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REFE 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Der gegenwiirtige Stand der Strahlengenetik. Yon 
H. STUI3BE. Naturwiss. 1937, 483 u. 5oo. 

Nach einem historischen l)berlick fiber die Ent-  
wicklung der iV[utationsforschung seit 1927 nimmt 
Verf. Stellung zn den heute im Brennpunkt  des 
Interesses stehenden Fragen, besonders behandelt 
er: Die Beziehung zwischen Strahlendosis und 
Strahlenqualit~t nnd Mutationsrate. - -  Den Ein- 
flul3 des zeitlichen Verlau~s der Bestrahlung ({rak- 
tionierte oder einmalige Bestrahlung). - -  Die Frage 
nach einer genetischen Spgtwirkung der Strahlen. 
- -  Die Beziehnng der natfirlichen Radioaktivit~t 
und der kosmischen Strahlung zu den Spontan- 
mutationen. - -  Die neueren Versuche fiber Aus- 
16sung yon Mutationen durch Corpuscularstrahlen. 
- -  Den AbschluB bildet eine kurze Darlegung der 
Treffer-Theorie yon TI3/IOFE~FF-~ESSOVSKY und 
DELBR/3CK. Das Referat ist eine kurze Ubersicht 
fiber das Buch des Verf.: Spontane und strahlen- 
induzierte Mutabilit~t (Verlag Thieme). 

PaMa Hertwig (Berlin). ~ o 
iJber den Einflull der Erniihrung auf die Mutations- 
hiiufigkeit bei Antirrhinum majus. VonH. DORING.  
(Kaiser Wilhelm-~rmt. f. Zi;chtungsforsch., Mr 
berg/Mark.) ]3er. dtsch, bot. Ges 58, 167 (I937). 

Verf. prfift in seinen Vorarbeiten, ob und in 
welcher Weise die Hgufigkeit und die Art der Mu- 
tationen yon der Ernghrung der Elternpflanzen 
von A nlirrhinum realus abh~tngt. Die Eltern- 
pflanzen wurden hauptsgchlich in Mitscherlich- 
gef/iBen ant Sand, dem verschieden zusammen- 
gesetzte N~thrsalze gleichmgl3ig beigemischt waren, 
kultiviert. I. Bei Gegenwart aller notwendigen 
Elemente entwickeln sich die Elternpflanzen normal 
und zeigen etwa die gleiche Mutationshgnfigkeit, 
wie auf natfirlieher Erde gewachsene. 2. Wenn 
dnrch Mange1 llotwendiger Elemente oder durch 
Kul tur  in ungiinstigem pa die Pflanzen so stark 
beeinflul3t werden, dab sir morphologische St6- 
rungell zeigell, so findet mall in der Nachkommen- 
schaft eine Erh6hung der 2X{utationshgufigkeit um 
das dreifache. Im einzelnen ist fehlerkritisch ge- 
sichert, dab N-Mangel die Mutationshgufigkeit 
erh6ht; dagegen ist llicht gallz gesichert, dab die 
Hgufigkeit yon letalen und subletalen Mutationen 
bei Nachkommen.. ernghrungsgest6rter Pflanzen 
erh6h~ erscheint. Uber eine vermutbare spezifische 
Wirkung bzw. fiber eine Erh6hung oder Herab- 
setzung der Hgufigkeit bestimmter Mutationen 
(z. B. solche, die AnthocyanfreiheiL bedingen), und 
beobachtete spezifische Beeinflussung labiler Gene 
durch modifizierende Ernghrungseinfltisse will 
Verf. lloch umfangreichere Versuche anstellen. 

E. Werlz (Mfineheberg/Mark). 
Ghromosomes and phylogeny in some genera of the 
Orepidinae. (Chromosome11 und Phylogenie bei 
einigen Gattungen der Crepidinae.) Von 2. B. 
BABCOCK, G. L. STEBBINS jr. and J. A. 
JENKINS.  (Div. of Genetics, Univ. of California, 
Berkeley.) Cytologia (Tokyo), Fujii-Festschr., I88 
(I937)- 

Ffir 39 Arten, 2 Subspezies und i Varietgt aus 
den 6 Gattungen Prenanthes, Lactuca, Dubyaea, 
Youngia, Cephalorrhynchus und Ixeriswerden Chro- 
mosomenmorphologie und -zah! neu beschrieben. 
Die in diesen Gattungen gefundenen Diploidzahlen 

RATE. 
sind folgende: Pm~a~thes subgen. Nabalus 16, 
32 subgen. Euprena~thes 18; Dubyaea 16, Lacguca 
i6, i8, 34, 36, Cephalorrhynchus 18, Youngia 16. 
Dabei ist eine der interessantesten lCeststellungen 
diejenige, dab die amerikanischen Arten der Gat- 
tung Lactuca im Gegensatz zn den altweltlichen 
polyploid sind (L. spieala, villosa, floridana des 
Subgen. Mulgedium; L. graminifolia, canadensis 
und campestris des Subgen. Scariola), wobei die 
Zahl 2n = 34 es erm6glicht, zur Erkl~trung an 
Alnphidiploidie aus 16- und iS-chromosomigen 
Arten zu denken. Die Beziehungen zwischen ame- 
rikanisehen und aul3eramerikanisehen Arten deuten 
auf mehrmalige selbst/tndige Wiederholung dieses 
Schrittes nnd getrennte Herkunft  der Ausgangs- 
formen, die ant alnerikanischem Boden jedoch 
v611ig verdrgngt worden sein mfissen. Nach der 
Verteilung der Grulldzahlen bestehen Anzeichen, 
8 als ursprfinglicher, 9 als abgeleiteter anznsehen, 
sie dtirftell jedoch bride yon Anbeginn an der 
Gattungsbildung teilgenommen haben. Die Ver- 
bindung dieser Zahlen mit  den primitiven Crepis- 
Grundzahlen n = 5 und n -- 4 ist often. Sowohl 
die Annahme einer Amphidiploidie, wie diejenige 
einer allmghlichen Zahlenreduktion haben ihr Ffir 
und Wider. Jene wfirde das Vorkommen yon n -- 5 
bei den Subgen. Paraixeris und Crepidiastrum yon 
Ixeris zwanglos erklgren, doch fehlen bisher wirk- 
lich primitive Cichorieaearten mit  solch niedrigen 
Zahlen, yon denen die genannten Gattungen abge- 
leitet werden k6nnten. Ffir die Regel der Abnahme 
der Chromosomengr6Be im Verlaufe der Fortent- 
wicklung linden sich Beispiele, aber anch deutliche 
Ausnahmen. Welter werden bezfiglich der Zu- 
sammenhgnge der Chromosomenmorphologie mit  
der systematischen Stellung interessante Beob- 
achtungen besprochen. Es scheint sich zu ergeben, 
dab strukturelle Chromosomen/inderungetl an der 
ursprfinglichen Aufzweigung der Entwicklungs- 
linien wenig, stgrker hingegen an den jfingeren 
Artbildungsvorggngen teilgenommen haben. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
Ghromosomenuntersuchungen bei halmbehaarten 
St~immen aus Weizenroggenbastardierung. Von 
G. KATTERMANN. (Botan. Laborat., Bayer. 
LandessaaEzuchtanst., Mi~nchen.) Z. indukt. Ab- 
stammgslehre 73, I (1937). 

In  dieser Arbeit werden die Ergebnisse der cyto- 
logischen Untersuchungen fiber halmbehaarte 
weizen~hnliche Nachkommen aus V~reizen-Roggen - 
kreuzungen dargelegt, w~thrend die diesbeztiglichen 
genetische11 Befunde bereits ver6ffentlicht wurden, 
Es zeigte sich, dab in der Regel glatthalmige Aus- 
spalter cytologisch normale Weizen mit  211 = 42 
sind; diejenigen mit gut behaartem Halm besaBen 
dagegen 2n = 44, schwach behaarte 211 = 43 Chro- 
mosomen. Besonders bemerkenswert ist dabei die 
Feststellung, dab das fiberz~thlige, ffir das Merkmal 
der Behaarung verantwortliche Chromosom, das 
eill Roggenehromosom sein muB, morphologisch 
yon den fibrigen unterscheidbar ist, und zwar im 
bivalenten sowohl wie im nnivalenten Zustand. 
In  der 3/Iehrzahl der Fglle ergibt sich eine gute 
l~bereinstimmung zwischen dem cytologischen Bild 
und dem Phgnotypus der Pflanzen. Wertvoll ist 
auch der gelungene Nachweis, dab das ,,B-Chromo- 
som" in den 1Reifeteilungen des Roggens selbst 
identifizierbar ist. Das Paarungsverhalten des 
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iiberz~Lhligen Chromosomenpaares wird eingehend 
besehrieben und ferner arch auf das nicht seltene 
Vorkommen mehrwertiger Chromosomenverb~inde 
geachtet. Die Spaltungsverh~iltnisse der Nach- 
kommenschaft gut und schwach behaarter Eltern 
lassen sich unter gewissen Voraussetzungen mit  
dem Verhalten des B-Chromosoms als Bi- und Uni- 
valent in Einklang bringen, insofern seine regel- 
m~il3ige Aufteilung selbst dann nich~c gesichert ist, 
wenn es doppek vorliegt. Es ergibt sich daraus, 
dab wohl eine praktische, kaum aber eine absolute 
Konstanz de.r. Behaarthalmigkeit zu erreichen sein 
diirfte. Die Ubertragung des Extrachromosoms im 
Erbgang scheint ferner dadurch beeintriichtigt zu 
werden, dab die dieses Chromosom enthaltenden 
Gameten, besonders ira Pollen, benachteiligt sind, 
sobald sir in Konkurrenz mit  normalen treten miis- 
sen. Einige weitere Beobaehtungen beziehen sich 
auf Pflanzen mit  Chromosomenfragmenten sowie 
die cytologischen Verh~iltnisse bei Familien mit  
Compactoid- bzw. Speltoidspaltung. v. Berg. ~176 

Weitere Untersuchungen iJber die~pentaploiden 
Triticum-Bastarde. VI.  H~iufigkeit tier verschieden- 
chromosomigen Pollenk~irner bei dem Bastard T. 
polonicum • T. spelta. Von S 3~ATSU~URA 
Jap. J. of Bot. 8, 189 (I937). 

In  den loentaploiden Weizenbastarden, wie dem 
hier besprochenen Tviticum polo~zicum vestitum • 
Tr. spelta Duhamelianum, vermag die F~ Gameten 
mit  Chromosomenzahlen zwischen 14 und 21 zu 
entwiekeln, Bei der Z~ihlung des Chromosomen- 
bestandes der ersten Mitose der PollenkOrner ergab 
sich bei Beriieksichtigung eines gewissen Uni- 
valentenverlustes eine weitgehende Ann~iherung an 
die theoretische Verteilung. Bei Ausftihrung yon 
Zeriationskreuzungen dutch Besf~iubung der E1- 
ternformen mit  F~-Pollen zeigt sich im Befruch- 
tungserfolg eine starke Uberlegenheit der euploiden 
14- und 2~ chromosomigen und der diesen ange- 
ngherten Gameten, wobei die hochchromosomigen 
gegentiber den wenigehromosomigen auBerdem sehr 
im Vorteil sind. Je nach der Kreuzungsrichtung 
k6nnen Unterschiede dahingehend erscheinen, dab 
auf dem 14 chromosomigen Elter Fl-Pollen mit  
niedrigeren, auf dem 2I chromosomigen Elter 
solcher mit  h6heren Chromosomenzahlen relativ 
wirksamer sind. Diese Unterschiede erwiesen sich 
jedoch vom experimentellen Gesamtkreuzungs- 
erfolg abh~ingig, da sir sich. in einem Versuehsjahr 
mit  sehr gutem Kreuzungsansatz praktiseh aus- 
glichen, v. Berg (l~iiincheberg, ~{ark). 

Studies on polyploid plants. X IV .  The behaviour of 
Haynaldia genom in the trigeneric triple hybrid 
(Trit icum dicoccum x Haynaldia villosa) • Secale 
cereale. (Untersuchungen an polyploiden Pflanzen. 
XIV. Das Verhalten des Haynaldia-Genoms im 
Gattungs-Tripelbastard ETriticum dicoecum • Hay- 
naldiavillosa] • Secale cereaIe.) V o n D . K O S T O F F  
and N. ARUTIUNOVA. (f~st. of Genetics, Acad. 
of Sciences of USSR,  Moscow.) Genetics ('s~Gra- 
venhage) 19, 367 (1937). 

Verff. haben untersuchL, ob die Chromosomen 
des Haynaldia-Genoms mit den Chromosomen yon 
Secale cereale Chiasrnata bilden. Die zahlreichen 
Kreuzungsversuche zwischen Secale cereale und 
Haynaldia villosa fiihrten zu keinem Ergebnis. Aus 
etwa 6oo I(reuzungen wurde ein Bastard gewonnen, 
der jedoch, nachdem er eine H6he yon i5cm erreicht 
hatte, abstarb. Aus diesem Grunde wurde eine 

I~2reuzung auf dem Umweg fiber TriticvLm dicoccum 
versueht. Die F 1 aus T~,. dicoccum • Haynaldia 
villosa wurde mit  Secale cereale gekreuzt. Aus der 
Kreuzung entstand ein Bastard mit 28 somatischen 
Chromosomen. 14 Chromosomen davon entspre- 
chen dem A + B-Genorn yon Tr. dicoccum (n = I4), 
7 Chromosomen kommen von t taynaldia villosa 
(n = 7) und die restlichen 7 Chromosomen yon 
SecaIe cemale (n = 7). Der Bastard zeigte eine 
gesunde kr/iftige Entwicklung und vereinigte 
Eigensehaften aller beteiligten Spezies. Die Re- 
duktionsteilung des Tripelbastards ist sehr unregel- 
m~il3ig, zweite Metaphasen rail einer Spindel und 
Dyaden sind h~iufig. Welter wurde festgesiellt, 
dab die meisten Chromosomen univalent  waren. 
Nur 6% der Zellen fiihrten I Bivatenten, 2% 
2 Bivalente und 2 % i Trivalenten. An den Biva- 
lenten und Trivalenten wurden nut  terminale 
Chiasmate beobachtet. Es ist wahrscheinlich, dab 
die Bivalenten und Trivalenten dutch Autosynthese 
entstanden sind. Im ganzen kann auf Grund dieser 
Verh~ltnisse geschlossen werden, dab das Genom V 
yon Haynaldia villosa mit Genom S von Secale 
cemale nieht homolog ist. Ufef (Berlin). ~176 

Chromosome homology in races of maize from 
different geographical regions. (Die ~Iomologie der 
Chromosomen bei Maisrassen verschiedener geo- 
graphischer Herkunft.) Von D. C. COOPER and 
R. A. BRINK.  (De/). of Genetics, Agricult. Exp.  
Star. a. De]). of Botany, Univ. of Wisconsin, Madi- 
son.) Amer. Naturalist  71, 582 (I937). 

Im Hinblick auI die zahlreichen, in letzter Zeit 
bekannt  gewordenen experimentellen Chromo- 
somenstrukturmutanten des Mais muBte es inter- 
essieren, ob die bisherige Ansich• dab seine um- 
fassende nattirliche Variabilit~it aussehliefilich 
genischer Natur  sei, zu Recht besteht. Es wurde 
eine sehr typenreiche Sammlung yon 6o Variet~iten 
nord-, mittel- und stidamerikanischer Herkunft  zu 
Kreuzungen mit  Normalrassen und mit  Transloka- 
tionsstiimmen bekannter  Struktur herangezogen, 
um ein mSglichst genaues Bild der Strukturverh~ilt- 
nisse bei den gepriiften Stiimmen zu erhalten. Nur 
in 2 F~tllen, welche 2 Soften anscheinend nicht 
genauer bekannter  stidamerikanischer Herkunft  
betreffen, zeigten die Bastarde andere als die 
erwarteten Konfigurationen, jedoch ist tells der 
Versuehsumfang, tells der Ursprung der Samen- 
nluster nicht hinreichend bekannt,  um weiter- 
gehende SchItisse daran zu kntipien, insbesondere 
ob die vielleicht tatsiichlich vorhandenen Sfiruktur- 
abweiehungen sortenfiypisch oder nu t  individuell 
sind. Ffir alle anderen Versuchssorten darf jedoch 
ein einheitlicher Karyotypus angenommen werden, 
so da[~ strukturelle Ver~inderungen bei der geogra- 
phischen Variation des Mais, wenn iiberhanpt, so 
nur  eme geringe Rolle spielen. Leider fehlen Ver- 
treter europ~ischer, atrikanischer und asiatischer 
Maisrassen, die j a zum Tell ebenfalls eine verh~lt- 
nism~LBig lange, selbst~tndige Entwicklung hinter 
sich haben, v. Berg (l~{tincheberg). ~ ~ 

Crossing over in tomatoes trisomic for the , ,A" or 
first chromosome. (Crossing-over bei Tomaten, die 
ftir das , ,A" oder I. Chromosom trisomisch sind.) 
Von J. W. LESLEY. (Citrus Exp.  Stat., Riverside, 
California.) Genetics 22, 297 (1937). 

Fiir das A-Chromosom trisomisehe Tolnaten der 
genetischen Konsti tution d~PS/D~pS/D1Ps wurden 
mit Diploiden dips/dips rtiekgekreuzt. Aus den 



w. Jahrg. 5. Heft Referate. 1.39 

Phgnotypen der diploiden Nachkommenschaft ist 
zu schliel3en, dab die d 1- und s-Loci in der Mega- 
sporogenesis der Triplo-A-Pflanzen etwa 3o% 
Anstausch erfahren haben, das ist ebensoviel wie 
bei Diploiden. D 1 zeigte sich in Trisomen fiber did 1 
ebenso v611ig dominant, wie fiber d 1, hingegen ist 
die Dominanz yon P und S fiber pp, bzw. ss un- 
vo!lkommen. Da alle 3 Loci /~quationelle Vertei- 
lung und Doppelstrang-crossing-over und dieje- 
nigen yon d~ und p ungef~hr Zufallsanordnung 
erkennen lassen, wird geschlossen, dab zwischen 
ihnen und dem kinetischen Zentrum ein bis mehrere 
Chiasmen auftreten k6nnen. Alle 3 Loci liegen in 
demjenigen Arm des A-Chromosoms, der nicht 
den Satelliten tr/~gt, v. Berg (Mfincheberg). 

Karyo-geographische Untersuchung der Gattung 
Agrostis L. Von A. P. SOKOLOVSKAJA. 
(Laborat. f. Exp. Systematik, Biol. Inst., Peterhof.) 
Bot. Z. 22, 457 u. engl. Zusammenfassung 478 
(1937) [Russisch]. 

17 der insgesamt etwa 9o- - Ioo  A r t e n d e r  Gat- 
tung Agros l i s  L. - -  i6 eurasiatische und i west- 
enropgische - - ,  die sich fiber 4 Untergattungen 
verteilten, sowie eine Art  des nahe verwandten 
Genus .Polypogon Desf. ,  .P. litoralis THOR~, 
wurden vergleichend-karyologisch und geogra- 
phisch untersucht. Die Arten des Subg. A ira- 
grostis  (systematische Grundlagen lt. S i sk in ,  
Flora U S S R  II ,  1935) sind sgmtlieh durch die Ch m- 
mosomenzahl (2n) 14 gekennzeichnet; sie kommen 
im Mittelmeergebiet, bis nach Zentralasien fiber- 
greifend, vor. - -  Im Subg. T r i c h o d i u m  wurde 
eine polyploide Reihe gefunden. Als Ausgangsart 
ist A. canina L. mit  2n = 14 anzusehen, die yore 
iYIittelmeergebiet aus welt nach N und O verbreitet 
ist. In Ostsibirien wird sic dutch die morphologisch 
nahestehende A. Trinii Tc~cz.  ersetzt, die 2 ein- 
ander sehr /~hnliche iRassen mit 14 Chromosomen 
und 2 Fragmenten und mit  28 Chromosomen um- 
faBt, im Kaukasus dutch die endemische A. plani- 
folia C. iKOCH mit  211 = 42, w~,hrend die der ge- 
samten Arktis d.  canina und Trinii durch A. bore- 
alis mit 2n = 56 abgelSst werden. - -  Das groge 
Subg. Vi l la  zerfgllt in mehrere Untergruppen 
(Reihen nach SISKIN). Die A Ibae, die ausschlieB- 
lich Flachlandformen enthalten (A. alba L., d.  
vulgaris YV'ITH. u. a.), haben durchweg 28 Chromo- 
somen; die einzelnen , ,Arten" k6nnen gr6gtenteils 
als geographische Rassen anfgefagt werden. Eine 
Ausnahme stellt nur A. prorepens G. MEY. dar, die 
Formen mit  28--42 (meist 35) Chromosomen um- 
faBt und h6chstwahrscheinlich hybriden Ursprungs 
ist. Die welt fiber das europgische und asiatische 
Rugland verbreitete d.  alba vat. gigantea mit 2n 
= 42 ist als selbstgndige Art (A. gig. RoTI~) an- 
zusehen und der Reihe A r i s tu la tae  zuzuordnen, 
der auch die eng endemische A. hissarica RosHxv. 
aus dem Pamir-Alai und Tjan-San mit  derselben 
Diploidzahl angeh6rt. Aus der IReihe Clabatae 
wurde bei der vom Ural bis zur pazifischen l(fiste 
Ostasiens wachsenden A. clava~a TRIN ebenfalls die 
Zahl 42 gefunden. Zu dieser Reihe mu3 auch die 
bisher zu einer anderen gerechnete A. hiemalis 
BRITT., gleichfalls mi t  2n = 42, gestellt werden, 
die ctavata morphologisch deutlich nahesteht und 
sich derselben mit  ihrem einen schmalen Streifen 
an der pazifischen Kfiste yon Ostasien sowie groBe 
Teile Nordamerikas umfassenden Areal auch ver- 
breitungsmgBig unmittelbar anschlieBt. - -  Die 

Chromosomenzahl der einzigen Art  des 4- unter- 
suchten Subgenus, Vil foidea,  der yon den Mittel- 
meerl~ndern bis Ostasien verbreiteten A. verti- 
cillata VILL., betr~gt 2n = 28. Die Art  weicht 
ihrer Morphologie nach welt yon allen iibrigen 
Vertretern der Gattung Agrostis ab und stellt fiber 
P. litoralis (2n = 42), die dasselbe Gebiet, nur 
etwas weiter nach O. greifend, bewohnt, die Ver- 
bindung mit  der Gattung Polypogon her. - -  Als 
primates Ursprungsgebiet yon Agrostis ist das 
Mittelmeergebiet anzusehen, wo die Arten mit  den 
niedrigsten Chromosomenzahlen vorkommen. Die 
primitiveren Typen (Gruppen Airagrostis und 
ViIfoidea) sind noch heute auf dies Gebiet be- 
schr/inkt; die Gattung Polypogon, die gegenwgrtig 
in den wgrmeren Teilen beider gemg/3igter Zonen 
und auch in den Tropen zu Hause ist, hat  sich yon 
dort nach SO ausgebreitet, die Untergattungen 
Trichodium und Villa nach N und O, wobei im 
sfidSstlichen Ostasien ein sekund~tres Mannigfaltig- 
keitszentrum entstanden ist. Bei der Ausbreitung 
haben die extremen Umweltbedingungen, wie sic 
in alpinen Regionen und  den nSrdlichen Breiten 
gegeben sind, eine grol3e formbildende Bedeutung 
gehabt, indem sie das Auftreten polyploider Formen 
begfinstigten. Die Natur derselben lgl3t sich zur 
Zeit noch nichL sicher entscheiden. Bei den 4 n- 
und 8n-Typen dfirfte es sich um Autopolyploide 
handeln; das Vorhandensein 6- und 5 ploider 
Formen beweist aber, dab auch kompliziertere 
Vorg/~nge, wie Bastardierung und vielleicht Muta- 
tion, stattge~unden haben mfissen. - -  Von den 
zahlreichen Endemisten yon Agrostis sind die mit  
einer niedrigen Chromosomenzahl als alt anzusehen, 
die mit  einer hohen als jung. Lang. 

New fixatives for chromosome morphology. (Neue 
Fixiermittel  ffir Chromosomenmorphologie.) Von 
M. V. F A V O R S K I J .  (Cytol. Laborat., All-Union 
Inst..Plant Industry, Leningrad.) C. 1R. Acad. Sci. 
URSS,  N.s .  16, 427 (1937). 

Es werden vier neue Fixiergemische in ihrer 
Wirkung auf Mitosechromosomen yon Hordeum 
vulgare vat. pallidum demonstriert. Ihre Zu- 
sammensetzung ist folgende: i. Schwaches Uranyl- 
formol (2 %ige wttsserige L6sung von kryst. Uranyl- 
ni trat  5 Teile + io %ige Formalin 5 T.) ; 2. starkes 
Uranylformol (5%ige L6sung yon Uranylni trat  
i T. + 5 ~ %iges Formalin I T.); 3. Uranyl-Formol- 
Schwefelsdure (5 %iges Uranylnitrat  io T. + IOO %- 
iges Formol 5. T. + o,i volum %ige Schwefelsgure 
5. T); 4- Uranyl-.Picro-Formol (5%iges Uranyl- 
nitrat  io T. + Ioo%iges Formalin 5 T. + konz. 
wXsserige L6sung von Pikrinsfiure 5T.). Die beiden 
ersten Gemische sollen Einschnfirungen deutlich 
hervortreten lassen, nach Fixierung mit  den beiden 
letzten Gemischen wird der LXngsspalt auch  deut- 
lich. Das Plasma soll immer klar sein, Chondrio- 
somen und sonstige Zellelemente :k deutlich I~rb- 
bar. Die wenigen Abbildungen sind gerade nicht 
ermutigend. Propach (Mfincheberg). ~ ~ 

Chimaeras: A summary and some special aspects. 
(Chim~ren, eine Ubersich~ und einige besondere 
Aussichten.) Von W. N. JONES.  t3ot. Review 3, 
545 (1937). 

Chim~ren k6nnen bei Pflanzen in verschiedener 
Form auftreten, einmal als Triebe, die sich gene- 
tisch yon der fibrigen Pflanze unterscheiden und 
die durch Pfropfung, Entmischung einer Periklinal- 
chirn/~re oder dutch vegetative Mutation entstehen 
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k6nnen, ferner als SektorialchimXren, als Periklinal- 
chimXren oder als Meriklinalchim~ren, d .h .  als 
Chim~ren yon der Art der Periklinalchimgren, bei 
denen der fremde Gewebemantel nur  einen mehr 
oder weniger grol3en Sektor des Pflanzenk6rpers 
bekleidee. Der Verf. zeigt die M6glichkeit tier Ent-  
stehung yon Chimtiren dutch vegetative Mutation 
auf und weist auf die Schwierigkeiten bin, die sich 
der Feststellung der Chimgrennatur einer Pflanze 
f/it gew6hnlich in die Wege stellen. Ferner wird 
die Bedeutung der Periklinalchimgren f fir die Ent-  
wieklungsphysiologie und schlieBlich der praktische 
Weft  fiir die Herstellnng immnner  Pflanzen 
er6rtert. F. Schwa~itz (Mtincheberg/Mark) ~ ~ 

Beitr~ige zur Keimstimmung und photoperiodischen 
Beeinflussung des Wintergetreides nebst einigen 
Vorversuchen mit Lein. Von E. TAMM und R. 
PREISSLER.  (f~sl. f. Acker- u. Pfla~zenbau, 
Univ. Berlin.) Z. Zfichtg A 22, 147 (1937). 

Der Arbeit liege die Frage zugrunde, ob die 
Herbstanssaat von Wintergetreide ersetzt werden 
kann durch eine Aussaat im Frfihjahr mit  keim- 
gestimmten Saatgut. Um diese Frage beantworten 
zu k6nnen, muBten Verff. zun~chst eingehende 
Untersuchungen anstellen fiber eine geeignete 
Teehnik der Keimstimmung. Welche Methode ge- 
wS~hrleistet am besten ein gleichm~f3iges Anfeuch- 
ten, welche Temperatur  ist bei der Behandlung 
inne zu halten, welcher Grad des Vorquellens ist 
der gtinstigste, wie lange hat  die Vorbehandlung 
anzudauern und wie verhiilt sich das Korn bei dem 
nachtr~gliehen Zurficktrocknen? Da sich bei den 
nachfolgenden Feldversuchen herausstellte, dab 
sich zwar bei den Wintergetreiden eine deutliche 
Einwirkung der Vorbehandlung zeigte, die Ertr~ge 
abet so stark vermindert  wurden, dab diese Vor- 
behandlung h6chstens fiir Zfichtungszwecke, nicht 
abet ffir den praktischen Landwirt  yon Bedeutung 
ist, so verweist der Ref. hinsichtlich der Methode 
auf die Originalarbeit. In  dem 3. Abschnitt  der 
Arbeit sind die Ergebnisse yon Topfversuchen zu- 
sammengestellt, bei denen die Einwirkung der 
Keims• mit  einer Kurz- und Langtags- 
behandlung verkniipft wurde. Die Kurztagbe- 
handlung setzte die Ertr~ige bei Wintergerste noch 
weiter herab, beim Weizen wirkte sich die Kurztag- 
behandlung verschieden aus, je nachdem, ob das 
Korn zuvor eine kiirzere oder l~ngere Zeit hindurch 
der Behandlung der Keimstimmung ausgesetzt 
worden war. R. Stoppel (Hamburg). ~ ~ 

An experiment in yarovizing the embryos of wheat 
seeds without endosperm, (Uber einen Versuch, die 
VVeizenembryonen ohne Endosperm zu jarowisie- 
ren.) Von I. N. KONOVALOV. C. IR. Acad. Sci. 
URSS, N. s. 16, 381 (I937). 

Die Frage nach den physiologischen VorgSngen, 
die im Samen nach der Jarowisation ablaufen, 
ftihrt zu der Notwendigkeit, festzustellen, ob diese 
Vorg~inge im Embryo und im Endosperm oder nu t  
in einem von beiden ablanfen. Die ersten Unter- 
suchungen LYssE~,Kos konn ten  nut  die wesent- 
liche Beteiligung des Vegetationspunktes nach- 
weisen. Zur iKlg~rung dieser Fragen wurden mit  
einer russischen ~vVeizenform 5 Versuchsreihen an- 
gesetzt: I. Jarowisation und Anbau der ganzen 
Samen; 2. Jarowisation der ganzen Samen und 
Entfernung des Endosperms vor dem Anbau; 
3. Jarowisation und Anbau yon Samen ohne Endo- 
sperm; 4. Anbau ganzer nicht jarowisierter Samen 

und 5. Anbau yon Embryonen ohne Endosperm 
yon nicht jarowisierten Samen. Die Jarowisation 
erfolgte im Dezember, der Anbau im Februar. Die 
Embryonen ohne Endosperm wurden in oft ge- 
wechselter, nicht steriler Zuckerl6sung gezogen. 
In der Versuchsreihe i zeigten sich die ~hren am 
27. April, w~hrend die nicht j arowisierten Pflanzen, 
sowohl aus g.a.nzen Samen, wie such ohne Endo- 
sperm, keine Ahren entwickelten. Bei Pflanzen der 
Gruppe 2 begann das ~hrenschieben am 2. Mai. 
Der geringe Zeitnnterschied zwischen der C-ruppe I 
und 2 ist auf die schlechteren Ern~thrungsbedin- 
gungen der Embryonen ohne Endosperm zurtickzu- 
ffihren. Pflanzen, bei denen das Endosperm. schon 
vor der Jarowisation entfernt worden war, zeigten 
am i2. iKai ein Auswachsen der ~_hren. Auch in 
diesem Falle ist die Verz6gerung eine Folge des sehr 
geringen Anfangswachstums. Die VermuLungen 
von CtloLOm,'Y dab die Vorgtinge bei und naeh der 
Jarowisation in irgendeinem Znsammenhange mit  
VVuehsstoffen stehen, konnten also dutch diese 
Versuche nicht bekr~ftigt werden. Viehnehr zeigte 
sieh, dab im Embryo die entscheidenden Vorg~nge 
ablaufen. Dem Endosperm f~llt nu t  die Rolle des 
ErnXhrers zu. Schl@sser (Potsdam). ~ ~ 

Flower-bud drop in some varieties of the cotton 
plant under the influence of different lengths of day. 
(Das Abfallen yon t31fitenknospen bei verschiedenen 
Baumwollrassen unter dem Einflul3 yon unter- 
schiedlichen Tagesl~ngen.) Von J. V. RAKITIN.  
C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 16, 329 (z937). 

Zu den folgenden Versuchen wurden verschiedene 
amerikanische und ~igyptische Baumwollrassen 
verwende~c. Wtthrend die eine Gruppe yon Pflanzen 
dem normalen langen Sommertag Moskaus ausge- 
setzt war, bekam die andere Gruppe einen zehn- 
stiindigen Kurztag. Es zeigten sich sehr ansgepr/tgte 
Untersehiede. Die Pflanzen der Langtagserie be- 
gannen 5--3 ~ Tage sp~ter zu blfihen als die Kurz- 
tagspflanzen, wenn es tiberhaupt zur Blfite kam. 
Von den 6 Rassen der Langtagserie brachte es 
allein die friiheste zur Bliite und Fruehtbildnng. 
Die anderen Rassen warfen sehon anf frtihem Ent-  
wicklungsstadium die jnngen Knospen ab, es kam 
also nieht zur Bliite bei Langtagkultur.  Die Tag- 
l~tnge beeinfluBte, wie schon yon anderen Objekten 
bekannt  ist, neben dem Zeitpunkt des t31tihbeginns 
die absolute H6he und die Ausbildung des ersten 
blfitentragenden Triebes. Bei den Kurztags- 
pflanzen kam der erste bltitentragende Trieb im 
5. und 6. Internodium, bei den Kurztagspflanzen 
dagegen erst im 7. bis 14. Internodium. Die Lang- 
tagspflanzen sind in ihrem Wuehs sehr viel ge- 
stauchter als die Kurztagspflanzen. Diese Fest- 
stellungen haben Giiltigkeit fiir alle verwendeten 
Rassen. Danerbeleuchtung - -  bei Tag natiirliches 
Licht, bei Nacht kfinstliche Beleuchtung - -  brachte 
im Lanfe der ersten 2o Tage der Behandlung 
L~ngenzuwnchs yon I5--25 cm. Je st~irker der 
vegetative Wuchs ist, desto gr6Ber ist die Neigung 
zum Abwerfen der t~nospen. Dauerbeleuchtung 
versehiebt den Entwicklungsgang yon Kurztags- 
pflanzen in gleicher \u wie bei den Pflanzen der 
Laugtagskulturen, in Richtung auf Steigerung der 
vegetativen Entwicklung. Dutch rechtzeitiges 
Kappen des Hauptsprosses und durch Ausschneiden 
aller nicht knospentragender Sprosse (,,pinching") 
gelingt es, die gegenlXufige Entwicklung auszul6sen 
und auch bei Langtagspflanzen yon Sippen, die 
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sonst nicht zur Bliite kommen, das Bltihen auszu- 
16sen. Entscheidend ftir das Bltihen der Pflanzen 
ist also nicht die Gesamtsumme der in der Pflanze 
gebildeten Assimilate, sondern die Menge, die 
rechtzeitig die wachsenden Blfitenknospen erreicht. 
Die gewonnenen Erkenntnisse sind ffir weite 
Gebiete Rul31ands yon grol3er praktischer Bedeu- 
tung. SchlOsser (Potsdam). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenziichtung. 
SvalSfs 8ommerweizen Diamant I I ,  eine neue Sorte 
veto Diamanttypus mit erhiihtem Ertrag, hiJherer 
Standfestigkeit und verbesserter Backqualitiit. Von 
A. _KKERMAN. Sveriges Uts/idesfbr. Tidskr. H. 6, 
( I 937 ) .  

Unter den yon dem Schwedischen Saatzucht- 
verein herausgebrachten Sommerweizensorten hat 
die im Jahre 1928 zum Verkauf iiberlieferte Sorte 
Diamant  die weitaus gr613te Bedeutung erreicht, 
indem diese Sorte welt fiber die Hglfte des ge- 
samten Sommerweizenareals yon Schweden ein- 
genommen hat. Diamant, der aus einer Kreuzung 
zwischen Sval6fs Kolben und einem siidschwedi- 
schen Landsommerweizen stammt, wurde indessen 
schon im Jahre 1923 mit der Sorte Sval6fs Extra- 
Kolben II  gekreuzt zwecks weiterer Ertragssteige- 
rung nnd Verbesserung der Qualitgtseigenschaften. 
In bezug auf die Qualitgtseigenschaften hat zwar 
Diamant  unter den schwedischen Sommerweizen- 
soften den h6chsten Gehalt an Rohprotein, abet 
seine iKleberqualitgt ist schlechter als die der 
Kolbensorten, die sich leichter ausbacken lassen 
und verhgltnism~Big geringe lVfengen yon Bromaten 
oder anderen gegen die Proteolyse wirksamen 
Mehlverbesserungsmitteln zur Erreichung maxi- 
malen Brotvolumens erfordern. Das Ziel der 
Kreuzung dtirfte zum groBen Tell erreicht sein, 
indem die neuerscheinende Ersatzsorte, Diamant  
II, eine Kornertragssteigerung yon mehr als 5 % 
gegeniiber der allen Sorte, vor allem aber bedeu- 
tende Steigerung der Backqualitgt aufweist. Der 
Gehalt an Rohprotein ist zwar t in  wenig niedriger 
als bei dem allen Diamantsolnmerweizen, abet das 
Brotvolumen ist betrgchtlich gr6Ber, well Diamant  
II  yon Extra-iKolben II  die entschiedeu bessere 
Kleberqualitgt ererbt hat. Die Verbesserung der 
Kleberqualit/it ist eindeutig und fibereinstimmend 
festgelegt worden sowohl durch die Schrotg~trungs- 
methode yon PELSI~ENKE als dutch Quellnngs- 
untersuchungen nach Bt~RLINER und ]~OOPMANN. 
Die so gewonnenen Ergebnisse werden auBerdem 
dutch die Resultate der Farinografuntersuchungen 
nach HANKOCZY-BRABENI)ER bestgtigt. In  bezug 
auf Erweichungsgrad zeigt ngmlich Diamant  II  
der alten Sorte gegenfiber bedeutend verbesserte 
Kleberqualit~t. Obwohl die neue Sorte sowohl in 
Standfestigkeit als auch in Gelb- und Schwarzrost- 
resistenz einen ausgeprggten Fortschritt  reprgsen- 
tiert und auch ein neues, sehr sch6nes ]3eispiel ffir 
I<ombination yon hohem Ertrag und iCriihreife mit  
diesen Eigenschaften darstellt, ist sie jedoch vet 
allem deswegen interessant, well dutch sie ein 
bedeutender Fortsehritt  in bezug auf die t(ombi- 
nation yon hohem Proteingehalt mit  guter Kleber- 
qualit~t erreicht wurde. FrOier (Sval6f). 
Ober die Vererbung der Gelbrostresistenz bei ver- 
schiedenen Weizensorten. Von L. V O N  O L A H .  
(Inst. f.  Vererbungsforsch. u. Pfla~zzenzi~cht., Univ. 
Berlin.) Z. Ztichtg A 22, 45 (1937). 

Die vorliegende Arbeit sollte prtifen: I. ob die 

Gelbrostresistenz verschiedener Weizensorten durch 
multiple Allelenreihen bedingt wird, oder vonein- 
ander unabhiingigen Genen bestimmt ist; 2. wie der 
Erbgang der Resistenz vet  sich geht, falls multiple 
Allelie ausscheidet; 3. ob alas Plasmon bei der Ver- 
erbung der Resistenz eine Rolle spielt. - -  Verf. 
prtiite das Verhalten der Kreuzungen aus Carsten 
Dickkopf, Heines I<olben und Michigan Amber 
gegen die Gelbrostbiotypen 7 und 9 in t71, F,~, F3 
und t4. In  alien Fgllen rand der Verf. polymere 
Aufspaltung. Es ist also keine Allelenreihe bei 
diesen Spaltungen wirksam. Verf. konnte welter 
zeigen, dab die in der Literatur vorhandenen 
monofaktoriellen Spaltungsangaben auf eine nn- 
berechtigte, kfinstliche Zusammenfassung der 
varianten Klassen zuri]ckzuffihren sind. Eine 
genauere faktorielle Deutung der Ergebnisse war 
nicht m6glich, eine Mitwirkung des Plasmons 
konnte nicht festgestellt werden. Wegen der 
Einzelheiten muf3 auf die Arbeit verwiesen werden. 

R. Schick (Neu-Buslar). ~ o 
The classification and identification of some two-row 
varieties of barley cultivated in Great Britain, inclu- 
ding a description of the use of grain and vegetative 
characters for this purpose. (Die Einordnung und 
Bestimmung einiger in Grof3britannien angebanter 
zweizeiliger Gersten und die Beschreibung einiger 
benutzter Merkmale des Korns und der Pflanze.) 
Von G. D. t-I.  BELL. (Plant Breeding I~%st., 
School of Agricult., Cambridge.) Z. ZtichtgA 22, 
81 (1937). 

Die Beobachtungen ftir die Bestimmungen der 
Gersten wurden durchgeftihrt in Cambridge und an 
zwei Versuchsstationen der Vereinigten Staaten 
yon Amerika. Verf. glaubt daher, dab die yon ihm 
benutzten Charakter modifikati, v nu t  wenig beein- 
flul3t sin& Den gr613ten Wert  hat er auf die Merk- 
male des Norns gelegt. Folgende Korneigen- 
schaften werden berticksichtigt: Gr6Be und Ein- 
heitlichkeit, l<ornbasis und die Lage der dorsalen 
and ventralen Ausbauchung. Die Bezahnung der 
Nerven der dorsalen Spelzen, die Fgrbung der 
Nerven, die Lgnge der Rachilla, die Bezahnung der 
Grannen. An der Pflanze wurden folgende Merk- 
male verfolgt: Der I-Iabitus der jungen Pflanze, 
Antocyanenentwicklung in Halm nnd BlXttern, die 
OberflS~che der Blgtter, L~nge und Breite der 
Blgtter, Blattfarbe, Behaarung des Halms, Habitus 
des letzten Blattes, Art des Abblfihens, die Haltung 
der Nhre. In verschiedenen Tabellen sind die ge- 
prfiften 39 Soften nach diesen Eigenschaften 
gruppiert. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
Factors influencing seed set in oat crossing. (EinfluB 
auf den Samenansatz bei Haferkreuzungen). Von 
F. A. COFFMAN. (J)iv. of Cereal Crops a. Dis., 
Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. tiered. 28, 297 (1937). 

Enter  Hinweis darauf, dab Sortenkreuzungen 
yon Haler im allgemeinen schwieriger ansetzen als 
/ihnliche Kreuzungen bei anderen Getreidearten, 
wird eine langerprobte Technik fiir die Kastration 
nnd BestXubung eingehend beschrieben und abge- 
bildet. Erggnzend werden einige Umstgnde be- 
sprochen, welche den Ansatzerfolg solcher IKreu- 
zungen begiinstigen oder in Frage stellen, bei deren 
Beachtung die MiBerfolge sich einschrgnken lassen. 
So kann gezeigt werden, dab die Nachmittagszeit, 
vorwiegend die Stunden zwischen 3 und 4 Uhr, 
nich• nu t  das Maximum der nattirlichen Haferbltite 
bildet, sondern auch bei ktinstlicher BestXubung 
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bessere Erfolge gibt als andere Tageszeiten. Der 
Erfolg yon Best~ubungen im GewS~chshaus war 
denjenigen im Freiland tiberlegen. Wurden Be- 
stSmbungen an Tagen mit  einem Temperatur- 
maximum fiber 35 ~ ausgeftihrt, so blieben sie nahe- 
zu erfolglos, desgleichen, war der Ansatz an Tagen 
mit  h6herer Lufttrockenheit  stark vermindert.  
Wind wirkt sich sch~digend wohl erst bet gr6geren 
Geschwindigkeiten aus, die mechanisch verletzen 
bzw. die Austrocknung der Bltiten begtinstigen. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Kupfergehalt, Kupferbedarf und Kupferaneignungs- 
verm6gen verschiedener Hafersorten sis Grundlage 
fur die ZUchtung gegen die Heidemoorkrankheit 
widerstandsfiihiger 8orten, VonB. RADElVIACHER 
(Inst. f. Pflanzenkrankh., Univ. Bonn.) Z. Pfian- 
zenkrkh. 47, 545 (1937). 

Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, 
dab die sog. Urbarmachungskrankheit  des Hafers 
auf dem Kupfermangel der HeidemoorbSden be- 
ruht. Ftir die Zfichtung widerstandsfS&iger Sorten 
interessiert die Frage, worauf die Widerstands- 
f~higkeit dieser Moorhafer zurfickzufiihren ist. 
Verf. wollte prtifen, ob der Kupferbedarf der Sorten 
oder ob das Aneignungsverm6gen der Sorten ver- 
schieden ist. Zu diesem Zwecke wurden verschie- 
dene Hafersorten unter verschiedenen Bedingungen 
angebant (Feld- und Oef~Bversuche) und der 
Kupfergehalt yon Korn und Stroh bestimmt. Der 
Kupfergehalt des Korns ist bet allen Sorten gr6ger 
als beim Stroh. Besonders grog ist die Differenz 
bet den widerstandsf~higen Soften. Da die an- 
f~lligen Soften auf normalen B6den keinen h6heren 
Kupfergehalt  zeigen als die widerstandsfXhigen, 
schliegt der Verf., dag der h6here Kupfergehalt 
der widerstandsf~thigen Sorten auf Heidemoorb6den 
und damit  die Widerstandsf~higkeit der Sorten 
bedingt ist durch ein h6heres Kupferaneignungs- 
verm6gen dieser Soften. R. Schick (Neu-Buslar) ~ 

A frost-resistent triple potato hybrid Solanum acaule 
• Solanum tuberosurn (Fiirstenkrone) • 6olanum 

tuberosum (Centifolia). (Ein frostresistenter Kar- 
toffeltripelbastard Solarmm acaule • S. tuberosum 
!Ffirstenkronej • S. tuberosum ~Centifoliaj.) Von 
L. A. DREMLIUG.  (Cyto-Genet. Laborat., Pilar 
Star., Inst. of JPlant Industry, Khibini.) C. R. Acad. 
Sci. URSS,  N. s. 16, 423 (1937). 

Die frostharte Wildkartoffel Solanum acaule var. 
subexinterruptum (4 n = 48 Chromosomen) wurde 
mit  S. tuberosum ,,Ftirstenkrone" (4 n = 48) ge- 
kreuzt. Der wenig fertile Bastard wurde abermals 
mit  S. tuberos~m, der Sorte ,,Centifolia" (4 n = 48) 
gekreuzt. Die Fertilit~tt dieses Rfickkreuzungs- 
bastards schwankte, war bei einigen Pfianzen aber 
hoch (bis 85 %). Beide Bastarde (F 1 und F,~) sind 
frosthart (his - -5 ,5  ~ gut tiberstanden). Zur Knol- 
lenbildung ist Kurztag n6tig, auch dann ist der 
Ertrag noch gering. Die Chromosomenzahl der 
Rtickkreuzungsbastarde ist nicht nach der Erwar- 
tung 4 n - 4 8  , sondern 6n = 72--74 . Es sind 
wohI unreduzierte Eizellen des /Vz-Bastards be- 
fruchtet worden. Die Paarungsverh~ltnisse in tier 
Meiose der PMZ. sind nur fltichtig untersueht. 
Gelegentlich wurden 3611 beobachtet, die t3ildung 
yon Multivalenten wird als m6glich betrachtet.  

Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Entstehung einer 48ehromosomigen Pfianze aus der 
Kreuzung von Solanum guineense Lain. mit Solanum 

nigrum L. (Vorl. Mitt.) Von S. OKABE. lap.  
J. Oenet. 13, 252 (1937) []apaniscb!. 

Der japanisch geschriebenen Arbeit kann man 
rail Sicherheit leider nur etwas nach den Abbil- 
dungen entnehmen. Danach besitzt ein Bastard 
Solanum guineense L a m . •  S. nigrum L. (beide 
mit  2 n ~ 72 Chromosomen) unerwarteterweise nur 
2n = 48 Chromosomen. Die Meiose der PMZ. ist 
gest6rt durch das Auftreten yon Univalenten (bis 
zu 12). Die wichtigeren Angaben des Textes und 
die Interpretat ion werden leider nur einem Spe- 
zialisten fiir ostasiatische Sprachen zug~nglich 
sein. Propach (Mtincheberg/Mark). 
Versuehe zur iJbertragung von Kartoffelvirosen auf 
Kartoffels~imlinge. Von K. H E I N Z E  und H. 
BORGER.  (Biol. Reichsanst. f. Land- u. Forst- 
wirtschafl, Berlin-Dahlem.) Landw. Jb. 85, 165 
(z937). 

Die Schaffung virusresistenter Sorten gewinnt 
in der Kartoffe]ztichtung groge Bedeutung, seit- 
dem im Virusbefall die Ursache ffir den Abbau der 
Kartoffeln erkannt wurde. Zur Resistenzztichtung 
werden einfache Methoden ben6tigt, die das Er- 
kennen der gegen Blattroll- urld Strichelvirus 
anf~illigen S~mlinge schon vor dem Auspflanzen 
erm6glichen. Verf. stellten Ubertragungsversuche 
beider Viren mit  Hilfe yon Pfirsichblattl~usen an, 
die auf Tulpen gezogen und zur Virusaufnahme 
mindestens 14 Tage lang auf kranken Kartoffel- 
pfianzen gehalten wurden. Diese nun infekti6sen 
Blattl~use kamen auf Kartoffels~mlinge, wobei 
sich die Blattrollkrankheit  zu 40--65 % der lVSJle 
tibertragen lieB, hingegen ohne Erfolg verliefen die 
gleichen Versuche mit  dem Strichelvirus. Die 
Infektion mit  beiden Viren war ungfinstig. Zur 
Vereinfachung wurden bereits Kartoffelkeimlinge 
in Petrischalen mit  infekti6sen Blattl~usen besetzt, 
wodurch die Blattrollkrankheit  noch frtiher als bet 
der erst spS~ter durchftihrbaren S~mlingsinfektion 
auftrat. Die besten Ergebnisse wurden erhalten 
bet zweimaliger Infektion mit  BIattrollvirus im 
Keimlings- und S~.mlingsstadiunl nach ungef~hr 
3 Wochen. Die Ubertragung des Strichelvirus 
gelang durch die Injektion yon PregsSdten kranker 
Tabakpfianzen in die Stengel der Kartoffels~mlinge. 
Zur F.rh6hung des Infektionserfolges wurde auf3er- 
dem yon jedem S~mling ein Blat t  nach vorherigem 
leichten Bestreuen mit  Karborundpulver mit  R- 
Virussaft abgerieben. Stelzner (Mfincheberg). 
Die Auslese einer gegen den Thallusnematoden 
(Anguillulina Dispoci) immunen Luzerne. Von 
A. BURt~ART.  Rev. argent. Agronom. 4, 17I 
(1937) [Spanischi. 

Der ffir Argentinien augerordentlich wichtige 
Anbau tier Luzerne wird durch Nematoden stark 
gefS~hrdet. Verf. gibt zun~chst eine Ubersicht 
fiber die Verbreitung der Krankheit,  fiber das 
Krankheitsbild und tiber die Sch~tden der Nema- 
toden. Aus umfangreichen Populationen wurden 
durch ktinstliche Infektionen widerstandsfXhige 
Pflanzen ausgelesen. Als Infektionsmaterial dien- 
ten frische bdallene Pflanzenteile. Oeprtift wurden 
Klone, Nachkommenschaften fret abgeblfihter 
Pflanzen und Kreuzungen. Aus den Versuchen geht 
eindeutig hervor, dab die Widerstandsf~higkeit auf 
die Nachkommen vererbt wird. So erhielt der Verf. 
aus 8 Nachkommenschaften anf~lliger Pflanzen 
233 Individuen, davon nut 4 Nichtbefallene und 
von 16 Naehkommenschaften widerstandsf~higer 
Pflanzen 4o3 Individuen, davon 266 Nichtbefallene. 
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In den Kreuzungen ergab anf~llig • anf~llig o % 
WiderstandsfS&ige, anf~llig • widerstandsfS~hig 
61% Unbefallene und widerstandsf~thig • wider- 
standsf~hig 86% Unbefallene. Die Widerstands- 
f~higkeit ist dominant,  aber zweifellos yon einer 
gr613eren Anzahl voli Faktoren abh~ngig. 

R. Schich (Neu-Buslar). ~ ~ 

Klimatypen von Agrostis gigantea Roth. Von A. 
SOKOLOVSKAJA. (Laborat. f. Exp. Systematik, 
Biol. Inst., .Peterhof.) Bot. Z. 22, 48I n. dtsch. 
Zusammenfassung 5Ol (1937) [Russisch]. 

A grostis gigantea ROTX (A. alba vat. gigantea), 
die durch eine Reihe wertvoller Eigelischaften 
(reiche Ausl/~uferbildung, fippiger und hoher 
Wuchs, reichliche Bebl~tterung u. a.) ein wich- 
tiges Futtergras abgeben kann, zerfitllt inner- 
halb ihres groBe Teile des europ/~ischen wie 
asiatischen Rul31ands umfassenden Verbreitungs- 
gebietes in eine Anzahl yon geographischen 
oder Klimalypen: I. nordischer Klimatyp (Nord- 
ruBland; frfihreif, hochwfichsig, sehr reich bebl~t- 
tert), 2. Wald-Steppen-I(T (Mittelrul31and und 
Ural; hochwiichsig und krXftig, sp~t), 3. sfid- 
kasakstaner KT (niedrig, schwachwfichsig, mit  
kleinen ~hrchen, mittelreif), 4. sibirischer und 
5. altaischer KT (i nahestehend, aber niedriger, 
mittelreif). Von praktisch zfichterischen Gesichts- 
punkten ist der nordische KT der wertvollste, danli 
folgen der sibirische und altaische, wghrend die 
beiden fibrigen in dieser Beziehung so gut wie 
wertlos sind. Die einzelnen Merkmale zeigen teil- 
weise eine deutliche geographisch gerichtete Varia- 
bilit~t. Die ~hrchengr6Be nimmt  nach Sfiden nnd 
Osten zu, nach Osten auch die Blattbreite. Die 
Farbe der B15,tter wird yon Norden und Westen 
nach Sfiden und Siidosten zu heller. Die Lgtnge der 
Entwicklungszeit wird naeh Sfiden zu gr6Ber. 
Dagegen zeigt z. B. die Ligulal~nge in ihrer Varia- 
bilit~t keine geographische Beeinflussung, und eine 
allgemeine Gesetzm~13igkeit f fir alle Merkmale 
konnte nicht aufgestellt werden, well die Variabili- 
tS~t in den verschiedenen Gegenden ungleichartig ist. 

Lang (Berlin-Dahlem). 
American grape varieties. (Amerikanische Reb- 
sorten.) Von J .  W. DIX and J. R. MAGNESS. 
U. S. Dep. Agricult. Circular Nr ~37, i (1937). 

W~hrend der Weinbau in Kalifornien und in 
einigen Staaten westlich der Rocky Mountains sich 
haupts~chlich oder teilweise auf Variet~ten der 
Spezies Vitis vinifera aufbaut, die aus der Alten 
Welt stammen, konnten diese Formen im fibrigen 
Amerika nicht FuB fassen. Verf. nennt  als Grfinde 
ffir das Fehlschlagen aller diesbezfiglichen Ver- 
suche, die in reicher Zahl schon von den ersten aus 
Europa stammenden Siedlern angestellt wurden: 
I. das europXische Haupt-Weinbauklima mit 
trockenen Sommern und milden Winterli weicht 
wesentlich von dem der amerikanischen Haupt-  
weinbaugebiete ab; 2. die wilden Reben Amerikas 
konnten resistente Formen entwickeln gegen 
Seuchen, die in dem warmen humideli I(lima dieser 
Gebiete gedeihen, wS~hrend die eingeffihrten Kultur- 
formen sich als sehr anf~,llig erwiesen; 3. diese 
Kulturformeli waren auch empfindlich Ifir niedrige 
Temperaturen; 4. daneben mag die Reblaus auch 
eine Rolle gespielt haben. - -  Auch heute sind diese 
Grfinde noch wesentlich bestimmend daffir, dab 
die Vinifera-Variet~tten in Amerika nieht mehr 
Eingang Iinden, wenn auch die Bek~mpfungs- 
m6glichkeiten verschiedener Seuchen besser ge- 

worden sind. --Verff.  behandeln in der vorliegenden 
Arbeit die Variet~ten der Spezies V. vinifera nicht; 
ebenso auch nicht die Kulturformen der Unter- 
gattung ~uscadinia,  die in bestimmten Gebieten 
yon Texas bis Virginia angebaut werden. Dagegen 
werden alle weinbaulich wichtigeren Variet~ten 
der Sektion Euvitis beschrieben, die in den Ver- 
einigten Staaten gezfichtet worden sind, nnd zwar 
entweder aus dort endemischen Arten oder dureh 
deren Kreuzung mit V. vinifera. Diese sogenannten 
,,Amerikanischen Reben" stellen praktisch die 
einzigen Rebsorten dar, die in den Staaten 6stlich 
der Rocky Mountains angebaut werden, ausge- 
nommen in dem sfid6stlichen Tell des Landes. Der 
Zfichtung und dem Anbau dieser Reben wandte 
man sieh seit etwa 181o zu, nachdem mart 2oo Jahre 
Iang immer wieder Fehlschl~tge mit  dem Anbau 
yon Reben aus Europa und Asien gehabt hatte. 
Bei diesen Zfichtungsarbeiten wurde in erster Linie 
V. labrusca benutzt. Diese Spezies is~c beim Zu- 
standekommen fast jeder der in der Arbeit be- 
schriebenen Variet~tten beteiligt gewesen. Diese 
Art ist sowohl rein als auch in interspezifischen 
Kreuzungen vor allem mit V. vinifera zfichterisch 
benutzt  worden. Daneben spielen bei diesen Kreu- 
zungen V. vulpina (riparia), V. rupestris, V. aesti- 
valis, V. aestivalis var. bourquiniana, V. linsecomii, 
V. champini und V. candicans eine bei weitem ge- 
ringere zum Tell sogar unwesentliche Rolle. - -  
Verff. beschreiben 63 weiB-, 61 rot- und 97 blau- 
beerige Variet/~ten, yon denen seit der Mitre des 
vorigen Jahrhunderts bis zur heutigen Zeit die 
Sorte ,,Concord" ihre besondere ]3edeutung be- 
halten hat. Die t3eschreibung, die in Listenform 
gegeben wird ,  befal3t sich mit allen weinbaulich 
wichtigen Eigenschaften sowie auch mit  Angaben 
fiber die Abstammung, den Zfichter und das Ent-  
stehungsjahr. Hierbei werden die einzelnen Eigen- 
sehaften meist nicht mit  absoluten Zahlen, sondern 
mit Klassenwerten angeffihrt. Eine eigentliche 
ampelographische ]3eschreibung fehlt. Trotzdem 
kann die vorliegende Untersuehung als eine er- 
wfinschte Erg~nzung des Standardwerkes yon 
H e d r i c k ,  U. P. ,,The grapes of New York" ange- 
sehen werden, zumal seit dessen Herausgabe eine 
Anzahl neuer, z. T. angeblieh sehr befriedigender 
Formen herausgebracht wurden. Scherz. 
A case of unfruitfulness in black currants. (Ein Fall 
yon Unfruchtbarkeit  bei schwarzen Johannis- 
beeren). Von M. LEDEBOER and J. RIETSEMA. 
J. of Pomol. 15, 191 (1937)- 

In  einer Plantage schwa.rzer Johannisbeereli in 
Belgien wurde in den Jahren 1934--1936 ein starkes 
,,Rieseln" (,,run off") der Beeren festgestellt, und 
zwar bei einer aus Holland bezogenen Sorte, die 
angeblich Lee's Prolific war, bei n~herer Unter- 
duchung sich aber als nicht identisch mit  der eng- 
lischen Sorte dieses Namens erwies und darum in 
den vorliegenden Untersuchungen nur als Lee's 
bezeichnet wurde. Drei Stecklingsfamilien, Lee's B, 
Lee's O und Lee's Li, wnrden in T6pfen im Ge- 
w~chshans selbst- und untereinander best~ubt 
sowie mit  Pflanzer~ der Soften Goliath, Boskoop 
und Roodknop kreuzbest~ubt. Es ergab sich die 
fast v611ige Selbststerilit~t yon Lee's, obwotll ihr 
Pollen sehr wohl andere Sorteli zu befruehten ver- 
mochte. Auch das Durchschnittsgewicht der 
Friichte yon Lee's nach Selbstung, soweit solche 
gebildet wurden, war nu t  etwa ein Drittel des 
Fruchtgewichts naeh Kreuzung. Aul3enfaktoren, 
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wie Pilzbefall der Bltiten (mit Cladosporium herba- 
rum), Bodenverh~ltnisse (Feuchtigkeit, p~, Er- 
n~hrung), Viraserkrankung, Frfihjahrsfr6ste and 
bohe Temperaturen w~hrend der Blfitezeit sind ant 
Grund genauer Untersuchungen ebensowenig fiir 
das ,,Rieseln" verantwortlieh zu machen wie etwa 
besondere cytologische VerhS~ltnisse (z. B. Poly- 
ploidie). Die mikroskopische Beobachtung der 
Vorg/inge wg~hrend der BestS~ubung und Befruch- 
tung ergab, dab weder ein verz6gernder Einflul3 
des Griffelgewebes oder des Fruchtknotens ant das 
Wachstum der eigenen PollenschlS~uche stattfindet,  
noch andererseits die Embryonen,  wenn sie einmal 
gebiIdet sind, in. irgend einem sp~teren Stadium 
degenerieren. Das Nichtansetzen nach Selbstung 
der Sorte Lee's scheint vielmehr darin begriindet, 
dab entweder die Pollenschl~uche nicht in die 
Samenanlagen eindringen k6nnen oder dab der 
m~nnliche und der weibliche Kern nicht mitein- 
ander verschmelzen. Der Fruehtansatz war bei 
gfinstigem Wetter wghrend der Bltifie bedeutend 
besser als bei schlechtem, was ebenso wie tier 
bessere Ansatz in der Nghe der Sorte Goliath daftir 
spricht, dab das bei der Sorte Lee's beobachtete 
,,Rieseln" eine Folge mangelnder Kreuzbestgubung 
war. Gruber (Mfincheberg/Mark). 
Differences in heterosis of walnut hybrids, (Unter- 
schiede in der Heterosis bei \u 
Von C. 2.  SCHUSTER. (Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Corvallis, Oregon.) J. Hered. 
28, 216 (1937). 

Von den Bastarden zwischen Juglans regia L. 
und verschiedenen schwarzen Walnul3arten war 
bis jetzt bekannt, dab sie ziemlich einheitlich luxu- 
rJeren, Verf. berichtet tiber zwei Kreuzungen, bei 
denen deutliche Unterschiede in dieser Hinsicht in 
Erscheinung treten. Von d r. regia wurde die Varie- 
t~t Franquet te  verwendet und einmal mit  Pollen 
yon dr. nigra Stabler best~ubt and das andere Mal 
mit  Blfitenstaub einer nicht genauer bezeichneten 
VarietS, t yon dr. nigra. In  3 aufeinander~olgenden 
Jahren wird nnn  jeweils die Gesamtl~nge der 
Zweige der F2-Pfl~inzchen gemessen und da zeigte 
sich, dab der Bastard Franquet te  • Stabler dem 
Bastard Franquet te  • dr. nigra weir iiberlegen ist. 
Der Unterschied macht sich auch beim Austreiben 
im Frtihjahr bemerkbar. Die S~tmlinge Franquet te  
• Stabler bat ten bereits wieder einen betrS, cht- 

lichen L~ngenzuwachs aufzuweisen, wXhrend einige 
Franquet te  • J .  nigra-pflanzen eben erst die Knos- 
pen 6ffneten. Beatus (Tfibingen).~176 
Hybrid rhododendrons. (Rhododendron-Bastarde.) 
Von F. C. PUDDLE. J. roy. horticult. Soc. 62, 
393 (~937). 

Ausgehend yon dem bisher bei der Gattung 
Rhododendron auf dem Gebiet der Bastardierung 
Geleisteten - -  die ersten Artkreuzungen sind vor 
ungef~hr I2C/Jahren vorgenommen worden - - ,  
werden die wahrscheinlich noch gegebenen M6glich- 
keiten geschildert. Verf. ist der Ansieht, dab noch 
viele neue Formen geschaffen werden k6nnen nnd 
somit dem Zfichter voraussichtlich ein dankbares 
Arbeitsfeld offensteht. Storck. ~ o 
Ein Bastard Primula auricula L. • P. Clusiana 
Tausch. Von F, BUXBAU1Vf. Osterr. bot. Z. 86, 
293 (I937). 

Im Alpinum des Gartens Lemperg land sich 
unter Primeln, die yon der Raxalpe gesammelt 
waren, eine Form, die dis Bastard Primula auricula 

• P. Clusiana angesprochen wurde. Sie fie1 dutch 
ihre Blattgestalt und leicht bemehlte Oberfl~iche 
auf, die stark ant P. auricula deuten. Die Inflo- 
reszenz war in allen Beobachtungsjahren viel reich- 
bliitiger als die yon P. Clusiana (meist 6 B1/iten 
gegen 1--2); der Bastard blfiht auch allj~hrlich, 
P. Chtsiana dagegen meist nur  jedes 2. Jahr. Eine 
genaue Untersuchung, besonders der BlOtter, be- 
st~tigte die Vermutung tiber die t terkunf t  des 
Bastards. Von anderen P. Clusiana-Bastarden 
(P.  admontensis, P. intermedia, P. Wettsteinii) ist 
die Form deutlich unterscheidbar. Ihr wird nach 
einer Diagnose der Name Primula Lempergii Bux~ 
baum, nova hybr., gegeben. Propach. 

Teehnik und Verschiedenes. 

Chemisch-technologische Methoden fur die Pflanzen- 
ziichtung. Von P. SCH~rARZE. Forsch.dienst 4, 
447 (z937). 

Nach einleitenden Bemerkungen ~ber die m6g- 
lichen Grenzen der Anwendung yon qualitativen 
und quant i ta t iven Untersuehungsmethoden ftir 
ztichterische Zwecke bespricht Verf. folgende 
Methoden in kurzen Z/igeu: Oualitativer Nach- 
weis der Alkaloide in Lupinen, Galegin in Galega- 
Arten, Sinalbin-Senf61 in weiBem Sent, Cumarin 
in Steinklee, Blaus~ture in Sudangras, Solanin in 
Bl~tttern, der Kartoffel, Saponin in den Frtichten 
der Rol3kastanie, 01 in Lupinenarten;  quanti tat ive 
Bestimmung yon 01 auf dem Wege der Extrakt ion 
und der Refraktometrie, Rohprotein nach ver- 
einfachtem Kje]dahlverfahren und yon Fasern nach 
einer eigenen Methode. Alle angegebenen Ver- 
fahren sind ffir zfichterische Zwecke zugeschnitten 
und haben sich in 1/ingerer Praxis hierffir gut be- 
w~hrt. Hachb~r~h (l~r 
�9 an Rindern auf den ehemaligen 
Wanderausstellungen der Deutschen Landwirt- 
schafts-Gesellschaft und den Reichsn~ihrstands- 
Ausstellungen yon 1887--1936. 35 S. Berlin: 
ReichsnS~hrstand-Verl.-C-. m. b. H. i937. RM. t . - - .  

Es sind Ergebnisse yon Messungen tiber einen 
Zeitraum yon 5 ~ Jahren zusammengestellt, die 
auf den Ausstellungen der D. L. O. und des Reichs- 
n~ihrstandes gemacht wurden. Ziel der Auswertung 
war die Feststellung yon Ver~tnderungen im Typ 
innerhalb einer Gruppe und Vergleich der ver- 
schiedenen Schl~ge untereinander. - -  Als Gesamt- 
ergebnis kann festgestellt werden, dab die Bullen 
im allgemeinen in den Jahren an Gewicht zu- 
genommen haben; die H6he ist in allen Klassen 
die gleiche geblieben. Die Rtickenlinie zeigt eine 
Besserung, die Rippenbrustbreite hat bei den 
Bullen zugenommen, bei den Ktihen jedoch ab- 
genommen. Die Knochen sind starker geworden. 
Unterschiede im Typ in den Untergruppen lassen 
sich mit  dem 2r nicht erfassen. Man kann 
sagen, dab sich das Idealbild, das sich die Richter 
und Ztichter gestellt haben, tiber 5 ~ Jahre bei den 
st~ndig steigernden Anforderungen an die Gesamt- 
leistung bew~ihrt hat. Die Gesundung nnd Wider- 
standskraft, die die Vorbedingungen der Dauer- 
leistung darstellen, sind gesichert. - -  Es t r i t t  deut- 
lich hervor, dab die zahlreich gemessenen Tiere der 
Nachkriegszeit in ihren K6rperproportionen die 
Auswahl der ersten tPreistr~tger aus der Vorkriegs- 
zei~ in mancher I.iinsicht ~bertreffen. Die Mes- 
sungen werden in dieser Form auf den n~chsten 
Ausstellungen fortgesetzt. Breider (lVffincheberg). 
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