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somat ische  Muta t ion  von R zu r is t  ein Gewebe-  
f ak to r  en t s tanden ,  der  die F o r m e l  r rGg bes i tz t  

Abb. z.  Rotgef/irbte F~-Rfibe der Kreuzung Klein-Wanzleben Z x 
Reralinger mit gelbem Sektor (nach Farbaufnahme und Objekt ge- 

zeichnet). 

und sich demgem~il3 durch  gelbe F~irbung yon 
dem umgebenden  ro ten  Gewebe abhebt .  Die 

Hete rozygot ie  der  F1-Pflanze im F a k t o r  R ist  
also die Ursache des S ichtbarwerdens  dieser 
Muta t ion .  

Das Auf t re ten  der  gelben F~irbung in dem 
mut i e r t en  Sektor  zeigt  ebenso die gelbliche 
TSnung des Rots  der  F1-Pf lanzen deut l ich,  
dab  in den F1-Rfiben der  Kreuzung  Zuckerr / ibe  
X Fu t t e r r f ibe  neben der  ro ten  auch die gelbe 

F a r b e  ausgebi ldet  wird,  dab  sich diese al lerdings 
neben der  roten F a r b e  nicht  recht  auswirken 
kann.  

Der  gelbe Sektor  war  wesent l ich blasser  ge- 
fitrbt, als eine normale  Remlinger  Riibe.  Es is t  
dies wohl  dami t  zu erkl/iren, dab  in dem mu-  
t i e r ten  Sektor  der  F a k t o r  G in he terozygoter  
F o r m  vorhanden  war. 

Auff~illig war  in dieser Kreuzung  wie auch in 
der  Kreuzung  Kle in -Wanz leben  N • Kirsches 
Idea l  das  Auf t re ten  einer grSBeren Anzahl  yon 
gelbgef~irbten Bas ta rdpf lanzen ,  deren F i i rbung  
genau so b lab  war  wie die des mut i e r t en  Sektors.  
Es l iegt  b ier  die Vermutung  nahe,  'daB in dem 
fiir die Kreuzung  benu tz t en  Zucker r i lbenmate -  
r im Fo rmen  mi t  der  genet ischen Kons t i t u t i on  
rrgg bzw. Rrgg  ve rb re i t e t  waren,  dab  also die 
hier  beobach te te  Muta t ion  bei  Zuckerrf iben 
wiederhol t  aufge t re ten  ist. Die Ergebnisse  der  
laufenden Unte rsuchungen  werden zeigen mils-  
sen, ob diese Annahme  r icht ig  war.  

L i t e r a t u r .  
I .  t~AJANUS,  B .  Z . :  Pflanzenztichtg 5, 357--372. 

- -  2. PED~;~SEN, A. : Nordisk Jordsbrugsforskning 
1928, 271--297 . 
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A new amphidiploid-Einkorn • Persian wheat 
(Triticum monococcum Hornemanni chem. • Tri- 
ticum persicum fuliginosum zhuk.) (Ein n e u e r  
amphidiploider Bastard:  Einkorn x Persischer 
Weizen.) u  A. S. KASPARYAN.  (Laborat. of 
Genet., Inst. of P lant  Industry,  Pushkin.) C . R .  
Acad. Sci. URSS.,  N. s. 26, 166 (194o). 

Nachdem die I-Ierstellung des im Titel genannten 
amphidiploiden Bastards durch Wgrmebehandlung 
der Zygote wiederholt mifBglfickt war, ffihrte eine 
Colchieiilbehandlung zum Ziele. ]~ehandelt wurden 
nach teilweiser Freilegung die Vegetationskegel 
sp•t schossender Hahne in sehr jungen Stadien 
mit  o,2 % Colchiciil in Agar mit  3- bis 4maliger 
Wiederholung. Unter 6o Sprossen war einer mit  
i i  K6rneril amphidiploid (2n = 42). Der in F 2 
konstante Bastard wird mit  den beiden Eltern in 
einer Tabelle eingehend verglichen. Es ergibt sich 
Uberlegenheit des Bastards in der .Halmlgnge, 
Strohdicke, Blatt lgnge und -breite, Ahrenlgnge, 
IKorngr6Be, im Korngewicht (45 rag) und im Pollen- 

durchmesser. In  Bestockung und Xhrchenzahl ist  
er illLermedi~r. Obwohl einige St6rungen in der 
Meiosis auftreten (offene Bivaleilte, IIlanchrnal 
Univalente), ist der Ansatz mit  86% gut. Kreu- 
zungen mit  dem monococcum-Elter gelangen nicht; 
mit  Tr; persicum entstanden nur embryolose 
K6rner. Freisleben (Halle). ~ ~ 
Die Getreidefunde der neolithischen Siedlung Trebus, 
Kr. Lebus/Mark, Von E. SCHIEMANN. (Botan. 
Museum, Berlin-Dahlem.) Ber. dtsch, bot. Ges. 58, 
446 (194o). 

Die in verschiedenen Museen liegenden und bisher 
nut  unvollst~ndig untersuchtell  Getreidefunde der 
neolithischen Siedlung Trebus (einziger grSBerer 
K6rnerfund der jtingeren Steinzeit) wurden yon 
Verf. einer eillgehenden Bestimmung llnterzogen. 
Dabei wurdell abweichend voI1 der Bestimmung 
WITTMACKS. fibereinstimmend mit  den bereits vor- 
handenen Bestimmuilgen WERTHS Iestgestellt:  
Gerste, 4 zl. bespelzte, Hordeum polystichum tetrasti- 
chum, auBerdem noch 6 zl. bespelzte, Hordeum poly- 
stichum hexastichum sanctum ~-tEER, die dami t  in 
Norddeutschlalld zum erstenmal auftr i t t .  Weizen, 
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Emmer, Trit icum dicocc. Unkraut, Kornrade, 
A grostemma Githago und M~usegerste, Hordeum 
murinum. Nach WXRTI~ sollten einige abweichende 
Weizenk6rner zum Einkorn, Trit icum monococcum, 
zu rechnen sein, was bei der Seltenheit des Einkorns 
im Neolithicum Norddeutschlands von besonderer 
Wichtigkeit gewesen wXre. Auf Orund einer 
Vergleichsuntersuchung mit anderem pr~,histori- 
schen und recenten Material dfirften die fraglichen 
K6rner abweichende Kornformen des Emmers, 
Tr. dicoccum, nicht des Einkorns, Tr. ~nonococcum 
sein. Die Untersuchungen sind dutch zahlreiche 
Tabellen und Zeichnungen, neben Photographie~l 
belegt. Weickmann (Mfincheberg/Mark). 
Cytoplasmic heredity in sunflower. (Cytoplasma- 
tisehe Vererbung bei der Sonnenblume). Von 
I. TH. LIASHCHENKO. C.R. Acad. Sei. URSS, 
N. s. 27, 823 (194o). 

]3ezfiglich der Widerstandsf~higkeit gegen Oro- 
banche cumana lassen sich bei der Sonnenblume 
3 Gruppen unterscheiden, anf~llige, resistente, 
denen der 13efa11 nicht sichtlich schadet, and im- 
mune, auf denen der Parasit frfihzeitig abstirbt. 
13ei der reziproken Kreuzung yon anf~tlligen Formen 
und resistenten ergeben sich je nach dem mfitter- 
lichen Krenzungselter groge Unterschiede im 
Prozentsatz anf~tlliger Pdlanzen in der F 1, die j e nach 
den Kreuzungsherkfinften schwanken und maximal 
28 % betragen. In  der F 2 ergeben sich die gleichen 
VerhXltnisse, ist der miitterliche Elter anf/-~llig, so 
fiberwiegen in der F~, sowohl bei Selbstung wie 
bei Kreuz- oder oftener 13estS.ubung, die anf~tlligen 
Typen, ist die Mutterpflanze resistent, so ist es 
umgekehrt; dabei ergeben sich in einem Fall bei 
der Kreuzung resistent • anfgllig nach Selbstung 
in der F 1 o% und bei der I(reuzang anfgllig • 
resistent 47% anfallige Pflanzen. Die Bedeutung 
dieser Befunde ffir die Resistenzzfichtung gegen 
Orobanche cumana wird herausgestellt. Ernst. ~ ~ 

Experimental sex reversal in plants. (Experimen- 
tel le .Geschlechts~nderung bei Pflanzen.) Von 
A. LOVE and D. L()VE. Sv. bot. Tidskr. 34, 248 
(194o). 

Pflanzen yon Rumex  und Melandrium, deren 
Geschlecht und deren ,,occasional teudencies to 
sex reversal" bekannt  sind, wurden mit  mXnnlichem 
(Testosteron-) und weiblichem (Oestron-) Sexual- 
hormon behandelt. Es wurden Vegetationspunkte 
mit einer das Hormon enthaltenden :Paste be- 
strichen (bei Melandrium wurde die Hormonpaste 
in die Achseln des obersten Laubblattpaares naeh 
Entfernung des Gipfeltriebes gebracht.) Die Hor- 
monbehandlung beeinfluBte bei Rumex nur Itir 
kurze Zeit die sekund~.ren Geschlechtscharaktere 
(welche? Ref.). Bei Melandrium wurde dagegen 
,,in some cases" eine st/~rkere Wirkung festgestellt. 
Bei Weibchen entstanden nach Testosteroneinwir- 
kung reduzierte Antheren, bei M~nnchen nach 
:Behandlung mit  Oestron (Follikulin) reduzierte 
Fruchtknoten. Solche Individuen mit  reduzierten 
Organen des anderen Geschlechts (Gyno- bzw. 
Androhermaphroditen treten h~ufig auch spontan 
auf. Gynohermaphroditen wurden dutch Oestron 
rein weiblich, d. h. die reduzierten Antheren wurden 
zum Verschwinden gebracht. ]3ei einem Andro- 
hermaphroditen wurden durch Oestron Bltiten mit 
grSl3erem Fruchtknoten and ohne Antheren er- 
zeugt. Leider fehlen alle Angaben fiber die Zahl 
der Versache und die H~,ufigkeit der Geschlechts- 
~nderung (,,sex reversal"). Es wird nu t  bemerkt, 
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dab die Hormone h~ufig giftig wirken und die Triebe 
absterben. Kontrollversuche wurden offenbar 
nicht ausgeffihrt. Verff. kfindigen eine ausffihr- 
liche Arbeit an, die abzuwarten bleibt. (Ref. h/~lt 
es auf Grund seiner Beobachtungen an den nm- 
fangreichen Melandrium-Kulturen yon CORRI~N$ 
far durehaus wahrscheinlich, dab die aufgetretenen, 
sehr geringffigigen Geschlechts~nderungen ,,sport- 
tan",  d. h. ohne Hormoneinwirkung, erfolgt sind.) 

Eckhard K u h n  (Hamburg). o o 
The genotypic basis of sex-expression in angiosperms. 
(Die genetische Grundlage der Geschlechtsvertei- 
lung bei Angiospermen.) Von C. E. ALLEN. 
Bot. Review 6, 227 (194o). 

Die letzte zusammenfassende Darstellung fiber 
die Vererbung des Geschlechts bei den Angiosper- 
men ist die yon CORR~NS (~928) im , ,Handbuch der 
Vererbungswissenschaft" .  Seitdem sind auf diesem 
Gebiet zahlreiche Arbeiten erschienen, so dab eine 
neue t3earbeitung sehr zu begrtiBen ist. Die um- 
fangreiche und zerstreute Literatur ist in dem 
vorliegenden Sammelreferat wohl fast vollst~tndig 
erfal3t worden, womit sich Verf. zweifellos ein groBes 
Verdienst erworben hat. Die Arbeit beschr~nkt 
sich abet im wesentlichen dar.auf, die vorhandenen 
Angaben - -  nach Obj ekten geordnet - -  zusammen- 
zustellen. Eine kritische Verarbeitung des Stotfes 
sowie seine Gliederung nach Problemen wird da- 
gegen nicht gegeben und lag wohl auch nicht in der 
Absicht des Verf. - -  Der Abschnitt  ,,Experimentelle 
Untersuchungen bei di6cischen Arten" behandelt 
intra- und interspezifische Kreuzungen sowie 
Selbstbest~ubungen. Im Ifapitel ,,Geschlechts- 
chromosomen bei di6cischen Arten" werden in 
Form zweier Listen sowohl diejenigen Arten zu- 
sammengestellt, bei denen Geschlechtschromo- 
somen nachgewiesen, als auch diejenigen, bei denen 
keine Geschlechtschromosomen gefunden wurden. 
Kritische FXlle werden besonders besprochen. 
Ferner werden behandelt : Geschlechtschromosomen 
und Polyploidie, Unterschiede zwischen Mikroga- 
metophyten (z. 13. verschiedene Wachstumsge- 
schwindigkeit der mSnnlich und weiblich bestim- 
menden Pollenschl~uche) sowie die geschlechts- 
gebundene Vererbung. Im letzten Hauptabschni t t  
, ,Experimentelle Untersuchungen bei Pflanzen an- 
derer Kategorien" werden gynodiScische, monS- 
cische und zwittrige (m/~nnliche und weibliche 
Sterilit~t) Arten abgehandelt. Zum SchluI3 werden 
unter dem Titel, ,Der Mechaaismus der Geschlechts- 
bestimmung" ganz kurz die Theorien von'13RIDOES, 
GOLDSCH~IDT und CORRE~S sowie die Auffassung 
yon ENERSON besproehen, der letzten st immt Verf. 
am meisten zu. Eckhard K u h n  (Hamburg). ~ ~ 
Some studies on sex-determination in Melandrium 
rubrum. (Einige Untersuchungen zur Geschlechts- 
best immung bei Melandrium rubrum.) Von 
D. LOVE. Sv. bot. Tidskr. 34, 234 (194o). 

Untersuchungen der somatischen Mitose bei 
Melandrium machen es wahrscheinlich, dab im 
Gegensatz zur herrschenden Auffassung des y- 
Chromosom das gr613ere der beiden Gescblechts- 
chromosomen ist (zu dem gleichen Ergebnis sind 
auch WARMKE und 13LAK:ESLEI~ 1939 sowie neuer- 
dings W~STXROARD Z94 o gekommen). - -  Es wurden 
einige Zwitter (,,Intersexe") gefunden, die tells 
m~nnlichen, teils weiblichen Chromosomenbestand 
aufwiesen. Eine Pflanze, die im Frtihjahr rein 
blfihte, braehte im Sommer einige Triebe mit  
131fiten hervor. Ats Ursache ffir das Auftreten der 
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zwittrigen Blfiten wird groBe Hitze vermutet.  
Zf~hlungen des Geschlechtsverh~ltnisses ergaben in 
einigen Gegenden ein Uberwiegen der ~reibchen 
(wie vonder  Mehrzahl der Untersucher Iestgestellt), 
in anderen aber auch einen Uberschufi an M~nn- 
chert. Messungen des Pollenkorndurchmessers 
ergaben eine sicher eingipfelige Variationskurve. 
Verf. setzt sich mit  den Befunden yon TISCELER 
(I925) auseinander. Die PolIenfertilit~t ist oft 
tiberraschend gering. In der Arbeit linden sick 
auch einige Angaben fiber die Reifeteiiung in den 
PMZ. Eckhard Kuh~r (Hamburg). ~ ~ 
Die Ausli~sung von Chromosomen-Brnchen und 
,Bearrangements" dutch RiJntgenstrahlung, Von 
A. CAMARA. (Estac. Ag~o~dm. Nac., Lisbda.) Sci. 
tenet.  (Torino) 1, 339 u. dtsch. Zusammenfassung 
353 (194 ~ [Portugiesisch]. 

Infloreszenzen yon Aloe arborescene wurden mit 
Io0--7oo r behandeit. Die dadurch entstandenen 
Brtiche wurden untersucht. Es wurde festgestellt, 
dab bet Lb-Chromosomen yon Aloe die Brtiche 6fter 
in bestirnmten Chromosomena.bschnitten vorkom- 
men. ~r~hrend bet Tradiscantia diese Zonen im 
proximalen Drittel des Chromosoms liegen, kom- 
men sie bet Aloe arboresce~zs in den Dritteln und 
proximalen Dritteln vor. Ferner stellt Verf. rest, 
dab die Zahl der Brtiche proportional der r-Zahl ist. 
Zwischen 30o und 5oo r bleibt aber diese Propor- 
tionalit~t nicht aufrecht erhalten. Verf. ~ndert 
dann die Wellenl~nge nnd es verschwindet jenes 
unregelm~13ige ProportionsverhXltnis. Zum Schlul3 
er6rtert Verf. die vorhandenen Hypothesen tiber 
den Mechanismus der Translokation (STADLER, 
SI~NBROVSKY, BAUER, DEMENE und ~AUFMANN) 
und schl~tgt eine eigene Erkl~rung vor. Verf. glaubt 
,,Brficken", ausgel6st durch die Wirkung der X- 
Strahlung, in der Pachyt~n zwisehen verschiedenen 
Chromosomen beobachtet zu haben; dutch die 
Aufl6sung dieser , ,Brficken" und die Wiederanhef- 
tung der losen Enden an die an der Brficke betei- 
ligten Chromosomen ist die Verlagerung yon Chro- 
mospermatastficken zn erklXren. F. Rese~de. ~ ~ 
L'influenza della nutrizione sull'insorgere delle 
mutazioni. (Der Einflul3 der Ern~fflrung auf die 
Ausl6sung von Mutationen.) Von H. STUBBE. 
(Kaiser WiIhelm-I~st. f .  Biol., Berli~z-Dahlem. ) Sci. 
genet. (Torino) 1, 37 ~ (194o). 

Der Aufsatz bringt im wesentlichen eine \Vieder- 
holung der yon STUBBE und ]2)6RING schon friiher 
gebrachten Daten fiber Erh6hungen der Mutations- 
rate bet A nthirri~um r~a1"us durch einseitigen N/~hr- 
stoffmangel und die Kombination yon R6ntgen- 
strahlen und N~hrstoffmangel. Freisleben. ~ ~ 
Failure of cytokinesis during microsporogenesis in 
Zea mays following heat treatment. (Das FehIen 
tier Zellteilung w&hrend der 5{ikrosporengenese bei 
Zea mays nach Hitzebehandlung.) Von G. A. 
L E B E D E F F .  (Dep. of Plant Breedi+~g, Cor~ell 
U~qiv., 7thaca.) Cytologia (Tokyo) 10, 434 (I94o). 

Nach Hitzebehandlung von Zygoten entsteht 
eine Maispflanze, die in ihrer Nachkommenschaft  
eine Pflanze mit  anormalen Pollenverh~tltnissen 
besitzt. Die cytologische Untersuchung ergibt, dab 
die Zellteilung in der pr~meiotischen und in beiden 
Meiosisteilungen ganz oder teilweise fehlt, wXhrend 
die Kernteilungen normal ablaufen. Immerhin 
sch~tlen sich aus den plasmatischen Massen pollen- 
kornartige K6rper heraus, abet  die Pollensterilit~t 
ist 1oo%ig. Vielkernige Pollenk6rner und merk- 
wfirdig geformte Zellen mit  zerfallenen Kernen 

liegen am Ende der Po!lenenfiwicktung vor. Die 
5{essung der Pollenkorngr6Ben von 1-, z- und 4- 
kernigen Zellen weist darauf kin, dab das Pollen- 
volumen zunimmt, gleichgfiltig ob die Chromo- 
somenmasse in einem Kern oder in In ehreren Kern en 
verteilt  in der Zelle vorhanden ist. Stra~b.~176 
,,Mutations" in Aspergillus niger bombarded by low 
voltage cathode rays. (,,Mutationen" bei Aspergillus 
niger nach Bestrahlung mit niedrig gespannten 
Kathodenstrahlen.) Von R. M. W H E L D E N .  
Mycologia (N. Y.) 32, 63o (194o). 

Durch Bestrahlung der Sporen yon Aspergillus 
"niger rail Kathodenstrahlen wurden versehiedene 
abweichende Stf~mme erzeugt. Diese unterschieden 
sich yon der Ausgangsform vor allem in der Farbe 
des fruktifizierenden Mycels und blieben dutch 
mehrere ungeschlechtliche Generationen konstant. 
Auf Grund theoretischer L'berlegungen wird ange- 
nommen, dab die Strahlen Ver~nderungen in den 
Kernen der Sporen hervorgerufen haben und die 
erzielten Varianten daher als eehte Mutationen 
angesprochen werden dfirfen. Die cytologische 
Untersuchung ergab bet einer , ,Mutante" Chro- 
mosomenverdopphng.  Bet Wiederhohngen der 
Bestrahhmg wurden Formen erzielt, die anschei- 
nend identisch mit  den frfiher gewonnenen sind. 

Schmidt (Mfincheberg/Mark). 
Gametic lethals on the fourth chromosome of maize. 
(Oametenletale im vierten Mais-Chromosom,) Von 
W. R. S INGLETON and P. C. MANGELSDORF.  
(Com~ecticut Agricz~lt. Exp.  Star., New Haven a. 
Texas A g~,ic~lt. Exp.  Star., College Slation.) 
Genetics 25, 366 (194o). 

Die Faktoren sp (small pollen) und lo (Iethal 
ovule) ver~ndern den normalen Prozentsatz an 
Zuckerk6rnern, sp Sp/Su su gibt einen hohen Pro- 
zentsaflz (high sugary), die Gegenwart yon lo einen 
niederen (low sugary). Aus den Heterozvgoten 
ffir sp u. su fallen im allgemeinen die mXnn!ichen 
Gameten mit spaus ,  aus denen ftir lo su die weib- 
lichen ftir lo. Sp u. lo sind mit  su (sugary) rest 
gekoppelt. Die crossingover-V~Terte sind ffir sp 
mit  dem su locus etwa 5%, ftir su lo etwa 2%. 
~'fehrfach erhaliene h6here W+erte ffir sp sind auf 
Befruchtung durch die im allgemeinen wohl funk- 
tions-, aber nicht konkurrenzfXhigen kleinen Pollen- 

-k6rner zurtickzuffihren. Irgendeine cytologische 
St6rung konnte werder ftir sp noch ffir lo in der 
Inittleren Prophase aufgedeckt werden, obwohI 
schon die Tatsache der gametischen Letalit~t mehr 
ffir das Vorhandensein eines deficiency spricht. 
Auch sind die sp-Heterozygoten kleiner als ihre 
Normalgeschwister. Aus verschiedenenKreuzungen 
mit  anderen Faktoren des vierten Chromosoms 
Ieiten Verff. die Lokalisation derselben in foIgender 
Reihenfolge ab: Ts 5 la sp su lo de~, Tu gl a. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~ ~ 
0ytogenetische Untersuchungen in der Gattung 
Solanum, Sect. Tuberarium. V. Diploide Artbastarde. 
Von H. PROPACH. (Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Z~2ch- 
tungsforsch., Erwin Baur-Inst., Mr Mark.) 
Z. indukt. Abstammgslehre 78, 115 (194o). 

In Fortsetzung seiner Arbeiten zur Genomana- 
lyse yon Kartoffelarten berich~et Verf. fiber I(reu- 
zungen zwischen folgenden 7 diploiden Arten (n 

12): S. verr~cosum, Vavilovii, polyadenium, Ja -  
mesii, chacoense HEN~YI und eine noch nicht be- 
schriebene argentinische VVildart (,,papa chusa"). 
Nach einer tabellarischen L'bersicht fiber die An- 
satzverh~ltnisse bet 9 gelungenen Bastarden werden 
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die cytologischen und einige genetische Ergebnisse 
der  einzelnen Kreuzungen  besprochen. In  cyeolo~ 
gischer Hins ich t  is t  hervorzuheben,  daB, soweit  eine 
Analyse  m6glich war, fast nur  12 ]3ivalente in den 
Reife te i lungen auf t ra ten.  Das deu t e t  auf vollst~tn- 
dige Homologie  der C-enome him Da die Ar ten  drei 
geographisch geLrennten Gebieten angeh6ren (Me- 
xico, Westsei te ,  Ostseite der  Anden), und t ro tzdem 
keine s t rukture l len  Differenzen der Genome fest- 
zustel len sind, wird angenommen,  dal3 die Ar ten t -  
wicklung allein auf faktoriel ler  Basis vor  sich ge- 
gangen  ist. In genet ischer  Hins ich t  werden folgende 
Merkmale  als monohybr id  spal tend e rkannt  :violette 
und weiBe Blt i tenfarbe (An. inf. an. inf. = Antho- 
cyan i@rior) ,  WeiBstreifung und einheit l ich v io le t t  
(Alst. alst ~ albostriata), Rad-  und Sternform der 
Blf i tenkrone (_Rot. rot. = rotata). Auf Grund der  
klaren '3: i -Spa l tungen  k o m m t  Verf. nochmals  auf  
die yon ihm schon frtiher (1937) bekgmpf te  An- 
nahme  Mi)NTZlNGs zurtick, dab die Grundzahl  der 
Sect. Tuberarium n = 6 sei. E r  ist  der Meinung, 
dab in diesem Fal le  nur  Tet raplo id iespal tung (35 : i) 
e rwar te t  werden sollten und die yon ibm gefunde- 
nen Zahlen also ein Beweis ffir die Grundzahl  n = 12 
seien. SchlieBlich muB noch e rwghnt  werden, dab 
Verf. versucht ,  die Kreuzbarke i t  der dipl0iden 
Ar ten  und die Vitalit/~t der Bastarde  mi t  der syste-  
mat i schen Verwandtschaf t  der  ersteren in ]~inklang 
zu bringen. Dies gelingt  jedoch sehr sehwer. Von 
einem t ieferen Einbl ick  in die phylogenet ischen 
Beziehungen zwischen den diploiden Ar ten  sind wi t  
also noch sehr weir  entfernt .  (IV. vgl. diese Z. I I, 
lO6.) Freisleben (Halle). ~ ~ 
Tetraploid Solanum rybinii Juz. et Buk. produced 
by colchicine treatment. (Tetraploides Solanum 
rybini i  Juz. eL t3uk., ausgel6st  durch Colchiein- 
behandlung.)  Von V. A. R Y B I N .  (Inst.  o[ Plant  
Industry,  Leningrad.) C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 
27, 151 (194o) . 

Aus Samen, welche an einer Pf lanze von Solarium 
rybinii  nach einer Behandlung  der jnngen Sprosse 
der  I(nolle geern te t  werden konnten,  erh&lt Verf. 
te t raploide  dnrch Behandlung wghrend der  Kei-  
mung  mi t  0, 4 % ColehicinlOsung (6 Tage lang in 
einer Petr i -Schale) .  Die tiblichen Polyploidie-  
charakter i s t ika  t re ten  auf, vor  al lem sind die 
Knollen gr613er, fiber ihre Zahl kann noch nichts 
ausgesagt  werden. Die Fer t i l i tg t  war  bedeutend 
gesteigert .  Le ider  fielen die wenigen te t raplo iden 
Pf lanzen einem Fros t  zum Opfer, so dab wei tere  
Beobaeh tungen  erst  nach neuen E x p e r i m e n t e n  
gemach t  werden k6nnen. Die te t raplo ide  ,ffolan~m 
fybini i  ha t  abe t  sicher eine gegeniiber der diploiden 
F o r m  verz6ger te  gn twick lung .  J.  Straub. ~ ~ 
Meiosis und crossing over. Von F. O E H L K E R S .  
~Biol. Zbl. 60, 337 (194o) . 

Den t~eziehungen zwisehen dem genet ischen 
Crossing over  und der Chiasmatypie  naher  zu 
kommen,  ist  m i t  bedeutenden  Schwier igkei ten 
verknfipft .  Verf. ha t  mi t  seinen Schiilern den 
Versuch yon der Physiologie der Meiose her unter-  
nommen,  in das P rob lem t iefer  einzudringen.  Es 
mul3 sich zeigen, ob die Bedingungen,  die cytolo-  
gisch den Konjugationsprozel3 beeinflussen, im 
gleichen Sinne das Crossing over-Verhgl tnis  Xndern. 
D i e  diesbezfiglichen Versuche an Oenothera  und 
Ant i r rh inum werden in knapper  F o r m  zusammen-  
gestellt .  Der  Beweis ftir das paral lele Verhal ten  
yon  Chiasmenbi ldung und Crossoverwerten konnte  
e rbrach t  werden.  Von e inem Ausbau der  Unte r -  

suchungen der quan t i t a t i ven  Verh;tltnisse zwischen 
Chiasmazahl  und Crossing over  erhofft  Verf. wei- 
tere  Eins ieh ten  in die Korre la t ion zwischen Meiose 
und Austauschgesehehen.  Heberer (Jena).  oo 
Chromosome morphology in certain species of 
clover. (ChromosomenlnorphoJogie bei bes t immten  
Kleearten.)  Von A. G. A R U T I U N O V A .  (All-  
Union I m t .  of Plant  Industry,  Leningrad.) C . R .  
Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 27, 825 (194o). 

Nachdem die ehromosomenmorphologische  Ana-  
lyse bei Tr i%l ium bisher ohne Erfolg  geblieben war, 
k o m m t  Verf. bei der cytologischen Unte rsuchung  
yon drei F o r m e n  yon T. pratense, T. arvense, T. 
incarnatum, zwei F o r m e n  yon T. hybridum, T. 
montanum und T. repens var. silvestre zu folgenden 
Ergebnissen.  Bei T. pratense (n = 7) sind alle 
7 Chromosomen durch GrSBe, L~nge der  Arme,  
sekund~ire Einschnfirungen und Satel l i ten charak- 
terisiert .  Eine frfihe Ku l tu r fo rm yon 7". pvalense 
unterscheide t  sich in ihrer  Chromosomenmorpho-  
logie, abgesehen yon den anscheinend al lgemein 
etwas gr613eren Chromosomen,  n ieht  yon der Wild-  
form, w~ihrend bei einer spgten Kul tu r fo rm an 
~_ Chromosomen die bei der  Wildf0rm beobachte ten  
sekundgren Einschni i rungen nicht  gefunden werden 
konnten.  Die Chromosomen von T. arvense (n = 7) 
sind kleiner  als bei 7". pratense, jedoch ergeben s i c h  
in der  cytologischen S t ruk tu r  des Genoms nur  
geringe morphologische Unterschiede  an zwei 
Chromosomen gegentiber dieser Art.  Bei T. in- 
earnatum ergeben sich keine e indeut igen Verhgl t-  
nisse. In  den somat ischen P la t t en  sind hier zwei 
Paare  yon Sate l l i tenchromosomen zu erkennen, 
yon denen eines im Aufbau  dem yon T. pratense 
entspricht .  T. mo~ztanum (n = 8) ist  re la t iv  grol3- 
chromosomig und zeigt  ebenfalls eit~e sehr dent-  
liehe Gliederung im Chromosomensatz ,  die durch 
das doppel te  Vorhandensein eincs Chrom0somen-  
typs  die Annahme  best~rkt,  dab die 8chromoso-  
migen F o r m e n  durch Verdoppelung eines Chromo- 
sores aus den 7chromosomigen hervorgegangen 
sind. T. hybridum (n = 8) ha t  kleinere Chromo- 
somen als T. montanum, untersche ide t  sich aber  
im cytologischen Bau des Genoms nur  in e inem 
Chromosom yon diesem. Die Chromosomenmor-  
phologie yon T. repens mit  haploid 16 Chromo- 
somen 1/~gt enge Beziehungen zu T. hybr idum 
erkennen, so dab Verf. die Ve rmutung  ausspricht,  
diese Ar t  verdanke  ihren Ursprung  der  Verdopp-  
lung des Genoms einer Ar t  mi t  e/nero dem T. 
hybridum ~thnlichen Chromosolnensatz.  

H. Er,zst (Mtincheberg/Mark). o o 
Die Meiosis bei verschiedenen Mutanten yon Godetia 
Whitneyi.  Von A. t t~KANSSON. Lunds Univ. 
]krsskr., N. F. 36, Nr  5, I (194o) . 

Die Meiosis verschiedener  Mutan ten  von  Godetia 
Whi tneyi  (n = 7) wird nntersucht ,  und zwar gil t  
das H a u p t a u g e n m e r k  den Verhgl tnissen in der  
Metaphase  I. Die  meis ten  der  untersuchten  Pflan-  
zen zeigen wie die normalen  eine sehr s tarke Ter-  
mininal isa t ion der Chiasmen, deren Zahl je Chro- 
mosom o,66 betrggt .  Eine  spontan  aufget re tene  
Sqhmalb la t tmu tan te  mi t  ve rminder t e r  Fer t i l i t~ t  
weist  in Meta  I hgMig 2 Univa len te  au{, die durch 
mangelnde  Paa rung  infolge einer s t rukture l len  
Ver~tnderung bedingt  sind. E i n e  aufgefundene 
Tet raplo ide  und eine aus ihr  du tch  Kreuzung  mi t  
einer Diploiden hervorgegangene TripIoide zeigen 
in Meta  I sehr viel  Quadri-  bzw. Tr iva len te ;  PMZ 
m i t  6 - -  7 Quadri-  bzw. Tr iva len ten  werden sehr 
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h~Lufig gefunden. Die Chiasmah~ufigkeit ist bei 
der Tetraploiden h6her als bei der Diploiden, bei 
der Triploiden ebenso koch. Eine Trip!oide, die 
aus einer Diploiden mit  strukturell verXnderten 
Chromosomen hervorgegangen ist~ zeigt h~Lufig die 
Konfiguration 5 I I I +  3 II. Die untersuchten 
Trisomen haben meist die I<onfiguration 61I ~- IIII 
eine Pflanze jedoch weist eine recht hohe ZahI yon 
Univalenten in den PMZ auf. Bei 4 diploiden, 
weitgehend sterilen Schmalblattmutanten verhalten 
sick 2 Chromosomen abweichend, indem sie ein 
Pseudobivalent bilden, bei dem die Centromeren 
wie die yon Univalenten fungieren. Das Verhalten 
dieser Chromosomen, das vermutlich auf einer 
StrukturverS.nderung beruht, wXhrend der I. und 
2. Teilung wird beschrieben. Unter  den unter- 
suehten Mutanten aus einer R6ntgen-Nachkommen- 
schaft befinden sich 2 Pflanzen rail Chromosomen- 
sttickverlusten, wie aus dem Vorhandensein yon 
je einem heteromorphen Bivalent zu erkennen ist. 
Eine weitere yon diesen Mutanten besitzt ein 
Meines fiberz~hliges Chromosom, das mit  2 nor- 
malen ein heteromorphes Trivalent bildet, eine 
ande~e weist eine Translokation anf, die sick in 
einem heteromorphen Bivalent /~uBert, das jedoch 
des 6fteren mit  einem oder zwei weiteren Chromo- 
somen ein Tri- bzw. Quadrivalent bildet. Sehr 
starke strukturelle Ver/~nderungen hat  eine Pflanze 
erfahren, die in Meta I eine Nette yon 6 Chromo- 
somen aufweist und in Ana i 6fLer eine Brficke mit  
Fragment zeigt, die neben den Translokationen auch 
noch eine Inversion wahrscheinlich macht. Die 
Arbeit schliel3t mit  einer allgemeinen Diskussion 
der beobachteten Befunde. E. Ernst.  ~ ~ 
Einige Chromosomenzahien yon Delphinien und ihre 
Auswertung for die Entstehung der Gartenformen. 
Von H. PROPACI-I. (Kaiser  Wilhelm-Inst .  f .  Zi~ch- 
tungsforsch,, Erwin  Baur-Inst . ,  Mi~ncheberg, Mark . )  
Gartenbauwiss. 14, 642 (194o). 

Verf. Ifibrte eine Menge Chromosomenzahlen won 
Delphinien-Wild- und Kulturformen an und stellt 
eine Reihe yon Fragen betreffs der Beziehungen 
zwischen der Entstehung einiger Gartenformen und 
deren Chromosomenzahl, so dab reiche Anregung 
fiir intensivere cytogenetische Untersuchungen ge- 
geben ist. Er unterscheidet zwischen prim/iren 
diploiden (2n = 16) und tetraploiden (2n = 32) 
Ausgangsformen, durch deren Kreuzung triploide 
sterile Bastarde entstanden sind, die sieh durch 
Chromosomenverdoppelung zu sekundS~ren (hexa- 
ploiden) Ausgangsformen entwickelten. Durch 
Nreuzung dieser mit  den Ursprungsformen ent- 
standen sekunds Triploide und Tetraploide. Die 
Chromosomengr613e nimmt mit  steigender Valenz 
ab. Verf. stellt eine beispiellose Gleichf6rmigkeit 
der Genome, veranlal3t durch die einheitliche Chro- 
mosomenmorphologie der bisher untersuchten 
Delphinien fest. Bei einigen Formen finder er 
Chromatinbrficken, die au{ Inversionen hindeuten. 

Hilde Pieper ( Quedlinburg). ~ ~ 
Uber EiweiBstoffe im Chromosomgeriist, Von 
T. CASPERSSON. (Chem. I~st. ,  Karolin. Inst . ,  
Stockholm.) Naturwiss. 1940, 514 . 

Verf. gibt Erl/~uterungen zu photoelektrisch 
ausgemessenen Ultraviolettabsorptionskurven ver- 
schiedener Chromosomenabschnitte, insbesondere 
yon den Speicheldrfisenchromosomen der Dipteren. 
Danaeh erh/~lt das Chromozentrum auBer Nuclein- 
s~ure auch EiweiBstoffe mit  einem distinkten Ab- 
sorptionsband bei 29oo _A in saurer L6sung, was 

einem Protein mit  etwa 5 % Tyrosin und 1--~2 % 
Tryptophan und bedeutenden Mengen yon Dia- 
minos~uren entspricht und mit  den aus Kernen 
isolierten tRistonen gut fibereinstimnat. Hetero- 
chromatische Chromosomenabschnitte zeigen Ab- 
sorption im wesentlichen yon gleicher Art, ebenso 
die Chromosomen,,puffs". In den Zwischen- 
scheiben ist keine sichere Nucleins~ureabsorption 
nachweisbar; ein Maximum bei 28oo ]~ entsprieht 
einem Protein mit  erheblichem Gehalt an Tyrosin 
und Tryptophan und wenig an Tyrosin gebundenen 
Diaminos/iuren, /~hnlich wie bei Serumglobulinen. 
Die euchromatiscben B~nder besitzen eine so hohe 
Absorption, dab eine weitere Analyse nicht m6glich 
ist; jedoch zeigt die Kurve die Anwesenheit cycli- 
seher AminosS, uren. Das Protein der Nucleolen 
ist yon Histontypus. Die in eu- und heterochro- 
matischen, also den linear geordneten Chromo- 
somregionen auffallend st/~rkere Absorption in 

: Wellenl~ngen unter 26oo ~ scheint sich am ein- 
fachsten durch die Annahme einer diese Abschnitte 
durchtaufenden Struktur yon einfachen tyrosin- 
und tryptophanarmen oder -freien Proteinen zu 
erkl/iren; ihre Abwesenheit im Chromozentrum 
wiirde mit  dem dortigen niederen Grad yon Ord- 
nung zusammenh~ngen. Die Anwesenheit yon 
Protein des Globulintypus in den euehronlatischen 
und des Histontypus in heteroehromatischen Ab- 
schnitten steht in Einklang mit  der Lokalisation 
der Gene und prim/~ren Genprodukte in den ersten 
und mit  der Ansicht, dab die heterochromatischen 
Abschnitte eine spezialisierte Funktion im Nuclein- 
s~urezellstoffwechsel ausfiben. W. J .  Schmidt. ~ ~ 
0ber die Chromosomenf~irbungen mit Gentiana- 
violett. Von F. O E H L K E R S .  (Bo~an. Inst . ,  Univ. 
Freiburg i. Br.)  Z. Bot. 36, 55 (194o) . 

Verf. berichtet fiber die bei cytologischen Ar- 
beiten im Freiburger Botanischen Inst i tut  benutzte 
und bew/~hrte F/irbungsmethode mit  Gentiana- 
violett, die eine Modifikation des Verfahrens yon 
CI, AIJKKEN bzw. JOtlANNSE~ darstellt. Nach Ver- 
wendung chroms/~urefreier Fixiergemische mug das 
Material unbedingt vor der F/~rbung durch 24 
Stunden mit  I proz. Chroms/~ure gebeizt werden, 
doeh ist eine I stfindige Beizung auch nach chrom- 
s/iurehaltigen Gemischen auf jeden Fall zu empfeh- 
len. Von Farbstoffen kommt in Deutschland nut  
das Krystallviolett  (stand. ,,Bayer") der Fi rma 
t{ollborn, Leipzig, in Betracht. Der F~rbungs- 
vorgang gestaltet sich folgendermagen: I. Beizen 
durch 1--24 Stunden mit  .E proz. Chroms~ure, die 
Ifir jede Pr~tparatenserie frisch zu bereitert ist; 
dann w/~ssern dutch 3/~ Stunden. II. F~rben mit  
i proz. w/~sserigem l<rystallviolett (kochend ge16st) 
dutch 3 Min. bis I Stunde, dann kurz in Wasser 
abspfilen und 15 Min. bis 3 Stunden in stehendem 
(nicht fliel3endem) Wasser belassen. I I I .  Differen- 
zierung: Zun/~chst 4 ~ Sek. bis 1 Min. in Jod-Jod-  
kalium (I g Jod, I g Jodkalium in IOO ccm 7o proz. 
Alkohol), dann fibertragen auf 3 ~ Sek. in 50proz. 
AIkohol, dasselbe nochmals wiederholen, hierauf 
in 7oproz. Alkohol auf 15 Sek. und nun rasch ein- 
tauchen und gleich weiterfiihren, zun~chst in eine 
L6sung yon o,i  g Pikrins~ure in IOOCCm 95proz. 
Alkohol, sodann in ein Gemisch yon 5 Tropfen 
Ammoniak und IOO ccm 95proz. Alkohol, hierauf 
in abs. Alkohol, der einmal geweehselt wird und 
schlieglich in Nelken61. Zu dessen restloser Ent-  
fernung passieren die Schnitte jetzt  3 Gl~tser mit  
Xylol, verweilenin j edem 3 ~ Sek. und werden schlieB- 
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lich durch 1--12 Stunden in reinem Xylol belassen. 
EinsehluB in Canadabalsam oder Dammarharz ist 
m6glich, doch ist Cedernholz61 oder Caedax (Fa. 
Hollborn) vorzuziehen, t taben die PrXparate ein- 
mal die Xylolbehandlung hinter sich, so wird der 
Farbstoff vim stXrker festgehalten, und bet neuer- 
licher Differenzierung erweist sieh die Farbstoff- 
abgabe erschwert und verlangsamt. Will man 
daher die Differenzierung mit besonderer Genauig- 
keit unter dem Mikroskop vornehmen, so ffihrt man 
die Schnitte sehr raseh dutch die einzelnen Stufen 
bis ins Xylol, bel/~13t sie darin IO Min., bringt sie 
alsdann in Alkohol oder Nelken61 zurfick und 
differenziert jetzt  fertig. Schwer differenzierbare 
Pr~Lparate, die in Nelken61 die Yarbe sehr rasch 
abgeben, ffihrt man nur bis zum 95 proz. oder abs. 
Alkohol, bel~gt sie darin, bis die Farbe ganz aus- 
gezogen ist und wiederholt dann den F~trbungs- 
vorgang ein zweites Mal; dadurch erhXlt man viel 
bessere und klarere Bilder. 13el richtiger Hand- 
habung der Methode resultiert eine r6tlieh violette, 
reine ChromosomenfXrbung; bet Verwendung yon 
gefiltertem, grfinlichblauem Lieht erscheinen sie 
schwarz ohne st6rende 1Reflexionen. Die Halt-  
barkeit  der Gentianaviolett-FXrbung ist im allge- 
meinen nieht so gut wie die der H/~matoxilin- 
fArbung, doch lAgt sich diese Schwierigkeit durch 
sorgfXltige Preparation, restlose Enffernung jeder 
Spur yon Nelken61 und Verwendung yon neutralen 
Einschlugmitteln (Cedernholz61, Caedax) aus- 
schliegen. J. Kisser (Wien). ~ ~ 
On a cytoplasmatic effect of inbreeding in bomozy- 
gous yeast. (Uber eine zytoplasmatische Wirku.n.g 
der Inzucht bet homozygotischer Here.) Von O. 
W l N G E  and O. LAUSTSEN.  C. r. Tray. Labor. 
Carlsberg, S@r. physiol. 23, 17 (194o). 

Die yon den Verff. an Helen durchgeffihrten 
Versuche besch/iftigten sieh vor allem mit der 
dAnischen Backhefe (Saccharomyces cerevisiae HAN- 
SEN vat. ellipsoideus Hansen) .  Wenn Sehwester- 
sporen aus demselben Askus eine Zygospore bitden, 
so weist die daraus hervorgehende neue Generation 
eine allgemeine Inzuchtdegeneration auf, die sich 
auch in herabgesetzter I<eimfXhigkeit der Sporen 
Aul3ert. Bet Einzelsporennachkommenschaften der 
/3ackhefe ist der Grad der Inzuchtsdegeneration 
weitgehend yon dem Diploidwerden, set es durch 
Versehmelzung zweier haploider Zellen nnd ihrer 
Kerne oder der Kernverschmelzung in der keimen- 
den Spore, abh~ngig. Bet Einzelsporennachkom- 
mensehaften ist auch das Trockengewicht herab- 
gese t z t .  Die weitere Degeneration, die an den 
Folgegenerationen reiner Linien zu beobachten ist, 
wird yon den Verff. als plasmatisch bedingt ange- 
sprochen, und zwar soll sie dutch die Chondrio- 
somen bedingt sein, die genetische Konstitutions- 
elemente darstellen, welche die Wuehskraff eines 
bestimmten Typs kontrollieren. ]3ei Saccharomyces 
validus H ansen  wurden /thnlicbe Degenerations- 
erscheinungen nieht beobachtet, nnd auf Grund 
dessen wird angenommen, dab hier die Teilung der 
Chondriosomen etwas weniger spS, t als die Kern- 
teilung in der keimenden Spore bet S. cerevisiae var. 
ellipsoidens stattfindet. Schmidt (Mfincheberg). 
Die topographische Selenmethode, ein neues Verfab- 
ten zur Feststellung der Keimfiihigkeit der Getreide- 
fr(Jchte ohne Keimversuch. Von G. L A K O N .  Mi t t .  
internat.  Vereinig. Samenkontrolle 12, I (194o). 

Der Begriff Keimf~higkeit wird in Keimkraft  
nnd Keimpotenz unterteilt.  Die Keimpotenz drfickt 

den Prozentsatz der entwicklungsf~higen K6rner 
(Keimkraft) ohne Rfieksieht auf die Keimruhe bzw. 
Keimreife aus. Die M6glichkeit zur Feststellung 
der Keimpotenz ist fiir die Hauptgetreidearten mit  
der topographischen Selenmethode gesehaffen 
worden. In ihr besteht ~erner eine wahrscheinlich 
zfichterisch brauchbare Beurteilungsm6glichkeit 
ffir die yon HEINISCI-I betonte ]3edeutung der 
Keimwurzeln. Die Reaktion yon Selenl6sung au~ 
lebendes Gewebe ~ul3ert sich dadurch, dab das 
Gewebe korallenrot geffirbt wird. t3ei gegliederten 
Embryonen lassen sich dadurch nicht nut  tote yon 
lebendigen Embryonen unterscheiden, sondern 
durch partielle F~rbung die Sch~digung yon ein- 
zelnen Organen nachweisen. Benutzt  wurde Na- 
triumselenit (NaHS2OI) nnd Mercksches Natrium- 
biselenit in 2 % iger L6sung. Die Wurzelanlagen bet 
den Embryonen der Getreidearten werden ein- 
gehend beschrieben. Samen, deren Embryonen in 
vollem Umfang aus lebendem Gewebe bestehen, 
liefern bei der Keimung Keimlinge mit  der nor- 
malen Anzahl yon Wurzeln. Das Absterben des 
Embryos beginnt an der Spitze der Hauptwurzel- 
anlage und geht fiber die tibrigen Wurzelanlagen 
bis zum Sprol3teil, der seinerseits auch yon der 
Spitze her  eingeht. Die Befunde der Selenbehand- 
lung mit  denen der Keimversuche st immen gut 
fiberein und beweisen dutch das Auftreten der auf 
Grnnd der Selenmethode erwarteten Prozents~tze 
yon wurzellosen bzw. nur Nebenwurzeln besitzen- 
den Keimlingen in den Keimversuehen, dab nur 
die Teile des Embryos entwicklungsf~hig sind, die 
das Selen zu reduzieren verm6gen. Eine ausffihr- 
liche Arbeit zu diesem Problem wird in Aussicht 
gestellt. H.-J. Troll (Mfincheberg/3/iark). 

Spezielle Pflanzenzfichtung. 
Linkage between the Martin and Turkey factors 
for resistance to bunt, Tilletia tritici, in wheat. 
(Koppelung zwischen dem Martin- und Turkey- 
Faktor  ffir Widerstandsf~higkeit gegen Steinbrand 
beim Weizen.) Von F. N. ]31RIGGS. (Div. of Agro- 
nomy, Univ. of California, Davis.) J. amer. Soc. 
Agronomy 32, 539 (194o). 

Verf. konnte in frfiheren Untersuchungen naeh- 
weisen, dab es 3 wesentliche Faktoren ffir die 
Widerstandsf&higkeit gegen Steinbrand beim Wei- 
zen gibt. Diese Faktoren waren nach den Weizen- 
rassen, in denen sie zuerst aufgefunden worden 
waren, als Martin-, Hussar- und Turkey-Faktor  
bezeichnet worden. Im Laufe der Versuehe sind 
zahlreiehe tZreuzungen durchgeffihrt worden, um 
zu prfifen, ob die Widerstandsf~higkeit der ver- 
schiedenen Weizensorten auf den gleichen oder 
verschiedenen Faktoren beruht, t3ei Uberprfifung 
des ganzen jetzt  vorliegenden Materials konnte 
Verf. feststellen, dab der Martin- und der Turkey- 
Faktor  gekoppelt sind. Der Austausch betrXgt 
etwa 34 %. R. Schick (Neu-Buslar).~176 
Wheat species characterized according to activity 
and quality of amylase in their grain. (x/Veizenarten 
charakterisiert nach der Kraft  und Qualit~t der 
Amylase in ihrem Norm) Von M. I. K N I A G I N I -  
CI-IEV, I. F. MUTUL and J. K. PALILOVA. C. 
t~. Acad. Sci. URSS,  N. s. 27, lO2O (194o). 

Es wurde der Maltosegehalt yon verschiedenen 
14-, 28- und 42 chromosomigen Weizen untersucht. 
Der h6ehste GehMt land sich bei Triticum durum 
und polonicum der 28 chromosomigen Grnppe, w~h- 
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rend Tr. persicum nnd Tr. dicoccum und @ella (4 2) 
einen wesentlich geringeren Gehalt aufwiesen. 
Dasselbe trifft  ftir den Gesamtzuekergehalt zu. 
Die diastatische Kraft  ist bet allen nntersuchten 
Formen hoch, etwas schwgcher sind monococc~m, 
vulgare und spelta. Die Bestimmung des Tempe- 
ratnrkoeffizienten (Verh~ltnis der gebildete n Mal- 
tosemenge bet, zwei verschiedenen Temperaturen) 
ergab, dab derselbe in der Gruppe der 42chromo - 
somigen \Veizen wesentlich h6her ist als in den 
beiden anderen Gruppen. Weickmann. 
Peculiaritis of the endosperm development in wheats 
with short and long periods of ripening. (Eigen- 
tfimlichkeiten der Endospermentwicklung bet 
Vv'eizen mit  kurzer und langer 1Reifezeit.) Von 
V. G. A L E X A N D R O V  and O. G. ALEXANDRO-  
VA. C. R. Acad. Sci. URSS,  N. s. 26, 283 (I94o). 

Bet der Reife des Weizenkornes spielen - -  bedingt 
dutch eine gauze Reihe von Faktoren - -  die wech- 
selseitigen Beziehungen zwischen Entwicklung u n d  
Bildung des Endosperms und des Embryos eine 
Rolle. Zur Kl~rung dieser VorgXnge dienten die 
Beobachtungen yon Einzelheiten aus den Anfangs- 
stadien des Endosperms. Dabei werden Weizen- 
soften mit  kurzen und iangen Reifezeiten mitein- 
ander verglichen. Als wesentliches Ergebnis wird 
feStgestellt, dab das Endosperm in zwei Phasen 
--- der zellul~tren und der nukiegren - -  dem sich 
entwickeInden Embryo als Nahrung dient. Die 
zellulXre Phase, die bet spgtreifenden Weizen mehr 
entwickelt ist als in frfihreifen, wird yore Embryo 
vor der Differenzierung seiner Organe verbraucht. 
Der nntere Tell der nuklegren Phase wird yore 
Embryo zur Zeit der Di~ferenzierung seiner Organe 
ben6tigt. Die  erste Periode scheint an Stickstoff- 
verbindungen reicher zu sein. Eifrig. ~176 
Hybrid vigor in maize embryos. (Heterosis-VVirkung 
bet Mais-Embryonen.) Von H. A. lVIURDOCH. 
J. Hered. 31, 361 (194o). 

Nach Untersnchungen yon AshBY soil die nach 
Kreuzung zweier Mais-Inzuchtlinien auftretende 
Heterosis-V~qrkung bereits im Embryo manifestiert 
sein, so dab dieser einen Vorsprung erhglt, der 
wghrend der ganzen \~achstumsperiode beibehalten 
wird. Zur Erg/~nzung dieser Untersuchungen stellt 
Verf. ebenfalls Kreuzungen zwischen verschiedenen 
Inzuchtlinien her und vergleicht das Gewicht der 
Heterosis-Embryonen mit  denen tier Elternrassen. 
Um die Embryonen zu erlangen, wgssert er die 
Samen 12 Stunden bet Zimmertemperatur u n d  
nochmals 12 Stunden in demselben Wasser bet 
38~ F. Dann schneider er die Embryonen heraus, 
wobei er im Gegensatz zu ASHBY auBer dem Seu- 
tellum auch die Wurzelscheide entfernt, da diese 
kein Tell der reifenden Pflanze wird. Die Ermit t-  
lung des Trockengewichtes ergibt sodann, dab das 
Gewicht der Bastard-Embryonen schwerer ist als 
das der Elter-Embryonen, und so folgert Verf. 
ebenfalls, dab der Heterosis-Effekt bereits im 
Embryo manifestiert ist, bevor dieser seine Ent-  
wicklung beginnt. Aust (Mfincheberg/Mark) 
A sorghum seed color chimera. (glue Samenfarben- 
Chimgre bei Sorghum.) Von J. B. S I E G L I N G E R .  
J. Hered. a | ,  363 (I94o). 

Es wird eine Pflanze beschrieben, deren end- 
stgndiger Blfitenstand in der einen Hglfte rote 
Samen, in der anderen weiB- und rotgestreifte 
enthielK Zwei weitere Bltitenst~inde; die sich am 
zweiten und dritten Nodium entwickelten, bildeten 
dagegen nur rot gef~rbte Samen aus. Im folgenden 

Jahre ergaben sowohl die roten wie auch die ge- 
streiften Samen des chimgren Blfitenstandes wie 
auch die roten Samen der anderen Bltitenstgnde 
nur rote und weiBe Samen, annghernd im Verhglt- 
his 3: r. Daraus geht hervor, dab die Ausgangs- 
pflanze heterozygot fiir die Samenfarbe war n n d  
dab die ffir die Bildnng der Chim~re verantwort-  
lithe iViutation in einer Zelle entstanden ist, aus der 
n u r  Zettschichten gebildet wurden, die sich wohl 
an der Bildnng des Perikarps beteiligten, jedoch 
nicht an der des Embryosacks. Schrdck. 
Spontaneous occurence of diploid plants in the 
offspring of the triploid Solanum maglia Schlechtd. 
grown in the Pamirs. (Spontanes Auftreten yon 
diploiden Pflanzen in der Nachkommenschaft yon 
triploiden S. maglia Schlechtd., das im Pamir an- 
gebaut wurde.) Von R. L. PERLOVA. C. R. Acad. 
Sci. URSS,  N.s .  27, 7io (194o). 

Bet der normalerweise sterilen, triploiden Art 
S. maglia Schlechtd. (2n = 36) wurde beim Anbau 
im Pamir spontaner Beerenansatz beobachtet. 
Mehrere Beeren waren taub, und die fibrigen Iiefer- 
ten nut wenige ausgebildete Samen. Drei Sgmlinge 
wurden daraus insgesamt erhalten, die morpholo- 
gisch der Mntterpflanze Xhnelten, in der Mehrzahl 
der quanti tat iven Merkmale abet um das Einein- 
halb- bis Dreifache reduziert waren. Die Chromo- 
someazahlen betrugen 2n = 24 + I oder 2n =: 24 
+ 2. Es wird anschliel3end das Entstehen solcher 
Sgmlinge aus der triploiden Mutterpflanze disku- 
tiert. Stelzner (I~{tincheberg/Mark). 
Die Bedeutung der Sojabohne fiir Deutschland. Von 
W. R I E D E .  Deutschlands Erneuerung 24, 542 
(z94o). 

Infolge ihres hohen Gehaltes an vollwertigem 
Eiweil3, das dem Micheiweig nahesteht, leichtver- 
daulichem ()1 und an Lecithin ist die Soj abohne ffir 
die menschliche Ernghrnng besonders geeignet. Die 
ostasiatischen Verwertungsarten sind jedoch for 
unsere Erntihrung nicht geeignet. Es wird daher 
ein Mahlprodukt der Soja, ,,Vollsoja" genannt, 
hergestellt, das alle Stoffe der Soja unvergndert 
enthalt, dem aber durch ein besonderes Verfahren 
der etwas herbe Geschmack der Soja genommen ist. 
i kg Vollsoja hat den gleichen Nahrwert wie 250o g 
knochenloses Rindfleisch, 54 Hiihnereier oder 7,5 l 
Vollmilch. Da die in Mandschuko, China, Japan 
und anderen Landern angebauten Sojasorten in 
Deutschland nicht sicher und mit  dem notwendigen 
Erfolg angebaut werden k6nnen, war es zungchst 
notwendig, durch Ziichtung fiir Deutschland geeig- 
nete Sorten zu schaffen. Verf. begann 192o mit der 
Sojazfichtung. Ffir den Sojaanbau in Deutschland 
kommen besonders die 6stlichen Gebiete mit  ihrem 
sommerwarmen Kontinentalklima wie der \Varthe- 
gau, Schlesien, Kurmark und Pommern in Betracht. 
Abet anch in der Ostmark wird der Sojaanbau 
bedeutend erweitert werden. Als Einfuhrlander 
kommen nehen Mandschuko noch die sfidosteuro- 
pgischen L~nder in Frage. Schrdck. 
Cytogenetical analysis of heterosis in hybrids of 
Vicia. (Cytogenetische Analyse der I-Ieterosis bet 
Vicia-Bastarden.) Von J. N. SVESCHNIKOVA. 
(Inst. of Exp. Biol., Univ., Moscow.) J. Hered. 31, 
349 (1940)- 

Nach einer Beschreibung der Chromosomen- 
morphologie yon Vicia amphicarpa, V. sativa, V. 
angu..stifotia brachisomica und V. anguslif, dolicho- 
som~ca, deren Unterschied in drei Chromosomen 
besonders auffallend ist, wird fiber Krenzungen mit  
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diesen Vicia-S.pezies beriehtet. Der Begriff Hete- 
rosis dfirfte eigentlich nicht nur  Ifir starken und 
massigen Wuchs gebraucht werden, sondern mfil3te 
auch f/Jr Kfimmer- und Zwergwuchs Anwendung 
linden. Die beiden Formen der Heterosis werden 
n i t  ,,Plus-" nnd ,,Minus-Heterosis" bezeichnet. 
Das Wesen der tIeterosis ist in der Kombination 
(Anh~ufung) bestimmter Gene zu erblicken. Aus 
den aus Kreuzungen obiger Vicia-Spezies gewonne- 
hen Erkenntnissen folgert Verf., dab die Dominanz 
beiVicia dutch Verdoppelungen - -  verursacht durch 
Translokationen - - ' b e d i n g t  wird, die in der Ver- 
l~ngerung gewisser Chromosomen erkennbar sind. 
Je lgnger beispielsweise das A-Chromcsom ist, um 
so auffallender ist die Dominanz des allgemeinen 
Habitus, und m i t d e r  L~tnge des F-Chromosoms 
verstgrkt sich proportional die Verzweigung der 
Pflanzen. Zwischen Dominanz und Heterosis 
einerseits und der Chromosomenmorphologie an- 
dererseits besteht ein auffallend enger Zusammen- 
hang. Schieblich (Ladenburg/N.). 
Kritische Beitriige zur Kenntnis, Ziichtung und 
Nutzung der Vicia villosa. V o n  F.  BEiRKNEIR. 
Forsch.dienst 10, 418 (I94o). 

Einleitend bringt die Arbeit ]3emerknngen fiber 
Heimat, Formenreichtum, Verbreitung sowie eine 
Beschreibung der Zottelwicke. Diesen folgen An- 
gaben fiber Kul t iv ierung/Fut terwer t  und -nutzung 
und Samengewinnung, Was die Zfichtung anbe- 
langt, so sind auf schnelle Jugendentwicklung, 
Massenwfiehsigkeit, Dfirreresistenz, schnelles u n d  
gleichmgl3iges Abbltihen und hohen und sicheren 
Kornertrag zu achten. Auch die Winterfestigkeit 
stellt ein sehr entscheidendes Auslesemerkmal dar. 
Formen n i t  betr~chtlicher Winterh~rte linden sich 
bei der Zoftelwicke (Vicia villosa subsp, euvillosa 
ReTIe.), die behaart ist, sowie bei der Kahlwicke 
(Vicia villosa subsp, glabrescens Koc~I). Die Be- 
haarung hat nach Verf. keine so grol3e Bedeutung, 
wie ihr oft beigemessen wird, da die kahlen u n d  
die behaarten Pflanzen gleich gem gefressen werden, 
sofern sic nur  jung genug sind. Die Schmackhaftig- 
keit wird mehr dutch den Kumaringehalt  als dureh 
die Behaarung beeinfluBt. Vielleieht gelingt es, 
kumarinarme Typen aufzufinden. Eine negative 
Korrelation besteht zwischen Rohproteingehalt 
und dem Gehalt an N-freien Extraktstoffen, zwi- 
schen Rohprotein- und Aschengehalt war die 
Korrelation schwach positiv. Pflanzen n i t  platz- 
festen Htilsen hat  Verf. bisher noch nicht gefunden, 
jedoch soil es nach Angaben yon T I ~ U ~ J A N  in 
Armenien Formen n i t  nichtplatzenden Hfilsen 
geben. Ziichterisch auswertbare Unterschiede be- 
stehen auch in der Nachwuchsfreudigkeit, beson- 
ders beachtenswert bei zweij~hrigen Formen. Einen 
zfichterisch leieht zu beseitigenden Mangel stellt 
die so geffirchtete Hartschaligkeit dar. 

Schieblich (Ladenburg/N., Rosenhof). 
Root-knot resistance in beans. (Die YViderstands- 
fghigkeit gegen die Bildung yon Wurzelknoten 
durch Heterodera marioni bei /3ohnen.) Von K. 
C. /3ARRONS. (Alabama Agricult. E~p. Slat., 
Auburn, Alabama.) J. Hered. 31, 35 (194o). 

Verf. beschrieb zwei Variet~tten der Gartenbohne, 
die widerstandsf~hig gegen tIeterodera marioni sind. 
~ine dieser Linien ist als Alabana Nr. z nun  im 
Handel. Da die Heterodera in die Wurzeln dieser 
Sorte ebenso eindringt wie in die ~vVurzeln anderer 
Sorten, abet keine SVurzelknoten hervorruft, hat 
Verf. den Ausdruck nematodenwiderstandsfghig 

in wurzelknotenwiderstandsf/~hig ge~tndert. Verf. 
kreuzte Alabama Nr. I n i t  Kentucky Wonder. 
einer sehr anfXlligen Sorte. Einige F~-Pflanzen 
wurden im Gewgchshaus und im Freiland bis zur  
Reife herangezogen. Dabei ergab sich, dat3 die /71 
ebenso anf~llig ist wie die anfgllige Elternsorte. In 
der F 2 erhielt Verf. eine deutliche Spaltung in an- 
f~tllige, intermedi~tre und widerstandsfithige, die er 
als Spaltung I i  :4: I deutet. Eine SpMtung, die 
man erhglt unter der Annahme, dab 2 Faktoren 
derartig wirken, dab 4 recessive Allele Xu 
f~ihigkeit, 2, 3 und 4 dominante Allele Anfitlligkeit 
u n d  I dominantes Allel intermedigres Verhalten 
bewirken. Nachprfifungen in iF a ergaben, dab diese 
Annahme wohl zu Recht beateht. R. Schick. ~ ~ 
Untersuchungen iJber den Morphingehalt der zum 
Handel zugelassenen und einiger anderer Mohn- 
sorten und die MUglichkeit der 0piumgewinnung im 
Deutschen Reich. Von E. F. H E E G E R  u. K . H .  
BAUER. (Pharmazeul. Inst.. Univ. Leipzig.) 
Landw. Jb. 90, 397 (I94o). 

Die Arbeit gibt die Ergebnisse dreijS~hriger ~5n- 
tersuchungen tiber den Morphingehalt verschiede- 
ner Mohnsorten und seine Abh~tngigkeit von den 
verschiedensten ~uBeren Faktoren wieder. Die 
Morphinausbeute der untersuchten deutschen blau- 
sam~gen MohnsorLen lag wesentlich h6her als bei 
frfiheren Untersuchungen yon Blitz und Thomas. 
Die untersuchten Sorten werden nieht als Zucht- 
sorten, sondern .als Landsorten betrachtet, die ver- 
mutlich noch sehr bunLe Populationen darstellen. 
Die blausamigen lV~ohnsorten besitzen den h6chsten 
Morphingehalt, die weiB- und gelbsamigen Soften 
haben den gr6Bten Opiumertrag, aber die niedrigste 
Morhinmenge. Auch zwischen Kapselform u n d  
Morphingehalt konnten Beziehungen ermittelt 
werden. Soften mit kugelf6rmigen Kapseln hatten 
den h6chsten Morphingehalt, dieser nahm um so 
mehr ab, je l~nglicher die Form der Kapsel wurde. 
- -  Warme und trockene Temperaturen f6rdern die 
Alkaloidbildung, in gleichem Sinne wirken Voll- 
dfingung und besonders reichliche Stickstoff- 
dfingung. Auch der Zeitpunkt des 1Ritzens ist ftir 
die Quanti t~t  und die QualitXt des gewonnenen 
Opiums sehr wesentlich. Der Vergleich der Opium- 
qualit~ten der verscbiedenen L/~nde~- der Welt 
zeigt, dab im mitteleurop~ischen Raume ,,ein be- 
senders hochwertiges Opium gewonnen werden 
kann" und dab die ,,landwirtsehaftliche Nebenge- 
winnung hochwertigen Opiums" durchaus lohnend 
ist, wenn - -  was bei den zum Anbau zuge!assenen 
Sorten der FalI ist --- ftir Morphingewinnung geeig- 
nete Sorten angebaut werden, die gleichzeitig einen 
guten und sicheren Kornertrag geben. 

Schwanil~ (Rosenhof). 
Action, sur la caryocin~se et la cytodi~r~se des v~g6- 
taux, des isom6res de i'apiol de persil. (Die \Virkung 
der Isomeren des ,,Apiol de persil" auf die Karyo- 
kinese und Cytologic der Gemfise.) Von P. G-A- 
VAUDAN et N. GAVAUDAN. C. r. Acad. Sci. 
Paris 210, 576 (I94Oi. 

Verff. geben einen ~_ericht fiber die \Virkung 
eines Extraktes aus Petersilie, ,,l'apiol de persil" 
und einiger seiner Isomeren auf junge KeimEnge 
yon Triticum vzdpare. Die .hervorgerufenen St6- 

CH2_CH=CH~ rungen ermnern an Colchicin- 
H--~\---OCH~ oder Acenaphthenbehandlung 

(Verz6gerung des L/4nge,wachs- 
I I1 turn der Wurzel, Tumorbildung) 

CH~O--'~ -~ Zahlreiche St6rungen wXhrend 
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der Mitose konnten beobachtet werden (desorien- 
tierte Anaphasen, Chromosomenbrfichen, gelappte 
Kerne usw.). Derivate der cyclischen Hydrocarbo- 
nate vom Typ des,  ,apiol de persil" scheinen in der 
Pflanzenwelt ziemlich verbreitet  zu seth, besonders 
bet Umbelliferen nnd Piperaceen. Ffir die Praxis 
sind ,,apiol der persil" und seine Isomeren zur Aus- 
16sung yon Polyploidie nicht yon Bedeutung, da 
vollkommene Verhinderung der Querwandbildung 
u n d  Chromosomenverdoppelung nicht beobachtet 
werden konnten. Hilde J~ieper (Quedlinburg). ~176 

Un/ersuehungen fiber den zficbterischen Wert der 
Kirs�9 Prunus cerasifera Ebrh. Von M. 
SCHMIDT. (Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Ziichtungs- 

forsch., Erwin Baur-Inst., ~,/E~ncheberg, Mark.) 
Gartenbauwiss. 15, 247 (194o). 

Von der Sammelart  Prunus cerasifera, deren geo- 
gruphische, 6kologische, wirtschaftliche und syste- 
matische Verh~ltnisse einleitend behandelt werden, 
stehen in Miincheberg seit dem Jahre I9Z 7 fiber 
3 ~ S~mlinge in Beobachtung. Das Samenmaterial, 
aus dem sie hervorgingen, brachte E. BAUR 1926 
aus Anatolien mit, es s tammt aus drei verschie- 
denen Klimazonen. Von den S~mlingen, die im 
Habitus sehr starke Unterschiede zeigen, heben sich 
vier durch domestica~hnliche Merkmale ab. Bet den 
Frfichten besteht eine groge Mannigfaltigkeit h i n -  
siehtlieh Gr6ge, Form und Farbe. Die Steinlgslich- 
keit ist meist sehlecht bis sehr schlecht, bet 2 S~m- 
lingen allerdings sogar sehr gut. Obwohl d i e  
Frfichte im Durchschnitt  im C~esehmack welt 
hinter den Domestica-Sorten zurfickbleiben, eignet 
sich doch ein Tell yon ihnen vorzfiglich zur Kom- 
pottbereitung. Die Ertragsf~higkeit ist versehie- 
den, geht abet im Durchschnitt  erheblich fiber die 
unserer Pflaumen- und Zwetschensorten hinaus. 
Das Aufblfihen erfolgt bet den meisten S~tmlingen 
sehr Irfih, dabei sind die Bltitenorgane bemerkens- 
wert widerstandsfihig gegen Spitfr6see. Bet nicllt 
unbetr~chtlichen Unterschieden in der Reifezeit 
zwischen den einzelnen S~tmlingen k6nnen sie doch 
insgesamt im Vergleich mit  P. domestica Ms f r f ih  
bis mittelfrfih reifend bezeiehnet werden. Selbst- 
s teri l i t i t  scheint vorherrschend zu sein, doch wurde 
auch schwache Selbstbefruchtung ohne nachteilige 
Inzuchtswirkung a u f  d i e  daraus hervorgehenden 
S~mlinge erzielt. Fiir echte Intersterilit~t sind 
ebenfalls ttinweise vorhanden. In groBem Umfung 
durchgeffihrte Kreuzungen mit  Kultursorten yon 
P. domestica gaben in 4 Versuchsjahren schwuchen 
u n d  sehr unterschiedlichen Ansatz und ffihrten zu 
nur 3 lebensfXhigen S~mlingen. Dagegen gelangen 
Kreuzungen mit  der Triflora-Gruppe reeht gut u n d  
ergaben zahlreiche kr~ftige Pflanzen. Aus Kreu- 
zungen des Cerasifera-S~mlinge untereinander 
wurden einige Zwillinge gewonnen, die jedoch meist 
ungleich waren. Die Pollenbeschaffenheit u n d  
-keimf~higkeit war bet den meisten Cerasifera- 
S~mlingen gut. Von den vier ,,Domesticoiden" 
waren 2 v611ig pollensteril, die anderen beiden ent- 
hielten in den sieh nieht 6ffnenden Antheren 
Pollenk6rner verschiedener Gr613e. Verf. vermutet,  
vorbehMtlieh ether noch zu erbringenden eytologi- 
schen Best~tigung, dab es sich bet den beiden 
letzteren um triploide Typen (2 n = 24) handelt, 
d i e  aus Kreuzung yon B. cerasifera (2 n = 16) u n d  

P. spinosa (2 n -~ 32) hervorgegangen sein k6nntem 
Die unmittelbare Einifihrung einiger der nnter- 
suchten S~mlinge in den Anbau ist unter bestimm- 
ten VerhS~ltnissen sicher mSglich, doch scheint auch 
eine zfichterische Kombination der a u f  d i e  einzelnen 
Sfimlinge verteilten, zum Tell XuBerst wertvollen 
Eigenschaften erfolgversprechend. Fiir die Ver- 
bindung der gfinstigen Eigenschaften der Cerasi- 
fera-Simlinge mi% den wertvollen Kulturmerk- 
malen yon P. domestica h i l t  Verf. den Weg f iber  
Zwischenkreuzung mit  P. spinosa mit nachfolgen- 
der Chromosomenverdoppelung (2n = 48) ifir den 
aussichtsreichsten. Zum SchluB wird noch auf d i e  
Frostsch~den des ~u 1939/4 ~ hingewiesen, 
d i e  sich bet den 4 ,,Domesticoiden" verh~ltnis- 
m~Big am wenigsten bemerkbar machten. 

Gruber (Miincheberg/Mark) o 

Untersuehungen fiber die Anf~illigkeit yon Apfel- 
und Birnensorten gegenfiber tier Moniiia~ruchtTiiule, 
Von C~. MITTMANN-MAIER.  (Inst. f. Pflanzen- 
krankh., Versuchs- u. Forsch.~dnst. f .  Wein- u. 
Gartenbau, Geisenheim a. Rh.) Gartenbauwiss. 15, 
334 (I94O). 

In dreij~hrigen Untersuchungen wurden pflfick- 
reife Frfiehte yon 158 Apfel- und 111 Birnensorten 
kfinstlich mit  Monilia (Sderotinia) fructigena und 
M. cinerea infiziert, urn fiber die Anfs 
h~iltnisse Klarheit zu gewinnen. Beide Pilze ver- 
m6gen auf alien untersuchten Soften Fruchtf iule  
hervorzurufen, jedoch ist das Vorhandensein yon 
Verletzungen der FruchtschMe Voraussetzung d a -  
ftir. Eine vSllig widerstandsf~hige Sorte w u r d e  
nicht gefunden, jedoch erfolgt die Ausbreitung 
de r  F iu le  bet den einzelnen Soften verschieden 
schne!l, so dub man yon ether unterschiedlichen 
,,Ausbreitungsresistenz" sprechen kann. Bet d e n  
Npieln ist am widerstandsf~higsten Rheinischer 
Bohnupfel. Resistent sind ferner Pomeranzen- 
apfel, ZwiebeIborsdorfer, Roter  Winterstettiner, 
Gelber Winterstettiner, Medina, Ribston Pepping. 
Relativ resistente Birnen sind ,,SXmling Muth" 

(Neuzfichtung), ferner die Soften Gestreifte St. 
Germain, Olivier de Serres, Edelcrassane, S o u v e n i r  
de Constantin Bernard, Charles Cogn4e, Sch6ne 
Angevine. Das F~ulnisbild tat sortentypisch ver- 
schieden. Schmidt (Mtincheberg, Mark.) 

Pflanzenriesen. Gigantisebe Pflanzen. V o n  S. 
I L L I T S C H E W S K I .  Bot. ~. 1, 149 u. dtsch. Zu- 
sammenfassung 158 (194 o) ~Ukrainisch~. 

hn  Siiden der Uk.aine fund Veri. bei vieien 
Kriuterpf lanzen uugergewShnliche GrSBenaus- 
rouge, d i e  d i e  aus Florenwerken her bekannten 
Mage  dieser Arten welt fibertreffen. Es werden 
etwa IO Dutzend Beispiele in ether Liste au~ge- 
z~thlt; als besonders auffallend seien die folgenden 
genannt: _Phragmites communis 6,9o m, Atriplex 
nitens 3,15 m, Melilotus atbus fiber 4 m, Epilobium 
parviflorum fiber 2,5 m, Cirsium lanee olatum 2,75 m, 
Xanthium strumarium 2,3 ~ m u. a .m.  Dies auger- 
ordentliehe Waehstum wird mit  den hohen Tem- 
peraturen der heil3en sfidlicben Gebiete RuBtands 
erklSzt. Die Beobachtungen k6nnen, da in diesen 
waldarmen Gegenden krautige Gew~chse als Feue- 
rungs- u. a. Material verwendet werden, gewisses 
praktisches Interesse hubert. 

Lang (Berlin-Dahlem.) 
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