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durch  Umfrage  festgestel l t ,  welche yon diesen 
Zuch ten  wei te r  bea rbe i t e t  werden - -  und daher  
wel ter  geschfi tzt  werden m/issen - -  und welche 
aufgegeben werden und daher  ausfal len k fnnen .  
Die Zahl  der  bei den Pr/ i fungen auf Selbst / indig-  
ke i t  zu ber i icks icht igenden Vergleichssorten i s t  
infolgedessen ein Vielfaehes der  in der  Reichs-  
sor tenl is te  aufgeffihrten.  Wie  es technisch rnfg-  
l ich ist,  solche Pr i i fungen mi t  e iner  so grol3en 
Zahl  yon Sorten e inwandfre i  durchzuf i ihren,  
dar f iber  soll an andere r  Stelle be r i ch te t  werden.  
H ie r  soll te n u t  gezeigt  werden,  wie in Deutsch-  
land  durch  die Reg i s t r i e rung  der  Sor~en in Ver- 
b indung  mi t  der  S a a t e n a n e r k e n n u n g  ein un- 
mit te lbarer  Sehutz  des geist igen E igen tums  der  
Zfichter  ohne ein besonderes  Gesetz ausge/ ib t  

wird.  Keine Neuzt ichtung wird zmn Hande l  
zugelassen,  die n icht  yon der  zust~indigen 
Regis ters te l le  nach  wissenschaf t l ichen Grund-  
s/itzen gepr/ i f t  nnd als selbst t indig befunden  
worden ist. Durch  die Anerkennung  des Saat -  
gutes  wird die Sor tenech the i t  s t / indig kont ro l -  
l iert .  Der  Reichsn / ihrs tand  a!s s t~ndige Or- 
gan isa t ion  ha t  also dem Zfichter  die Sorge 
abgenommen,  fiber seine Rechte  zn wachen.  
E r  ve rh inde r t  durch seine E in r i ch tnngen  die 
migbrf iuchl iche Verwer tung  einer Ziichter-  
sorte.  Verfehlungen k f n n e n  n ich t  vo rkommen ,  
S t ra fandrohungen  er / ibr igen s i c k  Die Verant-  
wor tung  l iegt  bei den Regis ters te l len  und bei  
den Landesbauernschaf t en ,  die die Anerken-  
hung  ausfiben. 

REFE 
Allgemeines ,  Genetik, Cytologie, Physiologie.  

O Handhuch der Vererbungswissenschaft. I.irsg. v. 
E. BAUR t u. 1~{. t-IARTMANN. Liefg. 23 (II v). 
Genmutation. I. Allg. TI. Von H. STUBBE. 
9o Textabb.  429 S. BeNin: Gebr. Borntraeger 
1938. 1~{. 6o.-- .  

Der vorliegende Artikel  des , ,Handbuches der 
Vererbungswissenschaft" behandelt  die allgemei- 
hen Fragen, die sich an die Erscheinung nnd das 
experimentelle Studium der Genmutat ion knfipfen, 
also ein Gebiet, das man infolge seiner zentralen 
Bedeutung und seiner vielfgltigen Beziehungen zu 
anderen Problemen der Genetik und deren Grenz- 
gebiete Ms eines der wichtigsten der allgemeinen 
Biologie ansprechen mu~3. So is~ ein s tat t l icher  
Band yon 429 Seiten entstanden, der das bislang 
umfassendste Nachschlagewerk fiber die Mutations- 
forschung darstellt .  Im allgemeinen ist  die Lite- 
ra tnr  bis MiLte 1937 verarbei le t  worden. Am Be- 
ginn der Darstellung wird ein historischer Uber- 
blick fiber die Mutat ion yon der Entdeckung des 
Chelidonium laci~iatum im Jahre 159o bis zu 
DE VRIES und dem Einsetzen der experimentellen 
Vererbnngswissenschaft gegeben. Der Haupt te i l  
des Werkes wird in drei Abschnit te gegliedert:  
Das Wesen des Gens und der Genmutation,  Quan- 
t i ta t ives  Studiunl des lV~utationsvorganges und 
Natur  des Gens. Im erseen Abschni t t  werden die 
allgemeinen Grundlagen unserer heutigen Kenntnis  
yon Gen und Genmutat ion geklfirt und eingehend 
besprochen. u  den hier behandelten Einzel- 
problemen seien u . a .  genannt  die verschiedenen 
Erscheinnngen der Genmanifestierung, die Zeit 
des Auftretens yon Mutationen w/ihrend der Onto- 
genese, wobei die somatisehen Mutationen Be- 
rticksichtigung erfahren, Labi l i tg t  der Gene und 
mult iple Allelie. Der zweite Hauptabschni t t  be- 
handel t  die eigenttiche experimentelle ~{utations- 
forschung, also die kfinstliche Auslfsung yon 
Genmutat ionen durch kurzwellige Strahlen und 
die ErkennLnisse der Strahlengenetik, ferner die 
Auslfsung yon Mutationen durch Temperatur-  
einwirkungen, dutch Behandlung mit  Chemikalien 
sowie dutch kombinierte Einwirkungen oder andere 
Einfltisse, z. B. Ernghrungsbedingungen. Im letz- 

RATE.  
ten Abschnit t  werden die Vorstellungen besprochen, 
die man sich heute fiber die Natur  der Gene und 
des Mutationsvorganges macht. Das nmfangreiche 
Literaturverzeichnis bildet  den BeschluB des Ban- 
des, dem ein spezieller Tell folgen wird. 

Schmidt (Mtincheberg/Mark). 

Studies on the genetic basis of chlorophyll formation 
and the mechanism of induced mutating. (Unter- 
suchungen tiber die genetische Grundlage der 
Chlorophyllbildung nnd den Mechanismus indu- 
zierLer l~futationsvorg~nge.) Von A. GUSTAFS-  
SON. (Inst. of Genet., Univ. of Lund, Sval@ 
Sweden.) Hereditas (Lund) 24, 33 (1938). 

Frfihere cytologische Beobaehtungen des Verf. 
yon r6ntgenbestrahlten, dann gekeimten Gersten- 
samen (Hordeum dislichum nutam, Goldkorn) stell- 
ten die hier vorliegenden genetischen Wirkungen 
in Aussicht. Mehr als 5oo aufgetretene Chlorophyll- 
Mutationen sind in die Phgnotypengruppen Albina, 
Xantha ,  Viridis, Alboviridis und Tiger geordne• 
yon denen Albina und Tiger durchschnitt l ich in 
der grfBeren Individuumzahl  je ~hre  auftreten. 
Diese )~hren zeigen keine Steri l i tgt  im Gegensatz 
zu solchen, aus denen Xantha,  Viridis und Albo- 
viridis entstehen. Aus der Sterili t~t der Ausgangs~ 
ghren und der geringeren Individuenzahl  in den 
Aufspal{ungen der F1 schliel3t Verf., dab diesen 
3/Iutationen erhebliche )~nderungen der Chromo- 
somenstruktur  zugrunde liegen (, ,Makromutatio- 
hen"). In den ,,Mikromutationen": Albina und 
Tiger werden fi, nderurzgen einzelner Geue oder 
Gengruppen vermutet.  Ftir  grfbere Struktur-  
/~nderung der Makromutat ionen spricht welter ihre 
Dihybriden(-synthetische)-Letal i tat ,  die besonders 
in der Verbindung Xantha- -Vi r id i s  erheblich ist. 
I s t  Albina einer der Partner,  so sind die Spaltungs- 
zahlen weniger gestfr t .  Die Abweichungen vom 
gesuchten ZahlenverS~ltnis in den einzelnen Mu- 
tat ionen sind gametisch bedingt und nicht zygo- 
tisch, denn sowohl Homo- als Heterozygoten 
haben eine unverminderte Keimkraft .  Verf. hat te  
s beobachtet,  dab ktihl aufbewahrte und 
darnm wasserreichere Samen (A-Serien) st~trkere 
Chromosomen-Fragmentat ionen aufweisen als 
trockene (B-Serien). Dementsprechend t ra t  in den 
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A-Versuchsserien eine gr613ere Zahl yon , ,Makro- 
m u t a t i o n e n "  (besonders des Albovir idis-Typ) auf, 
vorausgesetzt ,  dab eben sie durch chromosomale  
St6rungen verursaeh t  sind. Diese Muta t ionen  er- 
schienen ebenfalls zungchst  als Ei i lzel individuum. 
Der  Alb ina typ  t r i t t  in den A- Ilnd B-Serien mi t  
gleieher H~uf igkei t  auf. Da  kfinstlich mi t  Wasser  
ge t r~nkte  Samen naeh der  ]3estrahlung ebenfalls 
s tarke Chromosomenst6rungen zeigten, wurden die 
3/futationsversuche auch auf diese Vorbehandlung  
erstreckt ,  aber  ohne Erfolg. Die H~ufigkei t  sicht- 
barer  Mutation en bleib hinter  der normalen  zurtick, 
ve rmut l i ch  well die IZeime leichter  zugrunde gehen. 
Ebensowenig  war  die Ra te  der 3/fakromutationen 
in filteren Samen (Vergleich der Serien voil I931 
und 1934) erh6ht,  und Verf. ve rmute t ,  dab auch 
hier die angegriffene Chromosomens t ruk tur  sehon 
wesentl iche E lumina t ionen  zur Folge hat. Die 
Verschiedenhei t  der selekt iven Wer te  yon Mikro- 
(Albina) und Makro-  (Xantha  und Viridis) Muta-  
t ioilen wird er6rtert .  Den Be t rach tungen  l iegt ein 
groges Mater ial  zugrunde.  Steifz. ~ ~ 
Experimental data for a revision of the genus 
Lathyrus. (Exper imentel le  Da ten  zu einer Re-  
vision der  Ga t tung  Lathyrus.)  Von H. A. SENN.  
(Blandy Exp. Farm, U~ziv. of Virgi~r Charlottes- 
ville.) Amer.  J.  Bot.  25, 67 (1938). 

Un te r  35 untersuchten  Lathyrus-Arten erwiesen 
sich alle als diploid (n --  7, 2 n -- i4), m i t  Aus- 
nahme des te i raplo iden nordamerikanisehen L. ve- 
nosus, was mi t  dem cytologischen Verhal ten an- 
derer  kosmopoli t ischer  Ga t tungen  altweltlichei~ 
Ursprungs  (Crepis, Spiraea) in Einklang steht.  
Tro tz  dieser Einhei t l iehkei t  in der Zahl - -  und 
auch in der Beschaffenhei t  ~ der Chromosomen 
liegen tiber interspezifisehe Kreuzungen bisher nu t  
wenige unsiehere Mit te i lungen vor. Verf. konil te 
un te r  458 interspezif ischen Kreuzungsversuchen 
nur 4 SamenailsS~tze erzielen, und zwar yon  
L. Aphacc~ ~ • rmmidicus ~, Cicera ~_ • sativus c~, 
Ochrus ~ • Cieera c? und niger ~ • venosus ~. 
Bei der  le tz tgenani l ten  Kreuzung unterbl ieb  die 
I~eimung, die 3 fibrigen Kreuzungsprodukte  glichen 
v611ig der lVIutterpflailze, so dab Verf. Kon tamina -  
l ion mi t  e igenem Pollen ftir wahrscheinl ieh h~lt. 
Cytologisch gu t  eharakter is ier t  ist  die auch mor-  
phologisch scharf umgrenz te  Sektion Clymenum 
durch den t3esitz zweier kleiner Chromosomen-  
paare.  Vergleiehend-morphologische Ui l tersuehun-  
gen des Verf. m i t  besoilderer Beri icksicht igung der  
Gestal t  des Kelches und des Griffels sowie des 
Zellmusters  der  Epidermis  bestS, t ig ten irn tibrigen 
die ASCI~EI~SON-GRXB~ERsche Ein te i lung  der Gat-  
tung.  - -  Von Ar ten  bisher UllSicherer Stel lung 
weis t  Verf. auf Grund dieser Befunde L. ochro- 
leucus, ve~osus und ~zigrivalvis der  Sektion Oro- 
bastrum, L.. ~umidicus der Sekt ion Cieefcula zu. 

Onno (Wien). ~176 
Die Bestimmung und Vererbung des Geschlechts 
innerhalb der Gattung Vitis. Von H.  B R E I D E R  
und~ H. S C H E U .  (Kaiser Wilhelm-Imt.  f .  Zi~ch- 
tungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.)  Gartenbauwiss.  
11, 627 (1938). 

Verff. beschreiben die innerhalb  der Ga t tung  
Vitis vo rkommenden  Blf i tenformen sowie ihre 
Verte i lung auf die einzelnen St6cke und Ar ten  und 
unterscheiden danach  m~nnliche,  weibliche und 
zwit t r ige St6cke. Die Vererbung des Geschlechts 
erfolgt  nach dem XY-Schema .  A m  einfachsten 
liegen die Verh~ltnisse bei den zweih~usigen Wild-  

ar ten:  Die MXnnchen sind XY,  die Weibchen X X .  
Bei Vinifera werden die M~nnchen durch Zwi t t t e r  
ve r t re ten  (XY, YY), die Weibchen  sind X X .  In  
1Jbereinst immung mi t  CoRRz~r werden die ge- 
mischtgeschleeht l ichen Vini fera-Sor ten  als Deu- 
t e rohermaphrod i ten  be t rachte t .  Auch in der 
Bastardgenerat io i l  Vinifera • Ripar ia  geht  die 
Geschlechtsver te i lung nach dem Homo-He te rozy -  
got ie -Sehema vor  sich. Dagegen verlS~uft die Ge- 
schlechtsbes t immung in den Bas ta rdgenera t ionen  
aus der IZreuzung Vinifera x Rupestr is  teils mono-, 
teils polyfaktoriel l ,  und innerhalb  Vinifera gibt  es 
Sorten, bei denen die Geschlechtsbes t immung 
ebenfalls als einfache IRtickkreuzung nicht  zu er- 
kl~ren ist. Die faktoriel le Deu tung  erfolgt im Sinne 
der Theorie yon KosswI~ .  Das Y-Chromosom ist 
Trgger  des m~nnlichen IRealisators (a). Zwi t te r  
sind dutch  Muta t ion  yon c~ zu c~' en t s tanden ;  2c~' 
ist  nicht  vim s tarker  als a ' ,  c~'a'-St6cke sind zwittr ig.  
In  den Autosomen liegen Gruppen (F und M) un- 
abhXngig voneinander  mendelnder  geschlechts- 
bes t immender  Faktoren ,  die die En twick lung  der 
weiblichen bzw. m~tnnlichen Geschleehtsorgane 
f6rdern;  bei Vitis ha t  man  sich diese au tosomalen  
Fak to rengruppen  hauptsS~chlich aus F - F a k t o r e n  
zusammengese tz t  zu denken. Infolge t t e t e rozygo t i e  
der au tosomalen  Fak to ren  k6nnen naeh Selbstung 
yon YY-Zwi t t e rn  wieder  M~nnchen heransspal ten.  
In-  Ar tkreuzungen  Vinifera • Rupest r i s  t r e ten  
schon in F 1 polyfaktor ie l l  be s t immte  Zwit terformefi  
auf, die X X ,  X Y  und auch Y Y  sein k6nnen. E in  
Hinweis  auI die Bedeu tung  der Geschlechtsbestim2 
mung  ftir die prakt~sche Ztichtung beschlieBt die 
Arbeit .  R. Seeliger (Naumburg  a. d. S.). 
Essays on evolution. I. On the effects of selection 
on mutation rate. (Not izen zur Evo lu t ion .  I .  Die 
Wirkungen  der Selekt ion auf  die Mutat i0nsrate .)  
Von A. H. S T U R T E V A N T .  (W.  G. KerekhoffLabo- 
~'at. of the Biol. Sciences, Califoenia Inst. of Technol., 
Pasadena.) Quart .  Rev.  Biol. 12, 464 (1937). 

Bei .Drosophila mela~ogaster tr~tgt ungef~thr jeder  
ioo. Garnet ein mut ier tes  C-ell, und da  die aller- 
meistei l  Muta t ionen  die Vitali tXt und Fruch tba r -  
keit  herabsetzen,  er leidet  die Ar t  durch sie einen 
Verlust  an Vermehrungsintens i t~ t ,  den Verf. zu 
1 %  sch~ttzt (HALI)ANE v e r m u t e t  5 %- Ref.) An- 
dererseits zeigen verschiedene .D .m. -S t~mme ver-  
schiedene Mutat ioi lsh~ufigkei ten (je Indiv iduum),  
und diese Unterschiede  sind offenbar  auch gen- 
bedingt ;  die diesbeztiglichen C-erie haben viel le icht  
EinfluB auf die Dauer  gewisser Mitosestadien.  
Setz t  nun ein Gen die lXiutationsrate um lO% 
herab, so komnl t  dies einer Steigerung der Ver- 
mehrungs in tens i t~ t  um 1~ gleich, bedeu te t  also 
einen Selekt ionsvortei l  yon ungefghr  der gleicheil 
H6he, und dieser ist  groB genug, dab sieh das Gen 
binnen geoIogisch kurzer  Zeit  fiber die ganze 
Popula t ion  verbrei te t .  Die Muta t ionsra ten  sind 
also niedrig zu erwarten,  besonders niedrig in 
warmer  und ionenreicher  Gegend. Denn  hier ist  
die Muta t ionsra te  und sonlit  auch der Nach-  
kommenver lus t  ph~notypisch erh6ht,  wodurch  der  
Selekt ionswert  eines die Mutat ioi lsra te  erniedrigen- 
den Gens und daher  auch die Selektionsgeschwindig- 
keit  steigt. Un te r  ktinstlichen, die Selektioil  ein- 
schrgnkenden I3edingungen ist  t iberdurchschni t t -  
liche 3/iutationshgufigkeit  zu erwarten.  Ferner  
stehe lest, dab die gtinstigen, evolutoriseh bedeut -  
samen Muta t ionen  gegenfiber den schgdlichen 
aul3erordeiltlich selten seien. Da somit  eine Gegen- 
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se lekt ion  yon dieser Seite n icht  in Frage  komme,  
set es erstaunlich,  dab die Muta t ionsra te  noch nicht  
auf  Null ,  gefallen set. DaB Muta t ionen  t iberhaupt  
noch vork~men,  set derzei t  h6chstens aus ihren Zu- 
Ia l l scharakter  begreif l ich;  denla Zuf~lle ere igneten 
sich eben immer .  SchlieBlich ist  die Selektions- 
geschwindigkei t  v o m  Erbgang  abh~Lngig (auto- 
somM, haploid usw.). Das Min imum der  Muta-  
t ionsra te :w~re  bet niederen Pf lanzen  z. B. Moosen) 
nnd Selbs tbef ruchtern  (z. B. Leguminosen;  aus- 
genommen  Pflanzel l  v o m  Oenothera typ)  zu er- 
war ten,  das M a x i m u m  bet ge t renntgeschlecht l ichen 
Tieren  ohne XY-Mechan i smus  oder  m i t  sehr 
k le inem X-Chromosom (Schmetter l inge) .  Un te r -  
schiede der  Mutabilit~Lt wie zwischell D. melano- 
gaster - -  19. funebris seien nicht  im Sinne TIMO- 
F]~EFF-RESSOVSKYs, sondern du tch  eine der  an- 
geft ihrten iM6glichkeiten zu erkl~tren. Ludwig ~176 
The present status of the mutation theory. (Der 
gegenw~rt~ge Stand  der Mutat ionstheor ie . )  Von 
H. J. M U L L E R .  (Inst. of Gemt., Acad. of Sciences 
of USSRI~ Moscow.) Current  Sci. Spec.-Nr 
Genetics,  4 (1938) �9 

In  diesem im N o v e m b e r  1935 gehal tenen Vor t rag  
gibt  der  du tch  seine Muta t ionsversuche  an Droso- 
phila  und durch den ersten Nachweis  einer experi-  
mente l len  Mu.tationsausi6sung bekannte  Verf. 
einen kurzen Uberb l i ck  fiber den heut igen Stand  
der  Mutat ionsforschung.  Nach  einer kurzen Be- 
t r ach tung  des Gens als der  s toff l ichen Grundlage  
der  Muta t ion  wird die spontane  Mutat ionsh~nf ig-  
kei t  behandel t .  In te ressan t  ist  der  Hinweis,  dab 
bet Organismen m i t  langer  Generat ionsdauer ,  wie 
beispielsweise ~beim Menschen, die Stabilit~Lt der  
Gene eine v i e l  gr613ere sein mul3 als z. B. bet Dro-  
sophila. Der  EinfluB der  T e m p e r a t u r  im normalen  
Bereich wird, in Ube re in s t immung  mi t  anderen  
Forschern,  im Sinne der  van  t 'Hof f schen  Regel  
geden te t ;  es wird auf  die durch die hohe Stabi l i t~ t  
der  Gene verst~Lndliche H6he  des van  t 'Hoffsche l l  
Koeff iz ienten  hingewiesen (Q~0 - 6--8) .  Wede r  
ftir die Wi rkung  yon Tempera tu r schocks  noch ffir 
die bis j e tz t  bekann ten  chemischen Beeinf lussungen 
der  Muta t ions ra te  konnte  eine ger ichte te  Muta-  
t ionsbeeinf lussung nachgewiesen werden.  Ft i r  ,,ge- 
w6hlll iche physiologische E inwi rkungen"  h a t  nach  
Meinung des Verf. noch keine nennenswer te  Beein-  
f lussung der  Genmutab i l i t~ t  zeigen lassen, wenn 
man  yon labi len Genen absieht.  Was  den EinfluB 
yon St rahlen  angeht ,  so weist  MULLER darauf  hin, 
dab keineswegs als erwiesen gel ten kann, dab nur  
das Get rof fenwerden  des Genes selbst  zu einer 
Muta t ion  ftihrt. Vie lmehr  deu ten  verschiedene 
Ergebnisse darauf  hin, dab auch eine benachbar te  
Ionisa t ion  durch E inscha l tung  yon Sekund~r-  
reak t ionen  zum Mutieren eines Genes ftihren kann.  
Was  die V~Tirkungen der  Muta t ionen  allf den Orga- 
nismus betr i ff t ,  so wird auf die bekann ten  Erschei-  
nungen  der  Rezessivit~Lt, der  Regress iv i t~ t  usw. 
der  meis ten  Muta t ionen  hingewiesen. Ft i r  die 
Evo lu t ion  sind aber  die Kle inmuta t ione l l  wesent-  
licher, und es scheint ,  dab Geringfi igigkei t  der  
Wirkung,  weniger  sch~,dlicher Charak te r  und ge- 
r ingere Rezess iv i t~ t  der  Muta t ionen  paral le l  
gehen, ein Befund,  tier ftir die Frage  der  evolu-  
t ionis t ischen wie auch der  zt ichterischen Bedeu tung  
der  Muta t ionen  von  grOBter V~'ichtigkeit ist. 

E. Km~pp (Mtincheberg/Mark).  
Sex-linked mutant characters in the hemp, Cannabis 
sativa. (Geschlechtsgebundene Muta t ionsmerk-  

male  beim Hanf.)  Von Y. IMAI .  J.  Genet.  35, 
431 (1938). 

Die Muta t ionen  wurden  durch R6n tgenbes t rah -  
lung yon Pol lenk6rnern  ausgel6st. Von 23 F2- 
Aussaa ten  en th ie l ten  zwei mut i e r t e  Pf lanzen,  in 
beiden F~llen nur  als M~nnchen.  Die einen waren  
gelbgriin (chlorina), die anderen zeigten eine Gelb- 
f leckung der  jungen  BlOtter. Da  nach HIROTA 
das m~nnl iche  Geschlecht  be im Hanf  hetero-  
gamet isch  ist  und die Muta t ionen  recessiv stud, 
auBerdem das Y-Chromosomen als fast  leer zu 
denken ist, wird eine Lokalisat iol l  der beidell neuen 
Muta t ionen  im X-Chromosom angenommen.  

Slein (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 
The effect of centrifuging upon the germinated seeds 
from various plants. (Die Wirkung des Zentri- 
Iugierens auf die angeke imten  Samen verschiedener  
Yflanzen.) Von D. I s  (Inst. of Genetics, 
Acad. of Sciences of USSR,  Moscow.) Cytologia 
(Tokyo) 8, 420 (1938). 

Angeke imte  Samen yon Vicia faba, Nicotiane 
Langsdorfii, F 1 (Nicotiana rusZica • tabacum), 
Crepis capillaris und Pisum sativum wurden  meh-  
rere Tage lang mi t  Ul l te rbrechungen  bet 15oo bis 
4000 Umdr . /Min .  zentrifugiert .  Am wei tes ten  zen- 
t r i fugal  lager ten sich dabei  in den Zellen St~rke- 
k6rner  und Plast iden,  dann folgte meis t  der  Kern,  
der  aber  auch in der  Mitre bleiben oder sogar le icht  
zentr ipeta l  gelagert  sein konnte .  Innerhalb  des 
Kerns bewegte  sich der Nucleolus zentrifugal.  
Chondriosomen zeigten schwache zentr i fugale  Ten-  
denz. Die Spindeln sich te i lender  Kerne  warell  
yon der frtihen Metaphase  bis zur  frtihen Anaphase  
am empfindl ichsten.  Die Tei lung selbst  war  hS~ufig 
ganz oder  teilweise unterdr t ickt ,  ebenso die Zell- 
wandbi ldung;  heteroploide Kerne  waren daher  
6fter  zu finden, die entsprechend dem Ausgangs-  
punk t  ftir abgeXnderte Gewebsstreifen sein konnten  
Von dem Nicotiana-Bastard wurde an einer Pf lanze  
ein amphidiploider ,  fer t i ler  Sprog erzielt. Daneben  
fanden sich noch zahlreiche Anomal ien  an den 
heranwachsenden Pflanzen,  wie Panaschtiren,  
Schrumpfungen  und Bla t tdeformat ionen .  

Propach (Mtincheberg/Mark). o 
Ourch R~ntgenbestrahlung von Pollen erzeugte 
reziproke Translokationen und Genmutationen bet 
Pisum sativum. Von A. N. LUTKOV.  (Lc&omt. f. 
Genetik, 1mr. f. Pflanzenforsch., t~uskin.) Trudy  
prikl. Bot.  i pr. I I  Contrib.  f rom the  Labora t .  of 
Genet.  of the  Inst .  of P l an t  I n d u s t r y  Nr  7, 377 
u. engl. Zusammenfassung 4 i i  (1937) [Russisch~. 

Ft i r  die Versuche wurden  2 Erbsenl iniel l  ver-  
wendet ,  eine m i t  den Genell w, .k, b, s t ,  Pl, die zweite 
mi t  den entsprechenden dominan ten  Allelen. Be- 
s t rah l t  wurden  junge Knospen beider Linien 
(12o kV, 5 mA,  I m m  A1-Filter, 300--2500 r). In  
der  Regel  wurde  die recessive Linie a ls 'Mutter ,  die 
dominan te  als Va te r  benutzt .  Mit  s te igender  Dosis 
f~llt der Allsatz, bis bet einer Dosis yon 2500 r der  
Pol len st irbt .  In  der F 1 wurde eine Anzahl  semi- 
steri ler  Pflanzen,  i l lsgesamt 49 = 11,3 %, gefunden. 
Zwischen dem Grad der  Steri l i t~t  und der  H6he  
der  Dosis bestehen posi t ive Beziehungen,  je h6her 
die Dosis, um so h6her auch die Ster i l i t~t  dieser 
Pflanzen.  In  der  Mitose zeigen einige der semi- 
steri len Ind iv iduen  an Stelle von  7 Biva len ten  
5 Bivale l l te  und einen R ing  yon 4 Chromosomen.  
St6rungen in der  wei teren Ver te i lung ftihren auBer 
zu Te t raden  auch zu Pen taden  und Hexaden .  Nich t  
alle semis ter i len  F1-Pflanzen ergaben in F 2 eine 
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Spaltung in Semisterilit~t. Von den 43 semisterilen 
Fl-Pflanzen spalteten nut 13 ffir normal und Semi- 
sterilit~Lt im VerhS~ltnis 1:1. Bei diesen Pflanzen 
liegen zweifellos reziproke Translokationen vor, 
bei den fibrigen miissen andere Ursachen (wahr- 
scheinlich deficiencies oder de le t ions)d ie  Semi- 
sterilit~t bedingt haben. In de'r F~ einer Familie 
wurden auch mehrere trisome und eine tetrasome 
Form beobachtet, die nur partiell Iertil waren. - -  
In der F 1 und der P 2 traten ferner Genmutafionen 
auf. Eine zunS, chst Ifir genisch bedingt gehaltene 
Ver&nderung yon P1 zu Pl wurde wegen der sie 
begleitellden Fertilit~ttsst6rungen als deficiency 
gedeutet. - -  In eilier semisterilen Nachkommeli- 
schaft t rat  eine letale Chlorophyllmutation (albina) 
auf. In eilier anderen Familie eine recessive Aurea- 
Form mit  leuchtend goldgelben Blattern und ver- 
minderter Vitalitat. - -  Eine andere interessante 
Mutation bedingt eine Verdoppelulig der Blfife, in 
der die StaubgefaBe mil3bildet sind, die Karpelle 
auseinanderklaffeli und Eizellen fiberhaupt nicht 
gebildet werden. Auch die Petalen sind v611ig ab- 
norm. Die noch vorhandenen Antheren bilden nur 
wenig Pollen aus, der jedoch normal funktionsf/~hig 
ist. Die Farbe der Flfigel variiert stark. Die 
Mutation vererbt  sich einfach r e c e s s i v . -  Am 
hS, ufigsten t rat  bei Pisum naeh R6nfgenbestrahlung 
eine Mutation auf, die Fasciation bewirkt. Die 
fasciierfeli StengeI k6nnen bis zu 2o mm dick 
werden. Die meisten Blfiten, die sehr gedrangt 
sitzen, bilden normale Hfilsen und Samen aus. Die 
Mutation ist recessiv, Allelenpaar Fa-- fa .  Ob alte 
fasciierten Formen, die in verschiedenen Familien 
auftraten, einander identisch sind, ist noch nicht 
untersucht. Stubbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Philogeny and polyploidy in Rosa. (Phylogenie und 
Polyploidie bei der Gattung Rosa.) Von E. 
ERLANSON.  New Phytologist 37, 72 (1938). 

Ausgehend yon der taxonomischen Revision der 
Gattnng dutch BOULEI~GER und den Verf. wird die 
yon verschiedenen Forscherli aufgestellte Theorie 
der Abkunft unserer hochelitwickelten rezenten 
di- bis octoploiden Spezies yon einer ausgestorbenen 
arktischen decaploiden Grundart kritisch be- 
sprochen und abgelehnt. Als Grfinde, dab die 
Annahme eilier polyploiden Ahnenreihe nicht die 
einzige Alternative fiir die Entstehung unserer 
modernen Rosa-Spezies ist, werdeli vor allem an- 
geffihrt: I. Das Vorkommen rezenter primitiver 
Spezies, die allerdings heute nicht mehr der Gattung 
Rosa zugezXhlt werden, aber sicher auf die gleichen 
Ahnen wie die h6her entwickelten Rosa-Spezies 
zurfickgehen. 2. Die grogen M6glichkeiten der 
Spezies-Bastardierung dank der damaligen klima- 
tischen Bedingungen in der Pleiost~n-Eiszeit in 
den Gegenden am Sfidrand des Eises. 3- Die 
Phytogeographie einiger Rosa-Spezies. 4. Die groBe 
habituelle Ahnlichkeit zwischen einer Anzahl 
diploider und polyploider Arten, aus der auI den 
gleichen diploiden Ahn geschlossen werden kann. 
Die phylogenetische Entwicklung der Gattung soil 
yon der einfachen zur zusammengesetzteli Inflo- 
rescenz, yon wenig nach vim Staubf~tden gehen, 
zugleich in Richtung einer spg, teren Blfitezeit. 
5- Polyploidie ist vorteilhaft unter arktisch-alpinen 
Bedingungen aber sie hemmt bzw. verlangsamt 
evolutioli~re 'Xnderuligen. 6. Das Verhalten der 
diploiden nnd polyploiden Arten bei Bastardierung, 
die heute noch auf natfirlichem Wege Ziemlich 

hXufig unter ihr gfinstigen Verh~iltnissen vor sich 
geht und vielfach zu partiell fertilen Bastarden 
ftihrt, zeigt die M6glichkeiten der Entstehung 
polyploider Formen auf. Als ein wichtiger ,,modus 
operandi", der  das Erscheinen polymorpher diploi- 
der Rassen mit  neuen ~/[erkmalen begfinstigte, 
wird die Bastardierung Hexaploider mit nahe 
verwandten Diploiden angesehen, wobM die Di- 
ploidie der Bastarde durch Elimination ungepaarter 
Chromosomeli erreicht wurde. Wegen weiterer 
Einzelheiten mul3 auf das Original verwiesen 
werden. Storck (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Chromosomes of maize from North American 
Indians. (Die Chromosomen yon Maissorten nord- 
amerikanischer Indianer.) Von A. E. LONGLEY.  
(Div. of Cereal Crops and Dis., Bureau of Plant 
Industry, U. S. Dep. of Agriculture, Washington.) 
J. agricult. Res. 56, 177 (1938). 

Durch die Untersuchungen McCLINTOCKs ist die 
Chromosomenmorphologie yon Zea Mays gekl~rt. 
Die io Chromosomen unterscheiden sich im Pachy- 
taen der Meiose der PMZ. durch ihre relativen 
Schenkell~Lngeli und die Lage knopfartiger Ver- 
dickungen; Abweichungen waren schon mehrere 
bekannt. LON~LEY untersuchte yon 33 verschie- 
dene Herkfinite primitiver Maissorten yon nord- 
amerikanischen IndianerstAmmen, wobei m6glichst 
alle schon bekannten Fornlen oder solche, in die 
offentsichtlich Hochzuchten eingekreuzt waren, 
ansgeschlossen wurden. Dabei ergab sich eine 
erstaunliche Variabilit~Lt. Ffir die Chromosomeli 
I - - I V  und VII  wurden jeweils Typen ohne Kn6pfe, 
mit  I Knopf im kurzen Arm, mit  i Knopf im 
langen Arm oder mit  je I Knopf im kurzen und 
im langen Arm gefunden. Von Chromosom V gibt 
es knopflose Rassen und solche mit  1 Knopf im 
langen Arm. Die gr613te VariabilitS, t zeigt das SAT- 
Chromosom VI, wo im langen Arm 1--  3 Kn6pfe 
an 3 verschiedenen Stellen nnd an[3erdem Kombi- 
nationen dieser Charakteristika, insgesamt also 
8 Typen vorkommeli. Chromosom VI I I  kann im 
langen Arm 1--2 Kn6pfe in verschiedeneli Lagen 
haben. Chromosom IX  ist entweder knopflos oder 
hat am kurzen Arm einen Endknopf, dem bei einem 
weiteren Typ auch noch ein Knopf im langen Arm 
zugesellt werden kann. Im kfirzesten Chromosom X 
kann der Knopf fehlen, es k6nnen aber am langen 
Arm endw~Lrts I - -  4 oder 2 Kn6pfe + I Doppel- 
knopf auftreten. Interessant ist die Tatsache,'daB 
im Norden des Gebiets Sippen mit  wenigen Kn6pfen 
vorkommen, dab die Zahl der Kn6pfe zum Sfiden 
hin zunimmt und in ArizOna und New Mexico die 
knopfreichsten Sippen kultiviert  werden. Durch 
elitspreche.nde Kreuzungskombinationen mtiBten 
sich alle Uberg~Lnge yon Rassen ohne Kn6pfe bis 
zu solchen mit 23 Kn6pfen schaffen lassen, wobei 
die Lage der Kn6pfe eine we~tere Variante briligen 
k6nnte. Propach (Mfincheberg). 

Chromosome numbers in nodules and roots of red 
clover, common vetch and garden pea. (Chromo- 
somenzahleli in I<n6tchen und Wurzeln yon Rot- 
klee, "Wicke ulid Erbse.) Von L. W l P F  and D. C. 
COOPER. (Dep. of Agricult. Bacteriol. a. Genetics, 
Univ. of Wisconsin, Madison.) Proc. nat. Acad. 
Sci. U. S. A. 24, 87 (1938). 

Die Chromosomenzahlen sind bei Tr~olium 
pratense 2 n -  14 , Vicia anguslifolia 211 = 12 
und Pisum sativum 2 n = 14. Desinfizierte Samen 
dieser Arten wurden steril angekeimt und die 
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W u r z e l n  de r  J u n g p f l a n z e n  d a n n  m i t  gee igne ten  
L in i en  yon  R h i z o b i u m  geimpft .  Die sp~itere U n t e r -  
suchung  ergab,  dab  in den  gro/3en Zellen der  
Bakter ienkn611chen  die C h r o m o s o m e n z a h l  m i t  
wenigen  A u s n a h m e n  ~ e r d o p p e l t  war .  Propach. ~ o 

Cyt010gy 0f sex, (Die Cytologie  des Geschlechts . )  
Von  O. W I N G E .  (Carlsberg LaboraL, Copenhagen.) 
C u r r e n t  Sci. Sper Genet ics ,  16 (i938).  

Verf.  e n t w i e k e l t  a n  H a n d  se iner  j a h r e l a n g e n  
U n t e r s u c h u n g e n  m i t  d e m  Aqua r i en f i s ch  Lebisles 
reticulatus sehr  i n t e r e s s a n t e  u n d  ak tue l le  Ge- 
d a n k e n g g n g e  f iber  die B e d e u t u n g  der  X-  und 
Y - C h r o m o s o m e  fiir die G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g .  
Bei  L. ret,. i s t  das  M g n n c h e n  X Y, alas ~u  
X X .  Es  is t  abe r  s u c h  m6gl ich,  die H e t e r o c h r o m o -  
somen  als G e s c h l e c h t s c h r o m o s o m e n  v o l l k o m m e n  
auszuscha l t en ,  so d a b  X X - M i i n n c h e n ,  Y Y-M~inn- 
chen  u n d  X Y - W e i b c h e n  auf t r e t en .  Verf. n i m m t  
zur  E rk l i i rung  dieser  T a t s a c h e  an, d a b  sowohl  
m g n n c h e n -  wie w e i b e h e n b e s t i m m e n d e  F a k t o r e n  
fiber den  ganzen  A u t o s o m e n s a t z  ve r t e i l t  s ind.  
SchlieBlich e rh ie l t  VerL Zuch te rgebn i s se ,  aus  
d e n e n  he rvo rgeh t ,  d a b  ein au tosoma le s  Chromo-  
s o m e n p a a r  die Ges ch l ech t e r ve r t e i l ung  kon t r o l l i e r t  
und die I - Ie te roehromosomen  n u t  eine u n t e r -  
geo rdne te  B e d e u t u n g  ffir den  G es ch l ech t s be s t i m-  
m u n g s m e c h a n i s m u s  h a b e n .  D a m i t  n~ihert  s ieh 
Verf.  e iner  se i t  l anger  Zei t  yon  tKosswtG ver-  
t r e t e n e n  A n s c h a u u n g ,  die dieser  A u t o r  auf  G r u n d  
zah l re icher  Ver suche  m i t  a n d e r e n  Z a h n k a r p f e n -  
g r u p p e n  v e r t r i t t .  Breider (Mfincheberg /Mark) .  

StUdies on the significance of polyploid. I I .  Orchis. 
(S tud ien  f iber die B e d e u t u n g  de r  Polyploid ie .  
I I .  Orchis.)  Von  O. H A G E R U P .  (Botan. Museum, 
C@e~hagen.) H e r e d i t a s  (Lund)  24, 258 (I938). 

Fo lgende  C h r o m o s o m e n z a h l e n  w u r d e n  bei  d~ini- 
schen  Orch i s -Ar t en  e r m i t t e l t :  n = 18 bei  Orchis 
morio; n = 2I bei  0 .  uslulatus, O. purpureus, 
O. militaris, O. masculus u n d  O. sambucinus ; n = 20 
bei  O. incarnatus u n d  0.  maculat,~s var .  Meyeri; 
n = 4 ~ bei  0.  latifolius u n d  O. maculatus var .  
genuinus u n d  va t .  helodes. D a  0.  maculatus var .  
Meyeri auch  m o r p h o l o g i s c h  s t a r k  a b w e i e h t  nnd  
6kologisch viel  sch/irfer  spezia l i s ier t  i s t  als die 
ande ren  V a r i e t g t e n  de r  Art ,  legt  die un t e r sch i ed -  
l iche ChromosGmenzah l  die A b t r e n n u n g  als A r t  
nahe .  Propach (lVfiincheberg/~iark).  o o 

Chromosomenstudien an Orehidazeen. I. Karyotyp 
und Mixoploidie bei Cephalanthera und Epipactis. 
Von T. ~ I I D U N O .  (Div. of Pla~t-Morphot. a. of 
Gene~ics, Botan. Inst., Imp. Univ., Tokyo.) Cyto-  
logia (Tokyo) 8, 5o5 (I938). 

Die s o m a t i s c h e n  C h r o m o s o m e n z a h l e n  s ind bei:  
Cephanlathera falcata J31. 34, C. erecla B1. 34, 
C. Shizuoi F. M a e k a w a  32, Epipactis Thunbergii 
A. G r a y  4 ~ u n d  E. Sayekiana M a k i n o  4 o. In  den  
W u r z e l s p i t z e n  w u r d e n  h~iufig Zellen m i t  ver-  
d o p p e l t e r  C h r o m o s o m e n z a h l  ge funden .  Die  Ver-  
doppe lung  erkl~irt sich aus  dem  U n t e r b l e i b e n  de r  
Ze l lwandb i ldung ,  was  a n s c h e i n e n d  d u t c h  die ge- 
r inge  Ze l lh6he  ge f6 rde r t  wird, der  zufolge die 
l i ingeren C h r o m o s o m e n  sich h~iufig n i c b t  e i n m a l  
ganz  t r e n n e n  k6nnen .  Die po lyp lo iden  Zel l re ihen 
e r r e i ch ten  bis zu 1,35 m m  L~inge. Propach. ~176 

The light factor in crop production. (Der  F a k t o r  
L i c h t  i m  \ u  de r  Pf lanze.)  V on  33. N. 
S I N G H ,  C~. P. K A P O O R  and  R. S. C H O U D H R I .  

(lnsL of Agricult. Research, U~iv., Benares.) Proc.  
I n d i a n  Aead.  Sei., Sect.  B 7, 143 (I938). 

Die Versuche  w u r d e n  m i t  Cro ta la r ia ,  H o r d e u m ,  
Tr i t i cum,  L i n u m ,  Brass ica  u n d  G o s s y p i u m  in Ge- 
f~Ben durchgef f ihr t .  Die  e inze lnen  Serien e rh i e l t en  
wechse lnde  Tagesl / ingen,  yon  v611iger D u n k e l h e i t  
f iber I, 2, 3, 4, 6, 8, I2, 15 , I8 S t u n d e n  bis  zur 
D a u e r b e l i c h t u n g .  Bei  Tagesl~ingen, die u n t e r  
i2  S t u n d e n  lagen, wa r  a l lgemein  eine V e r m i n d e -  
r u n g  des W a c h s t u m s  fes tzuste l len ,  bei sehr  k u r z e r  
B e l i c h t u n g s d a u e r  g ingen  die P f l anzen  vorze i t ig  
ein. Cro ta l a r i a  gedieh  a m  bes t en  bei  i 2 - S t u n d e n -  
tag ,  H o r d e u m ,  G o s s y p i u m  u n d  T r i t i c u m  be i  
I5 S t u n d e n  u n d  L i n u m  sowie Brass ica  b e n 6 t i g t e n  
I8 S i u n d e n  Be l ich tung .  Das  A u f t r e t e n  der  sexuel-  
len P h a s e  is t  an  eine b e s t i m m t e  B e l i c h t u n g s d a u e r  
g e b u n d e n ;  wi rd  diese u n t e r s c h r i t t e n ,  s e t z t  Steril i-  
t ~ t  ein, bei  gegente i l iger  B e h a n d l u n g  Riesenwuchs .  

Hackbarth (Mfincheberg/Mark) .  
Studies in vernalisation of cereals. I. A comparative 
study of verna|isation of winter rye by now tempe- 
rature and by short days. (S tud ien  zur  Verna]i-  
sation yon  Getreide.  I. E ine  ve rg le i chende  
S tud ie  zur  Ve rna l i s a t i on  yon  W i n t e r r o g g e n  d u r c h  
n iedr ige  T e m p e r a t u r  und  K u r z t a g b e h a n d l u n g . )  
Von  O. N. P U R V I S  and  F. G. G R E G O R Y .  
(Research Inst. of Plant Physiol., Imp. Coll. of 
Science a. Tech~r London.) Ann.  of Bot. ,  N. s. l ,  
569 (~937). 

Der  groBe Einf luB der  T e m p e r a t u r  auf  die E n t -  
wick lung  der  W i n t e r g e t r e i d e  i s t  b e k a n n t .  Ande re r -  
sei ts  weir3 man ,  d a b  \ u  d a u e r n d  i m  
K u r z t a g  geha l ten ,  zwar  die Ahre  e m b r y o n a l  an leg t ,  
sie a b e t  n i c h t  zur  E n t w i e k l u n g  k o m m t ,  ganz  gleich, 
ob  sich die Saa t  an fangs  in e iner  T e m p e r a t u r  yon  
i ~ ode r  yon  I8 ~ befand .  - -  I m  L a n g t a g  erzogener ,  
ab  r d u r c h  Kgl t e  n i c h t  ve rna l i s i e r t e r  W i n t e r r o g g e n  
k o m m t  zwar  zur  Blii te,  g e b r a u c h t  abe r  eine s e h r  
lange  Vege ta t ionsze i t .  Die  E i n w i r k u n g  de r  Kgl te -  
vernal isaLion muB also in i rgende ine r  Weise  m i t  
d e m  Einf luB der  Tagl~inge ve rkn f ip f t  sein. Die  
A n s i c h t  LYSENKOs, n a c h  der  die P f l anzen  die 
Bli ihreife  n u r  er re ichen,  w e n n  ve r sch iedene  Zu-  
s t g n d e  d u r c h l a u f e n  werden,  w o v o n  der  eine die 
V o r b e d i n g u n g  des a n d e r e n  ist,  k a n n  nichL r i ch t ig  
sein (Kg l t ewi rkung  und  fo lgender  Lang tag ) .  De r  
E in f lug  de r  A u B e n f a k t o r e n  is t  n i c h t  qua l i t a t ive r ,  
s o n d e r n  n u r  q u a n t i t a t i v e r  N a t u r .  Z u m  ]3eweis 
dieser  A n s i c h t  werden  to lgende  Versuche  g e m a c h t :  
Ve rna l i s a t i on  d u t c h  K g l t e b e h a n d l u n g  ve r s ch i eden  
langer  Dauer  und 2. Verna l i s a t ion  d u t c h  K u r z t a g  
ve r sch i eden  langer  D a r e r .  Bei  der  T e m p e r a t u r  i s t  
ein Einf luB schon  n a c h  4t~igiger ]3ehand lung  zn  
merken .  N a c h  7 W o c h e n  wird  ein M a x i m u m  er- 
re icht .  N o c h  wei te r  verl~ingerte V o r b e h a n d l u n g  
verkf i rz t  die Zei t  der  E n t w i c k l u n g  n i c h t  mehr ,  
sonde rn  verl~ingert  sie in d e m  Mar3 der  Z u n a h m e  
de r  D a u e r  der  V o r b e h a n d l u n g .  - -  t3ei Verna l i s a t ion  
d u t c h  K u r z t a g  wird  die g r6g te  F 6 r d e r u n g  bei  e iner  
6w6ch igen  K u r z t a g b e h a n d l u n g  erzielt .  I s t  diese 
F r i s t  kfirzer  oder  liinger, so n i m m t  die A n z a h l  de r  
Stengelbl~i t ter  zu, die u n t e r  de r  Ahre  ausgeb i lde t  
werden.  - -  Sowohl  Sommer-  als s u c h  \V..interroggen 
mfissen 7 B l g t t e r  ausbi lden,  ehe die A h r e  ausge-  
b i lde t  werden  kann .  Die A n z a h l  dieser  B l g t t e r  
kann aber  be im  W i n t e r r o g g e n  bis zu 25 s te igen,  
je n a c h  den  V e g e t a t i o n s b e d i n g u n g e n .  D a  die 
e r s t en  7 B l g t t e r  e m b r y o n a l  be re i t s  14 Tage  n a e h  
der  A u s s a a t  ange leg t  sind,  t r i t t  die j unge  Pf l anze  
d a n n  schon  in das  kr i t i sche  S t a d i u m  ein, in  d e m  



xi. Jahrg. i. Heft Referate .  29 

die AuBenbedingungen ihre Entwick lung  lenken. 
Verff. s tel l ten ein Schema auf, dab den Einf lug  der 
Au/3enbedingungen auf die blf i tenbildenden Stoffe 
oder  deren Vorl/~ufer veransehaul ichen soll, das 
Mso an die Stelle yon LYS~NKOS Hypothese  zu 
setzen w~re. R. Stoppel (Hamburg) .  ~ ~ 

Spezielle Pflanzenztichtung 

O Die Ziichtung resistenter Rassen der Kultur- 
pflanzen. Von TH. ROEMER, H. FUCHS und 
t( .  I S E N B E C K .  2 farb. Tar. 41 Textabb.  427 S. 
Berl in:  Paul  Pa rey  1938. Geh. 1RM. 12.-- ,  geb. 
RM. 13.4 o. 

Verff. haben sich bemtiht ,  den bisher in zahl- 
reichen Einzelpubl ika t ionen vers t reu ten  Stoff der 
Resis tenzzt ichtung ill F o r m  eines Handbuchs  zu- 
sammenzufassen.  Aufbauend auf der vielfach er- 
wiesenen Tatsache des Vorhandenseins  yon erb- 
lichen Resis tenzfaktoren bei den verschiedensten 
Pfanzenar ten  werden die biologisehen und gene- 
t ischen C.rundlagen der Zfichtung widerstands-  
f~Lhiger Rassen besprochen. Es zeigt sich hierbei, 
dab gerade unter  den im Er t r ag  weniger wert-  
vol len Landsor ten  und Wi ldar ten  sich solche 
Formen  l inden lassen, die man  unter  den hoch- 
gezfichteten Kul tnrsor ten  mi t  ihrer geringen 
VariabilitS~t vergebens sucht. In  den weitaus mei-  
sten F~llen sind es physiologische Charaktere,  die 
Resis tenz verursachen,  wXhrend morphologische 
Merkmale  nur  re la t iv  selten ill dieser IRichtung 
wirken.  In te ressant  und such  zfichterisch wert-  
voll  ist  tier vielfach recht  einfache, oft  sogar 
monomere  Erbgang  der Resistenzeigenschaften.  
AnschlieBend wird, nach einer Besprechung der 
allgelneinen Methodik  der Resistenzzfichtung,  
nXher auf  die einzelnen Erk rankungen  eingegangen, 
in deren BekS~mpfung auI zfichterischem Wege 
schon bedeutel ldere  Erfolge erzielt  werden konnten.  
Es  werden dabei  nur  die beidell  groBen Gruppen 
der pilzlichen und t ier ischen Sch~dlinge berfick- 
sichtigt,  w~hrend auf physiologische und Virus- 
erkrankullgen,  in Anbe t rach t  des geringen auf 
diesen ooebieten vorl iegenden Materials, verz ich te t  
wird. Jedoch  zeigt sick auch zwisehen den be- 
sprochenen Gruppen ein wesent l icher  Unterschied,  
indem die pilzlichen Sch~dlinge - -  vor  al lem des 
Getreides - -  bei wei tem fiberwiegen. Diese 
Differenz ist  leicht  aus der bei Tieren meist  wesent- 
l ich erschwerten Versuchstechnik  sowie der of t  
recht  grol3en Euryoekie  vieler  derar t iger  Sch~d- 
linge erkl~rlich; dennoch lassen einige sch6ne Er-  
folge, die such  hier bereits  erzielt  warden,  z . B .  
beim Kartoffelk~fer  und beim Maisztinsler, darauf  
hoffen, dab in Zukunf t  auch auI diesem C.ebiet, 
das in vie ler  Beziehung noch Neuland ist, manches 
erreicht  werden wird. Das Buck wird sicherlich, 
obwohl  man  in manchen  Einzehei ten  anderer  An- 
sicht sein kann, sowohl dem Prak t ike r  wie dem 
wissenschaft l ieh auf diesem Gebiete Arbe i tenden  
manche  Anregung ve rmi t t e ln  llnd ihm als Nach-  
schlagewerk stets  wi l lkommen sein. de Lattin. 

The transgressive inheritance of reaction to flag 
smut, earliness of heading, partial sterility, and 
stiffness of glumes in a varietal cross of wheat. 
(Transgressionen bei der Vererbung der Reakt ion  
gegenfiber Flugbra l ld  und bei der  Vererbung yon 
Frfihreife, par t ie l ler  Ster i l i t~ t  und St~rke tier Spel- 
zen in einer Kreuzul lg  yon Weizen.) Von T. H.  
SHEN,  S. E. T A I  and S. C. CHANG.  (Dep. of 

Agronom., Univ. a. Wheat Sect., Nat. Rice a. Wheat 
Improvement Inst., Nanking.) J. amer. Soc. Agro- 
n o m y  30, 68 (1938). 

Die vor l iegende lZntersuchung befaB• sich mi t  
einer Kreuzung  zwischen einer chillesischen Sorte 
und der aus Austra l ien  eingeffihrten Sorte Nebawa.  
Unte r such t  wurde F 1 bis F~. 13eide El te rn  sind 
widerstandsf/~hig gegenfiber Flugbrand,  mittelspXt, 
leicht  dresehelld und vollfertil .  In  den Nach- 
kommenschaf ten  wurden einige f iugbrandanf~ll ige 
Pf lanzen gefundell.  E in  Tell der F 2 und F a waren 
erheblich frfiher als die beiden El tern.  Einige 
Pf lanzen in der  F 2 und F a haben starre Spelzen 
und waren teilweise steril. Es erscheint  interessant ,  
dab in dieser Kreuzung  zweier Rassen aus geo- 
grapl~isch Welt ent fernten  C-ebieten yon 4 unter-  
suchten IVferkmalen 3 deut l ich Transgression zeigen. 

Schick (Neu-Buslar).  ~ ~ 

Die Ver~inderung der Frostresistenz und der Proto- 
plasmaeigenschaften der Zellen bei Winterweizen 
im Verlauf der Photophase. Von V. E. SHESTA- 
KOV und L.. J. S E R G E E V .  (Zi;chtungsstat., Sara- 
toy.) Bot. Z. 22, 351 u. engl. Zusamnlenfassung 
363 (1937) ERussischl. 

Durch  mehrere  Autoren  ist  ein enger Zusammen-  
hang zwischen der Winterh&rte yon Getreide- 
pflanzen und ihrem Entwick lungszus tand  im Sinne 
der Lehre yon einem stufenweisen Verlanf  der 
pflanzlichen Entwick lung  (LYsENzo) festgesLellt 
worden. Von den beiden bisher bekannten  Ent -  
wicklungsstadien,  der Ke ims t immungs-  oder  
Thermo-(Vernal isat ions-)Phase,  in der die Pflanze 
einer bes t immten  Tempera tu rbehand lung  bedarf,  
um sich normal  wel ter  entwickeln zu k6nnen, und 
der Photophase ,  in der der  Organismus einer be- 
s t immten  t~glichen Bel ichtung bedarf,  is t  be- 
sonders das erste in diesem Zusammenhange  gut  
erforscht. Die Frostresis tenz der  Pf lanzen ist  dar in  
sehr hoch und s teh t  in unmi t t e lba re r  Beziehullg 
zu der  Anreicherung 16slicher Koh lehydra te  in den 
Zellen, die offenbar  eine direkte  Funk t ion  als 
Schutz gegen das Gefrieren derselben austiben. 
Die Photophase  hingegen ist  in ihrem Zusammen-  
hang mi t  der Fros tempf ind l ichke i t  bisher wenig 
bekannt ,  und die Aufgabe der vor l iegenden (sowie 
noch unver6ffent l ichten)  Unte r suchungen  war  es, 
diese Lficke auszuffillen. Die Versuchsmethodik  
war  folgende: Pf lanzen  yon \u  Winter -  
roggen und konstanten,  zum Tell  amphidiploiden 
Weizen-Roggenbas ta rden  wurden aus vernal is ier-  
t em (jarovisiertem) Saa tgu t  aufgezogen. Die 
jullgen Pflanzen,  die somit  die Thermophase  h in te r  
sick ha t t en  and  sick in der Photophase  befanden,  
wurden bis zu 98 Tagen mi t  Tempera tu ren  von 
- - 2  b i s - - 3  ~ behandel t  (,,geh~irtet", Verfahren 
yon Tu~.KNOV) und darauf  in Tempera tu ren  yon 
- - i  4 bis - - 1 6  ~ gebracht .  An der  Zahl der fiber- 
lebenden bzw. ausfr ierenden Ind iv iduen  l~Bt sick 
der C.rad der Frostresis tenz ablesen. Es  ergab 
sich, daft die Frostresistenz im Laufe der Photophase 
stdindig absinkt und gegen deren Ende gleich Null 
wird. Ein Zusammenhang  mi t  dem Gehal t  der 
Zellen an 16slichei1 Kohlehydra ten  i s t  nicht mehr 
gegeben, da dieser such  wei terhin  ansteigt ;  die 
Frostresis tenz wS, hrend dieses En t~ ick lungss ta -  
diums muB demnach  yon den al lgemein-physio-  
logischen Eigenschaf ten  des Zetlplasmas, insbeson- 
dere seinem kolloiden Zustand, abh~ingen, und ihre 
Ver~nderung auf Ver~nderungen desselben zurfick- 
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zuffihren sein. In Ubereinstimmung mie anderen 
Autoren wurde gefunden, dab die Permabili tgt  des 
Plasmas in negativer Korrelation zur Frosthgrte 
steht und mit  deren Abnahme im Verlauf der 
Photophase steigt. Im fibrigen war das Verhalten 
der einzelnen unLersuchten Sorten hinsichtlich 
ihrer Kglteempfindlichkeit in der Photophase 
durchaus nicht gleichf6rmig; manche waren be- 
den• resistenter als die anderen. Ein gleiches 
ist ffir die Thermophase bekannt. Hieraus ergibt 
sich als praktisch wichtige SchluBfolgerung, dab 
durch Auffinden yon Formen, die eine bohe Frost- 
resistenz in der Thermo- bzw. der Photophase be- 
sitzen, und Kreuzung derselben die Aussicht be- 
steht, Sorten zu gewinnen, die in sgmtlichen Ent-  
wicklungsphasen dutch hohe Kgltefestigkeit aus- 
gezeichnet sind. Lang (Berlin Dahlem). 

The origin of abnormal rust characteristics through 
the inbreeding of physiologic races of Puccinia gra- 
minis Tritici. (Die En~cstehung abnormer Merkmale 
bet Rost durch die Inzucht physiologischer Rassen 
von Puccinia graminis tritici.) Von TH. JOHNSON  
and M. NEWTON.  (Div. of Botany, Exp. Farms 
BranCh, De]). of Agricult., Ottawa.) Canad. J. Res. 
16, Sect. C, 38 (1938). 

Dutch die Inzucht bet physiologischen Rassen 
yon Puccinia gramims tritiei wurden im Laufe 
mehrerer aufeinanderfolgender Generationen eine 
Reihe abnormater Merkmale isoliert. In der vor- 
liegenden Arbeit werden diese abnormen IRost- 
rassen beschrieben. Es handelt sich um ab- 
weichende Farben der Uredosporen, geringere 
Fghigkeit der Sporen, die Epidermis der Weizen- 
pflanzen zu durchdringen, Ver~nderungen des 
Infektionstyps, gr61?ere Empfindlichkeit  gegen 
hohe Temperaturen, Ausfall der Aecidien auf der 
Berberitze und die Ausbildung yon Uredo- und 
TeleuLosporen auf der Berberitze. Es daft an- 
genommen werden, dab es sich bet den vorliegen- 
den Abnormit~ten in den meisten Fgllen um reces- 
sive Mutanten handelt, die durch Inzucht isoliert 
werden konnten. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

inbreeding and earworm resistance in sweet corn. 
(Inzucht und Widerstandsfghigkeit gegen den 
Maiszfinsler beim Zuckermais.) Von CH. F. 
POOLE. (U. S. Dep. of Agricult., Charleston, S. C.) 
(34. ann. meet.i Indianapolis, 28.--30. XII .  1937.) 
Proc. amer. Soc. horticult. Sci. 35, 575 (1937). 

Die Nachkommenschaften zweier Inzuchtlinien 
zeigten bedeutende Unterschiede im Befall dnrch 
den Maiszfinsler (earworm). Wenn 5 als die beste 
Note angenommen wird, zeigten 44,4 % der StS~mme 
aus ether Ursprungspflanze eine Widerstands- 
fghigkeit fiber 3,5. In Sortenversuchen schnitten 
die Soften ,,Cuban Yellow Fl int"  und ,,Surcropper 
Sugar" im Jahre 1937 am besten ab. In den zwei 
vorhergehenden Jahren hatten eine Kreuzungs- 
nachkommenschaft  der Sorten , ,Alameda" nnd 
eine Auslese aus der Kreuzung , ,Tuxpan" • ,,Davis 
Prolific" an der Spitze gestanden. 

Hackbarth. 

Versuche zur Zfichtung spelzenfreier, eiwei6reicher 
und meltauwiderstandsf~ihiger Gersten. Vor~ W.  
HOFFMANN und H. IKUCKUCK. (Kaiser Wil- 
helm-Inst, f. Zi~chtungsforsch., Mi~ncheberg, Mark.) 
Z. Ziichtg A 22, 271 (1938). 

VerfI. besprechen zungchst ihre Versuche zur 
Zfichtung eiweiBreicher Nacktgersten. Als Eltern 

ftir diese'Versuche dienten japanische und afrika- 
nische eiweiBreiche Nacktgersten und hochertrag- 
reiche Kultursorten. Es fanden sich in den Kreu- 
zungen die gesuchten giinstigen Kombinationen 
der Eltern und auch Transgressionen. Bet der 
geringen Verwandtschaft der benutzten Kreuzungs- 
eltern sind die Spaltungen aber so auBerordentlich 
kompliziert, dab nur langj~hrige Auslesen in sehr 
groBem Material zum Erfolg ftihren k6nnen. Ins- 
besondere wird es einer sehr langen Auslesezeit 
bedfirfen, um zu wirklich konstanten Formen zu 
kommen. Neben den Sommergersten wurden auch 
Wintergerstensorten z u  den tqreuzungen heran- 
gezogen. Die Erh6hung des Eiweiggehaltes der 
Wintergersten ist wesentlich: geringer. Verff. 
ffihren dies zurfick auf die lgngere Vegetationszeit, 
die grSl3ere Gesamtkohlehydratmenge und die 
verhgltnismgl3ig enge Verwandtsehaft aller Winter- 
gerstenformen. Die I~2ombination yon VVinter- 
festigkeit und h6herer EiweiBgehalt ist abet m6g- 
lich, allerdings wird der prozentuale Eiweiflgehalt 
der Wintergersten niemals so hoch liegen wie der 
der frtihreifen Sommergersten. Der h6here Ertrag 
abet erm6glicht doch eine sehr hohe EiweiBleistung 
je Flgcheneinheit. Bet den ~rintergerstenkreuzun- 
gen fanden Verff. nur selten die gewfinschten 
Kombinationen nach ihren ersten Kreuzungen, so 
dab sic St~mme aus diesen Kreuzungen mit  
hohem Eiweiggehalt und nacktem Korn noch ein- 
Inal mit  ertragreiehen bespetzten Wintergersten 
kreuzten. Sic fanden bet diesen Kreuzungen eine 
Korrelation zwischen hohem Eiweil3gehalt und 
Zweizeiligkeit. Ihre Versuchsergebnisse deuten 
darauf hin, dab es sich um eine genetische Kopp- 
lung und nicht um eine physiologische iKorrelation 
handelt. Im Gegensatz zu anderen Autoren ver- 
treten sic die Ansieht, dab die Ziichtung winter- 
fester, eiweiB- und ertragreicher Wintergersten 
m6glich ist. Zur Technik dieser ziichterischen 
Arbeiten set noch vermerkt,  dab in dell ersten 
Generationen nach den Kreuzungen immer die 
nackten K6rner fi~r sich vermehrt  wurden, da sic 
in den Ramschen dutch eine nattirliche Selektion 
schnell verdrgngt werden. Die EiweiBunter- 
suchungen wurden im allgemeinen an den A- 
St~mmen und nicht an den Elitepflanzen durch= 
geftihrt. Im 2. Teil besprechen Verff. ihre Ver- 
suche zur Zfichtung meltauwiderstandsfS~higer 
Gersten. Aus Krenzungen mit  widerstandsf~thigen 
japanischen Oersten konnten widerstandsfXhige 
Formen, zum Tell sogar solche, die widerstands- 
Ighiger Ms der widerstandsfghige Elter  waren, aus- 
gelesen werden. Die Meltauresistenz ist wahr- 
scheinlich durch mehrere recessive Gene bedingt. 
Die japanischen C-ersten sind nut  widerstandsfghig 
gegen die Biotypen A und B. Die Wildgerste 
Hordeum spontamum nigrum ist praktisch v611ig 
immun. In ether Kreuznng dieser Wildgerste mit  
einer indischen Nacktgerste wurde eine deut!iche 
3:1 Spaltung gefunden. In anderen Kreuzungen 
traten keine 3:1 Spattungen auf. Die Immuni tg t  
ist aber in diesen Kreuzungen mit  Hordeum sport- 
talcum in allen Fgllen dominant. Verff. nehmen 
I Hauptgen und mehrere Nebengene an. Die Tat- 
sache, dab in dem einen FMle die Widerstands- 
fghigkeit recessiv in dem anderen dominant ist, 
fiihrt dazu, dab bet diesen Kreuzungen verschie- 
dene Ziichtnngsveriahren angewandt werden mfis- 
sen, die yon den Verff. besprochen werden. 

Schiek (Neu-Buslar). ~ ~ 
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The Inheritance of resistance to mildew. (Die Ver- 
erbung der Widerstandsfghigkei• gegen Meltau.) 
Von F . N .  BRIGGS.  Amer. Naturalist  72, 34 
(1938). 

Verf. analysierte die Kreuzungen yon den 3 
meltauwiderstandsf~thigen Gersten Arlington Awn- 
less, Chinerme und Nigrate durch Kreuzungen mit  
der anf~lligen Sorte Atlas. Die 3 Gersten erwiesen 
sich als sehr resistent gegen die Meltanform 3, auch 
gegen andere Formen verhielten sie sich weit- 
gehend gleich. Die F ~ - u n d  _F3-Untersuchungen 
wurden im Gew~chshaus durchgeffihrt. Infiziert 
wurde im 3-Blattstadium durch Verst~Luben yon 
Sporen befallener Pflanzen, und zwar nut  der 
Rasse 3. Es t rat  eine Aufspaltung in 15 wider- 
standsf~hig : i anf~llig ein, wobei die Beiallsklassen 
o,i  und 2 zu widerstandsf~thig und 3 und 4 zu an- 
fNlig gerechnet wurden. Die Widerstandsf~hig- 
keit beruht demnach auf 2 dominanten Genen. 
Die besondere Wirkung der beiden Gene ist noch 
nicht n~her untersucht. Bei Kreuzungen der 3 
widerstandsf~thigen Sorten untereinander traten in 
F 2 keine Aufspaltungen ein. Demnach 5aben diese 
Sorten wenigstens ein Gen fiir WiderstandsfXhig- 
keit gemeinsam. In Kreuzungen mi• den Sorten 
Hanna und Goldfoil, deren Widerstandsf~higkeit 
auf  Grund Irtiherer UnterSuchungen auf einem 
dominanten Gen beruht, traten dagegen Auf- 
spaltungen yon 63 :1  auf. Hanna und Goldfoil 
L~esitzen also nicht dieselben Gene ffir Widerstands- 
f~higkeit wie die 3 anderen Sorten. Kuckuck. 

Gulture and inoculation studies on races of the loose 
and covered smuts of oats. (Kultur- und Impf- 
versuche  an Rassen yon Flug- und gedecktem 
Brand des Hafers.) Von L. G. UTTER.  (Brooklyn 
Botanic Garden, Brooklyn, N. Y.)  Amer. J. Bot. 
25, I98 (1938). 

Die biologischen Rassen der verschiedenen Ge- 
treidebrandpilze unterscheiden sich voneinander 
durch ihr physiologisches Verhalten auf verschie- 
denen Wirtspflanzen. In Anlehnung an gltere 
Versuche hat  Verf. geprfift, ob Einfltisse der Kultnr 
auf kfinstl~chen Medien eine Unterscheidnng der 
verschiedenen Rassen erm6glichen, nnd gleich- 
zeitig die Frage der Entstehung neuer biologischer 
Formen zu kl~ren versucht. Die Untersuchungen 
beziehen sich auf I I Rassen yon Ustilago A venae 
und 7 Rassen yon U. levis. Von U. Avenae wurden 
270 Kultureil ur/d yon U. levis 3o7 Kulturen auf 
die Gr6Be, Farbe und Struktur untersncht. Deut- 
liche Unterschiede wurden gefunden, dock bleiben 
ohne Rficksicht auf die Isolierungsmethode die 
Kulturen bei V~reitervermehrung niemals konstant. 
Die Unterschiede zwischen verschiedenen Genera- 
tionen lagen meistens innerhalb der ffir eine Rasse 
gegebenen Variationsbreite. Verschiedene Einzel- 
Chlamydospor-Kulturen der Rassen waren ge- 
w6hnlich voneinander nnterschieden, w~khrend sich 
bei den Einzel-Sporidienkulturen entsprechend 
ihrer Entstehnng deutlich 4 Gruppen erkennen 
lieBen. Durch geeignete Auslese yon Kulturen war 
es m6glich, zwischen den Rassen yon Flugbrand 
und gedecktem Brand Gleichheiten oder Ungleieh- 
heiten festzustellen. Im ganzen ergibt sick, dab 
Eigenschaften der Kulturen keine Grundlage ffir 
eine definitive Identifizierung der Rassen bei den 
beiden Brandarten geben. Unter  Verwendung yon 
Ein-Sporidienkulturen konnten Bastarde zwischen 
Rassen yon U. Avenae und U. levis hergestellt 

werden. Daraus sind eine Anzahl ganz neuer 
Brandtypen entstanden, die durch Infekfion yon 
verschiedenen Wirtspfianzen bestimmt wurden. 
Einige dieser neuen Bastardtypen lieferten kon- 
stante St~mme. Sie k6nnen als neue physiologische 
Rassen infolge ihres Verhaltens auf versehiedenen 
Hafersorten angesehen werden. Hinsichtlich der 
Einzelheiten der interessanten Arbeit sei auf das 
Original verwiesen. Ufer (Berlin). 

Untersuchungen ~iber die Hartschaligkeit der Zottel- 
wicke und ihre Behebung auf ziichterischem Wege. 
Von R. H HOBNER.  (2ns~. f. Pflanzenbau u. 
Pflanzenziichtung, Preufi. Landwirtschafll. Ver- 
suchs- u. Forschungsanst., Landsberg, Warthe.) 
Landw. Jb. 8fi, 751 (1938). 

Die Hartschaligkeit der Zottelwicke (Vicia 
villosa) ist ein groBes Hemmnis beim Anbau trotz 
der Bedeutung, die ihr als Futterpflanze zukommt. 
Eine Hauptaufgabe der Zfichtung besteht darin, 
die Hartschaligkeit anf zfichterischem Wege zu 
beheben. Verf. zeigt, dab die Hartschaligkeit der 
Zottelwicke eine Erbeigenschaft ist und damit die 
M6glichkeit gegeben ist, dutch Auslese der weich- 
schaligen Typen die Hartschaligkeit wegzuzfichten. 
Die Prfifung auf Hartschaligkeit wurde nach Vor- 
behandlung der Samen durchgeffihrt, Es werden 
die Samen in einem Brutschrank, in dem eine 
offene Schale mit  Brandkalk steht, um die Luft- 
Ieuchtigl~eit auf 2o% zu halten, 3 Tage in kon- 
stanter Temperatur yon 35 ~ gelagert. Nach der 
W~Lrmebehandlung wird die Quellf~higkeit be- 
stimmt, auf Grund deter dann eine Auslese auf 
Weichschaligkeit erfolgt. Sie soil bei den aus- 
gew~Lhlten Stg~mmen nicht weniger als 93--1oo % 
betragen. Hertzsch (Klein-Blumenau). 

Die ZUchtung des Hanfes auf Fasergehatt. Die Er- 
gebnisse des Jahres 1937. Von G. BREDE3gANN. 
(Inst. f. dngew. Botanik, Hamburg.) Faserforsch. 
13, 81 (1938). 

VerL berichtet fiber weitere Ergebnisse in der 
Hanfzfichtung auf hohen Fasergehalt. (Vgl. 
Z/ickier 9, 324 I1937~.) Nach der bekannten Me- 
rhode werden nicht IlUr faserreiche Weibchen aus- 
gelesen, sondern auch nut zu deren Best~Lubung 
faserreiche 3/f~nnctaen zugelassen. 1935 hatten die 
m~nnlichen Pflanzen der Rasse P r i m  Mittel einen 
Fasergehalt 7yon 12,5% und die zur Best~Lubung 
zugelassenen M~nnchen 15, 3 %. 1936 steigerte sich 
auf Grund der Auslese der Fasergehalt der M~nn- 
chen auf 13,6%. Die Best~Lubung erfolg• in 
diesem Jahre dutch 3/f~tnnchen mit  einem mitt-  
leren Fasergehalt yon i6 , i  %. Ft~r 1937 sind die 
Zahlen 16,6 % bzw. 19,4 %. Die Auslese der Weib- 
chen erfolgte in 4 Rassen, die mit  den faserreich- 
sten MS~nnchen der Rasse Pr bestXubt wurden. 
Die Zunahme des Fasergehaltes der Weibchen yon 
I936 auf 1937 betr~gt nach einer Korrektur, die 
vorgenommen wurde, da 1937 dutch die gfinstige 
Witterung der Fasergehalt allgemein h6her lag, 
bei der Rasse Pr 18%, der Rasse G 13%, der 
Rasse lV~ 3 ~ % und der Rasse H 2o %. Insgesamt 
konnte dutch diese Zuchtmethode in der kurzen 
Zeit seit 1934 der Fasergehalt der Rasse Pr um 
42 %, der der Rasse G u m  35 % und der der Rasse M 
und H u m  69 bzw. 53 % gesteigert werden. 

Hoffmann (Miincheberg/1Vfark). 

Beitriige zur Ziichtung yon wehrloser Trespe 
(Bromus inermis). Von R. H O B N E R .  (Inst. f. 
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_Pflanzenbau u. Pflanzenziichtung, Preufl. Land. 
wirtschafll. Versuchs- u. Forschungsanst., Lands- 
berg a. d. Warthe.) Pf lanzenbau 14, 269 (1938). 

Die wehrlose Trespe hat als Futtergras, das auch 
auf a rmen und sauren B6den hinreichende Ertrt tge 
gibt, erst  in den le tz ten J ah ren  an Bedeu tung  ge- 
wonnen.  Verf. ber ich te t  fiber zfichterische Ver- 
suche nnd Beobachtungen,  die an i4olX~utter- 
pf lanzen und an 36 Nachkommenseha f t en  w/~hrend 
2 Jah ren  aus diesen gemach t  wurden.  Die Mut te r -  
pf lanzen wurden  nach ihrer  Rispenbi ldung gruppen-  
weise zusammengefa3t .  Pflanzen,  die im ~. J a h r  eine 
min imale  und max ima le  iRispenbildung zeigten, 
ba t t en  beide im 2 Jah re  eine max ima le  Rispen-  
bildung. Die Gruppe m i t  mi t t l e re r  iRispenbildung 
zeigte im 2 Jah r  eine min imale  1Rispenbildung. Es 
ist  m6glich, F o r m e n  Itir die verschiedensten  Ver- 
wendungszwecke  zu zfichten;  die Pf lanzen  lassen 
sich in folgenden typischen Gruppen zusammen-  
fassen: i .  Guter  Samenansa tz  und gute  Gr/in- 
masse. 2. Gute r  Samenansa tz  und schlechte C-r/in- 
masse. 3. Schlechter  Samenansa tz  und gute  Grfin- 
masse. Die Gruppen  behiel ten ihre EigenschafLen 
in beiden Beobach tungs jah ren  bei und f ibertrugen 
dieselben auf ihre genera t ive  Nachkommenschaf -  
ten.  - -  Der  EiweiBgehal t  der  Grfinmasse ist  um 
so gr613er, je dunkler  die Blt t t ter  sin& Auch  die 
Lgnge der  Blg t te r  is t  m i t  der  H6he  des Eiweil3- 
gehalts  kor re la t iv  verkntipft .  Kuckuck. o o 

Polyploidy and geographo-systematic groups in the 
genus Alopecurus L. (Polyploidie und geogra- 
phisch-systematische Gruppen in der  Ga t tung  
Alopecurus.)  Von O. S T R E L I s  (Laborat. qf 
Exp.  Syslematics, Biol. Inst. of the Univ. Leggin- 
grad, JPelerh@) Cytologia  (Tokyo) 8, 468 (1938). 

Ffir  18 Ar ten  der  Ga t tung  Alopecurus werden die 
Chromosomenzahlen  zum Tell neu erlni t tel t ,  hinzu 
t re ten  noch zwei wei tere  Angaben  anderer  Autoren.  
N a c h  OVCZlNNIKOV wird das Genus in 5 Gruppen 
gegliedert ,  die folgende Ar ten  mi t  folgenden Chro- 
mosomenzah len  umfassen:  I. Annuae (A. aepualis 
2ram = 14, A. amurensis 2mal  = I4, A.  myos- 
uroides 2real  = 14, A. genieulatus 4real  = 28, 
A. geniculatus var.  aristulatus 2real  = 14, A. utri- 
culalus 2real  = I4);  2. Pratenses (A. pratensis 
4rea l  = 28, A. laxiflorats 4real  = 28, A. soongoricus 
4rea l  = 28, A. seravschanicus 4real  = 28); 3. Ven- 
tricosae (A. ventricosus 4real  = 28, A. mucronatus 
4real  = 28); 4- Vaginatae (A. vaginatus 8real  = 56, 
A. dasynthus 8ram = 56, A. textilis 8real  = 56, 
A. himalaicus 8real  = 56, A. glacialis 8ram = 56); 
5. Alpinae (A. borealis i 4 m a l  = 98, A.  pseudo- 
brachyslachyus I 4 m a l  = 98, A. Roschevilzianus 
~omal  = 70). Die noch zugeh6rigen Arten,  deren 
Chromosomenzah len  noch unbekann t  sind, werden 
hier im Refe ra t  n icht  angeffihrt.  Innerha lb  der  
sys temat i schen  Gruppen herrscht  also naeh dem 
bisher  Bekann ten  ziemliche Einhei t l ichkei t .  Auch  
hier gehen wieder  die Ar ten  mi t  den h6chsten 
Chromosomenzah len  am wei tes ten n6rdl ich oder  
sfidlich. Die Gruppe der  diploiden dnnuae geh t  
allerdings noch wel ter  nach Sfiden, re icht  abe t  
nicht bis zum Polarkreis,  der  wieder  yon den 
d lpi~ae t iberschri t ten wird. _Propach. ~ ~ 

Experiments on artificial hybridization of rice. 
(Versuche fiber kfinstl iche Bas ta rd ie rung  be im 
Reis.) Von N. E. J O D O N .  (Div. of Cereal Crops 
a. Dis., Bureau of Plant Industry, U. S. Dep. of 
Agricult., Washington.) J. amer.  Soc. A g r o n o m y  
30, 294 (I938). 

Be im Reis ist  bisher  im al lgemeinen die Kas t ra -  
t ionsmethode  nach JoNEs angewendet  worden.  
Bei dieser 1Kethode ist  der  Samenansa tz  ftir um-  
fangreichere genet ische Unte r suchungen  zu gering, 
so dab Verf. nach einer neuen Methodik  gesucht  
hat.  Bei  der  Methodik  yon JON~S wird der obere 
Tell der  Spelzen abgeschni t ten,  und die Antheren  
werden mi t  einer P inze t te  enffernt .  Verf. ha t  die 
Wirkung  der Tempera tu ren  yon o - - 5 o ~  auf die 
Lebensfghigkei t  der Pol len geprtift. Die Rispen 
wurden  in Wasser  yon be s t immte r  Tempera tu r  
e ingetaucht .  Die T e m p e r a t u r  des Wassers wurde 
mi t  Hilfe yon Thermosf laschen gehalten.  Abwei-  
chungen yon wenigen Graden g, ggenfiber der  Luf t -  
t empe ra tu r  beschleunigten die Offnung der Blfiten. 
to Minuten  dauernde  Behandlungen  mi t  Wasser  
yon 4 o - - 4 4 ~  am Morgen kurz vor  no rma lem 
Beginn der Blfite zers t6r ten die Lebensfghigkei t  
des Pollens, ohne dab andere Bl t i tenorgane ge- 
schgdigt  wurden.  Mit  Tempera tu ren  yon o - - 6  ~ C 
wurden  tthnliche abet  weniger  wirkungsvol le  Er-  
gebnisse gewonnen.  Bei Tempera tu ren  zwischen 
9 - - 3 9 ~  bleibt  der Pol len unbeeinf lugt ,  w~hrend 
Tempera tu ren  fiber 4 4 ~  s/tmtliche Gewebe zer- 
st6rten.  Behandlungen  mi t  e twa  4 3 ~  bl ieben 
unwirksam, nachdem dieBl i i ten  sich ge6ffnet  hatten 
und der  Pollen auI die Narbe  ge langt  war. Be- 
f ruchtungen nach IZastration mi t  der  Heil3wasser- 
me thode  ergaben einen sehr hohen Samenansatz .  
Da  die Spelzen nicht  besch~digt  werden, kSnnen 
sich die Bas ta rdsamen  sehr gut  entwickeln und 
ke imen daher  besser als die nach der  al ten Methode 
gewonnenen  Bas tardsamen.  Ufer (Berlin). 

Artkreuzungsversuche in der Gattung Begonia 
Plumier I .  Von A. V I L L E R T S .  (Botan. Garten, 
Univ. Riga.) Bull. Soc. Biol. Le t t .  7, I (I937). 

Verf. ha t  in der  Ga t tung  Begonia  zahlreiche 
Ar tk renzungen  versucht .  In  einer Tabel le  werden 
zwischen 27 Ar ten  aus 12 Sekt ionen 168 Kombi-  
na t ionen  aufgeffihrt,  die neben  5 schon bekann ten  
27 nene Bas ta rde  lieferten, zum Tell in beiden 
Richtungen.  Von diesen Bas ta rden  werden  7, die 
in der En twick lung  genfigend welt  vorgeschr i t t en  
waren, kurz  beschrieben und charakter is ier t ,  
da run te r  einige Sekt ionsbastarde.  Das Gelingen 
der Kreuzungen  entspr ich t  durchaus  n ich t  i m m e r  
dem Grad der Verwandtschaf t  der El tern.  Dabei  
l inden sich zwischen vSlliger Kreuzungssteril i t /~t 
und normale r  Ausbi ldung yon Bas ta rdsamen  alle 
{2rbergangsstufen der Embryoen twick lung .  Die 
Bas ta rde  sind zumeis t  pollensteril ,  dagegen waren 
eine Anzahl  Rt ickkreuzungen mi t  e l ter l ichem 
Pollen erfolgreich. Einige kurze Bemerkungen  
fiber sexuel le  An0mal ien  der Bastarde,  fiber einen 
Fal l  offenbar  induzier ter  Par thenogenes is  und fiber 
das V o r k o m m e n  reziproker  Verschiedenhei ten regen 
zu wei teren Studien  mi t  dieser Ga t tung  an. 

Noack (Berlin). ~ ~ 
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