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REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Inheritance of nicotine and anabasin in inter- 
specific hybrids with Nicotiana glauca Gr. (Die 
Vererbung yon Nicotin- und Anabasin-Gehalt in 
Artbastarden mit  Nicotiana glauca.) Von M. F. 
TERNOVSKIJ ,  M2 J. KHMURA and N. J. 
ZUI(OV. C. r. Acad. Sci. URSS, N. s. 17, 43(1937). 

Nicotiana glauca enth~tlt start des Nicotins ein 
anderes Alkaloid, das mit  Anabasin bezeichnet 
wird. Das benutzte Material yon N. tabacum 
enthglt o,85 % Nicotin und dasjenige yon N. glauca 
.o,6o % Anabasin. Nachdem eine 3/~ethode zur ge- 
t rennten Jgestimmung beider Alkaloide in derselben 
Pflanze ausgearbeitetwordenwar, konnten Bastarde 
und weitere Nachkommenschaften yon Kreuzungen 
mit  N. glauca auf die Aufspaltungsverhgltnisse hin 
nntersucht 'werden.  Die Fx enth&lt ausschlieglich 
Anabasin, gleichgfiltig ob es sich urn die Bastarde 
selbst, um aus ihnen entstandene polyploide 
Formen oder um den Tripelbastard N. tabacum 
• glauca • sylvestris handelte. Der Anabasin- 
gehalt war in den Bastarden h/iufig wesentlich 
h6her als in N. glauca, t3ei den Polyploiden konnte 
eine Erh6hung des Anabasingehaltes beobachtet 
werden, wenn das Tabacum-Genomen mehrfach 
vorhanden war. In  den Folgegenerationen des 
(F a --Fs) sesquidiploiden Form wurden 24 Pflanzen 
untersueht, zwei yon ihnen enthielten fiberhaupt 
kein Anabasin, die fibrigen enthielten beide Alka- 
toide i n  verschiedenem Verh~ltnis. Es wird ange- 
nommen, dab ein oder mehrere Gene ffir die Um- 
wandlung yon Nicotin in Anabasin vorhanden sind. 
tn  der Kreuzung N. rustica • N. glauca konnte 
sowohl in Bastarden als in Rfickkreuzungen niemals 
Nicotin, sondern ausschliel31ich Anabasin gefunden 
werden, und zwar in erh6hter Menge. Dieser letzte 
Punk t  ist deshalb yon prakfischem Interesse, weil 
das Anabasin eine stgrkere Wirkung als Insektizid 
besitzt als das Nicotin. Hackbarth. 

Notes on some mutants in Pisum. (Belnerkungen 
fiber einige Mutanten bei Pisum.) u  J. RAS- 
MUSSON. t{ereditas (Lund) 24, 231 (1938). 

Verf. beschreibt eine Reihe yon Genen bei 
Pisum, die im LaMe seiner genetischen Arbeiten 
mit  dieser Pfianze aufgetreten sind. Es sind dies 
9 Chlorophyll-, I Blattform- und 2 Zwergwuchs- 
Mutationen. i Chlorophyll-Mutation und die 
~Blattform-Mutation sind nach R6ntgenbestrahlung 
entstanden, alle fibrigen wnrden ohne vorherge- 
gangene Beeinflussung aufgefunden, z.T. in 
I<reuzungsnachkommensehMten. Bis auf einen 
JEraglichen Fall beruhen alle beschriebenen Muta- 
t ionen auf der Wirkung eines einfach recessiven 
Gens. Zwei der Chlorophyll-Gene scheinen Allele 
einer multiplen Serie zu sein. Bezfiglich der Einzel- 
heiten muB auf das Original verwiesen werden. 

Hackbarth (Mfincheberg). 

Die Erzeugung einer Winterform yon Hordeum naeh 
R~ntgenbestrahlung. VonA. N. LUTKOV.  (Laborat. 

f. Genetik, Inst. f. Pflanzenforsch., Puskin.) Trudy 
prikl. Bot. i pr. I I  Contrib. from the Laborat. of 
Genet. 'of: the Inst. of Plant  Industry Nr 7, 203 
n. engl, Zusammenfassur/g 208 (1937) IRussisch]. 

Nach R6ntgenbestrahlung einer Sommerform 
abessinischer Gerste, Hordeum distichum var. 
Steudeli K6RN. (35 kV, 5 mA, ohne Filter) wurde 

eine Winterform erzeugt. Alle sich normal ent- 
wickelnden Pflanzen wurden zur fiblichen Zeit reif, 
einige jedoch blieben wie typische Winterpflanzen 
sitzen. Anatomisehe Untersuchungen der Vege- 
tationskegel zeigten das ffir YVinterformen eharakte- 
ristische Wachstam: Nur ]31attrudimente und 
v611iges Fehlen von Blfitenanlagen. Die Winter- 
form war gegenfiber der Sommerform recessiv 
(Allelenpaar S--s.). Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Experimentelle Untersuchungen zum Artbildungs- 
problem. I. Zellgr6flenregulation und Fertilwerden 
einer polyploiden Bryum-Sippe. Von F. v. WETT- 
STEIN. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin- 
Dahlem.) Z. indukt. Abstammgslehre 74, 34 (1937). 

Wghrend die natfirlich vorkommenden Auto- 
polyploiden normal fertil sind, haben die experi- 
mentell erhaltenen fast immer eine dutch Anoma- 
lien in der 3/feiose stark verringerte Fertilit~tt. 
Einen zur Aufkl~rung dieser Tatsaehe wichtigen 
Vorgang beobaehtete Verf. an einer bivalenten 
(gametophytiseh diploiden), zwiterigen Sippe yon 
Brymn caespiticium. Die experimentell durch Re- 
generation aus dem Sporogonhals erhaltenen di- 
ploiden Gametophyten haben normalerweise sehr 
geringen Sporogonansatz und besitzen gr6Beres 
Zellvolumen und damit zusammenh~tngend gr6- 
Beren Wuehs. Unter einer grogen Menge solcher 
Pfianzen land sich aber eine, die sich in ihren ersten 
Lebensjahren durch eine groBe Menge unentwickelt 
bleibender Sporogone auszeiehnete. In  den weiteren 
Jahren wurden die j~thrlich angesetzten Sporogone 
immer besser ausgebildet, bis sie im I i .  Jahre 
vollstgndig entwickelt wurden und normal fertil 
waren. Zugleich mit  diesem Fertilwerden ging 
das Zellvolumen auf etwa das des normalen 
Haplonten zur~ick und auch die sonstigen Gigas- 
eigenschaften wurden abgeschw~cht. WichLig ist, 
dab sich nicht nur  die Stammpflanze derartig 
ver~nderte, sondern gleichzeitig mit i h r  verwan- 
delten sich ihre vegetativen und aus Sporen ge- 
zogenen Nachkommen in genau derselben VVeise. 
Eine gew6hnliche Mutation kann also nicht statt-  
gefunden haben. In  der so entstandenen und als 
Br. Corrensii benannten Sippe kann aueh nicht  
einfach der Chromosomenbestand herabreguliert 
worden sein, denn sie hat haploid 20 Chrom., ist 
also bivalent gegentiber Br. caespiX, mit n = io. 
Das Fertilwerden und der Verlust der Gigaseigen- 
schaften ist anscheinend eine genotypisch bedingte 
Regulationsfghigkeit, die in der Ausgangsspore 
durch Neukombination des Erbgutes entstanden 
ist. Da die Pflanzen Zwitter sind, lassen sie sich 
nicht einwandfrei kreuzen, so dab der Erbgang 
dieser Eigenschaft 1eider nicht untersucht werden 
konnte. Bei Selbstung entsteht eine einheitliche 
Nachkommenschaft mit  den Eigenschaften des 
Elters. Durch Regeneration konnte yon Bf. Corr. 
eine bivalente Sippe erhalten werden, die also 
gegenfiber Br. caesp, tetraploid ist. Sie zeigt 
Gigaseigenschafteu sowie die fibliehe Fertilit~ts- 
st6rung. Die 3/[eiosest6rungen (Polyvalentenbil- 
dung, mehrpolige Spindeln) und damit  die Fer- 
tilit~ttsverminderung yon kfinstlichen Polyploiden 
scheint demnach mit den anormalen Gr6f3en- 
verh~tltnissen der Zellen funktionell verbunden zu 
sein, so dab bei Regulation des einem das andere 
mit ver~ndert wird. Kaplan (Mfincheberg). 
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�9 Faktorenkoppelung und Faktorenaustausch bei 
normalem und aberrantem Chromosomenbestand. 
Von W. LUDWIG. (Probleme d. theoret, u. allgew. 
Gelletik u. d. Grenzgeb. Hrsg. v. H. B6hm, 
G. Gottschewski, W. Hfittig, G. Just, A. Pickhan, 
W. F. Reillig, O. H. Schindewolf, I-I. Stubbe, 
N. W. Timoffieff-lResowsky, F. v. Wettstein u. 
IZ. G. Zimmer. Redig. v. W. F. Reillig.) 74Textab. 
245 S. Leipzig: Georg Thieme 1938 . RM. i I . - -  

Die heute bestehelldell mannigfaltigell Ansichten 
fiber Faktorellkoppelung ulld Faktorenaustausch 
bei aberralltem und normalem Chromosomen- 
bestand hat Verf. in pr~ziser und bei der Ffille des 
Stoffes kurzer Darstellung auseinandergesetzt ulld 
sie unter  einheitlichem Gesichtspunkt zu vereillen 
versucht. Das \u  ist llicht einfach eine An- 
eillanderreihullg von festgeffigten Tatsachen, soll- 
dern vielmehr will es die Probleme aufzeigen, die 
auf dem genannten Gebiet lloch bestehen und 
welche Erfolge bisher zur L6sullg der Fragen vor- 
liegen nlld in welcher Richtung die weitere viel- 
leicht allch endgfiltige Klgrung zu erwartell ist. 
Das Verst~Lndnis wird dem Leser dadnrch erleich- 
tert, dab Verf. jeweils sowohl zur t?;inffihrung tier 
gesamten Darstellung Ms auch zu Beginll der ein- 
zelnen Hauptteile die bislang festgestellten Tat- 
sachen aufzeigt ulld, darauf aufbauelld, die lleue- 
ren Ergebnisse gelletischer nlld cytologischer 
Forsehung diskutiert. Zu begrfiBen ist auch die 
Besprechung der Methoden, die bei der Mannig- 
faltigkeit der Fragestellung notwendig sind. 

An einell kurzen einffihrelldell Teil der Abhalld- 
lung schlieBt sich die Er6rterullg fiber die gene- 
tische Theorie der Faktorenkoppelung und des 
Faktorenaustausches an. Die Methoden, die zur 
Ermit t lung des Koppelungs- und Austauschwertes 
benutzt  werden, werden eillzeln besprochen und 
ihre Anwelldbarkeit untersucht. Die Aufstellung 
einer Chromosomellkarte, die Errechnung der 
Mapdistallce und des Austauschwertes wird an 
]3eispielei1 durchgeffihrt. Ausdrficklich wird darauf 
hillgewiesen, dab ftir die Anllahme einer absolnten 
Koppelung bislallg noch keine Beweise vorliegen, 
dab selbst die neuesten cytologischen Befunde 
keillerlei sichere Anhaltspunkte f fir die Existenz 
absolut gekoppelter Gelle ergeben. Aus der Lage 
der Gene ill linearer Anordllung zueinander lassen 
sich Gellkurven so aufstellen, dab der geradlinige 
Abstand zweier beliebiger Gene auf dem Kurvell- 
bogen ill groger Anllgherullg den Austauschwert 
der Gene allgeben. Die t3egriffe der Koinzidenz ulld 
Illterferellz der Gelle werden eingehender er6rtert, 
ihr Wirkullgsbereich nnd ihre Bedeutullg festgelegt. 

Nachdem die cytologisch genetischen /3eweise 
fiir die Chromosomentheorie der Vererbung, f fir die 
lineare Allordllung der Gene und ffir das Zustande- 
kommen des Faktorenaustausches durch Chromo- 
somellstfickaustausch allgeffihrt sind, wird die 
Frage ngher behandelt, wann, wo nlld wie das 
Crossing-over vor sich geht. Zusammenfasselld 
kann festgestellt werdell, dab Crossing-over auf 
dem Vierstrangstadium vor sich geht, dab Crossing- 
over ein die Tetrade betreffendes greignis ist und 
dab bei jedem Chiasma nut  2 yon den 4 Chroma- 
tiden ein Crossing-over miteinander eingehen. 
Austauschwerte und der Austanschvorgang k6nnen 
dutch Erbfaktoren und Umweltbedingungen beein- 
fluBt werden. Bei aberrantem Chromosomenbe- 
stand weicht der Austausch roll seiner Norm ab 
und liefert so wichtige Fillgerzeige f fir das Cross- 

over-Geschehen. Nach kurzer Diskussion der 
Ursachen regionaler Verschiedenheiten der Aus- 
tauschh~ufigkeit bespricht Verf. die cytologischen 
Grundlagen des Faktorenaustausches, wobei er 
eingehellder auf die gegens~tzlichen Ansichten fiber 
die Natur  der cytologischen Chiasmen eingeht. 
Darlingtons Theorie erf~Lhrt dabei llatfirlich eine 
besolldere kritische Betrachtung. Nach den bislang 
vorliegenden Tatsachen scheinen die Vorstellungen 
Darlingtons gr613tenteils hypothetisch und meist 
rein spekulativ zu sein. Ill vielen Punktell  wider- 
sprechen sie den gesicherten genetischen Daten. 
Die bier angedeuteten Probleme silld einer so. 
klaren und mathematischen Betrachtung unter-  
zogen und dabei so verstXndlich dargestellt, daf3. 
das Werk dem angewandtell Genetiker nur  
empfohlellwerden kann. Breidef (Mfincheberg). 
Die cytologischen Grundlagen des genetischen 
,,crossing-overs". Vol l  FR. OEHLI~ERS.  Ber. 
dtsch, bot. Ges. 55, 96 (I937). 

Nachdem einmal die Chromosomentheorie der 
Vererbung geschaffen war, hatte die Erweiterullg 
unserer genetischell I(enntllisse, insbesondere die 
Entdeckung neuer, mit  dieser Theorie zun~tchst 
ilicht in EinMang.stehender Tatsachen llotwendiger- 
weise auch eine Uberprfifung unseres eytologischen 
Wissens zur Folge. l~in solches Ereignis war die 
Elltdeckung des Koppelullgsbruches (crossillg- 
over), dutch welche eine v611ige Neubearbeitung 
der Prophasestadien der Meiosis ulld eine Revision 
unserer Ansichten fiber ihren Ablauf ll6tig wurde. 
Eine cytologische Beweisffihrung fiir den Austausctl 
yon Segmenten zwischen den Chromatiden homo- 
loger Chromosomen wurde besonders dringend, 
llachdem WINKLERS Konversionstheorie gezeigt 
hatte, dab der Stfickaustausch zumilldest theore- 
tisch durchaus ilicht die einzig m6gliche Erklf.rullg 
darstellt. Die erste gelullgeue Beweisffihrung 
gelallg unter Verwendung doppelt heteromorpher 
Bivalente, galt abet zun~chst nu t  ffir dell mater 
riellen Sttickaustausch als .solchen, abet llicht ffir 
dell morphologischen Ort seines Auftretens. Die 
Beweise, dab die Chiasmell solche Orte sind, wurdell 
ursprfinglich an mehrwertigen Chromosomenver- 
bXnden geffihrt, erforderten aber llicht v611ig ge- 
sicherte Voraussetzungen. Neuerdings gelang es 
nun, mit  Hilfe ineillander eillgehgllgter (inter- 
locking) Bivalellte zu zeigell, dab diese in ihrer 
C.hiasmenkollfiguration llur unter der Anllahme 
elnes Segmentaustausches verstanden werden 
k611nen. Was schliel31ich die Vorstellungen fiber die 
Mechanik des Segmentaustausches anbelangt, so 
wird gezeigt, dab die Hypothesen yon BELLING und 
SAx aus den Beobachtungstatsachei1 llicht zn be- 
stgtigen sind, dab abet auch diej enige von DARLING- 
TON lloch nicht voll befriedigen kann. Verf. bespricht 
elldlich die MethoderI ulld die Zielsetzung der im 
Freibnrger Ins t i tu t  durchgeffihrten Arbeiten, 
welche eille Vertiefung unserer Kellntnisse fiber die 
physiologischen Zusammellhgnge der normalen 
ulld abnormen Vorg~nge in der 2Vieiosis beabsich- 
tigei1, v. Berg (Nifincheberg, Mark). 
Weitere Untersuchunfien Uber die pentaploiden 
Triticum-Bastarde. VI I .  Beziehung zwischen r 
mosomenzahlen und Fruchtbarkeit in den Riick-. 
kreuzungen des Bastards T. polonicum • T. spelta 
zu den Eltern. Von S. J~/[ATSUMURA. Jap. J. 
of Bot. 8, 205 (r937). 

Die klassisch gewordenen Ulltersuchullgen K i -  
h a r a s  fiber die Chromosomellzahlen und die Fer- 
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tilit~Ltsverh~tltnisse der Nachkommenschaften pen- 
taploider *vVeizenbastarde hatten die Einteilung 
in eine Verminderungsgruppe mit  28--34 und eine 
Yermehruugsgruppe mit  36--42 Chromosomen 
ergeben. Die Fertilit~tsverh~ltnisse dieser Gruppen 
werden hier mit  dem I(unstgriff erneut fiberprfift, 
dal3 nicht F~-, sondern Rfickkreuzungspflanzen der 
/:1 zu den Eltern und reziprok dazu herangezogen 
werden; daraus ergibt sich der Vorteil, dab eine 
Beurteilung der chromosomalen Konsti tution auf 
Grund der Chromosomenzahlen ohne cytologisehe 
Untersuchung der Meiosis m6glieh ist. Dabei 
k6nnen die Irtiheren Feststellungen iln allgemeinen 
best~tigt werden : die Fertilit~tt der Verminderungs- 
gruppe ist geringer und sinkt mit  steigender 
Chromosomenzahl, entgegengesetzt zum Verhalten 
der Vermehrungsgruppe. Lediglich die 34 chro- 
mosomige Klasse ist wohl als Folge der nahezu 
erreichten Vollz~hligkeit des D-Genoms fertiler 
als die 33 chromosomige, v. Berg (Miincheberg). 

Eine fertile und konstante 49-chromosomige 
Bastardform aus Aegilops ventricosa • Triticum 
durum. Von O. N. SORO~INA. Trudy prikl. ]3ot. 
i pr. I I  Contrib. from the Laborat. of Genet. of 
the Inst. of P lant  Industry Nr 7, 5 u. engl. Zu- 
sammenfassung I I (1937) [Russisch]. 

Die bunte Aufspaltung nach einer ~reuzung yon 
A egilops ventrieosa • Trilicum durum melanopus 
wurde durch mehrere Generationen verfolgt. Es 
traten in der Nachkommenschaft aueh vulgare- 
und spelta-~hnliche Formen auf, andere blieben 
Fi-5~hnlich und erwiesen sich Ms Amphidiploide. 
Aus einer F 1/~hnlichen F~-Pflanze ging ein sehr 
krMtiger vulgctre-Typ mit 2 n = 42 Chromosomen 
hervor (spontane Rtiekkreuzung mit  Tr. vulgate 
kann nicht ausgesehlossen werden). Die Reife- 
teilungen dieser Form sind normal, ebenso ihre 
Fertilit/it uud Aufspaltung bei Kreuzung mit 
reinen vulgare-Linien. Die Eigenschaften eines 
festen Spelzensehlusses. und gute RostimmunitS~t 
:sollen sie jedoeh zu einem wertvollen und inter- 
essanten Objekt ftir praktisehe Zfichtungsaufgaben 
machen, v. Berg (Miineheberg, MarL). 
Cytological studies of Pisum. I. Structural hy- 
bridity in Pisum humile. (Cytologische Unter- 

suchungen an Pisum. I. Strukturelle Bastard- 
eigenschaften beiPisumhumile.)  VonE. SUTTON. 
,(John Innes Hortieult. trot., Merton, London.) 
Ann. of Bot., N. s. 1, 785 (1937). 

In der Nachkommenschaft einer partiell sterilen 
Pflanze yon Pisum humile t r i t t  eine sterile Pflanze 
auf, deren Meiosis Brfickenbildung, Fragmente, 
Univalente und Chromatidenschleifen zeigt. Arts 
der Art der Brfickenbildung, insbesondere der di- 
zentrischen, geht hervor, dab 2 Inversionen yon 
verschiedener Gr6Be die Grundlage der Anormali- 
t~ten sein mfissen. Aus der genauen Analyse dieser 
Besonderheiten lggt sich die Chiasmazahl in der 
invertierten Region bereehnen. Eine anderePflanze 
von Pisum humile zeigt in starkem AusmaB Uni- 
valentbildung, die bis zur v611igen Asynapsis sich 
steigern kann. Auch hier treten nebenbei struktu- 
relle Bastardeigenschaften zutage. Es liegt nahe, 
das Auftreten dieser Unregelm~Bigkeiten unter  

t ier  geringen Individuenzahl auf die st~ndige 
Selbstung der Individuen zurfickzuffihren. 

Straub (Freiburg i. Br.), ~ ~ 
influence of length of day (Photoperiod) on develop- 

ment  of the  soybean plant, v a r .  BiloxL (Der E in-  

flu[3 der TageslXnge [Photoperiode] auf die Ent-  
wicklung yon Soja-Pflanzen der Sorte Biloxi.) Von 
A. E. MURNECK and E. T. GOMEZ. Res. Bull. 
agricult. Exper. Stat. Coll. Agricult. Univ. 
Missouri Nr242, I (1936). 

Verff. unterzogen Pflanzen yon Soja (Sorte 
Biloxi), die nnter  Kurz- und Langtag (7 bzw. 
14 Stunden) gewachsen waren, einer histologischen 
Untersnchung. Die einzelnen Gewebesehichten 
erscheinen bei den Kurztagpflanzen in charakte- 
ristischer Weise abgeXndert, entsprechend dem 
gestauchten Waehstum der Pflanzen. Besonders 
ausgepr~gt waren diese Erscheinungen in der Ent-  
wicklung des Promeristems. Im aUgemeinen be- 
stand das ternainale Promeristem nur  aus einer 
geringen Menge einf6rmigen Gewebes. Die erste 
Blfitenanlage konnte bei den Kurztagpflanzen 
schon nach 14tXgiger Waehstumsdauer festgestellt 
werden. Ganz deutlich sichtbar waren sie nach 
2I Tagen. Nach 25 Tagen waren bereits die ein- 
zelnen Bltitenteile zu identifizieren. Nach 42 Tagen 
befand sich der gr6gte Teil der B1/iten im Zustande 
der Anthesis. Bei den Langtagpflanzen war bis zu 
diesem Tage noch kein Beginn der reproduktiven 
Phase zu bemerken. Hackbarth (Miincheberg). 

Spezielle Pflanzenztichtung. 

�9 Die Beschreibung der schweizerischen Weizen-  
sorten (Trit.  vulg. Viii.) (Grundlagen ftir ein schwei- 
zerisches Getreide-Sortenregister). Hrsg. v. d. Eid- 
gem Landwirtsehaftl.u Zfirieh-Oerlikon 
u. Eidgen. Samenuntersuchungs- u, Versuchsanst. 
Lausanne (Mont Calme). i2 Textabb., 27 S~ 
Bern 1937. Frcs. 2 . - -  

Vorliegende Sortenbeschreibung, die die Vnlgare- 
Sorten der deutschen Schweiz umfaBt, ist der erste 
Teil einer Beschreibung aller in der Schweiz an- 
gebauten Arten. In  einem allgemeinen Teile 
werden die einzelnen vor allem yon Voss und yon 
WAHL~N in der Sortenbeschreibung yon Weizen 
verwendeten Merkmale behandelt und eingehend 
wird auf ihre Brauchbarkeit bei der Unterscheidung 
der beschriebenen schweizerischen Soften einge- 
gangen. Es wurden drei Gruppen yon Merkmalen 
nntersucht. Solche, die  yon der I~eimung bis zur 
Bltite, die yon der Blfite bis zur Reife und die an 
der reifeu Pflanze beobachtet werden konnten. Ins- 
gesamt wurden folgende Merkmale verwendet: 
Farbe der Keimscheide und des ersten Laubblattes, 
Behaarung der Blattscheide, Wuchsform, Farbe 
und Haltung des Blat tes ,  Behaarung des Halm- 
knotens, Halmfarbe, Haltung, Form, Begrannung 
und Dichte der Ahre, Antherenfarbe, L~nge, Farbe 
und Behaarung der ttiilsenspelze, Form der Htill- 
spelzschulter und des Hfillspelzzahnes sowie Gr6Be, 
Form, Farbe, Textur und Phenolf~rbung des 
Igornes. Im speziellen Teil werden Iolgende Sorten 
besehrieben: Plantahof 3, Vorenwald 6, Alpha, 
Rotenbrunnen lO, Strickhof, Bisnacht 9, Huron 
und Wagenburg 5- Von jeder Sorte werden Sorten- 
geschichte und -prfifung, Zuchtbetrieb, morpholo- 
gische und physiologische Merkmale beschrieben 
und Abbildungen der reifen Pflanze, der Ahren, 
der Nhrenhaltung, der Iliillspelzen und der K6rner 
wiedergegeben. Oehler (Mfincheberg). 

Root studies of four varieties of spring wheat. 
(Wurzelstudien an vier Sommerweizensorten.) 
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Von V. C. HUBBARD.  J. amer. Soc. Agronomy 
30, 60 (1938). 

Die Arbeit wurde ausgeffihrt im zweij~thrigen 
Versuch zur Orientierung fiber Zusammenh~tnge 
zwischen Diirreresistenz, Ertrag und Wurzel- 
entwicklung. Versuchssorten waren Ceres und 
Reliance als etwas dfirrefest und ertragreich, 
Marquis und Hope als dfirreempfindlicher und 
weniger ertragreich. In speziellen Wurzelrahmen 
wurden die Anzahl der feinen W'urzeln (,,hair 
roots") in drei 13odentiefen (3 o, 6o und 9o cm) 
festgestellt sowie Wurzeldurchmesser und Wurzel- 
gewieht. In der Anzahl der Haarwurzeln zeigen 
sich z. T. durch mittleren Fehler gesicherte Unter- 
schiede zwischen den einzelnen Soften und Jahren, 
doch ist die Tendenz in den beiden Jahren keines- 
wegs eindeutig, so dab der vom Verf. berechnete 
und ausgewertete Mittelwert aus beiden Jahren 
nicht ganz berechtigt sein dfirfte. Im Durchmesser 
und C-ewicht der "vVurzeln ergaben sich keine Zu- 
samnlenh/~nge mit  Dfirrefestigkeit und Ertrag. 
Die Versuche wurden offenbar in so geringem 
Umfang ausgeffihrt, dab sie kaum als orientierend 
angesehen werden k6nnen. Weickmamz. 
Inheritance of resisfance to loose and covered 
smuts in oat hybrids. (Vererbung der Resistenz 
gegen offenen und gedeckten 13rand in Hafer- 
kreuznngen.) Von G. 1Vf. R E E D  and T. R. STAN- 
TON. (Div. of Cereal Crops a. Dis., Burea~ of 
Plant Industry, U. S. Dep. of dgricult., Brooklyn.) 
J. amer. Soc. Agronomy 29, 997 (1937). 

Verf. berichtet fiber Ergebnisse der Vererbung 
der 13randwiderstandsfXhigkeit aus 8 Kreuzungen 
zwischen Hafersorten verschiedener Anf~lligkeit 
gegen Ustilago avenae und Ustilago levis. Als 
Kreuzungseltern dienterl Monarch (U. av. resistent, 
U. lev. anfXllig), Danish, Rossman, Gothland, 
Seizure (U. av. anf~Lllig, U. lev. resistent), Scottish 
Chief (U. av. etwas anf~llig, U. lev. resistent), 
Danish Island (U. av. anf~llig, U. lev. etwas an- 
f~llig). Aus zwei Kreuzungen, in denen sich die 
Eltern nur in ihrem Verhalten gegen U. lev. unter- 
schieden (anfXllig bzw. resistent), geht hervor, dab 
ffir U. lev. monohybride Vererbung gilt mit  often- 
barer Dominanz der Anf~ttligkeit. Ffir U. av. 
wurde in einer anderen Kreuzung ebenfalls mono- 
hybride Aufspaltung gefunden mit  dominanter 
Resistenz. Um Koppelung zwischen beiden Brand- 
arten festzustellen, wurden 5 Kreuzungen zwischen 
Sorten yon verschiedenem ResistenzverhMten 
durchgefiihrt. Es ergab sich ziemlich gute 0ber -  
einstimmung mit  dihybridem Verhalten, woraus 
die unabh~ngige Vererbung der beiden 13randarten 
hervorgeht. Interessant bezfiglich U. lev. ist die 
Kreuzung Danish Island • Monarch. Es muf3 
sich bier um polyfaktorielle Vererbung handelu 
mit  Dominanz der AnfMligkeit. Es verdient her- 
vorgehoben zu werden, dab die Ergebnisse mit  
Populationen nicht mit  reinen Linien des Pilzes 
gewonnen wurden. Die Versuche sind in groI3em 
Umfang ausgeffihrt, zahlreiche Tabellen vervoll- 
st~ndigen die Arbeit. Weichmann (Mfincheberg.) 
$ferilit~it bet Rassenbastarden yon $orgho (Sorghum 
vulgare Pers.). Von M. I .  HADJINOV.  (Laborat. 
f .  Genetih, Inst. f .  Pflanzenbau, Pushin.) Trudy 
priM. Bot. i pr. II  Contrib. from the Laborat. of 
Genet. of the Inst. of Plant Industry Nr T, 417 
u. engt. Zusammenfassung 442 (1937) [Russisch~. 

Die Fl-13astarde einer Reihe indischer Sorgho- 
Formen mit  Rassen anderer geographischer Her- 

kunft erwiesen sich als hochgradig steril. Der 
Pollen war gew6hnlich zu 95 % und mehr (bis zu 
lOO%) funktionsunf~thig, und auch die Fertilit~tt 
im ~ Geschlecht blieb um ein Vielfaches hinter dem 
Normalen zurfick. In den Folgegenerationen, die 
zum gr613ten Tell durch Rfickkreuzungen gewonnen 
wurden, blieb die Sterilitgt zun~chst im allge- 
meinen erhalten u n d g i n g  erst in der F4, yon der 
j edoch nur sehr wenige Pflanzen untersucht wurden, 
merklich zuriiek. Die Ursache der ganzen Erschei- 
nung ist unklar, da keine der bekannten Ursachen 
ether Bastardsterilisierung als Erkl~irung in Be- 
tracht  kommt. Um cytologische St6rungen kann 
es sich nicht handeln, da die Reifeteilungen der 
13astarde v611ig regelm~LBig verliefen und die De- 
generation des Pollens erst nach ihrem Abschlug 
einsetzte; ebensowenig ist ein EinfluB des Plasmas 
oder die Wirkung spezifischer Sterilit~Ltsgene 
wahrscheinlich, da die reziproken Verbindungen 
sich gleichartig verhieIten, und da eine klare Auf- 
spaltung in keiuem Falle festgestellt werden konnte. 
AuBenfaktoren erwiesen sich ffir die Sterilit~Lt 
gleichfalls ohne 13edeutung. Gewisse Uberein- 
stimmungen bestehen nut zu den Sterilit~ttserschei- 
nungen, die DOBZHANSKu (1932) bet Kreuzungen 
der Rassen A und 13 von Drosophila pseudoobseura 
fand, wenn auch eine vollkommene Gleichsetzung 
der beiden F~lle nicht ang~tngig ist, da die yon 
diesenl Autor beobachtete Verschiedenheit der 
Wirkung in1 c~ und ~) Geschlecht und Mitwirkung 
des Plasmas bei Sorgho Iehlen. Immerhin stellen 
nach Ansicht des Verf. diese F~ille einen besonderen 
Typus der Bastardsterilit~it dar, dem eine gewisse 
13edeutung bet Artbitdungsprozessen zukommen 
kann. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Vier neue Arten yon Solarium in Argentinien. V o n  
S. 13UKASOV. Rev. argent. Agronom. 4, 238 
(1937) [Spanisch;. 

Verf. beschreibt 4 neue Solanum-Arten, yon 
denen 3 zur Serie 6, Commersoniana, und die 4. zur 
Serie 9, Tuberosa, geh6ren. S. Horovitzii 13UK. 
kommt in Argentinien auf den Kartoffelfeldern 
der Indianer vor. Sic ist dutch einen geflfigelten 
Stengel und 13ehaarung des Griffels ausgezeichnet. 
S. laplaticum 13r:K. wird in der Umgegend von 
Buenos Aires gefunden und yon der dortigen 
landwirtschaftlichen FakultS, t angebaut. Die Chro- 
mosomenzahl betrfi.gt 2n 24, die 131fitenfarbe 
ist rein well3. S. Boergeri BUK. kommt in Uruguay 
vor. Auff~illig ist seine zweiteilige Narbe und 
kleine abet lange Antheren. S. Macolae BUK. 
wurde in 22oo m fiber dem Meeresspiegel in Argen- 
tinien gefunden. Seine randf6rmige 131titenkrone 
ist weig oder violett. Es unterscheidet sich yon 
den verwandten Formen durch aufrechtstehende, 
gestielte Haare. Einzelheiten mfissen im Original 
eingesehen werden. Stelzner (Mfincheberg). 

An annual sweet clover (M. albus) of fhe dwarf 
branching type. (Eine einjXhrige Zwergform vort 
Steinklee IM. albu@) Von T. M. STEVENSON 
a M  W. J. WHITE.  (Div. of Forage Plants, Domi- 
ni~m Exp.  Farm, Dep. of Agric~lt., Ottawa.) 
Sci. Agricult. 18, 21o (1937). 

Unter  den zweij 5~hrigen Zwergformen yon 
34. albus, genannt Alpha 3, ist spontan eine Form 
aufgetreten, die bereits im ersten Jahre rol l  blfihte 
und keine Kronenknospen vor dem Winter  anlegte, 
wie dieses ffir zweij~thrige Formen yon Mellilotus 
albus normal ist. Die Pflanze wurde isoliert, und 
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aus Stecklingen wurden durch Selbstung Samen 
dieses Typs gewonnen. Die Nachkommenschaft 
verhielt sich einheitlich einjAhrig. Kreuzungen 
dieses Typus mit  der zweijAhrigen Form ergaben 
monofaktorielle Bedingtheit der EinjAhrigkeit. 
Das Spaltungsverh~ltnis war 3 einjAhrig: i zwei- 
jAhrig. Im Vergleich mit  dem einjAhrigen Hubam- 
Steinklee weist die neue Form viele Vorzfige auf. 
Sie blfiht ferner und reichlicher, bildet sehr viele 
Samen u n d i s t  starker verzweigt und bebl~ttert 
als der Hubam-Steinklee. Kreuzungsversuche 
haben ergeben, dab die EinjAhrigkeit der Zwerg- 
form und von Hubam-Steinklee auf dem gleichen 
dominanten Gen beruht. Ufer (Berlin). 
A new giant Populus tremula in Norrbotten. (Eine 
neue 1Riesenform yon Populus tremula in Norr- 
botten.) Von Y. MELANDER.  Hereditas (Lund) 
24, 189 (1938). 

In der schwedischen Provinz Norrbotten wurde 
ebenso wie in Sval6f eine triploide t~opulus tremula 
gefunden, fiber deren Eigenschaften Verf. einige Auf- 
klArungen gibt. Ein i i7j~hriger Baum hat 19,7 fm 
Inhalt, ist gegen Polyporus viel weniger anfgllig 
als diploide Typen. Die Spalt6ffnungen der BlAtter 
der Gigasform haben im Mittel eine LAnge yon 
2o V, w~hrend die der normalen Aspe 15 ~ lang 
sind. Die schlechte BlfihfAhigkeit wird als vor- 
teilhaft bezeichnet, da eine gr613ere 3/Ienge vegetat iv 
vermehrbarer Teile gebildet werden. Die Gigas- 
Aspe ist eili Villosa-Typ und hat in der Jugend 
behaarte Knospen, B1Atter und Triebe. 

W. v. Wettstein (Mfincheberg). 

Technik und Verschiedenes. 

Versuch einer Bewertungsreform yon Ausstellungs- 
Weizen. Von J. BELMONTE und G. J. F ISCHER.  
Arch. fitot6cn. Uruguay l, 4oo u. dtsch. Zusammen- 
fassung 416 (1936) [Spanisch]. 

Eine grol3e Anzahl von Proben der 1937 in 
Colonia (Argentinien) veranstalteten Weizenschau 
wurden auf hl-Gewicht und KleberqualitAt unter- 
sucht. Letzteres geschah nach der Schrotg~tr- 
methode. Es wurde versucht, Beziehungen zwi- 
schen beiden Eigensehaften als vielleicht sorten- 
typisch festzulegen. Hackbarth (Mfincheberg). 
8ur les qualit6s boulang~res des Triticum, des 
Aegilops et de ieurs hybrides. (Uber die Back- 
fAhigkeit yon Triticum, Aegilops und deren 
Bastarde.) Von E. lV[II);C-E. C. r. Acad. Sci. 
Paris 205, 1436 (1937). 

Verf. untersucht die BackqualitS.t yon verschie- 
denen Aegilopsarten und yon Kreuzungsnach- 
kommenschaften aus Triticum vulgare H. und 
Triticum durum Desf. mit Aegilops ovata var. ~igra. 
Die Backqualit~t wurde festgestellt im Exten- 
simeter yon Chopin (kleines Modell) und im Back- 
versuch. Es zeigte sich, dab der Klebergehalt bei 
Aegilops (17,25--21,5 %) den yon Weizen (8 bis 
I2,5%) erheblich fibertrifft. Die Extensimeter- 
werte sind nicht eindeutig, doch im allgemeinen 
denen yon Weizen unterlegen, Im Backversuch 
zeigen die Aegilopsarten groBe Nhnlichkeit mit  
Triticum durum. In den Bastarden wurde sowohl 
im Extensimeter als im Backversuch eine merkliche 
Verbesserung der QualitAt beobachtet. In _F 3 und 
F~ kommen die Werte in Aegilops-Durum-lZreu- 
zungen dellen von Aegilops, in Aegilops-Vulgare- 
Kreuzungen denen yon Tr. vulgare IIXher. Verf. 
sieht nach den gefundenen Resultaten Aegilops 

als geeignet zur Verbesserung der Backf~higkeit  
an. Die mitgeteilten Unterlagen erlauben keine 
Beurteilung, wie welt die Ergebnisse gesichert- 
sind, aul3erdem ist die Darstellung auSerordentlich 
gedr/~ngt, die Werte verschiedener Serien sind oft: 
nicht vergleichbar. Weickmann (Mfincheberg.) 
Zur Methodik der Priifung yon Weizensorten auf ~ 
ihre Widerstandsfihigkeit gegen Steinbrand (Tilletia. 
tritici). Von J. VOSS. (Dienststelle f. Allg. 
Sortenkunde, Biol. Reichsanst., Berlin-Dahlem). 
Pflanzenbau 14, 113 (1937). 

Nach neueren Beobachtuligen scheint es, dal3: 
die BekAmpfung des Steinbrands durch Beizen 
IIicht mehr so wirksam gewesen ist wie friiher. 
Neben der chemischen BekAmpfung des Stein- 
brands mul3 daher dem Auffinden widerstands- 
fAhigerer Sorten Aufmerksamkeit  geschenkt wer-  
den. Verf. beschreibt in der vorliegenden Arbeit 
eine Methode, die es ermSglicht, auf geringem. 
Raum in kurzer Zeit im GewAchshaus die ~Vider- 
standsf~higkeit yon Weizen gegen Steinbrand zu 
prfifen. Die ersten Versuche wurden mit  Sommer-. 
weizen durchgeffihrt. Die Samen wurden in 
temperaturkonstantem Raum bei 1 7  ~ ausgesAt: 
und naeh dem Erscheinen der Coleoptile im Ge--- 
wAchshaus bei 2o ~ welter kultiviert. Mit Beginn 
der Dunkelheit erhielten die Pflanzen eine Be- 
leuchtung yon 35o Wat t  je Quadratmeter. Bei 
sehr frtihen Sommerweizen zeigte sich der Stein-- 
brandbefall bereits 6 Wochen nach der Aussaat.. 
Die Schwankungen in den Versuchsergebnissen 
sind bei dieser Methode zwar verhAltnismABig grof3,. 
aber nicht starker als bei Freilandversuchen. Ge- 
priift wurden je Sorte IOO Pflanzen. Die tt6he d e r  
Keimtemperaturen ist bei den Versuchen yon Be- 
deutung, da die verschiedenen Soften auf eine: 
Ver~nderung der Keimtemperatur  verschieden 
reagieren. Winterweizen wurde in tempera tur -  
konstantem Raum bei etwa io ~ bis zum Durch-  
bruch der Coleoptile gehalten. Dann kamen die, 
Pflanzen Ifir etwa IO Tage in einen Raum mit: 
Tageslicht bei Temperaturen zwischen io und 13 ~ 
Anschliel3elid in einen Kfihlraum mit  Tempera-. 
turen yon 2--5 ~ mit  schwacher kfinstlicher Be-- 
leuchtung. In diesem Raum bleiben die Pflauzelk 
etwa 6 Wochen, dann werden sie im Warmhaus. 
welter kultiviert. In allen FAllen kamen die benutz- 
ten Winterweizelisorten bei dieser Behandlung zum 
Schossen, und bereits 3--4  Monate nach der Aus- 
saat konnte der Steinbrandbefall ermittelt  werden. 
Aus vergleichenden Versuchen im Freiland g e h t  
eindeutig hervor, dab mit  der beschriebenen 
Methode sowohl bei Sommer- als auch Winter- 
weizen Unterschiede in der Widerstandsf~higkeit 
und auch Unterschiede in der Virulenz der be- 
nutzten Steinbrandherkfinfte ermittelt  werden 
konnten. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
O Forschung fiir Volk und NahrungsfreiheiL 
Arbeitsberlcht 1934 bis 1937 des Forschungsdien- 
stes und Uberblick fiber die im Reichsforschuligsrat 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft geleistete: 
Arbeit. (Der Forsehungsdienst. Sonderh. 8.) X I I ,  
625 S. Neudamm u. Berlin: Verl. J. Neumann. 
1938. Geb. RM. 25.--. 

Vorliegendes Werk gibt einen Bericht fiber drei- 
jAhrige Arbeiten, die vom Forschungsdienst auf; 
allen Gebieten der Landbauwissenschaften durch- 
geffihrt worden sind und die das gemeinsame Ziel. 
haben, Deutschland die ErnAhrungsgrundlage zu_ 
schaffen. Der Forschungsdielist hat  es erreicht,. 
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dab die gesamte wissenschaftliche Forschung ge- 
meinschaftlich an die ihr gestelltell Aufgaben heran- 
geht. - -  Es ist unm6glich, im Rahmen eilles Refe- 
rates ant alle die Erfolge der landwirtschaftlichen 
Forschung einzugehen, deshalb sei hier fiber das 
fiir den Zfichter ~vVichtigste berichtet. Das pflallzen- 
ztichterische Problem ist Steigerullg der Ertrg~ge 
in QuantitXt und Qualit~t und die Versorgung der 
Wirtschaft mit  Eiweig und Fut ter  aus der Land- 
wirtschaft. - -  Einen groBen Platz l l immt die Im- 
mullitS, tsztichtullg bei allen lalldwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen eill, es ist auf diesem Gebiet in dell 
letzten Jahrell mit  besonderem Erfolg gearbeitet 
worden. Die zfichterische Bearbeitullg der Faser- 
pflanzen ulld vor allem der Futterpflanzell ist 
stark ill den Vordergrund gerfickt worden aus der 
Erkenntnis,  dab diese Pflanzell einen wesentlichell 
Allteil an der wirtschaftliehell Unabh~tngigkeit 
habell k6nllen, und weil diese bisher ziichterisch 
vernachl~ssigt worden sind. ~hnl ich liegen diese 
Dillge im Obst-, Wein-, Hell- und Gewtirzpflanzell- 
bau. Hier sind erst die Grundlagen zur Ziichtung 
zu schaffell. Die auf diesen C-ebieten geleisteten 
Arbeiten sind sehr aussichtsreich, und es ist in den 
3 Jahren des Berichtes vim Positives erreicht 
worden. - -  Dem Pflallzenztichter sind lleben den 
speziell pflanzenzfichterischen t3erichtell auch alle 
anderen Berichte der Landbauwissellschaft wert- 
voll, weil er dort Anregungell f fir seine Aufgaben 
erhXlt. - -  Eine derartige Zusammellfassung ge- 
leisteter wissenschaftlicher Arbeit ist zum ersten 
Male dutch das Erseheinen des Buches erfolgt und 
wird iiberall begriiBt. Hertzsch (K1.-Blllmenau). 
0 MilchleistungspriJfung und Zuchtwahl. (Vortr. 
d. Reichsn~hrstandes. Bd. 3-) 29 Tat. 80 S. 
Berlin: Reichsn~Lhrstands-Verl. G . m . b .  I-I. 1938. 
RiM. 1.2o. 
AnlXl31ich der 4. ReichsnS~hrstandsausstellung wurde 
ill Mfinchell eille Tierzfichtertagullg unter dem 
Gedanken einberufen, welche Wege sich zur 
zfichterischen Auswertung der Milchleistungs- 
priifullgen bieten. In  diesem 1Rahmen wurden 
dort Vortritge gehalten, die in der Sammlullg 
,,Vortr~ge des Reiehsll~hrstandes" erschiellell sind. 
Die beidell Hauptprobleme der Schaffung ge- 
nfigender Milchmengell ffir das deutsche Volk sind 
I. Vermehrung der Leistung; 2. Vermehrung der 
Zahl der Tiere. Letzteres ist eine reine Futter-  
frage. Die Leistungssteigerung ist yore genetisch- 
zfichterischell Standpullkt  aus gesehen m6glich. 
Es ist aher notwendig, folgende drei Aufgaben zu 
16sen: a) Die wirtschaftlich werLvolIell Anlagen zu 
erforschell, b) Deren Manifestation durch sach- 
kulldige Behandlullg so zu beeinflussen, dab die 
h6chstm6gliche Leistung erzielt wird; und c) die 
h6chste Leistung elltsprechend auszunutzen. Die 
Durchffihrung yon Genanalysen in exakter Weise 
ist llicht leicht m6glieh. Da mall weiter zur Er- 
kenlltnis gekommen ist, dab die physiologischen 
Eigenschaften auf pclymer wirksamen Gellell be- 
ruhen, so erscheint auch die Kombinationsztichtung 
infolge der geringen Nachkommellschaft der Haus- 
tiere auBerordentlich schwierig. Korrelation und 
Koppelung morphologischer und physiologischer 
Merkmale sind bis heute noch nicht bekannt.  Da 
diese Schwierigkeitell gegen die allgemeine An- 
wendnng tier Kombinationsztichtung zu sprechen 
:scheinen, schlXgt Verf. vor, zur Erfassung des ~;rb- 

wertes eines Tieres die Gesamtleistung eines Tieres 
zu beriicksichtigell und zu verwerten, um weitere 
Rfickschliisse auf den Wert  des Erbgntes machen 
zu k6nnen. Von diesem Gesichtspunkt aus be- 
halldelt HENSELER die sachgemfi.13e Durchffihrung 
yon Leistungsprtifungen und derell Bewertung, 
kurz die Eigenschaftsforschung als die eigentliche 
Aufgabe der Tierzucht. Ein weiterer Raum wird 
der Behandlullg der Bewertungsverfahren gewid- 
met, mit  deren FIilfe es mSglich sein soil, die Land- 
wirtschaft in absehbarer Zeit yon den schlechten 
,,Vererbern" zu befreien. II.  H. VOGEl. (GieBen) : 
Die Zuverl~ssigkeit der Ergebnisse der Milch- 
kojatrolle. Die Milchkontrolle gibt in der Form, in 
der sie durchgefiihrt wird, stets nur  ann~therungs- 
weise die Leistungen der geprfiftell Tiere wieder. 
Der eigentliche Zweck der Milchleistungskontrolle 
ist bekanntlich die Feststellung der Milch- und 
Milchfettleistung: Will sie diesen Zweck erffillen, 
so muB nach Vorschlag des Verf. eine groBe An- 
zahl yon Ktthen laufend und m6glichst in allen 
Lactationell durchgepriift werden. Welln auch die 
heute gebr~uchlichen Methoden in dell Betl-ieben 
manche Unbrauchbarkei• in sich bergen, so mug 
an ihrer Allwendung wegen der schnellell Durch- 
ffihrung festgehaltell werdeI1, zumal es m6glich ist, 
die Fehler einigermagen zu erkennen. I I I .  FRITZ 
STOCKKLAUSNER (Mfinchen): Die Auswertung der 
Herdbficher ffir die zfichterische Praxis. Die Aus- 
gestaltung der Herdbticher wird eiller gellauell Be- 
trachtung ullterzogen. Es wird darauf hingewiesen, 
dab die Auswertullg der relativen Leistung als 
Zeichell der Futterverwertullg unbefriedigend ist 
und dab vorl~tufig keine M6glichkeiten zur Be- 
hebung dieses Mangels gesehell werden. Deswegell 
schI~gt Verf. den weiteren Ausbau der Herd- 
biicher vor, um konstitutionelle ]?;igenschaften, 
Fruchtbarkeit ,  Langlebigkeit, Widerstandsfghig- 
keit gegen Krankheiten und Verhalten in der Auf- 
zucht aufzuzeichnell ulld auszuwerten. EbellSO 
verlangt die Aufnahme bestimmter Zeichen ffir ge- 
wisse zfichterisehe Mindestleistullgen in die Ab- 
stammungsnachweise und Versteigerungsverzeich- 
nisse eine weitere Ausgestaltung. SchlieBlich mllB 
die konstitutionelle Beurteilung der gesamtell 
Nachkommenschaft in den Herdbticherll auf- 
gezeichnet sein. LTberflfissig erscheinen nach 
nnserer heutigen Auffassllng die Punktierungs- 
schemata und viele MaBe tier tterdbuchtiere, da 
sie keine Verwendung mehr linden. IV. KROOER 
(Breslau) : Die ziichterische Auswertullg der Milch- 
leistungsprtifungen. Verf. berichtet zusammen- 
fassend und auf Grund eigeller Untersuchungen 
fiber die Methoden der zfichterischen Auswertung 
und deren Fehler und zeigt an Hand yon zahl- 
reichen Tafeln und Kurven die richtige Hand- 
habung neuer Bewertungsverfahren. Ein beson- 
derer Weft wird auf die Beurteilung der Bullell 
gelegt und darauf hingewiesen, dab llur solche 
Tiere zur. Verwendung kommen sollen, bei denen 
neben elgeller guter K6rperbeschaffenheit die 
Leistungsf/thigkeit der Eltern und Grol3eltern 
sicher festgestellt ist. Vor allem ist es falsch, eine 
Zucht nach MilchleistungsfXhigkeit allein durch- 
zuftihren; sondern jeweils miissen Leistungsfghig- 
keit und K6rperbeschaffenheit in t~inklang zu- 
einander stehen. Bezfiglich der Methoden sei ant  
das Original verwiesen. Breider (Miincheberg). 
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