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REFERATE. 
Allgemeines. Genetik, Cytologic, Physiologic. 

O Die wissenschaftliche Planung des Pflanzenbaues 
in RuBland. Von A. J. v. U G R I M O F F .  (Land- 
wirtschaftl. Forsch.-Bibl. f. d. Oststaaten.) lO9 S. 
Berlin 1935. 

Verf. er6rtert einleitend die zonale Struktur  der 
russischen Ebene, ihre Klima- und BodenverhXlt- 
nisse. Die Boden- und Klimazonen erstrecken sich 
in breiten Streifen in nord6stlicher Richtung dutch 
die ganzen osteuropgischen und asiatischen Ebenen 
his zu den Bergketten Zentralasiens und Sibiriens. 
Deutlich ausgeprXgt ist die zonale Struktur  ins- 
besondere in den 6stlichen Teilen. Anf Grund 
dieser natfirlichen zonalen Eintei lung des russischen 
Raumes soil das gesamte Versuchs- und Forschungs- 
wesen des Landes diesen Verh~iltnissen angepaBt 
werden. Die Planung umfaBt insbesondere die An- 
passung der Kulturpflanzen, vor allem der Ge- 
treidearten und Futterpflanzen an die fiir jede Zone 
charakteristischen Klima- und Bodenverh~ltnisse. 
26 Pflanzenbauzonen mit  86 Pflailzenbaurayons 
konnten im europ~ischen und asiatischeil RuBland 
mit  Angabe der ffir jedes Gebiet best immten 
Kulturpflanzen aufgestellt werden. Besondere 
Aufmerksamkeit  wird dem Problem des subark- 
tischen Pflanzenbaues s0wie dem landwirtschaft- 
lichen Versuchswesen im ~uBersteil Norden RuB- 
lands entgegengebracht. Durch die Sonderheiten 
des streng kontinentalen Klimas sind der russischen 
Landwirtschaft eine Reihe yon Aufgaben gestellt, 
die den Ausbau nnd die Umstellung einiger Ziich- 
tungsmethodell  gerade fiir diese Gebiete erfordert. 
Ein Abschnit t  fiber Weizen-Quecke-Kreuzungen 
nnd deren Bedeutung ffir die Weizenziichtung be- 
schlieBt die Ausffihrungen des mit  den russischen 
landwirtschaftlichen Verh~iltnissen bestens ver- 
t rauten Verf. Die Ver6ffentlichung gibt einell guten 
Clberblick fiber den Stand nnd die Bedeutung des. 
russischen Pflanzenbaues und der russischen 
Pflanzenzfichtung. Fischer (Mfincheberg). 

Gesichertes und Problematisches zur Geschlechts- 
bestimmung. Von F. v. W E T T S T E I N .  Ber. dtsch. 
bot. Ges. 54, (23) (1936). 

Eine sehr groBe Zahl yon Arbeiten auf botani- 
schem und zoologischem Gebiete fiber Fragen der 
Geschlechtsbestimmung ist im Lanfe der letzten 
beiden Jahrzehnte erschienen. In  einer kritischen 
Zusammenschau prfift Verf. nun, ob jenes Schema, 
das CORRENS vor nunmehr  3 ~ Jahren ffir den Ge- 
samtkomplex der Geschleehtsbestimmung gab, 
auch heute noch seine Gfiltigkeit hat, oder ob 
~nderungen und Ausweitungen erforderlich sin& 
Es l~Bt sich zeigen, dab alle Erscheinungen, die 
untersucht  wurden, sich ganz zwanglos dem yon 
CORREXS gegebenen Bilde der Geschlechtsbestim- 
mung einordnen lassen. Es sind zwei grundver- 
schiedene Verteilungstypen Ifir das Geschlecht 
bekannt,  der syn6cische und der heter6cische. Auf 
Grund der vorliegenden Gesamtergebnisse ist an- 
zunehmen, daB sowohl bei den Syn6cisten, als 
auch bei den Heter6cisten in einer jeden Zelle die 
Anlagen ffir beide Geschlechter vorhanden sind. 
Bei den Syn6cisten entscheiden AuBenbedingungen 
im weitesten Sinne darfiber, wann und in welcher 
Reihenfolge auf einem Individuum die Geschlechts- 
organe ausgebildet werden. Es liegt also ph~no- 
typische Geschlechtsbestimnlung v o r .  Der Nach- 
weis der gemischtgeschlechtlichell Tendenz der 
Syn6cisten lieg sich bei verschiedenen Iliederen 
(Vaucheria, Saprolegnia, Mnsci), h6heren Pflanzen 
(Arisaema, Catasetum, Hyacinthus) und bei ein- 
zelnen Tieren (z. B. Actinophrys) erbringen. Bei 
den heter6cischen Formen elltscheiden mendelnde 
Erbanlagen darfiber, welche der geschlechtlicheil 
Tendenzen verwirklicht werden. Der geschlecht- 
liche Charakter ist dutch diesen Vorgang der geno- 
typischen Geschlechtsbestimmung auf Dauer fest- 
gelegt. Durch die cytologische Analyse des Ver- 
haltens der Geschlechtschromosomen (Melandrium, 
Rumex, Lygaeus, Protenos, Drosophila, Homo), 
durch Untersuchung der geschlechtsgekoppelten 
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Vererbung (Abraxas, Melandrium, Drosophila, 
Homo), durch Zertationsversnche (Melandrium, 
~Rumex), dutch die Analyse der Genetik yon Sub- 
di6cisten (Thalictrum, Cirsium) und besonders 
dutch die Kreuzung yon synScischen mit  heter6- 
cischen Formen. Die in den Geschlechtschromo- 
somen gelagerten l~ealisatoren bestimmen in 
Zusammenarbeit  mit  dem Genkomplex in den 
Autosomen, die die Gestaltung der Geschlecbts- 
organe steuert, endgtiltig das Geschlecht. Die Be- 
deutung der Polyploidieuntersuchungen ffir die 
Klgrung einer allgemeinen Theorie tier Geschlechts- 
best immung und die Rolle des Plasmas bei der 
Geschlechtsvererbung (Linum, Lymantr ia  u.a.m.) 
werden kurz behandelt. SchlOsser (Potsdam). 

Natur und Ursachen der Mutationen. I. Das Ver- 
halten und die Cytologic der Pflanzen, die aus infolge 
Alters mutierten Keimen stammen. Von  M.  
NAWASCHIN und H. GERASSIMOWA. (Laborat. 
f .  Cy/ogenet., Timiriazew-[nst. f. Biol., Moskau.) 
Cytologia (Tokyo) 7, 324 (I936): 

Ruhende Samen verschiedener Rassen yon 
Crepis capillaris, C. tectorum, C. dioscoridis und 
einer Sorte yon Secale cereale zeigen mit  der Zeit 
eine sich stetig erh6hende Zahl yon Chromosomen- 
mutat ionen (Fragmentationen, Translokationen, 
Inversionen u.a.) .  Untersuch• wurden eben kei- 
mende Samen, Keimlinge, erwachsene Pflanzen 
und deren Nachkommenschaff. Die alten Samen 
keimen gew6hnlich unregelm~13ig und zeigen 
Wachstmnshemmungen und 1V[il3bildungen ver- 
schiedener Arfi. Alle St6rungen beruhen auf Ver- 
5,nderungen des Chromosomenapparates, meist 
kommen Fragmentat ionen vor, die zur Eliminie- 
rung yon Chromosomenteilen fiihren. Derartige 
St6rungen bedingen meist den Tod der  Zelle, wS~h- 
rend Translokationen und Inversionen den Tei- 
lungsmechanismus der Zelle nicht wesentlich beein- 
flussen. An erwachsenen Pflanzen setzen sich die 
Anomalien fort. Es kommen Asymmetrien der 
BlOtter, abnorme Verzweigungen u. ~t. vor. Die 
B15~tter k6nnen im extremen Fall nur  eine ranken- 
artige Ausbildung haben. Viele Pflanzen abet 
entwickeln sich nach anf~Lnglicher Hemmung zu 
normalen Individuen, die sich nur  im Grad der 
FertilitXt yon den Kontrollpflanzen unterscheiden. 
Diese Pflanzen sind Chim~ren mit  mutierten Sek- 
toren bzw. Gewebeschichten. Gew6hnlich sind 
alle Chromosomen an den mutat iven Ver~nde- 
rungen beteiligt. Kurze Chromosomen wirken 
hXufiger als ,,Receptoren", l~ngere Chromosomen 
verhalten sich umgekehrt. Meist sind die Translo- 
kationen reziprok. Unter  162 untersuchten F~llen 
(I5o Translokationen und 12 Inversionen) land sich 
keine VerS, nderung der Chromosomenzahl. Die 
Untersuchung der Nachkommenschaft zeigte, dab 
eine Anzahl der als Folge des Alterns entstandenen 
chromosomalen St6rungen durch die Geschlechts- 
zellen auf die Nachkommenschaft tibertragen 
werden. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Genetische Studien iiber die pentaploiden Weizen- 
bastarde. I. Vererbung der yon den (;hromosomen- 
zahlen abh~ngigen morphologischen Eigenschaften 
bei der Verbindung Trit icum polonicum • T.spelta. 
Von S. MATSUMURA. (Genet. Laborat., Biol. 
Inst., Kais. Univ. Kyoto.) Jap. J. Genet, 12, 123 
(1936). 

Bei 832 Rfickkreuzungspflanzen des pentaploi- 
den Bastards Tritic~tm polonicum var. vestitum • 

T. spelta vat.  Duhamelianum mit  beiden El tern 
wurden die Beziehungen zwischen Chromosomen- 
zahl und Hatmmarkigkeit  sowie Nhrendichte fest- 
gestellt, Tr. polon, besitzt markerfiillten, Tr. spelta 
hohlen Halm. Die F 1 war Spelta ~hnlich und hatte 
groBlumige Halme. Die Rtickkreuzungspflanzen 
mit  T. spelta mit  35--42 Chromosomen besagen 
alle groBlumige oder hohle tKalme. Von den 
Riickkreuzungspflanzen mit  T. polon, mit 28 his 
35 Chromosomen waren die I-I~lfte kleinlumig oder 
markerffillt, die iibrigen groglumig. Alle 28chro- 
mosomigen Pflanzen bat ten markerffillte oder sehr 
kleinlumige Halme, zwischen 29--34 Chromosomen 
n immt  der Prozentsatz der kleinlumigen oder mark- 
erffillten ab. Alle 35chromosomigen Pflanzen 
waren wie F 1 groBlumig. Die ]Ergebnisse der F~ 
s t immen mit  denen der Rtickkreuzungsgenera- 
t ionen fiberein. Es wird angenommen, dab ein 
t l auptgen  ftir hohlen Halm vorhanden ist, das in 
einem tier Chromosomen des D-Genoms seinen Sitz 
hat. Die bei den 28--35chromosomigen Riick- 
kreuzungspflanzen und der F 2 erhaltenen Zahlen 
st immen mit  den theoretischen Erwartungen gut 
fiberein. Die Nhre yon T. @ella ist locker, diejenige 
yon T. polonic~tm dicht. Die F1 ist Spelta ~hnlich. 
In  den Rfickkreuzungsgenerationen mit  T. poloni- 
cure sind Mle 28chromosomigen Pflanzen nngef~hr 
gleich dicht wie T. polon: Die Nhrendichte n immt  
mit  steigender Chromosomenzahl yon 29--34 ab. 
Die 35chromosomigen Pflanzen sind locker und 
haben die gleiche Dichte wie die F 1. In  den 1Rfick- 
.~reuzungsgenerationen mit  Spelta n immt  die 

hrendichte welter mi t  steigencter Chromosomen- 
zahl ab. Die Ergebnisse der F 2 seimmen mit diesen 
Befunden fiberein. Es wird angenommen, dab die 
Nhrendichte yon T. spelta dutch mehrere Faktoren 
bedingt ist, die auf verschiedene Chromosomen des 
D-Genoms vertei l t  sind und kumulative Wirkung 
haben. Oehler (Mfincheberg). 

A genetic factor for the annual habit in beets and 
linkage relationship. (Ein erblicher Faktor ff ir 
Einj~hrigkeit bei Rtiben und seine Koppelungs- 
beziehungen.) Von F. A. ABEGG. J. agricult. 
Res. 53, 493 (I936). 

Die meisten Beta vulgaris-Sorten variieren hin- 
sichtlich Ein- und ZweijS&rigkeit. Durch umfang- 
reiche Untersuchungen an I(reuzungen hat Verf, 
versucht, den erblichen Charakter fiir das Verhalten 
der Beta-Sorten hinsichtlich Ein- und Zweij~hrig- 
keit festzulegen. In  Ubereinst immung mit MU~E- 
RATIs Ergebnissen (Z. Zfichtg A, Pflanzenzfichtung 
17, 84--89 ) stellt Verf. fest, dab ~:in- bzw. Zwei- 
j~hrigkeit monofaktoriell beding~ ist. Rfickkreu- 
zungen und F2-Generationen ergaben deutlich das 
VerhS, ltnis I einj/thrig: I zweijXhrig bzw. 3 ein- 
j~hrig: I zweij~hrig. EinjS, hrigkeit ist dominant.  
Die Dominanz ist jedoch nicht vollst~ndig, da 
Einj~hrige der F i- und F2-Nachkommenschaften 
ein durchschnittlich langsameres Samenstengel- 
wachstum aufwiesen, als die einj~hrigen Elter- 
pflanzen. Es ist sehr wohl m6glich, dab das 
Samenstengelwachstum der -F 1- und F2-Ein j g, hrigen 
durch andere Faktoren beeinflul3t wird. Das den 
Entwicklungscharakter beeinflussende Gen B ver- 
erbt sich unabh~ngig von dem Gen Pt, welches die 
Nervatur  des Blattes bestimmt. Mit dem Fak to rR  
besteht Koppelung. Danach kann das Gen B in 
die R-Y-Koppelungsgruppe eingereiht werden. 

Ufer (Berlin). 
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A study of the potato in the genetic aspect. I I ,  Va- 
riability of protein content in the S. Phureja • S. 
Rybinii interspecific hybrids. (Eine Studie tiber die 
Kartoffel in genetischer ttinsicht. II .  Variabilit~t 
des Eiweiggehalts beim Artbastard S. Phureja 
und S. Rybinii.) Von A. SCHWARTZ and S. 
F. KUZMIN. (Laborat. of Genet. a. Plant Bree- 
ding, Inst. of Biol., A cad. of Sciences of White 
Russia, M i m k . )  C . R .  Acad. Sci. URSS,  N. s. a, 
181 (1936). 

Die EiweiBbestimmungen wurden in ziemlich 
geringem Umfang nach 1 3 a r n s t e i n - S t u t z e r  an 
Knollen yon Einzelpflanzen des Bastards Solanum 
Phureja • S. Rybinii  und zur Kontrolle bei der 
Sorte , ,Jubel" yon S. tuberosum ausgeftihrt. Der 
GesamteiweiBgehalt (Trockengewicht) liegt ftir 
, ,Jubel" bei durchschnittlich 5,41%; ftir den Art- 
bastard sehwankt er zwischen 6,5o und 15,86%. 
MaBgebend ftir diese Schwankungen sind einerseits 
hohe individuelle Variabilit~t und andererseits 
starke Heterozygotie der Elternpflanzen. Weiter  
wurde eine Zunahme des Eiweil3gehaltes w~hrend 
der Lagerung festgestellt. Propach. ~176 

The occurrence and inheritance of waxy bloom on 
Sorghum. (Das Auftreten und die Vererbung des 
Waehsreifs bei Sorghum.) Von G. N. RANGAS-  
WAMI AYYANGAR~ V. P A N D U R A N G A  RAO, 
A. K U N H I K O R A N  NAMBIAR and B. W. X. 
PONNAIAH.  (d  gricult. Research Inst., Coimbatore.) 
Proc. Indian Acad. Sci., Sect. B 5, 4 (1937). 

Nach Schilderung der Art  der Wachsausschei- 
dungen bei Sorghum geben Verff. einen Uberblick 
fiber die Vererbung der verschiedenen Intensit~ten 
des Wachsreifs. Alle Sorghum-Variet~ten scheiden 
Wachs aus, der sich am besten in der BltitezeiL 
nachweisen l~f3t. Der Reif ist an Blattscheide, 
Blatt ,  Internodien, Bltitenstandachsen und Spelzen 
vorhanden. Bei sehr schwacher Ausbildung des 
Reifs wird nur Waehsbildung an den oberen Enden 
yon Blattscheiden und Internodien und am Grunde 
der Unterseite der 131~tter beobachtet. Starke 
Reifbildung dominiert  fiber schwache Reifbildung. 
Das zugrundelegende Gen H vererbt  sich unab- 
h~ngig yon den Faktoren P und Q (Farben der 
Blattscheide), Mu (Blattrandlage), Z (Kornober- 
fl~tchenstruktnr) und den Genen t31 und B 2 
(Braunf~trbung des Homes). Ufer (Berlin). 

Ghromosome numbers in Sorghum. (Chromosomen- 
zahlen bei Sorghum.) Von R. E. H A R P E R  and 
A. T. CHISHOLM. (Texas Agricult. Exp.  Star., 
College Station.) Amer. J. Bot. 23, 369 (1936). 

An einem formen- und umfangreichen Sortiment 
von Sorghum vulgare sowie den Arden S. sudanensis, 
virgatus, verticillifIorum, Drummondii, Hewisoni 
und effusus wird durchgehend eine Chromosomen- 
zahl yon n = IO bzw. 2n = 20 festgestellt. Andere 
Zahlen linden sich nut  bei S. versicolor (n = 5, 
211 = io) und S. haIepensis ( n =  20, 2n = 40); 
n = 20 wurde au[3erdem auch bei Andropogon 
annulalus gez~hlt. Die Chromosomen yon S. ver- 
sicolor, vulgare und halepensis weisen betrXchtliche 
Gr613enuntersehiede auf, derart, dab die Chromo- 
somengr6ge mit  steigender Zahl erheblieh abnimmt. 
13astarde gelingen innerhalb der iochromosomigen 
Gruppe leieht, cytologische Unregelm~gigkeiten 
konnten bei ihnen trotz Fertilit~tsst6rungen nieht 
beobachtet  werden, ftir diese sind vielmehr andere 
Ursachen verantwortlich. Kreuzungsversuche mit  
S. versicolor blieben bisher erfolglos. MiLS. hale- 

pensis gibt es ktinstliche und spontane Bastarde 
mit  S. vulgare; 4ochromosomige fertile Nach- 
kommen eines solchen verbinden m i t d e r  Chromo- 
somenzahl und dem perennierenden Wuchs des 
einen Elters mehrere Merkmale des anderen, im 
halepensis-Genom dfirften also einige Chromosomen 
durch solche des S. vulgare ersetzt worden sein, 

v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 
Ein haplo-diploides Zwillingspaar bei Triticum 
vulgare Viii. Von Y. YAMAMOTO.  (Laborat. f. 
Genet., Biol. Inst., Kais. Univ. Kyoto.) Botanic. 
Nag. (Tokyo) 50, 573 (I936) �9 

Bei dem japanischen Weizen Saitama 27 wurde 
eine Zwillingskeimung gefunden, die zum Unter- 
schied yon anderen aus einer haploiden und einer 
normalen diploiden Pflanze bestand. Die Haploide 
zeigte im Vergleich zu ihrer Schwesterpflanze 
deutlich herabgesetzte Gr6BenmaBe, sie besal3 
somatisch 21 Chromosomen. Diese bilden in den 
Reifeteilungen vorwiegend Univalente, seltener bis 
zu 3 Bivalenten, die heteromorph sein k6nnen; 
ferner treten vereinzelt  Trivalente auf. Besondere 
Beachtung findet auch die anaphasische Verteilung 
der Chromosomen, wobei sich zeigt, dab die selte- 
neren Klassen (o: 21, i : 2 0 ,  2"  19 usw.) eine gegen- 
fiber der theoretischen Erwartung einer reinen 
Zufallsteilung vervielfachte H~ufigkeit des Er-  
scheinens aufweisen, indes die gew6hnlichen Ver- 
teilu.n.gszahlen (IO : i I, 9 : 12 usw.) eine befriedigen- 
dereUbereinstimmung zeigen. Der Pollen ist mit  
Ausnahme ganz vereinzelter K6rner morphologisch 
untauglich, v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~176 

0ber das Vorkommen von triploiden Pflanzen bei 
Mehrlingskeimlingen yon Triticum vulgare Viii. 
Von Y. YAMAMOTO. (Laborat. f.  Genet., Biol. 
Inst., Kais. Univ. Kyoto.) Cytologia (Tokyo) 7, 
431 (1936). 

Bei 2 japanischen Weizensorten, Saitama 27 
und Shinchunaga, sowie einer Kultursorte der 
n6rdlichen Mandsehurei wurde mehrfach das Vor- 
kommen triploider Partner  bei Mehrlingskeimung 
festgestellt. Bei der Sorte Shinchunaga fanden sich 
nnter  8800 K6rnern 18 Zwillingspaare, 3 davon 
waren triplo-diploid, die fibrigen alle rein diploid. 
Einmal wurde sogar ein triplo-triplo-diploider 
Drilling gefunden. Einzelne Organe der triploiden 
waren deutlich gr6Ber als bei den diploiden 
Pflanzen, wghrend die Gr613enverhgltnisse der 
ganzen Pflanzen keiner solchen Regel folgten. 
Cytologisch wurde hgufige Trivalentenbildung be- 
obachtet, in etwa IO % der PMZ. sogar in der h6chsL- 
m6glichen Anzahl 21. Oft jedoch wurden auch 
mehrere der Trivalenten durch 13i- und Univalente 
vertreten. Der Teilungsverlauf zeigt dementspre- 
chend Bastardmerkmale,  die PollenfertilitXt ist 
nur gering. Die triploiden Pflanzen gaben bei 
Selbstbestgubung 21%, bei Bestgubung nlit nor- 
malen Pollen jedoch fast 69% Ansatz;  hingegen 
braehte der Pollen von Triploiden auf Diploiden 
bisher keinen Erfolg. v. Berg (Mtincheberg). ~ ~ 

Gytologische Ontersuchungen iiber Fz der Weizen- 
Queckengras-Bastarde. Von B. A. W A K A R .  (Sibir. 
Landwirtschaftl. Inst., Omsk, USSR.)  Cytologia 
(Tokyo) g, 293 (1936). 

An den ffir die Hreuzungen verwendeten Agro- 
pyrumformen wird die somatisehe Chromosomen- 
zahl wie folgt ermittel t :  A. glaucum 2n = 42 , 
A. elongatum 2n = 7 ~ . Demgem~tB haben die 
Bastarde Triticum vulgare • A gr. glaucum, Trit. 
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vulgate • Agr. elongatum und Trit. durum • Agr. 
elongatum 42, 56 und 49 Chromosomen. Ffir die 
Reifeteilungen gibe Verf. das Vorkommen yon 
h~ufig IO, aber auch bis zu 14 Bivalenten an, aber 
nur  auf 3 der vielen Abbildungen sind Bivalente 
als solche zu erkennen, nnd zwar je einmal 4, 7 
und io;  sie sehen stabf6rmig aus, wie man es auch 
yon Aegilops-Triticum-Bastarden gewohnt ist, 
denen sich die untersuchten Bastarde auch in allen 
anderen cytologischen Bastardeigenheiten durchaus 
ansehlieBen. Die meist ziemlieh schleuderhaften 
Zeiehnungen stellen allerdings vorwiegend Pol- 
ansichten dar, bei denen die , ,Bivalenten" yon ge- 
spaltenen, anaphasischen Univalenten (vom Verf. 
,,dichromatide Univalente" genannt) niche zu 
unterscheiden sind. Dazu he/Be es im Text wieder- 
holt, dab die Bivalenten ,,abgerundet" oder 
, ,quadratf6rmig" (!) seien, mit  , ,Eindriicknngen 
auf den entgegengesetzten Seiten, welehe auI die 
bivMente Natur  ... h indeuten/ '  Es wiirde jedoch 
zu welt fiihren, noch andere Punkte im einzelnen 
anznfiihren, die dazu zwingen, die mitgeteilten 
]3eobachtungen und ihre Interpretat ion nur  mit  
gewissen Vorbehalten zur Kenntnis  zu nehmen. 
Arts den erw/~hrtten Konjugationsverh/iltnissen 
wird ohne Umschweiie, d. h. ohne der bekannten 
]3indungsm6glichkeiten innerhalb der Tritieum- 
Genome anch nur  Erwghnung zu tun, auf Homo- 
logiebeziehungen zwischen den vulgate- bzw. 
durum-Genomen A und B und jeweils 2 Agropy- 
rum-Genomen geschlossen, w/ihrend zum GenomD 
keine solche Beziehnngen angenommen werden. 
Mi~ Rficksieht anf die Tatsache, dab sieh manche 
Agropyrumarten mit  Trit icum niche kreuzen lassen, 
einige wenige aber wohl, wird unter Anrufnng der 
oben gekennzeichneten cytologischen Befunde 
wieder einmal eine Aufteilung der Gattung Agro- 
pyrum vorgeschlagen, also zun~ichst wenigstens der 
Anschlul3 der Arten Agr. glaucum und Agr. elonga- 
turn an die Gattung Triticum gefordert, v. Berg. ~ ~ 

RiesenpoilenkSrner bei den F~-Bastarden Aegilops 
squarrosa • Haynaldia villosa und Aegilops cau- 
data • Aegilops speltoides. Von I-I. t~ IFIARA und 
F. L ILIENFELD.  (Laborat. f. Genet,, Biol. Inst., 
Kais. Univ. Kyoto.) Jap. J. Genet. 12, 239 (1936). 

Bei zwei diploiden F~-Pflanzen, n~mlich Aegilops 
squarrosa • Haynaldia villosa und Aeg. caudata • 
speltoides wurde das Vorkommen yon Riesenpollen- 
k6rnern beobachtet und n~her untersucht. Bei der 
ersten !Kombination sind die K6rner meist mehr- 
kernig mit  I - - 2  Keimsporen. Sie diirften durch den 
Ausfall der II .  Teilung, die zwar stark verspXtet 
eingeleitet, abet  wieder rfickgfizlgig gemacht wird, 
zustande kommen, nachdem eine geringe Beweg- 
lichkeit der Univalenten in der I. Teilung, verur- 
sacht durch Eigenart  der Spindelbildung und 
raschen Teilungsablauf, bereits eine Aufsplitterung 
des Kerninhaltes in mehrere wenigchromosomige 
Kerne hervorgerufen halle. Der so entstandene 
Pollen degeneriert spXter restlos. Anders bei Aeg. 
caudata • speltoides, wo sich die Univalenten 
normal verhalten. Hier trite Restitutionskernbil- 
dung in beiden, oder auch nur einem der Teitungs- 
schritte ein, so dab diploide, bzw. wahrscheinlich 
aueh tetraploide Pollenk6rner reeht normaler 
Ausbildung, aber mit  2 - -  4 Keimporen, entstehen. 
Diese sind keim- und auch befruchtungsf/ihig. In  
beiden obigen F/illen yon Riesenpollenkornbildung 
bestehen geniigend Anhaltspunkte daftir, dab die 

geschilderten ungew6hnlicher~ Entwicktungsvor- 
g~nge dureh ebensolche 6kologisclio AuBenbe- 
dingungen (groBe Trockenheit) m i t  veranlaBt 
worden sind. v. Berg (Miincheberg, Mark). 

The genoms of Triticum Timopheevi Xhuk., 8e�9 
cereale L. and Haynaldia villosa Schur. A preli- 
minary report. (Die Genome von Tr i t icnm Timo- 
pheevi, Secale cereale und Haynaldia  villosa 
Schur. Vorl. Mitt.) Von D. KOSTOFF. (Inst. qf 
Genet., Acad. of Sciences of USSR,  Moscow.) Z. 
indukt. Abstammgslehre 72, 115 (1936). 

Um Einblick in den Genomaufbau des neuen 
Weizens aus Georgien, Triticum Timopheevi (n = I4), 
zu gewinnen, werden Kreuzungen mit  Weizen der 
Einkorn-, Emmer- und Dinkelgruppe cytologisch 
nntersncht.  Danach l~l~t sich eines seiner Genome 
mit  dem A-Genom yon Triticum monococcum 
homologisieren. !Jber das Zweite Genom sollen 
Kreuzungen mit  tetraploiden Weizen Auskunft  
geben, die sich jedoch niche einheitlich verhalten: 
wXhrend Timopheevi • durum-Bastarde 9--1o Bi- 
valente bilden, sind es bei Timopheevi • persicum 
io- -12  ( - - i4) ;  hieraus wird auf semihomologe 
Beziehungen dieses zweiten, /3 genannten Genoms 
zum B-Genom der Emmergruppe geschlossen. Mit 
dieser Folgerung befindet sieh Verf. im Widerspruch 
zu KII~ARA ulld LILIENFELD, die das zweite Timo- 
pheevi-Genom ftir selbst~ndiger hielten und es 
darum G genannt  hatten. Im Gegensatz zu den 
gleichen Autoren gelang dem Verf. auch die Kreu- 
zung yon Timopheevi mit vulgare und damit  der 
Nachweis, dab /3 zn dem Vulgate D-Genom (vom 
Verf. mitCbezeichnet) keineHomologiebeziehungen 
hat. SchlieBlich wird noch geprtift, welche Bezie- 
.hungen zwischen den genannten Genomen und 
jenen der diploiden Arten Secale cereale (S) und 
Haynaldia villosa (H) bestehen, und aus dem 
Verhalten entsprechender Bastarde Iestgestellt, 
dab S und H weder zueinander noeh zu A, B, D 
oder fi Teilhomologien erkennen lassen. 

v. Berg (Mtincheberg, Mark). ~ ~ 

Heat induced tetraploidy in barley. (Durch W~Lrme 
hervorgerufene TetraploMie bei Gerste.) Von F. 
I-t. PETO. (Div. of Biol. a. A grieult., Nat. Research 
Laborat,, Ottawa.) Canad. J. Res. C 14, 445 (1936) . 

Ffir Mutationsversuche war Gerste bei einer 
Temperatnr  yon 35 ~  gekeimt und dutch 7 Tage 
aufgezogen, danach erst in normale Bedingungen 
gebracht worden. Bei sp/iteren, cytotogischen 
.U. ntersuchungen stellte es sich heraus, dab eine 
Ahre halbseitig di- und halbseitig tetraploid war. 
Eine entsprechende Verdoppelung des Chromo- 
somenbestandes hal le  offenbar bei der Heraus- 
differenzierung der Khrenanlage infolge der Hitze- 
einwirkung stattgefunden. W/~hrend die Pollen- 
mutterzellen der diploiden Seite normale 13iva- 
lentenpaarung zeigen, bilden die tetraploiden 
Mutterzellen his zu 7 Quadrivalenten, an deren 
Stelle jedoch h~ufig teilweise Bivalente treten; 
Univalente wurden dagegen sehr selten, Trivalente 
gar niche beobachtet. Die Terminatisation der 
Chiasmata ist ziemlich hoch, die Form der Quadfi- 
valenten sehr mannigfalt ig;  St6rungen im Ablauf 
der Reifeteilungen scheinen sich jedoch nu t  inso- 
welt einzusteIlen, als Univalente auftreten. 

v. Berg (Mfincheberg, Mark). 

0ber Hersteliung und kiJnstliche Aufzueht won 
Bastarden tier Gattung Iris. Von P. W E R C ~ -  
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M E I S T E R .  (Botan. Inst., Univ. Rostock.) G a r t e n -  
bauwiss .  10, 500 (1936). 

Zu r  U n t e r s u c h u n g  g e l a n g t e n  B a s t a r d e  zwischen 
A r t e n  oder  Sorrel1 de r  Pallida-Variegala-Gruppe 
(211 = 24 Chro lnoso lnen) ,  t ier  Macrantha-Gruppe 
(polyploide A r t e n  oder  So r t en  ohne  Rf icks ich t  au f  
sy s t e lna t i s che  Zugeh6r igke i t )  u n d  Iris chamaeiris 
(2n  = 40). Die  K r e u z u n g e n  gelangel l  In i t  ver -  
sch iedene ln  Erfolg .  N a c h  allell  B a s t a r d i e r u n g e n  
w u r d e n  in  wechselnde11 Ante i le l l  a n o r m a l e  Sa lnen  
geful lden,  die s ich d u r c h  s ch l ech t  ausgeb i lde t e s  
E n d o s p e r m  ausze ichne ten .  Kei ln-  u n d  A u f z u c h t -  
v e r s u c h e  y o n  E l n b r y o n e n  n o r l n a l e r  Samel l  in  
k t i n s t l i chen  Med ien  lieBell v e r l n u t e n ,  d a b  eine 
de r  H a u p t a u f g a b e n  eines gesunde11 E n d o s p e r m s  
eine Que l lungshe ln lnu l lg  ist .  Die  F o l g e r u n g  aus  
d ieser  V e r m u t u n g  erwies s ich als r ich t ig ,  i nde ln  e in  
l angsa lnes  A11quellell de r  sehr  groBen E lnbryo l l e l l  
aus  a b n o r m e l l  Salne11 eine zwar  l angsa lne  a b e t  ge- 
s u n d e  E11twicklung r o l l  Ke i ln l i ngen  er ln6gl ichte .  
Bei  E r d a u s s a a t  f~illt diese H e l n m u n g  aus  u n d  die 
E lnbryo l l e l l  s t e rbe l l  in  k u r z e r  Zei t  ab. Die  cyto-  
logische U n t e r s u c h u n g  ergab ,  d a b  a b n o r l n e  S a l n e n  
n a c h  ganz  l l o rma le r  B e f r u c h t u n g  e n t s t e h e n  k 6 n n e n  ; 
das  b e d e u t e t  e ine Stf i tze  ffir die oben  sk izz ier te  
A n n a h m e .  E i n  we i t e r e r  Vor te i l  de r  kt~nst l ichen 
A u f z u c h t  i s t  de r  Ze i tgewinn ,  d a  ein i - - 2 j ~ h r i g e s  
l Jbe r l i egen  de r  Samel l  wie bei  E r d a u s s a a t  11icht 
v o r k o l n m t ,  u n d  die S~ml inge  bei  gee igne te r  Vor-  
k u l t u r  scholl  i m  2. J a h r  zu r  Blf i te  ge langen .  

JPropach (Mfincheberg) .  ~ ~ 

Ghromosome numbers and species characters in 
Yucca. ( C h r o m o s o m e n z a h l e n  u n d  E i g e n s c h a f t e n  
d e r  Arte11 be i  Yucca.)  V on  G. M. W A T K I N S .  
(Dep. of Botany, Columbia Univ., New York.) 
Alner .  J.  Bo t .  t3 ,  328 (I936).  

Ff i r  fo lgende  Arter l  w i rd  die Chromoso lne l l zah l  
z u m  erste11 Male  fes tges te l l t :  Y,~cca alaoifolia, 
arkansana, filamentosa, glauca, louisianensis ul ld  
radiosa (elata) .  Sie habe l l  ebenso  wie alle f ibr igen 
b i s h e r  u l l t e r s u c h t e n  Y u c c a - A r t e n  i1 = 3 ~ u n d  el11 
v611ig i i be r e in s t i l n l nendes  I d i o g r a m l n  m i t  5 seh r  
l a n g e n  u n d  25 sehr  kleine11 Chromosomel l .  D a  die 
u n t e r s u c h t e n  A r t e n  i h r e r  Gr6Be n a c h  e inen  w e i t e n  
S p i e l r a u m  yon  m i t t e l h o h e n  B g u m e n  bis  zu 
S t a u d e n  umfassen ,  fgl l t  das  F e h l e n  j eg l i che r  Po ly -  
p lo id ie  u m  so m e h r  auf, als a u c h  die d u t c h  Mes- 
s u n g e n  (der lange11 C h r o m o s o m e n )  e r m i t t e l t e l l  
U n t e r s c h i e d e  in de r  Chro lnosomel lmasse  viel  zu 
ger ing  s ind,  u m  zu den  v e g e t a t i v e n  A u s m a B e n  in  
B e z i e h u n g  gese t z t  w e r d e n  zu k6nnen .  Das  er- 
w~hn te ,  e igena r t i ge  c h a r a k t e r i s t i s c h e  I d i o g r a l n m  
is t  b i s h e r  bei  a l len u n t e r s u c h t e n  A r t e n d e r  G a t t u n g  
Yucca l lnd  den  verwandte11 G a t t u n g e n  des T r i b u s  
Yucceae der  Ul l t e r f ami l i e  L i l i aceae-Dracae l lo ideae  
nachgewiesen ,  n i c h t  abe r  be i  den  b e i d e n  a n d e r e n  
T r i b u s  Nol ineae  u n d  D r a c e n e a e  de r  g le ichen  U n t e r -  
famit ie ,  wo n u r  be i  Dasylyrion longissimum eill 
Khl l l iches  v o r z u k o l n m e l l  sche in t .  A u B e r d e m  weise11 
a b e r  e inige G a t t u l l g e n  de r  Amaryllidaceae-Aga- 
voideae alas gleiche I d i o g r a l n l n  auf. D e r  geri l lge 
A n t e i l  t ier un te r such te i1  gegenf iber  den  b e k a n n t e l l  
Ar te l l  l~igt es v e r f r t i h t  erschei l len,  diese T a t s a c h e  
zu s y s t e l n a t i s c h e n  B e t r a c h t u n g e n  auszuwerte11. 

v. Berg (Mii l lcheberg,  Mark) .  o o 

Ghromosome behaviour in relation to genetics of 
Agave. I. Seven species of fibre Agave. (Chrolno- 
so lnen verha l t en  in  Bez iehu l lg  zu r  G e n e t i k  der  

Agave .  I. S ieben  A r t e n  der  Fase ragave . )  Von  L. R. 
D O U G H T Y .  (East African Agricult. Research 
Stat., Amani, Tanga, Tanganyika Terr.) J. Genet .  
33, 197 (1936). 

Agave amaniensis, A. angustifolia u n d  A. Lespi- 
nassei h a b e n  2 n  = 6o, A. cantala 2 n  = 9o, A.  
Zapupe 2 n  = e twa  IIO, A. fo~rcroydes 211 ~ e t w a  
14o u n d  A. sisalana 2 n  ~ e twa  I38 C h r o m o s o m e n ;  
als G r u n d z a h l  de r  G a t t u n g  wird  n = 3 ~ ange-  
n o m m e n .  Au topo lyp lo id i e  i s t  n a c h  d e m  V e r h a l t e n  
in  M I de r  PMZ.  e in iger  A r t e n  wahr sche in l i ch ,  
ebenso  s t r u k t u r e l l e  H y b r i d i t ~ t .  Gene t i s che  Beob-  
a c h t u n g e n  d e u t e n  au f  e ine  z ieml ich  s t a r k e  H e t e -  
rozygot ie  de r  Ar te l l  h in .  Die  S t e r i l i t~ t  i s t  11ur 
te i lweise  fu l lk t ione l l  bed ing t ,  Aul3enbedi l lgungel l  
d t i r f t en  sehr  m a B g e b e n d  sein.  A r t k r e u z u n g e n ,  
a u c h  zwischel l  dell  Va l enzs tu f en ,  ge l ingen  z u m  Tel l  
r e c h t  le icht .  Propach (Mfincheberg) .  o o 

Karyologische Stadie yon 15 Arten der Gattung 
Hibiscus. Von G . B .  M E D V E D E V A .  (Cytol. 
Laborat., Inst. f. Neue Faserkulturen, Moskau.) 
Bot .  Z. 21, 533 u. ellgl. Z u s a m l n e n f a s s u n g  549 
(1936) [Russisch] .  

Verf . i l l  b e r i c h t e t  f iber eille U n t e r s u c h l l n g  d e r  
s o l n a t i s c h e n  Chro lnoso lnen  yon  15 Hibiscus-Arten, 
die s ich u n t e r  Zugru l lde l egung  de r  systelnat ische11 
B e a r b e i t u n g  de r  G a t t u n g  d u r c h  H o c h r e u t i n e r  
(I9oo) auf  6 (yon in sgesa ln t  I I) Sektiolle11 v e r t e i l e n  ; 
f a s t  alle w u r d e n  in Inehrere l l  Type l l  v e r s c h i e d e n e r  
H e r k u l l f t  s t ud i e rL  e rwiesen  s ich a b e t  als cy to lo-  
gisch in s ich  g le ichf6rmig .  E i n e  e i n g e h e n d e r e  U n t e r -  
s u c h u n g  de r  Morpho log ie  de r  e inze lnen  Chrolnoso-  
m e n  w a r  infolge  i h r e r  K l e i n h e i t  bei  den  m e i s t e n  
Spezies  n i c h t  In6gl ich ;  es k o n n t e n  d a h e r  n l l r  d ie  
Z a h l e n  sowie die g r 6 b e r e n  U n t e r s c h i e d e  de r  g a n z e n  
S~itze be r f i cks i ch t ig t  werden .  I n  de r  Sek t i on  B o m - 
b y c e l l a  w u r d e  ftir H. ped~nculatus L. die  Zah l  
(wie bei  a l len fo lgenden  2n)  3 o, fiir H. syriacus L. 
8 0 - - 8 4  g e f u n d e n ;  f iber die F o r m  der  Chro lnoso lnen  
l~iBt s ich wegell  t e c h n i s c h e r  Schwie r igke i t en  11ichts 
genaue re s  aussagen .  Il l  de r  Sekt .  F u r c a r i a l ieg t  
e ine eeh te  po lyp lo ide  Re ihe  In i t  derL Z a h l e n  36 
(H. cannabinus L.), 72 (H. Sabdariffa L. u n d  bifur- 
catus RoxB.)  u n d  144 (H. diversifolius JAcQ.) vor.  
Die  Gru l ldzah t  is~ wah r sche in l i ch  9. H. Sabdariffa 
di i r f te  die a u t o t e t r a p l o i d e  F o r m  zu H. cannabinus 
sein, was  d u r c h  die h a b i t u e l l e  Jkhnl ichkei t  b e i d e r  
Ar ten ,  besonde r s  i ln  J u g e n d z u s t a n d ,  u n d  das  Vor -  
h a n d e n s e i n  y o n  2 T r a b a n t e n  bei  cannabinus u n d  4 
be i  Sabdariffa wahrsche in l i ch  g e m a c h t  wird ,  
H. solandra L'H~RIT.  (Sekt .  S o I a n d r a) be s i t z t  34 
k le inere ,  u n t e r e i n a l l d e r  sehr  ung le iche  Chrolnoso-  
men .  Die Sekt .  T r i o n u m i s t  h e t e r o g e n  : H. Trio- 
num L. h a t  28 sehr  c h a r a k t e r i s t i s c h e  groBe Chro-  
Inosomen,  H. mutabilis L. h a t  IOO, yon  delle11 28, 
de ln  Trionum-Satz entspreche11, die r e s t l i chen  deln  
K a r y o t y p  ro l l  B o m b y c e l l  a. Verf . i l l  ve r lnn teL ,  
d a b  die A r t  aus  den  gellannte11 For lne l lkre i se l l  d u r c h  
Alnph id ip lo id ie  e11tstanden ist. Die  be iden  n o r d -  
a m e r i k a n i s c h e n  Spezies H. coccineus WALT. u n d  
H. palustris L. b i lden  eine wei te re  eigene Gruppe .  
Sie sch l i egen  s ich in i h r e m  K a r y o t y p  an  H. canna- 
binus an,  bes i t zen  abe r  die D ip lo idzah l  38, die s ich 
v ie l l e ich t  d u t c h  Dis loka t io l l  aus  36 ab le i te t .  D ie  
S e k t i o n e n  d belmoschus (H. manihot L. 211 - - 6 6 ,  
H. Abelmoschus L. 2 n  = 72 , H. esculentus L. 2 n  

132 ) u n d  Ketmia (H. lepidospermus MIQ. 211 
= 3 o) we ichen  in deln  T y p  de r  Chro lnosomel l  yon  

a l len b i she r  b e s p r o c h e n e n  w i e d e r u m  vo l l s t~nd ig  ab .  
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Die erstere besitzt winzige, ellipsoidische Chromoso- 
men, die letztere dagegeii im VerhMtnis zu den 
iibrigen Arten riesige Chromosomen, yon denen ein 
Paar grol3e Trabanteii  tr~tgt. - -  Der aus dem ge- 
schilderten hervorgehende aul3erordentliche cyto- 
logische Polymorphismus der Gattung deutet nach 
Ansicht der Verf.in auf eineii polyphyletischen 
Ursprung derselben bin. Die Versuche, alle Zahlei1 
auf eine einzige Grundzahl (7) zuriickzuffihren, 
elltbehren jeder Begrtindung. Die Aiinahme, dab 
die verschiedenen Chromosomentypeii durch Frag- 
mentat ion oder durch Verschmelzung entstanden 
sind, ist unberechtigt, well derartige Vorg~nge linch 
den Befunden der experimentelleI1 Genetik IIiemals 
zur Bildung existenzf~higer Chromosomen ffihren. 

Lang (Berlin-Dahlem). 

Genetic effects of ultra-violet radiation in maize. 
I. Unfiltered radiation. (Die genetische Wirkung yon 
Ultraviolettbetrahlung beim Mais. I. Ungefilterte 
Strahlung.) Von L. J. STADLER and G. F. 
SPRAGUE. (U. S. Dep. of Agricult. a. Missouri 
Agricult. Exp.  Slat., Columbia.) Proc. nat. Acad. 
Sci. U . S . A .  22, 572 (1936) . 

F fir Mutationsversuche bietet der Mais unge- 
w6hnliche Vorteile, da die zahlreicheii Endosperm- 
merkmale eine unmittelbare Identifizi6rung yon 
Deficiencies im Samen gestatteii. Um die gene- 
tische Wirkung des ultravioletten Lichtes zu unter- 
suchen, wurden reife Pollen eines vielfach domi- 
nanten  Stammes bestrahlt und mit  ihnen vielfach 
recessive weibliche Bltitenst~nde bestXubt. In  der 
F1 lassen sich dann Deficiencies am Anftreten 
recessiver Eigenschaften erkennen. Bestrahle 
wurde mit  einer gew6hnlicheii Quarz-Quecksilber- 
Dampflampe (4,8 A, i i o  V) ill 19 cm Eiitfernnng, 
2 - - r6  Minuten lang. Als Ergebnis der Bestrahlung 
liel3 sich eine erhebliche Steigerung der Rate ganzer 
uiid teilweiser (fractional) Endosperm-defiCiencies 
feststellen. Besonders die 1/2 fractionals hat ten 
eine starke Zunahme erfahren. Auch die Zahl der 
Deficiencies, die an F1-Pflanzen erkennbar waren, 
bat ten zugenommen. Viele yon ihnen waren 
schlecht lebensf/~hig. Die Rate der Translokationen 
war dagegen nur  unwesentlich erh6ht. Alle F 1- 
Pflanzen wurden geselbstet und die F 2 auf Gen- 
mutat ionen untersucht. In  830 F2-Kultnren 
wurden 31 recessive Mutationen gefunden, yon 
denen 19 Samen- und 12 Keimlingseigenschaften 
beeinflul3ten. (Leider fehlt hier eine Angabe fiber 
die Beziehung yon Dosis zu Mutationsrate. Ref.) 
In  553 F2-Kontrollkulturen traten nur  6 recessive 
Mutationen auf, 3 Samen- und 3 Keimlingsmuta- 
tionen. Viele der Mutanteii glichen ph~notypisch 
schoii bekannten Formen, doch wurde ihre gene- 
tische Ideiitit~t mit  dieseii noch nicht nachge- 
wiesen. In  3 F~Lllen trateii 2 oder mehr Mutanten 
in einer F~-Nachkommenschaft auf. Stubbe. ~176 

Die RoBe des Gens in der Entwicklungsphysiologie. 
Von N. K. KOLTZOFF. (Inst. f .  Exp.  Biol., 
Moskau.) Biol. Z. 4, 753 u. engl. Zusammenfassung 
773 (1935) [RussischJ. 

Eine sehr anregende theoretische Llberlegung 
fiber die m6gliehen und IIotwendigen Verkiifip- 
fungen der Cytologie, Genetik, Biochemie uiid 
Experimentalembryologie zur L6sung entwick- 
lungsphysiologischer Probleme. Im einzelnen wird 
auf folgendes eingegangen. Von der Darstelluiig 
seiner bekannten Theorie der Struktur  und Eiit- 
stehung der Speicheldrfiseiichromosome geht Verf. 

zu den Fragen der Chromosomeii- und Gen- 
Konjugation fiber. Es wird dann ein hypotheti- 
sches chemisches Genmodell entwickelt uiid die 
Frage der Genverdoppelung diskuLiert. Weiterhin 
werden die M6glichkeiten morphogenetischer Wir- 
kungen der Gene besprochen. Dabei kommt Verf. 
zu dem Schlul3, dab die Gene auf zweierlei Art ihre 
morphogenetischen Wirkungeii austiben k6nneii: 
einmal auf refit katalytischem "vVege und aul3erdem 
durch Konzentration. (im Kern) yon best immten 
Substanzen, deren Uberschug ins Plasma abge- 
geben und zur Bildung morphogenetischer Stoffe 
benutzt  wird. Einzelheiteii und die Entwicklung 
der theoretischen Vorstellungen mfissen im Original 
nachgelesen werden. N. W. Timofdeff-Ressovsky ~ ~ 

Moisture and temperature requirements for jarovi- 
zation of winter wheat. (NS~sse- und Temperatur- 
ailforderungen ffir die Jarovisatioii yon Winter- 
weizen.) Von 1vI. LOJKIN.  Contrib. Boyce 
Thompson Inst. 8, 237 (1936). 

Auch Winterweizen, die st~ndig warm behandelt 
werden, bilden ~hren,  Winterweizen beii6tigeii also 
nicht unbedingt  zu ihrer Bliite die niedrigen Tem- 
peraturen. Die Rolle der niedrigeii Temperatur, 
mag sie an die Pflanzen selbst oder an noch kaum 
keimende Samen einwirken, besteht in der Ver- 
kfirzung der Vegetatioiisperiode der Pflanzen, 
wodurch diese bef~higt werden, das Fortpflanzungs- 
stadium in einer Jahreszeit zu erreichen, wo Licht- 
und Temperaturverh~ltnisse zur Blfite noch giinstig 
ausfallen. Durch Jarovisation kann also Winter- 
weizen zu Sommerweizen umge~ndert werden. Die 
zur Jarovisa.tion n6tige Temperatur liegt zwischen 
I u n d  3~ Uber 3 ~ entsteht eine Uberkeimung, 
wogegen Temperaturen unter I ~ keine Jarovisatioii 
bewirken. Das Frieren selbst zerst6rt das Leben 
der Samen nicht, bewirke aber keine ~lberstellung 
derselben. Die N~sseanforderungen ftir diesen 
Proze/3 sind etwa dieselben, die man bei der aktiven 
Keimung aufstellt, d. h. je nach Weizensorten ein 
Gehalt yon 5o--7 ~ % Wasser. Werden die Samen 
w~hrend der Jarovisation h6heren Temperaturen 
ausgesetzt, so wird die erreichte Wirkung ver- 
mindert bzw. aufgehoben. Die II6tige L~nge der 
KXltebehandlung variiert ebenfalls j e nach Weizen- 
art, zwischen 8 uiid io Wochen. Die weitere 
Verl~ngerung der Behandlung ver~ndert die Ergeb- 
IIisse nicht. Die Jarovisation vermindert die 
Keimf~higkeit der Weizen auf dem Felde. Bei 
Sommerweizen wird durch Kaltbehandlung die 
Wachstumsperiode nicht verkfirzt, v. K(tthy. ~ ~ 

Der Einflul] der Keimstimmung durch Temperatur 
und Tagesliinge auf den Entwicklungsrhythmus und 
die Ertragsstruktur verschiedener $ommerweizen- 
soften und die Bedeutung fur deren Saatzeitempfind- 
lichkeit. Von W. H E U S E R  und W. ZEINER.  (Inst.  
f .  Pflanzem~tcht., Preufi. Landwirtschaftl. Versuchs- 
u. Forschungsanst., Landsberg a. d. Warthe.) Pflan- 
zenbau 13, lO6 (1936). 

Untersuchungen fiber den EinfluI3 der Tagesl~nge 
und der Keimungstemperatur haben ergeben, dab 
der sp~tere Entwicklungsverlauf der Pflanzen 
bereits im frtihesten Stadium stark beeinfluBt wird. 
Die junge Pflanze erf~hrt eine , ,Keimstimmung". 
In  den Untersuchungen der Verff. an den Sommer- 
weizensorten Jaiietzki und Heines Kolben und den 
Wechselweizensorten Peragis und Strubes roter 
Schlanstedter konnten Verff. deutlich den Einflul3 
der Tagesl~nge auf die Periode Auflauf bis Schossen 
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feststellen. Mit zunehmender Tageslgnge erfuhr 
die Zeit yore Auflauf bis zum Schossen eine Ab- 
kfirzung. ]3ei den Sommersorten lag der h6chste 
Kornertrag beim i2-, bet dem Wechselweizen beim 
i3-Stundentag.  Bet Einwirkung tiefer (die Angabe 
yon 46~ auf S. IiO der Originalarbeit dfirfte wohl 
auf einem Druckfehler beruhen) Temperaturen vor 
der Aussaat anf die K6rner (Jarowisation) be- 
schleunigt der Wechselweizen die Periode Auflauf 
bis Schossen. Fehlen tiefer Keimtemperaturen 
verz6gert diesen Abschnitt. Die Sommerweizen- 
sorten beschleunigen bei h6heren Keimtempera- 
turen ihre Entwicklung. Die Einwirkung yon 
Tageslgnge und Keimungstemperatur zusammen 
ist auf die Entwicklung des Sommertypus yon 
anderer Wirkung als auI die des Wechselweizens. 
Beim Wechselweizen k6nnen sich beide Faktoren 
einmal erggnzen oder ouch gegensinnig wirken. 
Beim Sommertypus k6nnen sie abkfirzend die 
Gesamtwachstumsdauer beeinflussen. Es ist not- 
wendig, durch Verfeinerung der Methoden im 
grogen Umfang die Wirkung der beiden Faktoren 
auf Wachstum und Ertrag zu prfifen. Ufer. o o 
Photoperiodic response of certain long and short 
day plants to filtered radiation applied as a supple- 
ment to daylight. (Photoperiodische Reaktion 
einiger Langtag- und Kurztag-Pflanzen gegenfiber 
gefilterten Strahlen, die zus~tzlich zum Tageslicht 
auf die Pfianze wirken.) Von IR. t3. W I T H R O W  
and J. P. BIEBEL.  (Purdue Univ. A gricult. Exp. 
Star., West-Lafayette, Ind.) Plant  Physiol. 11, 
807 (1936). 

Erg~nzend frfihere Versuche der Verff. geben 
die vorliegenden ein Bild fiber die Einwirkung 
der verschiedenen Spektralbereiche auf dos photo- 
periodische Verhalten einiger Langtag- und 
Kurztag-Pflanzen. Ill allen F~llen sind die 
Wellen > 650 m# am wirksamsten. Wird der 
kurze V~intertag (91/2 Stunden) mit  Hilfe ver- 
schiedellfarbigen Zusatzlichtes auf 18 Stunden 
verl~ngert, so blfihen die mit  weiBem oder rotem 
Zusatzlicht behandelten Langtagpfianzen meist 
zuerst oder werden wenigstens am gr613ten (Calli- 
stephus chinensis, Helianthus cucumerifolius, Sca- 
biosa atropurpurea), wAhrend die Kurztagpflanzen 
(Salvia splendens, Cosmos bipinnatus, Tithonia 
speciosa) unter  den gleichen Bedingungell fiber- 
haupt  nicht zur Blfite gelangten, sondern es blfihten 
neben den Kontrollen die mit  Blau oder Grfin 
belichteten. Daffir war die vegetative Entwicklung 
im Rot am kr~ftigsten. - -  Die Reaktion der ver- 
schiedenen Arten war in Einzelheiten nicht ganz 
gleich, ouch bet den zur gleichen photoperiodischen 
Gruppe geh6rigen Pflanzen. Auch machte es sich 
bet Callistephus z. t3. bemerkbar, ob es sieh um 
Pflanzen yon einer Herbstaussaat (I21/~-Stunden - 
Lag) oder yon einer "Winteraussaat (91/~ - Stundentag) 
handelte. Da diese Pflanze hart  an der Grenze 
der photoperiodisch neutralen Pfianzen steht, 
brachte sie u. U. ouch im blauen Licht zur gleichen 
Zeit Blfiten wie im roten, die Pfianzen blieben aber 
sehr klein. R. Stoppel (Hamburg). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenziichtung. 

Die RoBe der nichterblichen Variabilitiit in dem 
Proze6 der nat(Jrlichen Auslese. (Eine Hypothese 
iiber indirekte Selektion.) Von V. S. KRIPITCH- 

NIKOV. (Inst. f. Exp. Biol., Moshau.) Biol. ~. 4, 
775 u. engl. Zusammenfassung 800 (1935) ERussisch]. 

Eine sehr interessante theoretische Behandlung 
der Fragen fiber den Parallelismus der erblichen 
und nichterblichen Variationen und fiber die Be- 
deutung der indirekten Selektion im Evolutions- 
prozeB. Die nichterblichen Modifikationen sind der 
Ausdruck der adaptiven Plastizit~t des Organis- 
mus, die auf physiologischen und ontogenetisehen 
Korre]ationen beruht. Durch ~nderung der Milieu- 
faktoren (die auf genfigend lange Zeit sich erstreckt) 
werden nieht nu t  adaptive 1Viodifikationen erzeugt, 
sondern ouch die Selektionsbedingungen (,,Zucht- 
ziel") ge/~ndert. Dadurch k6nnen dutch Selektion 
verschiedenster, mit  den Adaptionsmerkmalenauch 
nur  sehr indirekt, dutch physiologische Korrelation 
zusalnmenh~ngender Gene, manche Merkmale sich 
in der Richtung der frfiheren Modifikationen erblich 
verschieben. Dadurch entsteht der Parallelismus 
zwischen erblichen und nichterbliehen MerkmMen. 
Augerdem k6nnen durch indirekte Selektion evo- 
lutionistisch belanglose Merkmale der sich/~ndern- 
den oder differenzierenden Sippen entstehen. 
Einzelheiten und eine Reihe yon Beispielen mfissen 
im Original nachgelesen werden. 

N. W. Timofdeff-Ressovsky (Berlin-Buch). o o 
Methods of improvement in crops: Improvement by 
hybridization. (Die Methoden der Verbessernng 
yon Getreide: Verbesserung dutch Kreuzung.) Von 
1~. L. SETHI,  B. L. SETHI  and T. R. MEHTA. 
(Rice Research Star., Nagina, Bijnor.) Agricult. a. 
Live-stock India 6, 494 (1936) �9 

Verff. geben einen Uberblick fiber die Bedeutung 
der Kreuzung ffir die Pflanzenzfichtung, zXhlen die 
Erfolge auI und deuten die Schwierigkeiten und 
M6gtichkeiten ffir die Zukunft  an. Hinsichtlich der 
Einzelheiten muB auf dos Original verwiesen 
werden. Ufer (Berlin). 
Sugarcane varieties. Major factor in crop impro- 
vement. (Zuckerrohrsorten. Die Hauptfaktoren 
tfir die Verbesserung der Ernte.) Von T. S. 
VENKATRAMAN. Agricult. a. Live-stock India 
6, 842 (I936). 

Verf. beschreibt kurz den Weg der Zuckerrohr- 
zfichtung und streift die Bedeutung der Neu- 
zfichtungen wie P. O. J. 2878 und Co. 244 ffir die 
zuckerrohrbauenden L~nder. Der Aufsatz wendet 
sich in erster Linie an die Privatzfichter und regt 
die ZusammenarbeiL rail den amtlichen Zueht- 
stationen an. Ufer (Berlin). 

Berichtigung 
zu der Arbei t  yon W. Straib ,,Die Un te r -  

suchungsergebnisse zur Frage der biologischen 

Spezial isierung des Gelbrostes (Puccinia glu- 
mature) u n d  ihre Bedeu tung  ffir die Pf lanzen-  

zf ichtung".  (Diese Zeitschriff I937, Heft  5.) 

Auf S. 123 ist die Zeichenerkl~Lrung I9z7-31. 

zu der graphischen Dars te l lung der 1932 
1933 �9 

Tabelle 5 versehentl ich weggelassen '~'1935 �9 

worden. Sie wird nachtr~iglich neben-  19s8 �9 

s tehend abgebildet.  
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