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15--17.3o Uhr:  VI. Sitznng. 
V o r t r X g e :  i.  F. CLAUSSEN, Frankfur t  a .M. :  

, ,Erbfragen bei rhenmatischell Krankheiten."  
2. E. BOHLER U. F. LE~z, Berlin-Dahlem 
(Vortragellder BOHLER): ,,!Jber Disposition 
und Immuni t~t  bei Kinderkrankhei ten."  
3. H. BOETERS, Breslau: ,,Ergebnisse der 
Erblichkeitsforschung in Sippen mit  neuraler 
Muskelatrophie," 
4- 13. PATZlG, 13erlin-Buch: ,,Vererbung der 
Sch~delformen." 
5. F. STUMPFL, lX{finchen: , ,Uber die erbliche 
Bedingtheit  der Schwerkriminalit~t." 
6. H. SCHAI)E, Frankfur t  a. M. : , ,Erbbiologi- 
sche Bestandsaufnahme einer b~uerlichen 13e- 
v61kerung, dargestel l t  am Beispiel des 
Schwachsinns." 
7. G, J u s t ,  Greifswald: , ,Weitere Unter- 
suchungen fiber die biologischen Grundlagen 
der Schulleistung." 

20 Uhr:  Offentlicher Vortrag yon Professor Dr. 
EUGEN FISCHER, Berlin-Dahlem: ,,Uber Rasse 
und Kultur" ,  in der Aula der Universit~it, 
Mertonstr. 17--25. 

S o n n t a g ,  21. M~rz :  Gemeinsamer ganztiigiger 
Ausflug in den Taunus oder an den Rhein m 
Gesellschaftsautos. 

M o n t a g ,  22. MS~rz: Besichtigungen und Ftih- 
rungen dutch das Senckenbergische Natur-  
historische Museum, V61kermuseum, Alts tadt ,  
Goethehaus nsw. 

Weitere Anfragen sind zu richten an die Schrift- 
ftihrerin oder an Dr. CLAIJSSEI;, UniversitXtsinstitut 
flit Erbbiologie und Rassenhygiene, Frankfur t  a. M., 
Gartenstr .  I4o. 

D e r  V o r s i t z e l l d e :  D i e  S c h r i f t f t i h r e r i n :  
EUGEN FISCHER. PAIJLA HERTWIG. 

REFERATE.  
Allgemeines,  Genetik, Cytologie, 

Physiologie. 
Les bases botaniques et g4ographiques de la s61ection. 
(Die botanischen nnd geographischen Grundlagen 
der Ztichtung.) Von N. VAVILOV. Rev. Bot. 
appl. 16, ra 4, 224 tl. 285 (I936). 

Es handel t  sich um eine kurze, franz6sische 
Darstellung des oben bezeichneten Beitrages yon 
VAvlr, Ov ffir das russisehe Handbuch der Pflanzen- 
ztichtung. Nachdem kurz die Bedeutung des 
boctenst~ndigen und ausl~Lndischen Materials einer 
Pflanzenart  ffir die Zfichtung gewfirdigt wordell ist, 
erfS, hrt  das Gesetz der homologen Reihen sowie 
besonders die Genzentrentheorie VAVILOVS eine 
eingehende Darstellung. Danach kann man nach 
dem heutigen Stand der Forschung folgende Gen- 
zentren unterscheiden: I. China (u. a. fiir Panicum, 
Fagopyrum,  Glycine, Raphanus,  Brassica, Rheum, 
Allium, Cucumis, Prunus, Corylus, Papaver,  Can- 
nabis). 2: Hindukusch-Gebiel (Phaseotus, viele Ge- 
w(irzpflanzen). 3. fndomalaiisches Gebiet (tropische 
Kutturpflanzen). 4- Gemdflig~es Asien (Triticum 
vulgare u. compaclum, Secale, Phaseolus, Brassica, 
Allium, Cucumis, Pirus, Vitis). 5. Kleinasien 
(Triticum rnonocoecum, durum, vulgare, Secale, 
Medicago, Trifolium resupinatum, Vieia-Arten, 
Malus, Pirus, Prunus, Juglalls, Castanea). 6. 
Mittelmeergebiet (Tritieum-Arten, Avena, Hordeum, 
Lens, Lathyrus,  Vieia faba und andere Vieia-Arten, 
Orllithopus, Spergula, Linum, Sinapsis, Brassiea 
napus oleifera, Beta, v i d e  Gemiise-, Gewiirz- und 
Heilpflanzen). 7. Abessinien (Triticum-Arten, 
Hordeum, Pisum, Vicia faba, Lathyrus).  8. Mittel- 
ameriha (Zea, Prunus serotina). 9. Peru, Ecuador, 
Bolivien (Solanum andigenum und alldere Solanum- 
Arten, Zea Mays, Nicotialla). IO. Insel Chilod 
(Solanum andigenum u. tuberosum, Fragaria).  I I. 
Brasilien, 1)araguay (versehiedene tropische Kul- 
turpflanzell). Es schliegell sich an Ausftihrungen 
fiber primSxe und sekundXre Kulturpflanzen, fiber 
den Einflut3 der geographischen Lage auf die Art-  
bildullg, Ausgangsmaterial  fiir die Zficht-ang,von 
Kulturpflanzen. Bel der Einffihrung neuer Kultur- 

pflanzen ist zu beriicksichtigen, dab sie in ein 
ihrem Heimatgebiet  allgen~hertes Kl ima gebracht  
werdell (wozu auch die Tagesl~tnge zu rechnen ist). 

Hackbarth (Mtincheberg, Mark). 
The nature of the interaction of genes affecting four 
quantitative characters in a cross between Hordeum 
deficiens and kiordeum vulgare. (Die Natur  der 
Wechselwirkung yon Genen, die vier quant i ta t ive 
Eigenschaften bestimmen~ in einer Kreuzung 
zwischen Hordeum deficiens und Hordeum vulgaris). 
Voll L. POWERS. (U. S. Dep. of Agricult., Hor- 
ticult. Field Stag Cheyenne, Wyoming.) Genetics 
21, 398 (I936). 

Der Einflug yon drei quali tat iven Genpaarell 
ffir die Spelzellfarbe (Bb), den Xhrentyp (Vv) ui~d 
die Wuchsform (Brbr)  auf vier quanti tat ivel l  
Eigenschaften: Samenertrag je Pflanze, Zahl der 
~-hren je Pflanze, H6he der Pflanze ulld Grannen- 
l~nge wird untersucht. Es kann eine betr~chtliche 
Beeinflussung der quant i ta t iven Gene festgestellt 
werden: die Unterschiede im Ertrag,  die durch das 
Zusammenwirken yon qnali~cati-ven Genen, die 
eillen hohen Er t rag  begtinstigen, eillerseits ulld 
ihren Allelen andererseits mit  den Genen fiir hohen 
Samellertrag hervorgerufen werden, sind ebenso 
groB oder gr613er, wie die Unterscbiede, die sich 
aus dem Zusammellwirken der ertragsf6rderllden 
Gelle einmal mit  Genen fiir hohen Ertrag nnd zum 
anderen mit  Genen fiir niedrigen Er t rag  ergeben. 
Ffir die drei anderen untersuchten quant i ta t iven 
Eigenschaften wurden die gleichen ]3eziehullgen 
gefunden. Die untersuchten quant i ta t iven Eigell- 
schaften sind polymer bedingt,  und gleiche Mittel- 
werte k6nnen daher auf sehr versehiedener gelle- 
fischer Konsti tut ion beruhen. Die dutch die Gene 
ffir grogeI1 oder minderen Er t rag  bedillgte Ertrags-  
verschiedenheit  wird dureh gtinstige Umweltver-  
h~tltnisse vergr6Bert. Die Befunde an den unter- 
suchten quant i ta t iven Eigenschaften stimmell mi t  
der Hypothese yon RASMUSSON fiberein, dab die 
Wirkung eines einzelnen Gens um so geringer ist, 
je mehr  Gene die gleiche Eigenschaft bestimmell. 
Die -Gene, die auf quant i ta t ive  Eigenschaften ein- 
wirken, wurdell ibrer ~Tirkullg auf die Entwicklung 



48 Referate. Der Zfichter 

entspreehend nach der Terminologie yon EAST 
in physio!ogisch defekte und physiologisctr rrormale 
Gene eingeteilt nnd die Richtigkeit dieser Anschau- 
ung yon der Natnr  dieser Gene scheint durch die 
Ergebnisse best~tigt zu sein. Schwanitz.~176 
Genetik tier Widerstandsf~.higkeit gegen die ,, Karie" 
(Tilletia tritici Rasse 5 M . A . )  in der Kreuzung 
Barletta • Florence (Cheg 27- -10x) .  Von R. 
NIEVES.  (Argentin. Ges. f. Naturwiss., Buenos 
Aires, Sitzg. v. z 5. VI. x935. ) Physis (Buenos Aires) 
12, 51 (I936) ~Spanisch]. 

Verf. gibt einleitend eine ausfiihrliche Ubersicht 
fiber die Literatur. Er untersuehte die Kreuzung 
Barletta (84, 7 % Befall) x Florence (7,5 % Befall). 
Die F 1 wurde zu 81,4 % yon Tilletia tritici befallen. 
In  ]78 erhielt er eine Aufspaltung yon 1414 befallen: 
I544 gesund. Von den 6 untersuchten Fa-Familien 
mit  insgesamt 355 Linien wurde die Nr. 21 aus- 
geschieden, da sic sich augenscheinlich anders 
verhielt und deshalb ffir eine Untersuchung in t;~ 
vorgesehen wurde. Die AufspaltungsverhXltnisse 
der Fa werden dutch die Annahme yon 2 recessiven 
Resistenzfaktoren erkl/irt. (Barletta SIStS~S ~- 
Florence slstszsz. ) I~oppelungen der Resistenz mit  
anderen Merkmalen wurden nicht beobachtet. Die 
beobachteten Unregelm~13igkeiten werden einmal 
dutch genetische Unreinheit  der Kreuzungseltern 
wie des Pilzes, aul3erdem durch Umwelteinflfisse 
erkl~rt, v. Rosenstiel (Mfincheberg, Mark). 
Inheritance of complementary dwarfing factors in 
wheat. (Vererbung komplemene~rer Faktoren ftir 
Zwergwuchs bei Weizen.) Von V. IzI. FLORELL 
and J. F. MARTIN. (Div. of Cereal Crops a. Dis., 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. agricult. Res. 53, 151 (1936). 

Bei Kreuzung yon Turkey-Florence-Weizen mit  
5 anderen Variet~Ltert (Jenkin, Federation, Baart  
und 2 St~tmme yon Arco) und yon Hussar-Hohen- 
heimer Weizen mit  3 Variet~tten (Jenkin und 
2 St~mme yon Arco) wurden in der F 1 Zwerg- 
pflanzen erhalten. Die F~ zeigte starke Unregel- 
m~tl3igkeiten in der Aufspaltung, da dutch Frost- 
sch~den offenbar verh/~ltnism~Big mehr Zwerg- 
pflanzen als normale Pfianzen ausgefallen waren. 
Die in der F 3 erhaltenen Zahlenverh~ltnisse zeigen, 
dab die Ausbildung des Zwergwuchses yon drei 
Fakforenpaaren abh~ngt: D bewirkt Zwergwuchs 
und ist hypostatisch zu dem Faktor I ffir normalen 
Wuchs. Ein drifter Faktor E, der fiber I dominiert, 
hemmt im dominanten Zustand die Wirkung yon 
I, er kann aber nicht allein, sondern nur  zusammen 
mit dominantem D Zwergwuchs hervorrufen. Die 
genetische Konstifution yon Turkey-Florence und 
Hussar-Hohenheinler isf ii dd EE, die der anderen 
Sorten I I  DD ee. Bei einigen StXmmen wurden in 
der F~ viel zu wenig Zwerge in der Aufspaltung 
gefunden; Verf. n immt  an, dab es sich hier um 
Zwergpflanzen handelt, die in normalen St~mmen 
dutch chromosomale Unregelm~tBigkeiten aufge- 
treten sind. Schwanitz (Mfincheberg, Mark). 
Linkage in Pisum. (Koppelung bei Pisum.) Von 
0.  WINGE.  C. r. Tray. Labor. Caflsberg S6r. 
physiol. 21, 271 (1936). 

In  der vorliegenden Untersuchung wird fiber 
eine I5j~ihrige Arbeit mit  Pisunl berichtet, in der 
die Lokalisation yon 17 Genen vorgenommen 
werden sollte. Geprfift wurden die Koppelungs- 
verh~ltnisse der Gene A, Ar, B, R, I, P1, M, Fs, 
Z, Gp, Pc, P~, Re, D, Be, Fa, Le, deren synonyme 
Bezeichnungen tabellarisch wiedergegeben werden. 

Die Wirkungen der Gene wurden kurz zusammen- 
ge~aBt. Jedes  Gen wurde mit  allen anderen  Genen 
im Einzelversuch geprfift. Von den 136 m6gtichen 
Kombinationen wurden 12o in F=-Spaltungen 
bearbeitet; 7 konnten wegert Manifestierungs- 
schwierigkeiten nicht verwertet werden, 9 wurden 
nicht versucht. Das erhaltene Zahlenmaterial lieg 
sich am sichersten nach 2 Methoden R. A. FISHERs 
auswerten, deren Miftelwert verwendet wurde. 
MiL Sicherheit wurden 12 Koppelungen festgestellt, 
yon denen bisher nur  I bekannt  war. Alle 37 bis 
heute gefundenen loci lassen sich in 8 Koppe!ungs- 
gruppen einfiigen. Es besteht jedoch die MSglich- 
keit, dab eine dieser Gruppen in 2 aufgeteilt werden 
muB. Die Gene I (gelbe Kotyledonen) und wahr- 
scheinlich P1 (dunkles Hilum) sind mit  Genen ffir 
Samengewicht gekoppelt. Es wird auf die pleio- 
trope Wirkung einiger Gene hingewiesen, die aul3er 
dem Samengewicht auch morphologische Merkmale 
beeinflussen. Die Vererbung des Samengewichtes 
wurde in 5 Is festgestellt. Das Samen- 
gewicht wird einmal durch Gene bedingt, die die 
lineare Samengr613e beeinflussen, zum andern gibt 
es bei Pisum dominante Gene ffir niedriges und / f i r  
hohes Samengewicht. Selektionsversuche ergaben, 
dab der Genotyp der Mutterpflanze das Samen- 
gewicht unabhgngig vom Genotyp des Samens be- 
stimmt. Eine Ausnahme hiervon machen die Gene 
ffir stfirke- und zuckerreiche Kotyledonen. 

Slubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Die Genetik der Anthocyanf~irbung bei Erbsen. 
Von V. S. FEDOTOV. (Stat. f. Pflanzenzucht, Inst. 
f. Pflanzenbau, Detskoye Selo.) Trudy prikl. Bot. 
i pr. II  Genetics, Plane Breeding a. Cytology Nr 9, 
163 u. engl. Text 252 (1936) [Russisch]. 

Eine Zusammenstellung Ioj~hriger Forschungs- 
arbeit unter  Berficksichtigung der Ergebnisse an- 
derer Erbsengenetiker, die mit  Rficksichf auf die 
schwer zugSngliche Zeitschrift eingehender als 
sonst referiert sei. Die Genetik der Blfitenfarben 
hat ffir sehr verschiedene Objekte im Prinzip 8hn- 
liche Verh~ltnisse zutage gefSrdert: Auf einem 
oder einigen Grundfaktoren entfaltet sich die 
T8tigkeit verschiedener die Qualit~tt, Quantit~tt 
und IntensitXt der gefS~rbten Bezirke regulierender 
Gene. Bei Pisum nach dem Verf. wie folgt: A ist 
der Grundfaktor ftir alle Anthocyanf/irbungen, 
aa-Pflanzen k6nnen keinen Farbstoff bilden, wenn 
auch alle anderen Gene dominant  sind. Allein 
bewirkt aber auch AA keine F~rbung. B 1 hat  
ebenfalls noch den Charakfer eines Grundfaktors, 
in blbl-Pflanzen kommen folgende Gene fiberhaupt 
nicht zur Wirkung: Cv, Kp, P,, F, Fs, Ve, U, aber 
anch die Gene Dw--D, Am, Ar und B kommen kaum 
zur Wirkung. Nur auf die Faktoren Z, Op u n d M  
ist Bx ohne EinfluB, Um selbst wirksam werden 
zu k6nnen (rosa Bltiten), braucht B z mindestens 
die Faktorenkonstellation AAmb. Auch Am mfiBte 
man noch als einen Grundfaktor bezeichnen, denn 
in amam-Pflanzen bleiben fast alle anderen Gene 
kryptomer, allerdings k6nnen sich am Rande der 
Blfitenbl~tter unter  UmstXnden keine Anthocyan- 
streifen zeigen. Auf der Grundlage A und B, 
schafft Am allein keinen sichtbaren Effekt. In  
amam-Pflanzen sind die an den Blattachseln durch 
D---D TM entstehenden Ringzeichnungen schw~tcher 
als bei Anwesenheit yon Am. Z, Oh und M werden 
wieder nicht beeinflul3t. B beeinfluBt den Farbton 
des Anthocyans: B]3 und Bb geben mehr blaue, 
bb mehr rote T6ne. Mit Cr, Cv, Ar und B 1 beein- 
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flul3t t3 die Bliitenfarbe, mit  Pa die der H~lse, mit  
Dw~D die Blattachselzeichiiung und schlieBlich 
mit  Fs und F die Flockuiig der Sameiischale. Ar 
wirkt sehr ungleich, aber AfAr uiid Afar bewirkeii 
r6tliche, afar bl~uliche T6ne im Zusammenwirken 
mit  Cr, Cv, B und B I der Bltitenfarbe mit  Pa der 
Htilsenfarbe, mit  Dw--D der Blattachsetzeichiiung. 
Die Wirkung auf die Samenschale soll noch nicht 
aufgekl~rt sein. Cr ist ein typischer ,,Verteiler" 
des Farbstoffes: in CrCr und CrcT-Pflanzen ist der 
Farbstoff vorwiegend aiif die Fltigel der Blfite be- 
schr~tnkt, wf~hrend er ill crcr-Typeii mehr fiber die 
ganze Blfite verteilt ist. Daneben wirkt Cr aber 
auch als ,,Abschw~cher" der F~rbung. Cr ist eiii 
typischer ,,Verst~rker" der Farbinteiisit~t. Kp 
bewirkt homozygot eine starke, heterozygot framer 
noch eine deutliche F~rbung des Kiels der Bltite, 
w~hrend KpKp-Pflanzen stets Iarblose Kiele 
haben. D w > D > d  ist die bekannte multiple Serie 
der Achselzeichiiung der Erbsenbl~tter. Dw be- 
wirkt zwei Ringe, D eiiien Ling, dd sind ohiie 
Blattachselzeiehnung. Pz l~Bt Anthocyaii auf den 
Hfilsen entsLehen. Z ist wieder eine Art Grund- 
faktor f fir die F~rbung der Sameiischale, nur  ab- 
h~ngig yon A, aber allein ohne Wirkung. In  ZZ- 
Pflanzen bleiben die Faktoren: F~, F, Ve, U und Oh 
ohne ~V~rkung. 1)" l~13t auf der Samenschale zer- 
streute Flecken und Spritzer yon Anthocyan ent- 
stehen, er ist abh~ngig yon A, Bz und Z, die Farb- 
t6ne der Flecken werdeii v0n B reguliert, und Oh 
regelt die Intensit~t.  Fs ist rail F gekoppelt (Aus- 
tausch 8,1%) und l~gt auf der Samenschale 
Anthocyan mehr in Streifen entstehen. U bedingt 
eine schwarzrote F~rbung der Samenschale, ist 
mystalisch fiber Fs Fe, Vh, O1 und M, aber abh~ngig 
yon A, B 1 nnd Z. Ve ist im ph~notypischen Effekt 
~hnlich U, nur  nicht ganz so ausgesprocheii, 
OhOh-Pflanzen haben graugrfine Samenschalen, 
OhOh-Pflanzen r6tlichbraune. M schlieBlich bedingt 
in OhOb-Typen eine rostrote, i n  OhOIi eine rotbraune 
Marrdorierung der Samenschale. Als Grundlage 
braucht M den Faktor A, allerdings k6nnen in 
aa-Pflanzen dutch M gaiiz diffuse Marmorierungen 
hervorgerufen werden. In  einem Diagramm ver- 
sucht der Verf., diese komplizierten Verh~ltnisse 
der gegenseitigen Bedinguiig, die Hypostasie und 
Epistasie der Faktoreii eiiiigermal3en fibersichtlich 
zu machen. In  der individuelleii Entwicklung der 
Pflanze haben einigedieser Gent zwar ausgespro- 
chene Wirkiingsmaxima zu bestimmten Entwick- 
liingszeiten - -  jedenfalls ffir den Augenschein - - ,  
genaue anatomische lind mikrochemische Unter- 
suchung l~Bt die Wirkung abet zu fast allen Stadien 
der Entwieklung deutlich werden. Ein umfang- 
reiches Material fiber das Verhalten der Erbfak- 
toren in Artkreuzungeii (Pisum sativum und P. 
elatius verhalten sich wit  ,,Rassenbastarde" bei 
Kreuzungen mit  5 ~ abyssinicum, P. humile und 
P. fuloum k6nnen schon Fertilit~tsst6rungen bei 
deii Bastardeii auftreten, und alles deutet auf 
gr613ere Entfernung der Verwandtschaft in der 
angeffihrten Reihenfolge h in )wi rd  vorgelegt. Vor 
allem wird aber deutlich, dab sich .die Wildspezies 
durchaus nicht IIur in dominanten, sondern auch 
in recessiven Faktoren yon den Kultursippeii 
unterseheiden. Die Faktoren Kr, P~, Dw, D, Fs, 
Ve und U werden n u r in Kulturformeii beobachtet, 
das siiid 35 % aller vom Verf. behandelteii Faktoren. 
- -  Die Uritersuchiing VOlt sehr verschiedenen geo- 
graphischeii Herktinften zeigt dem Verf., dab ,,ver- 

schiedene recessive Faktoren in verschiedene L~n- 
der vertei l t  sind, abet wenn sie doch im gleichen 
Lande vorkommeii, werden sie gew6hnlich bei ver- 
schiedenen Formen beobachtet". Die sehr seltenert 
und in Wildformen feblenden obengenannten Gene 
sind sehr stark zerstreut. Es konnte keine Pflanze 
gefunden werden, in der 2 oder mehr yon ihnen 
vereinigt waren. Verf. glaubt daraus schliegen zu 
mfissen, dab man die Anh~ufung bestimmter Fak- 
toreii in gewissen Rassen anderer Pflaiizen nicht 
durch schrittweises Mutieren erkl~ren dfirfe, son- 
dern brauche als Zwischenprozeg stets die Bastar- 
dierung mit  Umbrachivatioii. Bei Erbseii sotleii 
wenig spoiitane Kreuzungen vorkommen, und 
daher sind auch ,,neiie Gent"  in der Natur  oder 
sehr ferneii Kulturrassen selten in eiiier Pflanze 
vereinigt. G. Melchers (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Die Wirkung der R6ntgenstrahlen auf die Samen 
und Keimlinge der Erbsen. Von A. J. ATABE- 
KOWA. (Inst. [. Bodertkunde u. Agrotechn., 
Moskau.) Biol. ~. 5, 99 u, dtseh. Zusammen- 
fassung 115 (1936) ERussisehJ. 

Untersucht wurde der EiiifluI3 der R6ntgen- 
strahlen auf das Wachstum, die Eiitwicklung lind 
Sanlenerzeugung bei geringer StrahleniiitensittLt. 
Versuehsmaterial warert Erbsen, die eine hohe 
R6iitgeiiempfindlichkeit, gfinstige cytotogische 
Verhgltnisse und eine groBe landwirtschaftliche 
Bedeutung haben. Reife Samen wurden trocken 
und vorgequollen bestrahlt. Die Bedinguiigen der 
Bestrahlung waren: 12o kV, 4 mA, 4 mm A1-Filter. 
Es zeigte sich, dab die R6ntgenstrahlen in starken 
Dosen hemmeii, in geringen Dosen dagegeii wachs- 
tumsf6rdernd wirken, Starke Dosen bewirken 
Chromatinzerfall, pathologische Kernteilungeii, 
asymmetrische Mitosen, asymmetrische Zwei- und 
Mehrkernigkeit, Bildung yon Chromosomenringen, 
Aberationen, Fragmeiitationen, Translokationen 
u. a .m.  Bei starken Dosen steigen die Aiiomalieii 
proportioiial zur Dosis. Mit einer Zunahme der 
Dosis sinkt die Keimfghigkeit. Dosen voii 18 bis 
240oo r lassen die Keimfghigkeit sehr schiiell ab- 
sinken, eine Dosis yon 36o0o r t6tet  die Samen, 
Dosen yon 8ooo r vermindern die Ernte bedeutend, 
mit 12--24ooo r bestrahlte Erbsen keimten im 
Feldversuch IIicht mehr. Geringe Dosen bewirken 
beschleunigte Zellteilung, symmetrische Zweiker- 
nigkeit und Polyploidie. Die Reizdosis hgngt voii 
der R6ntgenempfindlichkeit der Pflanzeii ab, sit 
i_st dieser Empfindlichkeit umgekehrt proportional. 
Ffir Erbsenkeimlinge liegt die Reizdosis bei 25 o r, 
ftir Sameii bei Dosen his zu iooo r. Dosen yon 
25o r beschleuiiigten das Keimen im Feldversuch 
um 2 - -  3 Tage und hoben die Keimf~higkeit his 
zu 24, 5 %. Die letztgenaiinte Dosis erh6hte die 
Ernte im Feldversuch um ~2%. Stubbe. ~176 

The genetics of cotton. XVI .  Some observations on 
the inheritance of form and size in asiatic cottons. 
(Genetik der Baumwolle. XVI. t~inige Beobach- 
tungen fiber die Vererbung der Form und Gr613e 
yon asiatischen Baumwollen.) Voii J. B. HUT- 
CHINSON. (Inst. of Plant Industry, Indore, 
Central India.) J. Genet. 32, 399 (1936). 

Die Eignung der Baumwolle ftir die Nutzuiig in 
der Kultur  h~tngt zu einem grol3eii Tell  yon der 
Blattform und dem Habitus der Pflanze ab. Von 
dell asiatiseheii A r t e n d e r  Baumwolle tr~tgt nur  
Gossypium arboreum die Gene ffir geschlitzte und 
schmale BlOtter. In  Bengal und Assam nehmen 
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die Typen mit  geschlitzten B1Attern einen groBen 
Prozentsatz der Gesamtkulturen ein. Gelegentlich 
treten sie auch in Punjab  und in den Zentral- 
provinzen Indiens auf. Im Bezirk Bombay ist 
ebenfalls ein geschlitztblXttriger Bastardtyp ver- 
breitet. Die schmalbl~,ttrigen Typen kommen in 
Assam und Bengal in best immten Verh~ltnissen 
mit  geschlitzten Formen vor, auBerdem in Typen 
aus Burma (Chin und Pakokku-Htigel). In anderen 
Teilen Burmas sind diese schmalbl~ttrigen Typen 
sehr selten. Nach chinesischen Proben ist der 
schmalbl~ttrige Typus in China wenig hXufig. Die 
Verteilung der breit- und schmalbl~ttterigen Formen 
innerhalb der Art G. ~boreura in Indien ist auf 
~tul3ere Verh~tltnisse zuriickzuffihren. Daftir spre- 
chert Versuche des Verf. in Zentralindien. Im 
gleichen Ausgangsmaterial stieg der Anteil der 
schmalbl~ttrigen Pflanzen yon 36 % in Malwa auf 
63 % in Nimar. Zwischen der Blattform und der 
Farbe der Blumenkrone bestehen gewisse Bezie- 
hungen. Eine Koppelung zwischen beiden konnte 
jedoch nicht nachgewiesen werden. Die groBe 
Mehrzahl der Arten der Gattung und besonders alte 
primitiven Formen sind breitbl~tttrig. Daher ist 
anzunehmen, dab die BreitblXttrigkeit eine pri- 
mitive Eigenschaft ist. Bet G. ctrboreum sind zwei 
allelomorphe Gene ftir die fortschreitende Ver- 
schm~tlerung der Blattlappen verantwort!ich. Je- 
wells eines der beiden Gene ist gegenfiber dem 
Primitiv-Gen bet der Auslese im Vorteil. Zwischen 
G. arbomum nnd G. herbaceum bestehen in der 
Blattform betrgchtliche Unterschiede. Die Lappen 
der breitblS~ttrigen Typen yon G. arboreum sind 
breitdreieckig, die yon G. herbaceum abgerundet. 
Dieser Unterschied in der Blattform ist durch 
mehrere Gene bedingt. ~lber die Vererbung der 
Wuchsform der BaumwolIpflanzen hat Verf. die 
ersten Versuche eingeleitet. Alle Baumwollen 
bilden zwei Typen yon Zweigen, die monopodialen 
Haupt-  und Hauptseitenachsen, die keine Bltiten 
tragen und die sympodiMen Fruchtzweige, die an 
jedem Knoten mit  Blfiten besetzt stud. Die LXnge 
der Vegetationsperiode einer Baumwollpflanze 
hS, ngt in erster Linie yon der Zahl der Knoten ab, 
die am Haupts tamm vor der Entwicklung der 
seitlichen Sympodien gebildet werden. Daher gibt 
die Zahl des Knotens, an dem das erste Sympodium 
gebildet wird, einen leicht zu bestimmenden Grad- 
messer ffir die Bewertung des Pflanzenhabitus. 
Wilde und halbwilde Baumwotlpflanzen haben eine 
hohe Knotenzahl, blfihen sp~tt und sind oft aus- 
dauernd. Die Vererbung der Knotenzahl wurde an 
verschiedenen Kreuzungen untersucht,  konnte 
jedoch noch nicht  eindeutig festgelegt werden. Es 
ist anzunehmen, dal3 die Knotenzahl durch eine 
Anzahl voneinander abweichender Gegens~ttze 
bedingt wird. Ufer (Berlin). 
Pflanzengeschw(ilsle und Erhalten von Mutationen 
nach Jargensen. Von N. V. FAVORSKY. (Inst. 

f .  Pflanzenbau a. d. Si2dk4~ste d. Krim, Jalta.) Trudy 
prikl. Bot. i pr. I I  Genetics, Plant  Breeding a. 
Cytology Nr 9, 71 u. dtsch. Zusammenfassung 98 
(1936) [Russisch]. 

Zu Dekapitations- und Regenerationsversuchen 
wurden Arten der Gattungen Datura, Nicotiana, 
Solanum, Physalis, Capsicum, Nieandra, Saracha 
und Lycium herangezogen. Bet alien, mit  Ausnah- 
me ~eon Nicandrct physatoides, konnte Callus- bzw. 
Sprol3neubildung erzielt werden. Es soll gleich- 
giiltig sein, ob die Regenerate aus dem Callus oder 

aus Blattachseln hervorgehen. AuBer normalen Re- 
generaten werden vielfach abnorme, pathologische 
gebildet. Uber solche Sonderbildungen wird ein- 
gehender berichtet. Bet Solanum lycopersicum 
(2 n ~ 24) konnten Regenerate mit  den Chromo- 
somenzahlen 2 n = 24 , 25, 38, 4 ~ , 46 , 47, 48 und 
5 ~ festgestellt werden. Bet Physctlis peruvictnct 
(2n = 24) entstanden 2 tetraploide Regenerate 
(2n = 48). Bet Dat~ra stramonium hatte eitt Ad- 
ventivspro/3 eine herabgesetzte (Normal 2n = 24), 
nicht genau feststellbare Chromosomenzahl mit  
stark gest6rter RT der PMZ. I n  seiner Selbstungs- 
nachkommenschaft hatte i Pflanze 2n = 23 und 
je eine 2n = 16 bzw. 25 Chromosomen. Bet einem 
weiteren Regenerat waren beide RT deg PMZ trotz 
normaler Chromosomenzahl stark gest6rt; v611ige 
Sterilit~tt. Propach (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Der Einflug hoher Temperatur auf das Mutieren der 
ruhenden Embryonen yon Crepis tectorum L. bet 
konstanter Feuchtigkeit. Von L. KIRNOSSOWA. 
(Abt. f.  Cytogenetik, Timirjczseff-Inst. f. Biol., 
Moskctu. ) Planta  (Berl,) 25, 491 (1936). 

Temperaturerh6hung bet konstanter, etwas fiber- 
normaler Feuchtigkeit bewirkt in den Samen yon 
Crepis tectorum die gleichen VerS~nderungen im 
Chromosomenapparat, wie langes Anfbewahren 
unter  normalen Bedingungen. Bet der Einwirkung 
hoher Temperatur treten diese VerXnderungen 
jedoch viel rascher ein. Ein Aufenthalt der Samen 
y o n  8 - - i o  Tagen ill hoher Temperatur ffihrt zu 
einem Anstieg der Chromosomenmutationsrate 
(Inversionen und Translokationen), wie er unter  
normalen Bedingungen erst nach einigen Jahren 
erreicht wird. Der EinfluB der Temperatur auf 
den Mutationsvorgang beruht wahrscheinlich auf 
Ver~nderungen der physiologischen VorgS~nge in 
den Samenzellen. Die Zahl der dutch die Einwir- 
kung der Temperatur erhaltenen Anomalien steigt 
zunXchst bis zu 45 % an, fXllt dann jedoch mit  welter 
steigender Temperatur wieder ab. Diese Abnahme 
beruht wahrscheinlich auf der gr6geren Sterblich-- 
keit der Pflanzen mit  schweren St6rungen der 
Zellfunktionen. Den Ergebnissen wird groBe Be- 
deutung fttr die Praxis der Samenaufbewahrung 
in der Landwirtschaft zugemessen. Stubbe. ~ ~ 

Chromosome coiling in relation to meiosis and 
crossing over. (Chromosomenwindungen in Bezie- 
hung zu Meiosis und Crossing-over.) Von K. SAX. 
(Arnold Arboretum, Harvard Univ., Cambridge.) 
Genetics 21, 324 (1936). 

Zun~chst ist hervorzuheben, dab der Verf., der 
bisher als Hauptgegner der JANSSENschen Chias- 
matypie-Hypothese gelten konnte und i93 o eine 
eigene Hypothese fiber die Beziehung zwischen 
Crossing-over und Chiasmen aufstellte, yon seiner 
Hypothese abgewichen ist und die 1Jberlegenheit 
der JANSSENschen Hypothese anerkennt. Zur 
ErklXrung des Mechanismus des Crossing-overs, 
w i e e s  nach JANSSENs Chiasmatypietheorie ge- 
fordert wird, sind 3 verschiedene Hypothesen vor- 
geschlagen worden: I. WILSON und MORGAN 
(1920) nahmen ein Umwinden der beiden Homo- 
logen in einer Richtung an; ein Crossing-over ent- 
steht durch Bruch und Wiedervereinigung yon 2 
der 4 Chromatiden. 2. BELLING (I933) gtaubte, dab 
die ungespaltenen Chromosomen sich paaren, im 
fr/ihen Pachytgn sich an einzelnen StelIen tiber- 
schneiden, dab nach der Spaltung der Chromo- 
meren neue Verbindungsf~den zwischen diesen 
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gebildet werden, und zwar an Stellen der ~)ber- 
schneidung zwischen Chromomeren der homologell 
Chromosomen. 3-DARLINGTON endlich meint, daft 
ein gegenseitiges Unlwinden (,,relational coilillg") 
der Chromatiden ein gegenseitiges Umwindei1 der 
Chromosomen in entgegengesetzter Richtung ver- 
ursacht ulld dab der dadurch hervorgerufene 
Torsionszug Chromatidenbrtiche nnd Wiederverei- 
nigungen in neuen Verbindungen'verursacht .  SAx 
versucht nun, die Richtung der W i n d u n g e n  der 
Chromatiden und Chromosomen zu bestimmen, 
um die Voraussetzungen ftir diese DARLINGTON- 
sche Hypothese zu prfifen. Die Prophase der l~Iitose 
w u r d e  bei Trillium grandiflorum und Vicia faba 
untersucht.  Die Richtung des gegenseitigen Um- 
windens der Chromatiden ist  in entsprechenden 
Armen yon homologen Chromosomen, wie auch in 
den  beiden Armen eines Chromosoms zuf~tlig. In  
.den einzelnen Chromosomenarmen wird die Rich- 
tung des gegenseitigen Umwindens nut  selten 
umgekehrt.  Die beidell Arme eines Chromosoms 
scheinen hinsichtlich der Riehtung tier gegen- 
seitigen Umwindullg v611ig nnabh~ingig zu sein. 
Verf. meint, dab das gegenseitige Umwinden durch 
die kleinen Windungen (,,minor coils") in den 
somatischen Chromosomell bedingt ist  und dab 
somit  durch ein Studium des gegenseitigen Um- 
windens eine illdirekte Analyse der kleinen Will- 
dungen m6glich ist. In  der Meiosis werden, wenig- 
stens bei manchen Pflanzen, die kleinen Win- 
dungen yon gr613eren Spiralen (i,major spirals") 
fiberlagert, deren Richtnng direkt  beobachtet  
werden kann. Auch die Richtung dieser gr613eren 
Spiralen ist  ffir homologe Chromosomen ungef~ihr 
zuf~llig. 13el Vicia faba konnte auch festgestellt 
werden, dab die Richtung dieser gr6/3eren Spiralen 
zn beiden Seitell ~ eines Chiasmas zuf~t!lig ist. Ge- 
legentlieh kommen an beliebigen Stellen Umkeh- 
rungen vor. Die Richtung der gr6geren Spiralen 
hfingt nicht notwendig yon  der Richtung  der kleinen 
\Vindungen (erschlossen aus dem gegenseitigen 
Umwinden) ab. Die oben angedeutete DARLING- 
TON sche Hypothese der Verursachnng des Crossing- 
over  steht  mit  diesen Beobachtungen fiber das 
Umwinden nicht in Eillklang. Schliel31ich wird 
noch die l~bereinstimmung der 3 Hypothesen des 
'Crossillg-over mit  den yon HEARNE und H U S H I N S  
bei Melanoplus cytologisch beobachteten Chroma- 
t idenkonfigurationen gepriift. Die WILSON und 
~V;oRGANsche Torsionshyp0these ist  mi t  diesen 
iBeobachtungen am besten in Einklang zu brin- 
gell. E. Knapp (Mtincheberg, Mark). ~ ~ 
Hybridization of Triticum and Agropyron. I I .  Cy- 
tology of the male parents and F z generation. 
(Kreuzung yon Trit icum und Agropyrum. II .  Die 
Cytologie der m~,nnlichen FAtern und der F1- 
Generation.) Von F. H. PETO. (Div, of Biol, a. 
Agricult., Nat. Research Laborat., Ottawa.) Canad, 
J. Res. 14, Sect. C, 203 (1936). 

Die Ver6ffentlichung beinhaltet  die cytologische 
Untersuchung des yon ARMSTRONG morphologisch 
beschriebenen Materials. Von den Polleneltern ha t  
Agropyrum glaucum (2o0 ~ 42) ein e prakt isch nor- 
male Reifeteilung mit  21 Bivalenten, w~hrend das 
2n = 7ochromosomige A. elongatum durch sehr 
s ta rke  Multivalentenbildung mit  gelegentlich bis 
zu oktovalenten Verb~inden anff~illt. Die 131starde 
te t raploider  Weizen mit  A. glaucum weisen meist 
5 - -6  Bivalente auf; unter der Voraussetzung, dab 
deren Par tner  jeweils dem gleichen Genom zuge- 

h6ren, wird partielle Homologie des Triticum- 
Genoms A oder 13 mi t  einem Genom yon A. glau- 
cure erschlossen. Diesem SchluB widersprechen 
auch die Bastarde des h e x @ o i d e n  Weizens mit  
A. gtau~um nicht, da sie eine ~hnliche Zahl 13iva- 
1enter zeigem Anszunehmen ist  hierbei die F1 mi t  
dem Vnlgare-Weizen Can 1835 (der selbst aus einer 
Durum-Marquis-Kreuzung hervorgegangen ist), 
da bier eine erheblich geringere Zahl yon 13iva- 
lenten anftrat ;  die Erkl~irullg ,dieses Umstalldes 
wirdinm6glicherWeise durch die Abkunft  Can 1835 
hervorgerufenen genetischen Ursachen gesueht. 
In  den A. elongatum-13astarden t r i t t ,  nach dem 
erw~ihnten Verhalten dieser Form nicht iiber- 
raschend, st~rkere Ausbildung mehrwertiger, be- 
sonders t r ivalenter  Konfigurationen auf. Verf. 
versucht mit  aller Vorsicht a~us den BeobachtJangen 
Schlfisse auf die Genom-Konsti tut ion des A. eton- 
gatum zu ziehen und schl~gt zwei versc hiedene 
L6sungen als dell bisherigen 13eobachtungen ent- 
sprechend vor, zwischen denen die Untersuchung 
des Bastards A I glaucum • elongatum zukfinftig 
entscheiden mul3. 13el der geringen Zahl der iiber- 
haupt  cytologisch studierten Tri t icum • Agropy- 
rum-Kombinat ionen und angesichts der s tark  ab- 
weichenden Ergebnisse einiger russischer Beob- 
a@ter,  die Verf. anzweitelt und kritisiert,  kgnnen 
solche Folgerungen naturgemSB llur zu mehr oder 
minder problematischen Arbeitshypothesen Iiihren. 
Die bisherigen Befunde seheinen jedoch die russi- 
sche Annahme nicht zu stfitzen, dab die 13ezie- 
hungen zwischen Tri t icum und Agropyrum enger 
wXren, als zwischen Trikicum und Aegitops. 

v. Berg (Miincheberg, Mark). ~ ~ 

Intergeneric hybrids of Triticum and secale with 
Haynaldia villosa. (Gattungsbastarde von T r i t i c u m  
nnd Secale m i t  Haynald ia  villosa.) Von W. J. 
SANDO. (Div. of Cereal Crops a. Dis., Bureau of 
Plant Industry, U. S. Dep. of dgricult., Washing- 
ton.) J. agricult. /~es. 51, 759 (1935). . 

Haynaldia villosa wurde mi t  T. aegilopoiaes, T. 
timopheevi, T. dicoccoides, T. dicoccum, T. dul, um, 
T. polonicum, T. turgidum nnd Secale fragile mit  
Erfolg gekreuzt, w~ihrend die Verbindungen mit  
T. Spelta, T. wlgare, T. compactum und Secale 
cereale ancestrale nicht gelangen. Ein einziges 
Bastardkorn T, vulgare • Haynaldia ergab eine 
schwache Keimpflanze, die nach dem 3- Bla t t  ab- 
starb. Bei allen Kreuzungen wurde Hayl la ld ia  nur 
als Vater  verwendet.  Die El terar ten und die acht 
F~-Bastarde Wurden in 5"z Merkmalen untersucht  
und genau beschrieben. Im Gesamthabitus  gleichen 
die F~-Bastarde den Eltern, doch zeigte ein genanes 
Studium, dafl die meisten 5/ferkmale intermedi~r 
waren. Einige Merkmale sind in F~ v611ig dominant,  
andere pr~valieren fiber d ie  des anderen Elters. 
AuBer dem Bastard turgidum x Haymddia blieben 
alle fibrigen v611ig steril. Der Bastard turgidum • 
Haynaldia besal3 einen durchschnitt l ichen Korn- 
ansatz yon 3,8 %. In der F 2 dieser Kreuznng betrug 
der Ansatz 29,7, in der F a 58,5 %. In F 2 und den 
Iolgenden Generationen t r a t  keine Spaltung ein. 
Der F1-Typus bleibt in allen morphologischen 
Merkmalen konstant .  Oehler (Mfillcheberg). 

Zytologisehe Studien iiber den F'~-Bastard Triticum 
turgidum • Secale cereale. Von A. L ILJEFORS.  
Hereditas (Lund) 21, 240 (I936). 

Die beiden 131starde Triticum turgidum dinurum 
• Sangaste-Roggen Und T. turgidum lusitanicum 
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• Midsommar-Roggen wurden cytologisch unter- 
sucht. Beim i. Bastard konnten o- -6  Bivalente 
beobachtet werden. Die durchschnittliche Biva- 
lentzahl je Zelle betr~igt 1,6. Hier und da linden 
sich auch Tri- und Tetravalente, die h6chste beob- 
achtete Bindung betr~igt ein Trivalentes und 5 Bi- 
valente. Die Bivalenten sind in der Regel stab- 
f6rmig, nur  selten ringf6rmig. Es wird aus cytolo- 
gischen nnd genetischen Befunden angenommen, 
dab alle Bivalenten autosyndetisch sind. Die Zahl 
der Bivalenten bet den triploiden Weizen-Roggen- 
bastarden ist ebenso grog wie bet den Tetraploiden, 
das D-Genom yon T. vulgare kann demnach nicht 
das l~oggen-Genom sein. Beim 2. Bastard sind 
alle Chromosomen stark kontrahiert,  sie sind in der 
Metaphase beinahe kugelf6rmig. Im Gegensatz 
zum I. Bastard kommt meist v611ige Asyndese vor. 
Die durchschnittliche Geminizahl je Zelle betr~igt 
nur  o,2. Bet einem Tell der PMZ. t rennen sich die 
Chromosomen in der Anaphase nicht. Meist wird 
abet doch eine Zellwand gebildet, nur  in wenigen 
F~l!en entstehen Restitutionskerne. Das Aus- 
bleiben der Paarung und die Kontrakt ion der 
Chromosomen wird durch eine genetische oder 
durch Augenfaktoren bedingte starke Spiralbildung 
der Chromosomen erkl~irt, die den crossing-over- 
Mechanismus st6ren. Oehler (Mfincheberg). 

(~ytogenetische Untersuchung der Artbastarde Secale 
vulgare • Secale montanum. Von S. CH. DUKA.  
Trudy prikl, got .  i pr. I P lant  Indus t ry  Nr 14, 
233 (1935) [Russisch~. 

In  der vorliegenden Arbeit wird eine Kreuzung 
yon Petkuser Roggen (Secale vulgare = cereale) mit 
Sec. montanum besehrieben, die mit  dem Ziele einer 
zfichterischen Auswertung der Vorzfige des letz- 
teren (Anspruehslosigkeit, K~lteresistenz, Mehr- 
j~ihrigkeit) und einer Erforschung des Erbganges 
seiner Merkmale unternommen wurde. Der Ansatz 
betrug gegen 1%. Die F t i s t  einj~ihrig und inter- 
medi~ir; die Reifeteilung ist gest6rt - -  soweit aus 
der Arbeit ersichtlich, kommen o- -6  Bivalente (bet 
einer Haploidzahl yon 7 bet beiden Eltern) vor - -  
und die Fertilitiit  stark geschw~icht; immerhin 
konnte aus Selbstung ein Samenertrag yon 3 % 
erzielt werden, aus dem eine F 2 yon 26 Exemplaren 
herangezogen wurde. Diese boten eine vollst~indige 
Aufspaltung in allen Eigenschaften.; 2 Pflanzen 
erwiesen sich als perennierend. U ber Ansatz- 
verh~ltnisse und Cytologie der Fz-Nachkommen 
werden keine Mitteilungen gemacht. Lang. 

Studien iiber die erste Reifungsteiiung bet einem 
tetraploiden Triticumbastard (T. persicum Vav. var. 
rubiginosum Zhuk. • T. aegilopoides Bal. vat. 
boeoticum Perc.) Von S. H O S O N O .  (Laborat. f. 
Genet., Biol. Inst., Kais. Univ. Kyoto.) Jap. J. 
Getter. 1 I, 18 u. dtsch. Zusammenfassung 29 (1935) 
[Japanisch]. 

Die Reduktionsteilung des tetraploiden Bastards 
T. persicum rubiginosum • T. aegilopoides boeo- 
ticum wurde statistisch n~iher untersucht. Es 
wurde vor allem die Art nnd H~ufigkeit der Chro- 
mosomenbindungen (Tetra-, Tri-, Bi- und Uni- 
va!ente ) und der Chiasmata pro PMZ. festgestellt. 
In der I. Metaphase wurden interstitielle Chiasmata 
nur selten gefunden. IBis zu diesem Stadium sind 
die meisten Chiasmata terminalisiert. In  den 
frfihen Stadien der Reduktionsteilung wie Diplo- 
nema, Diakinese und frfiherer Metaphase konnte 
oft akrosyndetische Bindung beobachtet werden. 

In  der mittleren Metaphase ist aber die Anzahl der 
beobachteten Bindungen deutlich geringer, so dab 
wahrscheinlich ein Tell der in der Prophase locker 
gebundenen Chromosomen nachtr~iglich getrennt: 
wird. Oehler (Mfincheberg, Mark). 
Aegilotricum ovata-turgidum a fertile species hybrid. 
(Aegilotricum ovata-turgidum, ein fertiler Art-  
bastard.) Von J, PERCIVAL. (Dep. o f  Agricult. 
Botany, Univ., Reading.) Ann. of got. 50, 427 (1936), 

Verf. erhielt aus einem F1-Bastard A egilops ovata 
X Triticum turgidum iodurum (Poulard d'Australie) 
1926 aus Nachschossern Ansatz, aus dem eine 
sterile und eine ~ertile /~-Pflanze gezogen wurde. 
In  deren v~eiter gezogenen Nachkommenschaft er- 
gab sich in F~ das Vorhandensein zweier verschie- 
dener Typen, deren einer, lockerer~hrig und dunkel 
bis schwarzspelzig in F6 konstant  und gut fertil 
war, indes der andere, dichter ~ihrig und mit  hell- 
farbigen Spelzen gr6Bere VariabilitXt und betr~cht- 
liche Sterilit~it zeigte. Nach cytologischer un t e r -  
suchung sollen in beiden Typen stets 56 Chromo- 
somen vorhanden sein. Die Aufspaltung in die 
beiden Typen und die damit  verbundenen Fertili- 
t~tsunterschiede werden durch Unregelm~il3ig- 
keiten der meiotischen Konjugation zu erkl~iren 
versucht, die dadurch, dab nicht immer die rol l  
homologen Partner  einer ursprfinglichen Spezies, 
sondern gelegentlich auch nut  unvollkommen ho- 
mologe Chromosomen aus den Genomen beider 
Elternarten miLeinander Gemini zu bilden ver- 
m6gen, zu einer Verschiebung des Verh~ltnisses 
yon Weizen- und Aegilops-Chromosomen fiihren 
k6nnen, v. Berg (M/inct~eberg). 

Occurrence of a haploid in Triticum turgidum. 
(Auftreten ether haploiden Pflanze bet Tri t icum 
turgidum,) Von G. NAKAJIMA. Jap. J. Genet, 
11, 246 (I935). 

Haploide Individuen sind schon bet T. mono- 
coecum, vulgare und compactum beschrieben worden. 
Verf. berichtet fiber eine neue haploide Pflanze yon 
T. turgidum. Aus der Bestiiubung yon T. turgidum 
mit Secale gingen I82 K6rner hervor, yon denen 
nur  2 keimten. Eines davon gab einen turgidum- 
Secale-Bastard, das andere eine haploide Pflanze. 
Diese besaB 2 BlOtter, einen io cm langen Halm 
und eine an turgidum erinnernde Ahre mit  sechs 
Xhrchen. Die somatische Chromosomenzahl, die 
an Wurzelspitzen untersucht wurde, betr~igt 14. 
Die Reduktionsteilung konnte nicht untersucht  
werden, da die Fixierungen nicht rechtzeitig erfolgt 
waren. Die haploide Pflanze ist dutch parthogene- 
tische Entwicklung ether Eizelle entstanden, die 
durch die Bestgubnng mit Roggen zum Wachstum 
angereizt wurde. Oehler (Mfincheberg, Mark). 
Ver~inderung yon Wuchs, Fertilitiit und Chromo- 
somenzahl in den Folgegenerationen der 40chromo- 
somigen Zwerge bet Weizen. Von I-I. I ~ I I - IARA u. 
SH. WAKAKUWA. (Laborat. f.  Genet., Biol. 
Inst., Kais. Univ. Kyoto.) Jap. J. Genet. 11, io2 
u. dtsch. Zusammenfassung lO 7 (1935) [Japanisch]. 

In  der Nachkommenschaft der Verbindung 
T. polonicum • T. Spelta sind seit I922 vier ver- 
schiedene 4ochromosomige Zwerge aufgetreten, 
denen je ein anderes Chromosomenpaar des D- 
Genoms fehlt. W~thrend anfangs alle diese Zwerge 
steril blieben, t raten bet drei der Linien in sp~iteren 
Generationen einige vollfertile normalwtichsige 
Pflanzen auf. Diese wurden in der Folge immer 
hS~ufiger, so dab die jfingsten Generationen fast 
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:ausschliel31ich aus normalwfichsigen Pflanzen be- 
standen, Alle normalen fertilen Pflanzen besaBen 
42 Chromosomen. Rtickkreuzungsbastarde dieser 
.umgewandelten Zwerge mit  T. Spelta bilden 2o Bi- 
valente und 2 Univa len te .  Das neue Chromosom 
der Zwerge kann also nicht das fehlende Eiement 
des D-Genoms sein, da sonst 21 Bivalente gebildet 
werden mfiBten, Die neuen Chromosomen geh6ren 
wahrscheinlich zum A- oder B-Genom und sind 
die dem D-Genom fehlenden entsprechenden Chro- 
mosomen. Die neuen Chromosomen treten ab und 
zu mit  einem der Chromosomenpaare zn einem 
dreigliedrigen Verband zusammen. Da bet Bastar- 
den zwischen T, Spelta und 4ochromosomigen 
Zwergen hie Triparti te auftreten, kann geschlossen 
werden, dab an den Dreierverb~nden stets die 
neuen Chromosomen beteiligt sind. Oehler, 
Weitere Untersuchungen iiber die pentaploiden 
Triticum-Bastarde. V. Beziehungen zwischen Chro- 
mosomenzahlen und Sterilit~it sowie einigen mor- 
phologischen Eigenschaften in der F2-Generation 
des Bastardes T. poionicum • T. spelta. Von S. 
MATSUNiURA. (Laborat. f.  Genet., Kais. Univ. 
Kyoto.) Jap. J. of Bot. $, 65 (1936). 

Die These, dab in der Nachkommenschaft der 
pentaploiden Weizen-Artbastarde im Bereich der 
intermedi~ren Chromosomenzahlen ein starker 
Ausfall zugunsten der elterlichen angen~herten 
Zahlen eintritt,  wird an einem sehr umfangreichen 
Fe-Material yon 675 Pflanzen aus Triticum polo- 
nicum • Spelta geprfift, um yon den Fehlern zu 
kleinen Beobachtungsmaterials nnabh~ngig zu 
sein. Die tats~chlich gefundene Verteilung n~hert 
sich der Zufallsverteilung betrXchtlieh; die Kurve 
zeigt gegenfiber der theoretisehen jedoch eine 
deutliche Schiefe, da die h6heren Chromosomen- 
zahlen 36--42 hS~ufiger auftreten aIs die niedrigeren 
29--34, woffir zygotische Letalit~tt als Erkl~trung 
herangez0gen wird, Eine merkliche Flachheit der 
Kurve wird einer gewissen Zertationswirkung und 
einer m6glicherweise yon der zuf~lligen abwei- 
chenden Verteilung der Univalenten bet den Reife- 
teilungen zugeschrieben. Beztiglich des Zusammen- 
hangs yon Chromosomenzahl und Fertilit~t ergaben 
sich ~olgende Leits~tze: Die Fruchtbarkeit  der 
Iertilen Kombinationen w~chst in der Vermeh- 
rungsgruppe (Kihara) mit  steigender Chromo- 
somenzahl, im Gegensatz zur Verminderungs- 
gruppe; jene der sterilen Kombinationen nimmt 
mit  der Zahl der Bivalenten ab; bet gleicher Chro- 
mosomenzahl steigt sie mit  der Zahl der Univa- 
lenten. Betreffs der Faktoren fiir Begrannung 
und Behaarung der Halmknoten l~tl3t sieh schliegen, 
dab diese in den Genomen A oder B liegen; sie 
zeigen eine Koppelung yon 2..8,5%. Hingegen 
mfissen die Gene ffir lockere Ahre und hohlen 
Halm im Genom B lokalisiert sein. v. Berg ~176 
Synapsis and sterility in a $olanum hybrid. (Synapsis 
und SterilitSot be/ einem Solarium-Bastard.) Von 
W. ELLISON. (Welsh _Plant Breeding Star., 
Aberystwyth.) J. Genet. 32, 473 (1936). 

Die Chromosomenzahl yon Solanum nigrum 
wurde zu n = 36, von Solanum nltidibaccatum zu 
n = 12 ermittelt, in der Metaptmse der ersten Reife- 
Ceilung konnte bei Solarium nigrum secondary asso- 
ciation verschiedenen AusmaBes (Anordnung der 
Bivalenten in Gruppen bis zu 6 unter Bevorzugung 
der Dreier- und Sechsergruppe) festgestellt werden, 
was ffir Polyploidie der Art  spricht. Der Bastard 
S. nigrum • nitidibaccatum hat die Chromosomen- 

zahl 2 n = 48 ; die Chromosomen ordnen sich in der 
Mei0se in fiber 5o % der untersuchten FMle zu 
24 Bivalenten an, wobei die Frage unentschieden 
bleibt, ob 12 nigrum- mit 12 nitidibaccatum-Chro- 
mosomen und die restlichen 24 nigrum-Chromo- 
somen unter sich konjugieren, oder ob die nigrum- 
und nitidibaccatum-Chromosomen je unter sich 
konjugieren. Die Reduktionsteilung des Bastardes 
verl~uit ziemlich regelmSA3ig, es werden normal 
geformte Pollenk6rner ausgebildet und die An- 
theren springen bet der Retie auf; trotzdem ist 
jedoeh der Bastard selbststeril. Filzer. ~ o 
Karyologisehe Analyse yon Beta vulgaris L. Von 
N. KAKHIZE.  Trudy prikl. Bot. i pr. I I  
Genetics, Plant  Breeding a. Cytology Nr 8, 99 u. 
engl. Zusammenfassung 196 (1935) ERussisch~. 

Es wird eine vergleichende Untersuchung der 
somatischen Chromosomen einer kultivierten 
Zuckerrtibensorte und einer Wildform (Beta marl- 
lima) nordafrikanischer Herkunft  besehrieben. 
Infolge der Kleinheit der Chromosomen war eine 
vollsff~tndige Identifizierung aller Paare nicht 
m6glich, es konnten nut nach der Lage der pri- 
m~ren Einsehnfirung (Spindelfaseransatzstelle) 
2 gr613ere Klassen - -  5 stark und 4 sehw~tcher un- 
gleicharmige Paare - -  unterschieden nnd in meh- 
reren Chromosomen sekund~tre Einschnfirungen 
nachgewiesen werden. Das Karyogramm der kul- 
t ivierten u n d  der Wildform erwies sich als sehr 
~thnlich; der einzige Unterschied scheint in dem 
Fehlen ether sekund~ren Einschnfirnng bet der 
letzteren zn liegen. Das Vorkommen der yon 
KUZMINA (1927) beschriebenen eigentfimlichen 
Chromosomenformen und Unterschiede zwischen 
wilden und Kultnrrassen hinsichtlich der Chromo- 
somengr613e in der Metaphase der 2. Reifeteilung 
konnten nicht best~tigt werden. Lang. 
Die Karyologie einiger Arten der Gattung Lupinus L. 
Von P. J. SAVCHENKOI Trudy prikl. Bot, i pr; 
I I  Genetics, Plant Breeding a. Cytology Nr 8, IO5 
u. engl. Zusammenfassung I97 (I935) [Russisch]. 

Zahl und Form der somatischen Chromosomen 
einiger Vertreter der Gattung Lupinus wurde fest- 
gestellt. Die neuweltlichen Formen scheinen zyto- 
logisch sehr einheitlich zu sein, alle untersuchten 
Arten (L. subcarnosus, varius, mutabilis, ~olyphyllus, 
arboreus, pubescens und elegans) besagen die Di- 
ploidzahl 48. Bet den europXischen Spezies kommen 
dagegen verschiedene Zahlen vor: L. luteus hat 
2n = 52 Chromosomen, L. albus 48, L. angustifolius 
und pilosus je 4o; die beiden letztgenannten Arten 
sind hinsichtlich ihrer Chromosomenmorphologie 
ungleich. Die gefundenen Zahlen geh6ren vermut- 
lich zwei verschiedenen polyploiden Reihen mit  
den Grundzahlen 8 und io an; die Zahl 52 ist se- 
knnd~r. Eine Grnndzahl 4 ist nicht wahrscheinlich, 
well dann die konstante und in ihrer Fortpflanzung 
normale Art  luteus heteroploid wXre. Die Chro- 
mosomen s~,mtlicher Arten sind gr613tenteils stark 
asymmetrisch; da dies ein abgeleitetes Merkmal ist, 
diirfCe die Gattung phylogenetisch ziemlich jung 
sein. Lang (Berlin-Dahlem). 
Die Zytologie des kultivierten ,Mohnes (Papaver 
somniferum L.) im Zusammenhang mit seiner Ab- 
stammung und Evolution. Von N .  E. KUZMINA.  
Trudy prikl. Bot. i pr. I I  Genetics, Plant Breeding 
a. Cytology Nr 8, 81 u. engl. Zusammenfassung 19o 
(1935) [Russisch]. 

Verf. .ff ihrte eine vergleichende Untersnchung 
der Chromosomenmorphologie kultivierter und 
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halbwilder Formen yon Papaver somniferum dutch; 
als systematisehe Grundlage diente die Bearbeitung 
der Art dutch M. Vesselovskaja (Tr. priM. bot. 
Suppl. 52). Sgmtliche Chromosomen (2n = 22) 
sind asymmetrisch; nach der relativen Lgnge des 
kleineren Armes k6nnen zwei Typen nnterschieden 
werden, hakenf6rmige Chromosomen mit verlgnger- 
tern und I(6pfchenchromosomen mit stark ver- 
kfirztem kleinen Arm. Bei den Kulturformen ge- 
h6ren vier Chromosomenpaare der ersten Kategorie 
an, die restlichen sieben der zweiten ; alle Paare sind 
durch ihre GrSBenverh~ltnisse gut zn unterscheiden. 
Die halbwilden Rassen (subsp. subspontaneum 
Vess.) besitzen die gleichen Grundformen, jedoch 
ist bei 3 Paaren eine deutliche Gr6Benzunahme 
erkennbar. Dieselbe geht ~fiberwiegend zugunsten 
des kfirzeren Armes, so dab bier sechs hakenf6rmige 
Chromosomen vorhanden sind. Eine analoge Be- 
ziehung zwischen primitiveren und fortgeschritte- 
hen Typen ist yon LEVlTZKIJ und seinen Mit- 
arbeitern in den verschiedensten pflanzlichen Ver- 
wandtschaftskreisen gefunden worden. Die Aus- 
gangsformen der Kulturrassen yon Pap. somni- 
ferum sind also innerhalb der halbwilden, klein- 
kapseligen und samenstreuenden Formen dieser 
Art  zu suchen, welche auch in morphologischer 
Hinsicht eine ursprfingliche und ziemlich einheit- 
liche Gruppe darstellen. Die oft in die Aszendenz 
yon somniferum gestellten Arten P. gIa~cum und 
setigerum kommen als direkte Vorfahren nicht in 
Betracht, da ihre Chromosomenzahlen (2n) 14 
bzw. 44 betragen. Lang (Berlin-Dahlem). 

Earliness of sexual reproduction in wheat as in- 
fluenced by temperature and light in relation to 
growth phases, (Die Beeinflussung des Zeitpunktes 
der geschlechtlichen Fortpflanzung bei Weizen 
durch Temperatur  und LichL in ihren Beziehungen 
zu den Wachstumsphasen.) Von H. t t .MC K I N N E Y  
and W ". J. SANDO. (Div. of Cereal Crops a. Dis., 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agric~lt., 
Washington.) J. agricult. Res. 51, 62i (1935). 

Nach Diskussion des umfangreichen Schrifttums 
und eigener Versuche kommen Verff. zu dem 
SchluB, dab bei Sommer- und Winterweizen das 
Eintre ten der geschlechtlichen Phase nichX yon 
einer kritischen Temperatur  oder einer kritischen 
Tageslgnge abhgngig ist. denn dieser ProzeB tr i t t  
innerhalb welter Schwankungen beider Faktoren 
ein. Dagegen wird der Zeitpunkt ihres Eintretens 
yon beiden Faktoren weHgehend beeinfluBt. Eine 
richtige Einordnung yon Weizensorten nach ihren 
Temperatur- und Lichtansprfichen ffir frtiheste 
geschlechtliche Fortpflanzung h~tngt yon der An- 
wendung einer Methode ab, die die Feststellung 
der gfinstigsten Bedingungen ffir das sehnelle 
Durchlaufen jeder Wachstumsphase gestattet. 
Marquis und andere Sommerweizen vollenden ihr 
Wachstum anl schnellsten, wenn sie mit  Langtag 
und etwa 2o~  und mehr behandelt  werden. Es 
sind also Langtag-Wgrme-Pflanzen ;Harvest Queen, 
Turkey u. a. Winterweizen dagegen, wenn sie in der 
Jugend mi t  iKurztag und niederen Temperaturen 
und sparer mit  Langtag und hohen Temperaturen 
behandelt werden; sie verlangen also mit  zuneh- 
mendem Alter Zunehmen der Tagesl~tnge und der 
Temperatur. Wgrmegrade nnd Tageslgngen, die 
bei Winter-  und Sommerweizen die Entwicklung 
beschleunigen, verringern die Zahl der Internodien 
je Halm: die Anlage yon Internodien und Bl~ttern 

h6rt auf und die Hauptl~ngenzunahme des Halmes 
beginnt etwa zunl Zeitpunkt der Anlage der Blfiten. 
Das gleiche gilt ffir die Zahl der IIalme je Pflanze. 
Bei Marquis war die Mazda-C-tungsten-Lampe zur 
VerlXngerung der Tagesl~nge wirksamer als die 
Cooper-Hewitt-Lampe. Bei 5 yon den 6 Winter- 
welzen war die geerntete Kornzahl bei Bestrahlung 
mit  der Cooper-Hewitt allein oder in Verbindung 
mit der Mazda-C gr6Ber als bei alleiniger Verwen- 
dung der Mazda-C-Lampe. Die Mazda-C-Lampe 
begfinstigte Frtihreife auf Kosten der Massen- 
entwieklung nnd des Ertrages, die Cooper-Hewitt- 
Lampe wi rk te  umgekehrt. Auger der Tagesl~nge 
mug bei solchen Versuchen auch die Lichtintensitat  
beachtet werden, v. Rosenstiel. 

Ober die stimulierende Wirkung des Insulins auf 
das Wachstum der Weizenkeime. Von A. SLUDS- 
XAJA. Biol. Z. 4, 85, 5 u. dtsch. Zusammen~assung 
860 (1935) [Russischj. 

KSrner yon Triticum vulgare var. caesium wurden 
nach der Methode y o n  I~RASNOSELSKAJA-MAxI- 
MOVA mit Insulin-L6sung behandelt, gekeimt und 
fixiert. Umfang des Materials: 55 behandelte und 
69 Korttrollkeimlinge. Die Einffihrung des Insulins 
in das Endosperm des Weizenkorns verursachte 
ein verst~rktes L~ngenwachstum der fiberirdischen 
Teile und der Wurzeln der Keime. Unter  dem 
Einflu/3 derselben Einwirkung des Insulins ver- 
gr613erte sich der Durchmesser der Wnrzeln und 
die Zahl ihrer Zellteilungen. KRASNOSELSKAJA- 
lVIAXIMOVA hat auch die stimulierende Wirkung 
des Insulins auf das Wachsen und Ansammeln der 
Trockensubstanz beim Hafer festgestellt. So darf 
man annehmen, dab diese Wirkung der tierischen 
Hormone auf die Pflanzen die Ansicht fiber die 
spezifische Universalwirkung der Hormone auf 
Organismen bestSMgt, v. l?osenstiel. 

Der Einflu8 der verschiedenen assimilierenden TeJle 
auf den Samenertrag von Weizen, Von A. E. H. 
R. BOONSTRA. (Inst. v. ,,Plantenveredeling", 
Wageningen, Holland.) Z. Zfichtg A 21, 115 (1936). 

Die an einer sehr groBen Anzahl Pflanzen 
(Winter- und Sommerweizen) von 1929--1935 als 
Nachprfifung und Fortsetzung frfiherer Unter- 
suehungen durchgeffihrten Versuche erstreckten 
sich i. auf das Abschneiden der Spreiten der ein- 
zelnen BlXtter, vornehmlich der 4 obersten, 2. auf 
das Absehirmen yon Ahre, Nhrenstiel, I. Blatt  und 
Rest der Pfianzen gegen Licht durch Papierhfillen, 
durchsichtige und geschw~rzte Glasgef~Be sowie 
doppelwandige Metallzylinder mit Wasserffillung, 
um den EinfluB der einzelnen Organe auf Samen- 
ertrag und Entwicklung der Pflanzen zu ermitteln: 
Die Spreiten der obersten 131~tter, nach der ]31fite 
abgesehnitten, bat ten einen geringeren EinfluB auf 
die Samenerzeugung (I. bis 4. Blatt  etwa 24%, 
davon I. Blatt  etwa 12 %) als Blattscheiden und 
Stengelteile mit  fund 35 % und die Khre mit  etwa 
30%. Daneben wnrde auch die-Bedeutung der 
einzelnen, auch untersten BlOtter, ffir die Ent-  
wicklung der ganzen Pflanze ermittelt. Im ein- 
zelnen sei bemerkt:  Die Abschirmversuche zeigten, 
dab die Samenertragsbeeinflussung durch Licht- 
und nicht durch ~7~rmestrahlen bewirkt wird. 
Deutliche positive Korrelation besteht dann zwi- 
schen Samenertrag und Korngewieht, weniger und 
wohl mehr zufXllig mit  der Kornanzahl. Sowohl 
bei Abschneide- als Absehirmversuchen ergab sich 
dann eine Hemmung der N-Zufuhr zu den Samen, 
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wenn die obersten Teile der Pflanze bis zur 
i. Blattspreite einschlieBiich ausgeschaltet wurden. 
Abschliegelld werden noch an Hand der Literatur 
verschiedene Fehlerm6glichkeiten und ihre wahr- 
scheinliche Bedeutung er6rtert. Manshard. ~ ~ 

Weiteres (iber Zellsaftkonzentration beim Getreide. 
Von A. MUDRA. (Laborat, f. Pflanzenzi~cht., 
Landwirtschaftl. Hochsch., Clu/,) Z. Ziichtg A 21, 
59 (1936). 

Die Schwankungen der Zellsaftkonzentration im 
Laufe des Tage s werden an einer Reihe yon Ge- 
treidesorten refraktometrisch untersuchL. Der 
Vergleich mit  analogen Versuchen des Jahres 1934 
zeigte, dab der allgemeine Gang i n beiden Jahrell 
der gleiche ist, dab die Absolutwerte infolge der 
feuchteren llnd kfihleren Witterung im Jahre 1935 
etwas niedriger sind. Der tXgliche Gang der Kon- 
zentration ist yon der Spalt6ffnungsweite unab- 
h~ngig; das Licht scheint jedoch eillen groBen 
Einflug zu haben. Im fibrigen ist die Zetlsaft- 
konzentration auch genetisch bedingt; Sorten mit  
hoher Konzentration haben auch hohen Ertrag. 

P. Metzner (Greifswald). ~ ~ 

Vernalization in agricultural practice. (Die Ver- 
fahren tier Keimstimmung in der landwirtschaft- 
lichen Praxis.) Von P. S. HUDSON. ( fmp.  
Burea~L of Plant Genet., Cambridge.) J. Ministry 
Agricult. Lond. 43, 536 (1936). 

Es unterliegt keinem Zweifel, dab das Stndium 
der ]arowisation gute Einblicke in die einzelnen 
Phasen der Elltwicklung der Pflanze gew~thrt und 
ftir viele Fragen des Anbaues und der Zfichtung 
yon gr6gtem Interesse ist. Ob sich die Jarovisa- 
tionsverfahren aber /fir die breite landwirtschaft- 
liche Praxis answerten lassen werden, erscheint in 
mancher Hinsicht zweifelhaft. Die russischen 
Erfolge mit  der ]arowisatioll yon Weizen und 
Roggen haben fiir Mitteleuropa wenig Interesse, 
da ffir alle Zwecke geeignete Sorten zur Verfiigung 
stehen. Bedeutung gewinnen k6nnte die ]arowi- 
sation dagegen im Gemtisebau und bei der Erzeu- 
gnung yon Saatgut, yon sonst schlecht Samen an- 
setzenden Futterpflanzen, insbesondere soge- 
nannter  Weideformen. In  der Zfichtungspraxis 
lXgt sich die Keimstimmung sicher mit  Erfolg bei 
der Anzucht mehrerer Generationen in einem ]ahr  
verwerten. Hackbarth (Mtincheberg, Mark). 

Response of certain plants to length of day and 
temperature under controlled conditions. (Die Reak- 
tionen gewisser Pflanzen auf die L~nge des Tages 
und die Temperatur unter kontrollierten Be- 
dingungen.) Von R. A. STEINBERG and W. W. 
GARNER. (Div. of Tobacco a. Plant Nutrit., 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. agricult. Res. 52, 943 (1936). 

Aus den Untersuchungen des Verf. geht hervor, 
dab die Lichttagl~nge, die die einzelnen Pflanzen 
ben6tigen, um zur Blfite zu gelangen (oder gerade 
ertragen kgnnen - -  Kurztagpflanzen) mit  bestimmt 
wird yon den w~khrend der Anzuch% herrschendell 
Temperaturen. Als Versuchspflanzen dienten drei 
Variet~ten yon Sojabohnen als Kurztagpflanzen, 
auBerdem Rudbeckia und Rote Bete als Langtag- 
pflallzen. Der TemperatureinfluB trat  bei diesen 
Pflanzen in verschieden starkem Grade hervor, 
bei den Sojabohnen am wenigsten, bei Rudbeckia 
deutlich (sehr wenige Versuche) und bei der Roten 
Bete am st{irksten. Die Blfihreife wird bei der sp~tt- 

bliihenden Sojabohne ,,Biloxi" am meisten ge- 
f6rdert durch kurze Lichttage und relativ hohe 
Temperatur, bei Rudbeckia durch lange Lichttage 
und hohe Temperatur, und bei der Roten Bete 
durch lange Lichttage und tiefe Temperatur. Die 
Ergebnisse der Versuehe, die ganz bei kiinstlichem 
Licht durchgefiihrt wurden, st immen gut fiberein 
mit  denen vorausgegangener Versuche im natiir- 
lichen Licht unter sonst m6glichst gleichartigen 
Bedingungen. R,. Stoppel (Hamburg). ~ ~ 

Influence of temperature and other factors on the 
morphology of the wheat seedling. (Der EinfluB 
der Temperatur  und anderer Faktoren auf die 
Morphologie des Weizensiimlings.) Von J. v c  TAY- 
LOR and M. A. McCALL. (Div. of Cereal CrOpS 
a. .Dis., Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of 
Agricult., Washington.) J. agricult, ires. 51, 557 
(I936). 

Hohe Bodenfemperaturen (20--24 ~ f6rdern das 
L~ngenwachstum d e r  Coleoptile yon Triticum 
vulgar e gegentiber Temperaturen yon z2- - I6  ~ 
sowohl bei Sommer- als auch bei Winterweizen. 
Bei Ilacher Saat (18 mm tier) is~c der Temperatur- 
einflul3 viel starker, jedoch erreichen die Coleoptile 
bei 45 mm tiefer Aussaat eine welt bedeutendere 
L~nge. Auch die Wurzelinternodien erfahren bei 
h6heren Temperaturen und Tiefsaat eine Streckung, 
jedoch bleiben die des Winterweizens stets ktirzer 
als die des Sommerweizens, anch die Coleoptile 
sind bei ersterem bis 44 % ktirzer. Die F~higkeit, 
Seitentriebe zu bilden, ist bei 24 ~ gering und n immt  
bei Iallender Temperatur stark zu, und zwar bei 
Winterweizen st~trker als bei Sommerweizen. Die 
Zahl der Keimwurzeln ist bei h6herer Temperatur 
gr6Ber, gut ausgereifte Samen bilden mehr Keim- 
wurzeln, besonders bei Flachsaat. tfdrtel. ~176 

0bet die Rolle der Temperatur und des Photo- 
periodismus in der Entwicklung von Winterge- 
treiden. Von M. T. TIMOFEEVv'A. Trudy prikl. 
Bot. i pr, I Plant  Industry  in USSR Nr 14, 177 
(1935) [Russisch]. 

Die von LYSENKO aufgestellte Theorie der Perio- 
dizitgt der pflanzlichen Entwicklung sagt aus, dab 
jede Pflanze wS~hrend ihres individuellen Entwick- 
lungsganges in bestimmter Reihenfolge mehrere 
Phasen zu durchlaufen hat und dab zu einer nor- 
malen Entwicklung ftir jede dieser Phasen gewisse 
~iul3ere Faktoren gegeben sein Infissen: fiir die Jaro- 
wisationsphase niedere Temperaturen, ffir die Pho- 
tophase ein MindestmaB. an t~glicher Beleucbtung, 
W~rme und Feuchtigkeit usw. Ill letzter Zeit ist 
die Giiltigkeit dieser Theorie yon mehreren russi- 
schen Autoren bestritten worden mit  der Angabe, 
dab die Jarowisationsphase im Lichte auch bei 
h6heren Temperaturen durchgemacht werden 
k6nne. Zur NachprfifUng dieser Behauptung ftihrte 
VerL die vorliegenden Untersuchungen durch, 
welche eine Best~tigullg der Ansichten LYSENKOS 
ergaben. Einige Winterweizen- und Winterroggen- 
sorten, die einer unvollstgndigen kiinstlichen Jaro- 
visierung unterzogen oder gar nicht jarowisiert 
worden waren, wnrden als Friihjahrssaaten unter 
Verschiedenen Bedingungell (natfirlicher, kurzer 
und ununterbrochener Tag, Gew~chshaus- und 
Freilandkultur) aufgezogen. Ein Schossen t ra t  
immer nur  in solchen FXllen ein, in denen eine 
Jarowisierung dutch niedrige TemperatureI1 ver- 
vollst~ndigt werden konnte bzw. tiberhaupt er- 
m6glicht wurde. Ausschlaggebend sind dabei die 
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Minima; der Fehler aller widersprechendenArbeiten 
lag darin, dab sie nur  die mittlere Temperatur 
berficksichtigt hatten, die ftir die Jarowisation 
nicht wesentlich ist, und die Schwankungen nach 
unten  tibersehen hatten. Die Belichtung (Tages- 
lgnge) wirkt durchaus selbst~ndig und n u r  dann, 
wenn dutch erfolgte Jarowisierung die Voraus- 
setzung zu einer st6rungsfreien Entwicklung ge- 
geben ist. Zu lange kfinstlieh jarowisierte Pfianzen 
waren gehemmt; eine ~)berjarowisierung wirkt auf 
den Organismus also ersch6pfend. Lang. 
Oer Einflu8 der Jarowisation auf die Empf~inglich- 
keit und Widerstandsfiihigkeit der Gerste gegen 
pilzliche Erkrankungen, haupts~ichlich mit Bezug- 
nahme auf Puccinia simplex Erikss. et Henn. Von 
M. G. WEIDEMANN. Trudy prikl. Bot. i pr. I 
Plant  Indust ry  in USSR Nr 18, 83 (1935) 
[Russisch]. 

Im ]ahre 1933 wurden 4o0 und im Jahre 1934 
500 Nummern der Weltsammlung der Gerste in 
Detskoje Selo je in jarowisierLem und nichtjarowi- 
siertem Zustande auf den Grad des Befalles dutch 
Puccinia simplex E r i k s s .  et H e n n . ,  Puccinia 
graminis DC, Erysiphe graminis DC und Helmin- 
thospori~tm ceres beobachtet und die Ernteausf~lle 
gesch~tzt. Es ergab sich, dab die Jarowisation an 
sich den Grad der Anf~lligkeit und Widerstands- 
f~higkeit nieht ab~ndert, wohl abet durch die ein- 
tretende Verschiebung der Entwicklungsphasen 
der Versuchspflanzen diese in ver~ndertes Mikro- 
klima versetzt werden, was durchaus Ver~nde- 
rungen des Befallgrades zur Folge haben kann. 
Diese laufen meist in gfinstiger, gelegentlich aber 
auch in ungfinstiger Richtung und zwar in Ab- 
hgngigkeit yon der Vegetationsperiode der Sorte. 
Die Erkl~rung dieser Gegens/~tze ergibt sich ans 
der Unterscheidung der Begriffe: Opt imum der 
Empfitnglichkeit und Maximum der Schaden- 
wirkung. Der erstere ist an ein gewisses Entwiek- 
lungsstadium der Pflanze, der zweite an eine be- 
st immte Jahreszeit gebunden. Fallen diese beiden 
:-Viomente zusammen, so ergibt sich maximaler 
Schaden, wird die Pflanze dagegen durch Jarowi- 
sation dem Zeitpunkt der stgrksten Sch~tdigung 
entrfickt, so wird diese gemildert und scheinbare 
Widerstandsfghigkeit erzeugt. Umfangreiches Zah- 
lenmateriel, v. Rathlef (Sangerhausen). 
Xur Theorie der physiologischen Widerstandsfiihig- 
keit der Getreide. Von L. J. SERGEJEV and 
A. IV[. LEBEDEV. (Physiol. Laborat., Pflanzen- 
zueht Star., Saratov.) Bot. Z. 21, 131 u. engl. Zu- 
sammenfassung 15o (1936) [Russisch]. 

Verff. untersuchten die Widerstandsf~higkeit 
einiger Winterroggen- und Winterweizensorten 
gegen Salzl6sungen yon 0,05--0,6 mol (NaC1, 
Na2SO 4, Na~CO 8 und eine ,,balancierte" L6sung 
nach RlCi-IrER). Winterroggen war widerstands- 
f~higer gegen Salzt6snng als Winterweizen; die 
geringsLe Widerstandsf~higkeit besag T. durum. 
Winterweizen war widerstandsf~Lhiger als Sommer- 
weizen. Die meisten Wintergetreide vertragen 
NaeSO~ (o,i--o,4 tool) besser als NaC1, Solnmer- 
getreide dagegen NaC1 besser als NazSO~. Nach 
ihrer Sch~dlichkeit lassen sieh die Salze in fallender 
Weise anordnen: Na~CO~ > Na~SO, > NaC1. Die 
,,bManzierte" L6sung wird in geringer I~onzentra- 
tion besser vertragen als NaC1-L6sung, in hOherer 
IZonzentration dagegen schlechter. Es zeigLe sich, 
dab je gr6Ber die Permeabilit~t war, um so gr6Ber 

die Empfindlichkeit gegen die Salzwirkung. Die 
Durum-Weizen bilden dabei eine Ausnahme: sie 
vereinigen geringes Absorptionsverm6gen mit 
grol3er Salzempfindlichkeit. Dieses Verhalten wird 
mit einer geringen Widerstandsf~higkeit ihrer 
Plasmakolloide erkl~rt. Bestimmungen der K~lte- 
resisLenz in Kfihlkammern zeigte die gleiche Rang- 
ordnung der Getreide wie bei der Salzempfindlich- 
keit. Diese Ubereinstimmung wird erkl~rt durch 
die Annahme, dab bei Erscheinung : Salzempfind- 
lichkeit und KXlteresistenz anf den gleichen Fak- 
toren beruhen: geringe Permeabilit~L des Proto- 
plasmas und Widerstandsf~higkeit der Plasma- 
kolloide. In  Anlehnung an die Anschauungen 
MAxI~IOVS wird angenomm~n, dab die Dfirre- 
resistenz auf die gleichen Faktoren zurfickzufiihren 
sein wird. v. Rosentiel (Mfincheberg, Mark). 

Genetik und Entwicklungsphysiologie einer Bliiten- 
mii]bildung bei der Tomate. Von L. A. SCHLOSSER. 
(Rassenamt der RFSS ,  Berlin.) Z. indukt. Ab- 
stammgslehre 71, 305 (1936). 

In  einer Tomaeenwildrasse wurde eine Form 
gefunden, bei der im untersten Blfitenstand nur  
eine Blfite mit  ,,vergrfinten" Is aus- 
gebildet war. Die Nachkommenschaft dieser 
Pflanze zeigte dieses Merkmal gleichfalls, abet in 
sehr verschieden starker Ausbildung: yon schwa- 
chef bis zu v611iger Verwachsung des Bltitenstand- 
stieles mit  der Hauptachse, yon normaler Blfiten- 
und Fruchtzahl bis zur Entwicklung einer einzigen 
Blfite, yon ganz schwacher Vergrfinung normal 
kreisf6rmig angeordneter Kelchbl~tter bis zur 
Ausbildung yon schraubig angeordneten Fieder- 
blS, t tern und yon normalen bis zu zygomorphen 
Blfiten. Es konnte nachgewiesen werden, dab die 
Ausbildung dieser Blfitenmil3bildung auf zwei re- 
cessiven Genpaaren beruht, und dab die beob- 
achtete Formenffille lediglich modifikativ bedingt 
ist. Es ist damit gezeigt worden, dab such wesent- 
liehe Eigentiimlichkeiten des Bauplanes der Blfite, 
der ja yore Standpunkte des ,,reinen Morphologen" 
als etwas abso!ut Testes und Unvergnderliches gilt, 
yon der Wirkung einzelner Gene abhgngig sind. 
Die Tatsache, dab die beiden Genpaare nur  im 
untersten Bltitenstand zur Auswirkung kamen, 
lieB das Objekt geeignet erscheinen, die Wirkungs- 
weise der Gene entwicklungsphysiologisch zu ana- 
lvsieren. Es zeigte sich, da6 bei starker Stickstoff- 
dfingung nicht nu t  der unterste Bltitenstand, 
sondern auch der ngchste oder sogar die beiden 
ngchsten Blfitenstgnde die Mil3bildung zeigten. 
Auch bei vorher normalen Bltiten konnte nach der 
D/ingung eine nachtrS, gliche Umbildung der Kelch- 
blgtter beobacheet werden. Bei ,,Vergrfinung" 
mehrerer Bltitenstgnde n immt  der Grad der MiB- 
bildung hgufig yon der Basis zur Spitze hin ab. 
Aschengewichtsbestimmungen zeigten allgemein 
eine Abnahme des Asehengehaltes yon der Basis 
zur Spitze hin. Bei den gedtingten Pflanzerr war 
der AschengehalL im ganzen h6her als bei den un- 
gedtingten: der Aschengehalt der gedfingken 
Pflanzen war zwisehen dem 5. und 8. Internodium 
noch ebenso hoch wie bei den ungedfingten zwi- 
schen dem 2. und 5. Internodium. Damit  konnte 
bier nachgewiesen werden, auf welche \Veise die 
Aul3enbedingnngen modifizierend in die Lebens- 
vorg~tnge der Pflanze eingreifen und die Realisation 
der Gene beeinflussen. Sehwanilz. ~ ~ 
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