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Gesamtl~inge L W~ L Wa 

+ (d. z~) (d~. o~). l~ + (d. tO (d~. b~) �9 l~ (d~. b~) �9 & 
+ (d.l~) (d~. b~) + (d. z~) ( ~ .  b~) .l~ (d~. b~) 
Gesamtzahl Z W  1 z I / g  3 

Fiir  das Beispiel I I .  
L = (I - 185) -}- (I - 185) (0'032 �9 0"34 ) �9 59 + 
Z I + (I �9 185) (0'032.0"34) + 

+ (i - 185) (0'032- 0'34 ) - 59" (0"82- i) �9 i 
+ (1 �9 185) (0"032.0'34) .59.  (0"82- i) = 4 

vereinfacht : 
L l~ + (l~ d2 b~) �9 12 + (lz d 2 b2) �9 I2 (d8 b3) �9 1.~ 

Ftir das Beispiel I I .  

L _ 185 + (185 - 0"032 �9 o'34) �9 59 + 
Z I + (185.o 'o32-o'34 ) + 

+ (185 �9 0"032 �9 o'34) �9 59" (0'82. I) - I 
+ (185 "o"o32"o'34) " 59" (0"82 �9 I) = 4 

Praktisehe Auswertung (3). 

Die von mi r  im Zuge dieser  A r b e i t  vor-  
genommenen  Un te r suchungen  fiber die Bi ldung  
yon Wurze ln  und  L a u b t r i e b e n  an 422 Kern-  u n d  
vornehml ich  Steckl ingspf lanzen verschiedener  
Ar t en  (Variet~iten und  Formen)  yon 8 Gat -  
tungen,  und  zwar  aus den F a m i l i e n  der  Salica-  
ceen, Betu laceen ,  Oleaceen,  Rhamnaceen ,  E lea-  
gnaceen,  Caprifol iaceen und  Rosaceen in sechs 
na t i i r l ichen  N/ ih rsubs t ra ten ,  haben  bei  Auswer-  
tung  der  h ierbei  anfa l lenden rund  8000 Einzel -  
ergebnisse,  folgende Resu l t a t e  geze i t ig t :  

W e r d e n  zu den schem. Wurze l -  und  Schol3- 
b i lde rn  noch alle e rhobenen  Wer t zah l en  in F o r m  
des Wurzelspiegels  beigefi igt ,  so en ts tehen  m6g-  
l ichst  vo l lkommene  vergleichs/ghige Typenbilder. 

Das Mit te l  der  e rhobenen  H~uf igke i t swer te  
k o m m t  den tats~ichlichen Mi t t e lwer ten  so nahe,  
dab  die wesent l ich le ichter  e rhebbaren  mittleren 
Hdu/igkeitswerte unbedenk l ich  ftir technische 
E rhebungen  Anwendung  f inden k6nnen.  

Bei  laboratoriumsm~iBiger  Aufzuch t  yon  
Steckh61zern in Aufschl~immungen natiirlicher 
N~ihrsubstrate ergeben sich bei  I nd iv iduen  glei- 

cher  A b s t a m m u n g  im Wurze l -  und  Schol3bild 
typische Reaktionen auf  die E igena r t en  der  N~ihr- 
subs t ra te .  

Fe rne r  zeigt  sich schon w~hrend  dieser kfinst-  
l ichen Aufzuch t  bei  Steckh61zern die r ep roduk-  
t i r e  Leistungsf~ihigkeit  der  verschiedenen Teile 
eines Ind iv iduums ,  die Zeit/olge in der  vege ta -  
r iven  En twick lung  und  die Tatsache ,  ob die  
P r o d u k t i o n  der  Laubschosse  auch mi t  einer ent- 
sprechenden Wurze lb i ldung  vor  sich geht ,  oder  
ob diese Laubschosse  nur  aus den im I-Iolz- 
k6rper  vo rhandenen  Reserves toffen  ohne Wurze l -  
b i idung  aus t re iben ;  le tz te re  Fes t s t e l lung  ist  in-  
sofern wertvol l ,  Ms solche F o r m e n  sog. ,,Blender" 
s ind,  die  in  der  p rak t i schen  Anwendung  nach 
e inem sche inbaren  ErfoIge v611ig versagen.  

Die Saugkra/t der  un te r such ten  Sa l ix-Spez ies  
s teh t  in Kor re l a t ion  mi t  gemessenen ta t s~ch-  
l ichen Wasse rve rb rauch ,  und zwar  wird  de r  
Wasse rve rb rauch  um so geringer,  je h6her  die 
Saugkra f t  ansteigt .  

I m  L a b o r a t o r i u m  ffillt die geeignete Pri~'/ungs- 
zeit in die Zeit  der  zweiten H~ilfte der  na t t i r -  
l ichen Vegeta t ionsruhe .  

Es erscheint  nach  dem Ergebnis  der  p r ak t i s ch  
durehgef t ihr ten  Anbauver suche  m6glich,  fiir ein 
Gebiet ,  in dem zur  Beruh igung  bewegl icher  
B6den eine lebende Verbauung  erfolgen solt, 
durch  vorbesproehene  E ignungspr i i fung  schon 
wfihrend des Win te r s  das  ~eweils geeignetste 
Material festzustel len,  um es dann  im F r t i h j ah r  
ze i tgerecht  und  mi t  Auss icht  auf  Erfolg  ein- 
banen  zu k6nnen.  
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R E F E R A T E .  
Al lgeme ines ,  Genetik,  Cytologie,  

Phys io log ie .  

[Jber die Natur der Genmutation und der Gen- 
struktur. Von N.  ~z TIMOFI2EF.F. -RESSOVSKY,  
K. G. ZIMME1R und M. DELI3RUCK. Nachr. Ges. 
Wiss.  G6ttingen, Makh.-physik. K1., N. F. 1, 189 
(1935). 

Zun~ochst wird eine zusammenfassende I]bersicht  
unseres gesamten Wissens fiber die spontanen und 
die dutch Strahlen induzierten Mutationen in An- 

lehnung an das in dieser Hinsicht  am griindlichsten 
und vielseitigsten durchforschte Objekt,  Droso- 
phila, gegeben. Als Ergebnis dieser Betrachtung 
werden die allgemeinen und wesentlichen Merkmale 
und Eigenscha~ten der Genmutat ion herausgestellt .  
Die spontan auftre~ende und strahleninduzierte 
1KutabilitXt sind nichts grundsXtzlich Verschie- 
denes; lediglich die Mutat ionsrate  isL bei dieser um 
ein Bedeutendes gegeniiber j ener erh6ht, Die 
spontane Mutationsrate,  der Prozentsatz der 3/in- 
ta t ionen in der Zeiteinheit, ist  temperaturabhgngig 
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und folgt dabei der v a n  t 'Hoff ' schen Regel; sie 
ist ftir verschiedene Gene und verschiedene Allele 
verschieden groB. Die Mutationsbereitschaft der 
nichtmutierten Gene bleibe konstant. Die Be- 
strahlllngswirkung ist eine direkte BeeinfIussung 
des Gens selbst nnd kann, wie  die Tatsache, dab 
durch Bestrahlullg Hill- nnd Rfickmutationen aus- 
einander und aufeinander folgend erzielt werden 
konnten, klar erweist, keinesfalls einfach als Zer- 
st6rung aufgefagt werden. Bei Bestrahlullgsans- 
16sung stehen die Mutatiollsraten zu den Bestrah- 
lungsdosen in direkter lillearer Abh~ngigkeit, hill- 
gegell sind sie unabh~illgig yon der Wellenl~inge, 
der Bestrahlungszeit u n d  ihrer Verteilung SOWle 
der Temperatur bei der Bestrahtung. Die Erh6hullg 
der Mutationsrate bei Durchtr~nkung des zn be- 
strahlenden Gewebes mit  Schwermetallsalzell ist 
als rein physikalische Erscheinullg verst~ndlich zu 
machen. Die Mutationsrate yon Einzelgenen llnd 
-allelell ist auch bei Strahlellinduktion verschieden, 
also wohl yon ihrem Aufbau mitbedingt. Di e  
Mutationsrate der , ,mutabten" Gelle l~gt sich da- 
gegen weder durch Bestrahlung noch durch Tem- 
peratnrerh6hung nennenswert  beeinftussen. Ein 
zweiter Abschnitt  wird sodann einer physikalischen 
Analyse der biologischen Wirknngsweise des Be- 
strahlungsvorganges gewidmeL, die auf dem Boden 
der ,,Treffertheorie" erfolgL. Die sich zwangs- 
l~iufig ergebende Frage, worin das ftir die Wirkung 
wesentliche Ergebllis, der ,,T..reffer" bestehe, wird 
mit  I-Iilfe mathematischer Uberlegungen gekl~re, 
Die  Are der Beziehungen zwischen Bestrahlungs- 
dosis nnd ausgel6ster Mutationsrate erm6glicht die 
Folgerung, dab eill einziger Treffer geniige, eine 
Genmu~ation auszul6sen. Die Unabh~ngigkei~c der 
Mutationsrate vonder  Wellenl~nge Ifihrt schlieBlich 
zum SchluB, dab das Treffereignis in der Bildung 
eines  Ionenpaares oder einer Anregung bestehell 
mfisse. Weitere Betrachtungen Iiihren sodann zur 
Entwicklung einer ,,3/fodellvorstellung" fiber das 
Gen, das unter  bebriindeter Klarstellung der Be- 
zeichnung Molekiil allgemein als bestimmt deft- 
nierter Atomverband angesprochen wird. Bei All- 
nahme bestimmter Mittellagen der Aeome im Vet- 
band und bestimmter ElektronenzustS, nde, kanll 
eine  Ver~nderung des Atomverbandes durch Um- 
lagerung der Atome in eine alldere Gleichgewichts- 
lage erfolgen. Diese kann durch Schwankung der 
Temperaeurenergie oder dnrch Energieznfuhr yon 
auBen, wie Strahlung oder ElektronenstoB, aus- 
gel6st werden. Eille Prtifung der Eige~schaften 
dieses Genmodells in bezug auf die im Vorherigen 
pr/izisierten biologischen und physikalischell Er- 
kenntnisse der experimentellen Mutationsausl6sung 
zeige, dab die entwickelte Vorseellung alle Anfor- 
derungen befriedigend erftillt. Zum SchluB werden 
die  vorgetragenen GedankengSmge ill einer Theorie 
der Gellmutation und der Genstruktur znsammen- 
gefage. Die ,,spontanell" Mutationen werden durch 
die  zufAlligen Schwankullgen der Temperatur- 
energie angeregt ,  die strahlungsillduzierten dutch 
jene der Strahlenquanten. AbschlieBend werdell 
eine  Re ihe  roll Fragen erw~hnt, die sich aus den 
entwickelten Anschauungen als Anregullg ffir 
weieere  Versuchsanstellung ergeben und allgemeine 
Folgerungen gezogen, v. Berg (Miillcheberg). 

Production exp6rimentale des Triticum polyp|oides. 
importance des trihybrides en agriculture. (Die ex- 
per imente l l e  Herstellung polyploider Weizen. Di e  

Bedeutung der Trihybriden fiir die Landwirtschaft.) 
Von D. KOSTOFF. Rev. Bot. appl. 16, 249 (1936). 

Von den wichtigsten Fragen, die sich im Zu- 
sammenhang mit interspezifischer Kreuzungsarbeit 
ergeben, werden hier diejenigen der Polyploidie 
besonders herausgegriffen. Dabei wird der t3ehand- 
lung eine Einteilung in Allopolyploide (Amphidi- 
ploide), Tripelbastarde und reduzierte Allopoly- 
ploide zugrunde gelegt. Allopolyploide enthalten 
in ihrem Haploidsatz den vollen Genombestalld 
ihrer beiden Eltern vereinigt, echte Tripelbastarde, 
die auf verschiedene Weise zustande kommen 
k6nnen, sogar denjenigen dreier Artell. Unter 
reduziertell Allopolyploiden werden jene Formen 
verstanden', bei denen niche der voile elterliche 
Genombestand, solldern nur  Teile davon zu einer 
neuen Einheit  zusammengetreten silld. Sie sind, 
ebenso wie  die echten Amphidiploide llnd im nattir- 
lichen Gegensatz zu den meist hochgradig sterilen 
Tripelbastarden, relativ balanciert und damit auch 
konstant. Allerdings Ifihrt die h6here Polyploidie- 
stufe dazu, dab auch die , ,balancierten" Formen 
h~ufig starke Reifeteilungsst6rungen aufweisell, die 
gewisse Schwankungell der Chromosomenzahlen 
in der Nachkommenschaft zur Folge haben k6nnen. 
Bei  Besprechnng der einzelnen Gruppen werden 
auger Beispielen aus der Literatur auch einige neue 
einschl~gige Formen eigener Erzeugung aufgeffihrt, 
nS, mlich die 42chromosomigen Amphidiploiden 
Triticum dicoccum (n = I4) • Haynaldia villosa 
(n = 7) und Trit, Timopheevi (n = 1 4 ) •  Trit. 
monococcum (n = 7). Ein Tripelbastard mit  42 
(bis 44) Chromosomen ging aus der Kreuzung von 
Trit. dicoccum • motzococcz~m-Bastarden mit Trit. 
vulgate hervor, w~hrend nach einer Kreuzung roll 
Trit. v~lgare (2 n = 42) • Tr. monocoec~m ( 2 n = I 4 )  
in F3 eine reduzierte Allopolyploide mit  2 n = 28 
erhalten wurde. Ausftihrlich werdell die Entste- 
hungsm6glichkeiten der polyploiden Bastardformen 
er6rtert sowie auf ihre theoretische und praktische 
Bedeutung hingewiesen. Es wird besonders betont, 
dab viele dieser Formen wertvolle Eigenschaften 
ihrer Eltern fibernommen haben, und sic somit eill 
aussichtsreiches Ausgangsmaterial Itir wei tere  
Kreuzungen mi~ Kulturformen bilden, wobei die 
im Vergleich zu dell wilden Elternarten meist 
leichtere und umfassendere Kreuzbarkeit der Poly- 
ploiden der Arbeir llicht zuletzt zustatten kommt. 
So wird die Wichtigkeit dieser Formen sowohl ffir 
genetische und phylogenetische Fragen, wie ffir die 
rein ziichterische Praxis gleichermaBen ziemlich 
hoch verallschlagt, v. Berg (Mtincheberg). 

Note on the origin of triploidy in maize. (Notiz fiber 
das Znstandekommen yon Triploidie bei Mais.) 
Von M. M. RHOADES. (Iowa Agricult. Exp. Seat., 
Ames.) J. Gellet. 33, 355 (1936) �9 

FMle yon Triploidie bei 2r lieBen sich bisher 
stets durch die Annahme der Befruchtung einer 
unreduzierten, diploiden Eizelle dutch llormalen, 
haploidell Pollen ausreichelld erkl~Lren. Das Vor- 
kommen diploider Eizellen bei  einer asyllaptischen 
Maisrasse und ihre Entstehung durch verschiedene 
andere St6rungen der Reifeteilungen konnte llach- 
gewiesell werden. Nunmehr wird auch der Fall 
einer triploidell Pflanze beschrieben, deren aus 
Riickkreuzungen feststellbare genetische Kollsti- 
tution erkennen 1/iBt, dab nur I Genom yon mtitter- 
licher, jedoch 2 Genome VOlt v~terlicher Seite 
stammen. Von den Erkl~rungsm6glichkeiten, die  
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er6rtert werden, n~mlich diploider Pollen, haploider 
Pollen rail restituierter 2. PolIenkornmitose (also 
nur  einem diploiden, generativen Kerll) und 
Dispermie, wird d i e s e f  fir die wahrscheinlichste 
gehalten, v. Berg (Mtincheberg, Mark), 

Recherches sur les noyaux euchromocentriques et 
leur division (Lupinus luteus et L. hirsutus). (Unter- 
suchungen fiber die euchromocelltrischen Kerne 
und ihre Teilung [Lupinus luteus ulld L. hirsutus].) 
Von J. de ZEEUW. (Inst. J. B. Carnoy, Lo~vain.) 
Cellule 44, 389 (1936). 

Mit verschiedenen Fixierungs- nnd Fgrbemetho- 
dell, ullter anderem auch der Feulgenschen Nu- 
clealreaktion, werden Untersuchungen fiber die 
Mitose eiller Reihe yon Lnpinenarten,  insbesonders 
Lupinus luteus und L. hirsutus ausgeffihrt, m i t d e r  
Absieht, vor allem das Verhalten der Euchromo- 
centren in den prophasischen Teilungsabschnitten 
zu verfolgen. Die ausschlieglich peripher liegenden 
Chromocentren werden in ungefahr der gleichen 
Anzahl gez~hlt wie die somatischell Chromosomen, 
ulld daraus geschlossen, dab jedes Euchromocen- 
t rum zu einem Chromosom wird (Prochromosomell), 
obgleich sich ill den frfihen Prophasen oft mehrere 
yon ihnen durch zun~chst achromatische Verbin- 
dungsstficke zusammenzuschlief3en scheinen. Von 
dell Chromocentrell ausgehend bilden sich fS~dige 
Chromosomen, die an FS, rbbarkeit  zunehmen und 
bet Lupinus luteus im Gegensatz zu den anderen 
Arten ein ,,Dolichonema"- Stadium mit ,,spiraligen" 
Skrukturen durchlaufen. Es wird weder eine In-  
sertionseinschntirung noch eine L~ngsspaltung 
wahrgenommen. In  llicht peripherer Lage, sondern 
stets in der N~the des Nucleolus werden Granula 
beobachkek, die bet entsprechender F~rbung rail 
Chromocentren verwechselt werden k611nen. Die 
Feulgen-Methodik 1XBt jedoch erkennen, dab sic 
mit  diesen nichts zu tun  haben, sondern nucleol~rer 
Natur  sind. Sic sollen ihren Ursprung in Spros- 
sungen des Nucleolus haben, v. Berg. 

Genetic and cytological studies on the Ft hybrid of 
scarlet or tomato. Eggplant (Solanum integrifolium 
Poir) X eggplant (Solanum melongena L.). (Gene- 
tische und cytologische Studien am F1-Bastard der 
Scharlach- oder Tomateneierpflanze [S. integrifo- 
linm Poir.] • Eierpflallze IS. melongena].) Von 
T. TATEBE. Botanic. Mag. (Tokyo) 50, 457 u. 
engl. Zusamlllenfassullg 462 (1936) [Japanisch]. 

Die Kreuzung gelang nnr  in der Richtung SoIa- 
~zum integrifolium ~_ • S. melongena (?. Die F1- 
Pflanzen luxurieren und ~,hneln bis auf die dunkel- 
rote ]~lattfarbe mehr dem S. integrifoliurrz. Die 1RT. 
in den PMZ. verlaufell ganz normal, die jungell, 
prim~ren Pollenk6rner degenerieren jedoch. Der 
Bastard ist in beiden Geschlechtern steril. Par- 
thenokarpie wurde beobachtet. PrOpach. ~176 

Studies on the embryogeny of the $olanaceae. I. 
(Studien fiber die Embryoentwicklung der So- 
lanaceae. I.) Von P. N. BHADURI.  (Dep. of 
Botany, Univ., Calcutta.) Bot. Gaz. 98, 283 (1936). 

Sou ~ges hal le  angenommen, dab sich bet allen 
Solanaceen aus dem vierzelligen Proembryo 
immer die gleichen Bezirke des Embryo entwickel- 
ten. Diese Annahme trifft ffir Physalis minima, 
Withania somnifem, Nicotiana plumbaginifolia und 
Pet~nic~ nyc~aginiflorc~ nicht zu. Bet diesen Arten 
konnte eine sehr groBe Variabilit~t in den Ent-  
wicklungstelldenzen der Proembryozellell feat- 

gestellt werden, eine Erscheinung, die schon yon 
Umbelliferen bekannt  ist. ~Veitere Untersuchungen 
werden angekfindigt, 2~ropach (Mfincheberg). 

A note on the natural cross-pollination of rice in 
Ceylon. (Bericht fiber natfirliche Kreuzung beim 
t~eis in Ceylon.) Von J .C.  HAIGH. (Dep. of 
Agrieult., Ceylon.) Ceylon J. Sci. A 12, 123 (1936). 

Dnrch Beobachtung yon nebeneinander gebauten 
Reissorten mit  verschiedener Testafarbe konnte 
Verf. feststellen, dab die natfirliche Kreuzung im 
gegebenen Falle 2,43 % betrug. Es ist anzunehmen, 
dab sich die H~ufigkeit der natfirlichen Bastar- 
dierung mit  den Witterungsbedingungen und den 
angebauten Sorten ~ndert, Ufer (Berlin). 

Spezielle Pflanzenztichtung. 
Bestiiubung und Erh~hung der Samenernte bet 
Rotklee, Trifolium pratense L., mit Hilfe derBienen. 
Von A. F. GUBIN. (Zool. Inst., Univ. u. Wiss. 
Forsch.-Imt. f. Biemnzuchl, Moskau.) Arch. 
Bienenkde 17, 2o9 (1936). 

Die Arbeit bringt eine zusammenfassende Dar- 
stellung der Ergebnisse zahlreicher, fiber einen 
grol3en Tell Ru~31ands verteilter Beobachtungs- 
stellen, denen die Aufgabe gestellt war, die Bezie- 
hungen zwischen der H6he der Rotkleesamenerllte 
und dem Bienenbesuch festzustellen. Infolge der 
sehr verschiedenen Boden- und Klimaverh~tltnisse 
konnte umfangreiches Material zur Kl~rung dieses 
Problems beigebracht werden. Den Zfichter in- 
teressiert vor allem die Frage, ob es n6tig tat, einen 
sogenallnten , ,Bienenrotklee" zu zfichten. Nachdem 
diese Frage von LI~DHARD im positiven Sinne 
beantwortefi wurde und ihre L6sung ill Angriff 
genommen war, wurde in der Folgezeit darauf hin- 
gewiesen, dab es einfacher set, langrtisselige Bienen 
zu zfichten. Verf. konnte aber feststellen, dab die 
langrfisseligen Bienen durchaus nicht den t~otklee 
bei ihrem Besuch bevorzugen, auf lOO Besuche yon 
kurzrfisseligen kommen nur  63 Besuche yon lang- 
rfisseligen Bienen. Es bleibt also das Problem der 
Zfichtung eines ,,Bienenrotklees" bestehen. Es 
kann einmal gel6st werden dutch die Anslese auf 
kurze Blfitenr6hren, dann aber auch durch die 
Auslese auf hohen Nektarstalld, also starke Nek- 
tarabsonderung. Zu berficksichtigen wXre unter  
Umst~Lnden auch die Stellung der Geschlechtss~ule 
innerhalb der Blfitenr6hre. Wenn sich diese an die 
Wand der R6hre anlegt, wird durch die dabei ent- 
stehenden Kapillarrgume der Nektar auf h6heres 
Niveau gebracht and ist ffir die Biene besser er- 
reichbar. Es gelang bereits auf der Bienenstation 
in 2doskau, mehrere Pflanzen mit  kurzr6hrigen 
Bltiten ausfindig zu machen, die als Ausgangs- 
material ffir die Zfichtung dienen k6nnen. 

HackbartA (Mfincheberg). 

Choosing legumes and perennial grasses. (Die Aus- 
wahl voll Leguminosen nnd Dauergr~sern.) Von 
F. S. W I L K I N S  and H. D. HUGHES.  Bull. 
agricult. Exper. Slat. Iowa State Co11, Agricult. 
Nr 331, 91 (I935). 

Vorliegende Schrift ist ein Ratgeber bet der Aus- 
wahl der ft~r den Anbau unter  bestimmteI1 Be- 
dingungen und Nutzungsarten geeigneten Klee- 
arten und Dauergr~ser. Bet den beschriebenen 
Futterpflanzen bzw. Grfindfingungspflanzen ist 
besondere tZficksicht auf die Verh~ltnisse ill Iowa 
genommen wordell, so dab die Ausffihrungen im 
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wesentlichen lokale Bedeutung haben. Bei den 
zahlreichen Arbeiten der Iowa Agricultural Expe- 
r iment Station ist es jedoch selbstverst~tndlich, dab 
auch allgemeine Schltisse und allgemein anwend- 
bare Vorsch!Xge besprochen werden. U.a .  werden 
folgende Kleearten und Gr~ser mehr oder minder 
eingehend behandelt:  Luzerne, Rotklee, WeiI3klee, 
Schwedenklee, Steinklee, Lespedeza, Timothee, 
Kanariengras, Bromus und Rispengras. Ufee. 

Die Goldrute. Eine neue l(autschukpflanze in 
Rul]land. Von J. I~. JORDANOVA and L. J. 
BOGRAD. Trudy priM. Bot. i pr. XI  New Cul- 
tures a. Questions of Introduction Nr 1, 3I U. engl. 
Zusammenfassung 58 (1936) [Russisch~. 

Die Compositen-Gattung Solidago, Goldrnte, 
die in den Vereinigten Staaten auf die Initiative 
yon EDISON hin seit einiger Zeit neben anderen 
Vertretern der amerikanischen Wildflora angebaut 
und auf ihre etwaige Bedeutung als Kautschuk- 
lieferant untersucht wird, kann als solcher auch 
ftir RuBland in Frage kommen. In  der vorliegenden 
Arbeit wird - -  neben einer Zusammenstellung der 
Systematik, der geographischen Verbreitung und 
der Biologie der Gattung - -  eine Beschreibung der 
ersten Ergebnisse einer dahingehenden Prtifung 
yon einigen hundert  Proben aus verschiedenen 
Arten, die im Laufe yon drei Jahren in Suchum, 
im Nordkaukasus und in der Gegend von Voronezh 
durchgeftihrt wurde, gegeben. GroBe Vorzt~ge der 
Solidago-Arten sind ihre Mehrj~hrigkeit, ihre ge- 
ringen Bodenanspriiche, auf Grund welcher sie 
auch an sumpfigen Stellen angepflanzt werden 
k6nnen, die einfache landwirtschaftliche Behand- 
lungsweise und die leichte vegetative Vermehrungs- 
m6glichkeit, die dutch Rhizomstecklinge direkt 
ins Freie erfolgen kann und natfirlich auch ftir die 
Ztichtung yon groBem Vorteil ist. Der Kautschuk 
findet sich in  Form isolierter Einschliisse in den 
BlXttern, wobei die unteren stets vim kautschuk- 
reicher sind ats die oberen; die tibrigen Teile der 
Pflanze sind so gut wie kautschukfrei. Das Maxi- 
mum des Kautschukgehaltes, d. h. die technische 
Reife, f~tllt mit  der Samenreife zusammen. Der 
Kautschukreichtum der einzelnen Arten ist sehr 
verschieden; am h6chsten ist er bei S. Leaven- 
worthii T. & G. (bis 5, 1% des Blatttrockengewichts), 
S. seroti~a Ait. (4,3 %), S. sempervire~s L~ (4,25%), 
und S. aspera (3,35%), jedoch kommen auch 
innerhalb einer Art grof3e Schwankungen vor. - -  
Als niichste Aufgaben der Arbeit mit  Solidago 
werden Ztichtung auf hohen Kautschukgehalt, hohe 
Ertr~ge und auf Friihreife bezeichnet. Lang. 

Faserpflanzen aus der Wildflora der Sowjetunion. 
Von P. F. MEDVEDEV, Trudy  priM. Bot. i pr. 
XI  New Cultures a. Questions of Introduction 
Nr 1, I85 u. engl, Zusammenfassung 2o 4 (1936) 
[Russisch]. 

Verf. gibt eine summarische 0bersicht  derjenigen 
Vertreter der russischen Wildflora,- die ftir eine 
praktische Verwertung als Gespinstpflanzen in 
Frage kommen. Von den insgesamt 22 Familien 
mit  86 Gattungerl und 214 Arten und Variet~ten, 
die in der Arbeit aufgeffihrt werden, haben die 
folgenden besondere Bedeutung: I. die Malvaceen 
(Malva, Althaea, Lavatera) als Lieferanten grober, 
zum Ersatz yon Jute geeigneter Fasern; 2. die 
Apocynaceen nnd Asclepiadaceen (Vinca, Apocy- 
num, Gomphocarpus, Vincetoxicum, Cynanchum, 

Asdepias, Periploca) nnd Urticaceen, in erster 
Liuie die KamSatkaer Formen yon Urtica dioica, 
als Lieferanten yon Rohmaterial f~r feinere Textil- 
arbeiten; 3. die Leguminosen, die Vertreter mit 
Fasern yon verschiedener Feinheit umfassen und 
4.~ einige Gr~tser (u. a. Andropogon, Miscanthus, 
Stipa) und evt. Cyperaceen ffir die Papier- und die 
Btirstenfabrikation. Besonders umfassend sind 
bisher die Malvaceen untersucht worden, well sie 
zum Anbau in n6rdlichen Gebieten, in denen sich 
t in  empfindlicher Mangel an Faserkulturen be- 
merkbar macht, geeignet sind. Lang (Berlin). 

0ber die Variabilitiit innerhalb der Rassen der For- 
mosa-Ramie. Von P. F. MEDVEDEV. Trudy 
prikl. Bot. i pr. XI  New Cultures a. Questions of 
Introduction Nr 1, 159 u. engl. Zusammenfassung 
172 (1936) [Russisch]. 

Eine Untersuchung der Beziehungen zwischen 
den morphologischen Eigenschaften und dem Faser- 
gehalt bei der Formosa-Ramie ftihrte zu folgenden 
Ergebnissen: Das I tauptaugenmerk bei der Ztich- 
tung ist auf mittelhohe Rassen mit st~trkerem 
Stengel und mittlerem Gewicht zu richten, da bei 
ihnen das Verh~Lltnis yon absolutem und relativem 
Ertrag das gtinstigste ist. (L~nge, Durchmesser 
und Gewicht der Stengel stehen an sich lt. Verf. 
in umgekehrtem Verh~ltnis zum Faseranteil.) 
Pflanzen mit kurzen Internodien oder mit  tippig 
entwickelter Infloreszenz sind ebenso wit  die ver- 
einzelL anftretenden stark behaarten Exemplare 
minderwertig und mtissen ausgeschaltet werden. 
Dagegen stehen die rein qualitativen Merkmale 
eines Individuums (Form und Farbe der Inflores- 
zenz) mit  seinen technischen Eigenschaften in 
keinem Zusammenhang; dasselbe gilt auch ftir 
Frtihreife und ftir das Geschlecht; da abet mon6- 
cische Typen eine h6here Gesamtproduktivit~t 
besitzen, sind sie ftir den Anbau vorteilhafter. - -  
Die Analyse kleiner Proben bei der Ztichtung gab 
gute Resultate u n d  kann besonders in den ersten 
Stadien der Arbeit mit  Erfolg angewandt werden. 
- -  Die Ernte der Ramie wird am besten zu Beginn 
der B1/ite der d ~ Infloreszenzen vorgenommen, da 
der prozentuale Faseranteil dann am h6chsten ist. 

Lang (Berlin). 

Notes on the inheritance of characters in paddy 
(0 ryza  sativa L.). (Bericht tiber die Vererbung 
einiger Eigenschaften des IReis (Oryza sativa LI). 
Von J. C. HAIGH and W. N. FERNANDO, (Dep. 
of Agricult,, Ceylon.) Ceylon J. Sci. A 12, lO9 
(1936). 

Im Verfolg ihrer Kreuzungsarbeiten zwischen 
Reissorten mit  roter Testa und Soften mit  weiBer 
Testa konnten Verff. einige Beobachtungen tiber 
die Vererbung verschiedener Eigenschaften des 
Reises maehen. Testa- und SpelzenIarbe werden 
durch nur je ein Gen bestimmt. Rote Testa ist 
tiber weiBe Testa dominant.  Bei der Spelzenfarbe 
dominiert hell tiber dunkel. Die Ausbildung yon 
Purpurfarbe an der Pflanze (Blattscheide usw.) wird 
yon mehreren Faktoren beeinfluBt. Purpur  ist 
dominant  tiber reih grtin. Die Schattierung des 
Purpur  wird wahrscheinlich durch die Zahl der 
die Purpurbildung beeinflussenden Gene bestimmt. 
Ober die Vererbung der Frtihreife konnte keine 
Sicherheit gewonnen werden. Es hat den Anschein, 
als wenn Sp~itreife tiber Frtihreife dominiert. Noch 
schwieriger liegen die Verh~iltnisse bei der Ver- 
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erbung der Begrannung, Es war nicht m6glich, die 
Zahl der mitwirkenden Faktoren Iestzulegen. 
Wahrscheinlich spielt bet der Ausbildung der Be- 
grannung aueh die Umwelt eine Rolle. Dies wtirde 
mit  Beobachtungen bet anderen Getreiden (z. B. 
Weizen) gut tibereinstimmen. Ufer (Berlin). 

Technik und Verschiedenes. 

Die Verwendung der ,,G~irzeit" in der Weizenbeur. 
teilung. Von C. M. ALBIZZATI.  Bol. Minist. 
Agricult. Nac. 37, 3 (1935) [Spanisch]. 

Verf. verwendet ftir seine Weizenuntersuchungen 
eine etwas abge~inderte Methode Pelshenke: 60 g 
Weizen werden geschrotet und abgesiebt. Ftir die 
Versuche wird das abgesiebte Mehl verwendet. 
Vor der Weiterverarbeitung muB der Schrot I Std. 
ruhen. IO g ,,Mehl" werden mit  5,5 cm8 IO %iger 
Hefeaufschwemmung angeteigt. G~rung der Teig- 
kugeln bet 3 ~ ~ o,5 ~ C. Es wird der Mittelwert 
aus 3 Bestimmungen verwendet. Wenn die Ab- 
weichungen der Einzelbestimmungen IO Min. bei 
Weichweizen oder 15 Min. bet Hartweizen iiber- 
schritten, wurde der Versuch wiederholt. Als 
Standard wurde ein Mehl der Type ooo verwendet. 
Bet 4 Wiederholungen wurde ein mittlerer Fehler  
yon 2--6 Minuten erreicht. Untersuchungen der 
gleichen Sorte yon verschiedenen Anbauorten und 
Anbaujahren zeigt.en, dal3 die dutch tKlima und 
Boden bedingten Anderungen der Qualit~tseigen- 
schaften erheblich sind, dab sie jedoch das sorten- 
typische Verhalten nicht zu verdecken verm6gen. 
So zeigten folgende Soften folgende Schwankungen 
der Testzahlen (Mittelwert in ~lammern)  bet Anbau 
an 12 verschiedenen Stationen: San Martin (6o,2) 
43--77, Klein 33 (Io4,3), 85--16o, 38 MA (I24,o), 
85--176, Kanred (175,o) 14o--2o8, Lin Calel 
(192,o) 146--252, Guatrach6 (22o,o) 177--269. 
Es wurden fiir 4 Soften die Mittelwerte aus 3 bis 
5 Anbausorten ftir die Jahre 1932--33 und 1933/34 
angegeben: Lin Calel 227, 7 bzw. 22I,o; 38MA 
I3O,O--I2O,O; San Martin 66,o--6o,2; Kanred 
183,o--188, 3. Auf Grund seiner Erfahrungen an 
3ooo Testproben sehl~igt Verf. diese Methode zur 
Klassifiziernng der Weizensorten ftir die Bildung 
yon Export typen vor. Er bildet 3 Gruppen: 
i. San-Martin-Typen: Mindest-Testzahl 5 ~ Min., 
2. 38 MA-Typen: Mindest-Testzahl IOO Min,, 
3. Kanred-Typen : Mindest-Testzahl I5O Min. 
Verf. hebt ausdrtieklich die gute ~lbereinstimmung 
der Testzahlen mit  den dutch Farinographie nnd 
Backversuch ermittelten Werturteilen fiber die 
einzelnen Sorten hervor, v. Rosenstiel. 

Relative Fruchtbarkeit und Kornertrag je Pflanze 
und je Halm, Von A. A. BONJOUIR. Arch. 
fitot6cn. Uruguay 1, 135 u. dtsch. Zusammen- 
Iassung 147 (1935) [Spaniseh]. 

Die Untersuchung ist auf eine Auswertung der 
Zuchtgarten-Aufzeichnungen in La EstanzueIa aa  
zo Weizensorten w~hrend der Jahre 1912--1933 
aufgebaut. Die statistische Auswertung erfolgte 
nach den Methoden yon R. A. FlSCHEI~. In  allen 
F~llen war der Einflug der Sorte auf die re1. Frucht- 
barkeit (Kornzahl je Nhre : Stufenzahl) sehr stark, 
Nur in den Jahren 1931--33 iiberwog der Jahres- 

einfluB. Der Jahreseinflug auf die Kornertr~tge je 
Pflanze und je Halm war immer merklich. Der 
SorteneinfluB auf das Korngewieht j e Pflanze war 
nicht gesichert, dagegen in 2 FMlen der auf den 
Halmertrag. Nut  in den le• 3 Jahren zeigte 
sich eine klare Beziehung zwischen re1. Fruchtbar-  
keit und Pflanzenertrag oder Halmertrag, die unab-  
hgngig ist yon den Einfliissen der Sorte und des 
Jahres. In  den ersten 18 Jahren zeigte sich eine 
enge IZorrelation zwisehen der tel. Fruehtbarkei t  
und dem Halmertrag. Innerhalb eines Jahres 
besitzt die tel. Fruchtbarkei t  einen niedrigen Var.- 
Koeff., Pflanzenertrag und Halmertrag einen 
hohen, v. Rosemtiel  (1Kfincheberg/Mark). 

O Die Biologische Reiehsanstalt for Land- und 
Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem, (Mi t t  a d Biol  
Reichsanst. f. Land- u. Forstwirtschaft, H. 54.) 
5 ~ S. Berlin: Paul  Parey 1936. 

Die Griindung der Biologischen Reiehsanstalt 
erfolgte im Jahre 1898 zun~chst als ,,Biologische 
Abteilung ftir Land- und Forstwirtschaft" am 
Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin. Im Jahre 
19o 5 wurde diese selbstgndig unter  der Bezeich- 
nung ,,Kaiserliche Biologische Anstalt  fiir Land- 
und Forstwirtsehaft". H e n t e  umfaBt die Anstalt  
aul3er dem Haupt ins t i tu t  in Berlin-Dahlem sechs 
Zweigstellen und je nach Bedarf noch eine Anzahl 
fliegende Stationen und AuBenstellen. Das Auf- 
gabengebiet der Anstalt  wird in fiinf Abteilungen 
bearbeitet, die sich wieder in eine grSBere Zahl yon 
Dienststellen gliedern. Neben den Abteilungen ftir 
den Pflanzenschutz, der botanischen, zoologischen, 
mikrobiologisch-chemischen Abteilung und dem 
Versuchsfeld ist die Biicherei zu erw~hnen. Sie 
bildet die Literaturzentrale des Pflanzenschutzes 
ftir Deutschland und ftihrt auBerdem eine Kartei  
fiber die gesamte Pflanzenschutzliteratur. Auch 
die eigenen Ver6ffentlichungen, vor allem die 
Flug- und Merkbl~tter fiir die Praxis werden hier 
herausgegeben. Die Durchfiihrung der Arbeiten 
erfolgt in enger Zusammenarbeit  mit  demReichs- 
n~hrstand, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
dem Deutschen Pflanzenschutz, mit  anderen wissen- 
schaftlichen Ins t i tu ten lind durch die Zweig- und 
Aul3enstellen vor allem in enger Ftihlungnahme 
mit  der Praxis. AuBerdem steht die Anstalt  dem 
Reichs- und PreuBischen Ministerium fiir Ern~h- 
rung und Landwirtsehaft fiir die Beratung in  allen 
einschl~gigen Fragen zur Verftigung, Den brei- 
testen Raum nehmen naturgemlig die Arbeiten der 
direkten und indirekten Sch~dlingsbekXmpfung, 
sowie die Erforschung der parasit~ren und nicht- 
parasitAren Pflanzenkrankheiten ein. Auch die 
Resistenzziichtung wird betrieben und gef6rdert, 
z. B. gegen Reblaus und Blutlaus an der Zweigstelle 
Naumburg a. Saale, ferner gegen Krautf~ule bet 
Kartoffeln und Tomaten.  Die jtingste Zweigstelle, 
die 1934 in Braunschweig-Gliesmarode erriehtet 
wurde, hat  als besondere Aufgabe neben der Be- 
arbeitung der Rostfragen beim Getreide die Er- 
forschung der theoretischen Grundlagen ftir die 
Winterfestigkeit unserer Kulturpflanzen. - -  Auf 
die vielseitigen Arbeiten der einzelnen Abteilungen 
n~Lher einzugehen, ist an dieser Stelle leider nicht 
m6glich. Gruber (Miincheberg/Mark). 
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