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steht WeiBf~rbung bei  Schweinen durch die 
komplement~ren Gene Col und Real. Da in 
unseren Krenzungen die Wahrscheinlichkeit da- 
ftir, dab die Brasilianer etwa Col waren und in 
unserem Tier noch Real enthalten war, sehr 
gering ist, ist es das naheliegendste, diesen 
weigen Typus als einen Dalmatiner zu deuten, 
bei dem dank der Kombination yon , , fehlenden" 
Sehwarzexpansoren und , , fehlenden" Rot- 
intensifikatoren ein recessives WeiB entsteht. 
Die rote San 62 r wurde mit dem Eber Adam 
gepaart. Adam ist ein Nachkomme yon Ernesto 
und P 5ol. Er ist in Tabelle 4 als weiB mit roten 
Flecken verzeichnet. Das war such seine FS,r- 
bung bei der Geburt. Allm~hlich wurde aber 
die rote Pigmentierung durch eine schwarze er- 
setzt. Als Adam mit 62 r gekreuzt wurde, war 
er weig mit sehwarzen Flecken. Wit haben hier 
einen besonders auffMligen Fall des allm{ih- 
lichen Ersatzes des roten Pigments durch 
schwarzes vor uns, Mit 62 r lieferte Adam 
4 rote und 4 weiBe Ferkel, letztere mit 
schwarzen Flecken. 

Der schwarze Eber Gustav stammt aus der 
Kreuzung Ernesto X Daisy. Mit den beiden 
schwarzen Sauen 63 r (aus Ernesto • Esther) 
u n d  mit der Brasilianerin Emilia gepaart ,  er- 
hielten wir 5 wildfarbige und 7 schwarze Nach- 
kommen. Wahrscheinlich besal3 Gustav die Erb- 

formel Rubep 
Rubhyp Uni " 

In Anbetraeht des geringen Zahlenmaterials 
k6nnen wir abet weder den Kreuzungen 
mit Gustav noch der Paarung der oben schon 
erwahnten roten Sau 62 r mit dem wildfarbigen 
Eber Erich, die 4Wildfarbige, 4 Sehwarze, 
2 Tiger lieferte, besondere Bedeutung zu- 
erkennen, Die Kreuzung yon 62 r mit Erich ist 
auffiillig, well das Auftreten von 4 schwarzen 
Ferkeln auf den ersten Blick unerwartet ist. 
Wir neigen am ehesten der Annahme zu, dab 
diese 4 schwarzen Tiere genotypisch betrachtet 
Dalmatiner sind, bei denen eine besondere Modi- 
fikatorenkombination eine Ausdehnung des 
Schwarz noch fiber die bei Berkshire bekannte 
hinaus erm6glichte, Sehen wir yon den Kreu- 
zungen, die zuletzt erw/ihnt wurden und die nut 

ein kleines Zahlenmaterial lieferten, ab, so sind 
trotzdem folgende Schlfisse berechtigt: 

I. Die beschriebenen Kreuzungen mit schwar- 
zen brasilianischen Einhuferschweinen bzw. 
ihren Naehkommen sind mit der yon Kosswm 
und OSSENT 1931 gegebenen Erkl~irung der Ver- 
elbung der I-Iaarfarben beim Schwein in {3ber- 
einstimmung. 

2. Aus der Paarung zweier roter Tiere k6nnen 
schwarze Individuen herausspalten. Diese 
Schwarzfiirbung ist als eine der m6glichen For- 
men der Manifestation des Tigerungsfaktors 
rubti zu betrachten. 

3. Angaben frfiherer Autoren fiber die mono- 
hybride Vererbung der Anlage fiir Syndaktylie 
best~itigen sich. 
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Versuch einer Synthese yon Kulturpflaumen a.s  
ihr nahestehenden Wildformen. Von W.  A. RYBIN.  
Trudy priM. BoL. i pr. I Plant Industry in the 
USSR. Nr 11;, 87 (1935) [Russisch]. 

D ie  Kulturpflaume erscheint aus der Kreuzung 

der diploiden ~Pr. cerasifera mit der tetraploiden 
Pr. spinosa mit nachfolgender Verdoppelung des 
Chromosomensatzes hervorgegangen, wobei sich 
die hexaploide Pr. domestics ergab. Diese Vermn- 
tung wird durch den Ausschlag der u 
bestatigt. In gleicher Weise besteht die M6glichkeit 
der Abstammung yon Pr. spinosa • 1Jr. divaricata. 
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In unzweifelhaft wildem Zustande war Pr. do- 
mestica bisher nicht nachgewieseii. Diesbeztigliche 
Bastardierungsarbeiten sind im Versuchsgarten 
Schuntuk in die Wege geleitet. Hier wurdeii bei 
Auswahl der zu bastardierenden Individuen un- 
zweifelhafte natiirliche Bastarde yon Pr. spinosa 
nnd Pv. divaricata entdeckt. Diese hatten 24 so- 
matische Chromosomen und waren sehr wenig fertil, 
nahmen aber eine Mittelstellung zwischen den 
beiden Elterformen ein. Hierdurch gewinnt die 
letztere Hypothese groBe Wahrscheinlichkeit. End- 
gtiltig bewiesen erscheint sie dutch die Tatsache, 
dab sich im Zuge der Bastardierungsarbeit dieser 
beiden Arten ein amphidiploider Bastard mit  
48 Chromosomen ergab, der sehr starkwiichsig ist 
und ~uBerlich stark an d i e  Kulturpflaume er- 
innert. Alle verwendeten Formen sind eingehend 
beschrieben und Teile yon ihnen abgebildet. 

H. v. Rathlef (Sangerhausenn). 
Widespread occurrence and origin of fatuoids in 
Fulghum oats. (Verbre~tiing und Entstehung yon 
Fatuoiden in Fulghum-Hafern.) Von F. A. 
COFFMAN a n d  J. W. TAYLOR.  (Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Bureau of Plant lndustry, U. S. 
Dep. of Agricult., Washington.) J. agricult. Res. 52, 
123 (1936). 

Die vorliegende Arbeit bildet eine Fortsetzung 
:[rfiherer Arbeiten der Verff. fiber die Verbreitung 
der Fatuoiden in Fulghum-Hafervarietgten und 
iiber die Bedeutung der nattirlichen Kreuzung ffir 
ihr Vorkommen. Fulghum-Hafer,  zu A. byzantina 
geh6rig, wurde deshalb gew~hlt, weil in ihm immer 
mehr Fatuoiden enthalten sind wie in jeder anderen 
Itir Amerika wichtigen Hafervariet~t.  Einteitend 
wird au~ die Literati ir  eingegangen. Es wird fest- 
gestellt, dab die Fatiioiden vor etwa 5 ~ Jahren 
entdeekt wurden, uiid dab fiber ihre Entstehung 
zwei Auffassungen besteheii. Verbreiteter ist die 
Auffassung der mutat iven Entstehung als die der 
natfirlichen Kreuzung zwischen A. fatua und kul- 
t ivier ten Harem. Die bis jetzt  bekannten Erb- 
lichkeitsuntersuchungen ergaben das recessive 
Verhalten der Fatuoideii  gegenfiber den normalen 
Hafern. (Gew6hnlich ein monofaktorieller Unter- 
schied.) Verff. bestXtigten die Richtigkeit  dieser 
Untersuchungeii in Kreuzungenn des gemeinen 
oder , ,A-Typ"-Fatuoiden im Fulghum-Hafer  mit  
Varietgten yon A. sativa L. oder A. byzanti~a 
C. KocH. Intermedi~Lre und normale Formen sind 
in eiiiigeii Kreuzungen nicht unterscheidbar. Mehr- 
j~hrige Untersuchungen an Material, das yon 28 
verschiedenen Stationen aus 17 amerikanischen 
Staaten geliefert wurde, ergaben das Vorhanden- 
sein yon Fatuoiden in alien Mustern. Die Verbrei- 
tung war in den Gebieten mit  Herbstaussaat ebenso 
grog wie in  solchen mit  Frtihjahrsaussaat. Jedoch 
war tier Anteil an Fatuoiden nie so groB, dab diese 
eine wirtschaftliche Bedeiitung als Unkraut  haben 
k6nnten. Ihr Anteil betrug weniger als i % in jeder 
uuntersuchten Probe. In IIngef~hr o,2% traten 
Fatiioiden spontan in normalen Fulghum-tlafer-  
linien au~, die vier Generationen lang selbstbest~ubt 
wurden. In allen F~llen fiberwiegt augenscheinlich 
die Miitation fiber den intermedi~ren Typ. In  tier 
folgenden Generation ist das Verh~tltnis Fa• 
zu normalen Pflanzen wie i : 3- Bei Selbstung ver- 
m e h r t '  sich der Fulghum-Fatuoid regelm~Lgig. 
Theoretisch komm• die Mutation in den Inter- 
medi~rformen einmal unter 125 Individuen vor. 
Das Yerh~ltnis der Mutation zu der homozygoten 

Form ist 1:15,625. Ffinfj~ihrige Beobachtungen 
ergaben, daB, da die Fatuoideii often blfihen, in 
11,6 % Fremdbest~ubung auftritt ,  uiid in gewissen 
Jahren sogar 47 % Fremdbest~ubung vorkommt.  
Unter  den gleichen Verh/tltnissen kommen beim 
normaleii Fulghum-Hafer  in weniger als in o, 5 % 
natfirliehe Kreuzungen vor. Die angegebenen 
Zahlen zeigen, daB der gew6hnliche oder , ,A-Typ" 
der Fatuoidei1 im Fulghum tIafer weniger wtichsig 
ist und starker zu Fremdbefruehtung neigt als die 
normale Pflanze. Dies mag teilweise die Erkl~rung 
ftir die Empf~nglichkeit der Fatuoiden ffir die 
Fremdbest~ubiing sein lind mug so als Beweis 
daffir gelten, dab das dauernde Vorkommen yon 
Fatuoiden in normalen Hafern teilweise der 
natfirlichen iKreuzung zuzuschreiben ist. Beutelnn 
der Rispen zur Verhinderung der Fremdbest~ii- 
bung setzt die FertilitXt in Mien FXllen herab. 
Der Prozentsatz der Abnahme war am gering- 
sten bei Black Mesdag und am stXrkstert bei den 
Fatuoiden. v. Rauch (Berlin). 

Nochmals: Der genetische Artbegriff. Von M. J. 
SIRKS.  Vakbl. Biolog. 17, 151 (1936) [l-Ioll~n- 
disch]. 

Der Kritik, die sich gegeii die yore Verf. vor- 
gebrachteI1 Ansichten erhoben hat antwortet  Verf. 
mit  Richtigstelluiigeii lind dem neuerlicheii Ver- 
langen, dab die morphologisch-geographische Rich- 
tung der Systematik die Ergebnisse der Cyto- 
genetik nicht vernachl~Lssigen dfirfe. Er  setzt sich 
ffir eine Synthese der beiden grundlegenden Metho- 
den und einen cytogenetisch gefaBten Artbegriff 
ein. v. Berg (Mfiiicheberg, Mark). ~ ~ 

An attempt at a new method of genetical analysis of 
quantitative characters. (Versuch einer neueii erb- 
analytischen Methode ffir quanti tat ive Merkmale.) 
Von A. S. S E R E B R O V S K I J .  (Laborat. of Genetics, 
Univ., Moscow.) C. r. Acad. Sci. URSS. ,  N. s. 2, 
49 (1936). 

Bei quant i ta t iven Merkmalen ist eine Erbaiialyse 
wegen der racist erheblichen paratypischen Varia- 
bilit~t lind der M6glichkeit polymerer Bedingtheit  
meist sehr erschwert, t i le r  wird ill gr6Bter Kfirze 
eine neue Methode zur Diskussion gestellt. Aus- 
gangspunkt bildet die Aiiiiahme, dab die Varianz 
(das Streuungsquadrat) Sphgn einer Nachkommen- 
schaft beztiglich des betrachteten quanti tat iven 
Merkmales aus einem durch den verschiedeiien 
Genotyp der Geschwister bedingten Anteil Sgen 
und einen umweltbedingten Anteil Spar besteht. 
Ffir Nachkommenschaften yon Elternpaaren ver- 
schiedenen Genotyps ist Sgen verschieden, Spleen 
abet gleich. Tr~Lgt man in einem Koordinatenkreuz, 
dessen eine Achse den Mittelwerten der Ge- 
schwisterschaften, dessen andere den zugeh6rigeii 
Varianten entspricht, j ede Geschwisterschaft durctl 
einen Punkt  ein, so werden sich bei nicht allzu 
iiberwiegenden Umwelteinflfissen und hinreichen- 
der Zahl yon Geschwisterschaften Punkth~tufungen 
ergeben, deren relative Lage zueinander Rfick- 
schlfisse auf den Erbgang zul~Bt. Eine Erweiterung 
der Methode ffir den Fall sehr erheblicher paraty- 
pischer Variabilit~t wird als m6glich angedeutet. 

W. Ludwig (Halle a. d. S.). ~ ~ 
A preliminary note on the mode of inheritance of 
reaction to wilt in Cicer arietinum. (Vorl~Lufige 
Mitteilung fiber die Art  der Vererbung der Reakt ion 
auf Fusar ium bei Cicer arietinum.) Von V. RA- 
MANATHA AYYAR and R. BALASUBRAMA- 
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NIA IYER. (Agricult. Research Inst., Coimbatore.) 
Proc. Indian Aead. Sci. Sect. B 3, 438 (1936). 

Bei dell Untersuchullgen in Coimbatore fanden 
Verff. 2 St~mme, Nr. 19 und 468, die sieh deutlich 
in ihrer Reaktion auf Fusarium untersehiedell. In  
vergleichenden Versuchen 1931/32 wies Stamm 19 
42 % llnd Stamm 468 1, 5 % Sterbliehkeit auf. An 
diesen St~mnlen wurde die Vererbung tier Anf~llig- 
keit dnrch Untersuchung mehrerer Generationen 
der Kreuzung zwischen den beiden St~mmen 
untersueht. Es ist wahrscheinlich, dab die Unter- 
schiede in der Reaktion auf die Krallkheit mono- 
Iaktoriell bedingt sind. Resistent ist dabei do- 
minant  fiber anf~llig (3 resistent:  i anf~llig). Ganz 
klar liegen, die Verh~tltnisse allerdings nicht, da 
keine vollst~ndige .Dominallz herrscht. Zwischen 
der Morphologie der St~mnle (Art der Verzweigullg 
und Samenfarbe) bzw. denl Protoplasrnatyp ulld 
der Resistenz bestehen anscheinend Beziehungen. 
Verff. hoffen, dab die Untersuchung der /72- 
Generation die Vererbungsweise endgtiltig ent- 
seheiden wird. Ufer (Berlin). 
Koppelunfisanalyse und Bestimmung des Crossing- 
over-Wertes in Populationen. Von O. A. I W A N O -  
WA. (Katheder f. Gemt., Agro~Zoo-Veterindrimt., 
Orenburg.) Biol. ~. 4, lOl 3 u. dtsch. Zusammen- 
fassung lO32 (1935) [Russisch]. 

Es wird berechnet, wie sich bei Berticksichtigung 
zweier Merkmalspaare die ph~notypische Zu- 
sammensetzung einer Population yon Generation 
zu Generation ~ndert, wenn die Paarung pan- 
miktisch erfolgt. Neu und wesentlich an dieser 
Untersuchung ist, dab erstmals das Stattf inden 
yon Genaustausch zwischen beidell Faktoren ill 
Erw~gung gezogell wird, ulld zwar die. 3/I6g.lich- 
keiten, dab der Genaustausch nu t  m emem 
Geschlecht oder in beidell Geschlechtern (mit 
gleieher oder verschiedener H/iufigkeit) vorkommt. 
Aus dell VerSmderungen des PhS, notypenverh~lt- 
nisses yon Generation zu Generation k6nnen Rfick- 
schlfisse gezogell werden, ob die beiden betrachteten 
Gene gekoppelt sind oder nicht. Experimentelle 
Untersuchungen an den Genpaaren dumpy sepia 
(keine Koppelung), black-purple und..ebony-sepi~ 
yon Drosophila melanogaster ergaben Ubereinstim- 
mung zwischen Berechllung und Befund. - -  Die 
dargelegte Methode ist nur  ffir des Russischen 
Kulldige verwertbar. W. Ludwig (Halle). ~ ~ 
Beitriige zum Mutationsproblem. (I.  Mitt.) Von 
A. HEILBRONN llnd ~V. PRAGER,  Rev. Fac. 
Sci. Univ. Istanbul,  N. s. 1, H. 3, 37 (1936). 

Es wird bewiesen: Taucht  innerhalb eiller sonst 
homozygotell Population mit  bestimmter Muta- 
tionsrate M 2 das recessive Gen c auf, das homozygot 
zwar zu lebens-, nicht abet zu fortpflanzungsf~thigen 
IndividueI1 fghrt, so wird bei Panmixie der CC- 
und Cc-Individ~en das Gellotypenverh~ltnis der 
Population dem Grenzwert CC:Cc:cc = ( I - -M) 2 
:2 M ( I - - M ) : M  2 zustreben, welches wie ersichtlich 
harmonisch ist. Dieser Grellzzustand wird relativ 
bald erreicht. Aus der AnnXherullgsgeschwilldig- 
keit an ihn kann gegebenenfalls das ,,Alter" der 
Mutation innerhalb der betreffendell Population 
erschlossen werdell. W. Ludwig (Halle). ~ ~ 
Erbliche, dutch Radiumbestrahlung erzeugte Zell- 
und Gewebe-Entartung beim L~wenmaul (Antirr- 
hinum majus), Von E.  STEIN. Naturwiss. 1936, 
337. 

Zwei Punkte  rechtfertigen den Ausbau der Ana- 
lyse der durch Radiumbestrahlung ill jungen.  

Embryonen erzeugten Genmutationell bei Antirr- 
hinum ma]us: I. Die Tatsaehe, dab di e experimen- 
tell erzeugte Genmutatioll hier Umstimmungen be- 
wirkt, die als StrukturSmderung der Zelle ullmittel- 
bar sichtbar werdell und 2. die Tatsaehe, ctal3 diese 
StrukturS~llderung zu Entar tungen ffihrt, die in 
ihrer Entwicklung mit  dellen mellschlicher ulld 
tierischer Carcinome tibereinstimmen. Ill dem vor- 
liegenden Aufsatz gibt die Verf. eine Zusammellfas- 
sung der bisherigen Ergebnisse der genetischell und 
cytologischen Analyse. Es konnten bisher zwei 
verschiedene Erbanlagen ffir krebsige Enta r tung  
siehergestellt werden, lhre Isoliernng bereitete 
Schwierigkeiten, weii durch die Bestrahlung neben 
den Anlagell ffir krebsige Entar tung  auc'h noch 
Mutationen ganz anderer Auswirkung ausgelSst 
worden waren. Die Gesamtheit de r  erblichen 
Anderungen einer Pflanze (Embryobestrahlung 
1925) wird als Gengruppe A, die einer zweiten 
Ausgangspflanze (Embryobest rahlung 1928) als 
Gengruppe B bezeichllet. I~lare Verhgitnisse 
lieferte eine I~rebsmutation ,,cancroidea" atls Gen- 
gruppe B. Die Spaltungszahlen ill der F 2 nnd der 
Rfickkreuzung beweisen das Vorhalldensein einer 
einfachell recessivell Erbanlage (F 2 985 : 3o9, Rfick- 
kreuzullg 213:2o9 ). Schwieriger war die Analyse 
der Gengruppe A. Hier kann die Gewebeelltartnng 
dominant  sein, zugleich abet ist sie schwankend 
in Penetranz llnd Expressivit~Lt. Die Auswirkungen 
der Erbanlage ftir krebsige Entar tung  haben in 
beiden Gruppen viele gemeinsame Zfige. Am ex- 
tremsten sind die Strukturzerrti t tungen ill der 
A-Gruppe. Auf die schon wiederholt beschriebene 
Art der Gewebezerst6rullg sol1 nicht mehr ngher 
eingegangen werden. Es sei jedoch hervorgehoben, 
dab in cancroidea-Pflanzen eine besondere Art der 
Kernteilung gefunden wurde. Hier liegell schon 
vor der Reduktion im somatischen Gewebe die ver- 
mehrten Chromosomen in der Metaphase stark ver- 
kfirz~c nnd einmMig eingeschntirt (Tetraden) in 
einer Ebene. Dann walldern ganze Chromosomen 
zu den Polen. Die Frage der somatischen Reduk- 
tion wird welter bearbeitet. Das Wesen der oft in 
launischer Verteilung, oft scharf begrenzten Ent-  
artullgserscheinungen wird in einem labil ge- 
wordenen Zellstoffwechsel gesehen. Es wurde yon 
der Verf. scholl mehrfach darauI hingewiesei1, dab 
5,hnlich wie bei anderen Krebszellen auch hier die 
Auswirkung der ver~nderten Erbanlage auf StS- 
rungen der Zellatmung beruhen kalln. Stubbe. ~ ~ 
einflu6 hoher Temperatur auf die Mutationsrate bei 
Weizen. V o n P .  K. S C H K W A R N I K O V q .  (Labo- 
rat. f. Cytoge~etik, Timirjaseff-Imt. f. Biol., 
Moskau.) Pla~ta (Berl.) s 471 (1936). 

Samen der reinen Linie ,,Kooperatorka" yon 
Winterweizen Ernte 1932 wurden verschieden 
lange (6--31 Tage) verschieden hohen Tempera- 
turen (3o--6o ~ ausgesetzt. Die Keimullg der so 
behalldelten Samen schwankt yon 42~92 %. Als 
Folge der Behandlung traten schon in tier be- 
handelten Generation Abweichungen in der Ent-  
wicklung und Form einzelner Organe und ihrer 
Teile in Erscheinung. Im Herbst finder man der- 
artige Abweichungell an den jungen Pflanzen 
hgufig, bei den erwachsenen Pflanzen im Sommer 
waren diese Allomalien gr613tenteils verschwunden. 
Unter 6793Fl-Pfianzen aus 165 verschiedenen 
Familien ~andell sich 415 Mutanten, die sowohl 
einzeln als such in Gruppell auftraten. Mutierte 
:normale Pflanzen erschienen in einer Nach- 
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kommenschaft oft in sehr unregelmXBigem Zahlen- 
verhS~ltnis, was auf die Chim~trennatur der Eltern- 
pflanzen zurfickgeffihrt wird. Der Prozentsatz 
solcher Chim/iren wird auf 26--5o % berechnet. 
Bezogen auf die Zahl der F~-Pflanzen ist die Rate 
yon Abweichuilgen 2,4--8,6% (o,o5--o,1% nor- 
mal). Es wurden folgende Typen festgestellt: 
I. Zwergpflanzen mit  reduzierter Fertilit~t, ins- 
gesamt 178. 2. Schmalbl~ttrige, kleinwtichsige 
Formen zu mehr als 50% steril, insgesamt 36 . 
3. Speltoide, insgesamt 12. 4. Hochwfichsige For- 
men mit kleinen ~hren,  ioo % fertil, insgesamt 6. 
5- Hellgrfiile Formen mit normaler Fertilit~t, iils- 
gesamt 5- 6. Formeil mit  starkem ..Wachstiberzug, 
insgesamt 57. 7. Formen mit roten Ahren und ver- 
15,ngertem Htillspelzenzahn, insgesamt 51. 8. Bieg- 
/este Formeil, I. Typus mit  gr6fierer ~hre, ins- 
gesamt 47. 9...Biegfeste Formen, 2. Typus init 
dichtstehenden Ahren und yon kleinem Wuchs, 
insgesamt 3 o. Uber die Erblichkeit dieser Formen 
liegen noch keine Erfahrungen vor. Vier der ge- 
fundenen Mutationen scheinen zfichterisch wert- 
voll zu sein. Slubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Kiinstliche Mutationen bei der KarloHel. Von 
T. ASSEE~VA und M. BLAGOWlDOWA. Trudv 
prikl. Bot. i pr. I Plant  Indust ry  in the USSt~. 
Nr 15, 81 (1935) [Russisch]. 

Bei einer Reihe yon I(artoffelsorten wurde ver- 
sucht, dutch chemische Einwirk~ngeil in Gasform 
und in L6sungen Ilnd durch Zentrifugieren yon 
I(eimsprossen in verschiedenen L6silngen Muta- 
tionen hervorzurufen. Dies gelang nicht auger in 
einem Fal!e, WO ein Sprol3 yon WOI~LTMA~?r der 
bei 3ooo Umdrehungen der Zentrifuge in 5 % A1- 
kohol behandelt war, eine Kno!le lieferte, bei 
welcher ein weiBer Sektor gefundeil wurde. Da 
Mutationen nach weiBer I{noilenfarbe bei WOHLT- 
~ANN hXufig sind, gilt dieser Eiilzelfall nicht als 
beweisend ~iir die Anwendbarkeit  des Verfahrens. 
Jede Variante war zehnmal vertreten. Im Gegen- 
satz zu diesen Beha~ndlungsweisen ergaben sich - -  
wiederum bei WOHLTMANN - -  bei R6ntgenbe- 
strahlung sowohl mit  weichen, wie mit  harten 
Strahlen, zahlreiche Mutationen sowohl des Laubes 
wie der t(ilollenfarbe, die zweifellos auf die R6ilt- 
genbehandlnng zurfickzuffihren sind. Die meisten 
dieser Mutationen erfolgen im Dermatogen und 
laufen in negativer Richtung. Ihre H~ufigkeit 
steigt proportional der angewendeten Zahl R6nt- 
geneinheiten. Die Dosis 8ooo r bei kurzer Be- 
strahlung wirkte sichtlich t6dlich. Kurzfristige 
und l~tnger anhaltende Bestrahlung wirkten in 
gleicher Weise, ebeilsowenig war ein Unterschied 
zwischeil intermittiereilder und einmaliger Zu- 
teilung der Dosis bemerkbar. H . v .  Rathl@ 

Cytologische Untersuchung der genetisch bedeut- 
samen 6trukturen. Von J. ELL]?;NHORN. Trudy 
prikl. ]3or. i pr. I I  Genetics, t?lant Breeding a, 
Cytology Nr 8, 3 u. dtsch. Ztisammenfassung z65 
(I935) [Russisch~. 

Verf. untersucht in seiner Arbeit aus dem Cyto- 
logischen Laboratorium , ,WIR" in Djetskoe Selo 
die Struktur ruhender Zellkerile, der Chromosomen 
und die Frage der materiellen Vererbungstrgger. 
Wurzeln keimender K6rner voil Hordeum vulgate 
und Goiladen yon Stenobothrus lineatus bilden das 
Untersuchungsmaterial,  das vor Fixierung und 
Fgrbung dem Gefrieren unterworfen wird. Dieses 
bewirkt in ruhenden Zellkernen Kontraktion des 

gr6Bten Teiles des Kerngerfists in einem polar ge- 
legenen Bezirk und Abfliel3en des Chr0matins dort- 
hin, wobei die im fibrigen I{ernraum verbleibenden 
Gerfistf~deil als feine F~den gut wahrnehmbar 
sind, die sich mit  Kernfarbstoffen nicht f~rben und 
mit  MiLLO~s Reagens positive EiweiBreaktion er- 
geben. Die Zellkerne nicht gefrorenen Materials 
ergeben positive Feulgenreaktion nahe der Tei- 
lungszone, aber nicht mehr in weiter entfernt 
liegenden Bezirken und somit in ~tlteren Zellen. 
Das Chromatin hat also naeh der Teilung einen 
UmwandlungsprozeB durchgemacht, der eine ge- 
wisse Zeit beansprucht. Somit ist in ~lteren Zell- 
kernen kein Chromatin mehr vorhanden und die 
GerfistfXden selbst besitzen fiberhaupt kein Chro- 
matin. In  Irtihen Prophasestadien flieBt das 
Chromatin yon den Enden der Chromosomen voll- 
st~,ndig ab, jedes Chromosom zeigt zwei umein- 
ander verschlungene, sehr feine F~tden, die sich 
nicht f~trben und die typische EiweiBreaktion er- 
geben, sie verhalten sich wie die F~den ruhender 
Kerne mit  contractilem Kernger0st. Auch in 
sp~tteren Prophasestadien, wo die Verlagerung des 
Chromatins nieht so vollstS~ndig ist und eine starke 
Verkfirzung der Chromosomen eintritt ,  zeigt s ich  
mit  fiberraschender Deutlichkeit die morphologi- 
sche Struktur der Chromosomen. Die weitere Fein- 
struktur der Chromosomen, die Spiralstruktur, die 
nach N~BEL (1933 a, b) dutch in Spiralform ge- 
lagerte Chromonemata entsteht, wird tats~chlich 
dadurch gebildet, dab nm KerngerfistfXden als 
Skelete oder zentrale Achsen sich Chromatin lagert. 
Diese Chromonemata haben NEBEL wie auch 
frfihere Autoren als materielle Vererbungstr~ger 
angesprochen. Die Chromosomenl~ngsh~lften 
wickeln sich mit  fortschreitender Ausbildung tier 
Chromosomen aui und parallel damit spalten sich 
die zwei F~den im Chromosom der L~nge nach, so 
dab man annehmeil muG, dab im fertigen Chromo- 
som vier FXden vorhanden sind, ihre unmittelbare 
Z/ihlung ist abet nicht m6glich, weil Gefrieren ein 
Stehenbleiben der Mitose veranlagt. Die Unter- 
suchung der Meiosis bei Stenobothrus zeigt im 
Prinzip gleiche Verh~ltnisse Ifir die Kerngertist- 
f/~den. Auf Grund gleieher FS~rbung naeh FEULGEN 
ist auch das Chromatin des Geschlechtschromo- 
soms identisch mit  dem tier fibrigen Chromosomen. 
Als materielle Vererbungstr~ger, die morphologisch 
in gleicher Gestalt yon Mitose zu Mitose weiter- 
gehen, kSnnen nur  die Kerngerfistf~deil gelten, 
nicht das Chromatin oder die Chromonemata 
(Spiralen, Chromomeren). J. Dembowshl. ~ ~ 
Pfropfungen bei der Kartoflel. Von E. B. JOR- 
KOFF. Trudy prikl. Bot. i pr. I Plant  Indust ry  
in USSR. Nr 17, 89 (1936) [Russisch~. 

Die Techilik der Pfropfung yon Kartoffeln ist 
eingehend beschrieben. Wesentlich siild SterilitXt 
der Arbeit, gleiche Dicke von Unterlage nnd Reis, 
nicht zu niedrige AnsatzsLelle. Als Unterlagen 
dienten in den Versuchen neben einer Reihe yon 
Kultursorten auch Tomate, Sol. duicamare, Atropa 
belladonna, Datura ferosa, Capricum annuum und 
mehrere sfidamerikanische keine IZnolle bildende 
Kartoffelformen. Die EiltwicMung der Pfr6pflinge 
war sehr verschieden, vielfach aber kr~ftiger als 
auf eigener Wurzel. Vor allem zeigten abet mehrere 
yon ihnen Beerenan, satz, die unter normalen Ver- 
hS~ltnissen n~eht Iruktifizierten, ebenso verbesserte 
sieh das Ergebnis schwierig gelingender Kreu- 
zungen. Bei einzMnen Formen konnteil auch an 
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der Verwachsungsstelle oberird{sche Knollen erzielt 
werden, yon denen angenommen wird, dab sie Chi- 
m~iren der Komponenten sind. Dutch derartige 
Chim~irenerzeugung wird gebofft, phytophthora- 
resistente Sorten zu gewinnen. H.v .  Rathlef. 

Photoperiodismus und Frostresistenz vielj~ihriger 
Pflanzen. Von B. S. MOSHKOW. Trudy prikl. 
Bot. i pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat. of Plants 
Nr 6, 235 u. engl. Zusammenfassung 17 (1935) 
[Russisch]. 

Die Frostresistenz der mehrjS, hrigen Pflanzen 
steht in enger Beziehung zu ihrer photoperiodischen 
Reaktion. Sie ist damit  ein sekund~res Merkmal, 
alas hgufig nicht dutch kritische Wintertempera- 
turen, sondern durch die Eigentiimlichkeiten der 
Yegetationsperiode - -  vor Mlem die dann herr- 
schende Belichtungsdaner - -  bedingt is• Diese 
wirken auslesend und die Individuen, die den be- 
treffenden Verh~iltnissen angepaBt sind, fiber- 
wintern normal. Die zum Durchlanfen der die 
Frostresistenz hervorrufenden Prozesse notwen- 
digen Photoperioden brauehen nicbt w~hrend der 
ganzen Vegetationsperiode einzuwirken, sondern es 
genfigt bei vielen Arten, wenn sie w/~hrend eines 
kurzen Zeitraumes gew~hrt werden, sofern gleich- 
zeitig jeweils Itir das betreffende Objekt spezifische 
Umweltsbedingungen herrschen. Dies betrifft vor 
allem die Temperaturverh~ltnisse. Scheinbar ge- 
nfigt photoperiodische Beeinflussung des Laubes 
zum Hervorrufen der betreffenden Frostresistenz. 
Jeder  Pflanzenart odor -sorte entspricht eine eng- 
begrenzte Photoperiode und bei diesbezfiglichen 
Untersuchungen sollten daher die Belichtungs- 
perioden stfindlich oder noch enger abgestuft 
werden. Die verXnderten BelichtungsverhXltnisse 
bedingen vielfach, dab sfidliche Formen in nordi- 
Schem Klima und nordische in sfidlichem Klima 
nicht frostTesistent sind, t rotzdem selbst wenn die 
Winter  bedeutend milder Ms in dell jeweiligen 
I-teimatgebieten sind. Die inneren Ursachen dieser 
Erscheinungen sind noeh nieht befriedigend gekl~rt, 
k6nnen aber keinesfalls ausschlieglich auf Ver- 
schiedenheiten im Durchlaufen der Lebensprozesse 
zurfickgeffihrt werden. Selbst Teile yon Klonen, 
die XuBerlich gleiches Entwicklungsstadium zeigen, 
abet verschiedene Photoperioden genossen, zeigen 
verschiedene F ros t r e s i s t enz .  Ebenso k6nnen sie 
bei verschiedenem Entwicklungszustand sich in 
bezug au~ die K~lteempfindlichkeit gleich verhalten, 
wenn die Photoperiode verschieden war. Ftir die 
Beurteilung der Beziehungen der  Pfianze zur Be- 
lichtungszeit erscheint daher das Merkmal des 
Uberganges in das reproduktive Stadium nicht 
allein ausschlaggebend, wie im allgemeinen ver- 
Iahren wird.  Diesbez~igliche weitere Unter- 
suchungen werden ill Aussicht gestellt. 

H. v: Rathlef (Sangerhausen). ~176 

Die Nolle der Bliitter bei der photoperiodischen Re- 
aktion der Pflanzen. Von B. S. MOSCHKOFF.  
Trudy prJkl. Bot. i pr. I Plant  Industry in USSR.  
Nr 17, 25 (1936) [Russiseh]. 

Wiedergegeben ist ein Versnch mit  grol3blumigem 
Chrysanthemum, in welchem einerseits die Dauer 
der Belichtungszeit, andererseits die beliehteten 
Organe - -  Bl~ttter und Vegetationspunkt - -  variiert  
waren. Es zeigte sich, dab die photoperiodischen 
Beeinflussungen vornehmlieh auf die BlOtter ein- 
wirken und in diesen den AssimilationsprozeB ab- 

~ndertl. Die Vegetationspunkte best immen die 
Beziehungen zur photoperiodischeu Reaktion nicht 
nnmittelbar, sondern vornehmlich mittelbar fiber 
&e Reaktion der sie ern~hrenden BlOtter. Die 
infolge der photoperiodischen Reaktion ver~nder- 
• spezifischen Substanzen gelangen im VerlanI 
tier Saftzirkulation nicht nur zu den niedriger als 
der photoperiodisch behandelte Pflanzenteil sitzen- 
den BlXttern, sondern auch zu den h6her ange- 
setzten Str6mungen der yon den B1/ittern assimi- 
tierten Substanzen und es erblfiht a!s erste die 
Gipfelknospe, wenn der gr6gere Teit der Blgtter 
sich unter dell Bedingungen des Kurztages befindet 
und die Knospe ununterbrochen belichtet wird. 
~rahrscheinlich sind die Substanzen, die bei Kurz- 
tag entsLeben, aktiver als die des Langtages. 

H. v. t?athlef (Sangerhausen). 

Spezielle Pflanzenztichtung. 

Can different degrees of bunt resistance be recognized 
in F2 plants? (K6nnen verschiedene Grade yon 
SLeinbrandfesLigkeit an F2-Pflanzen festgestellt 
werden?) Von A. M. S C H L E H U B E R .  (Div. of 
Agronomy, Washington Agricult. Exp. Stat., Pull- 
man.) J. amer. Soc. Agronomy 28, 266 (1936). 

WXhrend BRINGS bei seinen Untersuchungen 
nur zwischen befallenen und steinbrandfreien 
Pflanzen unterscheidet, haben andere Autoren, 
wie GAII~s und SMITH versucht, die verschie- 
denen Grade des Teilbefalls zu berticksichtigen. 
Um diese Frage, die ftir die praktische Zfichtung 
yon hoher Bedeutung ist, zu kl~ren, zog Verf. bei 
2 Kreuzungen aus einer geprtiften F 2 die Pflanzen 
der 5 Befallsgruppen getrennt welter. Die /v_ 
Familien, die yon diesen F2-Pflanzen bekannter 
Reaktion abstammten, zeigten einwandfreie Unter- 
scbiede, die mit  den Unterscbieden der F2-Pflanzen 
parallel gingen. Die Ergebnisse an der Kreuzung 
Oro • Hyb. 128 wurden dutch Auswinterungs- 
schXden stark gest6rt. (Versuche von HOL~ON nnd 
SCI{L~HUB~R ergaben, dab anfXllige Sorten am 
stXrksten, widerstandsf~hige Sorten am schw~ich- 
sten auswinterten.) Es erscheint daher gerecht- 
fertigt, den verschieden starken Teilbefall y o n / v  2- 
Pfianzen zu berficksichtigen, da es sich hierbei um 
genetiscbe Unterschiede handelt, v. RosenstieL 

Der Haler im Sortenregister. ( M e r k r n a l -  u n d  Sor~cen - 
kunde.) Won R. MILATZ. (Inst. f. Aeker- u. 
Pflanzenbau, Berlin-Dahlem u. Inst. f. Pflanzenbau 
u. PflanzenziZcht., Leipzig.) Landw. Jb. 83, i (I936). 

An den Sortenregisterstellen in Leipzig und 
Berlin werden seit 1927 sortensystematische Unter- 
suehungen an Avena sativa durchgeEihrt, mit  dem 
Ziel, die Arbeit des Zfichters zu schfitzen und 
Grundlagen ffir die Sortenbereinigung zu schaffen. 
Die Ver6ffentlichnng gliedert sich in ffinf Teile. Im 
ersten Tell werden Versuchsanstellung und die Un- 
tersuchungs- und Auswertungstechnik besprochen. 
Insgesamt wurden 235 Sorten nntersucht. Zu den 
Untersuchungen wurde die selbsterzeugte erste 
Absaat verwendet .  Das Hochzuchtsaatgut  wurde 
jghrlich vom Zfichter bezogen. Die Versuchspar- 
zellen wurden zuchtgartenm~il3ig in verschiedenen 
Wiederholungen mit  der Hand ausgelegt, um so die 
einzelnen Sorten unter gleichmXBigen Bedingungen 
heranwachsen zu lassen. Die Versuche gliedern 
sich in Anbau- und Aufwuchsversuche unter ver- 
schiedenen Umwelt- und Wachstumsbedingungen 
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und in Laboratoriumsversuche. So wurden z. B. 
an neun verschiedenen Au13enstellen Versuche mit  
3o verschiedenen Hafersorten angestellt. Mit 
63 Soften wurden Dfingungsversuche in Mitscher- 
lich-Gef~il3en angesetzt. In  fortlaufenden Versuchen 
wurde der Entwicklungsrhythmus und d i e  Stand- 
festigkeit geprfift. Aussaatzeitversuche dienten 
zur Untersuchung physiologischer Merkmale, der 
Auswirkung des Fritfliegenbefalles und des Rege- 
nerationsverm6gens der einzelnen Sorten. Aus- 
saatst/irkeversuche sollten Aufschlug fiber Be- 
stockung, Entwicklungsrhythmus und Blattzahl, 
EinfluB der Dichte des Pflanzenbestandes auf das 
Liingenwachstum und die Retie geben. In  Labo- 
ratoriumsversuchen wurden die sortentypischen 
Unterscheidungsmerkmale am Korn erfaBt. Die 
Einwirkung niedriger Temperaturen wurde mit  
Hilfe yon K~lteschrXnken untersucht, f iber die 
Feststellung der Auswuehsneigung wurden eben- 
falls Untersuchungen angestellt. Die Prfifungen 
im Laboratorium werden noch wetter fortgeffihrt. 
Der zweite Teil der Arbeit gibt eine ttmfassende 
Beschreibung der Hafersortenmerkmale und ihrer 
Bewertung. Es werden hierin folgende Merkmale 
besprochen : Kornmerkmale, Rispenmerkmale, 
Blattmerkmale, Halmmerkmale ,  Wachstums- 
rhythmus und die Sch~idigung (Flissigkeit und Frit-  
fliegenbefall ). Im drit ten Tell werden Sorten- 
beschreibungen und die Gruppenbildungen gege- 
ben. Es ,werden die 35 im Jahr I936 im Handel 
befindlichen S0rten genau beschrieben und die 
Bewertung der wichtigsten Merkmale gegeben. Es 
wird nnterschieden in Gelbhafer, Weil3hafer, 
Schwarzhafer und Grauhafer. Ebenso werden alle 
die Sorten angeffihrt, die bis jetzt als nicht unter- 
scheidbar bzw. als sehr ~ihntich erkannt  wurden. 
Der vierte Teil umfal3t die sehr umfangreichen 
Tabellen der bisher untersuchten Hafermerkmale, 
die Bonitierungsbegriffe, eine Aufstellung aller bis 
zum Jahr 1935 im Sortenregister gepr/iften Hafer- 
sorten, eine Abstammungstabelle, die auf Grund 
de r  Zfichterangaben zusammengestellt wurde, und 
eine Zusammenstellnng der Mittelwerte der ttispen- 
und Kornmerkmale. Der ffinfte Teil enth~ilt Ab- 
bildungen der wichtigsten Merkmale. F fir den 
Haferzfichter ist diese Arbeit yon grundlegender 
Bedeutung. Wegen der ]?;inzelheiten muB jedoch 
auf die Originalarbeit zurfickgegriffen werden. 

v. Rauch (Berlin). 
Neue aussichtsreiche Weizensorten der Detsko- 
8elskoer Ziichtung. V o n  W.  E. PISAREW. Trudy 
prikl. Bot. i pr. I Plant  Indust ry  in USSR. Nr 14, 
167 (1935) [Russisch]. 

Beschrieben werden fiber 25 Sommerweizen- 
zfichtungen der Versuchsstation Detskoje Selo. 
Sie sind ffir die Verh~ltnisse des Bezirkes Leningrad 
nnd zum Teil ffir die Gebiete der Nordgrenze des 
Sommerweizenanbaues am Polarkreise bestimmt. 
Als besonders wertvolle Komponenten ffir derartige 
Nordlandweizen rail einer Vegetationsperiode yon 
9o--94 Tagen erwiesen sich der kanadische Pr61ude 
und einige Individualauslesen aus Landsorten der 
Gegend yon Tulun  in Sibirien. Den Zfichtungen 
wird gute B,ackqualit~it nachgesagt. Auch die bet 
nordischen Weizen oft geringe Halmfestigkeit ist 
im Wege der Biombinationszfichtung verbessert 
worden. Neben den Sommerweizen werden auch 
Angaben fiber 4 Winterweizen gemacht, d~e eben- 
falls ffir dortige-Verh~iltnisse einen wesentlichen 
Fortschrit t  bedeuten. H.  v. Rathl@ 

Die Widerstandsfiihigkeit der verschiedenen 6kolo- 
gischen Typen des Hafers gegen Trockenheit des 
Bodens. Von W. J. ERSCHOFF.  Trudy prikl. 
Bot. i pr. I I I  Physiol., Biochem. a. Anat.  of Plants 
Nr 8, 65 (1935) [Russisch]. 

Der Untersuchung liegen Gef/il3versuche in vier- 
facher Wiederholung zugrunde. Es wird Zahlen- 
und Kurvenmaterial  zu folgenden Fragen geboten: 
I. Zut~issige Trockenheit des Bodens bei Welke- 
versuchen; 2. Ver~nderungen der Vegetations- 
periode infolge yon D/irre; 3. Dfirreresistenz und 
Ertrag mit  Beziehung zum Zeitpunkt des Ein- 
setzens der Dfirre; 4. VerXnderungen des iooo- 
Korngewiehtes durch Dfirrewirkung; 5- VerNiltnis 
yon Stroh- zu Kornertrag bet Trockenheit; 6, 
Ph~inotypisehe Merkmale beim Welken; 7- Die 
Dynamik des "Wassers in den BlXttern und ihre 
Beziehungen zur Dfirreresistenz. Als beachtlichste 
Ergebnisse sind zu erw~ihnen, dab sich Formen des 
Typus Avena byzantina als die Dfirreresistentesten 
erwiesen, ferner A. strigosa und eine Zfichtung aus 
Kasan. Bet Dfirre im Stadium del" Bestockung bis 
zum Schossen waren der Leutewitzer und Petkuser 
Hafer am ertragreichsten und lieferten bet frfiher 
Dfirrewirkung hohe ErtrS~ge. Die Schwankungen 
des Strohertrages sind ldeiner als diejenigen des 
I{ornertrages. Es wurden zwei biologische Typen 
des Welkens ermittelt, yon denen der eine, zu 
welchem die dfirreresistenten Formen~eh6ren, ver- 
h~Lltnism~13ig stark nnd schnell nach r.insetzen der 
Dfirre welkt und weniger Wasser abgibt, sich abet  
gut yon ihren Wirkungen erholt, der andere abet  
w~hrend der Dfirreperiode scheinbar wenig leidet, 
aber trotzdem vim ~u abgibt und  sich mange/- 
haft erholt. Der Wassergehalfi des Laubes gibt 
keinen sicheren MaBstab ffir die Dfirreresistenz der 
Solten ab, und die Wasserverluste sind je nach den 
Horizonten, aus welchen die untersuchten BlOtter 
stammen, sehr verschieden und vielfaeh gegen- 
s~tz]ich gerichtet. Die Versnche best~tigten die auf 
Grund des 141imas der Heimatgebiete nnd der Ab- 
s tammung der I iul tursorten gezogenen Schlfisse 
fiber die Dfirreresistenz der Versuchssorten. Die 
Analyse der 6kologischen Verh~iltnisse des Heimat-  
gebietes und bet den Zuchtsorten die Stammbanm- 
forschung mfissen den Ausgangspunkt bet der 
Ermittelung der Dfirreresistenz bilden. 

H.  v. Rathlef  (Sangerhausen). 
Berechnung des g(instigsten Zeitpunktes fiJr die, 
Beregnung yon Weizen und Luzerne mittels phy- 
siologischen Methoden. Von E. ZRMZUZNIKOV 
and D. SIXTEL. Trudy prikl. Bot. i pr. I I I  Phy- 
siol., Biochem. a. Anat. of Plants  4, Nr 14, 65 u. 
engl. Zusammenfassung io i  (1935) [Russisch]. 

Beim Anbau yon Kulturpflanzen unter Bew~isse- 
rung kommt es darauf an, den gfinstigsten Zeit- 
punkt  ffir die zus~itzliche Wassergabe mittels phy-  
siologischer Methoden zu bestimmen. Als branch- 
bar erwies sich dabei die Feststellung der Blatt- 
a tmung nach DAWRIN und der Transpiration nach 
ARLAND. Die Luzerne hat den gr6Bten Wasser- 
bedarf in der Zeit bis zur Knospenbildung und der  
Weizen vor dem Schossen. Die angewandten 
Methoden k6nnen auch fiir die Selekfion Bedeutung 
haben, zumal Unterschiede zwischen den einzelnen 
Sorten festgestellt werden konnten. Hackbarth. 
Uber die Bewertung der Formen der neuen Kartoffel- 
gattung Solanum antigenum Juz. et Buk als Er-  
zeuger neuer hybrider Sorten. Von E. K.  EMME 
und M. N. WESELO~rSKAJA- Trudy prikl. Bot, 
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i pr. I Plant  Industry  in USSR Nr 14, 5 (I935) 
[RussischJ. 

Verff. zeigen das Schema der cyclischen Kreu- 
zungen, mi t  Hilfe welcher sie versucht haben, den 
Erbgang des Ertrages, der Knollenzahl, der Aus- 
geglichenheit der Knollen, des Starkegehaltes, der 
Reifezeit und der Krankheitsresistenz nachzu- 
gehen. Die 13efghigung zn hohen Ertrggen ist t in  
kompliziertes genetisches System physiologiscber 
und morphologischer Natur, bei welchem photo- 
periodische Anpassungen starken Einflug aus- 
iiben. Einige Formen mit  wertvollen diesbeztig- 
lichen Erbeinheiten sind festgestellt. Die Knollen- 
zahl ist vornehmlich durch die Zahl u n d  Lgnge tier 
Stolonen bedingt und basiert auf tats~tchlichen, 
wenn anch zusammengesetzten genetischen Merk- 
malen. Das gleiche gilt flit die Ansgeglichenheit 
der Knollen im Stock. Aus den Kreuzungen mit  
Sol. audigenum lassen sich stgrkereiche Kombina- 
tionen gewinnen. Spate Reife erscheint a ls  domi- 
nantes Merkmal. In  einzelnen Nachkommenschaf- 
ten spalten phytophthora-resistente Formen heraus. 
Pollensterilitgt wurde bei den Nachkommen yon 
Epikure • S. a~digenum nicht beobaehtet. Aus 
dem Material wird gescMossen, dab S, andigenum 
ein wertvolles Kombinationsmaterial  darstetlt, 

H, v. Rathlef (Sangerhausen). ~ ~ 
Methodik zur kiinstlichen Infektion yon Kartoffeln 
mit Phytophthora. Von F. F. SIDOROFF und 
N, S. JAKOLEWA. Trudy prikl. Bot. i pr. I 
P lant  Indus t ry  in the USSR. Nr ]8, 75 (I936) 
[Russisch]. 

]3eschrieben wird die Herstellung eines primitiven 
Glashauses aus Mistbeetfenstern auf Stangen fiber 
einer Erdgrube, in welcher sich die ffir die erfolg- 
reiche Infekfion notwendige gleichmaf3ige Tem- 
peratur yon etwa 20 ~ und Luftfenchtigkeit yon 
etwa 95 ~ ohne besondere Schwierigkeiten und 
Kosten auf natfifliehem Wege erzielen lassen. Zur 
Infektion werden Stecklinge verwendet, die 
wghrend der Blfite geschnitten werden. Die Steck- 
linge sollen lO--I5  cm lang sein und nnter  Wasser 
geschnitten werden, Das Infektionsmaterial wird 
auf Kartoffelsehnitten vermehrt und yon diesen 
bei ]3edarf mit  destilliertem Wasser abgewaschen. 
Die Altzucht des In~ektionsmateriales mug steril 
erfolgen und die Kulturen sind aim 6 - -  7 Tage zu 
erneuern, da die Suspensionen aus glteren Kulturen 
mangelhaftes Infektionsverm6gen zeigen. Die In-  
fektion erfolgt am besten mittels Pulverisator und 
zwar sind vor al!em die Unterseiten der Bl~ttter 
mit  der Suspension zu bestguben. Diese soll bei 
I25facher Vergr6gerung 5 Konidien im Gesichts- 
feld des Mikroskopes zeigen. Die Infektion wird 
meist am vierten Tage nach dem Bestguben mit  
der Sporensuspension wirksam und die erkranken- 
den Pflanzen gehen binnen 3--1o Tagen zugrunde. 

H. v. Ra&lef  (Sangerhausen). 

(Jber Zwillings- und Orillingsbildung in den Bast- 
fasern des Flachses. Von M. CELAL. Ber, dtsch. 
bot. Ges. 54, 372 (z936). 

An Flachsfasern wurde beobachtet, dab zwei 
oder drei Faserzellen yon einer gemeinsamen Wand 
umschlossen sein k6nnen. Die guBere gemeinsame 
Wand kann aus einer oder zwei Schichten bestehen, 
die der inneren kleinen Zellen ebenfalls. Auf diese 
Weise kommen ZellwXnde mit  zwei- bis vierfacher 
Wand zustande. An aufeinanderfoJgenden Quer- 
schnitten wurde Iestgestetlt, dab die inneren Zellen 

verschieden lang sind. Die Zwillings- und Dfillings- 
bildeng kommt fast durchweg in den dem Siebteil 
angrenzenden Faserzellen vor. Verf. bringt die 
Erscheinung mit  dem Stoffwechsel der Pflanze und 
der Mehrkernigkeit der Faserzellen in Verbindung. 

K. Zimmermann (Mtincheberg, Mark). 

Die Methodik der FlachsziJchtung auf Faser. Volt 
N. D, MOTWEJEW, Trudy prikl. Bot. i pr. 
Suppl.-Bd 74, 7 (1935) [Russisch~. 

In  der vorliegenden Arbeit wird das ffir die 
Faserflachszfichtung in RuBland auf der methodo- 
logischen Konferenz des 'Wis s .  Inst i tutes  ffir 
FIachsforschnng z934 ausgearbeitete Schema be- 
schrieben. Besonderer Weft wird, neben einem 
reichen Ausgangsmaterial, das durch Kollektion 
natfirlicher Populationen, Kreuzung and kfinstliche 
Mutationsausl6sung geschaffen werden muB, auf 
Verfahren gelegt, die eine sichere Anslese schon in 
den frfihesten Stadien der Zfichtung, bei noch 
kleinem Material, gestatten, weil dann die Bear- 
beitung einer viel umfangreicheren Zahl yon Sorten 
bzw. Zuchten m6gtich ist. Da bei kleinen Mengen 
in Freilandkulturen zu viele Unsicherheitsmomente 
gegehez: sind, werden die Pflamzen zur Prtifung auf  
Ertrag und Fasergehalt in Kasten in einem Ge- 
wgchshaus herangezog.en; zur Untersuchung der 
Feldeigenschaften, wm Standfestigkeit, Pilzre- 
sistenz usw., werden Versuche mit  leinmfiden und  
fusariuminfizierten B6den bei sehr dichter Aussaat 
durchgeffihrt, die eine Ausmerzung aller untaug- 
lichen Typen bewirken. Die auf diese Weise aus- 
gelesenen Formen werden im Iolgenden Jahre in  
ihrer NachkommenschMt auf Gesamt- und Faser- 
ertrag kontrolliert; im 3. Jahre werden die Ver- 
suehe des i. Jahres an grO/3erem Material wieder- 
holt (eine Wiederholung im 2. Jahr ist schwer 
anggngig, da der Ziichter dann nur  fiber die Samen 
der einzelnen Elitepflanzen verfiigt). In  allert 
Jahren laufen daneben Parallelversuche au~ ge= 
w6hnlichen Feldparzellen, z .T.  mit  extrafrfiher 
Aussaat. Im 4. Jahr ist gew6hnlich eine vorlgufige 
Sortenprfifung in mehrfacher Wiederholung m6g- 
lich. - -  Ffir alle hier skizzierten Versuchsanord- 
nungen werden genaue Einzelheiten angegeben 
(Saatdichte, zu prfifende Merkmale, Art und Weise 
der Prfifung, ]3esonderheiten bei der ]3earbeitung 
yon Materia[ aus Kreuzungen u. a, m.), die im 
Original nachgelesen werden mfissen. Lang. 

Anatomische Methode in der FlachszUchtung. Vort 
M. J. JAKOWLEW. Trudy priM. Bot. i pr. 
Suppl.-Bd. 74, 53 (1935) [Russisch]. 

YerI. schildert Verfahren zur Analyse der Menge 
und der Qualit~t der Leinfaser unter Zuhilfenahme 
anatomischer Untersuchung. Die quant i ta t ive  
Bestimmung geschieht nach der Formel 

F% = (Pl,A) + (P~ .A) + (Pn-f,,) 

0der 

F %  _ z p f ,  p �9 

worin F den mittleren Faserertrag einer Sorte in 
Prozenten, ~P das Gewicht der gesamten Ern te  
einer Versuchsparzelle, p das Gewicht der Stengel 
der einzelnen, dureh Sortierung des Gesamtertrages 
nach der St~rke des Stengels erhaltenen ];raktionen 
und f den prozentuellen Faseranteil einer Frakt ion 

bedeutet, bestimmt gemg/3 der Gleictmng f :  ~ " v 
IOO 
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[{~ Fl~tche eines Stengelquerschnittes, v der yon 
Fasern e ingenommene  Flachenantei l ;  ngheres s. 
JAKOWLEW, r r ,  prikl, bot. I I I ,  2, (I932)]. Diese  
Methode gibt auch an weniger e inhe i t l i chem Mate- 
rial, z.B. bet Sortenprtifung, sichere Ergebnisse. 
Die  Quali tatsanalyse,  die nach der Auslese auf die 
Feldeigenschaften hin, aber vor der technischen 
Prtifung, i m  ersten oder zwe i ten  Ztichtungsjahr 
an auggesuchten Pflanzen durchgeffihrt ufld im 
folgenden Jahr wiederholt wird, wird an Mikro- 
tomschnit ten durch unmittelbaren Vergleich mit  
e inem einer Hochzuchtsorte  e n t n o m m e n e n  Stan- 
dardpraparate vorgenommen,  der dutch  gleich- 
zeitige Beobachtung mit  Hilfe zweier dutch ein 
Vergleichsokular verbundener Mikroskope erfolgt. 
Bet der Untersuchnng sind auch einige a l lgemein 
anatomische  Merkmale zu kontrollieren, welche 
gewisse Rfickschltisse ant den W e f t  der Faser ge- 
stat ten:  I. Etwaiges Vorhandensein yon Zellulose- 
ablagerung~n im Libriform sis ein Zeichen ffir 
schlechte Faser; e. Obli terat ion des primaren 
Xylems, die bet Formen rail hochwertiger Faser 
stark ausgeprXgt ist; 3/ Ausbildung des Markes, 
welches bei faserreichen Typen starker ent- 
wickel t  zu sein pflegt als bet faserarmen u. a. Alle 
Proben, die unter d e m  Standard l iegen oder minder- 
wertige Fasereigenschaften zeigen,  sind sofort aus- 
zuschliel3en, die anderen werden ether Weiterbear- 
be i tung zugele i tet  oder u . U .  einer Kontrolle 
unterzogen.  Lung (Berlin-Dahlem). 

Wilder vielj~ihriger Flachs (Linum perenne L.) und 
seine Ausnutzung in der Landwirtschaft. Von 
S. WOROBJEW.  Trudy priM. i pr. I Plant  In- 
dustry in USSR. Nr 14, 145 (I935) [Russisch]. 

Der wilde Lein kommt an verschiedenen Stellen 
der Ukraine  vor: Sein W a c h s t u m  beginnt  im 
frfihen Frfihj ahr, und die le tzten Blfiten treten im 
September  ant. Der Samen  ergibt vie l  und hervor- 
ragend wertvolles 01 mit  hoher Jodzahl (168, 4 in 
Charkow, 221,2 in Moskau). Im wilden Zustande 
debut  sich die Blti tezeit  fiber den ganzen Sommer 
aus. ]3ei dichtem Stande ergeben sich gleichmal3ige 
Stengel, die sich zur Fasergewinnung ausnutzen  
lassen. H. v. Rathlef (Sangerhausen). o o 

O The soya bean. Its history, cultivation (in 
England) and uses. (Die Sojabohne.  Ihre Geschichte, 
ihr Anbau  in England und ihre Verwendung.) By 
E. BOWDIDGE. Foreword by J. T. DAVIES. 
z8 Tat. XII ,  83 S. London: Oxford univ. Press 
i935. 6 / - - .  

Originell  ise an dem Buch der 13ericht fiber An- 
bauversuche mit  Sojabohnensorten in England in 
den Jahren I933 und I934. Die  Anbauversuche 
wnrden ant Veranlassung yon HBNRY FORD ant 
seinem in der Grafschaft Essex erworbenen Gut 
dnrchgeftihrt.  A m  besten bewghrten  sich vier yon 
I. L. NORT/-I, d e m  verstorbenen Kurator der Kgl. 
Bot. Gesellschaft zu London, aus e inem Sort iment  
ausgelesene Sorten ,, Jap ", ,,C", ,,I" und , ,0". Die  
erstere fri~heste Sorte braucht  in England I24Tage 
bis zur Retie, die spgteste ,,I" I27--14o Tage. Die  
Beobachtungen  an e inem gr6geren Sor t iment  sind 
&hnlich wie wit sie such bet uns machen:  nur ganz 
wenige Sorten sind gentigend frtihreif, manche 
kommen gar nicht  zur Blfite. In  derseiben lReihen- 
folge wie oben genannt  betrngen die Ertrage: lO, 

17, 12 nnd Io dz/ha. Der Eiweiggehalt ..war am 
h6chsten bet der Sorte ,, Jap":  46,4%, der Olgehalt 
daffir am niedrigsten: 12,7 %. Auch bet den anderen 
Sorten mi t  Ausnahme yon ,,I" war der EiweiB- 
gehMt hoch (fiber 36%), der 01gehalt niedrig 
(unter 17,5o% ). Die giinstigen Ergebnisse sind 
sicher der sonnigen, troekenen Wit ternng  der 
beiden Versuchsjahre zuzuschreiben. Ob sich der 
Sojaanbau in England  einftihren wird, obwohl die 
Verf. gerade fiir die Insellage im Ernstfall die 
Sojabohne als vielseit igste Nahrungsspenderin  ftir 
sehr wichtig halt, muB als fraglich bezeiehnet 
werden.  Interessant ist, daB, wie es der Referent  
auch beobachtet hat, sogar Sandb6den, soweit sie 
nicht  Saureschaden zeigen und gut  gedtingt 
werden, fiir den Sojaanbau durchaus geeignet stud. 
Die iReife tritt  hier frfiher ein als auf fruchtbaren 
Lehmb6den. Die Ertrage brauchen nicht so hoch 
zn sein. Die Frage der Impfung mit Kn611chen- 
bakterienrassen, die an die Sojabohne angepagt  
sind, wird eingehend behandelt. England verftigt 
noch nicht  tiber eigene Kulturen.  'Auch die Metho- 
den des Anbaues, der Dfingung und der Ernte  und 
Aufbe.wahrung werden besprochen. Auf die viM- 
seitige Nutzbarkeit  wird sehr eindringlieh hinge- 
wiesen. Aus der {7bersicht tiber die Bedeutung der 
Soja in verschiedenen Landern e n t n i m m t  man.  dab 
USA. eine Anbauflache yon etwa 2 Mi!lionen ha 
in 15 Jahren erreicht hat, davon 8o % ffir Futter-  
zwecke.  Es ftihrt aber such fiber die eigene Be- 
darfsdecknng hinaus Sojabohnen nach Europa aus. 
Kanada ha{te 1913 6ooo ha Soja. Das Vordringen 
nach Norden halt also an. Ob sie such  dauernd zu 
uns kommt? {Tber die eigenflichen Anpassungs- 
schwierigkeiten bzw.  die Kurztagreakt ion macht 
die Verf. keine Angaben. W. Rudoff. 

Der Tau-saghyz als Objekt der XiJchtung. Von 
A. J. KUPZOEE. Trudy priM. Bot. i pr. I Plant  
Industry  in USSR. Nr 17, Io 3 (I936) [Russisch]. 

Die  zur Gattung Scorzonera geh6rende Pflanze 
wachst wild im Kara-Tau-Gebirge in H6henlagen 
yon 9oo--I4oo m und enthaIt in ihrem Phlo6m 
20--3o% Kautschuk. Das Klima ihres jetzigen 
Verbreitungsgebietes  ist sehr rauh, mit etwa 
- - 3  o~ M i n i m u m  und e inem sommerliehen Monats- 
mittel yon tiber ~ 3 ~ ~ Da sie ein Rel ikt  der Mittel- 
meerflora ist, vermag sie sich abet such gemal3ig- 
teren kl imat i schen  Verhalenissen anzupassen, ohne 
ihren Kautschukgeha!t zu vermindern.  Sie unter- 
laBt dann die charakteriss Sommerruhe und 
wird zur immergrfinen Pflanze, ohne dabei an 
Kglteresistenz einzubiigen, Wesentlichstes Zuche~ 
problem ist die Schaffung yon ausgeglichen wach- 
senden Formen, denn die Pf lanze  leidet  in der 
t (ul tur  schwer unter den verschiedensten WurzeI- 
schgdlingen, da im Klima ihrer Heimat solche fast 
vollkommen fehlen und diesbeztigliche natfirl iche 
Auslese ausgeblieben ist. \u  m a n  erst solche 
Formen haben und die M6glichkeit  einer so ge- 
richteten Auslese ist  gegeben, so kann die Steige- 
rung der Wurzelmasse und Verbesserung der 
Wurzelform dutch Kreuzung mit dickwurzeHgen 
Scorzoneraarten, wie  Scorxone~'a tuberosa PALL. 
oder Sc. Szovitzii DC. bewirkt werden. Wesentlich 
ist auch die Befreiung des Samens yon seiner 
Haarkrone, die vielleicht durch Kreuzung mit Sc. 
acanthocladc~ gelingen wird. H. v. Ruth&f, 
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