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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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