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R E F E R A T E .  

Allgemeines, Genetik, Cytologie, 
Physiologie. 

O Das Gefiige des Lebens. Von L. v. B E R T A -  
LANFFY. 67 Textabb. IV, 197 S. Leipzig u. 
Berlili: B. G. Teubner  1937. Geb. RM. 6.8o. 

Wie der Verf. im Vorwort betont, will das vor- 
liegende Werk kein Lehrbuch im Stile einer ,,allge- 
meinen Biologie" sein, sondern dem Leser eine 
Ubersicht fiber unsere biologische Erkenntnis 
geben. Das ist dem Verf. auf relativ knappem 
Raum vorziiglich gelungen. Es wird keine trockene 
Aneinanderreihung yon Tatsachen gegeben, son- 
dern fiberall ist das Einzelproblem im Rahmen 
einer Gesamtsehau der biologischen Vorg/~nge und 
Erseheinungen dargestellt worden. In  unserer 
nachdarwinisehen Epoche entspricht das Interesse 
der Allgemeinheit noch in keinem MaBe den auger- 
ordentlich wichtigen Fortschritten der biologischen 
Forschung in den letzten Jahrzehnteli. Hier wird 
das vorliegende Buch eine fiihlbare Lticke aus- 
ffillen. Schmidt (Miincheberg). 

O Mathematische Methoden tier Biologie insbeson- 
dere der Vererbungslehre und der Rassenforschung. 
Von ~FR. R I N G L E B .  Ge]e i twor t  v. H.  F. K.  
GUNTHER. 49 Textabb. VII, 181 S. Berlin: 
B. G. Teubner 1937. RM. 8.8o. 

Das vorliegende Buch yon R i n g l e b  soll eine 
Lfieke ausfiillen, die bislang gerade in biologischen, 
mehr noch in land- und fortswirtschaftlich inter- 
essierten Kreisen deutlich merkbar ist: Die 
exakte Sicherung yon experimentellen Ergebnissen. 
Variations-, Wahrscheinlichkeits-, Verteillings- und 
Korrelationsrechnung werden immer in der Bio- 
logie nnentbehrlich sein. Um so mehr ist es zu 
begrfigen, wenn derartige Gebiete eilifach und doch 
genau behandelt werden. Die den genetisch ge- 
richteten ]3iologen besch/iftigenden Fragen sind 
vom Verf. mit  mathematiseher BegriffsprS, zision 
durchgeffihrt, jedoch mit  solchen Methoden er- 
arbeitet, die dem in der angewandten Biologie 
Arbeitenden im allgemeinen schwer verst~ndlich 
sein diirften. So h~tte z. B. die Berechnung des 
arithmetischen Mittels, der Streuung, des mittleren 
Yehlers, des Korrelationskoeffizienten nsw. ein- 
facher dargestellt werden k6nnen, Fiir mathe- 
matisch interessierte Biologen bildet das Buch 
sicher eine bisher lange gesuchLe exakte Hilfe; 
Ftir Landudrte, angewandte Biologen, Forstleute 
und Mediziner kann es aus den bereits erw~thnten 
Grtinden nicht allgemein empfohlen werden. 

Breider (Miincheberg, Mark). 

Immunit6 el h6re~dit6 chez les v6g6taux. (Immunit~t 
und Vererbung bei Pflanzen.) Von J. POLITIS. 

(Athen, Sitzg. v. ;5.--I8.  IV.  r936. ) Verh. 3. inter- 
nat. Kongr. vergl. Path. 83 (1936). 

Verf. gibt im I. Tell seiner Abhandhng  eine sehr 
wertvolle Zusammenstellung yon Pilzerkralikungen 
bei Pflalizen, bei denen an den befallenen Organen 
Ms Ergebnis des gesteigerten Stoffwechsels Flecke 
von Aiithocyan oder anderen Farbstoffen auf- 
treten, die vom Verf. in Zusammenhang rail dem 
Immunit~tsph~nomen gebracht werden. W'eiterhin 
gibt Verf. eine gedr~ngte Zusammenstellung des 
Standes unserer Kenntliisse fiber die ontogelietische 
Entstehung dieser Schutzstoffe. Wenn aber Verf. 
in dem sehr anregenden SchluBkapitel Beobach- 
tungen mitteilt, die daffir sprechen, dab die Mutter- 
substanz des Anthocyans und vieler anderer im 
Zellsaft gel6sten Substanzen yore Zellkern ab- 
gegeben wird und hierauf eine Theorie begriindet, 
in der die Vakuolen als Faktoren der Vererbung 
erscheinen, so kann ihm der Ref. auf diesem Gebiet 
nicht beipflichten. Selbst welin die Vakuolen tat-  
s~chlich aus dem Kern hervorgehen, so sind sie 
doch nicht, wie die Gene, als bedingende Ursache 
yon Merkmalen der Zelle aufzufassen, sondern als 
derartige Merkmale selbst. Silberschmidt. ~ ~ 

Inheritance of resistance to the loose and covered 
kernel smuts of 6orghum. I. Dwarf yellow milo 
hybrids. (Die Vererbung der Widerstandsf/~higkeit 
gegen Flug- und Steillbrand, I. Dwarf Yellow Milo 
Bastarde.) Von D. E. MARCY. (Botanic Garden, 
Brooklyn,) Bull. Torrey bot. Club 64, 209 (1937)- 

Verf. arbeitete mit  den widerstandsf~higen Sor- 
ten Feterita Dwarf Yellow Milo und den anfMligen 
Sorten Dakota Amber Sorgo, Shallu und Dawn. 
Kafir. Bei den Versuchen wurde mit  ktinstlicher 
Infektion mit  je einer Rasse yon Sphacelotheca 
Sorghi und Sph. cruenta gearbeitet. Die Samen 
wurden infiziert und in feuchtem Sand zum Keimen 
gebracht. Temperatur und Feuchtigkeit spielen Itir 
den Befall eine groge Rolle. Diese Bedingungen 
wurden in den verschiedenen Versuchsjahren etwas 
variiert. Aus den Kreuzungen der beiden wider- 
standsf~higen Sorten untereinander und mit  den 
anf~tlligen Sorten schlieBt die Verf., dab die beiden 
widerstandsf/~higen Sorteli verschiedene Faktoren 
Iiir die Widerstandsf/~higkeit gegen Sph. Sorghi be- 
sitzen, und dab sie denselben 1~'aktor fiir die 
Widerstandsf/ihigkeit gegen Sph. cruenta besitzeli. 
Die Widerstandsf/ihigkeit gegen Sph. Sorghi beruht 
auf einem dominanteli Faktor. Die Widerstands- 
f~higkeit gegentiber Sph. cr~enta beruht auf mehre- 
ren Faktoren. R. Schick (Neu-Buslar.) ~ ~ 

Xenien beim Weizen. Von R. A. MASING. (Labo- 
rat. f. Genetik, Biol. Inst., Univ. Peterhof, 
Leningrad.) Trudy prikl. Bot. i pr. I I  Genetics, 
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Plant Breeding a. Cytology Nr 9, 47 u. dtsch. Zu- 
sammenfassung 56 (1936) ERussisch~. 

Mit Hilfe einer Anzahl yon Kreuzungsversuchen 
wurde die Frage des Vorkommens yon Xenien 
beim Weizen erueut gepriif% die betreffenden Korn- 
merkmale waren quant i ta t iver  Art  (L/tnge ulld 
Breite). Es zeigte sich, dab die Kornausbildung in 
diesen Merkmalen rein miitterlich best immt und 
vom Pollenelter nicht beeiniluBt wird. Eine schein- 
bare Ansnahme erkl~rte sich ans den Kontrollen 
als durch die t~astration verursacht. Verf. ist nun 
der Meinung, dab es beim Weizen Xenien nur bei 
Art-, nicht aber bei Rassenkreuzungen g~be. Diese 
Verallgemeinerung kann jedoch zun~chst nur Itir 
Merkmale der besprochellen Art, nieht abet ftir 
echte Endospermcharaktere (blauk6rnige Weizen) 
gelten, v. Berg (Mtincheberg, Mark). 

Die Erscheinung der vorzeitigen Bastardsterblich- 
keit in Weizenkreuzungen. Von I .  A. I ( O S T Y U -  
CttENKO.  Trudy prikl. Bot. i pr. A Plant  In- 
dustry in U S S R  Nr 19, 127 (I936 ) ~Russisch?. 

In den Kreuzungen gewisser Sommer- und 
Winterweizensorten wurde regelm~Big das Ab- 
sterben eines Teiles der #'~-, F 2- und _Fa-Pflanzen 
oder doch eine starke SchwS~chung derselben be- 
obachtet. ~ul3ere t~edingungen hubert auf diese 
Erscheinung keinen EiniiuB, da sie bei Aufzucht 
der Pflanzen ill T6pien, im Gew~chshaus und im 
Freiland, unter verschiedenen Ern~thrungsverh~lt- 
llissell und an verschiedenen geographischen Punk- 
tell in derselben Weise auftrat. Das Verh~ltnis 
lebensfXhiger zu nicht lebensf~Lhigen Pflanzen in 
der F 2 ist 7 : 9 ; die Letalit/~t wird also offenbar yon 
2 unabh~ngigen Faktoren, L und T, bedingt, die, 
wenn sic beide znsammen in domillanter Form vor- 
liegen, die Pflanzen zum Absterben bringen k6nnen. 
Jedoch k6nnen nicht alle F~lle anf diese einfache 
Basis zurfickgeffihrt werden, da in diallelen Nreu- 
zungen yon einigen Variet~ten sich einzelne Kom- 
binationen nicht in das Schema einftigten, indem 
z. ]3. Verbindungen, denen die Formel l lTT • L L t t  
zugeschrieben werden mnl3te, sich als lebensf~,hig, 
solche yon der Formel l lTT • l lTT hingegen 
als nicht lebensf~hig erwiesen. Es m~ssen daher 
weitere Faktoren, vielleicht allelomorphe (L 1, L.2, 
L a . . . .  T1, T2, T 3 . . . ) ,  angenommen werden. - -  
In den Folgegenerationen yon F~-Verbindungen 
n i t  geschw~chter VitMit~t k6nnen sehr kr~ftige 
und wertvoIie Individuen hera~sspaIten. Verf. 
empfiehlt durum Vorsicht gegen/iber d e n  yon 
LYs>zN~o propagierten Grundsatz einer Bewertung 
yon IZreuzungskombinationen schon nach der F~- 
Generation. Lung (Berlin-Dahlem). ~176 

The effect of varying gene dosage on aleurone colour 
in maize. (Die Wirkung wechselnder Gen-Mengell- 
verh52tnisse au~ die F~rbung des Aleurons beim 
Mais.) Von M.M. RHOADES.  (Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Bureau o~ Plan~ Industry, U. S. Dep. 
of Agric*dt., Washinglon a. Farm Crops Subsect., 
Iowa Agricull. Exp.  Star., Ames.)  J. Genet. 33, 
347 (1936) �9 

Es ist bis heute nur in wenigen F~llen gegltickt, 
zuverl~ssige Ergebnisse fiber die VerXnderung eines 
genetischen Merkmals zu bekommen, wenn das 
MengenverhSAtnis des Gens oder der Gene, die 
dieses Merkmal bedingen, wechselt. In dieser t-Iin- 
sicht ist der ?dais mit  seinem triploiden Endosperm- 
gewebe ein gtinstiges Untersuchungsobjekt. Ffir 
die F~rbung des Aleurons sind beim l~Iais vier 

Hauptgene A1, C, R und A~ mal3gebend, die in 
verschiedenen Chromosomen lokalisiert sind. Eine 
F~rbnng t r i t t  nur dann auf, wenn wenigstens einer 
dieser vier Faktoren im dominanten Zustand aug 
tritt .  Bei airier Maisrasse (Black Maxican) land 
nun Verf, eill neues Gen Dr, das zusammen mit  
dam Gen a I eine ganz spezi~ische Wirkung hervor- 
ruff: Die Maisk6rner sehen gesprenkelt aus, fiber 
die gauze Aleuronschicht liegen bunte Flecken zer- 
streut. Diese W'irkung is~ aber nur dann vor- 
handen, wenn jeder der Fakeoren C, IR llnd Az 
wenigstens einmal im dominanten Zustand vor- 
kommt. Ni t  den recessiven Allelen c, r u n d  a~ 
steht Dt  in keiner ~tul3erlich sichtbar werdenden 
Wechselwirkung. Das Aleuron ist in solchen 
Fallen Iarblos. Dadurch wird es m6glich, die 
phgnotypische W'irkung yon Dt  genau zu studieren, 
wenn der Faktor  a 1 in einfacher, doppelter oder 
dreifacher Dosis vorhanden ist. Die Unter- 
suchungen in dieser Richtung ergaben folgendes: 
Wird das Mengenverh~tltnis yon al variiert, so ver- 
~tndert sich auch die Ausprggung des Merkmals. 
Die Wirkung ist ausgesprochen additiv. Die Zahl 
der Flecken auf dem Maiskorn wird dagegen nicht 
erh6h{, wenn Dt  doppelt oder dreifach vorkommt. 
Verf. untersuchte dann noch die Wirkung yon Dt  
auf az~dere Glieder der AlleIenserie, der a I angeh6rt, 
und konnte zeigen, dab die ~vVirkung von Dt  sieh 
auI den Faktor  al beschrgnkt. R. Bealus. ~ ~ 

Genstudien an Pisum sativum. I I .  Gestreifte 
Samenschale und ihre Vererbung. Von H.  LAMP- 
RECHT. (Saalzuchlanst. Weib~llsholm, Lairds- 
krona.) Hereditas (Lund) 23, 91 (1937). 

Es wird eine Erbsenvarietgt  beschrieben, deren 
Samen sich durch eigenartig violette Streifen aus- 
zeichllen, die konzentrisch um das Hilum verlaufen. 
Eine Xhnliche Streifung ist auch bei Phaseolus 
vulgaris bekannt. Bei marmorierten und schlecht 
ausgereiften Samen ist die Streifung weniger gut 
zu erkennen. Kreuzungen mit  einer Znckererbse 
zeigten eine klare 3: i-Spaltung,  wobei die Strei- 
lung dominierte. Das Gen wird als Ast-ast 
( =  astriata) bezeichnet. In derselben Kreuzung 
wurde auch das VerhXltnis yon Ast zu den Genen 
M-m (marmorierte-nicht-marmorierte Samen), 
Pl-pl (dunkles-helles Hilum), V-v (starke-dtinne 
Hfilsenmembran) und N-n (dicke-dtinne Hiilsen- 
wand) untersucht. Die Kombination PI-Ast zeigte 
Anzeichen airier schwachen Koppelung, die abet  
noch nicht als gesichert angesehen werden kann. 
Alle anderen Kombinationen zeigten freie Spal- 
tullg. Kuck~ck (Eisleben). ~ ~ 

Genstudien an Pisum sativum. I. iJber den Effekt 
der Genpaare Con-con und $-s. Von H.  L A ~ -  
P1RECHT. (Saatzuchtamt. Weibullsholm, Lands- 
krona.) Hereditas (Lund) 22, 336 (1937), 

Die vorliegende Arbeit bringt einen Beitrag zur 
Genetik der Htilsenform und der Eigenschaft des~ 
Zusammenklebens der Samen ill der I-Itilse. Wie 
schon durch die Untersuchungen anderer Autoren 
bekannt, ist die gekrtimmte Fltilse gegenfiber der 
geraden domillant (Cp--cp). Bei den gekrtimmten 
Hfilsen verlXuft die Bauchnaht in einem konkaven 
Bogen, nur bei der Sorte Pois Sabre in einem kon- 
vexen. Alle H~ilsenformen zeigen zun~tchst nach 
der Befruchtung einen konvexen, Bogen und erst 
dutch eine verschieden starke WachsLumsgeschwin- 
digkeit der Bauch- und Rfickenseite entstehen 
konkave, gerade oder konvexe Hfilsen. Die gerade 
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Htilse dominiert tiber die konvexe (con con), in F 2 
t r i t t  eine 3 : i -Spal tung ein. l~ber eine gleichzeitige 
Spaltung der Gene Con und Cp wird Verf. sp~ter 
berichten. - -  Die Erbsen vom sog. Chenilletyp 
zeichnen sich durch ein Zusammenkleben der 
Samen aus. In  frtiheren Untersuehungen anderer 
Autoren wurden monohybride Spaltungen dieses 
Merkmals (S--s) festgestellt, die sich aber h~ufig 
durch einen starken Ausfall der recessiven Chenille- 
typen auszeichneten. Das Zusammenkleben wird 
durch das Ausscheiden eines Stoffes aus der Epi- 
dermis der Samen bewirkt, der w~hrend des Reife- 
prozesses zu ether glasigen Masse erstarrt. Verf. 
stellte dutch verschiedene t(reuzungsanalysen fest, 
dab der Ausfall der Chenilletypen mit  der gene- 
tischen t~onstitution zusammenh~ngt, die die 
Dichte def. Samen in den Yiiilsen bedingt, da nur  
bet den dieht zusammenliegenden Samen ein Ver- 
kleben m6glich ist. Bet aa-Genotypen (A-a = Gen 
fiir Bliitenfarbe) wurde ein Ausfall der Chenille- 
typen beobachtet, was auf eine Koppelung yon 
a mit  s zurtickzufiihren ist. S ist mit  dem Gen Wb 
fiir Wachslosigkeit gekoppelt. Infolge der ver- 
sehieden starken ph~notypischen Auspr~gung des 
ChenillemerkmMs durch andere Gene sind die 
Austauschwerte groBen Schwankungen unter- 
worfen. Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Inheritance of characters in sorghum - -  the great 
millet. V I I I .  A brownish purple mutant. (Erb- 
faktoren bet Sorghum [groBe Hirs@ VIII .  Eine 
Mutante mix BraunfXrbung.) Von G. N. RAN- 
GASWAMI AYYANGAR and A. KUNHIKORAN 
NAMBIAR. (Millets Breeding Star., Coimbatore.) 
Indian J. agricult, Sci. 6, 481 (1936). 

t~isher wurden bet der Hirse niemals Biattfarben- 
mutan ten  beobachtet. In  vorliegender Arbeit be- 
schreiben Verff. nunmehr  aber such einen neuen 
Erbfaktor, der sich in der Braunf~rbung des Blatt- 
knotens, der Blattscheide, der Mittelrippe, der 
~hrenspindel und der Spelze auswirkt. Der Faktor 
ist einfach recessiv gegentiber grtinen Internodien 
und weigen Mittelrippen. Ein weiterer Faktor mt~ 
ergibt eine br~unliche F~rbung des mechanischen 
Gewebes. Hackbarth (Mtincheberg, Mark). 

Die Selbststerilitiits-Allele in der Gattung Antirrhi- 
num, Sektion Antirrhinastrum. Von F. G R U B E R  
und I. WALDENBURG. Z. indukt. Abstammgs- 
lehre 72, 5Ol (1937). 

In  der vorliegenden Arbeit wird die Analyse der 
Selbststerilit~t in der Gattung Antirrhinum, Sek- 
tion Antirrhinastrum, fortgesetzt. Methodisch 
wurde so v0rgegangen, dab dutch Kreuzung ether 
heterozygot selbstfertilen Pflanze mit  verschie- 
denen Wildsippen eine selbststerile Reihe mit  
einem gemeinsamen S-A11el hergestellt und die 
Iden• weiterer S-A]lele durch Kreuzbest~u- 
bungen ermittelt  wurde. Auf diese Weise wurden 
bet A, glutinosum, Standort ,,Orgiva", 14 S-Allele, 
an IO Pflanzen 8 verschiedener Lokalrassen der 
gleichen Spezies weitere 14 S-Allele festgestellt. 
Die Analyse yon IO verschiedenen Lokalrassen 
yon A. molle, A. valentinum, A. Charidemi, A. Bar- 
relieri nnd A. majus ftihrte zur Ermit t lung yon 
wiederum 14 Allelen, so dab insgesamt 4 2 S-Allele 
analysiert werden konnten. Stubbe. o o 

OExperimenteile Mutationsforschungen in der Ver- 
erbungslehre. Beeinflussung der Erbunlagen durch 
Strahlung und andere Faktoren. Von N. W.  

TIMOFt~EFF-RESSOVSKY. (Wiss. Forschungs- 
berichte. Naturwiss. Reihe. Hrsg. v. R. E. 
LI t ;SEGANG. Bd. 42.) �9 3 Taf. 52 Textabb. X, 
18I S. Dresden u. Leipzig: Theodor Steinkopff 
I937. Geh. RM. I5 . - - ,  geb. RM. 16.5o. 

In  klarer, kurzgefal3ter Form hal Verf. die Er- 
gebnisse der rasch sich entwickelnden experimen- 
tellen Mutationsforschung kritisch betrachtet und 
sie zu einem einheitlichen Ganzen zusammengefal3t. 
Die Grenzgebiete der eigentlichen Mutations- 
forschung sind nur soweit herangezogen, als sie 
sich ftir das Verst~ndnis des Mutationsprozesses als 
notwendig erwiesen haben. Den Niehtgenetikern 
wird das Verstehen der Darstellung dadurcb er- 
leichtert, dab eingangs die wesentlichsten Begriffe 
der Erscheinungen der Genetik er6rtert werden. 
Nach einem kurzen geschichtlichen [Jberblick und 
einer I{ritik lamarkistischer Versuche wird auf die 
Mutationserscheinungen hingewiesen und gleich- 
zeitig werden die Bedingungen ftir saubere Mu- 
tationsversuche er6rtert. An zahlreichen Bei- 
spielen wird das qualitative Bild des spontanen 
Mutationsprozesses aufgezeicbnet und eine quanti- 
tative Analyse mit  Hilfe der Clb- und, ,a t tached-X' , -  
Methode durehgeftihrt. Mutationen k6nnen in 
Mien Geweben, Entwicklungsstadien und be- 
liebigen Zeitpunkten der Entwicklung auftreten. 
H. I. MIJLL~R und nach ihnl viele andere Autoren 
haben durch zahlreiehe Versuche gezeigt, dab kurz- 
wellige Strahlen Mutationen erzeugen. Die Ana- 
lvse der mutationsausl6senden Wirkung der Strah- 
len hat ergeben, dab Mutationen durch direkte 
Beeinflussung der Chromosomen w~hrend der Be- 
strahlung entstehem Die Mutationsrate h~ngt nur  
yon der angewandten Gesamtdosis ab. Die wenigen 
bisher erfolgten Versuche durch .B- und ~-Strahlen 
sowie durch ultraviolettes Licht Mutationen zu er- 
zeugen, haben gezeigt, dab dies nu t  in den FMlen 
m6glich ist, in denen die Strahlen bis zu den Ge- 
schlechtszellen vordringen k6nnen. Die Mutations- 
raten verschiedener Chromosomen sind den Gr6gen 
ihrer genetisch aktiven Teile direkt proportional. 
Riickmutationen sind m6glich. Die mutations- 
ausl6sende Strahlenwirkung ist also nicht rein 
destruktiv. Die Gesamtrate der Mutationen eines 
Gens ist praktisch unerfal3bar, da die relative Rate 
durch die Struktur des Ausgangsallels bedingt ist. 
Nach dell angeffihrten Versuchen hat es den An- 
schein, dab die genotypische und plasmatische 
Umgebung die MutabilitXt der Gene in gewissem 
Mal3e beeinflul3t. Am Schlul3 des Kapitels ,,Ana- 
lyse der dutch Strahlung ausgel6sten Mutabilit~t" 
wird in einem besonderen Abschnitt  darauf hin- 
gewiesen, dal3 die spontane Mutation nicht durch 
kurzwellige Strahlung erzeugt wird. - -  Es werden 
weiterhin die Versuche, Mutationen dutch Tempe- 
ra tur  ChemikaIien, physikalischeFaktoren, Samen- 
alter usw. zu erzeugen, besprochen. Aus allem geht 
aber hervor, dab kein einziger Faktor such nur 
ann~hernd einen solchen EinfluB wie die ionisierte 
Strahlung auf den MutationsprozeB ausl6st. H6ch- 
stens kann durch Temperaturschocks und durch 
einige chemische Behandlungen eine gewisse Steige- 
rung der Mutabilit~t erzielt werden. Ausfiihrlicher 
behandelt Verf. die theoretischen SchluBfolge- 
rungen, die sich f~ir die Natur  des Mutations- 
vorganges und der Genstruktur aus den bisherigen 
Versuchen ergeben. Naeh der Besprechung der 
Treppenallele-Hypothese und nach ether Erkl~- 
rung des Positionseffektes wird eine biophysika- 
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lische Analyse des Mutationsvorganges vom Ge- 
sichtspunkt der Treffertheorie in gut verstgndlicher 
Form durchgeftihrt. Im letzten Kapitel werden 
die Allwendungsbereiche der experimentellen Mu- 
tationsforschnng innerhalb der theoretischen und 
allgewandten Genetik besprochen. Hans Breider. 

Ein neuer W eg zur Ausl~sung yon Mutationen. Von 
L. A. SCHLOSSER. Arch. indukt. Abstammgs- 
lehre 72, 54 ~ (1937). 

An einem offensichtlich ffir andere Zwecke an- 
gesetzten Pflanzenmaterial  will Verf. den Nachweis 
erbringen, dab eine ~nderung der gesamten physio- 
logischen Verhgltnisse durch Hungerkul tur  eille 
bedeutende Steigerung der Mutationsrate bewirkt. 
Als Versuchsobjekt diente eine homozygote Wild- 
tomatensippe yon Lyeopemicum cerasiforme. Dutch 
ansgesprochene Hungerkul tur  lgf3t sich der osmo- 
tische Weft  der Pflanzen yon 5 Arm. bis zu 
2o Am. steigern. Unter  diesen Bedingungen 
bringen die Pflanzen nur wenige, scblecht aus- 
gebildete, Friichte hervor, die etwa 2o % weniger 
Samen als llormale Frtichte enthalten. In der F ,  
keimen diese Samen ann~hernd normal, die sich 
aus ihnen entwickelnden Pflanzell zeigen vielfach 
St6rungell in der Individualentwicklung. Neun 
solcher gest6rtell F~-Pflanzen warden als Aus- 
gangsmaterial benutzt  und yon jedem dieser /v t- 
Individuen etwa 2o F2-Pflanzen herangezogen. Ftir 
die F a warden yon 172 F~-Pflanzen Samen, und 
zwar jedesmal einige hundert, ausgesgt. 9]v~ - 
Nachkommenschaften spalteten f/Jr je I recessive 
Mutation, so dab die Mutationsrate also 5,23 % 
betrug. Die sehr grol3en Spaltungszahlen werden 
in einer Tabelle wiedergegebell nnd einige der Mu- 
tanten im einzelnen beschrieben. Die spontalle 
Mlltationsrate d e r  verwendeten Sippe betrug 
o,ooo 5 %. Zur Methodik der vorliegenden Arbeit 
m6chte Ref. folgelldes bemerken: Versuche zur 
Feststellung des Einflusses yon Hungerkultur  allf 
die Mutationsrate sind keinesfalls neu. Schon 
Hanson nnd Heys haben bei Drosophila derartige 
Versuche, allerdings ohne positiven Erfolg, durch- 
geftihrt. Hungerkulturen zur Mutationsausl6sung 
geh6ren naturgem~LB in diejenige Gruppe yon Ver- 
suchen, die den EinfluB der ErnXhrungsbedingun- 
gell auf die Mutabilit~it zu prtifell haben. Hier 
wiiren also auch die zum Teil schon vor mehr als 
io Jahren durchgeftihrtell Arbeiten yon BROWN, 
CJvIt~IST~NS2EN, GTAKMAN, EID~E, PETURSON und 
IMS~tENEZKY an Pilzen zu nennen, die dem Verf. 
angenscheinlich unbekannt geblieben sind. Die 
Bezeichllung der Generationen in der Arbeit des 
Verf. ist nicht ganz eindentig. Da in der Regel die 
behandelte Generation als P-Generation bezeichnet 
wird, die folgende~l als F1, F 2 usw., so sind die bier 
beschriebenen Mutationen in der F a nnd nieht, wie 
Verf. angibL, in de r / r  e herausgespalten. Schlieglich 
sei noch bemerkt, dab die Angabe der spontanell 
Mutationsrate in H6he yon o,0oo 5 % wahrschein- 
lich auf einem Druckfehler beruht, denn andern- 
falls w/iren zu ihrem Nachweis wenigstens i Million 
F I- und etwa 30 Millionen F~-Pflanzen verarbeitet  
wordeI1. Stubbe (13erlill-Dahlem). oo 

Tetraploid and aneuploid Melilotus albus resulting 
from heat treatment. (Eine durch I-Iitzebehandlung 
entstandene tetraploide llnd aneuploide Pflallze 
yon Melilotus alba.) Von S. ATWOOD, (Dep. of 
Botany a. of Genetics, dgricult. Exp. Star., Univ. 

of Wisconsin, Madison.) Amer. J. Bot. 23, 674 
(1936). 

Bliitenst~Lnde yon 2j~hrigen Melilotus albus- 
Pflanzen (n = 8, 2n = 16) warden lO--6o Min. 
bei 38--47 ~ behandelt. Die Behandlung jeder 
Inflorescenz erfolgte zweimal, zun~tchst 23 bis 
28 Stunden nach der Best~ubung, dann 44 bis 
51 Stunden danaeh. Es war beabsichtigt, durch 
diese MaBnahme die erste Teilung der Zygote oder 
eine der Teilungen des Proembryos zu unterbrechen. 
Insgesamt warden 575 Samen aus 48 Behandlungen 
erhalten, die im Gew/ichshaus welter kultiviert  
warden. Unter  den Pflanzen, die im Embryo- 
stadium 3 ~ Minuten lang bei 4o--4 I~  behandelt 
worden waren, land sich eine tetraploide Pflanze. 
Sie war im Aufbau nicht wesentlich roll  den di- 
ploiden Geschwisterpflanzen ullterschieden, hat te  
jedoch gr6Bere Bltiten, die dicht gedrXngt in der 
Influorescenz saBen. Die Pflanze war gut fertil. 
Von 43 BliitenstXnden wurden 293 Sameu ge- 
erntet. In den Wurzelspitzen dieser Pflanze warden 
32 Chromosomen gez~hlt. In den heterotypischen 
Teilungell warden 16 Cbromosomell ermittelt,  in 
jeder heterotypischen ~quator ia lpla t te  warden 
QuadrivMente gefunden. Die Verteilung der 
Chromosomen war regelm~Big, nur selten traten 
Teilungsst6rungen auf. Die Pollenk/Srner der te- 
traploiden Pflanze sind im Durchmesser etwa 1/3 
gr6Ber a]s die diploider Pflanzen. - -  In einer an- 
deren, 2o Minuten dauernden 13ehandlung, bei 
38--4o ~ wurde eine aneuploide Pflanze mit 2 n = 24 
Chromosomen gefunden. Sie unterschied sich 
XuBerlich bedeutend mehr yon den diploiden Ge- 
schwistern Ms die tetraploide Pflanze, sie hat te  
st~rkere Sprosse and gr6gere BlXtter und bedeu- 
tend mehr Seitentriebe, so dab sie im ganzen 
bllschig wirkte. Die Pflanze war wenig fertil, yon 
I I  Bltitenst~nden wurden nur 12 Samen geerntet. 
Ill der heterotypischen Metaphase wurdell 12 Bi- 
valellte gez~hlt. Die Bivalenten trellnen sich teils 
sehr friih, so dab die Partner  oft fiir nicht gepaarte 
lgnivalente gehalten werden. Augerdem treten 
Quadrivalente auf. Die Annahme, es handele 
sich bei dieser Pflanze um ein triploides Exemplar,  
erwies sich als irrig, da yon einer triploiden Form 
keine Quadrivalenten zu erwarten sind. Auch die 
iibrige Chromosomenkonfiguration entspricht nicht 
dem Verhalten triploider Individuen. Es wird 
Ifir Wahrscheinlieh gehalten, dab sich in der an- 
euploiden Pflanze 4 der elterlichen Chromosomen 
verdoppelt  haben. Im allgemeinen erfolgt auch 
bei ihr in der heterotypischen Teilullg die Vertei- 
lullg der Chromosomen regelm~Big. St6rungen 
treten dagegell in der hom6otypischen Teilung auf; 
sie beruhen auf dem Nachhinken einzelner Chro- 
mosomen and llnregelm~tl3iger Verteilung der 
Quadrivalenten. Der Pollell hat  etwa die Gr6Be 
wie der diploider Pflanzen. Stubbe. oo 

Die Doppelchromosomen im BlUtenbezirk der durch 
Radiumbestrahlung erzeugten Mutante ,,cancroi- 
dea" von Antirrhinum majus. (Somatische Chromo- 
somen-Reduktion.) Von E. STEIN. (Inst. f. 
Vererbungs- u. Ziichtungsforsch., Univ. Berlin- 
Dahlem.) Z. indukt. Abstammgslehre 72, 267 
(1936). 

In doppeltrecessiven Pflanzen der Radium- 
mutante  ,,callcroidea" yon A~tirrhinum mains 
t reten pathologische Ver~Lnderungen der Mitosen 
auf, die u .a .  in Chromosomellvermehrung be- 



270 Referate. Der Ziichter 

stehen. In  den Bltitenanlagen zeigen diese Ano- 
malien wieder eine besondere Art, die 6rtlich im 
c~ Archespor und zeitlich vor der RT auftritt. Es 

handelt sich dabei um eine somatische Zahlen- 
reduktion der Chromosomen (R-Mitosen). In  dell 
polyploiden Kernen solcher R-Mitosen erfolgt 
wghrend der Prophase eine paarweise Ann~herung 
der Chromosomen, die zu einer ziemlich festen 
Bindung in der Metaphase ftihrt. Die Chromo- 
somen sind stark kontrahiert und zeigen deutliche 
Einschntirungen. Die anaphasische Trennung 
bringt jeweils ganze Chromosomen zu den Tochter- 
polen, so dab z. t3. die Anaphasenkerne eines 
Metaphasekernes mit  32Chromosomen nur  je 
16 Chromosomen haben. Mit ansteigender Valenz 
der Kerne in ganzen Genomen bleibt die Erschei- 
nung grundsgtzlich die gleiche, d. h. es erfolgt eine 
Reduktion der Chromosomenzahl auf jeweils die 
H~ilfte. Die R-Mitosen kommen aber nur  in poly- 
ploiden Zellen vor, diptoide machen gleichzeitig 
ganz normale Mitosen dutch. Das Schicksal der 
Einzelkerne l~Bt sieh naturgem~g schwer ver- 
folgen. Jedenfalls verlaufen die eigentlichen 
Reifeteilungen ganz normal nnd ergeben fertile 
Gonen mit  8 Chromosomen. Die R-Mitosen stellen 
also einen autoregulativen Vorgang zur Herab- 
setzung der Chromosomenzahl pathologisch-poly- 
ploider Gewebe dar, der sich in seinen Einzelztigen 
grundsS, tzlich yon echten Reifteilungen unter- 
scheidet. ~Propach (Mtincheberg). 
Neue Versuche iiber cytologisch-genetische Pro- 
bleme. (Physiologie der Meiosis.) Von F. O E H L -  
K E R S .  Biol. Zbl. 57, 126 (I937). 

Ein zusammenfassender Bericht fiber die neuen 
und interessanten cytogenetischen Untersuchungen 
am Freiburger Botanischen Insti tut .  Verf. hat 
sich mit  seinen Mitarbeitern die Aufgabe gestellt, 
die Physiologie der Meiosis zu erforschen, d. h. die 
Ursachen, die die meiotischen Prozesse hervorrufen 
und die ]3edingungen, die sie steuern, kennenzu- 
lernen. Untersuchungsobjekte waren im wesent- 
lichen einige Arten der Gattung Oenothera, bei 
denen die Anzahl der vorhandenen Endbindungen 
der Chromosomen in der Diakinese als Mal3stab 
ftir den Verlauf der Meiose genommen wurde. Die 
Conjngationsneigung homologer Chromosomen 
wurde an dem Bindungsausfall gemessen, der pro- 
zentual zur Gesamtzahl der m6glichen End- 
bindungen angegeben wird. Die Conjugations- 
neigung homologer Chromosomen steht in tief- 
greifender Beziehung zu inneren und ~ugeren Be- 
dingungen. Bei den spontanen Oenotheraformen 
ist der Bindnngswert ann~hernd ioo %. Bei frisch 
hergestellten Bastarden macht sich ein ]3indungs- 
ausfall bemerkba r, der bei einzelnen Formen bis 
zu 38 % steigen kann. Die Ursache hierftir liegt, 
wie nachgewiesen werden konnte, nicht an der 
allgemeinen Heterozygotie, sondern ist auf spezi- 
fisch wirkende Gene zurtickzuftihren. Ein zweiter 
innerer Faktor, der EinfluB auf die Conjugations- 
neigung hat, wurde im Plasma gefunden, und zwar 
liel3 sich hier die wichtige Feststellung machen, dab 
tiberall da, wo die Ergrtinungsf~higkeit der Plasti- 
den in einer Pflanze durch das Zusammenwirken 
mit  einem bestimmten Genom ver~ndert ist, auch 
ein Einflul3 auf die Conjugationsneigung der Chro- 
mosomen besteht. Und zwar zeigen alle Pflanzen, 
deren Chromos0men eine geringere Conjugations- 
neigung haben, mehr gelben Farbstoff Ms Pflanzen 
mit  normaler Conjugation. Es muB also yon den 

Plastiden ein EinfluB auf die Conjugation der Chro- 
mosomen ausgehen. Von ~iuBeren Bedingungen 
wurden vor allem 2 Faktoren, Temperatur und 
Feuchtigkeit, untersucht. Es zeigte sieh, dab die 
Conjugationswerte eine spezifische Abh~ingigkeit 
yon der Temperatur aufweisen, wenn die Tempe- 
ratureinwirkung eine bestimmte Zeit hindurch auf 
den Ablauf trifft. Vor allem hat ein Wechsel der 
Temperatur, also ein Schock, tiefgreifenden EinfluB. 
Ein ebensolcher EinfluB auf die St~irke der ]3indung 
lieB sich dureh Ver~inderung der osmotischen Werte 
nachweisen. Ein Ansteigen der Werte ftir Bin- 
dungsausfall lieB sich durch tiberstarke Dtingung 
mit Nitrophoska erzielen. Grunds~itzlieh gleiche 
Ergebnisse fanden sich bei Campasula persicifolia, 
einem Objekt, bei dem auch friihere Teilungsstadien 
deutbar sind, durch Einwirkung tiefer Tempera- 
turen, durch die sieh der t3indungsausfall in der 
Diakinese yon 2% anf 32% steigern l~13t. Als 
3. Objekt mit  ganz anderem Conjugationstyp wurde 
Vicia faba verwendet, bei dem die Chiasmata sich 
nicht terminalisieren, sondern bis zur Diakinese 
erhalten bleiben. Einwirkung konstanter Tempe- 
ratur l~Bt zunAchst die Chiasmazahl sinken. Sie 
n immt jedoeh naeh einiger Zeit wieder zu und tiber- 
schreitet die Normalzahl. Intensive Wirkungen 
waren bei Vicia faba auch durch W~rmeschoeks 
zu erzielen, die dicht an der Grenze des Ertragbaren 
liegen. Zusammenfassend ergibt sich also, dab der 
Conjugationsablauf yon inneren und ~tuBeren Be- 
dingungen gesteuert wird und dab wir, weit tiber 
das bisher angenommene Mal3, eine enge Ver- 
kntipfung zwischen Meiosis und Gesamtphysiologie 
der Pflanzen sehen. Stubbe (Berlin-Dahlem) ~ ~ 

Der Stand der Forschungen iiber die @hromosomen 
als Trliger der Erbanlagen. Von F. OEHLKERS.  
Naturwiss. 193.7., 145. 

Nach einem Uberblick der hisLorisehen Entwick- 
lung der Chromosomentheorie der Vererbung, die 
ideenm~Big schon vormendelistisch entwickelt, 
unter verNiltnism~iBig sehr gtinstigen Voraus- 
setzungen in der Drosophila-Genetik ihre Feuer- 
probe zu bestehen hatte, wird auI die besonderen 
Schwierigkeiten hingewiesen, welchen die Ober- 
tragung der yon MORGAN ausgearbeiteten An- 
schauungen nnd Methoden auI andere Objekte 
entgegenstanden. Erst mit  den methodischen Fort- 
schritten der modernen Cytogenetik konnten unsere 
Erkenntnisse erweitert und neu vorgetragen wer- 
den. Der erzielte Ausbau unseres genetischen 
Wissens unter Assistenz eytologischer Methoden 
ruht u .a .  auf dem Studium des Verhaltens und 
der Wirkung yon Extrachromosomen ~, yon struk- 
turellen ChromosomenSmderungen, wie Ausfall, 
Verlagerung (Translokation) und gegenseitigem 
Austausch yon Chromosomen-Teilstticken, welch 
letzterer Vorgang endlich die Grundlage ftir das 
Verst~indnis der komplizierten Genetik yon Oeno- 
thera gebracht hat. Gef6rdert wurden die Erfolge 
durch die Tatsache, dab Chromosomenanomalien 
ktinstlich, etwa durch R6ntgenbestrahlu.ng, aus- 
gel6st werden k6nnen. Die inferessante Ubersicht 
schlief3t mit  dem Hinweis auf den modernen An- 
grill gegen das Problem des Crossing-over v o n d e r  
cytologischen Seite, dem auBergew6hnliche Be- 
deutung beigemessen wird, yon Berg. 

Chromosome behavior in Tritieum hybrids and allied 
genera. I I .  Triticum Timopheevi (n = 14) • Secale 
cereale (n = 7). (Das Chromosomenverhalten bei 
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Tr i t i cum-Bas t a rden  und ve rwand ten  Ga t tungen  
II .  T r i t i cum T imopheev i  (n = 14) • Secale cereale 
(n = 7).) Von D. K O S T O F F .  Z. Zfichtg A 21, 378 
(1937). 

Ftir  Triticum Timopheevi (n ~ 14) ist  nach-  
gewiesen, dab yon  seinen beiden Genomen eines 
Homolog iebez iehungen  zu dem Gellom A der 
i ibrigen Weizen zeigt, w~thrend sein zweites Genom 
(bei KIHA~A G, bei KOSTOFF /3 genannt)  eine selb- 
st~indige Stel lung e inn immt .  U m  die Beziehungen 
dieses Genoms zu dem yon Secale kennenzulernell ,  
wurde  der  Bas ta rd  Tr. Timopheevi x Secale cereale 
untersucht ,  dessen Hers te l lung  in J a p a n  bisher 
n ich t  gelang. Es  wurden  vorwiegend Univa len te  
beobachte t ,  sel ten ein und noch sel tener  zwei stab- 
f6rmige Biua len te  oder  eine t r iva le l l te  Ket te ,  die 
s tets  t e rmina le  Chiasmata  aufwiesen. Es  fehlt  also 
jede genomat ische  Beziehung zwischen Tr. Timo- 
pheevi und Secale, wie es auch bei E m m e r  • Secale- 
Bastardei1 der Fal l  ist. vo~r Berg. ~ ~ 

Chromosome behavior in Triticum hybrids and allied 
genera. I I I .  Trit icum--- Haynaldia hybrids. (Das 
Chromosomenverha l t en  bei T r i t i cum-Bas t a rden  
und ve rwand ten  Gat tungen.  I I I  T r i t i c u m - - H a y -  
nald ia  Bas tarde . )  Von D. K O S T O F F .  Z. Ziichtg 
A 2 | ,  380 (1937). 

Zum S tud ium der  genomat i schen  Beziehungen 
zwischen H a y n a l d i a  und Tr i t i cum wird das Chro- 
mosomenve rha l t en  bei den Rei fe te i lungen eilliger 
Bas t a rdkombina t ionen  l lntersucht .  In  dem Ba- 
s tard Tr. dicoccum • Haynaldia villosa wurde  die 
Genomkombina t i on  AB + V erneut  geprfift,  indes 
die Bas ta rde  Tr. Timopheevi • H. villosa und 
Tr. vulgare • H. villosa die Verb indungen  Aft 
( ~  AG) • V bzw. A B D  • V zug~llglich roach- 
ten.  I n  allen diesen F~lleI1 gelan g es nicht,  irgelld- 
welche Beziehungell  dieser in den genal ln ten Kreu-  
zungen betei l igten Gel lome wahrscheinl ich zll 
machen.  Hayna ld i a  n i m m t  gegenfiber der Ga t tung  
Tr i t icum,  ~hnlich wie auch Secale eille v611ig iso- 
l ier te  Stellullg ein. von Berg (Mtincheberg). ~ ~ 

Morphology of the chromosomes of some species of 
potato. (Chromosomenmorphologie  einiger Kar-  
toffelar ten.)  Von E.  M. S E P E L E V A .  C. r. Acad. 
Sci. U S S R ,  N. s. 15, 207 (1937). 

Wurze lsp i tzen  der  d ip lo iden Ar ten  (211 ~ 24) 
Solanum henryi, S. subtilius, S. vavilovii, S. a~an- 
huiri, S. goniocaIyx und S. ]~esselbrenmri wurdeI1 
m i t  schwachem P la t in -Formol -Gemiseh  naeh 
L e w i t z k y  Iixiert .  D u t c h  diese Fixierul lg  t re ten  
die morphologischel l  E igen t i iml ichke i ten  der  Chro- 
mosomen  deut l ich  hervor.  Verf. l ln terscheidet  i lach 
den tiblichell I~2riterien (GesamtlAnge, re la t ive  
Schenkell~Lnge, Trabanten)  die Haupt typei1  a, b, 
c, d, e und g, die in sich wieder  durch  kleille Ab- 
weichungen unterschieden sin& Diese H a u p t t y p e n  
t r e t en  bei allen Ar ten  auf, jedoch m i t  verschiedener  
H~uf igke i t  der Un te r typen ,  so dab eine genaue 
Ul l te rscheidung m6glich ist. Auch  bei der  Kar-  
toffelsorte  , ,Grea t  Sco t t "  lieBen sich die Typen  
llachweisen. Bei de r  Kle inhei t  der Kartoffel-  
chromosomen,  die durch diesen U m s t a n d  bisher  
jeder  Analyse  alleh nach  sorgfAltigster F ix ie rung  
ge t ro tz t  haben,  kann yon sicherer Untersche idung 
wohl  ersL nach  s ta t is t ischer  Bearbe i tung  eines 
groBen Zahlenmater ia ls  die Rede  s e i n .  Stat is t i -  
sche Angaben  fehlen abet  ganz, auch im russischen 
Original  der Arbeit .  Propach (Miillcheberg). 

Poly#oidy in Tulipa. (Polyploidie bei Tulipa.) Von 
A. D. H A L L .  (John Innes Horlicult. Insl., Merton, 
London.) J.  L innean  Soc. Bot.  50, 481 (1937). 

Von 72 Tul ipa-Ar ten  waren 55 diploid (2 n = 24), 
6 t r iploid (2 II = 36), IO te t raploid  (2 n = 48) und 
I pen~aploid (2 n ~ 60). Wer tvo l l  ist, dab auf 
Grund der Chromosomenzahlen  und der Chromo- 
somenmorphologie  einige Stre i t f ragen der '  Syste- 
m a t i k  gekl~rt  werden konnten.  Beispielsweise: 
T. silvestris 2 n  = 4 8 -  T .  australis 2 n  = 24; 
T. saxatilis 2 n  = 36 - -  T. cretica 2 n  = 24 , 
neuerdings t r i t t  hierzu noch eine te t raploide  F o r m  
yon Kre t a ;  T. clusiana 2 n = 60 - -  vat .  chitm- 
lensis 2 n = 48 - -  eine neue, noch unbenann te  
F o r m  aus n~chster  Verwandtschaf t  2 n = 24. Die 
Beispiele m6gen gentigen. Often ble ibt  die Frage,  
ob diesen eillzelnen Polyploidstufel l  Ar t cha rak te r  
zuzusprechen ist;  dagegen spricht  die Autopoly-  
ploidie, ve rbunden  mi t  der geringen Fertilit~,t der  
Polyploiden,  die daftir  aber  meis t  ein gules  vegeta-  
t i r e s  Verbre i tungsverm6gen  haben,  Propach. ~ o 
The effects of chromosomal variation in Oactylis. 
(Der Einf luI3 yon Chromosomenvar ia t io l len  bei 
Dactylis.)  Von A. MI~NTZING.  Hered i tas  (Lund) 
23, 113 (1937). 

Drei  B io typen  yon Daclylis Aschersoniana 
(2 n = 14) unterscheiden sich deut l ich in ihren 
Meiosell. E iner  yon ihnen ist  du tch  eine Tralls-  
lokat ion ausgezeichnet ,  die die Bi ldung e i n e s  
Quadr i~a len ten  veranlal3t. E in  wei terer  Unte r -  
schied der  Bio typen  k o m m t  in dell Chiasma- 
I requenzen zum Ausdruck.  D. glomerata ist  als 
autopolyploide  Ar t  aufzufassell, da  in den R T  
regelm/iBig Po lyva len te  auftreten,  bis zu 7iv. 
E ine  el l tsprechelld unregelm~igige Allaphase-  
ver te i lul lg  ha t  eine Nachkommenscha f t  zur  Folge, 
deren Chromosomenzahl  zwischen 2 n = 26 und 31 
schwankt .  Die eillzelllen Zahle l l typen haben  die 
Tendenz,  zur  Normalzah l  zuri ickzuregulieren.  Die 
R T  des t r iploiden Bas tards  D. glomerata • Ascher- 
soniana sind die einer autot r ip loiden Form.  Durch  
Rt iekkreuzung mi t  dell beiden E l t e rna r t en  wurdell  
Bas ta rde  m i t  bis zu 2 n = 56 Chromosomen er- 
hal ten.  Eil le  balancier te  hexaploide  F o r m  wurde 
nicht  gefullden. U n t e r  den Ri ickkreuzungs-  
bas ta rden  sind die euploiden m i t  2 n = 14, 2i  und 
28 dem Pf lanzengewicht  llach die vi tals ten.  E in  
weiteres M a x i m u m  liegt  anscheil lend bei 2 11 = 35. 
Das Gewicht  steige hl l lerhalb der euploiden Reihe  
mi t  zunehmender  Chromosomenzahl  betr~ichtlich. 
Die Pol lenfer t i l i tg t  s teigt  im gleichen Sinlle, um 
bei 2 I1 --  28 den H S h e p u n k t  zu erreiehen; wei tere  
Steigerung der  Chromosomenzah!  i ibt  keillen Eill-  
fluB aus, da selbst  Pentaplo ide  noch hochfert i l  sind. 
Der  Samenal lsa tz  ist  bei 2 n = 28 am st~rksten. 
Zwischen Chromosomenzahl ,  Pollengr6/3e und Spalt-  
6ffllungsl~inge bestehell  positive,  s teigende Kor-  
reiat ionen.  Aus allen Ergebnissen geht  hervor,  
dab die Ar tunterschiede  zwischen D. Aschersoniana 
und D. glomera~a i iberwiegelld qua l l t i t a t ive r  N a t u r  
sein iniissen, qua l i t a t ive  Genull terschiede h6ch- 
stens eine untergeordnete  Rol le  spielen. 

t~ropach (Miincheberg). o o 

The structure of somatic chromosomes. (Der Bau  
der  somat ischen ChromosomeI1.) Von A. MAR-  
S H A K .  (Laborat. of ~Dath., New England Deaconess 
Hosp., Boston, Mass.) J.  Hered.  27, 459 (1936) �9 

An  mehrereI1 Pflanzenartel l ,  ii~imlich A l l i u m  
cepa, A .  porrum, Lactuca sa, tiva, Papaver orientale, 
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l~isum sativum und Vicia faba wurde der Feinbau 
der somatischen Chromosomen studiert. Bei allen 
wurde im wesentlichen das' gleiche Ergebnis erziett. 
Ks werden in den Chromosomen der Metaphase 4, 
in jenen der Anaphase je 2 Chromonemata fest- 
gestellt, die zweifach schraubig gewundell sind. 
Das Chromonelna bildet feine Schraubenwindungen 
um einen (zun~tehst gedachten, vom Verf. f fir reell 
gehaltenell) Zylinder, der seinerseits in weiten 
Windungen schraubig gedreht ist, und zwar stets  
gegenfiber jenen in entgegellgesetztem Sinlle. Die 
Drehrichtullg der prim~ren Schraube selbst wurde 
bei verschiedellen Chromosomell yon Vicia faba 
verschieden gefunden. Sie ist sehr fixierungslabil 
und daher nu t  mit  besonderer Methodik sichtbar 
zu machen, w~hrend bei ungeeiglleter Fixierullg 
zun~chst sie, schlieglich auch noch die fiber- 
geordnete Schraube verschwilldet und Artefakten 
Platz macht, v. Berg (Mfincheberg, Mark). 

O Recent advances in cytology. (Neue Fortschritte 
in der Cytologie.) By C. D. DARLINGTON. 
With a foreword by J. B. S. HALDENE. 2. edit. 
16 Tat., 16o Textabb. XVI., 671 S. London: J. & A. 
Churchill 1937. 21/--.  

Im Jahre 1932 erschien die erste Auflage der,,Re- 
cent advances ill cytology". Gleich beim Krscheinen 
wurden besonders die Schlul3folgerungen des Verf. 
sehr eingehend diskutiert.  W/~hrend des 6. Illter- 
nationalen Vererbungskongresses war das Werk 
der AnlaB zu vielen eingehenden Debatten. In  der 
Zwischellzeit sind die Erkenntnisse ill der Cytologie 
vertieft und viele Zusammenh~tnge klarer ge- 
wordell, so dal3 eille Neuauflage des Buches sehr 
zu begrfigen ist. Ein Teil der seinerzeit gemachten 
Kinw~llde konnte in der Zwischenzeit zuriickge- 
zogell werden, ulld der Verf. selbst hat den gr613ten 
Teil der wichtigsten Korrekturen der ersten Allflage 
selbst durchgeffihrt. Der ,,theory of precocity of 
meiosis" und den Ansichten des Verf., die Evolu- 
tion betreffend, kann wohl nicht allgemein bei- 
gestimmt werden. Doch wfirde es im Rahmen eines 
kurzen Referates zu welt ffihren, auf alle in diesem 
Buche angeschllittenen Frageu n~her einzugehen. 
Ks muB bier auf da s Original verwiesen werden. 
Der wiedergegebene Stoff ist in 12 umfallgreiche 
Kapitel gegliedert, denen noch ein Allhang bei- 
gegeben ist. Im Anhang sind besonders wertvoll 
iter Abschllitt fiber die eytologische Techllik m i t  
Hinweiseu auf die einschl~gige Literatur und eine 
Erkl~rung roll Fachausdriicken. Eine derarfige Er- 
kl~rung ist besonders heute augerordenflich wichtig, 
da leider ffir ein ulld denselben Vorgang vielfach 
verschiedene Bezeichnungen gebraucht werden. 
Kin umfangreiches Literaturverzeichnis ist eben- 
.falls dem Werk beigegeben. Die Ausstattung des 
Buches Init sehr gut wiedergegebellen photogra- 
phischell Aufnahmen und zahlreichen Abbildungen 
ist  vorbildlich. Das Buch kann, trotzdem es m 
Inancher Beziehullg zur Kritik Anlag geben wird, 
wegell seiner wertvollen Hinweise dem Cytologen 
w~rmstells empfohlen werden, v. Rauch. 

Histological and cytological changes in sugarbeet 
seedlings affected with curly top. (Histologische 
ulld cytologische Ver~nderungen bei mit dem 
Virus der KrS~uselkrankheit infizierteI1 Zucker- 
rfibell-Keimlingen.) Von K. ARTSCIlWAGER, 
and R. C. STARRETT. (Div. of Sugar Plant 
Invest@, Bureau of ]~lant Industry, U. S. Dep. of 

Agricult., Washington.) J. agricult. Res. 53, 
637 (1937). 

Die S%udie wurde ill der Absicht ausgeffihrt, die  
der Infektion folgenden ers ten sch~digendell Ein- 
flfisse des Virus aut die Keimlingswurzetn kennen 
zu lernen. Die Irfihesten S t6 rungen  treten im 
Perizykel und ill unvollst~ndig differenzierten 
Kambiumabk61nmlingen auf, sie bestehen vor 
allem in Ver/inderungen der Struktur yon Kern 
und Cytoplasma dieser Gewebeteile. Zun~kchst 
zeigen die betroffenell Zellen mit  ihren Kernen 
Hyper trophieerscheinungell; die vergr613erten 
Kerne k6nnen mallnigfache, oft sehr unregel- 
m~tBige Gestalt annehmell. In  eillem erstell 
Stadium, das je naeh den Umst~nden, dem Alter 
der Zelle zur Zeit des Befalls, ihrer Umgebung 
u. dgl. verschieden lange anhalten kann, filldet 
eine Vermehrung der Nucleolarsubsfanz ulld des 
Chromatills start, welches gleichzeitig morpho- 
logische Umlagerungen erfghrt. Sparer folgt ein 
Elltwicklungsabschnitt mit starken Ver~llderungell 
der Kerne, h/~ufig in Form yon Aufl6sungs- 
erscheinungen, wobei ver~ndertes Chromatin und 
Teile der Nucleolarsubstanz in das Cytoplasma ge- 
langen k6nnen, das auch seinerseits verschiedelle 
Desorgallisationseinflfisse erkennell l~13t. Calciuln- 
oxalateinschlfisse und Leukoplasten, die i n  ge- 
sunden Pflanzell in bestimmter Weise auftreten, 
zeigen sich bei infizierten oft sehr stark vermehrt. 
Proteolytische Vorg~nge wechselnden Umfangs 
k6nnen schlieBlich die St6rungsbilder erheblich 
ver~ndern und sie unfibersichtlich machen. Ullter 
den aus krankeln ealnbialen Gewebe hervorgehen- 
dell Zellelementen f~llt ein siebr6hrellarfiges mit  
Plastiden und Schleimk6rpern auf, jedoch ohne 
wirkliche Siebplatten, dessell W~nde sich m i t  
einem Pseudocallus verschiedeller Ausbildungs- 
form belegen, yon Berg (Mfillcheberg). 

Experimentelle AusliJsung des Schossens und Prii- 
lung der SchoBneigung der RiJbensorten (Beta vul- 
garis L.) Von J. v o s s .  (Dienststellef .  Allg. 
Sortenkunde, Biol. 2~eichsanst. f. Land- u. Forst- 
wirtschaft, Berlin-Dahlem.) Allgew. Bot. 18, 37 ~ 
(1936). 

Sowohl Futter-  als auch Zuckerrfibensorten 
wurden durch verschieden (4 bis 19 Wochen) lallg 
gew~hlte K/~ltebehandlullg ( + I b i s  @ r ~ bei nach- 
heriger Kultur  i n  Temperaturen urn 20 ~ zuln 
Schossen gebracht; Die sehol3ausl6sende Wirkung 
war am st~rksten, wenll die Mteren Keimpflanzen 
weniger stark als die jungen Keimpflanzen oder 
gequollenen und keimenden Samell der K~lte- 
behalldlung unterworfen wurden. Der Prozentsatz 
des Schossens ist, abgesehen yon der Dauer der 
KMtebehandlung, yon dell Temperatur- und Lieht- 
verh~ltnissen abh~ngig, unter denen die Pflanzen 
weiterwachsen. Die iln Frfihjahr allsteigellde 
Licht intensitAt erh6ht die Geschwilldigkeit und 
die St~rke des Schossens, hohe Telnperaturen in 
den Somlnermonaten k6nnen die Zahl der Schosser 
vermindern. Hitzer (Berlin). ~ ~ 

The nature of immunity from disease in plants. 
(13ber das Wesen der Immulli t~t  gegen Krank- 
heiten bei Pflallzen.) Von 2.  J. BUTLER. (Imp.  
Mycol. Inst., Surrey.) (Athen, Sitzg. v. z5.--• IV .  
z936. ) Verh. 3- internat.  Kollgr. vergl. Path. 
I (I936). 

In  ungemein kritischer und anregender Weise be- 
spricht Verf. die in der Literatur zerstreuten An- 
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gaben fiber die erworbene Immunit~t  bei Pflanzen. 
Er  komlnt dabei zu dem Ergebnis, dab in  den 
wenigen FAllen, in deneI1 sich eine erworbene Irn- 
munit~t bei Pflanzen sicher nachweisen lief3 - -  bei 
Viruskrankheiten und in einigen F~llen yon Sym- 
biose - - ,  diese sich auf die yon der Krankheit  un- 
mittelbar betroffenen Zellen beschr~nkt. Die er- 
worbene ImmunitAt ist also, im Gegensatz zu der 
gleichen Erscheinung bei Tieren, ein intracellulAres 
Ph~nomen. Diese starke Lokalisierung der Im- 
munitXtserscheinungen ist um so auffallender, als 
wit in Hormonen, Enzymen usw. gentigend physio- 
logisch hochwirksame Substanzen kennen, die mit  
Leichtigkeit auch auf weite Entfernungen hin 
transportiert  werden kSnnen. Hervorzuheben ist 
noch die Deutung, die Verf. jenen Angaben der 
Li teratur  gibt, die fiir eine gesteigerte Immunit~t  
nach Uberstehen pilzlicher Erkrankungen sprechen. 
Er  glaubt nicht, dab es sich hierbei um einen 
Schutz der Pflanze durch Antik6rper oder ~hnliche 
Stoffe handelt, sondern ninlmt an, da/3 die Wirts- 
pflanzen dutch die Erstinfektion geschw~cht und 
im Stoffwechsel ver~inderL sind, so dab der gleiche 
Pilz bei der Folgeinfektion weniger zusagende Er- 
n~thrungsbedingungen vorfindet. Silberschmidt ~ ~ 

Les facteurs de la susceptibilit(~ et de la r4sistance 
des v6gt~taux aux maladies parasitaires. (Die 
Fak• der Empf~inglichkeit und der Resistenz 
der Pflanzen gegen parasit~re Krankhe i t en . )yon  
E. G24UMANN. (Inst. de Botan. Spec., Ecole 
Polytechn. Fdddrale, Zi~rich.) (dthen, Sitzg. v. 
i 5 . - - t 8 .  IV .  2936. ) Verh. 3- internat,  iKongr. 
vergl. Path. 39 (1936). 

Verf. bespricht zusammenfassend in der vor- 
liegenden ausgezeichneten Arbeit die Grundlagen 
der Resistenz yon Pflanzen gegen parasit~re Krank- 
heiten und betont  insbesondere die Unterschiede 
gegeniiber den Verh~Itnissen bei Tier und Mensch. 
Die wesentlichsten Unterschiede, die zugleich auch 
den differenzierten Kreis yon Parasiten in den 
beiden Gruppen yon Lebewesen bedingen, sind 
nach Ansicht des Verf. einerseits die verschiedene 
chemische Zusammensetzung und damit  auch die 
verschiedene Festigkeit  der Zellw~nde, anderseits 
die konstante  und verh~ltnism/igig hohe Tempe- 
ratur  des tierischen K6rpers im Gegensatz zu 
poikilothermen Natur  der Pflanzen. Als Beispiele 
fiir die Bedeutung  der Dicke bzw. Festigkeit  der 
Zellmembranen als Schutz gegen Infektionen bzw. 
Fortsehreiten der Krankheit  werden die Versuche 
von ROS~NBAUM und SANDO (1920) an Tomaten 
mit  Sporen yon Macrosporium tomala und die yon 
I-IAwKIZCS und HARVEY (1919) init Pythium De 
Baryanum angefiihrt. An weiteren Beispielen wird 
die AbhAngigkeit des Pilzwachstums, der Enzym- 
bildung und der Enzymwirkung - -  soweit sie den 
Parasitismus einzelner Pilze betrifft --- dargelegt. 
Auch die 13edeutung yon Zellinhaltssubstanzen als 
Schutzstoffe gegen Infektionen wird an Hand 
mehrerer nAher untersuchter F~lle besprochen (z. B. 
Resistenz rot  gefXrbter Zwiebeln [Allium cep~t~ 
gegen Colletolrichum circinans.) Auf die Frage der 
ImmunitAtsreaktionen bei infizierten Pflanzen 
iibergehend, wird auf die Tatsache verwiesen, dab 
auch in weiterer Ulngebung einer Befallsstelle 
durch Bacillus phytophthorus bei Kartoffetknollen 
eine TemperaturerhOhung eintritt,  die nicht durch 
W~rmeableitung yon der Infektionsstelle zu er- 
klAren ist, sondern die nur durch eine an Ort und 

Stelle erh6hte Atmung zustande kommen kann. 
Durch eine Infektion t r i t t  a lso in der Umgebung 
der Infekt ionsste l le  ein Zustand ein, der als 
, ,Fieber" zu bezeichnen ist. Die Temperatur- 
erh6hung ist jedoch nur lokal (wie etwa in der 
Umgebung eines Furunkels); eine Temperatur- 
erh6hung des gesamten K6rpers als Folge lokaler 
Infektionen gibt es bei Pflanzen mangels eines 
Nervensystems nicht. - -  ImmunitAtsreaktionen 
der befallenen Pflanzen liegen in den einfachsten 
F~Ilen schon vor, wenn eine Abkapselung durch 
Peridermbildung 0der durch GummiprodulcLion 
eintritt. In das gleiche KapiteI der Immunit~ts-  
reaktionen geh6rt die ]3ildung yon Phagensubstanz 
in Pelargonien, die durch Bact. tumefadens in- 
fiziert sind, sowie die Bilclung fungizider Stoffe 
bei Himantoglossum hircinum als Folge eines Be- 
falles durch Orcheomyces hircini. Auch zur Aus- 
bildung yon Agglutininen und Pr~cipitinen kommt  
es vereinzelt (beim Olivenbaum gegen Bac. oleae). 
Verf. betont, dab man mit  Rficksicht auf die ganz 
andersartige Konsti tut ion der Pflanzen bei diesen 
den Begriff  der Immunitgtsreaktionen nicht so eng 
fassen dtirfe wie in der Tier- bzw. Humanrnedizin. 
Vor allem die Frage der Spezifitgt als Kennzeichen 
einer echten Immunitgtsreaktion k6nne nicht so. 
streng heurteilt  werden wie beim tierischen Orga- 
nismus. H. Wenzl (Wien). o o 

Oellular nutrition and immunity. (ZellernAhrung und 
Ilnmunit~tt.) Vou H. S. REED.  (Athen, Sitzg. v. 
I5 . - - I8.  IV.  I936. ) Verh. 3. internat. Kongr. 
vergl_ Path. 97 (1936). 

Verf. fiihrt eine Reihe yon FAllen an, in denen 
es bereits gelungen ist, eine Abh~ngigkeit des Gra- 
des der Resistenz yon best immten Ern~ihrungs- 
bedingungen nachzuweisen. Erw~hnt seien hier die 
Beobachtungen yon REED nnd FR1~MONT, die zeigen, 
dab in Citruswurzeln die Ausbildung echter My- 
corrhizazellen unterbleibt, wenn start  organischen 
Dtingers ausschlieBlich KNO a geboten wird. Weiter- 
hin weist Verf. auf die erstaunlichen Heilwirkungen 
hin, die Zinksalze gegeniiber der , ,mottle-leaf"- 
Krankheit  der Orangen austiben. Ref. vermiBt die 
deutsche Literatur  (z. B. yon GASSNER und B6- 
-NING), deren Heranziehung viel zu einer systema- 
tischen UmreiBung des Gebietes beitragen k6nnte. 

Silberschmidt (Ss Paulo). ~ o 

The nature of resistance of cereals to rust. (Die 
Natur  der WiderstandsfXhigkeit gegen Rost bei 
Getreide.) Von E. C. STAKMAN and H. HART.  
(Bureau of Entomol. a. Plant Qvtarantine, U. S. Dep. 
of dgricult., Washington.) (dthen, Sitzg. v. I5. 
bis r8. IV .  z936 ). Verh. 3. internat. Kongr. 
vergl. Path. 253 (1936). 

Verf. gibt in diesem Vortrag einen kurzen Ober- 
blick tiber die bisher vorliegenden Ergebnisse. Der 
Ubersichtlichkeit wegen besehAftigt er sich haupt-  
s~chlich mit  der Widerstandsf~higkeit des ~r 
gegentiber Puccinict graminis tritici. Er bespricht 
zun~chst die protoplasmatisehe Widerstandsf~hig- 
keit. Diese Art  der Widerstandsf~higkeit wurde 
zuerst beobachtet. Sie besteht darin, dab die 
Zellen, nachdem der  Pilz eingedrungen ist, abge- 
t6tet  werden und der Pilz dadurch vernichte• wird. 
Die Oeschwindigkeit des Prozesses ist bei verschie- 
deneI1 Weizensorten und auch bei verschiedenen 
physiologisehen Rassen des Pilzes verschieden. 
In sehr vielen FAllen entsteht dann auf der Pflanze 
das Infektionsbild X, unter verschiedenen Augen- 
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bedingungen kann dieses Infekfionsbild aber stark 
ver~ndert werden. "vVeiter bespricht Verf. die 
WiderstandsfXhigkeit infolge des Alters oder infolge 
besonderer Zust~tnde der Pflanze. Er betont in 
diesem Zusammenhang, dab die Widerstandsf~hig- 
keit dutch das Alter und dureh die Wachstums- 
bedingungen der Pflanze stark ver~Lndert werden, 
u n d  dab daher den Faktoren gr613ere Aufmerk- 
samkeit geschenkt werden mul3, die die Entwick- 
lung der Pflanze vor der Infektion beeinflussen. 
Die n~tchste Art der Widerstandsfithigkeit ist die 
morphologische Widerstandsfithigkeit. Hier spielt 
die Gr6Be nnd Zahl der Collenchymbfindel eine 
wesentliche Rolle. Auch die Dicke der Epidermis 
spielt eine Rolle. Auch bei der morphologischen 
Widerstandsf~higkeit spielen dieAuBenbedingungen 
eme groBe Rolle, da die Bodenverh~ltnisse und die 
Feuchtigkeitsverh~tltnisse die Ausbildung dieser 
morphologischen Merkmale stark beeinflussen. 
Bei der funktionellen Widerstandsf~higkeit handelt  
es sich datum, dab die Keimschl~uche yon Puccinia 
graminis nu t  durch die Spalt6ffnungen eindringen. 
Da die Zeitdauer, w~hrend der die Spalt6ffnungen 
ge6ffnet sind, bei den verschiedenen Weizensorten 
sehr verschieden ist, ist der 13efall einzelner Sorten 
sehr verschieden. Auch hier spielerl wieder AuBen- 
bedingungen eine groBe Rolle. Wenn bei einer 
Pflanze mehrere der genannten Faktoren zu- 
sammentreffen, so bezeichnet Verf. das als kom- 
binierte Widerstandsf~higkeie. Hope i st ein Weizen 
mit  einer solchen kombinierten WiderstandsfXhig- 
keit, der i n  den Vereinigten Staaten Widerstands- 
f~thiger als irgendein anderer Sommerweizen ist. 
Aber auch hier spielen die AuBenbedingungen, 
unter welchen die Pflanze aufw~tchst, eine grol3e 
Rolle, so wurde z. ]3. die Sorte Hope in Peru sehr 
stark von Rost befallen. R. Schick. ~ ~ 

influence ofistripe rust On growth, water economy 
and yield of wheat and barley. (Der E i n f l u B  y o n  
Gelbrost auf Wachstum, Wasserhaushalt und Er- 
trag yon Weizen und Gerste.) Von W. M. 13EVER. 
(Div. of Cereal Crops a. Dis., Bureau of t~lant 
Industry, U. S. Dep. of Agricult., Washington.) 
J. agricult. Res. 54, 375 (I937). 

Je eine gegen Puccinic~ glumarum widerstands- 
fXhige und anf~llige Sorte von Weizen und Gerste 
wurde im Gef~13versuch im Gew~chshaus bei 
Winterkul tur  gezogen, um den EinfluI3 des Rost- 
befalls zu untersuchen. Infiziert wurde mit  einer 
physiologischen Rasse und zwar verschiedene 
Versuchsserien im Einblatt-Stadium, Dreiblatt- 
Stadium, zur Zeit der 13estockung, des Schossens 
und des Blfihens. Im Vergleich zu den Kontrollen 
zeigte sich eine sLarke Wirkung der Infektion. Auch 
die widerstandsf~higen Soften waren, obwohl sie 
keinen sichtbaren Infektionserfolg zeigten, yon der 
Infektion gesch~digt, wenn auch bedeutend ge- 
ringer Ms die anfAlligen. Der Einfiu{3 der Infektion 
in spXteren Stadien war weniger stark. Die infi- 
zierten Pflanzen zeigten eine besonders starke Ver- 
minderung der Wurzelmasse, ferner war der Ertrag 
stark gemindert infolge Verminderung der Gr613e 
und Zahl der Nhren und I~6rner. Der Wasserver- 
brauch auf die gebitdete Menge Trockensubstanz 
war bei den anfXlIigen Sorten bedeutend h6her aIs 
bei den widerstandsfg~higen. Kuckuck. 

The mechanism of pollination in alfalfa (Medicago 
sativa). (Der Best~ubungsmechanismus bei der 
Luzerne [Medicago sativaj.) Von R. A. BRINK  

and D. C. COOPER. (Dep. of Genet., Agricult. 
Exp. Star. a. Dep. of Botany, Univ. of Wisconsin, 
Madison.) Amer. J. 13ot. 23, 678 (1936). 

Verff. diskufieren die verschiedenen Auffas- 
sungen fiber die den Samenansatz bei der Luzerne 
bedingenden Faktoren. Entgegen der Anschauung 
der meisten Autoren kommen Verff. auf Grund 
eingehender Freilandbeobachtungen z u d e r  An- 
nahme, dab die ,,Ausl6sung" der Luzerneblfiten 
f~ir den Samenansatz nieht yon unbedingter Be- 
deutung ist. Im Gew~tchshaus scheint die ,,Aus- 
16sung" allerdings unerl~tl31ich zu sein Auf dem 
Felde hingegen konnten Verff. festsLellen, dab der 
Prozentsatz ,,ausgel6ster" 131fiten h~ufig geringer 
war als der Prozentsatz der Ausbildung yon samen- 
tragenden Hiilsen. Fiir die Wirksamkeit der Be- 
st~ubung scheint in erster Linie das Verhalten der 
Narbenhaut  verantwortlich zu sein. Die Wider- 
standsf~higkeit der Narbenhaut  gegen mechanische 
Einflfisse ist ~uBerst variabel. Dadurch wird die 
Unregelm~Bigkeit in der Samenbildung bewirkt. 
Eine nicht geringe Rolle ftir die Gr6Be des Samen- 
ansatzes spielt auch der Prozentsatz sehlechten 
Pollens, der bei manchen Luzernetypen recht be- 
trXchtlich sein kann. Ferner ist auch die Lage yon 
Narbe nnd Antheren zueir~ander in den nicht ,,aus- 
gel6sten" Blfiten auf den Samenansatz yon Ein- 
fiul3. Ufer (Berlin). 

Ober zwangsweise gelbstbestiiubung bei der Lupine. 
(Vorl. Mitt.) Von N. J. SHARAPOV. Trudy 
prikl. 13ot. i pr. A Plant  Industry in the USSR 
Nr 21, 99 (1937) ERnssisch]. 

Verf. untersuchte bei 5 Lupinus-Arten (L; an- 
gustifolius L., L. luleus L., L. albus L., L. pilosus L., 
s mutabilis Sweet.)  die Wirkung kfinstlicher Iso- 
lation der Infloreszenz (Hauptstengel) mittels 
Pergamentbeuteln (Gr613e 25 • z 5 cm) ant den 
Samenansatz. Die gelbe Lupine brachte den 
gleichen Ertrag wie unter natfirlichen Yerhglt- 
nissen, indem 45,5 % aller Blfiten Frfichte ansetzten 
(frei abgeblfiht: 48,5%); bei L. angustifolius war 
der Ansatz nm 2/.~, bei L. albus und pilosus um je 3/4 
herabgesetzt, wghrend L. mutabilis bei Isolation 
fiberhaupt nicht fruchtete. D i e  QuMit~it der 
Samen war bei alien untersuchten Arten kaum ver- 
gndert; eine Inzuchtwirkung war, soweit die Ver- 
suche durchgeffihrt wurden (bis zur I2), nicht vor- 
handen. .tang (Berlin-Dahlem). 

Eine Priifung der Wege und Theorien der Inzucht. 
Von H. NILSSON. (Botan. Inst., Univ. Lurid.) 
Hereditas (Lurid) 23, 236 (I937). 

In  2oj~thrigen Versuchen hat  Verf. die Wege 
und Ttieorien der Inzueht beim Roggen nach  den 
verschiedensten Richtungen bin geprfift und be- 
schreibt auf Grund seiner Untersuchungen die 
Resultate bezfigt, des Ertrages verschiedener In- 
zuchttypen. Es wurden vorgenommen: I. Isolie- 
rungskreuzungen, d . h .  Kreuzungen zwischen 
Pflanzen, die erzwungene Selbstbefruchtung durch- 
gemacht hatten. Der durchsehnittliche Ertrag 
dieser Isolierungskreuzungen belief sich nur  auf 
76,2% gegentiber der " Standardsorte = Ioo%. 
2. Paarkreuzungen, d. h. Kreuzungen zwischen je 
2 :Pftanzen mit  gewfinschten Eigenschaftem 13el 
diesen belief sich tier durchschnittliche Ertrag 
auf 84, 5% gegenfiber den Elternsorten = ioo%. 
3. Elitelinien, d. h. Auslese yon Elitepflanzen und 
anschlieBende separate Vermehrung, also verh~It- 
nism/~13ig geringe Inzucht. Der durchschnittliche 
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Ertrag konnte von Verf. mit  89,7 % festgestellt 
werden, also framer noch etwa lO % niedriger wie 
bet den Elternsorten. 4- Elitekreuzungen, d .h .  
Bestandskreuzungen zwischen je 2 Elitelinien durch 
gemischte Aussaat solcher Linien. In der Deszen- 
denz dieser Elitekreuzungen beliefen sich die 
DurchschnittsertrXge im ersten Jahre auf 75 %, im 
zweiten Jahre auf 87, 5 %, im drit ten auf 93,75 % 
und im vierten Jahre auf durchschnittlich 97 %, 
also bereits sehr nahe den Elternsorten. Teilweise 
Iagen die einzelnen ErtrS~ge sogar bis zu i i % tiber 
denen der Eltern. 5- Gruppenkreuzungen, d .h .  
dutch Nebeneinanderaussaat verschiedener Elite- 
linien fanden Bestandskreuzungen statt. Die ein- 
zelnen Elitelinien wurden spS~ter wieder gesondert 
ausgelesen, also der Bestand wieder aufge16st. Bei 
dieser Art  der Ziiehtung konnte Verf. keine De- 
pressionen mehr feststellen, da sich die Durch- 
schnittsertrS, ge auf 97,6 %, also fast wie die Ertrtige 
der Eltern, belie fen. Anschliel3end besehreibt 
Verf. die Methodik der Durchfiihrung seiner sehr 
exakten Versuche. Die Depressionserscheinnngen 
bet der IRoggeninzucht ftihrt Verf. auf folgende 
Ursachen zurtick: 1. Plasmonische Depression, die 
bet starker Homoplasmonie auftr i t t ;  2. genomische 
Depression, die bet starker Homozygotie eintri t t ;  
3. genische Depression, die durch Letal-Faktoren 
verursacht  wird. Osse~# (Mtincheberg). 

Physiologische Untersuchungen zur Unterscheidung 
und Kennzeichnung der Weizensorten. V o n  
t~. SNELL. (Diemtstelle f .  Allg. Sortenkunde, Biol. 
Reichsanst. f .  Land- u. Forslwirlschaft, Berlin- 
Dahlem.) Angew. Bot. 18, 361 (1936). 

Die Arbeiten am Sortenregister haben bei der 
Unterscheidung der Weizensorten die Kenntnis 
nener physiologischer Daten vermittelt .  Besonders 
ftir die Unterscheidung der Weizensorten muBten 
neben morphologischen auch physiologische Merk- 
male herangezogen werden. Bei Sommerweizen er- 
kennt  man bei Anzucht im GewS, ehshaus unter zu- 
sXtzlicher Belichtung nach 3--4  Wochen an der 
Entwicklung des Vegetationskegels und der Aus- 
bildung der Internodien, dab das Schossen ein- 
gesetzt hat. Winterweizen ist nach dieser Zeit noch 
v611ig unentwickelt. Beim Sommerweizen ist es 
leicht m6glich, reife Pflanzen zu erzielen und deren 
morphologische Merkmale ftir die Unterscheidung 
zu benutzen. Auch bet Winterweizen gelingt es 
mit  Hilfe der Einwirkung niedriger Temperatnren 
auf K6rner oder Keimpflanzen, das Schossen und 
die Ahrenausbildung im GewS~chshaus zu erreichen. 
Ein wichtiges Sortenkennmal ist die Farbe der 
reifen Nhren, die man auf dem Felde nach rot und 
weiB trennen kann. Im  Warmhaus wird die rote 
Farbe bet den reifen Nhren nicht ausgebildet. Legt 
man jedoch die sp~tter rot werdenden ~hren  nnter 
die Analysenquarzlampe, so zeigen ate eine leb- 
hafte weil3tich-blaue Fluorescenz, w~hrend die auf 
dem Felde weft3 werdenden Xhren nur einen 
stumpfen meist dunkelbraunen Farbton zeigen. 
Keimruhe und Keimschnelligkeit sind weitere 
Merkmale ftir die Sortenunterscheidung im Labora- 
torium. Die chemische Zusammensetzung der 
K6rner ist ebenfalls ftir die Sortensystematik yon 
Bedeutung. Eta  besonders brauchbares Merkmal 
znr Unterscheidung der Soften ist  der Carotinoid- 
gehalt der K6rner. Von ungeiarbt bis zur kr~ftig 
gelben Farbe der Gasolinausztige aus den K6rnern 
lassen sich die WeizensorLen in drei Gruppen ein- 

teilen. Seit mehreren Jahren wird die Reaktion 
der X6rner nnd neuerdings auch einzelner ~hren- 
teile auf eine i %ige Phenoll6sung als sorten- 
unterschiedliches Merkmal herangezogen. Ver- 
snche mit  Phenoll6sung an verschieden alten und 
verschieden behandelten K6rnern und Spelzen 
deuten darauf hin, dab bet der Phenoll6sung eine 
Oxydase beteiligt sein mug. Ufer. o o 

Wirksamkeit der Vernalisierung yon Gersten unter 
den Verh~itnissen des hohen Nordens, yon Detskoi~ 
Selo und der Krim. Von F. B A K H T E Y E V ,  
P. K A L I N I N  and D. GORYUNOV. Trudy prikl. 
Bot. i pr. A Plant  Industry in U S S R  Nr 19, 37 
(1936) [Russisch]. 

Die Vernalisation (Jarovisierung) yon Sommer- 
und Wintergersten hat je naeh der Herkunft  der 
Sorte nnd dem Versuchs0rt einei1 verschiedenen 
Effekt. Sommergersten aus den Ylochgebirgen 
Abessiniens, Klein- und Zentralasiens, Indiens und 
Transkaukasiens sowie sS, mtliche VVintersorten ver- 
ktirzen sowohl im Norden wie im S/iden RuBlands 
nnter dem EinfluB yon Vernalisation ihre Vege- 
tationsperiode in mehr oder minder hohem Grade, 
abet ohne Ausnahme. Skandinavische und nord- 
russische Sommergersten verktirzen die Vegetation 
nur im Stiden, weil sie im Norden offenbar schon 
unter den nattirlichen Verh~ttnissen die optimalen 
Bedingungen zum Durchlaufen des Thermosta- 
diums (Jarovisationsphase in der Terminologie 
L.ySENKOS) linden. Varietttten stidlicher Herkunft  
(Agypten, Cypern, Arabien, Abessinien, Iran, In- 
alien, Afghanistan) reagieren schliel31ich, wenigstens 
was eine Verkfirzung der Vegetationsdauer an- 
belangt, weder im Norden noch im Stiden auf eine 
Vernalisierung. Jedoch kann letztere auch bet  
solchen Formen yon Nutzen seth, da sie eine 
Steigerung des Ertrages zur Folge haben kann.  

La~g (Berlin-Dahlem). o o 

(Jber das Lichtstadium in der Entwicklung von 
Gritsern. Von A . N .  MELNIKOV. Trudy prikl. 
I3ot. i pr. A Plant  Industry in U S S R  Nr 19, 29 
(1936) [Russisch]. 

Bet den Sommerformen yon Weizen, Roggen 
nnd Gerste t r i t t  bet Aufzucht unter Langtags- 
verh~ltnissen kurz unterhalb des Vegetations- 
punktes in zahlreichen winzigen Plastiden Chloro- 
phyll auf, und zwar besonders rasch bet den frfi- 
hesten Soften. Wintergetreide bilden auch in 
langem Tag kein solches Chlorophyll, well bet ihnen 
in den entsprechenden Zellen keine Plastiden vor- 
handen sind. Diese treten erst nach Einwirkung 
tiefer Temperaturen auf, und erst dann kann unter 
dem Einflug der erforderlichen Belichtung das 
Chlorophyll erscheinen. Es scheint also, dab im 
Laute der Entwicklung der Getreidearten w~ihrend 
des Thermostadiums (Jarovisationphase ; es handelt 
sich nm die L y s e n k o s c h e  Vorstellung eines stufen- 
weisen Entwicklungsablaufes der Pflanzen in be- 
s t immten Phasen, welche in einer unab~nderliehen 
1Reihenfolge durchgemacht werden mfiss6n und zu 
deren Abwicklung best immte AuBenbedingungen 
notwendig sind) unter dem EinfluB best immter  
Temperaturen Plastiden angelegt werden, und dab 
in dem darauf folgenden LichLstadium (Photophase) 
darin unter der Einwirkung des Lichtes Chlorophyll 
auftaucht. Dieses ,,interne Chlorophyll" ist nicht 
assimilatorisch t~tig, da in der NXhe seines Vor- 
kommens keine Spalt6ffnungen vorhanden sind. 
Es muB vielmehr in irgendeinem Zusammenhang 
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mit der Entwicklung des Organismus stehen, da 
Pflanzen, die nicht entwicklungsf~hig sind, wie 
Sommerformen in Kurztagsbedingungen oder 
Willterformen ohne nattirliche oder kfinstliche 
KMteeinwirkung, auch kein internes Chlorophyll 
besitzen. Die internes Chlorophyll ftihrenden 
Zellen befinden sich stets in Bertihrung mit Gef~B- 
bfinde!n, was auf einen unmittelbaren Zusammen- 
hang mit  dem Stoffwechsel der gesamten Pflanze 
hinweist. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenztichtung.  
Neues in der RUbenzUchtung. Von V. T. I~IRA- 
SOCHKIN. Trudy prikl. Bot. i pr. A :Plant 
Industry in U S S R  Nr 19, 15 (I936) [Russischl. 

Die Arbeit enth~lt Beitr~tge zu 3 verschiedenen 
Fragen. i. Selbstfertile l;ormen der Speise- und 
Futterri~be. Im allgemeinen setzen, wie bekannt 
ist, die Rfibensorten bei kfinstlicher Isolierung 
der  Inflorescenzen nut  sehr wenig Samen an, 
und die daraus aufgezogenen Nachkommen zeigen 
nicht selten Degenerationserscheinungen als Folge 
der Inzucht. Jedoch gelang es bei den Sorten 
Cheltenham Green Top und Giant Sugar Rose 
sowie einigen anderen, hochgradig selbstfertile 
Typen zu finden. Interessant ist, dab alte diese 
Variet~ten aus nTrdlichen Breiten stammen; bei 
sfidlichen Formen wurde Selbstfertilit~t bisher 
niemals beobachtet. Unter  den aus Selbstung ge- 
wonnenen Pflanzen spalten nicht selten solche mit  
neuen Merkmalen heraus, die ffir die Zfichtung yon 
Bedeutung sein kTnnen. 2. A ussichten fi~r die A us- 
nutzung wilder Formen niSrdlicher Herkunft fi~r die 
Zi~chtung. Eine aus Irland stanlmende Form von 
Beta maritirna, die bereits yon T j e b b e s  und 
R a s m l J s s o n  beschrieben worden ist, zeichnet sich 
u. a. durch folgende ftir die Zfichtung bedeutungs- 
volle Eigenschaften aus: hohen Zuckergehalt, der 
demjenigen d e r  Zuckerrtiben nicht nachsteht, 
Frostresistenz, vTlliges Fehlen yon Schossern und 
hohe Selbstfertilit~t. 3. Die Frage der Gewinnung 
yon Zuckerri~ben mit runder Ri~benform. Unter den 
endemischen Rtibenrassen yon Iran, Afghanistan 
und Transkaukasien Iinden sich Typen mit  runder 
Rtibe yon weiBer Farbe. Einige yon ihnen besitzen 
einen hohen Zuckergehalt (13--16%). Durch 
Kreuzung mit  einer Kultursorte gelang es, in der 
F2 und F~ Pflanzen mit  runder Rfibenform und 
dem Zuckergehalt der Zuckerrtiben zu gewinnen, 
die die MSglichkeit beweisen, diese beiden Eigen- 
schaften, zwischen denen eine strenge negative 
Korrelation angenommen wird, doch zu vereinigen. 

Lang (Berlin-Dahlem). o o 

Interspecific hybrids in $ecale (Rye). I. $ecale 
cereale • Secale ancestrale, Secale cereale • $e- 
cale Vavilovii, $ecale cereale • $ecale montanum 
and Secale ancestrale • $ecale Vavilovii hybrids. 
(Artbastarde yon Secale [Roggenj. I. Bastarde 
zwischen Secale cereale • Secale ancestrale, Secale 
cereale x Secale Vavilovii,-Secale cereale • Secale 
montanum und Secale ancestrale • Secale Vavi- 
lovii.) Von I). NOSTOFF.  C. r. Acad. Sci. URSS,  
N. s. 14, 213 (1937). 

Verf. besitzt bereits mehrere Jahre Minstlich 
hergeste!lte Bastarde zwischen dell im Titel ge- 
nannten Arten. Der Kulturroggen hat  Ahren, die 
nicht zerfallen, w~hrend die 5hren  s~mtlicher Wiid- 
ar ten zerfallen. Wie letztere, verhalten sich die 

F1-Bastarde. W~hrend die Kreuzungen Secale 
cereale • S. amestrale, S. cereale • S. Vavilovii 
und S. ancestrale • S. Vavilovii rol l  fertil sind, is~ 
die Fruchtbarkei t  des Bastardes S. cereale • S. 
montanum stark beeintr~chtigt. Dies dtirfte nicht 
mit  Unvertr~glichkeit, sondern mit  der Kombina- 
tion gewisser Sterilit~tsfaktoren in den beiden 
Arten zusamnlenh~tngen. Entsprechend der Fer- 
tilit~t liegen auch die ChromosomenverhXltnisse. 
Die Chromosomenzahl s~mtlicher verwendeteI1 
Secalearten ist n = 7, 2n = 14 . Der Bastard S. 
cereale • S. monta~um bildet 5--7  Bivalente, 
w~hrend die tibrigen Artbastarde gewThnlich 
7 Bivalente w~hrend der Metaphase I der Pollen- 
mutterzellen hilden. Das h~ufige Vorkommen yon 
Chiasmen spricht ffir ,,crossing over" zwischen den 
elterlicben Chromosomen. ~)er normale Verlauf der 
Teilung zeigt an, dab das Genom yon S. cereale mit  
den Genomen yon S. anceslrale, S. Vavilovii und 
S. montanum homolog ist. Selbstung der F~ yon 
S. cereale • S. montanum und besonders die Rfick- 
kreuzungen dieses Bastards mit  S. cereale sind 
fruchtbarer als die F1-Bastarde. Einzelne Pflanzen 
der F2-Generation sind jedoch vTllig steril, auch 
treten heteroploide Formen mit  15 somatischen 
Chromosomen in der F~ auf. Anch andere Chromo- 
sonlenabweichungen wurden gefunden. In der F~ 
nnd F 5 konnten zahlreiche vollfertile Pflanzen aus 
den genannten Selbstungen nnd den Rfickkreu- 
zungen ausgelesen werden. Verf. weist noch darauf 
hin, dab die Kreuzung des Kulturroggens mit  S. 
ancestrale von grTl3erer ztichterischer Bedeutung 
sein dfirfte, da S. al~cestrale sehr ertragreich und 
wfichsig und ein sehr naher Verwandter des Kultur- 
roggens ist. Ufer (Berlin). ~176 

Eine neue Sommer-Hartweizensorte, Von R. 
KRAVCHENKO.  (Regionale Lar~dwirtschaftl. 
Versuchs-Stat. Asov, Schwarzes Meet, Stavropol.) 
Trudy prikl. Bot. i pr. A Plant Industry in the 
U S S R  Nr 21, 29 (I937) [Russischj. 

Kurze Beschreibung einer Neuzfichtung der oben 
genannten Versuchsstation, die durch Massen- 
auslese aus einem Muster des Weizensortiments des 
Institutes fiir Pflanzenbau ill Leningrad gewonnen 
wurde und die MTglichkeit beweist, das Material 
dieses Sortiments unmittelbar ftir die Zfichtung 
auszunfitzen. La~g (Berlin-Dahlem). 

Die Resistenz yon Sommerweizen gegen die Fritfliege 
(0scinella frit L,), Von P. G. C H E S N O K O V .  

Trudy prikl. Bot i pr. II. Genetics, Plant  Breeding 
a. Cytology of Plants Nr 11,153 u. engl. Zusammen- 
fassung 177 (1937) [Russisch]. 

Die Fritfliege tr i t t  im europ/tischen Rul31and als 
W'eizensch~dling in Erscheinung; der verursachte 
Schaden schwankt zwar in Abh~ngigkeit von den 
klimatischen Verh~ltnissen eines Jahres in weiten 
Grenzen, erreicht aber nach Untersuchungen der 
letzten Jahre durchschnittlich immerhin 5--1o %. 
Die Fritfliege ist ein sehr wenig spezialisierter Pa- 
rasit, welcher auBer s~Lmtlichen Weizenarten auch 
Hafer, Gerste, tZoggen, Mais sowie bisher nach- 
weislich fiber 2o FuttergrS~ser angreift; die Be- 
k~mpfung ist daher yon vornherein schwer, da 
kanm die Aussicht besteht, eine vTllig immune 
Form zn linden. Eine Kontrolle yon etwa 4oo 
Weizenproben ergab in der Tat, dab s ie  alle yon 
dem Sch~dling befallen wurden; jedoch zeigten 
sich sowohl in de~ AnfXlligkeit als solcher, als auch 
in der Reaktion auf den Beiall groBe Unterschiede 
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.die es wahrscheinlich machen, dab hochgradig 
widerstandsfghige Formen gezfichtet werdell 
k6nnen. Die Unterschiede in der Anf~illigkeit silld 
besonders in der erstell Vegetationsperiode, bis 
zum Beginn der Bestockung, deutlieh, so dab bet 
der Suche nach resistenten Typen dieses Alters- 
:stadium, welches auch ffir die Wirksamkeit  des 
Befalles besonders ausschlaggebend ist, in erster 
Linie zu berficksichtigen ist; spgter, vor allem im 
Zeitpunkt des Schossens, sind die Differenzen viel 
geringer. Die Resistenz hgngt welliger yon der 
systematischen Stellung einer Variet~t, als ihrer 
geographisch-6kologischen Herkunft  ab. Resistent 
sind insbesondere Trilicum vulgare-Formen aus 
Sibirien, der Mandschurei, Usbekistan und Nord- 
.amerika, Tr. durum-Rassen aus Syrien, Pal/istina 
lind von Cypern, ulld Tr. dicoccum und Timopheevii  
aus den transkaukasischen L/indern; sehr anf/illig 
waren im Gegenteil indische nnd zum Tell afghani- 
sche und russische und abessinische Hart-  
weizen. Lang (Bertin-Dahlem). 

Maternal inheritance in barley. (Mfitterliche Ver- 
erbnng bet Gerste.) Von D. VV. ROBERTSON.  
Genetics 22, lO 4 (1937). 

Als Mutante ether normalen Sippe yon Hordeum 
-vulgate t rat  1926 ein chlorinafarbiges Exemplar  auf, 
dessen Farbeneigentiimlichkeit rein mfitterlich ver- 
erbt wird. Da sich bisher alle chlorina-Sippen als 
monohybrid recessiv erwiesen haben, wird die ab- 
weichende Vererbungsweise vom Verf. sehr ein- 
gehend untersucht nnd auf ihr Zutreffen nach- 
geprfift. Das Vorliegen einer Viruskrankheit wird 
du tch  Impfversuche ausgeschlossen. Die Sippe er- 
wies sich dutch 8 Generationen konstant, mehr- 
malige Eillkreuzung grfiner Vgter gndert den 
Farbcharakter  nicht. Wird die chlorina-Sippe als 
Vater verwandt,  so sind die Nachkommen stets 
reingrfin, and in den Folgegenerationen erfolgt 
keine Aufspaltung. Dnrch I~lreuzung mit  einer 
grSl3eren Zahl yon Gerstenrassen wird naeh- 
gewiesen, dab die Chlorina-F~irbung zu keinem 
Eaktor  der 7 Koppelungsgruppen irgendwelche 
Beziehungen hat. Noae]~ (Berlin). ~ ~ 

Ecological and phy.s.iological studies on the blooming 
of oat flowers. (Okologische und physiologische 
Untersllchungen fiber das Blfihen beim Hafer.) 
Won G. MISONOV. J. Fac. of Agricult. (Sapporo) 
37, 211 (1936). 

Im Gegensatz zu anderen Getreiden bltiht der 
Haler  nachmittags. {)ber die Zeit des Beginns der 
2Blfite gehen die Meinnngen der verschiedenen 
Forscher sehr auseinander. Dies dfirfte haupt- 
:sgchlich darauf zuriickzuffihren sein, dab die tuBe- 
ten Bedingnngen wghrend der Bliitezeit an den 
verschiedenen Beobachtungsstellen sehr diffe- 
rieren. In umiangreichen Untersuchungen hat 
Verf. die Wirknng der guBeren Faktoren, insbe- 
:sondere Temperaturen und Feuchtigkeit,  auf die 
Blfitezeit des Hafers bestimmt. Die Bliite beginnt 
ers t  dann, wenn die h6chste Tagestemperatur er- 
reicht ist, und zwar stets wghrend des Absinkens 
der  Temperatur  und niemals wghrend des Anstei- 
tens.  An manchen Tagen t r i t t  die Bltite iiberhaupt 
nicht ein. Die Temperatur,  bet der die Blfite 
einsetzt,  ist stets yon den Witterungsverhgltnissen 
des betreffenden Tages abh{ingig. Eine bestimmte 
Temperatur  liiBt sich nicht ~estlegen. Der Unter- 
schied zwischen der h6chsten Temperatur  und der 
Temperatur,  bet der das /31fihen begann, betrug 

nach den Beobaehtungen des Verf. 0,2--7,5 ~ C. 
Die Bliite begann 16--285 Minuten nach dem Er- 
reichen de r  HSchsttemperatur.  Unter  diesen 
Umstgnden ist die Beobachtnng verstgndlich, dab 
die Bltite bet der durch den Temperaturabstieg 
bedingten Zunahme der Luftfeuchtigkeit  statt-  
filldet. Durch genaue Kontrolle von. Temperatur  
nlld Feuchtigkeit  gelangt Verf. zu der Uberzeugung, 
dab der wichtigste guBere Faktor  fiir das Bltihen 
des Hafers die Temperatur  ist. Wghrend des An- 

~ eigens der Temperaturen treten die chemischen 
nderungen..in den Lodiculae (SehwellkSrperchen), 

die ffir das Offnen der Blfiten von Bedeutung sind, 
nicht  ein. Erst  nach Fallen der Temperaturen 
gehen chemische Veriinderungen nnd Ansamm- 
lungen yon Wasser ill den Lodiculae vor sich. 

Ufer (Berlin). 

The synthetic production of oat varietis resistant 
to race 6 and certain other physiologic races of oat 
stem rust. (Die Schaffung von Hafersorten, die 
widerstandsfXhig sind gegen die Rasse 6 und an- 
dere physiologische Rassen des Haferstengel- 
rostes.) Von J. N. WELSH.  (Cereal Div., Exp. 
Farms Branch, Dep. of Agrfcult., Ottawa.) Canad. 
J. Res. 15, Sect. C, 58 (1937). 

Bisher sind keine Hafersorten bekanllt, die gegen 
die Rasse 6 voi1 Puceinia graminis avenae wider- 
stalldsf~hig sind. Verf. ulltersucht I~renzungen 
zwischen den Sorten Hajira Strain nnd Joanettes 
Strain, die gegen verschiedene Rassen verschieden 
widerstandsf~thig sind. Beide sind aber anfMlig 
gegen die Rassen 6 und 8. Die Arbeitell werden 
erschwert dutch die Tatsache, dal3 die Sorten bet 
verschiedenen Temperaturen sich verschieden ver- 
halten. Verf. rand 6 Linien aus dieser Kreuzung, 
die gegen die Rasse 6 widerstandsf~ihig sind. Diese 
Liniell wurden dann anf ihr Verhalten gegeniiber 
den Rassen I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 + io bet niedrigen, 
mittleren nnd hohen Temperaturen geprfift. Bet 
den niedrigen und mittleren Temperaturell  waren 
sic widerstandsf~ihig gegen alle 9 Rassen. Bet der 
hohen Temperatur  dagegen waren sie anf/~llig ffir 
die Rasse 6 nnd gaben eine unktare Reaktion gegen- 
fiber den Rassen I, 4 und"5. Ullter Feldbedingungen 
sind diese Linien halbresistellt gegenfiber der 
Rasse 6. Die Elternsorten waren in allen Ver- 
suchen anfgllig gegeniiber der Rasse 6. s c a i c k ,  o o 

Resistance to baeterio] wilt of open-pollinated 
varieties of sweet, dent, and flint corn. (Die Wider-  
standsf~ihigkeit gegen Phytomonas stewarti loei frei- 
abgeblfihten Soften yon Zucker-, Pferdezahn- ulld 
Hartmais.) Voll S .S.  IVANOFF.  (Wisconsin 
Agricult. Exp. star., Madison.) J. agricult. Res. 
53, 917 (1936). 

Verf. prfifte 12o Sorten yon Mats auf ihr Ver- 
halten gegen Phytomonas slewarti nach k/instlicher 
Infektioll. Bet den 3 Gruppen des Maises rand er 
Korrelationen zwischen Widerstandsf/ihigkeit, Rei- 
fezeit und H6he der Pflanzen. Es scheint, dab die 
Widerstandsfghigkeit des Pferdezahnmaises nicht 
grSger ist als die Widerstandsfghigkeit yon Zucker- 
und Hartmais, mit  der gleichen spgten Reifezeit. 

R. Schick (Nen-Buslar). o o 

Resistance to bacterial wilt of inbred strains and 
crossed of sweet corn. (Die ~qderstandsfghigkeit 
gegellfiber Phytomonas stewarLi bet Inzuchts- lind 
Kreuzungslinien yon Zuckermais.) Von S. S. 
IVANOFF and A. J. R I K E R .  (Wisconsin Agri- 
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cult. Exp.  Stat., Madison.) J. agricult Res. 53, 
927 (1936). 

Verff. prtiften das Verhalten yon etwa IOOO In-  
zuchtslinien und etwa iooo F~-Bastarden nach 
kfinstlicher Illfektion. ,Die Inzuchtslinien zeigten 
gro~3e Unterschiede in der Widerstandsf~higkeit. 
Verff. fandei1 Korrelationen zwischen H6he der 
Pflanzen, Reifezeit und Widerstandsf~thigkeit. Die 
Bastarde zeigten eine sehr groBe Variabilit~t in der 
Widerstandsf~higkeit. Im allgemeinen ist die 
WiderstandsfS~higkeit dominant. Die Mehrzahl der 
widerstandsf~higen Bastarde ist sp~t nnd hoch, 
vereinzett fanden sieh abet auch frfihreife, wider- 
standsf~hige Formen. R. Schick (Neu-Buslar) o o 

Neues in. tier Kartoffelziichtung. Von S. M. 
BUKASOV. Trudy prikl. Bot. i pr. A Plant  
In(tustry in USSR Nr 19, 83 (1936) [Russisch]. 

Sehr kurzer und wohl etwas propagandistischer 
Abril3 fiber den im Titel genannten Gegenstand. 
Die sachlichen Mitteilungen sind folgende: Unter 
den in Mitre1- und Siidamerika gesammelten 
Solanumarten brachten in erster Linie S. Rybinii, 
andigenum und demissum bei Kreuzung mit  den 
Kulturkartoffeln interessante Ergebnisse. Beson- 
ders wertvoll ist die Bastardierung mit  der zuletzt 
gellannten Spezies, da hierdurch gleichzeitig kalte- 
und phytophthoraresistente Sorten erzeugt werden 
k6nnen. Indem man die F~ mit  einer anderen 
Kultursorte als der als P-Elter verwendeten rfick- 
kreuzt, i s t  es m6glich, die Zfichtungsarbeit sehr 
stark zu verkfrzen. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Weitere Beitriige zur Frage der Widerstandsf~ihigkeit 
verschiedener Kartoffelsorten gegen 8chwarzbeinig- 
keit und Knollennalifiiule, verursacht durch Bacte- 
rium phytophthorum Appel. Von C. STAPP. 
(Mikrobiol. u. Chem. Abt., Biol. Reichsanstalt f. 
Land- u. Forstwirtsehaft, Berlin-Dahlem.) Angew. 
Bot. 19, 141 (1937). 

Verf. I fh r t  seine Untersuchungen an weiteren 
25 vom Reichsll/ihrstand als uneingesehr/inkt zu- 
gelassene Kartoffelsorten fort. Aus den zweij~ih- 
rigen Prfifungen hat sich als sehr widerstandsf/ihig 
gegen Sehwarzbeinigkeit und Nnollennagf/iule nur  
die Sorte ,,Sicldngen" erwiesen. Wenig anf/illig 
ist vielleicht die Sorte , ,Frfhe H6rnchen", die 
jedoch nur einmal untersucht werden konnte. 
Stark anf~Lllig waren: Parnassia, Tannenzapfen, 
St~rkereiche I und Wekaragis und sehr stark an- 
f~llig fast die  HSMte der llntersuchten Sorten. 
W~hrend sich wie in frtiheren Untersuchungen 
keine sieheren Beziehungen zwischen Reifezeit, 
Schalendicke, St~rkegehalt und Anf~lligkeit gegen- 
fiber Bacterium phytophthorum feststellen lassen, so 
scheinen solche zwischen Gelbfleischigkeit und An- 
I~lligkeit zu bestehen. Verf. konnte ferner die sehr 
interessante und bedeutsame Beobachtung machen, 
dab bei fortgesetzter Kultur  auf kfinstlichen N~thr- 
medien der eine Bakterienstamm eine Virulenz- 
steigerung, der andere eine deutliehe Schw~tehung 
aufzuweisen hatte. Lehmann (Mfincheberg). 

Genetik tier Kartoffel. I. Vererbung der BILiten- 
f~irbung bei 24-chromosomigen Kartoffelarten. Von 
H. EMME. (Abt. ffftr knollentragende ~flanzen, 
Inst. f. Pflanzenbau, Leningrad.) 13iol. Z. 5, 977 
u. dtsch. Zusammenfassung 999 (1936) [Russischi. 

In  27 Kombillationell yon Artkreuzungen 24- 
chromosomiger (2n) Kartoffeln wird der Versuch 
einer Faktorenanalyse der Blfitenf~rbung gemacht, 

Danach gibt es 2 Gene, die unabh~tngig vonein- 
ander die F~rbung von Blftenoberseite bzw. 
-unterseite bedingen. 2 weitere Faktoren bestim- 
men das p~ des Zellsaftes und somit die mehr rote 
oder blaue T6nung des Anthocyans. Ffir gelbe 
Pigmentierung des Bliitensterns seheint ein anderes 
Gen mal3gebend zu sein. DominanzverhXltnisse 
werden mitgeteilt. Die Angaben fiber die geogra- 
phische Verbreitung der einzelnerl Bltitenfarben 
k6nnten genauer sein. Propach (Mfincheberg). 

Beitrag zum Studium der Heterosis bei den Tomaten 
in bezug auf die Herstellung von Heterosis-Sorten 
fur die Praxis. Von CHR. DASKALOFF. (Land- 
wirtschaftl. Versuchsstat., Philippopel, Bulgarien.). 
Gartenbauwiss. 11, 129 (1937). 

Als Ausgangsmaterial des Versuches dientert 
7Tomatensorten (2 bulgarische Landsorten, 2 
amerikanische, 2 englisehe und I holl/~ndische 
Sorte), die in vielen M6gliehkeiten w~ihrend 3 Jah- 
ren kombiniert wurden. Die Aufzucht der S~m- 
ling.e erfolgte unter gleichen Bedingungen.  Hete- 
rosls wurde bei allen Kombinationen der F 1 schon 
auf frfihem Stadium beobaebtet. Ausschlaggebend 
war jedoch die Ertragssteigerung, die in kg/25 qm 
errechnet wurde; sie konnte je nach Kombination 
den Ertrag beider Elternsorten um 5,48--37,24 % 
fbersteigen. Die Werte sind statistiseh an zahl- 
reichem F1-Material gesiehert. Die Ertragssteige- 
rung war nur  zu Beginn der Ernte so hoch, gegen 
Ende der Vegetationsperiode sank der Ertrag bis 
fast auI das Mag der Elkerllsorten. Die Kreuzullgs- 
richtung seheint ffr  die Heterosis bedeutungslos 
zu sein, da sich reziproke Bastarde gleieh ver- 
hielten. ]3ei Berfcksichtigung des Gesamtertrages 
zeigte aueh noch die F 2 yon 3 Kombinationen sehr 
deutliche tteterosis, die in den ersten Teilernten 
nieht oder kaum zum Ausdruck kam. Propach. ~ ~ 

Versuehe zur Ertorschung der Biologie des Kohles 
unter nSrdlichen Bedingungen. Von D. I. VVE- 
DENSKY. Trudy prikl, t3ot. i pr. VI Vegetables 
N r l ,  I u. eng!. Zusammenfassung 94 (1.936 ) 
[Rtlssisch]. 

Die vorliegende Arbeit enth~tlt die Zusammen- 
stellung der Ergebnisse, die bei einer Prfifullg der 
Kultivierungsm6glichkeit des Weil3kohles im hohen 
Norden in der Wischera-Versuchsstation (Nord- 
Ural, 6o ~ 23' n. Br.) gewonnen wurden. Die Unter- 
suchung umfal3te 4 Jahre und erstreckte sich ant 
fiber ioo Variet~ten - -  darunter gegen 30 deutscher 
Herkunft  - - ,  die z. T. unter abge~tnderten Kultnr-  
bedingungen, wie verschiedene Aussaatzeiten und 
Saatdichten, verschiedenartige Dfingung u .a .  
sowie Kombinationen derselben, aufgezogen und 
auf variations-statischer Grundlage verglichen 
wurden, tlinsichtlich Frfihreife und Ertragsh6he 
erwiesen sich die frfihe Sorte ,,Nummer I" (dent- 
scher Herkunft), die mittelfrfihe ,,W'alwatjewka '' 
(russisch) nnd die mittelspXte , ,Ruhm yon Enk- 
huizen" (holl~ndisch) als die besten, hinsichtlicla 
GleiehmXBigkeit der Ernte in Jahren mit  verschie- 
dener Witterung die mittelfrfihe ,,Glfickst~dter" 
(deutsch) nnd die frtihen ,,Kopenhagener" (dX- 
nisch) und ,,Dithmarscher" (deutsch); die letzt- 
genannte zeichnete sich auch dutch den hSchsten 
Gehalt an Zuckerll und Vitamin Caus. Die lokalen 
Sorten waren ill jeder Beziehung unterlegen. Eine 
Sorte, die unter den klimatischen Verh~ltnissen 
des Nordens s~mtlichen zu stellenden Anforde- 
rungen oder auch nur der Mehrzahl derselben 
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geniigt h~itte, gibt es zur Zeit tiberhaupt nicht;  es 
bleibt also noch eine umfangreiche ziichterische 
Arbeit zu leisten, ftir welche eine Kenntnis der 
biologischen Eigenttimlichkeiten des Kohles unter 
verschiedenen Bedingungen nattirlich yon grof3em 
Nutzen ist. Die einzelnen Varietgten weisen ngm- 
lich in ihrer Abh~ngigkeit yon diesen Bedingungen 
charakteristische Unterschiede auf, die einige be- 
st immte Gesetzmgf3igkeiten erkennen lassen. So 
wirken sich Pikierung (die in jedem Falle die Aus- 
geglichenheit der Pflanzung f6rdert und daher sehr 
vorteilhaft  ist) und Verktirzung der tfiglichen Be- 
lichtnng wghrend der Anzucht der Sgmlinge auf 
io Stunden in gleicher Weise in einem frtiheren 
Ausreifen nnd, damit  zusammenhgngend, in Bil- 
dung gr6Berer K6pfe und Steigerung der Produk- 
t iv i tg t  ans, und zwar um so stgrker, je sp~iter eine 
Sorte an sich ist; dasselbe wurde auch an Rot- und 
Wirsingkohl und Kohlrabi festgestellt. Ganz all- 
gemein kann der Ertrag durch friihe Aussaaten, 
zweckm~13ige Pflanzung und die Wahl einer den 
Bediirfnissen der Sorte genau angepaBten Boden- 
fl&che erh6ht werden; gtinstig wirkt eine Kombi- 
nation mineralischer nnd organischer Diingung und 
in noch stgrkerem MaBe eine Diingung mit  Fgka- 
lien-Torf, der aus der stgdtischen Kanalisation ge- 
wonnen werden kann, bei altbearbeitetem Boden. 
Eine Itir die Zfichtung wichtige Beziehung besteht 
zwischen der Frfihreife und der Stgrke des gul3eren 
Strunkes. Es ist m6glich, eine ungfinstige Wirkung 
einseitiger Auslese auf Friihreife durch die Auswahl 
yon Typen auszuschalten, die einen im Verhgltnis 
zum Gesamtgewicht des ]Kopfes (aber nicht ab- 
solut!) m6glichst kleinen Strunk besitzen. - -  Von 
den iibrigen Kohlarten k6nnen in der Wichera- 
Station Friihsorten v0n Blumenkohl (Haager friihe r 
Zwerg, Schneeball), 1Rotkohl (Erfurter frtiher, 
Haco), Wirsing (Wiener frtiher) und Kohlrabi 
(Wiener frtihester weiBer, Blauer Goliath) im Feld 
gebaut werden; sp~tere Soften und tZosenkohl 
reifen gew6hnlich nicht aus. Lang. ~ ~ 

Ein Beitrag zur Biologie der Serradella. Von M. 
K L I N K O W S K I .  (Dienststelle f. Pflanzen.zi~cht. u. 
Angew. Vererbungslehre, Biol. Reichsanst. [. Land- 
u. Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem.) l~flanzenbau 13, 
334 (~937). 

Die Serradella, Ornithopus sativus, besiedelt den 
atlantiseh-mediterranen Florenraum der Iberischen 
Halbinsel und reicht noch naeh Stidfrankreich 
hinein. Ihre Unterar t  O. roseus ist dabei mehr 
westlich und stidwestlich orientiert, w~hrend die 
Form O. istrnocarpus den Siiden einschlieB]ieh der 
nordafrikanischen Kiiste bevorzugt. Allen ge- 
meinsam ist ihre Vorliebe fttr tau- und nebelreiche 
Gebiete (daher das gute Gedeihen als Unterfrucht 
im 1Roggensehlag mit  ~thnlichem ,, Klima"), Trocken- 
gebiete werden gemieden. Die Frage der Boden- 
reaktion wurde durch WrARTENBERG in Richter- 
scher N~hrl6sung geprtift. Danach liegt das Opti- 
mum wohl im Schwachsauren, bei Durchltiftung 
erfolgt jedoch Wachstumsdepression. In alkali- 
scher L6sung t r i t t  bald Chlorose ein, die aber bei 
Durchltiftung u n d  Anwesenheit yon ungel6stem. 
dreiwertigem Fe ausbleibt; die Yflanzen entwickeln 
sich dann sogar sehr fippig. Zusatz yon Bor f6rdert 
d i e  Wurzelbildung stark. Beztiglich der Wuchs- 
form lassen sich haupts~chlich ein aufrechter und 
ein nahezu kriechender Typus unterscheiden, die 
dutch  15bergangsformen verbunden sind. Inter- 

essant ist nun,  dab die Serradella auf ihrem Weg 
nach Osten erheb]iehe Anderungen erfahren hat. 
Die Prfifung yon Herkfinften aus allen Durch- 
gangsl~tndern ergab, dab die 6stlichsten Formen 
die geringsten Massenertr~ge bei schlechtem Re- 
generationsverm6gen lieferten, dagegen ausge- 
sprochen frtih reif waren im Vergleich zu gut rege- 
nerierenden portugiesischen Herktinften. Aus all 
diesen Einzeifaktoren (klimatische und Boden- 
ansprtiche, Wuchsform, Regenerationsverm6gen, 
Reifezeit) ergeben sieh 2 verschiedene Zuchtziele: 
I. eine sp~treife, massenwtichsige Form ftir Unter- 
saat, die nach dem Schnitt der Hauptfrucht  gut  
regeneriert und noch zur Samenreife kommt;  
2. eine relativ frtihreife Form mit  gentigenden Er- 
tr~tgen (Z-B. Sorte ,,Ostsaat"). Das erstgenannte 
Zuchtziel verdient erh6hte Aufmerksamkeit. Of~4i- 
thopus compressus weist in vielen Punkten M~ngel 
auf, die es gegentiber Serradella schlecht abschneiden 
lassen. GrundsS~tzlicher Kl~irung bedarf auch die 
Frage, ob die Serradella gegentiber der ,, Sfi~31upine" 
konkurrenzf~hig ist; denn yon diesem Entscheid 
h~ngt in hohem Mai3e die Zweckm~t~3igkeit ihrer 
ziichterischen Bearbeitung tiberhaupt ab. 

Propach (Mtincheberg, Mark). ~ ~ 

Abstammung and Heimat des Rettichs, (Zur Geo- 
graphie  nnd Geschichte der Kulturpflanzen und 
Haustiere XV.) Von E. W E R T H .  Angew. Bot. 
19, 194 (1937). 

Der Rett ich (Raphanus sativus L.) wird als eine 
sich vom Hederich (Raphanus rapha~istrum) ab- 
leitende Kulturform angesehen. Der wichtigste 
morphologisch-6kologische Unterschied des 1Ret- 
tichs vom Hederich ist, daft bier die Schoten in 
einsamige Glieder zerfallen, w/ihrend sie beim 
Gartenrettich geschlossen bleiben. Ein weiterer 
wichtiger Unterschied zwischen den beiden Formen 
ist das Vorhandensein der fleischigen Wurzel bei 
der Kulturform. Neben dem gew6hnlichen Acker- 
hederich (ssp. segetum) gibt es nun eine 1Reihe an- 
derer Typen yon R. raphanislrum. Die Unterar t  
maritimus hat ,,rtibenartig verdickte Wurzeln", 
die Form landra schwer trennbare Fruchtglieder. 
Die Unterar t  rostratus hat einen besonders langen 
Spitzenteil der Frucht  (,,Schnabel"). Der Aeker- 
hederich (ssp. segetum) hat seine Urheimat im 
Mittelmeergebiet und is t  bis zur Grenze des Ge- 
treidebaues nach Norden verbreitet. Nach Mittel- 
europa ist er erst mit dem Getreidebau gekommen. 
Die Unterar t  mari t ima kommt an den atlantischen 
Kiisten der westeuropS~ischen LS, nder, an den 
Ktisten und auf den Inseln des europMschen Mittel- 
meergebietes, auf den Azoren, am Schwarzen Meer 
his Transkaukasien und in Pal~tstina vor. Es 
werden verschiedene Variet~iten dieser Unterar t  
unterschieden. Die Unterar t  rostratus ist in 
Griechenland und Vorderasien bis zunl Kaspisee 
heimisch. Die Verbreitungsgrenze yon segetum, 
an der Grenze des Ackerbaues, ist eine Reifegrenze, 
die yon maritima, etwa mit der + 4 ~  - 
Isotherme zusammenfallend, eine IK~iltegrenze. 
Die Unterar t  rostratus kommt nut in Gebieten mit 
heigem Klima vor. Info]ge dieser Verbreitungs- 
grenzen der Unterarten und ihrer VarietXten findet 
sich die gesamte Variationsbreite der Rettich- 
Wildformen nur ill den stidSstlich yon Europa ge- 
legenen heigen Gebieten. Von hier aus, besonders 
yon Vorderasien, dtirfte die Inkulturnahme des 
1Rettichs ausgegangen sein. Schmidt. 
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A preliminary note on a new Saccharum • Sorghum 
hybrid. (Erster Bericht tiber einen neuen Saccha- 
rum 7, Sorghum-Bastard.) Von E. K. JANAKI-  
AMMAL, and T. S. N. SINGH. (Imp. Sugarcane 
Slat., Coimbatore.) Indian J. agricult. Sci. 6, 11o 5 
(193~). 

Um die genetischen Beziehungen zwischen der 
Gattung Saccharum und Sorghum zu erfassen, 
wurden von den Verff. 1934/35 zahlreiche Kreu- 
zungen ausgeffihrt, in denen einfache Formen yon 
Saccharum als weiblicher Elter dielle11, darunter 
ouch Saccharum spontaneum. Von dieser Art gibt 
es eine Anzahl Formen mit abweichender Chro- 
mosomenzahl. Der yon Verff. beschriebene 
Bastard ist aus der Kreuzung zwischen der Form 
Dehra Dun (211 = 56) und Sorghum durra (2n = 20) 
hervorgegangen. Da Saccharum spontaneum fast 
ioo %ig pollenfertil ist, wurde die Kreuzung rail 
Sorghum nach liastration der ~hrchen vorge- 
llommen. Aus der Kreuzullg wurden 13 S~imlinge 
gewonnen. Sic 5,hneln mehr Saccharum sponta~eum 
als Sorghum, bltihen jedoch bedeutend frfiher als 
Saccharum. Die Bastarde sind v611ig pollensteril. 
Zum Unterschied yon Saccharum offieinarum hat 
Saccharum spontaneum eine 4- Hfillspelze. Sic ist 
ouch bei Sorghum vorhanden, ist in dieser Gattung 
aber begrannt. Da der Bastard die begrannte 
4. Hfillspelze ebenfalls aufweist und ferner die yon 
Sorghum vererbten Callushaare ffihrt, ist die 
Bastardnatur der neuen Kreuzung gesicherL. Die 
somatische Chromosomenzahl des Bastards ist 38, 
was der Summe zwischen den haploiden Zahlen 
yon Dehra Dun, Saccharum spontaneum und Sorg- 
hum entspricht. Ufer (Berlin). 

, ,Round-Leaf" cotton. Notes on the appearance 
and behavior of a peculiar new strain. (,,Rundblatt"- 
Baumwolle. Aufzeichnungen fiber dos Auftreten 
und Verhalten eines eigentfimlichen neuen Slam- 
rues.) Voil H. t3. BROWN and J. R. COTTON. 
J. Hered. iS, 45 (1937). 

Die als ,,Rundblatt"-Baumwolle bezeichnete 
neue Form wurde 193 ~ ill Baton Rouge, Louisiana, 
gefunden. Start der normal gelappten BlOtter tier 
Upland-Baumwolle hat dieser Typ ziemlich abge- 
rundete B15~tter. Die WuchshShe dieser Form ist 
geringer als die der normalen Baumwolle, die 
Wuchsform ist buschig und dicht. Die Blfiten sind 
betr~chtlich kleiner als bei normalen Upland- 
Sorten. Die Kreuzung mit ,,normal" macht keine 
Schwierigkeiten, doch werden die Frfichte erst 
ziemlieh sp~t entwickelt. Auch die Kapse111 sind 
kleiner und die Faserbildung ist sehwXcher. H~ufig 
entstehen an den Rundblattpflanzen normale 
Knospenmutationen, besonders gegen Ende der 
Vegetationszeit. Diese somatischen Mutationen 
sind vielfach ouch sectorial verschieden, die eine 
H~ilfte entspricht dem Upland-Typ, die andere dem 
Rundblatt-Typ. Bei Selbstung geben diese K11os- 
penmu tationen stets Rundblat t -Typen in der Nach- 
kommenschaft. Kreuzungen mit  Normaltypen und 
Okrablatt-Typen wurden ausgeffihrt. In  der F 2 
emer Kreuzung zwisehen Normal- und Rundblat t -  
Typ traten 15 Rundblattpflanzen, 31 Breitblatt- 
Typen und eine Intermedi~irform auf. In  der F 2- 
Nachkommenschaft aus der Kreuzung mit dem 
Okrablat t -Typ sind 6 sehr abweichende Pflanzen- 
typen entstande11, lJber die Vererbung der Rund- 

blattform wird sp~ter n~.her berichtet. Die Chro- 
mosomenzahl ist anscheinend so grog wie bei der 
Upland-Baumwolle. Ufer (Berlin). 

Dos Areal des Tau-Saghyz. Von A. ZAITZEVA 
und N. BELTSCHIKOVA. Trudy priM. Bot. i 
pr. I Papers on the Taxonomy, Ecology a. Geogra- 
phy of Plants Nr 2, 303 u. e11gl. Zusammenfassullg 
308 (1937) [Russisch~. 

Trotz der an verschiedenen Stellen in RuBland 
unternommenen Nachforschungen bleibt dos Ver- 
breitullgsgebiet der wertvolle11 Kalltschukpflanze 
Scorzonera lau-saghyz auf die Hochlagen des Kara- 
taugebirges beschr~nkt. Dos Vorkommen des 
Tau Saghyz umfal3t eine Fl~che yon 3500 ha und 
zwar ausschliel31ich auf steinige11 SchotterbSden 
kalkhaltiger Urgesteine (Pal~ozoicum, Silur, De- 
von, Karbon). Die Gesamtmenge Tau-Saghyz im 
Karatau wird auf 17 Millionen Pflanzen gesch~tzt, 
was 50oo Pflanze11 auf I ha oder zwei Pflanze11 auf 
I qm entspricht. Nach Untersuchungen des In- 
stituts ffir Kautschuk und Guttapercha vermehrt 
sich der Tau-Saghyz 1inter den natfirliehen Be- 
dingungen vorwiegend vegetativ. Die Samen- 
erzeugung ist in den einzelnen Jahren uilregel- 
m~Big: 193 ~ sind geerntet worden 2089 kg, 1931 
35oo kg, 1932 500 kg und 1933 3920 kg. Je loach 
6kologischen Bedingungen ist der Tau-Saghyz sehr 
polymorph. Dies ~,uBert sich ouch durch groBe 
Schwankunge11 des Kautschukgehalts (8--19%) 
all den einzelnen Staildorten. Dos Vorkommen des 
Tau Saghyz auf den kalkhaltigen Ab!agerungen 
der Urgesteine und dos Uberwiegen der vegetativen 
Vermehrullg fiber die Verbreitung durch Samen 
zeugen davo11, dab der Eildemismus des Tau- 
Saghyz relikten Ursprungs ist. Buchholz. 

Die Notwendigkeit der Anf~illigkeitsprUfungen un- 
serer Laub- und Nadelh61zer. Von J. WESTER-  
D I JK .  Angew. Bot. 19, 119 (1937). 

Dos gesteigerte Interesse ftir Aufforstung in fast 
allen L~,ndern macht es notwendig, dal3 der Arten- 
und Sortenfrage grSl3te Beachtung geschenkt wird. 
Es mfissen abet neben waldbaulicheil und geneti- 
schen U11tersuchungen ouch Krankheitsprfifungen 
durchgeffihrt werden. Verf. zeigt an einigen Bei- 
spielen die ffir die Niederlande besonders wichtigen 
Fragen. Die Ausarbeitung einer Infektionsmeth0de 
ffir Ceratostomella (Graphium) Ulmi erm6glichte es, 
verschiedene Anfalligkeitsgrade bei Ulmus festzu- 
stellen. So zeigt Ulmus hollandica vegeta eine ge- 
ringere Anf~,lligkeit und U. pumila ist vollkommen 
lmmun. Untersuchungen fiber die KrebsanfMlig- 
keit bei Populus sind eingeleitet. Ebenso Wichtig 
wXre die Bekampfung yon Pseudomonas saliciperda. 
Die verschiedene Anfalligkeit der Pseudotsuga- 
Arten ftir Rhabdocline pseudotsugae oder der Scha- 
den, den der Blasenrost (Peridermium Strobi) der 
Weymouthskiefer zuffigt, geben el11 welles Arbeits- 
feld. Bei Larix geht man zum Anbau der japani- 
schen Lfirche fiber, um die KrebsanfMligkeit euro- 
p~tischer Arten zu umgehen. Neben den Rostarten 
gibt es keine Gruppe tier l~arasite11, die so v ide  
Biotypen aufweist wie die Meltauarten. Die ange- 
wandte Botanik hat hier noch ein welles Arbeies- 
feld yon gr613ter Bedeutung vor sich. 

W. v. Wettstein (Mfincheberg, Mark). 
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