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Ludwig Ktihle zum 70. Geburtstag. 
In ungeminderter Kraft konnte der langj~ih- wird K/JHLEs Verdienst bleiben, in weitschau- 

rige Direktor der Gebr. Dippe AG. in Quedlin- 
burg am 22. Mai seinen 7 o. Geburtstag begehen. 
Wurde bereits vor IO Jahren an dieser Stelle 
seinen grol3en Verdiensten um die deutsche 
landwirtschaftliche Pflanzenziichtung die ihnen 
zukommende Wtirdigung zuteil, so sei nach 
einem weiteren Dezennium seines arbeitsreichen 
und gesegneten Lebens, dessen Wirken nicht 
mehr in gleichem Mal3e wie friiher der breiteren 
0ffentlichkeit bekannt wird, wieder seiner ge- 
dacht. Sind es doch nicht nur wissenschafttiche 
und praktische T~tigkeit, die Dr. K/)HLE in 
Sonderheit der yon ihm gehegten Zuckerrtibe 
gewidmet hat, und deren Auswirkungen l~ingst 
Allgemeingut geworden sind, sondern seine 
auch heute noch auf FSrderung der Zfichtung 
in ihrer Gesamtheit gerichtete Arbeit, die blei- 
bende Anerkennung verdienen. Die yon ihm 
einst unter anderen Bedingungen gegr/indete 
G. F. P. hat den Grundstock getiefert ftir den 
Reichsverband der Deutschen Pflanzenzucht- 
betriebe, der die Grunds~tze der agrarpolitischen 
Fiihrung des Dritten Reiches auf pflanzenziich- 
terischem Gebiete zu verwirklichen hat. Es 

ender Weise schon frfihzeitig die in der Z/ichtung 
t~itige Wissenschaft und Praxis zu gegenseitigem 
Nutzeu zusammengeffihrt und einen Zusammen- 
schlug aller Ztichter, der ihrem Gesamtwohl 
dienen sollte, angestrebt und weitgehend vor- 
bereitet zu haben. Die Zeit war noch nicht reif 
fiir einen Einbau der Pflanzenztichtung in deft 
Rahmen der Gesamtwirtschaft, das yon LUDWIG 
KOHLE in seiner G. F. P. Gewollte eilte zweifelloso 
seiner Zeit voraus. 

Die Philosophische Fakultgt der Ludwigs- 
universit~t GieBen verlieh LUDWIG K{)HLE zUl- 
2O. Jahresfeier der Grtindung der G. F. P. den 
Doktor ehrenhalber, wodurch seine wissenschaft- 
lichen Verdienste um die Pflanzenztichtung ihre- 
Anerkenn.ung fanden. Die Liebe und Verehrung, 
welche er sich bei den Mitarbeitern des yon ihm 
geteiteten Unternehmens erworben hat, findert 
ihren Dank in Zeichen der Treue und Anh~ing- 
lichkeit, die ihn zugleich mit den herzlichert 
W/inschen aller ihm Nahestehenden in den jetz~_ 
selbst gew~ihlten Ruhestaltd begleiten. 

M6gen dem Jubilar noch viele und ungetrtibte, 
Lebensfreudenbeschieden sein. SEssous-Gie/3en. 

R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Uber konstante, halmbehaarte Stiimme aus Weizen- 
roggenbastardierung mit 2n = 42 Ghromosomen. 
Von G. KATTERMANN. (Bayr. Landessaatzucht- 
anst., Weihenstephan.) Z. indukt. Abstammgslehre 
74, 354 (1938) �9 

Die frfihere kurze Mitteilung des Verf. fiber aus 
Weizen-Roggenkreuzungen stammende Aufspal- 
tungslinien mit behaartem Halm, die normale 
Reifeteilungen rail 2 n = 42 Chromosomen besaBen, 
wird hier dutch eine ausfiihrliche Untersuchung an 
19 derartigen Pflanzen ergXnzt. Es zeigt sich, dab 
das cytologisch identifizierbare B-Chromosom des 
Roggens, der Trgger der ]3ehaarungsanlage, in 
diesen Linien vorhanden ist. Es mug sich also an 
die Stelle eines ausgefallenen Chromosoms der 
2ichromosomigen Haploidgarnitur des Weizens 
gesetzt haben. Die Reifeteilungen werden mit 
Verwendung yon Analysen des Konj ugationsbildes, 
der Chiasmen- und Tetradenbildung, der Gemini- 
formen und St/Srungserscheinungen genau be- 
schrieben. Abweiehend verhielt sich eine Pflanze 
mit stets mindestens 2 Univalenten, wovon I t3- 
Chromosom; sie war aucl~ morphologisch Ms 
Speltoid-Heterozygote erkennbar. Sie i s t  unge- 
zwungen aus spontaner Weizeneinkreuzung zu er- 
kl~ren nnd zeigt besonders klar das Fehlen yon 
Homologiebeziehungen zwischen dem B-Chromo- 
som und dem yon ihm verdrgngten Weizenchro- 
mosom. Vergleichende morphologiscbe Beobach- 

tungen bringen die Feststellung, dal3 das B-Chro- 
mosom auger der Halmbehaarung auch die Genetilc 
der Hfillspelzen beeinfluBt, und zwar eine lgngere, 
Bezahnung bewirkt. MSglicherweise erstreekt sick 
sein EinfluB auch auf die Halmdicke. Angaber~ 
tiber die Fertilitgt (Bek6rnung), sowie fiber Nai3- 
klebergehalts- und Quellzahlbestimmungen geberr_ 
praktisch wichtige Leistungseigenschaften wieder. 
Es ergibt sich, dab die Fertilitgt ausgezeichnet ist: 
und Linien mit berried gender ]3ackqualitgt vor- 
kommen. - -  In der allgemeinen Besprechung der 

Ergebnisse wird die Bezc, ehnung ,,Substitutions-- 
baslarde" fttr KreuzungsnachkommeI1 dieses Typs: 
mit substituierten Gliedern im Genom vorge- 
schlagen. Eine solche Substitution ist ein cytoge- 
netischer gntwicklungsschritt, der bei der Genom-- 
differenzierung und Artbildung, auch phylogene-- 
tisch gesehen, eine Rolle gespielt haben kann. 

v. Berg (Mfineheberg/Mark). 
Studies on cytology and resistance to leaf rust of: 
some interspecific and intergeneric hybrids of wheat.. 
(Studien fiber die Cytologie und Braunrostwider- 
standsf~higkeit einiger Art- und Gattungsbastarde, 
des Weizens.) Von A. T. GUARD. (Dep. of Biol.,. 
Purdue Univ., Lafayette, Indiana.) Amer. J. Bot. 
25, 478 (1938). 

Es handelt sich um 3 Verbindungen von Triticum: 
vulgare (Chinese, C. J. 6223) mit den Arten Trit.. 
dicoccum (Vernal, S. D. 293), Secale cereale (Abruz-- 
zen-Roggen) und S. monXanum. Zur Prfifung der- 
Rostresistenz wurde die physiologische Rasse 65; 
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v e r w e n d e t ,  gegen welche die Vu lga re -Sor t e  Chinese 
�9 sehr  anf~ll ig ist,  die t ibr igen  g e n a n n t e n  A r t e n  a b e t  
r e s i s t e n t  sind.  I n  F 1 voll  Tr. vulgare • dicoccum 
w u r d e n  1411 + 7I gez~ihlt, u n d  d a n n  heiBt  es: 
, ,Die VersptLtllng der  U n i v M e n t e n  w a r  sehr  kurz,  
n n d  es w u r d e n  w~ihrend de r  Meiose ke ine  Chromo-  
s o m e n  aus  d e m  K e r n  ausgesch lossen ."  Il l  Fa 
w u r d e n  24 L i n i e n  ausgelesen,  yon  d e n e n  7 n = 14 
u n d  IT n = 21 bei  du rehwegs  regelm/~Bigem Tei- 
l u n g s v e r l a u f  besal3en. W X h r e n d  die /v 1 au f  die 
R o s t i n f e k t i o n  sehr  s c h w a n k e n d  reag ie r t e  (X-Typus) ,  
w a r e n  die 14 c h r o m o s o m i g e n  Aus lesen  u n d  i I u n t e r  
d e n  2 i c h r o m o s o m i g e n  res i s ten t .  Von  de r  K o m -  
b i n a t i o n  Ch inese -Weizen  • Abruzzen-iRoggel l  w a r  
d ie  N a c h k o m m e n s c h a f t  e iner  F l - P f l a n z e  yon  
MAINS zur  Ver f i igung  ges te l l t  worden ,  die s ich als 
amphidiploid erwies. Sic besaB i t -  28 Chromo-  
s o m e n  u n d  eine n u r  u n b e d e u t e n d  ges t6 r t e  Meiosis, 
g u t e  P o l l e n t e t r a d e n b i l d u n g  u n d  5 - - 7 5  % Fer t i l i t / i t .  
Die  Linie  w a r  in  de r  R o s t p r t i f u n g  hochgrad ig  re- 
s i s t en t .  Die  V e r b i n d u n g  Tr.  vulgare • mon- 
Canum w u r d e  n u r  in  F1 u n t e r s u c h t ,  die iRostpr t i fung 
e r g a b  gleichfal ls  hohe  Resis tenz .  Die P f l a n z e n  
ze ig ten  2 n  = 28 C h r o m o s o m e n  m i t  d e m  ftir 
Weizen- iRoggen-F~-Bas ta rde  b e k a n n t e n  iReifetei- 
l u n g s v e r l a u f  u n d  w a r e n  steriL v. Berg. ~ ~ 
Haploids and haplo-diploids among hybrid twin 
seedlings in wheat. (Hap lo i de  u n d  H a p l o - d i p l o i d e  
u n t e r  B a s t a r d - Z w i l l i n g s s a m e n  b e i m  Weizen.)  V on  
A. S. K A S P A R Y A N .  (Laborat. of Genetics, All- 
Union Inst. of Plant Industry, .Pushkin.) C. jR. 
Acad.  Sci. UIRSS, N. s. 20, 53 (1938) . 

Von  den  u n t e r s u c h t e n  7 Zwi l l ingspaa ren  s t a m m -  
f en  2 aus  H i t z e s c h o c k v e r s u c h e n  m i t  Triticum vul- 
gare; yon  d e m  e inen  waren  be ide  P a r t n e r  diploid,  
v o m  a n d e r e n  je e ther  hap lo id  u n d  diploid.  I n t e r -  
e s s a n t e r  s ind die Befl l l lde a n  den  f ibr igen Zwil l ingen,  
d ie  F 1 - K r e u z u n g e n  ve r sch i edene r  geograph i sche r  
Fo rme l l  yon  Tr. durum- bzw. e ther  D i n k e l - E m m e r -  
K r e u z u n g  e n t s t a m m t e n .  V on  diesen waren  2 P a a r e  
in be iden  Gl iedern  diploid u n d  gelungene Bastarde, 
e in  weiteres  P a a r  b e s t a n d  aus  e inem diploiden 
Bastard n n d  e iner  hap lo iden  Pf l anze  unzwei fe lha f t  
miitterlicher Abkl ln f t .  I n  den  be iden  l e t z t en  P a a r e n  
war  je ein P a r t n e r ,  ,d iploid" ,  de r  a n d e r e ,  , t r ip lo id" ,  
d .  h. er  besaB yon  e inem E l t e r  eine haploide ,  yo re  
a n d e r e n  eine diploide C h r o m o s o m e n g a r n i t u r  (des- 
ha lb  als Hap lo-d ip lo ide  beze ichnet ) .  I n  e inem Fal l  
h a n d e l t  es s ich urn die K o m b i n a t i o n  Tr. durum 
~elanopus (2 n = 28) • durum leucurum (2 n = 28) 
m i t  den  Z~villingen 2 n  = 28 n n d  2 n  ~ 4 2  , i m  
a n d e r e n  u m  Tr. vulgare erythrospermum (2 n = 42) 
• Tr. armeniaeum (2 n = 28) m i t  den  Zwill ingell  

2 n ~ 35 n n d  2 n = 49- Dieser  Fa l l  i s t  besonders  
b e m e r k e n s w e r t ,  well  die Zah lenverh / i l tn i s se  n u t  da-  
hill  zu v e r s t e h e n  sind,  dab  die t iberz~hl ige G a r n i t u r  
des  , , t r i p lo iden"  vdterlieher H e r k u n f t  sein muB. 
D a m i t  erh~Llt das  P r o b l e m  u m  die E n t s t e h u n g  de r  
Zwil l ingskeime,  besonde r s  a b e t  d ie jenige de r  Tri-  
p lo iden  u n t e r  ihnen ,  ganz  neue  Ges i ch t spunk te .  

yon Berg (Mt icheberg /Mark) .  o o 
Meiotic instability as an inherited character in 
varieties of Triticum aestivum. (Meiot ische Unbe -  
~t~l ld igkei t  als E r b c h a r a k t e r  bet  Sortel l  von  Tr i t i -  
.cum aes t ivum. )  Von  W.  M. MYEIRS a n d  L E I R O Y  
P O W E R S .  (Div. of Fruit a. Vegetable Crops a. 
Dis., Bureau of ~Dlant Industry, U. S. Dep. of Agri- 
.cult., Washington.) J. agr icul t ,  ires.  56, 441 (1938). 

Die  ill f r t iheren  U n t e r s u c h n n g e n  nachgewiesenen  
. Z u s a m m e n h ~ n g e  zwischen m e i o t i s chen  Unrege l -  

m~iBigkeiten u n d  den  Var iabi l i t~ t t skoeff iz ienten  ftir 
Samene r t r ag ,  P f l a n z e n h 6 h e  u n d  Ansa tzgr6Be  ver-  
schaf fen  d iesem M e r k m a l  in  gewissen F~tllen ziich- 
t e r i sche  t3edeutung.  Zur  Kla r s t e l lung  se iner  
A b h ~ n g i g k e i t  yon  E r b -  u n d  U m w e l t s f a k t o r e n  
wurde  als ve re i l l f ach te r  Ve rg l e i chsmaBs tab  de r  
C h r o m a t i n v e r l u s t  in  P o l l e n t e t r a d e n  ausgez/~hlt, 
u m  die kompl i z i e r t e r en  cy to log ischen  U n t e r -  
s u e h u n g e n  t iber  die A b e r r a t i o n e n  yon  Chromo-  
somell,  das  V o r k o m m e n  u n d  die Ver te i lung  de r  
U n i v a l e n t e n  bei  den  iReifetei lungen zu ve rme iden .  
H e r a n g e z o g e n  w u r d e n  die Sor t en  Marquis  u n d  
T h a t c h e r ,  die 1931 n u r  P f l a n z e n  m i t  weniger  als 
3 % Kle inke rnen ,  D. C. 2305 u n d  H-44,  die o b is  
t iber  19 %, f e rne r  S u p r e m e  m i t  t iber  3 bis e twa  26 % 
K l e i n k e r n b i l d u n g  anfwiesen.  Dreij{thrige Nach -  
k o m m e n s c h a f t s p r t i f u n g e n  ze ig ten  erblict le  U n t e r -  
schiede ill den  Linien,  fe rner  kon l l t en  aus  e inze lnen  
Sor t en  L i n i e n  m i t  ges iche r t en  Di f fe renzen  i m  
H u n d e r t s a t z  de r  Unregelm~13igkei ten ausgelesen  
werden .  W ~ h r e n d  dieser  B e f u n d  anf  die W i r k -  
s a m k e i t  gene t i s che r  F a k t o r e n  h inweis t ,  ze igt  alas 
Mil31ingen de r  Auslese eines fiir s t a r k e  S t 6 r u n g e n  
h o m o z y g o t e n  S t a m m e s  aus  de r  Lin ie  H-44-H,  
dab  a u e h  s t r u k t u r e l l e  C h r o m o s o m e n u n t e r s e h i e d e  
a m  Z u s t a n d e k o m m e n  de r  me io t i s ehen  Unrege l -  
m~Bigke i ten  be te i l ig t  sein di i r f ten.  SchlieBlich 
wi rd  a u c h  tier E in i lnB  de r  Al l l3enbedingungen  au f  
das  Ausmal3 der  S t 6 r u n g e n  d u t c h  Vergleichs-  
f i x i e rungen  zn  v e r s c h i e d e n e n  Ze i ten  (wobei sich 
ges icher te  U n t e r s c h i e d e  e rgaben)  nachgewiesen.  

v. Berg (Mt incheberg /Mark) .  ~ ~ 
Aberrant leaf width in polyploid oats. (Abweichende  
B l a t t b r e i t e  ~bei po lyp lo iden  I-Iaferformen.)  Von  
J.  P H I L P .  J.  Genet .  36, 405 (1938). 

Die  U n t e r s u c h u n g e n  des Verf. beziehel l  s ieh au f  
S t~mme,  die aus  K r e u z u n g e n  zwischen Avena saliva 
gigantica l lnd A. fatua g e w o n n e n  w o r d e n  sind.  
Cross ing-over  u n d  a n o r m a l e  P a a r u n g  zwisehen 
C h r o m o s o m e n  be im  B a s t a r d  ul ld  se inen  Nach-  
k o m m e n s c h a f t e n  f t ih r te  u . a .  zu r  B i l dung  yon  
P f l a n z e n  m i t  41 a n s t a t t  n o r m a l  42 Chromosomen ,  
zur  E n t d e c k u n g  recess iver  p o l y m e r e r  Gelle, welche  
die B l a t t b r e i t e  beeinf lussen,  zu r  a n o r m a l e n  Spal-  
t u n g  h i l l s ich t l ieh  de r  lBla t tbre i te  n n d  de r  E n t -  
s t e h u n g  n e u e r  C h r o m o s o m e n - S t r u k t u r e l l .  Die  Gene,  
welche  die B i l d u n g  b re i t e r  Bl~ttter bed ingen ,  l iegen 
im L-Chromosom.  Dell  P f l a n z e n  rn i t  41 Chromo-  
s o m e n  feh l t  ein P a r t n e r  des L - C h r o m o s o m e n p a a r e s .  
Das  E i n z e l - L - C h r o m o s o m  is t  ill e t w a  6% der  Ga- 
m e t e n  e n t h a l t e n ,  n n d  d a h e r  b e s t e h t  die Nach-  
k o m m e n s c h a f t  z u m  gr613eren Tell  aus  4 o c h r o m o  - 
somigen,  recess iven  s c h m a l b l ~ t t r i g e n  Pf lanzen .  
De r  P r o z e n t s a t z  b r e i t b l ~ t t r i g e r  P f l a n z e n  m i t  
41 C h r o m o s o m e n  i s t  e n t s p r e c h e n d  gering.  Dl l rch  
~ul3ere Verh~l tn isse ,  wie A b s t e r b e n  yon  Zygo t en  
m i t  4 ~ C h r o m o s o m e n  oder  Ze r t a t ion ,  wird  das  
o b e n g e n a l l n t e  Verh~I tn i s  s c h m a l b l ~ t t r i g  zu bre i t -  
bl~ittrig beeinf luBt .  S c h m a l b l ~ t t r i g e  P f l a n z e n  s ind 
im a l lgemeinen  weniger  wtichsig u n d  fer t i l  als 
b re i tb l~ t t r ige .  Das  L - C h r o m o s o m  is t  in  F o r m  u n d  
G e n g e h a l t  ~'deutlieh v o m  C- u n d  V - C h r o m o s o m  
un te r sch ieden .  I n  der  A u f f i n d u n g  eines V-Chr0mo-  
somen-13ruchst t ickes  s i eh t  VerI.  die E n t s t e h u n g  
eines n e u e n  Chromosoms .  Die Cytologie  de r  
t3astardst~Lmme wird  v o m  Verf. e i ngehend  be-  
schr ieben .  H i n s i c h t l i c h  de r  E i n z e l h e i t e n  set au f  
das  Or ig ina l  verwiesell .  Aus der  A r b e i t  i s t  n i c h t  
ers icht l ich ,  ob  die N a c h k o m m e n s c h a f t e n  aus  de r  
K r e u z u n g  z t ichter isches  In te resse  bes i tzen.  Ufer. 
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Weitere Untersuchungen iJber den Spiralbau soma- 
fischer Chromosomen. Von L. v. GEITLER. Z. 
Zellforsch. 28, 305 (1938). 

Die Cytologen sind sich bezfiglich der Anzahl der 
in somatischen Chromosomen zu erkelmenden 
Chromonemaspiralen bisher noch nicht einig. 
Verf. hat  frfiher ffir Anaphasechromosomeii der 
ersten Pollenkornmitose zeigen k6nnen, daft diese 
nut ein eng schraubig gewundenes Chromonema 
besitzen, w~thrend die Mehrzahl der Autoren zwei 
oder 4 Chromonemata annimmt. Da diese Beob- 
achtungeii vorwiegend yon Chromosomeii verschie- 
dener somatischer Gewebe stammten, war es trotz 
der berechtigteii M6glichkeit, die Befunde an den 
Pol!enkornmitosen zu verallgemeinerii, wiinschens- 
wert, die gleiche Saehlage auch an solchen Objekten 
zu zeigen. Dies ist dem Verf. mit  entsprechend 
vorsichtiger Fixierung im Fruchtknotengewebe 
yon Paris quadrifolia gelungen. Gut fixierte 
Anaphase-Chromosomen enthalten, wie die ausge- 
zeichneteii Mikrophotographien beweisen, e,ne 
einzige, elig und dicht gewundene Chromonema- 
schraube. Schlecht fixierte, verquollene Chromo- 
somen bilden hingegen Zerst6rungsartefakte, ill 
die z. lB. 2 Chromonemata hineingedeutet werden 
k6nnen. Die umgekehrte Auffassuiig schlieBt sich 
yon  selbst aus. Dagegen bleibt die MSglichkeit 
often, anzunehmeii, dal3 das sichtbare, einfache 
Chromoiiema in sich, also unsichtbar, ldingsgespalten 
ist. In  Widerspruch steheii diese ]Befunde weder 
mit guten ]Beobaehtungen, IIoch mit  theoretischen 
Vorstellungen, sondern, IIur mit  Deutungeii yon 
Fixierungsbildern yon Struktureii, die an der 
Greiize der Sichtbarkeit liegen, v. Berg. 

Photoperiodism and immunity. (Photoperiodismus 
und Immunit~tt.) Von B. S. MOSHKOV. (Physiol. 
Laborat., All-Union Inst. of Plant Industry, Push- 
kin.) C. r. Acad. Soc. IJRSS, N. s. 19, 751 (1938). 

Verf. beobachtete bereits frfiher in seinen Ver- 
suchen fiber die photoperiodische Reaktioii einer 
gr6Bereii Anzahl yon Pflanzenspezies verschiedent- 
lich Anfglligkeitsunterschiede nach Infektioii dureh 
pilzliche Parasiten. Wghrend der Jahre 1932 bis 
1935 wurde die Abh/ingigkeit zwischen photo- 
periodischen Bedingungen uiid Krankheitszustaiid 
yon Blgttern yon zwei Klonen der schwarzeii 
Johannisbeere untersueht, die voii dem zur Rost- 
gruppe geh6rigen Pilz Cronartium ribicola an- 
gefMlen waren. Wghrend bei natiirlicher Tages- 
l~nge die Teleutosporen dieses Parasiten in der 
Umgebung Leningrads erst im t le rbs t  auftreten, 
zeigten sie sich bei Tageslgngen yon 17--1o Stunden 
in unterschiedlicher Abstufung der 13efallsbilder 
bereits Ende Juni. Wurden die Pflanzen dagegen 
dem Dauertag oder Tageslgngen yon fiber 17 oder 
unter IO Stunden ausgesetzt, so blieben sie un- 
angefallen bzw. v611ig ungest6rt. Der stgrkste ]Be- 
fall t ra t  im 13-, 14 - und 15-Stunden-Tag auf. 
Hierbei zeigte sieh, dab weder die Fruktifikatioii 
IIoch die Wachstumseiiergie, die sich in den ver- 
schiedenen Tagesl~ingen unterschiedlich verhielt, 
irgendeine definitive Korrelation zum Infektions- 
grad aufwiesen. Indem Verf. auf die Notwendig- 
keit yon Spezialuntersuchungen zur Aufkl~irung 
dieses Phgnomens hinweist, gibt er seiner Ansicht 
Ausdruck, dab die Gesetzmgl3igkeit der Entwick- 
lung yon Teleutosporen in bestimmten Tages- 
l~ingen in t3eziehuiig steht zu Ver/inderungeii, die 
in den Zellen der Wirtspflanzei1 vonstat ten gehen, 

Verlinderungen, die sich nicht nur auf den physio- 
logischen, sondern auch auf den anatomisch- 
morphologischen Zustand des Wirtes beziehen. In 
diesem Zusammenhang spricht er yon der M6glich- 
keit der ]Bildung yon ,,Antik6rpern". - -  Angaben 
fiber Anzahl der Versuchspflanzen, Unlwelt- 
bedingungen, abgesehen yon der Tagesl~nge, sowie 
darfiber, ob die Infektion mit  dem Erreger kfinst- 
lich vorgenommen wurde oder spontan erfolgte, 
feblen leider. Auch fiber die Tecbnik der Er- 
zielung der verschiedenen Tagesl~ngen wird nicht 
bericbtet. Scherz (Mfincheberg/Mark). 

Spezielle Pflanzenztichtung. 
OHandbueh der Pflanzenziiehtung. Hrsg. v. 
T H .  R O E M E R  u. W. R U D O R F .  Bd.  1, L ie fg .  I 
u. 2. L ie fg .  I :  27 T e x t a b b .  S. 1 - -80 .  L ie fg .  2: 
17 Textabb. S. 81--16o. ]Berlin: Paul Parey 1938. 
Pro Liefg. RM. 6.6o. 

Nach den aul3ergew6hnlicben Fortschritten, 
welche auf dem Gebiete der Vererbungsforschung 
und Pflanzenziichtung seit der letzten-{~berarbei2 
tung des Fruwirthschen Handbuehes zu beobachten 
gewesen sind, wurde das Erscheinen eines dem 
heutigen Stand gerecht werdenden Werkes immer 
dringender. Mit dem Handbuch yon ROE~ER und 
RUDORF wird die Lficke geschlossen; aber damit  
auch der Rahmen weiter gespannt, insofern nicht 
nur die Ziichtung der die Landwirtschaft  ange- 
henden Kulturpflanzen, sondern auch g~rtnerischer 
und forstlicher Pflanzen behandelt werden, Dieses 
weir gespannte Ziel erfordert daher einen entspre- 
chend groBen Mitarbeiterstab yon Spezialisten, 
der die Gew~hr bieten soll, ffir sachkundige Be- 
handlung so vielseitiger wissenschaftlicher wie 
praktisch-zfichterischer Probleme. Soll das Werk 
auf den genaniiten Gebieten doch sowohl dem in 
der Pflanzenzucht praktisch T~tigen als auch 
Lehrenden und Lernenden Rfistzeiig seiii. Die 
vorliegenden Lieferungeii halten durehaus das, 
was man yon ihnen erwartet. Lieferung I bringt 
nach programmatischer Einleitung voii den Her- 
ausgeberii die allgemeinen Grundlagen der Ziich- 
tuiigslehre: Aus der Feder F. v. WETrSTEI>Is im 
I. Kapitel IIatfirliche Formenmaiinigfaltigkeit, die 
Entstehung der I~ulturpflanzeii, sowie im 2.. d i e  
]Biologie der Vermehrung yon SCI~XIUCI~ER 
Lieferung 2 enth~lt die Vererbung und ihre Ele- 
mente, welche yon PETI~R MICHAELIS, Mfincheberg, 
Mark und von v. BERG, Mfincheberg/Mark bear- 
beitet worden sind. Die Ausstai tung ist ausge- 
zeichnet, sie verleiht den ]3eitr/~gen den wfirdigen 
Rahmen. Sehr fibersichtlich und wertvoll ist auch 
der am Schlul3 eines jeden Kapitels aufgeffihrte 
Schriftennachweis, welcher nach Werken allge- 
meinen und speziellen Inhaltes getrennt aufgeffihrt 
ist und neueste und wesentliche, yon den Bearbei- 
tern benutz teLi te ra tur  ergibt. Sessous (Giegen). 

The origin of maize. (Der Ursprung des Maises.) 
Von P. C. M A N G E L S D O R F  and R. G. RE E V E S.  
(Texas Agricult. Exp. Stat., ColIege Station.) Proc. 
nat. Acad. Sci. U . S . A .  24, 3o3 (1938). 

Sowohl de CANDOLLE als auch DARWIN vertrateii 
die Ansicht, dab der Mais ans Amerika stamme. 
Die M6glichkeit einer vorkolumbianischeii Verbrei- 
tung yon Zea Mays in China ist seit den Unter- 
suchungeii voii LAUPER aufgegebeii worden. Die 
eigentliche Wildform voii Zea Mays ist bis heute 
noch unbekannt. Von den zum Tribus Maydeae 
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geh6rigen 8 Gattungen sind die Gattungen Zea, 
Euchlaena n n d  Tripsacum amerikanischen Ur- 
sprungs. Die einj ghrige Euchlaene mexicana 
(Teosinte) ist in Mexiko nnd im westlichen Gnate- 
mala beheimatet,  die perennierende Eu. perennis 
nur in einem kleinen Gebiet Mexikos. Die Arten 
tier Gattung Tripsacum sind yon Mittelamerika 
bis nach Sfdamerika  verbreitet.  1Jber den Ur- 
sprung der Ze~ Mays herrschen heute 3 Ansichten 
vor:  I. Mais geht auf das pod-corn zurfck, das sich 
yon dem gew6hnlichen Mais durch ein einfaches 
dominantes Gen unterscheidet, 2. der Mais ist aus 
tier Teosinte dutch direkte Auslese, durch Mutation 
oder dutch ]3astardierung zwischen Enchlaena und 
einigen unbekannten Grgsern hervorgegangen und 
3- werden Mais, Teosinte und Tripsacum auf un- 
abhAngige Linien eines enLfernten gemeinsamen 
Stammes zuriickgeftihrt. Verff. gelangen auf 
Grund langj ghriger cytogenetischer Untersuchungen 
zu folgenden, tells neuen Ergebnissen: Der Kultur-  
mais hat  seinen Ursprung in Stidamerika. Zea Mays 
ist eine einfache Genmutation einer Wildform yon 
pod-corn, Enchtaena ging aus einer natiirlichen 
Kreuzung yon Zea mit  Tripsacum. hervor, die ent- 
standen ist, als die beiden Gattungen in Mittel- 
amerika zusammengebracht wurden. Als St/itzen 
dieser Hypothese dienen in erster Linie die Auf- 
tindung yon pod-corn in prghistorisohen peruani- 
schen T6pferwaren und yon sfidamerikanischem 
Mais in knopflosen Chromosomen. 

Fischer (Mtincheberg/Mark). ~ ~ 

Beitriige zur Genetik der Weizenqualit~it. V o n  G. 
G L I E M E R O T H .  (Inst. f.  ;Pflanzenbau, Univ. 
GOltingen.) J. Landw. 86, 89 (1938). 

16 Kreuzungen mit  verschiedenen Sommer- und 
Winterweizensorten wurden zur Prtifung fiber die 
Vererbung der ]3ackqualitgt herangezogen. Die 
Kreuzungen wurden bis zur Fa-Generation einzel- 
pflanzenweise auf ihre QualitAt geprfft .  ]3ei der 
Quali tgtsprffung wurden vor allen Dingen die im 
wesentlichen durch die Kleberqualitgt best immten 
Testzahlen benutzt. Die Qualitgtsnnterschiede 
sind im allgemeinen durch mehrere Faktoren be- 
dingt. An Kreuzungen zwischen LO~I~IAXNs 
galizischem Kolben und verschiedenen dichtAhrigen 
Intensivsorten konnte die M6glichkeit eines Kom- 
bination yon Ertrag und Qualitgt unter ]3eweis 
gestellt  werden. Je nach den herangezogenen 
Sorten treten erhebliche Unterschiede in dem 
erblichen Verhalten der ei~zelnen; Kreuztmgen anI. 
F i r  die Zfchtung scheint Kreuzung zwischen 
Ertragssorten geringster Qualitgt yon besonderer 
]3edeutung. Dutch Transgression d f r f t en  mit  sehr 
groBer Wahrscheinlichkeit  Ertragstypen entstehen. 

Ufer (]3erlin). ~ ~ 

Dihaploid hybrids from Tr. durum Desf. • Tr. vul- 
gare Host. (Dihaploid~e ]3astarde aus Tr. durum 
DesI. • Tr. vulgare Host.) Von E. I. JAKIMOVA. 
(Plane Breeding Star., Kazan.) C. R. Acad. Sci. 
URSS,  N.s .  19, 743 (I938). 

Aus einer I~2reuzung verschiedener StAmme yon 
Tr. durum v. hordeiforme (Cypre) • Tr. vulgare v. 

erytrospermum (India) erhielt Verf. 4 F1-Pflanzen, 
welche sich yon entsprechenden Kombinationen 
dutch ihre gute Fert i l i tgt  unterschieden. AuBerdem 
dominierten die verhgltnismABig kurzen Grannen 
des Weichweizentyps, die ~hren  besal3en den 
krAftigen Wachsbelag yon Tr. durum und inter- 
mediAre Spelzen. Die Struktur der Nhre nnter- 

schied sich nicht yon Tr. vulgate. Die gute Ferti-  
l i tgt der Fl-t3astarde kommt darin zum Ausdruck, 
dab :sie i m  Gegensatz zu anderen ]3astarden aus 
entsprechenden Kombinati0nen 2,2 K6rner je Ahre 
hatten, wghrend in allen anderen FAllen der Ansatz 
zwischen o--1,2 K6rnern schwankt. Die Unter- 
suchung der Pollenmutterzellen in der Diakinese 
ergab anstatt,  wie fblich, 14 bivalente und 7 uni- 
valente, bei diesen Bastarden 2o bivalente nnd  
9 univalente Chromosomen. Verf. I~hrt die Ab- 
weichung darauf zurtick, dab 28 Chromosomen yon 
Tr. durum miteinander konjugieren und 14 Biva- 
lente bilden, wAhrend die restlichen 6 ]3ivalenten 
aus Autosyndese yon i2 Tr. vulgare-Chromosomerz 
entstehen. Auf einer F 1 mit  20 ]3ivalenten und 
9 Univalenten k6nnen verschiedene Arten yon 
Gameten entstehen. Ihre Chromosomenzahl mfl3te 
theoretisch zwischen 2o+29 schwanken. Dadurch 
wird die Gewinnung yon Pflanzen mit  verschiedener 
Chromosomenzahl sehr wahrscheinlich, g ine  Un- 
tersuchung yon 14 F~-Pflanzen ergab, dab vor allem 
Pflanzen mit  42 Chromosomen in der F= vorherr- 
schen. Auch die Pr f fung  der somatischen Chro- 
mosomenzahl yon Fa-Pflanzen hat  ergeben, dab 
am hAu~igsten Gameten mit 20 und 21 Chromosomen 
gebildet werden mfssen. In morphologischer und 
physiologischer Hinsicht sind die Spaltungspro- 
dukte der F 2 sehr vielseitig, Interessant ist die 
grol3e Variabilit~Lt der F 2 hinsichtlich der LAnge 
der Vegetationszeit. Sie schwankte iwiscEen 75 
und i45 Tagen. Die Fer t i t i t a t  der Fe-Pflanzen ist 
im allgemeinen normal. Ufer. (Berlin). ~ ~ 

The transference of durum and dicoccum characters 
to 21-chromosome wheat lines by crossing. (Die 
Ubertragung yon durum- und dicoccum-Merkmalen 
auf 2i-chromosomige Weizenlinien dutch Kreu- 
zung.) Von T. J. ARNASON. (Dep. of Biol., 
Univ. of Saskatchewan, Saskafoon.) Canad.  J.  
Res. 16, Sect. C, 174 (1938). 

Wghrend in einer frfiheren Studie (TIIoMI'SON, 
ARI~ASON and LovE) die Ubertragung yon Merk- 
malen des vulgare-Elters auf I4chromosomige 
Nachkommen von Dinkel-Emmer-Bastarden unter- 
sucht wurde, um die Verteilung der betreffenden 
Anlagen auf die einzelnen Genome zu prtifen, wird 
hier die Gegenprobe unternommen und nach dem 
Auftreten yon Emmer-Charakteren in 21chromo- 
somigen Kreuzungsnachkommen gesucht. Die 
Rtickkreuzungen eines vulgare-durum-Bastards mit  
vulgate wurden in bezug anf 24, soIche eines vutgare- 
dicoccum-Bastards mit vulgate in bezug auf 2z 
Merkmale analysiert. Es zeigt sich, dab eine Anzahl 
Emmer  Merkmale in 2Ichr0mosomigen Nach- 
kommen ganz unverAndert ausgebildet sein kann, 
jenen ents.prechend, die in 14chromosomigen 
Pflanzen m der vulgare-Ausbildung erhalten 
wurden. Die Anlagen zu diesen Merkmalen mtisselt 
also in den den 14- und 21 chromosomigen Weizert 
gemeinsamen Gruppen A und 13 liegen. Eine 
Oruppe anderer Merkmale, welche bei I4chromo- 
somigen Ausspaltern niemals in vulgate-, bei 21- 
chromosomigen niemals in Emmer-Form auftraten, 
mfssen durch Gene des C-Genoms best immt 
werden. Unter  diesen wenigen, ftir vulgate kenn- 
zeichnenden Charakteren befinden sich: hohler 
Stengel, ~hrendichte,  Spindelform und -brtichig- 
keit, Spelzen~orm und Kielausbildung, Grannen- 
lgnge, ]31attbehaarung nnd einige andere. Eine 
weitere Anzahl yon Merkmalen schlieBlich kann i n  
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.2ichromosomigen Bastardnachkommen in  einer 
der Emmer-Form gen~herten oder auch einer 
inehrminder modifizierten, intermediXren Ausbil- 
dung auftreten, wfihrend sie bei i4chromosomigen 
nicht  in der vulgare-Form gefunden werden konnten. 
Won diesen is t  anzunehmen, dab Gene der Grund- 
genome A und 13 und des Zusatzgenoms C sich 
gegenseitig beeinflussen oder bei der ~erkmalsaus- 
bildung zusammenwirken mfissen, v. Berg.~176 

Genetic improvement of wheat in Bombay. I. Ban- 
sipall i--808, (Die zfichterische Verbesserung des 
57Veizens in der Provinz }3ombay. I. Bansipalli-8oS.) 
Von 13. S. Is and R. K. KULHARNI.  
;(Cereal' Breeding Slat., Niphad.) Agricult. a. Live- 
stock India 8, 376 (I938). 

Es wird eine neue Weizenzuchtsorte, Bansipalli- 
8o8, ))eschrieben, die au~ eine Kreuzung zwischen 
]3ansi i68 (einer Auslese aus der Landsorte t3ansi, 
Tri t .  durum) und Kala-Hhapli  568 (einem natfir- 
lichen Bastard zwischen Khapli, Tr. dicoccum, und 
,,]3axi") zurt~ckgeht. Von den }n F 5 ausgelesenen 
nnd in den 5 folgenden Jahren geprfiften St~m- 
aaaen war 808 der beste. Die neue Sorte ist 
]~urzstrohig und frfihreif, sie blfiht in 6o--65 und 
reift in 9o--95 Tagen; sie ist damit  etwa IO his 
~i 4 Tage fr~her als die Lokalsorte. Spelzen und 
Grannen sind kahl und weir3, die K6rner groB, kurz 
zugespitz t, hellgelb nnd glfi.nzend. Vergleichende 
Anbauversnche in den verschiedelien Gebieten der 
Provinz Bombay ergaben, dab die neue Sorte 
besonders Itir die Weizengebiete der Distrikte Nasik 
nnd Ahmednagar im Dekkan sowie Bijapur und 
])harwar im Karnatak geeignet ist, wo ihre Ertr~ge 
stetig, zum Teil sogar erheblieh fiber denen der 
Yergleichssorten liegen. An Fehlern zeigt sie etwas 
�9 schwierigere Druschf~higkeit, zu geringe Schwarz- 
rostresistenz (nur gegen 2 der ffir Indien bisher 
Iestgestellten 6 biologischen 1Rassen) und Frost- 
,empfindlichkeit. Dutch Anpassung der Saatzeiten 
an die lokalen Bedingungen i s t e s  jedoch m6glich, 
-gr613ere Schgden zu vermeideli. Im Sfiden der 
Provinz  Bombay entspricht augerdem die I-I~rte 
.des Korns nicht den Wfinschen der 13ev61kerung, 
insofern sich einzelne Spezialgerichte nicht damit 
herstellen lassen. Um diese Ansprfiche zu befrie- 
.digen, wird es erforderlich sein, den heimisehen roten 
Lalidweizen des ts der hXrter ist als Balisi 
yore Dekkan, zfichterisch mit  heranznziehen. 

v. Berg (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Beobachtungen, Erfahrungen und Gedanken zur 
Dilrreresistenz des Weizens als ZiJchtungsproblem. 
Von K. ISENI3ECK. Pflanzenbau 14, 4o1 (I938). 

Die Studie wird mit  Er6rterungen eingeleitet, 
,die der Opposition gegen den bekannten Satz ent- 
springen, dal3 elite wesentliche Ertragssteigerung 
beim Getreide zfichterisch nicht mehr m6glich 
wXre; da die Leistungsgrenze der Pflanze bereits 
nahezu  erreicht sei. Tats~chlich ist aber festzu- 
.stellen, ohne dab man dem Vergleich die theoretisch 
m6glichen H6chstertrRge, sondern nu t  die besten, 
gelegentlich wirklich erzielten Ertragsleistungen 
zugrundelegt, dab die praktischen Durehschnitts- 
ertr~Lge teilweise nu t  ]3ruchteile davon betragen. 
Es wird keineswegs bestritten, dab solche Ergeb- 
nisse unter besonders gfinstigen, nicht ohne weiteres 
reproduzierbaren ]3edingungen zustande kamen. 
Sie weisen abet auf Steigerungsm6gliehkeiten bin, 
.die einmal durch optimale Gestaltulig der Augen- 
t)edingungen gem/il3 den Anforderungen der be- 

.treffenden Frucht  pflanzenbaulich, und .anderer- 
seits pflanzen~fichterisch durch optimale Anglei- 
chung des Wachstumsrhythmus der Pfianze an die 

-gegebenen I(limabedingungen in unsere Hand 
gegeben sind. Es kann kein Zweifel sein, dab die 
Gestaltung des Wasserhaushalts hierbei eine we- 
sentliche Rolle spielt. Mit Hilfe normaler Zucht- 
buchaufzeichnungen, die nicht im Hinblick auf vor- 
liegende Fragestellung notiert wurden, wird der 
Einflul3 der Witterung der Jahre 1931--1936 auf 

einige den Ertrag bestimmende Pflalizenmerkmale 
an mehreren Winter- und Sommerweizensorten 
analysiert. Es zeigte sich nicht nur, dab die ver- 
schiedenen Sorten sich gegenfiber den eilizelnen 
Formen der Dfirre,. die in diesen Jahren auftraten, 
ganz verschieden verhielten, sondern sieh auch an 
deren Wechsel in den aufeinanderfolgenden Jahren 
galiz verschieden anzupassen vermochten. Eine 
zfiehterische Verbesserung der Dfirreanpassungs- 
f~higkeit und damit eine Erh6hung der Ertrags- 
sicherheit in ungfinstigen Jahren ist daher als 
ebenso m6glich anzusehen wie die Erreichung einer 
besseren Ausnutzung etwaiger gfinstiger Wasser- 
verh~ttnisse ffir die/~rtragsleistulig. Die 13etrach- 
tungen schlieBen mit einer kurzen ~)bersicht der 
methodischen M6glichkeiten, die Dfirreresistenz 
versuchsm~13ig zu erfasseli, v. Berg. 

Evolution des Oafers. V o n  H.  E M ~ E .  (Inst. f. 
Pflanzenzucht, Leningrad.) Biol. Z. 7, 91 u. dtsch. 
Zusammenfassung 118 (1938) [Russisch]. 

An Hand cytologischer Untersachungen eines 
reichen Materiales yon A vena sect. Euavena aus 
Europa, AMen und Atrika konnte zun~Lchst end- 
gfiltig festgesLellt werden, da[3 der Hafer, ebenso 
wie Weizen, Gerste und andere Getreide sieh nach 
der Chromosomenzahl in 3 Gruppen gliedert: 
a) 2n = 14: A. clauda, ventricosa, Bruhnsiana, 
hirtula, slrigosa, brevis, nuda; b) 2n = 28: A. bar- 
bata, Wiestii (var. deserticota), Vaviloviana, abyssi- 
nica und vielleicht pilosa; c) 2n = 42 : A.  jatuas, a. 
nnd A. sterilis s.a .  Umfassende Untersuchnngen 
auf dem Gebiete der Morphologie, Areal- und 
Immunit/~tsforschung, Cytologie und Genetik ffihr- 
ten zu dem Schlusse, dab die ]3efunde ~ALZEVS 
(193 o) im ganzen zu Recht bestehen, doch mit  

einigen Einschr~nknngen. Zwischen den Unter- 
sektionen Arislulatae (2n = 14 und 28) und Den- 
ticulatae (2n = 42) besteht nach Ansicht der Verfn. 
ein direkter entwicklungsgeschichtlicher Zusammen- 
hang, indem etwa die Stammformen der Eubarbatae 
bei ihrem Vordringen ostw~rts hexaploide Mu- 
tanten ausbildeten; eine groBe Formmannigfaltig- 
keit wurde in Asien erreicht, yon wo dann eine 
sekund~re Ausbreitung westw~rts erfolgte; die 
Formen unterlagen vielfachen Gen- und Chromo- 
somenmutationen, die z. 13. zu ,,nackten', und 
kurzspelzigen Haferformen (recessiv) I t ihr ten.  Die 
Frage, ob die 42chromosomigen I(iilturhafer als 
dominante lVfutationen der Wildhafer oder als 
]3astard strigosa~hnlicher Formen entstanden sind, 
l~13t Verfla. zur Zeit IIoeh offen, neigt aber mehr 
der letzteren Ansieht zu. Selektive Bedentung miBt 
sie IIur den 42chromosomigen Formen bei. 

M a x  Onno (Wien). ~ o 

Linkage between a panicle factor and the Pearly- 
Chalky mesocarp factor (Zz) in sorghum. (Koppe- 
lung zwischen einem Rispengen und Mesokarpgen 
bei der Hirse.) Von G. N. R. AYYANGAR and 
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M. A. S. AYYAR. (Millet Breeding Slat., Agricult. 
Research Inst., Coimbatore.) Proc. Indian Acad. 
Sci., Sect. ]3, 8, ioo (1938). 

Es wird eine eingehellde 13eschreibung der 
Rispenform der Hirse, der lockeren und der dichtell 
Rispe, gegeben. Gleichzeitig mit  der ~hrenform 
ist die Art  der Blattstellnng verknfipft. Bei den 
dichten Ahren stehen die BlOtter mehr anfrecht, 
der Winkel zwischen ]31attstiel ulld Hauptachse ist 
kleiner als bei tier lockeren. Lockere Xhren sind 
dominant fiber dichte llnd spalten nach 3 : 1 .  
Das Gen ffir die Rispenform ist gekoppelt mit  
einem Gen, das die Dicke des Mesokarps und die 
Art  der StXrkeablagerung im Korn beeinfluBt. Der 
Austauschwert betr~tgt I,O 7 %. Kuckuck. ~ ~ 

A ,,Lazy" mutation in rice. (Eille ,,lazy" Mntante 
beim Reis.) Von J. W. J O N E S  and C. R. ADAIR.  
(Bureau of Plant Industry, U. S. Dep, of Agricult., 
Washington.) J. I-Iered. 29, 315 (1938). 

In F4-Famitien aus der Kreuzullg Caloro • Blue 
Rose erschienen 1933 Spaltungen ffir eine Mutation, 
die offenbar 1931 in F 2 eingetreten war. Der mu- 
tante  Typus unterschied sich yon den aufrechten 
normalen Reispflanzen dutch eine mehrminder 
regellose, lliederliegende Wuchsform. Bei n~herer 
Prfifullg stellte es sich heraus, dab die Mutantell 
so gut wie keine FS, higkeit zur geotropischell Re- 
aktion besal3en. In T6pfe gesetzte Pflanzen wuch- 
sen so wie sic eingepflanzt wurden weiter, gleichgfil- 
fig ob die T6pfe auf die Seite gelegt oder selbst um- 
gekehrt wurden, w~hrend ni~rmale Pflanzen stark 
negativ ge0tropisch reagierten nnd sich bald soweit 
wie m6glich aufrichteten. Die Spaltungen der 
Familien sowie die F 2- Spaltung einer Rfickkreuzung 
mi t  t31ue Rose erwies das Vorhalldensein eines 
einfach recessiven Gells ,,lazy". Die Mutanten 
und die Rfickkreuzungs-Fz batten eine verminderte 
FertilitS& Eine ~thnliche ,,lazy" Mutante ist 
bisher beim Mais bekanllt geworden nlld auch 
beim Reis wurde ilach R6ntgenbestrahlullg eine 
ageotropische Form beschrieben, die sich jedoch 
gelletisch dominant  verhielt. 

v. Berg (Mtincheberg/Mark). ~ ~ 

Variationsstatistische Ontersuchungen zur Frage 
der Vererbungvon Krebs- und $chorfresistenz der 
Kartoffel. Von H. ~RAUN.  (Biol. Reichsanst. f. 
Land- u. tVorstwirtsch., Berlin-Dahlem.) Z. indnkt. 
Abstammgslehre 75, 55 (1938). 

Uber die Tatsache der Erblichkeit yon Schorf- 
nnd IZrebsresistenz bei Xartoffeln besteht roll  
keiner Seite mehr ein Zweifel. Anders dagegen ver- 
hglt es sich mit  dem Vererbnllgsmodns, der yon den 
einzelnen Autoren verschiedei1 gedeutet wird. Ein- 
leitend diskutiert Verf. die verschiedenen An- 
sichten an Hand der bisher vorliegenden Ergeb- 
nisse. Seine eigenen Untersnchungen beziehen 
sich auf das Verhalten yon Selbstungs- nnd 
Kreuzungsnachkommenschaften yon Kultursorten 
sowie zwei ,,Wildrassell" SW, 19 I 227 und Ff 
21 X I I  2. W~hrend die IKrebsprfifungen labora- 
toriumsm~Big mit  den bekannten Methodell durch- 
geffihrt werden kollnten, mul3ten die Prfifungen der 
Schorfresistenz in Ermangelnng solcher Methoden 
auf eillem best immten Versuchsfeld im Freiland, 
das Jahr  ffir Jahr  den stXrksten Schorfbefall anf- 
wies, unternommell  werdell. Die Ergebnisse wur- 
den jeweils fehlerkritischer Sicherung unterzogen 
und sind deshalb besonders wertvoll. So wies 
bei den Schorfprfifungen der dnrchschnittliche Be- 

fall der einzelnen Selbstungsfamilien gesicherte 
Ullterschiede auf. Der ]3efallsdurchschnitt der 
Kreuzungsfamilien lag zwischen dem der Selb- 
stungsfamilien beider Kreuzungseltern. In den 
meisten F~llen konnte eine gesicherte Differenz 
zu einem Xrenznngselter nlld nut  in einem Fall zu 
den Selbstungsfamilien beider Eltern festgestellt 
werden. Die F1-Selbstungsfamilien, die sich fiber 
einen weiten Bereich verteitten, lieBen sich in 
welligstens 4 ]~efallklassen bei gesicherten Diffe- 
renzen einordnen. Die Ergebnisse der Krebs- 
prfifungen lassen sich in drei grol3e Gruppen zu- 
sammenfassen: I. Familien, die aus Selbstullgen 
allI~lliger Sortell oder Kreuzungen dieser unter- 
einander bestehell. Der Allteil roll  resistenten 
Rassen innerhalb der Familien liegt zwischell o 
und 89,7%. 2. Familien, die aus Selbstung oder 
Xreuzung krebsfester Formen entstanden sind mit  
eillem Anteil yon resistenten Rassen llie unter 5o %. 
Jedoch wurde auch keine ausschlieBlich resistente 
Familie gefunden. 3. Familien aus Kreuzung zwi- 
schen allf~lligell und resistenten, mit  5--91,4% 
resistenten. Diese drei Gruppen konnten weiterhin 
nach dem Anteil der resistenten Rassen in 6 bzw. 
5 nnd 6 nntergeteilt  werdell, die ebenfalls ~e 
sicherte Differenzen nntereinallder aufwiesen, j~ 
doch sieht Verf. davon ab, aus diesen Unter- 
schieden ant bestimmte Spaltungsverhgltnisse zu 
schliel3en, ebenso k6nnen nach seiner Meinnng 
Faktorenanalysen nur auf Grulld eines wesentlich 
gr6Beren Materials durchgeffihrt werden. Die vor- 
liegenden Ergebllisse kollnten weder mit  der Vor- 
stellung yon BLACK fiber die Vererbung der Xrebs- 
resistenz noch mit  der yon LUNDEN in Eillklang 
gebracht werden. Lehmann (Mfillcheberg). 

The potato Virus ,,X": Its strains and reactions. 
(Das Kartoffelvirus , ,X", seine LinieI1 und Re- 
aktionen.) Von R. N. SALAMAN. Phil. Trans. 
roy. Soc. Lolld. 229, 137 (1938). 

Gewisse Reaktionsunterschiede und -~ndernngen 
durch Passage fiber verschiedene Wirtspflanzen 
wurden beim , ,X"-Virus (gew6hnliches N[osaik, 
Kartoffelvirus I) schon frfiher yon mehreren Au- 
toren beobachtet. Verf. gelang es nun, in lang- 
wierigen Arbeiten durch Isoliernng, Passagen nnd 
Testung auf den verschiedensten Wirtspflanzen 
(Kartoffeln, Datura, Tabak n. a. Solanaceen) 
6 Linien des , ,X"-Virus zu unterscheiden, die er 
I-t- (maskierte Lillie), G- (milde L.), L- (mittlere 
L.), S- (heftige virulente L.), D- (Blattnekrose-L.) 
ulld N-Linie (intercostal-Nekrose-L.) nennt. Diese 
Liniell kommen in England in kranken Feld- 
best~lldell yon Kartoffeln vor, sind aber auch in 
Deutschland, Canada und USA. zu linden. Ge- 
w6hnlich sind X-kranke Stauden yon mehreren 
Linien gleichzeitig befallell, jedoch kommen auch 
X I~ und XN allein vor. Die obell allgegebene 
Reihenfolge der einzelnen Linien elltspricht ihrer 
steigenden Virulellz auf Tabak und Datura, auBer 
XD, das sich dutch eine gewisse ~hnlichkeit  mit  
XN ant Kartoffeln anszeichnet. Im Zusammen- 
hang mit  diesen Feststellungen wurden noch eine 
ganze Reihe yon Fragen einer experimentellen Be- 
arbeitung unterzogen und ihre Ergebnisse disku- 
tiert, so die Bildung yon EinschluBk6rpern in den 
Zellen des Wirtsgewebes, serologische Reaktionen, 
physikatische Eigenschaften der Liniell, Misch- 
infektionen in verschiedeller I~ombination und 
Verdiinnungsgrad, sowohl illnerhalb der X-Linien, 
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als auch mit  Y-, A- und Tabakmosaikvirus. AuBer- 
ordentlich interessant ist auch die Tatsaehe, dab 
durch Passage fiber verwandtschaftlich entfernter 
stehende Pflanzen gewisse X-Linien in andere fiber- 
gehen k6nnen, jedoch nur in Richtung zur schw~- 
cheren Virulenz. Diese Erscheinung betrachtet 
Verf. als reine Mutation. Aueh die Frage der durch 
Infektion mit  einem schw~eheren Virus erzielten 
,,erworbenen ImmunitS.t" wird im Zusammenhang 
mit  dem Problem der Latenttr~ger er6rtert. I)urch 
viele und ausgezeichnete Photographien gewinnen 
die interessanten Ausffihrungen an Wert. 

Lehmann (Mfincheberg/Mark). 

Oas Verhalten verschiedener Wildspezies gegen den 
Kartoffelkiifer. Von P. SCHAPEIR. Mit t .  biol. 
IReichsanst. Landw. t-I. 58, 55 (I938). 

Der ColoradokSder bildet ffir den deutschen Kar- 
toffelbau eine immer starker werdende Gefahr, die 
ffir die Zukunft  durch reine Abwehr- und Be- 
k~mpfungsmaBnahmen vielleicht nicht mehr be- 
seitigt werden kann. Um so notwendiger sind des- 
halb die zfichterischen Arbeiten zur Schaffung re- 
sistenter Soften. Neben der Prfifung yon Sorti- 
menten unserer Kulturkartoffeln sind vor allem die 
Wildformen auf ihre WiderstandsfXhigkeit zu 
untersuchen, um diese zfichterisch ausZunutzen. 
Verf. ffihrte Resistenzprfifungen an einem Sorti- 
ment  yon Solanum-Wildspezies dutch, die sich in 
erster Linie auf Freilandbeobachtungen verbunden 
mit  kfinstlichen Freilandinfektionen stfitzten. Diese 
Ergebnisse mfissen um so h6her bewertet werden, 
als laboratoriumsm~Bige Prfifungen an Steck- 
lingen nnd t31~.ttern eine Best~tigung brachten. 
Es konnten drei Gruppen aufgestellt werden: 
resistente, resistente und anf~llige (heterozygotes 
Material) und anf~llige Formen. Die t3onitierungs- 
ergebnisse sind tabellarisch dargestellt und geben 
einen fibersichtlichen Einblick in die FraBsch~den, 
Anzahl der Eigelege, der Larven, LebensfXhigkeit 
der Larven usw. In  die erste C-ruppe geh6ren: 
S. demissum, S. polyadenium, S. tIenryi, S. Jamesii 
nnd S. Milanii, Formen, die als Ausgangsmaterial 
Ifir die Zfichtung coloradok~ferwiderstands~higer 
Kartoffeln yon groBer t3edeutung sind. 

Zehmann (Mfincheberg/Mark). 

Relation of bitterness to the toxic principle in 
sweetclover. (Beziehung zwisehen BiLterkeit und 
Giftigkeit yon I-Ionigklee.) Von W. K. SMITH and 
R. A. BRINK. (Div. of Forage Crops a. 1?is., 
Bureau of Plant Industry), U. S. Dep. of Agricult., 
Washington.) J. agricult, ires. 51, 145 (1938). 

Wenn auch der Honigklee in den letzten Jahr- 
zehnten aus einem Unkraut  zu ether wichtigen 
Futterpflanze in Nordamerika geworden ist, hat  
er doch zwei unangenehme Eigenschaften: ziemlich 
bitteren Geschmack und, auBer bet sorgf~Lltigster 
Trocknung des Heues, eine Giitwirkung, die bet 
Verffitterung des tleues an das Vieh die sog. 
Honigkleekrankheit hervorruft, gekennzeichnet 
dureh schlechte GerinnungsfS~higkeit des Blutes 
und damit gei~hrliche t31utungen. Untersuchungen 
fiber die t3eziehungen der beiden Eigenschaften 
zueinander wurden an Kaninchen durchgeffihrt 
dutch Verffitterung yon absichtlich unrichtig be- 
handeltem I ieu yon Melilotus alba. Zum Vergleich 
diente eine einjS&rige Form yon M. dentata, die 
sich als nicht .bitter gezeigt hatte und in verdor- 
benem Zustand, im Oegensatz zu M. a., auch keine 
~nderung der Blutgerinnungszeit und damit keine 

Vergiftungserscheinungen hervorrief. WXhrend der 
bittere Geschmack an die Anwesenheit yon Ku- 
matin gebunden ist, rief Kumarin allein die Krank- 
heit nicht hervor, wohl aber verdorbenes Luzerne- 
beu, das allein nicht giftig wirkt, naeh vorherigem 
Zusatz yon Kumarin.  Danach scheint aus dem 
Kumarin, bet ungenfigender Trocknung und damit 
zusammenh~ngender Erhitzung des I-teues im 
Haufen, ein giftiger Stoff zu entstehen. Angeregt 
wird die Zficht~ng kumarinfreier oder doch -armer 
Honigkleeformen. Manshard (Hamburg). ~ ~ 

Uber Ziichtungsversuche bet winterannuellen Hiil- 
senfriichten. Von H. K R E U T Z  und M. v. SCHEL- 
HORN.  (Inst. f. Acker- u. tfflanzenbau, Techn. 
Hochsch., MCinchen.) Pflanzenbau 15, 99 (I938). 

In  der Landessaatzuchtanstalt  Weihenstephar~ 
werden seit l~ngerer Zeit Versuche zur Zfichtung 
winterfester Sorten von Erbsen, Wicken und Platt-  
erbsen durchgefiihrt. Am ]~tngsten stehen die 
Erbsen in Nearbeitung, und es konnten 5 Zucht- 
st~mme erhalten werden, die unter den Weihen- 
stephaner Verh~ltnissen Ms genfigend winterfest 
bezeichnet werden k6nnen. Es befinden sich 
darunter solche yore sativum- als aucb yore arvense- 
Typ. Sie stammen zum Tell aus Sfiddeutscbland, 
zum Tell aus Sfidosteuropa, letztere sind meistens 
kleink6rnige Wildformen. u  Vicia sativa ist 
ein Zuehtstamm mit genfigender Winterfestigkeit 
vorhanden, andere sind noch ill Bearbeitung. Recht 
gute Winterfestigkeit weisen auch Auslesen aus 
Vicia grandiflora, V. pannamica, V. narbonensis 
und V. faba auI. Bet der schon yon Natur  aus sehr 
winterfesten Vicia villosa erstreckt sich die Auslese 
haupts~chlich auf Weichschaligkeit und Fehlen 
der Behaarung. Die Zfiehtung der Lathyrus-Arten 
wurde bald nach den ersten Versuchen wegen der 
zu geringen Massenwfichsigkeit dieser Arten ein- 
gestellt. Hackbarth (Mfincheberg/Mark). 

The fertility of amphidiploids from the cross Ra- 
phanus sativus • Brassica oleracea. (Die Fer t i l i t~ t  
yon Amphidiploiden aus der Kreuzung IR. sativus 
• ]3. oleracea.) Von W. t-I. HOWARD. (School 
of Agricult., Cambridge.) J. Genet. 36, 239 (1938). 

Die Untersuchung der PMZ-Meiose yon F z- 
Bastarden Raphanus sativus • Brassica oleracea 
(beide n = 9) ergab, dab in Metaphase I b i s  zu 511 
auftreten k6nnen. Gelegentlich vorkommende 
Trivalente deuten auI Duplikationen im baploiden 
Satz der Elterngenome lain, was dutch ziemlich 
intensive Sekund~rpaarung best~tigt sein soll. 
Anaphasebrficken sind die Folge yon Inver- 
sionen. Restitutionen nach Anaphase I bilden 
den Ausgangsstfizpunkt ffir amphidiploide Pflan- 
zen. I~6nnen sich die obengenannten Diffe- 
renzen zwischen den beiden Elterngenomen dutch 
Paarung nicht ganz homologer Chromosomen schon 
vor der IRestitution st6rend auswirken, so wird 
das eine verminderte Fertilit~t der aus solchen 
IRestitutionsgameten hervorgehenden Amphidi- 
ploiden zur Folge haben. Die gleichen St6rungen 
wie in F 1 Iinden sich auch in F2-Pflanzen yon 
Amphidiploiden (2n = 36). In  F~ Iinden sich noeh 
immer Pflanzen mit  verschiedenen Chromosomen- 
zahlen (2n = 33 his 37). Eine hierdurch bedingte 
Fertilit/ttsminderung kann aber h6chstens 5o% 
betragen, st~rkere Minderung muB schon auf 
Zygotenelimination zurfickgeftihrt werden. Dem- 
entsprechend wurde die Entwicklung der Schoten 
und der darin enthaltenen Samen genau verfolgt 
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-and eine ziemlich laohe Sterblichkeit sich ent- 
witkelnder Embryonen festgestellt. Neben Pflanzen 
m i t  geringerer Fertilit/it  treten in Fa aber aueh 
solche mit  ziemlich hoher auf. in denen die Struk- 
turdifferenzen zwischen den Eltern vielleicht schon 
eliminiert sind. Fiir die Wahrscheinlichkeit dieser 
Annahme spricht die Tatsache, dab in F~ Pflanzen 
:mit noch h6herer Ferti l i t~t  als bei den besten 
Pflanzen in F4 auftauchen. Da ill IKARPECHENKOs 
Fx-]3astarden die Paarung geringer war, fielen die 
St6rungsm6glichkeiten durch strukturell-differente 
]3ivalente yon vornherein weg, woraus sich die 
gleich zu Anfang h6here Fertilit~.t yon KARPE- 
CHENKOS Amphidiploiden erkl~ren l~tf3t. 

Propach (Mfincheberg/Mark). ~ o 

Das Geschlechtsproblem des Hanfes in der ZiJ�9 
Von \~r. HOFFMANN.  (Kaiser Wilhehn-Inst. f. 
Zi~chtungsforsch., M~ncheberg.) Z. Zfiehtg A 22, 
453 (1938) �9 

Der Hanf  wird als Faserhanf und als Samenhanf 
genutzt .  Die Faserhanfernte, die nach dem Ver- 
gilben der m~innlichen Pflanzen erfolgt, liegt so 
frfih, dab kein reifer Samen geerntet werden kann, 
m~nnliche und weibtiche Pflanzen liefern aber eine 
hochwertige Faser. ]3ei der Ernte als Samenhanf 
sind die MXnnchen bereits verholzt und haben 
�9 dadurch an Qualit~t verloren. H~ufig brechen auch 
die MS~nnehen zusammen und fallen dadurch ftir 
.die Fasernutzung aus. Das Problem, sS.mtliche 
Pflanzen eines Feldbestandes zur Fasergewinnung 
zu benutzen, ohne auf die Samenernte zu ver- 
zichten, kann auf verschiedene \u geI6st 
werden. Das Geschlechtsverh~ltnis ist dem Ver- 
h~tltnis i : i  angen~hert, wobei im allgemeinen die 
M~nnchen infolge geringerer VitalitS.t in der Minder- 
zahl sind. Es gibt Herkiinfte, in denen die Ge- 
schlechtsverschiebung bis I ~ : 5  ~ geht. Durch 
Selektion und Anbau derartiger Rassen kann eine 
Teill6sung des Problems erfolgen. 2. Es gibt 
2VI~nnchen mit  derselben Reifezeit wie die Weib- 
chen. Vor allem kommen sog. feminisierte M~tnn- 
then vor, die denselben Wuchstyp wie die Weibchen 
haben und am Ende der t31fihperiode h~iufig weib- 
liche Blfiten ausbilden. Die Genetik dieser Formen 
ist  noch nicht bekannt. In Ruf31and sollen bereits 
Formen mit  angepaBter Reifezeit beider Ge- 
schlechter mit  Erfolg angebaut werden. 3- Neben 
den reinen Weibchen nnd M~innchen gibt es mo- 
n6cische nnd zwit..trige Formen, und zwar in den 
versehiedensten Ubergangsstufen in bezug auf 
~vVuehstyp und Bliitenverteilung. Unter  diesen 
Zwischenformen haben die "vVeibehen mit  verein- 
zelten m~nnliehen ]31fiten die gr6Bte t3edeutung 
ffir die praktische Zfichtung, da sie ebenso wfichsig 
:sind wie die Weibchen und einen hinreichenden 
Samenertrag liefern. Kuckuck (Eisleben). ~ ~ 

.Die Entwicklung des uruguayischen Leinbaues 
unter dem Einflul] yon Forschung und Zilchtung. 
Von A. B O E R G E R .  Faserforsch. ]3, I85 (I938). 

Verf. gibt einen kurzen Uberblick fiber die An- 
bauflSche, Anbaumethode und Wirtschaftlichkeit 
.des Leins in Uruguay. Die raft groBen Hoffnungen 
begonnene Fasergewinnung aus Olleinen ist nach 
d e m  Bericht wieder eingestellt worden. Infolge der 
gfinstigen Weltmarktpreise ffir Lein und durch 
l~egierungsmaf3nahmen hat  sich der 011einbau aber 

in den letzten Jahren stark gehoben. Einen groBen 
Anteil an diesem Erfolg haben abet zweifellos die 
Neuzfichtungen des Verf. und anderer sfidamerika- 
nischer Zfichter. Die Bedeutung der Zuchtsorten 
wurde durch langj~hrige Sortenversuche fest- 
gestellt. Seit I9X 3 betreibt Verf. Auslese und 
Kreuzungszfichtung mit  einer Anzahl La Plata- 
tLerktinften typischer 011eine. Aus diesen Ver- 
suchen gingen eine Anzahl ausgezeichneter St~Inme 
mit  gutem Ertrag und hohem 01gehalt hervor, die 
weite Verbreitung gefunden batten. Aber erst die 
Ziichtung der ,,selbstvertr/iglichen" Leinsorten, 
d .h .  solcher 011eine, deren Anbau nicht nur in 
6--Tj~Lhrigem Turnus erfolgen kann, hat  den Lein- 
bau gesichert. Von einigen Leinherkfinften des 
La Plata-Gebietes war bekannt, dab die M6glich- 
keit  ihres direkten oder nach kurzfristiger Unter- 
brechung wiederholten Anbaues bestand. Aus 
diesen Landsorten, besonders den Malabrigoleinen, 
wurde auf einem Landstfick, auf dem ohne Unter- 
brechung Lein angebaut wurde, die Auslese vor- 
genommen. Die ertragsreichste selbstvertr~gliche 
Sorte ist , ,Repetible 117", die auf eine Auslese yon 
Klein, Argentinien, aus der Malagbrigolandsorte 
zurfickgeht. Die gr6Bte Selbstvertr~tglichkeit zeigt 
die argentinische Zfichtung 33 ~ M. A. AuBer diesen 
zfichterischen Arbeiten behandelt Verf, noch ein- 
gehend die Erfahrungen der langj~hrigen Versuche 
fiber Saatzeit, Saatmenge, Saatmethode, Dtingung 
und Fruchtfolge, die ffir die Zukunft des Leinbaues 
in Uruguay groBe Bedeutung haben. Hoffmann. 

Zucht- und Anbauerfahrungen mit Saflor (Cartha- 
mus tinctorius L.). Von A. S C H E I B E ,  (Inst. f, 
Pflanzenbau u. Pflanzenzi~chtung, Univ. Gieflen.) 
Pflanzenbau 15, 129 (1938). 

Das zun/ichst als Ausgangsmaterial verwendete 
Saatgut yon Sailor aus Anatolien, dem Hindu- 
kuschgebiet und Indien erwies sich als unbrauchbar, 
da die Pflanzen fast nur taul~e Samen lieferten. 
Der Grund daffir ist in den ver~nderten Klima- 
und Bodeneinflfissen sowie auch in besonderer 
Anf~lligkeit ffir Krankheiten (,,K6pfchenf~oule") 
zu suchen. Dagegen ergaben die europg.ischen 
Herkfinfte bis auf wenige Ausnahmen ein sehr 
gutes Samenmaterial, nnd auf sie wird sich die 
weitere Zfichtung zu stfitzen haben. Der Sailor ist 
im allgemeinen ein ausgesproehener Fremdbe- 
fruchter, der Ansatz bei Selbstung betrug im 
H6chstfalle 25 %. Den h6chsten Ansatz hatten auch 
bier wieder die am besten angepagten Herkfinffe. 
Der Rohfettgehalt  der gesch/ilten Frfichte betrug 
im Mittel 5z% (Maximum 53,75%, Minimum 
45,62 %), der Rohproteingehalt  32,77%), der 
Schalenantei] der ganzen Frfichte 62,2o%, das 
Hektoli tergewicht 46,54 kg. Das Tausendkorn- 
gewiche ist wegen der zahlreichen tauben Samen 
als Kriterium nicht brauchbar. ]3ei steigendem 
Fettgehalt  sinkt der Eiweiggehalt. Ziemlich h~ufig 
treten stachellose Formen auf, die im Ertrage aber 
gegenfiber den stacheligen Pflanzen zurfickbleiben. 
Der Sailor verlangt kalkreiche, trockene Verwitte- 
rungsb6den, sehr empfindlich ist er gegen stauende 
N~sse. Frfihe Aussaat, reichliche N- und P~-Os- 
Dfingung und riehtige Standweite gewXhrleisten 
Ertrage yon 24--3o dz/ha Frfichte, die 5,20 bis 
8,76 dz/ha 01 und 3,47--6,o9 dz/ha l?;iweiB bringen. 

Hact~barth (Mfincheberg/Mark). 
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