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Mit das wichtigste und sicherste, weft unter 
gleichen Bedingungen erhaltene Ergebnis des 
Versuches diirften jedoch die deutlichen Unter- 
schiede zwischen den beiden beobachteten 
SiiBlupinensorten sein. 

Was ergibt sich daraus /iir die Praxis der 
Ziichtung, der Vermehrung und des Anbaues 
von gelben Si~fllupinen? Unumg~inglich er- 
scheint ftir die Durchfiihrung yon ztichterisehen 
und genetischen Versuchen die kiinstliehe, bei 
gr613eren Parzellen die r~umtiche Isolierung. Die 
ktinstliche Isolierung mit  Pergamintiiten ist bei 
L. luteus auch ohne weiteres durchftihrbar, der 
Ansatz leidet gar nicht oder nut  sehr wenig 
darunter. Bei der Vermehrung yon Hochzucht- 
saatgut mug unbedingt darauf geachtet werden, 
dab Schlfige mit  bit teren oder mit  anderen 
Siil31upinensorten gentigend welt voneinander 
entfernt sind, wobei 5o m vielleicht noch nicht als 
ausreichend anzusehen sind. Dasselbe mul3 natiir- 
lich auch der Anbauer, der sich sein Stil31upinen- 
saatgut  selbst erzeugt, beachten. Auch die im 
Boden liegenden hartschaligen Samen yon Bitter- 
lupinen bilden nicht nur direkt eine Gefahr Iiir 
die Reinerhaltung der Sfil31upinensorten, son- 
dern auch dadurch, dab sie Pollen fiir Fremd- 
best~iubungen liefern. Auf diese Weise kann 
sich der Anteil der bit teren Pflanzen in einem 
Siil31upinensaatgut infolge der Dominanz der 
Alkaloidhaltigkeit unter Umst~inden sehr schnell 
erh6hen. Viele Behauptungen yon praktischen 
Landwirten, ,,dal3 die Siil31upinen wieder sehr 
schnell bit ter  wfirden", lassen sich vielleicht auf 
diese Weise erkl~iren. Als gr613te Gefahr ist 
jedoch die Vermischung yon 2 Sfil31upinensorten 
anzusehen, die sich in den Genen ftir Mkaloid- 
freiheit unterscheiden. Bei zuf~llig s tarkem 
Insektenbesuch kann in diesem Falle schon im 
2. Anbaujahr  der Besatz mit  bit teren Pflanzen 
so groB sein, dab die Lupinen auch ItirFiitterungs- 
zwecke nur noch bedingt brauchbar sind. Alle 
diese Mal3nahmen werden in besonderem MaBe 
bei S tamm 8o zu beachten sein, w~ihrend bei Ver- 
wendung yon S tamm 8 die durch die Fremdbe- 
st~iubung entstehenden Gefahren etwas geringer 
einzusch~itzen sind. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  
Naeh einer 1Jbersicht fiber die vorliegende 

Literatur  wird ein in den Jahren 1937 und 1938 
durchgeftihrter Fremdbest~iubungsversuch mit  
den beiden St~mmen 8 und 8o der gelben Siil3- 
lupine besprochen. 

Die beiden St~imme verhalten sich gegen 
Fremdbest~iubung verschieden. Bei S tamm 8 
betr~igt der Prozentsatz der aus Fremdbest~iu- 
bung hervorgegangenen Pflanzen lO,44%, bei 
Stature 8o dagegen 21,11%. 

Der Prozentsatz der erfolgreich fremdbe- 
stSubten B1/iten betr~gt 17, 9 % bei S tamm 8 und 
29,6 % bei Stature 8o, derjenige der Pflanzen 
mit mindestens einer fremdbest/iubten Bliite 
77,4 bzw. 84,4%. 

Die sich aus diesen Beobachtungen ftir Ztich- 
tung und Anbau ergebenden SchluBfolgerungen 
werden besprochen. 
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R E F E R A T E .  

Allgemeines  , Genetik. Cytologie, Physiologie.  

~Jkologie. Von TtI. SCHMUCKER. Fortschr. 
]3ot. 7, 326 (1938). 

In der vorliegenden Arbeit tiber ,,~kologie" be- 
richter VerI. zusammenfassend fiber die entspre- 
chenden Ver6ffentlichungen im Jahre 1937- Ein- 
leitend wird die Bltitenbiologie, u. a. die Okologie 

der Windbest~ubung, die ]3edeutung der Vogel- 
blfitigkeit, das l(eimen von Pollenk6rnern er- 
6rtert. In dem Abschnitt ,,Verbreitungs6kologie" 
wird darauf hingewiesen, dab die Verbreitung der 
Arten, statistisch und dynamisch genommen, noch 
sehr viele tZ~tsel birgt. Abschliel3end werdell in 
dem Tell ,,Zusammenleben, Symbiose und Para- 
sitismus" die jtingsten Erkenntnisse wissenschaft- 
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licher Forschung dargelegt. Erw/~hnenswert ist 
besonders der groBe Fortschritt, den vor allem 
amerikanische Forscher (S~ANLEY) beztiglich der 
Erkenntnis des Wesens der Viruskrankheiten erzielt 
haben. A. Fischer (Mtincheberg/Mark). 

Systematische und genetische Pflanzengeographie. 
Von E. IRMSCHER. Fortschr. Bot. 7, 125 (I938). 

Die Ver6ffentlichullg bezieht sich auf die For- 
schungsarbeiten tiber systematische und gelletische 
Pflanzengeographie im Jahre 1937. Ausftihrlich 
berichtet wird fiber die Arbeiten tiber die rezente 
(Allgemeines, Arealdarstellungen, Florenkunde) 
und die postterti~re Flora. Besondere 13edeutung 
kommt den Fortschritten und Untersuchungen 
tiber die mengenrn~Bige ]3edeekullg eillzelner R~u- 
me mit  polyploiden Arten, den Arealdarstellungen 
und der Florenkunde zu. Im t3renllpunkt genetisch- 
pflanzengeographischer Forschullg steht immer 
noch das malesische nnd pazifische Inselgebiet. 
Ftir die Verbreitung der Bergfloren hat die Wallace- 
Lillie keine gr6Bere Bedeutung. Hingewiesen 
werden mug vor allem lloch auf die Arbeiten fiber 
die Flora Ekuadors (DIELS) und die Vegetations- 
verh~Lltnisse Nordkolumbiens (ScHuLTZE) sowie 
die Peruflora von MACBRIDE (mit einer fJbersicht 
Yon WEBERBAUER). In  dem Abschnitt  ,,Post- 
terti~ire Flora" wird der richtigell Kenntnis yon 
der llatiirlichen ]Pollenverbreitung unter verschie- 
denen Bedingungenbesondere Beachtung geschenkt. 

A. Fischer (Miincheberg/Mark). 

Das Mittelmeergebiet als Heimat landwirtschaftlich 
und ziJchterisch wichtiger Futterpflanzen. Von 
A. FISCHER. (Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungs- 
forsch., Mi~neheberg/Marh.) Naturwiss. 1935, 399. 

In  den Gebietell Vorderasiens und der Mittel- 
meerliinder sind viele wichtige Futterpflanzell 
beheimatet. Es ist Bier eine fiberaus groBe Mannig- 
faltigkeit und ein groger Formenreichtum zu 
findell. Die wichtigsten in diesen Gebieten behei- 
mateten Arten sind Ovnithopus sativus BROTH., 
Lupinus luleus L., L. angustifolius L., L. albus L., 
Lathyrus tingitanus L., L. cicera L., L. ochrus D. C., 
Trifolium alexandrinum L., Trif. incarnalum L., 
Trif. repens var. giganteum, Hedysarum coronarium 
L., Spergula arvensis L., Vicia narbonensis L., 
V. pannonica CR., V. villosa ROTH., V. sativa L., 
V. ervilia L., V. monanthos L., V. faba L., Pisum 
sativum L., Cicer arietinum L. und Lathyrus sativus. 
Das Mittelmeergebiet stellt ftir die meisten Arten 
ein sekund~Lres Ursprullgsgebiet dar (z. B. ftir Vicia 
saliva L. und Pisum sativum, die ursprtinglich in 
den Gebieten Vorderasiens bzw. Afghanistalls und 
Athiopiens beheimatet sind). Von dem mittel- und 
vorderasiatischen Genzentrum unterscheidet sich 
das mediterrane besonders durch das Auftreten 
grol3samiger Pflanzenarten (Vicia faba, Pisum 
sativum u. a.). Von Trifolium alexandrinum konn- 
ten bisher keille Wildformen beobachtet werdell. 
In  Deutschland ist sein Anbau bisher nicht m6glich 
gewesen. Wichtig als Futterpflallze dagegen ist 
der aus der Lombardei stammende Trif. repens var. 
giganteum, der sog. ,,Trifoglio bianco Ladino". 
Hedysarum coronarium L. ist in Stidspallien und 
Mittel- und Stiditalien beheimatet, wegen seiner 
geringen Winterfestigkeit aber ffir dell Anbau in 
Deutschland nicht geeignet. Trif. incarnatum L., 
der viel in Stidwestdeutschland angebaut wird, 
Iindet sich wild auf kalkarmen B6den im westlichen 
Mittelmeergebiet. Auch der ftir die Schafzucht 

Australiens so wichtige Trif. subleraneum L. ist 
im Mittelmeergebiet beheimatet. Ebenfalls sind 
die Oattungen Lathyrus und u offenbar in den 
Mittellneergebieten beheimatet. Die bisher wich- 
tigsten Lupinenarten stammen auch aus den Mittel- 
meerl~indern, Die nord- und sfidamerikanischen 
Arten sind dagegen bisher nicht ztichteriseh be- 
arbeitet worden. Die Mannigfaltigkeitszentren der 
Oattung Cicer liegen fiber das ganze 2r 
gebiet verteilt, hingegen ist Ullsere Kulturseradella, 
Ornithopus sativus BROTH., in den atlantisch beein- 
flugten Kfistengebieten der Iberischen Halbinsel 
beheimatet. Ftir einen Anbau ist die I(ichererbse 
in Deutschland nicht geeignet. 

Schr~ck (Mtincheberg/Mark). 

Bastardierungsversuche in der Gattung Strepto- 
carpus Lindl. I. Plasmatische Vererbung und die 
Geschlechtsbestimmung yon Zwitterpflanzen. Von 
F. OEI-ILKERS. (Botan. Inst., Univ. Freiburg 
i. Br.) Z. Bot. 32, 3o5 (1938). 

Die morphologisch hochgradig verschiedenen 
Formen innerhalb der Gattung Streptocarpus 
(Oesneriaceae) sind untereinander kreuzungsfertil 
und haben gleiche Chromosomenzahl (n ~ 14). 
Die Arbeit bringt ausftihrliche Beschreibungen der 
Ausgangsformen (rosulate und unifoliate) und tier 
Artbastarde. Die geprfiften Arten ffnterscheiden 
sich I. in einer Anzahl yon Mendel-Faktoren, die 
im wesenflichen die so auff~lligen morphologischen 
Differenzen bedingen; 2. bestehen plasmatisehe 
Unterschiede zwischen den Arten St. Rexii ulld 
St. grandis einerseits und St. Wendlandii und 
St. Complonii andererseits, die den Hauptgegen- 
stand der vorliegendell Mitteilung bilden. Im 
Genom v0n St. Rexii befindet sich eli1 Faktor ffir 
schlitzbl~ttrige Blfiten, der sich im arteigenen 
Plasma lliemals manifestiert, wohl aber im Plasma 
von Wendlandii und Comptonii. BeSollders be- 
merkenswert ist der Nachweis einer plasmatischen 
K.omponente bei tier Geschlechtsbestimmung. Die 
remen Arten haben alle normale Zwitterbltiten. 
Ein Wendlandiigenom im Rexiiplasma bedingt 
eine Reduktion des Oynaeceums, also eine Ver- 
m/~nnlichung tier Bltite; Rtickkreuzung mit  St. 
Rexii gibt eine Spaltullg im Verh~ltnis 1 : I. Ein 
Rexiigellom im Wendlandiiplasma gibt verweib- 
lichte Bltiten; auch diese ZustSmde spaltell mono- 
faktoriell. Die Spaltungszahlen lassen zum Teil 
zu wtinschen fibrig, sind aber in Anbetracht des 
nicht sehr groBen Materials und erheblicher Mani-  
festierungsschwankungen doch erstaunlich gut; 
an der Richtigkeit tier OEHLKERSSCBell Deutung 
der ]3efunde ist wohl kaum zu zweifeln. - -  Bei den 
bisher bekannten F~llen, in denen das Plasma bei 
der Geschlechtsbestimmung eine Rolle spielt 
(Satureja, Geranium, Linum), konnte man ver- 
Inuten, dab eine allgemeine Hemmung die Ausbil- 
dung irgendwelcher Organe beeintr~chtigt, die 
vielleicht sekundXr sein kann und m i t d e r  eigent- 
lichen Geschlechtsbestimmullg gar nichts zu tun 
hat. Demgegentiber.wird hervorgehoben, dab bei 
Streptocarpus die ,,Uberweibchen", bei denen die 
Staubgef~ge in Nebenfruchtknoten umgewandelt 
wird, ganz spezifische Bildungen darstellen, die 
das Plasma als selbst~indigen Gegenspieler des 
Genoms erkenneI1 lassen, tier nur  normalerweise 
llicht bemerkt wird, da innerhalb der einzelnen Art 
Oenom und Plasma gegeneinander ausgewogen 
sind. Inwiefern indessen dieser 13efund an Strepto- 
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carpus al lgemeinere Aussagen tiber die Zwi t t r igkei t  
der  Bltitenpflanzei1 erm6gl icht  (wie Verf, meint) ,  
ist  dem Ref.  n icht  ersichtlich. Seine ausft ihrl ichere 
Diskussion wird noch zuriickgestell t ,  da  zun~tchst 
die exper imente l len  Grundlagen  erwei te r t  werden 
mtissen. H. DOting (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 

On inheritance of root color in Raphanus sativus 
Linn. (l~ber die Vererbung der  Wurze l fa rbe  be im 
Rett ich.)  Von T. T A T E B E .  Jap.  J.  Genet.  | 4 ,  
39 u. engl. Zusammellfassul lg  49 (1938) [Japanisch~. 

Un te r such t  wurden  die Fa rben  weiB-rot,  purpur ,  
gelb und weiB. Ant  Grund der  Kreuzungen  wurdel i  
folgende genotypische  Fo rme ln  ftir die Farbel i  fest- 
gestel l t :  r r B B y y  = weiB, R R b b y y  = rot,  tZRB]3yy 
= purpur ,  r r B B Y Y  = gelb, r r B B Y b Y b  = schwarz.  
Bemerkenswer t  ist, dab schwarz-gelb-weiB eine 
Serie mul t ip le r  Allele bi lden ( Y b - - u  

Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

A case of budvariation in Phaseolus caused by a 
transitory plasmatic change. (Eili Fall voll Knospell- 
var ia t ion  bei  Phaseolus,  bed ing t  durch eine vor-  
i ibergehende plasmat ische Ver~nderung.)  Von M. 
J.  S I R K S .  Genet ica  ( ' s -Gravenhage)  20, 121 
(1938). 

Es wird eine spontan  als Kl lospenvar ia t ion  in 
einer reineli  Linie  yon Phaseolus vulgaris aufgetre-  
t ene  F o r m  ' m i t  k le ineren Fr i ich ten  beschriebeli .  
13el Selbstung blieb die Abweichung  zun~Lchst er- 
hal ten;  reziproke Kreuzungen  m i t  der  normalen  
Ausgangsform ergaben,  dab das Merkmal  llur 
durch  die Mutter ,  niche du tch  den Pollel l  tiber- 
t ragen  wird. Jahre lang  for tgesetz te  1Vfessungen 
yon L~nge ulid Gewicht  der  Fr i ichte ,  tiber die ein 
umfangreiches  P ro toko l lma te r i a l  mi tge te i l t  wird, 
ergebell,  dab die Differenzen zwischen Var ian te  und 
Norma l fo rm bei Selbstung wie nach Kreuzungen  
al lm~hlieh ab!dingell,  bis schlieBlich naeh einigeli 
J ah ren  die Var ian te  yon der  Ansgangsform n ich t  
m e h r  zu unterscheiden ist. - -  Ob sich du tch  Aus- 
wahl  gr6Berer und kleinerer  Fr t ich te  das Tempo  
des Abklingens beeinflussen l~gt  (Entmischungs-  
hypothese) ,  scheint  leider n icht  geprtif t  wordell  
zu sein. H. D6ri~zg (]3erlin-Dahlem). o o 

Sur plusieurs mutations t~traploides de Petunia 
apparues apr~s traitement ~ la colchicine. (Uber 
mehrere  te t raplo ide  ~r yon Pe tunia ,  die 
durch Colehici l lbehandlung ents tanden.)  Voli 
M. S I M O N E T  e t  P. D A N S E R E A U .  C. r. Acad. 
Sci. Paris  206, 1832 (I938). 

Der  Vegeta t ionskegel  blau- nnd rosabl i ihender  
Gar tenpetunie l i  wurde  mi t  w~Briger Colchicin- 
16sung (o,4%) betr~ufel t .  Danach  entwickel te l l  
sich mehrere  te t raplo ide  Sprosse. Die Meiose der  
PMZ ist  le icht  gest6rt ,  was zu unregelm~giger  
Ver te i lung in R T  I I  ftihrt. JPropach ~176 

Ou nombre de chromosomes chez quelques v6g6taux 
en culture aux Indes Neerlandaises (Coffea, Ceiba, 
Oryza, Derris et Palaquium). (Ober die Chromo- 
somenzahl  einiger Kulturpfianzei1 Niederl.  In-  
diens.) Von A. N. J.  I-IEYN. Ann. Jard.  hot.  
Buitel izorg 48, In  3 (1938). 

Die Chromosomenzahlen  sind : Coffea liberica und 
C, arabica • robusta 2 n = 44, C. excelsa, C. abeo- 
cuta, C. canephom, C. robusta und C. congensis alle 
2n = 22, die Sorte  Kawisar i  2n  = 33, 44 und 88. 
Ceiba pentandra ha t  bei Sortell  des Typus  Caribaea 
2n = 88 und bei 3 Sof ten  des Typus  Indica 2n =72 ,  
bei zwei wei teren Sof ten  2n = 80 bzw. 84. Oryza 

Barthii, O. latifolia, 0. Meyeriana, O. sativa var.  
spontanea und 25 Sorten u l id /3as ta rde  yon 0.  saliva 
haben alle 2 n = 24 Chromosomell .  Ft i r  Pcdaquium 
Gutta werden 2n = 25, fiir Derris malaccemis 2n  
= 22 und ftir D. elliptica 2n ~ 20 C h r o m o s o m e n  
angegeben. Propach (Mtincheberg,/Mark). ~ o 

Cytology and genetics of some Indian wheats. 
I I ,  The cytology of some Indian wheats. (Cytologie 
und Genet ik  einiger indischer Weizen. I I .  Die  Cy- 
tologie einiger indischer Weizen.) Voll G. S. 
]3HATIA.  Ann. of Bot. ,  N. s. 2, 335 (1938) �9 

Der  Gegenstand der  Stlldiell warell  die beiden 
Weizen  Triticum dicoccum var. i~zdicum (Khapli  
C .P . )  und Tr. vulgare vat .  albidum A~ (An 88 
, ,Mudya"), ferner deren als , ,She rba t i -Hybr iden"  
bekal ln ten Bas ta rdnachkommel l scha f t en  A I I2, 
A I I  3 und A I15 (23 . Generat ion).  Ft i r  beide 
El te rnsor ten  wird ein Chromosomenid iogramm 
aufgestell t ,  d . h .  die Chromosomen werden dem 
Beschauer  ill Paare  geordnet  vorgeft ihrt ,  t3ei der 
d icoccum-Form werden 2 Satel l i t -Chromosomell-  
paare,  davon eines mi t  zweifachem Satel l i ten all- 
gegebell, yon dell i ibrigen habell  i I eine und eines 
2 Eil ischniirungen.  Bei der vu lga t e -Fo rm werdell  
3 Sate l l i tchromosomel lpaare  beschrieben,  davon  
eines ebenfalls mi t  doppe l tem Trabanten ,  ferner 
12 Paa re  m i t  i ,  2 m i t  2 und 3 mi t  3 Einschlli irungell .  
Die  morphologische Analyse  wird als Beweis daftir  
gellommeli ,  dab die Chromosomen der haploidell  
Garn i tur  s~mtlich vone inander  verschieden sind 
und die Ul l terscheidung der  3 Genome A, t3und, ,C" 
also tats~tchlich zu Rech t  besteht ,  t3esondere Auf-  
merksamke i t  wird dem Verhal ten  der Nucleoli  
gewidmet .  I m  Leptot/~n werdeli  bei den te traploi-  
dell Weizen 4, be im hexaploiden 6 Chromosomen 
in Verb indung  mi t  dem Nucleolus (bzw. den 
Nucleolen) gefunden. Die gr6gte  Nucleolenzahl  
be t r~gt  dementsprechend  bei Tr. vulgate 6, bei 
Tr, dicoccum 4 bzw. in der  Interkinese  und den 
Zellen der  haploiden Generat ion 3 und e. Ausftihr- 
lich diskut ier t  wird schlieBlich die Cytogenet ik  der  
Rostwiderstandsf~Lhigkeit in Har tweize l i  • Weich-  
weizenkreuzungen,  wobei  etwas sonderbar  anmu-  
tende  Schltisse zu der  t t ypo these  ffihren, dab 
s~tmtliche d icoccum-Chromosomen all der  Verer-  
bung der  Widers tandsf~higkei t  mitwirken.  (I. vgl.  
diese Z. I I ,  86). v. Berg (Mtincheberg/Mark). ~ ~ 

Cytology and genetics of some Indian wheats. 
I I I .  An octoploid amphidiploid F z hybrid from 
Triticum vulgare var.  graecum Kcke • Triticnm 
dicoccum indicum. (Cytologie ulid Genet ik  einiger 
indischer Weizen. I I I .  E iu  octoploider  amphidiplo-  
ider Fz-13astard yon Tr i t i cum vulgare  var.  graecum 
• Tr. d icoecum illdicum.) u  G. S. B H A T I A .  
J.  Genet.  35, 331 (1938). 

Zwischen Triticum vulgate var.  gmecum und 
Tr. dicoccum var. indicum (Kha.pli Emmet )  
wurden  beide reziprokell  Kombi l la t ionen  ausgeft ihr t  
und beztigIich der  Ansatzverh~l tn isse  und der  
Keimf~higkei t  der Samen die bekannte l l  Ul l ter -  
schiede beobachte t .  Jedoch  gingen auch aus der 
Kombina t ion  vulgate X dicoccum m i t  eilier einzigen 
Ausnahme s~imtliche Keiml inge  eill. Die Ausnahme  
e n t s t a m m t e  einem auffallend vollen Korn,  ihre 
wei tere  En twick lung  und IVforphologie wird be- 
schrieben. Ref. hSolt es ftir seine Pfl icht ,  seiner 
Meillung, dab dem Verf. bier schwere I r r t i imer  
l lnterlaufeli  Silld, Ausdruck  zu geben. Die Pflanze, 
die ferti l  war, weicht  ant  der  Abbi ldung  und auch 
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nach der  ]3eschreibung, soweit  erkennbar,  n icht  
yon  vulgare ab. Sie wird als amphidiploid  bezeieh- 
net,  es werden jedoch n ich t  n = 2 1  + 14 = 3 5 ,  
sondern n = 28 Chromosomen angegeben. S tar t  
einer ErM~rung daftir wird die ganze L i te ra tu r  fiber 
Chromosomenvermehrung  und Amphidiploidie  auf- 
gef/ihrt. Aber  selbs• die Angabe  yon 28 Bivalen~en 
mug  Zweifel wecken,  denn was die beweisende 
Abb. 14 darstell t ,  sind b e s t i m m t  nicht 28 BivalenCe 
der  I. Metaphase ;  danach  schwindet  auch das 
Yer t rauen  in die Abb. 16 mi t  I I .  Metaphase,  be,  
sonders wenn m a n  die Schwierigkei t  der  Analyse 
,Ion II .  Metaphase  in unzul~tnglich I ix ier tem 
Material  kennt.  Die , ,Ausnahmepflanze" dfirfte 
keine Amphidiploide,  n icht  e inmal  ein Bastard,  
sondern spontaner  Ansatz  der  mfi t ter t ichen vulgare- 
Pflanze gewesen sein. v. Berg. ~176 

Heterochromatin at the distal ends of the chromo- 
somes in Triticum monococcum. ( H e t e r o c h r o m a t i n  
an den Chromosomenenden  yon Tr i t i cum mono-  
coccum.) Von D .  K O S T O F R  (Inst, of Genet., 
Acad. of Sciences of the URSS, Moscow.) Nature  
(Lond.) 19381, 69o. 

Es  erschien dem Verf.  n icht  wahrscheinlich,  dab 
die in den Reife te i lungen haploider  Pf lanzen yon 
Triticum monococcum mehrfach  gefundenen Chro- 
mosomenverb indungen  auf s t rukture l le  ~Bezie- 
hungen zwischen diesen zurt ickgehen sollten. E r  
v e r m u t e t e  deshalb, daf3 es sich um die Verknfipfung 
he terochromat i scher  Abschni t te  nicht t iomologer  
Chromosomen handeln k6nne. Nun  gibt  er an, 
solche he terochromat i schen  Endabschni t t e  in Pr~- 
pa ra ten  yon Wurzelspi tzen  des Tr. mo~ococcum 
gefunden  zu haben,  die mix P la t inchlor id-Formal in  
I ; i f ixier t  und mi t  Gent ianavio le t t  gef~rb~c waren. 
Abgesehen davon,  dab es fraglieh bleibt,  ob die 
Methodik  zur  L6sung der Frage geeignet  ist, kann 
Ref.  auch die Abbi ldung  n ich t  t iberzengend Iinden. 

v. Berg (Mticheberg/Mark).  ~ ~ 

Cytological studies of arctic grasses. (Cyto log ische 
S tud ien  an a rk t i schen  Gr~Lsern.) Won K .  F L O V I K .  
(State Agricult. Exp. SCat. Holt, TromsO, Norl) 
Heredi tas  (Lund) 24, 265 (I938). 

Der  Unte rsuchung  lagen 3 ~ Herkf inf te  yon 
26 Ar ten  und Varie t~ten yon OrS, sern, vorwiegend 
aus Spitzbergen,  zum Teil  auch aus Nordskandi-  
navien,  zugrunde.  Nur  eine einzige der gepr~f ten 
Arten,  ~uccineltia Vahti~na, war  diploid mi t  2n 
= 14, alle fibrigen waren mehr  oder  minder,  teil- 
weise sogar sehr hoch polyploid,  manche  auch 
aneuploid. Es wird erw~hnt,  dab vorl~ufige Beob- 
ach tungen  an Ver t re te rn  der fibrigen arkt ischen 
Blf i tenpflanzenflora ebenfalls einen aul3erordentlich 
hohen Prozentsa tz  an I~olyploiden ergeben haben. 
]3ei einer Anzahl  tier un tersuchten  Ar ten  wird die 
Chromosomenmorphologie  genau studiert ,  beson- 
ders im Hinb l ick  auf das Auf t re ten  yon sekund~ren 
Einschn/ i rungen;  mi t  Hilfe der  angewendeten  
F ix ie rungsmi t te l  werden sic viel  h~ufiger  gefunden 
Ms sonst  bekanrt t  ist. F fir mehrere  Spezies wird 
auch auf Grund yon genauen Gr6genmessungen der  
Chromosomen ein Id iog ramm aufgestell t .  Die sehr 
eingehende Auswer tung besch/ift igt  sich zun~chst  
mit  der  Frage  nach der  urspri inglichen Chromo- 
somengrundzahl  der Gramineen.  Verf. k o m m t  
dabei  zu dem SchluB, die Ansicht  AVDI~LOVS, 
weleher die verschiedenen Grundzahlen  der  Famii ie  
yon x = 12 ablei ten will, abzulelmen, und m6chte  
seinerseits die Zahl  x = 5 aIs ursprfinglich ansehen. 

Die h~ufige Gramineen-Grundzah l  n = 7 w~re 
dann Ms sekund~r balancier t  aufzufassen. Es  
werden daffir cytologische (Chromosomenkonju-  
ga t ion  und -morphologie) und genetische Grfinde 
(polymere Fak to ren  bei Diploiden) angeffihrt.  - -  
I n  einigen F/illen gelingt  es, die H e r k u n f t  be- 
s t i m m i e r  F o r m e n  du tch  13astardierung oder  Auto-  
ploidie wahrscheinl ich zu mactien (z. B. Dupontia 
Fisheri 2n  = 88 aus Dup. Fisheri var. psilosanth~ 
2n = 44). Besonders ansffihrliche Er6r te rung  
f indet  das P rob lem der  Viviparie ,  deren auffgllige 
ttS, ufigkeit  in der arkt ischen F lora  schlieBlich auf  
das Zusammenwirken  der 3 Fak to ren :  Bastardie-  
rung, Polyploidie  und ex t reme  Augenbedingungen  
zurfickgefiihrt  wird. Mehrfach wird aus der ver-  
gleichenden Chromosomenmorphologie  allopoly- 
ploider Ursprung  v iv ipare r  Bio typen  erschlossen, 
Bei den nicht  v iv iparen  t~oa-Arten, t ). alpigena, 
glauca und arctica, verlS~uft die Samenbi ldung 
apomiktisch,  v. Berg (Mtincheberg/Mark). o o 
Self-sterility in Antirrhinum and Petunia. (Selbst-  
s ter i l i t~t  bei An t i r rh inum und Petunia) .  Von 
H.-P.  T S E N G .  (John Innes Horticult. Inst., 
Merton, Surrey.) J.  Genet.  36, 127 (1938). 

Die bereits  yon verschiedenen Verfassern unter-  
nommene  Analyse der  Selbststeril i tXt in der  Gat-  
tung  Ant i r rh inum wird in der vorl iegendeli  Arbe i t  
s Bei  den Wilds ippen yon Ant i r rh inum 
gibt  es Selbststeri l i t~tsallele (S), die bei Anwesen- 
hei t  des gleichen Allels im Pol lenkorn und in der  
Narbe  das W a c h s t u m  des Pollenschlauchs hemmen.  
Im  Gegensatz zu den Wilds ippen ist  die Gar ten-  
form Antirrhi~um maius selbs• Diese Selbst- 
Ier t i l i t~t  be ruh t  auf dem Vorhandensein  eines 
Selbstfer t i l i t~tsfaktors  F. In  der Fz  t r i t t  bei Kreu-  
zung einer Wildsippe mi t  3/[ajus eine Aufspal tung 
im VerhXltnis yon 75% Selbstfert i len zu 25% 
Selbststeri len auI. Diese selbststerilen Pf lanzen 
besitzen i n  bezug auf  das Selbstfertilit~tsge~l die 
Kons t i tu t ion  ff. An diesen selbststeri len Pf lanzen 
kann nun die Frage  entschieden werden,  ob Majus  
Allele yon S besitzt ,  die gegentiber F hypostaf i sch  
sind, oder  ob es indifferenCe Allele ffihrt, die keinen 
EinfluB auf das Pol lenwachs tum besitzen, t3esitzt 
Majus Allele yon F, so mfissen bei den ff-Pflanzen 
der ~ zwei verschiedene SelbstfertilitS~tsklassen 
auftreten,  die bei Kreuzung innerhalb  der Klasse 
steril, bei Kreuzung  der beiden Klassen mi te inander  
~ertiI sind. Die Nachprf i fung dieser Verh/~l~nisse 
dutch  den Verf. ergab tats~chlich das Vorhanden-  
sein zweier I~lassen mi t  der  genet ischen Konst i -  
tu t ion  Sm Sm und Sw und Sm und best~t igt  dami t  
die Annahme  B r i e g e r s ,  dab auch lV[ajus Selbst- 
steri l i t~tsallele bes~/3e, die nur  gegentiber den 
epistat ischen F nicht  zur  Wi rkung  k~men. Ft i r  
das Genpaar  ffir pelorische Blfite (Rad/rad)  wurde 
im m~Lnnlichen Geschlecht  eine sehr starke,  wenn 
nicht  gar absolute t (oppelung mi t  dem Selbst- 
sterilitXtsa!lel beobachte t ,  im weibl ichen Ge- 
schlecht  dagegen wurde ein Aus tauschwer t  yon 
25 =~ 12,5% zwischen diesen beiden Genen ge- 
funden. - -  Petunia hybrida s t a m m t  aus der IZreu- 
zung der selbststeri len P .  violacea m i t  der selbst- 
fert i len ~P. nyctaginiflora. Aus 2 Sor ten yon P .  
hybrida ,,]3rilliant Rose"  und , , t-Iimmelsr6sehen" 
konnten  selbstfert i le Linien ausgelesen werden,  
deren Selbstfer t i l i t~t  auf  e inem dominan ten  Gen 
beruht .  Ferner  konnte  ein weiterer F a k t o r  A 
festgestel l t  werden, der  in doppel t  recessiver F o r m  
gleichfalls Selbstfer~ilit~c hervorrufen  kann.  Die 
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Selbstfertilit/~t der aa-Pflanzen ist jedoch auch 
noch yon modifizierenden Genen abh~ngig, und 
desgleichen scheint auch die Wirkung yon A yon 
diesen Modifikatoren abzuh~ngen. A ist hyposta- 
tisch zu F. Schwanitz (Mfincheberg/Mark). o o 
Gesetzmiiliigkeiten in der chemis�9 Variabilitiit 
der Pflanzen. Von VV. J. N I L O W .  (Botan. Garten, 
Nikita-Molotor, falta.) :Bull. Acad. Sci. URSS, 
C1. Sci. math. eL natur., S6r. biol. Nr 6, 17o9 u. engl. 
Zusammenfassung 173o (1937) [Russisch]. 

Die Arbeit  enth/ilt zweierlei: Wertvolle Unter- 
suchungen fiber die biosynthetischen Vorg~nge in 
der  Pflanze und wiehtige Beitr~ge ffir die Zfichtung 
auf biochemische 2r Bearbeitet  wurde eine 
groBe Reihe yon Arten, haupts/~chlich Pflanzen mit  
~Ltherischen Olen so~ie Obst- und einige Arznei- 
gewXchse. Uutersucht  wurde der biochemische 
Charakter der Pflanzen und seine Variabilit~t 
I. im Laufe der ontogenetischen (individuellen) 
Entwicklung, 2. inner.halb der Arten, 3- innerhalb 
yon Klonen, 4- innerhalb yon Gattungen, 5. bei 
]3astardierung und 6. bei kfinstlicher Mutations- 
ausl6sung. Im folgenden seien die wesentlichen 
Ergebnisse dargestellt;  diejenigen, denen nach 
Verf .  die Bedeutung v0n Oesetzm~Bigkeiten zu- 
kommt, sind kursiv gedruckt. I. I m  Laufe tier 
individuellen Entwicklung linden in der Pflanze 
charakteristisehe Verginderungen ihrer biologischen 
Eigensehaften start, die in tiefgreis Isomerie- 
erscheinungen, oft verbunden mit  Transformation 
des ~ohlens~OlO~istto~s einer bestimmten Verbin- 
dung sowie Oxydations- und Reduktionsprozessen, 
bestehen und einen genau festgelegten A blauf zeigen. 
So enth~lt das O1 des Korianders zun~tchst vor- 
wiegend Decyl-, Decylen- und Isodecylenaldehyd, 
spXter, zur Zeit der Samenreife, Linalool und Di- 
penten. 13ei Trachyspermum copticum, Fenchel u. a. 
wurde Analoges gefunden. Die geographische Va- 
riation ist gering. Diese Feststellungen erm6glichen 
es, ffir jedes Objekt den ffir die Ernte - -  in quali- 
ta t iver  wie quanti tat iver  t l insicht - -  bestgeeigneten 
Entwicklungszustand zu bestimmen. - -  2. Inner- 
halb der Ar t  besteht eine grofle quantitative Variation 
sowohl bezi~glich des Gehaltes an einer bestimmten 
Stoffgruppe als auch der Zusammensetzung derselben 
.aus verschiedenen Einzelbestandteilen. Z. 13. be- 
wegte sich der 01gehalt verschiedener Lavendel- 
rassen zwischen 0, 5 und 11,3%, der Anteil yon 
komplizierten Estern im O1 zwischen 11 und 75 bis 
80 %. /7(tr ]eden Biotyp sind beide GrOflen genoty- 
pisch festgelegt; t~orrelationen zwischen ihnen sind 
dabei nicht vorhanden, ebenso im allgemeinen nicht 
zu den morphologischen lVferkmalen. )~hnlicbe 
/3efunde wurden gemacht ffir Rosmarin, Trachy- 
spermum, Kfimmel, Fenchel (~therisches ~)I), 
Pfirsiche und andere Steinobstformen (Zucker, 
Samen61), Oliven und IVfandeln (~1), Atropa (Atro- 
pin) u. a .m.  Der Variationsbereich ist im allge- 
meznen um so grSfler, ]e geringer die durchsehnittliehe 
2VIenge der fraglichen Substanz, absolut genommen, 
ist. Diese Befunde erm6glichen das Auffinden 
~ertragreicherer Rassen, was Verf. bereits mehrfach 
praktisch beweisen konnte. - -  3. Innerhalb der 
Klonen besteht - -  bei konstanten Durchschnitts- 
werten - -  gleichfalls eine betrXchtliche quant i ta t ive 
Variation, die wiederum als gesetzmdflig anzusehen 
ist ;  sie beruht auf ~ul3eren Faktoren und auf  dem 
Alter der t)flanzen. In diesem Zusammenhang 
wurde gefunden, dab 3--5 ~ahre alte Pflanzen yon 
Lava  ndula bedeutend mehr i31 enthalten als j fingere 

oder/~ltere. - -  4. Innerhalb einer Gattung, also yon 
Art  zu Art, ist die biochemische Variation haupt- 
s~chlich qualitativer Natur. Dabei ergab sich ~oI- 
gendes: Wenn eine Gattung allgemein die/Tdhigkeit 
besitzt, eine bestimmte Kdrperklasse (z. ]3. ~theri- 
sches O1) zu erzeugen, so finden sich bei ihr - -  falls 
sie einen gewissen Polymorphismus aufweist - -  
auch siimtliche bekannten Typen dieser Stoffklasse 
verwirklicht (z. 13. aliphatische, bi- und monocycli- 
sche und aromatische Terpenverbindungen). - -  
5. Wenn diese Gesetzm~tl3igkeit allgemein gfiltig 
sein sollte, so war zu erwarten, dab im Gefolge yon 
A rtbastardierung durch die dabei stattfindende 
Umkombination der die Syntheseprozesse regeln- 
den Faktoren (Fermente) sh'mtliche Vertreter tier 
betreffenden Stoffgruppe erscheinen mi~ssen, darunter 
vollkommene Neubildungen gegenfiber den Eltern- 
arten. Diese Erwartung hat  sich vollauf best~ttigt. 
In Artkreuzungen bei Pelargonien und Ocimum 
traten in der/72 und t73, teilweise auch schon in der 
/71, Formen mit  Substanzen auf, die beiden Eltern 
fehlten und teilweise (Decyls~ure in der Nach- 
kommenschaft eines hybriden 2Pelargonium-radula- 
Individuums) sogar in der ganzen Gattung unbe- 
kannt waren. Damit  ist eine Handhabe gegeben, 
den biochemischen Typ einer Pflanze auf zfichte- 
rischem Wege willkfirlich und bewuBt zu ver~ndern. 
Allgemein gelten fi~r die Bastardierung folgende 
Regeln: Wenn sich die Elternarten derart unter- 
scheiden, dab die in der einen enthaltene Verbin- 
dung die Vorstufe der in der anderen enthaltenen 
darstellt, so dominiert in der/Tz stets die letzte, also 
die ,,kompliziertere" Substanz (z. ]3. Campher in 
der Kreuzung Ocimum pilosum - -  Citral - -  • O. 
canum - -  Campher ---). Wenn eine derartige Be- 
ziehung zwJschen den Substanzen dagegen aus 
chemischen Grfinden nieht m6glich ist, so treten 
beide Substanzen nebeneJnander auf, selbst wenn 
die eine yon ihnen ,,kompliziert", z. B. ringf6rmig, 
die andere ,,einfach", z. B. aliphatisch, gebaut is~ 
(1Kenton und Citronellols~ure in Pelargonium radula 
• capitatum). - -  6. Dutch Mutationen ist es bisher 

gelungen, (bei Pelargonium) quanti tat ive VerXnde- 
rungen der biochemischen Merkmale (01gehalt) zu 
erreichen, w/~hrend qualitative noch nicht gelungen 
sind; die Versuche stecken aber in den ersten 
Anf~ngen. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
Entwicklungsphysiologische Untersuchungen an 
Getreide. Von G. STELZNEIR u. J. I-IARTISCH. 
Angew. Bot. ~-0, I56 (1938). 

Verff. stetlen vergleichende Untersuchungen an 
fiber den Einflul3 der Temperatur, der Tagl~nge, 
der Liehtintensit~t und Lichtart  bei verschiedenen 
Soften unserer Getreidearten, wobei sie auch die 
Landsorten in den ~reis seiner Untersuchungen 
einbeziehen. - -  Verff. konnten die frfiheren Anga- 
ben best~tigen, da/3 die Lichtverh~ltnisse w~hrend 
der Temperaturbehandlung bedeutungslos sind und 
dab das Bedtirfnis nach einer niederen Temperatur 
(wenigstens beim Weizen) unabh~ngig ist yon dem 
Alter der 13flanzen. Dieses Temperaturbedfirfnis 
ist ftir jede Sorte eine bestimmte C-r613e, es kann 
sogar fehlen, und es kann (beinl Sommerweizen) 
die tiefe Temperatur  sogar zu einer Entwicklungs- 
hemmung ffihren. Es besteht bei diesen Sorten 
also keine Temperaturphase im Sinne LYSENKOS. 
In der Photophase ist im allgemeinen die t~gliche 
Lichtdauer das Entscheidende, die Lichtintensit~t 
nur dann, wenn sie unter dem MaB des fiir die 
n6tige Assimilation Erforderlichen liegt. Die Licht- 
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art  macht  sich hingegen sehr stark bemerkbar. 
Blaues Licht (41o--.5oo m#) wirkt wie Dunkelheit, 
d. h. die Pflanzen schossen fiberhaupt nicht, wohl 
aber bet rotem Lieht (6oo--8oo m#). Sie hatten 
daftir aber ein geringeres ve~etatives Wachstum 
und demzufolge ein niedrigeres Einze!pflanzen- 
gewicht. Diese Untersnchllngell wurden an v. 
Lochows Gelbhafer gemacht. Bet dauerndem 
IZurztag (12 Stunden) kamen 2 Winterweizen- 
soften, wenn auch ill der doppelten Zeit wie die 
Langtagkontrollen, doch noch zum -~hrenschiebell. 
- -  Es besteht eine Beziehung zwischen der Anzahl 
der Tage vom Anfang der Entwicklung his zmn 
Ahrenschieben und der erreichten Pflanzenh6he, 
ferner zwischen Entwicklungsdauer und Bestok- 
kungsgr6Be und dadurch mit  dem Korngewicht. 
Das I(orngewichL I~Ilt abet  nicht so rasch wie die 
Entwicklungszeit. Es werden also be/ beschleu- 
nigter generativer Entwicklung die N~thrstoffe 
haupts~chlich dem sich entwickelnden Samen 
zugeffihrt. R. Stoppel (Hamburg). ~ ~ 
Methodik und einige Ergebnisse von Untersuchungen 
der Photosynthese und der Transpiration unter 
natiirlichen Bedingungen. Von A. t ( E K U K H .  
Z. Inst. bot. Akad. Nauk U R S R  Nr 16, 37 u. engl. 
Zusammenfassung 69 (1938) [Ukrainisch~. 

Mit Hilfe der yon VOTCI~AL u. Mitarbeitern ent- 
wicketten Methodik - -  die es gestattet,  beide Pro- 
zesse an ein llnd denselben Bl~ttern intakter 
Pflanzen gleichzeitig zu verfolgen - -  wurde bet 
einer Reihe yon Objekten der tXgliche Gang der 
Assimilation und der Transpiration analysiert. 
Untersucht wurden Pflanzen verschiedener Sorten, 
Rassen llnd reiner Linien, die llnter gleichen AuBen- 
bedingungell aufgezogen waren; ftir die Versuche 
wurden BlOtter gleichen Alters, gleicher Gr6Be usw. 
verwandL. Es ergab sich, dal3 sowohl Assimilation 
wie Transpiration in ihrem Tageslauf zahlreiche, 
hXufig yon Xul3eren Faktoren durchaus unab- 
h~ngige Schwankungen aufweiseI1, ohne dab dabei 
(ira Falle der Assimilation) ein oder mehrere be- 
st immte Maxima vorhanden wXren. Se!bst wenn 
alle ftir die Photosynthese als gfinstig anerkannten 
Voraussetzungen - -  bezfiglich Licht, Temperatur, 
Feuchtigkeit  - -  erftillt sind, t r i t t  hXufig eine Assi- 
milationsdepression und bisweilen sogar eine 
Abgabe yon CO 2 all Licht ein. Die Schwankungen 
der Transpiration brauchen mit  denen der Assimi- 
lation keineswegs zusammenzufallen; die in der 
0kologie verbreitete Vorstellung, eine Erh6hung 
tier AssimilationsintensitS.t sei mit  einer Verst~r- 
kung auch der Transpiration verbunden, erweist 
sich somit als unberechtigt. Hohe Transpirations- 
intensitS~t I~llt oft sogar mit  einer auf inneren 
Ursachen beruhenden, vollstS~ndigen Sistierung der 
Assimilation zusammen. - -  Bet Pflanzen derselben 
Rasse oder reinen Linie ist der Tagesgang der 
Photosyllthese im allgemeinen identisch; zwischell 
del l  absoluten Werten bestehen jedoch betr~cht- 
liche Differenzen, die (bet Weizen) so groB sein 
k6nnen, dab die Errechllung eines spezifischen 
Assimilationswertes eiller Art  kaum m6glich er- 
scheint. 13el Pflanzen verschiedener 1Rassen werden 
die I)ifferenzen noch gr613er. - -  ~u 
mit  verschiedener Zellgr613e wiesen zwar kollstante 
Unterschiede der Assimilationsenergie allf; diese 
beruhen aber nicht auf diesem einen Merkmal 
allein, sondern stehen mit  der gesamten physiolo- 
gischett I~onstitution der Pflanzen in Zusammen- 
hang. D i e  besprochenen Ergebnisse wurden bei 

allen Untersuchungsobjekten (Weizen, Zucker- 
rfiben, t3uchweizen, Hirse) gleichermaBen ~est- 
gestellt, u n d e s  ist anzunehmen, dab sie ~tir zahl- 
reiche weitere Pflanzen gfiltig sind. Lang. oo 

Neue Wege der Pflanzenstimulation. von H. U. 
AMLONG n. G. NAUNDORF.  Forsch.dienst 5, 
292 (I938). 

Verff. zeigen I., dab durch ein 24stfindiges Vor- 
quellen mit  n/100o-L6sungen roll  Heteroauxin, 
a-Naphthalinessigs~Lure oder fl-Indolylbutters~ure 
nicht nur die Keimf~higkeit schlecht keimender 
Samen, sondern auch die Keimkraft  derselben er- 
heblich verbessert werden kann ; 2. dab bet Zucker- 
rfiben, die vor dem Auss~en in einer o,oi n-Hetero- 
auxinl6sung vorgequollen waren, das Gewicht der 
geernteten Rfiben nm I57%, das des Krautes um 
z29% und alas der absoluten Zuckermengell um 
123% stieg; 3. dab ein Anritzen der Rinde roll  
Citronen- und Weinstecklingen vor der Wuchsstoff- 
behandlung eine schnellere und reichlichere Wurzel- 
bildung zur Folge hat  als ohne diese Manipulation 
und 4., dab eine kombinierte L6sung yon n/2000- 
Heteroauxin + n/.,000-a-Naphthalillessigs~ure mehr 
Wurzeln bet Tradescantia ergeben als die beiden 
Komponenten in der I{onzentration n/1000 al!ein. 
- -  Die letztere Tatsache ftihren sie darauf zurfick, 
dab durch d i e  Darreiehung eines Gemisches meh- 
rere , ,Reizket ten" gleichzeitig eingeschaltet werden, 
die zwar verschieden sind, abet dem gleichen Ziele 
(der Wachstumsf6rderung) zustreben. Die Wahr- 
scheinlichkeit, dab das Ziel erreicht wird, ist jetzt  
gr613er, als wenn nur ein solcher Kettenablauf in 
Gang gesetzt wird, und da in den Endgliedern der 
Reizkette die physiologisehen Prozesse identisch 
sind, mul3 die additive Wirkung der verschiedenen 
Wuchsstoffe zuln Vorschein kommen. 

Behrem (Hamburg). o o 

Spezielle Pflanzenztiehtung. 
Crops and plant breeding. (Pflanzenbau und Pflan, 
zenzucht.) Von G. D. H. BELL. (Plant Breeding 
Inst., School of Agricult., Cambridge.) J. roy. 
agricult. Soc. England 98, 195 (1937). 

An Hand der Literatur der letzten Jahre gibt 
Verf. einen Uberblick fiber den Stand des Pflanzen- 
baues und der Pflanzenzucht in England. Zun~chst 
geht er auI Arbeiten ein, die sich mit  der Verbesse- 
rung der Weideflgchen auf armen ]36den und tier 
Abh~ngigkeit der Zusammensetzung der C-rtin- 
futterfl~chen yon Kulturmal3nahmen, wie Dtingung 
und Nutzung befassen. Abschliel3end weist Verf: 
auf die ztichterische Bearbeitung verschiedener 
Futterpftanzen in Canada, wie Bromus inermis, 
Agropyrum Xenerum, Medicago sativa und Melilotus 
hin, wo es ffir die Trockengebiete West-Canadas 
gilt, troekenresistellte Pflanzen zu zfichtell. WS, h, 
rend bet einigen 1Jflanzen, wie Bromus inermis und 
Agropyrum cristatum schon durch einfache Selb- 
stungen llnd Auslese geeignete StS.mme geschaffen 
werden konnten, ffihrte bet anderen Pflanzenarten, 
wie z. B. Medicago dieser Weg wegen der auftre- 
tenden Inzuchterscheinungen nieht zum Ziele. Es 
wird bei ihllen versucht, durch Kreuzungen mit  
anderen Sorten und sogar anderen Arten, wie 
Medicago falcata, St~mme mit  gutem Samenertrag 
und besondere Schlli t t-undWeidetypen zu schaffen, 
Der zweite Abschnitt  besch~,ftigt sich miL den 
neueren Methoden der moderllen Pftanzenzfich- 
tung, wie Art- und Gattllngskreuzungen, der Er-  
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zeugung polyploider Pflanzen durch ktinstliche 
Eingriffe, wie X-Strahlen, hohe Temperaturen, 
Behandlung der Pflanzen mit  Chemikalien, Ver- 
wundung oder Zentrifugieren und die kfinstliche 
Erzeugung yon Mutationen. In den folgenden 
Ahschnitten werden verschiedene Kulturpflanzen, 
wie Weizen, Gerste, Hafer und Hopfen n~her be- 
sprochen und Angaben fiber die bisherigen Zucht- 
erfolge wie die noch zu bearbeitenden Probleme 
gemacht. Die Zfichtung des Weizens muB beson- 
ders mit  dem Ziele einer Verbesserung der Back- 
qualitSt, der 1Resistenz gegen den Gelbrost (Pucci- 
nia glumarum), einer Verminderung des Auswach- 
sens und der Erh6hung der K~lteresistenz durch- 
geftihrt werden. Die Verbesserung der ]3ackqualit~t 
wird jedoch bisher immer noch dutch das Fehlen 
einer geeigneten Methode zur sicheren Qualit~ts- 
bestimmung kleinster Proben erschwert, wXhrend 
hinsichtlich der RostwiderstandsfShigkeit bereits 
resistente Sorten gefunden werden konnten. Anch 
die Gerstenzfichtung hat  sich mit  einer Verbesse- 
rung der Qualits~t zu besch~.ftigen. ]3isher wurden 
in England nur zweizeilige Gerstensorten ffir den 
Bedarf der Malz- und Brauindustrie angebaut, 
wShrend sechszeilige Sorten, die in der Hauptsache 
zur Verbesserung des Bieres der Maische zugesetzt 
wnrden, aus Is stammten. Infolge der 
Aufhebung der Prohibition in Amerika ist abet  der 
Eigenverbrauch an Gerste stark gestiegen, und es 
werden nur noch geringe Mengen ausgeffihrt. 
Daher ist der Pflanzenzfichtung die Aufgabe er- 
wachsen, sechsreihige Gerstensorten zu ztichten, 
die auch beim Anbau in England einen hinreichend 
niedrigen Wassergehalt aufweisen, um den Anfor- 
derungen der Brauindustrie zu genfigen. Aus dem 
Gebiet der Haferzfichtung wird fiber eine inter- 
essante Neuztichtung ,,Ceirch Llwyd Cwta" be- 
richtet, die aus einer Kreuzung zwischen Arena 
strigosa und Arena brevis hervorgegangen ist. Sie 
bringt wesentlich h6here ErtrS~ge an K6rnern und 
Stroh als die Ausgangsart A. strigosa und zeichnet 
sich welter dutch ein h6heres Tausendkorngewicht, 
geringeren Spelzenanteil, kfirzere Grannen und 
einen erh6hten Proteingehalt  aus. Auch die Zfich- 
tung auf 1Resistenz gegen Oscinella frit. LINN. hat  
zu wertvollen Kombinationsst~mmen geffihrt, da- 
gegen haben vergleichende Anbauversuche zwi- 
schen einer Nackthafersorte und einem bespelzten 
Haler  , ,Victory" ergeben, dab letzterer selbst nach 
Abrechnung des Spelzenanteils bis zu 4 2 % h6here 
Ertr/ige liefert. Aus der Besprechung yon Sorten- 
versuchen yon Zuckerrfiben und Haler  ist beson- 
ders das sehr gute Abschneiden der Zuckerrtiben- 
sorte Kleinwanzleben E zu erw~hnen, die sich auf 
den verschiedensten B6den als die ertragreichste 
erwies. In den beiden letzten Absehnitten wird aiff 
einige neuere Arbeiten aus dem Gebiet der Phyto-  
pathologie und der Bek~mpfung ausdauernder 
Unkr~mter auf chemischem Wege eingegangen. 

SchrOck (3dfincheberg/Mark). 

(Jber die Zfichtung yon Pflanzen auf chemische 
Zusammensetzung. VonN.N. 1VANOV. (Biochem. 
Laborat., .4 ll-Union-Inst, f. .Pflanzenbau, Lenin- 
grad.) Bull. Acad. Sci. URSS,  C1. Sci. math. et 
natur., S6r. biol. Nr  6, 18oi u. engl. Zusammen- 
fassung 1833 (1937) [Russisch~. 

Die Arbeit weist einige Wege und einige neue 
Verfahren zur ]3eschleurligung der Zfichtung yon 
hochwertigen, erstklassiges Rohmaterial  lieIernden 

Pflanzensorten. Einzelheiten sind angesichts der 
sehr gedr~ngten Darstellung im Original nachzu- 
sehen: hier seien folgende allgemeine Punkte aus 
der Zusammenfassung hervorgehoben: I. IDle 
biochemische Variation der Sorten der Kultur- 
pflanzen ~Lul3ert sich vorwiegend in qnant i ta t iver  
Hinsicht, da ffir die Feststellung quali tat iver 
Unterschiede die Biochemie noch fiber keine ent- 
sprechend feinen Methoden verffigt. 2. Die Er- 
forschung der Variationsbreite der wichtigsten 
Substanzen - -  EiweiB, Fette, Kohlehydrate, auch 
Alkaloide, Glukoside, Vitamine, Fermente - -  ffihrt 
zur Auslese yon Sorten, bei denen der h6here oder 
niedrigere Gehalt eines Stoffes genotypisch fest- 
gelegt ist. 3. Um die spezifischen biochemischen 
Eigenschaften einer Sorte kennenzulernen, ist es 
unerl~LBlich, dieselbe unter verschiedenen AuBen- 
bedingungen zu untersuchen und sie in Verh~lt- 
nisse zu bringen, nnter denen sie ihre Individualit~t 
zeigen kann, da abnorme Aul3enfaktoren die bio- 
chemischen Unterschiede yon Sorten verwischen 
k6nnen. 4. Verschiedene Sorten reagieren hin- 
sichtlich der Speicherung yon N~hrstoffen auf Be- 
wS~sserung, D/ingung und agrotechnische Mal3- 
nahmen in ungleicher Weise. 5. Die Ver~nderung 
der Stoffe w/~hrend der Reife und der Aufbewah- 
rung der Samen und Frtichte stellt die Forschung 
vor die Aufgabe, die Soften in ihrer Entwicklungs- 
dynamik zu untersuchen, um diejenige Phase, in 
der die gewfinschte Substanz in h6chster Menge 
vorhanden ist, festzustellen. Der Vergleich der 
Umwandlungskurven der Stoffe kann zur bioche- 
mischen Unterscheidung der Sorten herangezogen 
werden. 6. Die n~tchste Etappe ist das Studium 
yon quali tat iven Unterschieden der chemischen 
Is einer Sorte. Hierzu ist unter an- 
derem die L6slichkeit des SameneiweiI3es in ver- 
schiedenen L6sungsmitteln, der Gehalt der EiweiBe 
an einzelnen Aminos~uren, die Geschwindigkeit 
des diastatischen Abbaues der St~rke und die 
Temperatur  der Verkleisterung derselben heranzu- 
ziehen. 7. F fir die Zfichtung auf die biochemische 
Zusammensetzung kann nicht nur die sortenm~igige 
Variabilit~t, sondern auch die VariabilitXt der 
Einzelindividuen und selbst der einzelnen. Samen 
ausgenfitzt werden. 8. Die zu beobachtende Varia- 
bilit~t innerhalb yon Sorten zeigt, dab ,,reine 
Soften" und ,,reine Linien" nicht bloB auf die 
morphologischen 2r hin begrfindet werden 
k6nnen; vielmehr ist eine BestS~tigung dnrch che- 
mische Daten notwendig. Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Intraspezifische unfl individueile Variabilit~it des 
~lgehalts yon Samen. Von A. J. YERMAKOV. 
( Biochem. Laborat., All- Union-Inst. f . Pflanzenbau, 
Leningrad.) Bull. Acad. Sci. URSS,  C1. Sci. math. 
et natur., Set. biol. Nr 6, 1853 u. engl. Zusammen- 
fassung 187o (1937) [Russisch]. 

Die Variabilit~t des Samen61gehaltes wurde bei 
einer 1Reihe wichtiger 611iefernder Kulturpflanzen 
(Lein, Brassica juneea, Sesamum indicum und 
Sonnenblume) untersucht. Bei allen ergab sich 
ein betr~chtlicher Schwankungsbereich ~ bei 
Sesam z .B.  zwischen 44,2 und 61,8%, bei Lein 
zwischen 31 und 47,2% - - ,  wobei bei manchen 
(Lein, Sesam, nieht aber tlelianthus) Parallelen 
zu morphologischen GruppenmerkmMen vorhanden 
sind. In sXmtlichen F~tllen erwies sich die Varia- 
bilit~t auch geographisch bedingt: die 61reichsten 
Formen stammen aus ganz bestimmten Gebieten, 
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und zwar durchweg aus solchen mit  gfinstigen 
Bodenfeuchtigkeitsverh/~ltnissen. Dies beruht dar- 
auf, dal3 die Kulturbedingungen das Auftreten und 
die Erhaltung 61reicher Typen begtinstigen; das 
Eingreifen des Menschen in die Auslesevorg~nge 
Itihrt je nach der Ausnutzungsweise der Pflanze zu 
einer Festigung oder (wie etwa beim Faserlein) 
zum Verschwinden des Merkmals im Rahmen der 
Formenmannigialtigkeit.  13ei Aufzucht der Formen 
nnter gleichen Bedingungen bleiben die Otgehalts- 
unterschiede erhalten, sie sind also genotypisch 
verankert;  in ihrer Reaktion auf bestimmte AuBen- 
bedingungen zeigen die einzelnen Rassen aber sehr 
grol3e Differenzen. Die Ursache hiervon ist, dab 
die Anh~ufung yon 01 in den Samen in hohem Grade 
yon den biologischen und physiologischen Be- 
sonderheiten der Pflanzen, wie der Anf~lligkeit 
gegenfiber Erkrankungen, der L~nge der Vege- 
tationsperiode u. a .m. ,  abh~ngig ist und dab die 
einzelnen Rassen sich in dieser 13eziehung unter- 
einander sehr ungleich verhalten k6nnen. - -  Auch 
innerhalb der einzelnen Rassen und Sorten wurden 
erbliche Unterschiede im Olgehalt gefunden, auf 
Grund deren es..mSglich ist, durch Auslese (und 
Kreuzung) den Olreichtum zu steigern. 

Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

BliJte- und Erntezeiten yon Winterroggen und 
Winterweizen in Deutschland. Von A. HARLE. 
Mitt. biol. Reichsanst. Landw. H. 57, I (1938). 

Das im Laufe der letzten 5 ~ Jahre gesammelte 
Material an ph~nologischen Beobachtungen tiber 
die 131tite- und Reifezeiten des Winterroggens und 
Winterweizens wurde verarbeitet  und aus den er- 
rechneten Mitteldaten ftir beide Kulturpflanzen je 
eine Karte des 131tire- und Ernteanfanges zu- 
sammengestellt  (Zoneneinteilung: 5 Zonen zu je 
7 Tagen). Die einzelnen Zonen nehmen auf den 
entsprechenden Karten bei Winterroggen und 
Winterweizen nahezu dieselbe FlXche ein, woraus 
hervorgeht, dab beide Pflanzen auf die Umwelt- 
faktoren in gleicher Weise reagieren. Die Reife- 
dauer (Zeit vom Beginn der 131tite bis zur Ernte) 
betr~gt bei Winterroggen durchschnittlich 5 ~ Tage 
(38,6--65), bei Winterweizen 46 Tage (35,6--67). 
Den gr613ten Einflul3 auf die ph~nologischen Er- 
scheinungen hat  das Klima, doch lassen sich die 
Einzelwirkungen der ~l imafaktoren schwer fest- 
stellen. Es werden die 13eziehungen zwischen 
Reifedauer, Hektarertr~gen und Kornbeschaffen- 
heit er6rtert. Klare ZusammenhXnge zwischen 
Reifedauer und Hektarertrag wurden nicht ge- 
funden, da die Einfltisse von 13oden- und Wirt- 
schaftsverh~ltnissen die Wirkung der Reifedauer 
tiberwiegen. Die Frage, ob sieh auf Grund der 
ph~nologischen Erhebungen QualitXtsgebiete be- 
sonders ftir Weizen festlegen lassen, kann mit  dem 
his jetzt  vorhandenen Material noch nicht gekl~rt 
werden. Weickmc~nn (Mtincheberg/Mark). 

Breeding rye  by continuous selection. (Roggen- 
zfichtung durch Iortgesetzte Auslese.) Von It. ]3. 
SPRAGUE.  (Dep. of Agronomy, New Jersey 
Agricull. Exp.  S~c*t., New Brunswick.) J. amer. 
Soc. Agronomy 30, 287 (1938). 

In der bier dargestellten 3/fethode der Zfichtung 
einer neuen Roggensorte wird das Ziel nicht auf 
dem Wege der Inzucht und Isolation reiner Linien 
erreicht, sondern durch Auswahl bester Pflanzen 
aus einem frei abgebltihten 13estand und deren freie 
I~ombination. - -  Urn die Ausgangssorte so variabel 

wie nut  m6glich zu gestalten, wurden im Jahre 1925 
IO Roggensorten miteinander gemischt: Rosen 
(Michigan), Wisconsin Pedigree Nr. 2 (Wisconsin), 
Swedish (Minnesota), Abruzzi (Virginia), Common 
!New York) und 5 Nachkommen des letzteren, die 
m den verschiedenen Gegenden New Jerseys an- 
gebaut wurden. Nach 2 Jahren nattirlicher I(reu- 
zung wurden aus diesem 13estand 216 besonders 
gute Pflanzen ansgewXhlt und Ms Ausgangslinien 
Iiir die neue Ztichtung bes• Sie wurden 
reihenweise nebeneinander gebaut, so dab Fremd- 
best~ubung zwischen allen Linien m6glich war und 
durch Auslese der in jeder Linie besten Pflanzen im 
n~chsten Jahre vermehrt.  Die Ertr~ge der einzel- 
nen Linien wurden geprtift und auf Grund dieser 
Ergebnisse nach 5 Jahren 98 Linien ausgew~hlt, 
die zu der neuen Sorte, Raritan, zusammengemischt 
nnd erstmalig im Jahre 1933/34 ausgelegt wurden. 
Rari tan erwies sich in den nachfolgenden Genera- 
tionen als stabil in seiner Ertragsh6he und tibertraf 
den Common um lO--12 %. Um festzustellen, ob 
noch eine weitere Verbesserung m6glich sei, wurden 
die Ertr~ge der 216 Ausgangsrassen in den Jahren 
35--37 weiter beobachtet. Auf Grund dieser ]3eob- 
achtungen wurden jetzt  95 Linien behalten, die die 
frfiher ausgew~hlten 98 bei weitem in ihrem Ertrag 
tibertrafen. Aus diesen 95 Linien wurde dann 1937 
eine neue Mischung hergestellt, deren Ertrag nun 
im Vergleich zu der erst kombinierten geprtift wird. 
- -  Es werden noch kurz die Vor- und Nachteile dieser 
Ztichtungsmethode besprochen. Ihr Vorteil be- 
steht darin, dab eine gradweise t(onzentration 
wfinschenswerter Eigenschaften mit  einem Ans- 
merzen nicht passender Chara.ktere verbunden 
werden kann, ohne dab wertvolle Gene verloren 
gehen, wie dies bei der Inzucht tier Fall ist. Sie 
erfordert auBerdem wenig Zeit und geschulte Hilfe, 
jedoch erlaubt sie keine Informationen fiber die 
Vererbung bestimmter Eigenschaften. 

A ust (Mtincheberg/Mark). 

Character analysis of winter wheat varieties. 
(Eigenschaftenanatyse an Winterweizensorten.) 
Von W. W. W O R Z E L L A  and G. H. CUTLER. 
(Dep. of Agronomy, Purdue Univ. Agricult. Exp.  
Star., Lafayette.) J. amer. Soe. Agronomy 30, 43 ~ 
(1938). 

In den Jahren 1933--1937 haben Verff. in 
Lafaette, Indiania, 3 ~ weiche und halbweiche 
~vVinterweizensorLen auf i i  verschiedene Eigen- 
schaften nntersucht. Die Schwankungsbreite 
dieser Charaktere war bei den verschiedenen Sorten 
recht betr~,chtlich. Die Winterfestigkeit lag bei 
Feldversuchen zwischen 5,2 und 8o, 4 %, bei ktinst- 
lichen Gefrierversuchen zwischen 2,o und 76,6%. 
Nicht geringer variierten der Ertrag, ebenfalls 
t(leberqualitXt und verschiedene andere QualitS, ts- 
merkmale des Kornes. Allgemein waren die 
Weichweizen weniger winterhart  als die halbweichen 
Weizen, ihr I(leber ist weicher und das Verh~ltnis 
an Carotinpigment geringer. Ftir die Ztichtung yon 
Weichweizen haben die Untersnchungen der Verff. 
einen gewissen Weft,  wenn die Ergebnisse anch 
vor allem nur lokale Bedeutung besitzen. Ufer. ~ ~ 

Quality studies in the wheat-breeding program at 
the Minnesota Agricultural Experiment Station. 
(Qualit~,tsprtifungen im Weizen-Zfichtungspro- 
gramm der Landwirtschaftlichen Versuchsanstalt 
Minnesota.) Von E. R. AUSEMUS,  M. C. MARt(-  
LEY, C. I-I. B A I L E Y  and It. K. HAYES.  (Div. 



86 Referate. Der Ziichter 

of Cereal Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult. a. Minnesota Agricull. Exp. 
Slat., Washington.) J. agricult. Res. 56, 453 (1938) �9 

Verff, haben die Ztichtung des Weizens auf Mahl- 
und Backf~higkeit in ihr Zuchtprogramm aufge- 
llommen. Die Methoden werden besprochen. In- 
folge der Komplexit~• der beiden Eigenschaften 
machen die Untersuchungen ziemliche Schwierig- 
keiten. Auch die ~tul3eren Verh~ltnisse wirken stark 
auf Mahl- und BackfXhigkeit ein. Verf. kommt zu 
dem ]?;rgebllis, dab die Methoden der Mahl- und 
Backf~higkeitsprfifung noch weitgehend verbessert 
werdell miissen, um die Ergebnisse der Ziiehtung 
ant diese ]~igenschaften zu beschleunigen. 

Ufer (Berlin). 

Cytology and genetics of some Indian wheats. I. A 
new variety of , ,Khapli Emmer" wheat from India, 
and its bearing upon the place of origin of Emmer 
wheats. (Cytologie und Genetik einiger indischer 
Weizen. I. Eine lleue Variet~it des ,,Khapli- 
Emmer"-Weizens aus Indien und ihre Bedeutnng 
ftir die Herkunft  der Emmerweizen.) Von C-. S. 
BHATIA. (Dep. of Botasy, Univ. of London, 
King's Coll., London,.) J. Genet. 35, 321 (1938). 

Verf. gelang die Auffindnng einer bisher nicht 
beschriebenen Emmer-VarietXt in den indischen 
Zentralprovinzen. Die bekallnte, unter  dem Namen 
Khapli ill Bombay, Madras, Mysore, dell Zelltral- 
provinzen und Berar geballte Variet~tt wird yon 
PERCIVAL ZU Trit. dieoccum var. Afar gestellt. 
Sic gehfrt  zur Gruppe der illdoabessinischen Emmer  
und besitzt leicht brfichige, glattspelzige Xhren, 
deren Xhrchen 2 Grannen tragen und 2 K6rner 
ausbilden. Im Gegensatz dazn besitzt die lleue 
Form Xhren mit  3 Grannen bzw. IZfrnern und roll 
behaarte ttfillspelzell. Diese Feststellung n immt  
Verf. zum Anlaf3, die Diskussion fiber die Urheimat 
der Emmerweizen ernent  aufzugreifen, da sie im 
Verein mit  einigen anderen Tatsachell der Ansicht 
yon dem abessinischen Genzentrum der Emmer- 
gruppe widersprechell. Das Ursprungszelltrum 
wird vielmehr in den L~tndern des kaukasisch- 
armenisch-syrischen Verbreitungsgebietes heutiger 
wilder Emmerformen gesehen. Das zerstreute 
Vorkommell versehiedener kultivierter Variet~tten 
an zahlreichen, isolierten Fundst~t ten Asiens, 
Afrikas und Europas bei V61kern urtfimlicher 
Kul tur  und Landwirtschaft wird dnrch das allm~h- 
liche Zurfickweichen dieser Frucht  vor leistungs- 
f~ihigeren Kulturpflanzen erkl/irt, v. Berg. ~ ~ 

Relation of some plant characters to yield in winter 
wheat. (Die ]3eziehung einiger Pflallzeneigen- 
schaften zum Ertrag beim Winterweizen.) Von 
H. H. LAUDE. J. amer. Soc. Agronomy 30, 61o 
(1938). 

Um den Einflu/3 der ~uBeren Bedingungen auf 
verschiedene Eigenschaften des Weizens zu prfifen, 
hal  u den Ertrag, die Ahrenzahl lind das iooo- 
Korngewicht aus Versuchen mit  verschiedener 
Aussaatzeit ill Beziehung gesetzt. Die Versuche 
erstrecken sich fiber 6 Jahre und umfassen jeweils 
5--7 verschiedene Aussaattermine. Die Ergebnisse 
der verschiedellell Jahrgf~llge lassen keill einheit- 
liches ]3ild erkennen. EinmaI besteht eine enge 
Beziehung zwischen Ertrag und iooo-Korngewicht, 
ein anderes Mal zwischen Nhrenzahl und Ertrag. 
Die Ergebnisse einiger Jahre lassen abet auch er- 
kennen, dab noeh andere Faktoren als Ahrenzahl 

llnd IOoo-Korngewicht den Ertrag deutlich beein- 
flussell. Aus diesem Grunde i s tes  erforderlich, die 
Versuehe auf weitere Faktoren auszudehnen, um 
eill Bild roll dem EinfluB ~ul3erer physikalischer 
Bedingullgen auf die Physiologie der Pflanze zu 
gewillnen. Ufer (Berlin). 

The effect of certain external factors upon the mani- 
festation of hybrid vigour in wheat. (Die Wirkul lg 
gewisser AuBenbedingungen auf die Ausbildung 
der Heterosis beim Weizen.) Von B. P. PAL and 
N. ALAM. (Imp. dgricult. Research Inst., New 
Delhi.) Proc. Indian Acad. Sci., Sect. B 7, lO9 
(I938). 

Es ist zwar scholl beobachtet worden, dab der 
Auspragungsgrad der Heterosis recht variabel sein 
kann, es fehtten abet bisher systematische Ver- 
suche fiber dessen Beeinflussung dutch verschieden- 
artige Aul3enbedingungen. Hier wird nun fiber 
Untersllchnngen berichter welche mit  den lndi- 
schen Tr. vulgare-Sorten Pusa 52 und Pusa 165 
und ihren reziproken F1-Bastardell in dieser Rich- 
tung durchgeffihrt worden silld. Variiert wurden 
die Saatzeiten, die Saattiefe nnd der Standraum, 
um die Wirkung dieser Ver~nderungen auf die 
folgenden Merkmale zn beobachten: Keimung, 
Blatt ,  und Schof3bildnng, Pflanzenhfhe, Bestok- 
kung, Blattzahl, XhreM~nge, Anzahl fertiler und 
steriler -Khrchen, Kornzahl je Ahre, Korngewicht 
und Ertrag. Der EinfluB der ver~inderten Be- 
dingungen, insbesonders der verschiedenen Aus- 
saatzeiten, ist ullverkenllbar, wenn auch bei den 
einzelnen geprfiften Merkmalen sehr verschieden 
stark ausgepr~gt. Hervorgehoben sei, dab die 
Ubereillstimmung des Verhaltens bei den reziproken 
F1-Familien stets so vollst~ndig war, dab sic in dem 
Tabellenmaterial nicht mehr auseinandergehalten 
wurden. Verff. sind auf Orulld ihrer Ergebnisse 
der Meinung, dab ein Studium der Heterosis unter  
mfglichst vielseitigell Bedingungen n6tig w~ire, 
um unsere Kenntnisse dieses, im Letzten noch 
keineswegs gekl~trten biologischen Problems zu 
erweitern. Soweit eine wirtschaftliche Ausntitzung 
erfolgt, wie bei gewissen Nutzpflanzen, w/ire die 
Erkundung der optimalen AuBellbedingullgen zur 
Erzielung maximaler I.eisfungen vorteilhaft. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). o o 

Vererbung yon Fermentmerkmalen (Katalase der 
Gerste). Von S. S. EL IZAROVA.  Bull. Acad. Sci. 
URSS, C1. Sci. math. et natur.,  Ser. biol. Nr 6, 
i781 u. engl. Zusammellfassung 1786 (1937) 
[Russisch]. 

Ausgehend yon der Feststellung yon It.  EULER, 
dab der Katalaseindex verschiedene Albinomu- 
tantell der Gerste sich yon demjenigen normaler 
Formen nllterscheidet und dab dieser Unterschied 
monohybrid vererbt wird, untersuchte die Verf. 
den Katalaseindex yon fiber 35 normalen Rassen 
yon ttordeum salivum vulgz~re und H. sativum 
distichu,J~. Ein Vergleich der erhalteneI1 Werte 
auf variationsstatistischer Grundlage erwies, dab 
jede Variet~it ihren spezifischen Katalaseilldex 
besitzt und dab dies Merkmal somit genotypisch 
festgelegt ist. Varietf~ten llfrdlicher Herkunft  
haben hohe Werte (7,i4--8,84) , Oebirgsformen 
mittlere (5,78--6,o8) llnd sfidliche Rassen niedrige 
(3,48--4,76). Der Kurvellverlauf bei den einzelnen 
Variet~tten 1/il3t darauf schlieBen, dab dieselbe~ 
himsichtlieh des Merkmals llicht v611ig homozygot 
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sind. - -  Im Laufe eines Jahres weist der Katalase- 
index gewisse Schwankungen auf: im Sommer ist 
er bet allen 1Rassen verh~iltnism~Big niedrig, im 
Herbst, Winter  und Frtihjahr hoch. Ebenso be- 
stehen von Jahr  zu Jahr gewisse Differenzen. Diese 
Variationen sind ph~inotypischer Natur. - -  Vor- 
l~ufige Vererbungsversuche deuten darauf hin, dab 
hoher I(atalaseindex fiber niedrigen dominiert. 

Lang (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Problems of potato breeding in India. (Aufgaben 
der I(artoffelzfichtung in Indien.) Von B. P. PAL. 
Agricult. a. Live-stock India 8, 388 (1938). 

Verf. gibt in der Einleitung einen l~berblick fiber 
die Entwicklung der Kartoffelzfichtung in Europa 
und Nordamerika und weist auf die Bedeutung der 
sfidamerikanischen Kartoffelarten Ifir die L6sung 
der gegenw~trtigen Aufgaben bin. Die I~artoffel 
wurde nach Indien bereits im 17. Jahrhundert  
eingefiihrt und ist jetzt  in der Ebene wie im Gebirge 
eine wichtige Feldfrucht geworden. Die ausl~ndi- 
schen Variet~ten befriedigen beim Anbau nicht 
vollst~tndig, und es soil versucht werden, dutch 
eigene Zfichtung an das indische Klima besser an- 
gepaBte Formen zu schaffen. Die geringe Lager- 
fXhigkeit der Knollen bet h6herer Temperatur ver- 
ursacht allj~hrlich groge Verluste, auch werden 
Sorten mit  fehlender Keimruhe gebraucht, um 
einen mehrfachen Anbau im Jahr  durchftihren zu 
k6nnen. Zu den weiteren wichtigen Aufgaben der 
indisehen t(artoffelztichtung geh6rt die Schaffung 
phytophthora-, alternaria-, virus- und frostwider- 
standsf~higer Sorten. Stelznef (Mfincheberg). 

Die VeriinderUchkeit der chemischen Zusammen- 
setzung der Pflanzen unter besonderer Berilcksich- 
tigung des Alkaloidgehaltes der Lupine. Von M. 
K L I N K O W S K I  und E. PFEIL .  Arb. biol. 
Reichsanst. Land- u. Forstw. 22, 249 (1938). 

An Hand yon Gef~Bversuchen wird festgestellt, 
dab der Alkaloidgehalt der Lupinen bet Kali- 
mangel h6her ist als bet ausreichender Kaliversor- 
gung. (Mit Ausnahme der schmalbl~ttrigen SfiB- 
lupine.) Dies gilt auch ffir den an sich geringen 
AlkMoidgehalt der SfiBlupinen. Im Feldversuch 
und im Betonkastenversuch konnten diese Unter- 
schiede bisher allerdings nicht beobachtet werden. 

Hackbarth (Miincheberg/Mark). 

NatQrliche und kLinstliche Bastardierung zwischen 
Arten und Gattungen der kleeartigen Leguminosen. 
Von W. ULLMANN. (Inst. f. Pflanzenbau u. 
Pflanzenziicht., Univ. Leipzig.) Forsch.dienst 5, 
387 (1938). 

Die Arbeit gibt in tabellarischer Form einen 
iJberblick fiber die natfirlfch vorkommenden 
Bastarde, fiber die kfinstlich erzeugten Bastarde 
und die Chromosomenzahlen der kleeartigen Legu- 
minosen. Gattungsbastarde sind bet den klee- 
artigen Leguminosen nicht bekann t :  Sehr wenig 
Artbastarde kommen innerhalb der Gattung Trifo- 
lium, die grSBte Zahl innerhalb der Gattung Medi- 
cago vor. Die gleiche Chromosomenzahl hat nach 
Meinung des Verf. keinen EinfluB auf die Kreuz- 
barkeit. Wegen Einzelheiten muB auf die Tabellen 

d e r  Arbeit verwiesen werden. Ffir praktische 
Nutzungszwecke werden bestimmte Kreuzungen 
zwischen verschiedenen Medicago-Arten und Tri- 
folium-Arten vorgeschlagen.  Kuchuck. ~176 

Zur Morphologie, Biologie und ('Jkologie der Festuca 
varia Haenke.  V o n  A. L. T O K U N O V A .  ]3ot. ~. 
23, 219 u. dtseh. Zusammenfassung 23o (1938} 
[Russisch]. 

Die auf den Gebirgen yon den Pyren~ien bis' 
I(leinasien und dem I(aukasus verbreitete Festuca 
varia ist nicht, wie verschiedene Autoren ange- 
nommen haben; ein Gras der Hoehgebirgssteppen, 
sondern ein groBhorstiges, alpines und subalpines: 
Wiesengras von groBer 6kologischer Variations- 
breite, das auf den verschiedensten Standorten und 
Bodenarten (kalkhaltige wie kalkfreie sediment~ire, 
vulkanische oder Urgesteinsb6den), an trockenen 
wie an feuehten Stellen, vorkommt. Die durch die 
Art charakterisierten Pflanzenassoziationen (Festu- 
cefa variae) sind meist treppenartig gestaltet und 
kommen besonders an steilen Bergh~ingen, an  
dem Winde ausgesetzten Stellen und an stark be- 
weideten Pl~itzen vor. - -  Festuca varia eignet sich~ 
wegen der groBen H~rte der Bl~ttter nur wenig zur  
Heubereitung. t ang  (Berlin-Dahlem). 

A caryo-geographical study of the genus Agrostis, 
(Eine karyosystematiscLe Studie fiber die Gattung 
Agrostis.) Von A. P. SOKOLOVSKAYA. (Laborat. 
of Exp. Systematics, Biol. Inst. of the Univ. Lenin- 
grad, Peterh@) Cytologia (Tokyo) 8, 452 (1938). 

Zu den Untersuchungen werden 18 Arten heran- 
gezogen, die sich auf die Sektion Airagrostis und  
die Untergattungen Trichodium, Vilfa und Vilfoidea 
yon Agrostis sowie auf die nahestehende Gat tung  
Polypogon verteilen. Die gefundenen Zahlen ffigen 
sich in eine polyploide Reihe der C, rundzahl 7 urid 
nmfassen die 2n-Zahlen 14, 28, 42 und 56 . Die. 
~lteste und primitivste C-ruppe _//iragrostis enthS~lt 
Diploide mediterranen Ursprungs. Die fibrigen 
bestehen meist aus Polyploiden versehiedenen 
Grades. Dabei wird eine gewisse ParallelitS, t- 
zwischen Polyploidie und dem Anpassungsgrade 
an extremere ]3edingungen unverkennbar. Diese 
Beziehungen scheinen in der Untergat tung Tri- 
chodium besonders offenkundig zu sein: Die fiber- 
Europa und Mittelasien verbreitete, diploide A. 
canina wird nach Osten yon den tetraploiden 
A. Trinii, n6rdlich des Polarkreises aber yon der- 
oktoploiden A. borealis abgelSst; ferner schlieBt 
sieh dem Formenkreis noch als eine kaukasische 
Hochgebrigsform die hexaploide A. planifolia an. 
Im Subgenus Vilfa ist sowohl eine Aufgliederung 
ill geographisehe Formen unter lgeibehaltung der 
tetraploiden Chromosomenzahl zu beobachten, 
andererseits sind Hexaploide wie A. hissarica und. 
A. gigantea (frtiher als var. zu der tetraploiden 
A. alba gestellt) vorhanden. DaB auch Bastardie- 
rung und Allopolyploidie sich an den Artbildungs- 
vorg~ngen beteiligt haben, m6chte Verf. ffir Poly-- 
pogon litoralis (2n = 42) annehmen, die sic als 
hybrider t le rkunf t  aus den beiden tetraploiden 
Arten A. verticillata und P. monspeliensis auffaBt. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ o 

Inheritance of resistance to tobacco-mosaic disease. 
in tobacco. (Vererbung der Resistenz gegen Tabak-  
mosaikkrankheit bet Tabak.) Von F. O. HOLMES. 
(Dep. of Animal a. Plant Physiol., Rockefeller Inst: 
f. Med. Res., Princeton.) Phytopathology 28, 
553 ( I938) .  

Auf den Bl~tttern yon Nicotiana glutinosa ent -  
stehen nach Infektion mit  Tabakmosaikvirus 
Nekrosen, in denen das Virus lokalisiert wird. Von. 
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solchen B1/ittern kann es durch Berfihren nicht auf 
gesunde Pflanzen fibertragen werden im Gegensatz 
zu den hochinfekti6sen Chlorosen, wie dan Tabak- 
mosaikvirus sie auf N.  tabacum hervorruft. Die 
Nekrosenbildung ist yon praktischer Bedeutung, 
da sie die Verbreitung der Krankheit  unterbindet.  
Sie sollte durch Bastardierung yon N. tabacum mit 
N.  glutinosa auf Tabaksorten fibertragen werden. 
Da dieser Weg infolge der Sterilit~tt der F~-Pflanzen 
nicht beschritten werden konnte, wurde mit  einem 
selbstfertilen amphidiploiden BaStard N. glutinosa 
• N .  tabacztm gearbeitet. Diese neue Art N. digluta 
CLAUSEN und GOODSP]~ED wurde mit  N. tabacum 
gekreuzt, danach geselbstet und mehrfach mit  
Tabaksorten rfickgekreuzt. N. digluta und N. di- 
gluta • N .  tabacum bilden nach der Infektion mit  
Tabakmosaikvirus Nekrosen aus. Die Selbstungs- 
nachkommenschaft der letzten Kreuzung ist nach 
der Virusinfektion uneinheiflich. Sie spaltet auf 
im Verhgltnis yon drei Nekrosetypen: i Chlorose- 
typ, ihre Rfickkreuzung im Verh~tltnis yon I : i .  
Die Nekrosenbildung nach Infektion mit  dem 
Tabakmosaikvirus ist demnach auI ein einfaches 
dominantes Gen zurfickzuffihren. Nach mehr- 
facher Rfickkreuzung konnten tabakghnliche Nach- 
kommen und nach mehrfacher Selbstung fertile 
homozygote Linien yore Nekrosetyp erhalten 
werden. Stelzner (Mfincheberg/Mark). 

Vergleichende Morphologie und Physiologie von 
Tabaksamen verschiedener Sorten. Ein Betragzum 
Versuch der Gewinnung einer Grundlage zur Sorten- 
bestimmung des Tabaks. V o n  R. BUNDSCHUH. 
,(Inst. f .  Landwirtschaftl. Botanik, Univ. Bonn u. 
Reichsanst. f .  Tabakforsch., Forchheim.) Landw. 
Jb, 86, 280 (1938). 

Verf. hat  versucht, die M6gliehkeiten einer 
ldnterscheidung versehiedener Tabaksorten auf 
Grund morphologiseher und physiologiseher Unter-  
sehiede an Tabaksorten zu prfifen. Eine Trennung 
der Sorten an Hand der Form des Samens und der 
Zeiehnung der Samenschale erwies sich als nn-  
durchffihrbar. Auch das iooo-Korngewicht gibt 
keinen 3/faBstab ffir die Zugeh6rigkeit zu einer 
Sorte, da die Samengewiehte der einzelnen Sorten 
nntereinander  nur  wenig voneinander abweiehen 
und jahrgangsweise, sieh fiberschneidende Schwan- 
kungen ergeben. Uberdies ist dan Samengewicht 
aueh yon der Anzahl der zur Reife kommender/ 
Kapseln abhgngig, da mit  abnehmender Zahl der 
Kapseln je Pflanze dan Gewieht der Samen zu~ 
nimmt.  Aueh der  Keimungsverlauf gibt kein 
Kri terium ffir die Sortenzugeh6rigkeit. Von ge- 
winner ]3edeutung ist die.Keimtemperatur. G]eiches 
Alter der Samen vorausgesetzt, lassen sich die 
verschiedenen Sorten an dem Eintreten der KeG 
m u n g  und der iKeimfghigkeit bei den unteren and  
den ol)eren Grenztemperaturen bin zu einem ge- 
wissen Grad unterseheiden. Gegenfiber den Erfah- 
rungen der Samenkontrolle, die  allgemein bei der 
Prfifung yon Tabaksamen Wechseltemperatur an- 
wendet, erwies sieh ffir sgmtliche Soften yon 
Niodtiana tabacum L. eine konstante Temperatur 
yon ~5 ~ C am gfinstigsten. Die Sorten yon N. 
rustica L.  erreiehen jedoeh durch Wechseltempe- 
ratur  ihr Optimum an IKeimschnelligkeit und ab- 

soluten Keimprozenten. Ein Einflul3 auf Keim- 
schnelligkeit und Keimfghigkeit hat vor allem auch 
dan Alter der Samen. Bei bekanntem Samenalter 
ist unter  Umstgnden eine Unterseheidung der 
Sorten in der Keimung in verschiedenen Jahr- 
g/~ngen gegeben. Beim Alter yon 23--25 Jahren 
erlischt die Keimfghigkeit der Tabaksamen v611ig. 
Der EinfluB yon Wgrmebehandlung auf die Kei- 
mung der Samen verschiedener Sorten gibt kein 
Kriterium ffir Sortentrennung. Der Einflug ist ffir 
versehiedene Jahrg/inge durehaus inkonstant.  Eine 
gewisse M6glichkeit der Unterseheidung bieten die 
Keimversuche mit  Ig~ilte behandelter Samen, doch 
sind die Versuche darfiber noeh nicht abgeschlossen. 
Auch die Versuche mit  Dunkelkeimung geben noch 
kein abgerundetes Bild. Doch besteht die M6g- 
liehkeit, dab die Dunkelkeimung ffir praktisehe 
Sortenunterscheidung nutzbar  gemacht werden 
kann, da die Keimf~higkeit der einzelnen Sorten 
im Dunkeln sehr welt auseinanderliegt. Ahnlieh 
liegen die M6glichkeiten ffir die Verwendung der 
Wurzelbildmethode, doch mfissen auch hier noeh 
weitere Versuche durchgeffihrt werden. Ufer. 

A tetraploid Zinnia. (Eine tetraploide Zinnia.) 
J. ttered. 29, I87 (i938). 

Junge Sgmlinge yon geffillten, dahlienblfitigen 
Zinnien (,,Oriole") wurden mit  Colchicinl6sung be- 
trgufelt (Konzentration nicht angegeben). Unter 
4 ~ so behande!ten Pflanzen land sich eine mit  viel 
gr6gerem Pollen, die auch sonst erheblieh gr6ger, 
anscheinend tetraploid war. Eine endgfiltige Benr- 
teilung des ggrtnerischen Wertes dieser Gigasform 
ist wegen der fiblichen Colchicinsch~den der be- 
handelten Pflanze noch nicht m6glich. Bei anderen 
Pflanzen laufen ~hnliche Versuche, fiber die welter 
nicht beriehtet wird, ebenso nicht fiber den Erfolg 
der Behandlung steriler F1-Bastarde. Propach. ~ ~ 

Mutations in the pineapple. A study of thirty in- 
herited abnormalities in the Cayenne variety. (~u- 
ta t ionen  bei der Ananas. Eine Untersuchung yon 
3 ~ erblichen Abweichungen der Sorte ,,Cayenne".) 
Von J. L. COLLINS and K. R. KERNS. J. Hered. 
29, I63 (i938). 

Die Sorte ,,Cayenne" yon Ananascomosus (L.) 
MERR. spielt in Hawaii seit etwa IOO Jahren eine 
grof3e 1Rolle. Im Laufe dieser Zeit sind aus diesem 
Klon eine 1Reihe , ,Mutanten" entstanden, die anch 
kl0nm~Big welter gezogen werden; bei gesehlecht- 
Iicher Vermehrung wurden 8 Mutationen gefunden. 
Da ein ziemlich hoher Anteil der Mutationen do- 
minant  ist, werden eine Anzahl M6gliehkeiten fiber 
die Ursache er6rtert, die den Mntationsschritt  in 
dieser Richtung geschehen lieBen; eine befriedi- 
gende Antwort wird dabei nicht gefunden. D i e  
hohe Mutabilitgt fiberhaupt wird in Zusammenhang 
mit  der dauernden vegetativen Vermehrung ge- 
bracht, die eine AnhXufung yon Mutationen erm6g- 
licht, die dann eines Tages bei geschlechtlicher Ver- 
mehrung zum Ausdruck kommen mfissen. Eine 
F2-Prfifung land in keinem Falle start. Die Ab- 
weichungen betreffen die Blfite und Infloreszenz (8), 
die Frucht  (7), dan Blatt  in Gestalt, Fgrbung und 
Emergenzen ( i i )  und den Gesamthabitus (4)- 

JPropach (Mfincheberg/!Vfark). 
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