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desti l l iert ,  an der  anderen  vorbere i te t  werden 
kann.  Durch  Umste l lung  zweier Hghne  l~Bt sich 
der  D a m p f s t r o m  yon der  einen auf die andere  
A p p a r a t u r  umschal ten .  Bei  dieser Anordnung  
ist  neben der  gi ins t igs ten Ausnu tzung  des 
Dampfes  auch die h6chste  Leis tung zu erzielen. 
Der  Kessel  faBt IOO Liter ,  wird  jedoch nur  e twa 
zu ein Dr i t t e l  m i t  Wasse r  geffillt. Seine H6he 
be t r~gt  5o, sein Durchmesser  ebenfal ls  5o cm, 
es is t  also eine verh~iltnism~gig groge Siede-  
fl~iche vorhanden.  Beheizt  wird  er mi t  Gas, 
m6glich i s t  auch eine elektr ische Beheizung 
mi t  Tauchsiedern .  

Der  rasche Verlauf  der  Arbe i t  mach t e  anch 
eine Beschleunigung und Verein/achung des Au/- 
waschens n6tig. Vorlagen sowie Dest i l l ie rkolben 
werden nicht  mehr  einzeln, sondern in Serien 
zu je IO Sti ick gewaschen. Die dafi i r  vorhandene  
Vorr ieh tung  bes teh t  aus e inem mi t  der  Wasser -  
le i tung verbundenen ,  auf e inem B r e t t  befes t ig ten 
Rohr,  das in Abst~inden yon IO cm kurze R 6 h r e n  
mi t  Brausen  trfigt. Auf  diese werden die im 

Gestell  bef indl ichen Kolben  gestfi lpt ,  dabei  ent-  
leer t  und  nach  0f fnen  eines Hahnes  ausgespii l t ,  
Gleichzeit ig werden die Kolben  aul3en mi t  einer 
H a n d b r a u s e  gespiilt .  Die Dest i l l ie rkolben sind 
dabei  in / ihnlichen Gestel len un te rgebrach t  wie 
die Vorlagen.  Nach  dem Spfilen werden die 
Kolben  in den Gestel len kurze  Zeit  umgekehr t  
zum Trocknen aufgestel l t .  E in  Nachspi i len  
mi t  des t i l l ie r tem Wasse r  is t  fiir zi ichterische 
Arbe i ten  im al lgemeinen n icht  erforderl ich.  
Auch das Abspr i tzen  der  Vorst6Be nach dem 
Dest i l l ieren kann  in den meis ten  F/il len un te r -  
bleiben. 

Es k6nnen mi t  der  D o p p e l a p p a r a t u r  in der  
S tunde  IOO Bes t immungen  dest i l l ier t  werden.  
Zur  Bedienung s ind dann  insgesamt  4 Arbe i t s -  
kr~fte n6tig,  2 zum Dest i l l ieren und  Vorbere i ten  
und 2 zum Ti t r ieren.  Das Spfilen der  Kolben  
kann  infolge der  vere infachten  Arbei tsweise  
wei terhin  yon I Arbe i t sk ra f t  geleis tet  werden.  

{Jber die 13ew~ihrung der  A p p a r a t u r  wird  
sp~iterhin ausfi ihrl ich ber ichte t .  

R E F E R A T E .  
Spezielle Pf lanzenzi ichtung.  

8ome observations upon the variability of the cole- 
optile nervation in wheats. (Einige Beobachtungen 
fiber die Varialoilit/tt der Coleoptilen-LeiLbfindel bei 
V~reizen.) Von IR. MICZYNSKI  jun. Z~ Ziichtg A 
21, 466 (1937). 

Die Annahme, dab alle Weizen in der Coleoptile 
nut  zwei Leitbfindel haben, wurde bereits yon 
mehreren Forschern (PERCIVAL, VAVlLOV u.a . )  
widerlegt, die in verschiedenen, 28chromosomigen 
Weizenformen (turgidum, persicum, polonicum 
n.a . )  sogar bis 7 Leitbiindel festgestellt hatLen. 
Verf. untersuchte an Pedigreelinien aus dem 
Weizenmaterial  des Pflanzenzfichtungsinstifiu~s in 
Dublany die Erblichkeit  und Modifizierbarkeit 
dieser Erscheinung. Die Weizen konnten in mehr- 
jghrigem Anbau deutlich in drei Gruppen geteilt  
werden, und zwar in solche, die stets nut  2 Leit- 
bfindel haben, in solche rai l  2 - -  4 (vorwiegend 2) 
und in solche mit  2 - -6  (vorwiegend 4)Leitbfindeln,  
ein Unterschied, der genetisch bedingt sein mul3. 
In  gewissen Grenzen ist die Eigenschaft jedoch 
modifizierbar, wie Versuehe rai l  verschiedenen Er- 
nghrimgsbedingungen zeigten (bessere Ausbildung 
des 1Kornes - -  mehr Leitbfindel in der Coleoptile). 

Weickmann (Mfincbeberg, Mark). 

Les bl~s Eretria, Mykine, Agamemnon, Minos, 
T. 3130, Hylokastra, Limnos, Argos, T. 8557, Rieti 
Nr. 11. (Die Weizen Eretr ia,  Mykine, Agamemnon, 
Minos, T. 313 o, Xylokastra,  Limnos, Argos, T. 8567, 
Rieti  Nr. 1i.) Von J. S. PAPADAKIS .  Bull. Sci. 
Inst. Am61iogr. Plantes ~ ThessMoniki Nr 28, 1 u. 
franz. Text  2o (1937) [Griechisch]. 

Die Arbei t  befag• sich eingehend mi t  den in den 
letzten Jahren durch Auslese- und Kreuzungs- 
zfichtung hergestellten neuen griechischen Weizen. 

Der Zfichter, 9. Jahrg. 

Es sind dies die vulgare-Weizen (Mykine, Xylo- 
kastra, Riet i  Nr. I I ,  T. 8567) und die durum- 
Weizen (Eretria, Minos, Limnis, Argos, T. 313o), 
die heUte eine Anbaufl/~che yon 2oooo ha ein- 
nehmen. Die angestellten Beobachtungen er- 
s trecken sich auf Frfihreife, Kfdtebedfirfnis, Tages- 
tgngenreaktion, Frostwiderstandsfghigkeit ,  Dfirre- 
resistenz, Anpassungsfghigkeit  an die Bodenreak- 
tion, Lagerfestigkeit,  Resistenz gegen Gelbrost, 
Braunrost,  Flugbrand,  6kologische Anpassungs- 
fghigkeit, Backf~higkeit. Als Vergleichssorten 
dienen die bisher in Griechenland am st~trksten 
vertretenen einheimischen und eingeffihrten Sorten 
wie Deves, Katrani tsa,  Mentana, Canberra, Co- 
logna. Die neuen Sorten, ausgenommen T. 8567, 
zeichnen sich gegenfiber den bisher angebauten 
dutch gr6Bere Sgurevertrgglichkeit aus, w0durch 
sie auf den-schwach sauren und neu~ralen B6den 
NO-Griechenlands h6here Er t rgge bringen. Auf 
alkalischen B6den steht noch Mentanal  an der 
Spitze. GroBe Schgdigungen waren b i s h e r  in 
manchen Gegenden Griechenlands durch Sp~t- 
fr6ste hervorgertifen worden, d a d i e  Weizen nach 
warmen Wintern zu schnell ausschoBten (auch 
Mentana nnd Canberra). Die neuen Soften weisen 
eine erhebliehe SchoBverz6gerung dutch die I~urz- 
tageinwirkung der Wintermonate  auf und entgehen 
s o  den schgdliehen Spgtfr6sten. Limnos, 1Rieti 
Nr. i i ,  T. 313o fibertreffen an Frostwiderstands- 
f/~higkeit die bisherigen Sorten und passen vor- 
zfiglich in die h6heren und kglteren Lagen NW- 
Griechenlands. Gute Backf~thigkeit haben Xylo- 
kastra  und T. 8567 aufzuweisen, Minos Braunrost-  
resistenz und Lagerfestigkeit. Durch diese neuen 
Soften ist es m6glich, in ganz Griechenland Weizen 
anzubauen, die die bisherigen Sorten nm 2--9  dz/ha  
an Ertrag fibertreffen und die Ert~agssicherheit 
erh6hen. Zahlreiche Tabellen und eine Kar te  mit  
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6kologischer Ver te i lung der Soften vervollst~indigen 
die ArbeiK Weickmann (Miincheberg, Mark). 

NeuzeiUiche Forschungsrichtungen auf dem Gebiet 
der pflanzlichen Immunitiitslehre und Immunitiits- 
z(ichtung. Von M. G. W E I D E M A N N .  T r u d y  prikl. 
Bot.  i pr. I I  Genetics,  P l an t  Breeding a. Cytology 
of P lan ts  Nr  11, 227 u. dtsch. Zusammenfassung  
257 (1937) [Russisch~. 

Sammel re fe ra t  fiber die wieht igs ten  neueren 
For t schr i t t e  auf  dem Gebiete der Immun i tg t s -  
forschung nnd -zt ichtung bei Pf lanzen und Zu- 
sammenste l lung  mehrerer  bei Zt ichtung immuner  
Sor ten zu beachtender  biologischer und sonstiger 
E igenar ten  paras i tgrer  Krankhei tserreger .  Un te r  
anderem seien genannt :  i .  die Exis tenz  zahlreicher 
biologischer Rassen bei den meis ten  Paras i ten  und 
die Var iab i l i tg t  der Paras i tenpopula t ion ,  die weder  
in ihrem gesamten  Verbre i tungsareal  eine gleich- 
m~tgige Ver te i lung aufweist,  noch innerhalb  eines 
bes t immten  Gebietes eine kons tan te  und un- 
ver~nderl iche Zusammense tzung  zeigt. Die Schaf- 
lung absolut  und universel l  immune r  Sor ten sei 
infolgedessen unm6gl ich ;  Immuni t~ t sz f ich tung  
mfisse auf  die Hers te l lung 6rt l ich immune r  Fo rmen  
h inarbe i ten  u n d  for tdauernd  sein; 2. die modi-  
f ika t ive  Beeinf luBbarkei t  der Anf~ll igkeit  bzw. der 
Resis tenz du tch  Aul3enfaktoren und 3. die Un-  
gleichm~Bigkeit  beider  je nach  d e n  Entwicklungs-  
s tad ium der Wirtspf lanze.  Beide Fak to ren  k6nn ten  
die zi ichterische Arbe i t  erschweren. Die modi-  
f ikat ive  Ver~inderlichkeit sei besonders bei teil- 
res is tenten F o r m e n  sehr grol3, so dab d i e s e f  fir die 
Zfichtung n ich t  taugl ich  sind. Lang. ~176 

Die Bestimmung der physiologischen Rassen des 
Gerstenmehltaues (Erysiphe graminis hordei Mar- 
chal). Von L. H O N E C K E R .  (Bayer. Landessaat- 
zuehtanst., Weihenstephan.) Phy topa th .  Z. 10, 197 
(1937). 

Das im Jah re  193 ~ yon MAINS und DIETZ zur 
Erfassung physiologischer  Rassen des Gersten- 
mehl taus  aufgestell te,  3 Sof ten  umfassende Stan-  
da rdsor t imen t  erwies sich bei der v o m  Verf. vor-  
genommenen  Nachpr t i fung als ungeeignet .  VerI. 
w/~hlte daher  nn te r  fiber 6oo Gers tenvar ie t~ ten  
8 neue S tandardsor ten  aus, yon denen 5 als 
eigentl iche Tes tsor ten  und 3 als Erg'~tnzungssorten 
dienen. Mit  Hilfe  dieses Tes tsor t iments  gelang es, 
in den J ah ren  I933- -1936  aus IOI fast  ausschlieB- 
lich deutschen Mehl tauherki inf ten  9 verschiedene 
Rassen zu isolieren. Hie rvon  ist  eine n i t  A be- 
zeichnete 1Rasse bei we i tem vorherrschend.  Eben-  
falls wei tverbre i te t ,  wenn bisher auch immer  nu t  
in Spuren auf t re tend,  sind 2 Rassen B und D, 
w~thrend die i ibrigen Rassen nur  vere inzel t  an- 
getroffen wurden.  E ine  Rasse F i s t  spontan,  wahr-  
scheinlich dureh  Muta t ion  ents tanden.  - -  E in  
bre i ter  R a u m  der vorl iegenden,  ungeach te t  frtiherer 
Arbe i ten  Ifir die Mehl taurassendiagnose grund- 
legenden Ver6ffent l ichung ist  der  no twendigen  
IKlarstellung methodologischer  Einze lhe i ten  ge- 
widmet ,  die bei Infekt ionsversuchen mi t  Mehl tau  
zu beachten  sind. Hassebrauk (Braunschweig).  ~ ~ 
Kartoffelziichtung auf Immunitiit gegen Phyto- 
phtora infestans D. B. Von F. F. SIDOROV.  
T r u d y  prikl. Bot.  i pr. I I  Genetics,  P l an t  Breeding 
a. Cytology of P lan ts  Nr  11, 5 u. engl. Zusammen-  
Iassung 77 (1937) [Russisch}. 

I n  der vor l iegenden Arbe i t  wird im I. Tell  eine 
Charakter i s t ik  der kul t iv ier ten,  halbwilden und 

wilden Kar tof fe lar ten  und -formen, die im Sorti- 
merit  des Allrussischen Ins t i tu tes  ffir Pf lanzenbau 
vere in ig t  sind, hinsicht l ich ihrer Krautf~ule-  
anf~ll igkeit  gegeben;  im 2. wird fiber einige Ar t -  
kreuzungen,  welche zur Prfifung einer Verwer tbar-  
keit  der p r imi t iven  Fo rmen  fiir die Zi ichtung unter-  
n o m m e n  wurden,  ber ichtet .  Von dem reichen 
Mater ia l  l~Bt sich im R a h m e n  eines Referates  nur  
ein ganz al lgemeiner  Auszug mi t te i len ;  Einzelhei ten  
k6nnen nur  dem Original  en tnommen  werden. - -  
Un te r  gegen I IO im Infekt ionsversuch wie im Frei-  
land un te r such ten  Kul tu rsor ten  yon Solanum 
tuberosum wurden  nu t  2 nur  schwach anf~tllige ge- 
funden ( , ,Lti tzow" und , ,  Schenkendorf")  ; die muta -  
t iv  en ts tandene  Sorte , ,Cugunka"  war  ebenfalls 
resistent,  was die Bedeu tung  yon Muta t ionen  in der 
Immuni t~ t sz f ich tung  beweist .  Die  chilenischen 
Kul tur rassen  yon Sol. tub. (rund 4 ~ Proben) sind 
ausnahmslos s tark  anf~illig. Un te r  den p r imi t iven  
Ku l tu ra r t en  sind bei Sol. andigenum immune  Typen  
vorhanden,  die zum gr6Bten Tell aus Mexiko, da- 
neben aus Nolumbien,  s tammen,  w~ihrend die 
fibrigen (sfidamerikanischen) F o r m e n  der  Ar t  n icht-  
res is tent  Mud. Die anderen Spezies, die sXmtlich 
ein weir  weniger  umfangreiches  Verbre i tungsgebie t  
besi tzen und in 13olivien, Peru  oder  Ekuado r  be- 
he ima te t  sind, sind zum gr6Bten Tell bochgradig 
anf/illig; nu t  Sol. boyacense, tenuifilamentum und 
chocdo sind bei kfinstl icher Infekt ion  unempfind-  
lich, werden  abet  im Felde befallen, w~thrend sich 
Sol. Rybinii  umgekehr t  verh~tlt. Von den wilden 
Ar ten  sind Sol. demissum, semidemissum, edimme, 
Antipoviczii, Vallis Mexici,  polyadenium (Gruppe 
Tuberosa),  Sol. bulbocastanum (Bilbocastana),  Sol. 
coyoaeanum und Millanii  (Pinnatisecta) v611ig, 
Sol. verrucosum, ajuscoeme und Anlipoviezii var.  
Martinezii (Tub.) nahezu i m m u n ;  die tibrigen, 
da run te r  die bekann ten  Spezies Sol. Commersonii, 
Jamesii, chacoeme (Pinn.) und Sol. Maglia (Tub.) 
sind anf~llig. Die immnnen  Ar ten  s tammen,  
ebenso wie die en tspreehenden Ver t re ter  yon Sol. 
andigenum, aus Mexiko;  alle peruanischen F o r m e n  
siud hingegen anf~llig. Dies zeigt, dab bei der  
En t s t ehung  der  Phytophtora res i s tenz  geographi-  
sche Fak to ren  einen auslesenden Einf lug  aus- 
tibten. Sys temat isehe  Verwandtschaf t  und Chro- 
mosomenzahl  spielen keine Rolle,  da  sich in der- 
selben Gruppe immune  und anf~llige Formen  
nebeneinander  f inden und bei beiden die Chromo- 
somenzahl  (2 n) zwischen 24 und 72 (bzw. 60) 
liegeI1 kann. - -  Ar tk reuzungen  wurden  zwischen 
Sol. tuberosum (Knlturkartoffel)  einer- und Sol. 
demissum, semidemissum und A ntipoviczii anderer-  
seits ausgeftihrt.  In  der ersten Kombina t ion  lassea 
sich durch wiederhol te  Rt ickkrenzungen mi t  
Tuberosum sehr gfinstige Ergebnisse erzielen. Die 
Bas tarde  mi t  Semidemissum sind infolge ihrer  
schlechten En twick lung  und ihrer  Ster i l i t~t  viel  
weniger  wer tvol l ;  diej enigen n i t  Ant ipovicz i i  zeich- 
nen sich zwar, im Gegensatz zu denen mi t  De- 
missum, schon in d e r / v  durch  hohe P roduk t iv i t~ t  
aus, ihr  prakt ischer  W e r t  wird aber  durch ihre 
Empf ind l ichke i t  gegen iK~lte und Viruskrank-  
hei ten ebenfalls verminder t .  Im  ganzen h~tlt Verf. 
die Ar tbas ta rd ierung,  besonders im Zusammen-  
hang mi t  d e n  auBerordenLlichen, t~eichtum des 
Krautf~uleerregers  an biologischen Rassen und der 
Neuen ts tehung  solcher Rassen,  die die Ergebnisse 
der Immuni t~ t sz t i ch tung  zunichte  machen  kann,  
f/ir ~tuBerst wicheig, da sie die notwendige  Ein-  
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~tihrung ganz neuen Erbmaterials in die Kultur- 
kartoffeln gestatte. Die vorbandenen M6glich- 
keiten seien noch bei weitem nicht ersch6pft. Auch 
anf~,lHge Arten k6nnen unter Umst~inden yon 
Interesse sein, da es z. B. gelang, durch Verbindung 
zweier anf~illiger Eltern (Sol. tuberosum ,,Ftirsten- 
krone" and Sol. acaule) einen immunen Bastard 
zu erhalten. Lang (Ber!in-Dahlem). ~176 

A study of scab resistance in the potato. (Eine 
Studie fiber die Schorfwiderstandsf/ihigkeit der 
Kartoffel.) Von G.M. DARLING.  (Div. of Pla~zt 
Path., Botasy c~. Horticult., Minnesota Agric~lt. Exp.  
Stat. a. idly. of Fruit  a.Vegelable Crops c~. Div., U. S. 
Dep. of Argicult., Washington.) J. agricnlt. Res. 54, 
3o5 (1937). 

Trotz zahlreicher Versuche konnte noch kein 
betriedigendes Verfahren zu r direkten Bek~mpfung 
des Kartoffelschorfes ausgearbeitet werden, so dab 
Sorten mit  Schorfwiderstandsf~higkeit zu schaffen 
sind. Zur leichteren Zfichtung wurden Unter- 
suchungen fiber die St~rke und Vererbung der 
Schorfresistenz an SXmlingen angestellt und ver- 
sucht, die Resistenzursachen zu erforschen. Das 
Untersuchungsmaterial wurde neben bekannten 
Soften mehrj ~Lhrig auf verseuchten B6den angebaut 
und nach der StXrke des Schorfes auf den Xnollen 
in drei Befallsgruppen eingeteilt. Unter Kreuzungs- 
und Selbstungsnachkommenschaften traten wider- 
standsf~hige SXmlinge auf, die nach weiterer 
Selbstung fast nur schorffeste Nachkommen lie- 
ferten. Anf~illige geselbstete SXmlinge braehten 
anf~tllige Nachkommenschaften, zum Tell aber 
auch solche mit  widerstandsfAhigen Pflanzen. Die 
Schorffestigkeit ~,nderte sich teilweise mit  dem 
Anbauort  der Xlone, so dab fiJr den Schorferreger 
eine physiologische Spezialisierung angenommen 
werden kann. Eine vollst~Lndige SchorfimmnnitS~t 
wurde bei keiner Form gefunden. Die Schalen- 
stS~rke und AusbiIdung der Spalt6ffnungen konnten 
in keinen Zusammenhang mit der Schorffestigkeit 
gebraeht werden, hingegen waren die Lentizellen 
an den Knollen der resistenten SXmlinge klei'ner 
und auch eine stS~rkere und frfihere Xorkablagerung 
war dutch das Periderm vorhanden. Stelzner. 

inheritance in characters in sorghum, the great 
millet. IX. Dimpled grains. (Die Erblichkeit yon 
~lerkmalen bei Sorghum, tier Mohrenhirse. IX.  
Eingedrticktes tKorn.) Von G. N. RANGASWA~VfI 
AYYANGAR, M. A. SANKARA AYYAR, V. 
PANDURANGA RAO and A. KUNHIKORAN 
NAMBIAR. Indian J. agrieult: Sci. 6, 938 (1936). 

Es existieren einige wenige Sorghum-Sorten, die 
dadurch aufEillig sind, dab ihre K6rner gegen die 
Spitze zu eine Eindrfickung aufweisen. Dieses 
-~{erkmal kommt sowohl bei weil3en, gelben, roten 
und braunen K6rnern, wie solchen mit  mehligem 
oder hornigem Endosperm vor. D a  die Soften 
meist schwgcher als normale sind, verdanken sie 
ihre Erhaltung wohl ausschlieBlich dem Umstand, 
dab ihre K6rner in der Milchreife eine geschgtzte 
Delikatesse darstellen (Zuckerpillen-Sorghum), was 
dutch die Feststellung, dab sie bei gleichem Gehalt 
an nichtreduzierenden etwa die dreifache Menge 
reduzierender Zucker aufweisen, verstXndlich wird. 
Die Sorten werden yon R a n g a s w a r n i  als S. ~er- 
~uum var. a, reolat~s zusammengefaBt. Das Merk- 
real ,,eingedrficktes Korn" (,,dimpled" Dp-dp) 
erweist sich dutch ein recessives Gen bedingr das 
die St~trkeentwicklung beeinfluf3t. Dp-Pflanzen 

haben St~irkek6rner mit  2 5 H, dpdp solche mit nur  
15 # Durchmesser. Besonders bemerkenswert ist 
der Nachweis, dab Dp- und dp-Pollenk6rner sich 
durch dunkte bzw. helle Blauf~rbung mit  Jod er- 
kennen lassen und die gleiche Unterscheidung auch 
bei den Embryos~icken durchgefiihrt werden kann. 
Da es sich um ein ectltes Endospermmerkmal 
handelt, stellt sein Erbverhalten ein eindrucks- 
volles Beispiel ftir das Vorkommen yon Xenien 
bei Sorghum dar. v. Berg (Mfincheberg). 

Hybrid vigor in Sorghum. (Bastardwtiehsigkeit bei 
Hirse.) Von R. E. X A R P E R  and J. R. QUINBY.  
J. Hered. 28, 83 (1937). 

Kreuzungen verschiedener HirsevarietS, ten zeig- 
ten in F 1 eine mehr oder weniger starke Heterosis. 
Dieselbe ~ul3ert sich in der Wuchsh6he, Zahl der 
Nodin, LS~nge und ]3reite der BlOtter, im Ertrage 
und in der versp~iteten Reifezeit. Hegori nnd Milo 
zeigten ill Xombination mit  allen andererl Varie- 
t~ten die st~trkste Heterosis, die auch yon dem 
Bastard Hegori • Milo nicht fibertroffen wurde. 
Anch bei der Kreuzung ph~notypisch sehr ~hn- 
licher Variet~ten wurde Heterosis beobachtet, In 
gewissen Xreuzungen t rat  nur eine sehr geringe 
Wuchssteigerung ein, dagegen lag der Ertrag be- 
deutend h6her und die Reifezeit war nicht ver- 
l~ngert. D i e  Ertragssteigerung kam durch ver- 
mehrte Schosserbildung und gr6gere Xhren zu- 
stande. Dieselben Ergebnisse wurden bei Kreu- 
zungen ingeztichteter Linien einer Sorte erzielt. 
Ffir die Herstellung von Heterosissaatgut wird die 
Verwendung einer pollensterilen Variet~t vor- 
geschlagen. Ihre Vermehrung durch Stecklinge ist 
m6glich. Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Die kautschukhaltigen Pflanzen des westlichen 
Tian-Schan, Von N. Vo PAVLOV. Trudy prikl. 
Bot. i pr. I Papers on the Taxonomy, Ecology a. 
Geography of Plants Nr 2, 255 u. dtsch. Zu- 
sammenfassung 3Ol (1937) [Russisch~. 

Im Jahre 1931 wurde die gesamte wildwachsende 
Pflanzenwelt RuBlands auI ihren Kantschukgehalt 
bin untersucht. Unter anderem auch die Pflanzen- 
welt zweier Gebirgsl~nder, die zwischen dem 42. 
und 431/~ Grad n6rdL Breite nnd 4o--4ot/2 Grad 
6stl. L~tnge (n. Pulkowo) tiegen: I. das Karatau- 
gebirge - -  ein urwiichsiges, wenig beriihrtes Land 
und 2. die stidlichen Teile der ehem. Provinz Syr- 
Darj a (Talassker Alatau), auf j fingeren geologischen 
Formationen gelegen. Insgesamt wurden io i  Pflan- 
zen untersucht. Davon konnte bei 4 ~ Kautschuk 
nachgewiesen werden, bei manchen Mlerdings nur  
in sehr geringen Mengen. Es ergaben sich Gesetz- 
mgBigkeiten biochemischer, systematischer und 
geographischer Ordnung. Mit Ausnahme der 
Sektion Liguliflorae (Familie der Kompositen) 
bildet der Kautschukgehalt eine seltene und indi- 
viduelle Eigenschaft der Pflanzenarten, die unab- 
hgngig yon ihrer Lage im System und yon den 
Verwandtschaftsbeziehungen ist. Beispiele hierffir 
liefern die Gattungen Consinia, Trichanthemis, 
Crepis und besonders Verereter der Familie Cam~ 
panulaceae. Zwischen dem Kautschukgehalt und 
dem Vorhandensein yon Milchsaft bestehem keine 
Beziehungen. So zeigen z,/3. Vertreter der Cam- 
panulaeeae bei Vorhandensein -con Kantschuk 
keinen Milchsaft, wghrend die Mohngew~tchse reich 
an Milchsaft aber ohne Kautschuk sind. Die noch 
unvollstgndigen Beobachtungen fiber die periodi- 
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sche Dynanlik des Kautschukgehaltes in den 
Pflanzen gestatten die SchluBfolgerung, dab der 
Kautschuk kein Abfallprodukt darstellt, sondern 
dab er n i t  der Lebenstgtigkeit  der Pflanze ver- 
bunden ist. Beispiete hierfttr sind Fer~la Korovini 
~ob. und Phyleuma monocephala nob., bei denen 
Kautschuk wahrend der Wuchszeie vorhanden ist 
und w/~hrend der Wuchsruhe fehlt. Die g/instigsten 
Ergebnisse liefern die Liguliflorae. Sehr unbe- 
s t immt ist der Kautschukgehalt  bei den Campa- 
nulaceae, wo neben negativen Ergebnissen hoher 
I~2autschukgehalt festgestellt werden konnte. Es 
lieB sich auch eine Abhgngigkeit des Kautschuk- 
gehalts yon der H/Shenlage der Gegend nachweisen, 
doch steht diese Gesetzmgl3igkeit auch n i t  der 
vertikalen Zonalitgt im Zusammenhang. 

Buchholz (Eberswalde). 

Zfichtung des Hanfes auf Fasergehalt. Von 
G. BREDEMANN.  (I~sl. f. d~4gez~. Botanik, Univ. 
Hamburg.) Forsch.dienst 3, 398 (1937). 

Bei der Zfichtung yon Hanf auf hohen Faser- 
gehalt ist es zweckmgBig, nicht nut  Weibchen n i t  
hohem Fasergehalt auszulesen, sondern auch nur 
faserreiche Mgnnchen zur t3estgubung zu ver- 
wenden. Nach der bekannten Methode des Verf. 
werden daher ansprechende 3/Iannchen vor der 
Blfite in der Weise auf ihren Fasergehalt unter- 
sucht, dal3 yon den lebenden Pflanzen eine Stengel- 
halite abgetrennt und im Laboratorium unter- 
sucht wird. Die Operation wird von den Pflanzen 
gut tiberstanden. Nnr die Iaserreichen M/~nnchen 
bleiben .zur Bestgubung stehen, wghrend alle 
/ibrigen vor der Blfite entfernt werden. Bei mehr- 
jghrigen Versuchen n i t  verschiedenen Hanfrassen, 
wo neben der Auslese der Mutterpflanzen die Be- 
stgubung nur yon derartig untersuchten faser- 
reichen Mgnnchen ausgeftihrt wurde, zeigte sich 
eine Steigerung des Fasergehaltes um 2o--3o% 
gegentiber den nicht bearbeiteten gleichen Rassen. 
Bei gleichartigen Selektionsversuchen in negativer 
Richtung t ra t  die Vererbung des niedrigen Faser- 
gehalts Mar in Erscheinung, wenn auch die Ab- 
nahme des Fasergehalts nicht so stark war wie die 
Zunahme in der positiven Zuchtrichtung. 

Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Die Faserpflanze Gomphoearpus fruetieosus (L.) 
R. Br. in Transkaukasien. Von V. L. N E K R A S S O -  
VA. Trudy priM. t3ot. i pr. I Papers on the Taxo- 
nomy, Ecology a. Geography of Plants Nr 2, 249 
u. engl. Zusammenfassung 253 (I937) [Russisch]. 

Die aus Zentral- und Stidafrika stammende 
A sclepiadacee Gomphocarpus fructicosus (,,Charg"), 
die bereits in vielen Gegenden der Erde weite 
Verbreitung gewonnen hat, wird seit 187o auch in 
Transkaukasien gefunden, wo sie stellenweise 
groBe Bestgnde bildet. Die Pflanze - -  ein his zu 
3 Ill hoher aufrechter Strauch - -  hatte schon mehr- 
fach Aufmerksamkeit  als eventueller Faserlieferant 
erregt (vgl. u .a .  t I e r z o g  in Tropenpflanzer, 
Jahrg. 1912, S. 113). Eine Prtifung der Fasern 
bestgtigte deren hohe Qualitgt, so dab der Anbau 
der Art  empfohlen werden kann. Im Milchsaft ist 
aul3erdem ein gewisser Prozentsatz Kautschuk 
enthalten, nnd die Samenhaare k6nnen gleichfMls 
Verwendung linden (als Fifllmaterial nnd zu Watte-  
fabrikation), die Pflanze kann also in mehreren 
Richtungen zugleich ausgenfitzt werden. 

Lang (Berlin-Dahlem). 

Die Aprikose, Von K. F. KOSTINA. (Allruss. 
Inst. f. t~fla~zenbau, Leningrad.) Trudy prikl. 
Bot. i pr. Suppl.-Bd 83, I (1936) [Russisch]. 

Die vorliegende Ver6ffentlichung stellt eine sehr 
grtindliche Monographie des Aprikosenbaues dar. 
Einleitend werden die botanischen Eigenttimlich- 
keiten der Aprikosen - -  die als eigene Gattung 
Armeniaca aufgefaB~ werden - -  und die Geschichte 
ihrer Nultur  skizziert sowie die heutigen Anbau- 
gebiete beschrieben. Dann fo lgen  ats Haupttei l  
eine Charakteristik der Aprikosen nach den wJch- 
tigsten wirtschaftlichen Eigenschaften, wie bio- 
chemische Zusammensetzung der Sorten, techno- 
logische Eigenschaften und t31fite- und Reifezeit, 
eine Beschreibung der Soften und eine Besprechung 
der ztichterischen Methoden und Aufgaben, wobei 
sehr wertvolle Zusammenstellungen der Sorten 
nach ihren ziichterischen Qualitaten gegeben 
werden. Den AbschluB bilden eine Schilderung der 
Anbauverfahren und der Behandlung der Pilau- 
zungen, eine Beschreibung der wichtigsten Krank- 
heiten und Sch/~dlinge und ihrer Bekgmpfung uud 
endlich Angaben fiber 13ehandlung, Lagerung und 
Verarbeitung der Frfichte. Die Arbeit enthalt  
auBer ersch6pfenden Literaturzusammenstellungen 
auch v ide  neue Sorten, die in 5 Gruppen eingeord- 
net werden (zentralasiatische, iranisch-kaukasische, 
europaische und mandschurisch-sibirische Sorten 
sowie Nirschpflaumen-Aprikosen, welche eine 
Zwischenstellung zwischen Armeniaca v~lgaris und 
Prunus cerasifera einnehmen) und die erstmalige 
Beschreibung zahlreicher neuer russischer Ztich- 
tungen; es ist daher sicher bedauerlich, dab sie 
infolge der Sprache nichtrussischen Lesern unzu- 
ggnglich bleiben wird. Da sit aber .l?andbuchartigen 
Charakter trggt, wgre eine eingehendere Wieder- 
gabe des Inhalts auch im Rahmen eines l~ngeren 
Referates nicht m6glich; vielmehr mfissen die vor- 
stehenden kurzen Angaben genfigen. Lang. 
The genetis basis of grape breeding. (Die genetische 
Grundlage der Rebenzfichtung.) Von A. )/I. 
N E G R U L .  Trudy prikl. 13or. i pr. VI I I  Fruits a. 
Small Fruits Nr 6, i u. engl. Zusammenfassung 
143 (1937) [1Russisch]. 

Als Grundlage ftir die vorliegende Ver6ffent- 
lichung des Verf. dienten neben Daten aus der 
Literatur Untersuchungen, die in den Jahren 1928 
bis 1935 an verschiedenen russischen Inst i tuten 
angestellt worden sind. Zunachst wird die wichtige 
Rolle besprochen, die die natfirliche Bastardierung 
bei dec Entstehung der amerikanischen und euro- 
pitischen (Kaukasus, Nord-Iran und Mittelasien) 
Mannigfaltigkeitszentren der Vitis-Arten gespielt 
hat. - -  In dem Kapitel , ,Inzuchtwirkung und 
Heterosis" vergleicht Verf. die Keimkraft, die 
Wfichsigkeit und den allgemeinen Habitus yon 
aus Selbstung und aus IZreuzung entstandenen 
S~tmlingen und kommt zu folgenden Schltissen: 
i. Da die Varietgten der Kulturrebe Vitis vinifera 
in sehr unterschiedlichem MaBe heterozygot sind 
und in einigen Fgllen recessive Gene ftir uner- 
wiinschte Eigenschaften aufweisen, werden sie anch 
nattirlich bei Inzucht in ihrer Nachkommenschaft 
entweder eine durchschnittliche Depression zeigen 
oder nicht. Allgemein gfiltige Grundsgtze lassen 
sich daher gar nicht aufstellen. Es wird die Ver- 
mutung ausgesprochen, dab bestimmte aus Selb- 
stung einiger Soften entstehende recessiv vererbte, 
yon der Norm abweichende Typen infolge vege- 
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tativer Vermehrung aus frfiheren Zeitaltern her- 
fibergerettet worden sind. 2. Bei Kreuzungen 
innerhalb der Spezies V. vinifera konnte keine 
Heterosis dutch den Verf. beobachtet werden. 
3. Bei interspezifiseher Kreuzung dagegen 1feb sich 
sowohl in F 1 als anch in F 2 Heterosis konstatieren, 
a]lerdings in unterschiedlichem Ausmage. - -  Verf. 
empfiehlt fiir die Rebenztichtung zun~tchst das 
genotypische Studium der Ansgangsformen durch 
Inzucht, d .h .  Selbstungsaufspaltung, um solche 
Typell kellnen zu lernen und zur Zucht zu benutzen, 
die einen mfglichst geringen Hundertsatz minder- 
wertiger Reben hervorbrillgen. ~ In einem weiteren 
Kapitel behalldelt Verf. die Vererbullg der Form, 
der GrfBe und der Behaarung des Rebblattes. 
Ferner wird fiber die Vererbung der Herbstver- 
f~rbung und der BuntblS, tterigkeit berichtet. Von 
der zfichterischen Benutznng yon Formen, die 
anormal gefikrbte Typen herausspalten, wird ge- 
warnt, - -  Zur Geschlechtsvererbung der Rebe, die 
bekanntlich physiologisch cL ? oder ~, sein kann, 
wird eine Hypothese aufgestellt. - -  Das Kapitel 
,,Variation und Vererbu.n.g der Parthenocarpie" 
bringt einen detaillierten Uberblick fiber die Typen 
mit  teilweiser ulld obligatorischer Parthenocarpie. 
Uber die Ursachen und die Vererbung dieses Ph~- 
nomens werden Daten gegeben. Das Weltsortiment 
enth~lt nicht mehr als 15 kernlose Variet~tten. Verf. 
land bei seinen Kreuzungsexperimenten 25 kern- 
lose Individuen, yon denell 5 wegen genfigender 
/3eerengrff3e neue Sorten ergaben. - -  Eill weiteres 
Kapitel behandelt die Variation und die Vererbung 
der Traubencharaktere, wie Trauben- und Beeren- 
gr6Be, Struktur, Duft  und Geschmack der/3eeren, 
sowie ihren Zuckergehalt und ihre S~ure. - -  Einen 
breiteren 1Raum nimmt ferner der Abschnitt  fiber 
die ,,Variation und die Vererbung der Widerstands- 
f~higkeit" ein, in dem zun~chst fiber die geogra- 
phische Verteilung yon gegen Plasmopara nnd 
Phylloxera resistenten Arten diskutiert wird. 
Hieraus entwickelt Verf. seine Ansicht, dab die 
Ursprungsformen der Gattung Vitis nicht resistent 
waren und dab die natfirliche Auslese bei der Ent-  
stehung nichtanf~lliger Formen eine wichtige Rolle 
gespielt haben muB. Der Einflul3 der Umwelt  auf 
die Resistenzeigenschaften der verschiedenen Spe- 
cies ulld die Bedeutung der Bildung physiologischer 
Rassell bei Phylloxera wird ferner besprochen, so- 
wie die groBe Bedeutung der Elternauswahl bei 
Xreuzullgsztichtung mit dem Ziele der Erzeugung 
v611ig resistenter Typen. Da sowohl Wir t  als auch 
Parasit weitgehend durch die Umwelt  beeinfluBt 
werden, stellt Verf. die Forderung auf, dab die 
Frage nach der Reblausresis• in jedem Gebiet 
einer gesondertell ]3etrachtullg nnterzogen werden 
und dab die Zfichtung resistenter Variet~ten den 
/3edingullgen der eillzelnen Weinbaugebiete an- 
gepaBt sein sollte. - -  AIs gfillstiges Ausgangs- 
material ffir die Frostresistenzztichtung werden die 
Spezies Vitis ripafia, V. amurensis, V. Labrusca 
und V. vinifera silvestris (die europ~ische Wildrebe) 
angesehen. - -  Zwischen ]31att- ulld Frnchtcharak- 
teren einer- und der IResistenz gegen Phylloxera llnd 
plasmopara andererseits konntei1 keine Xorrela- 
tionell gefunden werden. - -  Auf Grund der heutigen 
Kenntnisse glaubt Verf. die Hypothese vom mono- 
phyletischen Ur~sprullg aller Spezies der Gattung 
Vitis stfitzell z~ mfissell ulld beschreibt den ver- 
mutlichen Habitus der Ursprungsform. - -  t~ine 
Einteilung des groBen Formenreichtums innerhalb 

Vitis vinifera in Spezies, wie ANDROSOVSKY es tut, 
lehnt Verf. ab. - -  In einem besonderen IKapitel 
werden schlieBlich kurze Richtlinien f fir die Reben- 
zfichtung auf  genetischer Grundlage gegeben. 

Scherz (Mfincheberg). 

Leistungssteigerung dutch Herkunftskreuzung bei 
Populus tremula. Von W. VON WETTSTEIN. 
(Abt. f. Forstpflanzenz4tchtung, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Zi~chtungsforsch., lkliincheberg, ~.fc~rk.) 
Naturwiss. |937, 434. 

Die wichtigste in Deutschland heimisehe Pappel- 
a r t ,  die Aspe oder Zitterpappel, P. lremula, is~ 
vegetat iv nut  dutch Wurzelbrut vermehrbar. 
Diese Art der Vermehrung ist jedoch nach A nsicht 
des Verf. deshalb ungfinstig, well bei der nicht zu 
vermeidenden Verwendung yon Wurzelbrut be- 
reits erkrankter, herzfauler St~mme eine yon An- 
fang an kranke Nachkommenschaft erzogen wird. 
Daher ist der generativen Vermehrung der Vorzug 
zu geben. Da auch bei der Aspe die Wfichsigkeit 
der F, inzelstamm-Nachkommenschaften sehr ver- 
schieden ist, bietet die Individualauslese mit Prti- 
lung der Nachkommenschaft die M6glichkeit, ffir 
die Vermehrung besonders geeignete Mutter- 
st~mme zu linden. Eine auffallend grof3e Wfichsig- 
keit konnte bei S~tmlingen aus Kreuzungen geo- 
graphisch welt voneinander entfernter Aspen, also 
z. /3. solcher aus dem Schwarzwald und aus der 
Mark, festgestellt werden. Diese Erscheinung ist 
mit  der Heterosis yon Artbastarden vergleichbar. 

Behrndl (3'~fincheberg, Mark). 

Technik und Verschiedenes. 
Gesetzm~ifligkeiten in der chemischen Variabilit~it 
der Pflanzen. Von V. J. NILOV. Trudy prikl. 
t3ot. i pr. I I I  Physiol., Bioehem. a. Anat. of Plants 
N r l 3 ,  5 n. engl. Zusammenfassung 28 (1936 ) 
ERussisch]. 

Auf Grund des Studiums haupts~chlich der 
Terpene..und der sonstigen Komponenten der ~the- 
rischen Ole - -  als der chemiseh am besten bekann- 
ten und methodisch am leichtesten faBbaren 
Pflanzenstoffe - -  einer grol3en Anzahl yon Gat- 
tungen und Arten aus den verschiedensten Familien 
(Labiaten, Umbelliferen, Geraniaceen, ]Rosaceen, 
Compositen, Myrtaceen u. a. m.) kommt Verf. zur 
Aufstellung einer Reihe yon Gesetzm~13igkeiten, 
die, wenn sie sich ffir sS, mtliche pf!anzlichen Roh- 
stoffgruppen best~tigen, als eine ,,wissenschaftliche 
Theorie der Zfichtung auf biochemisehe Eigen- 
sehaften" bezeichnet werden kfnnen und eine 
sichere Grundlage ftir eine derarfig orientierte 
zfichterische Arbeit bilden wfirden. Es werden 
drei Regeln fiber die biochemische Variabilit~t der 
Pflanzen aufgestellt, die sich in folgender Weise 
charakterisieren lassen: I. Ontogenetische Variation. 
Im Laufe der individuellen Entwicklung einer  
Pflanze linden in ganz gesetzmdfiiger Reihenfolge 
quanti tat ive Ver~nderungen in ihrer biochemischen 
Zusammensetzung start, welche sich modifikativ 
als nicht beeinfluBbar erwiesen und daher als 
erblich verankert angesehen werden mfissen. Die 
qualitativen wie aueh qualitatfve Ver~nderungen 
bestehen gewfhnlich in Isomerieerscheinungen, 
bei denen sich auch das ganze Grundskelett 
eines Stoffes ver~ndern kann und die stets zur 
/3ildung komplizierterer Molekfile an Stelle yon 
einfaeheren ffihren. So ersetzen sich beim Kori- 
ander in aufeinanderfolgenden Lebensphasen 
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folgende Substanzen als Hauptbestandtei l  des 
;itherischen 01es: Decylaldehyd (einfache Kohlen- 
stoffkette mit  ges~ittigten Bindungen) - -  Decylen- 
aldehyd (unverzweigte IZette mit  einer Doppel- 
bindung) - -  IsodecylenMdehyd - -  Myrcen - -  
Linalool (verzweigte ICetten mit  einer bzw. 
mehreren Doppelbindungen) - -  Dipenten (Kohlen- 
stoffring) ; bei Trachyspermum coptic~m (,,Azhgon") 
ist die 1Reihenfolge y-Terpinen --~ p.-Cymol -+ Thy- 
tool. Dabei findet keine direkte Uberf/ihrung des 
einen K6rpers in den n~tchsten start, sondern es 
werden gleichsam die Prozesse der Synthese um- 
geschaltet. Innerhalb yon I~lonen wurde eille stark 
erhShte Variabilit~tt beobachtet, die nich~ auf 
Mutationen beruht und deren Ursachen bisher 
unklar sin& - -  2. fntraspezifische Variation. Die 
Zllsammensetzung einer Art  in biochemischer Hin- 
sicht ist ziemlich einheitlich; es kommen nur 
Schwankungen reill quall t i tat iver Natur  vor, die 
sowohl den Gehalt eines bestimmten Stories, z. B. 
yon tttherischem 01, im gallzen als auch das Ver- 
hi~ltnis seiner FAnzelbestandteile, z .B.  verschie- 
dener Terpene oder Terpenderivate nsw., zuein- 
ander betreffen k6nnen. Zwischen diesen beiden 
Variationstypen besteht keinerlei tKorrelation. 
Die relative Variationsbreite ist im allgemeinen 
um so gr6Ber, je geringer die Menge der betreffen- 
den Substanz in der Pflanze, absolut gemessen, ist. 
Diese 1Regelm/~Bigkeiten wurden bei Lavendel, yon 
welchem im Laufe yon 2 - -  5 Jahren allj~ihrlich 
gegen iooo Formen untersucht wurden, bei IRos- 
matin, Fenchel und Trachyspermum ftir ~therisches 
(31, beim Pfirsich and anderen Steinfruchtarten Itir 
Kohlehydrate ulld das 01 der Samen und bei J~ 
thrum cinerariaefolium ffir Pyrethrin festgestellt, 
also ftir ganz verschiedene iK6rperklassen. Es 
kommen allerdings anch gewisse Ausnahmen vor. 
Eillerseits kann es vielleicht Substanzen geben, die 
im t3ereich einer Art  iiberhaupt keinen Schwan- 
kungen unterworfen sind, und andererseits sind in 
einigen F~tllen bei verschiedenen Biotypen derselben 
Spezies qual i tat ivverschiedene Stoffe gefunden 
worden (Kampfer- bzw. Rindens~iure-Methyl~ther 
bei Ocimum canum, Sabinell bzw. Methylchavicol 
bei A rtemisia dracunculus). - -  Bei intraspezifischer 
Bastardierung wird der Variatiollsbereich lloch 
stark erweitert. Die Grenzen werden dadurch 
bestimmt, dab bei Llbersehreitung eines bestimmten 
MaBes eine Schw~chung des Organismus start- 
finder. - -  3. Intragenerische Variation. Wenll sich 
innerhalb einer Gattung - -  einen gewissen Arten- 
reichtum voransgesetzt - -  eine best immte I~6rper- 
klasse finder, welche aus mehrerell Untergruppen 
(Isomeren llsw.) zusammengesetzt ist, so Iinden 
sich in ihrem Bereich auch immer s~tmtliche dieser 
Untergruppen verwirklicht. Bei allen daraufhin 
llntersuchten Gattungen, die tiberhaupt ~therische 
idle ftihren (io), wurden immer alle 4 bekannten 
Typen der Bestandteile derselben (aliphatische, 
monocyclische, bicyclische und aromatische Ver- 
bindungen) gefunden. W'enrl auch nicht alle zur 
Zeit iiberhaupt bekallnten Komponenten (gegen 
2oo) nachgewiesen werden konllten, so macht doch 
diese Gesetzm~13igkeit das Vorkommen eill und 
derselben Substallz bei Vertretern ganz verschie- 
dener Verwandtschaftskreise, wie etwa des 
Kampfers bei der Lauracee Laurus (Cinnamomum) 
camphora, der Composite A rtemisia astrachanica 
und der Labiate Ocimum canum, und Xhnliche Bei- 
spiele mehr, verstttndlich. Bei Kreuzungen yon 

Arten, d. h. Einheiten, die in ihrer biochemischen 
Struktur teilweise sehr groBe Qualiti~'tsdifferenzen 
zeigen, k/Snnen tiefgreifende Ver~inderungen start- 
linden, die auch das Auftreten ganz neuer Sub- 
stanzen im Gefolge haben kSnnen. Bei hybriden 
Pelargonium-Formenwurde Decyls~ure, ein K6rper, 
der in der Gattung bisher vollkommen unbekannt 
war, gefunden, bei einzelnen F2- und Fa-Pflanzen 
der Kreuzung Ocimum canum • gratissimum 
Citral, welches ebenfalls den beiden Elterll g/inzlich 
fehlt. - -  Ffir die Praxis erSffnen die skizziertell 
Befunde ~olgende M6glichkeiten: Nach der ersten 
Regel kann der Itir die Ernte passendste Zeitpunkt 
einwalldfrei festgestellt werden, nach der zweiten 
k6nnen dutch blof3e Auslese oder durch die Aus- 
wahl der bestgeeigneten Kreuzungspartner rasch 
hochproduktive und hochwertige Formen ge- 
wonnen werden. Auf diese Weise wurden bereits 
yon Verf. und seinen Mitarbeitern Lavendelrassen 
mit  einem verfiinffachten 01gehalt, ferner beson- 
ders zuckerreiche Pfirsichsorten u .a .  geztichtet. 
Endlich erleichtern die ill der letzten Regel ge- 
machtell Feststellungen die Suche nach neuem 
biochemischem 1Rohmaterial, da die Aussicht be- 
steht, innerhalb einer Pflanzengruppe, die eine 
bestimmte Stoffkategorie produziert, dieselbe in 
ihrer gesamten Mannigfaltigkeit vertreten zu 
linden oder auch durch Artbastardierungen bewul3t 
auf die Herstellung lleuer Substanzen hinzuar- 
beiten. Die Voraussetzung fiir die Verwirklichung 
dieser M6glichkeiten ist - -  auBer der schon er- 
w~hllten NoLwelldigkeit einer Best~ttigullg der 
Ergebnisse fiir alle Pflanzenstoffe - -  eine m6glichst 
vollst~ndige Erfassung der Formenftille der zu be- 
arbeitenden Pflanzen - -  wie sie Verf. ftir seine 
Untersuchungen im Sortiment des Allrussischen 
Instituts Itir Pflanzenbau zur Verftigung stand - - ,  
da llur dann das unbedingt notwendige Ausgangs- 
material sichergestellt ist. Lang (Berlin). 

M6thode statistique pour des experiences sur champ. 
(Statistische Methode fiir Feldversuche.) Von J. 
S. PAPADAKIS.  Bull. scient. Inst. Am61ioration 
P!antes, Saloniques Nr 23, i u. franz. Text  13 
(I937) ~_Griechisch?. 

Es wird ein neues rechnerisches Auswertungs- 
verfahren ftir Feldversuche vorgeschlagen und im 
Vergleich mit  den bisher iiblichen vorgeffihrt, wobei 
sich eine Anzahl Vorteile ergeben, die es diesen 
voraus hat. Es beruht auf der Bertieksichtigung 
der Korrelation der ErtrXge benachbarter Par- 
zellen, die zur Korrektur verwendet wird. Im 
ganzen genommen stellt es also eine Weiterentwick- 
lung der Stalldardmethode dar. Unter  den Vor- 
teilen befindet sich die Unabhtingigkeit der An- 
wendung yon der Anordnung der Parzellen im 
Versuch und yon der Zahl der Wiederholungen bei 
verschiedenen Soften innerhalb desselbell Ver- 
suches. Das Verfahren bew~hrt sich besonders bei 
Verwendung langer und schmaler Parzellen, sowie 
auf ausgedehnten Versuchsfeldern, die die gleich- 
zeitige Prtifung vieler Soften nebeneinander er- 
m6glichen, v. Berg (Miincheberg, Mark.) 

Exp(~riences sur la largeur et la Iongueur des par- 
celles en experimentation sur le champ, (Erfah- 
rungen tiber die L~nge und Breite der Parzellen bei 
Feldversuchen.) Von J. S. PAPADAKIS.  Bull. 
scient. Inst. Am61ioration Plantes, Saloniques 
Nr 24, I u. franz. Text  14 (1937) ~Griechisch?. 

Die Arbeit bescht~ftigt sich mit  der Frage der 
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gfinstigsten Wahl der Parzelteninasse in prakti- 
schen Feldversuchen, indein sie untersucht, wie- 
welt bei den gegebenen sonstigen Versuchsbe- 
dingungen die L~nge bzw. Breite der Parzellen 
eingeschr~nkt werden darf, ohne dab eine empfind: 
liche Erh6hung des Versuchsfehlers eintritt. 
Dabei wird insbesondere auch die Frage der Be- 
grenzung ffir wichtig gehalten, um jede Rand- 
wirkung auszuschalten, bzw. m6glichst herabzu:  
setzen. Auf Grund der LJberlegungen des Verf. er- 
geben sich einige Fragen, zu welchen nach beschrie- 
benem Plan Versuche mit  den Hartweizensorten 
Deves und Eretria, sowie den Weichweizen Mentana 
undCanberra ausgeffihrt we rden . .D ie  Versuche 
werden nach dem (getrennt beschriebenen) Ver- 
fahren des Verf. ausgewertet. Als Ergebnis wird 
festgestellt, dal3 weder eine Erh6hung der L/inge, 
noch der Breite der Parzellen fiber 2 in eine weitere 
ftihlbare Verminderung der Fehler der ErtrAge 
bewirkt. Beim Gebrauch schmaler Parzellen wird 
der Fehler dutch die Verwendung yon Standards 
oder auch der statistischen Rechenmethode des 
VerL, welche die Ertragskorrelation benachbarter 
Parzellen berticksichtigt, verringert. Die relativen 
Soreenertr/ige werden bei Ansaat der RXnder mit  
Trit. monococcum zur Ausschaltung der Rand- 
wirkung auch durch die Herabseezung der Par- 
zellenbreite auf 2 In nicht ver~ndert, v. Berg. 
Ein neuer Weg der Saatgutprfifung. Von F. E. 
EIDMANN. Forsch.dienst 3, 448 (I937). 

Mannigfach sind die Versuche, die umst~Lndliche 
und fiber den Aussaatwert nur bedings aussagende 
Keimprfifung durch andere Methoden zu ersetzen. 
Einen Weg dazu gab die Theorie WIELAXDS, dab 
die exotherinischen Oxydationsprozesse, welche 
die Existenz der sauerstoffbedtirftigen Zellen er- 
m6glichen, niche durch den Sauerstoff, sondern 
durch den Wasserstoff in der Zelle geleistet wfirden. 
Dein Sauerstoff kommt danach nur eine passive 
Rolle als Wasserstoffakzeptor zu. Durch Tt~UN- 
BER~ wurde diese Auffassung bis zu einem gewissen 
Grade experimentell bewiesen. Ihm gelang es, bei 
Froschinuskelgewebe den Luftsauerstoff durch 
einen anderen Wasserstoffakzeptor zu ersetzen 
und den Froschmuskel auch bei v611iger Abwesen- 
heir yon Luftsauerstoff am Leben zu halten. 
TI~IJNBERC~ benutzte hierzu Methylenblau, das 
durch den Atnlungsvorgang in der Zelle zu dem 
farblosen MethylenweiB reduziert wurde. Verf. 
hat, zurtickgreifend auf Versuche von  SCttEURLtgN, 
die Verwendung der Selenite eingeftihrL Am besten 
hat sich davon das saure Natriuinselenit bew/ihrt. 
Das reine Selen gibt ein optisch sehr gfinstiges Rot, 
so dab eine gute Trennung der verschiedenen Vita- 
litS, tsstufen In6glich ist. VollgefXrbte Sainen- 
embryonen bezeichnet Verf. Ms ,,Vollkeimer"; 
teilweise und auffallend mattgef~rbte Embryonen 
als , ,Mattkeimer". Ungef~rbte Embryonen gelten 
als tot. In Erg~nzung zur Keimpriifung kann die 
Methode wertvolle Hinweise geben. Ufer. 
Zur Unterscheidung yon Triticum durum und Triti- 
cure vuigare an KSrnern und Keimpflanzen. Von 
J. VOSS. Angew. Bot. 19, 246 (1937). 

Ftir die Teigwarenherstellung hat  die Zfichenng 
yon Durum-Sorten wegen der glasigen Beschaffen- 
heir ihrer K6rner neuerdings an Bedeutung ge- 
wonnen. Infolgedessen mul3te versucht werden, 
an Korn nnd Keimpflanzen Merkmale ffir eine 
rasche Unterscheidung zwischen Triticum durum- 
und Triticum vulgare-Sorten zu linden. An den 

Ahren ist die Unterscheidung iin a.llgemeinen ]eicht 
durchzufiihren, bei geringen Vermischungen mit  
Tr. vulgare macht die Untersuchung an den K6r- 
nern jedoch erhebliche Schwierigkeiten. Schon 
eine Beimischnng yon 3 % vulgare-K6rnern zum 
,,Hartweizen" bedeutet eine Wertminderung des- 
selben. In der Literatur wird die in der Sorten- 
systeinatik sehr verbreieete Phenolf~rbung der 
K6rner als ffir Tr. durum niche brauchbar ange- 
geben. Selbst bei 24sttindiger Einwirkung der 
Phenoll6sung sol1 keine F~rbung des durum-Korns 
auftreten. Eine eingehende Uneersuchung des 
Verf. hat jedoch diese Angaben niche best~tigen 
k6nnen. Deshalb ise es niche m6glich, die Phenol- 
f/irbung zur Unterscheidung zwischen Tr. durum 
und Tr. vulgare zu benutzen. Wohl aber k6nnen 
die Durum-Soften mit  Hilfe der Phetiolf~rbung 
untereinander getrennt werden, da die Reaktion 
auf die Phenoll6sung bei den einzelnen Sorten ganz 
verschieden ist. Die Beziehungen zwischen F~tr- 
bungen des Kornes und der Spelzen sind bei Tr. 
vulgare und Tr. durum anscheinend v611ig ver- 
schieden. W~hrend bei Tr. vulgare-Sorten im all- 
gemeinen negaLive Beziehungen vorliegen, sind die 
Beziehungen zwischen der F~rbung yon Korn und 
Spelzen bei Tr. durum positiv. Die Benutzung der 
Gasolinfarbauszfige ftir die Unterscheidung hat  
sich nicht als m6glich erwiesen. Im allgemeinen 
haben s~mtliche untersuchten Durum-Soften einen 
niedrigeren Carotinoidgehalt als die Soften yon 
Tr. vulgare. Aber auch bei diesen kominen Sorten 
mit  fast wasserklarem Gasolinauszug vor. Das 
Kl~ren der Gasolinausztige nach dem Schfitteln 
des Schrotes geht allerdings beim Hartweizen 
schneller vor sich als bei Tr. vulgare-Sorten. Ein 
besseres Merkmal ffir die Unterscheidung ist das 
mehr oder minder vollkoinmene Fehlen des Blatt- 
r6hrchens am ersten Laubblat t  bei Tr. durum. 
Nach Anzucht der Neimpflanzen 1/iBt sich dieses 
Merkmal in etwa i o - - i i  Tagen feststellen. 

Ufer (Berlin). 
The inheritance and use of phenol colour reaction 
in hard red spring wheats. (Vererbung und Anwen- 
dung der Phenol-Farbreaktion bei roten Soinmer- 
Hartweizen.) Von J. G.C. F R A S E R  and F. 
GFELLER.  (Centr. Exp.  Farm., Ottawa.) Sci. 
Agricult. 17, 243 (I936). 

Bei Behandtung von reifenden ~hrentei len und 
K6rnern mit  i % iger Phenoll6sung treten sorten- 
spezifische Farbreaktionen auf. Der Ausfall der 
Reaktion ist, wie Reihenuntersuchungen an meh- 
reren Sommerweizensorten dartun, erheblich vom 
Reifezustand und dem damit steigenden Trocken- 
substanzgehalt abh~ngig. Die genetischen Unter= 
lagen dieser Farbreaktion wurden an der Kreuzung 
Garnet (Nhre nngef~rbt, K6rner dunkelbraun) Init 
Red Fife (Ahre dunkelbraun,..K6rner hellbraun) 
untersucht und gefunden, dab Ahren- und K6rner- 
Farbreaktion fiir sich jeweils deutliche monofak- 
torielle Spaltung (3:1) ergeben. Zusammen be- 
t rachtet  spalten sie jedoch nicht 9: 3:3:1,  sondern 
1:2:1. Zur ErklXrung werden zwei M6glichkeiten 
genannt, allelomorphe oder absolut gekoppeIte 
Faktoren, welch letzteren aus entwicklungsge- 
schichtlichen Gesichtspunkten der Vorzug gegeben 
wird. v. Berg (Mfincheberg, Mark.) 
O Kranke Luzerne. Von M. K L I N K O W S K I  und 
H. LEHMANN. 132 S. Neudainm 1937: J. Neu- 
mann. RM. 4.5 o. 

Es ist zu begrfiBen, dab Verff. sich der Mtihe 
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unterzogen haben, eine ZusammenstelIung der 
Krankheiten und SchS~dlinge an der Luzerne zu 
ver6ffentlichen, ist doch das Interesse ftir diese 
Eiweif3-Futterpflanze in den letzten Jahren erheb- 
lich gestiegen. Erfahrungstatsache ist, dab ver- 
mehrter  Anbau einer Kulturpflanze verbunden ist 
mit einem steigenden Auftreten yon Krankheits- 
erscheinungen und Sch~tdigungen tierischen Ur- 
sprungs, das nicht nur bedingt ist durch die Ver- 
gr6Serung der Anbaufl~tche, sondern darin begrii- 
det ist, dab in vielen F~llen Luzerne auf B6den 
gebracht wird, die den Anforderungen der Luzerne 
nicht rol l  gentigen kSnnen. Ungtinstige Lebens- 
bedingungen wie Luf tarmut  im Boden dutch Ver- 
dichtung des t3odens bei Verarmung an Humus, 
N~hrstoffmangel, Frostlagen u .a .m,  werden Ur- 
sache zu Krankheitserscheinungen, wie Me als nicht- 
parasit&re und Virus-I<rankheiten im ersten Teil des 
Buches behandelt werdeu : W'eil3ttipfeligkeit, Hagel- 
und IKS~ltesch/~den, Luzernemiidigkeit, Luzerne- 
mosaik. Sit  schaffen andererseits die Vorbe- 
dingungen ftir einen Befall durch pilzliche Sch/id- 
linge, yon denen eine gauze Anzahl sicherlich als 
Schw~cheparasiten anzusprechen sind: Wurzel- 
krebs, der Erreger der Umfallkrankheit,  Kleekrebs, 
Luzernewelke u. a .m.  Der Praktiker wird diese 
Tatsache auch aus den Bek~mpfungsmaSnahmen 
schlieBen, die in den seltensten F~llen eine direkte 
Bek&mpfung durch Anwendung chemischer Spritz- 
oder St~ubemittel vorsehen, vielmehr sich als 
Kulturmaf3nahmen darstellen, die ein freudiges, 
kr~ftiges Wachstum der Luzerne und damit eine 
gesteigerte \u gegeniiber An- 
griffen yon auf3en gewS~brleisten: Innehalten einer 
best immten Fruchtfolge, Kalkung des Bodens, 
Unterbrechung des Luzerneanbaues auf mehrere 
Jahre auf3erhalb der Fruchtfolge, Einbringen yon 
Humus in Form yon Stalldung zur Bodenlockerung 
und -durchl~ftung. Letzten Endes Mud es die 
gleichen MaBnahmen der Kultur  und der Pflege, 
die der Bauer und Landwirt  zu beachten hat  auch 
im 1Kampf gegen tierische Sch~%dlinge, die den 
Sch~idlingen die Lebensbedingungen nehmen wie 
Schnitt, Umbruch und Fruchtwechsel u . a . m .  
und sie dadurch zum Verschwinden bringen, die 
Luzerne selbst abet zu freudigem Wachstum an- 
regen. DaB man gelegentlich auch einmal z .B.  
bei der Samengewinnung zu kupfer- oder schwefel- 
haltigen Spritz- oder St~ubemitteln greifen wird, 
um Meltaupilze niederzuhalten, ist selbstverst~nd- 
]ich. Das Biichlein wird den Luzerneanbauern 
mancherlei Fingerzeige geben, sie fiber iKrankheits- 
erscheinungen und Sch~digungen aufkl~ren k6nnen. 
Seine Benutzung wird dutch einen Bestimmungs- 
schltissel, ein alphabetisches Sachregister und dutch 
16 Abbildungen wesentlich erleichtert. 

Ludwigs (Potsdam). 

ODie Umwandlung anorganischer 8tickstoff-Ver- 
bindungen in organische mit Hilfe der Pflanze. Ein 
Vorschlag zur Erzeugung eiweiSreicher Futter- 
mittel. V o n  E. A.  M I T S C H E R L I C H  u. H.  
B E U T E L S P A C H E R .  (Schr. iK6nigsberg, gel. 
Ges., Naturwiss. 1{1. ~1. Jg. i3, H. 15.) S. 59 bis 
182. Halle a. S.: Max Niemeyer i936. RM. 2.4o. 

Es wurden Pflanzenmassen mit  anorganisehen 
Stickstoffverbindungen behandelt. Bei keimenden 
PfIanzen und Langmalz lieB sich eine Anreicherung 
an Eiweig feststellen, die jedoch mit  einem Sub- 
stanzverlust yon etwa 2o % verbunden war und 

daher als unrentabel aufgegeben wurde. Bei 
griinen Pflanzenmassen, Gras und R/ibenblS~ttern, 
blieben Ammonsalze ohne Wirkung, jedoch schien 
eine Zunahme des organisch gebundenen Stick- 
stoffs nach der Behandlung mit  Nitraten einzu- 
treten. Der organisch gebundene Stickstoif wurde 
unter der Annahme, daG der Salpeterstickstoff 
beim Kjeldahl-Aufschlug nicht miterfagt  wird, aus 
dem Kjeldahl-Stickstoff dureh Abzug des Ammon- 
stickstoffs erhalten. Doch lieB sich sp~terhin 
(MITscHERLIC~ U. t3ErJUT~LSPAC~R, Bodenkunde 
und Pflanzenern~ihrung 3, 1937, 195) in Zusammen- 
arbeit mit  Alten zeigen, dab bei der Kjeldahl- 
Methode tin Teil der Nitrate miterfagt  und auf 
diese Weise, wie in den angefiihrten Versuchen, 
organisch gebundener Stickstoff vorget~iuscht wet- 
den kann. Schzearze (Mtincheberg, M.). 

O Angewandte Vererbungslehre fiir lierziichter. 
Von H. F. K R A L L I N G E R .  (Tierzuchtbiicherei. 
Hrsg. v. W. ZORN.) 53 Textabb. i io S. 
Stut tgart :  Eugen lglmer 1937. RM. 4.4 o. 

An Hand weniger Experimente mit einigen 
Haustieren werden die einfachsten Vererbungs- 
gesetze dem Tierziiehter auseinandergesetzt. Es 
wird die Vererbung der tK6rperfarbe beim Pferd, 
Rind, Schwein, Schaf, Kaninchen und Haushuhn 
besprochen. Eingehendere Beriicksichtigungen 
finder die Genetik der Mengeeigenschaften und 
Leistungen. Zu begriigen ist es, daG variations- 
statistische Methoden so dargestellt werden, dab 
sie auch der praktische Zfichter verwenden kann. 
Das Problem der Inzucht und Fremdzucht  wird 
zwar vom genetischen Standpunkt aus angefal3t, 
wobei aber auch die in der Tierzucht noch heute 
welt verbreitete Anschauung Beachtung finder. 
Es wgre wiinschenswert gewesen, wenn Verf. auch 
die zahlreichen Experimente mit  Hunden, Katzen, 
Pelztieren, Tauben, G~nsen und Enten besprochen 
hgtte, um auf diese Ark und Weise dem Ziiehter die 
Phiinomene des Nichttrennens der Chromosomen, 
des Crossing-overs, der Translokation, der Muta- 
tion, der Geschlechtsbestimmung, geschlechtsge- 
koppelter und geschlechtskontrollierter Vererbung 
usw. erkl~iren zu k6nnen. Auch in der Tierzucht 
dtirfen diese wichtigen Tatsachen nicht unbespro- 
chen bleiben, zumal die Pflanzenziichtung schon 
seit ]angem mit  diesen Erscheinungen erfolgreieh 
arbeitet. Breider (Mfincheberg). 

OZiJchtungslehre flit Gefliigelziichter. V o n  L. 
~u (Gefltigelzucht-Bticherei. t{rsg. 
v. L. W E I N M I L L E R .  H. 2.) 15 Textabb. 6o S. 
Stut tgar t :  EugenUlmer  I937. RM. 1.65. 

Wenn auch die allgemeine Ziiehtungslehre nur 
sehr kurz und oberfI~chlich behandelt ist, so werden 
in den beiden folgenden Abschnitteu : .,Folgerungen 
fiir die 10raktische Ztichtung" und ,,Herdbuchzucht 
in der Gefl/igelzucht" dem Gefliigelziichter reich- 
lich Anreguug und I-Iinweise gegeben, so dab das 
Btichlein yon \~'EINMOLLER nur empfohlen werden 
kann. Das Zuchtverfahren ist klar auseinander- 
gesetzt und an Beispielen erl~utert. Hinsichtlich 
Inzucht, Reinzucht und Kreuzung entwickelt Verf. 
moderne GedankengS~nge. Die Verwendung der 
Herdbuchzucht in der Gefl(igelzueht wird pro- 
pagiert und ihre Vorteile mit  Beispielen belegt. 
Die hier und da mil3verstandenen Fachausdriicke 
der Genetik diirften den Wer t  des Bfichleins nicer 
erheblich herabsetzen. Breider (Miincheberg). 
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