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schnell verschieben, HAGEDOORN hat  diese 
Erscheinung ,,reduction of the total  potential 
var iabi l i ty ,  genannt. Die Reduktion der totalen 
potentiellen Variabilitfit im Sinne HAG~DOOR~'~ 
kann durch zwei Erscheinungen aufgehoben 
werden, a) durch Einkreuzung fremder Geno- 
typen nnd b) durch das Neuauftreten einer 
Mutation. Die erstere Gefahr ist Ifir unsere 
Populationen dank ihrer relativ starken Isolation 
nicht grog. Die zweite mul3 eingehender erSrtert 
warden : Bei unserer Stubenfliege haben wir eine 
Art vor uns, die in jedem Jahr  eine groBe Zahl 
yon Generationen mit grol3en Individuenzahlen 
erzeugt, und die auBerdem als fliegendes Insekt 
eine weite aktive nnd passive Verbreitnngs- 
mSglichkeit hat. Im  Herbst  sterben die Fliegen 
zu Millionen ab und sehr wenige Tiere finden 
zuf~illig ein geeignetes 1Jberwinterungsversteck 
und werden damit  zu Begr/indern der n~ichst- 
j~ihrigen Fliegenplage. Tri t t  bei unserer Fliege 
eine Mutation auf, so ist ihre Erhaltungschance 
ganz gering. Dank der Vagilit/it nnserer Art 
fehlt die Isolation kleiner Individuengruppen, 
die sich vorzugsweise untereinander paaren, 
und daher wird die mutierte Anlage mit  ganz 
geringer H~ufigkeit schnell fiber ein groges 
Gebiet zerstreut warden. Bei der grol3en 
Fliegensterblichkeit im Herbst  ist die Wahr- 
scheinlichkeit daffir, dab unter den 1Jberlebenden 
Tr/iger der Mutation sind, sehr gering. Die Ho- 
mozygotie der normalen Stubenfliegenanlagen 
wird daher gleichsam automatisch aufrecht er- 
halten. - -  Ganz anders kann sich das Schicksal 
einer Mutation in einer unserer Asselpopula- 
tionen entwickeln. Denn es ist zu bedenken, 
dab w i r e s  mit  isolierten Verbreitungsgebieten 
wenig vagiler Tiara zu tun haben, in denen die 
Individuenzahl verglichen mit  der oberirdischer 
Kolonien recht klein ist. Ein dreistfindiges 
Sammeln in der Lindner-Grotte erbrachte nur 
48 Tiara, ein ebenso langes in der Planina-HShle 
8I Individuen. An vier aufeinanderfolgenden 
Tagen ring ich in der Schwarzen Grotte etwa 

2oo Exemplare. Wird in derartigen isolierten 
und zahlenm~13ig beschr~nkten Populationen 
der Tr~ger einer mutierten Anlage zu/~illig an 
der Erzeugung der folgenden Generation be- 
teiligt, so ist damit  schon ein wesen tlicher Schritt 
auf dem Weg zur Ausbreitung der mutierten 
Anlage in beschr/inktem Verbreitungsgebiet ge- 
boten. Wenn nun bei Betrachtung 1/ingerer 
Zeitr~ume die Intensit~t der Elterneinschr~tn- 
kung gr6Ber ist als die Mutabi!it~t - -  und das ist 
das wahrscheinllchste - - ,  so mug sich im Verlauf 
der Generationen auch ohne Selektionsvorgfinge 
Homozygotie ffir best immte Gene einstellen. 
Ffir die Variabilit/it, die man bei r/iumlich iso- 
lierten, zahlenm~iBig kleinen und wenig vagilen 
Individuenbest~nden in der Regal auch ober- 
irdisch beobachten kann, linden sich somit 
unterirdisch ffir degenerative, aber unter den 
Bedingungen des HShlenlebens mindestens bio- 
logisch gleichgfiltige Varianten auch bei den 
Cavernicolen wieder Beispiele vor. Zusammen- 
fassend ist also zu sagen: Es besteht keiner- 
lei AnlaB, fiir diesen speziellen 6kologischen 
Typus grunds~itzlich andere Evolutionsprinzi- 
pien zu vermuten, als sie nach genetischer An- 
schauung gegeben sind. 
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R E F E R A T E .  

Speziel le  P f lanzenz i i ch tung .  

Auslese-Schemata. Von A. W. ZHELNINA. Trudy 
prikl. Bot. i pr. Snppl.-]3d 75, 67 (1935) [Russisch]. 

In der vorl. Arbeit wird eine Reihe yon Auslese- 
verfahren ffir die Ztichtungsarbeit mit fremdbe- 
fruchtenden Gr/~sern geschilderL. Die ]3esprechung 
im einzelnen ist nicht m6glich, da die Arbeit, wie 
schon der Titel andeutet, nur das Notwendigste an 
Angaben entb~lt, und auch nicht wichtig, wail sie 

offenbar f/ir die speziellen Verh~ltnisse in Rul31and 
berechnet ist und den dortigen ztichterisch be- 
sch/~ftigten landwirtschaftlichen Betrieben eine 
methodische Anleitung ffir die Arbeit mit den er- 
wS~hnten Objekten geben soll. Neben direkter 
Auslese aus wilden oder yore natfirlichen Standort 
fibernommenen Populationen wird grol3er Wert 
auf Inzuchtst~mme gelegt. Ferner ist bemerkens~ 
wert, dab schon in sehr friihen Stadien der Z ) ~  
tung vorl/iufige ,, Sorten"pr/ifung und g l e i c h j ~ e  
Vermehrung. auf Saatgut empfohlen wird. / ] ~ g  
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Neue Wege der russischen Pflanzenzllchtung. Von 
O. SCHILLER.  Landw. Jb. 83, 381 (1936). 

Verf. berichtet fiber die Arbeiten des Odessaer 
Forschers LYSSENKO, der bei seinem , ,Jarovisa- 
t ionsverfahren" dutch Behandtun ~ des Saatgutes 
bei best immten Temperaturen jede Wintergetreide- 
in eine Sommergetreidesorte verwandeln und die 
Vegetationsdauer der Pflanzen verkiirzen kann. 
L. unterscheidet verschiedene , ,Stufenlagen" in 
d e n  Entwicklungsrhythmus der Pflanzen vom 
Keimen des Samenkorns bis zum Fruchten und 
will zwei dieser Stufenlagen bereits sicher Iest- 
gestellt haben, das ,, Jarovisations- Stadium" oder 
richtiger die , ,Keimstufe" bzw. , ,W~rmestufe" und 
die , ,Lichtstufe". Das Wesentliche des Lyssenko- 
schen Verfahrens ist bekanntlich, daf3 das Durch- 
Iaufen der 1. Entwicklung in einem m6glichst 
frtihen Stadium erfolgt. Bei diesen Untersuchungen 
hat  sich gezeigt, dab Getreidesorten sowohl da- 
dutch spS~treif sein k6nnen, dab ihre , ,W~rmestufe"  
in der betreffenden Umwel t  nicht das Optimum 
finder, obgleich das ftir die , ,Lichtstufe" der be- 
treffenden Sorten der Fall  ist, wXhrend andere 
sp~treifende Typen hinsichtlich ihrer ,,WXrme- 
stufe" im Optimum, nicht aber hinsichtlich ihrer 
Lichtstufe in diesem stehen k6nnen. Hieraus er- 
heIlt, dal3 aus der Kreuzung zweier derartiger aus 
verschiedenen Grfinden spS~treifer Typen Neukom- 
binationen entstehen k6nnen, die v611ig friihreif 
sind. Daher ist nach Ansicht LYSSE~Kos die vor die 
Kreuzung zu stellende Analyse des Entwicklungs- 
rhythmus der Ausgangssorten ftir die Ztichtung 
auBerordentlich wichtig. Ferner sollen sich dutch 
Amvendung der Umst immung und dutch die Arbeit  
in WarmhXusern das Herausztichten neuer Soften 
auf einen sehr geringen Zeitraum zusammendrXngen 
lassen. Der Abbau yon Kartoffelsorten soll durch 
Aus!egen der Knollen erst im Sommer start  im 
Frfihjahr weitgehend verhindert  werden, da sie 
sonst im Reifestadium der ungiinstigen Jarovi-  
sationswirkung hoher Sommertemperaturen unter- 
liegen sollen. Scherz (Dahmsdorf-M.). 

Eine neue Mutation bei Gerste: Fehl~n der Wachs- 
schicht auf den Bliittern. Von A. V. T O K H T U Y E V .  
(Star. f . Pflcvnze~bau, I m P .  f . l~flan~ze~zucht, 
Detskoye Selo.) Trudy prikl. Bot, i pr. I[  Genetics, 
Plant  Breeding a. Cytology Nr 9, 361 u. engI. Zu- 
sammenfassung 366 (~935) [Russisch]. 

Soweit aus der Zusammenfassung ersichtlieh, 
wurde bei Gerste eine neue Mutation (Fehlen der 
~Vachsschicht auf den Bl~ttern) beobachtet. Diese 
Mutation ist recessiv und spaltet im Verh~ltnis 
3: I. Das Fehlen derV~rachsschicht wird nnabh~ngig 
yon folgenden Merkmalen vererbt:  Rauheit  oder 
GlAtfe der Grannen, lange oder kurze Borsten und 
Fruchtbarkei t  der SeitenXhrchen. Schwanit~. ~ ~ 

Albinismus bei Gerste. Von A. V. TOI~HTUYEV. 
(Star. f .  ~#lamemucht,  I n t .  f .  ]~flanzenbc~u, 
Detskoye Selo.) Trudy priM. Bot. i pr. I I  Genetics, 
Plant  Breeding a. Cytology Nr 9, 3o7 u. engl. Zu- 
sammenfassung 309 (1936) [Russisch]. 

Unter  Gerstenproben, die yon Bauernfeldern im 
Ural stammten, wurde eine chlorophyllose Form 
yon Hordeum distichum erfclw~r gefunden, die 
monohybrid recessiv vererbt  wird und nut in 
heterozygotem Zustande lebensf/ihig ist. 

Schwanitz (Miincheberg, Mark). ~ ~ 

Beitriige zum Studium der spontanen Variabilit~t 
,,reiner" Linien yon Hordeum. I. Eine neue Variet~it 
zweireihiger Kulturgerste Hordeum distichum var. 
triaristatum mihi. Von D. J. DICLUS. (Abt. f. 
Ge~r Vers~c]~sstat., Chc~rhow.) Bot. Z. t l ,  189 
u. dtsch. Zusammenfassung 194 (1936) [Russisch]. 

Unter  130000 Pflanzen reiner Linien yon Hor- 
deum distichum var. nutc~zs europaeum o353/133 
und 50000 Pflanzen yon Hordeum distichum me- 
dium OLO5/75 wurden dicbt- und lockerS~hrige, 
kurzk6rnig-breitgrannige, anthozyanlose, Zwerge, 
frfihreife und Winterformen gefunden, fiber die an 
anderer Stelle N~heres berichtet werden soll. Bei 
der ersten Variet~Lt fanden sich im 2--3 Blatt-  
stadium o,2 % Albinos und bei einer zweiten Durch- 
sicht bei der Gelbreife eine Mutante, bei tier jedes 
Nhrchen 3 Grannen besai3, n~mlich I Iange Granne 
an der Deckspelze und 2 Grannen an der Vorspelze. 
Diese inneren Grannen sind wie die der Deckspelze 
gez~hnt, aber feiner und kfirzer (7- - Io  cm lang). 

v. Rosenstiel (Mtincheberg, Mark). 

Faktors influencing infection of barley by loose 
smut, (Faktoren, die die Infektion der Gerste dutch 
Flugbrand beeinflussen.) Von R . W .  L E U K E L ,  
Phytopathology 26, 63o (1936). 

Verf. berichLet fiber den EinfluB verschiedener 
~uf3erer Bedingungen auf die Infektion mit  Ustilago 
nigra, einer neuen Flugbrandart  der Gerste. 
Ustilago nigra zeichnet sich dutch Keimlingsinfek- 
tion aus. W~hrend bei Ustil,go nude, Blfiteninfek- 
tion vorkommt und daher eine Bek~mpfung nur 
durch HeiBwasserbeize m6glieh ist. Aus dem 
Vorkommen dieser beiden verschiedenen Flug- 
brandarten erklXren sich auch die nnterschiedlichen 
Ergebnisse, die bei der Anwendung chemischer 
Beizmittel znr Bek~mpfung des Flugbrandes 
erzielt wurden. - -  B6den n i t  hoher Wassers~tti- 
gung erwiesen sich ftir die In.fektion als ungtinstig, 
besonders bei Temperaturen um 5 ~ und 3 ~176  C. 
Die optimalen Temperaturen liegen zwischen 15 ~ 
nnd 2o ~ Pflanzen, die gleichm~Big bei einer 
Temperatur  yon 13 ~ oder 3 ~ gehalten wurden, 
zeigten einen h6heren Befall als solche, die einen 
Wechsel yon 3 ~ nnd 13 ~ oder umgekehrt unter- 
worfen wurden. Dagegen t ra t  eine Erh/3hung der 
Infektion ein, wenn die Pflanzen yon 5 ~ auI 13 ~ 
oder 3 ~ gebracht wurden. Die Kenntnis der 
Infektionsbedingungen ist wichtig ftir die Methodik 
der Ztichtung widerstandsfghiger Rasse~a. 

Kuckuck (Eisleben). 

Uber die Verwandtschaft zwischen den Gattungen 
Agropyrum und Triticum. Von S. M. ~u 
KIN. Bot. Z. 21, 176 u. dtsch. Zusammenfassung 
i84 (1936) [Xussisch]. 

Mit Rticksicht auf die Tatsache, dab Agropyrum 
einerseits Arten umfal3t, die sich n i t  Trit icum 
,,leicht" kreuzen lassen und solche, die dies nicht 
tun, wird eine Aufteilung dieser heterogenen 
Elemente in verschiedene selbst~tndige Gattungen 
beffirwortet. Die beste Kreuzbarkeit  findet sich 
ill der Untergat tung Elytrigic~ (Agr. intermedium, 
r eIongatum, elongatiforme, ]unceum), 
deren Arten Agr. repens umd lolio~des z. B. sich 
iedoch nicht mit  Weizen kreuzen lassen. In der 
~Yntergattung Eu-Ag~,opyrum gelang noch kein 
Bastard mit V~reizen, wohl aber mit  Roggen (SecMe 
cemale X Agr. cristatum). Ffir entfernt verwandt,  
vermutlich besonders zu der Gruppe Eu-Agropy- 
rum-Secale-Haynaldia wird die Gattung Emmo- 
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pyrum gehalten, mit  der bisher allerdings noch 
keine Einkreuzung Erfolg hatte. Entfernter  stehen 
Roegneria und Anthosahne. Es w[rd betont, dab 
den Krenzungen zwischen Kulturweizen und Ver- 
• der Sektion Elytrigia-Holopyrum groBes 
praktischzfichterisches Interesse zukommt. 

v. Berg (Miincheberg, Mark). 
0her Steigerung der Mutationsrate beim Weizen 
dutch dauerndes Aufbewahren der Samen. Von P. 
K. SCHKWARNIKOW. (Cytogenet. Laborat.,vK. 
A. Timiriaseff-Inst. f. Biol., Moskau.) Biol. Z. 5, 
513 u. dtsch. Zusammenfassung 52o (1936) 
[Russisch]. 

Aus 7--1o Jahre lang aufbewahrten Weizen- 
samen entwickeln sich nach der Keimung ein groBer 
Prozentsatz yon Pflanzen, die Chimiiren sind. Diese 
Chim~ren beruhen ant Genmutationen oder chro- 
mosomalen St6rungen. Der Prozentsatz der Chi- 
m~ren, die Ver~nderungen auf die Nachkommeli- 
schaft fibertrugen, schwankt yon 9--38 %, je nach 
dem Alter der Samen. In  der nXchsten Generation 
schwankt der Prozentsatz manifester Mutationen 
je nach dem Alter yon o,6--2,4%. Stubbe ~176 

R6ntgenmutationen bei Weichweizen. V o n  A. A. 
SAP1~HIN. Trudy prikl. Bot. i pr. I I  Genetics, 
P ian t  Breeding a. Cytology Nr 9, 3 n. engi. Zn- 
sammenfassung 36 (1936) [Russisch]. 

Nach R6ntgenbehandlnng yon ,,Keimzellen" bet 
vulgare-Sommerweizen wurde bereits in F~ erheb- 
liche Polymorphie erzielt. Vielfach lieBen sich bet 
cytologischer Prfifung betr~chtliche St6rungen, 
Fragmente, Polyvalente, Univalente nsw. nach- 
weisen. Je gr6Ber dabei die ph~Lnotypische Ab- 
weichung, desto schwerer waren auch die chromo- 
somalen Unregelm~Bigkeiten und desto geringer 
die FertilitXt. Die /v 2- und Fa-Variabilit~t ist in 
der Regel enger und umfagt Xhrenmerkmale, 
Spelt0ide und Zwerge. Bezfiglich der Genmuta- 
tionen i m  allgemeinen ist Verf. der Meinung, dab 
auch ztichterisch wertvolle, morphologische und 
6kologische Mutationen in den Bestrghlungsexperi- 
menten anftreten k6nnen, v. Berg. ~176 

Kiinstllche Erzeugung haploider Emmer-Weizen 
durch Bestiiubung mit r6ntgenbestrahltem Pollen. 
Von A. K, Y E F E I K I N  nnd B. I, VASILYEV. 
(Laborat. f. Pflanzen-Genetik, Univ. Leningrad.) 
Trudy priM. Bot. i pr. I I  Genetics, Plant  Breeding 
a. Cytology Nr 9, 39 u. engt. Zus~mmenfassnng 45 
(I936) [Russisch]. 

Von 35 K6rnern, die aus 92o mit  r6ntgenbe- 
strahltem Pollen (Dosis 25oo r) best/iubten Bltit- 
chen verschiedener Weizenarten erhalten worden 
waren, wurden 5 Pflanzen erzielt. Von diesen 
erwiesen sich 2 yon Triticum persicum fuliginosum 
und Trit. dicoccum rufum stammende als Haploide 
mit  n = 14 Chromosomen. Die Pflanzen, die v611ig 
Steril waren, sollen durch phSmotypische Xhnlich- 
keit zu den 14 chromosomigen Weizen der Einkorn- 
gruppe (bezfiglich ~hrenmerkmalen und der Be- 
haarung der Halmknoten) aufgefallen sein. 

v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Der Einfl-8 erh~hter Temperaturen auf die Muta- 
tionsrate beim Weizen. Von P. K. SCHKWAR- 
NIKOW. (Cytogenet. Laborat., 14. d .  Timiriaseff- 
Inst. f. Biol., Moskau.) Biol. ~. 5, 503 u. dtsch. 
Zusammenfassung 512 (1936) [Russiseh~. 

Frische Samen der Weizensorte o194 der Station 
Odessa wurden verschieden lange Zeit der Ein- 

wirkung erh6hter Temperatnr (30--6o ~ ausgesetzt. 
Je Ilach Temperatur und Dauer der Einwirkung 
zeigten die Samen eine verminderte Keimf~higkeit. 
Ein Tell der aus den behandelten Samen entste- 
henden Pilanzen zeigte partielle morphologische 
Anomalien, • Sterilit/it usw. Auch in der 
/ v  traten in AbhXngigkeit von Temperatur und 
Behandhngsd.a.uer in groger Zahl (26--50 %) Mu- 
tanten auf. Uber die Natur  der Mutanten ist 
bisher nichts bekannt.  Stubbe (Berlin)oo 

Die Wirkung der R~ntgenstrahlen auf die Zell- 
elemente vom Sommerweizen Triticum vulgare var. 
Gaesium O. I I I ,  Von A .S .  AFANASSJEWA. 
(Inst. f. Bodenkunde u. Agrotechn., Moskau.) Biol. 
Z. 5, 117 n. dtsch. Znsammenfassungi23  (1936) 
[Russisch]. 

Untersuchungsmaterial war eine reine Linie 
yore Sommerweizen Triticum vulgate var. Caesium 
O. I I I .  Es wurden trockene Samen bestrahlt. 
Bestrahlungsbedingungen: 16o kV, 4 mA, 0, 5 mm 
A1, 20 em Abstand. Dosen 125--160oo r. Die 
cytologischen Untersuchungen hatten folgendes 
Ergebnis: Dosen yon 125--73 ~ r bewirken keine 
Ver~inderungen in den Zellen. Nach Dosen yon 
iooo- -2ooor  fanden sieh Chromatinklfimpchen 
nnd Mikrokerne im Plasma. Dosen yon 4o00 r 
bewirken eine Verklebung der Chromosomen und 
eine Aufl6sung der Chromosomengestalt. Nach 
Bestrah]ungen mit  80o0 nnd 16000 r nehmen diese 
Ver~tnderungen in hohem Mal3e zu. Es entstehen 
oft Hunderte yon Mikrokernen. Auch mehrkernige 
(3--4) Zellen traten auf. Mikrokerne entstehen 
auch aus Chromosomen, die infolge unregelm~Biger 
Verteilung in der Spindel h~ingenbleiben. Andere 
Anormit~ten nach starken Dosen sind die Bildung 
yon 2 nnd mehr Protoplasten in einer Zelle, kugel- 
f6rmige Gestalt einzelner Chromosomen und starke 
Vaknolisierung des Plasmas. Stubbe (Berlin). ~ ~ 

Zur Kenntnis des Sommer-Wintertypus bei Triticum 
vulgare auf Grund von genetischen und entwick- 
lungsphysiologischen Untersuchungen an anatoli- 
schen Weichweizenformen. (Vorl. Mitt.) Von K. 
O. MULLER. Angew. Bot. 18, 231 (1936). 

Die vorliufige Mitteilung enth~lt noch kein 
Zahlenmater~al. Sie bezieht sich vorwiegend auf 
Untersuchungen an anatolischen Weizenformen. 
Es wird K~ltebedarf (zur Ausl6sung der Schol3- 
bereitsehaft) und K~Itewiderstandsf~higkeit nnter-  
schieden. Demznfolge lassen sich folgende extreme 
Typen erkennen: reine "vVintertypen mit  hohem 
Kgltebedarf und groBer Winterfestigkeit, reine 
Sommerweizen ohne Xgltebedarf und geringer 
KiiltewidersLandsfghigkeit; aber auch die umge- 
kehrte Kombination: Weizen ohne I(gltebedarf 
aber mit  bemerkenswerter KMteresistenz. Der 
Hauptantei l  der anatolischen Weichweizen sind 
,,Hglbwinterweizen" mit mittterem Kgltebedarf 
und mittlerer Winterfestigkeit. Sie werden als 
Wechselweizen angebant. In  Nordanatolien sind 
sowohl reine Sommerweizen wie auch Formen 
mit • hohem Kgltebedarf vertreten, im Sfiden 
des Landes iiberwiegen die reinen Sommerformen, 
ausschlieBlich Sommerformen fanden sich nnr  
im armenischen Hochland. Es wird ein Faktoren- 
komplex ffir X~tlteresistenz angenommen, ,,der die 
Stufenlage bestimmt, mit  der die Entwicklung der 
jungen Pflanze anhebt".  Dieser mendelt unab- 
h~tngig yon den Faktoren, die die Zeitdauer be- 
dingen, wi~hrend der niedrige Temperaturen ein- 
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wirken mfissen, um Schol3bereitschaft auszu16sen. 
In  ihrer Auswirkung beeinflussen sich abet beide 
Faktorengruppen. Dieses Zusammenspiel darf 
man nicht vergessen, wenn man versuchL, die 
Winterfestigkeit  experimenteIt zu prfifell. Auch 
ffir die /Kreuzungszfichtung auf VVinterfes• 
ergeben sich neue Ausblicke. v. Rosenstiel. 

The reaction of wheat hybrids to a spring frost, 
(Die Reaktion yon Weizenkreuznngen auf einen 
Sp~Lfrost.) Von J. B.  H A R R I N G T O N .  Canad. 
J. Res. 14, Sect. C, 185 (1936). 

Als eine Folge yon Kreuzungen yon Formen aus 
sehr entfernten Gebieten treten gelegent!ich an 
den Kreuzungsprodukten ganz unerwartet  uner- 
wiinschte Eigenschaften auf. Eine solche ungfinstige 
Eigenschaft ist die Empfindlichkeit  gegen Sp~t- 
fr6ste, wie sie z. B. Hope besitzt, der aus Marquis 
• Yaroslaw Emmer  im I-Iinblick auf die Schwarz- 

rostfestigkeit des verwendeten Emmers gezfichtet 
wurde. Ein Schwesterstamm yon Hope ist H-44-24. 
Die mitgeteitten Beobachtungen wurden 2 bis 
3 Tage nach einem gleichm~f3ig verteilten, etwa 
4 Stunden anhaltenden Nachtfrost  yon I - - 4 ~  
gemacht, der die Pflanzen im 2 . - -  3. Blat ts tadium 
traf. t~s waren zahlreiche Kontrollparzellen der 
Elternpflanzen fiber das Versuchsfeld verteilt. 
t3onitierung yon o (starke SchXdigung) bis io  
(keine Sch~digung). W~hrend Reliance im Mittel 
n i l  9 (8--IO), H-44-24 n i t  7,2 (4--9) bonitiert  
wurde, hat• die 332 FG-Nachkommenschaften im 
Mittel 8 (5--1o). Aus der Kreuzung (Reliance 
• Reward) • Reliance hatten 227 Fs-Linien eine 

mitt lere Bonitierung yon 7,5 (4--Io),  Reliance 8,I 
(6--io),  Reward 6,6 (4--8). Auch 87 Liniell der 
Neuzuchten Apex, A 277 und A 41 zeigten/ihntiche 
Unterschiede. Alle drei stammen aus der I(reuzung 
(H-44-24 • Double Cross) • Marquis, enthalten 
also auch den frostempfindlichen H-44-24 und den 
aus einer IKreuzung mit  Hard red Calcutta stam- 
menden Marquis. Reliance s tammt yon dem sehr 
frostresistenten Kanred ab. Die Linienmittel  
s t immen n i t  dem mitfleren Verhalten der Sorten 
fiberein. Es wird die Verwendung yon "vVinter- 
weizeneltern Ifir Sommerweizenkreuzungen als er- 
wfinscht bezeichnet, v. Rosenstiel. 

Die Variabilit~it der quantitativen Merkmale beim 
Sommerweizen und ihre Bedeutung for die Ziichtung. 
Von M. L. CHLOP. Trudy prikl. Bot. i pr. I Piant  
Industry  in the U S S R  Nr 16, 67 (I935) [Russisch]. 

Verf. studierte die Vergnderlichkei~ einiger 
q.uantitativer Merkmale yon 14 reinen Li- 
n e n  des Sommerweizens. Die Sorten wurden 
in Kulturgef~f3en in zehnfacher Wiederholung, 
5 auBerdem auf zwei verschiedenen Versuchs- 
feldern in vierfacher Wiederholung angebaut. 
Als Js ffir die Variabilit~t diente der 

I00 
Variationskoeffizient v ~ ~4r %" Die gepriiften 

Merkmale zerfallen nach der H6he dieses Wertes 
in zwei Kategorien, n i t  einem hohen (28,25-38,33 %) 
bzw. einem niedrigen (lO,6O--15,21%) Variations- 
koeffizienten. Zu der ersten geh6ren Zahl der 
Halme und Anzahl und Gewicht der K6rner je 
2Khre, zu der zweiten H&he, Ahrenl~nge und durch- 
schnittliche ~hrehenzahl.  Bei Anbau unter ver- 
schiedenen Bedingungell und an verschiedenen 
Orten sind die Werte zwar verXndert, abet ftir alle 
Merkmale gleiehsinnig. Dies beweist einen ge- 

wissen EinfluI3 der Umweltfaktoren auf die Varia- 
bilit~t; ihre Hauptursache liegt j edoch nach Ansicht 
des Verf. im Genotyp der Sorten. Er  sieht eine 
Beziehung zwischen der zfichterischen Bedeutung 
einer Eigenschaft und ihrenl Ab~Lnderungsgrade. 
Abschlief]end wird die praktische Bedeutung einer 
Kenntnis der Variabilitat der quant i ta t iven lV~erk- 
male er6rtert. Hie ermSglicht eine gr6f3ere Sicher- 
heir bei der Auslese aus einem gegebenen Zucht- 
material, und ein Vergleich des Variationsgrades 
unter verschiedenen Versuchsbedingungen ge- 
starter eine Vorstellung fiber die Anpassungs- 
f~higkeit einer Sorte und fiber etwaige Ansprfiche 
derselben an ~uBere Faktoren. La~g. 

The effect of several collections of Tilletia tritici and 
T. levis on the morphology of spring wheats, (Der 
]~influB einiger ~ormell yon Tilletia tritici und 
T. levis auf die Morphologie yon Sommerweizen.) 
Von O. S. AAMODT, J. m. T O R R I E  and K. 
T A K A H A S H I .  (Dep. of  Field Crops, U~iv. of  
dlberta, Edrnorzton.) Phytopathology 26, 344(1936). 

Es wurden die Weizensorten Reward, Lit t le  
Club, Pentad, Hope, Garnet und Kota n i t  einer 
Herkunft  yon T. tritici und 4 tterkfinften von 
T. levis infiziert. Befall durch beide Arten yon 
Steinbrand verkfirzte die Halml~nge. Die beiden 
Steinbrandarten zeigten keinen gesicherten Unter-  
sehied in ihrem Verhalten; dagegen zeigten die 
verschiedenen Herktinfte von T. levis einige Unter-  
schiede. Da auch die nicht befallenen aber infi- 
zierten Pflanzen verkfirzte Halme aufwiesen, wird 
angellommen, dab auch in diesen Pflanzen Myzel 
vorhanden ist, aber nicht zur Fruktifikation kommt. 
Ein Versuch, in diesen Pflanzen Myzel nachzu- 
weisen, wurde nicht unternommen. Gesicherte 
Unterschiede zwischen befallenen Halmen teil- 
kranker Pflanzen und ganz kranken Pflanzen liegen 
sich nicht nachweisen. Eine Verl~Lngerung der 
-Khrenspindel t ra t  nur bei befallenen Pflanzen der 
anfXlligeren Sorten Reward, Litt le Club und Kota 
ein, klare Unterschiede gegelliiber teilkranken 
Pflanzen bestanden nicht. Unterschiede zwischen 
den beiden Bralldarten bestanden nicht, wohl abet 
leichte Verschiedenheiten zwischen den einzelnen 
Herkfinften. In bezug auf die Gestalt der Brand- 
but ten lieBen sich lediglich Sortenunterschiede 
feststellen. Beziehungen zwischen den verschie- 
denen untersuchten Merkmaten fanden sich nicht. 
Ftir j edes untersuchte Merkmal wurden die Angaben 
der Li teratur  kritisch gewiirdigt, v. Rose~stiet. 

Untersuchungen tiber Sexualitiit bei Tilletia tritiei 
(Bjerk,)  Wint.  im Rahmen der Immunitiitsztichtung. 
Von TH. BECKER.  ( I n t .  f .  Pfla~ze~bau u. 
Pflanzenzi~cht., Univ. Halle.) Phytopath.  Z. 9, 
I87 (1936). 

Die Isolierung der Sporell erfolgte nach der 
Trockennadelmethode und n i t  Hilfe des Apparates 
yon Hanna. N~thrboden nach KIENIIOLZ U. H~ALD. 
In den Versuchen zum Studium der Keimung und 
der Sporidienbildung wurde bei 2o ~ C und kiinst- 
licher Belichtung regelmXBige und  gleichm~Bige 
Keimung erzielt; dann wurde die Temperatur  
zwecks reichlicherer Sporidienbildung auI io his 
I 5 ~  herabgesetze. Wesentlich ist gute Sauer- 
stoifzufuhr. Es wurde eine Technik znr Isolierung 
yon Sporidien aus Einzelsporen ausgebildet. Von 
275 monosporidialen Linien war nut  die Nach- 
kommenschaft einer Spore bei Kultur  auf ktinst- 
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lichem NS, hrboden in bezug auf Wuchsform homo- 
zygot, die iibrigen waren stark heterozygot. Das 
Eintreten yon Kopulationen zwischen den ver- 
schiedenen haploiden Linien lieB sich nicht dutch 
direkte Beobachtung feststellen. Es wurden viM- 
mehr Wirtspflanzen mit  je 2 verschiedenerI Ha- 
plonten geimpft und dann yon dem Eintreten bzw. 
Nichteintreten yon Befall auf Stattfinden bzw. 
Ausbleiben der Kopulation zwischen den geprtiften 
Haplonten geschlossen. Auf 4 % Kartoffelsucrose- 
NS~hrboden + 1,4 % Agar lieB sich innerhalb kurzer 
Zeit ausreichendes Infektionsmaterial heranziehen. 
infektionen wurden nach der FlorschenKoleoptilen- 
Infektionsmethode, die zwar zeitraubend abet 
sicher ist, ausgeffihrt. Eine eigene Massenmethode 
befriedigte noch nicht. Es wurde innerhalb der 
Einsporennachkommenschaften BipolaritAt - ge- 
funden. Kombinationen yon haploiden Linien 
verschiedener Sporen deuteten auf komplizierte 
VerhAltnisse lain, die an die yon HAir ,ANN bei 
Ectocarpus festgestellte ,,relative SexualitAt" er- 
innerten. Die Vererbung hoher AggressivitAt war 
z. T. intermedi~r, z. T. recessiv, v. Rosenstiel. 

Reaction of wheat varieties to composites of races 
of bunt occurring in the Pacific Northwest. (Das 
Verhalten yon Weizensorten gegentiber Rassen- 
gemischen des Steinbrands aus den nordwestlichen 
pazifischen Gebieten.) Von . J .F .  MARTIN. (Div. 
of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington a. Oregon 
Agricult. Exp. Stat., Corvallis.) J. amer. Soc. 
Agronomy 18, 672 (1936). 

Verf. prtifte 25 ~ Weizensorten auf ihr Verhalten 
gegenfiber Steinbrandgemischen aus Pendleton nnd 
den nordwestlichen pazifischen Gebieten. Eine 
Auslese aus Hussar • Hohenheimer war die wider- 
standsf~higste Sorte. Im allgemeinen waren die 
harten, roten Winter- Und die Durum-Weizen wider- 
standsf~higer als die tibrigen Gruppen. Infolge 
ungew6hnlich warmer Friihj ahrstemperaturen 
wurden zahlreiche Nachschosser gebildet, die such 
bei den widerstandsf~higen Sorten befallen wurden. 
In fast alien F~tllen war der Befall mit  der Stein- 
brandpopulation aus dell nordwestlichen pazifi- 
schen Gebieten wesentlich starker. Wegen Einzel- 
heiteI1 mug anf die Arbeit verwiesen werden. 

R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

Influence of environmental factors on immunity of 
wheat. (Der EinfluB yon Umweltsfaktoren auf die 
Immunit~t  yon Weizen.) Von I. A. STEFANOVS- 
K I J .  (All-Union Inst. of Plant Industry, Lenin- 
grad.) C. R. Acad. Sci. URSS,  N. s. i ,  341 (1936). 

Verf. prtifte ein grof3es Weizensortiment unter 
verschiedenen Bedingungen auf sein Verhalten 
gegen Braunrost (Puccinia triticina). Die verschie- 
denen Weizensorten wnrden mit  nnd ohne Be- 
wAsserung, mit  frtiher und sp~ter Saatzeit und mit  
und ohne Jarowisation angebaut. Der Braunrost- 
befall steigt bei spAter Saatzeit stark an. Aneh die 
bew~sserten Versuehsstficke zeigten st~trkeren 
Befall, ebenfalls die jarovisierten Versuchsstticke. 
Aus den Versuchen des Verf. geht hervor, dab 
Sorten, die bei sparer Saatzeit braunrostwider- 
standsf~hig sind, meist auch unter anderen, un- 
gtinstigeren Bedingungen widerstandsf~hig sind. 
Die meisten widerstandsfAhigen Formen sind 
Durumweizen aus dem Mittelmeergebiet. 

R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

Factor relations in wheat for resistance to Puccinia 
graminis tritici, Puccinian glumarum and Erysiphe 
graminis. (Die gegenseitigen Beziehungen der 
Resistenzfaktoren gegen Puccinia graminis tritici, 
Puccinia glumarum und Erysiphe graminis bei 
Weizen.) Von K. W. N E A T B Y .  Phytopathology 
26, 36o (1936). 

Verf. land bei der Kreuzung H-44-24 • Marquis 
enge Beziehungen zwischen Keimpflanzenresistenz 
gegentiber P. glumarum und der Feldresistenz gegen 
P. graminis, die es erlauben, die Auslese auf Feld- 
resistenz gegen Schwarzrost auf die Gew~tchshaus- 
versuche mit  Gelbrost aufzubauen. Unter  den 
gegen Schwarzrost feldresistenten StAmmen waren 
alle f~r Meltau anfAlligen StAmme keimpflanzen- 
resistent gegen Form 36 von P. graminis. In der 
Kreuzung Marquillo • H-44-24 land sich Paralle- 
litAt zwischen mittlerer Resistenz gegen i~ glu- 
marum und Feldresistenz gegen P. gmmin~s; da- 
gegen t ra t  Keimpflanzenresistenz gegen Form 52 
yon P. graminis gemeillsam mit  Anf~Llligkeit ftir 
~erschiedene Biotypen yon P. glumarum und um- 
gekehrt auf. *hnl ich verhielt  sich die Kreuzung 
Garnet • Double Cross. Hier land sich augerdem 
Vereinigung yon AnfS~lligkeit fiir Form 2I mit  der 
roten StrohfArbung yon Double Cross. Die U n t e r -  
suchungen wurden an Fa-Linien durchgeftihrt, aus 
denen in F 4 die in bezug auf Feldresistenz gegen 
Puccinia graminis anf~lligen oder spaltenden 
Linien ausgeschieden waren. Verf. ftihrt die mit- 
geteilten Beobachtungen eher auf pleiotrope.Wir- 
kung der 1Resistenzfaktoren als auf Koppelung 
zurtick, v. Rosemtiel (Miincheberg, Mark). 

Herabminderung der Sch~iden durch die Weizen- 
gallmticken Contarinia tritici Kirby und Sitodiplosis 
mosellana G@hin auf dem Wege der Sortenwahl und 
Zfichtung, Von B. R A D E M A C H E R  und H. KLEE.  
(Zweigstelle d. Biol. Reichsanst. f.  Land- u. Forstwirt- 
schaft, Kiel-Kitzeberg.) Z. Ztichtg. A 21, 2o9 (1936). 

In den Ktistengebieten der Ostsee wird dem 
Weizenanbau in ftihlbarem AusmaBe durch zwei 
Weizengallmfickenarten, Contarinia tritici und 
Sitodiplosis mosellana G~I~I~, Schaden zugeftigt. 
Die mehrj 5~hrige Prtifung eines gr613ereil Sortiments 
an verschiedenen Stellen Holsteins ergab, dab es 
weder Sommer- noch Winterweizensorten gibt, die 
nicht yon den Mticken befallen werden, jedoch 
sind Unterschiede im Befall zu bemerken. Diese 
gewisse Widerstandsf~higkeit beruht nicht auf  
Unterschieden in der Zeit vom Ahrenschieben bis 
zur Blttte, desgleichen im allgemeinen nicht in der 
Dauer der Bltite. Der Befallsgrad l~13t sich zwar 
dutch Verschiebung der Aussaatzeit und damit 
des Schossens beeinflussen, jed0ch in merklichem 
AusmaBe erst durch sehr spXte Aussaat, die dann 
den Ertrag als solchen wieder zu stark absinken 
l~13t. Besonders anf~llig ist - -  auch bei isolierter 
Lage - -  die Sorte Garnet, so dab an deren Anbau 
als Fangpflanzen gedacht werden k6nnte. Den 
geringsten Befall zeigte die Fehmarner Sorte 
,,Marquardts braunspelziger Winterweizen", bei 
der die SchAdigung durch die Gallmticken etwa 
nur halb so stark als bei dem Durchschnitt  der 
anderen Sorten war. Diese Sorte s tammt aus der 
I~reuzung yon Carsten V mit  einem Fehmarner 
Landweizen, der aber heute nicht mehr vorhanden 
ist. Die geringere AnfAlligkeit scheint in der~ 
offenbar yore Landweizen herrfihrenden festeren 
Spelzen begrtiI~det zu sein. Hackbarth. 
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Untersuchungen /iber erbliche Blattnekrosen des 
Weizens. Von W. STRAIB. (Inst. f. La~dwirt- 
schafll. Botanih, Braunschweig-Gliesmarode.) Phy- 
topath. Z. 8, 541 (1935). 

Es werden IIichtparasiL~Lre Fleeken und Nekrosen 
der Weizenbla~spreiten beschrieben, die erblich 
bedingt sind. Solche Nekrosen konnteii bei T. vul- 
gale, compactum, durum nnd polonicum beobachtet 
werden. Die Nekrosen, die in allen Entwickluiigs- 
stadien der Pflanzen auftreten k6nnen, begiiinen 
n i t  einer Degeneration der Chloroplasten. Der 
Stickstoffgehalt der vergilbten Teile ist h6her als 
der der grtinen. Die Entwicklung der Nekrosen ist 
stark yon der Temperatur  abh~ngig. Bei T. vulgate 
verhindern Dauertemperaturen iiber i5 ~ das Zu- 
standekommen der Nekrosen, wAhrend diese bei 
den anderetl Arten auch noch bei h6heren Tempe- 
raturen auftreteii. Starke Stickstoffdfingung oder 
Kalimangel nnterdrticken das Auftreten der Ne- 
krose. Das B2ohlens~ureoptimum liegt bei o, 3 % 
t~Lglicher Aiifangskonzentration. Die Rostinfektion 
wird dutch die erbliche Bla.ttnekrose beeinfluf3t. 
Aus Kreuzuiigeii zwischen nekrotisehen und nor- 
malen StXmmen, die bis F 1 verfolgt wurden, geht 
hervor, dab die Nekrose durch ein einfaches feces- 
sires Gen bedingt ist. Wahrscheinlich sind daneben 
IlOCh Modifikationsfaktoren wirksam. Der Korn- 
ertrag IIekrotischer Linien ist 7 - -2 i  % geringer als 
der normale. Er wird durch schw~tchere Bestockung 
und niedrigeres Tausendkorngewieht hervorge- 
rufen. Es ist wahrscheinlich, dab bei Weizen noch 
andere Arten erblicher Blattnekrosen gefundeii 
werden, die in erster Linie an den ~Bl~ttern ge- 
schoBter Pflanzen in Erscheinung treten. Oehler. 

Ein neuer Fall einer vegetativen Chimiire beim 
Weizen. Von T. K.  L E P I N .  (I~st. f .  Ge~etih, 
USSR-Akad. d. Wiss., Moskau.) Trudy prikl. Bot. 
i pr. I I  Genetics, Plant  Breeding a. Cytology Nr 9, 
59 u. engl. Zusanamenfassung 6o (1936) [Russisch~. 

In/73 naeh einer Kreuzung voii kahlem Tri~icum 
durum abyssinicum • Tr. turgid~tm solomonis n i t  
behaarten Spelzen ersc'hien eine heterozygote 
Pflanze n i t  einer halbseits behaarten, halbseits 
kahlen ~hre. Dies wird durch eine vegetative 
, ,Spaltung" n i t  anschlieBender Chim~trenbildung 
erklXrt. Da die Nachkommenschaft bezi~glich 
dieses Merkmals die normale Spaltung aufwies, 
meint  Verf., dab die ChimS~re nur  auI die Hfill- 
spelzen beschr~nkt war. 

v. Berg (Mfincheberg). ~ ~ 

ltegiona! land use fore the hard red winter wheat 
belt. (Die Neugestaltung der Bodennutzung im 
Gebiet der roten Winterhartweizen.) Von R . I .  
THROCK~ORTON.  (Dep. of Agronomy, Kansas 
Agricult. Exp. Star., Manhattan.) J. amer. Soc. 
Agronomy 28, 165 (1936). 

Das Anbaugebiet  der roten Winterhartweizen 
ist ein Gebiet extensiven Ackerbaues n i t  niedrigeii 
Hektarertr&gen und geringen Produktionskosten, 
abet groBen Ertragssehwankungen: Bodenfl~Lche 
und Wasser sind die wi.chtigsten Wirtschaftsfak- 
toren dieser Gegend. Anderungen in der YVirt- 
schaftsweise haben diese Grundfaktoren zii bertick- 
sichtigen. Besonders die westlichen Gebiete leiden 
hSmfig unter  v611igen Mil3ernten. Hier wurde viel 
niehtweizenf~higes Land {fir den Weizenbau heran- 
gezogen. Um die Produktion dieser Gebiete zu 
stabilisieren, ist heute eine Verminderung der 
Weizenanbaufl~che um etwa 2o%, d .h .  5oooooo 

acres notwendig. Da das betroffene Gebiet in 
bezug auf Boden uiid Klilna sehr grol3e Unter- 
schiede aufweist, l~Bt sich kein allgemeingfiltiger 
Plan fiir diese Fl~che aufstellen. Die Regenmenge 
der 6stlichen Trite liegt bei 35 ZoI1, die der west- 
lichen nu t  bei 15 Zoll; die Verdunstuiig eiiier 
offenen Wasserfl~che wS, hrend der Wachstumszeie 
betr~tgt im Osten 36 Zoll, im Sfidwesten 52 Zoll. 
Die H6henlage schwankt zwischen iooo bis 
5ooo FuB, der Boden yon schwerem Ton his Sand. 
Im Osten sotlte die gr6Bte Umstellung yon einsei- 
tigem Weizenbau auf andere Kulturarten erfolgen. 
Besonders die hfigeligen Gebiete mfissen zu Weiden 
gemacht werden. Die Menge des zur Verftigung 
stehenden Winterfutters sotlte dnrch vermehrten 
Anbau yon Mais und Sorghum erh6ht werden. 
Die Mitre ist ftir den Weizenbau am meisten ge- 
eignet, aber nicht ftir ewigen Weizenbau. Eine 
Aiilage yon Griinland in den hfigeligen Gebieteii, 
die heute sehon sehr unter  Erosion leiden, dfirfte 
schwierig, wenn nicht unm6glich sein. Auf den 
schweren B6den sollte im Norden IIeben Weizen 
Gerste und Mais, im Stiden I(6rner-Sorghum an- 
gebaut werden. Um Wasser zu sparen, sollte ein 
Tell des Landes in1 Sommer gebeaeM werden. _rm 
Westen wird Sorghumanbau empfohlen zur Risiko- 
verteilung. Schwere B6den sind noch eher Iiir 
Weizen geeignet als leichte. 1Rfickkehr zn Graslaiid 
so bald wie m6glich. Reduktion der Weizen- 
flXche auf weniger als 1/2. Sommerbracheauch ffir 
Sorghum, IIicht nu t  ffir Weizen: ftir diesen aber 
stets, v. Rosenstiel (Mfincheberg). 

Response of wheat varieties to different fertility 
levels. (Das Verhalten von ~u gegenfiber 
verschiedenen Dtingungsstufen.) Von C.A.LAMB 
and R. M. SALTER. (Dep. of Agronomy, Ohio 
dgricult. Exp. Slat., Wooster.) J. agricult. Res. 53, 
129 (1936). 

Sortenversuche n i t  Winterweizen wurden dutch 
5 Jahre im Fruchtwechsel n i t  Mais und Haler 
derart ausgeffihrt, dab das Verhalten der Sorter~ 
j eweils in vier verschiedeiien Dtingungsstufen ge- 
pr/ift werden konnte. Es sollte ermittelt  werden, 
inwieweit Sortenverschiedenheiten beziiglich der 
Re~ktion auf h6here N~hrstoffgaben bestehen und 
welchen EinfluS die V~'itterungsverh~ltnisse auf 
diesehaben. Aus diesem Grunde werden anch me- 
teorologische Angaben fiber die betreffenden Ver- 
suchsjahre beigefiigt. Ffir i i  Sorten, die in allen 
5 Jahren angebaut waren nnd die sich aus IKultur- 
soften und VersuchsstXmmen zusammensetzten, 
werden die Analysen mitgeteilt; sie umfassen 14orn- 
und Strohertrag sowie das Bushelgewicht. Die 
statistische Auswertung zeigt klar, dab die ver- 
schiedenen Soften die gebotenen h6heren NXhr- 
stoffmengen ganz ungleich n i t  erh6hten Ertr~gen 
beantworten. V0n den verschiedenen Sorteii ~iel 
keine dutch besondere Leistungen unter  un-  
giinstigen oder gfinstigen ErnXhrungsbedingungeii 
auf. v. Berg (Mfincheberg). 

Ein Jahr Kleberweizenuntersuchung in Weihen- 
stephan. Von TH. SCHARNAGEL. (Bayer. 
Landessaatzuchtanst., Weihenstephan.) Prakt. B1. 
Pflanzenbau 14, 157 (1936). 

Da sich die Verordnung fiber die Untersuchung 
yon Kleberweizen vom II .  Sept. 1935 erst ab Ja- 
nuar  1936 roll  auswirkte, war die Zahl der Ende 
1935 eingesaiidten Proben verhgltnismaBig gering. 
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Insgesamt wurdelt 6228 Proben untersucht (5o15 
Winterweizen und 1213 Sommerweizen, davon 
wurden 4776 = 76,7 % anerkannt), die einer Ver- 
kaufsmenge yon 377o22 dz, also etwa 3% der 
Gesamternte entsprachen. 231939 dz oder fund 
2 % erhielten das Gfiteattest. Die tibrigen deut- 
schen Getreideverb~nde meldeten bei etwa dreimal 
so hoher Gesamternte nur 3264o 3 dz (fund 1%) an, 
wovon 132618 dz (rulld o, 4 %) anerkannt wurden. 
Stiddeutschland, und hier besonders Bayern (mit 
4 % angemeldeter und fiber 3 % anerkannter Ge- 
samternte) stehen also in der Erzeugung yon 
Kleberweizen an der Spitze. Dabei stellt bereits 
heute der Winterweizen den t tauptanteil ,  w~thrend 
in Norddeutschland die Erzeugung von IZleber- 
weizen noch vorwiegend auf dem ertragsschw~- 
cheren Sommerweizen beruht. Von den Winter- 
weizen hatte Langs Tassilo im Mittel die h6chste 
Gfitezahl (5295), 98,9 % aller Proben wurden aner- 
kannt. Fast  die H~,lfte aller Sommerweizen-Proben 
(529) wurden voI1 Janetzkis Sommerweizen gestellt. 
(488 = 92,2 % anerkannt.) Er  wurde in der Gtite- 
zahl (5278) durch NOS. Nordgau (588o) und Egl- 
finger Hohenstaufen (6o95) tibertroffell. Diese 
beiden Soften waren allerdings nut  durch 9 bzw. 
3 Proben vertreten. Bei den Sommerweizen wurden 
z. T. Wanzensch~digungert beobachtet. 

v. Rosemt ie l  (Mtincheberg). 

Cold resistance of the first generation of wheat 
hybrids. (Die iK~ltewiderstandsf~higkeit der ersten 
Generation yon Weizenkreuzungen.) Von M. J. 
SALTYIKOVSIKIJ. C. R. Acad. Sci. URSS,  
N. s. 3, 235 (1936). 

Die Versuche wurden in Saratov 1929--1931 
und in Odessa 1933--1935 sowohl mit  Feld- wie 
mit  Laboratoriumsmethoden durchgeffihrt. Neben 
den Fz-Parzellen wurden stets die iKreuzungseltern 
rail je IOO iK6rnern ausgelegt. Im W'inter 1929/3 ~ 
wurden die Versuchsparzellen in Saratov dutch 
eine Strohdecke geschtitzt. Ftir die Gefrierversuche 
wurden die Pfianzen bei 6o % Bodenfeuchtigkeit 
gehalten und mit  - - 3  ~ und - - 7 ~  abgeh~rtet. 
In Saratov wurden die Pflanzen nach dem Gefrier- 
versuch weiter im Ktihlkeller gehalten, in Odessa 
dagegen nach langsamem Auftauen ins Gew~chs- 
haus gebracht. Nach abnehmender iK~ltewider- 
standsfS, higkeit geordnet ergibt sich folgende Reihe : 
o329, o121, oo118, o237, Ukrainka, Cooperatorka 
o534, ftir die Sommerweizen nach zunehmender 
Frtihreife: 3439, 3483, o321, Marquis, o274, Albosar 
o721, o62, 2184, Pr61ude. Diese Sommerweizen 
reagieren nicht  auf Jarowisation, unterscheiden 
sich also nut  in der Dauer des Lichtstadiums. Je 
spS~treifender ein Sommerweizen, um so k~ltefester 
war sein Bastard mit einem Winterweizen, je kXlte- 
fester ein Weizen oder eine Quecke, um so k~lte- 
fester sein Bastard mit  einem Sommerweizen. Die 
Bastarde silld im allgemeinen intermediXr. Die 
K~ltewiderstandsfS, higkeit des Weizen beruht 
I. auf der Dauer des Jarowisationsstadinms und 
2. auf der Dauer des Lichtstadiums, also nicht auf 
einer Serie yon polymeren Faktoren, sondern 
mindestens auf zwei. Die Weizen-Weizen- und die 
Weizen- Quecken-Bastarde zeigen hierin keine 
Unterschiede. Formen mit  gesteigerter Winter- 
festigkeit k6nnen also durch Kreuzungen zweier 
Sorten erzielt werden, die sich in ihrer KXlte- 
resistenz nicht, wohl abet in ihrem Entwicklungs- 
rhythmns unterscheiden, v. Rosenstiel. 

Varietal resistance of small grains to spring frost 
injury, (Die ~Tiderstandsf~higkeit verschiedener 
Soften yon Getreide gegen Frtihjahrsfr6ste.) Von 
J. B. H A R R I N G T O N .  J. amer. Soc. Agronomy 
28, 374 (1936) �9 

Neben den direkten Sdh~den durch Frfihjahrs- 
fr6ste infolge v611igen Erfrierens spielt die st~ndige 
Sch~digung der GesamtentwicMung durch Frost-  
einwirkung auf das S~mlingsstadium eine hervor- 
ragellde Rolle. 5r konnte nachweisen, dab 
ein Frost  yon 6 ~ Fahrenheit  die Ernte des Hope- 
Weizens um etwa 38 % herabsetzte. In Saskatoon 
gab ein starker Frost am 4. Juni 1935 Gelegenheit, 
die Einwirkung yon Frtihjahrsfr6sten in groBem 
Magstabe bei verschiedenen Getreidesorten zu 
prtifen. Untersucht wurde Weizen-, Hater-, 
Gerste- und Flachssorten. Der Frost  befiel die 
S~mlinge, als sie im allgemeinen gerade die ersten 

b e i d e n  BlOtter entwickelt hatten. Die Unter- 
schiede in der Frostempfindlichkeit waren beson- 
ders groB bei den in Westkanada gebauten Sorten 
und bei den neuen Bastardvariet~ten. Unabh~ngig 
yon der Lage der verschiedenen Versuchsfl~chen 
zueinander waren die Sch~den ~ul3erst konstant. 
Eine Beziehung zwischen der Frostempfindlichkeit 
und der Herkunft  bzw. Abstammung der verschie- 
denen Sorten lieB sich deutlich naehweisen. 

Ufer (Berlin). 
Hybrid selections of oats resistent to smuts and 
rusts. (Auslese aus gegell Brand nnd Rost resisten- 
tell Haferbastarden.) Von tt .  C. MURPHY,  
T. R. STANTON and F. A. COFFMAN. ( Jowa  
Agricul t .  E x p .  StaZ., Ames . )  J. amer. Soc. Agro- 
nomy t8, 37 ~ (1936). 

In einer frfiheren Mitteilung [Phytopath. 24, 
165-167 (I 934) ] berichteten Verff. tiber die Auslese 
yon brand- und rostresistentem Hater  aus der 
Kreuzung Victoria • Richland. Eine Anzahl 
brand- und rostresistellter Variet~ten wllrden 
nunmehr mit  der Sorte Bond gekreuzt. Das Ziel 
war die Gewinnung yon Formen, die sich als re- 
sistent gegen Kronenrost, Stengelrost und Brand 
erweisen sollten. Bond ist eine australische Sorte 
mit  groBer Resistenz gegen Kronenrost. Sie war 
nahezu immun gegen 22 physiologische Formen 
des t~ronenrostes ( Pucc in ia  coronata avenae ERII~S.), 
die in den Vereinigten Staaten, I~anada und 
Mexiko yon 1931=-1934 gesammelt worden waren. 
Ferner ist die Sorte gegen Ustilago avenae und 
U. levis resistent. Ffir Stengelrost (Pucc in ia  gra- 
m i n i s  avenae ERIKS. U. H~NN) ist Bond rol l  
empfitnglich. Die welter zur Kreuzung verwen- 
deten Soften Iogold, An thony ,  Iowa Hr. D. 69 
und Green Russian Selection (C. I 234.4). sind sehr 
ertragreich, gegen Pucc in ia  gramznzs avenae 
resistent und werden zllm Teil in grol3em Umfange 
angebaut. Gegen die beiden Brandarten und gegen 
gewisse physiologische Formen des Kronenrostes 
sind die Soften sehr empfindlich. Die Ba.starde 
wurden tells nattirlieher, teils ktinstlicher Infektion 
mit  l~ronenrost und Stengelrost ansgesetzt. Auch 
die Empf~nglichkeit gegen Uslilago avenae und 
U. levis wurde geprtift. Die ~tuBeren Bedingungen 
ftir die Entwicklullg der Krankheiten waren bei 
den Freilandversuchen sehr gfinstig. Die Alls- 
wertung der Versuche ftihrte zu dem Ergebnis, 
dab die durch diese Nreuzungen erhaltenen neuen 
St~mme einen wesentlichen Fortschri t t  auf dem 
Wege der Erzielung brand- und rostresistenter 
Formen bilden. Ufer (Berlin). 
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Inheritance of resistance to Ustilago levis (K  & S) 
Magn. (covered smut) in a cross between Markton 
and Colorado 37 oats. (Die Vererbung der Wider- 
standsfghigkeit gegen lYstilago levis [K u. S] Magn. 
[gedeckter Brand] in einer Kreuzung zwischen 
Markton llnd Colorado 37 Haler.) Von W. W. 
A U S T I N  and D. W. RO]3ERTSON. (Dep. of 
dgro~,omy, Colorado dgricult. Exp. Star., Fort 
Collins.) J. amer. Soc. Agronomy 28, 467 (1936). 

Frfihere Autoren fanden bei Untersuchungen yon 
Kreuzungen gegen U. levis widerstandsfghiger und 
anfSJliger Hafersorten 1 - -  3 meist dominante Erb- 
faktoren fiir Widerstandsfghigkeit;  transgressive 
Vererbung wurde beobachtet. Verf. untersuchte 
nach der Methode Reed die Kreuzung der beiden 
Hafersorten Markton (widerstandsfghig gegen die 
in Colorado vorkommende U. levis-Population) 
und Colorado 37, einer anfglligen Sorte yon g/in- 
stigen Anbaueigenschaften. Die Infektionsergeb- 
nisse der F 2 erlaubten keine sichere Entscheidung, 
ob es sich um eine Spaltung in 2 oder in 3 Faktoren 
handelte. Das Verhalten der ebenfalls untersuchten 
Fa-Familien sprach ffir 2 dominante Faktoren ffir 
Widerstandsfghigkeit.  v. Rosensliel. 

Kartoffelziichtungsfragen. I. TI, Staudenauslese 
und Pflanzgutbau bei Kartoffeln. Von H.  WENK.  
(Bayer. La~dessaatzuchtanst., Weihenstephan.) 
Prakt. B1. Pflanzenbau 14, 2 (1936). 

Verf. gibt einen Uberblick fiber langj~hrige An- 
bauversuche mit  Kartoffelsorten in Weihenstephan, 
die haupts~ichlich im t t inblick auf Abbaufragen 
angestellt wurden. Als gtinstigste Standranm- 
bemessung erwies sich ein mSglichst tang gestreck- 
tes Rechteck (80/25, 7o/3 o cm). Besonders gute 
und gleichbleibende Ertr~ge wurden so auf leichten 
B6den unter Verwendung nicht zu kleiner Pflanz- 
knollen erzielt. Allf schweren B6den iiberstieg 
unter gleichen Bedingungen die Zahl der kranken  
Pflanzen die voll leichten B6den um das zehnfache. 
Starke Beachtung mu/3 dem Reifezustand bei der 
Ernte  und der Temperatur  des V%Tinterlagers (0--  7 ~ 
gesehenkt werden. Die verschiedene Anfglligkeit 
verschiedener Sorten gegen Mosaik und Blattrollen 
wird bestgtigt. Zur Vorselektion des Pflanzgutes 
wird die Knollenstecklingsmethode verwendet. 
Viruskrankheiten und 6kologische l~aktoren ge- 
meinsam bewirken den Abbau. Propach. ~176 

Meiosis and fertility in certain British varieties of 
the cultivated potato (Solanum tuberosum L,). 
(Meiosis nnd Ferti l i tgt  bei best immten britischen 
Kartoffelsorten.) Von VV. ELLISON.  (Welsh 
Plant Breeding Star., Aberystwyth.) Genetica 
('s-Gravenhage) 18, 217 (1936). 

Bei 5 ~ britisehen Kartoffelsorten (n ~ 24) wur- 
den die RT der PMZ und EMZ untersneht, urn allf 
diesem, yon anderen Autoren schon beschrittenell 
Wege Aufschlul3 fiber die Ursacben der hohen 
Gonensterilitgt mancher Sorten zu bekommen. 
Dabei wurden in beiden Geschlechterll mehrere, 
gleichartige St6rullgsarten festgestellL (Ausbleiben 
der Paarung, Multivalentenbildung, Nichttrennen, 
Ausbleiben der Spindelbildung, Restitutionskeru- 
bildung, Degeneration der Chromosomen auf ver- 
schiedenen Stadien), die zu sterilen Gonen f/ihren 
k6nnen.  Hohe Temperaturen sollen keine Steige- 
rung der St6rungsrate hervorrufen. Aus dem Vor- 
kommen von Multivalenten (bis zu 8) in der Diaki- 
nese, und von verschieden starker Sekundgrpaarung 

in M I und M II  schlieBt Verf. wie M i i n t z i n g ,  
dab die Chromosomengrundzahl n : 6 und nicht 
12 ist. In Pollenkornmitosen wurden bis zu 96 
Chromosomen gez~hlt. Vereinzelt wurde Bildung 
yon ES aus Antherengewebe und yon PMZ aus 
Petalengewebe beobachtet. Verf. kommt zu dem 
SchluB, dab die Ursachen der Fertilit~LtsstSrungen 
Gene sein mfissen, die in hohem Grade von 
AuBenfaktoren beeinfluBt werden k6nnen.  

Propach (Mfincheberg). o o 

Untersuchungen Uber die AziditJit des Gewebebreies 
der Nartoffelknnile. Die elektrometrische Pflanz- 
gutwertbestimmung der Kartoffelknolle. I1. Mitt. 
Von H. W A R T E N B E R  G, A. HAY und A.TAH SIN. 
Arb. biol. Reichsanst. Land- u. Forstw. 21, 499 
(1936). 

Ffir die Reaktionsbestimmung des Gewebebreies 
der Kartoffel erwies sich die Chinhydronelektrode 
als unbrauchbar. Die Wasserstoffelektrode zeigte 
vornehmlich bei kranken Knollen eine Streuung 
nach der Seite alkalischer Reaktion. Diese Streu- 
nng konnte aber dutch das Arbeiten mit  der Glas- 
elektrode weitgehend behoben werden. Die Frage, 
ob die bestehenden Unterschiede in den Potential- 
werten bei der elektrometrischen Bestimmung yon 
Kartoffelknollen auf Aziditgtsuntersehiede zur/ick- 
gefiihrt werden k6nnen, lieB sich dahingehelld be- 
antworten, dab die Pflanzgutwertpotentiale nur 
wenig dutch Azidit~itsunterschiede beeinfluBt 
werden u n d e s  sich bei dem gemessenen Potential  
wahrscheinlich um eill Redoxpotential  handelt. 

Schaper (Mfincheberg/Mark). 

Chemische Probleme tier Ptlanzenzlichtung. Vol l  
J. B. F R E I X A .  Arch. fitot~cn. Uruguay 1, 203 
u. engl. Zusammenfassung 223 (I935) [Spanisch]. 

Es wird empfohlen, die Leistung der Pflanze 
an Stelle der Bestimmung der je Einheit  Trocken- 
substanz ben6tigten Wassermellge auf Grund der 
Beziehung zwischen dem Energiegehalt der pro- 
duzierten organischen Masse und der zur Ver- 
dunstung des dabei verbrauchten Wassers ben6- 
tigten Energiemenge zu beurteilen. Bei der Be- 
sprechung des Wassergehaltes yon K6rnern und 
Getreideprodukten werden die modernen Methoden 
der Feuchtigkeitsbestimmung, besonders die in 
Kanada im groBen angewandte elektrische Me- 
rhode eingehend gewfirdigt. In diesem Zusammen- 
hang wird auch der Wassergehalt yon Getreide bei 
verschiedener Luftfeuchtigkeit,  sowie eine Bezie- 
hung zur Atmung des Getreidekornes ill Abh~ngig- 
keit yon der Temperatur besprochen. Bei der Be- 
stimmung des Eiweil3gehaltes wird eine kanadische 
Schnellmethode, die unter Verwendung yon nur 
I g K6rnern arbeitet, angefiihrL und die Verwen- 
dung des Faktors 5,7 bei Getreide an Stelle des 
klassischell Faktors 6,25 ffir die Umrechnung vonN 
auf EiweiB diskutiert. Auf Grund ausftihrlicher 
Literaturstudien werdell die Schnellmethoden zur 
Bestimmung der Backfghigkeit besprochen. Es 
wird auf ein yon russischen Forschern Iestgestelltes 
Parallelgehen des Asche- und Zellulosegehaltes in 
Mehlen hingewiesen. Der Farinograph und Fer- 
mentograph Brabenders wird im Vergleich mit  
Backversuchen besprochen. F/Jr die Pflallzen- 
ziichter ist die Ausarbeitung von Schnellmethoden 
yon h6chster VVichtigkeit, wie die Erfolge bei der 
Ztichtung alkaloidfreier Lupinen gezeigt haben. 
Sehr ausftihrliche Literaturiiste. v. Rosenstiel. 
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Die Roile der Ghemie in der 6elektion der Futter- 
pflanzen. Von N. N. IWANOFF und M. I. SMIR- 
NOWA. Trudy prikl. Bot. i pr. I P lant  Industry 
in the USSR Nr 15, 6.I (1935) [Russisch]. 

Verff. bringen eine Ubersicht der Pflanzen, die 
wegen ihres. G ehalts an Giftstoffen als Entter- 
pflanzen keine Verwendung finden k6nnen. Es 
werden die Saponin-, Culnarin-, Blaus~ure-haltigen 
Pflanzen besprochen; ferner der Gossipol-Gehalt 
der Baumwollsamen. Eingehend wird dnabasie  
aphylla, die wegen ihres Anabasingehaltes, trotz 
sehr hohem EiweiBgehalt, als Futterpflanze nicht 
verwendbar ist, ebenso die Sophore alopeucorides, 
die gleichfalls einen hohen Alkaloidgehalt aufweist, 
besprochen. Darauf bringen die Verff. eine Be- 
sprechung der Versuche der Zfichtung einer alka- 
loidfreien und einer 61reiehen Lupinus-Sorte, dana 
eine Obersich~ der Pflanzen, die sonstige Giftstoffe 
enthalten. Zum Schlug bringen die Verff. eine 
Bekrachtung fiber die Bedeutung der chemisehen 
Untersuchungen bei der Zfichtung neuer, hoch- 
wertiger Nutzpflanzensorten. Kon'dek. o o 

Zur Frage der giftigen Eigenschaften yon Lathyrus 
sativus L. und anderen Bohnenkulturen. Von E. 
L. SALKIND. Trudy prikl. Bot. i pr. I Plant  
Indus t ry  in the USSR Nr 18, 51 (1936) [Russisch]. 

Es wird eine Tdbersicht der Literatur fiber La- 
thyrismus und der teilweise recht widerspruchs- 
vollen Angaben fiber die Schadlichkeit der Samen 
yon Lathyrus  sativus L. und anderer Bohnenarten 
gegeben. An verschiedenen landwirtschaftlichen 
Versuehsstationen der USSR. durchgeffihrte Ffit- 
terungsversuche mit  Lathyrus  sativus an Hanstiere 
hat ten durchweg gfinstige Ergebnisse. 

Beckmann (Helsinki). o o 
Zur Frage der Resistenz yon Buschbohnensorten 
gegen den Erreger der Fettf leckenkrankheit Pseudo- 
monas medicaginis vat. phaseolicola Burkh. u  
C. STAPP und H. HXHNE, (Dienststelle f .  Bak-  
teriol., B i d .  Reichsanst. f .  Land- u. Fortswirtschaft, 
Berlin-Dahlem u. Zweigstelle , A schersleben. ) Angew. 
Bot. 18, 249 (1936). 

Der eine Verf. prfifte in Dahlem nach seiner 
Gew~chshausmethode 56 Buschbohnensorten aus 
36o Herkfinften auf ihr Verhalten gegenfiber dem 
Erreger der Fettfleckenkrankheit.  Der andere 
Verf. prfifte dieselben 56 Sorten in 476 Herkiinften 
im Freiland (Aschersleben). Wie in frfiheren Ver- 
suchen verhielten sich nicht alle Herkfinfte einer 
Sorte gleich. In  den meisten F~kllen st immten die 
Ergebnisse der beiden Untersuchungen fiberein. 
Im Gew~chshaus wurden nur 3o Pflanzen, im Frei- 
land aber 2oo Pflanzen jeder Sorte geprfift, 
Manchmal werden sich die Unterschiede in der Be- 
wertung schon hieraus und aus der Auswahl be- 
sonders gesunder Samen f fir die Gew~chshaus- 
versuche erkl~ren. In  einer Tabelle sind die Ergeb- 
nisse zusammengestellt. Wegen Einzelheiten fiber 
das Verhalten einzelner Sorten mug auf diese 
Tabelle verwiesen werden. R. Schick. ~ ~ 
Multiple Allelemorphe fiir das Merkmal ,,grau ge- 
sprenkelt" auf den Bl~ittern der Erbse. Von V.  S. 
FEDOTOV. (star. f .  Pflanzenzucht, Inst .  f .  Pf lan-  
zenbau, Detskoye Selo.) Trudy prikl. Bot. i pr. 1I 
Genetics, Plant  Breeding a. Cytology Nr 9, 275 
u. engl. Zusammenfassung 284 (1936) [Russisch]. 

Der schon yon TEDIN untersuchte Erbgang ffir 
die dutch Luitraumbildung zwischen Epidermis 
nnd  Mesophyll entstehende graue Sprenkelung aui 

den Bl~tttern yon Pisum, kann yore Verf. best~tigt 
werden. Zwischen einer normal gesprenkelten nnd 
einer rein grfinen Sippe erh~lt er in F~: 2293:698 
oder 3,07:o,93, zwischen der normal gesprenkelten 
oder einer besonders intensiv gesprenkelten, welche 
aus dem Material einer Expedition V. K. KOB~LEVs 
nach Zentralasien stammte : 343 : 892 oder I,O3 : 2,97, 
schlieBlich zwisehen der intensiv gesprenkelten 
und der rein griinen: 1134:366 oder 3,o4:o,96. 
Der Locus ffir diese Allele ist nait dem Ifir 
schwarzes Hilum (Pc) gekoppelt. NiL der bekann- 
ten Serie d,D,Dw,  welche einen einfachen (D) oder 
doppelten (Dw) Anthocyanring um die Blattachsel 
hervorruft, ergibt die bier beschriebene Serie, 
welche der Verf. entsprechend der Dominanzver- 
h~ltnisse F W > F , > L  formuliert, freie Spaltung. 
- -  Es wird die Vermutung ausgesprochen, die 
HoMraumbildung zwischen Epidermis und Meso- 
phyll stelle einen Schntz gegen intensive Bestrah- 
lung, der vor allem die innerasiatischen Rassen aus 
H6henlagen yon 17oo--197o m ausgesetzt sind, 
dar. Und damit  gelingt dann anch der Nachweis 
des volkswirtschaftlichen Wertes der Arbeit: , ,In 
der praktischen Pflanzenzucht sollten die intensiv 
grau gesprenkelten Formen bei der Selektion 
dfirreresistenter Variet~ten Verwendung linden." 

G. Mdchevs (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Zuchtarbeiten an Futterpflanzen und Handelsge- 
wichsen. Von T. HENRY.  Arch. fitot~cn. Urn- 

guay  1, 243 u. dtsch. Zusammenfassung 256 (!935) 
[Spanisch]. 

In  bezug auf eiweigreiche Futterpflanzen be- 
richter Verf. zusammenfassend fiber Luzernezfich- 
tung auf der Grundlage yon Anpassungsversuchen 
mit  zahlreicheu Herkfinften, sowie fiber Versuche 
mit  Kleearten, Soj abohnen, Lupinen, Hornschoten- 
klee, Lespedeza und Lathyrus-Arten. Eine Auslese 
aus Rieti zeichnete sich durch besondere Eiguung 
als Grfinfutterweizen aus. Eerner bew~khrte sich 
eine Mischung aus 4 ~ % kleink6rnigem Cuarenton- 
mais, 4 ~ % Haler und 2o % Sudangras (90 kg/ha) 
als Grtinfutter ffir Weidezwecke. Bei Sudangras 
wird Auslese auf blaus~urearme Formen betrieben. 
Eine AnzahI einheimischer Gr~ser wird zfichterisch 
bearbeitet. I n  Zusammenarbeit  mit  der Grfinland- 
kommission werden Untersuchungen der botani- 
schen Zusammensetzung der besten natfirlichen 
Weiden sowie fiber die Verbreitungsm6glichkeiten 
der wertvollen Arten durchgeftihrt. Da Uruguay 
j~Lhrlich 8 Mill. Liter Speise61e einffihrt, wird der 
zfichterischen Bearbeitung yon Sojabohnen und 
yon Sonnenblumen groBe Anfmerksamkeit ge- 
schenkt. Bei beiden Pflanzen sind bereits bedeu- 
tende Erfolge erzielt worden, v. Rosenstiel. 

Ghlorophyllanomalien beim weiSen Sent, $inapis 
alba L. Von A. I. SALTYKOVSKY nnd V. S. 
FEDEROV.  (Stat. f .  Pflanzenzucht, Inst .  f .  tJflan- 
zenbau, Detskoye Selo.) Trudy prikt.  Bot. i pr. I I  
Genetics, P lant  Breeding a. Cytology Nr a, 287 
u. engl. Zusammenfassung 3o4 (1936) [Russisch]. 

Efir pflanzenzfichterische nnd genetische Unter- 
suchnngen haben Verff. etwa 12oo Pflanzen yon 
S i n @ i s  alba L. isoliert, und die daraus hervorge- 
gangenen Inzuchtgenerationen geprfift. Unter den 
InzuehtsXmlingen wurden folgende Typen yon 
Chlorophylldefekten festgestellt: I. Albina (S~m- 
linge ohne Chlorophyll, sterben nach 5--7 Tagen). 
2. Xantha (die Keimbl~tter sind gelb, die S~mlinge 
sterben etwas sparer als bei Albinatypen). 3- Vi- 
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rescens (die S~mlinge sind gelblichgrtin, farben 
sich spgter aber normal grtin, die Pflanzen zeigen 
Zwergwuchs). 4. Transgrediens (dieser Typ wech- 
selt seine Farbe dreimal. Das Keimlingsstadium 
ist normal gr~in, die Prim~rblgtter und der Vege- 
taeionspunkt werden gelb, spgter wird wieder nor- 
males Chlorophyll entwickelL. Zur Zeit der 
Knospenbildung unterscheidet sich dieser Typ in 
der Blatffarbe niche mehr von anderen Pflanzen, 
doch zeigen die Pflanzen Zwergwuchs). 5- Bunt-  
bt~ttrige (diese Formen n i t  weiBgeranderten 
Blgttern oder Mosaik, bisweilen auch vom Typus 
der Sektorialchimgren treten mehr oder weniger 
h/~ufig auI). Mit fortschreitender Inzucht wird die 
Zahl der Typen mi{ Chlorophylldefekten gr6Ber, 
Die ]Kontrollen wiesen i, 3 %, die I x = 3,8 % und 
die I~ = 6,8 % anormale Typen auf. Am haufigsten 
sind Xantha,  dann Albina, Virescens und Transgre- 
diens. Am seltenseen sind die buntblat tr igen 
Formen. Ufer (Berlin). ~ o 

Varieties of cabbage lettuce and their classification. 
(Die Varietaten yon Kopfsalat und ihre l~lassifi- 
zierung,) Von P. W. BRIAN. J. of Pomol. 14, 
26 (I936}, 

Die Beliebtheit des Kopfsalates nnd die M6g- 
lichkeit, solchen zu jeder )ahreszeit zn bekommen, 
macht eine einwandireie Klassifizierung der ver- 
schiedenen Kopfsalat-Varietaten notwendig. Be- 
sonders da in gewissen Fallen die gleichen Varie- 
eaten bei den verschiedenen Samenhandlern unter 
verschiedenen Benennungen gefiihrt werden. Frfiher 
erfolgte die Einteilung haupts~chlich anf Grund der 
Verwendnngszeit und der Kulturmethoden. Bei 
dieser Einteilung waren jedoch Uberschneidnngen. 
nicht zu vermeiden, gewisse VarietXten konneen in 
mehr als eine Gruppe eingereiht werden. Im Jahre 
I919 nahm die Royal Horticultural Society eine 
Einteilung an, die auf Merkmalen der Samen, der 
Blatefarbe und auf d e n  Anthocyangehalt  der 
Pflanzen aufgebaut war. Verf. bespricht im fol- 
genden alle auffallenden Merknlale zahlreicher 
Variet~ten und deren Wert  f fir die Klassifizierung. 
Bei der Samenfa.rbe werden die drei F~rben 
schwarz, weiB und gelb unterschieden. Schwarz ist 
dominant  fiber well3. Alle Wildformen yon L. 
scaviotc~ haben schwarze Samen, weiBe und schwa.rze 
Samen werden niche nnr  bei Kopfsalaten sondern 
such bei anderen Sa.laten gefunden. Vielfach 
werden auch zwei in der Samen{arbe gleiche Salat- 
varieeSten gefunden. Alle *vu yon L. sc~- 
riolci und gewisse Kultursorten weisen in den Epi- 
dermiszellen der BlXtter Anthocyan auf. Diese 
Pigmentiernng beruht auf einem einfach domi- 
nanten  Fakeor. Die grtine Biatffarbe variiere bei 
verschiedenen Variet~Len yon einem lichten, gelb- 
lichen Grfin bis zu einem dunklen Green. Es besteht 
evtl. die M6glichkeit, Gruppen mit  dunkel, mittel- 
und..lichtgriinen B15teern aufzustellen, jedoch sind 
die UbergXnge zn zahlreieh. In  der Klassifizierung 
der Royal Horticultural Society werden die Unter- 
schiede mitteldunkelgrtin und mittellichtgran ge- 
macht. Die Beobachtung einer Salatvariet~e, die 
unter  verschiedenen Blulturbedingungen aufge- 
wachsen ist, zeigt deutlieh den Mangel einer der- 
artigen Einteilung. Bei der Ausbildung der Blatt- 
festigkeit k6nnen wir zwei verschiedene Typen 
unterscheiden. Die Mehrzahl der Kopfsalate hat 
eine ledrige Textur, diese Salate werden in Amerika 
,,Buteerheads" genannt. Die zweite Grnppe zeigt 

Variet~ten mix krausen t31~ttern. Die Neigung zum 
Sehossen wird dutch die verschiedene Reaktion 
der einzelnen VarietXten auf die Tageslange be- 
dingt. Im Mlgemeinen schossen die meisten 
Winter- und Treibhaussalate bei Lang~ag, die 
Sommersalate dagegen bei Kurztag. Die Wild- 
formen yon L. scariolc~ und L .  vil, osa sind tagneutral.  
Sehr schwierig ist eine Gruppierung nach der Form 
und Festigkeit des Herzen. Veff. kommt abschlie- 
Bend zu der Auffassung, dab Samenfarbe, Pigmen- 
tierung und Ansbildung der gr/inen Blatffarbe nu t  
f~ir die Unterscheidung der Var ie t~en innerhalb 
der Gruppen herangezogen werden k6nnen. Eine 
t~inteilung der verscgiedenen Variet~ten in zwei 
groSe Gruppen nach der Textur des Blattes ist 
entschieden yon groBem Were. Es wird betone, 
dab man, bevor eine endgfiltige und umfassende 
Klassifizierung der Kopfsalate gegeben werden kann, 
niche nur  eine genaue Blenntnis ihrer Genetik und 
Cytologie haben muB, sondern es m~ssen auch Be- 
obachtungen an den weniger bekannten Salaten 
gemacht werden. Zum SchluB wird eine vorl~ufige 
Klassifizierung der am h~ufigsten angebanten 
englischen t~opfsalatsorten gegeben, v. R a n c h .  

Au~gaben, Methodik und Technik der Hanfziichtung. 
Yon N, N. GRISCHKO nnd R. W. MALUSCHO. 
Trudy prikl. Bot. i pr. Suppl.-Bd 74, 6I (I935) 
[Russisch]. 

Der Hanf ist ein zweihausiger Windbestgnber 
und infolgedessen im h6chsten Grade heterozygot. 
Seine Formen sind verhgltnismggig wenig bekannt  
und sehr variabel. Im wesentlichen mfissen 15 geo- 
graphische Formengruppen und innerhalb dieser 
Lokalrassen unterschieden werden, die in ihren 
wirtschaftlichen Werhen groBe Verschiedenheiten 
zeigen. Der zentralrussische Hanf gibe sehr niedrige 
Ertrgge sowohl an Samen wie an Faser und wird 
im Faserertrage yon den sfidlgndischen Varietgten, 
insbesondere d e n  italienischen, japanisehen, kau- 
kasischen, transkaukasischen und einigen man 
dschurischen Formen auch irn zentralsussischen 
Anbaugebiet weir iibertroffen, doch bringen diese 
Formen hier nu t  wenig reifen Samen. Wesentlich 
ffir die Faserqualitgt sind i n n e r  die Anban- und 
klimatischen Bedingungen des Ortes der Erzeu- 
gung. Die siidlgndischen Formen sind infolge ihrer 
langeren Vegeeationsperiode weniger anspruchsvoll 
bezfiglich der Nghrstoffkonzentration des Bodens, 
die bei den nordischen Formen sehr hoch sein muB. 
GroBe Unterschiede bestehen beztiglich der An- 
fglligkeig fiir Orobanche. Der italienische Hanf 
und einige franz6sischen Formen sollen vollkommen 
resistent sein, sehr anfallig dagegen der zentral- 
russische, mandschurische, japanisehe und persi- 
sche Hanf. Der PoIIen bleibt I 2 - - I  5 T~ge lebens- 
t'~hig. Durch Behandlung der Hanfpflanze wgh- 
rend 3o--35 Tagen n i t  zehnst~ndigem Tag la.Bt 
sich die Vegetationsperiode bedeutend verkiirzen, 
wodurch sich die /3as~ardierungsm6glichkeiten er- 
weitern. Eingehend werden die Technik der Indi- 
vidual-, Familien- und Gruppenzuche behandelt, 
die wesentlichen Auslesemerkmale charakterisiert 
nnd ihre Korrelationskoeffizienten aufgezeigt. 

v. Ra t h l e f  (Sangerhausen, Harz). 

Der Itanf i ,  R,,Bland. V o n  I. A. SIZOV. Trudy 
prikI. Bot. i pr. Suppl.-Bd 76, 5 u. engl. Zusammen- 
fassung 74 (1936) [Russisch~. 

Der Zweck der vorliegenden Arbeit ist es, nacg 
M6glichkeit eine allgemeine botanisch-genetisehe 
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Charakteristik der in Rugtand vorkommenden 
Hanfrassen zu geben und damit die bisher fehlende 
exakte Grundlage tiir die Hanfziiehtullg desLalldes 
zu schaffen; ferner werden ausftihrliehe Angaben 
rein technischer Natur  gemacht, die hier iiber- 
gangen werden k6nnen. - -  Der Haul, der ill fast 
allen lalldwirtsehaftlich ausgenutzten Gebieten des 
europ, wie des asiat. RuBlands gebaut wird und 
dalleben im stidlichen und stid6stlichen Tell auch 
wild weitverbreitet ist, zerfMlt dort ill eine groge 
Anzahl yon Rassell, die beim Fortschreiten yon 
Norden nach Stiden eine ganz gesetzm~Bige Ver- 
Anderung der meistell morphologischen wie biolo- 
gischen Merkmale zeigen. Sie k6nnen danach, 
so lange keine genauere genetische Analyse vor- 
liegt, ziemlieh grob in 3 gr6Beren Gruppen einge- 
ordnet werden, die nattirlich dutch Uberg~nge 
verbunden sind: i. nordrussisehe, 5o--6o cm hohe 
Formen, mit  kurzer und dichter Infloreszenz, einer 
Vegetationsperiode yon 6o--7o Tagen und geringem 
W~rmebedarf; 2. stidrussische rail einer H6he yon 
bis zu 4 m nnd lockerer, einen relativ grogen Tell 
des Stengels einnehmender Infloreszenz, einer 
Vegetationsdaner yon 4--5 Monaten und hohem 
W~irmebedarI, und 3. zentralrussische, die eine 
Mittelstellung einnehmen. Die Anpassungsf~hig- 
keit der ein zelneI1 Sortell an ver~llderte klimatische 
Verhgltnisse ist ebenfalls in charakteristiseher 
Weise verschieden. Rassen n6rdlicher Herkunft  
geben bei Anbau in stidlichen Gegenden allch bei 
guten IKulturbedingllngen einen urn 5o% herab- 
gesetzten Ertrag; der Grund dtirfte in einer ge-. 
ringeren assimilatorisehen Energie dieser Formen 
zu suchen sein, die eine Deckung des Bedarfes an 
organischer Nahrung,  in Gebieten mit  ktirzerer 
Tagesdauer unm6glich macht. S/idrassell ent- 
wickeln sich im Norden dagegen gut, erreichen abet 
infolge W~rmemangels nicht die physiologische 
Reife. - -  Weitere Unterschiede liegen in der 
Wachstums- und Bltiteperiodizit~t. Der Haupt- 
zuwaehs ist bei allen Formen auf eine ziemlich 
kurze Periode beschr~nkt, bei den n6rdlichen auf 
den 2o. bis 3o. Tag nach der Aussaat, bei den stid- 
lichen auI den 4 o. bis 6o. ; das Wachstum ist bei den 
ersteren auch absolut rascher, und infolge der Zu- 
sammendr~ngung intensivster Entwicklung auf  die 
ktirzeste Zeitspanne sind ihre Ansprtiche beziiglich 
der Milleralern~hrung am h6chsten (im iibrigen 
stellt der Haul,  abgesehen yon den deshalb wert- 
vollen Wildrassen, durchschnittlich sehr hohe For- 
derungen an Boden und Dtillgung). Die c~Pflanzen 
bltihen im Norden Io--12 Tage vor den weiblichen ; 
nach Stiden zu finder in wachsendem Mage ein 
Angleieh statt,  und bei den extremell s~idlichen 
Typell kOnnen die 9 sogar vor den c~ zur Bliite 
gelangen. Die Kenntnis  der skizzierten Eigentiim- 
lichkeiten der geographischen Rassen, zu denen 
lloch einige weitere kommen, z .B.  verschieden- 
artige photoperiodische Reaktivitgt, gestat ten eille 
gr613ere Sieherheit in der DurchftihrUng ztichte- 
fischer Arbeiten, die sich in Ruf~land beim Hanf 
noch in den ersten Anfgngen befinden. Bei der 
Ziichtung muB die groBe Modifizierbarkeit aller 
Hanfformen dutch Aul3enfaktorell und ihre natiir- 
liche Variationsbreite berticksiehtigt werden. Die 
geringste Variabilit~t weist die Stengellgnge mit  
einem Variationskoeffizienten v yon + 9,4 % auf, 
die gr6Bte der Gesamtertrag an vegetativer Masse 
und im Zusammenhang damit  die absolute Faser- 
ausbeute (v = • 5 ~ bzw. 4o%), eine mittlere die 

St~rke des Stengels (v = 4- 25 %). Ullter diesell 
4 Gr6f3en besteht eine positive. Korrelation, 
zwischen ihnen und dem relativen Fasergeha!t eine 
schwaeh negative. - -  Da der Hanf in RuBland mit  
doppeltem Ziel, ats Faserpflanze und zur (Jlge- 
winnung aus dell Samen ~ gezogen wird, mug die 
ztichterische Aufbesserung gleichzeitig in zwei 
Richtullgen erfolgen. Die zur Ausftihrung vorge- 
sehellen Methoden sind: I. Massenauslese, 2. In- 
dividllalauslese, verbunden mit  Kreuzung der 
besten Formen; 3- Bastardierung geographisch 
entiernter Rassen, illsbesolldere n6rdlichen und 
stidlichen Ursprungs ; 4- Inzucht  dutch fortgesetzte 
Geschwisterkrenzung, eill Verfahren, das bis zur 
3. Generation giinstig wirken kann und u. a. die 
Gewinnung sehr grogsamiger Soften erm6glicht. 
Die ktinstliche Ausl6sung yon Mutationen ist noch 
nicht gelliigend fundiert, um eine praktisehe l~edeu- 
tung zu haben. In  R6ntgenbestrahtungsversuehen 
mit  keimenden Samen lagen die zur Erzielung yon 
Mutationen llotwendigen Dosen zwischen 4ooo und 
8ooo r, d .h .  im Vergleich mit  anderen Pflanzen 
recht hoch; hghere wirkell letal. - -  Interessant 
ist endlich, daf~ es gelungen ist, mon6cische Pflan- 
zen herzustellell; bisher konnten sie allerdings nicht 
zur Konstanz gebracht werden (vgl. zu dieser Frage 
,,Reports of the Lenin Acad. of Agricult. Se. Ser. 
I I I ,  Nr I; 1935). La~r (Berlin). 

Uber LeinzUchtung auf Widerstandsfiihigkeit gegen 
infektionskrankheiten. Vou S. P. SYBINA. Trudy 
prikl. Bot. i pr. Suppl.-Bd T4, 33 (1935) ~Russisch]. 

Eine ~Tbersicht tiber die Grundlagen jeder Art 
ImmnnitXtsztichtung und tiber die in Frage kom- 
menden Leinparasiten wird gegeben nlld die Aus- 
wirkungen der letzteren unter  Angabe der ein- 
schl~gigen Literatnr besehrieben. Die weselltlichen 
wenig zahlreichen Arbeiten tiber Leinztichtung auf 
Immuni t~ t  werden besprochen. Auf die Wichtig- 
keit richtiger Answahl des Ausgangsmateriales auf 
m6glichst breiter Basis wird hingewiesen und 
tabellarisch gezeigt, welche grogen Untersehiede 
sich zwischen den einzelnen Herkiin.ften linden. So 
haben sich der argentinische und Mittelmeerlein 
als praktiseh immun gegen Melampsora lini L~v. 
erwiesen. Alle bisher erprobten Infektionsmethoden 
werden angegeben und bespr0chen. Verf. hS.lt die 
Vegetationsmethode von Pethybridge ftir die meist 
versprechende zur Untersuchung yon Colletotrichum 
linicol~m LAF~ & P~TI~. Sie besteht im Bespritzen 
der Keimpflanzen mit  einer w~sserigen Suspension 
der Sporell mit  nachfolgender Kultur, der Pflanzen 
unter  Glasglocken in feuchter Atmosphere w~thrend 
zwei Tagen. Frau T. Popov illfizierte bei Fusa- 
rioseversuchell den Boden erfolgreich mit  kleinen 
Stricken infizierten Leinstrohes. Bodeninfektion 
mit  Reinkulturen yon Colletotrichum ergibt sehr 
starke Infektion und Absterben vieler Keim- 
pflanzen, erfordert aber vorherige Bodendesinfek- 
tion u n d i s t  daher schwer anwendbar. - -  Bei den 
Leinparasiten spielen die Temperaturen, bei welchen 
die Infektion erfolgt, eine groBe Rolie. - -  Stets 
ist die Aussaat der zu priifenden Serien auf lein- 
miiden infizierten Boden mit  nachfolgender Aus- 
lese der gesund gebliebenen Pflanzen am zweek- 
m~Bigsten gewesen, v. Rathlef (Sangerhausen). 

The nature of resistance of flax to Melampsora lini, 
(Die Widerstandsf~higkeit yon Flachs gegen Me- 
lampsora lini.) Von E. G. SHARVELLE. (-Plant 
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Path. a. Bofa~r Mi~zesota Agricult, Exp. StaL, 
St. Paul.) J. agricult. Res. 53, 8I (1936). 

Der dutch Melampsora li~i hervorgerufene 
Flachsrost ist a11gemein verbreitet  und verursacht 
z, B. in den Vereinigten Staaten einen Schaden yon 
2 % des jghrlichen Ertrages. "vVie physiologische 
Untersuchungen des Verf, ergaben, verlguft das 
~Vachstum der ans Uredosporen hervorgegangenen 
Hyphen in Ext rakten  der verschiedenen Flachs- 
soften proportional mit  deren Widerstandsfghigkeit 
gegen Rostfall. Das Vorhandensein einer verdickten 
Cuticula, rechteckiger Epidermiszellen und einer 
Hypodermis erschwert das Durchbrechen der Ure- 
dolager und hemmt so die sommerliche Verbreitung 
der Uredosporen. Bei der Infektion mit  Melampso- 
ra selbst k6nnen die Zahl der Spalt6ffnungen und 
ihre {3ffnungszeiten sowie die Ernghrung der 
PIlanzen eine Rolle spielen. So wirkten Dunkelheit  
wghrend der Inkubationszeit  ebenso wie Kalium- 
fiberschul3 in mehreren Versuchen hemmend auf 
die Entwicklung des Pilzes, w/ihrend gr613ere 
Gaben yon Stickstoff und Phosphorsgure ihn 
f6rderten. Lange (Greifswald). ~ ~ 

Der Neuseeliindische Flachs (Phormium tenax L,). 
Von L. V. ~AMINER.  Trudy p~ikl. Bot. i pr. 
X I  New Cultures a. Questions of Introduction 
Nr 1, 79 u. engl. Zusammenfassung 94 (1936) 
[Russisch~. 

Die Aufgabe, die sich Verf. gestellt hatte, war, 
eine {)bersicht der wiehtigsten Li tera tur  fiber die 
im Titel genannte Faserkultur zu geben und danlit  
eine wissenschaftliche Basis f/it die Bestrebungen 
einer Einffihrung derselben nach Rul31and, we 
insbesondere in Transkaukasien grebe ftir den 
Anbau geeignete Flachen vorhanden sind, zu 
schaffen. Es werden die botanischen Eigentfim- 
lichkeiten der Pflanze, ihre Geschichte und Ver- 
breitung als I(ulturgewgchs, die vorhandenen 
Soften, die Verwendungsm6glichkeiten u . a . m .  
beschrieben und die ngchsten Untersuchungsziele 
aufgezghlt. Als solche nennt Verf, u. a. eine Prti- 
lung der am Schwarzen Meer wachsenden Phor- 
mium-Formen, t in Studium der Biologie der Art  
und der Vermehrungsm6glichkeiten, Einffihrung 
neuen Materials arts der Heimat  der Pflanze und 
den Gegenden, we sie bereits in grof3em Mal3stabe 
kult iviert  wird, sowie eine Prfifung der Ausdeh- 
nungsfghigkeit des Phormium-Baues nach Norden. 

La1~g (Berlin-Dahlem). 

Die Malve, eine neue Textilpflanze fiJr den Norden. 
Von P. F. MEDVEDEV.  Trudy priM. Bet. i pr. 
XI  New Cultures a. Questions of Introduction 
Nr I, 3 u. engl. Zusammenfassung 28 (I936) 
~Russisch]. 

In der vet1. Arbeit werden die Ergebnisse einer 
agrobiologischen und technischen Prfifung der 
Malva meluca, die im Laufe yon 3 Jahren in RuB- 
land yon mehreren Versuchsstationen, vor allem 
im Norden des Landes, durchgeftihrt wurde, zu- 
sammengefal3t. Die Art  besitzt danach eine als 
Rohmaterial  zur Herstellung yon Stricken und 
Tauen geeignete Faser und kann sis Ersatz der 
Ju te  f~r das genannte Gebiet I3edeutung erIangen; 
die Samen kannen auBerdem zur Gewinnung yon 
01 verwertet  werden. Die Vegetationsperiode be- 
tr~gt h6chstens 3 Monate his zur, , technischen" und 

31/2 his zur Samenreife; Fr6ste schaden nicht, doch 
ist fiir gute ~gntwicklung wghrend der Hauptzu- 
wachszeit eine Mindesttemperatur yon durehschnitt- 
lich 15 ~ C notwendig. - -  Technische Daten : H6he 
2--2, 5 m; Produktivi tgt  (Gesamtmasse, lufttrok- 
ken) 4 ~ bis 15o Ztr./ha bei einem Faseranteil yon 
13,3--21% ; Samenertrag 7,5--12,5 Ztr.; 01gehalt 
16--19 %. Alle diese Werte variieren rnehr oder 
weniger stark in Abhgngigkeit yon den klimatischen 
Bedingungen tines Jahres und den Bodenverh~tlt- 
nissen. Am gfinstigsten sind mittelschwere BOden 
bei reichlicher organischer oder mineralischer Dtin- 
gung, auch trocken gelegte Torfmoore, wghrend 
schwere, nasse und sumpfige wie auch arme/36den 
ausgesprochen sctflecht vertragen werden, - -  Einen 
Nachteil stellt vorlgufig die grol3e ~Brfichigkeit der 
Faser dar, die abet  au~ ztichterischem Wege, v id -  
leicht durch Bastardierung mit  anderen Arten und 
sogar Gattungen beseitigt werden kann. Lang. 

Boehmeria japonica. (Die japanischen Boehmeria- 
Arten.) Von Y. SATAKE. J. Fac. of Sci. Univ. 
Tokyo I I I  4, 467 (I936). 

Eine monographische Bearbeitung der im Japa- 
nischen Reich wachsenden Arten dieser Urticaceen- 
gattung. Die 4 ~ Arten, yon denen 2o veto Verf. 
neu aufgestellt sind und zu denen ferner einige 
zum Tell neue Varietgten und Formen geh6ren, 
verteilen sich auf 2 Untergat tungen:  Tilecnide mit  
wechselstgndigen und Duretia mit  gegenstgndigen 
Blgttern. Zu Tilecnide geh6ren B. utilis, hives nnd 

. frutescem; Duretia, die alle tibrigen Arten umfaBt, 
gliedert sich wiedernm in 7Sektionen, hauptsgchlich 
nach der Beschaffenheit des Fruchtperigons nnd 
der Form der Blfitenstgnde. Max Onno (Wien). ~ ~ 

Haploids in polyembryonic seeds of Sea Island cotton. 
(Haploide in mehrkeimigen Samen der Sea Island- 
t31umwolle.) Von S. C HARLAND.  J. Hered. 27, 
229 (1936). 

Unter  mehreren tausend Samen der Baumwoll- 
sorte Sea Island wurden 2o mit  2 Embryonen ge- 
funden. Von den 16 Paaren, die daraus aufgezogen 
werden konnten, bestanden 14 aus je einer diploiden 
nnd einer haploiden Pflanze (n = 26). Aul3erdem 
erw/ihnt Verf. weitere Beispiele fiber das Vorkom- 
men haploider Individuen bei der t31umwolle, das 
anscheinend stark genetisch bedingt ist. Die 
Haploiden waren pollensteril, brachten abet Ansatz 
sowoM bei Rtickkreuzung wie bei Bestgubung mit  
verschiedenen 13 chromosomigen Arten, welche 
vorgenommen wurde, um vielleicht neben den in 
der Regel unreduzierten vorkommende reduzierte 
Eizellen (mit n/2 = 13 Chromosomen) m6glichst 
sicher zu erfassen. Die wichtigste Bedeutung der 
Haploiden wird darin gesehen, dab es Init geeig- 
neten Methoden zu erreichen sein miiBte, aus ihnen 
zu homozygoten Diploiden (d. h. reinen Linien) zu 
kommen, was fiir normale Handelsware auch nach 
jahrelanger Linienzucht nicht mit  Sicherheit zu 
erreichen ist. v. Berg (Miincheberg). ~ ~ 

Zum Problem der wirtschaftlich-wertvollen schnell 
wachsenden Holzabarten. Von I. S. 3,~ATJUK. 
Trudy priM. i pr. I Plant Industry in U S S R  Nr14, 
I15 (I935) [Russisch,l. 

Behandelfi sind die Pappelarten, ihre Holzmasse, 
Zuwachs, Verwendung. v. Rathl@ ~ ~ 
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