
80 Referate. . Der Ziichter 

4. BUI<ASOV, S.M.: The problems of potato 
breeding. USSR. Inst. of Plant  Industry,  Lenin- 
grad, Russia, 1936. Amer. Potato J. 13, 235--252 
(1936). 

5. FocxE, W. O.: Die Pflanzenmischlinge, ein 
Beitrag zur Biologie der Gew~ehse. Berlin 1881. 

6. GooDxlCI~, C. E. : Potato disease. Trans. N. 
Y. St. Agr. Soc. 7, 425--426 (1848)- 

7. GREEN, S .B. :  Potatoes at the University 
Farm. Min. Exp. Sta. Bul. 87 (19o4). 

8. HECI<EL, E,: Contribution ~ l%tude botani- 
que de quelques Solanums tub6rifer~s. Ann. Fac. 
Sci. Marseille 8, lO1--115 (1895). 

9. ITo, SEYA: A preliminary report on a late 
blight resistant strain of potato. Ann. Phyto- 
pathol. Soc. Japan I, 5--8 (1918). 

io. JONEs, L. R. : Disease resistance of potatoes. 
U. S. Dept. of Agr. Bur. of P lant  Ind. Washington, 
Bull. 87, 1--37 (19o5). 

I I.  KATTERMANN, G. ,  n .  H. W E N K :  E i n  n e u e r  
Phytophthorabiotyp auch in Bayern? Zfichter 
1933, ' 129--132. 

12. I(LOTZSCH, J . F . :  Uber Solanum tuberoso- 
utile I~LOTZSCH (eine neue Bastardkartoffel). Ber. 
K6nigl. PreuB. Akad. Wiss. 1851, 674--676 (I852). 

13. LABERG~RIE, E.: Le Solanum commersonii 
et ses variations. Bull. Soc. Nat. d'Agric, de 
France, March, 19o 4 . 

14. LEHMANN, H. : DasheutigeAusgangsmaterial 
ffir die Zfichtung phytophthorawiderstandsf~higer 
Kartoffeln. (Unter Berficksichtigung der bisher 
aufgetretenen Biotypen yon Phytophthora in- 
festans DE BARY. Zfichter I937, 29--35. 

15. L~HMANN, H.: Ein weiterer Beitrag zur 
physiologischen Spezialisierung yon Phytophthora 
infestans DR BARY, dem Erreger der Kartoffelkraut- 
f~ule. Phytopathol. Z. 1938 (im Druck). 

16. ~V~ALDEN, W .  I.: The potato in field and 
garden. London 1895. 

17. M~dLLER, K. O. : Neue Wege und Ziele in der 
Kareoffelzfiehtung. Beitr. Pflanzenzucht 8, 45--72 
(I925). 

18. M/2LLER, I~. O. : lJber die Entwicklung yon 
Phytophlhora infestans auf anfglligen und wider- 
standsf~higen Kartoffelsorten. (Untersuchungen 
fiber die Kartoffelkrautf~ule und die Biologie ihres 
Erregers. II.) Arb. biol. Reichsanst. Land- u. 
Forstw. 18, 465--5o5 (1.931). 

19. Mf3LLER, I~. O.: Uber die Biotypen yon 
Phytophthora infestans und ihre geographische Ver- 
breitung in Deutschland. Nachr.bl. dtseh. Pflanzen~ 
schutzdienst 13, 91--92, (1933). 

20. O'CozcNOR, C.: Potato breeding and resi~ 
stance to blight. Oard. Chron. 93, lO4 (1933). 

21. PETHYBRIDGE, Cr.: Some recent work on the 

potato blight. Rep. Int.-Pot.  Cong. Roy. Hore. 
Soc.  1921, 122. 

22. REDDICK, D.: Breeding for Phytophthora 
resistance. Proe. of the I5 th  ann. Meet. of the 
Pot. Assoc. ao Amer. 1928. 

23. REDDICK, D. : Blight-resistant potatoes. 
Phytopathology 18 Nr. 6I (1928). 

24. REDDICK, D. : Frost-tolerant and blight- 
resistant potatoes. Phytopathology 2o Nr. 12 
(193o). 

25. REDDICK, D. : Some diseases of wild potatoes 
in Mexico. Phytopathology 22, 6o9--612 (1932). 

26. REDI)ICI~, D. : Biological specialization ill 
Phytophthora infestans. Amer. Pot. Journ. 1933. 

27. REDDICK, D.: Elimination of Potato Late 
blight from North-America. Phytopathology 24, 
555--557 (1934). 

28. SAI, AMAN, R. N. : Potato varieties. Cam- 
bridge Univ. Press. 1926. 

29-SALAMAN, R . N . :  Recent progress in the 
breeding of potato varieties resistant to blight. 
(Phytophthom infestans.) 2. Congr. Internat .  de 
Pathol. comp. 1932, . 435--437- 

3 o. ScHicI<, R. : Uber das Verhalten yon Sola- 
hum demissum, Solarium tuberosum und ihren 
Bastarden gegenfiber verschiedenen Herktinften yon 
Phytophthora infestans. Zfichter 1932, 233--237. 

31. SC~tlCK, R., u. I-I. LEHMANN: Zur physiologi- 
schen Spezialisierung yon Phytophthora infestans 
DB BARY. Zfichter I936, 34--46. 

32. SCHICK, R., u. P. SCI~APER: Das Verhalten 
yon verschiedenen Formen yon Solanum demissum 
4 verschiedenen Linien der Phytophthora infestans. 
Zfichter 1936, 65--70 nnd lO2--1o 4. 

33. SCHMIDT, E.: Unsere Erfahrungen bet der 
Zfichtung phytophthoraresistenter Kartoffeln. 
Zfichter 1933, 173--179. 

34. SIDOROV, F. F. : Zfichtung phytophthora- 
widerstandsf~thiger Kareoffetsorten. Phytopatho- 
logy 27, 211--241 (1937). 

35. SUTTON, A .W . :  Potatoes. J. Roy. Hort.  
Soc. 19, 387--43 ~ (1896). 

36 . STEVEI~SON, F. J., E. S. SCHULTZ, C. F. 
CLARK, LILLIAN CASE U. R. BONDE: Breeding for 
resistance to late blight in the potato. Phyto- 
pathology 27, lO59--1o7o (1937). 

37. STUART, W. : Disease-resistant potatoes, 
Vermont Exp. Sta. Bul. 115, 19o 5. 

38. VOWlNKEL, O. : Die AnfMligkeit deutscher 
Kartoffelsorten gegenfiber Phytophthora i~festans 
(Mont) mE BARY, unter besonderer Berticksichtigung 
der Untersuchungsmethoden. Arb. biol. Reichs- 
anst. Land- u. Forstw. 14 588--641 (1926). 

39- WooDs, C.D. :  Maine Exp. Sta. Report 
19, 181 (19o3). 

REFERATE. 
AUgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

The development of the endosperm and embryo in 
reciprocal interspecific crosses in cereals. (Die Ent-  
wicMung yon Endosperm und Embryo in rezi- 
proken Artkreuzungen bet Getreide.) Von J . W .  
BOYES and W. P. THOMPSON. J. Genet. 34, 
203 (1937). 

Bet Kreuzungen zwischen Areen gleicher mul- 

tipler Serien rail verschiedenen Chromosomen- 
zahlen ist der Erfolg in der Regel gr6ger, wenn die 
Are mit  gr6Berer Chromosomenzahl Ms weiblicher 
Elter dient. VerfI. haben zur Erklgrung dieser 
Erfahrungstatsache die Entwicklung yon Embryo 
und Endosperm an zahlreichen Artkreuzungen 
untersucht. Dient eine Art mit niedriger Chromo- 
somenzahl als weiblicher Elter, so sind Anomalien 
des Endosperms h~tufig. Die Nuclei schwanken 
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sehr ill der Gr6Be, Ausbildung und Dichte. 13eson- 
ders ihre Form wird v611ig unregelmXBig. Das Cyto- 
plasma f~rbt schwaeh und gerinnt zu Klumpen. 
Schichten sehr kleiner Zellen mit  wenig Pro• 
ptasma wechseln mit  v61ligen Hohlr~um.en. Frfiher 
Abort  ist nicht selten. Die Anomalien h~ufen sich 
besonders ill der N~he des Embryos und der Anti- 
poden. Der Grad der Unvertr~iglichkeit der Eltern 
is• bestimmend ffir den Umfang der Anomalie. 
Dient  dagegen die Art  mit  h6herer Chromosomen- 
zahl Ms weiblicher El ter ,  so ist anormale Ausbildung 
des Endosperms sehr selten. 13el starker Unver-  
trgglichkeit der Eltern besteht gelegenttieh eine 
Tendenz, die Entwicldung des Endosperms in 
einem Irtihen Stadium abzuschliel3en. Die Gr6Ben- 
zunahme des Endosperms is• bei der Verwendung 
der Art  mit  niedriger ChromosomenzahI als weib- 
licher Elter  gr6Ber als bei den Eltern. Sie is• 
jedoch meistens yon Anomalien begIeitet, welche 
die Zellen-, St~rke- und Aleuronbildung ungiinstig 
beeinflussen. Im  Gegensatz zum Endosperm zeigt 
die Entwic!dung des Embryos wenig Abhgngigkeit 
yon der Chromosomenzahl des weiblichen Elters. 

U.fer (Berlin). o o 
Genetical studies on mutants in the progeny of heat- 
treated barley. (Genetische Untersuchungen tiber 
die Mutanten der Nachkommensehaft  yon mit  t t i tze 
behandelter GersLe.) Von F. H. PETO. (Div. of 
Biol. a. dgricult., Nat. Research LaboraL, Ottawa.) 
Canad. J. Res. 15, Secs C, 217 (1937). 

In der F,-Generat ion nach Behandlung trockener 
Gerstensamen (85 ~ 9o--11o Minuten) wurden 
13 Spaltungen beobachtet, und zwar 4 Spaltungen 
ffir Xantha~, I fiir Xantha> i ftir Chlorina, 4 ffir 
Albino und 3 ffir verschiedene Zwergspaltungen. 
Die Spaltungszahlen in dieser Generation waren 
ungenau, da wahrscheinlich nur mehr oder minder 
grol3e Sektoren der behandelten Embryonen mu- 
tier• waren. Die genauen Spaltungszahlen wurden 
daher in den nXchsten Generationen bestimmt.  
Xan• spaltete sowohl 3 : 1  wie 15:1 ,  so dab 
im letzten Fall das Vorhandensein zwei verschie- 
dener Xanthagene in einer Spaltung angenommen 
werden mug. Xantha~ ergab ein 3: I-Verh~ltnis. 
Die Feststellung der Chlorinaspaltung bereitete 
wegen der variablen Manifestierung des A{erkmats 
Schwierigkeiten, doch sprechen die Zahlen fiir ein 
3 : i-Verh~ltnis. Ftir die Albinomutationen ergaben 
sich dieselben Schwierigkeiten wie ftir Xantha~, 
so dab auch bier die gleiche Hypothese gilt. Alle 
Zwerge spalteten, soweit geprtift, monohybrid. 
2 Chlorophylldefekte waren Plast idenmutationen 
nnd wurden dementsprechend nur mtitterlich ver- 
erb• Insgesamt fanden sich also unter 1451 behan- 
delten Pflanzen I i  Sektormutationen. Ein Ver- 
gleich der induzierten m i t  der spontanen Mutations- 
rate is• schwer m6glich, well die Anh~ufung yon 
Heterozygoten in dem ~ontrol lmater ia l  nicht aus- 
geschaltet werden konnte (das gilt abet doch wohl 
in gleichem MaBe auch ffir die behandelten t~ul- 
turen? Ref.). Auf Fi-Pflanzen berechnet, ergab 
sich ftir Xantha~ und Xantha  2 im KontroI1material 
ein Verh~Itnis mutierter  zu normMen Individuen 
yon i : 78 2o% im behandeltenMaterial von I : 13 4 ~ 
Immerhin eine betrgchtliche Erh6hung nach tier 
ttitzeeinwirkung. Die Albinomutat ionen waren 
dagegen im behandelten Material gegenfiber den 
Kontr011en nicht vermehrt.  Chlorina, Virescent 
und Zwergmutationen traten in den Kontrollen 
fiberhanpt nicht auf. Stubbe (Berlin-Dahlem) ~ ~ 

Ohromosome behaviour in Tritieum hybrids and 
allied genera. I. Interspecific hybrids with Triticum 
Timopheevi. (Das Verhalten der Chromosomen bei 
Trit icum-Bastarden und verwandten Gattungen. 
I. Artbastarde mit  Trit icum Timopheevi.) Von 
D. KOSTOFF.  (Inst. qf Gene~ics, Acad. of Sciences 
of USSR, Moscow.) Proc. Indian Acad. Sci., Sect. 
B 5, 23I (1937). 

Untersuchungen an den 13astarden Triticum 
aegilopoides (n = 7) • Tr. Timopheevi (n = 14), 
Tr. Timopheevi • Tr. pyramidale (n = I4), Tr. 
Timopheevi • Tr. dicoccum (n = 14), Tr. Timo- 
pheevi X Tr. persicum (n = I4) dutch KII~aRA und 
LILIENFBL~ ergaben, dab Genom A (7 Chromo- 
somen) der Chromosomengruppe n = 7 (aegilo- 
poides) und der Chromosomengruppe n =  14 mit  
emem Genom yon Tr. Timopheevi konjugieren, 
w~hrend das andere Tr. Timopheevi-Genom mit  
dem Genom t3 der durum-Gruppe keine Homologie 
zeigt. Daher nannten I(IHARA und LILIENFELD 
dieses andere Tr. Timopheevi-Genom G. Nreu- 
zungen yon Tr. Timopheevi m i t  der Tr. vulgare- 
Gruppe gelangen diesen Autoren nicht, so dab sie 
keinen Einblick in die Homologie des Genoms G 
mit  dem 3-Genom C der Gattung Trificum ge- 
winnen konnten. Verf. hingegen ha• bei seinen 
I(reuzungen mehr Erfolg. In einer Liste stellt 
Verf. die zahlreichen erhaltenen Bastarde und ihre 
somatische Chromosomenzahl zusammen. Dabei  
ergab sich, dab das monococcum-Genom A nahezu 
vOllig homolog mit  einem Genom yon Tr. Timo- 
pheevi is• w~hrend das andere Genom yon Tr. 
Timopheevi teilweise homolog mit  dem Genom B 
yon Tr. persicum is• Aus diesem Grunde sieht 
Verf. das 2. Genom yon Tr. Tirnopheevi llicht Ms 
v611ig verschieden yon dem Genom B an, da in 
einzelnen Fgllen sogar sgmtliche 7 Chromosomen 
mit  dem Genom B konjugierten. Verf. bezeichnet 
deshalb das 2. Genom yon Tr. Timopheevi als 
Genom /3. /3 is• partiell homolog m i t  Genom 13. 
Das Verhalten des Genoms/3 zum Genom C wurde 
an 13as• zwischen Tr. Timopheevi und "Weizen 
der vulgare-Gruppe untersucht (Tr. vulgare • Tr. 
Tirnopheevi, Tr. compacSum • Tr. Timopheevi, 
Tr. sphaerococcum • Tr. Timopheevi und Tr. Spelta 
• Tr. Timopheevi). Aus diesen Kreuzungen geht 

hervor,  dab Genom /3 keine Verwandtschaft  mi t  
dem Genom C der vulgare-Gruppe zeigt. Die Ver- 
wandtschaft  mit  dem Genom V yon ttaynaldi~ 
villosa mit  /3 wurde am Bastard Tr. Timopheevi 
• Haynaldia villosa untersucht. Auch hier konnte 

keine Homologie festgestellt werden. Das gleiche 
gilt ffir das Genom S yon Secale cereal& Aus der 
Kreuzung Tr. Timopheevi • Secale cemale geht 
deutlich hervor, dab weder Genom A noch Genomfi 
mit  Genom S verwandt  ist. Ufer (Berlin). o o 

Cytological studies on certain progenies of the hybrid 
Triticum Timopheevi • Triticum persicum. (Cyto- 
logische Untersuchungen an gewissen Nachkomlnen- 
schaften des Bastardes Triticum Timopheevi • Tri- 
t icum persicum.) Von D. KOSTOFF.  (Inst. of 
Genetics, Acad. of Sciences of USSR, Moscow.) 
Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr., 262 (1937). 

Die Untersuchungen KII~ARAS haben ergeben, 
dab die tetraploiden Spezies yon Triticum Timo- 
pheevi sieh cytologisch anders verhXlt als die an- 
deren tetraploiden Arten yon Triticum. Die cyto- 
logische Untersuchung des 13astards Tr. Tirno- 
pheevi (n = 14) • Tr. persicum (n = 14) ergab, 
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dab  Genom A yon Tr. persicum mi t  einem Genom 
yon Tr, Timopheevi holnolog ist, w~hrend das 
zweite Genom B yon Tr. persicum nur  part iel le  
2Iomologie mi t  dem anderen Genom yon Tr. Timo- 
pheevi zeigt, Verf. nenn t  das zweite Genom yon 
Tr. Tim@heevi. das yon KIHARA und LILIENFI~LD 
m i t  G bezeiehnel  wurde,  wegen der  .partiellen 
Homologie  mi t  Genom B je tz t  Genom ft. Der  
Bas tard  Tr. Timopheevi • Tr. persicum 'verhAlt  
sich in der  Meiose v611ig unregelm~tl3ig. Nur  erwa 
IO 18 % der Pollen werden,  normal  ausgebildet.  
En t sp rechend  ist der  Ansatz  gering und nu t  eine 
einzige Pflanze gab mehr  als 2 K6rner  je  Xhre. Aus 
diesen und  dutch Kreuzung des Bastards  mi t  ver-  
schiedenen anderen Ar ten  wurden ~936 eine Anzahl  
Pf lanzen gewonnen, deren Chromosomenverh~l tnisse  
u  eingehend un te rsucht  hat.  Die  bei der En t -  
s tehung dieser Fo rmcn  am h~ufigsten mitwirkenden 
Gameten  ha t t en  14 oder  14 - - i  Chromosomen.  
Ein ige  wiesen ein oder  mehrere  ungewhhMich kleine 
an  Chr.omosomenfragmente er innernde Chromo- 
somen auf. Eine Pflanze mi t  41 somat ischen Chro- 
mosomen ha t t e  eine bisher bei Tr i t i cum noch nicht  
bekannte  Eigenschaft .  Die Basis der Xhren war  
mi t  e twa 2 m m  langen weichen Tricholnen tiber- 
zogen, die sich bis etwa 18 m m  unterha lb  der  Xhre 
erstreckten.  Von der  Behaarung  unterha lb  der  
-~hre bei Secalear ten ist  die an dieser Pflanze auf- 
ge t re tene  Behaarung  deut l ich abweichend.  Die 
Pflanze unterscheide t  sich im Wuchs  nicht  yon 
anderen polyploiden Pflanzen.  Sie ist  wahrschein-  
lich durch Vereinigung einer 27- mi t  einer I4-chro- 
mosomigen  Gamete  ents tanden.  Von Interesse 
sind die ebenfalls aus dem Bas ta rd  Tr. Timopheevi 
• Tr. persicum hervorgegangenen Pf lanzen mi t  
28 und 29 somat ischeu Chromosomen und einem 
oder  zwei zus~ttzlichen besonders kleinen Chromo- 
somen. Verf. d iskut ier t  die En t s t ehung  dieser 
kleinen Chromosomen in Anlehnung an Unter -  
suchungen M UNTZINGS bei Crepis und RICHARDSONS 
bei Liliunl. Vor al lem wird die phylogenet ische 
Bedeu tung  der  E n t s t e h u n g  solcher kleinen Ex t r a -  
ch romosomen  unters t r ichen.  Ufer (Berlin). ~ ~ 

Zwei unerwartete 36-chromosomige Pflanzen in der 
Riickkreuzung T. polonicum • (T. polonicum • T. 
spelta). Von S. M A T S U N . U R A .  (Laborat. o f  Ge- 
netics, Biol. Inst,, Dep. of Agricult., Imp. Univ., 
J~2yoto.) Cytologia (Tokyo), Fuj i i -Festschr . ,  293 
(I937). 

Aus den ~ i i ckkreuzungen  des Verf. zwisehen 
Triticum polonicum und (Tr .  potonicum • Tr. spel- 
ta) sind u . a .  zwei 36-chromomige N a c h k o m m e n  
hervorgegangen.  Verf. beschreibt  die 1Reifungs- 
te i lung dieser 36-chromosomigen Pf lanzen  und 
un te rsucht  die Chromosomenzahlen  in ihrer  Nach-  
kommenschaf t .  Die  beiden Pf lanzen  werden mi t  
Nr. 28 und 85 bezeichnet .  Nr. 28 bi ldet  en tweder  
14 b iva lente  und 8 un iva len te  oder  i t r ivalenten,  
13 b iva lente  und 7 nn iva len te  Chromosomen.  Das 
i ,  Bild war  wel t  h~ufiger als das le tz tere .  Die Tri-  
va l en ten  yon 28 waren meis t  V-f6rmig, gelegentl ich 
auch Y- ihrmig  angeordnet .  I n  der  Metaphase  I 
zeigte Nr. 85 meis t  15 Gemini  und 6 Univa len te  und 
geh6rt  danact l  zu den fert i len Chromosomen-  
kombina t ionen .  Zuweilen wurden  die Anordnungen  
I Tr iva len t  + 14 Biva len t  + 5 Un iva l en t  sowie 
14 B iva len t  + 8 Un iva len t  ermit te l t .  Die  Tr iva-  
len ten  w a r e n  stets V-f6rmig angeordnet .  Der  
Ansa tz  an isolierten Xhren  war  bei .Nr. 85 deut l ich 

besser als bei Nr. 28. Die KeimfAhigkeit  der  yon 
Nr. 28 ausgebildeten K6rner  war  jedoch h6her als 
die der I<6rner von Nr. 85. Die Lebensfghigkei t  
der  Keiml inge  von 28 war gering. Viele gingen ein 
und manche  zeigten Zwergwuchs.  Die Chromo- 
somenzahl  der  i iberlebenden N a c h k o m m e n  yon 
Nr. 28 schwankte  yon 29--39.  (Untersuchung der  
Wurzelspitzen.)  Die Ver t re te r  der  Gruppe mi t  
29 33 Chromosomen waren zahlreicher als die der  
Gruppe 34--39.  Ps Nr. 85 gab eine Nach-  
kommenschaf t ,  deren Chromosomenzahlen  zwi- 
schen 29 42 lagen. Die Gruppe rai l  36 42 Chro- 
mosomen wies etwas mehr  Ind iv iduen  auf als die 
mi t  29 34 Chromosomen.  Angesichts  der  bei 
Nr. 85 festgestel l ten 15 Biva len ten  und 6 Univa-  
lenten waren in der Nachkommenscha f t  n u t  die 
Chromosomenzahlen  yon 3 ~ 42 zu erwarten.  Das 
Auf t re ten  29-ehromosomiger  Pf lanzen dtirfte darauf  
beruhen, daf3 durch C hromosomenel iminat ion  ent-  
s tandene I4-chromosomige Gameten  durch 15- 
chromosomigen Pollen bef ruchte t  worden sind. 

Ufer (Berlin), ~ ~ 

Polyploid gamete formation in diploid Arena hybrids. 
rDie Bi ldung polyploider  Gameten  bei diploiden 
Haferbastarden.~ Von W. E L L I S O N .  (Dep. of 
A gricult. Botany, Univ. Coll. of Wales, A berystwyth.) 
J. Genet.  -~4, 278 (1937). 

In  den Folgegenera t ionen einer Kreuzung  
zwischen A. brevis und einer anderen diploiden 
A v e n a f o r m  t re ten  Pf lanzen  auf, die in gr613ere r Zahl 
polyploide Pol lenk6rner  bilden. Diese polyploiden 
Pol lenk6rner  k6nnen auf  verschiedene g~eise ent-  
stehen. In  den meis ten  FAllen verschmelzen lange 
vo r  der I~eifungsteilung die Kerne yon 2 5 Pollen- 
mut terzel len.  En t sp rechend  der  Zahl dieser ver- 
schmolzenen Kerne  t re ten  in der  R . T .  s ta r t  der  
fiblichen 7 Gemini  deren 14, 21, 28 usw. auL Die 
TeilungsvorgAnge selbst  ver laufen ziemlich unge- 
st6rt ,  und die en ts tehenden  Pol lenk6rner  sehen, 
bis auf ihre stArkere Gr6Be, normal  aus. U b e r  die 
KeimungsfAhigkei t  is t  nichts angegeben.  Zwei 
andere  M6glichkei ten der En t s t ehung  yon poly-  
1)loiden Pol lenk6rnern sind gegeben in den FXllen, 
in denen entweder  nach dem I. oder  erst  nach dem 
2. Tei lungsschr i t t  der  IR. T. die Wandb i ldung  
unterb le ib t  und es zur  Bi ldung yon Res t i tu t ions-  
kernen kommt .  Die Bedeu tung  yon solchen poiy-  
ploiden Pol lenk6rnern ffir ztichterische Arbei ten  
wird besprochen. Schl6sser (Potsdam). ~ ~ 

Polyploid from twin seedlings, (Polyploidie bei 
Zwillingssamen.) Von A. M U N T Z I N G .  (Cyto- 
Genetic Dep., Swedish Seed Assoc., Sval@) Cytolo-  
gia (Tokyo), Fuj i i -Festschr . ,  21i  (1937). 

Von vie len A r t e n d e r  Kul turpf lanzen,  bei denen 
Zwill ingsbildnngen des Embryos  im Samen vor-  
kommen,  werden die Chromosomenzahlen  dieser 
Zwillingss/~mlinge bes t immt .  In  der Mehrzahl  der 
FAlle ergeben sich keine Abweichungen yon der 
normalen  Chromosomenzahl  der betreffenden Form.  
Abweichungen in dieser Hins ich t  wurden gefunden 
bei :  Triticum vulgate nnd turgidum, Secale cereale, 
Arena sativa, Phleztm pratense, Poa pratense, 
Lolium perenne und Solanum tuberosum. u  diesen 
chromosomal  abweichenden Zwillingen ist  in vielen 
FAllen der eine S~ml ing  normal ,  wAhrend der  an- 
dere tr iploid ist. Diese Fes ts te l lung legt  die Ver- 
m u t u n g  nahe,  dab diese FXlle yon  Zwill ingsbildnng 
auf Be~ruchtung yon reduzier ten  und yon unre-  
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duzierten Embryos~cken in einer Samenanlage 
zurfickzuftihren siltd. Im einzelnen stehelt genaue 
entwicklungsgeschichtliche Untersuchungelt zur 
Kl~trung dieser Frage noch ans. In 2 F~llen, bet 
Phleum pratense nnd bet Solanum luberosum, wur- 
den auch Pflanzelt mit  haploidem Chromosomensatz 
gefunden, die sich gestaltlich elttsprechend yon den 
normalen Diplonteli uliterschieden, wie es solist 
bet Haplonten anderer Formen beobachtet wurde. 
Die triploiden Pfianzen zeigten im Wuchs die 
Erscheiltungen, die bet anders gewonnenen Tri- 
p]onten anderer Arten festzustellelt sind - -  dickere 
BlOtter und fippigeren Wuchs. Oft siltd zu t3eginn 
der Keimling die beidelt Zwillingspflanzen ph~no, 
~ypisch sehr verschieden, doch holt im Laufe der 
weiteren Entwicklung der zurfickgebliebelte Zwil, 
ling sehr bald auf. Bet chromosomal verschiedenen 
Zwilliltgen pflegt die abltorme Form altfangs in der 
Entwicklung zurfickzub/eiben. Die vorliegenden 
Ergebnisse zeigen eine neue Methode zur Herstel- 
lultg polyploider Formen auf, die auch ffir prak- 
tisch-zfichterische Arbeiten yon ]3edeutung sein 
kaltn. SchlOsser (Potsdam). ~ ~ 

Cytologisch-embryologische Studien iiber, einige 
Futterpflanzen aus der Familie der Leguminosen. 
Volt V. ROMANENKO. ~. Inst. bot. ukrain. Akad. 
Nauk USRR. Nr 11, 3 u. engl. Zusammenfassung 
23 (1937) [Ukrailtisch]. 

Untersucht  wurden: Medicago sativa, M. falcata, 
Melilotus officinalis, Onobrychis sativa, Coronilla 
varia und Ornithopus sativa. Alle haben krassinu- 
zellate Samenanlagen, die in friihen Stadien ortho- 
trop sind nltd sp~ter kampylotrop werden. Das 
Archespor ist vielzellig und bitdet bei den unter- 
suchten Hedysareae mehrere, bet den Trifolieae I, 
seltener 2 sporogelie Zellen aus. lJberall wird eine 
Deckzelle abgegeben. Von den 2 Integumeltten 
erscheint znerst das iltnere ; das ~u~3ere wXchst sehr 
lebhaft und vereinigt sich an seinem nnsymmetri-  
schelt Rande mit  einer Seite des Nuceltus ltahe dem 
Funiculus. Die Embryosackmutterzelle teilt sich 
zweimal und bildet eine typische, sgulen- oder T- 
f6rmig l~ngs der Achse des Nucellus angeordnete 
Makrosporentetrade. Der Embryosack wird ans 
de r  chalazalen oder ans der zun,,tchst dariiber ge- 
legenen Makrospore nach dem Normaltypus ge, 
bildet. Degeneration der Antipodelt nnd Ver- 
schmelzung der Polkerne erfolgen vor der 13e- 
fruchtung; der Sekund~rkerli teilt sich frtiher Ms 
die befruchtete Eizelle und bildet ein nucleares 
Endosperm aus. Die befruchtete Eizelle teilt sich 
du tch  eine Querwaltd; die Apikalzelle elttwickelt 
einen kngeligen Embryo, die Basalzelle - -  mit  Aus- 
nahme  yon Ornithopus - -  einen Suspensor yon 
verschiedener Gestalt. Bet Medicago sativa wurden 
verschiedene Unregelmgl3igkeiten in der Entwick- 
lung des ~-Gametophyten beobachtet. - -  Die Ent-  
wicklung des c~-Gametophyten verl~tuft in typi- 
:scher, bet allen untersuchten Arten weselttlich 
gleicher Weise. - -  Als haploide Chromosomen- 
zahlen warden gefunden: bet Medicago sativa 16, 
Coronilla varia 12, Ornithopus sativa 7, Onobrychis 
sativa 14 (ffir M. falcata betr~gt die Zahl nach 
TscI~EC~IOW 16, fiir Melilotus officinalis 8). - -  In  
dell ~- und ~-sporogonen Zellen aller Arten wurden 
dutch II~matoxylin schwarz f~rbbare ,,Nucleolar- 
k6rperchen" beobachtet. - -  Die vorliegenden Ultter- 
suchungen erg~nzen die bisherigen Beobachtungen 
fiber die Trifolieae; ffir die Hedysareae bringt diese 

Arbeit anscheinend die ersten eingehenden Unter- 
suchungen. Onno (Wien). ~ ~ 

Cytological investigation of lO-chromome species of 
Brassica and their F 1 hybrids. (Die cyto]ogische 
Untersuchung yon io-chromosomigen Spezies yon 
Brassica sowie ihrer F~.) Von R. H. RICHHARIA.  
(Agricult. Research Inst., Nagpur, C. P., India.) 
J. Genet. 34, 45 (1937). 

Unter den io Chromosomen des haploiden SaLzes 
yon Brassica chinensis, Rapa und pekinensis lassen 
sich jeweils 6 Gruppen yon ~hnlicher Gr613e und 
gleicher Lage der Spindelinsertionsstelle unter- 
scheiden. Die 6 Gruppen k6nnen in der Diakinese 
zum Teil ebenfalls erkanltt werden. Die Sekund~r- 
paarung wird in ether groBen Zahl volt PMZ der 
3 Brassica-Arten sowie in deren Bastarden unter- 
sucht. Auch morphologisch verschiedene Biva- 
lente paaren sekund~tr. Verf. entnimmt daraus, 
dab in der Entwicklung dieser Arten allerlei Chro- 
mosomenumbau stat• haben mug, vor 
allem Translokation. Es ist daher auch lticht m6g- 
lich, aus der Sekund~rpaarung die Chromosomelt~ 
grundzahl solcher Pflalizen zu bestimmen. - -  Eine 
groBe Zahl yon Textabbildungen veranschaulich{ 
die Ausz~Lhlung der Chromosomengruppen. Beir~ 
Vergleich der Abbildungen rail den Tabellen kanfi 
man sich al!erdiltgs nicht immer des Eindruckes 
erwehren, dal3 eine sichere Entscheidung, welch~ 
]3ivalente sekund~r gepaart sind nnd welche eS 
ltich~ sindl kaum stets m6glich ist. Die Tatsach~e 
der Sekund~rpaarung selbst, die ults immer wied~r 
interessaltte Einblicke in das Vorhandeltsein yon 
besonderen, zwischen den Chromosomen bzw. 
-paaren wirkenden Kr~ften gibt, soll damit  nicht 
in Zweifel gezogen werden. Straub, o o 

Cytological observations in Coffea. I I I .  (Cytologische 
Untersuchungen bet der Gattung Coffea.) u 
C.A. KRUG. (Inst. Agronom. do Estado, SgO 
t~aulo.) J .  Genet. 34, 399 (I937). 

Umfangreiche Untersuchungen briltgen deft 
Nachweis, dab die Grundzahl der Gattung CoIfea-i i 
i s t .  VOlt den nntersuchten Formen sind 7 Arten 
diploid (2 n = 22), 16 Variet~ten yon Co flea arabica 
sind tetraploid (211 = 44)- C. arabica var. Bullata 
CRAMER ist elttweder hexa- oder octoploid. Die 
Z/~hlungen yon FAB~RS (C. arabica mit 2it = i6) 
ist somit wahrscheinlich nnrichtig gewesen. C. 
arabica var. Bullata CRAMER iSt VOn der normalen 
diploiden Rasse durch die iibliche morphologische 
.Ausbitdung der Polyploiden unterschieden - -  
dickere t31~tter, kleinere Bltiten mit  dickere.n und 
breiteren Petalelt. Viele Blfiten fallen frfihzeitig 
ab ultd bet den bliiheltden sin3 die meistelt Ovarien 
verkiimmert. Infolgedessen fehlt vielen Samen 
der elttwickelte Embryo. In  den Reifultgsteilungeli 
treten grobe  Unregelm~13igkeiten auf in beiden 
Geschlechtern ultd damit St6rungen i nde r  Embryo- 
sackbildultg und Pollenreifung. Kreuzultgsversuche 
-mit tetraploidelt Formen bat ten nu t  teilweise 
Erfolg. Die Kombination 811 • 4 n brachte ltur 
wenig Frfichte und einen nicht keimenden Samen, 
w~hrend im umgekehrten Fall yon 12 Samelt 7 
keimten. Diese Pflanzen hattelt 2it = 44 Chromo- 
somen. Ob nun  hier wirklich eine Kreuzung statt- 
gefunden hat, bei der der octoploide Elter diploide 
rPollenk6rner lieferte, oder .ob irgendwelche par- 
thenogeltetische Vorg~nge zugrunde liegelt, ist 
nicht bekannt.  Kreuzungen zwischen oktoploiden 
Pflanzen brachten keine Samen. An eiltigen dieser 
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hochchromosomigell Pflanzen wurden vegetative 
Herabregulationen der Chromosomellzahl beob- 
achtet. Aueh bei Pflanzen der hexaploiden Sippell 
derselben Variet~t wurden/~hnliche chromosomale 
St6rungen beobaehtet wie bei den Oktoploiden. 
Die IZreuzung yon C. canephora (2n = 22) mit  
der normalen C. arabica brachte einen triploiden 
Bastard, in dessell Wurzelspitze die gr6Beren 
mfitterliche11 Chromosomen gut zu erkennen waren. 

Schldsser (Potsdam). o o 

Un nouveau cas de d~doublement chromosomique 
chez ,,n hybride d'lris pogocycl-s, I. Ricardii Hort. 
vat. Leverrier Heft.  • I. Iberica Hoffm. (Ein 11euer 
Fall  yon Chromosomenverdoppelung bei einem Iris 
Pogocyclus-Bastard, I. Ricardii Hort. vat. Lever- 
tier Hort. • I. iberica Hoffm.). VonM. SIMONET. 
C. r. Acad. Sci. Paris 204, 894 (1937). 

Iris Ricardii Hort. (2 n = 28) geh6rt der Sektion 
JPogoniris all, I. iberica IIoffm. (2n = 20) geh6rt 
zur Sekti0110ncocydus. Beide Arten unterseheide11 
sich weiter deutlich in der Morphologie ihrer soma- 
tischen Chromosomen. Bei dem vorliegenden 
B a s t a r d  war die triploide (211 = 36) Varietal  
Leverfier der I. Ricardii beteiligt. Der Bastard hat 
211 = 46 Chromosomen, er muB also dutch Be- 
fruchtung einer nnreduzierten Eizelle yon I. Ri- 
cardii entstanden sein. In  RT I der PMZ wurden 
Trivalente (his zu 6), Bivalente  (his zu IO) und 
U11ivalellte (his zu i7) gefullden. Ein ~hnliches 
VerhMten zeigt die Mutterart,  allerdings mit  
weniger Univalenten. Da llnter den Univalentell 
des Bastards sich regelm~Big die 4 gro/3en Chromo- 
somen Vml I. iberica befinden, n immt  Verf. an, dab 
sich die Chromosomell dieser Art kaum an der 
Konjugation beteiligen, diese vielmehr vorwiegelld 
autosyndetisch nnter  den Chromosomen yon 
I. R@ardii statt i indet.  2~r@ach. ~ ~ 

On some experiments in raising a nicotine-free 
tobacco plant. (Uber einige lJntersuchungen zur 
Erzeugung llicotinfreier Tabakpflanzell.) Yon 
I'i. HASEGAW~A. Botanic. Mag. (Tokyo) 51, 306 
II. engl. Zusammenfassullg 316 (1937) [Japanisch]. 

l m  Verlauf yon Untersuchungen zur Erzeugung 
nicotinfreier Tabakpflanzen stellte Verf. reziproke 
Pfropfungen zwischen Nic. Tabacum u11d a11deren 
Solallaceenarten her. Im Gegellsatz zu frfiheren 
Autoren stellte derVerf, test, dab die Tabakpflanzen, 
welche mit  artfremden Unterlage11 verbullden 
-waren, allm~hlich ihren Nicotingehalt einbfiBten, 
so dab nach einem Pfropfkontakt yon 44 Tagen 
mi t  der Methode yon A. W~I~USCH kein Nicotin 
mehr ill ihnen nachweisbar war. Bei Pfropfullgell 
dagegen, bei denen die Tabakpflanze als Unterlage 
diente, wanderte das Nicotin ill die Reiser  eill. 
Besonders bei Tomatenpflanzen lieB sich unter  den 
gellannten Bedingungen eine Iortlaufende Stei- 
gernng des Nicotingehaltes feststellen, der nach 
Verlauf yon 7 Monaten einell Weft  yon 2 % er- 
reichte. 1ReI. h/~lt diese Ergebllisse ffir bemerkells- 
.wert vom stoffweehselphysiologische11 Standpullkte 
aus. Wenn sich die Resllltate bestXtigell, wfirden 
-sic daffir sprechen, dab das Nicotin, das im allge- 
meinen als wellig wallderfXhige N-Fraktion ange- 
sehen wird, in Pfropfullgen besollders in acropetaler 
Richtung in betrXchtlichem AusmaB abwandert. 
Dagegen 1/tgt sich llach Ansicht des t~ef. das 
praktische Ziel der Untersnchullg, 11~miich die 
Erzeugung nicotinfreier Tabakpflanzen,  Ieichter 

und wirksamer auf ztichterischem Wege erreichen 
Karl Silberschmidt (Sa6 Paulo). ~176 

Die Bedeutung yon Zeitstufensaaten ffir die Beur- 
teilung der photoperiodischen Reaktion sommer- 
annueller Pflanzen. Ein Beitrag zum Stimmungs- 
problem. Von L. M. KOPETZ. (Bundesanst. f. 
iPflanzenbau u. SamenprC~fung, Wien. ) Pflanzenbau 
13, 386 u. 417 (1937). 

Verf. entwickelt in ausffihrlicher Weise seine 
schon an anderer Stelle [Zfichter 9 181 (1937)] kurz 
niedergelegten Untersuchungen fiber die Bedeutung 
der TageslS~nge ftir die Entwicklungsgeschwindig- 
keit yon Lang- und Kurztagspflanzen bei Aussaaten 
zu verschiedenen Zeitpunkten. Es wird unter- 
schieden zwischen der sog . . . .  reinen vegetativen 
Entwicklungszeit" (r. v. E.), das ist jeaer Zeit, die 
unbedingt  notwendig ist, um yore Auflaufen bis 
zur Blfite z u  gelangen, nnd der ,,vegetativen 
Luxusentwicklung" (v.L.), welche eine 1/~nger 
dauernde vegetative Entwieklung darstellt und 
dadurch bedingt ist, dab nach Schlul3 der ,,r. v .E ."  
nicht jene Tageslgnge herrscht, welehe imstande 
ist, die vorhandenen Entwicklungshemmungen zu 
beseitigen. An Hand der ausgedehnten, 1936 
durchgeffihrten Zeitstufenaussaaten - -  es wurden 
yore Frfihjahr bis in den Spgtsommer hinein fort- 
laufend etwa alle IO--I4Tage imFreiland je 3 Sorten 
Erbsen und Spinat ausges5t - -  wird die gute Uber- 
einstimmung zwischen Erwartung und Ergebnis 
gezeigt. Werden Langtagspflanzen in aufeinander 
folgenden Zeiten so ausgesgt, dab die ersten Saater~ 
ihre ,,r. v. E." scholl zu einem Zeitpunkt abge- 
schlossen habell, all welchem die llatfirliche Tages- 
lgllge noch nicht jenen Wert  erreicht oder fiber- 
schritten hat, welcher zur Uberwindllng der Ent-  
wicklungshemmung 116rig ist (kritische Tages- 
!gnge), so werden diese Saaten lloch eine ,,v. L." 
durchmachen, die bei den spgteren Aussaaten 
immer ktirzer werden wird und endIich den Wert  
Null erreicht. Das heil3t also, bei Zeitstufellsaaten 
wird sich ei11 stetiges Absinken der Entwicklungs- 
darter bis zu einem gewissen konstallten MinimM- 
weft zeigen mfissen, den jene Saaten aufweisen, 
welche so spat ausges~t werden, dab die kritische 
Tagesl~nge bereits bei oder vor dem AbschluB der 
,,r. v. E." herrscht. Die Versuche best~tigen die 
Voraussagen fast stets in bester Weise. Gewisse 
Unregelm~Bigkeiten oder Abweichunge11 k6nnen 
auf st~rkere Temperatnrschwankungen gegen Elide 
der Versuehszeit zurfickgeftihrt .werdeI1. - -  In  
einem weiteren AbschniLt wird gezeigt, wie sich 
aus einem Versueh mit  Zeitstufenaussaat leicht der 
Reaktionstypus einer Sorte (Kurz-Langtags- oder 
Tagneutralpflanze) erkennen IXBt, nlld dab vor 
allem die kritische Tagesl~11ge und die ,,r. v. E." 
mit  groBer Genauigkeit best immt werden kann. 
Besonders letzteres ist nebell dem rein theoretischen 
Interesse auch ffir die 10raktische Sortellpr/ifung 
yon gr6Bter ~Vichtigkei• da so ein Weg gegebe11 ist, 
den  genotypisch bedingtell Millimalwert der Ent-  
wicklungsdauer unabh~llgig yon Aul3eneillfl~issen 
festzulegen. - -  Im folgellden werden 11och zahlreiehe 
Verdunkelungsversuche auger mit  den bisher ver- 
wendeten Arten such lloch mit  2 Soften yon Soja- 
bohnen und Kombinat ionen yon Kurz- und Lallg- 
tagswirkunge11 besprochen llnd, gesttitzt auf die 
eigenen Ulltersuchungell ulld die Ergebnisse ande- 
rerArbeiten, vorllehmlich yon Gar l l e  r llnd Al l  ard,  
theoretische Er6rterullgen besonders noch fiber alas 
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Wesen der Entwicklungshemmung, tiber Stimmung 
nnd Aktivierung angeknfipft, ffir welehe auf das 
Original verwiesen werden muB. Hervorgehoben 
seien noch eiilige Versuche, die zeigen, dab bei 
manehen Sorten wahrscheinlich ein Teil der n6tigen 
kritischen Tagesl~nge durch Warmewirkung ersetzt 
werden kann;  die Beeinflugbarkeit dutch Tempe- 
ratur  steige im allgemeinen um so mehr, je mehr 
sich die l~ilanze ihrer Minimalentwicklullgszeit 
nahert, v. Witsch (Marburg a..d.L.), o o 

Yarovization of wheat hybrids of the first generation. 
{Jarovisation Yon F1-Weizenbastarden. ) Von E. 
S. SAPRYGINA. (Bezenchuk Regional Exp. Sla*. 
of Agricult., Bezenchuk.) C.R. Acad. Sci. URSS. 
N. s. 15, 457 (1937). 

Es wird der ginflul3 der Jarovisatioll auI die 
erste Generation verschiedener Kreuzungen zwi- 
schen Sommer- undWinterweizensorten untersucht. 
Um die Versuchsbedingungen den durch die geo- 
graphischen Bezirke in der Natur  gegebenen ver- 
sc.hiedellen UmweltYerhaltnissen anzupassen, wur- 
den auger der Jarovisation noch verschiedene 
Tageslangen und verschiedene Temperaturen in den 
Versuch eingeffihrt. Beztiglich der Tageslange 
wurdeil folgende Versuchsreihen angesetzt: i. die 
normale Tageslange in Bezenchuk, 2. Dauerbe- 
leuchtung und 3. zunachst io-Stunden-Tag und 
2o Tage nach dem Aufgang Dauerbelichtung. Die 
verschiedenen Temperaturen wurden durch Ans- 
saat zu drei verschiedellen Zeiten (26. April, 8.Mai, 
I9. Mai) hergestellt. Die Jarovisation erfolgte 
dutch Temperaturen yon o bis 2 ~ Die Dauer der 
Jarovisation betrug bei einer Versuchsserie bei der 
Frfihaussaat 5 ~ Tage, bei tier mittleren Aussaat 
62 Tage und bei der Spataussaat 73 Tage. Bei einer 
allderen Versnchsserie, die am 19. Mai ausgesat 
wurde, war die Jarovisationszeit nur  33 Tage. 
Die Eltern der ulltersuchten Kreuzungen waren 
die verschiedenen Winter- und Sommerweizen- 
sorten. Die Winterweizen verlangten einheitlich 
eine lange Jarovisationsdauer, zeigten abet Ullter- 
schiede in ihrem Verhalten zur Tageslange. Die 
Sommerweizen bedurften durchweg nur einer 
kurzen Jarovisationsdauer, verhielten sich aber 
gleichfMls gegellfiber verschiedener Tagesl~nge sehr 
versehieden. Die nichtjarovisierten F1-Bastarde 
zeigten bei normaler Tageslgnge zumeist eine lang- 
samere Entwicklung als die entspreehendei1 
Sommerweizeneltern. Je spgter die Aussaat er- 
folgte, bei je h6herer Temperatur also die Entwick- 
lung stattIand, um so starker wurde im Vergleich 
zu dem entsprechenden Sommerweizenelter die 
vegetative Phase verlangert. Die einzelnen Kreu- 
zungen zeigten hier recht bemerkenswerte Unter- 
schiede in dem Verhalten gegen Aussaat zu ver- 
schiedenen Zeiten. Im Gegensatz dazu entwickelten 
sich die jarovisierteil F1-Pflanzen ebenso schnell 
oder noeh schneller als die Sommerweizelleltern. 
Vor al!en Dingen wurde die langsamere Entwiek- 
lung bei Spgtsaat weitgehend aufgehobell. Der 
~vVirkungsgrad der JaroYisation war bei dell ein- 
zelllen Kreuzullgen versehieden. In  2 Fallen, wo 
aueh die nichtkeimgestimmten Pflanzen eine ebenso 
rasche oder raschere Entwicklnng zeigten wie die 
Sommerweizeneltern, konnte ein F, influl3 der Ja- 
rovisation nicht wahrgenommen werden. Bei den 
Pfianzen, die bei 24-Stunden-Tag gezogen waren, 
war der Unterschied in der Entwicklungsgeschwin- 
digkeit zwischell dem Sommerweizenelter und dem 

Bastard nicht so grog wie bei normaler Tageslgnge. 
Die \Virkung der Jarovisation war dementspre~ 
chend bei den F1-Pflanzen geringer. Die Arbeit 
zeigt, dab die Elltwicklungsgeschwindigkeit Yon 
F1-Bastardeu zwischen Sommer- und Willter- 
weizensorten sehr stark von den AuBenbedingungen 
abhallgt ulld dab diese dartiber entseheiden, 
ob der Winter- oder Sommertypus ill der F1 
starker in Erscheinung eritt: Ill Gegellden mit  
kaltem Frfihjahr wtirde demgemgg bei Frfihsaat 
zum mindesten eine grol3e Zahl yon F1-Bastarden 
zwischen Sommer -und  Winterweizen den Ent-  
wicklungstypus des Sommerweizenelters zeigen, 
ill tiller Gegelld mit  warmem Frfihjahr wiirde 
umgekehrt groBenteils eine Verz6gerung der Eilt- 
wicklung gegentiber dem Sommerweizeilelter ein- 
treten. Schwanitz  (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Untersuchungen ilber die Keimung yon Kernobst- 
samen. Von R. KOBLET. (Abt. San~enkonlrolle, 
Eidgen. Landwirtschaftl. Versuchsanst., Z~rich- 
Oerlihon.) Mitt. internat.  Ver.igg Samenkontrolle 
9, 82 (1937). 

Dutch Temperatureil roll 5- -6  ~ wird die Kei- 
mung yon Apfel-, Birnen- ulld Quittensamen 
gfinstig beeinfiugt. In  4--5 Monaten keimten 
Apfel- und Birnensamen und in 3--4 Monaten 
Quittensamen bei dell genannten Temperaturbe- 
dingungen ill ausreichelldem Mage aus. Nach 60 
his 9otagiger Vorbehalldlung mit  5- -6  ~ keimten 
Apfel- und Birilensamen im Keimschrank yon 2o ~ 
zu einem grogell Prozentsatz. Quittensamen, die 
3o--6o Tage vorbehandelt waren, keimten bei  2o ~ 
sogar innerhalb yon 15 Tageil vollstandig aus. 
21--22 ~ erwiesen sich als besonders gfinstige Tem- 
peratur ffir die Keimung der vorbehandelten Samen; 
bei IO ~ ging die Keimung langsamer vor sieh, jedoch 
keimten mehr Samen. Temperaturshocks fiben 
keinen f6rdernden Einflug auf die IZeimung aus, 
ebenso Warmbehandlung vor der KtiMlagerung. 
Die Entfernung der Samenschale veranlal3te auch 
bei den hohen Temperaturen die Entwieklung einer 
mehr oder weniger grol3en Zahl yon Embryonen. 
Nut  wenige allerdings wurden zu normalen Keim- 
pflanzell. Meist unterschieden sich die Embryonen 
aus nach Elltferllung der Samenschalen bei h6heren 
Temperatureil gekeimten Samen yon den aus bei 
*iefen Temperaturell gekeimten Samen entskan- 
denen durch langsameres Wachstum llnd gedrunge- 
nell Wuchs. Schmidt (Mfincheberg, Mark). ~ ~ 

Der EinfluB yon X-Strahlen anf die Samenkeimung 
und auf die Entwicklung tier Pflanzen. V o n  V. 1 ~. 
ZHIVAN und L.M. GOLDSTEIN. 6. Inst. bot. 
ukrain. Akad. Nauk USRR. Nr 11, i6z u. engl. 
Zusammenfassung I7I (1937) [Ukraillisch~. 

Samen folgenderPflanzen wurden mit X-Strahlell 
behandelt: Sommer- und Winterweizen, Soja- 
bohnen, Mais, Zuckersorghnm; Winterraps, Papaver 
glaucum, Erbsen, Aekerbohnen, Rotklee, Ricinus 
und Fenchel. Die Bestrahlung erfolgte in trockenem 
und geqoiIellem sowie in angekeimtem Zustand;  
die Dosen betrugeil l-A00, 1/50, 1/16, 1/5, z/~, i, 2 und 
4 ED, (I ED. = etwa 5oo--6oo r). Bei den grog- 
samigen Arten (Getreide, Legumillosen auger lKlee, 
Ricinus) wird durch die niederen Dosen (bis 1/z ED.) 
die Keimullgsenergie etwas gesteigert, dutch die 
h6heren dagegen erniedrigL; bei den kleinsamigen 
Formen hat die Behandlung in dieser Beziehung 
keinen Effekt. Bei Behandlung trockener Samen 
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l~Bt sich eine Wirkung der X-Strahlen auf die 
weitere Entwicklung der Pflanzen ebenfalls nicht 
feststellen; bet einer solchen gequollener oder ge- 
keimter Samen stimulieren die niederen Dosen das 
Wachstum, was sich in der Gr613e der Stengel wie 
der Wurzeln nnd ether Zunahme des Trocken- 
gewichtes gegenfiber Kontrollen ~uBert, w~hrend 
die hhheren einen entgegengesetzten EinfluB zeigen. 
Die ans bestrahlten Samen hervorgegangenen Indi- 
viduen weisen nicht selten morphologische Ab- 
weichungen auf. La~g (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Spezielle Pftanzenziichtung. 

Die Dfirreresistenz von Weizen verschiedener geo- 
graphischer Herkunft. Von I .  A. STEFANOVSKu 
Trudy prikl. Bot. i pr. V-A Wheat Nr 3, I u. engl, 
Zusammenfassung 79 (I937) [Russisch]. 

Die Aufgabe der vorliegenden Untersuchung war 
die l~ewertung ether Reihe yon Weizensorten, unter 
besonderer Beriicksichtigung ihrer Herkunft,  auf 
den Grad ihrer Dfirreresistenz nnd daneben eine 
Reihe wirtschaftlich bedeutungsvoller Eigenschaf- 
ken (Ertrag, Kleberqualit~it). Bearbeitet wurden 
30o Nummern des Weizen-~Yeltsortiments des 
Allruss. Inst. f. Pflanzenbau sowie eine Anzahl 
einheimischer russischer Sorten. Die Bestimmung 
der Dtirreresistenz geschah derart, dab die Proben 
in den russischen Trockengeb%ten an der Unter- 
wolga (Krasnyj Kut) und in Zentralasien (Ta~kent) 
unter  Anwendung verschiedener Anbauverfahren 
(auf bew~tssertem und unbew~ssertem Land, ver- 
nalisiertes nnd nicht vernalisiertes Saatgut, normale 
und spgte Anssaatzeiten) herangezogen wurden 
und ihre Reaktion auf diese Bedingungen mit  
Kontrollen verglichen wurden. Die Dtirreresistenz 
i. e. S., d .h .  die Widerstandsf~higkeit gegen Aus- 
trocknung des Bodens, wechselt mit  dem Alter 
der Pflanze. Sie ist besonders hoch im Stadium 
der Bestockung und n immt  dann ab, um gegen Ende 
des Sehossens, zur Zeit des Ahrenaustreibens, ihr 
Minimum zu erreichen; auch vor der Bestockung, 
also kurz nach dem Aufgehen, sind die jungen 
Pfl~inzchen sehr empfindlich. Der Resistenzgrad 
einzelner Sorten kann sich yon einem Altersstadium 
zum ngchsten gegeneinander verschieben. - -  Infolge 
dieser Abh~ngigkeit der unmittelbaren Dfirre- 
resistenz yon den Entwieklungsphasen ist ffir den 
Anbau einer Sorte in trockenen Gebieten ihre 
Reifezeit ~ul3erst wichtig. In Gegenden mit  Frfih- 
jahrsdfirren sind Typen mit  l~ngerer Vegetations- 
dauer, besonders solche mit  langer Dauer der Be~ 
stockung, vorteilhaft, well sic die Dfirreperiode im 
Zuskande h6chster Resistenz durchmachen; in 
Gebieten mit  trockenem Sommer und Herbst sind 
hingegen friihreife Sorten vorzuziehen, die ihren 
Lebenszyklus noch vor Einsetzen der Dfirre ab- 
schlieBen. Die Vegetationsdauer ist andererseits, 
wenn auch die Plastizittit der Soften in dieser Hin- 
sicht im einzelnen erhebtiche Verschiedenheiten 
aufweist, in hohem Grade yon Aul3enfaktoren ab- 
h/~ngig. So kann dutch m6glichst sprite Aussaat 
(soweit es die K~tltebedtirftigkeit der Sorte im 
Vernalisationsstadium gestattet) die Vegetation 
beschleunigt werden, ebenso dutch kfinstliehe Ver- 
nMisierung (Jarovisation), welche bet manchen 
Weizen, besonders solchen kleinasiatischer, italie- 
nischer, grieehischer, mazedonischer und transkau- 
kasischer Herkunft,  die Reife um his zu I2 Tagen 
vorverlegt nnd, da die Pflanzen dadurch wiederum 

ihre Vegetation noch vor dem Beginn der stfirksten 
Trockenheit zum Abschhl3 bringen, den Er t rag 
steigert, bet anderen (arabischen, iranischen, in- 
disehen, finnischen, chinesischen und mandsehuri- 
schen) Soften freilich auch so gut wie keinen Effek~c 
haben kann. - -  AuBer der direkten Diirreresistenz 
und damit zusammenh~ngend, der Vegetations- 
l~inge spielt ftir die Bestimmung der Gesamtresis- 
tenz endlich die Reaktion auf hohe Lufttempera- 
turen eine Rolle, well diese ebenfalls bet manchen 
Sorten sowohl die Entwicklung im allgemeinen als 
auch besonders diejenige des Kornes ungtinstig- 
beeinflussen khnnen. Im spez%llen TeiI der Arbeit 
werden die untersuchten Sorten einzeln besprochen 
und in ihrer Bedeutung ftir die Zfichtung zusammen- 
gestellt. Im Rahmen eines Referates muB folgender- 
kurze Auszug gentigen. I. Weizen mit hoher Dfirre- 
resistenz i. e. S. (s. o.) w/ihrend aller Altersstadien: 
algerische, australische und sfidostrussische Sorten. 
2. Weizen mit  hoher Resistenz gegen Lufttempe- 
raiur :  algerische, spanische, australische. 3. Sehr 
friihreife Sorten: arabische, indische, sfidafrikani- 
sche, ostsibirische, finnische. 4- YVeizen mit  sehr 
hohem (fiber 4 ~ g) oder hohem (35--4 ~ g) iooo- 
Korngewicht: algerische, tunesische, marokkani- 
sche, ~tgyptische, sardinische, kleinasiatische bzw. 
transjordanJsche, syrische, palXstinensische, klein- 
asiatische, spanische, portugiesische. 5- Weizen 
mit sehr guter Kleberqualit~t: kanadische, russi- 
sche, mazedonische, tunesische nnd yon Cypern. 

La~g (Berlin-Dahlem). ~ o 

Physiologic forms of loose smut of wheat. (Physio- 
logische Formen beim Flugbrand des Weizens.} 
Von W. F. HANNA. (Div. of BoX. Exp. Farms 
Branch, Domi,nion Dep. qf" Agric,ult., Oltawa.) 
Canad, J. Res. 15, Sect. C, I4Z (1937). 

Verf. prfifte die Pathogenitgt verschiedener 
Flugbrandpopulationen, um zu untersuchen, wie 
weit diese PathogenitXt dadurch ge~tndert wird, 
dab man die Popnlationen anf bestimmten Weizen- 
sorten vermehrt. Die Brandpopulationen wurden 
in Manitoba gesammelt und vermehrt auf dell 
Weizensorten Mindum, Kota, Reward, Marquis, 
Garnet, Renfrew, Khapli und Pentat.  Verf. l and  
bet diesen Versuehen 4 physiologische Formen. 
Eine dieser Formen h~ilt er fiir eine Mutation. An-  
scheinend werden Brandpopulationen durch mehr- 
fache Kul tur  auf demselben Wirt  weitgehend yon 
ffir diesen Wirt  schwach pathogenen Formen ge- 
reinigt, und man erhglt schon nach wenigen Infek-  
tionen konstante Resuliate. Bet der Sorte Reward 
land Verf. einzelne Pflanzen, die nicht befallen 
wurden. Prfifungen in 3 Generationen ergaben, 
dab es sich hierbei nicht um eine erbliche W'ider- 
standsftihigkeit, sondern um den EinfluB wech- 
selnder Aul3enbedingungen handelt. In den ver- 
schiedenen Gebieten Canadas treten verschiedene 
physiologische Formen auf, im Zusammenhang m i t  
den in diesen Gebieten hanpis~chlich gebauten 
Sorien. Verf. n immt daher an, dab h~tnfig Soften, 
die anfangs widerstandsf~thig sind, bet weiterer 
Verbreitung anf~illig werden, da dann eine Ver- 
mehrung der ffir diese Sorten pathogenen physio- 
logischen Rassen eintritt. R. Schic]~. ~ o 

Influence of certain oat varieties on their F~ progeny. 
(Der ~influB gewisser I-I~fer-Variet~Len auf ihre 
J~l-Nachkommenschaft.) Von F .A.  COFFMAN 
and H. STEVENS. (Div. of Cereal Crops a. Dis.,_ 
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Bureau of Plant Industry, U, S. Dep. of Agrieult.; 
Washington a. Idaho Agricult. Exp~ Star., Moscow.) 
J. amer. Soc. Agronomy 29, 314 (1937). 

Unter Hinweis auf die bet Tierztichtern gel~ufige 
Tatsache, dab es gute und schlechte ,,Vererber" 
gibt, nnd Mitteilungen fiber ~hnliche Dinge bet 
Mats, Haler und Weizen wird hier eine statistisch- 
exakte Analyse der gegenseitigen Beziehungen 
zwischen Hafer-Bastarden und ihren beiderseitigen 
Eltern vorgenommen. Es werden dabei die Merk- 
male Pflanzenh6h e, Halmzahl nnd Kornertrag 
verwendet. Tats~ch!ich werden unter  den ver- 
wendeten Sorken Markton, Black Mesdag, Nortex, 
Richland, Victoria und Bond entsprechende erheb- 
lithe "Unterschiede festgestellt. Verff. sind sich 
darfiber Mar, dab dieses Verhalten dutch Besitz 
oder Fehlen gewisser erblicher Anlagen nnd deren 
Wechselbeziehungen zueinander bestimmt wird, 
ffihren diesen Gesichtsi~unkt jedoch nicht n~her 
dutch. Da ffir Bond bekannt  ist, dab diese Sorte 
aus ether Kreuzung Arena byzantina • sativa her- 
vorgegangen ist, und die Soften Victoria, Markton 
nnd Black Mesdag manche Eigenschaften mit  ihr 
gemeinsam haben, z. B. dab sie alle die Gr6Ben- 
verh~ltnisse ihrer Y~ stark beeinflussen, bringen 
Verff. zu der Vermutung, diese Soften k6nnten 
einen ~hnlichen Ursprung haben oder zumindest 
ebenfalls auf Artkreuzungen zurfickgehen. 

v. Berg (Mfincheberg, Mark). ~176 

Experiments on latent infection 0f resistant varieties 
by the loose and covered smut of oats. (Versuche 
fiber latente Infektion resistenter Sorten dutch 
offenen und gedeckten Haferbrand.)  Von P, F, 
BRANDWEIN.  Bull. Torrey bot. Club 64, 433 
(1937). 

Vorliegende Arbeit dient der Klarstellung der 
Frage, ob latente Infektion mit  offenem und ge- 
decktem Haferbrand resistente Soften in ihrer 
Gesamtentwicklung hemmen kann. Es wurden 
Soften mit  verschiedenem Resistenzverhalten in- 
fiziert und nicht infiziert in Feld- und Gew~chs- 
hausversuchen untersucht. Festgestellt wurden 
V~uchsh6he, Kornertrag und Strohertrag jr Pflanze 
sowie in mikroskopischen Pr/~paraten das Vor- 
dringen des Pilzmycels. Es zeigten sich hinsichtlich 
der festgestellten Werte keine Unterschiede zwi- 
schen resistenten infizierten und nicht infiZierten 
l~flanzen. Das Pilzmycel konnte bet den resistenten 
Soften nur  in der Coleoptile gefunden werden. Das 
untersuchte Material: ist wenig umfangreich, die 
angeffihrte Literatur ziemlich unvollst~ndig. 

Weiekmann (Mfincheberg, Mark). 

Bastarde mit Solanum Emmeae Juz, und S. Commer- 
sonii Dun. - -  zwei gegen den Coloradok~ifer re- 
sistenten Arten. (Genetische Studie. II ,) Von 
H. EMME. (Abt. f. Knollentragende Pflanzen, Inst. 
f. Pflanzenzucht, Leningrad u. Inst. f. Kartoffelbau, 
Wloskau.) Biol. Z. 6, 299 u. dtsch. Zusammen- 
fassung 31o (1937) [Russisch~. 

Die beiden wilden -Kartoffelarten Solanum 
t~mmeae (2n = 24) und Sol. Commersonii (2n ~ 36) 
aus der Gruppe Pinnatisecta wurden mit  verschie- 
denen Vert re tern  der Gruppen Tuberosa (Sot. 
Rybinii, Sol. Kesselbrenneri, Sol. goniocalyx, Sol. 
a]u.scoense und Sol. eathartum) und Longipedicellata 
(Sol. Antipoviczii und Variet/~ten) gekreuzt. Die 
Kreuzungen sind auch yon zfichterisctaem Interesse 
insofern, als die beiden Arten ebenso wie das im 

Zusammenhang mit seiner Krautf~uleresistenz 
bereies weitgehend zfichterisch bearbeitete SoL 
demissum sowie Sol. Jamesii vom Kartoffelk~fer 
nicht angegriffen werden und diese Immunit i t t  
vielleicht auch a u f  ihre Bastarde fibertragen 
werden kann. Die Best~nbungen gelingen nnr  
schwer, was auf eine geringe Verwandtschaft der 
beteiligten Formenkreise hindeutet. In den Kom- 
binationen Pinn. • Tub. dominieren im grogen 
und ganzen die morpholQgischen Merkmale der 
Pinn., in dell Kombinationen Long. • 2~inn., wie 
auch Long. • Tub. diejenigen der Long, Dies weist 
darauf hin, dab die Pinn. gegenfiber den Tub, und 
die Long. gegenfiber diesen beiden Gruppen primi- 
tivere Typen darstellen. Die Auswertung der 
Bastarde ffir die Praxis wird dadurch erschwert, 
dab die ungfinstigen Eigenschaften yon  Emmeae 
und Commersonii sich i n  der F 1 'ebenfalls weit- 
gehend durchsetzen, so dab zur Erzielung verwert- 
barer Formen noch eine nmfangreiche Kreuzungs- 
arbeit notwendig ist. In  der RT. der Bastarde 
zwischen Emmeae und anderen 24chromosomigen 
Arten werden 12 Bivalente gebildet; d ie  Chromo- 
somenzahlen der Bastarde rail Commersonii lassen 
darauf schliegen, dab yon seiten dieser Art, deren 
Meiosis groBe UnregelmXBigkeiten aufweist, G a -  
meten mit  22--24 Chromosomen zur Befruchtung 
gelangten. Die Arbeit stellt ein Nebeneinander yon 
zum groBen Tell unvollst~ndigen und unabge- 
schlossenen Beobachtungen und SchluBfolgerungen 
dar. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Ziiehtung phytophthorawiderstandsfihiger Kar- 
toffelsorten. Von F. F. SIDOROV. Phytopathology 
27, 211 (1937). 
Verf. unterzog das durch verschiedene russische 
Sammelexpeditionen zusammengetragene reich- 
haltige Kartoffelsortiment ether eingehenden Prfi- 
lung auf seine Eignung als Ausgangsmaterial ffir 
die Zfichtung phytophthorawiderstandsf~higer 
Kartoffeln. Uuter den zu 5". fuberosum geh6renden 
Formen waren die Soften ,,Lfitzow" und ,,Schen- 
kendorf" sowie einige endemische chilenische For- 
men recht widerstandsf/~hig. In  der sehr poly- 
morphen Andigenum-Gruppe zeichnen sich vor 
allem die kotumbischen Formen durch Resistenz 
aus. V o n  wilden Kart0ffelarten konnten neun 
phytophthoraimmune Spezies aus Mexiko isoliert 
Werden, denen jedoch in anderer Beziehung nicht  
die gleiche zfichterische Bedeutung zukommt. 
Eine grol3e Zahl yon Kreuzungen wurde durchge- 
Eihrt, yon denen die zwischen S. Andigenum und 
Kultursorten schon in der F1 qualitativ brauchbare 
und gleichzeitig widerstandsfXhige Fomen ergaben. 
Kreuzungen  zwischen immunen Wildformen und 
S. tuberosum sind erst nach mehrmaligen t~fick- 
kreuzungen mit  Kultursorten aussichtsreich. Ein  
Auftreten yon Mologischen Rassen wnrde bet den 
Arbeiten nicht beobachtet. Lehmann. 

Inheritance of resistance to pythium root rot in 
Sorghum, (Die Vererbung der Widerstandsf~hig- 
keit gegen Wurzelf~ule bet Sorghum.) Von D. H. 
BOWMAN, J. H. MARTIN, L. E. MELCHERS 
and J. H. PARKER.  (Dep. of Botany a. Agronomy, 
Kansas Agricult. Exp. Star., Washington.) J. 
agricult. Res. 55, lO 5 (1937). 

Die dutch Pythium arrhenomanes DREC~S. her- 
vorgerufene Stengelf~ule hat sich seit ihrem 
Bekanntwerden im Jahre 1926 in USA. stark 
verbreitet. Auf manchen Feldern ist der I l i rsebau 
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dadurch fast unm6glich geworden. Unter  den 
Hirsesorten gibt es aber anf~tllige und resistente 
Formen, deren IZreuzungsnachkommenschaften 
den vorliegenden Untersuchungen zugrande liegen. 
Aus einigen Kreuzungen geht ein eindeutiges 
3 : i Verh~ltnis laervor rail  (teilweiser) Dominanz 
der Anfglligkeit. Es wurden F~--F3 Generationen 
im GewXchshaus in infizierter Erde geprfift. IZreu- 
zungen resistenter Soften untereinander ergaben 
nut resistente Pflanzen. Die Resistenz wird nnab- 
h/~ngig yon der Coleoptilen-Farbe vererbt. 

Hackbafth ( Mfincheberg/1V[ark). 

Alfalfa inheritance studies in New Jersey. (Ver- 
erbungsstudien bei Luzerne in New Jersey.) Von 
G.W.  BURTON. (Dep. of Agronomy, Agricult. 
Exp.  Slat., New Jersey.) J. amer. Soc. Agronomy 
29, 6o0 (1937). 

Es handelt  sieh um die Kreuzlmg yon M. falcata 
auf der einen Seite mi tde r  behaarten Peru-Luzerne 
and Hardigan-Luzerne auf der anderen, die sich 
weitgehend unterscheiden im Ertrag, Blatt index 
and Wurzeltyp sowie in der Blattform, der Pflan- 
zentiShe, der Bltihzeit and der Bliitenfarbe. Die 
:Pflanzen wurden im Gewgchshans herangezogen. 
Die in der F~ erhaltenen Zahlen veranlassen den 
Verf. zu folgenden Schltissen : Die Bltitenfarbe wird 
wahrscheinlich durch 3 Faktorenpaare bestimmt. 
Stengellgnge, Zahl der Stengel je Pflanze, t31att- 
index, Blattprozent, Blfitezeit, Samenertrag and 
Wurzeltyp la/~ngen jedes yon einer gr6Beren Anzahl 
yon Faktoren ab. Es besteht eine positive Korre- 
lation zwischen ]grtragsh6he nnd jeder dieser Eigen- 
schaften. IZeine Zusammenhgnge konnten beim 
Vergleich m i t d e r  Blfitenfarbe gefnnden werden. 
Scheinbar besteht eine genetische Koppelung 
zwischen den Faktoren ftir Ertrag and denen ftir 
PflanzenhShe, Blfitezeit, Blattindex und Blattform. 
Auf schwerem Boden scheint der verzweigte 
Wurzeltyp mehr Grtinmasse zu erzeugen als der 
Pfahlwurzeltyp. Hackbarth (Mfincheberg). 

Untersuchungen an Pflanzenst~immen der Wiesen- 
platterbse (Lathyrus pratensis). Von O. K O N O L D .  
Z. Zfichtg A 21, 472 (I937). 

An 92 IKlonen yon Wiesenplatterbse Ifihrte Verf. 
Untersnchungen zur Feststellung etwaiger Be- 
ziel~ungen yon Pflanzeneigenschaften nnterein- 
ander durch. Folgende positive, statistisch ge- 
sicherte Beziehungen konnten festgestellt werden: 
Hoher Grtinmassenertrag zu dunklerer Blattfarbe, 
h6herem Wassergehalt der Haupt-,  Nebenblgtter 
und Stengel, hSherer Trockensubstanzgehalt zu 
spgterer Bltite; hSlaerer Trockenmassenertrag zu 
dunklerer Blattfarbe nnd h6herem Wassergehalt; 
h6herer RoheiweiBgehalt zu sp~tterer Bltite nnd 
heller Samenfarbe ; ErhShung des RoheiweiB- 
ertrages zu dunkler Blattfarbe; h6herer Grtin- 
massenertrag zu h6herem Trockenmassenertrag, 
h6heren Trockensubstanzgehalt, RoheiweiBgehalt 
und -ertrag; h6herer IRoheiweil3ertrag und -gehalt, 
zu h6heremTrockenmassenertrag; h6hererTrocken- 
substanzgehalt mit  niedrigem RoheiweiBgehalt. 
Aus diesen Befunden lassen sieh wichtige Gesichts- 
punkte ffir die Auslese ableiten. In1 allgemeinen 
muB eine Pflanze der Wiesenplatterbse folgende 
Eigenschaften aufweisen, wenn auf grogen Ertrag 
an Grfinmasse, Trockenmasse und RoheiweiB 

ausgelesen werden soll: dunkle Blattfarbe, hoher 
Wassergehalt, mittleres Bltihstadium, kleine BlUrt- 
ter und helle Samenfarbe. Bei dieser Aufzghlung 
sind auch die Eigensehaften mit  bertieksichtigt, 
deren Beziehungen zueinander deutlich zu er- 
kennen, aber statistisch nicht vSllig gesiehert 
waren. Nich{ in die vorliegenden Untersuchungen 
einbezogen war die Frage des Nachwuchses, die 
bei der zfichterisclaen Bearbeitung der Wiesen- 
platterbse abet aueh eine grolae Rolle spielt und 
die sparer gekl~rt werden soil. Hackbarth. 
Heterosis in rice. (Heterosis beim Reis.) Von 
B. S. KADAM, G. G. PATIL and V. K, PATAN- 
t~AR. Indian J. agricult. Sci. 7, I I8  (1937). 

An einer gr6Beren Zahl yon F1-Kreuzungen indi- 
scher Reissorten wird geprtift, ob Heterosis nach- 
weisbar und praktisch yon Bedeutung ill der 
Pflanzenzucht sein kann. Beim Vergleich der 
Wuchsh6he yon Elternformen und der einen trl- 
Generation ergibt sich, dab sich ftir diese Eigen- 
schaft Fglle yon Heterosis nicht nachweisen lassen. 
Das gleiche gilt yon der Untersuchung der 5hren-  
Ignge derselben Ausgangssorten und der einen F 1- 
Generation. Bei der Best immung der Ertr~tge zeigt 
sich dagegen, dab bei 3 yon 5 der F1-Generationen 
mehr oder minder erhebliche statistisch gesicherte 
Steigerungen gegenfiber dem ertragreicheren Elter 
festznstellen sind. Leichtere Steigerungen im 
durchsclmittlichen Frischgewicht konnten anch bei 
einzelnen Kreuzungen nachgewiesen werden. Wenn 
alle diese Ergebnisse auch gegen eine grfBere Be- 
deutung der Heterosis beim Reis zu sprechen 
scheinen, so ist eine endgtiltige Entscheidung nicht 
m6glich, da die Auswertung yon nicht vorgenom- 
menen reziproken Kreuznnger~ and die Kultur  unter 
anderen Bedingungen diese gefundenen Daten noch 
wesentlich abwandeln kSnnen. SehlOsser. ~ o 

Technik  und Verschiedenes 

Mikromethoden zur Bestimmung der Backqualitiit 
und ihre Bedeutung fQr die Z(ichtung. Von l-I. 
ENGELIZE. (Inst. f .  Pflanzenbau u. Pflanze~z- 
zi~chtung, Halle a .S . )  Landw. Jb. 84, 779 (1937). 

Mikromethoden, die die Untersuchung auf 
Baekf~higkeit bereits an Einzelpflanzen gestatten, 
haben fiir die Z/iehtung groBe Bedeutung. (M6g- 
lichkeit der genetisehen Analyse yon Kreuzungen, 
Untersuchung yon Liniengemischen, Zeitersparnis 
dutch frtihzeitiges Untersuchen.) Verf. hat  eine 
2r ausgearbeitet nach der Schrot- 
g~rmethode y o n  1DELSHENKE, die das Dreifache der 
Makromethode leisten so]l. I g Schrot wird mit  
0,55 ccm Hefel6sung angeteigt und zu 2 Kugeln 
geformt, die nach der lV[akromethode welter be- 
handelt  werden. Als untere Grenze ffir brauchbare 
Qualitgt wird Testzahl 5 ~ genommen. Die {3ber- 
einstimmung zwischen lV[ikro- und Makromethode 
ist gut, die extremen Werte werden allerdings 
dutch die Mikromethode welter auseinander ge- 
zogen, AnschlieBend beriehtet Verf. noch fiber 
einige Qualitgtsanalysen yon Liniengemischen sowie 
yon F2-Generationen aus Kreuzungen zwischen 
Sorten verschiedener Backf~higkeit, die AufschluB 
geben fiber den Erbwert  dieser Soften beztiglich 
Backf~laigkeit (Brauner Fuchs sehr gut, Janetzkis 
It: Sommerweizen schlecht). Weickmann. 
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