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R E F E R A T E .  
A l l g e m e i n e s ,  Genet ik,  Cytologic ,  Phys io log ie  

�9 und strahleninduzierte Mutabilit~it. Von 
H. STUBBE. (Probleme der theoret, u. angew. 
Genetik u. d. Grenzgeb. Hrsg. v. H .  t30H3/I, 
G. GOTTSCHEWSK],  V~. H ~ T T I G ,  G. JUST, 
A. PICKHAN, W. F. REINIG,  O. H. SCHIN- 
DEWOLF, H. STUBBE, N, W. TllVIOFEEFF- 
RESSOVSKY, F. VON W E T T S T E I N  u. K. G. 
ZIM~ER.  1Redig. v. W. F. REINIG.)  12 Text- 
abb.  I9o S. Leipzig: Georg Thieme 1937.1RM. 6.8o. 

Die Monographienreihe, die durch die vorliegende 
Schrift fortgesetzt wird, sol l  den mit  der Ver- 
erbungslet~re weniger Verrrauten einen Uberblick 
fiber die.Ergebnisse und Probleme verschiedener 
Gebiete der Genetik gebenl In  dieser Darstellung 
der Mutationsforschung finder man jedoch mehr 
Tatsachen nnd  Einzelerkenntnisse mitgeteilt, als 
Probleme zusammenschauend er6rtert. Verf. be- 
schrfinkt sich i n  dieser Hinsicht deshalb, weil ein 
so im Entwicklungsflug befindliches Gebiet nur 
schwierig unter einigen wenigen Gesichtspnnkten 
betrachtet werden kann. Ni t  Rficksicht auf den 
zum Tell genetisch weniger unterrichteten Leser- 
kreis W~tre es vorteilhaft gewesen, wenn Verf. bei 
Behandlung seines Stoffes weniger allgemein- 
genetische Kenntnisse und Begriffe vorausgesetzt 
h~tte. Ist der Leser abet mit den haupts~chlichsten 
Erkenntnissen der Genetik vertraut, so wird er 
nicht nur einen guten Uberblick fiber das be- 
handelte Teilgebiet erhalten, sondern such mit den 
Ergebnissen der meisten hierfiber erschienenen 
Ver6ffentlichungen bekannt  werden. Eine straffere 
Gliederung des Stoffes innerhalb mancher Ab- 
schnitte h~tLe Mcher das Verst~ndnis und ein 
()berschauen d e r  Gesamtheit yon Erkenntnissen 
noch mehr erleichterL. 

In  der l?;inleitung werden, kurz die geschicht- 
lichen und logischen Zusammenh~nge der Ab- 
stammungslehre mi t  der Erforschung der Erb- 
gesetze und Erb~nderungen aufgezeigt. Unter  dem 
Titel : ,, Spontane ~Iutabilit~t" bespricht Verf. die 
~lutationstypen, den ,,Wirkungsbereich der Muta- 
t ionen" und die Art ihres Auftretens. Weiterhin 
lernt man den Zeitpunke ihrer Entstehung, die 
Methoden zur Feststellung und die H6he der spon- 
tanen Mutationsrate kennen. Bezfiglich der Defi- 
nition der spontanen Mutationsrate ist wohl die 
Unterscheidung der 1Rate bei Pflanzen und der bei 
Drosophila nicht sehr Zweckm~Big. Es mfiBte ver- 
sucht werden, den Begriff der Mutationsrate iiber- 
haupt in einer ffir alle Objekte und Umst~nde 
gfiltigen Weise Marzustellen. Der dritte Abschnitt  
gibt einen ()berblick fiber die Anf~nge der strahlen- 
genetischen Mutationsforschung, darauf folgt das 
ausffihrlichste Kapitel fiber die Methoden, Ergeb- 
nisse u n d  Gesetzm~iBigkeiten der Strahlengenetik. 
Hervorgehoben zu werden verdient die Tatsache, 
dab gegenfiber der spontanen Mutationsrate dutch 
die Strahlenwirkung lediglich die Zahl der Niuta- 
tionen vergr6Bert wird, die Mutabilit~t abet nicht 
durch bestimmte Behandlung in bestimmter Rich- 
tung beeinfluBt werderl kann. Nicht so Mare 
Gesetzm~tBigkeiten wie die Versuche zur Aus- 
16sung yon Genmutationen ergeben die strahlen- 
induzierten Chromosomen- und  Genommutationen, 
so dab Verf. im wesentlichen die Versuchsergeb- 
nisse an Tieren und !Dflanzen referiert. Endlich 

wird noch kurz auf  die M6glichkeiten der plan- 
m~Bigen Verwendung yon Ergebnissen der Muta- 
tionsforschung in der praktischen Zfichtung hin- 
gewiesen und vor rassehygienischen Gefahren bei 
unvorsichtiger Verwendung yon Radium und 
ROntgenstrahlen gewarnt. In der ErOrterung der 
Problematik wird die besondere Bedeutung des 
Gebietes ffir die Theorie des Gens kurz dargelegt, 
sowie einige wichtige Gesichtspunkte kfinftiger 
Mutationsfdrschung aufgezeigt. Eine sehr aus- 
ffihrliche Schriftenangabe erh6ht den Wert  der 
Schrift. Kaplan (Mfincheberg, ~{ark). 

Virusmutation and the gene concept. (Virus- 
Mutation und der Genbegriff.) Von H. H. 
MC KINNEU.  (Div. of Cereal Crops a. Dis., U. S, 
Dep. of Agric2dt., Washinglon.) J. Hered. 28, 51 
(I937), 

Die Symptome, die yon verschiedenen Her- 
kfinften des Virus der gew6hnlichen Mosaikkrank- 
heit auf Tabak hervorgerufen werden, sind nicht 
immer identisch, doch werden die charakteristi- 
schen Symptome der einzelnen Herkfinfte fiber 
lange Zeitr~ume beibehalten. Gelegentlich treten 
nun abet in bestimmten Zonen der infizierten 
Pflanzen abweichende Sympeome auf, die, wenn 
yon diesen Stellen ein Virus isoliert und gereinigt 
wird, nach Impfung erhalten bleiben. Verf. deutet 
diese Erscheinung als Mutation, ,,da diese Ver~nde- 
rungen allem Augenschein nach keine Verunreini- 
gungen oder blog voriibergehende Schwankungen 
darstellen". Die Temperatur scheint von EinfluB 
auf die Rate und den Typ der entstehenden ,,Mu- 
tation" zu sein. Gewisse Typen der sogenannten 
Verdfinnung scheinen yon ,,Mutationen" herzu- 
rfihren. Manche der , ,Mutanten" pflegen mit  dem 
Ausgangsstamm insofern eine gewisse Verwandt- 
schaft zu zeigen, als nicht alle Charakteristika sich 
~ndern, sondern vor allem meist der Grad der 
Plastidenzerst6rung. Der Grad der St6rung des 
Gesamtaufbaues dutch den Virus pflegt abet bei 
den , ,Mutanten" nicht verS~ndert zu sein. Die Er- 
scheinungen, dab der aktive Virus nicht ein Be- 
standteil der normalen anf~lligen Tabakpflanzen 
ist, dab der Virus sich eclat zu einem bestimmten 
Typ erneuert, dab er mut ie r t ,  dab auch die ~ u -  
tanten nnd Submutanten sich echt zu ihren be- 
treffenden Typen erneuern und mehr oder weniger 
regelm~tl3ige Beziehungen zueinander zeigen, spre- 
chert dem Verf. gegen die Auffassung des Virus als 
einem Enzvm. Die geschilderten Eigenschaften 
sind charak~eristisch ~fir die Erbeinheiten und Verf. 
schliel3t sich deshalb der 1923 yon D r y g a r  und 
K a r r a r  ausgesprochenen Vermutung an, dab der 
Virus ein Gen darstelle. E. Knapp (Mfincheberg) 

Genetic studies on the chlorophyll defective segre- 
gates arising from interspecific hybrids. I. Triticum 
persicum • T. Timopheevi. (Genetische Untersuchun- 
gen an chlorophylldefekten Spaltungen aus ArL- 
bastarden. I. Triticum persicum • T. Timopheevi). 
Von H. KIHARA (Laborat. of Gemtics, Biol. I~,st., 
Imp. Univ., Kyoto.) Botanic. Mag: (Tokyo) 5|,  584 
u engl Zusammenfassung 588 (1937) [Jal)anisch~. 

Aus freier Best~Lubung wurden yon dem hoch- 
sterilen Weizenbastard Ttiticum persic~m vat. 
stramineum X T. Timopheevi 4 F2-Pflanzen ge- 
wonnen, yon denen sich eine als fertil erwies. In  
der Nachkommenschaft dieser Pflanze traten neben 
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normM grfinen auch gelbe und Albino-S~mlinge auf. 
Die Verfolgung dieser Formen his in die Fs-Gene- 
ration lie/3 erkennen, dab ftir gelbe S~mtinge 
i Gen y und fiir die Albino-Typen die Gene a~ und 
a~ verantwortl ich sind. Die Gene werden unab- 
h/~ngig voneinander vererbt. Entsprechend sind 
die Formeln fiir die verschiedenen Chlorophyll- 
charaktere folgende: A~A2Y, Aaa2Y, a~A~Y=grfin, 
A~Aey, Ala~y, atA2y = gelb und ala ~Y, ata~,y = 
albino. Die chlorophylldefekten S~mlinge ent- 
wickeln sich nur wenige Tage normal und sterben 
dann bald ab. Ufer (Berlin). ~ ~ 

Inheritance in barley It. (Vererbungsstudien an 
Gerste II.) Von D. W. ROBERTSON.  Genetics 
22, 443 (I937)- 

Verf. bringt Ergebnisse fiber seine Koppelungs- 
nntersuchungen mit  3 Chlorophyllmutanten. Die 
Gerste Coast  I I  spaltet in grfine und weil3e Keim- 
linge auf; sie enth~lt das Faktorenpaar  Ae~ ae2. 
In Hordeum distichum nigrinudum I ist das Fak- 
torenpaar An an ~fir grfine und weiBe Keimlinge ge- 
funden wordel~ ; Smyrna I i s t  heterozygot ffir das 
Fak torenpaa . r  Xs xs und spaltet in grtine und 
weige IKeimlinge. An Fe nnd F a Aufspaltungen 
stellt Verf. folgende Koppelungen Iest: das Fak- 
torenpaar A~ 2 ae2 spaltet in 5 t(oppelungsgruppen 
frei. Es geh6rt zur Koppelungsgruppe I I I ,  da es 
mit  dem Fakotr  ffir bespelztes und nacktes Korn 
gekoppelt ist. Der Austauschwert betr/igt 27,24 % 
• 2,o 4 %. Die Faktorenpaare Xs xs und An an 
sind miteinander gekoppelt. Xs Xs ist weiterhin 
mit Faktoren der Gruppe IV gekoppelt. Der 
Gruppe VI geh6ren die Faktoren Ae ac (grfine und 
weil3e Keimlinge) mad Xe xe (grfine und gelbe 
Ke~mlinge) an. In dieser Gruppe ergeben sich 
folgende Austauschwerte: Xs Xs mit  Ae ae 25,74 % 
4- 1,73 %. An an mit  Xexe  9,37% 4-o,65% und 
Xsxs mit  An an 15,49% 4-o,86%. Aeae nnd 
Xe xc sind nach einer frfiheren Untersuchung ge- 
koppelt und crossing over t r i t t  in weniger  als 4 % 
der F~ille auf. Die lineare Anordnung der unter- 
suchten Gene der Koppelungsgruppe VI mul3 
demnach sein: Ae ae, Xe Xe, An an und Xs xs. 

Hoffmann (Mfincheberg). 
Some observations on the mierosporogenesis of the 
haploid plant of Triticum vulgare Host. (Einige 
Beobachtungen fiber die 1Reifeteilungen haploider 
Pflanzen bei Trit icum vulgate.) Von Y. YAMASA- 
KI. (Plant Breeding Laborat., Agricult. Exp. Star., 
Pre[ecture, Nara.) Jap. J. of Bot. 8, 151 (1936). 

In 8 verschiedenen Weizensorten bzw. -linien 
wurden 1934 auf Grund ihrer ver/tnderten Morpho- 
logie und Fertilit/~t je eine spontane haploide 
Pflanze aufgefunden. Weitere 4 ~ Haploide wurden 
1935 entdeckt. Cytologische Studien an einigen der 
ersten Pflanzen ergaben das bekannte Bild der 
Reifeteilungen, 21 Univalente oder I - - 2  meist 
stab-, selten ringf6rmige Bivalente. Vereinzelt 
wurden sogar 3- -4  Bivalente sowie auch ein Tri- 
valent  beobachtet. Die Befunde werden in einer 
statistischen Aufnahme fibersichtlich dargestellt. 

v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

A contribution to the embryology of the potato. 
(Ein J3eitrag zur Embryologie der Kartoffel.) Von 
R. LAMM. Sv. bot. Tidskr. 31, 217 (1937). 

Die Kartoffelsorte , ,Up-to date"  zeichnet sich 
selbst unter den gfinstigen Klimaverh~tltnissen 
Schwedens durch v611ige m~nnliche und weib!iche 
Sterilit~t aus. Deshalb wurde ihre Embryosaek- 

entwicMung im Vergleich mit  der der normal 
funktionierenden Sorte , ,Hindenburg" untersucht. 
Die Entwicklung verltiuft nach dem Normaltypus 
und nicht, wie YOUNG behauptet,  nach dem Adoxa- 
Typus. Die Kartoffel weicht in dieser Hinsicht also 
nicht yon anderen Solanum-Arten ab. Poly- 
embryonie konnte beobachtet  werden. Dement-  
sprechend wurden bei einer Sorte Zwillingss~mlinge 
gefunden, wo in einem Falle der eine Partner mit  
2 n = 24 Chromosomen haploid war. Degenera- 
tionen kommen in allen Entwicklungsstadien vor, 
und zwar bei beiden Soften in ann~ihernd gleicher 
H~tufigkeit. Beim AbschluB der Entwicklung sind 
viele Samenanlagen /~ul3erlich ganz normal und 
mfiBten funktionsf~hig sein. Die Ursache der 
Sterilitat kann also nicht in irgendwelchen Ent-  
wicklungsabnormit/iten gesucht werden. Weitere 
anatomische und genetischeBeobachtungen bringen 
vielleicht Aufkl~irung. Propach (Mfincheberg). 
Cytological investigation of Raphanus sativus, 
Brassica oleracea, and their F 1 and F~ hybrids. 
(Die cytologische Untersuchung yon Raphanus 
sativus nnd Brassia oleracea sowie ihrer J~71 undFv)  
Von 1R. H. R ICH H A RIA .  J. Genet. 34, 19 (1937). 

Die cytologische Untersuchung von Raphanus 
sativus und Brassica oleracea sowie ihrer F 1 und F 2 
wird unter den1 Gesichtspunkt der Sekund~r- 
paarung vorgenommen. Der haploide Satz yon 
Brassica oleracea (n = 9) zeigt 6 Gruppen morpho- 
logisch /ihnlicher Chromosomen. Es werden 9 nor- 
male BivaIente gebildet. Bei der SekundXrpaarung 
kann man im H6chstfalle 5 Gruppen feststellen. 
Man mug danach auch in den morphologisch ver- 
schiedenen Chromosomen homologe oder irgendwie 
verwandte Stficke annehmen. Bei Raphanus satiw4s 
liegen die VerhXltnisse /thnlich. Auch in der F t  
werden bis zu 6 Bivalente gefunden. Die verblei- 
benden Univalente paaren sich zum Tell deutlich 
sekund/ir. In der F 2 treten durchweg hypotetra- 
ploide Pflanzen auf, in deren Meiosis Tri- und 
Tetravalente gebildet werden. Sie beweisen, dab 
in der JF~ Allosyndese stattfand. Die gr613te Zahl 
yon Chromosomengruppen in der F 2 betr/igt 12. 
Da sie gr6Ber ist als die Summe der beiden gr6Bten 
Zahlen, die in den Eltern beobachtet wurden, liegt 
in der Fe teilweise eine Sekund/~rpaarung zwischen 
den Chromosomen yon Raphanus nnd Brassica vor. 

Straub (Freiburg i. Br.). o o 
Chromosome numbers in the European grape (Vitis 
vinifera). (Chromosomenzahlen in der Europ~er- 
rebe (Vitis ~inifera). I) Von H. P. OLMO. 
Cytologia (Tokyo), Fujii Festschr., 6o6 (1937). 

In der Literatur  finden sich verschiedentlich 
abweichende Angaben fiber die Chromosomen- 
zahlen innerhalb der Spezies V. vinifera. W/thrend 
die meisten Autoren 2 n = 38 ' Ianden, z/~hlten 
andere 2 n  = 4 ~ . Verf. untersuchte 86 Kultnr- 
sorten mit  2 n = 38 und 4 tetraploide Variet~ten 
mit  4 n = 76, die teilweise schon yon NEBEL fest- 
gesteltt worden waren. Es hande]t sich hier um 
vegetative Mutanten der Sorten Sultanina (Thomp- 
sons Seedless), Muscat of Alexandria, Tokayer und 
Olivette noir (Cornichon). Die einzige dieser tetra- 
ploiden Mutanten, die versuchsweise weinbau- 
m~13ig angebaut wird, ist Sultaninas gigas. Aber 
anch sie konnte nicht an Boden gewinnen, da sie, 
wie alle vorgenannten tetraploiden Formen, un- 
regelmABig trAgt. - -  VerI. fand wel te r  bei der 
/(reuzung einer diploiden Sorte als Mutter und 
einer tetraploiden Form als Vater einen triploiden 
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Sfimling. Bei der Untersuchung yon 129 aus 
"Selbstung verschiedener diploider Sorten stammen- 
den S~tmlinge ergab sich, dab ein Individunm auto- 
~triploid (3 n = 57) war. - -  Verf. ist der Ansicht, 
vor  allem, nachdem HIJSFEIm in einigen Mosel- 
rieslings~tmlingen 4 ~ somatische Chromosomen ge- 
:z~hlt hat, dab anger den oben erw~thnten poly- 
ploiden Formen gelegentlich hyperploide Indivi- 
duen aus normalen diploiden Soften dutch Chromo- 
somenaberrat ionen entstehen k6nnen. Schem. 
tlhromosome morphology and number in lul ipa. 
(Chromosomenmorphologie und -zahl bei Tulipa.) 
Von M. W. WOODS and R. BAMFORD. (Dep. of 
Bet., Univ. of 2~Iaryland, College Park.) Amer.  
J. Bet. 24, I75 (1937). 

26 Tulpenarten der Sekt. Leiostemones (darunter 
io6 Kulturformen) und 9 Arten der SekL Eriosle- 
mones wurden cytol0gisch untersucht, lJber die 
Chromosomenzahlen (bei den meisten 2n = 24) 
konnte nichts weselitlich Neues ermittelt  werden. 
Bezfiglich der Morphologie konnten 3 Chromo- 
somentypen unterschieden werden. Mal3gebend 
ffir die Unterscheidung sind folgende Punkte:  
1. VerhXltnis der Arml~tngen in bezug auf die 
Kinetochore; 2. Gesamtlgnge; 3. die Lage allenfalls 
vorhandener Trabanten;  4. Lage und Zahl sekun- 
d~rer Einschnfirungen. Diese Klassifizierung er- 
laubt es, die Leiostemones in 6 nnd die Eriostemones 

i n  3 Untergruppen zu gliedern. Dieselbe Einteilung 
best~t igt  sich im Grad der Schwierigkeit bei der 
Durchffihrung yon I~2reuzungen. Einzelheiten 
mfissen im Original nachgeschlagen werden. 

PrOpach (Mfincheberg, Mark). ~176 
The physiological consequences of polyploidy. 
I. Growth and size in the tomato. (Die physiolo- 
gischen Folgen der Polyploidie. I. Wachstum und 
Gr613e bei der Tomate.) Von A. C. FABERGI~. 
(.John Innes Horticult. Inst., London.) J. Genet. 33, 
365 (I936). 

Die dargestellte Analyse verfolgte die Absicht. 
(lurch den Vergleich physiologischer Leistungen bei 
diploiden und tetraploiden Tomaten Einblick in die 
durch Polyploidie hervorgerufenen Ver~nderungen 
tier physiologischen Eigenschaften tier Organismen 
zu erhalten. Hierbei wurde die M6glichkeit, bei der 
71"ornate Auto-Tetraploidie beJiebig auszul6sen aus- 
genfitzt, um gegenfiber den Diploiden genetisch 
streng vergleichbares Material zu verwenden. Be- 
s t immt wurde die Wachstumsleistung, besonders 
unter Zugrundelegung des Trockengewichts der 
Sprosse, da andere Messungen ganz ghnliche Varia- 
bilit~tt zeigten und zudem alle 4 Linien (2 di- und 
2 tetraploide) keine Unterschiede im Wassergehalt 
aufwiesen. W'eitere Messungen wurden am Gewicht 
tier Embryonen ausgeffihrt. Die Pflanzen wurden 
in W'asserkultur in verdfinnter Knopscher N~hr- 
16sung gezogen. Aus dell Ergebnissen der Zuwachs- 
messungen wird geschl0ssen, dab in der Substanz- 
produktion yon  den Tetraploiden nicht wesentlich 
mehr geleistet wird als yon den Diploiden. Beste- 
hende Unterschiede sind gering und werden auf 
~Vechselwirkungen yon Genotyp und Umwelt 
zurfickgeffihrt. Das Gewicht der Embryonen lag 
hingegen bei den Tetraploiden deutlich h6her, der 
Unterschied scheint sich jedoch nach der Keimung 
rasch zu verringern, v. Berg (Mfincheberg). 

The physiological consequences of polyploidy. 
I!. The effect of polyploidy on variability in the 
tomato. (Die physiologischen Folgen der Poly- 

p]oidie. II. Der Einflug der Polyploidie auf die Varia- 
bilit/it bei der Tomate.) Von A. C. FABERGt~. 
(John Innes Horlicult. Inst., London.) J. Genet. 33, 
383 (I936). 

Die vorstehend referierten Versuehe wurden 
weiterhin zu einer Analyse der Variabilit~tt ver- 
wendet, deren Ergebnisse hier vorgelegt werden. 
Dabei  werden auch Messungen des Fruchtgewichtes 
bei den Di- und Tetraploiden mit  einbezogen. Als 
wesentlicher Zug wird eine allgemein verminderte 
Variabilitgt der Tetraploiden festgestellt. D a b e i  
ergibL die mathematische Behandlung, dab die 
Herabsetzung der Variabilit~tt vor allem nnter den 
Friichten der gleichen Pflanze, weniger denjenigen 
verschiedener Pflanzen besteht und dab sic wohl 
nicht  als unmittelbare VVirkung ver/inde~ter gene- 
tischer Spaltungsverh~ltnisse aufzufassen ist. Frfi- 
here Beobachtungen, dal3 Tetraploidie zn vermin- 
derter Gr6Be der Frfichte fiihrt, werden bestgtigt. 
Trotzdem kann den Ergebnissen dieser  Unter- 
suchungen allgemeinere Bedeutnng nicht zuge- 
billigt werden, solange nicht bestehende wesent- 
fiche Gegensgtze mit  den Befunden anderer For- 
scher aufgeklgrt wnrden, v. Berg. 

Zur physiologischen Charakterisierung einiger Kar- 
toffelsorten. Von A. M. GURMAZA.  Z. Inst. bet. 
nkrain. Akad. Nauk USRR Nr 9, 57 und engl. 
Zusammenfassung 85 (1936) ~Ukrainisch?. 

Verf. rand zwischen frtihen und sp~tten Kartoffel- 
sorten einige Unterschiede in der Geschwindigkei 
der Ableitung yon Reservestoffen aus den Knollen 
beim Austreiben und in  der Intensit/~t der Wasser- 
anfnahme dutch die wachsenden Triebe, welche 
mit  der relativ st~rkeren Wachstumsintensit~t der 
Frtihsorten fibereinstimmen. Der tagliche Verlauf 
der Photosynthese weist bei Mlen Soften ein 
morgendliches und ein~ Maxinium und 
dazwischen eine' Depression auf, clie bei frfihen 
Variet~ten st~trker ausgesprochen ist als bei sp~ten. 
Die Speicherung yon Zuekern und St~rke im Blatt  
zeigt im allgemeinen im Verlaufe des Tages drei 
Maxima und drei Minima.  Die Ass~imilationsenergie 
und die Kohlehydratspeicherung erreichen ihren 
H6chstwert gegen die Mitte der Vegetatidnsperiode, 
bei Frfihsorten also zu einer frfiheren Jahreszeit 
als bei Sp~ttsorten. Lang (Berlin-Dahlem), ~ ~ 

The effect of low-temperature grain pre-treatment 
on the development yield and grain of some varieties 
of wheat and barley. (Die Wirkmlg der Vorbe- 
handlung mit  niederen Temperaturen auf Ent-  
wicklung, Ertrag und Kornbeschaffenheit y o n  
einigen Gersten- und WeizenvarietXten.) \ ;on 
G. D. H. BELL. (Plant Breeding Inst., School 
of Agricult., Cambridge..) J. agricult. Sci. 27, 377 
(1937). 

Die \u und Stadlers A 
und die Winterweizen Yeoman II  a n d  Joss IV 
wurden 47 Tage bei 3~  keimgestimmL Die 
Sommergerste Spratt-Archer und der Sommer- 
weizen Red-Marvel wurden io Tage einer Tem- 
peratur v o n +  5 ~ ausgesetzt. Die Aussaat er- 
folgte am io. M~trz. Bei Gersten betrug der Unter- 
schied im Schossen - -  7 Tage, bei Weizen I--2Tage.  
An den vorbehandelten Pflanzen und Kontrollen 
wird die Bestockung wS~hrend der Vegetationszeit 
und Reifezeit, der Ertrag je Parzelle, Pflanze und 
Einzel~hre, das iooo-Korngewicht und der EiweiB- 
gehalt festgestellt. Die keimgestimmten Pflanzen 
der \u vermindern die Anlagen yon 
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Seitenknospen stark gegentiber den unbehandelten. 
Ein Unterschied in der Anzahl der Halme zur 
Reifezeit i s t  aber gegen/iber den Kontrollen nicer 
Iesfznstgtten. Bei dell Sommervarietgten ist der 
Unt~rschied- in  der Anlage yon Seitensprossen 
seer gertng. Der Flachenertrag bleibt dutch die 
Behandlung unbeeinfluBt. Die Xeaktionsweise in 
bezug auf Einzelpflanzen nnd Einzelghrenertrag 
war bei den Soften verschieden. Bei alien Weizen- 
varietgten t ra t  im Gegensatz zn den Gersten- 
varietgten, wo keine gesicherte Anderung fese- 
gestellt werden konnte, eine kleine Erh6hung des 
Einzetpflanzenertrages ein. Bei den Gersten ~tndert 
sich der Einzel~hrenertrag in verschiedener Weise. 
Spratt-Archer zeigt keinen Unterschied, Tscher- 
maks verringert und Stadlers steigert den Ertrag. 
Das !ooo-Korngewicht wird durch die Vorbehand- 
lung nu t  bei dem Weizen Joss IV erh6ht. Die 
Gerste Spratt-Archer ver~tndert das iooo-14orn- 
gewicht naeh der Vorbehandlung nicer, Tscher- 
maks iooo-Korngewicht n immt  ab und -Stadlers 
steigt an; der Verf. vergleicht die. Ertrags- nnd 
EiweiBkomponenten wie z. B. Anzahl der Seiten- 
sprossen~ Anzahl der t ia!me zur Reifezeit, Ertrag, 
Iooo-Korngewicht usw. der einzelnen Soften mit- 
einander. SolcheUntersuchungen sind zum Studium 
der Eltern ftir Kreuzungen yon grol3em Interesse. 
Bei Gerste war der h6chste Ertrag und niedrigste 
lEiweiBgehalt mi t  der gr6gten Anzahl yon ~hren  
korreliert, bei Weizen war hoher Ertrag mit  hohem 
lOOO-KorngewicEt verbunden. Alle Sommersorten 
fibertrafen die Wintersorten mit  und ohne Vor- 
behandlung. Hoffmann (Mfincheberg, IVfark). 

Die Abhiingigkeit des Entwicklungsablaufes bei 
Raps untl RUbsen yon Tagesliinge und Temperatur, 
Von \u RUDO1RF nnd  G. STELZNER. (Inst. _1,. 
Pflanzenbau u. Pflanzenz~chtung, Univ. Leipzig.) 
Pflanzenbau 14, i (1937). 

Die SehoBhemmung bei Winter  raps kann nicer 
durch Licht oder Temperaturver~tnderungen auf- 
gehoben werden, dagegen gelingt dies dutch Ein- 
wirkung einer Temperatur  yon - t -2~  w~hrend 
4 ~ Tagen. Die Winterrapssorten verhalten sich 
aber verschieden, jede Sorte verlangt eine spezi- 
fische Temperatnr  zur Beseitigung der Hemmung. 
So ben6tigt z. t3. SvalEfs Sp~itraps vim K~lte, 
Lembkes Winterraps besonders wenig K~lte im 
Jugendstadium, Letzterer verhalt sich ghnlich wie 
Wechselweizen, Der Sommerraps besitzt im Ge- 
gensatz zu der Winterform keine SehoBhemmnng, 
d .h .  er gelangt auch bei h6heren Temperaturen 
zur SchoBbildung. Beide Formen sind typische 
Langtagpflanzen, die bei Kurztag nicht zum 
Bltihen und Fruehten kommen. Winter- und 
Sommerrfibsen verhalten sich in jeder Hinsicht 
ebenso wie die Rapsformen. ]Bei den Sommer- 
formen ist eine m6glichst friihe Aussaat anzu- 
streben, damit  die Pflanzen wghrend des Kurz- 
tages im Friihjahr vegetativ gut wachsen und so 
die Grundlage ftir guten Ertrag gelegt wird. Nach 
den lErfahrungen bei Weizen besteht eine Beziehung 
zwischen Temperaturbedfirfnis zur Ausl6sung des 
Sehossens und der Winterfestigkeit. Man kann 
deshalb bei zeitiger Friihjahrsaussaat yon VVinter- 
raps bzw. -rfibsen aus dem Bliihbeginn auf das 
Temperafurbediirfnis schlieBen und so vielleicht 
auch Einblicke in die sonst experimentell schwer 
zu fassende V~Enterfestigkeit der Zuchtst~mme 
erhalten. Hackbc~rth (1Ktincheberg/Mark). 

Untersuchungen zar Frage der Entwicklungs- 
beschleunigung bei Sojabohnen. Von H. ROS]~N* 
BAUIVl. Angew. Bot. 19, 441 (1937). 

Die Hauptschwierigkeit bei der Keimstimmung 
yon Htilsenfruchtsamen liegt ill der seer schnell 
vorw~rts schreitendenVerpilzung der angequollenen 
Samen. Es gelang dem Verf. gleichzeitig mi t  
RUDOLF und }tARTISCt{ eine Methode zur Behe- 
bung dieser Schwierigkeit auszuarbeiten. Das 
Wesentliche dieser Methode liegt in der Abt6tung 
der Prize durch Beizmittel vor dem eigentlichen 
KeimstimmungsprozeB und das dauernde BewegeI1 
der Versuchsproben w~hrend der Dauer der Be- 
handlung in Schfittelapparatem Auf diese Vgeise 
gelang es, fast v611ig normal keimfi~higes Saatgut 
zu erhalten. Die Keimstimmung geschieht bei 
Sojabohnen durch zehnt~giges Einwirken einer 
Temperatur yon 2o--25 ~ C. Die Wirkung der 
Behandlung beruht  in einer Vorverlegung des 
Blfihbeginns um o--15 Tage. Bei der 1Reife ver- 
wischen sich diese an sich meist schon nicht sehr 
groBen Unterschiede gegeniiber unbehandelt  noch 
mehr. Die St~rke der Reaktion auf die Keim- 
st immung ist sortenverschieden. An nlorpholo- 
gischen Unterschieden wurden beobachtet eine 
geringere Neigung zur Verzweigung und die Aus- 
bildung yon Bliiten an weiter unten  liegenden 
Internodien als bei den unbehandelten Kontroll- 
pflanzen. Ertrags- und Qualit~tsunterschiede 
bestehen nicht. Die mit  Hilfe der Keimst immung 
erzielten Ergebnisse lassen sich auch dutch ge- 
eignete Keimpflanzenstimmung oder durch Kurz- 
tagbehandlung erreichen. Verf. steht den M6glich- 
keiten, die sich aus der Anwendung der Methode 
der I~eimstimmung auf den Pflanzenbau und in 
Pflanzenzfichtung ergeben k6nnen, sehr kritisch 
gegenfiber, ttackbarlh (Mfincheberg/Mark). 

Spezielle Pflanzenzfichtung 
Entwicklungstendenzen in der Pflanzenziichtung. 
Von W. RUDORF. Forsch.dienst 4, 153 (1937). 

Nach dem zu Beginn der pflanzenziichterischen 
T~tigkeit auf dem ~rege der einfachen Auslese mit  
Prtifung der Nachkommenschaft die ersten grogen 
Erfolge der Pflanzenztichtung erreicht werden 
konnten, ist es heute n6tig, kompliziertere Me- 
thoden in Anwendung zu bringen. Selbst die Kom- 
binationszfichtung in ihrer einfachen Form ist bei 
vielen Kulturpflanzen heute schon an der Grenze 
ihrer M6glichkeiten angekommen. Es gentigt nicht  
meet, einfache Kreuzungen auszuffihren, sondern 
es wird notwendig, vielfache Bastarde herzustellen, 
besonders wenn es um mehr physiologische Eigen- 
schaften geht. Das Studium dieser Eigenschaften 
rtickt aber immer mehr in den Vordergrund des 
Interesses u n d e s  wird notwendig sein, diesen 
Zweig der Naturwissensehaften ffir die Zfichtung 
in weft gr613erem Umfange dienstbar zu machen 
als es bisher geschehen ist. Eine eingehende Be- 
sprechung erfahren ZucEtziele wie Winterfestigkeit; 
Dtirrefestigkeit, Qualittitsfragen sowie die Her- 
stellung yon Pflanzenrassen, die gegen verschiedene 
KrankEeiten widerstandsf~hig sind. Gerade auf 
dem letzten Gebiet ist noeh sehr viele und schwie- 
rige Arbeit zu leisten, da es nicht nur  die Varia- 
bilitgt der Pflanzen, sondern auch diejenigen tier 
Prize nnd sonstigen Schtidlinge zu beriicksichtigen 
gilt. tIierbei spielt, auch praktisch gesehen, die 
Artbastardierung eine groBe Rolle, die sonst im 
allgemeinen heute noeh mehr ein theoretisches 
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Interesse besitzt[ Es ist aber bestimmt anzu- 
nehmen ,  dab mit  dem Fortschreiten der cytogene- 
tischen Kenntnisse auch die Anwendbarkeit  dieser 
3/Iethode in der Praxis der Ztichtung mehr nnd mehr 
sich ausdehnen wird. ]Bei den vegetativ vermehr- 
baren Pflanzenarten ist sie schon heute yon grol3er 
Wichtigkeit. Selbst Gattungsbastardierungen, wie 
z. B. die Weizen-Roggen-Kreuzungen, k6nnen auch 
heute sehon praktisches Interesse beanspruchen. 
In  Zukunft  wird auch die kfinstliche Mutations- 
ausl6sung sowie die kfinstliche Chromosomensatz- 
Vermehrung zur L6sung best immter Aufgaben in 
verst~rktem Maf3e mitherangezogenwerden mtissen. 

H ackbarth (Mtincheberg/Mark). 

Crops and plant breeding. (Pf lanzenbau nnd 
Pflanzenztichtung.) Von G. D. H. ]BELL. (School 
.of Agricult., Cambridge.) J. roy. agricult. Soc. 
England 97, 151 ..(1936). 

Verf. gibt eine Ubersicht fiber die neueren meist 
englischen Arbeiten auf dem Gebiet der Pflanzen- 
zfichtung und des Pflanzenbaues, insbesondere 
soweit sic ffir die englische Landwirtschaft von 
Wichtigkeit sind. Die Futterpflanzen betreffend 
wird festgestellt, daf3 die zahlreichen Unter- 
suchungen ergeben haben, dab eine zfichterische 
Bearbeitung der einzelnen Arten hinsichtlich der 
verschiedensten Eigenschaften schon verh~ltnis- 
mXBig schnell zum Erfolg ftihren kann.  Dabei 
sind auch die sonst weniger beachteten Arten zu 
berticksichtigen, denn die besonderen 13edingungen, 
die auf der Weide durch den ]BiB und Tr i l l  der 
Tiere geschaffen werden, wirken auf die einzelnen 
Arten ganz verschieden ein. Oberhaupt ist die 
Erforschung der botanischen Zusammensetzung 
des Grtinlandes auch ffir die Ztichtung yon gr6Bter 
Bedentung. Eine eingehende Betrachtung er- 
fahren alle Arbeiten, die sich mit  dem Entwick- 
lungsrhythmus der 1)flanzen befassen. Verschie- 
dene  Autoren konnten auch innerhalb der Arteri 
rassische Unterschiede in dieser Hinsicht fest- 
s te l len .  Beim Weizen spielt anch in England die 
Zfichtung auf gute Backqualit~t eine Rolle, da die 
englischen Weizen ja im allgemeinen eine b e k a n n t  
schlechte Qualit~tt hubert. Es ist dem National 
Inst i tute of Agricultural ]Botany gelungen, eine 
gut  backf~thige Sorte ,,Holdfast" mit gentigend 
hohem Ertrage herausznbringen. SchlieBlich wer- 
den die einschlS.gigen Arbeiten tiber Weizenkrank- 
heiten (Rost, FuBkrankheiten usw.) eingehend 
besprochen. Hackbarth (Mtincheberg/Mark). 

OPflanzenzfichtung und Rohstoffversorgung. Von 
R. SENGBUSCH. (Probleme der theoret, u. angew. 
Genetik u. deren Grenzgeb. Hr.sg. von H. ]BOHM, 
G. GOTTSCHEWSKI,  W. HUTTIG,  G. JUST, 
A. PICKHAN, W. F. REINIG,  O. H. SCHINDE- 
WOLF, HI. STUB]BE, N. W. TIMOFI~EFF- 
1RESSOVSKY, F. VON WETTSTEIN nnd K. G. 
ZIMMER. Redig .  v. W. F. REINIG.)  4 Textabb. 
131 S. Leipzig: Georg Thieme I937. RM. 6.--.  

\u  sind heute noch weitgehend auI die Einfnhr 
:ausl~indischer Rohstoffe angewiesen. 1929 wurden 
ftir 8,6 Milliarden, 1934 noch ftir 3 Milliarden Roh- 
stoffe vom Ausland bezogen. Der gr613ere Teil 
dieser Einfuhr besteht in organischen St0ffen, die 
anorganischen und fossilorganischen (Kohle, Erd61 
n .a . )  treten dagegen zurtick. Unter  den organi- 
schen Rohstoffen stehen wieder die Nahrungsstoffe 
an  ers• Stelle. Eine Verbesserung der Rohstoff- 
lage k a n n  eintreten dutch Ersatz yon Mangelroh- 

stoffen dutch fdberflul3rohstoffe. Die ersteren sind 
meistens organischer, die letzteren meistens an- 
organischer Natur. Z. ]3. k6nnen ftir ]Bauzwecke 
mehr als bisher Eisen und Stein herangezogen 
werden, damit  der Verbrauch des Mangelrohstoffes 
I-Iolz eingeschr/~nkt werde. Die deutsche Er- 
zeugung an organischen Rohstoffen beruht aus-  
schlieBIich auf dem Pfianzenwuchs auf deutschem 
]3oden. Diesen zu f6rdern ist also die wichtigste 
Anfgabe der  Rohstoffversorgung. Durch kiinst- 
liche Dfingung, verbesserte ]Bodenbearbeitung, ver- 
st~rkte Viehhaltung, vermehrten Hackfruchtanbau 
nnd ktinstliche Bew~tsserung gelingt es, die Pro- 
duktion bis zu einer gewissen H6he zu steigern. 
Um die so geschaffenen besseren Lebensbedingun- 
gen tats~ichlich ausnutzen zu k6nnen, bedarf es vor 
alien Dingen eines leistungsf~ihigen Pflanzen- 
materials. Hier beginnt  die grol3e Aufgabe der 
[Pflanzenzfichtung. Die Zfichtung yon Kultur-  
pflanzen hat ihren Anfang in pr~ihistorischen Zeiten 
als der Mensch die Wildformen in Kultur  nahm, 
indem er schon dabei eine Anslese fibre. AbgelSst 
wurde dieses Zeitalter der Wildformen durch das 
Zeitalter der Landsorten, die neuere Entwicklung 
kann m a n  als das Zeitalter der Originalzuchten be- 
zeichnen. Bis i933 war dieTriebfederder Ztichtung 
der privatwirtschaftliche Nutzen. Das tfihrte zu 
einseitiger Ertragsztichtung. Heute steht das 
volkswirtschaftliche Interesse im Vordergrund. Das  
heiBt, daB in erster Linie die Lficken in der Yer- 
sorgung Deufschlands mit  Rohstoffen ausznftillen 
sind. Es muB also neben dem Ertrag die Qualitfit 
der Erzeugnisse Gewicht bekommen. Es gilt vor 
allem, das N~hrstoffverh~ltnis der deutschen Ernte 
(I:8,5) auf  das notwendige Verh~ltnis I :7  zu 
bringen. Frtiher wurde dies durch die Einfuhr 
hochwertiger Fut termit tel  (I : 3,8) erreicht. Heute 
muB es dnrch die ,,chemische Umztiehtnng" der 
Ku!turpflanzen bewerkstelligt werden. Die Ziich- 
tungsmethoden, Auslesemethoden, Materialher- 
stellung, Kosten und Dauer der zfichterischen Ar- 
beiten mfissen auf diese nenen Aufgaben zu- 
geschnitten werden. Dazu ist eine intensive Mit- 
arbeit der Wissenschaft erforderlich. Der private 
Zfichter ist heute nicht mehr in der Lage, sich das 
wissen~chaftliche Rfistzeug selbst zu schaffen. Auf 
manchen Gebieten muB der Staat selbst die Ar- 
beiten in die Hand nehmen (Forstpflanzenzfich- 
tung). Eine Reihe yon Ztichtungsanfgaben werden 
genannt  und ihre L6sung nach teilweise neuen Ge- 
sichtspunkten vorgeschlagen. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis vervollstSmdigt das Werk. 

t,2. Zimmermann (Mtincheberg, Mark). 
Inheritance of quality and quantity of oil in flax 
in relation to other plant characters, (Die Ver- 
erbung der Qualit~Lt nnd Quanti t~t  des 0les yon 
Lein in Beziehung zu a n d e r e n  Pflanzenmerk- 
merkmalen.) Von W. G. MCGREGOR. :~ (Cereal 
Div.; Centr. Exp: Farm, ottawG Canada.) Canad. 
J. Res. 15, Sect: c, 362 (I937). 

Verf. untersuchte an 21 Leinvariet~ten und an 
2 Nreuzungen die ZusammenhXnge und Ver- 
erbungsweise yon 01gehalt und 01qualit~t des 
Flachses einerseits und Samengr6Be, Samen- und 
01farbe, Reifezeit, Periode yon  der ]Bltite his zur 
1Reife und der Pflanzenh6he andererseits. Die 
Untersuchungen erstreckten sich tiber 5 Jahre. Zur 
Feststellung des 01gehaltes wnrde neben der ~ther-  
extraktion eine refraktometrische Methode yon 
GEDDES und LE~IBERG (Can, J. IRes. 14, 1936 ) be- 
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nutzt. Die Qualitgtsbestimmung erfolgte auch 
nach ether refraktometrischen Methode (~:ijs- 
Methode). Die Farbe des 01es (Carotiu) wurde 
spekerophotometrisch festgestellt. Die Methoden 
erwiesen sich fiir die Zfichtung sehr branchbar. - -  
Zwischen den einzelnen Variet~ten treten Unter-  
schiede auf, die in den verschiedenen Jahren 
variieren. Zwischen Olgehalt und Jodzahl der 
Variet~tten und den anderen 5~Ierkmalen wurden 
statistisch iKorrelationen untersucht. Hoher 01- 
gehalt ist verbunden mit  langer Periode yon der 
Bltite bis znr 1Reife und Grol3samigkeit, Zwischen 
01gehalt und Jodzahl der Varietaten besteht eine 
einfache negative iKorrelation, bet den Kreuzungen 
t r i t t  Spaltung ohne Verbindung dieser Merkmale 
auf. Aus den Kreuzungen Ottawa 77oB • Cyprus 
und Ottawa 77oB • Buda ergibt sich, dab die 
angegebenen Merkmale anf verschiedenen Genen 
beruhen. Die Aufspaltung in bezug auf Qualit~t 
macht  mehrere Gene ohne Dominanz wahrschein- 
itch. Zwischen Samengr6Be, 01gehalt und Jodzahl 
bestehen keine gesicherten Beziehungen, so dab 
nach Kreuzung auf Oualit~t und Quantit~t des 
()les ausgelesen werden mul3. Die Samenfarbe und 
der Blfitentyp wird durch ein eiuzelnes Gen oder 
dutch mehrere sehr eng gekoppelte Gene bedingt; 
der Typ yon Ottawa 77oB mit  schmalen, we}Ben, 
eingerollten Bltitenbl~tttern und grfinlich-gelben 
Samen ist recessiv. Eine Korrelation yon hoher 
Jodzahl mit..gelben Samen scheint angedeutet. Die 
Farbe des Oles beruht  auf erblieher Grundlage. 
Wahrscheinlich sind mehrere Faktoren ohne Bin- 
dung zu den anderen untersnchten Merkmaten 
wirksam. Hoff'ma~z~ (Mfincheberg, M3 

Alpine Landsorten in ihrer Bedeutung fiir die prak- 
tisehe ZiJchtung. Von E. MAYI~ .  Forsch.dienst 4, 
I62 (I937). 

Die Landsorten werden eingeteilt in i. land- 
eigene, die seit Besiedlung des Gebietes kult iviert  
werden, 2. landbiirtige, die dutch ~Iutation oder 
Xrenzung im heutigen Anbaugebiet entstanden 
sind, 3- landfremde, die erst seit kurzer Zeit in ein 
anderes Gebiet gebracht worden sind u n d  sich 
durch die neuen Umweltsbedingungen noch nicht 
vergndert haben und 4. fremdbtirtige, die schon vor 
langer Zeit in eine andere Gegend verpflanzt und 
dutch die Einfltisse des neuen Standorts vergndert  
worden sind. Ferner wird unterschieden zwischen 
urtfimliehen und abgeleiteten Landsorten. grs tere  
stehen den Stammformen noch sehr nahe und be- 
sitzen dominante und recessive Erbfaktoren. In 
den Alpeu geh6rt Tfit icum compactvam,.der Biukel- 
weizen, der als Sommerform gebaut wird, noch zu 
den urttimlichen Landsorten. Ebeuso alt sind die 
alpinen Formen der sechszeiligen Gerste, der 
lockeren vierzeiligen und der vierzeiligen Nackt- 
gerste. Der Spelz und die lockeren Sommerweizen 
sind im heutigen Anbaugebiet durch Mutation oder 
Kreuzung arts dem urspriinglichen Binkel ent- 
standen, w~hrend die tockeren Winterweizen spgter 
aus dem Osten eingeffihrt wurden. Die Alpen sind 
ein Genzentrum, da sie eine Reihe landeigener, ur- 
ttimlicher Getreideformen beherbergen, aus wel- 
chert im Alpengebiet selber wieder neue Formen 
entstanden sind. Die alpinen urttimlichen Land- 
soften stellen ein wertvolles gene tisches und ziichte- 
risches Material dar, das den urttimlichen Sorten 
aus Innerasieu vorzuziehen ist, da es leichter zu 
beschaffen und in seinem genetischen V~Terte 

unserem Klima besser augepal3t ist. Es wird sehr 
fiir die Erhaltung tier alpinen Landrassen ein- 
getreten, da diese stets zur Blutauffrischung, zur 
Erzeugung neuer Zfichtungen oder bei Zucht- 
richtungs~nderungen gebraucht werden. Ebenso 
sind sie ein wertvolles Ausgangsmaterial fiir die 
Ztichtung von Getreide in ungtinstigen oder gebir- 
gigen Lagen. Die alpinen Sommer- und \u  
weizen zeichnen sich dutch hohe Qualitat aus. Da 
sich hoher Ertrag und gute Qualit~t nur schwer 
vereinigen lassen, wird der Vorschlag gemacht, auf 
den besseren B6den Sorten h6chsten Ertrages aber 
geringerer Quali~Xt zu bauen, die dann mit  den 
hochqnalitativen Sorten der ungtiustigen Lagen 
aufgebessert werden k6nnen. Oehler. 

Inheritance of earliness of heading and other 
characters in a Garnet • Red Fife cross, (Vererbung 
yon fr~ihem Schossen lind auderen Eigenschaften 
in einer Kreuzung yon Garnet • Red Fife.) Von 
F. G F E L L E R .  (Ce~tr. Exp.  Farm, Ottawa.) Sci. 
Agricult. 17, 482 (1937). 

Verf. untersucht an einer Kreuzung des frtihen, 
kurzgrannigen, brandresistenten ~VVeizens Garnet 
mit  dem sp~teu, grannenspitzigen, brandanf~tlligen 
Red Fife die Vererbung der FrShreife und der 
Resistenz gegen Tilletia tfitici und Tilletia laevis, 
sowie die even• Koppelung dieser beiden 
Eigenschaften mit  der Begrannung. Die Auf- 
spaltungsverh~ltnisse bez/iglich Fr~hreife deutel~ 
auf zahlreiche Faktoren, die grol3e Frtih.reife des 
Garnet-Elters t ra t  in der Nachkommenschaft  
nicht mehr auf. Eine I~2oppelung der Frfihreife und 
Brandresistenz mit  der Begrannung konnte nicht 
festgestellt werdeu. Brandresistenz zeigte mono- 
faktorieile Vererbung; Die Aufspaltung der Be- 
grannung ergab 5 graunenlos :5  grannenspitzig 
: 5 kurzgrannig: I begrannt. Sie wird durch das 
Zusammenwirken von 2 Hemmungsfaktoren B1B ~ 
und B2B 2 erkl~rt. (Siehe bereits Kajanus, Bibl. 
Gene~ica III ,  i927. ) Weic/~man~. 

Uber die Variation der Vegetationsdauer bet Weizen, 
Von J. BECIgMAN. Arch. fitot6cn. Uruguay 1, 
283, dtsch. Zusammenfassung 3o 4 (1936) [Por- 
tugiesisch]. 

Unter  den subtropischen t~limabedingungen 
Stidbrasiliens wurden Vegetationsbeobachtungen 
an 36 V%reizensorten ausgeftihrt, wobei besonders 
die Dateu des Schossens und der 1Retie bet verschie- 
denen Aussaatzeiten Beachtung fanden. Durch das 
Schossen wird die gesamte Vegetation in zwei Ab- 
schnitte geteilt, yon denen sich die zweite yon den 
jeweiligen Witterungsverh~ltnissen w~hrend der 
letzten Entwicklungsstadien abh~tngig zeigt; erb- 
liche Sortenunterschiede scheinen keine, oder eher 
eine sehr untergeordnete Rolle dabei zu spielen. 
Im Gegensatz dazu zeigte die erste Periode starke 
Sortenbedingtheit, sie ist vor ahem auch ftir die 
Friihreife entscheidend. Am iuteressantesten erwies 
sich jedoch ihre Abh~ngigkeit vom Aussaatdatum. 
Bei ether diagrammatischen DarsteHung dieser 
Abh~tngigkeit ergibt sich fiir einen grol3en Tell des 
Jahres eine lineare Abnahme der Zeitdauer his 
zum Schossen yon frfihen bis zu sp~ten Aussaat- 
zeiten. Trotz Schwankungeu in verschiedenen 
Jahren erweisen sich die Diagramme als sorten- 
charakteristisch. D a  die Verminderung der Vege- 
tationszeit mit  spS~terer Aussaat bet frtihreifen 
\u geringer ist als bet sp~treifen Soften, 
kann bet sehr sp~ter Aussaat eine Umkehrung der 
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Friihreifeverh~tltnisse eintreten. Zu einem jahres- 
zeitlich bestimmten, aber sortenverschiedenen 
Zeitpunkt pflegt die Kurve pl6tzlich yon ihrenl 
Minimal- zu ihrem Maximalwert umzuschlagen. 
Diese Beobachtungen sind u. a, yon Interesse fiir 
die Beurteilung des Einflusses der klimatischen 
Lage auf die Vegetationsdauer. v. Berg. 
Resistance of winter wheats to Hessian fly. (Die 
Widerstandsf~ihigkeit yon Winterweizen gegeniiber 
der Hessenfliege.) Von W. R. FOSTER and C. E. 
J E F F E R Y .  (Plant Path. Branch, Prey. Dep. of 
dgricult, a. Dominion Exp. StaL, Saaniehion, Brit. 
Columbia.) Canad. J. ires. 15, Sect. C, 135 (1937). 

DieVersuche wurden durchgeftihrt in Saanichton, 
British Columbien, we die tlessenfliege sehr stark 
auftritt .  Das Entwicklungsstadium des Weizens 
zur Zeit des Friihjahrsauftretens der Hessenfliege 
scheint wesentlich fiir die St~irke des Befalls zu sein. 
Frfihe Sorten werden weniger befallen als sp~te. 
Eine ganze Reihe yon Weizensorten waren prak- 
tisch unbefallen. Daneben gibt es aber auch 
schwach nnd sehr stark anf~illige Soften. Zu den 
stark anf~illigen Sorten geh6ren z.B. Martin, 
Ridit, Victor, White Odessa, Yeoman. Aus 
Diingungsversuchen ergab sich, dab die Dilngung 
keinen nennenswerten EinfluB ant den Befall der 
Hessenfliege hat. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
Widerstandsfiihigkeit des ,,bitteren" Mais gegen den 
Angriff tier Heuschrecken. Von S. HOROVITZ. 
(I~st. f. Genet., Univ. Buenos Aires.) trey. argent.  
Agronom. 4, 27 (1937) [Spanisch~. 

Herktinfte yon ,,bitterem" Mais aus den Pro 
v inzen-Ent re  trios und Santa Fe nnd aus dem 
Chaco-Gebiet wurden ant ihre Widerstandsf~ihig- 
keit gegen den Angriff von Heuschrecken geprtift. 
Nach ausreichender Vermehrung wurden diese Her- 
ktinfte in verschiedenen Henschreckengebieten 
Argentiniens angebaut und dabei festgestellt, dab 
die Mtteren Herkfinfte zwar nicht v611ig wider- 
standsf/ihig sind, jedoch wesentlich ~eniger be- 
fallen werden als d i e  gew6hnlichen Soften. Und 
zwar zeigte sich diese Widerstandsf~ihigkeit i n allen 
Gegenden, ill denen die Prtifungen durchgeffihrt 
wurden, sie h~Lngt also nicht  vom Standort und 
anderen Bedingungen ~iuBerer Art ab, sondern ist 
sicherlich erblich bedingt. Die verschiedenen aus 
bitteren Herkiinften ausgelesenen Linien unter- 
scheiden sich zum Tell deutlich in ihrer Wider- 
standsf~higkeit, woraus sich schliegen liel3e, dab 
auBer einem t tauptfaktor  fiir die Widerstands- 
f~higkeit mehrere andere, ihren Grad bedingende 
Faktoren vorhanden sind. Schwarze. 
Studies in Indian barley. IV. The inheritance of 
some anatomical characters responsible for lodging 
and of some ear-head characters in an interspecific 
cross between two pusa barleys. (Studien an Jndi- 
schen Gersten. IV. Vererbung einiger ftir Lagern 
verantwortlicher anatomischer Merkmale und 
einiger Ahrenmerkmale bei einer interspezilischen 
Kreuzung zweier Pusagersten.) Von IR. D. BOSE, 
M. A. AZIO and NI. P, BHATNAGAR. Indian ]. 
agricult. Sci. 7, 48 (1937). 

Um hohen Ertrag und Standfestigkeit mit  Voll- 
k6rnigkeit und heller Samenfarbe zu verbinden, 
kreuzte Verf. 2 Pusagersten, Typ i und Typ I2. 
Pusa-Typ i i s t  eine friihe, zweizeilige, ertragsarme 
Gerste mit  breiten Klappen (/iugeren Spelzen), 
die leicht lagert. Typ 21 ist sechszeilig, standfest 
und 6rtragsreich. An Querschnitten durch den 

Stengel der Elternsorten und der F 2- und F a- 
Pflanzen stellt Verf. 4 verschiedene Gruppen fiir die 
Anordnung des Sklerenchymgewebes rest: I. Der 
Sklerenchymring ist sehr dicht all der Peripherie 
gelegen und schwach entwickelt, wie z. t3. beim 
lagernden Eltertyp I. II,  Das Stiitzgewebe ist 
gew6hnlich dicht an der Peripherie gelegen, aber 
gut entwickelt, I I I .  Der IRing ist racist yon der 
Peripherie entfernt nnd hat  an unregelm~il3ig ver- 
teilten Stellen Sttitzgewebe zur Peripherie. Das 
Sklerenchym ist gut entwiekelt. IV. Das Skleren- 
chym ist immer vonder  Peripherie entfernt gelegen 
und hat in regelm~igigen Intervalen Stiitzgewebe 
nach aul3en. Das mechanische Gewebe ist sehr gut 
entwickelt. Zur IV. Oruppe geh6rt der lagerfeste 
Eltertyp 21. Ausziihlungen nach diesen 4 Gruppen 
ergeben das Verh~iltnis: 9 Gruppe I :  3 Gruppe I I  
: 3 Gruppe I I I :  I Gruppe IV. Die Anordnung des 
Sklerenchymgewebes wird also durch 2 Faktoren 
bestimmt. A ist ein dominanter  Faktor ftir Lagern, 
B ist ein 2. Faktor mit  geringer W'irkung. Gruppe I 
und Elterntyp I hat  demnach die Formel AABB, 
Oruppe I I  AAbb und Gruppe I i I  aaBB ;der Eitern- 
typ 2I und die Gruppe IV sind doppelt recessiv 
aabb, Die Pflanzen der Gruppe I u n d  I I  lagern, 
w~ihrend I I I  weniger lagert nnd IV lagerfest ist. 
Bei anderen Faktoren ffir Lagern wie z. B. Breite 
des Sklerenchymringes, Durchmesser der tangen- 
tialen und radialen Achse der Gef~igbtindel mtissen 
viele Gene im Spiel sein. Positive iKorrelationen 
bestehen zwischen Breite und Dicke des Skleren- 
chymgewebes, L~nge der radialen und tangentialen 
Achse der Gefiil3biindel, radiale Breite des Skleren- 
chyms und radialem nnd tangentialem Durch- 
messer der Gef~igbfindel. Zwischen anatomischen 
Merkmalen nnd den Merkmalen der Khre bestehen 
keine Korrelationen. Im a. Tell der Arbeit berichte~ 
Verf. fiber Aufspaltungen in bezug auf Khrenmerk- 
male, Fertilit~it der Seiten~ihrchen spaltet im Ver- 
h~iltnis I zweizeilig: 2 intermedifir: I sechszeilig. 
Begrannung der Seiten~ihrchen zeigt eine Spaltung 
yon i unbegrannt  : 2 intermedi~ir : I begrannt .  Die 
Aufspaltung des Klappentypes ist: 3 schmal zu 
i breit. Zwischen der Ausbildung der Seiten~ihrchen 
und der Begrannung der Seiten~ihrchen besteht 
vollkommene Koppelung oder die beiden Merkmale 
beruhen ant demselben Gen. Koppelung besteht 
weiterhin zwischen YerLilitS~t der Seiten~ihrchen 
und dem Auf3enspelzentyp und zwischen der Aus- 
bildung der Grannen der Seiten~ihrchen und dem 
AuBenspelzentyp. Der Austausch betrligt in 
beiden F~llen 24,7%. Hoffmann. 

L'h6r~dit6 des caract~res physiologiques chez la 
betterave. (Die Erblichkeit physiologischer Eigen- 
schaften bei der IRtibe.) Von H: COLIN. Ann. des 
Sci. natur,  Bet. 19, 93 (1937). 

Ful ler-  und Zuckerrtibensorten wurden gekreuzt 
und das Verhalten der verschiedenen Eigenschaften 
in der Nachkommenschaft untersucht. Die Kreu- 
zungen wurden zwischen verschiedenen Sorten vor- 
genommen und zum Tell mehrere Jahre hindurch 
wiederholt. Der Zuckergehalt in der F~ war recht 
schwankend, jedoch stets h6her als der des zucker- 
armen Alters, bisweilen wurde der ZuckergehalL 
des Zuckerrfibenelters erreicht. Eine Dominanz 
des hohen Gewichtes der Futterrtibe konnte nicht  
festgestellt Werden. Auch andere wichtige' Eigen- 
schaften wie der Gehalt an Trockensubstanz, Asche, 
Stickstoff, Phosphor sowie die Zahl der Get,if3- 
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bfindelringe stimmen bet den Ft-Bastarden weit- 
gehend mit  der Zuckerrfibe fiberein. Das unter- 
schiedliche Verhalten der Fz-Pflanzen der verschie- 
denen Kreuzungen, das besonders in der HShe des 
Zuckergehaltes hervortrat ,  wird vom Verf. auf die 
Allogamie und die damit  verbundene Heterozygotie 
der 1Riiben zurfickgeffihrL Andererseits sind aber 
auch die Zahlelt der Fj-Pflanzen sehr gering. Von 
der Kreuzung derZucker-Futterrfibensorte ,, Geante 
blanche" mit  der Zuckerrfibe ,,Vilmorin A" wurden 
auch die weiteren Generationen untersucht. Der 
Zuckergehalt der Fz lag zwischen den Eltern, aber 
nfiher an den Werten der Zuekerrfibe, im Gewicht 
konnte eine sehr grol3e Mannigfaltigkeit beobachtet  
werden. Die Form der Rfiben glich met~r der ether 
Zucker- Ms ether Futterrfibe. Weitere Auslese bis 
zur F 6 Ifihrte zu Pfianzen, die in Form und F~rbung, 
in der Zahl der Gef~Bbfindelringe, im Zucker- und 
Trockensubstanzgehalt normalen Zuckerrfiben 
glichen. An Hand der Ergebnisse bespricht Verf. 
die historische Entwicklung der 1Rfibenztichtung 
und geht dann auf die heutigen Aufgaben der 
IRfibenzfichtung sowie die Bedeutung der Art- 
bastardierung und der Polymerie ffir die Rfiben- 
zfichtung ein. Schwanitz (Mfincheberg). ~ ~ 

The Potato in its early home and its introduction 
into Europe. (Die Kartoffel in ihrer frfiheren 
Heimat  nnd ihre Einffihrung in Europa.) Von 
R. N. SALAMAN. J. roy. horficult. Soc. 62, 61, 
I12, 153 u. 253 (1937..). 

Verf. gibt einen Uberblick fiber die Urheimat  
der Kartoffel und ihre Bedeutung f/ir die Indianer- 
kulturen. Etwa ioo Jahre  nach der Entdeckung 
Amerikas gelangte die Kartoffel auI zwei Wegen, 
fiber Spanien und England, in die alte WelL. Im 
Gegensatz zu den Russenwird zu beweisen versncht, 
dab die beiden tterkfinfte aus dem Genzentrnm 
Peru-Bolivien stammen und damit  auf Solarium 
andigenum zurfickgehen. Durch die russisahe Ex- 
pedition 1926/27 wurde die zfichterische Bedeutung 
der Ausgangsform unserer Kartoffe] erkannt, 
woraus sich neue Zuchtziele, wie Frost- und Phy- 
tophthoraresistenz, ergaben. Die t3esiedlung der 
Anden und die Entstehung der Inkakulturen wurde 
durch die Kartoffel erm/Sglicht. Man kann anneh- 
men, dab schon vor 3000 Jahren die bis all die 
Sehneegrenze vorkommenden YVildkartoffeln in 
t (ul tur  genommen wurden. ]3ei der H~ufigkeiL der 
Fr6ste in diesen Lagen wurden nnbewuBt kXlte- 
widerstandsf~hige Formen ausgetesen wie S. a]an- 
l, uiri und S. Juzepczukii. Besondere Bedeutung 
kommt einem Konservierungsverfahren der Kar- 
toffel zu. Nachdem sie den Nachtfr6sten ausge- 
setzt waren, wird nach dem Auftauen das Frucht-  
wasser ausgetreten. Zur Erzielung ether besseren 
Qualit~t k6nnen die Knollen noch im Wasser vor 
dem Trocklten ausgelaugt werden und ergeben 
dann ein unbegrenzt haltbares Produkt. An dieser 
Arbeit  ist besonders hervorzuheben, dab es dem 
Verf. gelungen ist, in ansprechender Weise aufzu- 
zeigen, wie eng die Kartoffel mit  der Entstehung 
der Kultur  und dem grogen Reich der Inkas ver- 
bunden ist. Stelzner (Mfincheberg; Mark). 

Les esp6ces de Solanum de I'ancien monde cultiv~es 
par les peuplades primitives de I'Afrique et de 
l'Asie. (Altweltliche Solanum-Arten, die yon pri- 

mit iven V61kern Afrikas ltnd Asiens kult iviert  
werden.) Von A. CHEVALIER.  (Musdum Nat. 
d'Histoire Natur., Paris.) Ann. des Sci. naturr 
BoL. 19, 73 (1937). 

Verf. berichtet fiber Notizen VOlt seinen Sammel- 
reisen. Er  land in Afrika und Asien folgende 
Formenkreise yon Solarium in , ,Kultur"  : S. nigrum 
L., S. indicum L., S. incanum L., S. melongena L., 
S. macrocarpon L. und S. aethiopicum L. Die Ver- 
wei.ldungsweise wird jeweils angegeben. 

~~ (Mfincheberg). ~176 

Tuber production of the Colorado wild potato as 
influenced by certain environmental factors. (Kno]- 
lenerzeugung der Colorado-Wildkartoffel unter deln 
EinfluB best immter Ani3enfaktoren.) Von E. L. 
JO H N SO N  and M. MCKEAN B U R K E .  Ecology 
18, 432 (1937). 

Es wird tiber 5kologische Versuche mit  einer 
~Vildkartoffelform aus Colorado berichtet, die sich 
infolge ihrer kleinen Kltollen ffir Gefitl3versuche im 
Gew~chshaus und ffir Freilandversuche besonders 
eignet. Obwohl die Mutterknollen a l l e  braun 
gef~rb~ waren, traten beim Nachbau in groBen 
H6henlagen auch purpur gef~rbte auf. Die Ertrage 
waren in den H6hen bedeutend gr613er als im 
Flachlande und im Gew~chshaus, Die purpurnen 
Knollen ergaben hShere Ertrgge als die braunen. 
Die braunen Knotlen zeigten eine l~Lltgere iRuhe- 
periode, die durch niedere Temperaturen verkfirzt 
werden konnte. Das Lagern der Knollen bet Tem- 
peraturen um o ~ vernichtete nur 48--68%, die 
L~nge des Einlagerns hat keinen EinfluB. - -  Die 
h6chsten Ertr~ge wurden im reinen Lehmboden 
erzielt. Eine gute Durchltiftung des Bodens wirkt 
ertragssteigernd. Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

Anatomisehe Unterschiede der Samen verschiedener 
Kartoffeiarten Und -sorten, VonT.  A. ORECHOVA. 
Trudy prikl. Bot. i pr. I V .  Seed, Science a. Seed 
Testing Nr 2, 47 11. engl. Zusammenfassung 5 ~ 
(1937) [Russisch]. 

Verf. untersuchte eine Reihe wilder und kulti- 
vierter Xartoffeln auf die Form und den B a u d e r  
Zellen der Samenepidermis. Es lassen sich folgende 
lO Typen unterscheiden: I. Zellen (Z) 6eckig, 
\V~nde (W) gtatt, dick, Lnmina (L) grol3, 6eckig; 
2. Z lXnglich, zusammengedrfickt, mit  winzigen L; 
3- Z 5- ultd 6eckig, grol3, mit  d(innen W und 
grol3en L; 4- Z rundlich-oval, mit  gewe!lten, dicken 
W und schmalen, l~nglichen L;  5. rundliche Z rail  
gewellten, dicken W nnd grogen, runden L; 
6. rundlich-ovale Z rail dicken W und groBen L; 
7- Xhnlich, aber W sehr dick und L klein; 8. l~nglich- 
rechteckige Z, die fiberhaupt keine L besitzen; 
9. Z ~on polygonaler Gestalt mit  sehr dicken VV, 
in denen schwache Tfipfelkan~tle erkennbar sind, 
und kleinen L; IO. Z yon sternf6rmig-unregel- 
m~13iger Gestalt mit  ebensolchen L nnd dicken W. 
Die Verteilung dieser Typen f~llt aber keineswegs 
mit  den Artgrenzen zusammen, vielmehr linden 
sich innerhalb einerArt mehrere oder viele derselben 
verwirklicht (z. B. bet Solanum andigenurn und 
Sol. tuberosum je 7); das 3/Ierkmal dfirfte daher 
einen Weft  h6chstens zur Unterscheidung einzelner 
Variet~ten oder Soften haben. Lang. ~ ~ 
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