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ment fak to ren  F, B, D, Er und  der Reihe der 
schwachen Intensi tRtsfaktoren,  deren recessive 
Allelen wir oben bei geh~tuftem Auf t re ten  fiir die 
Ersche inung der Rotbl i i t igkei t  verantwort l ich  
gemacht  haben.  
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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 

Vererbung in der Praxis. Orgaan van de Nederland. 
Genet. Vereenig. Nr t (1936). 

Als Organ der Niederl~tndischen Genetischen 
Vereinigung soll zun$ichst etwa alle 2 Monate, 
sparer nach M6glichkeit monatlich, diese neue 
Zeitschrift erscheinen, der C. Broekema ein Geleit- 
Wort mitgibt. Wie schon der Titel der Zeitschrift 
andeutet, soll sie nicht der Ver6ffentlichung wissen- 
schaftlicher Spezialarbeiten dienen, vielmehr m6g- 
lichst kurze, allgemeinverst~tndliche AufsXtze und 
Mitteilungen bringen, die geeignet sind, dell Tier- 
und Pflanzenztichtern und allen denen, die auf dem 
Gebiet der angewandten Vererbungswissenschaft 
arbeiten, Anregungen zu geben und den Zusammen- 
hang zwischen den verschiedenen Teilgebieten 
aufrecht zu erhalten. Das I. Heft enth~lt u .a .  
einen Aufsatz fiber Gebrauchswertuntersuchungen 
an Hiihnern bet Berticksichtigung yon N~hrstoff- 
verbrauch und den ersten Teil eines Aufsatzes yon 
1R. BOUTFLOUR fiber rationetle Ziele der Rindvieh- 
zucht. Krumbholz (Miincheberg). 

The genetic nature of de Vries's mutations in 
Oenothera Lamarckiana. (Die genetische Natnr der 

de Vriesschen 3/Iutanten bet Oenothera Lamarcki- 
ana.) Von St. EMERSON. (Win. G, Kerckhoff 
s of the Biol. Sciences, California Inst. of 
Technol., Pasadena.) Amer. Naturalist 69, 545 
(1935). 

Die heute in wissenschaftlicher Gemeinschafts- 
arbeit yon zahlreichen Forschern der ganzen Welt 
vertretene und weiterentwickelte Mutationstheorie 
ist yon DE VRIES ursprtinglich unter  wesentlichem 

EinfluB von Beobachtungen begriindet worden, 
die er an einigen, in seinen Kulturen aufgetretenen 
aberranten Typen yon Oenothera Lamarckiana 
gemacht hat. Es ist ein eigenartiges Geschick, 
dab alle diese ,,Mutationen", deren Natur als Gen- 
~nderungen yon Anfang all zweifelnder Kritik 
ausgesetzt war, es sich gefallen lassen mugten, 
sp~terhin Ms dutch wesentlich andere Yorg~nge 
entstanden erkannt zu werden, w~hrend die Mu- 
tationstheorie sich befestigte und auch bet Oeno- 
thera eine Anzahl echter Faktormutanten aufge- 
funden wurden (rubricalyx, vetaurea, supplena 
u. a.m.).  Von den alten de WR1Esschen Formen 
ist nur  brevJstylis eine solehe., abet gerade sie ist 
nicht in den Kulturen unter seinen Augen ent- 
standen, sondern spontan aufgefunden worden. In  
der Arbeit wird die moderne Erkl/~rung der ver- 
schiedenen cE VRIESschen ,,Mutanten", die in den 
besonderen cytogenetischen VerhMtnissen der 
Gattung Oenothera (reziproke Translokationen, 
Ringbildung, Komplexheterozygotie) wurzelt, dar- 
gestellt. Unter  ihnen gehen zwei, nanelle ulld 
rubrinervis, in verschiedener Weise auf dutch 
crossing-over bedingte Neugruppierung bestimmter 
Teile der beiden Lamarckiana-Komplexe gaudens 
und velans zurtick. Die anderen weisen einen ver- 
~nderten Chromosomenbestand auf und sind ent- 
weder Trisome (2n I) oder polyploid, wie gigas (4 n) 
und die sp~tere semigigas (311). Die trisomischen 
,,Mutanten" de VRIES a!bida, oblonga, lata und 
scintillans bildeten nur  den Anfang einer umfang- 
reichen Gruppe solcher Formen, da die genannten 
besonderen Erblichkeitsverh~ltnisse yon Oeno- 
thera eine bedeutend gr6Bere Zahl versehiedener 
Trisome m6glieh machen, als bet cytogenetisch 
normalen Arten. v. Beyg (Mtincheberg). 
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The influence of ultra-short rays on the chromosomes 
of plants. (Der EinfluB yon Ultrakurzwellen auf die 
Chromosomen yon Pflanzen.). Von S. J. K R A J E -  
VOJ. (Chair of Genetics, Acad. of Sciences of the 
Uhrain. SSR, Charkov.) C. R. Acad: Sci. URSS., 
N.s .  2, 149 (1936). 

Gerade keimende Erbsensamen wurden mit  
Ultrakurzwellen behandelt. Die erzeugten Ano- 
malien wurden in folgende Gruppen- eingeordnet: 
a) Nachhinken yon Chromosomen in der Anaphase; 
b) Bildung yon Mikronuclei, c) Bildung yon Chro- 
mosomenbrfichen,.d) Fragmentat ion yon Chromo, 
somen, e) Translokationen, f), ,somatische Reduk- 
tion", g) pseudomeiotische Teilung somatischer 
Zellen. Vergleicht man diese Anomalien mit  den 
durch R6ntgeustrahlen erzeugten, so fallen gewisse 
Unterschiede auf. Somatische Redukti0n und 
pseudomei0tische Teilung somatischer Zellen (ver- 
schiedene Kernteilungen ohne nachfolgend6 Zell- 
teilullg) konnte niemals durch R6ntgenstrahlen 
erzeug t werden. -Beide Agentien rufen also nieht 
nu t  identische Ver~nderungen. des Karyotyps 
hervor. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ o 

Untersuchungen (Jber den Einfl,ug der TemPeratur 
auf dad Entstehen yon Modifikationen und Muta- 
tionen bei niederHindischen Hyazinthenvariet~iten. 
Von W. E. de MOt.  Gartenbauwiss. 10, 184 (I936). 

Eine sehr ausffihrliche Zusammenfassung der 
umfangreichen Versuche des Verf. fiber die experi- 
mentelle Erzeugung yon Mutationen und Modifi- 
kationen bei Hyazinthen durch Einwirkung ab- 
normer Temperatur. Es hat sich gezeigt, dab die 
anormale Blfitenbildung und anormale Pollen- 
bildung, keineswegs s t e t s  zusammen auftreten 
mfissen. Im allgemeinen 1XBt sich sagen, dab die 
MSglichkeit, Pollenanomalien zu erhalten, gegeben 
ist, wenn die Zwiebeln w/thrend der meiotisehen 
Teilungen einer Temperatur yon 4,4 ~ 0der niedriger 
und einer Temperatur von 26,7 ~ oder h6her aus- 
gesetzt werden. Auch die nachmeiotischen Tei- 
lungen k6nnen anormal sein, so daJ3 embryosack- 
~hnliche Pollenk6rner entstehen. Nach einer be- 
s t immten Behandlung lieB sieh bei 3 verschiedenen 
Sorten ein und dieselbe somatische Mutation fest- 
stellen. In  groger Mehrzahl wurden durch die 
zahlreichers Temperatnrversuche nichterbliche Mo- 
difikationen erzeugt. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Zur Genetik yon Phaseolus vulgaris. X I I I .  Ein 
neues Grundgen fur Testafarben, ein weltered Testa- 
farbgen sowie etwas iJber BlUtenfarben. Von H. 
LAMPRECHT. (Saatzuchtanst. Weibullsholm, 
Lanclskrona.)Hereditas (Lund) 12, 241 (1936). 

Ffir die F~rbung der Testa ist auf3er dem Grund- 
gen P (ffir Pigmentbildung fiberhaupt) noch min- 
destens ein Farbgen (z. B. C) als dominantes Allel 
notwendig. Ist eines yon beiden recessiv vorhanden, 
so bleiben die Samen weiB. Ein neues Farbgen 
,,Gri" Ifir grau-weiBe Testa wird beschrieben, 
das in  homozygot recessiver Form epistatisch die 
Ansbildung von Pigment in der Testa, auch bei 
gleichzeitiger Anwesenheit yon P und C, sowie in 
den Bltiten, die das Farbgen Vpal enthalten, unter- 
drfickt. Ferner wurde ein neues Farbgen ,,Ins'" 
gefunden, das mit  dem schon bekannten  ,,I" 
ph~notypisch identiseh ist. Barthelmehs. ~ ~ 

Character combinations in relation to endosperm 
development in inter-specific Triticum crosses. (Die 
Merkmalskombinationen bei interspezifisehen Tri- 

~ i o a ~ n - t ~ m g e m :  ~ia :~B~ziehm~g ~ ,zur .~cIosperm- 
ausbildung.) Von J. B. HARRINGTON. (Dep. of 
Agricult:; Univ., Saskatchewan.) Canad. J. Res. 13, 
Sect. C, 388 (1935). 

Den Studien lagen die Bastardkombinationen 
yon Triticum durum (Iumillo), dicocum (Vernal) 
und persicum (Black Persian) mit  vulgare (Marquis) 
zugrunde. An F~-Populationen wurde die H~ufig- 
keit der Rekombinationen von vulgare-Merkmalen 
fnit solchen des i4-chromosomigen Elters beob- 
achtet und zwar getrennt nach Pflanzen aus vollen 
und aus geschrumpften Samen, woffir bis zu 
16 Merkmalen herangezogen wurden. Es zeigte 
sich, dab manche Kombinationen h~ufigl andere 
Selten, einige fiberhaupt nicht auftraten. Die 
Naehkommen aus vollen Samen brachten jedoch 
nahezu ebenso viele Kombinationen, die im Auf- 
wuchs aus geschrumpften K6rnern fehlten, wie 
umgekehrt, so dab die verbreitete Ansicht, den 
Schrumpfk6rnern mfisse besonderes Augenmerk 
gewidmet werden, da sie die Tr~ger der wichtigsten 
und wertvollsten Genkombinationen seien, n ich t  
aufrecht zu halten ist, bes0nders da  die fehlenden 
Kombinationen nicht zu den praktisch-zfichterisch 
bedeutungsvollen geh6ren. Zudem ist Verf. der 
Ansicht, dab in genfigend grogen Populationen alle, 
auch die bisher fehlendeu Merkmalsverbindungen 
unabhAngig yon der Kornausbildung erhalten 
werden k6nnen, v. Berg (Mfincheberg, Mark.) ~ ~ 

Segregation of color and growth-regulating genes 
in somatic tissue of maize. (Spaltung yon Farbe- 
und Waehstum regulierenden Genen im somati- 
schen Gewebe yon Mais.) Von D. F. JONES. 
(California Inst: of Technol., Pasadena.) Proc. nat. 
Acad. Sci. U. S. A. 22, 163 (1936). 

Im Maisendosperm yon der Aleuronkonstitution 
cog treten hin und wieder Farb/tnderungen auf. 
In  etwa 1/5 der untersuchten Samen wurden farb~ 
lose Zonen yon groBen weiBen Flecken his zu 
einzelnen farblosen Zellen gefunden. Kleine Flecken 
Sind h~ufiger als groBe. Es gibt Nachkommen- 
schaften, in denen jeder Same Mosaiks zeigt. Nebe~ 
den einfachen Flecken treten auch gepaarte Mosaiks 
(Zwillingsflecken) auf. Viele yon ihnen wurden in 
Verbindung mit dem Gen C gefunden. Sie werden 
als ungef~rbte Zonen sichtbar, die gefRrbte Gebiete 
begleiten, die deutlich dunkler sind als das normale 
Aleuron. Die gepaarten Mosaiks haben sich yon 
einzelnen Zellen aus, in denen die Spaltung statt-  
land, entwiekelt. Meist sind die gepaarten Iarb- 
losen und dunkleren Zonen normal in Gr6Be und  
ann~thernd gleich in der Gestalt. Neben den Farb- 
mosaiks kommen auch Zonen auf den Samen vor,  
in denen sich Wachstum~nderungen manifestieren. 
Es gibt zusammengefallene Zonen und Auswiichse. 
Die ersten gleichen Schrumpfuugen, wie sie durch 
das sugary- Gen hervorgerufen werden. Die letzteren 
haben oft Tumorencharakter. In  diesen Wachs- 
tumsmosaiks sind wahrscheinlich bestimmte Gene 
ffir koordiniertes Wachstum verloren gegangen. 
Die Farbflecken sowie die Wachstumsverschieden- 
heiten beruhen auf verschiedenartigen genetischen 
-~nderungen. Der gleichzeitige Verlust einer Anzahl 
gekoppelter Gene mag entweder auI non-disjunc- 
tion, somatischem crossing-over, homologer Chro- 
mosomen, reziproker Translokation (nicht homo- 
logem crossing-over), einer einfachen Translokation 
oder auf g~nzlichem Verlust des Chromosoms be- 
rnhen. Die gepaarten Mosaiks sind entweder auf 
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:~on~disjn~etion, s~matisches crossing-over Oder 
eine Tm.nst~t~tion :mrrfickzu~fihren:, In  fiir C a n d  
P r  heterozygo• Saznen-• Mn uni] wieder 
rote und weil3e Zwitlingsflecke auL :Sic: bernheni 
auf einem Austausch zwischen den Chromosomen 
5 und 9. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Erblichkeitsuntersuchungen an ,,Freak of nature". 
Ein Beitrag zur Frage der nicht-mendelnden Ver- 
erbung cblorophylldefekter Formen yon Pelargo- 
nium. Von M. UFER, Z. indukt. Abstammgs- 
lehre 71, 281 (1936). 

Mit der u. a. yon NOACK eingehend untersuchten 
Form wurden erneut reziproke Kreuzungen mit 
griinen Pelargonien ausgefiihrt. Die Ergebnisse 
unterscheiden sieh nicht wesentlich yon denen 
frfiherer Autoren, wohl aber deren Deutung. Der 
Zustand der Plastiden, ihr Ergrfinen oder Nicht- 
ergrfinen, h~ngt lediglich yon dem Plasma ab. Da 
zweifellos Periklinalchim/iren vorliegen, Unter- 
scheiden sich die beiden Gewebearten dutch den 
ungleichen Aufbau der zugeh6rigen Plasmen. Auf 
die Berechtigung dieser Auffassung einzugehen, ist 
bier nicht der Platz. .[. S~hwemmle. ~ o 
Genetics of polyploidy. (Die Genetik der Polyploi- 
die.) Von E. W. LINDSTROM. Bot. Review 2, 
197 (1936). 

Zahlenm~Bige Xnderungen des Chromosomen- 
bestandes, besonders VervielfXltigungen, mfissen 
sich im genetischen Verhatten widerspiegeln, da 
ja die Chromosomen die Tr~,ger der Gene sind, 
Dem $tudium am leichtesten zug~inglich erwies 
sich d ie  genetische Wirkung einzelner vermehrter 
Chromosomen in Tri- bzw. Tetrasomen, schwieriger 
ist die Analyse bei Tri- und Tetraploiden; dabei 
sind die genetischen Vorg~tnge stets beherrscht vom 
Verhalten der Chromosomen in den Reifeteilungen. 
Die Zahlenverh~ltnisse der Spaltungen k6nnen im 
A u t o - u n d  Allotetraploiden verschieden sein und 
h~ingen davon ab, ob auto- oder Mlosyndefische 
Bindung, oder freie, zufallsgemiiBe Verteilung der 
betreffenden 4 Chromosomen (oder ihrer 8 Chro- 
matiden) erfolg~. Die einzelnen, theoretisch m6g- 
lichen Verh~tltnisse werden dargestellt und rail 
der in einigen Beispielen tats~tchlich erreichten weit- 
gehenden Annaherung der experimentellen Befunde 
verglichen. Angaben fiber die Genetik yon Poly- 
ploiden h6herer Stufe sind noch sp~rlich, desglei- 
chen t3eobachtungen fiber Koppelungen bei Poly- 
ploiden, die natfirlich erheblichen Schwierigkeiten 
begegnen. Es wird Ierner auf die allgemeinen Aus- 
wirkungen der Polyploidie (Zell- und Organgr6Be, 
physiologische Merkmale n. dgl.) hingewiesen, die 
in ihren urs~chlichen Zusammenh~ngen noch keines- 
wegs roll  verstS~ndlidh sind. Verf. versucht, 
dluantitative Beziehungen des Chromatins, das in 
sekundSxer Abh~ngigkeit yon den Genen und ihrer 
Aktivit~tt stehen soll, daffir verantwortlieh zu 
machen. Schlieglich wird auch die Bedeutung der 
Polyploidie ffir die Evolution erSrtert, wobei Verf. 
den Gedanken vertritt, dab Polypl0ide tiber einen 
gr6Beren Spielraum ffir mutative Prozesse ver- 
ftigen und auBerdem fiir solche -V'org~nge neues 
Genmaterial beschaffen, v. Berg (Mfincheberg). 
The cytogeneties of maize. (Zytogenetische Unter- 
suchungen bei Mais.) Von M. M. RHOADES and 
B. McCLINTOCK. (Dep. of Plant Breeding, Cor- 
nell Univ., Ithaca.) Bot. ~Review 1, 292 (1935). 

Verff., die selbst wesentlich an den Arbeiten mit  
Mais beteiligt sind, geben einen ausgezeichneten 

Uberbtick fiber die zytogenetischen Befnnde a n  die- 
�9 sere Objekt. D ie  genefische:n und zytologischen 
IJntersuchnngen an  Zea mays sind hente soweit 
gediehen, dab sie de~en VOlt Drosophila :.zurSeite 
gestellt werden k6nnen, j a sie in mancher Hinsicht 
noch fibertreffen. Die Art der vorliegenden Arbeit 
als zusammenfassendes Referat verbietet es, auf 
Einzelheiten einzugehen, es m6gen deshalb nur  die 
groBen Abschnitte angeffihrt werden, in die das 
Material aufgeteilt wurde. Es s ind  dies: I .  Die 
Beziehungen der Gene, besonders der IKoppehlngs- 
gruppe zu den einzelnen Chromosomen. 2. Die 
zyt. Beweise fiir crossing-over, Translokationen,. 
Inversionen und Fehlen von Chromosomenstficken. 
3. Zytologische Beobaehtungen mit  genetischen 
Xonsequenzem 4. Polyploidie und Gattungs- 
bastarde mit  Euchlena und Tripsacum. Eine Liste 
yon 64 Literaturzitaten und fiir den Nichtfach- 
mann eine Erkl~irung der Fachausdrficke ist bei- 
gefiigt. Hackbarth (Miincheberg). 

Cyto-genetic analysis of Sac.charum spontaneum Li 
I. Chromosome studies in some Indian forms. (Zyto- 
genetische Analyse von Saccharum spontaneum L. 
I. Chromosomenstudien. bei einigen indischen 
Formenkreisen.) Von E. K. JANAKI-AMMAL. 
(Imp. Sugarcane Star., Coimbatore.) Indian J. 
agricult. Sci. 6, I (1936). 

Die fiir Saccharum officinarum festgestellte Chro- 
mosomenzahl von n = 4 ~ konnte bei verschiedenen 
Formen yon Saccharum spontaneum, die auch 
~tul3erlich dem Zuekerrohr gleichen, gefunden 
werden. Die Formen der Gruppe indicum, die eine 
gewisse intermedi/ire Stellung einnehmen, haben 
n = 24 Chromosomen. VerL h~tlt sie ffir Bastarde 
oder Rfickkreuzungen zwischen 4 ~ und 24chro - 
mosomigen Formen. Das gteiche gilt fiir 4 Her- 
ktinfte yon der Halbinsel mit n =  32 Chromosomen. 
Im allgemeinen gruppieren sich die Chromosomen 
zu Bivalenten, nur  bei der Herkunft ,,Rellagaddi" 
von S. indicum wurde eine tetravalente Bindung 
beobachtet. Die Zahl der Chiasmata entsprach 
nicht immer der L~nge der Chromosomen. 

Hachbarth (Mfincheberg). 

Gyto-genetic analysis of Saceharum Spontaneum L, 
II. A type from Burma. (Zytogenetisehe Analyse 
von Saccharum spontaneum L. II. Eine Form 
aus Burma.) Von E. K. JANAKI-AMMAL and 
T. S.N. SINGH. (Imp. Sugarcane Stat., Coim- 
batore.) Indian J. agricult. Sci. 6, 9 (I936). 

In  dem in Coimbatore kultivierten Sortimen~ 
von Saccharum spontaneum fiel eine Form aus 
Burma wegen ihres fippigen Wuchses und ihrer 
starken Ausl~tuferbildung auf. Die Blfihfiihigkeit 
dagegen war sehr gering. Die zytologische Unter- 
snchung ergab eine Chromosomenzahl von 2 n -- 96, 
Es handelt sich also allem Anschein nach um eine 
triploide Form aus der Kreuzung eines 64chromo- 
somigen Typs mit  einer ,,gigas"-Form (2n = 128), 
wie sie von SING~ in einer t-Ierkunft von Sumatra 
aufgefunden wurde. Auf der anderen Seite k6nnte 
die triploide Pfianze aber auch aus der Befruchtung 
einer unreduzierten Eizelle einer 64 chromosomigen 
Form entstanden sein. Diese Hypothese gewinnt 
an Wahrscheinlichkeit, wenn man die Untersu- 
chungen BREMERS berficksichtigt, der die Bildung 
unrednzierter Eizellen in der Gattung Saccharum 
wiederholt feststellen konnte. Die triploide Natur  
der untersuchten Pflanzen konnte auch an einer 
ldeinen Nachkommenschaft nachgewiesen werden, 
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in  der Pflanzen mit  Chromosomenzahlen zwischen 
96 und 124 vorkamen. Hackbarth (Mfincheberg). 

Induced polyploidy in wheat and rye, chromosome 
doubling in Triticum, Secale and Triticum-Secale 
hybrids produced by temperature changes. (Indu- 
zierte Polyploidie bet Weizen und Roggen. Chr0'- 
mos0menverdoppelung dutch TemperaturwechSel 
bet Triticum; Secale und Triticum secale-Bastarden.) 
Von E. DORSEY. (Dep. of Plant Breeding, Cor- 
nell Univ., fthaca.) J. Hered. 27, 155 (1936). 

An dieser Arbeit ist das Interessanteste die Me, 
thodik, die yon der Uberlegung ausgeht, dab 
Temperaturshocks zur AuslSsung yon Polyploidie 
die beste Aussicht auf Erfolg dann haben dfirften, 
wenn es gelingt, damit die erste Teilung der be- 
fruchteten Eizelle zu erfassen. Die zwischen Be- 
fructitung und erster Mitose verstreichellde Zeit 
ist je llach den Aul3enverhaltnissen sehr variabel, 
unter den im Experiment verwendeten, mSglichst 
gleichm~tl3ig gestalteten Kulturbedingunger/ (25o) 
betrug sie 20 Stunden. Kastrierte Ahren wurden 
kiinstlich best~ubt und nach dieser Frist  f fir etwa 
1,/2 S t u n d e  dem Einflug einer Temperatur yon 
etwa 42--45 ~ ausgesetzt. Als Erfolg zeigte sich, 
dab yon 426 nach dieser Behandlung geernteten 
KSrnern 3,5%, d .h .  15 Pflanzen, verdoppelten 
Cbromosomenbestand aufwiesen. Es wurden Te- 
traploide erhalten yon Secale cereale (28 Chromo- 
somen), Triticum durum in 2 Varietgten, Tr. po- 
lonicum {56 Chrom.) nnd einigen Sorten yon Tr. 
vulgare (84 Chrom 0. Da die Methode die wertvolle 
MSglichkeit der Anwendung auch artfremder Be- 
stgubung offenl~tBt, k S n n e n  ferner amphidiploide 
Art- und Gattungsbastarde erzielt werden, wie Fz 
Tr. wdgare • compactum (84 Chrom.), und' F 1 
Tr. vulgare • Secale cereale (56 Chrom.). Ein Tell 
der Versuchspflanzen ging leider durch unglfick- 
liche Umstgnde ein, so dab fiber ihr weiteres Ver- 
15alten nichts gesagt werden kann. Lediglich vom 
amphidiploiden Weizenroggellbastard sowie vom 
tetraploiden Roggen (bet Kreuzbestgubung) wurde 
Nachkommenschaft erzielt. Vulgare-Tetraploide 
schol3ten normal nicht, wohl aber bet Langtag- 
behandlung, ohne jedoch Ansatz zu geben. 

.v. Berg (Miincheberg i. M.). o o 

(;ytological studies on inbred rye~ (Cytologische 
Untersuchungen a n  ingezfichtetem Roggela.) Von 
R. LAMM. Hereditas (Lund) 22, 2i 7 (1936). 

In  der Regel ist .die Chiasmahgufigkeit ill inge- 
zfichtetem Roggen niedriger als in Individuen einer 
Population, gleichgiiltig, ob die Chromosomen in 
der ersten Metaphase weniger stark oder normal 
kontrahiert  sind. Asynapsis ist nicht auf bestimmte 
Chromosomenpaare beschrankt, sie kommt fiberall 
vor. Terminale Chiasmata sind in ingezfichtetem 
Roggen sehr h~ufig, sie treten h~ufiger in Ring- 
Bivalentell als in Stgbchen-Bivalenten auf. Wo 2 
oder mehr Chiasmata im gleichen Arm eines Biva- 
lenten vorkommen, ist eins yon ihnen gew6hnlich 
terminal. Ernste St6rungen der Meiosis werden in 
ingezfichtetem Roggen haufig beobachtet. Non- 
Konjunktion,  Non-Disjunktion, Fragmentat ion 
und unsaubere Anaphasentrennung sind die Regel. 
Als Folge eliminierter Chromosomen, Univalenter 
nnd yon Fragmentbildung treten Mikronuelei auf. 
Ferner wurden Verdopplnngen in einer Gruppe 
benaehbarter P. M. C. beobachtet. Es treten daher 
RiesenpollenkSrner auf. Die Entstehung eines 
i6chromosomigen Roggens dutch Verschnlelzung 

achtchromosomiger Gameten wurde auf Brueh 
yon Chromatinbrficken mit  komplizierter Fragmen- 
tat ion in der ersten Teilung bet nachfolgender Non- 
Disjullktion in  der zweiten Teilung zurfickgeffihrt. 

Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Chromosome differences in a wheat-rye amphidi- 
ploid. (Chromosomenunterschiede bei einem am- 
pMdiploidell Weizenroggenbastard.) Von V. H. 
FLORELL. J. agricult. Res. 52, 199 (1936). 

Die Untersuchungen galten einem behaart- 
halmigen Weizenroggenbastard, der yon J. W. 
TAYLOR auf der Arlington Experiment Farm bet 
Washington durch neuerliche Best~tubung einer 
Weizen-Roggen-Weizen-Rtickkreuzung mit Roggen 
erzeugt wurde und der sich mit  2n = 56 als amphi- 
diploid erwies. Verf. erklgrt die Amphidiploidie 
Ullter Annahme einer nnreduzierten (n = 28) 
Gamete der F 1 und der Riickkreuzungs-F 1 (n ~ 49)- 
Wghrend die somatisehen Chromosomen einheitlich 
erschienen, finder er in den Reifeteilungen bet 
Untersuchung mit Bellings Essigkarmin bis zu 
7 Chromosomenpaare, die sich tells dutch Gr6Be, 
tells durch F~trbung, Struktur, Form oder Lage in 
der Spindel yon den fibrigen abheben und die er 
ffir die aus Roggenchromosomen gebildeten Ge- 
mini htilt, v. Berg (Mfincheberg, Mark). 

Studies in the cytology of wheat and of a wheat 
species hybrid. (Studien zur Cytologie des Weizens 
und eines Weizenartbastards.) Von E. S. HORTON, 
Amer. J. Bot. 23, i21 (1936). 

Die Reifeteilungen eines _Fz-Bastardes zwischen 
Triticum durum (Iumil]o, n = i 4 )  und Tr. vulgate 
(Marquis, n = 2 I )  werden unter rein cytologischen 
Gesichtspunkten eingehend studiert und beschrie- 
ben. Insbesondere sollte geprfift werden, wie sich 
das Vorhandensein ungepaarter, univalenter Chro- 
mosomen (der Bastard bildet bekanntlich 14,7) in 
den Prophasestadien auswirkt. Als Unterschied 
gegenfiber der Elternform wird im Bastard das 
Nebeneinanderbestehen gepaarter und ungepaarter 
Spiremsegmente naehgewiesen (,,Amphispirem"). 
und deren Entwieklung verfolgt. Die Frage des 
kontinuierlichen Spirems wird often gelassen. Das 
Ergebnis wird zur Stfitzung der parasyndetischen, 
gegenfiber der telosyndetischen Auffassung heran- 
gezogen, v. Berg (Mfincheberg, Mark). 

Observations sur quelques esp~ces et hybrides 
d'Agropyrum. I. Revision de I'Agropyrum junceum 
(L.) P. B. et de I'A. elongatum (Host) P. B. d'aprks 
i'Stude cytologique. (Beobachtungen fiber einige 
Arten und Bastarde yon Agropyrum. I. Revision 
des Agr. junceum und Agr. elongatum auf Grund 
cytologischer Studien.) Von M. SIMONET. Bull. 
Soc. bot. France 82, 624 (1935). 

Bei den beiden Agropyrum-Arten, denen die 
Studien galten, A. /u~ceum (L.) P. B. und A. don- 
gatum (Host) P. B., die zwar ffir variabel, trotzdem 
aber ffir gut abgegrenzt galten, werden cytologisch 
jezwei verschiedene Karyotypennachgewiesen. Bei 
A. l"unceum je einer nlit  2n = 2 8  und 2n = 4 2  , 
bei A. elongatum mit 2n = 14 und 2n - 7 ~ . Es 
zeigt sich wetter, dab diese Typen morphologisch 
in einer Reihe angeffihrter Merkmale verschieden 
stud. AuBerdem sind die beiden Karyotypen yon 
A. junceum in ihrer geographischen Verbreitung 
vollkommen selbstgndig und getrennt, wie eine 
morphologisch-systematische Umschau ergibt, in- 
sofern an den atlantischen I(i isten ausschliel31ich 
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der 28 chromosomige, in den mediterranen Kiisten- 
gebieten ebenso allsschlieglich der 42 chromosomige 
Typus vorkommen d/irfte. Dieser wird deshalb 
unter der Bezeichnung A. junceum ssp. mediterra- 
~aeum M. S i l n o n e t  n. ssp. yon den iibrigen Formen 
abgegliedert. ~hnlich ist das Verh~Lltnis der beiden 
chromosomal und morphologisch unterschiedenen 
Typen yon A. elongalum. Indes der I4chromoso- 
mige littoral ist, wie A. iu~ceum, wird der 7ochro - 
nlosomige als kontinental  bezeichnet. Da jener 
genau der Hostschen Spezies A. elongatum ent- 
spricht, schlggt Verf. ftir die decaploide, konti- 
nentale Form die Aufnahme der allen Benennung 
A. caespitosum K o c h in die Nomenklatur vor, deren 
]3edeutung dem Sachverhalt gut gerecht wird. 
Die Arbeit ist ein Beispiel ftir die wertvollen M6g- 
lichkeiten, die sich aus der Zusanlmenarbeit yon 
Cytologie und Systematik ergeben k6nnen. 

v. Berg (Mtirlcheberg, Mark). 

Die Reduktionsteilung in einigen Artbastarden van 
Pisum. Von A, HAKANSSON. Hereditas(Imnd) 
21, 215 (1936). 

Die hier untersuchten Artbastarde starmmel1 yon 
de HAAN (Wageningen). Bei Pisum humile X 
ful fum wurden 711, d .h .  normale Verhg!tnisse in 
den Reifeteilungen gefunden. Von P. humile • P. 
arve,zse wurden zwei verschiedene Kreuzungen 
untersucht. Die erste war semisteril und zeigte 
regelm~13ig einen Viererverband in Form yon Ring 
oder Kette. Die zweite zeigte bezfiglich der Meta- 
phasenanordnung Variation zwischen 7II rind 3II 
+ 1IV; das Quadrivalent zerfiel vereinzelt in 
IllI -7 II. Am interessantesten war das gelegent- 
liche Auftreten charakteristischer Figuren, welche 
in einem Chromosomenpaar Heterozygotie ffir ein 
invertiertes Segment schliel3en lassen, v. Berg ~ ~ 

Die 0ytologie eines trisomischen Pisum-Typus, Von 
A. HAKANSSON. Hereditas (Lund) 21, 223 
(1936). 

Im ERNST INrlLSSON S chen Pisum-Material spielen 
mit  N 4 bezeichnete Semisterile eine Rolle, die 
Kreuzungsprodrlkte zwischen der Sorte Extra 
Rapid und anderen Linien sind. Die Semisterilit~t 
geht auf einen Chromosomen-Viererring zurtick. 
Unter den Nachkommen yon N 4 erscheint regel- 
mgBig ein Pisum elasticus-~hnlicher, schwaeh vi- 
taler Typus, den Verf. als Trisome, mi t  2n + I 
= 15 erkarlnte. In  der Meiose erscheint das Extra- 
chromosom in Trivalerlten verschiedenen Baues, 
jedoch auch oft univalent;  in diesem Falle gelangt 
es, oder auch seine Spalth/~lften, oft nicht in die 
Tochterkerne. Zur Erltstehung der Trisomen ver- 
mule t  Verf. teilweises Nichttrerlnen im Viererring 
yon N 4. v. Berg (Mtincheberg, Mark). o o 

Morphological and cytological studies on Fagopyrum 
esculentum, II .  Embryogeny. (Morphologische und 
cytologische Studien fiber Fagopyrum exculentum. 
II. Embryoentwicklung.) Von K. L. MAHONY. 
Amer. J. Bot. 23, 129 (1936). 

Es wird die Embryonalentwicklung yon Fago- 
pyrum esculenlum beschrieben; sie verlXuft nach 
Schnarfs Cruciferen-Typus, wXhrend ftir andere 
l%lygonaceen, n~tmlich Polygonunl, Rheum und 
Rumex bisher der Aster-Typus angegeben wurde. 
Die Basalzelle bildet einen Suspensor, die Apikal- 
zelle macht naeheinander 2 Teilungen durch, derel1 
W~Lnde zur Embryol/Lngsachse einmal senkrecht, 

einmal parallel stehen. Auffallend frfih, n~tmlich 
bereits nach dem I4-ZelT-Stadinm, wird das I)er- 
matogen angelegt. Alis der weiteren Entwicklung 
ist bemerkellswert, dab durch krMtiges Breiten- 
wachstum der Kotyledorlen, die schiieBlich eine 
Art Scheide um Hypo- und Epik0tyl b i lden ,  eine 
Krtimmung des Embryos selbst vorget/~uscht wird. 

v. Berg (Mfineheberg, Mark). 

Zur Frage nach tier Wirkung des Lichtes auf die 
Keimung lichtgehemmter Gramineenfriichte. Von 
E. ZEIHER.  Jb. Bot. 83, 60 (i936). 

Den Ausgangspunkt de r  Arbeit bildet die Beob- 
achtung yon RAJ_SKI, dab zur Keimung des Lichtes 
bediirftige Gramineensamen dest0 besser auch in 
Dunkelheit keimten, je nlehr ihr Fet t  freie Fett-  
s~turen enthielt. Den Beispielen yon RALSKI waren 
durch KI:MME~ weitere hinzugeftigt worden. Verf. 
suchte den Weg zur Aufhellung der Beziehungen 
zwischen dem Samenfett und der LichLabhgngig- 
keit der t ieimung yon der Seite der Dunkelkeimer 
her. Als Versuchsmaterial dienten Bromus sterilis, 
B. ereclus, B. mollis und B. arvensis, die alle durch 
Dtmkelheit in der Keimung gef6rdert werden, wie- 
wohl sie Ireilich auch im Licht zu keimen verm6gen. 
Nach Feststellung der Temperaturabhgngigkeit 
der Keimung (Konstant-, Wechsel- und Gefrier- 
temperaturen) wurde eingehend der Abhgngigkeit 
der Keimung vom Licht nachgegangen, da fiber 
lichtgehemmte Gramineensamen bislang so gut wie 
nichts bekanrlt gewordenwar.  Dabei ergab sich, 
dab die Keimurlgshemmung durch das Licht nicht 
so sehr yon der LichtlOenge als yon der Dauer der 
Belichtung und dem physiologischen .Zustand der 
Samen im Augenblick der Belichtung abh~ngig ist 
(Ungiiltigkeit des in der Keimungsphysiologie 6fter 
behaupteten Reizmengengesetzes ftir den Vorlie- 
genden Tall). Bemerkenswert ist auch die Beob- 
achtung, dab in vorgertickten Nachreifestadien bei 
Bromus rnollis und B. arvensis kleine Lichtmengen 
f6rderten, grol3e dagegen hemmten. - -  Der Gehalt 
des Samenfettes an freier Fetts~ure steht nach den 
Untersuchungen nicht in ursgchlichem Zusammen- 
hang mit der Lichtwirkung. Die Sgnrezahl des 
Fettes .ist bei Licht- und Dtinkelkeimern yon der- 
selben Gr6Benordnung. '  Auch der Abbau des 
Fettes (verfolgt an der SZ) ergab beim Vergleich 
yon Bromus sterilis mit dem LichtkMmer Poa 
pratensis keine prinzipiellen Unterschiede. ViM- 
mehr zeJgte sich aus dem Verg!eich ftir Licht- und 
Dunkelkeimer gemeinsam, dab jeweils die Samen 
unter den ftir sie ungtirlstigen Lichtverhgltnissel1 
(also fiir Bromus helt, Itir Poa dunkel) besser 
keimten, die die h6here SZ batten. Dies wurde in 
Zusammenhang gebracht mit  den ersten Lebens- 
prozessen im Keimling. Auloreferat. ~176 

Effect of vernalization on the incidence of loose smut 
in wheat. (Einflul3 der Vernalisation auf den Flug- 
brandbefall des Weizerls.) Von W. F. HANNA. 
(Dominion Rust Research Laborat.; Winnipeg, 
Manitoba.) Sci. Agrieult. 16, 404 (1936). 

Der Flugbrarldbefall yon vernalisiertem Marquis 
war etwa gleich stark wie bei den KOlltrollpflarlzen. 
In  einer Versuchsreihe, wo tier Weizen nach der 
Vernalisation getrocknet war, wurden etwas 
weniger brandige ~hren ausgezghlt. Doch be- 
trachtet der Verf. diesen Unterschied im Hinblick 
auf die ill dieser Reihe tiberhaupt geringere Ernte 
als nicht gesichert. Hassebrauk (Braunschweig), ~176 
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Effect of crown rust on the composition of oats. 
(Einfluf3 yon Kronenros t  auf die ]3eschaffenheit 
des Hafers.) Von H. C. MURPHY, (Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. 
of Agricult,, Washington a. Botany a. Plant Path 
Sect., Iowa Agricult. Exp. Star., Ames.) Phytopa- 
thology 26, 22o (1936). 

'De r  EinfiuB yon Kronenrost auf Ertrag, Wasser- 
bedarf und die chemische Zusammensetzung yon 
Hafer steht in direkter ]3eziehung zu Dauer und 
S~hwere der Infektion. In  erster Linie wird der 
K0rnertrag und die Wurzelausbildung beeintr~ch- 
tigt, viel weniger der Ertrag an Stroh. Umgekehrt 
is• die St~irke der Rosteinwirkung auf die chemische 
B~sehaffenheit. Das Korn zeigt geringe Abnahme 
des Kohlehydrat- und geringe Zunahme des Stick- 
stoffgehaltes. Die tibrige Pflanze dagegen wets• 
einen starken Verlust an Saccharose, Glucose, L~- 
vulose und Dextrin und eine merkliche Zunahme 
de'r- Aschehbestand• d e r  Stickstoffreaktionen 
und der mit  S~iure hydrolysierbaren Substanzen 
auf. Das Ausmafl dieser Verschiebungen richter 
sich nach dam Anf~lligkeitsgrade der Versuchssorte. 
Die Minderung der Kohlehvdrate wird in erster 
Linie mit  einer St6rung des A-ssimilationsvorganges, 
s0dann mit einem Verbrauche dieser Substanzen 
durch den Pilz erkl~rt. Hassebrauk.~176 

Spezielle Pflanzenztichtung. 
Die Frostresistenz einiger Kartoffelarten. Von 
V. RASUMOV. Trudy prikl. Bot. i pr. I I I  Physiol., 
Biochem. a. Anat. of Plants Nr 6, 221 u. engt. Zu- 
sammenfassung 16 (1935) [RussischZ- 

In  Laboratoriumsversuchen geringen Umfanges 
mit  I4 europAischen und sfidamerikanisehen 
Kartoffelarten wurde Iestgestellt, dab bet Fehlen 
vorhergehender. Abh~rtung die Knollen der ein- 
zelnen Formen sich Minus-Temperaturen gegenfiber 
gleich verhatten and  zum gr6gten Tell zugrunde 
gehen, 25• und erwachsene knollentragende 
Pflanzen lieBen deutliehe Unterschiede in der 
WiderstandsfXhigkeit gegen Frost erkennen, wenn 
sie vor dem Versuch abgeh~rtet wurden. Sol. 
acaule erwies sich als widerstandsf~higste Form, 
w~ihrend die europ~isehen Formen bet gleiehen 
Tempera• vollkommen abfroren. Die Frost- 
resistenz der Kartoffelformen is• je nach dem Ent-  
wicklnngsstadium- verschieden, v, Rathl@ 

New sugar-beet varieties for the curly-top area. 
(Neue Zuckerriibensorten ~fir die Rt/benkr~usel- 
Krankheitsgebiete.) U. S. Dep. Agricult. Circular 
Nr391, I (i936). 

Im ~Vesten der Vereinigten Staaten spielen die 
Sch~digungen dutch d ie  Ri3benkr~iusel-Krankheit 
eine bedeutende Rolle. Die Sorte U. S. r, die als 
weitgehend resistent gegen diese Krankheit  ange- 
sehen wnrde, hat sich neuerdings unter  gewissen 
VerhXltnissen als wenig resistent erwiesen. Aus 
diesem Grunde wurden dutch Massenselektion aus 
U. S. i die neuen Sorten U. S. 33 nnd U.S .  34 
herausgeztichtet. Beide Sorten erwiesen sich als 
weitgehend resistent gegen die Rfibenkr~tusel- 
IKrankheit und sind in dieser Hinsicht U. S. i 
deutlich iiberlegen. Die bet U.  S. i sehr groBe 
Neigung zum Schossen konnte bet den beiden 
nenen Soften etwas verringert werden. Es wird 
sich allerdings als notwendig herausstellen, ffir be- 

schr~inkte Gebiete weitere Formen, die resistent 
gegen die Krankheit  sind, zu zfichten. So ist es 
bereits EsAu gelungen, die neue Form Nr. 6o0 
aus Kreuzung zu gewinnen. Diese Form is• noch 
nicht so eingehend gepriift wie U. S. 33 und U. S.34, 
zeigte aber nach den bisherigen Versuchen eine 
hochgradige Resistenz gegen die Riibenkr~iusel- 
Krankheit. Es is• wahrscheinlich, dab diese Sorte 
die LeistungsfXhigkeit von U. S. 33 und U. S. 34 
fibertrifft. Ufer (Berlin). 

Studies on drought resistance in spring wheat. 
(Untersuchungen fiber d i e  Dfirreresistenz von 
Sommerweizen.) Von O. S. AAMODT and "vY. H. 
JOHNSTON. (Dep. of Field Crops, Univ. of 
Alberta, Edmonton, Canada.) Canad. J. Res. 14, 
Sect. C 122 (1936). 

Es wird bet versehiedenen Weizensorten, darunter 
zwei russischen resistenten S0rten, der Grad der 
Sch~digung bestimmt,: der durch Einwirkung yon 
Dfirre in verschiedenen Entwicklungsperioden 
auftritt. Im Stadium der Bestockung und des 
Schossens hat atmosph~rische Trockenheit starker 
schXdigenden EinfluB als Bodentrockenheit. Wah- 
rend aber Besch~tdigungen zur Zeit der ]3estockung 
sp~ter wieder ausgeglichen werden, ~ul3ert sich die 
Einwirkung der Dfirre zur Zeit des Schossens oder 
der Milchreife in einer geringeren t~rnte. Noch 
sparer einsetzende Diirrewirkungen haben nu t  ge- 
ringen EinfluB auf den Ernteertrag. Ein Abh~rten 
der Pflanzen dadurch, dab sie in Iriihen Stadien 
einer Trockenheit des Bodens oder der AtmosphXre 
ausgesetzt werden, erh6ht die Resistenz, jedoch in 
verschiedenem MaBe bet verschiedenen Rassen. 
Die Sorte~ mit  gr6Berer Resistenz zeichnen sich 
durch schnellere Entwicklung und reichere Ver- 
zweigung ihres Wurzelsystems aus. h n  Keimungs- 
versuch in Salz- und Zuckerl6sungen waren die 
dfirreresistenten den empfindlichen Rassen nicht 
iiberlegen. Schratz (Mfinster i. W.). ~ ~ 

Pusa 120: A wheat higly resistant to yellow rust, 
(Pusa 12o: Ein gegen Gelbrost hochresistenter 
Weizen.) Von F. J. F. SHAW and t3. P. PAL. 
(Imp. Inst. of Agricult. Research, Pusa.) Agricult. 
a. Live-stock India 6, 2o2 (1936). 

Pusa 12o erwies sich in Gew~chshausversuchen 
gegen die bisher in Indian bekannten 3 physiolo- 
gischen Rassen yon Puccinia glumarum hochre- 
sistent. Er is• gleichfalls gegen eine Braunrostrasse 
rests• nnd  bleibt im Felde gew6hnlich v611ig 
rostfrei. Hassebrauk (Braunschweig). ~ ~ 

Origin and production of morphologic and patho- 
genic strains of the oat smut fungi by mutation and 
hybridization. (Ursprung und Erzeugung morpho- 
logischer und pathogener Linien der Haferbrand- 
pilze d.u~rch Mutation und Kreuzung.) Von C. 
S. HOLTON. (Div. of Cereal Crops a. Dis., 
Bureau qf Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. agriculL. Res. 52, 31I (1936). 

Die vom Verf. a. O. beschriebene und als Braun,  
brand (buff smut) benannte  neue Haferbrandart  
erwies sich als Mutante von Ustilago levis. Die 
Mutante ist dutch hyaline Chlamydosporen cha- 
rakterisiert. Die Mutation erfolgL o~fenbar bet der 
Keimung tier Chlamydosporen. Der Kern, in dem 
die MuLation eintritt, sitzt in der apikalen Zelle des 
Promycels. Kreuzungen mit  monosporidialen 
Linien aus dieser Zelle geben inde r  F~ heterozygote 
b r a u n e  Chlamydosporen nnd spalten in der /v 2 
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hyaline ,,buff-smut"-Sporen ab. Der Faktor  fiir 
braun ist dominant. Pathogen abweichende neue 
Rassen konnten durch Kreuzungen zwischen 
U. levis und U. avenae sowie zwischen U. avenae 
und Braunbrand erzielt warden. Hassebrauk.~176 

Reaction of certain varieties and species of the genus 
Hordeum to leaf rust of wheat, Puccinia triticina. 
(Verhalten einiger Variet~ten und Spezies der 
Gat tung Hordeum gegen den ~reizenbraunrost; 
Puccinia' triticina.) Von C. O. JOHNSTON. (Dep. 
of  Botany, Kansas Agricult. E~;p. Stat., Manhaltan 
a. Div. of Cereal Crops a. Dis., U. S. Dep. 
of Agricult., Washington.) Phytopathology 26, 
235 (1936). 

Keimpflanzen mehrer Kulturgersten und wilder 
Hordeum-Arten wurden mit  verschiedenen physio- 
logischen Rassen yon Pucdnia  triticina geimpft. 
Ausgesprochene Anf~lligkeit wurde zwar nie beob- 
achtet, doch zeigte sich mehrfach so sta,ke Uredo- 
bildung, dab zweifelsohne Gerstenarten und -sorten 
als Nebenwirte ftir den V~reizenbraunrost Bedeu- 
tung haben k6nnen. Resistenz oder m~Bige An- 
f~lligkeit ist nicht auf bestimmte Gruppen der 
Kulturgerste beschr~inkt, doch scheint Fruktifika- 
tion bevorzugt bei H. intermedium cornutum vorzu- 
kommen. Beachtlich ist die in letzter Zeit auch bei 
anderen Rostarten wiederholt gemachte Test- 
stellung, dab die Impfung verschiedener Gr~tser- 
arten mit  einer Rostrasse gr613ere Resistenzunter- 
schiede zutage treten 1/~fbt als die Impfung einer 
Art mit  mehreren physiologisehen Rassen. Beziig- 
lich der bei der Priifung der Wildgersten verzeich- 
neten Einzelheiten im Anf~illigkeitsverhalten nIuB 
auf das Original verwiesen werden. Hassebrauk. ~ ~ 

The inheritance of delayed germination in hybrids 
of Avena fatua and Arena sativa. (Die Vererbung 
des Sp/itkeimens bei Bastarden yon Arena  fatua 
mit  Arena sativa.) Von L. P. V. JOHNSON. (Exp.  
Slat., State Coll. of Washington, ]%dlman.) Canad. 
J. Res. 13, Sect. C, 367 (1935), 

In  den zahlreichen fiber die Bastarde zwischen 
_d. sativa und d .  fatua angestellten Untersuchungen 
ist die Vererbung tier bei den Samen beider Arten 
ganz verschiedene Keimstimmung bisher nur  wenig 
beachtet worden. Die Samen yon A.  saliva sind 
bald nach der Ernte vollkommen keimf~ihig, jene 
-con A. fatua brauchen eine mehrmonatige Ruhe- 
und Nachreifeperiode. Die Studien wurden bis zu 
Keimversuchen mit  den Samen der Fa-Pflanzen 
~ortgefiihrt, die Samen wurden auch stets auf ihren 
Typus (fatua-, sativa- oder intermedi/ir) klassifi- 
ziert, In  den sp~teren Generationen ausspaltende, 
zur Prfifungszeit noch nicht  keimende Samen 
wurden, um genetisch vollstXndige Nachkommen- 
schaften zu erzielen, nach entsprechender Zeit 
kfinstlich zuln Keimen stimuliert. Die Deutung 
der Ergebnisse bot mehrere Schwierigkeiten. Nach 
sorgfMtiger Er6rterung gelangt Verf. zu folgenden 
Schltissen: Sp~tkeimen ist gegenfiber Sofortkeimen 
recessiv. An seiner Vererblmg sind 3 Faktoren 
beteiligt, yon denen einer mit  dem Faktor ffir den 
Korntypns gekoppel?~ ist, yon den beiden anderen 
fibre wenigstens einer einen schw~tcheren Einflul3 
,auf die Keimstimmung aus, als der gekoppelte. 
Mit mehr als 3 dominanten Allelomorphen sind die 
Embryonen stets Friih-, mit  nur  recessiven Sp~t- 
keimer, In  der Regel sind sie auch mit 2 domi- 
nanten  Allelen friih, mit  einem versp~ttet keimf~hig. 

Die Keimstinlmung der verschiedellen Genotypen 
~ndert sich im Verlaufe der nach der Ernte zur 
Verftigung stehenden Ruhezeit. v. Berg. ~ ~ 

Reaction of oat varieties to physiologic races of 
loose and covered smuts of red oats. (Reaktion tier 
Hafersorten auf physiologische Rassen yon Flug- 
nnd Har tbrand der Rothafer.) Von G. MI REED 
and T. R. STANTON. (Div. of Cereal Crops a. 
Dis., Bureau of Plant Industry, U: S. Dep. of 
dgricult., Washington.) J. agricult. Res. 51, I 
(i936). 

Fnlghum und verwandte Rothafersorten galten 
als resistent gegen Ustilago avenae~ nnd U. levis, 
REED und REED U. STANTON konnten jedoch 
nachweisen, dab es Rassen der beiden Brandarten 
gibt, welehe die genannten Hafersorten angreifen 
k6nnen. Durch Infektion yon 34 Hafersorten und 
-arten mit  5 Herkfinften von U. lew;s (4 Herktinffe 
von Fulghum, i Herkunft  yon Black Mesdag ge- 
wonnen) konnte eine weitgehende Spezialisierung 
yon U. levis nachgewiesen warden. Markton u n d  
Navarro erwiesen sich als v611ig resistent gegen 
s~mtliche Herktinfte. Black Mesdag erwies sich 
als sehr empfanglich ffir Fulghum - -  U. levis. Bei 
U. avenae, yon dem 9 Herkiinfte aus Tennessee, 
Georgia, Mississippi, Siidkarolina, Kansas, Okla- 
homa und Texas ftir die Infektionsversnche benutzt  
wurden, lagen die Verh~tltnisse ~ihnlich wie bei 
U. levis. Red Rustproof-Hafer wird yon einer 
deutlich spezialisierten Rasse befallen. Canadian, 
d .  fatua und d ,  strigosa erwiesen sieh ebenfalls als 
empf~nglich. Black Mesdag, Markton und Varie- 
t~tten yon A.  nuda und A. sativa occidentalis waren 
resistent. X. brevis zeigte keinerlei Ustilago-lbefall. 
Hinsichtlich der Einzelheiten der Arbeit muB auf 
das Original verwiesert werden. Ufer (Berlin). 

,,Lazy", an a-geotropic form of maize. ,,Gravita- 
tional indifference" rather than structural weakness 
accounts for prostrate growth-habit of this form. 
(,,Lazy", eine a-geotrope Maisform. Der liegende 
lAruchshabitus dieser Form wird Inehr dutch 
,,Schwerkraftindifferenz" als durch strukturelle 
Schw~iche bedingt.) Von J. van OVERBEEK. 
( William G.KerekhoffLaboraL of Biol. Sciences, Calf- 
fornia Inst. of Teehnol., Pasadena.) J; Here& iT, 
93 (I936). 

Eine erblich bedingte liegende Form yon Mais 
wird unter  dem Namen ,,Lazy" beschrieben. Naeh 
JENKINS und GERHARDT ist der Trockeiisubstanz- 
gehalt des Halmes bei dieser Form welt geringer 
als bei normalen Pflanzen. Im Zusammenhang 
damit  sind die Zellw~Lnde diinner. Das , ,Lazy"-Gen 
(la) liegt nach ElUI~RSON, BEADLE und FRASER im 
Chromosom 4 und vererbt sich einfach recessiv. 
Nach EYSTER verh~ilr sich der Stengel diageotrop 
oder sogar positiv geotrop. Verf. hat  diesen Punkt  
in einigen Versuchen n~ther geprtift. 5 - -6  Tage alte 
,.Lazy"-S~imlinge verhielten sich im Dunkeln nega- 
tiv geotrop wie normale S~mlinge. Im GewXchs- 
haus unterschieden sich lO Tage alte ,,Lazy"- 
Sgmlinge beim Umlegen der T6pfe um 45 ~ 9 ~ 
und 18o ~ deutlich von normalen Pflanzen. Nach 
24 Stunden batten sich die normalen wieder anf- 
geriehtet, w~Lhrend die ,,Lazy"-Pflanzen ihre Lage 
lange Zeit beibehielten und erst viel sp~iter dureh 
ihr eigenes Gewicht gnderten. Am Klinostaten 
(jede Minute eine Drehung um 18o ~ wuchsen so- 
wohl ,,Lazy"- als normale Pflanzen parallel zur 
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Achse. Auf Grund obiger Versuche ist anzunehmen, 
dab ,,Lazy"~Pflanzen, abgesehen vom Jugend- 
stadium, fiberhaupt n i e h t a u f  die Schwerkraft 
reagieren. Das Wachstum auf dem Felde wird ~wie 
folgt erkt~Lrt: Im Jugendstadium wachsen ,,Lazy"- 
S~imlinge negativ geotrop. Die aufrechte Waehs- 
tumsrichtung wird auch mit  zunehmendem Alter 
beibelialtell. Erst wenn die Pflanzen dutch Wind 
oder Regen umgelegt werden, macht sich das 
Fehlen der geotropen Reaktion bemerkba r .  Die 
Pflanzen richten sich nicht wieder anf ulld sinkeI1 
durch ihr eigenes Gewicht immer mehr. Die im 
Vergleich zu n0rmalem schw~cheren Geweben der 
,,Laz~r begiinstigen diesen Prozeg. 

Ufer (Berlin). ~ ~ 

Comparaisons entre quelques pois et leurs hybrides, 
rolativement a la composition 616mentaire des 
graines. (Vergleicl~e zwischen einigen Erbsen nnd 
ihren Bastarden bezfiglich der Grundzusammen- 
setzung ihrer K6rner.) Von C. SOSA-13OURDOUIL 
C. r. Acad. Sei~ Paris 202, lO91 (1936). 

Die K6rner verschiedener Erbsenarten (Pisum 
sativum, P. arveme und P. Jormardii) und ihrer 
Bastarde ~verden auf d e n  Gehalt  an Kohlenstoff, 
Wasserstoff, Sauerstoff und Asche untersucht. 
i]ber die genetisehe Reillheit der Eltern wird nichts 
ausgesagt. Die chemiscge Zusammensetzung ist 
schon bei den Eltern aut3erordentlich ~hnlich, so 
dab fiber die Erblichkeit der einzelnen untersucht.en 
Eigensctiaften niehts ausgesagt werden kann, zu- 
mal auch keine Untersuchungen fiber deren Varia- 
bilit~it vorgenommen wurden. F. Sahwanitz. ~ ~ 

Relative resistance to bacterial wilt of certain com- 
mercial and selected lots of alfalfa. (Relative Wider- 
standsfghigkeit gewisser Luzerneherktinfte des 
Handels und der Ziichtung gegeniiber der Bak- 
terienwelke:) Von J, I,. W E I M E R  and B. A. 
MADSON. (Div. of Forage Crops a, Dis., Bureau 
of Plant Industry, U, S. De]). of Agricult., Washing- 
ton.) J. agricult.  1Res. 52, 547 (I936). 

Um die dutch .Phytomonas insidiosa BERGEY an 
Luzerne verursachte Welke in ihrer Auswirkung 
einzusehr~tnken, wird versucht, widerstandsfghige 
Sorten herauszufinden bzw, zu ztichte.n, Es gibt 
solche Sorten, z. B. Ladak, Hardistan~ Xaw und 
einige Variet~iten arts Turkistan, Sorten, die zu 
dem sog. , ,winterharten" Typ geh6ren, d, h, die 
schon im September einziehen und verh~ltnism~13ig 
sp~it im Friihjahr wieder austreiben. Diese: Sorten 
mit  einer ausgesprochenen Winterruhe passen aber 
nicht ffir die klimatischen Verhiiltnisse Caliior- 
niens. Verf. berichtet fiber die Ergebnisse der in 
den Jahren 193o--1935 gemachten Zfichtungs- 
versuche. Aus der Versuchsanstellung ist hervor- 
zuheben, dab die Versuche sowohl im Gew~chshaus 
als auch im Freiland gemaeht wurden. Luzerne- 
samen der verschiedenen Herktinfte wurden aus- 
gesgt, die aus ihnen erwachsenen Pflanzen nach 
4--8 Monaten kfinstlich infiziert. Zu diesem Zweck 
wurden die Pftanzen sorgfMtig ausgegraben, die 
Pfahlwurzel bis auf io cm zurfickgeschnitten. Da 
die Welkebakterien nur  durch Wunden in die 
Wurzeln einzudringen verm6gen, wurden durch 
einseitiges Schaben' der Oberflgche weitere Ein- 
gangsm6glichkeiten geschaffen. Darauf wurden 
die Wurzeln, nachdem die Schnittflgche derPfahl- 
wurzel dureh Nachschneiden erneuert war, iiir 
einige Minuten in eine Bakterienaufschwemmung 

getaucht,. In  41/s Liter Wasser brachte man die 
Bakterienmenge yon 25 Agarkulturen, um die Ge- 
wiBheit zu haben, dab genfigend Bakterien in der 
Aufschwemmung vorhanden waren. Kurze Zeit 
nach  dem Eintauchen wurden die Pflanzen einge- 
pflanzt; in einem Tall atlerdings geschah dieses 
Einpflanzen erst nach einigen Tagen, ohne dab das 
Ergebnis sich ~inderte. In  der Versuchsstation in 
Delhi war der Boden des Versuchsfeldes ein leichter 
Sandboden, auf dem sehr stark welkekrallke Lu- 
zerne gewachsen war, w~ihrend in Davis ein schwerer 
Boden zur Verffigung stand. Die Infektion geschah 
tntweder im sp~ten Herbst oder im frfihen Frfih- 
jahr;  die Wachstumsperiode betrug racist ein Jahr. 
Nach ihrem Ablauf wurden die Pflanzen wieder 
sorgf~ltig aus dem Boden genommen, die Pfahl- 
wurzel auf das Vorhandensein von WelkebakterieI1 
untersucht. Pilanzen; deren Wurzeln keinen Bak- 
terienbefall zeigten, wurden nochmals infiziert und 
nach 1/2 bis I Jahr wieder geprfift. Zeigten sie 
sich wieder Irei yon Bakterien, wurden sie zur 
Samengewinnullg ins Gew~chshaus gepflanzt. In  
einem Fall hat man die Luzernepflanzen, die gesund 
erschiellen, im Freilar~d zur Samenbildung kommen 
lassen; die zwischen ihnen stehenden kranken 
wurden zur Verhinderung des Fruchtansatzes ge- 
k6pft. Untersucht wurden im ganzen Luzerne- 
pflanzen aus 59 Herktinften. Dutch die Versuche 
wurde wieder d!e Widerstandsf~higkeit der Ladak-, 
I-Iardistan- und Turkistan-Variet~ten best~itigt. 
Als verh/iltnismggig widerstandsf~hig erwiesen 
sich zwei persische St~mme: F. P. I. 86361 und  
F. P. I. 86362, yon denen man vermutet ,  dab sie 
vielleicht yon Turkistan-Variet~ten abstammen. 
Die Versuche ergaben ferner, dab die Widerstands- 
I~higkeit der Nachkommenschaft von Pflanzen der 
gleichen Ausgangspflanze eine recht verschiedene 
sein kann;  die Frage ist also noeh keineswegs end- 
gfiltig gel6st. Ludwigs (Potsdam). 

Natiirliche und kUnstliche Bastardierung zwischen 
Griserarten und -gattungen. yon W. ULLMANN. 
Forsch.dienst 1, 655 (I936). 

Die zusammenfassende Arbeit des Verf. gibt 
einen guten IJberblick fiber die bisher durchge- 
ffihrten Art- und Gattungskreuzungen zwischen 
den Gr~isern im engeren Sinne. Die einzelnen 
Kreuzungen sind mit  den n6tigen Angaben fiber 
die Entstehung sowie fiber die Fertilitiitsverhi~lt- 
nisse iibersichtlich in Tabellenform zusammen- 
gestellt, es werden 64 verschiedene Kombinationen 
angeffihrt, Im engen Zusammenhang mit der 
Kreuzungsm6glichkeit stehen die Chromosomen- 
zahlen tier Partner, die in einer vierten Tabel!e fiir 
Zahlreiche Arten aus 35 verschiedenen Gattungen 
mitgeteilt werden. Besonderen Weft  gewinnt die 
Arbeit durch die Erw~hnung bisher nicht ver6ffent- 
lichter Ergebnisse einiger Sachbearbeiter (z, B. 
VOGT-ZERREI-INE). Zum SchluB wird eine Ober- 
sicht fiber einige noch auszuffihrende Kreuzungs- 
kombinationen gegeben, die wirtschafttichen Werk 
erlangen k6nnten. Hackbarth (M iinclaeberg i. M. ) . 

Selection of open-pollinated Timothy. (Auslese bei 
fre!abgebltihtem Timothee.) Von M. W. EVANS. 
(Dep. o f  Agronomy, Ohio Agricult. Exp, Star., 
Wooster.) J. amer. Soc. Agronomy 28, 389 (1936). 

An der Timothee-ZUchtstation des Staates Ohio 
werden die Auslesen ohne Verhinderujlg der 
Fremdbestiiubung durchgeftihrt. DaB dies Ver- 
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fahren zu beachtlichen Ergebnissen f/ihren kanii~ 
wird in der vorliegenden Arbeit an Hand lang- 
j~thriger Beobachtungert dargestellt. Die verschie- 
denen StAmme wurden  mit  den Klonen der Ur- 
sprungspflanzen verglichen. Sie zeigten im allge- 
meinen eine den Klonen weitgehend angeglichene 
Gleichf6rmigkeit, wS~hrend die BestS.nde aus 
Handelssaatgut stark aufspalteten. Sehr gute 
Resultate lieferte die Auslese auf lange Halme 
sowie auf frfihe und sprite Bltitezeit. W~hrend bei 
der dritten Auslese auf die letzten beiden Zucht- 
ziele h i n d e r  Unterschied zwischen frtih und sp~t 
nur  erst 5 Tage betrug, war er bei der seehsten Aus- 
lese schon auf 15 Tage angewachsen. Auch die 
F~ihigkeit einzelner Pflanzen, bis zur Reife grtine 
B1/itter und Halme zu behalten, konnte in 15.ngerer 
Auslese ohne wesentliche Aufspaltungen festge- 
halten werden. Hackbarth (Mfincheberg). 

Wertbildung bei Luzerne und anderen Pflanzen. 
Von E. N. SINSKAIA. Trudy prikl. Bot. i pr. 
Suppl.-Nr 73, I u. engl. Zusammenfassung lO 5 
(1935) ~Russisch~. 

Die Untersuchungen fiber die geographische 
Verteilung der verschiedenen Luzerneformen er- 
strecken sich auf das Gebiet des Zentral-Kaukasus 
und der welter sfidlich und stidlich-Sstlich gelegenen 
Landstriche. Dem Abfall in der geographiseheii 
Breite gesellt sich ein Abfall in vertikaler Richtung 
bei, so dab i m  Norden rauhere und kfihlere, welter 
nach ~ Siiden w~trmere und trockenere Klimabezirke 
erfaBt werden. Verf. unterschiedet zun~ehst drei 
Formenkreise: Med. falc., Med. hemicycla und Med. 
sativa. Im Zentral-Kaukasus kommen haupt- 
sXchlich Formen der Gruppen hemicycla v0r, 
welter nach Stiden sativa=Formen und im Nordeii 
und in hoher Lagefalcata-Typen. Es wird versucht, 
die tIypothese yon TROITZKu (und vielen anderen 
Autoren, ReI.) zu widerlegen, dab Med. hemicycla 
eiii Bastardgemisch der Kreuzung yon Med. falcata 
und Med. sativa sei. Als Hauptkri ter ium werden 
die Zahl der Windungen und die ]3untbltitigkeit 
herangezogen. Verf. will in sativa-Best~nden die 
gleiche groge Variation in diesen beiden Eigen- 
sehaften festgestellt haben, wie in Bastardgemi- 
schen yon kiinstlichen Kreuzungen mit  dem Unter- 
schied, dab reine falcalce-Typen fehlen. Ganz im 
Sfiden kommen allerdings nur  rein vi0!ettbltitige 
F0rmen vor. Auf Grund dieser Beobachtungen 
glaubt die Verf. die Hypothese aufstellen zu k6nnen, 
dab Med. hemieycla die ursprfingliche Formen- 
gruppe sei, aus der sieh nach der einen Seite Med. 
Sativa, nach der anderen Med. falcala heraus- 
differenziert h~itte. Die Differenzierung yon Med. 
falcata sei bereits so weir fortgesehritten, dab diese 
als eine gute Art zu betraehten sei, w~hrend Med. 
hemicycla und Med. sativa zu einer Art, Med. 
sativa sensu lato, zusammengefal3t werden k6nnten. 
Die rein violettblfitigen Formen w~ren in der 
Gruppe Med. coerulea zusammenzufassen. Der 
Ausdruck Med. media bliebe dann den tats~tchlich 
aus Kreuzungen entstandenen ]3astardgemischeii 
vorbehalten. Beweismaterial zur Unterstti tzung 
dieser Hypothese wird nicht beigebracht. Neben 
cliesen Formengruppen wurde im Beobachtungs- 
gebiet eine weitere gefunden, die an Keleh und 
Htilsen drfisig behaart ist und als Med. glutinosa 
bezeichnet wird. Hierzu gehSren auch die als 
Med. polychroa'bezeichneten Formen. Med. gluti- 
nosa stellt ebenfM1 se ine  gute Art dar, die phylo- 

g e~aetisch aus Med. sativa hervorgegangen ist. Die 
Differenzierung aller Formen ist wahrscheinlich 
imrTertiSx vor sich gegangen. Ein kurzer ffYberblick 
fiber gleichgerichtete Untersuchungen bei Agro- 
pyrt~m und Koeleria und einigen Cruciferen wird 
beigefiigt. Hackbarth (]\Ifincheberg). 

Floral abnormalities in sorghum. (Bltitenanomalien 
bei der Gattung ,,Sorghum".) Von 1R. E. K A R P E R  
and j .  c. STEPHENS. (Texas dgricull. Exp.  Star., 
College Stalion.) J. Herd. 27, 183 (1936). 

Da mit  Sorghum nu t  wenig gearbeiLet worden 
ist, sind die Angaben fiber Anomalien bei dieser 
Gattung gering. Verff. teilten in l~ingeren Aus- 
ftihrungen eine Anzahl AbweichungeI1 yon der nor- 
malen Ausbildung der Bliiten yon Sorghum-Arte~ 
mit. Eine anscheinend dutch ~iul3ere Bedingungea 
bewirkte Anomalie ist die Ausbildung yon Sch6B- 
lingen an den Bltiten. An Stelle der Samen werden 
vegetative Sprosse ausgebildet, die im allgemeinen 
v611ig jungen Keimpflanzen gleichen, wahrschein- 
lich abet direkt aus der Bliitenanlage der Mutter- 
pflanze entstehen. Es handelt sich nicht um 
,,Viviparie" oder um echte ,,Apogamie". Die 
Bltiten mit  Sch6Blingen machen o f t  Ioo% des 
ganzen Blfitenstandes aus, zuweilen aber werden 
nur  ganz wenige Sch6Blinge in den Bltiten ge- 
funden. Der ganze Bltitenstand ist ebenfalls. 
anormal ausgebildet. Die Achse ist verkfirzt und  
die Bltitenzahl ist verringert. Eine andere Ano- 
malie ist nu t  an einer Pflanze aufgetreten. Die 
Hfillspelzen der Nhrchen sind normal ausgebildet. 
Anstat t  einer Bliite hfillen die spelzen eine Achse 
yon etwa 6~-8 mm ein, die yon oben bis unten 
mit  spelzen~hnlichen Schiippchen besetzt is t .  An 
der Spitze de r  Achse tragen die Sehtippehen zu, 
weilen gut ausgebildete Fruchtkiioten und Staub- 
gef~tge. Auch diese MiBbildung dtirfte aus der 
Bltitenanlage hervor'gehen2 Diese Anomalie ist 
nicht erb!ich, sondern wird wahrscheinlich 'durCh 
~ugere •edingungen verursacht; mSglicherweise 
durch eine bakterielle oder Virusinfektion der 
Pflanze. Welter beschreiben Verff. Formen mif 
Bliiten ohne StaubfS.den, Vervielf~ltigungen dec 
/31tiLenzahl, Zwillingssamenbildung, VervielfMti- 
gung der Fruchtknoten und entsprechend der 
Samenzahl, Polyembryonie und das Auftreten 
fruchtbarer ges• J~hrehen. Die zuletzt an- 
gegebenen Monstrosit~ten sind erblich und ver'- 
erben meistens in einfachen Mendelschen Zahlen= 
Verh~iltnissen. Auger diesen' eingehender 156- 
schriebenen Anomalien zghlen Verff. noch eine 
ganze Anzahl Migbildungen auf, d i e ' r o t  Mlem 
Ver~inderungen des Fruchtknotens, der Staub- 
gefS.13e und der Spelzen betreffen. Hinsichtlich der 
Einzelheiten mug auf das Original. verwiesen 
werden. Ufer (Berlin), o o 

Variabilitit und Vererbung des Geschleehts bei dor 
Rebe. Von A. M. NEGRUL. (Sekt. f. Rebenzucht, 
Inst. f.  t~flanzenbau d. UdSSR.,  Leningrad.) 
Gartenbauwiss. 10, 215 (1936). 

Die wilden Rebenarten sind bekanntlich zwei- 
h/~usig. Wildvorkommende hermaphroditisehe 
Formei1 miissen durch Verwilderung oder durch 
Bastardierung mit  Kulturformen entstanden seim 
Verf. geht zun~chst auf /?ragen der Morphologie, 
der Cytologie und der Fertilit~t der verschiedenen 
Blfitenklassen sowie der Ausbildung yon Intersexen 
e i n  u n d - b r i n g t  anschliegend eine Zusamlnen- 
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stellung yon in der Literatur  sowie aus eigenen 
Versuehen vorhandenen Daten fiber die Vererbung 
des Geschlechts der Rebe. Demnach entstehen bei 
intraspezifisehen I(renzungen zwischen 9 und d7 
Formen in der F 1 9 und c~ Individuen imVerhXlt- 

his I : I. 9 Formen mit ~ gekreuzt, ergeben eine 
NachkommenschaIt im Verh~iltnis yon I 9: I ~. 

Selbstungen yon +~ nnd Kreuzungen yon ~ unter-  

einander ergeben bei intraspezifischen Verbin- 

dungen entweder ein Verh~iltnis yon 3 ~ : z +~ oder 

nur  ~ Formen. Zur Deutung dieser faktisch' ge 2 

fundenen Zahlen n immt  Verf. als Arbeitshypothese 
an, dab alle Gene, welche die die Geschlechts- 
untersehiede ansmachenden morphologischen nnd 
physiologischen Merkmale ausl6sen, in einem 
Chromosomenpaar lokalisiert sind. Dieses Chromo- 

som bezeichnet er rail F. ~ Reben sind f f, ~ F f  
(oder F~F). I-termaphroditische Formen mfissen 
nach dem Verf. dadurch entstehen, dab im Chro- 
mosom F die dominanten Gene zu ihren Allelen 

F~ muLieren. Solche ~ Formen w~iren demnach 

Fff (oder F,,F~). Bei intraspezifischen Kreuzungen 
scheint diese Arbeitshypothese die gewonnenen 
Daten gut zu interpretieren, was bei interspezifi- 
schen Kreuzungen dagegen nicht v611ig der Fall 
ist. I3eispielsweise treten bei Rfiekkreuzungen und 

Selbstungen einiger +~ F1-Formen aus der Verbin- 

dung amerikanischer Reben auch ~ Individuen 

auf, wahrend entweder nu t  +~ oder 3 ~2I  9 er- 
wartet werden dfirften. Nach Beobachtungen des 
Ref. kommen derartige (? Formen in best immten 
durch interspezifische IZreuzungen gewonnenen 
Fa-Populationen sogar sehr hgufig vor. Verf. 
meint, dab i n  einem derartigen Falle - -  trotz der 
vorhandenen I~onstitution F,,f des betreffenden 
Individuums ~ das Geschlecht durch die Auto, 
somen de s  interspezifischen Bastards beeinflul3t 
wird, oder dab interspezifische Bastardierung eine 
erhfhte Mutabilitgt der Gene F,,~F) ergibt, 

Scherz (Miincheberg). 

The inheritance of characters in the groundnut 
Arachis hypogaea. (Die Vererbung gewisser Merk- 
male bei der ErdnuB Arachis hypogaea.) Von 
J.. S, PATEL, C. M. JOHN and C. R. SESHADRI.  
(A gricult. Research Inst., Coimbatore.) Proc. Indian 
Acad. Sci,, Sect. B 3, 214 (1936). 

Die Verif. untersuchten das Erblichkeitsver- 
halten einer Reihe von Merkmalen bei der ErdnuB 
(Arc~chis hypogaea). Folgende Merkmale wurden 
untersucht:  Chlorophylldefekte, abnorme W'uchs- 
typen, Wnchsform, Verzweigung, Reifezeit, Be- 
haarung des Stengels, Farbe der Samenschale, 
Anthocyanvorkommen im Stengel. Von den Ergeb- 
nissen der yon den Verff. vorgenommenen tZreu- 
zungsversuche sei Iolgendes erw/ihilt. Sparriger 
Wuchs t r i t t  bei der Anwesenheit zweier dominanter 
Gene, S,, $2, anf; bei Abwesenheit eines oder beider 
dieser Gene ist der Wuchstyp buschig. Bei der 
Kreuzung sparrig wachsender Formen mit der 
buschigen Variet~it Corienfes- 3 treten sterile 
Zwergpflanzen anf. Diese Abnormit~it wird durch 
2 recessive Gene bediilgt. Verzweigte VVuehsform 

, r ,  

ist unifaktoriell-dominant fiber n ich t  verzweigten 
Wuchstyp. Spgtreife dominiert fiber Frfihreife; 
der Untersehied ist unifaktoriell bedingtl Die F ,  
ist intermedigr in der Reifezeit. Uilifaktoriell- 
dominant  vererbt wird auch die t3ehaarung des 
Stengels. Es gibt bei der ErdnuB 4 Samenfarben: 
dunkelpurpurn, rot, rosa und weiB. Das fiir rot 
und das ffir purpurn verantwortliche Gen dominiert 
fiber das ffir rosa. Die Gene flit rot und ffir purpurn 
k fnnen  nur  bei Anwesenheit des rosa-Faktors 
wirksam werden. Purpurn ist dominant  fiber rot. 
Die weiBe Testafarbe (Erbfornlel rlrlr2r=)ist re- 
cessiv gegenfiber den gefgrbten Typen.  

Schmidt (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Technik und Verschiedenes 

Crown and root development in wheat varietis. 
(Bestockung und Wurzelbildung bei Weizensorten.) 
Von R. 13. WEBB and D. E. STEPHENS. (Div, 
of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of A gricult., Washington.) J. agricult. 
Res. 52, 569 (I936). 

Bei gleichtiefer Aussaat unter gleichen Be- 
dingungen ist die durchschnittliche Tiefenlage der 
Bestockungsknoten ein Sortenmerkmal; winter- 
feste Sorten bestocken sieh tiefer als nicht winter- 
feste. Bei ein und derselben Sorte wird die Be- 
stockungstiefe stark yon AuBenbedingungen be- 
einflul3t: Tiefere Aussaat bewirkt tiefere Be- 
stockung, doch n immt  die Bestockungstiefe nicht 
im gleichen Mal3e zu wie die Saattiefe. Bei kaltem 
Wetter erfolgt die Bestockung in gr613erer Tiefe als 
bei warmem Wetter;  dieser Temperatureinflug 
wird ffir wichtiger gehalten als der yon anderen 
Verff. untersuchte Lichteinflul3. Gew6hnlich sind 
die I.nternodien zwischei1 den Bestockungsknoten 
alle gestaucht und nur  das erste Internodium fiber 
dem Koleoptilknoten ist gestreckt. Gelegentlich 
(namentlich bei tiefer Saat oder bei hoher Tempe- 
ratur) ist auch das ngchste Internodium noch ge- 
streekt; bei einer Sorte waren hgufig sogar die drei 
untersten Internodien gestreckt. Bei einigen Sor- 
ten entwiekelte sich bei niederer Temperatur und 
langsamem Wachstum auch der Achselprozel3 der 
Koleoptile und vermochte die Pflanze auch nach 
Zerst6rung aller fibrigen Triebe zu erhalten. 
Unter  gleichen AuBenbedingungen seheint die Frist  
yon der Keimung bis zur Adventivwurzelbildung 
sortenspezifisch zu sein. Da zur Enfwicklung der 
Adventivwurzeln eine bestimmte Bodenfeuchtig- 
keit nStig ist, sind fiir Gegenden mit  frfih ein- 
setzender Trockenperiode Sorten vorteilhaft, bei 
denen diese Frist  kurz ist. Hi~lsbruch (Kfln). ~ ~ 

Die russische Agrarexpedition nach Abessinien. 
Won W. P. v. POLETIKA. Naturwiss. 1936, 230. 

Die Arbeit ist ein Referat fiber einen Reisebericht 
I)ARILOVS. ES werdenAngaben fiber die drei Klima- 
zonen (Tropen, Weinlaild nnd I-Ioehebenen) und 
die Landwirtschaft des Landes gemacht. Es wird 
auf die Schwierigkeiten der Reise eingegangen. Von 
den Sammlungen der Expedition werden nur 
einige Besonderheiten erwghnt: grannenlose Hart- 
weizen, blauer Weizen, besondere Gerstenformen 
und ei,ne nu t  in Abessinien kultivierte Graminee, 
die , ,Tel ' .  R. Schick (Mfincheberg). ~176 
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