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rungen der  meiot ischen Phasen  sa int  allen ihren 
Folgen.  

4. Das meiot ische Verha l ten  yon H. bulbosum 
wird  durch  die Annahme,  dab  die A r t  au to-  
t e t r ap lo id  sei, erkl~rt .  M6glicherweise g ib t  es 
in der  N a t u r  auch noch diploide  Sippen.  

5. F/Jr das  genet ische Verhal ten ,  Koppe lung  
und  Spa l tung  diirf te  diese Ta t sache  ohne Belang 
sein. Hingegen ist  bei  Kreuzung  mi t  F o r m e n  
ungeni igend  homologer  Chromosomen Autosyn-  
dese der  bulbosum-Garnituren und  m i t  solchen, 
die  tei lweise homologen Chromosomenbes tand  
haben,  Po lyva l en t enb i ldung  in den B a s t a r d e n  
vorauszusagen.  
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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 

Analyse, Synthese und Ganzheit in der Biologie. 
Yon M. HARTMANN. Sitzgsber. preuB. Akad. 
Wiss., Physik.-math.  K1. H. 20, 366 (1935)- 

Die verschiedenen vitalistischen und organisti- 
schen Theorien der ]3iologie in IIeuerer Zeit sind 
zwar alle antimechanistisch eingestellt, abet  es 
herrschen bei ihneii durchweg verschiedenartige, 
meist  unklare Aiischauungen fiber die Anweiidung 
der methodologischen Prinzipien. Man unter- 
scheidet gew6hnlich indukt ive und deduktive 
Erkenntii isverfahren, ill der Praxis  zeigt sich aber, 
dab sie niemals getrennt,  sondern immer wechsel- 
seitig gebraucht  werden, wenii auch gew6hnlich die 
eine Methode mehr im Vordergrunde steht. Es 
lassen sich drei Arteii  yon Indukt ion ullterseheiden, 
die reine oder generalisierende uiid die exakte oder 
analytische. Die allgemeine ffihrt zur Kenntnis 
yon Sachverhalten (Sys temat ik ,  vergleichende 
Morphologie), sie kommt so zu Allgemeinbegriffeii, 
die Ausdruck yon gewissen Gesetzm~13igkeiten sind. 
Die exakte  Induktion,  die analytische Methode, 
ffihrt mit  logischer Notwendigkeit  zur kausalea 
Erkenntnis  : aus dem einzeliien Fal l  wird das Gesetz 
f fir alle F~lle geschlossen. Nur  diese beideii Me- 
thoden gew~ihren den For tsehr i t t  tier Erkenntnis  
ill der ]3iologie. Ganz ,ihnlich verhalteii  sich Ana- 
lyse und Synthese zueinander. Eine Synthese ist 
nur m6glich nach durchgeffihrter Analyse. Der 
Begriff der Ganzheit  ist  nicht ein konst i tut iver  
Begriff, wie immer  gelmeint wird, sondern ein 
neurastischer, regulativer im Sinne Kaiits. An der 
syiithetischen Morphologie yon I I e i d e n h a i n  wird 
gezeigt, dab die analyt ischen Grundlageii, aus 
denen die Theorie aufgebaut  ist, falsch siiid, das 
gleiche gilt ffir den t3iologismus veil A. M e y e r  
uiid seine Typeiilehre und schlieBlich auch von 
der sogenaiineert Gestaltstheorie. DagegeI1 ist  die 
F, ntwicklung der Chromosomentheorie der Verer- 

bung ein ausgezeichiietes Beispiel ffir den logischen 
und folgerichtigen Aufbau einer biologischen 
Theorie. J~rallervorde~r (Laiidsberg a. d, W.). ~ ~ 

O Die Pflanzenzelle. Vorlesungen iiber normale 
und pathologische Zytomorphologie und Zytogenese. 
Veil  E. KUSTER. 323 Textabb. 672 S. Jena:~ 
Gustav Fischer 1935. Geh, RM. 34---, geb. 
RM. 36.-- .  

Als Grundlage ftir seiii umfassendes Werk  be- 
IIutzte der  Verf. seine Vorlesungen uiid Vortr~tge, 
die zu diesem Zweck erheblieh erweitert  und so 
auf den IIeuesten Stand der Forschung gebracht  
wurden. Das Buch gliedert sich in 7 umfangreiche 
Kapitel .  Jedem Kapi te l  ist  am SchluB IIoch ein 
sehr reiehhaltiges Literaturverzeichnis angeh~ngt, 
was sehr zur Llbersieht des behandelten Stoifes 
beitr~gt. Ein ganz besonderes Augenmerk wird 
den Ergebnissen der experimentellen Cytologie uiid 
den willkfirlieh hervorgerufeiieii Zellaiiomalien ge- 
widmet. Wenn sich auch das Werk  in erster Lillie 
an den Cytologen lllld Physiologen wendet, so wird 
es auch ganz allgemein dem Biologen und besonders 
auch dem Cytopathologen yon grol3em Wer t  seiii. 
Eine m6glichst weite Verbreitung des ausgezeich- 
neten und iiberaus wertvollen Buehes w~re sehr 
wfinschenswert. Husfeld (Berlin). 

The production of barley seed through post-harvest 
pollination. (Gewinnung veil Gerstensameii aus 
5hren,  die ve t  der ]31rite abgeschnitten wurden.) 
Von 3/L N. POPE. (Burec~ of t~lant Industry, U, S. 
Dep. of Agricult., Washington.) J. Hered. 26, 411 
(1935). 

VerI. gelang es, Gersten~hren, die e r v o r  der 
]31iite abgeschnitten uI/d in destilliertes Wasser  
gestellt hatte,  in diesem Zustand zu kastrieren und 
zu bestSmben. Die Bastardk6rner  wogeii I9.mg 
gegeii 53 mg der normal ausgereiften Karner. Die 
Samen waren keimf~hig. - -  Die MeLhode hat  u. U. 
eiiie praktische Bedeutung ftir die Pflanzenziich- 
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tung, da die Kreuzungen unabh~ingig yon den 
Aul3enbedingungen vorgenommen werden k6nnen. 

Is (Mfincheberg, Mark) .  

The genetical conception of the species. (Die gene- 
tische Auffassung yore Artbegriff.) Von S. C. 
HARLAND.  (Cotton Research Slat., Trinidad.) 
Biol. Rev., Cambridge philos. Soc. 11, 83 (I936). 

Die Auffassungen fiber den Artbegriff  sind st~tn- 
diger Wandlung unterworfen. Der 5. Internat io-  
hale Botaniker-KongreB 193 ~ wurde sich darfiber 
einig, dab es nicht m6glich sei, den Begriff de r , ,Ar t "  
in allen FMlen iestzulegen, und dab man deshalb 
zu m6glichst allgemeinen Fassungen kommen 
miisse. Es ist bisher noch kaum versucht worden, 
die Artunterschiede dutch Gen-Symbole ans ta t t  
durch meist  komplexe morphologische Charaktere 
auszudriicken. Auf Grund des Verhaltens be- 
kannter  Artkrenzungen zieht Verf. dell Schlul3, 
dab allelomorphe Verwandtschaft  zwischen den 
Genen der Arten, die sich miteinander kreuzen 
lassen, vorhanden ist. Dabei ist es einerlei, ob die 
Arten den gleiehen oder verschiedenen Gattungen 
angeh6ren. Diese Schltisse ffihren Verf. zur Deu- 
tung seiner Gossypium-Artbastarde in der oben 
genannten Richtung. Untersucht  wurden G. hir- 
suture, G. barbadense, G. purpurascens, G. taitense, 
G. tomenlosum und G. Darwinii. Allelomorphe Ver- 
wandtschaft  besteht  zwischen s~mtlichen erfagten 
Genen dieser 6 Arten. Wirkliche oder scheinbare 
IdentiCal finder man nur bei den recessiven Genen. 
Durch lange geographische Isolierung der Arten 
sind viele Gene neu entstanden, die als , , A r t -  
Allele" bezeiehnet werden k6nnen. So findet man 
bei endemischen Arten der Galapagos- und Hawai- 
Inseln spezifische Allele, die den Arten des Fest-  
landes fehlen. Im Laufe langer ZeitrXume spielt  
die Entwic!dung neuer Allele, die Ents tehung neuer 
Modifikativgene und die ~nderung der genetischen 
Grundlage homologer Charaktere in verschiedener 
Umgebung eine nngeheure 2Rolle ffir die Umbildung 
tier Arten. G. barbadense und G. hirsutum geben 
daftir ein charakterist isches Beispiel. Hinsiehtlich 
der Einzelhe'iten dieser anregenden und bedeuten- 
den Arbei t  mug auf das Original verwiesen werden. 

Ufer (Berlin). 

The effect of one and two seedling lethals in the 
heterorygous corelition on barley development. (Die 
Wirkung yon ein und zwei Letalgenen im hetero- 
zygoten Zustand auf die Entwicklung der Gerste.) 
Von D. W. ROBERTSON and W. W. AUSTIN.  
(Colorado Agricull. Exp. Slat., 17ort Collins.) J. 
agricult.  Res. 51, 435 (1935). 

Die Frage, wie welt recessive Letalgene im 
heterozygoten Zustand hemmend auf die Ent-  
wicklung der Pflanzen wirken, ist  yon groger prak-  
fischer Bedeutung. Verff. benutzten fiir ihre 
Untersuchungen 2 Gene ffir weige Keimlinge und 
ein Gen fiir gelbe Keimlinge. Alle 3 Formen sind 
im homozygoten Zustande nicht lebensf~ihig. In  
den/v~-Pflanzen aus Kreuzungen mit  diesen Letal~ 
genen wurde die Bestockung, tIalml~nge, J~hren- 
l~nge und das Korngewicht best immt und auf 
Grund der / : s -Analyse  die genetische Konsti tution,  
ob homozygot oder heterozygot gr/in, ermittel t .  
Nach den Untersuchungen erwiesen sich die 
heterozygot grfinen Pflanzen genau so wfichsig wie 
die homozygot grfinen. Auch Pflanzen, die in zwei 

Letalfaktoren heterozygot waren, zeigten keine 
VerAnderung in ihrer Lebenskraft.  

Kuckuek (Mtincheberg). 

Uber die Genetik der Speltoiden. Von B. V A S I L I E V  
und J. IZAMENIK. Trudy Labor. Genet. Nr  10, 
i u. engh Zusammenfassung 17 (1935) [Russisch]. 

Eine 42chromosomige neue Form, die in der 
Nachkommenschaft  einer 4ochromosomigen Spel- 
toidhomozygoten aufgetreten war, spaltete in d e r  
n~Lchsten Generation ill 3 Typen, compactoide, 
speltoide lind normale (vulgare-Typus). Diese 
spalten selbst wieder in der gteichen ~Veise, wXt~rend 
die beiden ersten Typen, compactoide und speltoide 
in den folgenden Generationen k0nstant  bleiben. 
Zur Erkllirung wird angenommen, dab in der ur- 
spriinglichen Speltoidhomozygoten I9 i  I q- 2 Sp. 
ein Chromosomenpaar Co infolge Nichttrennens 
verdoppelt  worden sei; in. der Zusammensetzung 
I 9 i  I + 2 Sp + 2 C0 ist die Chromosomenzahl 42 
wieder hergestellt. Diese Form liefert nun auger 
19 q- Sp + Co-Gameten noch solche mit  19 + 2 Sp 
und 19 + 2 Co, deren Kombinat ion die gefundenen 
Typen ergibt, je nachdem, in welcher Verteilung 
die Extraehromosomen auBer den I9II auftreten; 
4 Co und 3 Co + Sp: Compactoide, 2 Co + 2 Sp: 
NormMe, 3 Sp + Co und 4 Sp : Speltoide. In  diesen 
Befunden wird eine neue Best~itigung ffir die Rich- 
t igkeit  der Auffassung der Speltoiden und Com- 
pactoiden als durch Chromosomenaberration ent- 
s tanden gesehen, v. Berg (Miincheberg). 

Two genetically different rootlet types in the lupine. 
(2 genetisch verschiedene Typen yon Keimwnrzel- 
ausbildung bei der Lupine.) Von R. J. GREB. 
(Pittsburgh Shin a. Cancer Found., Pittsburgh.) 
J. Here& 96, 503 (1935). 

Bei Keimwurzeln yon Lupinus albus konnten 
2 Typen beobachtet  werden: Der eine mit  l~ngerer 
Keimwurzel und Wurzelhaaren, die erst spACer 
entstehen, der andere mi t  kiirzerer, dickerer Keim- 
wurzel, bei dem die Wurzelhaare sofort an der 
Wurzelbasis entstehen (bier a ls , ,ha i ry"  bezeichnet). 
Von 4 Pflanzen jeden Typs wird die Nachkommen- 
schaft  untersucht.  Die 4 ,,non-harry"-Pflanzen 
erwiesen sich als heterozygot. Das angenXherte 
Spaltungsverh~tltnis yon 2 : i (231 : 12o) wird mit  
der Annahme yon der Letalit~tt der Homozygoten 
,,non hai ry"  erklXrt. Die 4 Pflanzen mit  den kurzen, 
dicken , ,hairy"-Keimwurzeln haben eine einheit- 
liehe , ,hairy"-Nachkommenschaft .  - -  Da die 
, ,hairy"-Wurzeln in 24 Stunden nur 4,1i mm 
wachsen, w~hrend die , ,non-hairy" .in der gleichen 
Zeit unter  gleichen Bedingungen 6,79 mm wachsen, 
und da ffir einige pharmakologische Tests (MACHT 
und PELS' IZeimwurzeltest bei Blutkrankheiten) 
Lupinenwurzeln Verwendung linden, wird auf die 
Bedeutung genetisch einheitlichen Materials ftir 
solche Versuche hingewiesen. Melchers. o o 

The inheritance of some characters in crosses with 
the Sorghums, Milo and Kafir. (Die Vererbung 
einiger Eigenschaften ill Kreuzungen mit  den 
Sorghum-Arten, Milo und Kafir.) Von G. N. RAN- 
GASWAMI AYYANGAR,  V. P A N D U R A N G A  
RAO and A. K U N H I K O R A N  NAMBIAR. (Agri- 
cult. Research Inst. a. Millets Breeding Slat., 
Coimbatore.) Proc. Indian Acad. Sci., Sect. B, 9_, 
5 ~ (I935). 

Verff. berichten fiber die Ergebnisse einer Kreu- 
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z n n g  zwischen amerikanischen Variet~terl yon 
Kafir (Sorghur~ caffrorum-BEAIJV.) ulld Milo 
(Sorghum caudatum STAPF.) sowie fiber einige 
anaere Variet~ten. Ein hervorstechendes Merkmal 
des Kafirs ist das Fehlen der Grannen. Mito. ist 
begrannt.  Die Granne ist im  Gegensatz z u den 
meistens farblosen Grannen anderer Sorghum- 
VarietAten purpurn gef~rbt. In  Kreuzungen zwi- 
schen Variet~ten mit  farblosen Grannen, z .B.  
S. Durra und Milo erweist sich,,gef~irbt" als einfach 
dominant,  t iber  das Verhaltell des Faktors ffir 
Begrannung in' der Kreuzung Kafir • Milo wird 
leider nichts mitgeteilt. Die Blattr~nder yon Milo 
sind gewellt, die yon Kafir gerade. Im Bastard 
dominiert wellig fiber gerade, das Merkmal ist 
monofaktoriell bedingt. Auch das Ifir Milo charak- 
teristische Eintrocknen des Blattrandes in etwa 
I cm Breite ist dominant  fiber das Grfinbleiben des 
Blattralldes (bet Kafir). Die Blattspreite ist am 
Ubergang zur Scheide bet Kafir glatt und bet Milo 
runzlig. Glatt  dominiert fiber runzlig. Die Korn- 
form yon Milo wird wesentlich dutch das Gen U 
bestimmt, dessert Allel die Abrundung an einem 
Kornende bewirkt (u). Ufer (Berlin). 

The inheritance of a substance in the soots of 
seedling hybrid derivationes of Lolium perenne • L. 
multif lorum Lann. causing a fluorescence reaction 
visible in filter paper bY screened ultra-violet light. 
(Die Vererbung eines in den Wurzeln yon Bastarden 
zwischen L. perenne und L.multiflorum vorkommen- 
deI~ Stoffes, der aui Filtrierpapier in ultraviolettem 
Licht Fluorescenz erzeugt.) Von A. H. WOOD- 
FORDE. (Dep. of Agricult., Tasmania.) J. 
Linnean Soc. BoL 50, 141 (1935). 

Lolium perenne und Lolium multiflorum lassen 
sich in ultraviolettem Licht dadurch unterscheiden, 
das letzteres als Keimling einen Iluorescierenden 
Stoff ausscheidet, der erstereln fehlt. An Hand der 
Beobachtung yon reinem Ausgallgsmaterial der 
beiden Arten und deren Kreuzung wurde die Frage 
der Vererbung dieses Stoffes untersucht. Es ergab 
sich, dab das Vorhandensein des Stoffes dominant  
ist fiber das Fehlen. Die Vererbung geht, wie aus 
den F~ ned Rfickkreuzungen hervorgeht, nach 
monohybridem Schema vor sich. Ausnahmen 
konnten d u t c h  Fremdbest~Lubung erkl~rt werden. 
Das gelegentlich beobachtete Vorkomrnen von 
fluorescierenden Keimlingen im Saatgut yon Lolium 
perenne kann somit auf natfirliche Bastardierung 
mit  L. multiflorum zurfickgeffihrt werden. Die 
Fluoreseenz wird llnabh~ngig yon der HormQn= 
bildung vererbt. Im fibrigen waren such die fibrigen 
Eigenschaften yon L. multiflorum nicht dominant  
fiber die yon L. perenne, mit Ausnahme der Ein- 
j~hrigkeit. Bet letzteren war die Dominanz nicht 
vollkommen. Haekbarth (1Vffincheberg). 

Koppelungsuntersuchungen bet Ant i r rh inum majus. 
VI.  Zur Lokalisation yon 6 Senen im Gram-0hro-  
m o s o m .  Von It. KUCKUCK. (Kaiser Wilhelm-Inst. 

f .  Zi2chtungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.) Z. indukt. 
Abstammgslehre 69, 335 (1935). 

Verf. berichtet fiber seine Versuehe zur Lokali- 
sation von 6 Genen im Gramminifolia-Chromosom 
yon Antirrh. majus. Das Gen-Incolorata - -  nicht 
wie irrtfimlich in dem bereits erschienenen Referat 
angegebenen D e l i l a -  liegt n icht  wie bisher ange- 
nommen wurde, im Gram-Chromosom. I)esgleichen 
konnte die yon frfiheren Autoren festgestellte Kop- 

pelung zwischer/ Incolorata und Delila nicht  be- 
st~tigt wevden. Das Gen Delila f~ttt als Vertretev 
ether eigenen~:Koppelungsgruppe aus, well es mit  
Grammini~olia ziemtich eng gekoppett ist. 

Hackbarth (3/ii2ncheberg). 

i nterspecifie hybridization in Gossypiu m :and :the 
meiotic behavior of Fz-plants. (Artbastardierung: 
in der Ga~tllng Gossypium und das meiotische 
Verhalten der Fl-Pflanzen. ) Von J. M. WEBBER.  
(Div. of Cotton a. Other Fiber Crops a. Dis., Bureau 
of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., Washing- 
ton.) J. agricult. Res. ~|, lO47 (1935). 

Die Untersuehungen sollen das physiologische, 
morphologische und cytologische Verhal ten der 
Artbastarde aus der Gattung Gossypium kl~ren 
und gleichzeitig Anhaltspunkte fiber die Phylogenie 
der Gattung vermitteln. Folgende Gruppen wurdell 
in die Untersuehung einbezogen: In  Kultur  ge- 
nommene amerikanisehe Arten (Chromosomenzahl 
n = 26), in Kllltllr befindliche asiatische Arten 
(n ~ 13), amerikanische Wildarten (n = 13), G. 
sturtii F. lViuell., eine australische Wildart  (n ~ 13) 
und Thurberia thespesioides A. G r a y  (n = I3), nine 
nahe Verwandte yon Gossypium. Die systematische 
Stellung der Arten gibt vielfaeh keinen Anhalt  ffir 
dell Grad der VertrXglichkeit bet Kreuzung. Aller- 
dings ist die morphologische )~hnlichkeit der Eltern- 
arten ott ffir die Regelm~Bigkeit der heterotypi- 
scheI1 Teilungen maBgebend und die Fertilit~t 
wiederum yon der Anzahl der Chromosomen- 
paarungen abh~ngig. Die Artbastarde sind in 
hervorragenden Eigenschaften meist intermediAr, 
in anderen dominant. Cytologiseh verhMten sich 
die Bastarde innerhalb einer Gruppe meistens 
normal. Gelegentlieh werden quadrivalente Chro- 
mosomen gebildet. Bastarde zwischen amerikani- 
schen Kultur-  und Wildarten bildeten neben 13 bi- 
valentell und 13 univalenten Chromosomen ge- 
legentlich auch quadrivalente. Bastarde zwischen 
G. sturtii und amerikanischen Wildarten ffihren 
racist nu t  wenige bivalente Chromosomen, eben- 
falls der Bastard G. barbadense (amerikanische 
Kulturart) • G. sturtii (4 bivalente). Thurberia 
thespesioides • G. sturtii bildet nur  univalente 
Chromosomen. Das Allftreten yon 13 Bivalenten 
in den Bastarden zwischen den kultivierten ameri- 
kanischen Arten und den amerikanischen Wild-  
arten deutet darauf hin, dab die Arten mit n = 26 
Chromosomen allotetraploider Natur  sein k6nnen. 
Hinsichtlich weiterer Einzelheiten der wichtigen 
Arbeit mug auf das Original verwiesen werden. 

Ufer .(Berlin). 

Untersuchungen zur Physiologie der Meiosis I. Von 
F. OEHLKERS.  Z. Bot. 29, I (I935). 

Wenn sehon unsere Kenntnisse fiber den Verlallf 
der Reduktionsteilullg und die sich im einzelnen 
abspielenden Vorgange auBerordentlich erweiterfi 
worden silld, so sind doch erst Ansgtze daifir vor- 
handen, wieweit die Meiosis yon augeren und 
inneren Bedingungen abhangig ist. In  einer Reihe 
fortlaufender Untersuchungen will sich VerI. m i t  
diesem Problem besch~ftigen. Besonders geeignet 
sind daffir die komplex-heterozygotischen Oeno- 
theren mit  ihren bekannten Chromosomenringen. 
So hat alhicans. Hookeri aus den Kreuzungen. 
O. (biennis • Hookeri) oder (suaveolens • Hookeri) 
einell normalerweise geschlossenen Ring yon. 
14 Chr., flavens Hookeri aus eben dieser Kreuzung~ 
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einen u -und 5 Paare. Bei,, E inf iag  yon: 
niederen Temperaturen w e r d e n  Uilrege!m~13ig- 
kelten immer hXufiger: die Ringe brechen aiif, zer- 
fallen in  Meiilere Stficke mit .meis t  gerader Chro~ 
mosomeilzahl, die Paare reiBeil auf. Dal3 sich 
Freilandmaterial aus verschiedenen Jahren darin 
unterseheidet, ist n icht  mehr verwunderlieh. Aueh 
ein:EinfluB des PIasmas konnte festgestellt werden : 
im suaveolens-Plasma sind die Unregelm~tl3ig- 
ke i ten  h/~ufiger denn im Hookeri-Plasma. Je ex- 
tremer die Aul3enbedingungen, desto gr613er die 
Unterschiede zwischen den gleichen K o m p l e x -  
.heterozygoten m i t  verschiedenem Plasma. Das ist 
in keiner Weise fiberraschend: die darin sich aus- 
drfickeilde Disharmonie zwischen Kern nnd Plasma 
wird durch ungfinstige Aul3enbedingungen ver- 
schi~rft. Schwemmle (Erlangen). ~176 

Die sekundiire Paarung zwischen Univalenten. Von 
]k. GUSTAFSSON. (Inst. f. Vererbungsforsch., 
SvalOv.) Sv. bot. Tidskr. 30, 3 ~ (1936). 

Bei triploiden Biotypen yon Taraxacum vulgate 
fehlt die normale prim~re Chromosomellkonjuga- 
tion, uiid die Chromosomen treten zuilXchst als 
Univalellte auf. Verf. beobachtete jedoch, dab zu 
]3eginn der Metaphase zwischen einzelnen, schoii 
vorher gen~hert liegenden Ullivalenten I~dige Ver- 
bindungen auftreten, die auch bewirken kSnnen, 
dal3 diese s ich  wie Bivalente in die Spindel ein- 
stellen. Er  hXlt diese Bindungen ffir terrninale 
Assoziationen und erkl/irt sie i m  Vergleich zur be- 
kannten ,,secondary association", welche Bivalente 
betrifft, mit  denselben Vorstellungen. Da die 
Realitgt der f/idigen Verbindungen sowohl wie 
andere Auffassungen des Verf. mehrfach bezweifelt 
bzw. kritisiert wurden, stellt er bier, zum Versueh 
einer Verteidigung, seine Beobachtungen uiid An- 
sichten nochmals zusammen. 

yon Berg (Mfincheberg). 

Karyogenetical studies on rye. I. A. trisomic plant. 
(Karyogenetische SLudien an Roggen. I. Eine 
trisome Pflanze,) Von F. TAKAGI.  (Laborat. of 
Genet., Biol. Inst., Imp. Univ., Kyoto.) Cytologia 
(Tokyo) 6, 496 (1935). 

In der Nachkommenschaft  eines frei abgeblfihten 
Secale cereale mit 2 n ~ 15 Chromosomen, wo das 
fiberz~hlige Chromosom sehr klein war, land sich 
eine sehr schwactlwfichsige Pflanze. Sic war trisom 
in bezug auf das grol3e Chromosom mit  2 Ein-  
sehnfirungen. Entsprechend wurde in Diakinese 
und Metaphase I der R. T. in den P. M. Z. 7ii + II 
oder 61 + Iii I gefunden, ganz selteii auch 6ii + 31, 
Die Trivalenten zeigten die fiblichen Anordnuilgs- 
modi. In Anaphase I erfolgte die Vertei lung des 
Extrachromosoms ziifallsm~gig oder es teilte sich 
mitotisch. Die Pflanze war gut ferfil und ergab 
sowohl nach Kreuzung als auch nach freiem Ab- 
blfihen eine ph~notypisch normale Nachkommen- 
schaft. Propach (Mfincheberg). ~ ~ 

Cytologische Untersuehungen bei haploiden Weizen. 
Von Y. YAlV~AZAKI. Jap. J~. Genet, I 1 ,  314 
(I935) [Japanisch~. 

In der Reduktions~eilung von haploiden Triti- 
cure vulgare-Pflanzen fallden sieh in 47,7 % aller 
PMZ. 21 Univalente. In 37,1% der Zellen wurden 
z9 Univalente und i Bivalentes, sehr selten auch 
I8 Univalente und I Trivalentes gefunden. 12,4 % 

det~ PMZ. besal3en 17 Univalente und 2 Bivalente 
oder se l t ener  16 Univalente, i bivalentes und 
I trivaleiltes Chromosom. In 2,4% der Zellen 
fanden sich endlich 15 Univalente und 3 Bivalente 
oder 14 Uni-, 2 t3i- und i Trivalentes. In o, 4 % 
der PMZ. wurden 13 Univa len te  und 4 13ivalente 
festgestellt. Oehler (Mfincheberg). 

Contributions ;1 I'~tude cytologique et g6n(~tique de 
quelques Agropyru m. (Beitr~ige zur cytologischen 
und genetischell Untersuchuilg einiger Agropyrmn- 
Arten.),  Von M. SIMONET. C. r. Acad. Sci. Paris 
201, 12Io (1935). 

Verf. best~tigt zun~ehst in seinen Untersu- 
chungen die von anderen Autoren bereits festge: 
stellten Chromosomenzahlen einer gr6Beren Anzahl 
yon Agropyrum-Arten, dieselben bilden eine poly- 
ploide Reihe mit  der Grundzaht 7- Bisher wu~den 
Formen mit  2n = 14, 28, 35, 42, 56 und 7o gefuilden; 
Verf. land noch eine weitere mit  2 n = 49. Ferner 
konnte er inilerhalb yon A. eIongatum-FormeI1 mit 
2 n =  14 nnd 7 ~ und innerhalb yon A. ~unceum- 
Formen mit  2 n ~ 28 und 42 nachweisen. Die 
h6her chromosigen Vertreter in diesen beiden Arten 
eiltsprachen nicht in allem den Gigasformen. Die 
diploiden Formen von A. elongatum sind in ihrer 
geographischen Verbreitung und in ihrem 6kolo- 
gischen Verhaltell streng von den dekaploiden 
versehieden; bei A. ]unceum bilden dagegeii beide 
Chromosenformen gleiche ~)kotypen. - -  Schliel31ich 
werden noch drei natfirliche Bastarde beschrieben. 

Kuckuck (Miincheberg) . 

On the somatic chromosome number of triploid Thea. 
(Die somatische Chromosomenzahl triploider Thea.) 
Von K. KARASAWA. (Biol. Inst., Furitsu Kdtd- 
Gakkd, Meguro, Tokyo.) Jap. J. Genet, l l, 320 
(1935). 

Thea sinensis v~,r. macr@hyIla yore Kobotoke- 
Pal3 hat  2 n - - 4 5  Chromosomen. In R. T. I der 
P. M. Z. werden 15 Trivalente gebildet. 

PrOpach (Mfincheberg). ~176 

The Chromosomes of a giant Populus tremula. (Die 
Chromosomen einer fiesigen Populus tremula.) 
Von A. MI)NTZING. Hereditas (Lund) 21, 383 
(1936). 

Die yon Prof. NILSSON-EHLE gefundeile Riesen- 
apse wurde yore Verf. cy~coIogisch untersucht. Die 
F o r m  hat  2 n = ~ 57 Chromosomen, gegenfiber 
anderen B~umen mit  2 n = 38 Chromosomen. Der 
Baum ist  also triploid, womit aueh das gr6Bere ve- 
getative Wachstum des Baumes erkl~rt wird. Das. 
SLudium der Redukti0nsteiluilg zeigt, dab eille 
Verschmelzung einer reduzierten und einer unredu- 
ziertell Gamete stattgefunden hat. Es sind aueh 
bivalente und univalente Formen zu finden. Es 
soll versucht werden, dutch Kreuzung einer diploi- 
den mit  einer triploiden Form eine tetraplqide Form 
zu erhalten, v. Wettstein (Mfincheberg). 

Interspecific sterility. (Interspezifische Sterilit~tt.). 
Von C. STERN. Amer. Naturalist  70, 123 (1936). 

Es wird eine l~bersicht der interspezifischen 
Sterilit~tt ill der Vielfalt ihrer Erscheinungsformell 
gegeben, die in den verschiedensten Abschnitten 
des Lebenszyklus der Hybriden einsetzen k6nnen, 
besonders aber in den Embryonalstadien und jei len 
der Entwicklung der SexuMorgane v o r u n d  naeh 
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den Reifeteilungen. Beide Erscheinungen, das 
Nichtzustandekommen lebensf~higer Bastarde, wie 
deren Unf~higkeit, funktionsf~hige Geschlechts- 
zellen zu bilden, sind unter diesem Gesichtspunkt 
~hnlichen 7vVesens, ganz allgemein sind es Ent-  
wicklungsst6rungen der in den Hybriden ver- 
einigten, oder zu vereinigendeI1 Anlagengruppen. 
Deren genetische Grundlage kann nun sehr ver- 
schiedener Ar t  sein, sowohl plasmatische Unter- 
schiede, Genmutationen und -kombinationen nnd 
chromosomale Ver~nderungen k6nnen vorkommen, 
diese wieder k6nnen in mehreren Formen, beson- 
ders aber in den Verscl~iedenen Umlagerungen auf- 
treten, wie an vielen Beispielen gezeigt wird. 
Selten aber bedingt nur ein einzelner Umstand 
das Ergebnis der Intersterilit~t, meist handelt es 
sieh nm die komplexe Zusammenwirkung mehrerer, 
die auftritt,  wenn lXngere Zeit hindurch in ver- 
schiedener Richfung entwickelte und differenzierte 
Genome im Bastard zusammengeffigt werden. 
Solche entwickeln sich in der Regel nut  bei in 
irgendeiner Form isolierteI1 Sippen; die interspezi- 
fische Sterilit~t ist somit nicht etwa die Einleitung 
evolution~rer Vorg/inge, sondern sie stellt sich 
frfiher oder sp~ter in deren Verlauf ein. 

yon Berg (Mtincheberg). 

Die Best~iubung und Fruchtbarkeit der Apfel- 
b~iume. Von L. F. BLINOFF.  (Wiss~ Exp.  Star. 

f .  Obst- u. Beere~zbau, Sc~turovo, U. S. S. R.) 
Gartenbauwiss. 9, 460 (I935). 

Verf. nntersuchte die Ursachen der mangel- 
haften Fruchtbarkei t  der in einer der gr613ten 
Obstplantagen Rul31ands angepflanzten Apfel- 
sorten. Von diesen hat te  die Sorte , ,Antonowka" 
mit  83,2 % des Gesamtbestandes das entschiedene 
!Jbergewicht. Als Ursache ffir den geringen Frucht- 
ansatz wnrde eine falsche Verteilung der Pollen- 
spender nachgewiesen. Es wurde festgestellt, dab 
ffir die Sorte , ,Koritschnoje" der Abstand vom 
Yollenspender kleiner sein mug als ffir ,,Anto- 
nowka". Schmidt (Miincheberg). 

Rose seeds: Their after-ripening and germination. 
(Rosensamen, ihre Nachreife nnd Keimenergie.) 
Von M. A. H. T INCKER.  J. roy. hortieult. Soc. 
60, 399 (1935). 

Berichtet wird fiber mehrj~hrige Keimversuche 
mit  Samen yon 23 verschiedenen Wildar ten nnd 
ihren Bastarden. Unzweifelhaft ergibt sich, dab 
Rosensamen im Jahre nach der Ernte  bedeutend 
schlechter keimt als nach eiuj~hriger Nachreife. 
Diese wird in hohem Grade gefSrdert dureh die 
sog. Stratifikation, worunter schichtweises Ein- 
lagern des Samens in ~euchten Sand und Eingraben 
der so beschickten Aufbewahrungsk~sten in die 
Erde ffir mehrere Monate mit sofort auf das Heraus- 
nehmen folgender Aussaat verstanden wird. Be- 
handlung des Samens mit  S~uren, Abl6sen des 
Pericarps, Behandlung mit  verschiedenen Tem- 
peraturen oder mit  Sauerstoff beeinfluBt den 
KeimprozeB scheinbar nicht. Das mitgeteilte 
Zahlenmaterial ist auBerordentlich widerspruchs- 
roll,  doch lassen sich Unterschiede der Formen in 
der Keimenergie erkennen. Am besten keimte 
R. ~ugosa und Verwandte, die es bis auf ca .  65 % 
gebracht haben. Die Canina-Formen und sonstigen 
Arten mit  unregelm~Biger Reduktionsteilung er- 
gaben reduzierte Keimenergie, was Verf. zu ihrer 
apomiktischen Samenerzeugung in Beziehung 

setzt. LTber die Menge der beobachteten Samen 
fehlen Angaben. Ra!hlef (Sangerhausen). 

Untersuchungen iiber pflanzliche Wuchsstoffe. Voi1 
F. K(gGL. Naturwiss. 1935, 839. 

Verf. gibt einen kurzen AbriB fiber den neuesten 
Stand .der Wuchsstofforschung. Wuchsstoff ist 
ein Kollektivbegriff. Als Auxine werden die spe- 
ziellen Zellstreckungsstoffe bezeichnet. Der zuerst 
entdeckte Stoff dieser Art  ist das Bios, dessen 
Gegenwart zum Wachstum der  Hefen notwendig 
ist. Wilde I-Iefen erzeugen Bios selbst, w~thrend 
hochgeztichtete Helen nur auf Substrat wachsen, 
das Bios enth~tlt. Dfeser Stoff ist komplexer Natur  
und enth~lt mindestens 4 Faktoren:  Meso-Inosit, 
Biotin, Aneurin und einen 4. Faktor. Fehlt  in 
einem Substrat, in dem alle anderen Faktoren ent- 
halten sind, das Biotin, wird das Waehstum einer 
bestimmten Hefe nicht gef6rdert. Bei Gegenwart 
geringster Spuren yon Biotin ist das Wachstum 
gesteigert und i s t  am st~rksten, wenn alle Faktoren 
vorhanden sind. Bei anderen Hefen spielt das 
Aneurin die entscheidende Rolle. Die Aktivi t~t  
des Biotins steht auf einer Linie mit  derjenigen der 
Auxine, der Zoohormone und der Vitamine. Biotin 
ist das Phytohormon der Zellteilung. Es wirkt 
m6glicherweise in erster Linie auf Stufe I I  des 
Wachstums (Plasmawachstum). Das Gebiet der 
Auxine ist bereits welter erforscht. Auxin ~ wurde 
aus Harn, Mais61 und Malz in kristallinem Zustande 
gewonnen, Auxin b nur aus den beiden pflanzlichen 
Ausgangsstoffen. Die Gewinnung ist sehr m~he- 
voll, in 31/2 Jahren hat  man nur 800 mg erhalten. 
Die Konstitution ist weitgehend erforscht. Die 
Auxinglutars~ure ist bereits synthetisch hergestellt. 
IndolessigsXure (Heteroauxin) hat  die gleictle qua- 
l i tative Wirkung wie die Auxine a und b. Die Ester 
dieser S~ure sind ebenfalls aktiv;  bei den homo- 
logen Estern l~Bt die Wirkung nach. Bei Ver~nde- 
rufig der l~onstitution der Auxine verlieren sie ihre 
Wirksamkeit. Beim Altern t r i t t  durch Isomeri- 
sierung Selbstinaktivierung ein. Bei allen Unter- 
suchungen wurde der Hafertest  nach WENT als 
Magstab benutzt. Es wurden aul3er diesem zwei 
andere Testmethoden (zylindrisches Stfick einer 
Itaferkoleoptile, Stengelstiick einer jungen Erbsen- 
pflanze) erprobt. Zahlreiche Stoffe zeigten b e i  
verschiedenen Testmethoden versehiedene Wirk- 
samkeit. Es fragt sich, ob in der Haferkoleoptile 
wirklich Auxin a und b wirksam sind. Die Isolie- 
rung ist wegen der aul?erordentlich geringen 
Konzentration kau'm m6glieh. Durch indirekte 
Methoden ist jedoch eindeutig festgestellt, dab in 
der Haferkoleoptile tatsXchlich Auxin a erzeugt 
wird. Daffir spricht auch, dab beide Auxine aus 
Mais61 und Malz isoliert sind, nicht aber das Hetero- 
auxin. Aus Ham,  in dem auch Heteroauxin vor- 
kommt, wurde zuerst das ,,echte" Auxin entdeckt. 
Dies bezeichnet Verf. als sehr gtinstigen Umstand, 
da es umgekehrt  sehr unwahrscheinlictl gewesen 
w~re, dab man in dem Rfickstand noch weitere 
wirksame Stoffe gesucht h~tte. Die anfAngliche 
Annahme, dab es nur ein Auxin g~be, hat  sich als 
unrichtig erwiesen. Es gibt mehrere Auxine, die 
auf die Zellstreekung einwirken. Zimmermann. 

Effect of temperature on pollen germination and 
tube growth in the tomato. (Die "vVirkung der 
Temperatur  auf die Pollenkeimung und das 
Wachstum des Pollenschlauches bei der Tomate.) 
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Von O. SMITH and H . L .  COCHRAN. Mem. 
Cornell, Univ. agrieult. Exper. star.  Nr 175, I (19.35). 

Die Temperatur hat bei Tomaten insoferr~ emen 
deutlichen EinfluB auf den Bliitenabfall und damit  
auf den Frnchtansatz,  als bei hoher Temperatur 
w~hrend der Blfitezeit der Fruchtansatz gering ist. 
Zu den Versuchen O. SMITH' wurde die Tomaten- 
sorte ,,Bonner Beste" verwendet. Einige Pflanzen 
wurden in Temperaturen yon 28, 4 o, 47 und 56 ~ C 
gehalten. Arts kastrierten und best~ubten Blfiten 
wurden die Griffel in regelm~J3igen Zeitabst~nden 
entnommen und die Zahl der gekeimten Pollen- 
k6rner und die L~nge der Pollenschl~uche fest- 
gestellt. Der h6chste Prozentsatz an gekeimten 
Pollenk6rnern wurde bei 47 ~ gefunden. Er betrug 
60 Stunden nach der Best~ubung 66%. Wenn  
wenig pollen auf der Narbe lag, war der Prozent- 
satz an gekeimten K6rnern h6her. Das stgrkste 
Wachstum der Pollenschlguche land SMITH bei 4 ~ o. 
Bei 56o zeigten die Pollenschlguche Verkrfim- 
mungen und Anschwellungen. Die geringe Be- 
fruchtung bei hohen Temperaturen, wie sie in 
einigen Teilen der Vereinigten Staaten zuweilen 
vorkommen, ist also auf das schlechte Wachstum 
tier Pollenschlguche zurfickzuffihren. 

Zimmermann (Mfincheberg, Mark). 

Infektionsversuche rnit'biologischen Rassen des 
Gelbrostes auf Griisern. Von W. STRAIB. (For- 
schungsinst, f. Landwirtschafll. Botanik, Zweigstelle 
d. Biol. Reiehsanst., Gliesmarode.) Arb. biol. 
Reichsanst. Land, u. Forstw. 21, 483 (I935). 

Die Prfifung 3 biologischer Rassen yon Puccinia 
glumarum auf 227 verschiedenen Gr~serarten lieB 
keine wesentlichen Rassenunterschiede im Infek- 
tionsverhalten gegenfiber den einzelnen Gattungen 
erkennen. Zwischen den Arten konnte hin und 
wieder ein unterschiedliches Anf~lligkeitsverhalten 
festgestellt werden. Da unter den Gelbrostrassen 
eine der alten f. sp. hordei und zwei derf .  sp. tritici 
entsprachen, werden die Ergebnisse vom Verf. 
dahin ansgewertet, dab die Iormae speciMes inner- 
halb unserer heutigen Rasseneinteilung des Gelb- 
rostes keinen Wert  mehr besitzen. 

Hassebrauk (Braunschweig). ~ o 

Physiologic specialization in Puecinia coronata 
avenae. (Physiologische Spezialisierung bei Puc- 
cinia coronata avenae.) Von H. C. MURPHY. 
U. S. Agricult. Techn. Bull. Nr 433, I (1935). 

Es werden 33 in Amerika auftretende physio- 
logische Formen yon Pueeinia coronata avenae be- 
schrieben, mit  den schon bekannten verglichen und 
einheitlich bezeichnet. Die einzelnen Biotypen 
unterscheiden sich nicht nur  in ihrer Path0genit~t, 
sondern auch in der Schnelligkeit der Teleuto- 
sporenentwicklung. Von den 33 Biotypen sind 
einige sehr aggressiv, andere nur  auf wenige Hafer- 
sorten beschr~tnkt. 14 Biotypen wurden an  ktinst- 
lich wie natfirlich infizierten Rhamnusarten ge- 
wonnen. Form 2 ist heterozygot. Aus ihren Aezi- 
dien konnten 5 neue Formen isoliert werden. Ver- 
schiedene Biotypen werden dutch ihre Reaktion 
bei verschieden hohen Temperaturen bestimmt. 
Einige Hafersorten siud bei niederen Tempera- 
turen resistent, bei hohen anf~tllig, bei andern 
n immt  die Anf~.lligkeit mit  steigender Temperatur 
allmXhlich ab. Die Verbreitung der 33 Biotypen 
in den Jahren 1927--I932 wird angegeben. 3 Bio- 
typen fanden sich in allen Jahren. 266 Hafersorten 
wurden als Keimlinge wie erwachsene Pflanzen auf 

ihr Verhalten gegenfiber 6 Biotypen an verschie- 
denen Orten geprfift. Biotyp i i s t  der aggressivste 
yon allen. Nur 3 Hafersorten waren gegen alle 
6 Biotypen resistent. Bei verschiedenen Hater= 
sorten waren die jungen Keimlinge anf~lliger als 
~Itere oder erwachsene Pflanzen. 7 ~ Gramineen- 
arten, die auf  ihre Anf~lligkeit gegenfiber den 
6 Biotypen geprfift wurden, erwiesen sich vor- 
wiegend als immun oder stark resistent. Einige 
zeigten Uredosporenlager, wenn sie mit  mehr Ms 
einem Biotyp infiziert worden waren. Oehler. 

Spezielle Pflanzenzfichtung. 

Studies on the inheritance of and the relation 
between kernel texture and protein content in 
several spring wheat crosses. (Untersuchungen fiber 
die Vererbung von Kornstruktur  und EiweiBgehalt 
und ihre Beziehullg zueinander bei einigen Sommer- 
weizenkreuzungen.) Von O. S. AAMODT and J. 
H. TORRIE.  (Dep. of Field Crops, Univ. of Al- 
berta, Edmonton.) Canad. J. Res. 13, Sect. C, 
2 0 2  (I935). 

F~-Populationen der Kreuzung Milturum • Sel. 
1- -28--6o aus verschiedenen F1-Pflanzen ver- 
hielten sich auf dreierlei Weise in bezug ant die 
Vererbung der Kornstruktur.  In  zweien dieser 
Gruppen war Glasigkeit teilweise dominant  und  
beruhte auf ein bis zwei Hauptfaktoren, wXhrend 
in der 3. Gruppe mehliges Korn teilweise domi- 
nierte und dutch ein Hauptfaktorenpaar bedingt 
war. Geringere modifizierende Faktoren beein- 
flussen jedoch aul3erdem in den obigen Kreuzungen 
die Vererbung dieser Eigenschaft. Anch in den 
Kreuzungen von R e w a r d  mit  den Auslesen 1--28 
--46,  1--28--6o und 1--28--62 wird die Erblich- 
keit der Kornstruktur  durch Korrelationsstudien 
nachgewiesen. Die Vererbung des EiweiBgehaltes 
bei Milturum • Auslese 1--28--6o scheint durch 
polymere Faktoren bedingt zu sein, deren genaue 
Art nicht festgestellt wurde. Das Fehlen einer 
Korrelation zwischen dem Rohproteingehalt des 
in Brooks und des in Fallis angebauten Materials 
zeigt, dab die Vererbungsweise des Proteingehaltes 
weitgehend durch die Umwelt beeinfluBt wird. 
In  den anderen untersuchten Kreuzungen zeigt 
sich der EiweiBgehalt Ms erblich. Es land sich eine 
starke positive Korrelation zwischen Glasigkeit 
und hohem Eiweil3gehalt des Kornes in einigen 
der untersuchten Kreuzungen. 

v. Rosenstiel (Mfincheberg). 

Breeding rust-resistant spring wheats. (Z/ichtung 
rostfester Sommerweizen.) Von L. R. WALDRON 
and J. A. CLARK. (Div. of Cereal Crops a. Dis., 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) Science (N. Y.) 1936, IO6. 

Schwarzrostepidemien yon verheerendem Aus- 
real3 traten in den Vereinigten Staaten yon Nord- 
amerika in den Jahren 19o4, I916 und I935 ant. 
Man hatte versucht, die Gefahr einer Epidemie auf 
zwei verschiedenen Wegen einzud~mmen: I. durch 
Vernichtung des Zwischenwirtes, der Berberitze, 
2. durch Ztichtung rostfester Weizensorten. Nach 
den Erfahrungen des Jahres 1935 muf3 dem 2. Ver- 
fahren der Vorzug gegeben werden. Die beden- 
tendsten Zuchterfolge sind durch Einkreuzung yon 
I4-chromosomigem Weizen erzielt worden, z .B.  
Marquillo aus Iumillo (durum) x Marquis, Hope 
aus Marquis • Jaroslav Emmet, Thatcher aus der 
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Dbppelkrenznng (Marquis • Jnmillo) • (Kanred 
• M a r q u i s ) u n d  Apex aus Iumillo • H-44. Die 
Ziichtu;Ig yon Weizen, die gegen die meisten Bio- 
typenl des Schwarzrostes widerstandsf~hig sind, 
h a t  sich praktisch Ms einfacher erwiesen Ms theo- 
retisch auI Grund der weitgehenden Spezialisierung 
des Schwarzrostes anzunehmen war. Bei dem 
heut igen S~cande der amerikanischen Weizen- 
zfichtung genfigt die Erreichung der Rostfestigkeit 
allein nick t mehr, notwendig ist ihre Vereinigung 
mit allen ifibrigen Vorzfigell, wie hohem n n d  
sieherem Ertrag und tioher Qualitxt. 

v. Rosens,iel (Mtincheberg). 

Die biochemische (;harakteristik der Gersten Sowjet- 
Ru61ands. Von N. N. IWANOFF.  Trudy prikl. 
Bot: ! pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat. of Plants 
Nr 7, I u. engl. Zusammenfassung 174 (1935) 
[Russisch;. 

In  dieser Arbeit wird an der Hand umfang- 
reichen. Materiales der Prfifungsorganisation des 
allrussischen Pflanzenbauinsti tutes gezeigt, dab die 
Anschauung der Brauereiindustrie betreifend die 
fiberragende Wichtigkeit d e r  Eiweigarmut der 
Braugerste unrichtig ist. Aus sehr eiweigarmen 
Gersteli e rgeben sick gelegentlich durchaus un- 
befriedigende Biere, und umgekehrt l~gt sich aus 
sehr eiweil3reichen Gersten gutes  Bier herstellen. 
Es kommt  nicht so sehr auf das Mengenverh~ltnis 
yon St~rke und EiweiB an, als auf die Formen, in 
welchen diese Stoffe im Gerstenkorn vorliegen. 
GmBen EinfluB auf die Giite der Gerste haben die 
Umweltseinflfisse, die yon Jahr zu Jahr weehseln. 
Infolgedessen ergibt einmal die eine, einmal 
die andere Gegend die beste Extraktausbeute,  die 
das Wesenttiche Moment der Brauchbarkeit  zu 
Branereizwecken ist. Diese erwies sich a b e t  in 
keiner Weise abhgngig von hohem St/~rke- und 
niedrigem N-Gehalt des Gerstenkornes. Die Stgrke 
der:eiwei~3reichen Gersten erwies sick llicht als min- 
derwertiger, sondern eher als besser ats die Stgrke 
eiweigarmen K6rnermateriales. Notwendig ist bei 
derartigen Gersten aber Diastasezusatz. Die eiweil3- 
reichen Gersten weisen aui3erdem nach den russi= 
schen Untersuchungen ganz besonders wirksame 
Amylase auf. AuI die das Thema betreffenden 
deutschen nnd englischen Arbeiten ist sorgf~ltig 
eingegangen. Eine Karte zeigt die Verteilung der 
Gersten verschiedener Beschaffenheit fiber die 
Sowjetunion. v. 7~ctthlef (Sangerhausen). 

Uber Gelbrostanfiilligkeit und -resistenz der Gersten- 
arten. Von W. STRAIB. Arb. biol. Reichsanst. 
Land- u. Forstw. 21, 467 (1935). 

Veri. prfifte ein Sortiment yon 185 Winter- und 
Sommerformen auf Verhalten gegen 13 biologische 
Rassen des Weizengelbrostes. Die biologischen 
Rassen s tammten arts drei verschiedenen Erd- 
teilen. Die Untersuchungen wurden im Gew~chs- 
haus bei 15 ~ C und diffusem Licht im Keimpflanzen- 
stadium dnrchgefi~hrt. Gegen i i  Gelbrostrassen 
erwiesen sick die gepriiften Gersten im allgemeinen 
Ms gleichm~Big resistent. Dagegen wurden sie yon 
den Rassen 23 und 24 stark befallen. Rasse 23 
ist in Deutschland und Holland nnd  Rasse 24 
in Frankreich verbreitet. Nur die Sommer- 
gersten Ackermanns Bavaria, tleils Franken nnd 
Heines Hanna  zeigten sich gegen Rasse 24 
als immun, dagegen anfS+llig gegen tZasse 23. Eine 

Sommergerste wnrde gelunden, die gegen alle bis- 
her bekannten Gelbrostrassen immun war. 

Kuckuch (Mtincheberg). 

The breeding of disease-resistant smooth-awned 
varieties of Barley. (Die Zfichtung yon krankheits- 
widerstandsf~higen, glattgrannigen Gerstenrassem~ 
Von W. H. JOHNSTON and O. S. AAMODT. 
(Dep. of Field Crops, Univ. of Alberta, Edmonton.) 
Callad. J. Res. 13, Sect. C, 315 (1935). 

Bei der Ztichtung glattgranniger Gerstenrassen 
legten Verff. besonderen Weft auf die Auslese yon 
Formen, die gegen Flugbrand und Streifenkrank- 
heir widerstandsfahig sin& Eillige genetische Er- 
gebnisse, die sich bei diesen zfichterischen Arbeiten 
ergaben, werden mitgeteilt. So stelltenVerff, dutch 
eine umfangreiche F~- und F3-Allalyse rest, dab 
glatte Grannen durch 2 recessive Gene R nnd S 
bedingt sind, yon denen R epistatisch fiber S ist. 
Pflanzen yon der genetischen i ionst i tut ion rr SS 
haben Grannen mit  nur  wenigen Z~hnen. - -  Bei 
der Vererbung der Vegetationsl~tnge und der 
Pflanzenh6he wurde die Anwesenheit polymerer 
Gene fes~gestellt; eine genaue Genanalyse konnte 
bei der starken Variabilit~t der untersuchten Eigen- 
schaften nicht gegeben werden. Bei 5oo Fe-Pflan~ 
zen wurde eine Bliiteninfektion mit  einer Sporen- 
anfschwemmung yon HeZmi~thosporium gram~neum 
vorgenommen. Die Aufspaltungen in der F 3 er- 
gaben keine klaren genetischen Ergebllisse. Trans- 
gressionen wurden nicht beobachtet. Eine gerillge 
positive Korrelation zeigte der Befall mit  Streifen- 
krankheit und die H6he der Pflanzen. 

Kuckuck (Miincheberg). 

Die Kornreihenzahl im Maiskolben. V o n  R .  
~'LEISCHMANN. Pflanzenbau 12, 199 (I935). 

Die Variationsbreite der Kornreihenzahl des 
Maiskolbens liegt etwa zwischen 8 und 2o Reihen, 
die Grundzahl ist nach den Untersuchungen yon 
TAV~AR wohl mit  4 anzunehmen. Dutch die 
Reihenzahl wird die Form und die Gr613e des 
Samens stark beeinflul3t. Die natfirliche Auslese 
wirkt im allgemeinen dahin,  dab in klimatisch 
welliger gfinstigen Gegenden allm~hlich Kolben 
mit  wenigeren Kornreihen entstehen. In gfinstigen 
Gebieten ist die umgekehrte Erscheinung zu beob- 
achten. Die Kornreihenzahl ist somit auch ffir die 
Anpassungsf~higkeit einer Sorte yon Wichtigkeit. 
Einfache Massenauslese auf Kornreihenzahl ergab 
in den /~1 Verschiebullgen, die jedoch keine wirt- 
schaftlichen Vorteile versprechen. Eine m6glichst 
gleichm~Bige Kornreihenzahl bei einer Sorte ist 
auch im Hinblick auf ausgeglichenes Saatgut er- 
wfinscht. Wenigreihige Pflanzen zeigen im allge- 
meinen eine vollkommenere Befruchtung als viel- 
reihige. Der Fettgehalt  n immt  mit  der Kornreihen- 
zahl zu. Diese Erscheinung beruht darauf, dab hier 
die I{6rner kteiner sind und damiL tier Anteil des 
den gr6Bten Fettgehalt  aufweisenden ldleimlings 
an Gesamtgewicht gr6ger wird. Hct~kbc~rth. 

Problems in the breeding of Millet (Setaria italiea 
EL,] Beauv.), (Probleme der Ziichtung yon Setaria 
italica.) Von It. W. LI, C. J. MENG and T. N. LIU. 
J .  amer. Soc. Agronomy 27, 963 (1935). 

Es wird fiber einige fttr die Technik der Ziicktung 
belangvolle Beobachtungen und Vorversuche be- 
richter. Die Anthese zeigt am friXhen Morgen und  
am spS+ten Abend je ein Maximum. Bei ktihler 
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Temperatur  scheint das erstere gef6rdert zu werden. 
Die cytologisehe Un• yon Wurzelspitzen 
und R. T.-Metaphasen ergab ftir Setaria italica und 
Setaria viridis die Haploidzahl 9. Barthelmehs. ~ ~ 

Die Bedeutung der in $iidamerika einheimisohen 
Kartoffeln fiir die Pflanzenziichtung. Von S. M. 
BUKASOV und V. LECHNOVITZ. Rev. argent. 
Agronom. 9, 173 (1935)ESpanisch~. 

Die europXischen Kultursorten der Kartoffel 
s tammen aus Chile. Die ziichterisehen M6glieh- 
keiten ihrer Bearbeitung durch Ausnutzung zu- 
f/~lligen Beerenansatzes oder Kreuzung unterein- 
ander sind weitgehend e~sch6pft. Es is• daher im 
vergangenen Jahrzehnt von den verschiedellsten 
Seiten der Versuch gemacht worden, neues Material 
aus den Genzentren nach Europa zu bringen: 
1925 Expedition BUKASOW: Mexiko, Guatemala, 
Columbien, 1929 Expedition J t :zEEzuK: Peru, 
Bolivien, Chile, Argentinien, 1932 Expedition 
VAVlLOV-KESSBLSTIEL: Peru, Ecuador, 193o/31 
Expedition BAleR, ScmcI~, v. ROSXNSTI~L: Nord- 
argent inien,  Bolivien, Peru, Ecuador, Columbien, 
und zwei Expeditionen yon USA. und eine yon 
Hamarlund-Schweden. Gesamtverbreitnng der 
Kartoffel bis Nordgrenze yon Mexiko. S. ,[uzep- 
czukii und S. acaule vertragen bis - - 8  ~ C, ebenso 
S. Commergonii, S. d e m i s s u m - - 5  bis - - 6 ~  
~Viderstandsf~thig gegen Phytophthora:  S. demis- 
sum, S. Millanii  (augerdem frostfest), S. Henryi.  
Ertragreiche Formen sind allscheinend nur  dureh 
Einkreuzung yon S. tuberosum zu erhalten. S. phu- 
reja besitzt Knollen mit  sehr kurzer Ruheperiode. 
Wichtig ftir subtropische Gebiete mit  der M6glich- 
keit, zweimal zu ernten. Botanische Diagnose der 
beiden neuen Arten S. Milanii  und S. Henryi. 

yon Rosenstiel (Mtincheberg). 

The Katahdin, Ghippewa and Golden potatoes. (Die 
Kartoffelsorten Katahdin, Chippewa und Golden.) 
Von C. F. CLARK and F. J. STEVENSON. U .S .  
Dep. Agricult. Circular Nr 374, I (1935). 

Die Viruskrankheiten verursachen einen wesent- 
l ich gr6Beren Schaden beim Kartoffelbau als die 
anderen Krankheiten. Es wurde daher versucht, 
Sorten zu ztichten, die gegen eine dieser ver- 
breiteten Viruskrankheiten - -  das gew6hnliche 
Mosaik ~ widerstandsf~hig sind. Die ersten Pro- 
dukte dieser ziichterischen Arbeiten sind die beiden 
Soften Katahdin und Chippewa, 2 Geschwister- 
pflanzen, die zurtickgehen auf zwei unbezeichnete 
S~mlingsnummern, die ihrerseits s tammen aus der 
I(reuzung Suttons FlourbaI1 • Aroostook Won- 
der und Busola • Rural New Yorker Nr. 2. Die 
Soften werden beschrieben und ihre Eignung 
ftir die verschiedenen Zwecke angegeben. Die 
Sorte Katahdin ist vollstXndig widerstandsf~thig 
gegen das gew6hnliche Mosaik. Sie scheint in 
Gebieten, die Russet Rural nicht zusagen, diese zu 
iibertreffen, Die Sorte Chippewa ist ebenfalls 
widerstalldsfS~hig.gegen das gew6hnliche Mosaik. 
Es wurden jedenfalls in 12 Jahren unter 16ooo 
Pflanzen nur 5 Pflanzen gefunden mit  .dem ge- 
w6hnlichen Mosaik und 15 Pflanzen mit  nicht ganz 
genau best immtem Mosaik. Sie schein* .ira Ertrag 
die Sorte Katahdin zu tibertreffen und ist wesent- 
lich frtihreifer. Die Sorte Golden ist eine sp~ttreife, 
gelbfleischige Sorte mit  hohem Ertrag, guter Form 
-und guter Speiseeigellschaft.. Sie ist aber nicht 
widerstandsfS&ig gegen Mosaik. Der sehr kompli- 

zierte Stalnmbaum dieser Sorte mul3 im OriginaI 
eingesehen werden, t?. Schick (Miineheberg). 

Beschreibung der Knollen und Lichtkeime von 
Kartoffelsorten. Von W. B. L. VERHOEVEN. 
Versl. plantenziektenkdg. Dienst Wageningen 
Nr 77, I (1934) ~Holl~tndisch]. 
�9 Verf. wollte die Knollen von Kartoffelsozten so 

beschreiben, dab folgende 3 Fragen ftir eine Knollen- 
probe beantwortet werdeI1 k6nnen. I. Ob eine 
Knollenprobe einheitlich zu einer Sorte geh6rt. 
2. Ob diese Probe sortenecht ist, d. h. zu der an- 
gegebenen SorLe geh6rt und 3- zu welcher Sorte 
diese Knollenprobe gehSrt. Als Merkmale wurden 
benutzt :  Fleischfarbe/Sehalenfarbe, Knollenform, 
Augenmerkmale und die Lichtkeime. Die Bedeu- 
tung und Variabilit~t dieser Merkmale wird zu- 
n~chst allgemein besproehen. Es folgt d a n n  ein 
Bestimmungsschlfissel d e r  wichtigsten ho'll~tndi- 
sehen Kartoffelsorten naeh diesen besprbchenen 
Merkmalen und eine alphabetisch geordnete 
Rassenbeschreibung yon i i o in Holland angebauten 
Soften holl~ndischen, deutschen; englischen und 
franz6sischen Ursprur~gs. Ftir  jede Sorte werden 
angegeben: Name, Ziichter, Verhalten gegenfiber 
Krebs, Abstammung, Knollenform] Schalenfarbe, 
Augenlage, Nabelform; Farbe des Lichtkeims im 
oberen Teil, im mittleren Teil und an der Basis. 
Bet der Sorte Alma st immt merkwiirdigerweise die 
Angabe gegeniiber dem Verhalten yon Krebs mit  
dem in den deutschen Lis ten angegebenen Verhal- 
ten nicht tit~erein. Schick (Mtincheberg), 

Perennial lupins, (Ausdauernde Lupinen, ) Von 
EARL of DARNLEY. J. roy. horticult. Soe. 60, 
15I (1935). 

Ausdauernde Lupinen btirgern sich in immer 
st~rkerem MaBe als Zierpflanzen ein. Botanisch 
handelt es sich vor allem um Lupinus polyphyllus, 
L. arboreus, Bastarde zwischen beiden, L. Paynei  
und einige andere kalifornische und afrikanisehe 
Arten. Die vorhandenen Variet~ten bieten beson- 
ders hinsiehtlieh der Bliitenfarbe ein retches Aus- 
lesematerial. Es  ist Verf, ohne grol3e Mtihe ge- 
iungen, ~6 Rassen mit  verschiedener Blfitenfarbe 
zu selektionieren. Die Auslesen k6nnen durch 
Klonbildung fixiert werden, l~ber die Kul tur  der 
perennierenden Lupinen enth~it der Aufsatz 
einige wertvolle Anregungen. Ufer (Berlin). 

Evidence of field hybridization in beans. (Der 
Nachweis yon nattirlicher Kreuzung bet Bohnen.) 
Von W. W. MACKIE and F. L. SMITH. (1)iv. of 
Agronomy, Univ. of Calif@rnia, Berkeley.) J. amer. 
Soc. Agronomy 27, 9o 3 (1935). 

Von zahlreichen Autoren wurde bereits fest- 
gestellt, dab nattirliche Bastardierung bet Phaseo- 
lus hXufiger v0rkommt , als bet dieser selbstbe- 
fruchtenden Pflanze frtiher vermutet  wurde. Im 
allgemeinen wird die Hummel ftir diese Kreuzungen 
~Terantwortlich gemacht. In  l~aliIornien werden 
besonders 6 Bohnenarten angebaut, Phaseolus 
vulgaris, 1). acutifolius, P.  coccineus, 1). lunatus var. 
Silva, t ). lunatus var. macrocarpa und Vigna sinen- 
sis. Sie bzw. die zugeh6rigen Sorten wurden yon 
den Verff. auf die HXufigkeit natiirlicher Kreuzung 
bet gleichzeitigem Anbau mehrerer Sorten gepriift. 
Bet Phaseolus vutgaris konnte im Mittel fund 0,63 % 
natfirliche Bastardierung riachgewiesen werden. 
,Auch die fibrigen Arten liel3en deutlieh das Vor- 
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kommen natfirlicher Bastardierung an gewissen 
Charakterell erkennen. Hummel und Honigbiene 
haben Iiir die natfirliche Bastardierung in Kanada 
keine Bedeutung. Sehr  h~ufig wird eine kleine 
Thripsart, Frankliniella occidentalis, gefllnden, die 
an den Blfitenteilen saugt und in die noch ge- 
schlossene Bltite eindriilgen kann. An ihrem 
K6rper wurdell hgufig Bohnenpollen gefunden. 

Ufer (Berlin). 

Die Erblichkeit der Bohnenform und des Bohnen- 
gewichtes bei Phaseolus vulgaris. I I I .  Die auf F z- 
Pflanzen gewachsenen Bohnen, also die F~-Samen- 
generation. Von G. P. FRETS  und G. WANROOY, 
Genetica (s'Gravenhage I 17, 47 (1935). 

Es handelt  sich um die Fortsetzung der varia- 
tionsstatistischen Untersuchungen yon Kreuzungen 
bzw. Rtickkreuzungen einer Bohnensorte mit  
langen, breitell und diinnen Bohnen llnd einer 
anderen, die kllrze, schmale nnd dicke Bohnen 
besitzt. In  allen Kreuzungen war ausgesprocl~ene 
Matroklinie festzustellen. Hackbarth (Mtincheb.) 

Die Zottelwicke, ihre gucht und ihr Weft  als eiweill- 
reiche Futterpflanze. Von K.  S I E B E R T .  (Inst. f. 
Pflanzenbau u. Pflanzenzi~cht., Univ. Breslau.) 
Pflanzeilbau 11, 83 (1935)... 

Nach einem historischen Uberbliek fiber die Eilt- 
wicklung des Anbaues und der Ziichtung der Zottel- 
wicke brillgt Verf. einen Vergleieh der Leistungen 
der Zottelwicke all Grtinmasse und EiweiB im 
Vergleich zu ailderen Futterpflanzen. Besonders 
in bezug auf dell EiweiBgehalt schneidet die Zottel- 
wicke gut bei diesem Vergleieh ab. Diese Tatsache 
und ihre Eignung ftir leichte BSden lassen eine 
ztichterische Bearbeitung geboten erscheinen, die 
im Jahre 1928 y o n  Ins t i tu t  Itir Pflanzenbau uild 
Pflanzellziichtung der Universit~t Breslau aufge- 
nommen wurde. Das Ausgangsmaterial lieferten 
verschiedene Handelssaaten. Aus diesen wurden 
i m  Laufe der Jahre mehrere ZuchtstXmme ausge- 
lesen, Ilnter denen sich besollders eine Kahlwicken- 
form (V. villosa glabrescens) auszeichllete, die ill 
drei St~mmen weitergezfichtet wird. Von der be- 
haarten Form stehen zwei St~mme ill Vermehrung. 
Alle zeichnen sich durch besolldere Massenwtichsig- 
keit und letztere besonders aueh dutch Frfihreife 
gegeniiber den Handelssorten aus. Desgleichen 
konnte die Winterfestigkeit uild WiderstalldsfXhig- 
keit gegen Dtirre verbessert werden. Besonderer 
Weft  wird auf die ErhShung und die Sicherung des 
Kornertrages gelegt, es hat  sich jedoch herausge- 
stellt, dab diese Ei:gensehaften weniger yon der 
erblichen Veranlagung als yon dell Witterungs- 
einflfissen abhS~llgig sind. Immerhin scheinen die 
Kahlwickenzuchten einen sicheren und hSheren 
Korilertrag zu liefern als die behaarteil Formen. 
Die Verzweigungsf~higkeit spielt in diesem Zu- 
sammeuhang eille wichtige Rolle, nicht nu t  im 
Hiilblick auf den Samenertrag, sondem auch auf 
den Ertrag an Eiweil3. Als Mutation t ra t  eine 
weil3bltitige Form auf, die nach mehrj 5~hriger, rSmm- 
licherTrennung homozygot erhalten werden konnte. 
.-Weitere umfangreiche Untersuchungen beschgf- 
tigell sich n i t  allgemeinen Anbaufragen, die aueh 
ftir den Zfichter nicht ohile Illteresse sind, auf die 
abet an dieser Stetle nicht uS, her eingegangen 
werden kann. Hackbarth (Mtincheberg). 

Alfalfa experiments at Stoneville, Miss. (Luzerne- 
versuche in Stoneville, ~iss.) Von P. R. HENSON, 

and H .L .  WESTOVER. U. S. Dep. Agricult., 
Techn. Bull. Nr 495, I (1935). 

Neben allgemeinen Anbauversuchen wurden ins- 
besondere Herkunfts- und Sortenprtifungen auf 
Winterfestigkeit durehgeftihrt. Sie ergaben, dag 
ffir den nSrdlichen Tell des Staates Mississippi 
peruanische Luzerne und andere stidliche t ter-  
ktiiifte nicht mehr die fiir einen angem.essenen 
Ertrag notwendige WinterhXrte aufweisen. 

Hackbarth (Mtincheberg). 

Summer crops for green manure and soil improve- 
ment. (Sommerfutter- und Grtindtingungspflan- 
zen.) Von R. NC NEE. U. S. Farmers' Bull. 
Nr 1750, 1 (1935). 

Verf. berichtet fiber die Anbaubedingungen sowie 
die VerwendungsmSglichkeiten einiger Legumi- 
nosen und Nichtleguminosen, yon denen einige 
auch ftir Europa Interesse als Futterpflanzen 
haben. Zu Ilennen sind auBer Luzerne der Buch- 
weizen (Fagopyrum esculen•m), Crotalaria-Arten, 
Meibomia purpurea, Lespedeza-Arten, Rotklee 
(Trifolium pratense), Sojabohnen (Soia maxima), 
Sudangras (Sorghum vulgare sudanensis) und 
Steillklee (Melilolus alba). Die Eignung der meisten 
angeftihrten Arten ftir nSrdliche Gebiete mul3 erst 
erwiesen werden. Hackbarth (Mtillcheberg). 

Beitriige zur Tabak-Systematik und -Genetik.  
i. Sortenmerkmale am deutschen Tabak. Von  
P. KOENIG und L. R A V E .  (Tabak-Forsch.-Imt. 
f. d. Dtsch. Reich, Forchheim b. Karlsruhe.) Landw. 
Jb. Sl, 425 (1935). 

Verff. streben an, eiile Neuordnung der Syste- 
matik der deutschen Tabaksorten vorzunehmell. 
Diese Systematik soil genetisch fundiert sein. Den 
Ausgangspunkt f fir dieses Vorhaben stellen ein- 
gehende vergleichend-morphologische Unter-  
suchungen dar, tiber die in der vorliegenden Arbeit 
berichtet wird. Die Merkmalsanalyse umfagt eines- 
tells ~ul3erlich erkennbare Merkmale, wie die Blatt-  
eigeilschaften, die Blattstellung, die Wurzelaus- 
bildung, das Verh~ltnis yon Stengel- uild Wurzel- 
ante/t, BItiten- und Kapselmerkmale, andernteils 
Merkmale, die in Beziehullg ..zum Wachstums- 
rhythmus stehen, wie Keimung, Uppigkeit, Ertrags- 
hShe, Geizenwachstum. Ferner wird d e n  Ver- 
halten gegen Krankheitserreger sowie dem Nicotin- 
abbau auf d e n  Felde Beachtung geschenkt. Ullter- 
sucht wurdeu auger den Tabacum-Sorten (ein- 
schliel31ieh der Macrophylla-Typen und N. atro- 
purpurec~) allch die Rustica-Sorteil. Einige Sorten, 
wie z. B. Uekerm~rker, Amersfoorter und Friedrichs- 
taler, lassen sich zu einer morphologisch durchans 
einheitIichen Gruppe zusammenfassen, genetisch 
]edoch verhMten sich die gemeinsamell Merkmale 
voileillander verschieden. Das wichtigste gemein- 
same Merkmal dieser Soften ist eine gewlsse 
,,Faltigkeit" des Blattes. Die anderen nicht  
gefalteten Sorten lassen sich nicht zu eiller eillheit- 
lichen Gruppe zusammenfassen. Die deutschen 
Goundietypen haben deutliche Maerophylla-EigeI1- 
schaften, ebenso die beiden viele gemeinsame 
Merkmale aufweisenden Soften U-Stamm ulld 
F-Stamm. Uber das erbliche Verhalten der Merk- 
male der deutsche11 Tabaksorten ist noch sehr 
wellig bekanilt. Deutliche, genetisch verankerte 
Unterschiede weiseil die Sorten in ihrem Wachs- 
tumsrhythmus auf. Auch die St~rke der Aus- 
bildung yon Geizentrieben kollnte als ein erbliches 
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Merkmal festgelegt werden. In bezug a u f  die 
Widerstandsf~ihigkeit gege n die gefAhrlichste Ta- 
bakkrankheit,  das Wildfeuer, s t immen Verff. nicht 
mit  BO~IXG iiberein, wonach Sortenunterschiede 
im Befall ohne praktische Bedeutung stud: Verff. 
haben einige Tabacum-St~imme als res i s ten t  er- 
kannt  und benutzen diese als Kreuzungseltern ffir 
immunit~itszfichterische Arbeiten. I m  Gegensatz 
zu den von anderer Seite mit  HiKe der kiinstliehen 
Illfektion gemachten Feststellungen schlieBen die 
Verff. aus Freilandbeobachtlingen auf weitgehende 
Resistenz des Bauerntabaks (N. rustica)gegen die 
Krankheit. Schmidt (Mfincheberg). 

Forstliche $aatgutfragen. Von W. SCI-IMIDT, 
Forsch.dienst 1, 202 (1936). 

Verf. gibt einen Uberblick fiber den Stand der 
forsLlichen Saatgutanerkennung mit kurzer: ge- 
schichtlicher Zusammenstellung. Wesentllche 
Neuerungen sind bet der biologischen und techni- 
schen Aufbereitung an schwieriger zu behandelnden 
Forsts/imereien erzielt worden. Ebenso wird die 
Keimung iiberlagernder Samen genauer erforscht, 
Von ausschlaggebender Bedeutung ist aber die 
genetische Veranlagung und die Rassenfrage, da 
hiervon die Wuchsleistung des dentschen Waldes 
abhiingt. Verf. legt wohl auf Individualauslese 
gr6Bten Wert, doeh sucht er, gest/itzt auf keimungs- 
physiologische Untersuchungen, den Weg der Aus- 
lese so weitgehendst abzukfirzen. 

W. v, Wettstein (Mfincheberg). 

Shipmast locust, a valuable untlescribed variety of 
Robinin pseudoacacia. (Die Shipmast-Akazie, eine 
wertvolle, unbeschriebene Variet~tt yon Robinia 
pseudoacacia). Von O. RABER. (Bureau of Plant 
Industry, Washington.) U. S. Dep. Agricult. 
Circular Nr 379, I (1936). 

VerI. beschreibt eine Robinia-Variet~tt auf Long 
Island, die sieh yon der gew6hnlichen Robinia 
pseudoaeacia durch aufrechten Stature nnd engere 
Krone, dicke Borke und danerhafteres Holz unter- 
scheidet. Die Blfihf~higkeit ist geringer, und der 
Samenansatz schwach. Pollenkeimungsuntersu- 
chungen zeigten, dab die gew6hnliche Robinia bis 
zu 70% keimenden Pollen mit  lXngeren Keim- 
schI~tuchen entwickelt, w~Lhrend die Var. rectissima 
nur io % keimenden Pollen mit  sehr kurzen Keim- 
schl~uchen bildet. Die Varlet/it wird deshalb 
gr6Btenteils vegetativ vermehrt. Cytologische 
Untersilchungen wurden angekiindigt, so dab sich 
fiber die ChromosomenverhXltnisse noch nichts 
sagen 1Al3t. Die neue Variet~tt wird Robinia pseu- 
doaeacia var. rectissima genanrit, v. Wettstein. 

Uber eine in der Natur gefundene Gigasform yon 
Populns tremula. Von H. NILSSON-EHLE. (Inst. 

f. Vererbungsforsch., Sval@) Hereditas (Lund) 2L 
379 (1936). 

Verf. gibt einen kurzen Bericht fiber eine Populus 
tremula gigas, die er auf der Halbinsel t i l l6  gefunden 
hat. Nach Untersnchnngen yon MONTZING be- 
sitzt sie stat t  2 n = 38 ann.~hernd 57 Chromo- 
somen. Es isr ein m~nnlicher Baum, der in seinem 
Habitus auffiel. Dutch vegetative Vermehrung 
hat sich ein Itorst  yon mehreren zoo Individuen 
entwickelt. Wei te re :Untersuchungen fiber die 
Holzqualit~t sind eingeleitet worden. 

v. We#stein (Mfincheberg). 

Chlorophyll deficiencies in rice. (Oryza sativa.) 
~ hlorophyll-Ausfallerscheinungen beim Reis.) VoI1 

�9 RAMIAH and S. RAMANUJAM. (Agricult. 
Research Inst., Coimbatore.) Proc. Indian Acad. 
Sci., Sect. B 2, 343 (1935). 

Aus dem umfangreichen Material der Zucht- 
station in Coimbatore konnten verschiedene chloro- 
phylldefekte Typen isoliert u n d  n~iher studiert  
werden. Darunter befanden sich eindeutige - -  ein- 
fach recessive - -  Faktormutanten und nichtmen- 
delnde F0rmen, die im Ph~notypus durchaus Chlo- 
rophyllst6rungen entsprechen, wie sie von anderen 
Gramineei1, vor ahem Mats und Hirse, bekannt  ge- 
worden sind. Einige Mud ffir Oryza neu. An men- 
delnden Typen werden, teilweise mit  iiberzeugen- 
den Spaltungsanalysen, behandelt:  verschiedene 
Albinos, virescens-, chlorina-, gri~nweifi-, gr~ngelb-, 
gelbweifl-streifige, lutescem-, xantha- und zebra- 
fleckige Formen. Einige dieser Faktoren konnten 
auch bereits in gegenseitigen Kreuzungen geprfift 
werden; sie ergaben durctl Mare Dihybridenspal- 
tung ihre Unabh~ir~gigkeit voneinander zu erkennen. 
Sorgf~iltig analysiert wurde auch die Nachkommen- 
schaft der nichtmendelnden Formen, die h~iufig als 
Spr0g- oder noch lokalere , ,Mutanten" auftraten. 
An Erseheinungsformen wurden beobachtet Weifi- 
buntheit, Gelbbuntheit (gelb zu weig verblassend) 
und ein weiterer Fall yon Gelbb~ntheit, der beson- 
ders bemerkenswert ist durch das Auftreten gelber 
Individuen in der Nachkommenschaft, welche im 
Gegensatz zur schwachen Lebensf~higkeit aller 
anderen reinfarbignichtgrfinen Defektpflanzen auf- 
fallend lange am Leben bleiben und sich vielleicht 
bis zur Retie durchbringen lassen. Dies g~ibe ein 
interessantes Studienmaterial ffir die Plastiden- 
vererbung, v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Degeneration of cacao through natural hybridization. 
(Degeneration von Kakao dutch natfirliche Kreu- 
zung.) Von H, PITTIER.  J. Hered. 26, 385 (I935). 

Vorl. Arbeit ist interessant insofern, als sie einmal 
die Gefahrenseite der Einffihrung neuer Pflanzen- 
arten behandelt. Die ihr zugrunde liegenden Tat- 
sacheI1 sind folgende: In  Venezuela wurde bis 
Anfang des 19. Jahrhunderts die ,,eriollo"-Variet~t 
yon Kakao kultiviert, die wegen ihrer hohen 
Qualit~t ber/ihmt war und die der Verf�9 ftir die 
eigentliche Art Theobroma cacao L. h~lt. Im Jahre 
1825 wurde dann abet aus Trinidad eine andere Art 
eingeffihrt, Th. leiocarpum. Sie besaB an Vorteilen 
gegenfiber ,,criollo" st~Lrkere Wfichsigkeit, Wider- 
standsf~ihigkeit gegen XuBere Einflfisse, ~rfihere 
TragfXhigkeit usw. Dagegen war die Qualit~Lt der 
Bohuen schlechter, da sie viel mehr Gerbstoffe 
besitzen als die Variet~t ,,criollo". Beide Formen 
wurden nunmehr nebeneinander und im Gemisch 
angebaut und so der natfirlichen Kreuzung Ireie 
Bahn gelassen. Das Resultat ist ein buntes Formen- 
gemisch und eine Aufspaltung in Mle m6gliehen 
Typen. Besonders verheerend wirkt sich der ver- 
schiedene. Gerbstoffgehalt aus, denn ffir die Fer- 
mentat ion ist ein einheitliches Samenmaterial von 
gr6gter Wichtigkeit, da sieh IlUr so eine einheitliche 
Handelsware herstellen l~iI3t. Durch diese Umst~tnde 
ist heute der Kakao aus Venezuela auf die niedrigste 
Quatit~Ltsstufe des Handels herabgesunken. Der 

eigentliche Grund ffir diese Degeneration liegt na- 
tfirlich nicht in der Einffihrung der neuen Sorte 
an sich, desgleiehen nicht in der Kreuzung, sonderu 
in. dem Fehlen j eglicher Auslese nach der  Kreuzung. 
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Eine solche ist jetzt  auch geplant und man hofft, 
dadurch den Kakaobau in Venezuela retten zu 
k6nnen. Hackbarth (Miincheberg).. 

Methods of selecting sugarcane seedlings (as adopted 
at 0oimbatore). (Methoden der Auslese yon 
Zuckerrohr-S/~mlingen.) Von T. S. V E N K A T R A -  
MAN. Agricult. a. Live-stock India 5, 65o (1935). 

Der Neuaufbau der indischen Zuckerindustrie 
ist erst durch die Erfolge der Zuchtstation zu 
Coimbatore m6glich geworden. Die Station ist 
aus klimatischen Grfinden im tropischen Indien 
gelegen, wXhrelld die Zuckerrohrkultur sich auf 
das subtropisch e Nordindien beschr~nkt. In 
Coimbatore wird vor allem mit  Kreuzungen gear- 
beitet. Als Eltern dienen Saccharum officinarum, 
Sacch. Barberi, Sacch. sinense, Sacch. spontaneum 
und Sacch. Narenga. Die Bastards~mlinge werden 
auf Wtichsigkeit und vegetat ive Charaktere aus- 
gelesen, das ausgelesene Material durch Stecklinge 
vermehrt  und welter auf Zuckergehalt und sonstige 
Eigenschaften geprfift. Sp~ter erfolgt die Prfifung 
an verschiedenen landwirtschaftlichen Versuchs- 
stationen. Mit Hilfe dieser Zfichtungsmethode ist 
die ffir das Punjab von Bedeutung gewordene 
Zfichtung Co 285 entstanden. Ufer (Berlin). 

Technik und Verschiedenes 

Application of the Aitmann freezing-drying techni- 
que to plant cytology. I I .  0haracter of the fixation. 
(Anwendung der Altmannschen Gefrier-Trocken- 
technik in der pflanzlichen Cytologie. II.  Charak- 
ter  der Fixierung.) Von T. H. GOODPEED and 
F. M. UBER.  Univ. California Publ. Bot. 15, 23 
(~935) 

In dem zweiten Tell der Arbeit wird die Art  der 
Fixierung durch die ALTMANNsohe Methode be- 
sprochen. Das Gefrierell geschieht bei dieser Tech- 
nik durch Eintauchen in Ilfissige Luft. Bei - - 3  2 o C 
werden die Objekte dann bei reduziertem Luft- 
druck getrocknet, um schlieglich direkt oder nach 
Vorbehandlung mit  Xylol oder Butyl-Alkohol (bei 
dicken Zellw~nden) mit  Paraffin durchtr~tnkt zu 
werdem Die F~rbungen mit  HEIDENHEINS Eisen- 
Haematoxil in geben bei so behandeltem Material 
nicht so  deutliche Bilder wie bei Vorbereitung mit  
den gebr~uchlichen Fixierungsmitteln. Der Vor- 
gang des Gefrierells beginnt an wenigen Kristalli- 
sationszentren unter Bildung yon Eiskristallen. 
Diese reigen aus den benachbarten Zellen das 
Wasser an sich. Dadurch wird, besonders ill den 
~tul3eren Teilen des Objektes, eine grobe netzige 
Struktur des Plasmas erzeugt.  Die Richtung der 
Strukturelemente k a n n  in mehreren benachbarten 
Zellen gleichsinnig verlaufen, was daftir spricht, 
dab die Netzigkeit nicht von vornherein vorhanden 
war. Die Methode ist auf lebendes Pflanzenmaterial 
verh~tltnism~13ig gut anwendbar, besonders, wenn 
es gelingt, den Zellen soviel \u wie m6glich zu 
entziehen, ohne das Leben zu zerst6ren. Dadurch 
erh/ilt das Plasma eine feinere Struktur. Sie wurde 
mit  ziemlieh gutem Erfolg erprobt an Wurzel- 
spitzen und Antheren von Lilium longiflorum in 
verschiedenen Entwicklungsstadien. Die einzelnen 
Phasen der Zellteilung lieBen sich nicht gleich gut 
dureh Gefrieren fixieren. Die frtihen Prophasen- 
stadien und die frfihen Stadien der Pollenk6rner 
eigneten sich am wenigsten ffir diese Art  der 
Fixierung. Zimmermann (Miincheberg, Mark). 

Application of the Altmann freezing-drying techni- 
que to plant cytology. I I I ,  Ohromosome structure 
in Lilium Iongiflorum, (Anwendung der Altmann- 
schen Gefrier-Trockentechnik in der pflanzlichen 
Cytologie. I II .  Chromosomenstruktur bei Lilium 
longiflorum.) Von T . H .  GOODPEED, F:-"~'M. 
U B E R  and P. AVERY. Univ. California Publ. 
Bot. 18, 33 (1935). 

Die ALTMANNsche Technik ist besonders wert- 
rol l  ffir die Untersuchung der inneren Struktur 
der Chromosomen. D u r c h  diese Methode der 
Fixierung wird die Chromosomenrinde entweder 
zerst6rt oder unf~rbbar gemacht, wodurch der 
Einblick in das Innere frei wird. Gerade die Sta- 
dien, die bisher schwer zn nlltersuchen waren, die 
spXte Prophase bis zur mittleren Metaphase, er- 
geben bei der ALTMANN schen Methode ktare Bilder. 
Im ruhenden Kern bilden die Chromonemen eill 
ieines Netz. Beim Beginn der Prophase zeigt sieh 
eine Ann~herung der FXden des ruhenden Kernes, 
so dab der Verlauf der Chromosomell deutlich wird. 
In der spXten Prophase erkennt mall deutlich die 
innere Differenzierung der Chromosomen. Die 
Chromonemen bilden die Seiten von leiter~thnlichen 
Gebilden, deren Sprossen yon feinen Anastomosen 
gebildet werden. Jede Seite der Leiter wird aus 
2 Chromonemen gebildet. Dadurch wird der Auf- 
bau aus 4 Chromonemen unkenntlich. Diese 
charakteristisehe vierlinige Struktur wird in der 
frtihen Metaphase wieder sichtbar, besoilders an 
den Enden der Chromosomen. Die ,,Leitern" ver- 
schwinden wieder in der" f}tihen und mittleren 
Metaphase dnrch Kontra!~ion der Chromosomen. 
In der mittleren Metaphase zeigen die Chromo- 
somen ihren Aufbau aus 4 Chromonemen sehr 
deutlich. Diese sind in dieser Phase gespalten, so 
dab richtiger 8 Chromonemen vothanden sind. 
I)ieser Spaltung ist  die Trennung der Gene, die 
schon im Ruhezustand vor sich ging, voran- 
gegangen. Die Spaltnng der Chromosomen t r i t t  
also schon drei mitotische Cyclen bevor sie sichtbar 
wird, ein. Durch die ALT~IANN sche Technik lassen 
sich nach der Ansicht der Verff. einige andere 
Probleme relativ leicht 16sen. Zimmermann. 

Wie sucht das Ausland praktisch wichtige Fragen auf 
dem Gebiete der PflanzenzUchtung zu ISsen. Von 
A. BUCHINGER. (Bundesanst. f. Pflanzenbau u. 
Samenpriifung, Wien.) Z. Ziichtg A 20, 503 (1935). 

Der Studie diente vor allem ein Vergleich der 
ziemlich gegens~tzlichen pflanzenzfichterischen 
Verh~ltnisse in Schweden und in Deutschland. Das 
Hauptaugenmerk ist dabei auf die Organisation 
der privaten bzw. staatlichen Zfichtung, Bestand 
nnd Umfang staatlicher Subventionen, ganz be- 
sonders aber darauf gerichtet, in welcher Weise 
und in welchem AnsmaB der Staafi in die ztichte- 
rische T~ttigkeit ordnend, schfitzend, kontrollierend 
,und f6rdernd durch gesetzgeberische lViaBnahmen 
eingreift. Die durchgreifenden Neuordnungen, die 
im Deutschen Reiche im Rahmen des Reichsn~hr- 
standgesetzes in den l e t z t en  Jahren getroffen 
wurdell, linden dabei eine knappe, fibersichtliche 
Darstellung. Ferner wird die grol3e Wichtigkeit  der 
engsten Zusammenarbeit  wissellschaftlicher For- 
schung nnd zfichterischer P r a x i s  an den tats~ch- 
lichen Erfolgen aufgezeigt. Ganz kurz gestreift 
wird schlieBlich noch die diesbezfigliche Sachlage 
in Norwegen, D~nemark, Rum~llien, Tschecho- 
slowakei und Polen. v. Berg (Mfincheberg). 
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