr613e der 
Hfilsen, Samenzahl und Blattgr6Be. Blfitengr6Be 
und Samengr613e wurden nicht betroIfen. Zell- 
gr613e, Chromosomenzahl und Meiosis sind gleich 
bzw. normal. Die Blfitezeit ist erheblich spS, ter als 
die der erstgenannten spat blfihenden Varietat. 
WXhrend unter  normalen Lichtverh~ltnissen die 
vegetativen Organe der Fl-Pflanzen sich gleich- 
sinnig vergr6gern, ist das Wachstum aller Teile 
bei 8stfindiger Belichtung gleichmXBig gehemmt. 
Die Samengr613e der Ft-Pflanzen n immt  jedoch 
unter  den ver~nderten Lichtbedingungen erheblieh 
zu. Die Blfitezeit lieB sich dutch die Belichtungs- 
weise nicht verschieben. Verf. vermutet  eine Be- 
ziehung zwischen Heterosis und Steigerung durch 
photoperiodisehe Reaktfon, da die Ausgangs- 
variet~tten j a auch in ihrem zeitlichen Rhythmlls 
differieren. Propach (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Linkage relation between the genes for the form of 
leaves and the number of seeds per pod of soybeans. 
(~oppelungsverh52tnis zwischell den Genen ffir 
Blattform und Samenzahl j e Hfilse bei Soj abohnen.) 
Van N. TAKAHASHI.  Jap. J. Genet. 9, 2o8 u. 
engl. Znsammenfassung 225 (1934) {Japanisch] �9 

Die Variet~ten ,,Wearacong" mit  breiten Blat- 
tern und zweisamigen Hfilsen und , ,Yanta" mit 
schmalen Blttttern und dreisamigen Hiilsen ergeben 
bei Kreuzung miteinander, dab Schmalbl~ttrigkeit 
(r) zu BreitblXttrigkeit (R) einfach recessiv und 
Dreisamigkeit der Hfilsen (f) ebenfalls recessiv 
gegen Zweisamigkeit (F) ist. Zwischen den Fak- 
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torch R und F besteht ein Koppelungsverh~ltnis, 
das Crossing over betr/igt etwa io%. 

Schwanitz (Danzig). ~ ~ 

Safflower, a possible new oil-seed crop for the 
Northern great plains and the fur Western states. 
(Der Safflor, eine neue 01pflanze ffir die n6rd- 
lichen groBen Ebenen und die Iernen westlichen 
Staaten.) Von F. RABAK. U. S. Dep. Agricult. 
Circular Nr 366, I (1935). 

Dem Safflor (Caethamus tinctorius L.) wird nun-  
mehr auch in USA. vermehrte Aufmerksamkeit als 
011ieferant gewidmet. Der Artikel hat  ffir den 
Zfiehter insofern Interesse, als die Ansprfiche, der 
Anbau, die Ernte und die Verwertung dieser er- 
neut  zu Ansehen gelangten alten Kulturpflanze eine 
eingehende Besprechung erfahren. Haokbarth. 

Hybridization of coffee. A preliminary study of 
flowering habits, and of methods of crossing. 
(Kreuzung bei Kaffee. Eine vorl~ufige Mitteilung 
fiber Bliitengestalt und Kreuzungstechnik.) Von 
C. A. KRUG. (dgronom. Inst., $7~o Paulo.) J. 
Here& 26, 325 (I935). 

Von Coffea arabica typica werden in Brasilien 
25 verschiedene Variet~ten angebaut, deren Chro- 
mosomenzahl haploid teils II ,  teils z2 Chromo- 
somen enth~lt. Im Staate S~o Paulo erfolgt die 
2--3 Tage dauernde Hauptblfite im September und 
Oktober nach dem ersten Regen, daneben finden 
sich noch geringere Blfihperioden yon Juni  bis 
Dezember. Die Bliiten werden yon Insekten stark 
besucht, der B a u d e r  selbstfertilen Btfiten erlaubt 
jedoch auch Selbstbest~iubung. An trfiben Tagen 
unterbleibt  das Aufbliihen der bereits voll ent- 
wickelten Knospen, die Antheren reifen jedoch 
unabhAngig davon aus, so dab eine Selbstbest~u- 
bung in der Knospe stattfindet. Verf. schilder8 
dann  noch die Methoden der kfir~stliehen Selbst- 
befruchtung und der Kreuzungstechnik. 

t v. Schwanit~ (Danzig). ~ ~ 

The desert milkweed (Asclepias subulata) as a 
possible source of rubber. (Die Wiistenmilchweide 
~Asclepias subulata] als Gummilieferant.) Von 
R. E. BECKETT and IR. S. STITT. U. S. Dep. 
Agricult., Techn. Bull. Nr 479, t (1935). 

Die M6glichkeit, Gummi aus in Nordamerika 
heimischen Pflanzen selbst zu erzeugen, hat  das 
Interesse der verschiedensten Stellen wachgerufen. 
Es ist bekannt,  dab die verschiedensten Arten 
y o n  Wildpflanzen Gummi enthMten, doch ist ihr 
Gehalt meist so gering, dab sich eine wirtschaft- 
liche Ausnutzung nicht lohnt. HALL und LONG 
untersuchte n 64 im Sadwesten Nordamerikas hei- 
mischeWildpflanzen, unter  denenA sclepias subulata 
DECAINSE am aussichtsreichsten schien. Es wurden 
verschiedene St~tmme aus Samen yon Wildmaterial 
aus Arizona, Californien, Mexiko usw. in Bard, 
Californien, gezogen und untersucht, dsclepias 
subulatc~ ist perennierend und hat zahlreiehe, 
2 - -  5 Fug hohe, binsenartige Stengel. Sic w~chst 
in trockenen, steinigen FluBt/~lern und an Berg- 
abh~ingen, doch wird.sie bier nicht so hoch. In  den 
Heimatgebieten der Wildpflanze herrschen im 
Sommer hohe Temperaturen, i m  Winter  kommen 
gelegentlieh Fr6ste vor, 1Regen f~llt zu j eder Jahres- 
zeit, doch folgen lange Trockenperioden nach. Zur 
Untersuchung dienten je 6 Proben yon Pflanzen, 
die an verschiedenen Stelien gesammelt wurden. 

Das Wildmaterial zeigte einen Gummigehalt y o n  
o,5--6 %, im Durchschnitt  yon 2,86 %. Die in Bard 
aus Samen yon Wildpflanzen mit hohem Gummi- 
gehalt kultivierten St~mme enthielten bis 5% 
Gummi bei 3 und 4 Jahre alten Pflanzen, zu Wel- 
ehem Zeitpunkt die Pflanzen ihre grggte Aus- 
dehnung erreichen. Den h6chsten Gummigehalt 
erreicht die Pflanze wXhrend ihrer Ruheperiode, 
die bei den Wildpflanzen in den Winter  f~llt. 
Pflanzen, die im Januar  und April abgeschnitten 
werden, treiben rasch wieder aus und produzieren 
eine gr6gere Masse als die, die im Juli geschnitten 
werden. Pflanzen, die im Oktober geschnitten 
werden, sterben leicht ab. Werden die abgeschnit- 
tenen Stengel Wind und Wetter  ausgesetzt, so geht 
ihr G u m m i g e h a l t  in sp~ttestens go Tagen verloren. 
Bei geeigneter Lagerung tr{tt innerhalb y o n  
2 Jahren praktisch kein Gummiverlust ein. Kultur- 
versuche ergaben einen Pilanzenabstand y o n  
I • i Fug als am gfinstigsten. Der Gunlmiertrag 
bei diesem Abstand betrug 212 Pfund je Fl~chen- 
einheit. Die Zfiehtung yon hochertragreichen 
St~mmen st6Bt auf gewisse Schwierigkeiten, da 
dsclepias sub~lata selbststeril ist. Kreuzungs- 
versuche und Versuche mit  kfinstlicher BestXubung 
erwiesen sich als sehr langwierig und unsicher, 
ebenso schlugen Versuche zur vegetativen Ver- 
mehrung mit Hilfe von Stecklingen und dutch 
Teilung fehl. yon Ranch (Berlin). 

:Technik  u n d  V e r s c h i e d e n e s  

A comparat ive  color test  for coumarin  and meli-  
iotic acid in Melilotus species. (Eine  quanti tat ive 
Farbenreaktion auf Cumarin und Melilots~ure in 
Melilotusarten.) Von J. S. CLAYTON and R. K. 
LARMOUR. (Dep. of Chem., Univ. of Saskatche- 
wan, Saskc~toon.) Canad. J. Res. 13, Sect. C 89 
(i935). 

Koppelt man unter best immten Bedingungen 
tiazotiertes p-Nitranilin mit  Cumarin, so erh~lt 
man im Reaktionsgemisch eine karmesinrote, 
colorimetrierbare Farbe, die in reinen Cumarin- 
16sungen dieselben richtigen Werte wie OBER- 
MEYERs Methode der Cumarinbestimmung (Destil- 
~ation aus einer Calciumchloridl6sung und Titra- 
t ion des Destillates mit  einer Kaliumpermanganat-  
16sung) ergibt. Ist  auch Melilots~ture anwesend, so 
destilliert sie zum Tell mit  fiber und st6rt durch 
ihren Permanganatverbrauch die OBtgRMEYER- 
sche Bestimmung. Die neue Farbenreaktion erfagt 
aber die Melilots~ure mit  derselben Farbe und 
Intensit~t  wie das Cumarin, so dab eine gemein- 
same Bestimmung ohne weiteres m6glieh ist. Mit 
beiden Methoden lieB sich nun  feststellen, dab eine 
2ostfindige Extrakt ion von Melilotus albus mit 
Kther nicht zu einem vollst/indigen Herausl6sen 
des Cumarins ffihrt. Es lieg sich weiter zeigen, dab 
auger Cumarin und Melilots~ure in den OBER- 
MEYERschen Destillaten noch ein unbekannter  
Permanganat  verbrauchender Bestandteil ent- 
halten sein muf3. Die Versuche; auf Grund einer 
alkoholischen Extrakt ion des Pflanzenmaterials zu 
einer brauehbaren farbvergleichenden Bestim- 
mung yon Cumarin und Melilots~iure zu kommen, 
ftihrten noch nicht zu einem Ergebnis. Die Aus- 
ftihrung der Farbenreaktion geschieht folgender- 
magen:  Zu nicht mehr als 4 ~ ccm der auf Cumarin 
zu untersuchenden L6sung kommen 2, 5 ccm einer 
i, i % ig. Natriumcarbonatl6sung, und das Gemisch 
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wird im Wasserbad bis nahezu zum Sieden erhitzt 
und langsam zum Auskfihlen gebraeht;  es werden 
dann 5 cem der Diazotierungsflfissigkei~c zugeffigt 
und auf 5 ~ ccm aufgeffillt. Das Endvolumen mug 
wegen der Alkalikonzentration eingehalten werden. 
Nach etwa 1/,, Stunde kann colorimetriert werden. 
Zur I-terstellung der Diazotierungsfifissigkeit Wer- 
den 2 L6sungen bereitet. L6sung A : 3,5 g p-Nitra- 
nilin werden in 45 ccm 37 % ig Salzs~ture gel6st, mit  
Wasser auf 5oo ccm verdfinnt und filtriert;  ist 
unbegrenzs haltbar. L6sung B: 5 g Natr iumnitr i t  
werden in ioo ecru Wasser gel6st; vor Licht ge- 
schfitzt einige Zeit haltbar. Diazotierungsflfissig- 
keit : L6sung A und B werden in Eis gekfihlt, dann 
werden 3 ccm L6sung A und 3 ccm L6sung B in 
einen IOO-Ccm-MeBkolben gebracht und 5 Minuten 
im Eisbad stehen gelassen. Dann werden weitere 
i2 ccm L6sung B zugeffigt, umgeschfittelt und 
nochmals 5 Minuten im Eis belassen. Dann wird 
mit  eisgekfihltem destilliertem Wasser aufgeffillt 
und vor Gebrauch noch 15 Minuten im Eis stehen- 
gelassen; im Eis mindestens 24 Stunden halfibar. 

Zeller (Wien). ~176 

A field aspirator for emasculating sweet clover 
flowers. (Ein Feld-Aspirator zur Kastrat ion yon 
Steinkleeblfiten.) Von D. A. SAVAGE. (Fort Hays 
Branch, Kansas Agricult. Exp. Star., Hays a. Div. 
of Forage Crops a. Dis., Bureau of .Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult, Washington.) J. amer. Soe. 
Agronomy 97, 774 (1935). 

Kirk hat  frfiher (Sci. Agr. IO, 321--327, 193 o) 
eine Methode zum Kastrieren yon Steinkleeblfiten 

beschrieben, bei 
der die Staubge- 
gef~Be mittels el- 
net Wasserstrahl- 
luftpumpe abge- 
saugt werden. Die 
Methode ist ffir 
die Kastrat ion 
auf dem Felde un- 
geeignet. Dureh 
AnschluB an den 
Motor eines Ford- 
wagens Modell A 
hat  Verf. die Vor- 
richtung zum Ab- 
saugen unabh~n- 
gig yon dem Vor- 
handensein yon 

Wasser gemacht. Das zugespitzte Glasr6hrchen, 
das nach Kirk zum Absaugen an die Staubgef~l?e 
herangeffihrt wird, hat  Verf. durch eine Injek- 
tionsnadel ersetzt. Ufer (Berlin) 

The effect of-X-rays on the production of sterile 
rice. (Uber die Erzeugung yon sterilem Reis durch 
R6ntgenstrahlen.) Von Y. IMAI. Jap. J. Genet. 
10, 233 (1935). 

In dieser vorl~ufigen Mitteilung berichtet VerI. 
fiber Bestrahlungsversuche mit  Reis. Dutch die 
Bestrahlung wurden 6,39% Pflanzen mit  Ahren 
erzeugt, die eine Anzahl steriler Samen enthielten. 
Es zeigte sich Mlerdings hierbei, dab die Gr6Be der 
Sterilit~tsrate nicht allein yon der Bestrahlungs- 
dauer, sondern auch yore Zustand der SamenrMfe 
abh~tngig war. Mit dem Auftreten der Sterilit~t 
war zugleich such meisfi eine Ver~nderung des 

Habitus der Pflanzen verbunden. Mosaikpflanzen 
fanden sich zu 7,18 % unter dem geprfiften Material. 

Langendorf (Stuttgart). ~176 

0 Die Grundlagen des tUrkis�9 Ackerbaus. 
Von F. C H R I S T I A N S E N - W E N I G E R .  133 Text-  
abb. X, 133 S. Leipzig: Verl. d. Werkgemeinschaft 
1934. Geh. RM. 3o,--,  geb. I~M. 32,5 o. 

l)ber 8I % der berufgt~tigen tfirkischen Bev61- 
kerung geh6ren dem Bauernstand an. Aus dieser 
Zahl ergibt sich die groBe Bedeutung der tfirkischen 
Landwirtschaft.  Mit Hilfe des Bauernstandes 
kann der Neuaufbau der Tfirkei vollzogen werden. 
Doch soil der anatolische Bauer nicht nur die Er- 
nS, hrung des Volkes sicherstellen, sondern er mul3 
auch weiterhin durch Ausnutzung der im Lande 
selbst gegebenen M6gliehkeiten wertvolle Ausfuhr- 
waren schaffen. Zusammen mit  den Erfahrungen 
des anatolischen Bauern m~ssen die Erkenntnisse 
der modernen landwirtschaftliehen Wissenschaft 
yon der noeh j ungen tfirkischen landwirtschaftliehen 
Wissenschaft auagenutzt und verwertet  werden. 
Der Verf., der sich sei t  dem Jahre I928 in tier 
Tfirkei aufh~lt, hat  es in dem vorliegenden Buche 
nnternommen, fiber die Grundlagen des tfirkischen 
Ackerbaues zu schreiben, er behandelt in 8 Kapiteln 
die Morphologie des Landes, das Klima, den Boden, 
den Ackerbau, die Bodenbearbeitung und das 
Saatgut. Aus allem ist zu erkennen, dab wohl in 
keinem anderen Land die Extreme so nahe bei- 
einander liegen wie in der Tfirkei, und daf3 bier 
selbst yon Ort zu Ort die Vegetationsverh~tltnisse 
sehr grof3en VerXnderungen unterworfen sind. Das 
gilt besonders f fir Klima und Boden. Gewisse 
Schwierigkeiten bestehen heute noeh besonders in 
der Beschaffung yon einwandfreiem Saatgut ffir 
den Bauern. Die Tfirkei besitzt dank ihrer klima- 
tischen Verschiedenheiten ffir die versehiedensten 
Kulturpflanzen ein ungeheuer reichhaltiges Mate- 
rial zur Auslese und zur Zfichtung, rechnet man 
doch Zentralanatolien zu den Genzentren gewisser 
Kulturpflanzen. Eine der Hauptaufgaben der 
tfirkischen Pflanzenzfichtung ist es, das im Lande 
vorhandene Material zn sammeln und zfiehterisch 
zu verwerten. ]3el den Kulturpflanzen, die nicht 
in Kleinasien heimisch sind, mfissen zur Zfichtung 
auslgndische Sorten herangezogen werden. Durch 
eine einzige Zentralstelle k6nnen abet diese Auf- 
gaben nieht gel6st werden. Es mfissen deshalb 
entsprechend den Bedfirfnissen des Landes in den 
einzelnen Klimagebieten Znehtstationen geschaffen 
werden und auch Zuehtstafionen in den Haupt-  
anbaugebieten spezieller Kulturen, wie z. ]3. Baum- 
wolle und Tabak. ' D i e  Eignnng der gewonnenen 
Zfiehtungen mug m / t  t-Iilfe eines Systems yon 
Verauchsfeldern, die d e n  Zuehtstationen beige- 
ordnet sind, festgestellt werden. Der Aufbau und 
Ausbau dieser Organisationen hat  schon im Jahre 
1925 begonnen. Feldbesichtigungen und Samen- 
kontrollen mfissen zusammen mit  der Pflanzen- 
zfichtung daffir wirken, dab in absehbarer Zeit der 
anatolische Bauer mit  einwandfreiem, hoehwertigem 
Saatgut verso r.gt werden kann. Das Buch gibt 
einen guten Uberblick fiber die groBe Mannig- 
faltigkeit der natfirlichen Anbaubedingungen in 
Anatolien und die darausresultierendeVielseitigkeit 
des Ackerbaues. Die Bedeutung der Pfianzen- 
zfichtung wird gut hervorgehoben. Zur IllusLration 
des Gesagten ist dem Buch eine Anzahl yon sehr 
guten Abbildungen beigegeben. Hus#ld. 
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