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t r agen  an S ta rk  Bro 's  Nurseries & Orchards 
Company,  Louisiana,  Mo. 

Die neue, aus dem bekannten ,, Jonathan"-Apfel 
hervorgegangene  Ar t  ghnel t  diesem in r i d e r  Hin-  
sich• unterscheidet  sich aber  yon ibm darin, dab 
die _~pfel 2 Wochen  frfiher Ms der  Jona than  an- 
fangen, sich zu f~irben, nnd dab die Farbe  ein viel  
t ieferes und sch6neres R o t  is• und die gauze F r u c h t  
bedeck• wghrend  be im Jona than  Streifen und 
Sprenklungen auftreten.  Diese EigenschMten sind 
fiir  den Hande l  auBerordentl ich vorte i lhaf t ,  denn 
e inmal  k o m m t  die t iefrote  Farbe  dem Modege- 
schmack sehr entgegen, und terrier lassen sich die 
neuen Frfichte gu t  in halbreifem Zustand ernten, 
wodurch  sie sich sehr gu t  fiir den Versand eignen. 

Patent Nr. 86: , ,Pfirsieh", 
angemelde t  am 5. Augus t  1933, er tei l t  am 6. Fe-  
brnar  1934. OLIVER P. BLACKBURN, Eas t  13akers- 
field, Calif. 

Du tch  Selbs tbes tgnbung en ts tand  aus einem (red 
bird) , ,Ear ly  Whee le r "  und einem , ,Stanwick"- 
Nekta r inenbaum eine neue Sorte mi t  bemerkens-  
werten Eigenschaf ten:  sehr kr~tftiger, we t te rhar te r  
Wuchs,  tiefgriines Laub,  mat t rosa ,  kleinblgttr ige,  
sehr zahlreiche Blfiten. Die F r u c h t  i ihnelt  am 
meis ten  dem (red bird) , ,Ear ly  Wheele r" ,  nur  s i tz t  
bei ihr  der  Kern  nicht  test  wie bei jenem. Sie is• 
gr613er als die anderen bekannten  Freikernsorten,  
wghrend der spi tzgeformte  Kern  vim kleiner is• 
als doff.  Die Reife  t r i t t  gerade ein, wenn die Ern te  
des E l t e rnbaumes  vorfiber is• Zu dieser Zeit sind 
aber  die in Kalifornien frfihesten Freikern-  
Pfirsiche ,,St. J o h n "  und , , Imper ia l "  noch nicht  
auf dem Mark• da  diese erst  8 - -1o  Tage spS~ter 
erscheinen. Das Frucht i le isch  is• feink6rnig, zar t  
und yon feinem Geschmack,  dabei  sehr saftig. Es 
is• aber weder faserig noch mehlig, der Pfirsich 
e igne t  sich d a h e r  gut  zum Versand. 

Patent Nr. 87: , ,Rose",  
angemelde t  am 20. N o v e m b e r  I933, er tei l t  am 
13. Mgrz 1934. M a x  KRAIJSE, Hasloh in Holstein,  
Deutschland,  abget re ten  an The Conard-Pyle  
.Company, Wes t  Grove, Pa. 

Ein besonderes Kennzeiehen der neuen Rose ist  

ihre Farbe,  die viel  dunkler  als bei allen bisher be- 
kannten  dunklen Rosen is• Du tch  Kreuzung 
zweier der  dunkels ten Rosen, der I-tybriden Teerose 
, ,Chateau de Clos Vougeo t"  und , ,Lord  Cast lereagh",  
en ts tand  eine neue Art ,  welche dunkler  als jede 
der  beiden El te rnpf lanzen is• ngmlich yon dunkel-  
s t em Violet• das  aus der  Ferne  fast  schwarz wirkfi. 
Auch  im Verbli ihen ~indert sich die Earbe  der  
Bl f i tenblg t te r  nicht,  bis diese abfallen. 

Patent Nr. 88: , ,Samenlose Traube", 
angemelde t  am 15. Jul i  1932, er tei l t  am  13. Mgrz 
1934. L ~ o n  O. BONNET, Berkeley,  Calif. 

Die  neue Sorte geh6rt  der Vinifera-Art  an und 
wurde  dnrch Kreuzung yon , ,Muskatel ler  yon 
Alexandr ia"  und , ,Su l tan ina"  erzielt,  wobei die 
erstere als Mutter- ,  die le tztere  als Vaterpf lanze 
benu tz t  wurde. Wie  die meis ten Weinst6cke der 
Ar t  ist  auch die neue Pflanze anfgllig ffir Meltau. 
Die Beeren sitzen in ziemlich lockerer Traube  lest  
am t t aup t s t i e l  und p la tzen  nicht  so leicht  wie an- 
dere Sul taninenar ten ,  z. t3. die , ,Thompson"- 
Sultanine,  weshalb sich die neuen Trauben  sehr 
gut  zum Versand eignen. Sie sind bei der Reife yon 
griinlicher Fgrbung  und haben einen neutralen,  
aber  erfr isehenden Geschmack.  Ihre  Form ist 
l~inglich und ziemlich grog. Das ICruchtfleisch ist  
n icht  sehr saftig und en thgl t  fast  keine Samen, 
v ie lmehr  nu t  2 - -3  halbentwickel te  Samenansgtze,  
welehe nicht  fester als die Schalen sind, so dal3 man  
die Ar t  als prakf isch samenlos bezeichnen kann. 
13ezeichnend fiir die neue Ziichtnng ist  die unge- 
w6hnliche 131attform: L~inge und Brei te  des ffinf- 
lappigen 131attes sind fast gleich, der 131attstiel- 
bogen is• U-f6rmig  und die anderen Einschni t te  
fast  geschlossen. An der Untersei te  sind die Bla t t -  
adern mi t  feinen F laumhaa ren  besetzt ,  worin sie 
sich yon den Bli i t tern der , ,Su l tan ina"  unter-  
scheiden. Die Pflanze ist  unempfindl ich gegen 
Kglte,  Dfirre und Hitze.  Die Reife der Trauben  
t r i t t  ungef{ihr in der  zweiten Periode der samen-  
losen , ,Thompson"  ein. 

Der  H a u p t w e r t  der neuen Trauben  liegr haupt -  
s~ichlich in ihrer E ignung  als Tafel t rauben,  jedoch 
k6nnen sie auch zur Weinbere i tung  benu tz t  werden. 

REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

The inheritance of pericarp tenderness in sweet 
corn. (Die Vererbung yon weichem Per ikarp  beim 
Zuckermais.)  Von I. J. J O H N S O N  and H. K. 
H A Y E S .  (De]). of Agronomy a. Plant Genet., 
Univ. of Minnesota, St. Paul.) J. amer. Soc. 
Agronomy  30, 22o (I938). 

Es wurde je eine Sorte yon Zuckermais  mi t  
weichem und eine mi t  zghem Per ikarp  mitein-  
ander gekreuzf.  Die F ,  iiberschri• die Wer te  fiir 
die zwei genannten  Eigenschaf ten  nach beiden 
Seiten hin, auch die Ergebnisse der  /v 3 deuten 
darauf  bin, dab mehrere  Fak to renpaa re  im Spiele 
sind. N u t  eine yon 34 F3-Linien war  ebenso weich 
wie die Ausgangsform. In  Rfickkreuzungen mi t  
d e m  weichk6rnigen El te r  konnten  ebenfalls gute  
Einien  erhal ten werden. Hackbarth. 

Die Vererbung der Grannen und Kapuzen in Kreu- 
zungen zwischen Hordeum vulgare var. nudihaxtoni 
und Hordeum vulgare var. trifurcatum. V o n N .  P. 
G L I N Y A N Y .  (Laborat. f .  Pflanzengenetik, Univ. 
Leningrad u. Laborat. f . Genetih, Inst. f . Pflanzenbau, 
Puskin.)  Trudy  prikl. Bot.  i pr. I I  Contrib. f rom 
the Labora t .  of Genet.  of the  Inst .  of P lan t  In- 
dus t ry  Nr  7, 355 u. engl. Zusammenfassung 375 
(1937) [Russisch]. 

2 Gerstenrassen, Hordeum vulgare var.  nudihax- 
toni und H.  v. vat .  trifurcatum, wurden  zwecks 
Analyse der genetischen Grundlagen der Grannen-  
und Kapuzenmerkmale  mi te inander  gekreuzt.  Die 
erste besi tz t  lange Grannen auf den mi t t le ren  
~,hrchen und kurze grannenar t ige  Anhangsgebi lde 
auf  den seitlichen, die zweite t rgg t  auf sgmtl ichen 
Nhrchen die sog. K.a.pnzen. Die F 1 war  in termedigr ;  
an den mi t t le ren  Ahrehen  entwickel ten  sieh Ka-  
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puzen, an den seitl ichen grannenf6rmige Anhgnge.  
Die Ausbi ldung der Merkmale  war  yon den Augen-  
bedingungen sehr s ta rk  abhgngig, so dab die 
]3astardpflanzen un te re inander  n icht  vSllig gleich- 
fSrmig waren. Infolge dieser Var iabi l i tg t  war  es 
auch nStig, zur Xlassif izierung d e r F  2 das genetische 
Verhal ten  der  Pf lanzen  in der  3- Generat ion mi t  
beranzuziehen,  da  eine Ein te i lung  alIein nach den 
Ph~Lnotypen n ich t  zuverl~ssig genug war. Auf diese 
Weise konnten  die Fe - Ind iv iduen  in 9 Gruppen 
eingetei l t  werden,  deren Verh~ltnis  i : I : 2: I : 2 : 4 : 
i : 2 : 2  betrug.  Die Gruppen I, IV, I I  und V I I  
verh ie l ten  sich in der Fs konstant ,  waren  also 
homozygot .  Die beiden zuerst  genann ten  ent-  
sprachen den P-Formen ,  die zwei anderen stel l ten 
Neukombina t ionen  dar, welche den bekann ten  
Typen  coeleste (lange Grannen auf s~mtl ichen 
24hrchen) bzw. co rnu tum (seitliche Nhrchen mi t  
grannenar t igen  Anh~Lngen, mi t t l e re  mi t  Kapuzen,  
deren 3 For t se tzungen  h~ufig zu einer Ar t  kurzer  
Granne verwachsen  waren,  auf e twa 1 cm langen 
Stielen) glichen. Gruppe I I I  s tand  in der  Mitre 
zwischen I u n d  I I ,  V war  ~hnlich Grnppe IV, 
unterschied sich aber  dadurch,  dab die Kapuzen  
der  Sei ten~hrchen kleiner  waren  und auf kurzen 
Stielchen saBen. ]3eide Gruppen spal te ten  auf:  
I I I  in Pf lanzen der  Gruppen I, I I  und I I I  im Ver- 
h~ltnis i I : 3  I I  + I I I ;  V in solche yon I I ,  IV  
und V i m  Verh~ltnis  I I I  : 3 IV + V. Die Gruppen 
VI,  V I I I  und I X  waren  l~hgnotypisch gleich derF~, 
genotypisch  aber  un te re inander  verschieden.  VI  
gab dieselbe Aufspa l tung  wie die Fz; V I I I  l ieferte 
Pf lanzen der  Gruppen I, V I I  und V I I I  (I I : 3 V I I  
und VI I I ) ,  I X  Pf lanzen der Gruppen IV, V I I  und 
IX.  Die Gesamtzahl  der  ls  und der 
in termedi~ren Fo rmen  zu derjenigen begrannte r  
Ind iv iduen  verh ie l t  sich wie 3 : I. Ans dieser Auf-  
spa l tung l~Bt sich folgende faktoriel le  Deu tung  
en tnehmen  : Dem Erbgang  liegen 2 Faktorenpaare ,  
A - - a  und N - - n ,  zugrunde.  A bewirk t  das Auf-  
t r e ten  yon ~apuzen ,  das recessive Allel a dasjenige 
yon Grannen,  und zwar auf allen Nhrchen der  Ahre.  
N unterdrf ickt  die En twick lung  yon Grannen auf 
den sei t l ichen fi~hrchen, wghrend n sie f6rdert ;  
N ha t  gleichzeit ig auch eine hemmende  Wirkung  
auf die Ausbi ldung der  l~apuzen. Die Dominanz  
yon N fiber n ist  n icht  vol lkommen.  Nud ihax ton i  
ha t  die Formel  aaNN,  t r i fu rca tum AAnn,  In  der  
F 2 ergibt  sich die normale  d ihybr ide  Aufspa l tung  
i A A N N  + 2 A A N n  + I AAnn  + 2 A a N N  + 4  
A a N n  + 2 Aann  + i a a N N  + 2 aaNn  + I aann. 
Die Neukombina t ionen  coeleste und co rnu tum 
(Gruppe 11 bzw. vii) entsprechen den Formeln  
aann bzw: A A N N ;  den fibrigen Gruppen k o m m e n  
folgende Forme ln  zu : I I I  aaNn,  V Aann,  VI  AaNn,  
V I I I  AaNN,  I X  AANn.  Lang (]3erlin-Dahlem). ~176 

Die Elimination und die Funktionsbedingungen der 
Rettich-Chromosomen in Bastardierungen des Kohls 
und seiner polyploiden Formen mit Rettich und mit 
Rettich- KohI-Bastarden. Von S. A. S H C H A V I N S -  
I (AYA.  (Lc~bomt, f. Ge~etik, I~r f. Pflazzze~bctu, 
Puskin.) T r u d y  prikl. ]3ot. i pr. I I  Contrib.  f rom 
the  Labora t .  of Genet.  of the  Inst .  of P l a n t  
I ndus t ry  Nr  7, 79 u. engl. Zusammenfassung  89 
(1937) [Russisch]. 

Aus ]3est~ubungen des iKohls (Brassicc~ olerc~cea) 
mi t  Pol len der amphidip lo iden Ret t ich-I<ohl-  
Bas ta rde  (Raphanobrassica)  gehen - -  soweit  fiber- 
haup t  ein Ansatz,  der hier eine Rasseneigenschaf t  

des Kohls ist, s t a t t f inde t  - -  stets reine Koh l -  
pf lanzen hervor,  d . h .  die Re t t i ch -Chromosomen  
scheinen in P lasma des Kohls eliminJert  zu werden.  
U m  diese M6glichkeit  nXher zu prfifen, wurden in 
gr613erem Umfange  Kreuzungen  des Kohls und 
seiner du tch  Regenera t ion  gewonnenen te t ra-  und 
oktoploiden F o r m e n  mi t  Raphanobrass ica  nnd m i t  
re inem Re t t i ch  (Raphanus sativus) vorgenommen.  
Die iKohlpartner wurden  so gew~hlt,  dab auch bei 
einer e twaigen El imina t ion  des R e t t i c h - G e n o m s  
des Raphanobrass ica -Spermakerns  eine s ta t tge-  
hab te  Bef ruch tung  am Aussehen der N a c h k o m m e n  
einwandfrei  zu erkennen war. Die Ergebnisse lassen 
sich -Me folgt  zusammenfassen (es bedeuten  R und 
]3 je ein Genom [ =  9 Chromosomen] des iRettichs 
bzw. des Kohls) : In  der Kreuzung  2 n-Kohl  • Ra-  
phanobrass ica  k o m m t  der BR-Pol len  zur ]3efruch- 
tung,  das R - G e n o m w i r d  abe t  regelm~13ig el iminier t ,  
so dab Kohlpf lanzen m i t  2 n = i8  Chromosomen 
und normale r  ]3ivalentenbi ldung in der  Meiosis 
ents tehen;  die E l imina t ion  muB auf den fr t ihesten 
Entwick lungss tad ien  der Cyste erfolgen. Dagegen 
gehen aus den ]3est~ubungen des 4 n- wie des 8 n -  
~oh l s  mi t  Raphanobrass ica  unzweifelhaf te  Ba-  
s tarde mi t  36 bzw. 54 somat ischen Chromosomen 
(]3BBR bzw. ]31313B]3R) hervor  - -  eine E l imina t ion  
der R-Chromosomen ha t  in diesem Falle  also n ich t  
s ta t tgefunden.  - -  Kreuzungen  yon 2 n- und 4 n- 
Kohl  m i t  re inem Re t t i ch  mil31ingen. Es  k o m m t  
zwar  zur  Befruehtung,  die Zygoten  stel len a b e t  
offenbar  frt ihzeitig ihre En twick lung  ein und gehen 
zugrunde.  ]3estS~ubungen zwischen 8 n-Kohl  und 
Re t t i ch  sind hingegen wieder erfolgreich nnd lieferr~ 
echte  Bas tarde  m i t  45 Chromosomen (]3]3BBR). 
- -  Diese ]3efunde beweisen, dab das ausschlag- 
gebende Momen t  bei den Kreuzungen  Kohl  • 
Re t t i ch  eine Ver/~nderung des Plasmas  des Kohls  
un te r  dem EinfluB der  Polyploidie  ist. Das Ver-  
h~ltnis 3 ]3 : I R stel l t  offenbar  das Min imum dar, 
bei welchem ein R - G e n o m  in Kohl-Plas lna  funk-  
t ionieren kann.  Hierff ir  spr icht  auch, dab die E n t -  
wicklung der ]3BBR-Bas ta rde  StSrungen zeigte, 
also augenscheinl ich un te r  n ich t  vSllig ausgegli- 
chenen Bedingungen vor  sich gehen muBte. E ine  
spezifische ]3edeutung des ]3-Genoms im Raphano-  
brassicapollen, wie sie aus dem Gelingen der Ver- 
b indung 4 n -Kohl  • Raphanobrass ica  im Gegen- 
satz zu 4 n - K o h l  • Re t t i ch  gefolgert  werden 
k6nnte,  l iegt  n icht  vor, da  bei den Verbindungen 
m i t  dem 8 n -Kohl  seine Anwesenhei t  n icht  not -  
wendig  ist. Es  spiel t  nur  in der  Kombina t ion  
]3]3 • ]3R insofern eine Rolle, als sein t t i nzu t r e t en  
die ftir die Funk t ion  yon R notwendige  Mindes tzahl  
yon 3 ]3 herstell t .  La~zg (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 

ErhShung der Kreuzbarkeit einer Art durch Ver- 
doppelung der Chromosomenzahl, Von G. D.  
I~2ARPECHENKO. (Laborat. f. Ge•etik, Imt. f. 
Pflanzenbau, Puskin.) Trudy  prikl. Bot .  i pr. I I  
Contrib. f rom the  Laborat :  of Genet.  of the Inst .  
of P l an t  I ndus t ry  Nr  7, 37 u. engl. T e x t  48 (1937) 
[Russisch]. 

Frfihere Unte r suchungen  des Verf. und seiner 
Mitarbei te r  ha t t en  gezeigt, dab der  kons tan te  
amphidiploide  Re t t i ch -Koh l -Bas t a rd  Raphano-  
brassica sich hinsicht l ich der  Bastardierungsf~hig-  
kei t  m i t  anderen Ar ten  yon den ursprt inglichen 
El te rn  ganz wesent l ich unterscheidet ,  und ba t t en  
bereits zu der Annahme  gefiihrt,  dab auch bei einer 
reinen Ar t  eine Verdoppelung der Chromosomenzahl  
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eine VerSmderung der IZreuzungsvertrXglichkeit 
zur Folge haben wtirde. Die Gewiiiiiung eines 
autotetraploiden Kohts (Brassica oleracea, n = 9, 
4 n = 36) mittels Regeneration ergab die M6glich- 
keit, dieser Frage in groBemMaBstabe nachzugehen. 
Zu dem Zwecke wurden der tetraploide Kohl 
ebeiiso wie die diploide Stammform mit folgenden 
9 Cruciferenarten gekreuzt: Brassica carinata 
(n = 17), B. chinemis, Br. nipposinica, Br. cam- 
pestris (n = j e  io), Raphanobrassica, Brassica 
]uncea, Br. napus olei#era (n = je i8), Br. napella 
(n = 19) und Raphanus raphanistrum (n = 9). In  
allen F~llen ergab sich eine sehr deutliche Ver~nde- 
rung der Kreuzbarkeit der tetraploiden Form gegen- 
fiber der diploideii. In  den weitaus meisten FMlen 
t rat  eine ErhShung eiii (mit Br. carinala z. B. nahe- 
zu auf das Ioofache), oder die I3astardierungs- 
f~higkeit wurde durch die Chromosomenverdoppe- 
lung fiberhaupt erst hergestellt (mit BY. chinensis, 
Br. ni posinica u.a.).  Nur in einem Falle (Raph. 
raphanistrum) ging die Kreuzbarkeit zurfick. Am 
st~rksten war die Ver~nderung gew6hiilich dann 
ausgepr~tgt, wenn der tetraploide Kohl als Pollen- 
elter verwandt wurde. - -  Diese Befunde beweiseii, 
dab bet den Cruciferen und h6chstwahrscheinlich 
bet allen Blfitenpflanzen fiberhaupt Erh6hung der 
Chromosomenzahl ein Mittel darstellt, die Vereini- 
gung schlecht oder sogar iiberhaupt IIicht vertr~g- 
licher Keimplasmen zu erreichen und die Wider- 
st~nde, die sich Artkreuzungen oft iu den Weg 
stellen, zu fiberwinden. Tetraploide Formeii 
k6nnen auf Grund dieser Tatsache; selbst wenn sie 
keinerlei unmittelbaren praktischen Wert  besitzen, 
eine unschS~tzbare Bedeutung erhalten. - -  Die Ur- 
sache der Kreuzbarkeits~nderung dutch Polyploidie 
kann nicht mit  den rein zahlenm~gigen Beziehungen 
zwischen den Chromosomens~tzen der Partner 
erklgrt werden, wie es yon einigen Autoren 
(WATI~INS, MONTZlNa U. a.m.)  versucht wordeii 
ist: so hat die Chromosomenverdoppelung des I<ohls 
eine Erh6hung seiner Kreuzungsvertr~tglichkeit mit  
tier I7chromosomigen Brassica carinata ebenso wie 
mit der Iochromosomigen Be. chinensis zur Folge, 
obgleich in dem einen Falle eine Verminderung, in 
dem anderen abet umgekehrt eine Erh6hung der 
Zahlenuiiterschiede zwischen den Kreuzungspart- 
nern stattfindet. Dartiber hinaus wurde gefunden, 
dab verschiedene Individuen oder Variet~ten ein 
und derselben Art sich in ihrer Kreuzbarkeit mit  
einer anderen untereinander durchaus nicht immer 
gleich verhalten, obwohl die Chromosomenzahl 
hier selbstverst~ndlich immer dieselbe ist. Verf. 
glaubt daher - -  gestfitzt gerade auch auf diese 
Vertr~glichkeitsdifferenzen innerhalb mancher Ar- 
ten - - ,  dab die Bastardierungsf~higkeit ether Art 
in Spezieskreuzungen yon besonderen, das Pollen- 
schlauchwachstum regelnden Genen - -  wie sic 
gerade bet Cruciferen bekannt  sind - -  abh~tngt, 
und dab ihre Ver~tnderung im Gefolge yon Polyploi- 
die auI einer tiefgreifendeii Ver~nderuiig der Gleich- 
gewiehts- und der Aufspaltungsverh~ltnisse dieser 
Gene durch die Chromosomenverdoppelung beruht. 
Freilich ist eine Wirkung der Verdoppeluiig auch 
auf audere ffir die Bastardbildung wesentliche 
Momente denkbar. In dieser Richtung deuten 
z. t3. die ]3eobachtungen, dab in Kreuzungen yon 
Raph~mobrassica d' mit  diploidem Kohl ~ die 
Rettichchromosomen in den Bastarden regelm~Big 
eliminiert werden, w~hrend in Kreuzungen mit  
dem tetraploiden dies nicht der Tall ist: die Ver~ 

doppelung der Chromosomenzahl verhindert bier 
offenbar also die Entfernung eines Teiles des 
Kernmaterials. Weitere Untersuchungen werden 
diese Frage ohne Zweifel nS, her kl~ren. 

Lang (Berlin-Dahlem). o o 

Oktoploider Kohl, experimentell hergestellt. Von 
S. A. SHCHAVINSIZAYA. (Laborat. f.  Genetik, 
Inst. f. Pflanzenforsch., Puskin.) Trudy priM. Bot. 
i pr. I I  Contrib. from the Laborat. of Genet. of 
the Inst. of Plant  Industry  Nr 7, 69--76 u. engl. 
Zusammenfassung 76 (1937) [Russisch]. 

Mit Hilfe der RegeiieraLionsmethode gelingt es 
bet Brassica oleracea capitata nicht nur, tetra- 
ploide Sippen, sondern auch oktoploide Sippen zu 
bekommen. Triploide und tetraploide Formen sind 
unter gfinstigen Kulturbedingungen genau so 
regenerationsfS, hig wie die diploiden Ausgangs- 
formen. Unter  den Regeneraten einer tetraploiden 
Pflanze war ein oktoploider SproB. Der Oktoploide 
ist in seiner morphologischen lVferkmalsauspr~gung 
deutlich yon seiner tetraploiden Ausgangsform 
untersehieden. Er hat noch massigere Bl~ttter, 
die Bltiten sind nicht nur  gr6Ber, sondern besitzen 
oft auch einen doppelten Kranz yon BlfitenblXttern. 
Die R .T .  verl~uft, wie sich aus dem Pollenbild 
ersehen l~gt, und die Sterilit~t ist sehr hoch. 
Kreuzungenmit  tetraploiden oder diploidenFormen 
sind erfolglos. Bemerkenswert ist es, dab die 
Kreuzung 8 n Kohl • 2 n Rettich gelingt, w~hrend 
die entsprechende IZreuzung mit 411 oder 2n-Kohl 
als Mutter nicht gelingt. Hier zeigt sieh also wieder, 
wie stark dutch die Vermehrung der Genome das 
ganze Stoffwechselgetriebe eine quanti tat ive Ab- 
wandlung erf~hrt. SchlSsser (Potsdam). ~ ~ 

The chromosome number of the swede, Brassica 
napus L. (Die Chromosomenzahl vom Raps, Bras- 
sica napus L.) Von H. W. HOWARD. (School of 
Agricult., Cambridge.) J. Genet. 35, 383 (1938). 

Ffir Brassica napus L. existiereii zwei Angaben 
von Chromosomenzahlen, nS~mlich n = 18 yon 
einigen europ~ischen und n = 19 yon einigeii japa- 
nischen Autoren. Eine genaue Untersuchung yon 
drei Linien ergab einwandfrei, dab die Chromo- 
somenzahl n = 19 ist und die andere Angabe, die 
zum Tell auf dem gteichen Material basiert, daher 
fallen muB. Propach (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

The relation of the first chromosome pair to date 
of fruit ripening in the tomato (Lycopersicum 
esculentum). (Die t3eziehungen des ersten Chromo- 
somenpaares zum Zeitpunkt der Fruchtreife bet 
der Tomate [Lycopersicum esculeiitum].) Von 
T. IV[. CURRENCE. (Div. of Horticult., Univ. 
Farm, St. Paul, Minnesota.) Genetics 23, I (I938). 

Ffir die Gene D P O S  im Chrolnosom I ~von 
Lycopersicum esculentum werden die Reihenfolge 
und die Entferiinngen erneut angegeben nach 
Rfickkreuzungswerten. Die beiden Ausgangsgeno- 
typen D P O S  und d pos  unterscheideii sich im 
Zeitpunkt der Fruchtreife um I9Tage. Durch 
eingehende Untersuchung der einzelnen Austausch- 
genotypen konnte festgestellt werden, dab ill der 
D d-Region Faktoren ftir 8 Tage frfihere Frucht- 
retie liegen, bet P p  ffir 5 Tage, bet Oo keine er- 
kennbare Verschiebung uiid bet S s ffir 4--8 Tage 
Unterschied. C-leichzeitig zeigte sich, dab Zu- 
sammenwirken der einzelneii Frfihreifegene unter  
Umst~nden eine Depression hervorbringt, beson- 
ders in der S s-Region. Von diesen Cjenen wird 
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aber nicht nur das Tempo der Fruchtreife be- 
einfluBt, sondern ebenso deutlich die Keimullgs- 
gesehwindigkeit ulld die Keimungsrate, wobei die 
Ss-Regioll am wirksamsten zu sein scheint. Es 
handelt sich also offenbar um Gene, die die EnL- 
wicklungsgeschwindigkeit ganz allgemein beein- 
flussen. Da sich aus dem langsam reifenden Gello- 
typus d p o s  schneller reifende Linien isolieren 
liegen, muB es sich nm andere sis diese, also 
selbstgndige Faktorell  handeln. Untersuchungen 
an tetraploiden Linien gleicher ~onst i tut ion er- 
gaben, dab auch die Reifezeit nicht quant i ta t iv  
durch Kumulation beeinfluBbar ist. Propach. o o 
Die Wirkung yon Genen, tiefen Temperaturen und 
bl(ihenden Pfropfpartnern auf die Bliihreife yon 
Hyoscyamus niger L. Von G. MELCHERS. 
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., t?erli,~-Dahlem.) 
Biol. Zbl. 87, 568 (1937). 

Als ein gfinstiges Objekt ffir entwicklungsphy- 
:siologisch-genetisehe Ullfersuchnngen erwies sich 
Hypocyamus niger, einmal wegen der verhgltnis- 
mgBig gut bekann~en genetischen Grulldlagen 
physiologisch markallter Eigenschaften, wie z. B. 
der Ein- und Zweijghrigkeit und der Frostkeimung 
und Normalkeimung, zum anderen wegen der 
M6glichkeit der Herstellung yon Pfropfnngell 
zwischen verschiedenen Rassen. CORR~;NS stellte 
lest, dab Zweijghrigkeit monohybrid-dominant 
fiber Einjghrigkeit  und normale 131fitenfarbe mo- 
nohybrid-dominant fiber anthocyanfreie Bttite ist; 
Verf. best~tigte dies. Wahrscheinlich wird auch das 
Eigenschaftspaar Frostkeimung - -  Normalkeimung 
monohybrid  vererbt. Bet der zweijXhrigen 1Rasse 
yon Hyoscyamus niger kann Sehossen und Bliihen 
durch  Behandlung mit  tiefen Temperaturen wXh- 
rend 4 Wochen ausgel6st werden. Es zeigte sich, 
dab k~ltebehandelte heterozygotiseh~zweij/ihrige 
Pflanzen leichter bltihreif zu werden scheinen als 
homozygotisch-zweijS~hrige Pflanzen. Hierill zeigt 
sich, dab die Zweij~hrigkeit nicht vollst~Lndig do- 
minan t  fiber Einj~hrigkeit ist. Werden bltihellde 
Reiser der einjXhrigen oder der zweij~ihrigen iRasse 
lleben die Vegetationspunkte nichtbltihreifer Pflan- 
zen der zweijS&rigen Rasse gepfropft, so tiben die 
Reiser auf die Entwicklnng der Unterlage einen 
Einflul3 dahingehend aus, dab die Vegetations- 
punkte an Stelle der Ausbildung yon Rosetten- 
bl~Lttern zur Ausbildung yon ]31titenanlagen schrei- 
ten. Dieser Umstimmungsvorgang konnte yore 
Verf. bereits an den Vegetationspunkten selbst in 
Danerbeobachtnngell festgestellt und ill instruk- 
tivell Zeichnungen festgehalten werden. Auch 
zweij ~thrige Pflallzen der zweij~ihrigen Rasse kSnnen 
dutch Pfropfung auf Unterlagen der eillj~hrigen 
Rasse zum Bltihen gebracht werden, jedoch gelingt 
dies seltener. In ~ihnlicher YVeise umstimmend auf 
die  Vegetationspunkte der zweijS, hrigen Rasse yon 
Hyoscyamus niger wirken such Reiser yon 2Vico- 
liana tabacum und wahrscheinlich auch yon tdyos- 
cyamus albus und Petunia. Kein derartiger EinfluB 
wird, wahrscheinlich infolge yon Verwachsungs- 
schwierigkeiten, yon Solarzum Iycopersicum aus- 
getibt. Auch Heteroauxin und Follikelhormon 
blieben unwirksam. Die Versuche des Verf. 
spreehen Itir das Vorhandensein yon Bliitellbil- 
dungsstoffen, nnd er glaubt, dab es sich hierbei 
nicht um NS~hrstoffe handelt, sondern um ein 
speziIisches Hormon. Schmidt (Mfincheberg). ~ ~ 
Dur�9 R~Jntgenbes/rahlung entstandene Mutationen 

,bei der Gerste. Von P. A. P I S M E N K O .  Z. Inst. 

bot. Akad. Nauk U R S R  Nr 13/14, 95 u. engl. 
Zusammen.f.assung lO8 (I937) [Ukrainisch]. 

WerdeI1 Ahren der Gerste vor der Blfite bestrahlt  
(5oo--250o r), so treten gr6Bere Fertilit~tsst6rungen 
auf als nach Bestrahlung frfiherer Entwicklungs- 
stadien. - -  Nach Bestrahlung kurz vor der Bltite 
wurden folg.e.nde Mutanten erzielt: I. Eine Form 
mit  dickell Ahrell, grof3en Grannen, guter Ausbil- 
dung der vegeta~ivell Teile. 2. Eine grannenlose 
Mutante mit  wenig Samen, erhShter Sterilit~t und 
geringem vegetativen Wachstum. Kombinierte 
Behandlung keimender Samen RSntgenbestrahlung 
+ Ba(NQ)2, UOdNO3)2, Pb(NO3) 2 ergab eine 
Mutante mit  folgenden Merkmalen: Stengel unter 
der ~hre  gewellt, breite, dunkelgrtine Bl~itter, sp~te 
Reifezeit. Nach R6ntgenbestrahlungen lufttrocke- 
ner Samen entstallden: i. Eine frtihreife Form, 
trockenheitswiderstandsfXhig, weiches Stroh, groBe 
.S.pelzen. 2. Eine Mutante mit  kompakter kurzer 
Ahre und lichtgef~rbtem, dickem, niedrig wach- 
sendem Halm nnd kleinen Samen. - -  Ferner traten 
zahlreiche Albinos, Zwerge und andere Varianten 
auf. Stubbe (Berlin-Dahlem). o o 
Waehstum, Alterung und Mutation. V o n  H .  
DORING. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungs- 
forsch., M~ncheberg, Mark.) Biol. Zbl. 57, 363 
(1937). 

I)ORING- er6rtert die Frage, mit  welcher H~ufig- 
keit Genmutationen in den verschiedenen Zell- 
generationell eir~es Lebenszyklus anftre~en, und 
wie welt man den Zeitpunkt bestimmen kann, zu 
dem eille Mutation aufgetreten ist. - -  Unter der 
Voraussetzung, dab die MutationshS~ufigkeit in 
allen Zellen eines Lebellszyklus konstanL ist, n n d  
dab der dnrchschnittliche Zeitraum zwischen zwei 
Zellteilungell gleich bleibt, l~f3t sich eine An- 
n~,herungsformel ftir die SammelmutationshXufig- 
keit ,,S" geben. Sie laurel S = g- ~. Hier ist g 
die Mutationserwartung ftir eine Zelle ether be- 
st immten Zellgeneration ,,n". Von der Sammet- 
mutationsh~iufigkeit ist die Sammelmutationsrate 
zu unterscheiden, denll sobald man ilieht alle 
lXlutationen erfassen kann, die gleichzeitig in einer 
Zelle oder ether Zellfolge aufgetreten sind, kann 
man am Schlul3 nut  das Verh~tltnis der abweichen- 
den Zellen zur Zellsumme erfassen, und diese 
,,Sammelmutationsrate" kanll durch die Formel 
S'  = I - -  e-g~ bereehnet werden. Bet Mutationen, 
die nicht erst ill der reifen Keimzelle eintreten, 
sondern schon ill frfiheren Zellgenerationen des 
Entwicklungszyklus, w~re eigentlich anzullehmen, 
dab die gleiche Mutation geh~uft in der Nach- 
kommenschaft zu erwartell wXre. DaB dies nicht 
der Fall ist, liegt daran, dab wir ill der Regel nicht 
eine Zellgeneration vollst~,ndig auf Mutationen kin 
untersuchen, solldern nur kleine, dem Zufall unter- 
worfene Auslesen. Aus der Formel S = g . n  
kSnnen wit ersehen, dab die Mutationserwartung 
mit  dem Alter des Individuums zunimmt, voraus- 
gesetzt, daft die Lebens- und Vermehrungsf~hig- 
keit der mutierten Zellen nicht weit hinter der- 
jenigen yon nicht mutierten zurfickbleibt. Ftir die 
Einzelzelle w~ichst mit  zunehmendem Alter das 
Individuum proportional der Anzahl der Zell- 
generationen die Wahrscheinlichkeit, volt der Aus- 
gangszelle abweichend zu seth. VVenn mar  sich 
n u n  tiberlegt, mit  welcher H/iufigkeit Spoatan- 
mutationen in den Gollen selbst auftreten, so ist 
wahrscheinlich diese Zahl eine sehr kleine gegen- 
tiber der H~Lufigkeit vorangegangener somatlscher 
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Muta• die in die Gonen eingegangen sind, 
denn das Oonenstadium ist nur ein sehr kurzes im 
Gesamtleben des Individuums. Diese Uberlegung 
wird iiberprfift an Versuchen yon S:rUBBB (1935) 
bei Antirrhinum. Zu der Additionsregel, d. h. zu 
der Feststellung, dab die Mutationserwartung mit  
dem Alter des Individuums steigt, kommt noch 
hinzu, dab Anzeichen dafiir vorhanden sind, dab 
der Altersstoffwechsel die HRufigkeit der Muta- 
tionen erh6ht, dab also die anfangs gemachte 
Voraussetzung einer gleichen Mutationsaussicht 
ffir alle Zellen eines Lebenszyklus nur mit Ein- 
schr~nkung gfiltig ist. Es wird unter diesem Ge- 
sichtspunkt hingewiesen auf die Schwierigkeit, die 
sich in der g~trfnerischen Praxis einstellt, wenn es 
gilt, Klone, die vegetat iv lange vermehrt  wurden, 
rein zu halten, ferner, wenn auch weniger tiber- 
zeugend, auf die M6glichkeit, die Krebszellen, die 
in der Regel Zellen des alternden Organismus sind, 
als somatische Mutationen aufzufassen, und auf 
die mongoloide Idiotie, deren Auftreten in Be- 
ziehung zu dem Alter der Mutter steht. Zum 
Schlug wird die Frage angeschnitten, ob ffir die 
erh6hte Zahl der Mutationen in Zellen alter Indi- 
viduen die Zahl der vorangegangenen Zellgenera- 
tionen cder die Zeit, die his zum Erreichen des 
betreffenden Alters vergangen ist, ausschlaggebend 
ist. Es wird hiermit die wichtige Frage bertihrt, 
ob Mutationen ausschlieBlich, wie z. B. DEMEREC 
annimmt, als Mil3geburten bei der Reproduktion 
der Gene entstehen, oder ob auch Mutationen in 
ruhenden Kernen auftreten k6nnen. DORING 
schl~tgt auch Versuche vor, wie man dieser Frage 
n~herkommen k6nnte. ]~ a*tla Hertwig. ~ ~ 

Versuche iJber die Wirkung der X-Strahlen auf die 
$amen. Von A. V1LLERTS. (Botan. Garten, 
Univ. Riga.) Bull. Soc. Biol. Lett. 7, 131 (1937). 

Die Samen einer Anzahl Pilanzenarten wurden 
einer Bestrahlung ausgesetzt, anschlie/3end wurden 
](eimung und Wachstum beobachtet. Angegeben 
wird eine beschleunigte Keimung ftir alle Versuchs- 
samen gegeniiber den Kontrollen, ein stimuliertes 
Wachstum dutch Bestrahlung yon ioo--2oo r. 
Einige Punkte werden beschrieben. Trockene 
Samen keimten noch nach einer Dosis yon 12oo r. 

Stein (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Zur Frage der Beziehungen zwischen Virusinfekt 
und Stoffwechselphysiologiebei pflanzlichen Virosen. 
Von G. A. KAUSCHE.  (Dienstslelle f. Vererbungs- 
lehre u. Immunitdtszi~chtung, Biol. Reichsanst. f. 
Land- u. Forstwirtsehafl, Berlin-Dahlem.) Biochem. 
Z. 294, 365 (1937). 

Blgtter yon Nicotiana tabacum spec. Samsum, 
die mit IZartoffelmosaikviren der X- und Y-Gruppe 
beimpft wurden, zeigten sowohl in der Pufferungs- 
kapazit~t des PreBsaftes wie  auch im Redox- 
potential deutliche Unterschiede gegenfiber den 
gesunden Bl~ttern. Bei Infektion mit  X-Virus 
allein treten an den Tabakbl~ttern keine schweren 
SchXden oder Wachstumshemmungen ein; dem- 
entspreehend ist der Unterschied in der Pufferung 
zwischen gesunden und viruskranken Bl~ttern 
welt geringer als im Versuch mit Infektion durch 
ein Gemisch des X- und des Y-Virus, das sich auch 
Aul3erlich bereits welt st~trker auswirkt; mit  Fort- 
schreiten der Symptomausbildung steigt die 
Pufferung des Prel3saftes immer mehr an. Das 
l~edoxpotential yon PreBsaft aus Tabakbl~ttern, 
die mit  Y-Virus infiziert worden waren, ist im all- 
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gemeinen deutlich st~Lrker negativ als das gesunder 
Prel3s~tfte. Die Versuchsergebnisse zeigen jedoch, 
dab eine physiologische Konzentrafionsbestimmung 
des Virus in Pflanzen etwa nach Pufferungskapa- 
zit~t oder Redoxpotential  nicht m6glich sein dfirfte, 
sondern dab eine im Verh~ltnis zur Endkonzen- 
tration geringe Anfangsmenge an Virus wahr- 
scheinlich genfigt, um den Stoffwechsel umzu- 
stimmen. H. Wenzl (Wien) ~ ~ 

Spezielle Pflanzenziichtung. 

Natural selection within plant species. (Natfirliehe 
Auslese innerhalb yon Pflanzenspeziesl) Von 
W. B. KEMP. J. Hered. 28, 329 (1937). 

Wiesenrispengras (Poa plat.), Knaulgras (Dac- 
tylis glomerata) und WeiBklee (Trifolium repens) 
werden auf ihre VariabilitXt an Hand yon Pflanzen- 
material untersucht, das aus verschiedenen Dauer- 
weiden entnommen ist. Ein bestimmter Typ ist 
auf einer Weide vorherrschend, w~hrend eine 
andere Weide ganz andere Typen hervorbringt. 
Man sollte daher alte g~eiden mit  den ihr eigent- 
ttimlichen Typen yon Klee und Gfiisern ver- 
j fingen. Hertzsch (Is 
The relation between single and double cross yields 
in corn. (Beziehungen zwischen den ErtrS~gen yon 
einfaehen und doppelten I(reuzungen beim Mais.) 
Von D. C. ANDERSON.  (Div. of Agronomy a. 
Plant Genet., Univ. q[ Minnesota, St. Paul.) J. 
amer. Soe. Agronomy 30, 2o9 (1938). 

Der Ertrag einer Doppelkreuzung beim Mais 
l~13t sich mit einiger Sicherheit aus dem Durch- 
schnitt der Ertr~ge derjenigen Einzelkreuzungen 
berechnen und voraussagen, die nicht als Eltern 
zu der betreffenden Doppelkreuzung benutzt 
wurden. Der tats~chlich erzielte Ertrag stimmte 
in den meisten F/illen mit dem errechneten gut 
iiberein. Hackbarth (Mtincheberg/Mark). 
Neue F~ille von I.igulalosigkeit beim Mais. Von 
M. I. HADJINOV.  (Laborat. f. Genetik, Inst. f. 
Pflanzenbau, Puskin.) Trudy priM. Bot. i pr. I I  
Contrib. from the Laborat. of Genet. of the Inst. 
of Plant  Industry Nr 7, 269 u. engl. Zusammen- 
fassung 274 (1937) [Russisch]. 

Bei der Untersuehung des Maissortiments des 
Instituts ftir Pflanzenbau wurde in 7 F~llen unter 
kontrollierten Umst~nden das Auftreten ligulaloser 
Pflanzen gefunden. Bisher ist dieses Merkmal erst 
einmal, im Jahre 1912 yon R. A. EMERSON, beob- 
aehtet worden. Die neuen Mutanten traten in 
St~mmen auf, die weder untereinander, noch mit  
der Rasse EMERSONs in Beziehung standen; gene- 
tisch erwiesen sic sich jedoch sowohl miteinander 
wie mit  dieser Rasse gleich; die Ligulalosigkeit 
beruht auf der Wirkung des recessiven Faktors lg. 
Eine der mutanten Sippen zeigte eine etwas ab- 
ge~Lnderte AusprSgung des iV[erkmals, welche auf 
die Anwesenheit eines semidominanten ModiIikator- 
gens zurtickgeffihrt werden konnte. 6 der neuen 
ligulalosen Mutanten erschienen in St~mmen alt- 
weltlicher Herkunft  (aus verschiedenen Teilen 
Ruglands), nut eine in einem solchen aus Amerika. 
Diese auff~tllige H~tufung des Merkmals in d e r  
Alten Welt muB damit erkl~rt werden, dab an 
mehreren Stellen derselben unabh~ngig vonein- 
ander Neumutationen im Locus L g - - l g  stattge- 
funden haben. Lang (Berlin-Dahlem. ~ ~ 
Correlation between yield and protein content of 
wheat and barley in relation to breeding. (Die Be- 
ziehung zwischen dem Ertrag und dem EiweiB- 

24 
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gehalt bet V~eizen und Gerste nnd ihr Weft  f/Jr 
die Ziichtung.) Von K. W. N E A T B Y  and A. G. 
5~C CALLA. (Dep. of Fields Crops, Univ. of Alberta, 
Edmonton.) Canad. J. Res. 16, Sect. C, i (1938). 

Mehrjghrige Untersuchungen an Weizen und 
Oerste haben gezeigt, dab zwischen dem Ertrag 
und dem Eiweil3gehalt eine negative Korrelation 
besteht. 5fit steigendem Ertrag nimmt der Eiweil3- 
gehalt ab und umgekehrt.  Auf Grund der hohen 
Regressionskoeffizienten nnd der zum Tell groBen 
Unierschiede im EiweiBgehalt ertragreicher und 
ertragarmer Soften sind Verff. der Ansicht, dab 
die Kombinationsztichtung erfolgversprechend ist. 
Als Beispiel fiihren sie den Thatcher-Weizen an, 
der einen relativ hohen Ertrag mit  hohem EiweiB- 
gehalt verbindet. Verff. nehmen an, dab mehrere 
Gene ftir die Eiweil3bildung verantwortl ich sind, 
nnd dab dutch Anhgufung derselben die die Eiweil3- 
bildung hemmende Wirkung der ertragsf6rdernden 
Gene aufgehoben werden kann. Die Ertragsh6he 
und tier EiweiBgehalt sind an verschiedenen An- 
bauorten infolge ihrer Abhgngigkeit  yon Feuchtig- 
keit, Stickstoffgehalt des Bodens und allgemeinen 
Ernghrungsbedingungen starken Schwankungen 
nnterworfen. DaB sie abet genetisch festgelegt 
sind, ergibt sich daraus, dab die ertragreichen 
Sorten nochunter  den verschiedensten Bedingungen 
relativ ertragreich stud. Es ist daher nicht n6tig, 
die Auslese auf hohen Eiweil3gehalt an versehie- 
denen Anbauorten vorzunehmen. 

Schrdck (Mtinchberg/Mark). 
$ur quelques Bromes el leurs hybrides. I l l .  B. ar- 
duennensis • arvensis, hybride experimental nou- 
veau. Note pr~liminaire. (Einige Bromus-Arten 
und ihre Bastarde. VI. B. arduennensis • arven- 
sis, ein neuer ktinstlicher Bastard. (Vorl. Mitt.).) 
Von A. DE CUGNAC. Bull. Soc. bot. France 84, 
437 (1938). 

Der Bastard zeigt bet Verwendung yon Br. ar- 
duem~emis a ls Mutter mit diesem keine (Jberein- 
stimmung. Er besitzt wie Br. c~rvemis lange An- 
theren, die zur Bltitezeit pl6tzlich aus den welt 
ge6ffneten Ahrchen hervortreten, w~hrend Br. c~r- 
cluennensis kurze Antheren besitzt, die auch w~h- 
rend der Bltite yon den wenig ge6ffneten Spelzen 
eingeschlossen werden. Neben den Eigenschaften 
yon Br. ctrveyzsis besitzt der Bastard aber auch noch 
solche ether ganz anderen Art, Br. grossus vat. 
nitidus. Eine f~lschliche Einkreuzung derselben 
ist nach den Angaben des Verf. ausgeschlossen, 
da er sie in dem betreffenden Jahre nicht an- 
gebaut hat und sie in der Nachbarschaft auch 
nicht vorkommt. Verf. Iordert auf Grund dieses 
Ergebnisses, dab bet der Analyse nattirlicher Ba- 
starde neben dem Vergleichen reiner Arten auch 
die kiinstliche Kreuzung der beicreffenden Arten 
vorgenommen wird. Die kiinstlichen l(reuzungen 
verschiedener Arten sind auch yon systemati- 
schem und phylogenetischem Interesse. 

SchrOck (Mfincheberg/Mark). 
Neue Arten der Gattung Solanum L. aus der ~ruppe 
Tuberarrium Dun. Von S, W.  ]UZEPCZUK. Bull. 
Acad. Sci. URSS,  CI. Sci. math. et natur., S~r. 
biol. Nr 2, 295--325 u. engl. Zusammenfassung 
325 (1937) [Russisch und Lateinisch]. 

Enth~l t  die genauen Beschreibungen yon 21 
vom Verf. 1927/28 in Siidamerika (insbesondere in 
Peru, Bolivien und Chile) gesammelten neuen Arten 
aus der Verwandtschaft der Eartoffel. Viele dieser 
Arten waren schon zu genetischen Kulturversuchen 

verwendet worden, und ihre Namen hat ten in die 
Literatur  als ,,Nomina nuda" Eingang gefunden. 
Soweit diese Arten dem Verf. ftir alas Problem des 
Ursprungs der kultivierten Kartoffelsorten als be- 
deutungsvoll erscheinen, werden die m6glichen 
Beziehungen hier kurz gestreift; in einem in Druck 
begriffenen Werke ,,A Taxonomical Classification 
of the Pota to"  wird Verf. diese Fragen eingehender 
behandeln. Omr (Wien). ~ ~ 
Breeding for resistance to late blight in the potato. 
(Ztichtung der IKartoffel auf WidersLandsf~higkeit 
gegen Krautfgule.) Von F. H. STEVENSON,  
E. S. SCHULTZ, C. F. CLARK, L I L L I A N  CASH 
and R E I N E R  BONDE. (U. S. Horticult-FieId 
Slat., Beltsville, 3/[aryla~r Phytopathology 27, 
Io59 (1937). 

Die durch Phytophthora infestans an Kartoffeln 
hervorgerufenen Sch~den konnten in Pilzjahren 
durch Spritzen nicht beseitigt werden, wedurch 
der Ziichtung widerstandsf~higer Soften groBe 
Bedeutung zukommt. Die Resistenz wurde mit  
HiKe kiinstlicher Infektion im Freiland und im 
Gew~chshaus geprfift, wobei widerstandsfghige 
Kreuzungseltern gefunden wurden, wie No Blight, 
Ekishirazu, Ackersegen. Bet Kultursorten wird 
die Widerstandsf~higkeit wie ein recessives Merk- 
real vererbr und ist wahrscheinlich dutch mehrere 
Gene bedingt. Aus Kreuzungen zwischen resi- 
stenten Sorten k6nnen anf~illige S~mlinge hervor- 
gehen, augerdem wurden auch aus anf~lligen 
Eltern resistente S~mlinge erhalten. Eine Anzahl 
yon S~Lmlingen, deren Kraut  sich als widerstands- 
ftLhig gegen Phytophthora erwies, brachte Knollen 
m i t d e r  gleichen Eigenschaft hervor. Stelzmr. 
Darstellung tetraploider ~,pfel and ihre Bedeutung 
fiJr die praktische Apfelz~ichtung Schwedens. Von 
H. NILSSON-EHL~2. (Inst. f .  Vererb~zgsfomch. 
d. Univ. Lu~r Sval@) Hereditas (Lund) 24, I95 
(1938). 

Die Herstellung tetraploider Apfelsorten w~re 
yon Wert  ftir die Ztichtung neuer triploider Sorten 
aus Kreuzungen der tetraploiden Formen rail 
diploiden Sorten. Als \u  fiir die Herstellung 
tetraploider S~tmlinge ergab sich die Massenaussaat 
von I4ernen triploider Sorten in der Hoffnung, 
unter den Nachkommen anch solche zu erha!ten, 
die aus der Befruchtung unreduzierter, also tri- 
ploider Eizellen mit  normalem haploiden Pollen 
hervorgegangen sind. Diese Hoffnung erftillte sich. 
Insgesamt wurden 79787 Kerne der beiden tri- 
ploiden Sorten Boskoop und Blenheim ausgesgt 
und 4o53 S~tmlinge erhalten. Die cytologische 
Untersuchung 4 ~ besonders kr~ftiger, der Tetra- 
ploidie ,,verdXchtiger" Boskoop-Sglnlinge wies 
27 ~ diploide, 5 aneuploide (2 n 35--41), 
2 triploide (2 n = 51--52), 2 hypertriploide (2 n 
= 55--57) und 4 sicher tetraploide Pflanzen nach. 
Unter  11 bisher untersuchten kr~Ktigen Blenheim- 
Sgmlingen wurden keine Tetraploiden gefunden. 
Morphologisch fallen bet den Tetraploiden ins- 
hesondere die Nebenblgtter auf, die gr613er und 
breiter sowie stgrker und tiefer gezahnt sind und 
im Herbst auch sp~ter abfallen als bet den di- 
ploiden Boskoop-S~mlingen. Da verschiedene 
Untersuchungen darauf hindeuten, dab die tr i-  
ploiden Apfelsorten einen durchschnittlieh hOheren 
C-Vitamingehalt haben als die bisher untersuchten 
diploiden, kann die ziichterische Verwendung yon 
Tetraploiden vielleicht zu ether weiteren Siche- 
rung des Vitamingehaltes fiihren. Es k6nnte die 
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Bef/irehtung auftauchen, dab die Steigerung der 
Chromosomenzahl eine Minderung der K~lte- 
resistenz zur Folge haben k6nnte. Vorl~ufige 
Verg!eichsuntersuchungen an diploiden und tri- 
ploiden Sorten im K~ltelaboratorium haben keinen 
Anhaltspunkt ffir eine derartige Annahme erbraeht. 
Bei der I~reuzung der tetraploiden Formen mit  
diploiden Soften wird man kleinfrtichtige diploide 
Soften als Polleneltern bevorzugen miissen, um 
einer dem Verkauf abtr~tglichen allzu starken 
Steigerung der Fruchtgr6ge vorzubeugen. Viel- 
leicht ist bei den Tetraploiden eine Zunahme der 
Selbstfertilit~t zu erwarten. Die Sval6fer Ver- 
suche zur Gewimlung tetraploider ~pfel  werden an 
S~Lmlingen anderer triploider Soften, wie Canada- 
Rette., Gravensteiner, Ribston Pepping, fortgesetzt 
werden. Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 
An orange-colored bud sport of the Agen plum. 
(Eine orangenfarbene SproBmutante der Agen- 
pflaume.) Von C. F. KINMAN. (Bureau of Plant 
Industry, U. S. Dep. of Agricult., Washington.) 
J. Hered. 28, 419 (1937). 

Die Agenpflaume (P. domestica), eine alte, aus 
Europa stammende und an den pazifischen 
Ktistenstaaten der USA. sehr verbreitete Sorte, 
hat r6tlich-purpnrne Frfichte. Verf. beobachtete 
an einem Agenbaum einen Zweig mit  orange- 
farbenen Friichten, der etwa 7 Jahre alt sein 
mochte. Auger in der Farbe der Fruchtschale 
unterscheidet sich die orangefrtichtige SproB- 
mutante yon der Ausgangsform vor allem darin, 
daf3 diese kleinere Frfiehte und gr6Bere Steine be- 
sitzt als jene. Ferner war der mutierte Zweig ver- 
h~ltnism~tgig ertragreieher als andere Zweige des 
Baumes. Schmidt (M<incheberg/Mark). ~ ~ 
Muscadine grapes. (Muscadinia-Weinreben.) Von 
CH. DEARING.  U. S. Farmers'  Bull. Nr 1785, 
I (1938). 

Die Untergattung ~uscadinia der C, attung Vitis 
ist im Sfidosten der Vereinigten Staaten endemisch. 
Hier findet man ihre Vertreter als Wildreben in 
mehr oder weniger starker Verbreitung. Aus 
diesem Wildmaterial hat  man in Amerika Kultur- 
formen geztichtet, und zwar eine betr~Lchttiche Zahl 
yon Variet~ten, die sich - -  ftir den amerikanischen 
Geschmack - -  so~yohl als Tafeltrauben als auch 
als Rohstolf ffir eine Reihe yon Nahrungsmitteln 
und Getr~nken eignen. Wegen ihrer ungentigen- 
den Winterfestigkeit haben die Muscadinia-Sorten 
allerdings keine Verbreitung in den nOrdlichen Ge- 
bieten der Staaten gefunden. Auf der anderen 
Seite ist die sebr groge Festigkeit dieser Reben 
gegen tierische und pilzliche Parasiten bekannt, 
ein Grur/d, warum immer wieder ihre Einkreuzung 
in die Sektion Euvitis, vor allem in die Kultur- 
formen der Vitis vinifera, versucht worden ist. 
Jedoch ist ein Erfolg dieser Arbeiten bisher nicht 
einwandfrei nachgewiesen worden. - -  Die vor- 
liegende Arbeit setzt die VerOffentlichungen des 
U. S. Department  of Agriculture fort, die sich 
schon eine Reihe yon Jahren mit der Ziichtung, 
der Kultur und der Verwendung der Muscadinia- 
Sorten befassen. Insonderheit werden vom Verf. 
behandelt die generative und die vegetative Ver-  
mehrung, Anforderungen an den Boden, Boden- 
bearbeitung, Pflanzung, Dtingung, Bltihverh~lt- 
nisse; ferner: Schnitt und Erziehung, Ernte und 
Verkauf, Ertr~ge, Verwendung der Beeren, tie- 
risehe und pilzliche Parasiten sowie die wiehtig- 
sten Kultursorten. - -  Photographien tragen 

wesentlich dazu bei, ein eindrucksvolles Bild vom 
Anbau und dem Verkauf der Frodukte dieser in 
Europa unbekannten Kulturpflanze zu vermitteln. 

Scherz (Miincheberg/Mark). 
Die Sch~idigung tier Rebe dureh die radicicole Form 
der Reblaus (Phylloxera vastatrix). Von H. 
t 3REIDER und B. H U S F E L D .  (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Z~chtungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.) 
Gartenbauwiss. 12, 41 (1938). 

Verff. vergleichen bei 5 ~ Fe-S~mlingsklonen, die 
zum gr6Bten Tell einer Selbstungsnachkommen= 
schaft des zwittrigen F1-Bastards Riparia • Ga- 
may Oberlin 595 angehSren, das Verhalten un= 
behandelter und reblausversuchter Topfreben Jn 
bezug auf Xugere VVachstumsverh~ltnisse, innere 
Ausgestaltung der Triebe (Triebreife) und Laub- 
farbe. Obwohl alle S~imlinge bei der ersten Aus- 

lese  auf l~eblausfestigkeit als stark anf~llig be- 
zeichnet worden waren, zeigten sieh doch w~hrend 
des 5 monatigen Versuches deutliche Unterschiede 
im Befall, nach denen die Reben in 7 Befalls- 
klassen eingeteilt werden konnten. Im einzelnen 
wurden beachtet:  Wurzelwachstum, Gesamth6he 
der Pflanzen (oberirdischer Teil), Wachstumsindex, 
d. h. der Quotient aus der Gesamth6he der Pflanzen 
naeh AbschluB und zu Beginn des Versuehes, Zahl 
und L~nge der Stammglieder, Blat tgr6ge,  Ranken- 
bildung, ferner Holz/Mark-Verh~Lltnis, Zahl der 
Hartbastschichten der sekundXren Rinde, Dicke 
tier Hartbaststr~nge der prim~ren Rinde, St~rke- 
gehalt yon Holz und Rinde, Ausbildung des Peri- 
derms und schlieglich die Laubfarbe. Bei den in- 
fizierten Reben tr i t t  im allgemeinen eine deutliehe 
Hemmung in bezug auf die beobachteten Eigen~ 
schaften zutage. Ausgenommen sind St~rkegehalt 
des Holzes (Holzparenchym, Markstrahlen und 
Markkrone) und Ausbildung des Periderms, die 
geringe oder keine Untersehiede erkennen lassen. 
Andererseits ist auffallenderweise die Entwicklung 
des prim~Lren Hartbastes bei verseuchten Reben 
mehr oder weniger stark gef6rdert. In der Regel 
sind die Unterschiede um so gr6ger, je starker der 
IReblausbefall ist; es gibt aber auch F~lle, in denen 
die Hemmung bei stark befallenen Reben v e r -  
h~ltnismiLBig schwach, bei schwach befallenen 
verh~ltnism~gig stark ist. Am Schlug der Arbeit 
wird die Bedeutung der Ergebnisse ffir die Reben- 
ztichtung er6rtert. Seeliger (Naumburg a .  S.) 

Technik und Verschiedenes. 

Die refraktometrische Fettbestimmung in 81saaten 
nach dem Benzinverfahren. Von ~. SCHARRER 
und H. LAMEL. (Agrikulturchem. Inst. u. Inst. f.  
Pflanzenbau u. Pflanzenzi~cht., Univ. Gieflen.) 
Landw. Versuehsstat. 129, 164 (1938). 

Die refraktometrische Fet tbest immung nach 
Leithe ist yon den Verff. bei verschiedenen C)l- 
saaten fiberprfift worden. Das Prinzip der Methode 
ist bekannt. ]:)as Fe t t  der Probe wird in einer 
genau bekannten Menge Benzins aufgenommen, 
das einen konstanten, yon dem des Fettes m6glichst 
welt abweichenden Brechungsindex aufweist. 
Durch das Fe t t  wird die Lichtbrechung des Benzins 
ge~ndert. Aus dieser ~nderung l~gt sich die Menge 
des aufgenommenen Fettes bestimmen. Die Licht- 
brechung wird im Eintauchrefraktometer yon Zeil3 
mit Prisma I I I  gemessen. Die Untersuchungen der 
Verff. beziehen sich auf Mohn, Sonnenblumen, 
Saflor, ()lrauke und Lupine. Das Verfahren l~13t 
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sich fiberall anwenden, wo es sich da, rum handelt, 
im Benzin 16sliche Fette und Ole zu bestimmen. 
Mittels der Methode, die gegenfiber den fiblichen 
Extraktionsmethoden ~iuBerst zeitsparend ist, 
lassen sich leicht Serienanalysen durchffihren, wie 
sie fiir pflanzenzfichterisehe Zwecke vor allem be- 
n6tigt werden. Auch ffir die laufende Betriebs- 
kontrolle in den 01miihlen erscheint das Verfahren 
wichtig. Ufer (Berlin). 

Zur Anwendung der Fehlerwahrscheinlichkeits- 
rechnung bei landwirtschaftlichen Versuchsergeb- 
nissen. Von E. A. 1KITSCHERLICH. Bodenkde 
u. Pflanzenern~hrg 7, 360 (1938). 

Es wird die Wichtigkeit der Fehlerwahrschein- 
lichkeitsrechnung diskutiert und speziell erSrtert, 
ob bet der Auswertung landwirtschaftlicher Unter- 
suchungen der ,,mittlere", der ,,wahrscheinIiche" 
oder der ,,durchschnittliche" Fehler besser an- 
wendbar ist. An Hand zweier bodenkundlicher 
Arbeiten legt dann Verf. ausffihrlich dar, zu welch 
bedeutend gesicherteren Ergebnissen man bet 
Anwendung dessetben kommen muB. Die in der 
Arbeit angeffihrten Formeln und Berechnungen 
bringen nichts wesentlich Neues. Hans Breider. 

ODeutsche im Hindukusch. Bericht der Deutschen 
Hindukusch-Expedition I935 der Deutschen For- 
schungsgemeinschaft. 12o Textabb. VIII ,  351 S. 
Berlin: Karl Sigismund Verl. I937. 

Im Erfihjahr des Jahres 1935 trat  die mit  Mitteln 
der  Dentschen Forschungsgemeinschaft durch- 
geff ihrte  und vom Forschungsdienst, Reichs- 
arbeitsgemeinschaft tier Landbauwissenschait, 
weitgehend gef6rderte Deutsche Hindukuseh- 
Expedition, ihre Reise in die Steppen nnd Hoch- 
gebirgslagen Sfidwestasiens an. Der Plan zu dieser 
Expedition entstand in Zusammenarbeit  des 
Landwirtschafflichen und des Botanischen Insti- 
tuts der Universit~t HMIe. Die Expedition hat te  
folgende Hauptaufgaben zu erffillen: i. Die Bezie- 
hungen der Wildpflanzen zu den entsprechenden 
Kulturvariet/~ten an O f t  und Stelle zu studieren. 
2. Wild- and Primitivformen der im Bereiche des 
Hindnkusch and seiner Nachbargebiete beheima- 
teten Kulturpflanzen zu suchen. 3. Naeh M6gtich- 
keit neue Arten yon Kulturpfianzen zu suchen, die 
ffir die deutsche Landwirtschaft Bedeutung ge- 
winnen k6nnten. 4- Variet~ten bekannter  IKultur- 
pflanzen zu smmneln, um dadnrch Erbfaktoren, 
die im Laufe der Jahrhunderte verlorengegangen 
stud, in die deutschen Sortimente einzukreuzen. 
5. Die VegetationsverhS.ltnisse des Forschungs- 
gebietes nach iloristischen, systematisehen und 
pflanzengeographischen Gesichtspunkten zu unter- 
suchen. Der nunmehr vorliegende Expeditions- 
bericht stellt eine Gemeinschaftsarbeit aller an der 
Expedition Beteiligten dar. Es ist wohl verstS~nd- 
itch, dab 15 Monate nach Beendigung der Expedi- 
tion fiber die Ergebnisse noch nicht berichtet 
werden kann. Der Bericht ist eine erste Darstellung 
der Wege, die die Expedition gegangen ist, und 
zeigt, wie  auf de r  Expedition gesammelt wurde 
a n d  was gesammelt wurde. Im allgemeinen Tell 
schildert der Expeditionsfiihrer, A. SCHEIBE, sehr 
anschaulich Organisation and VerlauI der Expe- 
dition. Man bekommt in diesem Kapitel ein aus- 
gezeichnetes Bild aller der durch die Expedition 
zu fiberwindenden Schvderigkeiten, die an alle 
Beteiligten sehr hohe Anfordernngen an ihre Ein- 

Referake. Der Zfiehter 

satzbereitschMt und Leistungsis sgellten. 
VC RO~MER und K. yon ROSENSTIEI. berichten 
fiber die landwirtschafflichen Sammelarbeiten der 
Expedition und ihre Ergebnisse. Dieses Kapitel 
ist ffir den Pflanzenzfichter yon ganz besonderem 
Interesse, denn in ibm wird geschildert, was ge- 
sammett  wurde, and wie sich die einzelnen Pflau- 
zenarten und Pflanzengruppen auf das Expeditions- 
gebiet verteilen. Von landwirtschaftlichen nnd 
g~trtnerischen Kulturpflanzen konnten insgesamt 
4325 Samenproben gesammelt werden, die sich 
folgendermagen verteilen: Getreidearten 2319, 
K6rnerhfilsenfrfichte 92I, 01- und Faserpflanzen 
279, Futterhfilsenfrfichte 168, Gemfise, Gewfirze 
and Rosenarten 366, Obst und Tabak 22, Drogen 
und verschiedene Pflanzen 42 Proben. Sehr ein- 
gehend werden die Arten und Variet~ten "con 
Weizen, Gerste, Roggen, Hirse und Bohnen, ihre 
Fundorte und ihre Verteilung im Forschungsgebiet 
beschrieben. Das gesamte gesammelte Material 
landwirtschaftlicher and g~rtnerischer Kultur-  
pf lanzen  wurde an 26 verschiedene deutsche Insti- 
tute verteilt und wird dore auf breitester wissen- 
schaftlicher Basis bearbeitet. Es ist natfirlich, dab 
erst nach Ablau~ mehrerer Jahre and nach einer 
sorgfa~ltigen und vielseitigen Bearbeitung des 
Sammelmaterials ein abschliegendes Bild fiber die 
Einzelmerkmale der gesammelten Pflanzenarten 
a n d  ihre Bedeutung ffir die deutsche Pflanzen- 
zfichtung gegeben werden kann. Bet der klaren 
Herausstellung der Aufgaben, die den ]3earbeitern 
des Materials gegeben wurden, ist die Gew~ihr ge- 
geben, dab der Zweck der Sammelexpedition 
erreicht wird, d. h. dab neue Bausteine ffir die 
Arbeiten der deutschen Pflanzenzfichtung geliefert 
werden. Im speziellen Tell des Berichtes beschreibt 
A. SCHE~X die Landbauverhgltnisse in der Land- 
schaft Nuristan. Nach einer kurzen Beschreibung 
der Klimaverh~ltnisse werden Feldlage und Feld- 
bautechnik genau geschildert. Im 3. Kapitel wet- 
den die in Nuristan angebauten Kulturpflanzen 
u n d  ihre Nutzung, ferner ]3odenarten, Saat- and 
Ernteverh~ltnisse behandelt. /?;in weiteres Kapitel 
gibt fiber die dortige Tierzucht und Tierhaltung 
Aufschlul3. Im Zusammenhang hiermit werden 
Wiesen- und Weidewirtschaft und ferner Besitz- 
und Pachtverh~ltnisse beschrieben. Den Schluf3 
dieses Kapitels bildet ein Abschnitt  fiber die dortige 
Forstnutzung und die W'aldrodung. G. KERSTAX 
bringt einen Beitrag fiber die Waldverteilung und 
Verbreitung der Baumarten in Ostafghanistan und 
Chitral. Ferner gibt er ein Verzeichnis der bota- 
nischen Sammlungen der Expeditionl Den Be- 
schlu8 des Buehes bilden ein Bei~rag zur Rassen- 
und Stammeskunde der Hindukusch-Ks yon 
A. I-IERRLICIt und spraehwissenschaftliche und 
v61kerkundliche Studien in Nuristan yon W.-LENTZ. 
Eine Reihe ausgezeichneter photographischer Auf- 
nahmen und eine Ffille yon sehr klaren und fiber- 
sichtlichen Karten tragen zum Verst~tndnis tier 
verschiedenen Arbeiten bet. Insbesondere sind die 
verschiedenen Spezialkarten, auf denen die Ver- 
teilung der FundplXtze der einzelnen Kultur-  
p f lanzen  angegeben sind, Ifir e v i l  sp~ttere Expedi- 
t ionen in das gleiche Gebiet yon gr6Btem W'ert. Mit 
Spannung darf man der Ver6ffentlichung der 
Untersuchungsergebnisse a n d  der Auswertung des 
Materials der Deutschen Hindukusch-Expedition 
entgegensehen, v. t?auch (Berlin). 

Ti.te l l~i ld  : 
Aus der Arbeit:  Coichicininduzierte Polyplo~die bei Bet~ vulg~ris L. yon K. J- FRANDSEN, die in einem 

der n~chsten Hefte erscheint. 
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