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R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie 

The histological background for dwarfism in zea 
maize. (Die histologischen Unterlagen ftir Zwergig- 
keit bei Mais.) Von L. B. ABBE. Proc. amer. 
philos. Soc. 76, 743 (1936) �9 

Es wird eine kurze [3bersicht fiber eingeleitete 
Untersuchungen yon verschiedenen Zwergtypen 
bei Mais gegeben. Es werde1i Messungen des 
Blfitenstandes, der Blattscheidenl~nge und der 
L~nge ulld Breite der BlOtter durchgeftihrt. Die 
Beziehungen dieser Werte im Vergleich der Zwerge 
mit  ihren normalen Spaltungsgeschwistern, wie 
auch der Zwerge untereinander, zeigen eharakteri- 
stische Unterschiede. Es soll versucht werden, 
histologische Ursachen dafiir aufzufinden. In  
einigen F~llen konnten in bestimmter Weise ver- 
~nderte Zellgr6gen festgestellt werden, v. Berg. ~ ~ 
A second-chromosome gene, y3 producing yellow 
endosperm color in maize. (Ein im zweite1i Chro- 
mosom gelegenes Gen yg, das gelbes Endosperm 
beim Mais erzeugt.) Von H. S. PERRY and 
G. E. SPRAGUE. (Div. of Cereal Crops a. Dis., 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. amer. Soc. 
Agronomy 28, 99 ~ (1936) . 

Das roll CORRENS analysierte Gen Y-y ftir 
gelbe--weige Endospermfarbe liegt in der sechsten 
Koppehi1igsgruppe. Von EAst und anderen Au- 
toren wurde spS~ter einweiteres  Gen ftir dieselbe 
Eigenschaft gefunden und als Y2 bezeichnet; es 
liegt in der ftinften Koppehingsgruppe. Ein drittes 
Gen ya ftir dieselbe Eigenschaft wird in der vor- 
liegellden Arbeit analysiert. F~-Spaltungen der 
Kreuzullg Rz • /~a zeigten eine Spaltung in 
9 gelb : 7 weig. Koppelungsanalysell und Kreu- 
zungen mit  verschiedenen Trisomen ergaben Kop- 
pelung mit  dem Gen A1 (Albescens), einem Chloro- 
phyllgen aus der zweiten Koppelullgsgruppe. 

Kuckuck (Eisleben). oo 

Linkage relations in Phaseolus vulgaris L. (Koppe- 
lungen bei Phaseolus vulgaris L.) Von R. PRAK- 
KEN. (Laborat. v. Erfeli]kheidsler, Wageningen.) 
Gelletica ('s-Gravenhage) 19, 242 (1937). 

Verf. analysierte die Kreuzung einer Busch- 
bohne mit  einer Stangenbohne in F2-Spaltu1igen 
und _F1-Rtickkreuzungen in bezug auf folgende 
IO Genpaare: A-a (Stangenbohnen-Buschbohnen- 
typ); St=st (fadenlose-f~dige Hfilse); To-to (perga- 
mentartige - nichtpergamentartige Hfilsenwand) ; 
P-p (Grundgen ftir F~rbung der Bltite und Testa); 
Cm-cM (absolut gekoppelte Gene, die im hetero- 
zygoten Zustalld eine Marmorierung der Testa be- 
dingen); V-v (Bltite, Hypokotyl und Kotyledonen 
violett-rot); G-g und B-b (Komplement~rgene fiir 
F~rbung der Testa, G = orangefarben, B = grau- 
lich-grtill); Sh-sh (matt-gl~nzende Testafarbe). - -  
Folgende Kombinationen dieser Gene wurden ge- 
prfift: 
A - S t ;  G ~ C m  G ~ S t  Sh V 
A To V A C~-To Sh-M 
St - -To  V - - S t  cM--A P i n  Kombina- 
V - - B  V To cM---St tion mit  allen 
V - - G  ]3--A cM--To Genen auger 
V--Cm ]3--St Sh--P Sh 
B - - G  B- -To  S h ~ S t  
]3--Cm G- -A  Sh--To 

Eine Koppelung wurde zwischen B-St festgestellt, 
die in F 2 eillen Austauschwert yon 23,8 % und in 
den Rtickkreuzungen yon 27,9% ergab. Alle 
fibrigen Kombinationen zeigten freie Spaltung. 

Kuekuck (Eisleben). oo 

0ber Erh~hung der Mutationsrate bei Weizen nach 
langer Aufbewahrung der Samen. Von P. K. 
SCHKWARNIKOW. (Laborat. f. Cytogenetik, 
Timir]ase[f-Inst. f .  Biol., Moskau.) Genetica 
('s-Gravenhage) /9, 188 (1937). 

Samen yon sechs Sorten Sommerweizen, die 
6--1o Jahre aufbewahrt wordell waren, wurden 
1934 ausges~Lt, um die Erh6hung der Mutations- 
rate als Folge des Alterns zu verfolgen. Es waren 
drei vulgare-Weizen, zwei durum-Weizen und eine 
Sorte yon Triticum persicum. Voll jeder Sorte 
wurden verschiedene Herktinfte verwelldet. Bei 
den sich in der P-Generation entwickelnden Pflan- 
zell zeigte1i sich mancherlei Abweichungen yon der 
Norm. Die Entwicklung, die Gestalt der vege- 
tativen Teile und die Fertilit~tsverh~ltnisse waren 
an vielen Pflanzen ver~ndert. Von zwei vulgare- 
Formen wurde die F 1 ausges~t, ftir T. vulgare vat. 
ferrugineum Sibiricum 36874, ftir T. vulgare vat. 
albidum 29531 Pflanzell. Von der ersten Sorte 
wurden 288, roll der zweiten Sorte 192 mutierte 
Pflanzen in der _F 1 gefunden. Es tratell auf: 
Chlorophylldefekte, dichtst~tndige Nhren, Square- 
heads, Speltoide, Zwerge, teilweise ulld v611ig 
sterile Pflanzen. In  den Kontrollei1 wurden o, I o9 % 
Spontanmutationen, meise Speltoide, registriert, 
ill den Versuchskulturen schwankt die Mutations- 
rate yon o,6o--o,9o %. In  drei FS~lle1i wurde die 
Rate yon 1--2,3 % beobachtet. Von den mutierten 
P-Pflanzen fibertrugen 9--38%, je llach Alter, 
ihre ver~nderten Eigenschaften auf die Nach- 
kommen. Das Verh~ltllis Mutationsrate : Zeitdauer 
der Aufbewahrung zeigt keine deutliche Gesetz- 
m~13igkeit. Die Schwankungen der Mutations- 
raten silld augerorde1itlich stark. (Die Art der Be- 
rechnung der Miata~ionsraten l~gt zu wtinsehen 
fibrig. D. Ref.) Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Recurrent auto-and exomutation of plastids result- 
ing in tricolored variegation of Hordeum vulgare. 
(Wiederholte Auto- und Exomutation yon Plasti- 
den als Ursache yon dreifacher Bu1itbl~tttrigkeit 
bei Hordeum vulgare.) Von Y. IMAI. Genetics 
21, 752 (1936). 

In  Japan ist eine Sippe yon Hordeum vulgate 
bekannt,  bei der die Plastidell infolge der Wirkung 
eines recessivell Gens auf einem frtihell Stadium 
der Blattontogenie zum Teil in Weig mutieren. 
Infolgedessen ~iihren diese Pflanzen rein weig ge- 
streifte BlOtter und Nhren. Dieser Vorgallg einer 
auf Genwirklmg beruhenden Plastidellmutatio• 
wird wiederholte Exomutation genannt. Die Sippe 
ist konstant. In  geringer Zahl treten abet bei 
Selbstung albinotische Keimlinge auf, deren Ent-  
stehung auf die in den weigen Streife1i gelegenen 
Eizellell zurtickgeffihrt wird. Denn die ei1imal mu- 
tierten Plastiden verm6gell nicht zurtickzumutie- 
re1i, sie sind nunmehr der Beeinflussung dureh den 
Kern entzogen und werdell rein mtttterlich ver- 
erbt. Ill dieser Sippe land sich ein dreifarbiges 
Individuum, dessen Deszendenten 5 Jahre lang 
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verfolgt wurden. BlOtter und ~hren dieser Pflanzen 
sind gelb mit  weil3en und grfinen Streifen. Daneben 
treten zweifarbige, grfin-weiB gestreifte ~hren auI, 
die im Habitus und in ihrer Nachkommenschaft der 
Ausgangssippe entsprechen. Die dreifarbigen Nhren 
liefern in wechselnder Zahl grfin-weiB gestreifte nnd 
gelbe nicht lebensfihige Nachkommen. Aul3erdem 
linden sich in geringem Prozentsatz wieder drei- 
~arbige nnd  albinotische Pflanzen. Die Zahl der 
grfin-weil3 gestreiften und gelben Keimlinge h ing t  
vom Aussehen der Mutter~hre ab. Ahren mit  viel 
grfinen Strei~en geben zahlreiche grtin-weiB ge- 
streifte Keimlinge (bis 89%) und wenige gelbe 
(etwa 5 %). Solche mit  wenig grfinen Streifen da- 
gegen geben wenige grfin-weil? gestreifte Keim- 
linge neben zahlreichen gelben. Die Resultate 
werden ~olgendermaBen erkl i r t :  Die dreifarbige 
Ausgangspflanze ist dadurch entstanden, dab in 
einer grt~n-weiB gestreiften Pflanze dureh eine 
gelegentliche und unabhingig  yon Genwirkung 
auftretende Mutation grfine Plastiden in gelbe um- 
schlugen (sporadic automutation). Diese gelben 
Plastiden behalten abet ihre Abhingigkeit  yon dem 
reeessiven Gen, und solche Pflanzenteile erzeugen, 
geradeso wie die grfinen, durch wiederholte Muta- 
tion in frfihem Stadiunl der Blattontogellese weil3e 
Streifen (recurrent exomutation). Das grtine Ge- 
webe in den dreifarbigen Pflanzen der Folge- 
generatiollen hingegen ist darauf zurtickzuffihren, 
dab die gelben Plastiden die Fihigkei t  haben, 
hiufig zu grtin zllrtickzumutieren (recurrent auto- 
mutation). Aus Eizellen, die in grfinem Gewebe 
liegen, entsteht wieder die weiBstreifige Ausgangs- 
sippe, und aus solchen in den weiBen Streifen 
werden albinotische Pflanzen. Die gelben Plastiden 
werden, wie die weigen, rein mfitterlich vererbt. 
Infolgedessen liefern die Eizellen in gelbem Ge- 
webe rein gelbe Naehkommen, die meist vor der 
Produktion weiger Streifen Hungers sterben. Bei 
einem kleinen Tell dieser Keimlinge dagegen erfolgt 
teilweise Rfickmntation yon gelb zu grfin, und so 
entstehen wieder dreifarbige Pflanzen, die lebens- 
f ihig sind, wenn die Rfickmutation so reichlich er- 
folgt ist, dab genfigend grfines Gewebe zur Er- 
nihrul lg  der Pflanze zur Verffigung steht. 

K. L. Noack (Berlin). o o 

Versuche zur Genetik und Entwicklungsphysiologie 
der BILihreife. Vorl. Mitt. Von G. ~/IELCHERS. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.) 
Biol. Zbl. 56, 567 (1936). 

An zwei Rassen yon Hyoscyamus niger, einer 
einjihrigen sommerannuellen und einer zwei- 
j ihr igen winterannuellen, werden Versuche aus- 
geffihrt, die Wirknngsweise des f fir die er- 
w~hnten lJnterschiede verantwortlichen Gellpaares 
aufzudecken. - -  TransplantaLionsversuche mit  
RfibeI1 ulld Sprol3spitzen mit  und ohne Winterruhe 
ergaben, dab nut  die �9 die 
Winterruhe durchgemacht haben mfissen, um 
Blfihreife zu erm6glichen. Da auch einj~hrige 
Reiser, auf im ersten Jahre befilldlicher zwei- 
j~hriger Unterlage. aufgepfropft, zur Blfite ge- 
langen, kanll der Ubertr i t t  eines die Blfihreife be- 
dingenden Stoffes vom Reis in die Unterlage an- 
genommen werden. Dieser Stoff vermag die 
Unterlage derart zu stimmen, dab bereits im ersten 
Jahr Schossen und Blfitenbildung eintritt. - -  Die 
~Erfassullg dieses Stoffes, oder sein Ersatz durch 
Heteroauxin oder Progynon ist bisher noch nicht 

gelungen. - -  Die Dominanz yon zweijihrig fiber 
einjihrig ist nicht vollstindig, genauere Unter- 
suchungen darfiber und fiber die Jarovisierbarkeit 
der neu erhaltenen Rasse (zweijihrig, abet nicht 
Frostkeimer) werden in Aussicht gestellt. 

v. Witsch (G6ttingen). o o 

A cytogenetic study of a chromosome fragment in 
maize. (Cytogenetische Studie fiber ein Chromo- 
somenfragment bei Mais.) Von M. M. RHOADES. 
(Div. of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant 
I~zdudry, U. S. Dep. of Agricult. a. Farm Crops 
Subsect., Iowa agric~lt. Exp. Star., Ames, Iowa.) 
Genetics RI, 491 (I936). 

An Extrachromosomentypen des CllromosomsV 
sind bei Mais bisher primate Trisome und eine 
sekundire mit  den beidell ktirzeren Armen des 
Chromosoms V bekannt.  Nunmehr wird aus der 
Nachkommenschait  einer ftir dieses Chromosom 
pr imi r  trisomen Pflanze eine Intermedi i re  be- 
schrieben, yon der sich herausstellte, dab sie aul3er 
zwei normalell Chromosomensitzen ein Fragment 
des Chromosoms V, bestehend aus dessen ktirzerem 
Arm mit der Spindelansatzstelle, besal3. Das 
Fragment  bildet mit  den normalen Chromosomen 
in etwa der H~lfte der PMZ. Trivalente, also erheb~ 
lich seltener, als es bei ganzen, trisomen Chromo- 
somen der Fall ist (85--90 %). Die Verteilullg der 
Partner  des tr ivalenten Verbandes erIolgt llicht 
rein zufallsgemgg, sonderll in der Regel so, dab 
das Fragment  mit  einem der nornlalell Chromo- 
somen an einen Pol geht. Bezfiglich der Konju- 
gation der drei homologen Abschnitte wurde beob- 
achtet, dab sie in keinem einzigen Punkt  alle drei 
vereinigt waren; betreffs der Insertionsstellen 
zeigen gewisse Beobachtllngen, dab zwischen ihnen 
anscheinend keine spezifischen PaarungskrMte 
bestehen dfirften. Sofern das Fragment  als Uni- 
valent au~trat, war es welliger kontrahiert, ats die 
homologen Arme der normalell, gepaarten Chro- 
mosomen; es war im Pachy t in  einschliel31ich des 
InserLionspnnktes bereits deutlich gespalten. Eine 
genetische Analyse bezfiglich einer Reihe yon 
Faktoren der im Chromosom V lokalisierten 
Koppelungsgruppe erm6glicht Aussagen fiber deren 
Verteilung auf seine beiden Arme. Die Gene V~, 
Ys, Pr, Vi~, V~ und Bt i liegen danach im lingeren, 
Bmi llnd A 2 im kfirzeren Arm des Chromosoms V. 
Aus gewissen Anhaltspunkten wird geschlossen, 
dab in den trivalenten Verbinden die mit  Beteili- 
gung des Fragmentes zustandekommen, auf diesem 
lokalisierte Loci erh6htes Crossing-over zeigen; 
w~hrend diese Feststellung mit  frtiheren ihnl ichen 
Ergebnissen fibereinstimmt, bleibt es zun~chst 
unerklirlich, dab die Steigerung der Crossing-over- 
Weree auch Abschnitte des l~ngeren Arms des 
Chromosoms V in Pflanzen mit  dem Fragment  
betraf, v. Berg (Mtincheberg, Mark). ~176 

The chromosome morphology, secondary association 
and origin of cultivated rice. (Chromosomen- 
morphologie, sekundire Paarullg und Ursprung des 
kultivierten 1Reis.) Von H. ~.  NANDI. (Botany 
Dep., Univ. King's Coll., London.) J. Gellet. 33, 
315 (1936). 

Bei 13 Soften von Oryza sativa und bei Oryza 
officinalis wird die Chromosomenzahl 211 = 24, 
bei O. minuta 2n = 48 ermittelt. Im haploiden 
Satz werden IO Chromosomentypen morphologisch 
unterschieden llnd in 2 Garnituren zu 5 gruppiert. 
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Durch die Verdoppelung je eines verschiedmlen 
Chromosolns in diesen kommt die haploide Chro- 
Inosomenzahl yon O. saliva, n = i2 zustande. 
Ferner wird die Beobachtung eines ge!egentlichen 
Quadrivalenten in der Diakinese, sekundgrer 
Paarung in I. und II. Metaphase, bet der als kleinste 
Gruppenzahl 5 erscheint, sowie das frfiher schon 
besehriebene Verhalten haploider Reispflanzen 
herangezogen, um die Auffassung zu sttitzen, dab 
die primgre Chromosomengrundzahl bet Oryza 5 
ist und Oryza saliva also eine sekundgr s~abilisierte 
Allotetraploide mit zweifacher Tetrasomie dar- 
stellt. Jede der beiden hypothetischen Grund- 
garnituren ftihrt ein Satellitchromosom, die beide 
~r unLerschieden werden k6nnen; sie 
Meiben am Nucleolus bis zu seinem Versehwinden 
angeheftet. Die konjugierten Chromosomen der 
Meiose zeigen Chiasmata, deren Zahl gegen die 
Metaphase zu abnimmt, wghrend der Anteil der 
terminalen wgchst. M6glicherweise vermag die 

0b ige  Auffassung tiber die chromosomale Zusam- 
mensetzung des Genoms yon Oryza einen Schlfissel 
zum Verstgndnis ihres komplizierten genetischen 
Verhaltens abzugeben, v. Berg. ~176 

Triploide Bastarde Phytophtora-resistenter Arten 
yon $olanum Antipoviczii Buk. sp. coll. (Cyto- 
Iogisch-genetische $kizze.) Yon I-L EMME. (Abt. 
f .  Knollenlragende Pflanzen, Inst. f. Pflamenbau, 
Leningrad.) Biol. Z. 5, 9Ol u. dtseh. Zusammen- 
~assung 911 (1936) [RussischJ. 

Es wird tiber einige experimentell hergestellte 
Bastarde zwisehen Vertretern der Sammelarten 
Solanum Antipoviczii (n = 24) und Sol. Rybinii 
(n = 12) berichtet. Die morphologische Ver- 
wandtschaft beider Formenkreise ist gering; 
ebenso sind sie verschiedener geographiseher tter- 
kunft:  Sol. Antipoviczii stammt aus Mexiko, Sol, 
Rybinii aus Kolumbien. Kreuzungen gelingen ill 
beiden Richtungen, jedoch nut  mit  Schwierigkeit. 
Die Merkmale des 24-chromosomigen Elters domi- 
nieren fast vollkommen; yon praktisehem Interesse 
i s t e s ,  dab die Bastarde die Phytophtoraresistenz 
der Antipovicziiformen m i t d e r  Mosaikimmunitgt 
yon Sol. Rybinii vereinigen und daher vielleieht 
fiir Ztichtungszwecke verwertet werden k6nnen. 
Die somatische Chromosomenzahl der Bastarde 
enLsprach der zu erwartenden; in der RT waren 
meist 18 I I  vorhanden. Von diesen mtissen min- 
destens sechs dureh Autosynthese yon Antipoviczii- 
chromosomen entstanden sein, was fiir die Ansieht 
NONTZlNOs (1935) sprechen wtirde, dab die Grund- 
zahl der Gattung Solarium 6 und nicht 12 ist. - -  
Trotz der hochgradigen Affinit~t der Chromosomen 
und ihrer ebenfalls recht regelmgSigen Verteilung 
auf  die Tochterkerne waren die Bastarde steril. 

Lang (Berlin-Dahlem). o o 

Notes on experimental cytology. I. The action of 
centrifuging on pollen grains. (Notiz tiber ex- 
~perimentelle Biologie. I. Die Wirkung der Zentri- 
~ugierung auf PollenkSrner.) Von L. P. BRESLA- 
~VETC. (Insl. of Agricult. Electrification, Moscow.) 
Bull. Biol. et Mdd. exp4r. URSS. 9,. 391 (1936), 

Es wird fiber Vorarbeiten berichtet, die dazu 
dienen sollen, die physiologische .Wirkung der 
R6ntgenbestrahlung auf das bestrahlte Plasma er~ 
fal3bar zu machen. Untersucht wird die ,Frage, 
ob die Plasmaviscositat dutch Zentrifugiere n ge- 
messen werden kannl Verwendet werden Polten- 

Der Zachter, 9- Jahrg. 

k6rner von Tabak, Hanf, Lupine und Spinal und 
zunS~chst gezeigt, dab diese in verschiedenen Alters- 
stufen sehr ungleich viele StXrkek6rner enthalten, 
deren Verlagerung durch Zentrifugieren als In- 
dicator der PlasmaviscositXt dienen soll. Wetter 
wird angegeben, dab selbst die nach verh~ltnis- 
m~Big kurzer Versuchsdauer erzielte Lagerungs- 
verschiebung - -  zumindest in stark viscosem 
Plasma - -  lgngere Zeit hindurch unver~ndert er- 
balten bleibt, v. Berg (Mfincheberg, Mark)i 

Effect of age, condition, and temperature on the 
germination of flaxseed. (Der EinfluB yon Alter, 
Beschaffenheit und Temperatur auf die Keimmlg 
yon Leinsaat.) Von A. C. DILLMAN and E. 
H. TOOLE. (Div. o[ Cereal Crops a. Dis. a. Seed 
!nveslig., Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of 
Agricult., Washinglon.) J. amer. Soc. Agronomy 
29, 23 (I937), 

Bet trockener Lagerung kann Leinsamen nach 
18 Jahren noch zu 58 % keimen, Eine erhebliche 
Rolle spielt dabei die Keimtemperatur. Eine Tem- 
peratur yon 4o~  w~ihrend 6 Stunden kann die 
Keimung yon Lein auf Fliel3papier v611ig ver- 
hin dern; nicht ganz so groB ist die Sch~digung bet 
Erdkeimung. In  heil3em Klima ergeben deshalb 
zu frfih im Herbst  mit  Lein besteltte Fl~chen nur  
einen unbeiriedigenden Stand und damit  Ertrag. 

Hackbarlh (Mtincheberg, Mark). 

Spezielle Pflanzenziichtung 
Neue Soianum-Arten der argentinischen Flora. Von 
S. JUZEPCZUC und S. BUKASOV. Rev. argent. 
Agronom. 3, 225 (1936) ~SpanischJ. 

Es werden drei neue Solanum-Arten beschrieben, 
die der argentinischen Flora entseammen und der 
Untergat tung Tuberaria (IVI Pinnatisecta, Rydb.) 
zugeordnet werden: i. Sol. gibberulos~m J~z. eL 
BuK. nov. spec. Vorkommen: Provinz C6rdoba. 
2. Sol. Parodii Juz eL BwK. nov. spec. Vor- 
kommen: Provinz Tucumgn, Rio Chico (einheimi- 
sche Bezeichnung papa del zorro, papa del campo, 
papa loca). 3. Sol. Garciae Juz. et B~:K, nov. spec. 
Vorkommen: C6rdoba. Als wichtigste diagnosti- 
sche Merkmale werden Unterschiede in der Aus- 
bildung der Stengel, Blgtter, Behaarung, des 
Kelches nnd der Korolle; sowie der Fi lamente und 
Antheren angegeben. AuBerdem wird die ver- 
schiedene Reifezeit als UnterscheidungsmerkmaI 
herangezogen. Schaper (Mtincheberg, Mark). 

Studien iiber den Verlauf des Kartoffelabbaues auf 
dem Dahlemer Versuchsfeld der Biologischen 
Reichsanstalt. Von E. ~ ( )HLER.  Landw. Jb. 83, 
859 (1936). 

Das Dahlemer Versuchs~eld der Biologischen 
Reichsanstalt ist durch seine gfinstigen Bedingungen 
ftir Kartoffel-,,Abbau" bekannt.  Frtihere Unter- 
suehungen konnten feststellen, dab der Nachbau 
yon im Spgtsommer ausgelegten Kartoffeln ge- 
sunder Herkunft  bedeutend gestinder war als der 
Nachbau der im Frfihjahr ausgelegten Kartoffeln. 
Da Blattroll- und Strichelvirus in Dahlem sehr 
hgufig sind, i s t e s  m6glieh, dab die festgestellten 
Unterschiede m i t d e r  verschiedenen Hgufigkeie der 
Virus tibertragenden Insekten wghrend d e r  ver- 
schiedenen Jahreszeiten zusammenhS, n g t . .  Biese 
Annahme ist dutch Verf. in eingehenden Infektions- 
versuchen geprfift worden, Verf. prtifte Ernten 
Verschiedener Pflanztermine auf das Vorhanden- 

18 
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sein yon Y- und X-Virus. Die Tochterknollen yon 
im Mat gepflanzten Kartoffeln waren fast alle mit  
dem Y-Virus infiziert. Bet der Junipflanzung war 
die Verseuchung mit  Y-Virus bedeutend geringer, 
wXhrend die Knollen der Augustpflanzung nahezu 
fret yon Y-Virus waren. Auch das X-Virus war 
im August nicht mehr nachzuweisen. DasY -Virus 
wird in der Hauptsache durch Myzus persicae fiber- 
tragen, eine Blattlausart ,  die ihre Ha.uptt~tigkeit 
im Mat und Juni entfaltet.  Eiir die Ubertragung 
des X-Virus dtirfte eine andere bisher noch nicht 
bekannte Insektenar t  verantwortl icn zu machen 
seth. Schfitzte man die Stauden durch mit  Nessel- 
stoff bespannte K~fige vor Insektenbesuch, so 
blieben die Knollen gesund. Kontrollstauden aus 
ktinstlich infizierten Knollen entwickeln sich auch 
unter den K~figen zu blattrollkranken Stauden. 
SchlieBlich macht  Verf. noch eine Mitteilung fiber 
die Ubertragung des Y-Virus auf Samsuntabak 
zum Nachweis des Y-Virus in den Knollen. Dutch 
Verwendung yon Karborundpulver beim Einreiben 
und durch Verdfinnung des Knollensaftes mit  
Wasser im Verh~ltnis i : I lassen sich die Schwierig- 
keiten bet der Ubertragung des Virus auf den 
Tabak fiberwinden. Ufer (Berlin). 

Recent developments in potato breeding for resi- 
stance to virus diseases. (Der neue Stand in der 
Virusresistenzziichtung bet Kartoffeln.) Von 
E. S. SCttULTZ, C. F. CLARK, W. P, R A L E I G H ,  
F. J. STEVENSON,  R. ]3ONDE and J. H. BEAU-  
MONT. (Bureau of Pla~zt Industry, U. S. Dep. of 
Agrieult., Maine dgriculL Exp. Star. a. Maryland 
Agricult: Exp. Stat., Washington.) Phytopathology 
27, 19o (1937). 

Verschiedene Kartoffelsorten wurden unter Feld- 
und Laboratoriumsbedingungen mit  verschiedenen 
Vira infiziert. Ein S~mling S 41956 war in jedem 
Falle gegen ,,latent mosaic" widers• 
wXhrend , ,Katahdin" im l;eld fast ganz gesund 
blieb, nach Pfropfung aber stark erkrankte. Ffir 
, ,veinbanding mosaic" lieB sich kein Mares Er- 
gebnis erzielen. Gegen ,,mild mosaic" war ,,Ka- 
tahdin" im Feldversuch durch mehrere Jahre re- 
sistent. Die Sorte ist aber nicht homozygot in 
diesem Fak• da ein Tell der Selbstungsnach- 
kommenschaft  erkrankte. Der Erbgang scheint 
dominant zu seth, da eine F 1 mit  der anfXlligen 
,,No Blight" nur in wenigen Individuen erkrankte. 
Eine Anzahl S~mlinge und siidamerikanischer Sor- 
tefi, die nicht n~her bezeichnet stud, wurden mit  
,,spindle tuber virus" infiziert. Die Ergebnisse 
scheinen ffir eine Mlgemeine Anf~iligkeit zu 
sprechen, die wenigen Ausnahmen sollen nach- 
gepriift werden. Infektionsversuche mit  Blatt-  
rollvirus verliefen unbefriedigend, so dab Aussagen 
noch nicht m6glich stud. Ffir die beiden tetzt- 
genannten Vira scheinen einzelne Klone abet hoch- 
gradig tolerant zu sein. Propach (Mfincheberg). 

The occurrence of giant pollen mother cells in the 
cultivated potato (Solanum tuberosum L.). (Das 
Vorkommen yon Riesen-Pollenmutterzellen bet der 
Kulturkartoffel  [Solanum tuberosum].) Von 
W. E L L I S O N .  (Welsh 2Plant Breeding Star., 
Aberystwyt5.) Genetica ('s-Gravenhage) 19, I53 
(I937). 

Bet tier Kartoffelsorte ,,Arran Crest" konnten 
mehrfach abnorm groBe PollenmutterzeIlen mit  bis 
zu I I Kernen beobachtet werden. Eine Deutung 

ihrer Entstehungsursache ist nicht m6glich. Sie 
geben aber vielleicht durch Kernverschmelzung 
Anlag zur Ausbildung yon einkernigen Riesen- 
zellen mit  sehr hoher Chromosomenzahl. Die 
Weiterentwicklung konnte nicht verfolgt werden. 

.Propaeh (Mfincheberg). ~ ~ 
Weizen jenseits des Polarkreises. Von C. A, 
F L A K S B E R G E R  und 1VI. A. SMIRNOVA. Trudy 
prikl. Bot. i pr. XV North. (Subarctic) Agricult. 
Nr S, 3 n, engl. Zusammenfassung 92 (1936 ) 
[Russisch]. 

Eine sehr interessante Zusammenstellung der 
Ergebnisse, die bet den bisherigen Versuchen zur 
Einffihrung des Weizenbaues im h6chsten Norden 
des europ~ischen RuBlands in der Station Chibiny 
(67 o 44') erzielt wurden. Alle Versuche rail Ans- 
nahme derjenigen mit  Saatweizen haben noch 
einen vorl~ufigen Charakter und sollen in gr6Beren 
Ausmagen wiederholt und ausgebaut werden. Es 
wurde festgestellt, dab nut  bet sehr sp~t schossen- 
den Sommerweizen der Eint r i t t  der K~lte ffir das 
Nicht-Ausreifen verantwortlich gemacht werden 
kann, Bet Sorten, die zu einigermaBen normMert 
Fristen, d. h. in Chibiny im Juli, schossen, h~tngt 
die Reife nicht mit  dem Zeitpunkt des Schossens 
zusammen, sondern wird durch die erblichen 
Eigenschaften der Pflanzen selbst und durch die 
w~hrend der Zeit nach dem Schossen herrschenden 
AuBenbedingungen bestimmt. Die Zfichtung mnB 
deshalb zweierlei anstreben: I. eine gewisse Friih~ 
reife, damit  die Pflanzen ihre Vegetation recht- 
zeitig zu Ende bringen k6nnen, und 2. Anspruchs- 
losigkeit beziiglich W~trme in der Periode vom 
Schossen bis zur Reifezeit. Als besonders viel- 
versprechend k6nnen in beiden Richtungen die 
friihen sibirischen Sorten der Gruppe Hyperboreum 
bezeichnet werden, die in Chibiny aul3er in ganz 
ungfinstigen Jahren gut ausreifen, ferner Weizen 
aus Gegenden mit  starken t~glichen Temperatur-  
schwankungen in der zweiten H~lfte der Vege- 
tationsperiode der Pflanzen, vor allem Afghanistan 
und Nord-Indien sowie Sfidafrika, daneben aber 
eigenartigerweise auch Formen aus einem klima- 
tisch ganz andersartigen Gebiet, n~mlich Japan. 
Diese genannten Typen kommen fiir die weitere 
ziichterische Arbeit in erster Linie in Betracht. 
Verualisierung scheint nach den bisherigen Be- 
obachtungen keine sehr groBe Bedeutung zu haben, 
da sie gerade bet den schon an sich frtihen Sorten 
keine Wirkung hat. Abet  auch dort, wo das 
Schossen durch Vernalisierung merklich vorverlegt 
wird, braucEt nach dem oben Gesagten damit  noch 
keine F6rderung des Reifens zusammenzugehen, 
Es miissen noch weitere Faktoren, die den Uber- 
gang der Pflanzen vom Schossen zur Blfite und 
yon der Blfite zur Samenreifung regeln, an- 
genommen werden, da mehrfach Formen be- 
obachtet  wurden, die bis zum Ende des Sommers 
auf dem Stadium des Blfihens steekenblieben. Aus- 
saat vernalisierter Winter-Weizen hatte besonders 
bet bulgarischen, jugoslawischen und einigen trans- 
kaukasischen Rassen gewissen Erfolg; bet Herbst- 
aussaat freieren die Wintersorten gew6hnlich 
lOO % ig aus. t a n g  (Berlin-Dahlem). 
Stand und Aussichten der Weizenroggenbastardie, 
rung. Von O. KATTERMANN,  (Bayer. Landes- 
saatzuchtanst., Weihenstephan.) Prakt.  B1. Pflanzen- 
bau 14, 266 (I936), 

Die Er6rterung der modernen Ergebnisse auf 
dem Gebiet der Weizenroggenbastardierung und 
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ihrer  Problemstellung wird eingeleitet durch einen 
Hinweis auf die unzweifelhafte groBe Bedeutung, 
die der Polyploidie ulld Kreuzung in der Phylogenie 
im allgemeinen und, soweit sie erschliel3bar ist, in 
der Elltstehungsgeschichte unserer Kulturgetreide 
im besonderen zugefallen sein dfirfte. Als Beispiele 
Itir die Bitdullg neuer konstanter Pflanzenformen 
im Wege der Verdoppelung des Chromosomellbe- 
standes ftir sich steriler Bastardkombiriationen 
werden die ill dell letzten Jahren immer zahlreicher 
gewordellen Aegilotricum-Formell und die am- 
phidiploiden Weizenroggellbastarde erw~hnt. Es 
wird das Sehicksal der Chromosomenspaltung an 
eillfachen Rtickkreuzungen der Fz-Pflanzen zu dell 
Eltern dargestellt, deren Ergebnis nach l~ngerer 
oder ktirzerer Zeit das Wiedereinspielen auf eine 
dterliche Chromosomenzahl, d .h .  die gXnzliche 
Aussehaltung des anderen Elters zu sein pflegt. 
Da in der Regel nur  Rtickkreuzungen mit  Weizen 
ausgefiihrt oder fortgeffihrt werdeii konnten, war 
es praktisch auch stets dessen Chromosomellzahl; 
trotzdem erwiesen sich solche Kreuzungsabk6mm- 
linge, wiewohl sie als reine Weizen anzusprechell 
sind, mitunter  in illteressanter Weise ver~ndert, 
wobei es sich wahrscheinlich um innergenomatische, 
wohl durch den vorangegangenen Bastardznstand 
begtinstigte oder ausgel6ste Umlagerungen handeln 
diirfte. Eine echte Vereinigung yon Merkmalen 
des Weizen- wie des Roggenelters zeigen die ,,be- 
haarthalmigen Weizenroggenbastarde". Sie be- 
sitzen tats~chlich auger dem Weizellgenom ein 
zus/~tzliches Roggenchromosomenpaar; die Koll- 
stanz dieser Formen ist jedoch dutch die Unbe- 
st~ndigkeit des Verhaltens dieser Chromosomen 
zumindest gef~&rdet. Andere theoretisch beste- 
heiide M6glichkeiten ftir die dauernde Vereinigung 
"con Merkmalen beider Eltern siiid ill ihren tat-  
s~chlichen Vorkommen noch nicht erwiesen. Ftir 
die praktische Ztichtung am bedeutsamsten nnd 
zukunftsreichsten werden vom Verf. die Arbeiten 
mi t  Amphidiploiden angesehen,  wobei er dem 
jtingst als amphidiploid erkaniiten Rimpausehen 
Weizenroggenbastard eine sehr wichtige Rolle zu- 
teilt. Die in Amphidiploiden vereinigten Genom- 
kombinationen beider Eltern miiBten vorerst iii 
einem sehr grogell MaBstab vermehrt und durch- 
geprtift werden, ehe den mallgelnden praktischeii 
AuSsichten der bisher erzielten Zufallsprodukte 
allgemeinere Bedeutullg zugemessen werden k6nnte. 
Da die Ents tehung yon amphidiploiden Bastarden 
an sich j edoch eine fiberaus seltene Erscheillung ist, 
die wenigen funktionsf~thigen weiblichen F~-Ga- 
meten aber fast oder v611ig unreduziert sind, sollen 
Riickkreuzullgen der F1-Pflanzen mit  dem Rimpau- 
schen Weizenroggenbastard zur Erfassung dieser 
Eizellen verhelfen. Vorhandene genetische Difie- 
renzen wtirden dann im Wege normaler Aufspaltung 
zu m ehreren verschiedenen, neuen, amphidiploiden 
Linien ftihren, v. Berg (Mtincheberg). 
Die Saugkraft als Selektionsfaktor in der Weizen- 
ziJchtune: mit besonderer BeriJcksiehtigung grund- 
legender Fragen auf dem Gebiete der Saugkraft- 
bestimmung. Von A. BUCHINGER.  (Bundesanst. 
f. Pflanzenba~ u. Samenpri~f., W4en.) Z. Zfichtg A 
21, I48 (1936). 

Die vorliegende Zusammellstellung soll zeigen, 
wie das Studium der Saugkraft auch ftir die 
Pflallzenztichtung yon Bedeutung ist und wie auf 
Grund dieser Eigenschaft erfolgreiche Selektion 
getrieben werdell kann. Dabei wird unter ,,Saug- 

kraft" verstanden die Kraft, mit  der die Pflanze 
Wasser und mit  diesem N/~hrstoffe aufsaugt". Die 
Saugkraft  wird bes t immt  durch Keimenlassen yon 
Samen in R0hrzuckerl6sung. Die erfolgreiche An- 
wendung der Keimlingssaugkraftbestimmun~ hat 
folgende Voraussetzungen: ,,I, Unsere Methode der 
Keimlingssaugkraftbestimmung erfal3t die maxi- 
mate Saugkraft des Keimlings. 2. Die am Keimling 
ermitteltei1 Werte sind auf die roll  entwickelte 
ganze Pflanze tibertragbar. 3. Zwischen maximaler 
Saugkraft und praktisch wichtigen Eigenschaften 
bestehen feste Beziehungen. 4. Die maximale 
Saugkraft ist erblich, wenngleich wit fiber den 
Erbgang selbst noch wenig wissen." In  weiteren 
Ausftihrungen zu diesen 4 Punkten  sucht Verf. 
nachzuweisen, dab diese Voraussetzungen rol l  
erftillt sind. Beziehungen werden aufgestellt zwi- 
schen Saugkraft und Encymgehalt,  Lebensenergie 
bzw. Fruchtbarkeit ,  Ertrag, Giite, Entwicklungs- 
ablauf, KMte-, Trocken- und Krankheitsfestigkeit. 

In  einem kurzen speziellen Teil wird an einem 
13e!spiel die erfolgreiche Selektion beim Winter- 
welzen mittels der beschriebenen Saugkraftmethode 
gezeigt. - -  DaB die Beachtung des osmotischen 
Wertes in der Pflanzenziichtung yon groBer Bedeu- 
tung ist, dab das FehlscMageii yon Kreuzungs- 
versuchen in zu groBer Verschiedeiiheit des osmo- 
tischen Wertes bedingt sein kann (ScI~L6SSER 1936) 
U. ~. ist in dell letzteii Jahrell wiederholt betont  
und nachgewiesell wordell. Ref. scheinen jedoch 
mallche der in dieser und frtiheren Arbeiten des 
Verf. gezogenen Schlul3folgerungei1 ulld Behaup- 
tungell zu weitgehend. Jedellfalls mug Ref. die 
friiher (Ziichter 1932) beziigtich der Methodik und 
des Bereiches ihrer Allwendung erhobenen Be- 
denken auch jetzt  ill vollem Mage aufrechterhalten. 

Schratz (Mtinster i. W.). ~176 
The effect of leaf rust accompanied by heat upon 
yield, kernel weight, bushel weight, and protein 
content of hard redspring wheat. (Der E in f ]uB yon  
t3raunrost und hoheii Temperaturen auf den lEr- 
trag, das Korllgewicht, das Hektolitergewicht ulld 
den Proteingehalt yon hartem totem Sommer- 
weizen.) Von L. R. WALDRON. (North Dakotct 
Agricult, Exp. Star:, Fargo.) J. agricult. Res. 
53, 399 (1936). 

Verf. priifte 4 Familien der Kreuzung Ceres 
X (Hope • Florence) in zwei aufeillallderfolgenden 
Jahreii auf ihren Ertrag und andere Eigenschafteii. 
Der Juli 1935 war wesentlich w~rmer als der Juli 
1934. Verf. n immt daher an, dab die Iestgestellten 
Unterschiede im weselltlichen dutch die h6heren 
Temperaturen des einen Jahres bedingt sind. Eille 
sehr braunrost-widerstandsf~hige Familie zeigte 
keinen nennenswerten Ertragsunterschied, elne 
alldere Familie mit  einer etwas stS~rkereii Bildung 
nekrotischer Flecke zeigte eine Ertragsmillderung 
yon 16%, zwei andere wenig widerstandsfXhige 
Familiell zeigtell eine Verminderung yon 19--28 %. 
In  etwa gleicher Weise verSmnderte sich das Tausend- 
korllgewicht und im gerillgeren Grade ver~nderte 
sich entspreehend das Hektolitergewicht. Die 
widerstandsfS, higell Familien zeigteii einen h6heren 
Proteingehalt als die anf~lligen. Sie erh6hten ihren 
Proteingehalt unter dem Einflul3 des w~rmeren 
Sommers, w~hrend die anfXlligen Formen einen 
fast gleichen Proteingehalt  aufwiesell. 

R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
Effect of source, quality, and condition of seed upon 
the cold resistance of winter wheats. (Einflng yon  

18" 
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Herkunft,  Qnalit~t und Zustand des Saatgutes 
auf die Kgltefestigkeit des Winterweizens.) Von 
C. A. SUNESON and G. L. P E L T I E R .  (Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of 2Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J.  truer. Soc. 
Agronomy 28, 687 (I936). 

Verff. berichten fiber Gefrierversuche mit  Frei- 
land- und Gewgchshauspflanzen mit  5--8 Blgttern ; 
es ergaben sich bedeutende Unterschiede innerhalb 
ein und derselben Sorte je nach den Saatguteigen- 
schaften; normal ausgebildete und ausgereifte 
gesunde K6rner gaben die winterfestesten Pflanzen. 
Jedoch lassen sich die Unterschiede zwisehen den 
verschiedenen .t-Ierkfinften in manchen Ffillen 
nicht auf sichtbare Unterschiede vom Korn zurfick- 
ffihren. Verregnete Saat braehte im allgemeinen 
geringere IK~ltefestigkeit; in einem besonderen 
Versuch ergab sieh, dab Keimpflanzen aus am Halm 
fast gekeimten N6rnern (PLUMLER durchbricht 
eben die Prtifnng) in den Monaten November und 
Dezember eine h6here, spgter eine geringere Kglte- 
festigkeit zeigten als Pflanzen, die aus 2 Monate 
frfiher trocken eingebrachten K6rnern der gleichen 
Sorte erwachsen waren. ,,Yellow berry"-kranke 
K6rner ergaben Pflanzen yon der gleichen Winter- 
festigkeit wie gesunde. IK6rner und Pflanzen, die 
dutch Wanzenbefall  und insbesondere durch 
Schwarzrost und Hitze geschwgcht waren, lieferten 
Keimpflanzen, die vor  allem in den ersten Wochen 
wesentlich weniger kgltefest ware11 als normale 
Pflanzen der gleichen Sorte. Auf Grund dieser 
orientierenden Versuche liegt es nahe, mehr als 
bisher den Zustand des Ausgangssaatgutes bei der 
Prfifung der IK~ltefestigkeit zu beachten. 

Fuchs (Halle a. d. S.). ~176 

Influence of environment during maturation on the 
disease reaction and yield of wheat and barley. 
(Einflu[} der Umwel t  wghrend der Reifezeit auf 
die Krankheitsresistenz und den Ertrag yon 
Weizen und Gerste.) Von B. B. BAYLES.  (1)iv. 
of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of dgricult., Washington.) J. agricult. 
Res. St, 717 (1936). 

1929 und 193 ~ wurden vier Sommerweizen und 
drei Sommergersten an verschiedenen Versuchs- 
stationen der USA. und Kanada angezogen, und 
in den darauffolgenden Jahren wurde geprfift, wie 
sich spgterhin die einzelnen Herkfinfte im Ert rag 
sowie in der Resistenz gegen Giberella saubinetii 
und Brand verhalten. Die Unterschiede in der 
Resistenz gegen G. saubinetii sind unter den ver- 
schiedenen Provenienzen recht erheblich ; und zwar 
sind sie stgrker zwischen den einzelnen Herktinften 
der gleichen Sorte als zwischen den aus derselben 
Versuchsstation stammenden Soften. Zuweilen 
scheinen dabei Beziehungen zwischen gerillgem 
Proteingehalt sowie hohem IOOO-Korngewicht des 
Saatgutes und der Resistenz vorzuliegen. Unter- 
schiede in der Brandresistenz konnten nur in ge- 
ringem Mal3e festgestellt werden. Ebenso waren 
die im Ertrag zu beobachtenden Differenzen bei 
Berticksichtigung der Fehlergrenzen unerheblich. 

Hassebrauk (Braunschweig). o o 

Ober den Amylasegehalt yon Gerste reiner Linien. 
u  K. MYRBACK. (Biochem. Inst., Univ. 
Stockholm.) Enzymologia (Haag) 1, 28o (1936). 

Nachdem die Versuche des Verf. wghrend der 
letzten 3 Jahre sehr viele Soften yon Gerste urn- 

fassen, konnten nun bestimmte Aussagen fiber den- 
Amylasegehalt als Sorteneigenschaft gemacht 
werden. - -  Methodik: Zu 25 ccm einer 2proz. 
L6snng 16slicher St~rke ( L i n t n e r )  und Wasser 
werden ebensoviel einer Suspension des Enzym- 
materials geffigt. Temperatur  3 o~ In gewissen 
Proben davon werden sofort und nach passenden 
Reaktionszeiten die Maltosemengen nach W i l l -  
s t u t t e r  und S c h u d e l  bestimmt. Die Maltose- 
bildung verl~Luft anfangs der Zeit proportional, so 
dab man die Reaktionsgeschwindigkeit als Milli- 
gramm Maltose je Minute ausdrticken kann. End- 
lich wird das Trockengewicht des Enzymmaterials  
(Trocknungstemperatur 12o ~ best immt und der 
Amylasegehalt des Materials als A = Milligramm 
Maltose je Minute je Gramm Trockengewicht an- 
gegeben. - -  Das Enzymmaterial  wird wie folgt vor- 
behandelt:  Eine gr6Bere Menge Gerste wird bei 
etwa 35 ~ vorgetrocknet und feinst gemahlen. Nach 
guter Durchmisehung des Mehles wird eine 1-g- 
Probe mit  ein wenig Quarzsand nnd Phosphat- 
puffer vom Pn = 5,3 etwa 5 Minuten kr~ftig ge- 
rieben. Von der mit  Phosphatpuffer entsprechend 
verdtinnten Suspension wird mittels Pipette eine 
entsprechende Menge in die St~rkel6sung ge- 
bracht. Die Gesamtmenge cler Amylase wird in 
einem Tell der Suspension festgestellt, die, versetzt  
mit  2 % Papain und einigen Tropfen Toluol, bei 3 ~ ~ 
2o Stunden aufbewahrt wird. - - D i e  Versuchs- 
reihen ergaben, dab der Gehalt an freier Amylase 
Ifir jede Sdrte yon Jahr  zu Jatlr schwanke; jedoch 
ist das Verhgltnis zwischen den Sorten konstant. 
Ferner Jst das Verhgltnis zwischen freier Amylase 
und ihrer Gesamtmenge ffir jede Gerstensorte 
charakteristisch. Der Amylasegehalt als konstante 
Eigenschaft der einzelnen Soften ist bei den ver- 
schiedenen untersuchten Sorten erstklassiger Brau- 
gerste sehr verschieden. Er  verl/iuft mit  dem EiweiB- 
gehalt niche parallel. Unter  der Voraussetzung, 
dab das M~lzen nnd Darren m6glichst gleichartig 
ausgeffihrt wird, finder man die Unterschiede im 
Amylasegehalt der Gerste im Grfin- und Darrmalz 
wieder. Hans Freytag (Brfinn). ~ ~ 

Specific hybridization, a probable method for pro- 
ducing hardier winter oats. (Artkreuzung, eine aus- 
sichtsreiche Methode ffir die Erzielung hS, rterer 
Winterhafer.) Von F. A. COFFMAN. (Div. of 
Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plane Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. amer. Soc. 
Agronomy 29, 79 (1937). 

In den Vereinigten Staaten werden seit IO Jahren 
an 34 Stellen vergleichende Versuche mit  Winter- 
haler gemacht. Dabei hat  sich ergeben, dab die 
Sorte , ,Winter Turf"  in der Winterfestigkeit  yon 
den Sorten , ,Hairy Culberson", , ,Bicknell", ,,Cul- 
berson", ,,F..ulghum", Custis und Tech fiberLroffen 
wird. Die Uberlegenheit yon Custis und Tech ist 
gering. Eine Pr/ifung der Abstammung yon Hairy 
Culberson, Bicknell und anderen dieser winter- 
harten Hafersorten hat ergeben, dab sie sich mehr 
oder weniger direkt auf , ,Red Rustproof" oder 
einer ibm ghnlichen dvena byzantina-Varietlit zu- 
rfickffihren lassen. Alle haben auch Arena sativa- 
ghnliche ~;igenschaften. Verf. n immt  an, dab 
manche dieser winterharten Sorten, die unter A. 
sativa eingruppiert werden, m6glicherweise dutch 
Mutation oder natfirliche Artkreuzung zwischen 
A. sativa und A. byzantina entstanden sind. I;fir 
diese Deutung sprechen Kreuzungen zwischen 
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,,Markton" und ,,Red RustproOf". , ,Markton" ist 
ein gew6hnlicher Sommerhafer und auch ,,Red 
Rustproof" ist nicht besonders winterhart. Trotz- 
dem sind aus dieser Kreuzung sehr harte Formen 
hervorgegangen, die die besten ,,Red Rustproof"-  
St~mme bedeutend fibertreffen. Ufe~" (Berlin). 

A study of the reaction of F1 oat hybrids and their 
respective parental lines to inoculation with smots 
and rusts. (Eine Untersuchung fiber die Re- 
aktion yon Fz-Haferbastarden und der ent- 
sprechenden Elternlinien bet Impfung mit  Brand 
und Rost.) Von H .  B. H U M P H R E Y  and F. A. 
COFFMAN. (Div. of Cereal Crops a. Dis., Bu- 
reau of Plant Industry, U~ S. Dep. of Agricult., 
Washington.) Phytopathology 27, 183 (i937). 

Die Kreuzungen wurden 1934 und 1935 durch- 
geffihrt. Verwendet wurden neben eigenen Aus- 
lesen des einen Verf. die Soften Iogold, Richland, 
Tula und Markton. Diese waren teilweise wider- 
standsf~hig gegen Stengelrost (Puccinia graminis 
avenae ERIKS. U. I'IILNN.) gegen Kronenrost 
(Puccinia coronata avenae F. u. W.) oder gegen 
Brand (Ustilago levis [KELL. U. SW.] Magn. und 
Ustilago avenae [PERs.I J~NS.). Die F 1 wurde im 
Winter  im Gew~ctishaus ausges~t und infiziert. 
Be t  den zur IKontrolle mit  ausgesS, ten Eltern 
wurden zur Infektion mit  Brand die Spelzen ent- 
Iernt, bet den Fz-Samen nicht. Bet Brand war 
keine-Pflanze der F 1 anf~llig, auch nicht, wenn 
ein El ter  anf~llig war. Widerstandsf~higkeit war 
also vollkommen dominant fiber Anf~lligkeit. Bet 
Stengelrost war die F~ widerstandsf~hig, wenn 
beide Eltern widerstandsf~hig waren. War ein 
Elter anf~llig, dann war die F1 meistens wider- 
standsf~hig. Meistens dominierte Widerstands- 
f~ihigkeit fiber Anf~lligkeit. Anders bet Kronen- 
rost. Die Ergebnisse waren nicht eindeutig: Tells 
war die F 1 widerstandsfS, hig, tells intermediXr., 
Wenn ein El ter  homozygot oder heterozygot war, 
dann war die F~ meistens widerstandsf~Lhig. Die 
Kreuzungen yon 1934 ergaben h~ufig denen yon 
1935 widerspreehende Resultate. Im allgemeinen 
fiberwiegt Dominanz der Widerstandsf~higkeit. 

Zimmermann (Mfincheberg, Mark). 

The occurrence of striped-leaved plants from a cross 
between two varieties of oats. (Das Auftreten 
gestreiftbl~ttri.ger Pflanzen in ether Kreuzung 
ZWlSChen zwez Hafervariet~ten.) Von H. H. 
LOVE and W. T. CRAIG. (Dep. of Plant Breeding 
Cornell Univ., Ithaca.) J. amer. Soc. Agronomy 
28, 1dO 5 (1936). 

In der F~ einer Kreuzung zwischen der Hafer- 
sorte Ruakura und einem Stamm yon Avena sterilis 
macrocarpa Ianden Verff. einige gestreiftbl~ttrige 
Pflanzen. Die beiden Eltern hatten normale 
BlOtter, und auch die F 1 wies nur normal grtine 
Pflanzen aui. Erblichkeitsuntersuchungen mit den 
gestreiftbl~ttrigen Formen ergaben, dab das die 
Streifung bedingende Gen nicht in den Chfomo- 
somen lokalisiert, sondern dab die Streifung auf 
plasmatische Vererbung zurfickzuffihren ist. 

Ufer (Berlin). o o 

Effect of luteus genes on longevity of seed in maize. 
(Die Wirkung der h teus-Gene  auf die Lebensdauer 
der Maissamen.) Von M. G. W E I S S  and J. B. 
WENTZ.  (Div. of Forage Crops a. Dis., Bureau of 

Plant Indusfry, U. S. Dep. of Agricult., Washing- 
ton.) J. amer. Soc. Agronomy 29, 63 (1937). 

Bet IKoppelungsuntersuchungen an Mats wurde 
in best immten Kombinationen eine schnelle Ab- 
nahme der Keimf~higkeit nach l~ngerem Lagern 
festgestellt. Beobachtungen ffihrten zu der An- 
nahme, dab m6glicherweise das luteus-Gen im 
homozygoten Zustand die Lebensfithigkeit der 
Samen beeinfluBt hat. Durch umfangreiche Unter- 
suehur~gen mit  den ver schiedenen luteus-Genen 
haben Verff. der Kl~rung der Frage nahezukommen 
gesucht. Dabei stellte sich heraus, dab die beiden 
Gene luteus~ und luteusi einen deutlichen Einflul3 
auf die Lebensdauer der Samen haben. Im homo- 
zygoten Zustande bedingen diese beiden Gene eine 
schnelle Abnahme der Keimf~higkeit. So ent- 
wickelten Nachkommenschaften mit .25 % luteus- 
S~mlingen gleieh nach der Ernte, nach 2 Jahren 
Ruhe nur noch etwa 1% luteus-SS.mlinge. Luteus2 
und luteus4 beeinfiuBten im homozygoten Zustand 
nicht nur die KeimfShigkeit, sondern setzten auch 
die Wfichsigkeit  der S~mlinge herab. Luteusl, 
luteuss, luteus6 und luteuss hatten keinen EinfluB 
auf die Lebensf~higkeit der Samen. Ufer. 

A method for studying resistance to drought injury 
in inbred lines of maize. (Eine Methode zum Stu- 
dinm der Dfirrefestigkeit yon Inzuchtlinien yon 
Mats.) Von J. W. H U N T E R ,  H. H. L A U D E  and 
A.M. BRUNSON.  (Dep. of Agronom., Kansas 
Agricult. Exp. Star., Manhattan a. Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. 
of Agricult., Washington.) J. amer. Soe. Agronomy 
28, 694 (1936). 

Zu dieser Untersuchung wurden auf Grund vier- 
j~hriger Feldbeobachtungen einerseits dfirreresis- 
fence Inzuehtlinien, andererseits solche Inzucht- 
linien ausgewShlt, die bet Dfirre entweder yon der 
Spitze aus (,,topfiring") oder yon der Basis aus 
(,,basefiring") vertrocknen. Die Prfifung wurde an 
14 Tage alten Keimpflanzen vorgenommen: die 
Pflanzen wurden hierzu ftir 61/2 Stunden in einem 
Thermostaten bet ! 4 o ~  (60 ~ C) und 28--30% 
Luftfeuchtigkeit  gehalten. Die relative Dfirre- 
resistenz der IO untersuchten Linien liel3 sich mit  
dieser Methode gut erkennen. Resistente Linien 
zeigten in der Troekenkammer keine SchSdigung 
und erholten sieh, in gfinstige Wachstumsbedin- 
gungen zurfickgebracht, zu 5O--lOO%. Von der 
Spitze aus vertrocknende Linien zeigten nach 3 
his 5 Stunden Sch~den in der Trockenkammer ,  
nach 61/2 Stunden in gfinstige Bedingungen gebraeht 
fiberlebten 0--25 %. An der Basis vertrocknende 
Linien, die nach 4- -6  Stunden in der Kammer  
Sch~den zeigten, ergaben keine fiberlebenden 
Pflanzen nach der beschriebenen Behandlung 

Fuchs (Halle a. d. S.). ~ ~ 

Differential fertilization in the Bt Pr linkage group 
of maize. (Unterschiedliche Befruchtung in der 
Bt  Pr-Koppelungsgruppe yon Mats.) Von C. R. 
BURNHAM. (Dep. of Agronomy a. Genetics, West 
Virginia Agricult. Exp. Star., Morgantown.) J. 
amer. Soc. Agronomy 28, 968 (1936). 

Der Ausfall yon recessiven bt bt-Individuen nach 
Selbstungen VOlt Heterozygoten konllte auf Grund 
der vorliegenden Untersuchungen nicht dureh die 
Annahme gekoppelter gametischer Letalgene er- 
MArt werden. Vielmehr wurde nachgewiesen, dab 
Bt-bt  mit  einem Gen gekoppelt ist, das das Wachs-' 
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turn d e r  Pollenschl~iuche beschleunigt ,  die das 
dominan te  Allel dieses Gens enthal ten.  Das Gen 
is t  in den Pol len n u t  wirksam,  wenn  aneh das 
Griffelgewebe dasselbe Gen entNi l t .  I m  Verlaufe 
der  Unte r suchungen  wurde  noch ein weiteres Gen 
analysiert ,  das dieselbe Wi rkung  ausfibt und in 
dieselbe Kuppe lungsgruppe  geh6rt.  Kuckuck. o o 
Die Variabilitiit des EiweiBgehaltes yon Korn zu 
Korn bei verschiedenen Erbsensorten. Won M~. I .  
~ N J A G I N I T S C H E W .  T r u d y  prikl.  Bot .  i pr. 
I P l an t  I n d u s t r y  in the  U S S R  Nr  16, 31 (1935) 
[IRussischJ. 

Ffir  die Heranzf ich tung  yon Erbsen  (und anderen 
]3ohnenarten) m i t  hohem Eiweil3gehalt w~ire die 
Kenntn i s  des Eiweiggehat tes  der  einzelnen Erbsen-  
k6rner  yon grol3er Bedeutung.  Die v o m  Verf. 
ETrudy prikl.  Bot .  Nr.  5, 273 (1934)] ausgearbei te te  
Mikromethode  zur N- t3es t immung in e inem Teil  
des Erbsenkorns  ohne seine Keimf~ihigkeit zn 
sch~idigen, erwies sich al lgemein anwendbar ,  auch 
bei anderen Bohnena r t en  mi t  gr6f3eren Samen. Die 
E n t n a h m e  der  Probe  (2o--3o mg  ffir die Doppel-  
bes t immung)  aus den bei 3o- -35  ~ ge t rockneten  
nnd an  der  Stelle der  P robenahme  yon der  Schale 
befrei ten einzelnen Erbsenk6rnern  erfolgt  mi t  einer 
Zahnbohrmaschine .  Dabei  wird meis t  sofort  eill 
ffir die Analyse geeignetes feines Pu lve r  erhal ten.  - -  
Die Versuche ergaben, dab Erbsensor ten  der  reinen 
Linie  du tch  eine verschiedene Ampl i tude  der  
Variabi l i t / i t  des Eiweil3gehaltes in den einzelnen 
Samen charakter i s ie r t  sind. Die N a t u r  der  weit-  
gehenden Variabilit~it dieses Merkmales  bei den 
Erbsensor ten  muB heute  noch als unaufgekl~irt 
gelten.  - -  Wegen  der  in einigen Ffillen beobachte-  
fen  wei ten  Ampl i t ude  der  Variabilit~it des EiweiB- 
gehaltes yon  Korn  zu ts besonders bei den 
Markerbsensor ten,  erscheint  es in den al lermeisten 
F/il len n ich t  m6glich, die Selekt ion auf  chemische 
Zusammense tzung  auf  Grund der  Analysenwer te  
bel iebiger  einzelner K6rner  vorzunehmen.  In  ein- 
zelnen F~illen, bei ger inger  Variabilit~it dieses 
Merkmals,  w~ire jedoch eine Auslese yon Bohnen-  
a r ten  nach  hohem EiweiBgehal t  auf Grund der  
Analysenwer te  yon Tei len eines einzelnen Kornes  
durchaus  m6glich. Beckman~ (Helsinki).  ~ ~ 
Uber die Ziiehtung von Futterpflanzen. Von E. 
ZUHR. B1. P f l anzenbau  14, 7 (I936) - 

I n  e iner  zusammenfassenden  Arbe i t  bespr icht  
Verf. einige Grundfragen  der  Fut te rpf lanzenzf ich-  
tung.  Zuchtziele,  Ausgangsmater ia l ,  die zu bear-  
be i t enden  Pf ianzen  und  die Organisat ion der  inl~in- 
dischen Fu t te rp f lanzenzf ieh tung  werden  e ingehend 
gewfirdigt.  U n t e r  den Zuchtz ie len  s tehen in vor-  
ders ter  Reihe  Steigerung des Mengener t rages  und 
der  Er t ragss icherhei t ,  die Verbesserung der Fu t t e r -  
qualitS, t, Zf ichtung auf  Anspruchs los igkei t  und 
Widerstandsf~ihigkei t  gegen Krankhe i t en  und 
t ierische Sch~dlinge. Da  die Arbeie nichts  wesent-  
l ich Neues  b ie te t  und lediglich den Charak te r  eines 
Sammelre fe ra t s  tr~igt, kann auf  eine wei tere  13e- 
sprechung verz ich te t  werden.  Auf  die verh~l tnis-  
m~iBig umfangre iche  L i t e ra tu rzusammens te l lung  
sei bier  hingewiesen.  Ufer (Berlin). ~ ~ 
Intra- and interspecifie hybrids of Phleum pratense 
and P. alpinum. (Prelim,report.) (Bastarde zwischen 
und innerhalb  P h l e u m  pra tense  und Ph leum.a lp i -  
num.  [Vorl. Mitt.]) Von H. N O R D E N S K I O L D .  
(Cytogenetic Dep., Plant Breeding Inst., Sval@ 
Sweden.) t I e red i tas  (Lund) 23, 304 (1937). 

Als Mater ia l  wurden  zwei prakt i sch  pol lenster i le  

Bio typen  yon  Phleum nodosum L. und ein fast  
selbststeri ler  Bio typ  yon  P.  pratense verwendet .  
Von Phleum alpinum s tanden  ferner ein selbst- 
fer t i ler  nnd ein selbststeri ler  Typ  zur  Verffigung. 
Wegen  der  Kle inhei t  der  ]31fiten lassen sich die 
An the ren  nieht  sauber  entfernen,  weswegen bei 
Kreuzungen  mi t  T imothee  sich nur  solche Pf lanzen 
verwenden  lassen. Die Chromosomenzahlen  sind 
folgende:  Phleum nodosum L. (synonym mi t  P .  
pratense, Gruppe I I  nach  Gregor und Sansome 
193 ~ ) 2n  = 14 , P .  pratense hexaploid,  2n = 4 2  , 
2~. alpinum te t raploid,  2n = 28. Diese 4 Typen  
wurden  nntere inander  gekreuzt .  Kreuzungsver -  
suche mi t  wei teren Typen  (Phleum Michelii, P. 
Boehmeri und _P. ambiguum) miBlangen. Die Ver- 
suche mi t  den 4 genannten  Typen  sind erst bis zu 
einer  F 1 gediehen. An  H a n d  der  Ergebnisse l~13t 
sich feststellen, dab die Genome mehr  oder  minder  
homolog sind. Die 4 Typen  sind sehr nahe  ver-  
w a n d t  und k6nnen als p ra tense -Gruppe  der  Gat-  
t ung  P h l e u m  bezeichnet  werden. Bei dell H y b r i d e n  
k o m m e n  Chromosomenzahlen  yon 211 = 14, 21, 
28, 35, 42 u n d 4 9  vor. Die F o r m e n  mi t  den h6heren 
Chromosomenzahlen  warell  gew6hnlich steril. Die  
Kreuzungel l  gelangen um so leichter,  je weniger  die 
Chromosomenzahlen  der E l te rn  verschieden waren.  

Zimmermann (Mfincheberg, Mark).  

Beitdige zur Morphologie der Serradella. Von 
J. STEPHAN. Pflanzenbau 13, 241 (1937). 

Herkunftsversuche in gr6gerer. Zahl in der  Pro-  
v inz  OstpreuBen ha t t en  die Uber legenhe i t  der  
Zuehtsor te  , ,Os tsaa t"  der  Ostm~trkischen Saat -  
baugenossenschaf t  Schwiebus fiber die ostpreugi-  
schen Landsorten dargetan. Die Ursachen daffir 
sind ill der sehnellererL Jugendentwicklung des 
Wurzelsystems und des oberirdischen Sprosses zu 
suchen. Ferner kollnte festgestellt werden, dab die 
,,Ostsaat"-Serradella mehr und gr6Bere B1/itter 
ausbildet als die Vergleichssorten. Hinsichtlich der 
Wuchsform k6nnen 3 Gruppen unterschieden 
werden: I. Rosettenform, 2. sparrige Wuchsform 
nnd 3. ein zwischen diesen beiden l iegender  Typ.  
Le tz t e re r  is t  besonders  h~iufig bei der  , ,Os tsaa t"  
zu finden. E r  dfirfte ffir Reinsaae am geeignets ten  
yon allen sein, w~ihrend ffir die Un te r saa t  auch die 
Rose t t en fo rm yon Bedeu tung  sein kann.  Die An- 
sicht,  dab ffir l e tz te ren  Zweck eine sich ill der  
Jugend  langsam entwickelnde  Serradel la  besser sei 
als eine sich sehnell  entwickelnde,  wird yore  Verf. 
abgelehnt .  Als besonders  wicht ig  ffir den ganzen 
F r a g e n k o m p l e x  der  U n t e r s a a t e n  werden  Versuche 
fiber die Licht -  und FeUchtigkei tsbedfirfnisse yon 
solchen Zucht l in ien gehalten,  die schon im Vergleich 
zu Landsor t en  eine bessere E ignung  fiir d iesen 
Zweck besitzen. Hackbarth (Mfincheberg). 

Timothy selection for improvement in quality of hay. 
(Auslese yon Wiesenl ieschgras  auf  Verbesserung 
der  t-Ienqualit~it.) Von M. W. E V A N S  and J.  E.  
E L Y .  (Timothy Breeding star., North Ridgeville, 
Ohio.) J.  amer.  Soc. A g r o n o m y  28, 941 (1936). 

Sp~ttreifendes ~riesenl ieschgras  un tersehe ide t  
sich yon  frf ihreifem u. a. dadurch,  dab m e h r  BI~ttter 
ausgebi lde t  werden  und die BlXtter  lgnger  grfin 
bleiben.  Dadurch  wird zun/~chst e inmal  die F a r b e  
des Heues  eine bessere sein, ein Umstand ,  der  be im 
Verkauf  eine groBe Rol le  spielt .  Die  Un te r suchung  
des Rohpro te ingeha l t e s  ergab h6here W e r t e  bei den  
sp~tsehossenden Typen  als bei den frfihschossenden. 
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Es besteht also eine Korrelation zwischen dem 
mehr oder weniger schnellen Abreifen der Bl~t ter  
und dem Eiweil3gehaltes des Heues. Hackbarth, 

Linkage between purple leaf-sheath colour and 
juiciness of stalk in Sorghum. (Koppelnng zwischen 
purpurner Blattscheide und dem Saftreichtum des 
Stengels bet Sorghum.) Von G. N. RANGAS- 
WAMI AYYANGAR,  M.A. SANKARA AYYAR 
and V. P A N D U R A N G A  RAO. (Agricult. Research 
InsL, Coimbatore.) Proc. Indian Acad. Sci., Sect, 
13 5, I (1937). 

Verff. unterscheiden bet Sorghum zwischen 
, ,markigen" und ,,saftigen" Stengeln. Pflanzen 
mit  , ,markigem" Stengel besitzen B15.tter rail 
weil3en 1Kittelnerven, w~hrend bet Pflanzen mit  
,,saftigen" Stengeln die Mittelnerven der BlOtter 
yon stumpfbleierner Farbe sind. Erblichkeits- 
untersuchungen haben ergeben, dab zwischen dem 
Gen P ffir purpurne Blattscheide und dem Gen D 
fiir ,,saftigen" Stengel Koppelung mit  einem Re- 
kombinationsprozent yon 3 ~ d= 1.8 besteht. 

Ufer (Berlin), 

Banana breeding at the Imperial College of Tropical 
Agriculture, Trinidad. (With a view to obtain a type 
resistant to the Panama disease, including genetical 
and cytological studies on allied species.) (Banen- 
zi~chtung an tier Kaiserlichen I-Iochschule Ifir tro- 
pische Landwirtschaft,  Trinidad. [Mit Berficksich- 
tigung der Schaffung tines gegen die Panama- 
Krankheit  widerstandsf~ihigen Typs und geneti- 
scher und cytologischer Studien an verwandten 
Spezies.]) Von G. S. CHEEMA and S.S, BHAT. 
Indian J. agricult. Sci. 6, 484 (1936). 

Im ersten Tell der Arbeit wird fiber die Bananen/ 
zfichtung an der I-Iochschule ffir tropische Land~ 
wirtschaft in Trinidad berichtet. In vielen Plan- 
tagen Westindiens hat die Panamakrankheit  groBen 
Schaden angerichtet. Die hochwertige, sehr ver- 
breitete Bananensorte Gros Michel ist sehr anf~Lllig. 
Es gibt auch widerstandsf~hige Bananensorten, 
jedoch haben diese nur geringen wirtschaftlichen 
Wert. Erschwerend ftir die zfichterische Arbeit ist, 
daf3 Oros Michel samenlos ist, der Zuchtgang j edoch 
fiber samentragende Formen fiihren muB und 
schlieBlich mit  der Schaffung samenloser Typen 
abschlie/3en soil. Die Arbeiten zur Immunit~its- 
ziichtung gingen aus yon der Kreuzung der Sorte 
Gros Michel als Mutter  mi t  Musa malaccensis als 
Pollenelter. Aus dieser Kreuzung wurde ein S~tm- 
ling, 1. C. i, erhalten, der gut geformte Frfichte hat, 
samenlos und gegen die Panamakrankheit  wider- 

standsf~hig ist. Quali tat iv befriedigt diese Form 
noch nicht;  daher ist die Heranzucht  einer F 2 ein- 
geleitee worden. Weitere Zfichtungsarbeiten be- 
treffen die Qualit~itsverbesserung der gegen die 
Panamakrankheit  widerstandsf~higen Sorten. Der 
zweite Tell tier Arbeit  behandelt genetische und 
cytologische Untersuchungen. Gros Michel hat  
2 n  = 33 Chromosomen. In der I. Metaphase 
kommen multivalente ChromosomenverMinde vor. 
Je I I  Chromosomen wandern nach den Polen ab, 
und i i  bleiben zuriick. Auch die II :  Teilung ver- 
l~iuft nnregelm~iBig. Die Pollengfite ist schlecht, 
Die zu den Kreuzungen verwendete Form yon 
Muse malaccensis hat 2 n -~ 22 Chromosomen. Die 
Meiosis verl~uft nicht ganz regelln/~Big. Meist 
finder man 5 Bivalente und 3 Quadrivalente oder 
I I  Bivalente, yon denen 5 zuriickbleiben. Der F 1- 
Bastard I .C.  I hat  2 n = 44 Chromosomen. 

Wahrscheinlich sLammen davon 33 yon Gros 
Michel und I I yon Musamalaccensis; f/ir diese AnZ 
nahme spricht die morphologische Ahnlichkeit des 
Bastards nait Gros Michel. Die Reduktionsteilung 
verl~uft wie bet dieser Form unregelm~t3ig. Weitere 
cytologische Studien befassen sich mit  ]3astarden 
der Mysore-Banane mit  Musa malacce~r Im 
dritten Tell der Arbeit werden Chromosomenzahlen 
yon Musa-Arten und anderen Musaceen (Heliconia, 
Strelitzia, Ravenala) mitgeteilt.  Schmidt. 

Ein okton~irer, fertiler Salix-Bastard und seine 
Deszendenz. Von  I-I. N I L S S O N .  (Botan. Inst., 
Univ. Lund.) t-Iereditas (Lurid) 22, 361 (1937). 

Dem Verf, gelang es, nunmehr auch einen okto- 
n~tren Bastard bet Salix herzustellen, und zwar 
durch Kreuzung zweier fertiler, quatern~irer Ba- 
starde. Salix purpurea • daphnoides • repens 
• aurita wurde gekreuzt mit  Salt• phylicifolia 
x nigricans • viminalis • caprea. Da in Schwe- 

den 24 Arten vork0mmen, sind Gene volt einem 
Drittel  der Arten vereinigt. Die neue Population 
wird Saliz polygena genannt. Von den beiden 
quaLernS~ren Bastarden war der ersLe diploid und 
der zweite tetraploid. Von 6ooo Samenanlagen 
konnten 50 Samen geerntet werden, nur 6 ent- 
wickelten sich zu Str~iuchern, deren Fertil i t~t gut  
ist und die vermntlich tetraploid sind. Der Habitus 
ist anffallend verschieden yon s~imtlichen Eltern 
und stellt einen neuen Typus dar. Der Verf. be- 
spricht die Unm6glichkeit der Analyse der okto- 
n~ren Bastarde, da hierzu eine 25 ziftrige Individuen 
zahl notwendig w~re und weder Platz noch Zeit 
dazu vorhanden ist. Salt• polygena ist nicht nur 
eine neue, extravagante Variation, sondern kann als 
eine linndische Spezies aufgefaBt werden. Es 
bleibt nur noch zu untersuchen, ob sie sich im 
I4onkurrenzkampf durchsetzt. W. v. Wettstein. ~ ~ 

Grenzen und M~glichkeiten tier Ausnutzung yon 
Polyploidie in der Pflanzenzucht. Von L. A. 
SCHLOSSER. Forsch,dienst 3, 69 (I937). 

Die Frage der praktisch-zfichterischen Aus~ 
wertung polyploider Formen ist bisher im wesent- 
lichen yon morphologischen nnd cytologischen Ge- 
sichtspunkten aus behandelt worden, w~ihrend fiber 
physiologische Unterschied e i m  Gesamtstoffwechsel 
derselben bisher wenig bekannt war. Verf. hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, mit  Hilfe sauberer 
physiologischer Methoden diese Lticke in der 
Kenntnis polyploider Reihen zu schliei3en nnd so- 
mit  erst die grundlegenden Voraussetzungen Ifir 
ihre praktische Verwertung zu schaffen. Seine 
Versuche wurden vornehmlich an zwei Wild- 
tomatenarten nnd an Winterrfibsen durchgefiihrt. 
Bet den Tomaten ist mit  der Tetraploidie eine er- 
hebliche Verz6gerung der gesamten Entwicklung 
verbunden. Der Massenertrag ist zwar gesteigert, 
doch finder eine relative Herabsetzung yon Trocken- 
und Aschengewichfi gegenfiber den Diploiden start. 
Die absolute H6he dieser Werte wachst mit der 
Vegetationszeit der Tetraploiden ganz erheblich. - -  
Der osmotische Wef t  tetraploider Tomaten nnd 
1Rfibsen ist gegenfiber den diploiden herabgesetzt. 
Hieraus ergibt sich eine geringere Frost- nnd 
Trockenresistenz. .  Kuckuck (Eisleben). ~ o 

Technlk und Verschiedenes 

Studies in plant breeding technique. I. An analysis 
of the efficiency of selection methods used in the 
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improvement of Malvi cotton. (Studien in der 
Technik der PflanzenzfichLung. I. Eine Analyse 
der Wirkung der Selektionsmethoden, die bei der 
Verbessernng der Malvi-Baumwolle angewandt 
wurden.). Von J. B. H U T C H I N S O N  and 
IKUBE1RSINGH. (Inst. of Plant I~duslry, Indore, 
Centu. India.) Indian J. agricult. Sci. 6, 672 (1936). 

Verif. beschreiben ihre erfolgreichen Versuche 
zur Ztichtung einer Baumwolle vom Malvi-Typ. 
Durch Individualauslesen rail Prfifung der Nach- 
kommenschaften wnrden Linien ausgelesen, die 
sich in quant i ta t iver  und quali tat iver Hinsicht den 
Landsorten tiberlegen erwiesen. Kuckuck. o o 

The application of post-harvest pollination in the 
hybridization of rice-plant. (Die Anwendung der 
Best~ubnng abgeschnittener Halme Ifir die Kren- 
zung bei Reis.) Von Y. NOGUCHI.  (Iml. of 
Agronomy, Fac. of Agricult., Imp. Univ., Tokyo.) 
Jap. J. Genet: 12, 324 (1936). 

In Anlehnnng an entsprechende amerikanische 
Experimente rail Gerste (vgl. diese Z. 8, 158 [Pope]) 
wurden Versuche gemacht, nunmehr auch bei Reis 
an abgeschnittenen Halmen Kastration und Be- 
sL~tubung dnrchzuffihren und Samenreife zu er- 
zielen. Da unter japanischen Bedingungen bei 
IKreuzbefruchtnng der Ansatz meist nnter lO% 
bleibt nnd bessere Resultate hShere AuBentempe- 
ratur  (3 o~ nnd Lnftfeuchtigkeit  (fiber 8o%) er- 
fordern, wfirde ein solches Verfahren ffir zfichte- 
rische Arbeiten Erleichterungen bringen k6nnen. 
TaLsgchlich gelingt es, abgeschniLLene Halme in 
destilliertem Wasser unter optimalen Bedingungen 
bis zur Samenreife zn bringen. Obgleich die geern- 
teten, K6rner nur etwa =/5 des normalen Gewichts 
besaBen, erwiesen sie sich normal keimfghig. Der 
Ansatz d i i r f te .durch Verbesserung der Versuchs- 
technik noch gesteigert werden k6nnen. 

v. Berg (Mtineheberg, Mark). ~ ~ 

Ein Verfahren zur serienmiigigen Bestimmung des 
Eiwei8 in Getreide. Von F. WERR. (Forsch.- 
Inst. d. Zuckerfabrik, Klein-Wanzleben.) Landw. 
Jb. 84, 27 (1937). 

Die Schaffung eiweiBreicher Formen yon Ge- 
treide erfordert Eiweigbestimmungsverfahren, die 
einfach genug sind, nm groBe Serien yon Unter- 
suehungen vornehmen zu k6nnen. Die vor- 
handermn Verfahren sind zwar sehr genau, abet  zu 
ums• f fir den in Frage stehenden Zweck. 
Der zuerst versuchte Ausbau quali tat iver Nach- 
weisreaktionen f fir Eiweil3 oder die Bestimmnng 
yon EiweiBbestandteilen gelangen nicht. In An- 
lehnung an das Kjetdalverfahren wurde deswegen 
Mineralisierung und Bestimmung des gebildeten 
Ammoniaks vorgenommen. Die Veraschung der 
Proben erfolgt nngetrocknet nnd nnzerkleinert. 
Eine best immte Anzahl K6rner wird gewogen rail 
einer Torsionswaage. In Kjeldalkolben von 5 ~ cm a, 
die serienweise in Holzkl6tzen stehen, werden die 
Proben nach Hinzuftigen einer Selenperle yon 
lO--2o mg mit  5 cma konz. H2SO 1 iibergossen und 
2 cm a H20 ~ hinzugeffigt. AuI elektrisch geheizten 
Sandbgdern ist in 5 Minuten die Verbrennung der 
organischen Substanz vollzogen. Nach der Ab- 

kfihlung wird nochmals 3 cma H20~ zugesetzt und 
auf dem Sandbad bis zur Farblosigkeit gekocht 
(30--35 Min.) . .Die Bestimmung des Stickstoffs in 
den AufschIfissen erfolgt mit  t l i lfe yon NESSLERs 
Reagens. Nach dem Abkiihlen werden die Kolben 
auf 75 cma mit Wasser aufgeffillt. Von der L6sung 
wird i em a in ein Reagensglas yon best immter 
Gr6Be abgefiillt und bis zu einer Marke mit einer 
abgestimmten Mischung yon Neutralisationslauge, 
Boratpuffer, Seignettesalz und Wasser aufgeffillt. 
Dann wird j e  Reagensglas 0,5 cm a N?GSSLERS Re- 
agens hinzugefiigt, wodurch eine Gelbf~rbung ent- 
steht, deren Intensitgt  yon der Menge des vor- 
handenen N abhgngt. Die FXrbung wird mit  einem 
eigens dazu konstruierten Komparator  gemessen. 
Die Glgser werden yon unten durchlenchtet. Zu- 
n~chst werden alie Proben unter einem gewissen 
Gehalt ausgeschieden. Die Proben mit  h6herem 
Gehalt werden mit  einem Stufenkomparator durch 
Vergleich mit  Standardl6sungen mit  bekanntem 
Gehalt untersucht. Auf diese Weise werden Volle 
Prozent EiweiB genau beseimmt. Die h6chsten 
Werte werden schlieBlich mit HiKe eines Polari- 
sationsphotometers genau gemessen. - -  Dutch An- 
wendung der Methode auf Stoffe mit bekanntem 
Gehalt und durch Vergleich mit  der Destillations- 
methode konnte ihre Branchbarkeit  festgestetlt 
werden. Verwendung yon arbeitsparenden Hilfs- 
gergten machen ein sehr schnelles Arbeiten m6g- 
lieh. Die Methode lggt sich mit  gutem Erfolg aueh 
ffir gr6Bere Mengen yon Getreidek6rnern (Stgmme) 
und ffir andere Kulturpflanzen, wie Kartoffeln, 
IRfiben und Luzerne, anwenden. Zimmermann. 

The control of blight (Phytophthora infestans) in 
seed potatoes by tuber disinfection. (Die Be- 
kgmpfung tier Knollenfgule [Phytophthora i n- 
festans] bei Saatkartoffeln dutch Desinfektion der 
Knollen.) Von T. N. GRElgVES. (Dep. of Agri- 
cult. Botany, Univ., Belfast.) Ann. appl. Biol. 24, 
26 (1937). 

Es ist eine bekannte Tatsache, dab der dutch 
Phylophthora inf. verursachte Verlust bei Kartoffel- 
knollen wghrend der Lagerung zum grof3en Tell 
von den zur Ernte  herrschenden gugeren Be, 
dingungen abh/ingt. Der Schaden ist am gr6gten, 
wenn zur Zeit der Ernte der Pilz auf dem Kraut  
infolge geeigneter Wetterbedingungen zur Sporen- 
bitdung gelangL, da dann die Sporangien mit  den 
freiliegenden t(nollen direkL in Berfihrung kommen. 
Verf. untersucht nun die Frage, ob die unter solchen 
Bedingungen geernteten Knollen durch Desinfek- 
Lion gesund erhalten werden k6nnen.und wann eine 
solche Desinfektion am wirksamsten ist. Es zeigte 
sic5 in all seinen unLer verschiedenen Bedingungen 
angesetzten Versuchsserien, dab eine naeh der 
Ernte unmiLtelbar einsetzende Behandlung der 
Knolten mit  einer o,I %-L6sung yon Quecksilber- 
chlorid bei 9o Min. Dauer, oder raiL einer beson- 
deren organischen Qnecksilberverbindung yon 
*/=--i Min. Darter eine auBerordentlich wirksame 
Bekgmpfung darstellt, wghrend dieselbe Behand- 
lung 3 oder 4 Tage spgier vollstgndig ergebnislos 
verlief. Ftir die Keimung der Knollen konnLe VerL 
keine nachteilige Wirkung beobachten. 

Lehmann (Mfincheberg). 
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