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Teerosen und tr~igt an langen Stielen einzeln 
stehende, in der Mitte dunkel venetianischrosa, 
auBen heller get6nte Bltiten. Die Pflanze ist 
~tul3erst widerstandsf~thig gegen tt i tze und Trok- 
kenheit. 

Patent Nr. 270: ,,Rose", 
angemeldet am 14. April 1937, erteilt am I. Fe- 
bruar 1938. GERRIT DE RUYTER, Hazerswonde, 

Niederlande, fibertragen an Jackson & Perkins 
Company, Newark, N .Y.  

Die neue Rose entstand aus einem Trieb der 
bekannten ,,Gloria Mundi" und eignet sich be- 
sonders gut als Topfpflanze. Besonders kennzeich- 
nend ist die Farbe der neuen Sorte, die sich in 
keiner Farbentafel finder und die man am besten 
als orange-scharlaehrot bezeichnen kann. Die 
Pflanze kann aueh als Gartenrose gezogen werden. 

REFERATE. 

Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 
Cytogenetische Untersuchungen an Antirrhinum 
majus L. Von H. ERNST. (Botan. Inst., Univ. 
Freiburg i. Br.) Z. Bot. 34, 81 (1939). 

Im AnschluB an friihere Beobachtungsreihen ist 
es dem Verf. nunmehr  gelungen, alle 8 Chromo- 
somen yon A. majus im PachytSmstadium zu identi- 
fizieren. Es werden dazu L~ngenmaBe, besonders 
auffitllige Chromomeren, heterochromatische 
Stficke usw. benutzt.  AuI Grund dieser Erkennt-  
nisse wird es nunmehr  auch bei Antirrhinum m6g- 
lieh sein, cytogenetische Versuche anzustellen mit  
dem Ziel, die im genetischen Experiment  er- 
arbeiteten Zahlen eytologisch zu untermauern. Im 
2. Teil der Arbeit berichtet Verf. fiber das Verhalten 
der Chromosomen nach starker Bestrahlung und 
Artkreuzung. Nach R6ntgenbestrahlung stellte 
sich ein deutlicher Bindungsausfall ein, der, gene- 
tiseh gesehen, eine Verminderung des Austausches 
gekoppelter Gene bedeutet. Ferner wurden Trans- 
10kationen, Inversionen und Deletionen beobachtet. 
Auf Temperaturschwankungen antwortet  A. majus 
mit pl6tzlichem Ansteigen des Bindungsausfalles, 
der nach der Behandlung abet schnell wieder ab- 
klingt. Der ]3indungsausfall geht zur/ick auf die 
Schockwirkung, der die Prophase-Chromosomen 
ausgesetzt sind. Der Temperaturschock hat auch 
eine direkte Wirkung auf die AustausehhSufigkeit, 
a~llerdings stehen Austausehwert und Bindungs- 
ausfall nicht in einem einfach linearen Verh/~ltnis 
Zueinander. Die ]3eobachtungen des l?aehyt~n - 
stadiums yon 4 Artbastarden mit  gekoppelten Ge- 
nen ergaben, dab die Unterschiede in den Aus- 
tauschwerten gegeniiber A. ma]us wahrscheinlich 
nicht dutch strukturelle Unterschiede der Chromo- 
somen bedingt sind, sondern dutch eine verringerte 
Chiasma-tt~ufigkeit. Hackbarth. 

Ist tier spontane Mutationsproze6 mit dem durch 
RSntgenstrahlen ausgelUsten identisch? Von JUL. 
KERKIS .  (Inst. f. Genetik, Ak~d. d. Wiss.,Moskau.) 
Bull. Acad. Sci. URSS, CI. Sci. math. et natur.,  
S6r. biol. Nr 5/6, lO37 u. engl. Zusammenfassung 
lO5O (1938) [Russisch~. 

Die Mehrzahl der heutigen Genetiker ist der 
Ansieht, dab der durch dell EinfluB yon R6ntgen- 
bestrahlung ausgel6ste MutationsprozeB sieh yon 
dem spontan in der Natur  ablaufenden nur  durch 
seine Oeschwindigkeit, also nur  quantitativ, unter- 
scheidet; infolgedessen wird auch bei allen Er- 
6rterungen der t3edeutung yon Mutationen ftir die 
Evolution yon den durch R6ntgenstrahlen hervor- 
gerufellen Mutationsvorggngen ausgegangen. Eine 
genauere Betrachtu.n.g zeigt aber, dab eine solche 
rein quanti tat ive Ubereinstimmung der beiden 

Mutationsprozesse nicht gegeben ist. Als Ver- 
gleichsmal3st~be k6nnen folgende 3 Punkte dienen: 
i. die Gerichtetheit oder Richtungslosigkeit des 
Mutationsgeschehens; 2. das Verh~ltnis yon letalen 
und sichtbaren Mutationen; 3. das Verh~iltnis yon 
Punktmuta t ionen und chromosomalen Ver~nde- 
rungen. Ein Vergleich auf Grund des heute vor- 
liegenden Materials zeigt, dab in bezug auf den 
i. Punk t  der spontane und der r6ntgeninduzierte 
Mutationsprozel3 sich gleich verhalten, indem beide 
ungerichtet sind. Von einer Oerichtetheit kalln nur  
insofern gesprochen werden, als bei einer gegebenen 
Art nur  solehe mutan ten  Merkmale auftreten 
kSnnen, ftir deren Realisierung das notwendige 
physiologische System gegeben ist; die M6glichkeit 
verschiedenartiger Mutationen innerhalb einer Art 
ist somit nicht unbeschr~nkt, sondern wird durch 
die Gesamtheit der vorangegangenen evolution~ren 
Entwicklung der Art begrenzt. Alle weiteren Beob- 
achtungen, die auf den ersten Blick die Annahme 
einer gerichteten erblichen Variation notwendig 
zu machen scheinen, lassen sich bei nSherer Analyse 
auf Grund yon Selektion zufallsm~Biger Erb~nde- 
rungen (Mutationen) verstehen. - -  Beztiglich des 
Verh:tltnisses yon letalen und nichtletalen (sicht- 
baren) Mutationen k6nnen gegenw~Lrtig spezifische 
Unterschiede verschiedener mutationsausl6sender 
Faktoren noch nicht mit  Sicherheit behauptet  
werden, jedoch kann dies nicht als endgtiltiger 
Beweis daffir angesehen werden, dab derartige 
Unterschiede nicht vorhanden sein k6nnten, um 
so mehr, als gewisse Hinweise in dieser Richtung 
bereits vorliegen (die Versuche yon SAC~IAROV fiber 
Mutationsausl6sung mit Hilfe yon Jod bei Droso- 
phila, bei welcher eine Verschiebung des Verh~lt- 
hisses zugunsten der sichtbaren Mutationen einzu- 
treten scheint). Im 3. Punkt ,  dem Verh:tltnis yon 
Punkt-  und Chromosomenmutationen, k6nnen hin- 
gegen sehon ganz unzweifelhaft Verschiedenheiten 
zwischen induzierten sowie dem spontanen Mu- 
tationsgeschehen festgestellt werden. Der spontane 
MutationsprozeB ist durch eine grol3e a nteilm~tBige 
Seltenheit gr6berer chromosomaler Anderungen 
ausgezeichnet, ebenso sind Chromosomenaberra- 
tionen nach Ultraviolettbestrahlung selten; bei 
r6ntgeninduzierten Mutationsvorg:Lngen sind sie 
dagegen sehr hXufig. Damit  erweist sich aber, dab 
der durch R6ntgenstrahlen hervorgerufene Muta- 
tionsprozel3 nicht blog einen ,,beschleunigten" 
spontanen darstellt, sondern sich yon ihm auch 
qualitativ unterscheidet. Dieser Umstand setzt 
keineswegs den Wert  yon R6ntgenbestrahlungen 
in experimentell-genetisehen Untersuehungen her- 
ab; er zeigt aber, dab eine experimentelle Erfassnng 
des nattirlichen, spontanen Mutationsprozesses eine 
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vordringliche Aufgabe der Vererbungsforschung 
bildet. Lang (Berlin-Dahlem). ~ o 

Gedanken zur Genzentrentheorie Vavilovs. Von 
E. SCHIEMANN. Naturwiss. 1939, 377 u. 394. 

Verfn. unterniramt es, die Genzentrentheorie 
VAVlLOVs den Fortschrit ten entsprechend, die 
mittlerweise yon Vererbungswissenschaft, Cytologie 
ltnd Pflanzengeographie vollzogen wurden, auszu- 
bauen. Gleichsetzung yon Mannigfaltigkeitszen- 
t rum und Genzentrum - -  letzteres im Sinne VOlt 
Entstehultgszentrum - -  sei zwar oft berechtigt, in 
vielen F/~llen jedoch, so gerade bei den wichtigsten 
Getreidearten, Weizen und Gerste, haben sich die 
Mannigfaltigkeitszentren ill ,, Stauungsgebiete" ver- 
lagert, in denen geographische Isolierung, kulturelle 
Passivit~t der Bewohner und Abgeschlossenheit 
eine Anh~ufung der Mutallten unter gleichzeitiger 
Erhaltung primitiver Forraen erm6glichten, w~h- 
rend ira Entstehungsgebiet klimatische Schwan- 
kullgen und wiederholte kulturelle St6rungen eine 
Formendezimierung verursachten. Diese Auffas- 
sung wird belegt durch ~hnliche Feststellungen an 
der Genese der Wildflora Vorderasiens. 

O. Schwarz (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Grass studies. III. Additional somatic chromosome 
complements. (Gr~ser-Studien. I I I .  Weitere soma- 
tische Chromosomenzahlen.) Von E. L. NIELSEN.  
Amer. J .  Bot. 16, 366 (I939), 

Von 34 Rassen, die zu 28 Arten der Unter- 
Iamilien Festuceae, Hordeae, Agrostideae, Chlori- 
deae, JPaniceae und A ndropogoneae geh6ren, wurden 
die somatischen Chromosomenzahlen bestimmt. 
Von Bromus marginatus und B. inermis wurden 
erstmalig Rassen mit 7 ~ Chromosoraen gefunden, 
ebenso neu ist kill 14 chromosomiger B. secalinus. 
Von Paspalum Urvillei gibt kS Rassen init 40 oder 
60, und bei Andropogon Hallii und A. saccharoides 
kornllten Rassen rait 60 oder 7 ~ Chromosomen vor. 

Propach (Mfincheberg/Mark). 

Beitriige zum Lang- und Kurztagsprobiem. Von 
I. FABIAN.  Z. Bot. 33, 305 (1938) u. G6ttingen: 
Diss. 1938. 

Der I. Tell dieser aus der Schule yon HAD~R 
stammendelt Arbeit bringt Beitr~ge zum Mecha- 
nismus der photoperiodischen Reizwirkung. Bei 
der Kurztagspflanze Ullucus tuberosus, deren photo- 
periodische Reaktion in der Bildung yon Aus- 
laufern aus den Blattachsellt sowie yon unterirdi- 
schen Knollen besteht, wurde gefunden, dab nicht 
nur die Blatter, sondern auch die Stengel den 
photoperiodischen Reiz aufzunehrnen verm6gen. 
Dies ist fiberraschend insofern, als alle anderen 
Untersucher gefunden hatten, dab I fir die Aufnahme 
des Reizes aussclilieglich die Blatter mal3gebend 
sind; da abet alle diese Untersuehungen sich auf 
die Blfitenbildung bezogen, ist es denkbar, dab 
verschiedene photoperiodische Reaktionen yon den 
Bl~ttern in verschiedener Weise abhangig sind. Bei 
Ullucus sind iramerhin auch die Blatter ffir die 
Perzeption des photoperiodischen Reizes volt 
groBer Bedeutultg, da selbst dann, wenn nur ein- 
zelne Blatter dem Kurztag ausgesetzt wurden, 
Auslauferbildung, und zwar auch aus den Akhseln 
derjenigen Bl~Ltter, die sich in Langtag befanden, 
eintrat. Eingehendere Untersuchungen fiber die 
Leitung des photoperiodischen Reizes, die in diesem 
Falle vorliegen muB, ergaben, dab der Reiz vor- 
wiegend basalw~rts geleitet wird. Eine Aufwarts- 

leitung und ebenso eine Leitung yon einem Sprol3 
ein und derselben !Pflanze zum anderen finder nur 
dann start, wenn die Spitze der Pfianze bzw. der 
,, Empf~ingersprol3" in Dunkelheit  gehalten werden, 
nicht aber, wenn sie sich in Langtagsbedingungen 
befinden. Es mug offenbar in bestimmten F~illen 
eine Gegenwirkung des Langtags gegeben seiI1. 
Versuche, den photoperiodischen Reiz yon einer 
P f l anze -au f  die andere mittels verschiedener 
Pfropfu~lgsmethoden zu fibertragen, schlugen so- 
wohl bei Ullucus als auch bei Phaseolus multiflorus 
fehl, was Verf. selbst angesichts der erfolgreichen 
Pfropfversuche mehrerer anderer Autoren als 
fiberraschend bezeichnet. Ebenso blieben Versuche, 
die Knollen: und Ausl~iuferbildung bei Ullucus 
raittels Heteroauxinpasten sowie Pasten mit  E x -  
trakten yon kurztagbehandelten Ullucus-Pflanzen 
hervorzurufen, ohne Erfolg. - -  Im 2. Tell wird fiber 
Untersuchungen auf d e n  Blfihterrain yon Lang- 
und Kurztagspflanzen berichtet. D i e  Pflanzen 
wurden t~iglich io Minuten lang im Norraaltag ge- 
halten und erhielten w~ihrend der fibrigen Zeit 
zus~tzliche Beleuchtung. Schon sehr geringe solche 
n~ichtlichen Zusatzliehtintensit~iten bewirken bei 
Langtagarten (Agrostemma Githago, Iberis amara, 
Hordeum) eine Vorverlegung, bei Kurztagarten 
(Setaria) eine Verz6gerung des Blfihbeginns; bei 
Kurztagpfianzen liegt die Elnpfindlichkeitsschwelle 
aber etwas h6her als bei Langtagformen, deren 
Empfindlichkeit ihrerseits yon Art  zu Art  ver- 
schieden ist. Bei Steigerung der Lichtintensit/~t 
wird schliel31ich ein Wert  erreicht, yon dem ab eine 
weitere Erh6hung keinen Einflug auf die Pflanzen 
mehr hat. Die Empfindlichkeit  der Pflanzen ffir die 
Zusatzbelichtung wird weitgehend dureh die Inten- 
SitXt des Tageslichtes beeinflugt; bei t terabsetzung 
derselben kommen Lang- wie Kurztagpfianzen 
meist relativ sparer zur Bltite. Durch Steigerung 
der zus~tzlichen Nachtlichtintensit~t kann die 
Herabsetzung der Tageslichtintensit~tt bei Lang- 
tagarten ira Bereich schwacher Zusatzlichtinten- 
s i t , ten  ausgeglichen werden; die frfihen Blfih- 
termine der Pflanzen in voller Tageslicht- und 
starker Zusatzlichtintensit~t werden aber durch 
weitere Steigerung der letzten bei Herabsetzung 
der ersten nicht mehr erreicht. Entsprechend h6rt 
die Abkfirzung der vegetativen Phase bei Kurztag- 
pflanzen dutch weitere Herabsetzung der Zusatz- 
lichtintensit~t bei einem ffir jede Tageslichtinten- 
sitar bestiramten Werte auI, so dab die kfirzesten 
Zeiten f fir den Blfihtermin bki vollem Tageslicht 
yon Pflanzen in verringerter Tageslichtfntensitltt 
auch hier nie erreicht werden. Zwischen dem vege- 
tat iven Wachstura und der reproduktiven Ent-  
wicklung besteht ein Antagonismus; Faktoren, die 
diese f6rdern, hemmen jenes, und umgekehrt. - -  
Im Anschlug an die Vorstellungen B0zq~IZqGs fiber 
die Zusammenh~nge zwischen Photoperiodismus 
und Tagesperiodizit~t wurden Versuche fiber die 
~Wirkung yon Morgen- und Abendlicht gemacht, 
wobei sich ergab, dab das erste in jedem Falle (bei 
Lallgtagspflanzen hinsichtlich der F6rderung, bei 
Kurztagpflanzen der Hemmung der Blfite) starker 
wirkt. N~here Beziehungen zu einer Tagesperiodi- 
zitat im Sinne BOttHINGs lassen sich aber noch 
nicht ableiten, da es unbekannt ist, wieweit die 
Periodizit~t durch das vorn Auflaufen der Pflanzen 
an wirkende Licht induziert wird. - -  Untersu- 
chungen fiber die Wirksamkeit  der Tageslange vor 
und nach Anlage der Blfitenprimordien ergaben, 
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dab auch noch nach diesem Zeitpunkt die Bauer 
der t~tglichen Belichtung yon Bedeutung ist, und 
zwar besonders wenn sic in f6rderndem Sinne wirkt, 
jedoch ist immer die zu Beginn der Entwicklungs- 
zeit, vor Anlage der Blfiten, gebotene Tagesl~nge 
infolge der ,,photoperiodischen Nachwirkung" f/Jr 
die spXtere Entwicklung ausschlaggebend. 

Lang (Berlin-Dahlem) ~ ~ 
EinfluB yon Tagesl~inge und Temperatur auf die 
Entwieklung yon Mais. Von M. CANEL.  Arch. 
fitot6cn. Uruguay 3, 9 n. dtsch. Zusammen- 
fassung 14 (1939) [Spanisch]. 

Es wurden 41 Maissorten auf ihr Verhalten gegen- 
~iber Tageslgnge und Temperatur unter  den Anbau- 
bedingungen yon Uruguay untersucht. Die Tages- 
lXnge betrug bei einer Versuchsserie 12, bei der 
anderen 15 Stunden. Bei jeder Serie wurde die 
Temperatur auf 2o - -35~  und 27 - -35~  ge- 
halten. Durch dell Kurztag wurde die Entwick- 
lung aller Soften beschleunigt, bei Sp~tsorten bis 
zu 4 ~ Tagen. Der EinfluB der Temperaturerh6hung 
war nicht so ausgeprAgt, jedoch waren einige Sorten 
vorhanden, deren Entwicklung erst durch das Zu- 
sammenwirken beider Faktoren beschleunigt wer- 
den kann. Die Ergebnisse standen in direkter Be- 
ziehung zu der geographischen L~nge und den Iso- 
thermeI1 des Herkunftsortes der Sorten. Einige 
Bittermaissorten aus Argentinien paBten ihre Ent-  
wicklungsgeschwindigkeit den Verh~ltnissen Uru~ 
guays im Laufe einiger Anbaujahre mehr und 
mehr an. Hackbarth (Mfincheberg/Mark). 

Spezielle Pflanzenziichtung. 
Continued inbreeding in maize. (Untersuchungen 
fiber fortgesetzte Inzucht beim Mais.) Von D. 
JONES. (Connecticut Agricult. Exp. Star., New 
Haven.) Genetics 24, 462 (1939). 

Verf. untersuchte die Wirkung fortgesetzter 
Inzucht  beim Mais. 3 Originallinien wurden 
3 ~ Generationen lang selbstbestAubt. Das Ergebnis 
zeigte sich besonders in einer Verringerung der 
Wuchsh6he und des Ertrages. W~hrend aber die 
Reduktion der Wuchsh6he bereits nach 5 Gene- 
rationen zum Stillstand gekommen war, h6rte die 
Ertragsverringerung erst nach 20 Generationen 
auf. Nach dieser Zeit schienen die Inzuchtst~tmme 
einheitlich und konstant  zu sein. Hervorzuheben 
ist noch die Tatsache, dab in der ganzen Zeit der 
Inzucht keinerlei Ver~nderungen auftraten, die als 
giinstig ftir den Vv~eiterbestand angesprochen werden 
konnten. Beatus. o o 
Untersuchungen iiber den Einflull einiger Aullen- 
faktoren auf das Anfiilligkeitsverhalten der Standard- 
sorten gegeniJber verschiedenen physiologischen 
Rassen des Weizenbraunrostes. Von K. HASSE- 
BRAUK. (Biol. Reichsanst. f. Land-u.  Forstwirt- 
schafl, Zweigstelle, Gliesmarode.) Phytopath. Z. 12, 
233 (1939). 

Bei der Bestimmung der physiol0gischen Rassen 
des Weizenbraunrostes treten Schwierigkeiten auf, 
da manche Standardsorten nach Infektion mit  
einzelnen lRassen Aufspaltungen zeigen. Die 
Sorten Carina und Brevit zeigen vSllig undurch- 
sichtige Resistenzverh~iltnisse. In der vorliegenden 
Arbeit sollte geklS.rt werden, welche Umweltbe- 
dingungen das Resistenzverhalten der Sorte Brevit 
gegentiber den Rassen 13 und 2o beeinflussen. Zu 
diesem Zweck wurden die im I~eimlingsstadium 
infizierten Pflanzen nach 48sttindiger Bedeckungs- 

zeit abge~nderten Umwelteinfliissen ausgesetzt. 
Tiefe Temperaturen erh6hen im allgemeinen die 
AnfMligkeit eiuer Weizensorte gegei1 Puccinia 
triticina. Richtung und AusmaB der AnfMligkeits- 
ver~nderungen sind im allgemeineI1 abh~ngig von 
Wirtssorte und Pilzrasse. Bei den Sorten Carin~ 
und Brevit scheint diese Ver~tnderung nur  sorten- 
bedingt zu sein. Dauerndes Bedecken mit  Glas- 
glocken bewirkt h~.ufig eine Resistenzerh6hung oder 
bleibt ohne Bedeutung. Bei den Sorten Carina 
und Brevit wird bei Bedeckung die Resistenz gegen 
bestimmte Rassen in Anf~lligkeit verwandelt. 
Diese Sorten werden auch durch mangelnde Belich- 
tung gegen bestimmte Rassen anfMlig, w~hrend irn 
allgemeinen das Infektionsbild unter diesen Be- 
dingungen nicht verAndert oder nach der resisten- 
ten Seite verschoben wird. Auch mangelhafte 
Stickstoffversorgung f/ihrt bei diesen beiden 
Sorten im Gegensatz zu allen anderen Beobach- 
tungen zu einer Abschw~ehung des durch be- 
stimmte Pilzrassen hervorgerufenen X-Typus. 
Diese Untersuchungen zeigen, dab Abweichungen 
der Umweltverh~ltnisse die sichere Identifizierung 
yon Braunrostrassen vereiteln k6nnen. Die Um- 
weltbedingungen miissen also mSglichst optimal 
gehalten werden. Es ist weiter zu erw~gen, die 
labilen Standardsorten Carina, Brevit und Hussar 
dutch andere Sorten zu ersetzen. Da das AnfMlig- 
keitsverhalten einer rostinfizierteI1 Weizenpflanze 
durch Aul3enfaktoren nicht nach allgemeingfiltigert 
Gesetzen beeinfluBt wird, l~Bt sich eine Theorie, 
die einen urs~chlichen Zusammenhang zwischen 
Anf~lligkeitsverschiebungen und EiweiBhaushalt 
der Wirtspflanze annimmt,  ohne Hilfshypothesen 
nicht in allen F~llen aufrechterhalten. Infektions- 
typus und Befallsst~rke werden nicht  immer i~ 
gleicher Richtung oder in gleichem Ausmage ver- 
Xndertl Verf. fordert daher eine st~rkere Beach- 
tung des verschiedenen Verhaltens dieser beiden 
Komponenten. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 
Brown necrosis, a discoloration associated with rust 
infection in certain rust-resistant wheats. (Branne 
Nekrosis, eine Verf~rbung, die mit  Rostinfektion 
bei gewissen rostresistenten Weizen zusammen- 
hXngt.) Von E. S. MCFADDEN. (Div. of Cereal 
Crops a. Dis., Bureau of Plant Ind., U. S. Dep. of 
Agricult., Washingto~.) J. agricult. Res. 58, 8o 5 
(I939). 

An Weizensorten wie Hope und t-1-44, die in 
fortgeschrittenem Entwicklungsstadium Resistenz 
gegen \u tlaben, zeigen sich bei 
natiirlieher oder ktinstlicher Infektion mit Rost- 
sporen in verschiedenen Stadien der Entwicklung 
folgende Symptome: im Jugendstadium Ausbruch 
yon Pusteln, etwas spXter (noch vor dem Schossen) 
keine Pusteln, sondern dunkelbraune Flecke, in 
noch spXterem Stad~ium weder Pusteln nochFlecke. 
Die Flecke, vom Verf. ,,braune Nekrosis" genannt, 
wurden oft mit anderen Weizenkrankheiten ver- 
wechselt, besonders mit  der ,,Black Chaff"-Krank- 
belt, verursacht dutch Bacterium translucens var. 
undulosum. Resistenz im spS.teren Entwicklungs- 
stadium wird dem Einflul3 des Lichtes zugeschrie- 
ben und deswegen ,,photologische 1Resistenz" (eine 
physiologische Resistenz) genannt. Braune Ne- 
krosis wurde nur bei ~u mit  photologischer 
Resistenz beobachtet. Infektionen an F~-Pflanzen 
einer Kreuzung H-44 • Marquis deuten darauf 
hin; dab die Vererbung der photologischen Re- 
sistenz monofaktoriell dominant erfolgt. Da braune 



~. Jahrg. ~2. Heft Referate. 351 

Nekrosis noch vor dem Schossen auftritt, besteht 
die M6glichkeit, F~-Pflanzen mit  photologischer 
Resistenz frfihzeitig zu Riiekkreuzungen zu be- 
nutzen. Weickmann (Mtincheberg/Mark). 

Adaptacio de variedades Uruguayas de Triticum 
vulgare (Viii.). A las exigencias ecologicati de un 
periodo de siembra tlilatado. (Anpassung uruguayi- 
scher Hochzuchtweizen yon Tri l icum vulgate [VILL.] 
an die 5kologischen Erfordernisse einer weitgespann- 
ten Saatzeit.) Von A. BOERGER. Arch. fitotficn. 
Uruguay 9, 55 u. dtsch. Zusammenfassung 68 
(1938) [Spaniseh]. 

Die in Uruguay herrschenden 6kologisehen Ver- 
h/~ltnisse bringen es rail sich, dab die Weizen- 
bestellung zu einem bestimmten Zeitpunkte sehr 
erschwert wird, und damit in gewissen Jahren die 
Erntesicherheit und insbesondere der Ernteertrag 
stark leiden. Die Weizenaussaat erfolgt in der 
regenreichen Winterzeit, dazu kommt, dal3 die 
uruguayischen B6den undurchlgssig und schwer zu 
bearbeiten sind. Die Anpassung der Weizensorten 
an einen langausgedehnten Aussaatzeitraum mul3te 
also das Ziel der Zuehtarbeit sein. Uber 25 Jahre 
wurden diesem Problem in umfangreichen Ver- 
suchen gewidmet. Es gelang im Laufe dieser Ver- 
suehe, einige Weizenzfichtungen yon La Estan- 
znela an die besonderen Anbaubedingungen Uru- 
guays anzupassen. Die in Frage kommenden 
Sorten geh6ren alle zu Tri t icum vulgare (VILL.). 
Besonders anbauwfirdig sind die Sorten ,,Por- 
ven i r" , ,  ,Centenario" und die Weizen der, ,Litoral"- 
Gruppe. H6chstertr/ige liefern diese Zfichtungen 
im Jahresmittel bei normaler Saatzeit; d .h .  im 
Juni  bis Juli; sie liefern jedoch auch in einer Aus- 
saatzeitperiode yon Mai bis August gleichm~13ig 
befriedigende Ertr~ge. Vergleicht man die Er- 
tragsf~higkeit und Ertragssicherheit bei sehr sp/tten 
Aussaatterminen yon diesen Weizen mit Weizen, 
die in frfiheren Jahrzehnten in Uruguay angebaut 
wurden, so t r i t t  die allm/~hliehe zfichterische Um~ 
wandlung yon Tri t icum vulgate (VILL.) besonders 
in Erscheinung. yon Rauch (Berlin). 

Uber die Abbauresistenz tier Kartoffel und die Ziich- 
tung abbaufester Kartoffelsorten. Von K. O. 
MULLER. (Dienststelle f .  Pflanzenzi~cht. u. A ngew. 
Vererbungslehre, Biol. Reichsanst. f .  Land- u. Forst- 
wirtschaft, Berlin-Dahlem.) Z. Pilanzenzfichtg 29, 
I (1939). 

Verf. land auf dem Versuehsfeld der Biologischen 
Reichsanstalt Berlin-Dahlem aus Kreuzungen mit  
Kartoffeln yon der Insel Chil6e Formen, die nach 
io~ihrigem Anbau in Dahlem wesentlich h6here 
Ertr~ige bringen als die abbauwiderstandsf~ihigsten 
Kultursorten nach vierj~thrigem Anbau. In  der 
vorliegenden Arbeit wird fiber das Verhalten der 
Sorte 9089 und ihre Nachkommen berichtet. Die 
Sorte 9089 ist sehr tolerant gegenfiber dem Blatt- 
rollvirus und widerstandsfghig gegen das Y-Virus, 
sehr widerstandsfghig und sehr tolerant gegen das 
X-Virus. Untersucht wurden Selbstungsnach- 
kommen der Sorten 9o89 und Erdgold und Nach- 
kommen aus den Kreuzungen der beiden Soften. 
Die Symptome der Blattrollkrankhei~ treten bei 
der Selbstungsfamilie 9o89 wesentlich schw~cher 
auf als bei der Selbstung der Erdgold, die Kreu- 
zungsfamilie verhglt sich intermedigr. Bei der 
Strichelkrankheit sind die Unterschiede verhgltnis- 
m~tI3ig gering. Das Verhalten gegenfiber dem 
Blattrollvirus wird unabh~tngig gegenfiber dem 

des Strichelvirus vererbt. Aus Kreuzungen mit  
anderen Kultursorten geht hervor, dab die Kultur-  
soften einen verschiedenen Wert !fir die Zfichtung 
abbauwiderstandsfXhiger Kartoffel haben. Die 
Abbaufestigkeit kann mit  einer ganzen Reihe 
wirtsehaftlich wichtiger Merkmale kombiniert 
werden. An 2 Nachkommen der 9o89 wird gezeigt, 
wie weit die Abbauresistenz gesteigert werden kann. 
Nach Ansicht des Verf. muB es m6glich sein, durch 
mehrmaliges Kreuzen der 9089 mit Kultursorten 
oder durch Kreuzungen resistenter F~-Bastarde der 
9o89 untereinander Sorten zu schaffen, die Abbau- 
widerstandsf~higkeit mit  Anbauwfirdigkeit ver- 
binden. Da ein grol3er Teil der anfallenden S~m- 
linge tolerant gegen Viren sein wird, ist es not- 
wendig, diese Zfichtungsarbeiten getrennt yon den 
fibrigen Zuchtg~rten durchzuffihren. AuBerdem 
ist es notwendig, durch Anbau in starken Abbau- 
lagen m6glichst bald einen groBen Tell der anfXl- 
ligen S~tmlinge auszumerzen. 17. Schick. ~ ~ 

Uber ein Freiland-Ausleseverfahren auf Blutiaus- 
festigkeit yon Apfels~imlingen. Von C. BORNER 
und F. BRAMSTEDT. (Biol.  Reichsanst. f .  Land- 
u. Forstwirtschafl, Zweigstell~ Naumburg a. d. S . )  
Forsch.dienst 7, 255 (1939). 

Der Blutlausbefall mancher Apfelsorten wird 
nicht einheitlich beurteilt. Das kann auf verschie- 
dene Ursachen zurfickzuffihren sein. In  der vor- 
liegenden Arbeit sollte geprfift werden, ob Befalls- 
unterschiede auf Verschiedenheiten ill den Stand- 
ortbedingungen der beobachteten ApfelbAume be- 
ruhen. Gleichzeitig sollte versucht werden, eine 
Anbaumethode zu finden, die eine sichere Auslese 
blutlausfester Apfelsorten im Freiland erm6glicht. 
Man erreichte eiue starke Vermehrung der Blutlaus 
durch dichtes Pfianzen und Wind- und WXrme- 
schutz. Auf Grund v0n Vorversucben in den Jahren 
1936/37 wurden im Jahre 1938 25oo SS~mlinge und 
15oo Pfropflinge in der Weise ausgepflanzt, dab 
hinter einem 6o cm breiten, mit  Weizen bes~ttem 
Rand eine doppelte Reihe yon BlutlaustrAgern ge- 
pflanzt wurde. Innerhalb dieses Rechtecks wurden 
16 Beete yon I m Breite angelegt, auI denen eine 
Zeile BlutlaustrAger mit  4 S~mlingsreihen mit  
einem Reihenabstand yon io cm und einem 
Pflanzenabstand yon 5 cm abwechselten. Die 
BlutlaustrfLger wurden in den Monaten Juni/August 
infiziert und eine vollst~ndige Durchseuchung bis 
zum Herbst erreicht. Verff. nehmen an, dab sie 
mit  dieser Methode in grol3em Umfang Infektions- 
versuche durchffihren k6nnen, die zur Auffindung 
blutlauswiderstandsfXhiger Apielsorten ffihren 
werden. R. Schich (Neu-Buslar). ~ ~ 

Beitriige zum Anbau und zur Ziichtungsgrundlage 
yon Steinklee (Melilotus). Von G. SPECI-IT. (Anst. 
f .  Pflanzenbau u. Pflanzenzucht, Univ. Jena.)  
Landw. Jb. 88, 684 (1939). 

Die angeffihrten Untersuchungen warden an 
deutschen Herkfinften und nordamerikanischen 
Sorten yon Melilotus albus, M.  officinalis und 
M. suaveolens durchgeffihrt. Einleitend bespricht 
Verf. den Anbau und die Nutzungsm6glichkeiten 
des Steinklees sowie seine Ansprfiche an Klima 
und t3oden und geht dann zum Entwicklungs- 
rhythmus fiber. Wuchsh6he und Grfinmasse be- 
sitzen eine langsame Anfangsentwickhng, die 
gr613te Intensit~t zeigt sich (bei Aufgang Mitre 
April) Ende Juni bis Anfang Juli. Die Wurzel- 
bildung, die bis in den Herbst hinein andauert, 
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t r i t t  in st~rkerem Mage erst nach AbschluB des 
Grfinmassezuwachses ein. Ni t  fortschreitender 
Entwicklung sinkt der ]31attanteil, der Stengel- 
anteil n immt  zu. Mit dem Blattanteil  n immt auch 
der Rohproteingehalt  ab. Der h6chste Rohprotein- 
ertrag wurde im ersten Versuchsjahr bei Blfih- 
beginn, im zweiten bei Blfihende erzielt. Der 
Cumaringehalt schwankt anfangs stark, Mitre Juli 
bis Anfang August ist er am niedrigsten und steigt 
dann wieder an. Verf. vermutet ,  dab der Cumarin- 
gehalt stark yon AuBenfaktoren beeinfluBt wird. 
Der Rohfasergehalt steigt ebenfalls mit  fort- 
schreitender Entwicklung. - -  Ertragsm~gig wenig 
anbanwfirdig sind die Sorten Alpha aus Saskatche- 
wan und Grundy County, trotz ihrer Feinstenglig- 
keit; auch die Sorten Redfield Yellow und die 
deutsche I-terkunft yon M. officinalis lagen niedrig 
im Ertrag. Die besten Ertr~ge wurden mi t  den 
deutschen Herkfinften und den nicht so stark auf 
Feinstengligkeit gezfichteten nordamerikanischen 
Sorten yon M. albus erzielt. - -  In bezug auf den 
Cumaringehalt verhielten sich die amerikanischen 
Sorten ungfinstg. - -  Bei vergleichenden Ertrags- 
prtifungen wurde der Steinklee nut  von der Luzerne 
fibertroffen. - -  Folgende zficl~terisch wichtigen 
Korrelationen wurden ermittelt  : Hohe Grfin- 
massenertr~ge weisen Pflanzen mit  hohem Wuchs, 
buschiger Wuchsform, hoher Triebzahl (hoher An- 
teil grober Stengel), groBen BlXttern und niedrigem 
Blattanteil  auf, andeutungsweise auch solche mit 
dunklen ]31/~ttern. ]3uschige VVuchsformen zeich- 
nen sich dutch viele und feine Stengel aus. Der 
Rohproteingehalt  f/~llt mit  hohem Wuchs, groBen 
B1/~ttern (andeutungsweise) und geringem Blatt- 
anteil, also Merkmalen, die einen hohen Grfin- 
masseertrag bedingen. Rohprotein- und Cumarin- 
gehalt korrelieren gleichsinnig, nur bezfiglic h Blatt- 
gr6Be ist ein entgegengesetztes Verhalten an- 
gedeutet. Das Wurzelwachstum korreliert mit  dem 
Grfinmasseertrag gleichsinnig. Hoher Samenertrag 
war (zum Teil nur andeutungsweise) mit  hohem 
Wuchs, mittlerer bis hoher Triebzahl, Fein- 
stengligkeit, hohem Pflanzengewicht, dunkler 
Blattfarbe, groBen B1/~ttern .und geringer Blatt-  
ffille verbunden. Schieblich (Mfincheberg/Mark). 

Technik und Verschiedenes. 

(Jber Darstellung und Eigensehaften pflanzlicher 
Viren. Von E. P F A N K U C H .  M i t t .  b ioL Reichs- 
anst. Landw. I-t. 59, 9 (1939). 

Verf. ist es in Gemeinschaftsarbeit mit  KAIJSCttE 
gelungen, eine Methode zur Reindarstellung yon 
Viren aus infizierten Tabakpflanzen ausfindig zu 
machen, die den bisher bekannten angels/~chsischen 
fiberlegen ist. Chemische und physi~kalische Me- 
thoden werden vereinigt, um aus rohen TabakpreB- 
sS.ften, die mit  Chloroform vorgereinigt wurden, 
die als hochmolekulare Eiweil3stoffe bekannten 
Viren rein zu gewinnen. Die Kennzeichnung der 
Viren etwa durch physikalische Konstanten wie 
spez. Gewicht, ]3rechungsindex und andere Eigen- 
schaften st613t auf Schwierigkeit: brauchbar da- 
gegen erwiesen sich Trfibungsmessungen, zu denen 
AmmonsulfaL benutzt  wurde. W~hrend Ammon- 
sulfaL rail niedermolekularen EiweiBk6rpern keine 
Trfibungen erzeugt, entstehen mit  Tabakmosaik- 
virus sch0n starke Trfibungen. Mit Hilfe dieser 

Trfibungsmethode tassen sich die verschiedenen 
Viren unterscheiden. Zum erstenmai wird eine 
Differentialdiagnose I fir Viruskrankheiten am 
Beispiel Tabakmosaikvirus und Kartoffei-X-Virus 
gezeigt. Ludwigs (Potsdam). ~ ~ 
Uber Versuche zum Nachweis und zUr Sichtbar- 
machung-yon pflanzlichem Virus. Von G. A. 
KAUSCt tE .  Mitt. biol. Reichsanst. Landw. H. 59, 
t5 (I939). 

Zur Sichtbarmachung yon Viren greift Verf. 
Zurfick auf die LANGEsche Goldsolreaktion; mit  
Erfolg: das Kartoffel-X-Virus aus Kartoffel- oder 
TabakpflanzenpreBsMten flockt i n  bestimmten 
Konzentrationsbereichen mit  dem Gold als volu- 
min6se Rotflockung aus. In niedrigen Viruskon- 
zentrationen t r i t t  Blauflockung ein. Es hat sich 
also die Goldsolreaktion zum Nachweis latenter 
oder maslderter u  als brauchbar erwiesen. Es 
wurden Methoden ausgearbeitet, durch Ausf~llen 
und Reinigen die molekularen Viruseinheiten im 
groBen zu fiberffihren und als solche zu h~rten. 
Endlich erw/~hnt Verf. die M6glichkeit, Virert mit  
Hilfe des Siemens-Ubermikroskops sichtbar zu 
machen als hexagonale Krystalle, die aus winzigen 
Tabakmosaikn~delchen entstehen, der Vorgang 
w urde unter dem Mikroskop beobachtet. 

Ludwigs (Potsdam.) ~ ~ 
Mikro-baking technique, applications and resulta. 
(Technik, Anwendung und Ergebnisse der Mikro- 
backversuche.) Von W. V. VAN SCOYK. Cereal 
Chem. 16, i (I939). 

Mikrobackversuche mit  25 g Mehl werden in 
Amerika seit 1932 ausgeffihrt. Verf. besehreibt 
die Technik, die im wesentlichen dieselbe ist wie 
ffir ioo-g-Mehl-Versuche sowie die dazu aus- 
gearbeiteten Hilfsmittel (Knetmaschine, G/ir- 
gl/iser, Backformen, Volumenmesser). Angewandt 
wird der Mikrobackversuch zum Ansetzen gr6Berer 
Serien fiber die gfinstigste Knet- und G~rzeit eines 
Mehles oder fiber die Wirkung yon Zus~itzen usw., 
wobei man stets gr6Bere Mengen Mehl anknetet, 
die dann in Teigstficke yon je 4 ~ g geteilt werden. 
Die l~bereinstimmung des 25-g-Versuches mit  dem 
ioo g Backversueh ist gut. Die Arbeit ist durch 
zahlreiche gute Abbildungen anschaulieh gemacht. 

Weickmann (Mfincheberg/Mark). 
Bericht fiber die Rosen. Ergebnisse tier Deutschen 
Hindukusch-Expedition. I I ,  Von G. H A A S E -  
BESSELL.  Oartenbauwiss. 13, 441 (I939). 

Aus 72 Samenproben stehen zur Zeit etwa 
6oo S~mlinge zur Untersuchung. Soweit das schon 
feststellbar ist, geh6ren alle zum Gymnocarpa- 
Kreis (Genom ]3). Die Pflanzen variieren in allen 
Merkmalen sehr stark, was AnlaB zu einer Dis- 
kussion systematischer Fragen ist. Rostbefall kam 
bisher nicht vor. Im ersten Jahr  gingen eine An- 
zahl S~mlinge an Mehltau ein, im zweiten Jahr  
wurde nach Schwefeln und Spritzen bei sonst 
optimalen Infektionsbedingungen kein Mehltau 
beobachtet. "vVeiter werden Vermutungen fiber die 
beste Verwendbarkeit der Importen angestellt, am 
ehesten wird an Verwendung als Unterlagen ge- 
dacht, vielleiehL nach Kombination mit  A-Genom- 
Arten. - -  In Anbetracht  dessen, dab nach so 
kurzer Prfifzeit fiber ein Material noch nicht viel 
auszusagen ist, scheint die Er6rterung etwas 
weitschweifig und unbefriedigend. Propach. 
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