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durch  kfinst l iche Methoden er forder t  deshalb  
Ber i icks icht igung mehrerer ,  die F ros th~r t e  be- 
einflussende /tul3ere und innere Fak to ren ,  
wofiir  das  van  der  Anzuch t  und  der  t t~ir tung 
des Mater ia ls  oben Gesagte  als Beispiel  dienen 
dfirfte. Die erha l tene  gute  Ube re in s t immun g  
zwischen der  mi* den verschiedenen Labora -  
t o r i umsme thoden  festgestel l te  K/ i l teres is tenz und 
der  Winterh~ir te  nach  den Fe ldbeobaeh tungen  
dfirfte doch zeigen, dab  man  durch sorgf~iltige 
Arbe i t  m i t  diesen Methoden  vSllig zuverls 
Resu l t a t e  b e k o m m e n  kann.  
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Physiologie. 
O Symbolae sinieae. Botanisehe Ergebnisse der Ex- 
pedition der Akademie der Wissenschaften in Wien 
nach S(Jdwest-China 1914/1918. Hrsg. v. H. 
HANDEL-MAZZETTI .  Unter  Mitarbei t  v. V . F .  
BROTHE1RUS, H. HANDEL-MAZZETTI ,  TH. 
HERZOG,  K. K E I S S L E R ,  H. LOHWAG,  W. E. 
NICHOLSON, H. SKUJA,  F. VERDOORN, 
A. Z A H L B R U C K N E R  u. anderen Fachmiinnern. 
T1. 7. HANDEL-MAZETTI ,  H.:  Anthaphyta. 
Liefg. 4. 7 Taf. 9Tex tabb .  S. 73 I - - z i88 .  Wien:  
Julius Springer 1936. RM. 98.-- .  

Van den botanischen Ergebnisse der Expedit ion 
der Akademie der Wissenschaften in Wien nach 
Sfidwest-China ist je tz t  die 4. Lieferung des 
7. Teiles , ,Anthophyta"  erschienen. Er  umfaBt 
die Plumbaginaceae bis zu den Compositae. Inter-  
essant s ind besonders die Primulaceae und Erica- 
ceae mit  zahlreichen neuen systematischen Ein- 
heiten, van Ranch (Berlin). 
Heterostylie-Forschung. Versuche zur genetischen 
Analyse eines Organisations- und ,,Anpassungs"- 
rnerkmales. Von A. ERNST.  (Inst. f. Allg. Botan., 
Univ. Zi~rich.) Z. indnkt.  Abstammgslehre 71, 156 
(~936). 

Verf., der seit ungef~ihr 2 Jahrzehnten rail  der 
Erforschung der Heterostvlie bei der Gattung 
Primula beschAftigt ist, gilJt in dem vorliegenden 
Aufsatz teilweise eine Zusammenstellung der bis- 
herigen wichtigsten Resultate  dieser Forschungen, 
teilweise einen Ausbliek auf neue Resultate,  welehe 
in den nAchsLen Jahren zu erwarten sind. In  der 
Einleitung wird die Heterotsylie im Rahmen der 
Blfitenanpassungen ~hnlicher Prggung (Herko- 
gamie, Dichogamie, Selbststerilit~t) in ihrer Eigen- 
art  beleuchtet,  weiterhin ein kurzer Uberblick 
,fiber die morpho]ogischen, physiologischen und 
genetischen Grundlagen der Heterostyl ie  an Hand 
der friiheren Beobachtungen van DARWIN, HILDE- 
BRANDT, ]~AT~;SON u n d  GREGORY USW. gegeben. 
Sodann geht Verf. ausffihrlich auf das Auftreten 
van homostylen Formen (Formen, welche Antheren- 
kreis und Narbe auf gleicher HShe tragen) in der 
Natur  und in kontroll ierten Kulturen ein. Eine 
eingehende Untersuchung dieser homostylen For-  
men hat  sich ffir die Analyse des Heterostylie-  
problems als sehr fruchtbar  erwiesen. ]3ei den 
Untersuchungsobjekten des VerL handelt  es sich 
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teils um Nachkommen eines typisehen Kurz- 
griffels yon Primula horte~sis, welche langen 
Griffel mit  hochstehenden Antheren vereinigen 
(homostyle Langgriffel), teils um homostyle Lang- 
und tKurzgriffel van Primula viscosa, welche am 
natfirliehen Standort  (Muottas Muraigl) auf- 
gefunden wurden. Van besonderer Wichtigkeit  ist 
der in den letzten Jahren gemachte Befund, dab 
die Pollenqualit~it bei den Homostylen unab- 
h~tngig van der Stellung der Antheren ist, in den 
tiefstehenden Antheren der homostylen Kurz- 
griffel kann ebensowohl grol3er, sonst ffir hetero- 
style Kurzgriffel charakteristischer, wie kleiner, ffir 
die Langgriffel bezeichnender Pollen enthalten sein. 
Verf. kommt damit  zn einer neuen Fassung des 
Begriffes legitimer nnd illegitimer Best~ubung: 
Legitim, d .h .  volle Fruchtbarkei t  auslSsend sind 
nicht Best~tubnngen zwisehen versehiedengriffeligen 
Individuen, auch nicht Pollenfibertragungen zwi- 
schen Organen gleicher Hfhenlage, sondern Be- 
staubungen der Narben langer und kurzer Griffel 
mit  Pollen van best immter  Qualit~tt; Langgriffel 
werden dutch grol3en Pollen, Kurzgriffel durch 
kleinen legitim bestgubt.  Diese neue Fassung steht 
mit  den Fertilit~itsverhaltnissen, welche in den zahl- 
reichen Kreuzungen zwischen homostylen und 
heterostylen Formen festgestellt wurden, in bestem 
Einklang. Das komplexe Merkmal , ,Heterostylie" 
besteht  also aus mindestens 3 elementaren Merk- 
malen, welche auf folgende 3 Genpaare zurfick- 
gehen: G = kurzer Griffel (dam), g = langer Grif- 
fel (rec); A = hohe Antherenstellung (dam), 
h = niedere Antherenstellung (rec); P = grol3er 
Pollen (dam); p = kleiner Pollen (ree), Die Uber- 
tragung dieser Gene erfolgt normalerweise so, als 
ob sie absolut gekoppelt  w~iren, ihre Umkombina-  
tion dfirfte auf muta t ivem Wege erfolgt sein. Wahr-  
scheinlich sind noch weitere, bisher noch rticht ge- 
nauer erfaf3te Merkmale beteiligt, welche sieh auf 
Form und GrfBe der Narben, L~inge der Narben- 
papillen, Zahl der Samenanlagen im Frnchtknoten,  
Form und GrfBe der Staubbeute] 5eziehein. Be~ 
zfiglieh der Frage der phylogenetischen Ent-  
stehung kommt Verf. auf Grund dieser neuen Ein,  
sichten zu folgenden Schlfissen: die Heterostylie 
ist polyphyletischen Ursprungs, da sie an ver- 
schiedenen Stellen des Pflanzenreiches unabhgngig 
auftr i t t ,  sie ist im einzelnen Falle, well sie einen 
Komplex van verschiedenen Merkmalen darstellt, 
nicht auf einmal sis Einheit,  sondern sehrittweise 
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dutch zahlreiche Mutationen der Einzelmerkmale 
entstanden. Aui diese Weise entstand eine groBe 
Anzahl verschiedener Ph~notypen, yon denen zu- 
letzt 2, die Sich in ihrer gegenseitigen Sexual- 
symbiose Ms be'sonders fortpflanzungstfichtig er- 
wiesen, erhalten geblieben sind. ScMieglich kommt 
Verf. i~och ant; die 6kologische 13edeutung der 
Heterostylie zu sprechen, er sieht in ihr eine Ein- 
richtung, Welche i. gegentiber de r  Homostylie 
Fremdbefruchtuhg begfinstigt und gleichzeitig in- 
�9 Iolge besserer r~umlicher Anordnung der Sexual- 
organe den bltitenbesuchenden Insekten besseren 
Zntr i t t  zum 131fitengrund gew~tlrt, 2. gegeniiber 
der Dichogamie eine gr6iaere Sicherung der Fremd- 
best~ubung verbtirgt nnd 3- gegeniiber der Di6zie 
eine gr613ere Samenproduktion erin6glicht. Die 
0berlegenheit  der legitimen 13est~nbung drfickt 
sich nicht nu t  in. der Samenzahl, sondern such in 
tier gr6Beren KdmfAhigkeit und Bltihwilligkeit der 
legitim entstandenen Pflanzen aus, die illegitim 
entstandenen diiriten aus diesen Grt~nden in freier 
Natur  sehr bald im Konkurrenzkampf unterliegen. 

Fitzer (Tiibingen). o o 

Chlorophyll variegations due to rout'able genes and 
plastids. (Ch]orophyllscheckung verursacht durch 
mutable Gene und Plastiden.) Von Y. IMAI. Z. 
indukt. Abstammgslehre 71, 6I (z936). 

Von den verschiedenen Ursachen fiir Chloro- 
phyllseheckung, Gene ftir Musterbildung, mutable 
Gene und Plastiden, Plasmonwirkung, Chlorose 
nsw. werden hier nur  einige Fglle mutabler  Gene 
nnd Plastiden diskutiert. Auch hierftir bestehen 
sehr verschiedene M6glichkeiten. Die Manifestie- 
rung der Plastiden wird oft durch Gene kontrolliert, 
yon denen einige genisch bedingte Scheckungen 
bzw. Albinismen hervorrufen. Derartige F~tlle 
werden meist ell)Inch recessiv vererbt. Die durch 
mutable Gene bedingte Scheckung verlS~uft meist 
yore recessiven mutan ten  Allel zum dominanten 
normalen (Mirabilis, Pharbilis usw.), hin und wieder 
auch umgekehrt (Adiantum). In  beiden Fallen 
enthalten die Pflanzen automutable Gene, die 
hgufig zu konstanfen Allelen mutieren. Die Plasti- 
den :k6nnen in zweierlei Art mntieren. Einmal  
sporadisch durch Automutation, zum anderen durch 
Exomutation. Im i. Fall ergibt sich eine nicht 
mendelnde Vererbung. Der Mechanism, us der 
Exomutat ion yon Plastiden ist folgender: Ein re- 
cessives Gen gndert in einer gescheckten Form die 
griinen Plastiden zu weiBen. Die mutierten weiBen 
Plastiden bleiben jedoch nicht nnter  der iKontrolle 
des Gens, ihre Vererbung ist nicht mendelnd. Die 
weiBen Plastiden h a b e n - e i n e  groBe Konstanz 
(Hordeum, Polygonum). Abweichungen yon die- 
sere Schema ergaben sich z. ]3. bet Pelargoninm 
u.a . ,  wo die mutierten a lb inot i schen Plastiden, 
anstat t  konstant  zu seth, automutabel  sind und zu 
normal Grtin zuriickmutieren. Die weigen Plasti- 
den stehen auBerhalb der Genkontrolle, die griinen 
nicht. In  der Nachkommenschaft anderer Schek- 
kungen von Pelargonium und Capsicum traten 
griine Individuen au~, die auf Riickmutationen von 
Genen beruhen.  Eine bet Capsicum beobachtete 
Scheckung enth~lt ein automutables Gen, das die 
grtinen Plastiden in automutable weiBe Plastiden 
/indert. Andere mutable Scheckungen beruhen auf 
Plast idenmutat ion unabh~tngig vom Genkomplex 
(Hydrangea, Pharbitis, Oryza). Den yon WINCE 
beschriebenen Fall bet Humulus hXlt Verf. darch 

zwei automutable Plastidensorten, griin und ~,eiB, 
bediugt, und nicht fiir einen Fall eytoplasmatischer 
Vererbung. Fiir alle M6glichkeiten werden zahl ~ 
reiche 13eispiele angeftihrt. Stubbe. ~ o 

Die Natur und die Ursachen der Mutationen. i. iJber 
die Natur und Bedeutung yon Ghromosomenmuta- 
tionen, die in ruhenden Embryonen infolge ties 
Alters entstanden sind. Von M. N A V A S H I N  nnd 
H. GERASSIMOVA. (L~bom~.f. Cytogeuet., T~mi- 
riazev-Inst, f. Biol., Moskau.) Biol. ~. 4, 593 u. 
engl. Zusammenfassung 627 (1935) [Russisch]. 

In  den Meristemzellen alternder Samen finden 
sich ohne ,,spezifische" Aul3eneinfltisse in gro2er 
Zahl chromosomale St6rungen (Fragmentationen, 
Translokationen, Inversionen usw.). Diese Muta- 
tionen sind zu Beginn sehr selten, ihre H•ufigkeit 
steigert sich mit  zunehnlendem Alter schnell. Es 
scheint keine direkte Proportionalitgt zwischen 
Samenalter und Mutabilitgt zu bestehen. Die 
Mutationen entstehen im ruhenden Embryo und 
werden racist nu t  in den ersten Zellteilungen sicht- 
bar. Eine Nachwirkung des Alterns konnte nieht 
festgestellt werden. Die Strukturgnderungen an 
den Chromosomen gleichen denen, die durch 
R6ntgenstrahlen hervorgerufen werden k6nnen. 
Falls die Zellen mit  Chromosomenst6rungen nicht 
schnell eliminiert werden, entstehen racist Chi- 
m~ren. Die H6he der Alters-Mutationsrate ent- 
spricht ether sehr starken 1R6ntgendosis yon etwa 
io ooo- - i  5 ooo r, woraus sich yon selbst ergibt, dab 
eine natfirliche Strahlung ftir die Mutationen nicht 
verantwortlich gemacht werden kann. Die Ent-  
stehung der Mutationen wird daher physiologi- 
schen Prozessen zugeschrieben. Die Lebensf~hig- 
keit der mutierten Individuen ist oft vermindert, 
vor allem ist ihre Fertil i t~t meist stark herab- 
gesetzt. Der gr6Bte Tell der Mutationen besteht 
aus Translokationen, Inversionen sind retativ 
selten. Polyploidie nnd Polysomie wurden nicht 
gefunden. Jedes Chromosom wird von einer Trans- 
lokation gleichm~tBig getroffen. Ktirzere Chromo- 
somen wirken 6fter als , ,Empfanger" denn als 
,,Geber". Ob die Translokationen alle reziprok er- 
folgen, ist noch ungewiI3. Aus den Ergebnissen 
lassen sich eine AnzahI allgemeiner Schltisse ziehen. 
Die Homologisierung von Chromosomen verschie- 
dener Spezies auf Grund ihrer Morphologie ist 
nicht mehr haltbar. Die Dislokationshypothese ge- 
winnt  itir evolutionstheoretische Betrachtnngen 
gr6Bere 13edeuiung. Der Weft  der A1kersmutatio- 
hen ftir die Pflanzenztiehtung wird hervorgehoben. 

Stsbbe (Mtincheberg). 

Die Natur und die Ursachon der IYtutationen. i t .  Die 
Vererbung der in siren Samen entstandenen Muta- 
tionen. Dos Vorkommen ,,homozygoter" Disloka- 
tionen in der Nachkommenschaft von aus alten 
Samen entstandenen Pflanzen. Von H .  N.  GERAS- 
SIMOVA. (Laborat. f. Cytogenet., Timiriazev-Inst. 
f. Biol., Moskau.) Biol. Z. 4, 635 u. engl. Zu- 
sammenfassung 641 (I935) [Russisch]. 

In  der F1 von Pflanzeu, die aus mehrjXhrigen 
Samen entstanden waren, fanden sich zahltose 
morphologische Abnormitaten sowie ein hoher 
Prozentsatz steriler Individuen. 59% aller F 1- 
Pflanzen waren rol l  fertil, 28,9% partielI steril, 
8,3% hochgradig steril, 1,2% v611ig steriI nnd 
2;2% kamen iiberhaup% nicht mehr zur Bliite. 
Unter  22 /Vl-Nachkommenschaiten traten jedoch 
nur in 2 Fgllen chromosomale Mutationen auf. 
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Einmal waren yon 46 F1-Pflanzen i2 = 26,i % 
mutiert, d. h. sie zeigten eine Inversion im C-Chro- 
mosom. 7 Mutanten  hatten nu t  I modifiziertes 
C-Chromosom, w~ihrend die fibrigen 5 homozygot 
ffir die Inversion waren. Das besagt also, dab die 
Inversion durch beide Geschlechter fibertragen 
wird. In  einem anderen Fall waren yon 34 Pflanzen 
I 7 -  5o% mutiert, und zwar bier eine Trans- 
lokation eines distalen Stfickes des A-Chromosoms 
zum distalen Ende des B-Chromosoms eingetreten. 
Einmal wurde eine homozygote Translokation ge- 
funden, tIeterozygote und homozygote Mutanten 
unterschieden sich ~iuBerlich nicht wesentlich yon 
der normalen Sippe. Ein ,,position effect" war 
also nicht zu erkennen. In  den Homozygoten war 
die Fertil i t~t h6her als in den Heterozygoten. Die 
Versuche werden fortgesetzt. Stubbe. 
Gosmic rays and the origin of species. (Kosmische 
Strahlen und die Entstehung der Arten.) Von 
H. H. THOMAS. Nature (Lond.) 1936 I, 51 u. 97. 

Die M6gliehkeit, durch kurzwellige Strahlen 
experimentell Mutationen anszul6sen, hat  dem 
Verf. Veranlassung gegeben, die Frage nach der 
Bedeutung der kosmischen Ultrastrahlung ftir die 
Evolution aufzuwerfen. Er stellt lest, dab mit zu- 
nehmender Entfernung vom NIeeresniveau die 
IntensitiLt der Strahlung zunimmt und bei Pflanzen 
aueh die Variabilit/it erh6ht ist, wie an der groBen 
Zahl der Arten und endemischen Formen in Ge- 
birgszonen ersichtlich sei. Vor allem wird hierbei 
auf die Ergebnisse der Expeditionen VAVlLOVS, 
abet auch auf einige andere Ergebnisse der bota- 
nisehen Systematik hingewiesen. Verf. Nilt es ffir 
durchaus m6glich, dab die Zunahme der Variabilit~it 
urs~ichlich mit  der hohen Intensit~it der kosmischen 
Ultrastrahlung in Zusammenhang steht, h~ilt jedoch 
Experimente zur Kl~irung der Angelegenheit ffir 
angebracht. S~,ubbe (Berlin-Dahlem). ~ o 

Non-viable leek-like mutant seedlings of barley. 
(Nicht lebensf~thige lanch~hnliehe mutierte Keim- 
linge yon Gerste.) Von Y. IMAI. (Botan. Inst., 
Agricult. Coll., Imp. Univ., Tokyo.) Jap. J. Genet. 
11, 282 (I935). 

Die Keimlinge bilden dicke, sehmale BI~itter 
aus, die das Anssehen yon Lauch haben. Die 
Pflanzen haben ein schwaches Wurzelwerk und 
gehen nach 2 Monaten ein, ohne sieh welter ent- 
wickelt zu haben. Die Mutante wird dutch ein 
recessives Gen vererbt. Iniolge der geringeren 
LebensfiLhigkeit t r i t t  in den spaltenden Nach- 
kommenschalten ein Defizit an Recessiven ein. 

Kuckuck. 
Ergebnisso der Versuche, k"nstliche Mutationen bei 
einigen Solanaceae zu erhalten. Von M. F. 
TERNOVSKY. Genetica ('s-Gravenhage) 17, 
499 (1935). 

Die vom Verf. 19o3--1934 durchgeKihrten ex- 
perimentellen Mutationsversuche an einigen Sota- 
naeeae (Nicotiana tabacum, Solarium melongena, 
Solarium annuum) hatten folgende Ergebnisse. Be- 
.h.andlung yon Bliitenknospen yon N. tabacum init 
Ather nnd Chloroformd~mpfen erwiesen sieh als 
nieht sehr wirksaln. R6ntgenstrahlen wirkten auf 
die j ungen Bltitenknospen besonders stark. Bei 
Solarium melongena und S. annuum fallen die 
meisten ~nospen schon naeh geringen Dosen ab. 
Von beiden Arten wurden keine Mutationen er- 
halten. Beim Tabak t raten schon in der /71 
mancherlei Abweichungen auf. Ihre Zahl n immt  

mit  der Dosis zu (genaue Do~ierungen fehlen 
leider! D. Ref.). Beobachtet w urden Ver~inde- 
rungen yon Blfitenfornl und -gr6Be, zwergige und 
kfimmernde Pflanzen, frfihreife Formen und sterile 
Individuen. Bestrahlung yon m~innlichen und 
weiblichen Geschlechtszellen mit  d e n  gleichen 
Dosen (gteiche ZeitdaUer) ergab nach c~-Bestrah- 
lung mehr Mutationen aIs nach f~-Bestrahlung. 
Die Ver~tnderungen wurden nur teilweise analysiert, 
vieKach scheinen Chromosomenaberrationen vorzu- 
liegen, Genmutationen sind seltener. Als eines der 
Hauptergebnisse sieht Verf. die :Feststellung an, 
dab verschiedene Genotypen nicht gleichartig mu- 
tieren, sondern dab ffir jeden Genotyp spezifische 
,,Mutationen" auftreten. Abschliel3end wird die 
Bedeutung experimenteller Mutationsversuche ftir 
die Pflanzenzfichtung diskutiert. '  Stubbe. ~ ~ 

The backcross method in plant breeding. (Die 
Rfickkreuzungsmethode in der Pflanzenzfichtung.) 
Von F. N. BRIGGS. (Div. of Agronomy, Univ. 
of California, Davis.) J. amer. Soc. Agronomy 
27, 971 (1935). 

Verf. weist erneut auf die Bedeutung der Rfick- 
kreuzungsmethode ffir die Pflanzenziichtung hin. 
Besondere Bedeutung hat diese Methode, wenn 
sehr wertvolle Eigenschaften einer Sorte, mit  einer 
oder weniger guten Eigenschaften einer anderen 
Sorte kombiniert werden sollen. Die Homozygotie 
des Materials n immt  bei Rtickkrenzffng nicht 
schneller zu als bei Selbstung. Abet die H~tufigkeit 
einzelner Typen, z .B.  des Elterntyps, ist aul3er- 
ordentlieh verschieden. Als Beispiel nennt  Verf. 
bei 21 heterozygoten Genen in Ft :  bei F~ tr i t t  der 
Elterntyp etwa unter 4 Billionen, bei Rfickkreu- 
zung schon unter 2 Millionen Individuen einmal 
auf, also 2 Millionen mal so h~iufig. Schick. 

The cytological analysis of species-hybrids. (Die 
cytologische Analyse yon Speziesbastarden.) \ ton 
K. SAX. Bot. Review 1, IOO (!935)- 

Iri der vorliegenden Zusammenfassung sind die 
wichtigsten Formen der Bastardbildung kurz dar- 
gestellt. Verf. geht yon dem allgemeinen Verhalten 
der t~astarde aus, die cytologisch Niufig an der 
mangelnden Chromosomenpaarung und auch dutch 
chromosomenmorphologische Studien zu erkennen 
sind. Es werden zun~ichsL einige Sonderf~lle be- 
sprochen, in denen die Chromosomenpaarung wie 
auch die Chromosomenmorpholo~ie yon einzelnen 
Genen beeinfluBt w i r d  (Zea, Primula, Crepis, 
Datura, Nicotiana, Arena  und Triticum, Matthiola 
usw.), woraus zu schlieBen ist, daft mangelnde 
Paarung und verschiedene Chromosomenmorpho- 
logie nicht immer die Bastardnatur  erweisen. Aueh 
~iuBere Einfltisse k6nnen St6rungen i n  der Chro- 
mosomenpaarung hervorrufen. Viele t3astarde, 
deren Eltern die gleiehe Chromosomenzahl haben, 
zeigen eine ganz normale Chromosomenpaarung 
und hohe Fertilit~it (Triticum, Ribes, Prunus, 
Fragaria, Salix, Vitis, Rhododendron, Platanus 
nnd Larix). Aueh r~iumtich weir voneinander ge- 
trennte Spezies (Vitis, ~Platanus, Larix) zeigen 
vielfach ein normales Verhalten in der Meiosis, was 
darauf hindentet, dab die Spezialdifferenzierung 
ohne bedeutende strukturelle Nnderungen in den 
Chromosomen vor sich gehen kann. Trotz nor- 
maler Chromosomenpaarung sind einige Bastarde 
teilweise oder v611ig steril (Primula, Aquilegia, 
l~ Philadelphus, Campsis). In  den meisten 
sterilen t3astarden verl~iuft jedoch die Teilung 
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gest6rt (Nicotiana, Crepis, Ribes, Rosa, Brassica, 
Viola, Aegilops, Gossypium). GOODSPEED schlief3t 
fiir Nicotiana aus dem Grad der Chromosomen- 
paarung in Speziesbastarden auf die genetischen 
Beziehungen der Spezies zueinander. Teilweise 
Paarung oder auch v611iges Fehlen der Paarung 
kann zur Bildung diploider Gameten ffihren. Im 
ex• Fall k6nnen die Speziesbastarde so steril 
sein, dab fiberhaupt keine Gameten mehr erzeugt 
werden, iKomplizierter liegen die cytologischen 
Verhgltnisse in allen Bastarden, deren Eltern 
strukturell verschieden sind. Segmentanstausch 
wurde bei zahlreichen Pflanzen gefunden (Datura, 
Zea, Pisum, Campanula, Rhoeo, Tradescantia, 
Aucuba, Oenothera, Godetia, Clarkia, Hypericum), 
doch sind strukturelle Verschiedenheiten auch bei 
Pflanzen bekannt,  bei denen keine Ringe und 
Ketten vorkommen (Crepis, Paeonia). Strukturelle 
Verschiedenheiten haben sicher bei der Iteraus- 
bildung der Spezies eine bed.eutende Rolle gespielt. 
Die Bastarde zwischen Spezies und Varietgten mit  
verschiedenen Chromosomenzahlen sind verschie- 
dener Art. Ausftihrlicher wird die Entstehung 
auto- und allopolyploider Spezies und amphidi- 
ploider Bastarde (Nicotiana, Primula, Raphano- 
brassica, Rosa, Solarium, Digitalis, Aesculus, 
Triticum, Saxifraga, Spartina, Galeopsis, Phleum, 
Viola, Crepis, Salix, Fragaria, Gossypium) be- 
schrieben. Die cytologische Analyse der Spezies- 
bastarde wird fiir besonders wertvoll zur Fest- 
stellung der verwandtschaftlichen Beziehungen 
der Ausgangsspezies gehalten. Einfache Differen- 
zierung der Spezies durch mehr oder weniger zahl- 
reiche Gene, struk~curelle Verschiedenheiten der 
Genome und die Entstehung polyploider Formen 
haben entweder allein oder in iKombinafion, be- 
gfinstigt durch geographische Isolierung, zur Her- 
ausbildung zahlreicher Arten bei Pflanzen gefiihrt. 

Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Cytology of �9 (Die Cytologie yon Getreide.) 
Von H. C. AASE. Bot. Review 1, 467 (I935). 

Es wird ein umfassender, auch die..jiingsten Ver- 
6ffentlichungen berficksichtigender Uberbliek fiber 
das Gebiet der Getreidecytologie gegeben. Dabei 
wird in knapper, oft allzu knapper Form, wenn 
man an die Genomanalyse denkt, Selektion des 
Wesentlichen getrieben. Weizen, Roggen, Gerste 
und Hafer ist je ein Kapitel gewidmet, die reich- 
hattigen cytologischen Ergebnisse bei Art- und 
Gattungsbastarden, besonders mit  Aegilops, Hay- 
naldia und Agropyrum werden tabellarisch zu- 
sammengefaBt, die daraus abzuleitenden Bezie- 
hungen der Gattungen zueinander kurz besprochen. 
Weitere Abschnitte sind den cytologischen Ver- 
h~ltnissen der Bastardnachkommenschaiten mit 
den verschiedenen abweichenden Typen, wie 
Zwerge, Compactoide, Speltoide und Fatuoide ge- 
widmet, den Erscheinungen tier Chromosomen- 
konjugation, den Haploiden und insbesonders den 
Amphidiploiden, die als Beispiele ffir die Entste- 
hungsweise allopolyploider Spezies betrachtet 
werden. In  alien Kapiteln kommt immer 
wieder die iiberragende Bedeutung zum Aus- 
druck, welche der Polyploidie ftir jede einzelne 
Betrachtungsweise in dieser Pflanzengruppe zu- 
kommt. Das cytologische und biologische Ver- 
halten der Arten und ihrer Bastarde oder hei- 
spielsweise ihre Reaktion bei R/Sntgenmutations- 
experimenten bedarf zum Yerst~indnis unserer 

Kenntnisse fiber die Eigenheiten polyploider 
Formen. Um die allgemeine VerstSndlichkeit der 
l~bersicht zu f6rdern, ist die Erkl~rung einer Anzahl 
in der cy~ologischen Sprache unentbehrlich ge- 
wordener Fachbezeichnungen angeffigt, die yon 
grunds~tzlichen Bemerkungen fiber die Chromo- 
somen und ihr Verhalten eingeleitet wird. 

v. Berg (Mtincheberg). 

Cytologisch-genetische Analyse der Heterosis an 
Vicia-Hybriden. Von I. N. SWESCHNIKO'vVA. 
(Inst. f, Biol., Moshau.) Biol. ~. 4, 843 u. engl. 
Zusammenfassung 854 (I935) [Russischj. 

An den Viciabastarden wird gezeigt, dab der 
Begriff der Heterosis dahingehend zu erweitern ist, 
dab diese nicht nur  verst~rkte, sondern such ge- 
schwS~chte Entwicklung yon Bastarden morpho- 
logisch nahestehender, abet genetisch abgesonder- 
ter Formen zu erkl~ren geeignet, und dab diese 
ausschlieBlich als die Folge des Zusammenwirkens 
verschiedener Gene aufzufassen ist. Es mfissen 
labile und stabile Gene unterschieden werden, 
deren jede der analysierten diploiden Viciaarten 
haploid je 3 besitzt. Die ersteren zeigen bei Ba- 
stardierung und Umweltseinwirkungen Neigung zu 
Ver~nderungen der Gr613e nnd Form, die letzteren 
dagegen nieht. Bei Bastardierung zeigt die E1lern- 
form mit den l~ngeren Chromosomen Neigung, 
fiber diejenige mit  den kfirzeren zu dominieren. 
Dies zeigt sieh deutlich an den Chromosomen A 
und F von Vicia, die labil sind. Ihre VerlXngerung 
bei den Bastarden, welcher Steigerung der quanti- 
tat iven Merkmale parallel lXuft, l~Bt sich durch 
Translokationen erkliiren, die Duplikation be- 
stimmter Teile der Chromosome bewirken, die ge- 
wisse multiple Faktoren tragen. Hiermit ist er- 
wiesen, dab die Morphologie der Chromosomen, 
die ein sehr konstantes und leicht IaBbares Merkmal 
darstellt, einer der besten Indicatoren ffir die vor 
sich gehenden Prozesse ist. 

H. v. Rathlef (Sangerhausen). ~ ~ 

Cytological studies ot some Indian oleiferous Cru- 
ciferae. I I I .  (Cytologische Studien an indischen 
01-Cruciferen. III.) Von Z. ALAM. Ann. of Bot. 
5o, s5 (~936). 

Die Chromosomenzahlen werden iiir Eruca saliva 
mit 2 n -  22, Brassica trilocularis mit 2 n = 20, 
fiir 2 Varietaten yon B. campestfis mit 2 n = 20 
und ffir B. ~uncea mit 2 n = 36 angegeben. Ein- 
gehender sind die R .T .  in den P. M. Z. yon E. 
sativa untersucht. Die Anordnung der Bivalenten 
in M I gibt AnlaB zur Diskussion der Hypothesen '  
zur IKernteilungsmechanik nach DARLINGTON 
(Bglaf) bzw. nach KUWADA. Verf. entschliel3t 
sieh ifir eine Art Synthese der beiden Anschanungen. 
Die Frage tier secondary association wird eingehend 
besprochen. Nach den Ergebnissen der Unter- 
suchung soll E. sativa eine Grundzahl b =  6 zu- 
kommen und die Art dementsprechend eine Tetra- 
ploide sein (2 n = 24), bei der sich 4 Chromosomen 
zu je 2 durch Fusion vereinigt haben (2 n = 22). 
Die Grundlagen der Sekundgrpaarungshypothese 
sind abet noch so unsicher, dab derart weitgehende 
Schlfisse etwas gewagt erscheinen mfissen. 

2~ropach (Mfincheberg). ~176 

The r61e of light in the life of plants. I. Light and 
physiological processes. (Die Bedeutung des Lichts 
ffir das Leben der Pflanzen. I. Licht und physio- 
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logische Vorg~tnge.) Von P. R. BURKHOLDER.  
(Dep. of Botany, Connecticut Coll., New London.) 
Bot. Review 2, I (1936). 

Es handelt sich um einen Aufsatz, der den 
Begleittext zu einem umfangreichen Schriften- 
verzeichnis fiber den genannten Geg.enstand dar- 
stellt, abet einen recht gut lesbaren Uberblick von 
groBer Reichhaltigkeit gew~hrt. Das Schriften- 
verzeichnis wird erst dem zweiten Tell beigegeben 
werden. Es sind behandelt Photosynthese, Ab- 
hXngigkeit der Bildung verschiedener Farbstoffe 
vom Licht, chromatische Adaptation, photodyna- 
mische Wirkung, EinfluB des Lichts auf Transpira- 
tion, Aufnahme yon Stoffen, Permeabilit~tts~nde- 
rung, Plasmastr6mung, Assimilation, Stoffwechsel, 
Photoperiodismus, Stomatabewegung, Einflnl3 des 
Lichts auf Enzym und Vitamine, anf Samen- 
keimung, Wuchsstoffe und elektrisehe Potentiale. 

Schmucker (G6ttingen). ~ ~ 

Experiments on vernalisation. (Versuche  f i be r  V e r -  
nalisation.) Von G. D. H. BELL. (Plant Bree- 
ding Inst., School of Agricult., Cambridge.) J. 
agricult. Sci. 26, I55 (1936). 

Die Versuche ruben auf den russischen Unter- 
suchungen y o n  LYSSENKO, die in der deutschei1 
Literatur jetzt meist als Jarowisationsversnche 
bezeichnet werden (Anm. d. Re f).  Vorbehandlung 
der KSrner mit  niederer Temperatur zeigte bei 
Weizen, Gerste nnd Hafer je naeh der Aussaatzeit 
verschieden groBe Wirkung. Besonders bei Winter- 
varietgten, die im Frfihjahr gesat wurden, zeigte 
sich die Stimulierung deutlich. Die Gr6Be der 
Stimulation hgngt ab yon Dauer und Temperatur 
der Vorbehandlung. Esdorn (Hamburg). ~ ~ 

Bedingungen des Entwicklungsverlaufes bei h~heren 
Pflanzen mit besonderer BeriJcksichtigung der land- 
wirtschaftlichen Kulturpflanzen. Keim-und Keim- 
pflanzenstimmung, Jarowisation--  Vernalization. 
Von W. RUDORF u. J. HARTISCH. Forsch.- 
dienst 1, 39 (1936). 

Die kurze, abet inhaltreiche Ubersicht bringt 
unter Anfrihrung der wesentlichen Literatur das 
Wichtigste fiber Photoperiodismus und Paronti- 
sation, die theoretischen Grundlagen, soweit man 
heute schon davon reden kann, werden ebenso 
berficksichtigt wie die praktischen Anwendungen 
und Aussichten. Wenn auch in letzterer Beziehung 
wichtige M6glichkeiten zfichterischer und pf lanz-  
licher Richtung gegeben sind, so glauben die Verff. 
andererseits doch, dab z. ]3. ffir deutsche Verh&lt- 
nisse von einer Faradisation des Wintergetreides 
ffir Feldanbau abgeraten werden mul3. Die Aus- 
frihrungen zeigen sehr deutlich auf, dab hier 
grundlegend wichtige entwicklnngsphysiologische 
Tatsachen aufgedeckt worden sind, die man zur 
Zeit fast ausschliel31ich ,,ph~nologisch" behandeln 
mug, w~hrend der Schlfissel zum tieferen VerstXnd- 
his der beobachteten Erscheinnngen noch nicht 
gefunden worden ist. Schmucher. ~ ~ 

O 0her die Lebensf~ihJgkeit alter Samen. Von 
TH. SCHJELDERUP-EBBE.  (Skr. norske Vid.- 
Akad., Oslo 1935, Nr. 13.) 12 Tar., 178 S. Oslo: 
Jacob Dybwad I936. 

Die Arbeit enth~lt einmal eine sehr grfindliche 
Zusammenstellung der Ergebnisse frriherer Ar- 
beiten fiber die Abnahme der Keimfg&igkeit mit 
dem Altern der S~men, fiber den EinfiuB der 

Aul3enbedingungen auf die Erhaltung der Lebens- 
fghigkeit und tiber die Lebensvorggnge in ruhenden 
Samen. Verf. berichtet dann fiber einen I932 an- 
gesetzten Keimversuch mit alten Samen aus zwei 
Sammlungen, die aus den Jahren 182o--1883 
stammten. Von i254 ausgelegten Samenproben 
keimten 54 = 4,31%. Die noch keimfghigen Samen 
verteilen sich auf nu t  S Familien. An der Spitze 
stehen die Leguminosen, bei denen bei 32 Arten 
noch keimfghige Samen gefunden wurden, es folgen 
die Malvaceae mit  12, die Convolvulaceae mit  3 
und die Cannaceae, Euphorbiaceae, Thymelaeaceae, 
Solanaceae und Compositae mit je i Art mit  
keimfghigem Samen. Zu den lange keimfghigen 
Samen geh6ren u .a .  mehrere Arten yon Astra- 
galus, Lupinus, Medicago, Melilotns, Oxytropis, 
sowie Lathyrus silvestris, Phaseolus helvolus, Trifo- 
lium medium und Vicia orobus. Eine sehr ausffihr- 
lithe Beschreibung des Keimungsverlaufs der noch 
keimfXhigen Samen nimmt den Rest der Arbeit 
ein. Schwanitz (Mfincheberg, Mark). 

Ein Beitrag zur Physiologie der ,, Kalkchlorose" der 
Lupine. (Vorl. Mitt.) Von H. S C H A N D E R .  
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungsforsd~., Mi~nche- 
berg, Mark.) Bet. dtseh, bot. Ges. 53, 807 ('935). 

Die ,,Kalkchlorose" der Lupine wird nnr  yon 
zu hoher Alkalinit~t des Mediums, das mit  der 
Wurzel in unmittelbarem Kontakt  steht, ver- 
ursacht. Die Lupine ist mittels ihrer Wurzel- 
ausscheidungen in der Lage, die Reaktion zu 
regulieren. Schropp (Weihenstephan). ~ o 

Befruchtungsbiologische Studien an Aprikosen, 
Pfirsichen und Mandeln. V o n  C. F. RUDLOFF 
und H. SCHANDERL. (Versuchs- u. Forseh.- 
dnst. f. Wein-, Obst- u. Gartenbau, Geisenheim a. Rh.) 
Gartenbauwiss. 9, 500 (1935). 

Von 31 uns Aprikosenarten erwiesen 
sich I9 als selbstfertil und ffir die iibrigen, die zur 
Sicherheit noch welter geprfift werden, wird Seibst- 
fertilit~tt angenommen. Kreuzbefruchtung hat 
scheinbar keine ertragsteigernde Wirkung. Der 
Pollen erwies sieh mit  Ausnahme yon 4 Sorten 
als ausreichend keimf~hig, so dab angenommen 
wird, daf3 der Aprikosenpollen im allgemeinen aus- 
reichende BefruchtungsfXhigkeit besitzt, zumal die 
Narbe lOOO--12oo Pollenk6rner aufnimmt und nur 
ein gut in diese hineinwacbsendes Pollenkorn not- 
wendig ist, um die Befruchtung zu bewirken. Das 
gleiche gilt ffir Pfirsiche, die sich s~mtlieh als 
gentigend selbstferfil erwiesen. Im Pollenkeim- 
versuch keimte der Pollen aus jungen, noch lest 
geschlossenen Pfirsichblfiten schlecht oder gar 
nicht, w~hrend derjenige aus roll  erblfihten Blfiten 
zufriedenstellend keimte. Zusatz yon Narben- 
stricken zum NShrboden, auf dem die Keimkraft 
geprtift wurde, erwies sich bei Pfirsich nicht als 
notwendig, w~hrend dies bei Aprikosen wohl der 
Fall war. Die wenigen verffigbaren Mandelsorten 
ergaben durchweg gut keimende Pollen, doch er- 
wies sich eine Sorte als weiblieh steril. S~mtliche 
Mandelsorten erwiesen sich als selbststeril, und 
dies ist auch das Ergebnis der meisten ausl~ndi- 
schen Untersuchungen, auger denen yon PASHKE- 
WlTSCI~. Der Mandelpollen ist in besonders hohem 
Grade keimf~thig. In  der Pollenkeimf~higkeit voll- 
kommen versagende Sorten wurden unter den 
3 Fruchtgat tungen nicht festgestellt. 

v. Rathlef (Sangerhausen). ~ ~ 
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Spezielle Pflanzenzfichtung. 

Green pastures for the plant breeder. (Neulalld ftir 
den Pflallzenzfichter.) Von H. K. HAYES. (Div. 
of Agronomy a. Plant Genet., Univ. of Minnesota, 
St. Paul.) J. amer. Soc. Agronomy 27, 957 (1935). 

Verf. zeigt die Erfolge der Pflanzenzfichtung an 
den Beispielell des Sommerweizells und des Maises 
auf. Bei ersterem gelang die Ztichtung auf Wider- 
standsf~thigkeit gegen Stengelrost, beim letzteren 
lieGen sich auf dem Wege der Inzucht mit  nach- 
folgellder Kreuzung groGe Ertragssteigerungen er- 
zielen. Solche grfolge sollten den Pflanzenztichter 
ermutigeri, dieselben Methoden nun  auch auf an- 
dere, bisher weniger bearbeitete Pflanzen anzu- 
wenden. Verf. denkt hierbei besonders an die 
Gr~tser und Futterpflanzen, bei denen lloch sehr 
viel durch Zfichtuiig zu erreichen sein wird. 

Hackbarth (Mfincheberg). 

Kritische Unter~uchungen zur Unterscheidung 
deutseber Winterroggensorten an Hand grund- 
legender Untersuchungen yon H. 8chr~der und des 
yon den Sortenregisterstellen fiir Roggen gesammel- 
ten Materials. Voii H. v. BLEICHERT. (Inst. f. 
Pflanzenbau u. 'Pflanzenziicht., Univ. Breslau.) 
Z. Ziichtg A 90, 443 (I935). 

Zur Durchffihrung dieser Untersuchungen wur- 
dell 1929/3 ~ ers~malig 39Roggensortell herall- 
gezogen. 193o/31 wurden 4 ~ Sorten geprtift, 
1931/32 46 Sortell, 1932/33 5o Soften ulld 1933/34 
47 Soften, die stets aus yon Zfichtern geliefertem 
Originalsaatgut bestanden. Infolge der Fremd- 
befruchtung beim Roggen stiegeii die vorstehenden 
Untersuchungell !auf sehr erhebliche Schwierig- 
keiten. Vielfach sind die Unterschiede zwischen 
dell einzelneii Sorten recht gering, die Schwan- 
kungeu in der Merkmalsansbildung innerhalb jeder 
Sorte aber sehr grog. Es wurden folgende 28 Merk- 
male untersucht:  :I. Die Phenolfgrbung des Kornes. 
2. Die Behaarung der ersten Blattscheide. 3. Der 
Zeitpunkt des Ahtenschiebens.. .4. Der Kornertrag. 
5. Die Halmlgllge. 6. Die Ahrenspindellgnge. 
7. Die Stufenzahl. 8. Die 3~hrendichte. 9. Die 
Behaarung des tIalmes unter dem ~hrenansatz.  
lO. Das Verhgltnis voll Kornlange zu -dichte. 
II .  Die ~hrellhaltullg. 12. Die Stalldiestigkeit. 
13- Die Dicke des Halmes unter dem Nhrenansatz. 
14. Die L~tnge der De.ckspelzenbezahnung. 15. Die 
Lgllge des untersten Ahrenspindelgliedes. 16. Korn- 
gr6Ge. 17. IOOO-Koriigewicht und Hektoliter- 
gewicht, i8. Natiirliche Kornfgrbung. I9. Keim- 
pflanzenfarbe. 2q. Der Farbton des Feldbestalldes. 
21. Die Bereifung des Feldbestandes. 22. t3e- 
stockungsform. 23. Farbe der Blattahrchen. 
24. Blat thal tung beim Schossell. 25. Blattlgnge. 
26. Beginn tier Blfite. 27. Halmknotenfarbe. 
28. Lgnge des ersten Internodiums. Von diesen 
sind auf Grulld der sehr ausgedehnten Feststel- 
lungen die ersten 9 Merkmale zur Sortenunter- 
scheidullg bei Roggen als besonders wichtig anzu- 
sehen. Weniger wesentlich sind die Merkmale 
lO--15, wghrencl die letzterell Itir die Sorten- 
unterscheidung als ullwesentlich aiigeseheii werden 
mfissen. Eine Unterscheidung der meistell Sortell 
ist infolge der geTingell Verschiedenheiten nu t  bei 
mehrjghrigem, vergleichsm~gigem Allbau mSglich. 
Viele im Handel  befindlichell Roggensorten sind 
sogar eillander so ghnlich, dab sie fiberhaupt nicht 
zu unterscheidell sind. Ossent (M~incheberg). 

La phylog6nie du mais. (Die Phylogenie des Mais.) 
Von G. N. COLLINS. Rev. Bot. appl. 15, IlO9 
(i935). 

Nach einer Besprechung der systematischen 
Beziehullgen zwischen den Gattungen der Tripsa- 
ceae Zea, Euchlaena und Tripsacum, ihres Vor- 
kommens ulld ihrer Cytologie werden die verschie- 
denen historischen und moderiien Theorien fiber 
Herkunft  und Domestikation des Maises dargestellt 
sowie ihr Ftir ulld Wider er6rtert. I. Mais ist eine 
nattirliche Art; 2. Mais entstand durch GroG- 
mutat ion (aus Euchlaena); 3. Mais ellLstaiid aus 
Euchlaena durch Auslese ulld Rfickkreuzungen; 
4. Mais nahm eine selbst~lldige Entwicklung voii 
mit  dell anderen Gattungen gemeinsamen Ur- 
formen; 5. Mais hat sich zun~ehst selbst~ndig ent- 
wickelt, dann mit Euchlaena gekreuzt. Soweit die 
Hypothesen IIoch vertreteI1 werden, ist eiiie Eiit- 
scheidung fiber sie vorl~ufig unm6glich. 

v. Berg (Mfincheberg) ~ ~ 

The combining ability of inbred lines of golden 
Bantam sweet corn. (Eignung ffir die Kreuzung 
yon Inzucht l in ien der Maissorte ,, Golden Bantam") .  
Voii I. J. JOHNSON a n d  H. K. HAYES. (Div. 
of Agronomy a. Plant Genet., Univ. of Minnesota, 
St. Paul.) ]. amer. Soe. Agronomy 28, 246 (1936). 

Die Priifung einer gr6geren Anzahl yon Mais- 
inzuchtlinien auf ihre Eignung ftir die Herste!lung 
yon Kreuzungssorten verursacht einen grogen 
Aufwaiid, wenn nile m6glichen Kombinationen mit 
einbezogen werden sollen. Aus diesem Grunde 
machten Verff. den Versuch, diese Eigllung an 
Hand roll  nu t  wenigen Testkreuzullgen ausfindig 
zu machen. Sie kreuzten I I Illzuchtlinien unter- 
einander und dieselben Linien mit  der Elternform, 
einer llicht verwandten Sorte und eiiier bestimmten 
sonstigen Linie derselben Sorte. Es ergab sich, im 
ganzen gesehen, eine gelliigende Obereinstimmung 
zwischeii den Resultaten der Einzelkreuzuiigen und 
denen der Testkreuzungen, so dab die angewandte 
Methode der Auswahl ausreichend erscheint. Ferner 
wurden all 2 verschiedenen Stelten Beobachtungen 
fiber die Beziehungen, die hinsichtlich der Ernte- 
meiige zwischell den oben erwghnteii Testkreu- 
zungen selbst bestehen, dllrchgeffihrt. Diese Ver- 
suche ergabell abet noch kein klares Bild, sie 
mfissen auI breiterer Basis fortgesetzt werden. 
Zwischen der Ernte an K6rnern der Inzuchtlinieii 
und der sich aus den Testkreuzungen ergebellden 
Eignung ffir KrenZungszwecke konnte keine posi- 
tive Korrelatioii llachgewiesell werden. 

Hachbarth (Mfincheberg, Mark). 

Random sampling and the distribution of pltenotypes 
on ears of backcrossed maize. (ZufallsmiLBige Ver- 
teilung der Ph~notypen all Kolbell yon rfickge- 
kreuztem Mais.) Von G. F. SPRAGUE, (Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. agricult. 
IRes. St, 751 (1935). 

Im allgemeinen ist man der Auffassung, dab die 
Verteilung eilles gegebeiien Ph~Lnotyps, der hin- 
sichtlich des Endospermcharakters spaltet, auf den 
Maiskolben allein nach dem Zufall erfolgt. Durch 
planln~Bige Rfickkreuzung yon 81 Y-y- Su-su-Mais- 
Mutterpflanzen mit  y-su-Vaterpflanzen konnte 
Verf. nachweisen, dab die L~llge tier Korllreihen 
ulld die Nichtausbildullg roll K6rnern die Anzahl 
der Phanotypengruppen rail einem Korn vermehrt 
und die der Gruppen mit  3 und mehr K6rnern 
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vermindert .  Die dem ZufM1 entsprechende Ver- 
teilung kann durch eine die St6rungen beriick- 
sichtigende Korrektur  nachgewiesen werden. 

Ufer (Berlin). ~ ~ 

A study of the appearance of awn characters in a 
cross between meloy and Faust barley. (Unter- 
suchungen fiber das Erscheinen yon Grannen in 
einer Gerstenkreuzung Meloy • Faust). Von 
C. A. MICHELS. (Dep. of Agronomy, Univ. of 
Idaho, Moscow.) Amer. Natural is t  70, I3 (1936). 

Bei Kreuzung zweier tfapmengersten der be- 
spelzten ,,Meloy" (wird als Hybr ide  aus ,,Coast", 
einer rauhgrannigen Gerste aus Nordafrika, und 
, ,Nepal",  einer nepalesischen nackten Kapuzen- 
gerste angesehen) mit  der nackten , ,Faust"  
(,,Auslese" aus begrannter  , ,Himalaya")  brachte 
in F~ keine nackten, aber eine Spaltung in Kapuzen- 
und Grannen- sowie rauh- und glattgrannige 
Typen. Erstere Tatsache wird vernachlXssigt, 
die zweite dadurch erkl~trt, dab die Elternsorten 
dutch verschiedene Faktoren bedingte Kapuzen 
haben, deren Fehlen Grannen hervorruft.  Meloy 
w~re also dAbb, Faus t  aaBB, aabb sind die be- 
grannten F~-Typen. Meloy wird such als TrXger 
der Rauh- (R), Faus t  als janet der Glattgrannig- 
keit  (r) angesehen, die sich als einfache Recessive 
vererbt, v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Studies on the nature of rust resistance in wheat. 
VI I .  Chemical analyses of hybrid lines of wheat 
differing in their rust reactions. (Untersuchungen 
fiber die Natur  der Rostresistenz bei Weizen. VII.  
Chemische Analysen an Kreuzungslinien yon 
Weizen unterschiedlicher R0streaktion.) Yon 
J. A. ANDERSON.  (Div. of Biol. a. Agricutt., 
Nat. Research Laborat., Ottawa, Canada.) Canad. 
J. Res. 14, Sect. C, 1 (1936). 

Das Untersuchungsmaterial ,  das ffir diese Ana- 
lysen verwend~t wurde, w a r  denkbar  geeignet, bei 
etwa vorliegenden unterschiedlichen Analysen- 
befunden Rtickschltisse auf das ResiStenzverhalten 
gegen Schwarzrost ziehen zu k6nnen. Es handelte 
sich um reine Linien aus einer Kreuzung Marquis 
• H-44-24, die 4 verschiedene Rostreaktionen 

zeigten : v611ige Resistenz ; Keimlingsresistenz- 
Altersanf~tlligkeit; Keimlingsan f~tlligkeit-Alters- 
resistenz; v611ige Anf~tlligkeit. Das Material wurde 
in 2 Entwicklungsstadien getrocknet, zerrieben und 
auf folgende Bestandteile untersucht:  Gesamt- 
asche; Gesamtstickstoff;  Fe t t ;  kalt-  und heig- 
wasserl6sliche organische Substanz, Asche, redu- 
zierende Stoffe, reduzierende Zucker und Invert-  
zucker; alkoholl6sliehe Substanz; mit  Salzs~iure 
extrahierte  reduzierende Stoffe (aus Hemicelln- 
losen) und Stickstoff; mit  Schwefels/ture extra-  
hierte reduzierende Stoffe (aus Cellulose) und 
Stickstoff; Asche, EiweiB und Lignin im Rt i ck -  
stand. Das Material wurde ferner quant i ta t iv  mit  
Ligroin, 24ther, Chloroform, ~ thylace ta t ,  Aceton 
und ~thyla lkohol  extrahiert .  Der gesamte Ana- 
lysengang ist  genau angegeben. - -  Zwischen den 
einzelnen, verschieden resistenten Gruppen fanden 
sich geringe, aber eindeutige Unterschiede. Irgend- 
welche Beziehungen zur Rostresistenz konnten 
nicht festgestellt werden. Hassebrauk. ~ ~ 

{Jber den derzeitigen Stand und die Aussichten der 
Bekiimpfung des Meltaubefalles der Gerste durch 
Zfichtung. Von L. HONECKER.  (Bayer. Landes- 

saatzuchtanst., WeihensXephan,) Prakt .  B1. P~lan- 
zenbau 13, 3o9 (19..36). 

Verf, gibt eine Ubersicht  tibet seine bisherigen 
Arbeiten zur Zfichtung meltauv~iderstandsf~thiger 
Gersten. Die Ausbrei tung des Gerstenmeltaues 
wird durch den Anbau der WintergerSte s tark ge- 
f6rdert, da der Pilz au~ der Wintergerste in der 
vegetativen Phase fiberwintert. D a d u r c h  wird 
eine s tarke Frfihinfektion der Sommergerste er- 
m6glicht. VerI. sch~ttzt die Ertragseinbul3e auf 
etwa io %. Bisher wurden 5 Ragsen ?con Erysiphe 
graminis LORD~I festgestellt. Die ,Rasse ist die 
haupts~tchlich verbreitete Rasse. B + C treten in 
Spuren auf (Nebenrassen). C und D wurden zuf~illig 
als Einzelpusteln isoliert (Zufallsrassen). Es gibt  
vereinzelt Gersten, die vollstXndig widerstandsf~hig 
sind. Ztichterisch sieht Verf. eine L6sung des 
Problems in der Zfichtung Widerstandsf~higer 
Wintergersten, um die epidemische Ausbreitung 
zu verhindern. Auch bei Sommergersten sind 
ziichterische M6glichkeiten, die allerdings mehr- 
fache Kreuzungen mit  Kulturgersten erfordern 
werden. Efn Standardsor t iment  zur Unterschei- 
dung der 5 Pilzrassen wird angegeben. 

R. Schick (Mtincheberg, Mark). ~176 
The flaked sweet pea. (Die ,,gef!ockte" spanische 
Platterbse.) Von R. C. PUNNETT.  J. Genet. 32, 
171 (1936) , 

Formen yon Lathyrus odoratus mit ,,gefiockter" 
Bltite sind seit langer Zeit im Handel. Naeh ver- 
sehiedenen MiBerfolgen ist es Verf. je tz t  gelungen, 
dieGenetik der , ,Flockung" festzulegen. ,, Flockung" 
beruht  auf einem zu airier Serie multipler  Allele 
geh6renden Gen (G~ = reinfarbig, G' 1 ----- Flockung, 
gl = weiB ~letzteres entspricht  dam ,,C-WeiB" 
~lterer Arbeiten]). , ,Flockig" ist: gegentiber ,,rein- 
farbig" recessiv, mit  ,,weiB" dominant.  Die In- 
tensit~tt des Faktors  ,,flockig" wird dutch ein 
Modifikativgen D 3 bestimmt.  Eine ,,Ilockige" 
Pflanze, bei der Ds homozygot 1st, !~13t sich yon 
,,reinfarbig" nicht mehr unterscheiden. Besteht 
hinsiehtlich D 3 Heterozygot ie ,  dann wird die 
, ,Flockung" dunkler. Ffir D~ hetrrozygote, ,,weiB" 
ffihrende Pflanzen werden etwas dunkler als normal 
,,gefloekte" Pflanzen, bleiben aber heller als 
G'lG'lD3d~-Formen (m~tBig ,,geflockt" = GlglD3d~). 
Das Modifikationsgen D a ist deutlich mit  einigen 
anderen Farbgenen (D1, D~) gekoppelt. 

Ufer (Berlin). ~ ~ 
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary and Iila- 
dosporium fulvum Gooke on varieties of tomato 
and potato and on grafted solanaceons plants. 
(Phytophthora infestans (Mont,) de Bary und 
Cladosporium fulvum Cooke auf Tomaten- und 
Kartoffelsorten und =arten, sowie auf gepfropften 
Solanaceen.) Von T. E. T. BOND; (Dep. of Agrioult. 
Botany, Univ., Reading.) Ann. appl. Biol. 23, i i 
(1936). 

Verf. untersucht den EinfluB, den Pfropfungen 
zwischen verschiedenen Solanaceen auI die An- 
f/~lligkeit gegen Phytophlhora infestans u n d  Clado- 
sporium fu lwm aus/iben. Es wurden insgesamt 
8 IKartoffelsorten, Iz groBfr/ichtige Handelssoi'ten 
von Tomaten, versehiedene kleinfrfichtige Tomaten- 
arten wie Sol. racemigerum, Sol. racerniflorum'usw. 
und andere Solanaceen wie Sol. nigrum, Sol. dul- 
camara, A tropa belladonna, Datura stramonium und 
JPhysalis sp. sowie Hyoscyamus niger, auBerdem 
insgesamt etwa 5 ~ Pfropfungen der verschiedensten 
Kombinationen anfSJliger und widerstandsf/ihiger 
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Pflanzen untersncht. Gegen Phytophthora inf. 
sind alle Kartoffelsorten gleich anf~llig; yon den 
Tomaten nut  die Kulturformen Giant Red und 
Golden Queen. Gegen Cladosporium fulv. sind nut  
die Tomatenkulturformen und gewisse kleinfrtich- 
tige Wildarten (nicht Sol. raeemigerum) anfXllig. 
Die Ergebnisse der Infektionsversuche an den 
Pfropfungen sind ohne Ausnahme dieselben wie 
bet den ungepfropiten Pflanzen. Es behalten 
Unterlage und Pfropfreis ihre charakteristisehe 
IReaktion gegentiber der Infektion unver~ndert bet. 
Verf. schliel3t aus den Ergebnissen, dab Wider- 
standsfghigkeit und Anf~lligkeit entweder geno- 
typische Eigenschaften des Plasmas stud, oder aber 
in anderen Faktoren begrtindet liegen, die sich 
nicht yon Unterlage auf das Pfropfreis und um- 
gekehrt /ibertragen lassen. 

Lehmann (Mtincheberg, Mark). 
Periderm and cortex color inheritance in the potato. 
(Die Vererbung der Periderm- und Schalenfarbe 
bet der Kartoffel.) Von F. A. KRANTZ and H. 
MATTSON. (Div, of Fruit a. Vegetable Crops a. 
D~s., U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. 
agricult, ires. 5~-, 59 (1936) ̀  

Die rote und blaue Farbe der Knollen bet weig- 
und gelbfleischigen Kartoffelvariet~ten (Solanum 
tuberosum L.) wird einem Pigment zugeschrieben, 
das im Periderm, in der Schale oder in beiden 
lokalisiert ist. Die Arbeit stellt einen Beitrag zur 
Vererbnng der Periderm- und Sehalenfarbe der 
Kartoffel dar. In  den Nachkommenschaften yon 
i t  geselbsteten Kartoffelpflanzen wird die rote 
und weige F~rbung des Periderms dutch die kom- 
plement~re Wirkung der Faktoren E, S und F 
erkliirt, die eine rote Peridermfarbe hervorrufen 
und dadurch, dab gewisse Eltern doppelte Faktoren 
enthalten. Die Schalenf~rbung wird vermutlich 
von vier sich beeinflussenden Genpaaren bedingt, 
nach dieser Annahme l~Bt sich die rote Schalen- 
I~rbung der komplement~ren Wirkung der Fak:  
toren R, D und C zuschreiben. Blaue Farbe  des 
Periderms nnd der Schale rufen zwei Faktoren P 
und P hervor, jeder dazu befghigt, rotes Periderm 
und rote Schale in eine blaue F~irbung zu vet: 
wandeln. Die Beobachtungen weisen darauf bin, 
daB, w~hrend gewisse Faktoren nur in einem Ge- 
webe die F~rbung beeinflussen, andere Faktoren 
sowohl die Periderm- Ms such die Schalenfarbe 
bestimmen. Schaper (Mfincheberg, Mark). 
Inherited characters in the tomato, It. JoinUess 
pedicel. (Erbliche Eigenschaften bet der Tomate. 
II.  Ungegliederter Fruchtstiel.) Von L. BUTLER. 
J. Hered. 27, 25 (1936). 

Bet normalen Tomaten besitzt der Kelch etwa 
in der Mitte zwischen Kelch und Fruchtstandachse 
eine durch Knick und Anschwellung gekennzeich- 
nete pr~form%rte AbriBstelle. Nut  die franz6sisehe 
Sorte ,,Rouge naine hative" hat einen ungeglieder- 
ten gebogenen Fruchtstiel, tier sich in den Kreu- 
zungen mit  ,,gegliedert" (J) als monofaktoriell 
recessiv erwies (j). Nach Ergebnissen aus F 2 und 
IRfickkreuzungen liegt das Gen im 5. Chromosom 
in sehr geringem Abstand yon,  ,leafy inflorescence". 

Barthelme]~s (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
A t o m a t o  relative from Peru.  (Eine Verwandte der 
Tomate aus PEru.) Von J. W. LESLEY. (Univ. 
of California Citrus Exp. Slat. a. Graduate School 
of Trop. Agricult., Riverside, Calif.) J. ttered. 
26, 451 (1935). 

VerI. beschreibt eine aus Peru stammende To- 

mate, Lycopersicum peruvianum. Kreuzungen yon 
L. eseulentum und L. peruvianum gelangen nicht. 
Benutzt  man L. peruvianum als Vater, so  erh~lt 
man samenlose Frfichte normaler Gr6Be; bet der 
reziproken Kreuzung erhglt man keinerlei Frucht-  
ansatz. Trotz zahlreicher Kreuzungen konnten 
Samen bisher nicht erhalten werden. Schieh. ~ ~ 

Untersuchungen zur Ziichtung einer giftfreien 
Primel vom ,,Obconica-Typus". Von E. MAUIRER 
und A. STORCK. (Inst. f. G~rtner. Pflanzenbau, 
Univ. Berlin.) Gartenbauwiss. 10, 1 (1936). 

Primula obconica ist in wenigen Jahrzehnten 
aus einer recht unscheinbaren Wildpfianze vor- 
wiegend durch die ziichterische Arbeit deutscher 
G~trtner (vor allem AR~NDS, Wuppertal-iRonsdorf) 
zu einer der international wichtigsten Markt- 
pflanzen geworden, wobei die Tatsaehe, dab ihre 
Blfitezeit in unsere blumenh, rmsten Herbst- und 
Wintermonate f~llt, ausschlaggebende Bedeutnng 
hatte. Die Geschichte ihrer  zfichLerischen Be- 
arbeitung, bet der such Kreuzungen, insbesonders 
mit  der kleinasiatischen Pr. ~wgaseafoZia (die 
spiiter bltihende, groBblumige Hybriden ergab: 
,,Gigantea"-Sorten) eine grol3e Rolle spielten, wird 
eingehend dargestellt. Ihre Beliebtheit erf~hrt 
kiinsflich leider noch gesteigerte Einbuf3e durch 
den Umstand, daft manche Menschen gegen ein im 
Sekret der DriJsenhaare dieser Pflanze enthaltenes 
Gift, das t?rimin, eine veranlagungsmXf3ige LTber- 
empfindlichkeit (Idiosynkrasie) besitzen. Beriih- 
rung m i t d e r  Pflanze ruff Ekzembildung hervor 
(Primerldermatitis). Hferdurch werden ztichte- 
rische Bemtihungen um so mehr herausgefordert, 
als mit obconica kreuzbare Wildarten, wie z.B.  
auch Pr. megaseaefolia, giftfrei stud. Eingehende 
Untersuchungen sind der Methodik eines ftir die 
zfichterische Selektionsarbeit brauchbaren, eir~- 
fachen, qualitativen und quant i ta t iven Nach- 
weises des Giftes sowie seiner Chemie und Toxiko- 
logie gewidmet. Die Priifung yon 6 Rtickkreuzungs- 
hybriden der Pr. obconica m i t d e r  ungiftigen 
Pr. sinolisteri zeigte auf Aufspaltung beruhende 
verschiedene Grade des Giftgehaltes, bis zur Un- 
giftigkeit. Die Ziichtung einer giftfreien obconica 
wird danach ftir m6glich gehalten, die genannten 
Hybriden werden als brauchbare Zwischenglieder 
bezeichnet, yon Berg (Mtincheberg). ~ ~ 

Beitrag zur Kenntnis des Badan (Bergenia orassi- 
folia) und seine Anbau mSglichkeit. Von M. KLEMM 
Landw. Jb. 82, 365 (1936). 

Bergenia crassifolia, nach russischen Bezeich- 
nungen anch Badan genannt,  wird seit I927 in 
IRul31and in der chemischen Industrie als IRohstoff 
verwendet. Verf. gibt eine CJbersicht fiber das 
natfirliche Verbreitungsgebiet in Stidsibirien und 
besehreibt die nattirlichen Wachstumsbedingungen. 
Wetter werden Angaben fiber die Nutzung der 
natfirlichen Vorrgte gemacht und eingehend 
die Anbauversuche besprochen. Badan wird be- 
felts in RuBland in gr6gerem Mal3stab zur Ge- 
winnung yon Tannin  ftir Gerbung und als ~'arb- 
stoff (Khaki-Farbe) verwendet. 1927/28 sind 
8-- lO oo0 t lufttrockener Badanrhizome verarbeitet 
worden. AuBerdem bilden die Blgtter ein gutes 
Rohmaterial ffir Hydroehinon nnd Pyrogallol. 
Zweijghrige Kulturen sollen nach JAI;IMOW je ha 
1 Tonne reines Tannin  und 15 ~ kg Hydrochinon 
jghrlich liefern, v. Wettstein (Miincheberg). 
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