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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Weitere Ontersuchungen Uber Koppelung yon 
BlUtengenen mit den Selbsterilitiitsallelen und iiber 
eine weiblich sterile, genetisch selbstfertile Pflanze. 
Von F, GRU13ER und O, KUHL. (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Zi~chtungsforsch., Mi~ncheberg i, M.) Z. 
indukL. Abstammgslehre 72, 287 (1936). 

Die Selbsterilit~,tsallele yon A. magus sind, wie 
aus frfiheren Untersuchungen bekannt  ist, mit  
dem Gen Itir radi~tre Ausbildung der Blfite eilg 
gekoppelt. Mit letzterem sind auch die Bltitengene 
hem (hemiradialis) Ilnd red (reducta) gekoppelt. 
Demnach mfiBten die Selbsterilit~ttsallele auch mit 
diesen Genen gekoppelt sein. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit zeigten die Richtigkeit dieser 
Annahme. Sie bilden eine weitere Stfitze fiir die 
Lokalisation der Sterilitgtsatlele im IRad-Chromo- 
som. Zu den Kreuzungen wurden verschiedene 
Wildsippen verwendet und es ergaben sich deutliche 
Unterschiede in der Gr6Benordnung der Austailsch- 
werte, ein Umstand, der darauf schliegen lgBt, dab 
den Genen in den verschiedenen Sippen eine etwas 
ver~tnderte Lage im Chromosom zukommt. Eine 
weiblich v611ig sterile Pflanze erwies sich als gene- 
tisch heterozygot selbstfertil. Hackbarth. 

Untersuchungen iiber experimentelle AuslSsung von 
Mutationen bei Antirrhinum majus Vi (Die Aus- 
IUsung von Genmutationen durch kurzwelliges 
Ultraviolett). Von H. STUt3BE u. W. NOETH- 
LING. (Kaiser Wilhelm-Imt. f. Biol., Berlin- 
Dahlem u. Imt .  f. Strahle~forsch., U~iv. Berlin.) 
Z. indukt. Abstammgslehre 79, 378 (1936). 

Im AnschluB an eine Arbeit vom Jahre 1934, in 
der die Verf. eine deutliche Erh6hung der Muta- 
tionsrate nach Bestrahlung yon Pollenk6rnern mit  
kurzwelligem U. V. festgestellt Batten, wird jetzt 
die Wirkung verschiedener V~%llenl~ngen des kurz- 
welligen U. V. einer nB~heren Analyse unterzogen. 
Das Quecksilberspektrum wurde mit dem Quarz- 
monochromator zerlegt, bestrahlt wurde rail den 
WellenlXngen ~ = 254 m#, 265 m#, 297m#, 303 m# 
und 313 m~. Durch 13estrahtnng der Pollenk6rner 
mit allen diesen Linien konnte eine Erh6hung der 
Mutationsrate, die meist auch statistisch zu sichern 
war, erzielt werden. Die hierfiir erforderliche ein- 
gestrahlte Energie beLr~gt ungef~hr io5-- io  ~ 
erg/cmK Bei gleicher eillgestrahlfier Energie wurde 
die gr6Bte V~Tirkung Iiir die Linie ~ = 297 m# ge- 
funden, nach beiden SeiLen des Spektrums nimmt 
die Wirksamkeit schnell ab. (Die statistische Siche- 
rung dieses Abfalles ist abet ungenfigend. Ref.) 
Die Absorption der verschiedenen VVellenl~ngen 
durch eine Aufschwemmung yon Pollenk6rnern 
entspricht im wesentlichei1 dieserEmpfiildlichkeits- 
kurve. Auch eine Reihe anderer biologischer U.V.- 
Reaktionen zeigt die Bier festgestellte Empfindlich- 
keitskurve. (STADL~ und SpRA~Ug fanden aber 
ffir die Ausl6sung yon Deficiencies bei Zea Mays 
die gr6i3te Wirkung bei ;t -- 254 m#.) Irgend eine 
Spezifit~tt der Wirkung im Sinne eines geh~uften 
Auftretens bestimmter Mutationen lieB sich nicht 
Ilaehweisen. SchlieBlich weisen Verff. darauf Bin, 
dab auch dutch das kurzwellige U. V. des Sonnen- 
lichtes eine Erh6hung der Mutationsrate danil zu 
erwarten ist, wenn die Pollenk6rner den direkten 
Sonnenstrahlen zug~tnglich sind. E. Knapp. 

Chromosome structure. Xl.  Hordeum vulgare L. 
and Secale cereale L. (Der Ban der Chromosomen. 
XI. Hordeum vulgate L. und Secale cereale L.) 
Von M. L. RUTTLE und 13. R. NEBEL. Cytologia 
(Tokyo), Fujii  Festschr., 553 (1937). 

Ihre friiheren Beobachtungen fiber die Zahl der 
chromonematischen F~tden, welche die somatischen 
Chromosomen bei Tradescantia, also einem Objekt 
mie groBen Chromosomen ailfbauen, wollen die 
Verff. nunmehr durch entsprechende Unter- 
suchungen an weniger grogchromosomigen Pflanzen 
erg~nzen und best/~tigen. Ihre Wahl fiel zun~chst 
auf Horde~m wlgare, Secale cereale und Crocus 
biflorus. So welt dies m6glich ist, werden die chro- 
monematischen StrukLuren wAhrend des gesamten 
somatischen Chromosomenformwechsels, w~hrend 
und nach der letzten pr~meiotischen Mitose sowie 
ira Verlaufe der Reifeteilungen selbst verfolge. 
Dabei ergibt sich, wenn auch im einzelnen nicht 
immer mit gleicher Deutlichkeit wie bei Tradescan- 
tia, eine weitgehende Ubereinstimmung im wesent- 
lichen. Die somatischen Chromosomen sind in 
Prophase, Anaphase und Telophase vierteilig ge- 
baut;  die prgmeiotisehe Mitose n immt keine Son- 
derstellung ein, sondern verlguft v611ig tiberein- 
stimmend mit den friiheren. Das friihe Leptot~tn 
l~if3t eine Doppelstruktur, spgtere SLadien, Diplot~n 
und Diakinese abet wieder den vierteiligen Ban 
jedes Chromosoms erkennen. Die anscheinende 
Einfachheit des sp~teren Leptotgnfadens wird auf 
eine sehr enge Wiedervereinigung der Chromatiden 
(und ihrer Spalth~lften) zuriickgeftihrt, die der 
KonjugaLion mit  dem homologen Partner stets 
vorangeht. In der meiotischen Interkinese wird 
eine (theoretisch yon der I. Metaphase an beste- 
hende) achtteilige Struktur der ,,Dyadenchromo- 
somen" angegeben, die durch den II.  Teilungs- 
schritt, in dem keine neuerliche Spaltung statt-  
findeL, wieder auf den normalen, vierteiligen Bau 
zurtickgeffihrt wird. v. Berg (Mtincheberg). 

Tetraploid barley produced by heat treatment. 
(Durctl Hitzebehand!ung induzierte tetraploide 
Gerste.) Von A. MUNTZING, G. TOMETORP 
and K. MUNDT-PETERSEN.  HerediLas (Lurid) 
22, 4Ol (1937). 

Die Versuche zur Ausl6sung polyploider Kuliur- 
pflanzensippeil wurden in Anlehnung an frtihere, 
erfolgreiche amerikanische Experiimente auf dem 
gleichen Wege durchgeffihrt, n~mlich der Beein- 
flussung der ersten Teilung der befruchteten Ei- 
zelle. Im Verlaufe der Versuche ergab sick dab er 
Zeitpunkt fiir die Behandlung besser mit  18, als 
rail 20 Stunden (wie bei Dorsey) nach der kfinst- 
lichen Best~ubung angesetzt wird; die verwendeteil 
Temperaturen lagen zwischen 4 ~ und 47 ~ und 
wilrden ebenso variiert, wie die Dauer der Behand- 
lung, die einmal oder auch inWiederholungen erteilt 
wurde. Der Kornansatz der behandelten 5hren  
l~13t mit zunehmender Schwere des Eingriffes nach. 
Zun~chst gelang nur die Auffindung eines Anteiles 
yon Chim~ren, die entweder Wurzeln mit  tetra- 
ploiden Sektoren oder einzelne v611ig tetraploide 
Wurzeln besaBen, in keinem Fall t raten jedoch 
tetraploide Sprosse auf. Eine sp~tere Prfifung der 
gleichen Pflanzen ergab, dab die teLraploiden Teile 
verschwunden, also yon den diploiden tiberwuchert 
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worden waren. Im Herbst  1935 entdeckte, wahr- 
scheinlich rein tetrapIoide Pflanzen konnten leider 
nicht am Leben erhalten werden. 1936 wurde 
neuerdings aus der Nachkommenschaft  einer be- 
behandelten ~-hre eine Pflanze isoliert, yon deren 
Nachkommen 4 28-, 4 27- und eine 3o-chromosomig 
waren, die also wohl selbst tetraploid gewesen sein 
muB. Die Schwankungen der Chromosomenzahl 
gehen wohl auf St6rungen in den Reifeteilungen 
der Tetraploiden, vermutl ich durch Quadrivalente 
verursacht, zuriick, die sich gleichzeitig auch auf 
die Fert i l i tgt  auswirken. Das AusmaB dieser Er- 
scheinungen und die M6glichkeiten ihrer {3ber- 
windung bestimmen eine allf~hige praktische Be- 
deutung tetraploider Gerste. Hierzu werden wei- 
tere Mitteilungen angekfindigt, v. Berg. 

On the elimination of supernumerary chromosomes 
in Zea mays. (Uber die Elimination fiberzgthliger 
Chromosomen beim Mais.) Von A. M. GROSS- 
MAN. ( C ytol. Labor at., Inst. qf Plant Industry, Lenin- 
grad.) C. 1R. Acad. Sci. U R S S  N: s. 15, 355 (1937). 

Das Vorkommen fiberzXhliger Chromosomen in 
geringerer oder gr613erer Zahl beim Mais, sowie 
auch das Schwanken ihrer Zahl in verschiedenen 
Teilen derselben Pflanze ist schon l~nger bekannt, 
ohne dab bisher ein Erkl~rungsversueh gemacht 
worden w/ire. Die Extrachromosomen sind kleiner 
als die normalen und stellea vielleicht Fragmente 
dar. Sie weisen terminalen Spindelansatz auf, 
fiirben sich kr~ftiger, zeigen in der nleiotischen 
Prophase Heteropyknose und scheinen fiberdies 
genetisch leer zn sein. In der Reduktionsteilung 
k6nnen sie univalent bleiben oder untereinander 
paaren und selbst mult ivalente Verb~inde bilden. 
Besonders werden yon Verf. seine Beobachtungen 
heron• dab die Zahl dieser , ,0berzghtigen" vom 
Beginn der Diakinese, fiber Diaphase zur Meta- 
phase, wie u. U. auch im weiteren Teilungsverlauf 
einer allm~thlichen Abnahme unterliegt. Er schliegt 
auf eine stattfindende Elimination dieser ,,Chro- 
mosomen" und weist darauf hin, dal3 manche An- 
gaben des Schrifttums angesichts dieser M6glich- 
keit  verst~tndlicher werden. Die naheliegende Frage 
nach der Herkunft  und der Bedeutung dieser 
Extrachromosomen wird jedoch mit  keinem Wort  
gestreift, v. Berg (Mtincheberg, Mark). 

Cytogenetische Untersuchungen in der Gattung 
Solarium, Sect. Tuberarium. I I .  Triploide und te- 
traploide Artbastarde. Von H. PROPACH. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f .  Z~chtu~gsforsch., M~'tncheberg, 
Mark.)  Z. indukt. Abstammgslehre 73, 143 (1937). 

Die sfidamerikanischen Wild- nnd Kulturkar- 
*offeln umfassen cytologisch mehrere Stufen ver- 
schiedener Po]yploidieh6he. Da die betreffenden 
Sippen reine Bivalentenpaarung aufweisen, lag es 
nahe, ihnen einen allopolyploiden Ursprung zuzu- 
schreiben und dementsprechend wurden die Unter- 
suchungen an Bastarden im Hinblick auf eine 
Analyse der Genomverhgltnisse eingeleitet. Die 
untersnchten Bastarde sind Solanum acaule 
(n = 24) • chacoense (n = i2), S. demissum vat. 
klotzschii (n = 36 ) X verrucosum (n = 12) und 
S. demissum f. xittense (n = 36) • ckacoense (n 
~2). Ihre Reifeteilungen verlaufen unregelmXBig, 
unter Bildung weehselnder Zahlen yon Uni-, Bi- 
und Multivalenten, wobei in triploiden Bastarden 
jedoch h6chstens tri- und in tetraploiden Bastarden 
h6chstens quadrivalente Verbgnde auftreten. Die 
statistische Analyse der Paarungsverh~tltnisse er- 

m6glicht einen Vergleich rail den Werien, die yon 
UPOO~T Ifir experimentell erzielte, also sicher 
autopolyploide, tri- bzw. tetraploide Tomaten an- 
gegeben wurden, wobei sich eine sehr auffgl- 
lige Ubereinstimmung des KonjngaLionszustandes 
in beiden entfernt verwandten Vergleichspartnern 
ergibt. Die Kartoffelbastarde verhalten sich also, 
als ob tie autopolyploid waren, woraus geschlossen 
werden muB, dab ihre Genome weitgehend homolog 
sind. DaB die polyploiden reinen Arten mit  ihrer 
ungest6rten Bivalentenpaarung davon nichts er- 
kennen lassen, muB Ms eine Gattungseigenttimlich- 
keit zungchst hingenommen werden. Die cytolo- 
gischen ZusammenhSnge dieser Erscheinnng zn 
Artbildung und Konstanz werden vom Verf. er- 
6rtert. v. Berg (Mfincheberg, Mark). 

Production of polyploid plants after regeneration. 
I I .  Autotetraploid of Nicotiana glauca. (Erzeugung 
polyploider Pflanzen mittels Regeneration. II.  
Autotetraploide Nicotiana glauca.) Von G. D. 
P R A T A S E N J A .  (Cytogenet. Laborat., Nikitsch'er 
Botany. Garten, Jalta [Krim].) C. R. Acad. Sci. 
U R S S  N. s. 14, 44-9 (1937). 

Blgtter yon Nicotiana glauca wurden all der 
Basis des Stieles abgeschnitten nnd als Stecklinge 
gezogen. An der Schnittfltiche bitdete sich ein 
Kallus, aus dem sich Adventivwurzeln und Ad- 
ventivsprosse entwickelten. Unter  den letzteren 
beiand sich ein Exemplar, welches eine verdoppelte 
Chromosomenzahl (2 x = 48 gegen 2 x = 241 auf- 
wies, also ein autotetraploides Individuum dar- 
stellte. Das geschilderte Verfahren biete~ somit 
eine neue M6glichkeit zur experimentellen Erzeu- 
gung polyploider Pflanzen. La~zg (Berlin). 

O Die Wuchsstoffe der Pflanzen. Ein Querschnitt 
durch die Wuchshormonforschung. Von G. 
S C H L E N K E R .  Unter  Mitarbeit  v. CHR. 
ROSENTHAL.  32 Textabb. IO6 S. Mfinchen u. 
Berlin: J. F. Lehmann 1937. Geh. RM. 4.8o, 
geb. RM. 6.--.  

In den letzten Jahren haben zahlreiche Forscher 
sich mit  den wachstumregulierenden Phytohor- 
monen, den , ,Wuchsstoffen" beschgftigt. Es kann 
nicht erwartet werden, dab aus der grogen Ffille 
yon tells sich widersprechenden Untersuchungs- 
ergebnissen und Ansichten sich heute schon ein 
v/511ig klares Bild fiber dieses ,,modernste Gebiet 
der pflanztichen Physiologie" gewinnen lgBt. Verf. 
will daher seine Abhandlung als einen vorl/iufigen 
kurzen Uberblick fiber die bisher erzielten Ergeb- 
nisse aufgefal3t wissen. - -  Zungchst wird die Gruppe 
der Anxine behandelt, die mehr oder weniger mit  
der der , ,A-Wuchsstof fe" zusammenf~illt. Diese 
Wuchsstoffe wirken bekanntlich auf das Strecknngs- 
wachstum der h6heren Pflanzen ein. Der physio- 
logische Auxin-Nachweis wird an Hand des klassi- 
schen Versuches an der Haferkoleoptile dargestellt. 
Weitere Methoden des quali tat iven und des quan- 
t i ta t iven Nachweises schliegen sich an. Sodann 
bespricht Verf. Bildung und Vorkommen vorl 
Auxin a, Auxin b und Heteroauxin. Die \u 
wirkungen zwischen Licht, Waehstum und Wuchs- 
stoffen werden besonders im Lichte der BLAAUW- 
schen Theor~e betrachtet.  Es folgen tgapitel fiber 
die Auxinwirkung auf Phototropismus, Geotropis- 
mus und epinatische und hyponatische Blatt- 
bewegungen sowie fiber Wuchsstofflgngstransport 
und Vv'uchsstoffqnerverbindung, ~Vuchsstotf und 
primitres Diekenwachstum, Ausl6sung yon Zell- 
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teilnngen dutch VVuchsstoffe der Auxingruppe und 
~ihnlich wirkende StofIe, Ein weiterer Hauptab- 
schnitt besch~iftigt sich mit  den Bios- und B-Wuchs- 
stoffen, die im Gegensatz zu den Wuehsstoffen der 
Auxin-Gruppe in erster Linie das Wachstum der 
niederen Pflanzen regulieren, Einige andere 
Wuchsstoffgruppen werden knrz erwghnt. Im 
SchluBteil wird zusammenfassend fiber die Be- 
deutung der Wuchsstoffe ffir die Entwicklung der 
h6heren Pflanze berichtet, sowie fiber Versuche, 
dureh kfinstliche Zuffihrung yon Wuchsstoffen die 
natfirliche Entwicklung der Pflanze zu beeinflussen. 
Die Bedeutung ffir die g~rtnerische und landwirt- 
sehaft!iche Praxis wird diskutiert. Eine eingehen- 
dere Behandlung gerade dieser den Praktiker be- 
sonders interessierenden Fragen wgre erwfinseht. 
Guile Abbitdnngen und eine fesselnde Darstellungs- 
weise erh6hen den Weft der Abhandlung, 

Scherz (Mfincbeberg, Mark). 

On the physiological characteristics of yarovized and 
nonyarovized winter wheat. (Uber die physiologi- 
schen Kennzeichen yon jarovisiertem und nicht- 
jarovisiertem Winterweizen.) Von I. A. F ILIP-  
PENKO. (Inst. of Plant Physiol., A cad. of Sciences 
of the USSR., Moscow.) C. R. Acad. Sci. URSS 
3, 185 (1936). 

Die in dieser Arbeit besehriebenen Versuche 
wurden an den Winterweizensorten ,,Koopera- 
torka" und ,;Lutescens o329" vorgenommen. Die 
Samen wurden eingequellt und bet 3--5 ~ jarovi- 
siert. Verschieden lang jarovisierte Pftanzen wur- 
den gIeiehzeiLig gelvflanzt, um glelchalte, abet ver- 
sehieden lange vorbehandelte Pfl~nzehen Ifir die 
Untersuehungen zur Verfiigung zu haben. 
A, A. RICHTER und seine Mitarbeiter bat ten bereits 
den groBen Einflug der jarovisation auf den 
AtmungsprozeB nnd auf das fermentative System 
nachgewiesen. Der Autor zeigt, durch Versuche 
fiber Koagulationsf/~higkeit und Permeabilit~t, dab 
durch 35--5ot~tgige Jarovisation die Struktur der 
Plasmaproteine des Winterweizens eine lockere, 
also der des Frfihjahrsweizens Xhnlichere, wird. 
Die ganze Lebenst/~tigkeit der Pflanze erf~hrt eine 
betr~tchtliche F6rderung, vor allem dadurch, dab 
durch die Behandlung sowohl die Photosynthese 
als auch die Ansammlung der Trockensubstanzen 
stark gesteigert werden. Stasser (Wien), oo 

0bet den Einflug der RiJntgenstrahien auf flas 
Wachstum und die Entwicklnng yon Erbsen. Von 
A. J, ATABEKOWA. (Cytol. Laborat., Inst. f. 
Elektrifizierung d. Landwirtschaft, Moshau.) Biol. 
Z. 6, 81 u. dtsch. Zusammenfassung 92 (1937) 
[Russisch]. 

Die vorliegende Arbeit stellt emen Beitrag zur 
Frage der Anregung der pflanzlichen Entwicklung 
dnrch schwS~chere R6ntgenbestrahlung nnd der 
Dauer dieses Effektes auf den Organismus dar. 
Lufftrockene sowie 6 Stunden lang gequollene 
Erbsensamen (Sorte , ,Wunder von Amerika") 
wurden mit  Dosen yon 5O--lOOO r bestrahlt. W~h- 
rend die ]3ehandlung auf die BHite- und Reifezeit 
der aufgezogenen Pflanzen keinen Einflug hatte, 
war naeh den rnittleren Desert, vor alIem 35 o r, 

�9 der Ernteertrag erh6ht. Die BestrahIung fibt also 
eine stimnlierende ~r aus, welehe sich fiber 
die gesamte Vegetationsdauer der Pflanzen er- 
streckt. Die wichtigsten cytologischen Erschei- 
nungen sind das Anftreten von symmetrisch 
2kefnigen Zellen (d. h. Zellen mit  2 gleichgroBen 

Kernen), Zelten mit  2 Protoplasten und yon poly- 
(meist 4-, aber auch 6- nnd 8-) ploiden Zellen, die 
in einzelnen L~ngsreihen oder in Sektoren an- 
geordnet sind. Ihr Auffreten ist eine Folge der 
Erh6hung der Zellteilungsintensit~t, durch die eine 
Versp~tung und ein v611iger Ausfa]l der Wand- 
bildung naeh erfo]gter Kernteilung bewirkt werden 
kann. Ferner wurde in vielen F/~llen eine Ver- 
kfirzung der Chromosomen und die Bildung sehr 
zahlreieher Nucleolen aueh in diploiden Zellen be- 
obaehtet. Zwischen der ertragsteigernden Wirkung 
der R6ntgenstrahlen und den cytologischen Folge- 
erscheinungen besteht ein ausgepr/igter Parallehs- 
mus, indem nach den mittleren Dosen die Anzahl 
der polyploiden und insbesondere der 2kernigen 
Zellen am h6chsten ist. Die h6heren Dosen (yon 
55 ~ nnd in st~rkerem Grade vono75 o r a b )  i6sen 
sehwerere St6rnngen, wie Unregelm~iBigkeit des 
Teilungsablaufes, Bildung yon Zellen mit  2 nn- 
gleichen Kernen, Nachhinken \7on Chromosomen 
und Fragmentationen, aus, w~hrend die Menge der 
symmetrischen 2kernigen Zellen abnimmt. Da 
naeh Ansicht der VerL.aber nu t  die letzten eine 
f6rdernde Wirkung auf das Wachstum haben, geht 
mit  Erh6hung der Dosis die gfinstige ~vVirkung der 
Bestrahlung zurfick. Nach 25o--45o r wurden auch 
in der Nachkommenschait der behandelten Pflan- 
zen cytologische Aberranten (polyploide Indivi- 
duen und Individuen mit  polyploiden "Sektoren) 
gefunden, so dab bier eine Nachwirkung auf die 
Folgegenerationen als erwiesen gelten kann. 

La:;~g (Berlin-Dahlem). ~176 
O Dynamische Botanik. Eine P.h.ysiologie einhei- 
mischer Pflanzen for Binlogen, Arzte, Apotheker, 
Ghemiker, Landwirte, Giirtner. Von FR. BOAS. 
64 Textabb. I88 S. Mtinchen u. Berlin: J. F. 
Lehmann 1937- Geh. RM. I2.--,  gob. RM. 13.6o. 

Verf. bringt in allgemeinverst~ndlicher Form em 
Buch heraus, dessen Hauptgedanke der ist, ,,die 
Pflanze als wirkendes Wesen in die Gesamtheit 
des Lebens zu stellen und die entstehenden *Wir- 
kungskreislfi,ufe aufzuzeigen". Von der ~iuBeren, 
systematischen und morphologischen Formen- 
mannigfaltigkeit ausgehend, gibt Verf. ein Blld 
yon den inneren chemisch-physikalischen Grund- 
lagen der Pflanzen, ihren VVirkungen und Werten. 
Somit f/itlt bei ihm auch die Einteilung in reine 
~and angewandte Botanik a]s ~dynamische Bezeich- 
nnng fort, Im einzelnen werden, wenn auch nur  
kurz, infolge der gewMtigen Stofffille wohl alle 
Probleme der modernen Botanik, in erster Linie 
die physiologischen, besprochen, und die gebrach- 
ten Beispiele aus den Gebieten der einzelnen Spe- 
zialforschungen im Rahmen der gesamten Lebens- 
vorg~tnge in Beziehung zueinander gesetzt. Die 
chemischen Leistungen der Pflanzen, die Wirk- 
stoffe, teilt Verf. in drei groge Gruppen ein; I. die 
MassennS, hrstotfe (Kohlehydrate, Fette, 01e nnd 
EiweiBstoffe), 2, die Sonderwirkstoffe, die in 
groger Zahl in den Pflarizen vorhanden sind, wie 
z.B.  Glnkoside, Saponine, Gerbstoffe, Alkaloide 
usw. und 3. die sogenannten Hochleistungs- (En- 
zyme) und K6chstleistungsstoffe (Vitamine und 
Hormone). Das augerordentlich anregende Buch 
gibt einen tiefen Einblick in die LebensZusammen- 
h~nge und weist auf die vielen noch nnersch6pften 
M6glichkeiten hin, die in den chemischenLeistungen 
des pflanzlichen Plasmas verborgen liegen. Es 
verdient weiteste Verbreitung fiber die Fachkreise 
hinaus. Lehraann (Mfincheberg, Mark). 
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Spezielle Pflanzenziichtung. 
Getreidefunde yon Wels in Ober~sterreich aus der 
Zeit zwischen 200 und 400 n. (;hr. Geb. Von H.  
L. WERNECK-VVILLINGRAIN. 0sterr. bot. Z. 
116, 222 (I937), 

Bet Ausgrabungen in der ehemaligen l~6merstadt 
Ovilava wurden zwei Getreidefunde (Weizen und 
Gerste) gelnacht, die aus der Zeit 2o0--4oo n, Chr. 
s tammen dtirften und wertvolle Aufschlfisse geben 
tiber die damals gebauten Getreidearten und deren 
Aufbewahrung. In dem Weizenfund lieBen sich 
neben gelneinem Weizen (Triticum vulgare) auch 
Igelweizen (Tr. compactum) und Emmer (Tr. di- 
coccum) feststellen, wovon die beiden letzten For- 
men heute nicht mehr in Ober6sterreich ange- 
troffen werden. An Unkr~tutern waren Roggen- 
trespe (Bromus secalinus) und rauhhaarige Wicke 
(Vicia hirsuta) enthalten, die beide noch heute als 
l~stiges Unkraut  auftreten. Bei dem Gerstenfund 
handelt  es sich der Kornform nach haupts~chlich 
um vierzeilige Gerste (Hordeum tetrastichum), deren 
Verbreitung jetzt  sehr gering ist. Einige K6rner 
s tammen m6glicherweise 'yon zweizeiliger Gerste 
(H. distichum), Auffallend war der geringe Anteil 
an Hintergetreide und Unkrautk6rnern,  was auf 
gute Reinigung des Getreides hinweist. Als Ver- 
unreinigung traten Roggen (langk6rniger Typ, der 
heute nicht mehr dort vorkolnlnt) nnd verschiedene 
Unkr~uter (Roggentrespe, rauhhaarige Wicke, 
Gauchampfer (Rumex acetosella) und gemeines 
Labkraut  [Galium mollugo]) auf. Interessant ist der 
a ufgedeckte Getreidespeicher (Silo), der zur besse- 
ten Durchlfiftung des Getreides aus Heizziegeln 
(Tubuli) errichtet war und der Gr6Be nach ffir 
eine mehrk6pfige Familie ausreichen dtirfte, Ffir 
Ober6sterreich sind mit  diesen Funden  aus der 
Zeit 2oo--4oo n. Chr. die wichtigsten Getreidearten 
(Mtester bisheriger Nachweis ffir Emmer und 
Roggen) mit  Ausnahme des Haters festgestellt. 

Weickmann (Mfincheberg, Mark). 

Historie de trois lupins. Esp6ces pouvant etre cul- 
tiv6es dans les pays subtropicaux et tropicaux 
soudanais. (Die Geschichte yon drei Lupinen- 
arten, die in den subtropischen und tropischen 
Gebieten des Sudan angebaut werden k6nnten.) 
Von AUG. CHEVALLIER eL J. TROCHAIN. 
Rev. Bot. appl..J7, 85 (1937). 

Nach einem Uberblick fiber die ~ltere systema- 
tische Literatur beschreiben Verff. einige sich Inehr 
oder weniger unterscheidende Formen der Arten 
L.  digitatus F O R S K .  ( = L.  pi losus M I I R R . ) ,  y o n  d e n e n  
eine ausffihrlich als L. tassilicus MAIRE beschrieben 
wird. Sie wfirde aber, da sie sich nur  in wenigen 
morphologischen Merkmalen yon L. digitatus unter- 
scheidet, wohl besser als eine Rasse yon L. digitatus 
anzusehen sein. Der Name L. digitatus wird aus 
historischen Grtinden an die Ss yon L. pilosus 
gesetzt. Von L. albus L. komlnen iln Mittellneer- 
gebiet in der Hauptsache die Forlnenkreise 
L. albus (ira engeren Sinne), L. termis FORSK." und 
L. graecus BAIss. vor. Alle hier beschriebenen 
Lnpinenarten sind verbreitet in Nordafrika und 
tileinasien. Sie k6nnen sogar die Sahara iiber- 
schreiten und zwar dringt L. termis und L. digitatus 
im Osten bis nach Nubien vor, L. tassilicus im 
Westen bis nach Senegal. Da die erw/ihnten Arten 
im Mittellneergebiet beheimatet sind, ist anzu- 
nehmen, dab sich durch zfichterische Auslese 

brauchbare Sorten ffir den Anbau in tropischen 
und subtropischen Gebieten schaffen lassen werden. 

Hackbarth (Mfincheberg). 

Die Variabilit~it des EiweiSgehaltes und ihre Be- 
deut..ung fur die Weizenziichtung. Von M. I .  
KNUAGINICHEV. Trudy priM. Bot. i pr. A 
Plant  Industry  in the USSR. Nr 21, 5 (1937) 
[Russisch~. 

Verf. gibt eine Zusalnlnenstellung derjenigen 
Faktoren, die den EiweiBgehalt des Weizens be- 
einflussen und die darum bet einer auf Verbesse- 
rung desselben gerichteten Zfichtungsarbeit be- 
rficksichtigt werden Iniissen. Die Variabilit~t des 
EiweiBgehaltes, der bet der Bestimmung der Mehl- 
qualit~t die ausschlaggebende Rolle spiele, kann 
in folgende Einzeltypen zerlegt werden: I. 6ko- 
logisch-geographische Variabilit~t; 2. sortenm~13ig 
bedingte Variabilit~t; 3. individuelle Variabilit~tt; 
4. VariabilitXt yon Nhre zu Nhre und 5. Variabilit~t 
yon I~orn zu Korn innerhalb jeder Pflanze. Die 
6kologisch-geographische VariabilitXt wird durch 
den EinflnB der Klima- und Bodeniaktoren hervor- 
gerufen. Unter  diesen steht der Wasserhaushalt 
des Bodens an erster Stelle, indem Init steigender 
Bodenfeuchtigkeit der relative Eiweil3gehalt einer 
Sorte sinkt und zudem sich die Sortenunterschiede 
ant trockenen B6den weitgehend ausgleichen. 
Solche B6den sind also ffir die Durchffihrung yon 
Weizenzfichtung auf EiweiBgehalt nicht geeignet, 
wenn nicht ffir kfinstliche Bew~sserung gesorgt 
wird. Die zwischen den Sorten existierenden (erb- 
lich verankerten) Unterschiede im Eiweiggehalt 
beruhen wahrscheinlich auf physiologischen Diffe- 
renzen, deren n/~here Natur  zur Zeit noch nn- 
bekannt  ist. Die individuellen Schwankungen, die 
in Anbauversuch mit  einer best immten Sorte zwi- 
schen den Einzelpflanzen stets zutage treten, tragen 
teilweise Inodifikativen Charakter (Einfltisse yon 
UngleichmXBigkeiten im Bodenprofil), teilweise 
k6nnen ihnen abet auch genetische Differenzen 
zugrunde liegen, da manche Sorten zwar in ihren 
morphologischen Eigenschaften, nicht aber in 
ihren physiologischen, zu denen der EiweiB- 
prozentsatz zu rechnen ist, v611ig einheitlich sind. 
Es ist damit  zu reehnen, dab manche der heutigen 
Sorten ant Grund dieser Unterschiede in mehrere 
aufgeteilt werden mfissen. Die zwisehen den Nhren 
einer Pflanze festzustellenden Unterschiede kom- 
men dadurch zustande, dab nicht alle Nhren gleich- 
zeitig ausreifen und infolgedessen der Wirkung 
verschiedener Aul3enfaktoren, welche den EiweiB- 
gehalt beeinflussen, nicht in derselben Weise aus- 
gesetzt sind. Je gleichm~Biger also die Retie einer 
Pflanze ist, desto gleichm~giger ist auch der Ei- 
weiBgehalt. Bet den K6rnern des Weizens besteht 
eine fiir die ganze Gattung charakteristische posi- 
tive Korrelation zwischen Gewicht und relativem 
Eiweil3gehMt; deshalb sind grogk6rnige Soften mit  
gleichm~Biger Korngr613e in bezug auf Eiweig- 
Inenge die erfolgversprechendsien. Die Gleich- 
In~tBigkeit der Korngr6Be ist bet Formen, die nicht 
Inehr als 2 K6rner je ~hrchen entwickeln, am 
gr6Bten; bet der Zfichtung ist daher auf solche 
Typen gr6Bter Wert  zu legen. Die Sehaffung von 
Weizensorten mit vielk6rnigen Nhrchen bei hohem 
und gut ausgeglichenem Eiweil3gehalt ist be- 
deutend schwieriger; jedoch scheint es, dab der- 
artige Formen wenigstens fiir engere Gebiete ge- 
wonnen werden k6nnen. Lang (Berlin).~176 
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