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i .  Die Mit te i lung CHEN~, dab  die gescheckten  
und einfarbigen Goldfische he te rozygot i sch  TT '  
sind, wird  best / i t igt .  

2. Verr ingerung des Hau tp igmen t s ,  Verr inge-  
r u n g  des Augenp igmen t s  u n d  Schuppenver lus t  
t r e t en  gteichzeit ig auf. 

3. Die anormale  Ausb i ldung  dieser kor re l ie r t  
ve re rb ten  Merkmale  is t  ve rmut l i ch  auf eine 
mange lnde  F u n k t i o n  der  Mesenchymzel len  zu- 
r/ ickzuffihren. 

4. Der  Fa rb Ios igke i t  k o m m t  in der  freien 
N a t u r  ein nega t ive r  Selekt ionswer t  zu. 
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REFERATE. 

Allgemeines,  Genetik, Cytologie, Physiologie 

Die Bedeutung des Gesetzes der Parallelvariationen 
~nr die Pflanzenziichtung, Von TH. ROEMER. 
Nova Acta Leopoldina (Halle), N. F. 4, 351 (1937). 

Verf. berichtet  einleitend, dab das ,,Gesetz der 
homologen Reihen tier erblichen Variabilit/~t" yon 
VAVlLOV 192o zuerst formuliert  worden ist. Bis 
heute konnte dieses Gesetz an Hand  zahlreicher 
Beispiele best~tigt  werden. Die Pflanzenziichtung 
ha t  dadurch eine neue, wichtige Grundlage er- 
halten. Verf. weist nach, dab schon vor VAVlLOV 
diese Tatsachen ZEDERBAUER, DARWIN nsw. be- 
kannt  waren. Er  ffihrt Tabellen tiber Parallel- 
variat ionen zwischen den Arten aus der Gat tung 
Abies, Quercus, Triticum, Abietinae und Rosaceae 
an, ferner ein Variationsschema der Famil ie  der 
Gramineen und Paral le lvar iat ionen der Speise- 
rfiben. An einer Reihe yon Beispielen werden 
Voraussagen hinsichtlich der Paral lelvariat ionen 
bet Haler,  Weizen, Gerste, Lupinen und Tabak  
gemacht.  Die Arbei t  gibt  einen guten Uberbl ick 
fiber die ]3edeutun.g des Gesetzes der homologen 
Reihen ftir die Pflanzenztichtung. Husfeld, 
Effects of X-rays on zea mays. (Wirkung yon 
R6ntgen-Strahlen auf Mats.) Von 3/f. A. RUSSELL.  
P lan t  Physiol. 12, 117 (1937). 

Verf. liefert einen weiteren Beitrag tiber die Ein- 
wirkung yon R6ntgenstrahlen auf Wachs tum und 
Aussehen bet Mats. Maissgmlinge wurden n i t  
Strahlendosierungen yon 6 o - - 1 o o o o r  behandelt  
und ihre weitere Entwicklung unter  versehiedenen 
Umweltsbedingungen beobachtet .  Hierbei ergab 
sich, dab die Lgnge der Koleoptilert auch bet 
Strahlenmengen bis zu 5o0o r nicht  beeinftuBt 
wurde, wghrend dagegen Bestrahlungen yon schon 
8oo r nnd mehr eine erhebliche Verz6gerung des 
Durchbrechens der SproBspitzen bewirkte. Alle 
Pflanzen, die mit  mehr als 2oo r bestrahl t  wurden, 
zeigten an ihren ersten Blgt tern chlorotische St6- 
rungen. Lag die Dosierung fiber 80o r, so war 

auBerdem ein leichtes Einrollen der Blattr/~nder 
zu beobachten. Am empfindliehsten reagierten die 
Wurzeln schon auf geringste Strahlenmengen, so 
dab diese Empfindl ichkei t  als Gradmesser znr 
Feststellung des verschiedenen Reaktionsverm6gens 
benutzt  werden konnte. Die bestrahlten S~mlinge 
wurden ansch!iegend unter  verschiedenen Tempe~ 
raturen gehalten, u n d e s  erwies sich dabei, dab die 
Pflanzen bet Temperaturen yon 24 ~ C und darunter  
Bestrahlungsnachteile leichter auszugleichen ver- 
mochten Ms bet 360 C. Ossent (Miincheberg), 

Experimentelle Gewinnung einer ligulalosen Form 
der Gerste unter dem Einflu8 von X-Strahlen. Von 
A. N. LUTKOV. (Laborat, f .  Genetik, All-Unions- 
inst. f .  Pflanzenbau, Pu~kin.) Trudy  prikl. 13or. 
i pr. t I  Contrib. from the Laborat .  of Genet. of the 
Inst .  of P lan t  Indus t ry  Nr 7, 197 n. engl. Zusam- 
menfassung 202 (I937) [Russisch]. 

In  der 2. Inzuchtgenerat ion (X~) einer r6ntgen- 
bestrahlten Gerstenpflanze (Abessinische Gerste, 
Hordeu~n distichum vat.  Steudelii K6rn . )  t r a t  eine 
ligulalose ~Nfutante auf. Die Mutat ion erwies sich 
als monofaktoriell  bedingt  und recessiv. Dieser 
Fal l  experimenteller Mutationsausl6sung ist  beson- 
ders bedeutungsvoll,  als bisher eine llgulalose Form 
bei der Gerste nicht  bekannt  war, nach dem Gesetz 
der homologen Reihen yon VAVILLOV abet  erwarte t  
werden muBte. Mit der kiinstlichen Gewinnung 
dieser Form wird das fehlende Glied geschlossen 
und das Gesetz dami t  auf das sch6nste bestXtigt. 

Lang (Berlin-Dahlem). 

0bet reziprok induzierte, haploide Pflanzen aus 
einer Artbastardierung bei Epilobium. Von F. v. 
W E T T S T E I N .  (Kaiser W~lhelm-Isst. f .  Biol., 
Berlin-Dahlem.) Biol, Zbl. 57, 561 (1937). 

Verl. kreuzt  E. l~te~m 9/ • E. colli~um c~ und 
reziprok, erzielt guten Ansatz und normaI verlau- 
fende Keimung tier F1-Samen. Im Alter yon etwa 
einem hatben Monat sterben die Keimlinge abet  
allm/~hlich ab. Aus 3 gr6Beren Aussaaten yon 
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E. luteum 9- • E. collinum c~ blieb eine E. luteum- 
ghnliche Pflanze am Leben, die sich als haploid mit  
n = 18 Chromosomell herallsstellte. In  3 entspre- 
chenden Aussaaten yon E. collinum 9 • E. lu- 
teum ~ blieben 2 E. collinum-~hnliche Pflanzen mit  
ebenfalls n = 18 Chromosomen fibrig, die sich im 
Gegensatz zur haploiden E. luteurn-Pflanze durch 
Stecklinge vermehren liel3en. Alle drei offenbar 
pseudogam entstandene, reziprok indnzierte haploi- 
de Pflanzen waren gegenfiber ihren Mutterpflanzen 
verkleinerte, aber ghnliche Typen, die sich bis zur 
Blfite entwickeln konnten, aber keinen Samen an- 
setzten. Die absterbenden Keimlinge waren diploi- 
de F1-Pflanzen, die offenbar wegen der nicht zu- 
einander passenden Genome lebensunf~hig waren. 
In einer Tabelle werden seit 1922 bekannt  gewor- 
dene F~ille haploider Entwicklung yon Blfiten- 
pflanzen zusammengestellt. E. Wertz. 

Experimentelle Erzeugung polyploider Pflanzen- 
rassen. Von F. SCHWANITZ. Forsch.dienst 4;~ 
455 (1937). 

In  dieser Arbeit, welche einen auf der Tagung 
der Pflanzenztichter 1937 in Mfincheberg..gehalte- 
nen Vortrag wiedergibt, gibt Verf. eine Ubersicht 
der Verfahren und Erfolge, die bisher bei den 
verschiedensten Objekten zur experimentellen 
Ausl6sung polyploider Mutationen angewendet 
wurden. Angesichts der klaren Beziehungen, die 
wir an vielen Beispielell natfirlicher Arteu und 
Rassen bei Vergleich polyploider und nichtpoly- 
ploider Formen feststellen k6nnen, mfissen wir 
folgern, dab die experimentelle Erzeugung poly- 
ploider Typen wohl in vielen Fgllen ein Schritt 
sein k6nnte, der neue, wertvolle M6glichkeiten ftir 
die praktische Zfichtung erschliel3e. Die in einem 
SchlllBkapitel aufgezghlten Eigenschaften, welche 
bei Polyploiden in gegenfiber den Ausgangsrasser~ 
vergnderter Form beobachtet wurden, erlgutern 
diese Allffassung besonders eindringlich. Die Ab- 
&nderungen betreffen oft physiologisch-6kologische 
Eigenschaften, z. B. Wfichsigkeit, Frosthgrte, Zell- 
chemismus, Ertrag usw., denen der Ztichter un- 
mittelbares Interesse entgegenbringt. Polyploide 
Vergnderungen, die je nach Zeit, Oft und Art der 
Beeinflussung einzelne Zellen, Gewebeteile, Sek- 
toren, Sprosse oder auch ganze Pflanzen betreffen, 
k6nnen etwa durch Einwirkung von Chemikalien, 
Hitze- oder Kglteschocks, Zentrifugieren, Regenera- 
tion aus Wundcallus und R6ntgenbestrahlung ver- 
anlal3t werden. Die Durchffihrung solcher Y er- 
suche wird in einigen Beispielen er6rtert. 

yon Berg (Mtincheberg, Mark). 

A report on meiosis in the two hybrids, Brassica 
alba Rabh. ~ • B. oleracea L. (~ and Eruca sativa 
Lam. ~ • B. oleracea L, ~, (Bericht fiber die 
Meiosis in zwei Bastarden, Brassica alba ~ • B. olera- 
cea ~ und Eruca sativa 9 • B. oleracea c?.) Von 
U. NAGAHURA, T. NAGAMATU and U. MIDU- 
SIMA. Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr., 437 
(1937). 

Im Bastard Brassica alba (n = 12) • B. oleracea 
(n = 9) Iandell sich erwartungsgemgl3 2 n = 21 
Chromosomen. In  M I der Meiosis konnte keine 
Paarung festgestellt werden, die Univalenten sind 
unregelmgl3ig fiber die Spindel verstreut; RT II  
verlS, uft ziemlich normal. Nachkommenschaft 
konnte auf keine Weise erzielt werden. - -  Im Ba- 
stard Eruca sativa (n = i i )  • B. o!ercaea (n = 9) 
schwank~e die somatische Chromosomenzahl inner- 

halb einer Pflanze zwischen 17 und 20. In  der 
Meiosis t raten o--3~i + 17--2Ol auf. Es l~tBt sich 
aber nicht entscheiden, ob die Bivalenten durch 
Antosyndese innerhalb der reinen Artgenome oder 
durch Allosyndese zwischeu diesen entstehen. Ftir 
die erste Mfglichkeit spricht, dab man nach gene- 
tischen Daten eine teilweise Polyploidie des Bras- 
sica-Genoms annehmen kann. Propach.~176 

Secondary Pairing in Brassica oleracea. (Sekund~tr- 
paarung bei ]3. oleracea.) Von D. G. CATCHE- 
SIDE. (Dep. o# Botany, King's Coll., Univ., Lon- 
don.) Cy~ologia (Tokyo), Fujii-Festschr., 366 (1937). 

Brassica oleracea (n = 9) soll eine sekund~tr 
polyploide Art sein, deren eigentliche Grundzahl 
b = 6  ist, Denn in Diakinese, M I  nnd M I I  der 
Meiose der PMZ. sind die Bivalenten bzw. Chromo- 
somen einander so gen~hert (sekund~tr gepaart), 
daf3 man annehmen kann, 3 der 9 t3ivalenten seien 
doppelt vertreten und die restlichen 3 nur  einfach. 
Die im fibrigen sehr sorgf~tltige Statistik l~tBt die 
M6glichkeit often, dab die h~,ufigell Ausnahmen 
in der Anziehung dureh Strukturwechsel (inter- 
change) bedinge seien. Die Rechnungen silld aber 
nicht so Mar, dab sic jeden ZweifeI ausschlieBen 
k6nnten, zumal eines der Hauptkriterien, ngmlich 
echte Polyvalentenbildllng, nicht gegeben ist. Wir 
sind fiber die mechanischen Orundlagen dieser Er- 
scheinung (Massenanziehung, Fixierungsartefakte) 
noch so mangelhaft unterriehtet, dab selbst eille 
scheinbar gtillstige Statistik keine einwandfreie 
Auskunft  geben kann. Propach. ~ ~ 

A cytological study of the genus POd L. (Cytologi- 
sche Untersllchungen in der Gattung Pod L.) Von 
J. M. ARMSTRONG. (Div. of Forage Plants, 
Dominion Exp. Farms, Ottawa, Canada.) Canad, 
J. Res. 15, Sect. C, 281 (1937). 

Im ersten Tell dieser Arbeit werden die Ergeb- 
nisse der cytologischell Uutersuchung yon 20 Poa- 
Arten, tells europgischer, Ceils amerikanischer Her- 
kunft, mitgeteilt. Die bekannte Grundzahl der 
Gattung b = 7 wird bestgtigt nnd Arten rail allen 
geradzahligen Polyploidiestufen yon 2 b - -  12 b 
gefunden. Dazu kommen Proben aneuploider Pod 
alpina mix hypopentaploiden Zahlen, sowie die 
westamerikallischen Arten _P. amplea, confusa und 
nevadensis, deren Zahlen sich roll der nollaploiden 
Stufe ableiten lassen. Zusanlmen mit frfiheren 
Befundell ergibt sich, dab verschiedenchromoso- 
mige 1Rassen bei dell Arten P. palustris, nemoralis, 
compressa und alpina (P. pratensis s, u.) vor- 
kommen, meist verbunden mit  ausgepr~tgter Poly- 
morphie. Das Zustandekommen der t~olyploidie 
der Arten wird teils auf Auto-, Ceils, und zwar be- 
sonders ffir die hfheren Stufen, auf Allopolyploidie 
zurfickgeffihrt, vorbehaltlich sp~tterer Studien fiber 
die Meiosis. Dem Ref. erscheillt bemerkenswert, 
dab diejenige an die extremsten Lebensbedingun- 
gen angepaBte Art, P. arctica, hochpolyploid 
(IO b) ist. - -  Der zweite Teil besch~tftigt sich mit  
den Verh~tltnissen bei ,POd pratensis, besonders der 
Frage seiner Apogamie. Untersuchungen bei einer 
Anzahl you Herkfinften zeigen, dab neben einigen 
StXmmell mit  verschiedenen euploiden Zahlen 
solche mit  aneuploiden fiberwiegen. Die Mehrzabl 
von ihnen hat gute Samenproduktion und guten 
Pollen, dessen ausreicheude Keimung unmit te lbar  
auf dell Narben selbst festgestellt wird. Die Reife- 
teilungen sind bei einigen St~mmen durch Uni- 
wdente etwas gest6rt, Die Embryosackbildung ist 
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normal, die Eizelle reduziert. Da junge Embryonen 
die somatische Zahl erkennen lassen, wird statt- 
gehabte Befruchtung angenommen, obwohl sie nie- 
mals beobachtet werden konnte. Beztiglich der 
, ,Konstanz" der aneuploiden Chromosomenzahlen 
wird eine Hypothese aufgestellt, welche im wesent- 
lichen auf Zertation nnd Gonenkonkurrenz fuf3t. 
(Diese , ,Konstanz" ist in den mitgeteilten Chromo- 
somenzahlen nicht eben deutlich.) Sehr unklar 
finder Ref. die Angaben fiber ,,Polyembryonie". 
Bei den embryologischen Untersuchungen wird 
hgufige , ,Polyembryonie" angegeben, und zwar in 
Form gleichzeitigen Auffretens zweier Embryo- 
sackmutterzellen nebeneinander, oder auch hgu- 
tiger der gleichzeitigen Fortentwicklung zweier der 
vier Schwestergonen; es wurden jedoch nach Be- 
fruchtung niemals zwei sich entwickelnde Em- 
bryonen gefunden. Andererseits wird ,,Poly- 
embryonie" in verschiedenen Stgmmen zwischen 
8 und 42% Hgufigkeit angegeben, Zwillings- 
keimung jedoch niemals beobachtet, yon Berg. 

The chromosome number in Ipomoea and related 
genera. (Die Chromosomenzahlen bei Ipomoea 
und verwandten Gattungen.) Von J. R. K I N G  
and R. BAMFORD. J. Hered. 28, 279 (1937). 

Es werden insgesamt 52 Chromosomenzahlen ffir 
Angeh6rige der Gattungen Ypomoea, Quamoclit, 
Perculina, Calonyclion und Merremia, zum Tell 
auch yon VarietY, ten mitgeteilt. Sie lassen sich 
fast alle auf eine Grundzahl b = 15 zurfickffihren 
(2 n = 3 o, 6o oder 9o). Nur bei Quamoclit finden 
sich daneben abweichende Zahlen (2 n = 28 und 
58 Chromosomen). Propach (Mfincheberg). ~ ~ 
Der EinfiurI der Luftfeuchtigkeit auf das Keim- 
Verhalten der Sporangien yon Phytophthora in- 
festans (Mont.) de Bary, des Erregers der Kartoffel- 
krautf~iule. Von H. ORTH. (DienslsEelle f.J~flan- 
zenzi~eht, u. Angew. Vererbungslehre, Biol. Reichs- 
anst., Berlin.) Z. Pflanzenkrkh. 47, 425 (1937). 

Die epidemisch auftretende Kartoffelkrautf~ule 
wird entscheidend durch klimatische Faktoren be- 
dingt, und zwar sind es in erster Linie Temperatur- 
und Luftfeuchtigkeitsverh~ltnisse, die die Massen- 
entwicklung yon .Phytophthora infestans (Mont.) 
DE BARY mal3geblich beeinflussen. Es zeigte sich 
bei den Untersuchungen, dab t in  kurzfristiges Ab- 
sinken (urn 5 % relative Luftfeuchtigkeit) unter 
lOO% Luftfeuchtigkeit bereits die F~higkeit der 
Sporangien zur Zoosporenbildung herabsetzt, je- 
doch den Anteil der direkt keimenden Sporangien 
erh6ht. S e t z t  man eine Stunde lang die Sporan- 
glen einer Luftfeuchtigkeit yon 76 % aus, so werden 
sic vollkommen abget6tet. - -  Temperatur~tnde- 
rungen yon 2--34 ~ verursachen dagegen weniger 
starke Sch~digungen als eine kurzfristige Senkung 
des Dampfdruckes der Lnft  um 5 % relative Luft- 
feuchtigkeit. Behrens (Hamburg). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenzfichtung 
Genetics in its application to plant breeding. (Gene- 
tik und ihre Anwendung in der Pflanzenzfichtung.) 
Von P. S. HUDSON. (Imp. Bureau of PlantGenet., 
Cambridge.) Biol. Rev. Cambridge philos. Soc. 12, 
285 (I937). 

Verf:. gibt in diesem Sammelreferat zunachst 
einen Uberblick fiber die Bedeutung des Mendelis- 
mus far die praktische Pfianzenzfichtung. Es 
folgen dann Beispiele daffir, dab auch heute noch 
die Auslese aus geeignetem Ausgangsmaterial zu 

groBen Erfolgen ftihren kann (fusariumwiderstands- 
f~higer Flachs, fusariumwiderstandsf~hige Baum- 
wolle, alkaloidfreie Lupinen). AnschlieBend be- 
richter Verf. fiber die geographische Verbreitung 
der Kulturpflanzen und VAVlLOVS Theorie der 
Genzentren in ihrer Bedeutung ffir die Sammlung 
zfichterisch wertvollen Materials. Einen grogen 
Abschnitt  widnlek er den sfidamerikanischen Kar- 
toffeln. Es folgt dann ein Abschnitt  fiber Spezies- 
kreuzungen, hier nennt  er die Ztichtung des Wei- 
zens Hope, sehr widerstandsfS~higer Zuckerrohr- 
formen und die HARLAND sche Zfichtungsarbeit bei 
Baumwolle. Dann folgt t in  Abschnitt  fiber die 
Chromosomenverdoppelung; als Beispiel werden 
genannt  tJrimula Kewensis, Spartina Townsendii, 
Gale@sis Tetrahit, Trilicum persicum, Raphano- 
brass@a, Dahlia variabilis, Prunus domestica. 
Weiterhin werden die Entstehung physiologischer 
Rassen bei pathogenen Pilzen und ihre Bedeutung 
f fir die Zfichtung krankheitswiderstandsf~higer 
Sorten besprochen. Als Beispiel nennt  Verf. den 
Weizen Hope, der vollst~ndig widerstandsf~ihig 
gegen Rost ist und die Zfichtung phytophthora- 
widerstandsf~Lhiger Kartoffeln. Zum SchluB wer- 
den die kfinstlichen Mutationen, die Jarowisationen 
und die Zfichtung frfihreifer Formen besprochen. 
Das SchluBkapitel beschXftigt sich dann m i t d e r  
Zfichtung ertragreicher Formen unter  besonderer 
Berficksichtigung der verschiedenen Faktoren, die 
den Ertrag bestimmen. Schich (Neu-Buslar). ~ ~ 

Experiments on breeding corn resistant to the Euro- 
pean corn borer. (Versuche fiber Resistenz- 
zfichtung yon Mais gegen den Mais-Bohrer.) Von 
M. T. MEYERS, L. L. HUBER, C. R. NEIS-  
WANDER, F. D. RICHEY and G. H. STRING- 
FIELD. U. S. Dep. Agricult., Techn. Bull. Nr 58-~, 

(1937). 
Verff. best~ttigen auf Grund ihrer 7j~hrigen 

Untersuchungen fiber die m6glicherweise be- 
stehende Resistenz des Maises gegen den Befall 
des 3~aisbohrers (Pyrausta nubilalis) die Ergebnisse 
verschiedener frfiherer Autoren. - -  Zu diesen Unter- 
suchungen, die ffir jedes Versuchsjahr beschrieben 
werden, benutzten Verff. eine grol3e Anzahl reiner 
Maissorten und aul3erdem verschiedenste Bastarde. 
Es wurde festgestellt, dab eine erbliche Resistenz 
nirgends vorhanden war, dM3 abet durch spatere 
Aussaatzeit ein wesentlich geringerer Befall zu er- 
reichen war. Es besteht anscheinend eine Kor- 
relation zwischen spgter Wfichsigkeit und ge- 
ringerem Befall, denn alle spgten Maispflanzen, die 
zur Zeit des Mottenfluges noch besonders niedrig 
in ihrem Wuchs waren, wnrden teilweise um etwa 
5o% weniger befallen als die frfihen, schnell 
wachsenden Sorten. - -  Verff. glauben, durch 
Kreuzungen zwischen derartig toleranten Mais- 
typen mit  hochertragreichen Formen ihren Zielen 
ngher kommen zu k6nnen. Ossent (Mfincheberg). 

Inheritance of resistance to mildew, Erysiphe gra- 
minis hordei, in a cross of Goldfoil and Atlas barleys. 
(Die Vererbung der "vViderstandsf~higkeit gegen 
Meltau, Erysiphe graminis hordei, in einer ~reu-  
zung yon Goldfoil und Atlas-Gerste.) Von F. N. 
BRIGGS and G. L. BARRY. Z. Ztichtg A 22, 
75 (1937). 

Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, die Zahl 
der die Meltauwiderstandsfghigkeit bedingenden 
Gent festzustellen und zu untersuchen, ob die ver- 
schiedenen widerstandsf~thigela Soften identisch 
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sind oder nicht. In  tier vorliegenden Arbeit 
werden die Aufspaltungsergebnisse in F~ und F 3 
ether Kreuzung der resistenten Goldfoil mit  der 
anf~lligen Atlas mitgeteilt. Die Aussaaten und 
Infektionen fanden im Gew~chshaus start nach- 
dem die Pflanzen das 3. Blair gebildet hatten. In- 
fiziert wurden die Pflanzen dutch Verst~iuben yon 
Sporen der Linie 3- Goldfoil ist gegen 5 Rassen 
resistent. Bonitiert wurde nach dem Schema yon 
MAINS und DI~TZ mit ether Klasseneinteilung yon 
o bis 4. Werden die Infektionstypen I und 2 zur 
resistenten Gruppe gerechnet, so ergibt sich eine 
Dominanz der Widerstandsf~higkeit, die aller- 
dings unvollst~indig ist, da auch modifizierende 
Gene beteiligt sind. Die homozygoten resistenten 
IAniert aus der I irenzung sind nicht so widerstands- 
f~hig wie der Goldfoit-Elter. In ether frfiheren 
Kreuzung yon Hanna  • Atlas wurde eine recessive 
Vererbung der Resistenz festgestellt. Werden abet 
auch hier die Typen i und 2 zu resistent gezghlL 
so ergibt sich ebenfalls eine dominante Vererbung 
der Resistenz. Kreuzungen yon Hanna  x Goldfoil 
ergaben eine Aufspaltung, die dem Verhgltnis yon 
15 widerstandsfghig : I anf~illig angenghert war. 
Die Widerstandsfghigkeit beider Gersten ist also 
genetiseh verschieden bedingt. - -  Untersuchungen 
auf Koppelungen ergaben, dab die Gene ffir 
Widerstandsfghigkeit, Zeiligkeit und Lttnge der 
Basalborsfenhaare unabh~ngig voneinander ver- 
erbt werden. Kucf?uch (Eisleben). 

Unterlage, fLir die Ziichtung eiweiflreicher Gersteu. 
Von Frhr. I-I. VON MASSENBACH. (fns~. f. 
pflanzenbau u. Pflanzenzi~ehtung, Univ. Halle- 
Wittenberg.) Z. Ziichtg A 21, 423 (I937). 

Es wird die Frage geprfift, ob sich der Eiweil3- 
gehalt yon Gerste ohne Ilerabsetzung des Ertrages 
und anderer "Werteigenschaften dutch Zfichtung 
steigern i/il3t. Deutsche Brangersten sind hin- 
sichtlich des physiologischen Merkmales ,,Eiweil3- 
gehalt" nicht einheitlich, so dab sich aus ihnen 
wahrscheinlich Linien mit  verschiedenem ]EiweiB- 
speicherungsverm6gen auslesen lassen. Unter- 
suchungen an Einzelpflanzen aus Kreuzungen 
ertragreicher mit  eiweiBreichen Sommergersten 
ergaben, dab eine erblich bedingte Korrelation 
zwischen Korngr6Be und Eiweiflspeicherungsver- 
m6gen nicht vorhanden ist. Auch zwischen Ei- 
weilBgehalt und Ertragsftihigkeit scheint bet 
Sommergerste, wie Ertragsprfifungen an den 
Nachkommenschaften zeigten, keine negative 
Korrelation zu besiehen. Bet Wintergersie scheint 
nach den vorliegenden, allerdings ebenfalls an 
einem sehr begrenzten Material durchgefiihrten 
Untersuchungen eine Steigerung des Eiweiggehaltes 
nicht m6glich zu sein. Schwarze (Mfincheberg). 

Ubt die Weizensorte eine selektive Wirkung auf 
Tilletia-Arten aus? Von E. RADULESCU.  (Star. 
f. Pflanzenz~chtung, Cl~/.) Z. Pflanzenkrkh. 48, 
39 ( I 9 3 8 ) -  

Vorliegende kurze Mittei!ung sfiellt einen anBer- 
ordentlich interessanten und ffir die Pflanzenztich- 
tung wichiigen Beitrag zum Problem der Selek- 
tionswirkung bestimmter V~irtspflanzen anf be- 
stimmte pilzliche Parasiten dar. Beobachtungen 
haben ergeben, dab in Sfidosteuropa Tilletia tritici 
gegeniiber der dort schon vorhandenen T. foeteus 
im Zunehmen begriffen ist. Auf experimentellem 
Wege will Verf. die Frage kl~ren, ob einzelne dort 
angebaute \u auI ein Gemisch yon 

beiden Tilletia-Arten eine selektive Wirkung aus- 
tiben. Die Sorten wnrden mit  nnterschiedlich zu- 
sammengesetzten Sporenmischungen beider T.- 
Atten infiziert nnd dieser ProzeB mit  den jeweils 
auf den einzelnen Sorten erhaltenen Sporenge- 
mischen 4 Jahre hindurch wiederholt. Auf 5 yon 
den untersuchten Weizensorten erh6hte sich der 
Anteil der tritici-Sporen teilweise derart, dab nur 
noch Spuren yon foeteus festgestellt werden konn- 
ten. Bet einer Sorte wurde das umgekehrte be0b- 
achier. Dies Ergebnis zeigt eindeutig die starke 
selektive xcVirkung yon Weizensorten auf Sporen- 
gemische yon 2 Steinbrandarten. Die Versuche 
sollen auf andere Herkfinfte und unter anderen 
Bedingungen erweitert werden. Lehmann. 
Zwei Jahre Kleberweizen Untersuchungen in 
Weihenstephan. Von TH.  S C H A R N A G E L  und 
G. AUFHAMMER. (Bayer. Landessaatzuchtanst., 
Weihenstephan-Freising.) Prakfi. B1. Pilanzenbau 
15, 2Ol (I937). 

Verfi. berichten fiber die Ergebnisse der sell der 
Kleberweizenverordnung (September 1935) in 
Weihenstephan untersuchten Proben. Es waren 
insgesamt 3! 44 ~ Proben eingegangen, wovon 75 % 
anerkannt  wurden. Diese entsprachen einer Ge- 
treidemenge yon 964 o55 dz, die somit rail l ~ i .  2 
Zuschlag je dz verkauft werden konnten. Die 
Einsendnng der Proben kam vor allem aus der 
niederbayrischen Kornkammer, aus Schwaben und 
aus Teilen yon Franken. Die am h~ufigsten an- 
erkannten Soften waren bet Winterweizen: Langs 
Tassilo und Ackermanns Jubel, bet Sommer- 
weizen: Janetzki, Lichti und NOS Nordgau. Das 
Schwergewicht in der Kleberweizenerzeugung liegt 
in Sfiddeutschland auf Winterweizen. (Verh~tltnis 
der Winterweizenproben : Sommerweizenproben 
i936 ~ 2o: L) Ffir die sfiddeutschen Getreide- 
wirtschaftsverb~nde wurden I936 8, 4 % der Ernte 
zur Untersuchung angemeldet und 6, 4 % anerkannt. 
Ffir das ganze Reich sind die Zahlen ffir i936 
2,7 % bzw. 2 %. Die Erfahrungen aus den Kleber- 
weizenuntersuchnngen haben zu einer Versch~rfung 
der Bestimmungen geffihrL (Amtliche Probe- 
entnahme, Erh6hung der Mindestgfitezahl yon 
325 o auf 4o5o.) Eine Beschreibung der Unter- 
suchungsmethoden sowie zahlreiche Abbildungen 
geben Einblick in die Arbeitstechnik des Instituts. 

Weickmann (Mfincheberg, Mark). 

Inheritance studies of several qualitative and quan- 
titative characters in spring wheat crosses between 
varieties relatively susceptiles and resistant to 
drought. (Studien fiber Vererbung einiger quali- 
tativer und quanti tat iver  Merkmale an  Sommer- 
weizenkreuzungen zwischen dfirreempfindlichen 
und dfirreresiatenten Sorten.) Von J. H. TORRIE.  
(Dep. of Field Crops, Univ. of Alberta, Edmonton.) 
Canad. J. Res. 14, Sect. C, 368 (i936). 

Anl;iBlich einiger Iireuzungen auf Dfirreresistenz 
zwischen den dfirreresistenten russischen Weizen 
Caesium O. I I i  und Milturum 0. 32I einerseits 
und den kanadischen Weizen Marquis, Reward 
und Selektion 1-28-6o andererseits wurden gene- 
tische Studien fiber einige qualitative und quanti-  
tative Merkmale gemacht. (Qnalitativ: Farbe der 
Spelzen, Begrannung, Strohfarbe, Samenfarbe, 
Spelzenbehaarung, regelm~iiBige 2ihrenausbildung. 
Quanti tat iv : Lagerfestigkeit, Reifezeit, Korn- 
ertrag, StrohlXnge.) 1Vfonofaktorielle Aufspaltnng 
wurde festgestellt Itir Begrannung, Strohfarbe, 
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Spelzenbehaarung, -~_hrenausbildung, w~thrend die 
anderen quali tativen und die quant i ta t iven Merk- 
male yon mehreren Faktoren abhingen. Eine An- 
deutung ffir Transgression der Reifezeit fand sich 
bei Caesium • Marquis. Leichte positive Kor- 
relationen wurden u. a. beobachtet zwischen weiBer 
Strohfarbe nnd Frfihreife in den Kreuzungen Re- 
ward • Caesium und Caesium • Marquis, ferner 
zwischen Lagerfestigkeit, Strohl~nge und iReifezeit 
sowie sehr stark zwischen Schossen nnd Reife bei 
Reward • Caesium mit +o.782. Wegen Einzel- 
heiten mug auf die Originalarbeit verwiesen werden. 

Weickrnann (Mtincheberg, Mark). 

Uber die Herkunft ziichterisch wichtiger Lupinen- 
arten. Von A. FISCHER,  (Kaiser Wilhelm-Inst. 
f .  Ziichlungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.)  Forsch. 
u. Fortschr. 13, 347 (1.9.37). 

VerL gibt eine kurze Ubersicht fiber die I teimat-  
gebiete der heu• ffir den Anbau wichtigen 
Lupinenarten. Diese liegen f fir L. luleus, L. an- 
gustifolius und L. albus im Mittelmeerraum. Da 
die Wildformen ftir die Zfichtung yon besonderer 
Wichtigkeit sind, machte Verf. im Jahre 1937 eine 
Sammelreise nach Sfiditalien und Sizilien. Er 
konnte feststellen, dab L. angustifolius und L. luteus 
wie es erwartet wurde, nur  ant Urges te insb6den 
vorkommen und zwar in gemischten Bestgnden. 
L. albus kommt nur wenig vor, ihr Hauptverbrei-  
tungsgebiet ist in den 6stlichen Mittelmeerl~tndern 
zu suchen. Es konnte eine Reihe verschiedener 
Wildformen gesammeK werden. Hackbarth. 

Aufgaben der 8iJglupinenziJchtung. V o n  R. VON 
SENC-BUSCH. Forsch. u. Fortschr. 13, 232 (1937). 

Die Zusammenstellung gibt einen l~berblick 
fiber die bisher erreichten und noch anzustrebenden 
Zuchtziele bei L. luteus und L. angustifolius. Be- 
sondere Berficksichtigung finden die Eigenschaften, 
die die Lupine als menschliches Nahrungsmittel  
geeignet machen. Hierzu mfissen bei L. luteus vor 
allem Formen gefunden werden, d i e  auch den 
geringifigigen Alkaloidgehalt der bisherigen SfiB- 
lupinen nicht mehr besitzen und auch m6glichst 
keinen ausgesprochenen Leguminosengeschmack 
aufweisen. Desgleichen wfirden sich weigk6rnige 
Soften besser eignen als buntk6rnige und zum 
Zwecke des Schglens kugelrunde Formen besser Ms 
plattsamige. Besonders wichtig ist die Erhal tung 
der allen bit teren Landsorten, damit  nicht das in 
ihnen enthaltene wertvolle Erbgut  verloren gebt. 

Hackbarth (Mfincheberg, Mark). 

ResistenzzUehtung bei Kartoffeln. V o n  G. STELZ- 
NER. Forsch.dienst 4, 261 (1937). 

Verf. gibt eine Ubersicht fiber die schon h/iufig 
besproehenen M6glichkeiten der Resistenzzfichtung 
bei Kartoffeln. Er verweist auf die Sehwierig- 
keifien bei der Zfichtung phytophthorawiderstands- 
fghiger Kartoffeln, die bedingt sind durch das zahl- 
reiche AuftreLen yon Biotypen des Erregers. Bei 
der Zfichtung viruswiderstandsf/ihiger Kartoffeln 
verweist Verf. auf die hollgndischen und amerika- 
nischen Arbeiten und auf die yon ~.  O. Mi3LLER 
gefundenen virusresistenten Klone nnd einen in 
Mfincheberg aus der 1~reuzung S. chacoense • S. tu- 
berosum erhaltenen Klon, der ebenfalls anscheinend 

Ffir die Redaktion verantwortlieh: Dr. Bernhard tlusleld, Berlin. 

viruswiderstandsf/ihig ist (Dieser Klon s tammt 
nicht aus Mfincheberg, sondern wurde yon dem 
Ref. bereits i927 in Dahlem herangezogen.) Welter 
verweist Verf. auf die yon den Russen beobachtete 
hohe Virusresistenz yon S. Rybinii  und S. Kesset, 
brenneri. Als ein anderes wichtiges Zuchtziel n e n n t  
Verf. die Ztichtung frostwiderstandsfXhiger Kar- 
toffeln und weist daranf hin, dab man anscheinend 
in Mfincheberg eine Methode gefunden hat, die es 
erm6glicht, die Wide.r.standsf~higkeit im Labora- 
torium zu prfifen. Uber die M6glichkeiten der 
Zfichtung yon Kartoffeln, die widerstandsf~hig 
gegen den Coloradok~tfer sind, lgf3t sich bisher nicht 
vim sagen. Als wichtig erw~hnt Verf. dann noch 
die Zfichtung yon Kartoffeln, die widerstands- 
Ighig sind gegen Trockenheit, SchorI, Eisenfleckig- 
keit, Rhizoktonia, Alternaria und Bacillus Phyto- 
phthorus. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

A study of hermaphrodite hemp found in field 
crops. (Eine Studie fiber hermaphroditen Hanf 
aus Feldbest~nden.) Von L. P. BRESLAVEC 
and E. ZAUROV. C. r. Acad. Sci. URSS, N. s. 
16, 285 (1937). 

Bei wildwachsendem I-Ianf und in Feldbestgnden 
treten Pflanzen mit  einzelnen Zwitterblfiten und 
auch mifi vollkommen zwittrigen Infioreszenzen 
auI. Verf. untersuchten solche Zwitterblfiten an 
mikroskopischen Schnitten und ffigen dem Bericht 
i i  Zeichnungen fiber die mgnnlichen und weib- 
lichen Anlagen bei. Die meisten der sogenannten 
zwittrigen Hanfpfianzen enthalten in den Blfiten- 
st~nden getrennt mgnnliche und weibliche Blfiten. 
Die Blfiten dieser Pflanzen sind voltkommen 
funktionsf~hig. Vielfach werden aber an solchen 
mon6cischen Pilanzen auch Zwitterblfiten be- 
obachtet, die Uberggnge yon eingeschlechtlichen 
zu hermaphroditen Blfiten darstellen. An einer 
Anthere k6nnen I, 2, 3 oder auch alle Pollens~cke 
zu einer weiblichen Anlage umgebildet werden. Die 
weitere Entwicklung solcher umgewandelten An- 
theren ffihrt zur Bildung yon normalen m~nnliehen 
und weiblichen Geschlechtsprodukten, nnd sparer 
k6nnen Embryonen beobaehtet werden. Gew6hn- 
lich treten solche Umbildungen nut  bei einer An- 
there auf, wXhrend sich die anderen vollkommen 
normal entwickeln. Hoffmann (Mfincheberg). 

A study of the relative adaptation of certain varie- 
ties of soybeans. (Eine Studie fiber relative An- 
passungsf~higkeit gewisser SojabohnenvarietS~ten.) 
Von J .M. POEHLMAN. Res. Bull. agricult. 
Exper. Star. Coll. Agricult. Univ. Missouri Nr 255, 
i (1937). 

An zwei Sojabohnenarten, Virginia nnd Morse, 
wird die Versehiedenartigkeit der ErtrS~ge unter 
gleiehen Bedingungen untersueht. Es werden die 
Faktoren : Dfingung, Liehtintensitgt, Tagesl~nge, 
Temperatur, Bodenreaktion und Umwelteinflfisse 
get)trilL. Gew6hnlich fibertrifft der Typ Morse in 
semen Ertr~gen den Typ Virginia auf fruchtbareren 
B6den, wghrend Virginia auf grmeren ]36den 
h6here Ertr~ge liefert. Die Untersuchungen kom- 
men zu keinem abschliel3enden Ergebnis, welche 
Faktoren bestimmend ffir die Grtragsf/~higkeit der 
beiden Sorten sind. Weitere Versuche an m6glichst 
vielen Stationen werden empfohlen. Hertzseh. 
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