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7,5 cm im Durchmesser .  Sie s i tz t  an mi t te l langem,  
g la t t em Stiel, der  les t  mi t  dem Kern  verwachsen 
ist. Die  ziemlich s tarke und zghe H a u t  ha t  eine 
leichte Neigung zuln Platzen.  Sie ist  yon to te r  
Fa rbe  auf ge lbem Grund. Das Fruehtf le isch ist  gelb 
und ha t  in der  Nghe  des Steins ro le  Flecke.  Die 

Kernh6hlung  ist  ro t  mi t  gelben und rosa Fasern.  
Die ziemlieh saftige F r u c h t  ist  yon sguerl ichem 
Geschmack.  

Die Reifeper iode se tz t  8 - - 1 o  Tage frtiher ein als 
bei dem , ,E lber ta" -Pf i r s ich  und beinahe 2 Wochen  
frfiher als bei der  , ,L ipp ia t " -Nek ta r ine .  

REFE 
Allgemeines,  Genetik, Cytologie, Physiologie.  

A zygotic lethal in chromosome 1 of maize and its 
linkage with neighboring genes. (Ein zygotischer 
Leta l fak tor  und seine Kopplung  mi t  benachbar ten  
Genen im Chromosom I beim Mais.) Von R. A. 
E M E R S O N .  (Dep. of Plant Breeding, Cornell Univ., 
Ithaca, New York.) Genetics 24, 368 (1939). 

Der  in e inem Mais bol ivianischer  I-Ierkunft neu 
gefundene Le ta l fak tor  zl zeigt  enge Kopplung  mi t  
F a k t o r  P (Fgrbung tier Fruchtschale)  ms,7 (Steri- 
l i tg t  im mgnnl ichen  Geschlecht) und tsi  (quasten- 
art ige Samen).  Die rote  Farbe  der  Fruchtschale  
und des Kolbens  ist  mosaikar t ig  ver te i l t .  Der  
F a k t o r  zl ve rh inder t  das homozygote  Auf t re ten  der  
mi t  ibm gekoppel ten  Gene. Diese \ u  m a c h t  
sich besonders in der F= bemerkbar .  Hande l t  es 
sich nm einen dominan ten  Faktor ,  so ist  das Ver- 
hltltnis n icht  3 : I, sondern 2 : I, bei einer recessiven 
Anlage fehlt  seheinbar  die Aufspa l tung  vo l lkommen.  
Da das Wesen der  s tudier ten  Gene es unm6gl ich 
machte ,  ihre l ineare Anordnung  im Chromosom 
auf gew6hnliche Weise zu bes t immen,  muBte eine 
neue Methode angewendet  werden,  die auf der 
Annahme grfindet, dab zwischen benachbar ten  Fak-  
toren  nnr  sehr selten oder hie ein doppel ter  Bruch  
eintr i t t .  Durch  entspreehende Kreuzungsanalysen  
wurde die Lage der Gent wie folgt  Iestgelegt:  
ms,7 P zl. Der  F a k t o r  ts~ l iegt  zwischen msl~ und 
P. Alle Gene liegen in dem kurzen Arm des Chro- 
mosoms I, wit die Analyse  reziproker  Transloka-  
t ionen erwies. Beatus (Braunsehweig).  ~ ~ 

Translocations in maize involving chromosome 8. 
(Translokationen beim Mais, das 8. Chromosom 
betreffend.)  Von E. G. A N D E R S O N .  (California 
Inst. of Technol., Pasadena.) Genetics 24, 385 
(I939). 

Die Lage der beiden Fak to ren  ms s (Sterilit~it im 
mgnnl ichen 'Geschleeht  bedingend) und j ,  (japonica) 
im 8. Chromosom war  bis j e tz t  noch nicht  ngher  
bekannt .  Durch  zahlreiche Kreuzungen,  um den 
Kopplungswer t  der beiden Anlagen festznstellen,  
und zytologische Unte r suchungen  fiber s ta t tge-  
habte  Trans lokat ionen konnte  der  Or t  der beiden 
Gene genauer  e rmi t t e l t  werden. Von den 9 Trans-  
lokat ionen wurden  bei 7 durch 13eobachtung der 
Prophases tad ien  der Meiosis die Orte  des Ans- 
tausches bes t immt .  Danach  ergibt  sieh ftir die 
Lage yon mss und j ,  das te rminale  Viertel  des 
langen Arms yon Chromosom 8, wobei j ,  dem Ende  
am ngchsten liegt. Beatus (Braunschweig).  ~ ~ 

Competition for chiasmata in diploid and trisomic 
maize. (Chiasmakonkurrenz bei diploidem und 
t r i somem Mais.) Von K. M A T H E R .  (John Innes 
Horticult. Inst., Merton, London.) Chromosoma 
(t3erl.) 1, I I 9  (1939). 

Verf. s tel l t  sieh die Aufgabe, nachzuprfifen, ob die 
genotypisehe Kontrol le  der Chiasmafrequenz,  die 

RATE. 
sich i n  einer nega t iven  Korre la t ion  der Chiasma- 
hgufigkeit ,  auspr~igt, eine obere oder  eine nntere 
Grenze der Chiasmahguf igkei t  setzt .  Zu diesem 
Zweck un te r such t  er die Bindungsverhgl tn isse  
bei t r i somem Mais. E r  {indet, dab durch Hinzu-  
tfigen eines Chromosoms die Gesamtchiasmazahl  
erh6ht  nnd die Chiasmakonkurrenz  erniedr igt  wird. 
Daraus  kann man  schlieBen, dab fiir die Ctliasma- 
zahl eine obere Grenze besteht ,  die bei Addi t ion  
eines Chromosoms fiir sgmtl iehe Biva len te  e rh6ht  
wird. - -  Dureh  diese Untersuchung,  die noch du tch  
weitere E x p e r i m e n t e  beim Mais bezfiglich ihrer  
Resu l ta te  gesichert  und erwei ter t  werden soll, is t  
die rgtselhaf te  , ,genotypische Kont ro l l e"  schon 
etwas vers tgndl icher  gemaeh t  worden. Slraub. ~ ~ 

Studies of a haploid rye plant. (Studien fiber eine 
haplgide Roggenpflanze.)  Von H. N O R D E N -  
S K I O L D .  Hered i tas  (Lund) 25, 204 (1939). 

Eine  haploide Roggenpf ianze  mi t  2n = 7 t r a t  
un ter  normalen  Geschwistern anf, nachdem die 
El te rnpf lanzen  21 S tunden  nach  tier kt inst l ichen 
t3estgubung 45 Minuten  lang einer Tempera tu r  yon 
41 ~ C ausgesetzt  worden waren. Die Pflanze wurde  
nicht  so hoch wie ihre diploiden Geschwister.  Ihre  
Meiosis verl ief  folgendermaBen : In  der I. Metaphase 
gab es in den meis ten Zellen 7 Un iva len te  und nur  
in ganz wenigen Zellen (etwa 3 %) I Bivalentes .  
In  der i .  Anaphase  wander ten  die Chromosomen 
nngete i l t  auseinander,  wobei  itlre Ver te i lung auf  
die beiden Pole  ganz zufgllig war. Die 2. Anaphase  
verl ief  im ganzen regulgr;  jedoch kurz nach diesem 
Stad ium begannen die Pol lenmut te rze l len  zu dege- 
nerieren. Nur  einige gute  Pol lenk6rner  konnten 
beobachte t  werden, die wahrscheinl ich aus den 
wenigen Fgl len der o : 7 Verte i lungen der Chromo- 
somen s t a m m t e n  und dami t  einen vol len Chromo- 
somensatz  besaBen. Im  Gegensatz zu der frfiher 
(1937) yon M/JNTZlNG durch Kgleebehandlung er- 
hal tenen haploiden Roggenpflanze blieb diese fiber- 
lebend.  Verf. schreibt  das der  Tatsaehe  zu, dab die 
j e t z t  erhal tene haploide Pf lanze yon einer Inzuch t -  
linie abs tammte ,  w/~hrend MONTZlNG nfit  einer 
gew6hnlichen Roggenpopula t ion  gearbe i te t  hat te .  

A ust (Mfincheberg/Mark). 

Mass production of tetraploid flax plants by colchi- 
cine treatment. (Massenerzeugung tetraploider 
Flachspf lanzen durch Colchicinbehandlung.)  Von 
A. N. L U T K O V .  (Laborat. f. genet., Inst. of Plant 
Industry, Leningrad.) C . R .  Acad. Sei. U R S S ,  N. 
s. 22, 175 (I939). 

15 verschiedene Fo rmen  yon ku l t iv ie r tem Flachs 
wurden  als ke imende Samen oder im Vegeta t ions-  
kegel junger  Pf ianzen m i t  Colchicin behandel t .  
Die Samen wurden  in einer o,2proz.  L6sung 6 his 
48 S tunden  lang behandel t ,  die Vegetat ionskegel  
mi t  o ,o5--o ,2proz .  L6sungen in o,6proz.  Agar. Es 
wurden die schon viel faeh beobach te ten  Colchicin- 
wirkungen : Verdickung der  Hypokoty le ,  H e m m u n g  
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des Wachstums, UnregelmXBigkeiten in der Organ- 
bildung auch beim Flaehs festgestellt. Die Poller/ 
der behandelten Pflanzen waren oft gr6Ber, Ste- 
rilit~tserscheinungen zun~ehst h~ufig. Die Wir- 
kung der Behandlung ist auBerordentlich stark. 
Nach der Samenbehandlung waren etwa 8o % aller 
Pflanzen, tetraploid und ~hnlich hoeh liegt auch die 
HAufigkeit tetraploider Pflanzen bet Vegetations- 
kegelbehandlung. Versuche mit  wilden Flachs- 
species und Zierflachs sind noch nicht mit  genfigend 
grogem Material durchgeffihrt worden, um die 
Wirkung zu ermessen. Kreuzungsversuche zwi- 
schen verschiedenen Arten zur Herstellung amphi- 
diploider Bastarde sind gleichfalls noch nicht ab- 
geschlossen, wie auch die technische Prfifung der 
Faser yon tetraploiden Pftanzen noch aussteht. 

Stwbbe (Berlin-Dahlem). ~ o 

Niihrstoffhaushalt und Mutabilitiit. VonH. STUBBE. 
(Kaiser Wilhelm-Imt. f. Biol., Berlin-Dahlem.) 
Forsch. Fortschr. 15, I89 (I939). 

Fiir einen weiteren Kreis bestimmte Ausftih- 
rungen fiber die yore Verf. und D 6 r i n g  neuerdings 
an grogem Material durchgeffihrten Versuehe. Eine 
Steigerung der Mutationsh~ufigkeit wird erwiesen, 
wenn die Harmonie des Stoffwechsels durch Entzug 
bestimmter N~hrstoffelemente gest6rt ist, nicht 
aber dureh NAhrstoffmangel fiberhaupt. 

E. Stein (Berlin-Dahlem.)~176 

ODie Wuchshormone in der giirtnerischen Praxis. 
Von H. U. AMELONG und G. NAUNDORF. 
(Wiss. u, Prax. Hrsg. v. H. Amelong. Bd. I.) 
42 Textabb.,  157 S. Berlin: Nieolaische Verlags- 
buchhandl. 1939. Geh. RM. 2.25, geb. RM. 3.5o- 

Es ist sehr zu begrfiBen, dab den theoretischen 
Erkenntnissen fiber pflanzliche Hormone, Bios- 
stoffe und Vitamine eine ausftihrliche Behandlung 
zuteil wird. Die leicht verst~tndliche Darstellung 
wird dazu beitragen, dab manche Irrtiimer, die 
sich aus rein praktischer Befassung mit  diesen 
Dingen ergeben k6nnen, verschwinden werden. 
Nachdem so die Grundlagen geschaffen stud, kann 
eine desto besser verst~tndliche Darlegung der Er- 
gebnisse gebracht werden, die bisher in der prak- 
tisch-g~rtnerischen Anwendung yon Wuchsstoff- 
prAparaten erzielt wurden. Die Versuche fiber 
Keimf6rderung, Wuchs- und Ertragssteigerung, 
Frtihtreiben der Bltiten, Parthenokarpie und Be- 
schleunigung der Fruchtreife nehmen naturgemgl3 
den kleinsten Raum e.in, da bier kaum mehr als 
Tastversuche vorliegen)die allerdings zu intensiver 
Bearbeitung veranlassen mfil3ten. Die meisten Er- 
fahrungen konnten bet der Stecklingsbewurzelung 
gewonnen werden. Die verschiedenartige \u  
unterschiedlicher Stimulantien wird in einer grogen 
Tabelle zum Ausdruck gebracht. SchlieBlich wird 
die Technik der Hormonbehandlung ausffihrlich 
beschrieben. Die Angaben ruben im wesentlichen 
auf den bekannten Bayer-Rezepten zur Belvitan- 
Verwendung. Den Erfolgen, die durch das wohl 
meist angewandte Tauchverfahren erzielt wurden, ist 
wieder eine umfangreiche Tabelle fiber Dosierung 
des Agens und der Zeit gewidmet. - -  Im ganzen 
wird das lBuch durch die Verknfipfung theoretischer 
und praktischer Ergebnisse sehr anregend wirken. 

Propach (Mfincheberg/Mark). 

Symbiosis of leguminous plants with nitrogen assi- 
m..ilating bacteria as determined by photoperiodism. 
(Uber den EinflnB yon Photoperiodizit/it auf die 

Symbiose yon Leguminosen mit  stickstoffassimi- 
lierenden Bakterien.) Von B. S. MOSHKOV. 
(Labomt. f. Physiol,, All-Union Inst. of .Plant 
fndustry, Pushkin.) C. R. Acad. Sci URSS, N. 
s. 22, 187 (1939). 

Vorhandensein und ZahI yon Kn611chen mit  
stickstoffbindenden Bakterien an den Wurzeln yon 
Leguminosen ( Robinia pseudacacia, Halimodendron 
argenleum) hgngt ab yon den lichtperiodischen Ver- 
hgltnissen wghrend des W'achstums. Daffir gibt 
es optimale und kritisehe Bestrahlungslgngen, 
welehe ftir die einzelnen Arten verschieden sind. 
Ffir Rob. pseudacacia lag das Optimum in einem 
Jahr bet 14, im folgenden zwischen 12 und 13 Stun- 
den Tagesl~tnge. Dem Verf. bedeuten seine Befunde 
einen neuen Beweis ftir die Richtigkeit der Ar~- 
nahme einer Beeinflussung des pflanzlichen Lebens 
durch den t~Lglichen Rhythmus der Strahlungs- 
energie, Ha~s Mi~ller (Ludwigshafen). o o 

S p e z i e l l e  P f l a n z e n z i l c h t u n g .  

' OHandbuch der Pflanzenziichtung. H r s g .  v .  
TH. ROEMER u. W. 1RUDO1RF. 7. Liefg., 3. Bd. 
Bogen 1--  5. S. 1--8o. Berlin: Paul Parey 1939. 
RM. 6.5o. 

In  der 7-Lieferung des III .  Bandes des Hand- 
buches beginnt die Darstellung der Hiilsenfrucht- 
zfiehtung. I-I. HEYN, Rosenhof (Baden) gibt zu- 
n~chst eine Einfiihrung in die verwandtschaftliehen 
Beziehungen der Gattung Erbse mit  ihrer Genetik. 
Dann folgen ffir Speiseerbsen die Abs~tze fiber die 
Best~ubungsverh~ltnisse und l ireuzbarkeit ,  die 
Variabilit~t und Vererbung der wertbildenden 
Eigenschaften. Daraus geht hervor, daB, wenn 
auch Pisum das bekannte ffir Bastardierungsver- 
suche so geeignete Objekt darstellt, die Kenntnis  der 
Vererbungsverh~ltnisse vieler wirtschaftlich wert- 
voller Eigenschaften noch viele Fragen often lassen. 
Es geht dies auch aus dem Hinweis auf die noch 
zu 16senden Zuchtaufgaben hervor. W. HERTZSCI~, 
K1.-Blumenau, entwickelt die besonderen Verh~lt- 
nisse ftir Felderbsen und weist auf die zahlreichen 
besonderen M6glichkeiten ffir kiinftige Zuchtauf- 
gaben hin. Einen breiteren Raum n immt  der dann 
folgende Absatz yon J. HACKBARTH und H.-J.  
TROLL, Mfincheberg fiber Lupinen als K6rner- und 
Futterleguminosen ein. Der Zfichter dieser jetzt  
so im Vordergrunde des Interesses getretenen j ungen 
Kulturpflanze kann sich fiber alles, was bisher 
botanisch und zfichterisch bet Lupinus erarbeitet 
worden ist, eingehenden Rat  holen. Herkunft,  
BestXubungsverh~tltnisse, Werteigenschaften und 
ihr Verhalten bet der Vererbung sowie die bet 
Schaffung yon alkaloidfreien Formen angewandten 
Methoden werden eingehend und verst~ndlich ge- 
schildert. Den SchluB der Lieferung bildet aus der 
Feder von F. Mti l ler ,  Weihenstephan, das Kapitel 
fiber Wicken und Pferdebohnen. Wenn auch in 
letzter Zeit die VerhXl~nisse beider Pflanzen manche 
Kl~Lrung erfahren haben, so erkennt man auch hier 
aus der Schilderung des bisher Erreichten, dab noch 
manche Probleme bet diesen wertvollen Gew~tchsen 
wert sind, gel6st zu werden. Die dazu n6tigen 
iKenntnisse werden nach dem heutigen Stande dar- 
gelegt. Zu begrfiBen ist, dab s~tmtliche Mitarbeiter 
nicht vers/~umen, die Arbeiten des Sortenregisters 
sowie das Verhalten der besprochenen Pflanzen 
dem Lichte gegenfiber zu berficksichtigen. 

Sessous (GieBen). 
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O Handbuch der PflanzenziJchtung. Hrsg. v. 
TH. ROEMER u. W. RUDORF. 8. Liefg., 4. Bd. 
Bogen 8--12. S. 113--192. Berlin: Paul Parey 
1939. RM. 6.50. 

In  der 8. Lieferung des Handbuches beenden 
STELZNER und LEHMANN ihren Beitrag tiber Kar- 
toffelzfichtung. Im besonderen wird das Kapitel 
tiber Variabilit~it und Vererbung ~ul3erer und 
innerer Eigenschaften abgeschlossen. Einen ihrer 
Bedeutung entsprechenden Raum nehmen die 
Schilderungen der Resistenzeigensehaften gegen 
Umwelteinfltisse und die zahlreichen Krankheiten 
oder sonstigen Sch~idlinge ein. Verschiedene, die 
Genetik der WiderstandsfXhigkeit erlttuternde 
1Jbersiehten, verschaffen guten Einblick in die zum 
Teil verwickelten Verh~tltnisse. Auch der Absatz 
fiber die Fortffihrung der Zfichtung, die zweifellos 
bei der Kartoffel recht schwierig ist und ein hohes 
Mal3 yon Einftihlung in den Lebensgang der Kar- 
toffel voraussetzt, gibt in fesselnder Form dem 
Ratsuchenden Auskunft. Ferner erfahren Auslese 
und Zuchtziele dureh Beschreiben der Methoden 
bzw. erstrebenswerten Eigenschaften saehdienliche 
Darstellung. Die Abhandlung endet mit  einem 
Hinweis auf die Sortenbeschreibung, d. h. auf die 
Merkmale, welehe sich im Laufe der Arbeiten zur 
Anfstellung des Sortenregisters ats geeignet er- 
wiesen haben. Den Schlul3 bildet ein Ausbliek auf 
die noch zu 16senden Zuchtaufgaben. Es soil nicht 
unbetont  bleiben, dab ein umfangreicher Schrift- 
tumsnachweis ffir den besonders Interessierten fiber 
die wichtigsten und neuesten Ver6ffentlichungen 
angeschlossen ist. In  der gleichen Lieferung beginnt 
das Kapitel tiber die Sojabohne. Dr. LENE HERB- 
1V[0LLER, der Verfn, stehen in seltenem Mage 
Sonderkenntnisse ftir die Behandlung des Themas 
zur Verftigung. Im Heimatland der Soja selbst 
gesammelte Erfahrungen, gepaart mit  jahrelanger 
zfichterischer, erfolgreicher Arbeit, geben den Ab- 
sAtzen der Darstellung tiber Systematik und Ver- 
erbung, der jetzt immer st~irker die europ~ischen 
L~nder fesselnden Pflanze, ihre besondere Note. 
Dementsprechend fesselt im folgenden die Beschrei- 
bung der praktischen Ztichtung, yon der unter  
anderem in diesem Heft noch behandelt werden: 
BestXubungsverhXltnisse, Technik der Kreuzung, 
Vererbung der Eigenschaften und die Spaltungs- 
verh/iltnisse. Sessous (GieBen). 

�9 Handbuch der Pflanzenzi ichtung.  I-trsg. v. 
TH. ROEMER u. W. RUDORF. 9- Liefg., 5. Bd. 
Bogen 1--5. S. 1--8o. Berlin: Paul Parey 1939. 
RM. 6.50. 

Die Abhandlung fiber Kern- und Steinobst- 
zfichtung yon MARTIN ScI~MiDT..-Mfincheberg wird 
eingeleitet mit  einem kurzen Uberblick fiber die 
Geschichte der Obstzfichtung. Es folgen einge- 
hende Ausftihrungen tiber Grundlagen, Wege und 
Ziele der Ztiehtung beim Kern- und Steinobst, be- 
ginnend mit Scbilderung der sehr unterschiedlichen 
cytologisehen Verh~ltnisse. Ffir den Obstzfichter 
von besonderer Bedeutung ist die Kenntnis  der 
Entstehung der Kulturformen, wie fiberhaupt der 
AbstammungsverNiltnisse. Sie sind in bezug auf 
die Sortensystematik und die Aufstellung eines 
Sortenregisters ausftihrlich dargestellt. Dem allge- 
meinen Teil folgen die Kapitel fiber Zfichtung und 
Ztichtungsforsehung bei den verschiedenen Frucht- 
gattungen: Apfel, Birnen, Kirsehen, Pflaumen, 

Aprikosen, Pfirsiche und Mandeln. Der Text ist 
mit recht guten Abbildungen versehen. 

Sessous (Giegen). 

O Pflanzenziichtung.  Von H. KUCKUCK. (Samml. 
G6schen, Bd. 1134. ) 12 Textabb., 125 S. Berlin: 
Walter de Gruyter & Co. 1939. Geb. RM. 1.62. 

In der bekannten und beliebten , ,Sammlung 
G6schen" ist nunmehr  auch ein Band tiber die 
Pflanzenztichtung erschienen. Die Anordnung und 
Aufgliederung des Stoffes durch den Verf. ist her- 
vorragend klar u n d e r  hat es verstanden, eine ein- 
fache und leicht verst~tndliche Darstellung der 
Methoden und Aufgaben der Pflanzenzfichtung zu 
geben. Die allgemeinen Grundlagen der Zfichtungs- 
kunde werden in dem Kapitel ,,Das Auslesemate- 
rial" behandelt. Die verschiedenen Methoden der 
speziellen Pflanzenzfichtung werden dann an Hand 
praktischer Beispiele er6rtert (Kartoffeln, Gerste, 
Roggen, Mais, Raps, Zuckerrfiben, Kohl, Radies- 
chert, Salat, Tomaten, Zwiebeln, Obst, Gr~iser usw.). 
Im dritten Abschnitt  ,, Genetik und Pflanzenzfich- 
tung" werden, soweit der besehr~nkte Raum es 
zuliet3, die modernen Arbeitsrichtungen der Pflan- 
zenztichtung, wie Mutationen und Polyploidie, er- 
sch6pfend und klar dargelegt: Zwei weitere Kapitel 
sind der Pflanzenpathologie und der damit ver- 
bundenen Resistenzztichtung und der Pflanzen- 
physiologie und deren Beziehungen zur Pflanzen- 
ztichtung (Photoperiodismus und der Keimstim- 
mung) gewidmet. Das Bfichlein ist den praktischen 
Pflanzenzfichtern sowie den wissenschaftlichen 
Anf~ingern w~rmstens zu empfehlen, v. Rauch. 

Zur PriJfung der Resistenz yon Hafersorten gegen 
Flugbrand (Ustilago avenae [Persoon] densen). 
Von J. VO S S. (Dienststelle f.  Sorlenresistenzpri~fung, 
Biol. Reichsanst. f .  Land- u. Forstwirtschaft, Berlin- 
Dahlem.) Z. Pflanzenztichtg 23, 20 (1939). 

Verf. prtifte yon 1936--1938 nach der Methode 
yon Reed  im Gew~chshause wie im Felde zahl- 
reiche Hafersorten auf ihre Flugbrandresistenz. 
Die GewS, chshausprtifungen ergeben in der Regel 
ein zuverl~tssiges Bild yon der vorliegenden Re- 
sistenz; hin und wieder auftretende Abweichungen 
yon den Feldbeobachtungen beruhen fast stets auf 
einem st~rkeren Befall im Gew~chshause. Unter  
den zahlreichen geprtiften deutschen Brandher- 
kfinften tiberwogen die schwach virulenten. Eine 
bestimmte geographische Begrenzung der hoch- 
virulenten Herktinfte war nicht zu beobachten. 
Von den geprtiften Handelssorten und den Neu- 
ztichtungen erwies sich ein relativ groBer Prozent- 
satz als teil- oder sogar hochresistent, wobei im 
Hinblick auf das Vorherrschen schwach virulenter 
Brandherktinfte auch den teilresistenten Soften 
eine hohe praktische Bedeutung zukommt. 

Hassebrauk (Braunschweig). ~ ~ 

An attempt to hybridize annual and perennial avena 
species. (Ein Versuch zur Kreuzung ein- nnd mehr- 
jXhriger Haferarten.) Von L. P. V. JOHNSON 
and H. A. MCLENNAN. (Div. of Forage Plants, 
Centr. Exp.  Farm, Ottawa.) Canad. J. Res. 17, 
Sect. C, 35 (1939). 

Die Erfolge bei der Bastardierung annueller 
Triticum- mit perennierenden Agropyrum-Arten 
ermutigten zu neuen Versuchen, annuelle und 
perennierende A vena-Arten zu kreuzen. Als Ziel 
steht ein mehrj~hriger Haler mit den wertvollen 
Eigenschaften des Saathafers vor Augen. Es 
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wurden mehrere Variet/~ten yon A. sativa u~nd 
A. byzantina (annuell) einerseits und yon A. elatior, 
A. versicula, A. pubescens, A. pratensis, A. plani- 
culmis, A. montana, A. bluvii und A. compressa 
(perennierend) andererseits verwendet, tn  zwei- 
j/ihrigen Versuehen wurden insgesamt 2914 Bltiten 
kastriert und in 56 Kombinationen bestXubt. 
Stets wurden die annuellen Arten als Mutter be- 
nutzt.  In  keinem Falle kam es zur Bildung yon 
Bastardsamen. Lediglich eine schwache Stimu- 
lation der Samenanlagen war als Folge der Best~u- 
bung vereinzelt zu beobaehten. Verff. ziehen aus 
diesen Migerfolgen noch nicht  den SchluB, dab 
ein- und mehrj~hrige Hafer nicht kreuzbar seien, 
sondern sie halten eine wesentliche Erweiterung 
der Versuche ffir ilotwendig, Freisleben (Halle). ~ o 

Xuchtarbeiten an der neuen ~lptlanze 8aflor. Von 
C. v. KURSELL.  (Saatzuchtwirtschaft, Bendeleben, 
Kyffh. ) Pflanzenbau 15, 463 (1939). 

Aus einer formenreichen Posener l-Ierkunft, die 
SCHEIBE bereits mehrere Jahre in Gief3en bear- 
beitete, ist seit 1936 die Saflorzucht als Massen- 
und Individualauslese in Bendeleben in der Haupt-  
sache aufgebaut. Die Vegetationsbeobachtungen 
lieferten folgende Ergebnisse. Die benStigte Keim- 
temperatur liegt bei 7~  relativ niedrig, daher 
zeitige Frfihjahrsaussaat m6glich. Die langsame 
Jugendentwicldung dauert etwa 2~/o Monate, dann 
schieBt die Saflorpflanze bis auf i i o  cm hoeh und 
bildet je nach Umwelteinflfissen mehr oder minder 
zahlreiche Seitentriebe. Die Blfih- und Befruch- 
tungsverh~ltnisse wurden eingehend untersucht und 
weitgehende Selbststeritit~t festgestellt. Es wurden 
aber auch vereinzelt selbstfertile Typen gefunden. 
In  Farbe und :Form der Samen wurden Unterschiede 
gefunden, ohne dab diese mit  anderen Merkmaten 
zusammenhingen. Die GrSBensortierung und damit  
das Tausendkorngewicht ergab im C-egensatz zum 
Hektolitergewicht ebenfalls keine Anhaltspunkte 
f fir wertbestimmende Eigenschaften. Die Her- 
kunftsfrage wurde in Anlehnung an die Giegener 
Versuche weiter untersucht. Die europAischen 
Formen wurden miteinander verglichen. Ertrag 
und wertbestimmende Eigenschafte n des Samens 
gingen meist parallel. In  morphologischer l-Iinsicht 
gibt es gr613ere Unterschiede. Die hochwfichsig, 
breitbl~ttrigen Formen scheinen sich am besten zu 
bew~hren. Von der ,,vegetativen" = weichen 
(stachellosen) bis zur , ,fruktifikativen" harten 
(mehr oder weniger stacheligen) Form sind lJber- 
g~tnge vorhanden. Samenertrag und Durchmesser 
der Bltitenk6pfe sind voneinander abh~ngig. Die 
Zuchtarbeiten erstreckten sich auf eine Einteilung 
des Materials in Formengruppen, die mit  Farben 
verschltisselt bezeichnet werden. Die Zusammen- 
h~nge zwischen Typ und Samenertrag wurden 
herausgearbeitet und Elite-Pflanzen-Nachkommen- 
schaften auf Konstanz und Eigenschaften geprfift. 
Das  Material erwies sich dabei als weitgehend auf- 
spaltend. An 21oo Einzelpflanzen-Nachkommen- 
schaften wurde die Variabilit~t yon Ertrag und 
Hektolitergewicht festgestellt. Die Streubreite 
schwankte beim Ertrag yon 5 ~ bis fiber 5oo g je 
Fl~cheneinheit, deren Bodenunterschiede leider 
nicht angegeben sind. Der Prozentanteil  der 
Formengruppen an 3 Ertragsklassen wird als 

Grundlage ihrer Beurteilung genommen. Die 
stachellose Form versagte im Ertrag und im t lek- 
tolitergewicht. Die Auslesearbeit hat  bereits bei 
dem Hektolitergewicht merkbare Erfolge gezeitigt. 
Vergleichende ()Igehattsangaben werden nicht  
gemacht. Troll (Mtincheberg/Mark). 

Tetraploider Paprika. Von 13. G Y ~ R F F Y .  (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Biol., Berlin-Dahlem.) Acta biol., 
Pars bot. (Szeged) 5, 3 ~ u. dtsch. Zusammen- 
fassung 38 (1939) [Ungarisch]. 

Die Vegetationspunkte yon SXmlingen yon 
Capsicum a~nuum wurden mit  Wattestt~ckchen, 
getrgnkt mit  ColchicinlSsung o,25--o,5 %, belegt. 
Es entwiekelten sich Chimgren, auf deren te• 
ploiden Sektoren die Spalt6ffnungen, Pollenk6rner 
und Samen sichtlich grSBer waren. Aus diesen 
Samen wurden tetraploide Pflanzen mit  2n = 48 
Chromosomen erzogen. Es wird die Vermutung 
ausgesprochen, dab sie einen hSheren Gehalt an 
Vitamin C haben wie polyploide Tomaten und 
Apfel. Propach (Mtincheberg/Mark). ~ ~ 

Genetische und morphologische $tudien an ,,Frin- 
ged"- und .Parrot"-Tulpen. Von W. E. D E  M O L .  
Gartenbauwiss. 13, 212 (1939). 

Die ersten Fransentulpen (fringed) entstanden 
als somatische Mutation der Darwin-Tulpe, ,Orion", 
sie erhielten den Namen ,,Sundew". Die Fransen  
entwickeln sich schon ziemlich frfih auf den Blfiten- 
bl~tttern, es sind mehr- bis vielzellige Oberfl~tchen- 
gebilde yon l~tnglicher Schuppenform. Die Erb- 
lichkeit des neuen Typus wurde in Kreuzungs- 
versuchen erkannt. Der Charakter der Parrot- 
Tulpen ist ein anderer. Hier kommt es zu Auf- 
spaltungen, nicht nu t  der BlumenblXtter, sordern 
auch der Laubbl~tter. Durch Kreuzungen konnte 
der Typ h6chstens unvollkommen vererbt werden, 
es wird daher Chim~rencharakter der Eigenschafe 
angenommen. Die Chromosomenzahl ist immer 
2n = 24. Propach (Mfineheberg/Mark). 

T e c h n i k  u n d  Versch iedenes .  

Die Weizen der Deutschen Hindukusch-Expedition 
1935. V o n  M. L A N G E  - D]~ L A  C A M P .  (Inst. f. 
Pflanzenbau u. t~flanzenzi~chtung, Univ. Halle a. S.) 
Landw. Jb. 88, 14 (1939). 

Die 849 Weizenproben der Expedition wurden 
in zweij ~hrigenl Anbau an der Pflanzenzuchtstation 
in Halle morphologisch und physiologisch unter- 
sucht. Da keine der bekanntenWeizensystematiken 
fiir die Mannigfaltigkeit des Materials ausreichte, 
wurde im wesentlichen unter Anlehnung an KO~- 
NICKE ein neues System aufgestellt, mit  dessen 
Hilfe die Weizen in 152 Typen eingeteilt wurden 
123 vulgare, 14 compaetum und eompactum-vul- 
gare (?) Formen, 2 sphaerococcum, 13 durum, tur- 
gidum und turgidum-vulgare(?). An zfichterisch 
wertvotlen Merkmalen ist besonders Resistenz gegen 
Gelbrost, ]3raunr0st und Mehltau, sowie Backf~hig- 
keit zu beachten, winterfeste Formen konnten nicht 
gefunden werden. Sehr interessant  s ind die ]3e- 
trachtungen, die sich fiber die geographische Ver- 
breitung der Typen (dargestellt in 5 Karten) an-  
s te l len lassen. Weickmann (Mfineheberg/Mark). 
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