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deckt, aber in vielen Dingen versehieden yon ihr . .  
Die gr6Bten Unterschiede liegen in der dunkleren 
Farbnuance, dem fippigeren Wuchs, den stgrkeren 
Stengeln nnd der gr6Beren t ta l tbarkei t  der vor- 
liegend beanspruchten Rose. Ihre Farbe - -  zwi- 
schen tyrisch- und Amarant-Purpurrot  - -  ist 
yon groBer Leuchtkraft .  In kfihlerer Witterung 
hat die Rose ein dunkleres und mehr samtartiges 
Aussehen. 

Patent Nr. 368: ,,Gelbe Chrysanthemum- 
Pflanze", 

angemeldet am IO. Dez. 1938, erteilt am 5. Mgrz 
194 o. CLARENCE S. MAYI~EW, Sherman, Tex., 
USA., fibertragen an Texas Nursery Company, 
Sherman, Tex. 

Beansprucht wird eine Spielart der durch 
Patent  Nr, 2o 4 geschfitzten weiBen Chrysantheme 
des gleichen Erfinders, an der sic als Zweig ent- 
deckt wurde. Auch dies ist eine fippig blfihende 
Zwergpflanze in Kugelform, die Ifir Gruppen- 
oder Randbepflanzung sehr geeignet ist, und deren 
Blfiten den Stamnl v611ig bedeeken. Auch die 
Blfitezeit ist die gleiche, ngmlich yon Mai bis 
Dezember. Der hervorstechende Unterschied liege 
in der Farbe, die bei der vorliegend beanspruchten 
Chrysantheme citronengelb ist. 

Patent Nr. 369: ,,Rosenpflanze", 
angemeldet am 12. Julj 1939, erteilt am 12. M~Lrz 
194 o. Jol~N S. ELLIOT, Dover, N. tL. 

Dieses Patent  schfitze eine Hybriden-Teerose, 
Trieb der ,,Vierlander" Rose, und ghnelt der in 
Patent  Nr. 323 beschriebenen Rose, die ihrerseits 
yon ,,Better T i m e s "  abstammt. Sie unter- 
scheidet sich yon der dutch Patent  Nr. 323 ge- 
schfitzten Rose dutch eine l~tngere Knospe und 
vor allem durch die leuchtende, samtartige 
Farbe, die rosenrot ist und spgter in tyrisch-rot 
fibergeht. 

Patent  Nr. 37o." ,,Rosenpflanze", 
angemeldet am II .  Juli 1939, erteilt am i2. M/~rz 
194 o. JoI~N S. ELLIOT, Dover, N . H .  

Eine Hybriden-Teerose, geh6re zur , ,Talisman"- 
Klasse und wurde als Trieb auf einer , ,Talisman"- 
Rosenpflanze gefunden. Sie uneerseheidet sich 
yon dieser jedoch insofern, als ihre Farbe - -  zwi- 
schen Rosenrot und Eugeniaro• - -  vim tiefer und 
lebhafter ist, wie auch ihre Knospen lgnger und 
spitzer zulaufend, nnd ihre Blfitenblgtter gr6Ber. 
Auch der Wuchs der Pflanze sowie ihre Stengel 
sind krgftiger. Die Rose ist yon grol3er Haltbar-  
keit und intensivem Duft. 
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Untersuchungen (iber Kopplungen bei Antirrhinum 
majus. V I I I .  Die Genkarte des Uni-Chromosoms. 
Von t-I. KUCKUCIg. Z. indukt. Abstammgslehre 
7!i, 24 (1938). 

Es wird fiber Versuche zur Lokalisierung der 
Gene Dich, Comp, Parr ,  Aria, Serp und Ani im 
Uni-Chromosom berichtet, die sich fiber 8 Jahre 
erstreckten. Als Ausgangspunkte dienten die Gene 
Uni und Pal, die mit  den neu zu lokalisierenden 
Genen zur Errechnung der Austauschwerte kom- 
biniert wurden. Es wurden dabei Aufspaltungen 
in-Rfickkrenzungen u..nd in Fg-Nachkommenschaf- 
ten ausgezghlt. Die Ubereinstimmung der Reihen- 
folge der Gene war verhgltnismgl3ig gut, mit  Aus- 
nahme yon Parv und Serp, deren Lagen einmal 
durch lange, das andere Mal dureh kurze Strecken 
best immt wurden, wobei im ersteren Fall die 3/i6g- 
lichkeit des doppelten Austausches und damit 
eines niedrigeren Neukombinationswertes gegeben 
war. Ffir Ana und Pal wurde die Koppelung mit  
einem Gen Let ermittelt ,  das in doppelt recessivem 
Zustand letal wirkt und etwa in der Mitte der 
Strecke zwischen Aria und Serp liege. Eine Gen- 
karte des Uni-Chromosoms wurde auf Grund der 
Zweipunktversuche entworfen, unter Einbeziehung 
der yon I<UTSCHER lokalisierten Gene Arge nnd 
Chlor. Eine verhgltnismgBig gute {)bereinstim- 
mung zwischen der Summenformel yon Teilstrecken 
und der jeweiligen Gesamtstrecke zeigte sich dann, 
wenn die letztere niche mehr als 2o Einheiten 
betrug. Ein Doppelaustansch scheint auf Strecken 
yon 18 nnd weniger Einheiten sehr selten zu sein. 
Nach den bisherigen Feststellungen kann ffir das 
Uni-Chromosom eine Gesamtlgnge yon 73,14 Ein- 
heiten angenommen werden. AuBerdem zeigte sich 
eine sehr gleichmttl3ige Verteilung d e r  Gene fiber 
das ganze Chromosom, im Gegensatz zum Gram- 
Chromosom, das eine starke Genanhgufung in der 
Mittelregion aufweist Ffir die zus~ttzlich durchge- 
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ffihrten Dreipnnktversuche wnrden offenbar zu 
lange Strecken benutzt, so dal3 niche alle Aus- 
tausehvorg~tnge zu erfassen waren, aueh erwiesen 
sich die VersuchsZahlen als zu klein, um Schltisse 
auf Interferenzerscheinungen ziehen zu k6nnen. 
Sehr interessant war jedoch die Beobachtung, dab 
die Koinzidenz einer in der Mitre liegenden Strecke 
bedeutend h6her war als die bei den fibrigen, mehr 
augen gelegenen Strecken, was in IJbereinstimmung 
mit  /3eobachtungen am Gram-Chromosom an 
Antirrhinum und am Chrom0som I I I  yon Droso- 
phila melanogaster steht, (VII. vgl. SCItlCK, diese 
Z. 8, lO5). Gruber (Mfincheberg). 
Versuche mitAcenaphten und COlchicin an Gra- 
mineen- und Leguminosenkeimlingen. Von R. 
J A R E T Z K Y  und G. SCHENK. (Pharmakognost.- 
Botan. Inst., Techn. Hochsch., Braunsehweig.) Jb. 
Bot. 89, 13 (194o) . 

Acenaphten tuft  bei einigen Pflanzen dieselben 
Erscheinungen hervor wie Colchicin. Das ffihrte 
dazu, diesen Stoff wegen seiner Preiswfirdigkeit und 
Ungiftigkeit als Ersatz ffir Colchicin zu empfehlen. 
Die vorliegenden Untersuchungen zeigen aber, dab 
dies nicht in allen F~tllen m6glich ist. Zur Anwen- 
dung kamen gesgttigte nnd fibersgttigte, noch mit  
Kristallen durchsetzte L6sungen. Keimende iK6r- 
net yon Triticum vulgam reagierten auf diese lge- 
handlung stgrker, als auf C01chicin. Dagegen 
waren bei Pisum sativum, aPhaseolus vulgaris und 
Lens esculenta keinerlei morphologische oder cyto- 
logische St6rungen zu erkennen, obwohl diese 
Pflanzenarten auf Colchicin sehr stark reagieren. 
Es muB also yon Fall zu Tall eneschieden werden, 
welches i ie izmit tel  Verwendung linden kann. 

Hachbarth (Mfincheberg/Mark), 
Geographical distribution of chromosomal prime 
types in Datura stramonium. (Die geographische 
Verbreitung von Chromosomen-Haupttypen bei 
Datura stramonium.) Von A . F .  B L A K E S L E E ,  
A . D .  B E R G N E R  and A. G. AVERY. (Dep. of 
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Genetics, Carnegie InsX. of Washington, Cold spring 
Harbor, N. Y.) Cytologia (Tokyo), Fuj i i -Fes tsehr .  
IO7O (I937). 

Die Unte r suchungen  der  le tz ten  Jahre  haben 
gezeigt, dab cytologische und cytogenet ische  Daten  
ffir das Ar tb i ldungsprob lem besonder  s wer tvol l  
sind. Verff. haben fiber 583 Rassen yon Datura 
slramonium yon 362 verschiedenei1 S tandor ten  der 
ganzen Wel t  auf ihr  Chromosomenbi ld  hin unter-  
sucht  und dabei  nu t  5 t l a u p t t y p e n  (HT.) feststellen 
k6nnen. Die einzelnen Chromosomen werden nach 
ihrer re la t iven  Gr6Be und der Ar t  ihrer  Bindung 
unterschieden.  W a h r e n d  I-IT. I z. B. die Chromo- 
somenbindung 1,2 und 17,18 besitzt ,  ha t  HT.  2 die 
abge/~nderte Chromosomenbindung  1,18 und 2,17. 
Die anderen Typen  zeigen ganz entsprechende Ab- 
weichungen,  die durchweg auf  Segmentaustausct~ 
zwischen einzelnen Chromosomen zurfickzutfihren 
sind. ]gei Kreuzung  der  Typen  un te re inander  t re ten  
dann auger  B iva len ten  auch noch Ringbi ldungen  
auf, die aus v ier  Chromosomen bestehen.  Ihr  Zu- 
s t andekommen  ist  an den Segmentaus tausch  ein- 
zelner Chromosomen gebunden.  Die geographische 
Verbre i tung der 5 HT.  ist  nun recht  ungleich. In  
den Vereinigten S taa ten  von Nordamer ika  sind 
z. t3. die meis ten Rassen von  D. stramonium purpur-  
blfihend und geh6ren dem HT.  I an, wahrend  in 
den 6stlichen Gebieten der Vereinigten S taa ten  
aueh die HT.  2, 4 und 7 zusammen mi t  ~ auftreten.  
Die Da tu ra -Rassen  yon Osteuropa  und Asien (je- 
wells Bur mi t  einer Ausnahme) sind dagegen weiBe 
blfihend und Ver t re ter  des HT.  2. Da  weifgblfihend- 
Rassen hi~ufiger unter  dem i-IT. 2 zu f inden sind, 
wird angenommen,  dab HT.  2 Ms weiBe Rasse von 
E u r o p a  oder  Afrika, wo sie ebenfalls fast  ausschlieB- 
lieh vorhanden  ist, nach  Amer ika  eingeffihrt  worden 
ist. HT.  3 t r i t t  immer  mi t  1-IT. 2 vergesel lschaf te t  
auf. Es scheint,  dab dieser Typ  aus einer Rasse 
des HT.  2 hervorgegangen ist. Die beiden Ar ten  
D. quercifolia und D. ferox sind in der Reihe  der 
beiden peruanisehen I-IT. 2 nlid HT.  3 anzu- 
treffen. Es wird daraus der SchluB gezogen, dab 
diese beiden Ar ten  fiber t-IT. 2 und I-IT. 3 mi t  
D. stramonium phylogenet isch in 13eziehung stehen. 
Die Unte rsuchungen  zeigen wieder  sehr deutl ich,  
wie bet dem Artb i tdungsproblem samtl iche  Diszi- 
pl inen zusammenarbe i t en  mfissen. R. Bealus. ~ ~ 
Photoperiodic responses of several varieties of 
soybeans. (Photoperiodische Reak t ionen  bet ver-  
schiedenen Var ie ta ten  yon  Sojabohnen.)  Von H. 
A. 1 3 0 R T H W I C K  and M. W. P A R K E R .  (U. S. 
Horticult., Slat., Beltsville.) Bot.  Gaz. 101, 34 I 
(1939). 

Die 12 zu den Versuchen benu tz ten  Sojavarie-  
t a ten  waren derar t  ausgewahlt ,  dab sie eine ver-  
schieden lange Entwicklungsze i t  beanspruchten:  
9 o - - i 7 5  Tage. Wurden  diese Var ie tg ten  verschie- 
den langen Photoper ioden  ausgesetzt,  so stel l ten 
die langsamer  wachsenden Var ie ta ten  bet zeitlich 
wachsenden Photoper ioden  schon vim frfiher die 
Anlage von  131iitenprimordien t in  als wie die 
schnellwfichsigen. 7 der I2 Var ie ta ten  l iegen sogar 
noch Pr imord ien  bet Dauer l ich t  erkennen.  Trotz-  
dem handel t  es sich bet diesen Var ie tg ten  niche 
e twa  u m  tagneut ra le  Pflanzen,  denn aueh in diesen 
Fal len  kam es im Dauer l ich t  in ke inem Fal l  zur 
Ausbi ldung von  Frfichten.  Auch in anderer  Be- 
z iehung zeigten die schnellwfichsigen F o r m e n  ihre 
Abh/ ingigkei t  v o n d e r  Photoper iode.  Die schlieB- 
lich erre ichte  Gr613e dieser Pf lanzen  n a h m  zu mi t  

der  Lgnge der Photoper iode,  ein Umstand ,  der  
hauptsachl ich Bur auf eine Vermehrung  der In te r -  
nodien, aber  auch auf eine wachsende L ~ n g e  der 
einzelnen in te rnod ien  zurtickzuffihren ist. Weniger  
deutlich, aber  doch ansgesprochen,  war  die Zu- 
nahme  der Bla t tober f iachen  mi t  der Lange der 
Photoper ioden.  Auch  verschiebt  sich der  Ze i tpunkt  
der Antage der  ersten Blf i tenpr imordien m i t d e r  
Lange  der  Photoper iode,  auBerdem ents tehen  sie 
in diesem Fal l  erst  in den Achseln der h6her inse- 
r ier ten  Blat ter .  In  chemischer  Beziehung war  in- 
sofern ein Unterschied  festzustellen, dab die 
schnellwfichsige F o r m  , ,Agate"  weniger 16slichen 
und weniger  Gesamts t ieks toff  ha t  als die langsam 
sich entwickelnde Biloxi.  Mit  Bezug auf die Kohle-  
hydra te  l iegen die Verh~iltnisse gerade umgekehr t .  
])as M a x i m u m  der  Koh tehydra tmenge  wurde bet 
, ,Agate"  zur Zeit der Blfite erreicht.  Da  die 
Empf indl ichkei t  der langsam wachsenden Biloxi-  
Sojabohne gegenfiber der Lange der Photoper iode  
mi t  dem Alter  abn immt ,  so ist der Unterschied be- 
zfiglich der Empf ind l ichke i t  gegenfiber der Lange  
der Photoper iode  zwischen diesen beiden Varte- 
t a ten  keili prinzipieller,  sondern er is t  nu t  durch 
das Al ter  der  Pf lanze begrfindet.  R. Stoppel.~176 
Anatomical structure and biologic of germation of 
the kok-saghyz (Taraxacum kok-saghyz Rod.) 
Achene. (Anatomischer  Bau rail  Keimungsbiologie  
der Achene von T a r a x a c u m  Kok-Saghyz  Rodin.) 
Von V. L E Y S L E  and S. M I L Y U T I N A .  Bot .  Z. 45, 
7 u. engl. Zusammenfassung 19 (194 o) [Russisch.]. 

Nach  kurzer Beschreibung der Ana tomie  der  un- 
bef ruchte ten  Blfite wird die En twick lung  der  
Achene geschildert .  Sie gehL Bach der Bef ruchtung  
der Eizelle hervor  aus einer Verwachsung der 
Wand  des F ruch tkno tens  mi t  dem I n t e g u m e n t  der 
Samenanlage  nnd besteht  aus FruchtschMe, Sa- 
menschale  und gut  ausgebi ldetem Embryo .  En-  
dosperm zur E rnahrung  des Embryos  s teh t  Bach 
dem Ausreifen i l icht mehr  zur Verffigung. Der  
Res t  des noch vorhandenen  Endosperms  bi ldet  
zus. mi t  dem I n t e g u m e n t  der Samenanlage  die ans 
2 Gewebeschichten bes tehende Samenschale.  Der  
E m b r y o  bes teht  aus 2 Keomblg t te rn ,  KeimwurzeI  
und Vegetat ionskegel .  Die Fruchtschale  der  reifen 
Achene ist  sehr quellungsfghig.  Sie n i m m t  bet 
2 2 ~  innerhalb  von 2 • 24 S tunden  44 % des 
lu f t t rockenen  Eigengewichtes  an Wasser  auf. 
AuBerdem befinden sich an der Stelle des abgebro-  
chenen Pappu.sstielchens und am entgegenge- 
se tz ten Ende  Offnungen,  du tch  die WTasser le icht  
e indringen kann. Die AuBenschicht  der Samen-  
schale ist  ebenfalls durchlassig. Obendrein  birs t  sie 
regelm~tBig beim Quellen. Die Innenschicht  da- 
gegen, der Res t  des Endosperms,  ist  nu t  halb- 
durchlassig und kann infolgedessen die Ke imung  
verz6gern.  Die Durchl~ssigkei t  dieser Schicht  wird 
mi t  s te igender  T e m p e r a t u r  verbessert .  Deshalb  
und aus anderen Grfinden ist  die Oeschwindigkei t  
und Vollst / indigkeit  der Ke imung  abhangig yon der 
AuBen tempera tu r  und der wasserbindenden Kra f t  
des Keimmediums .  Zur Ke imung  bei 2 2 ~  in 
Sand werden  I IO % des Eigengewichtes  der Achene 
an V~rasser aufgenommen.  Die Fruchtscha le  d ient  
als Vrasserspeicher. Wie  schon yon POP!~KOFI~ 
festgestel l t  worden ist, l iegt  die niedrigste Ke im-  
t empe ra tu r  bet + 3 - - 4  ~ C, die /iuBerste bet 4 ~ bis 
42~ C. Opt imal  ke imt  die Achene innerhalb  von  
2 - -5  Tagen bet 25- -3  ~ C. Die Bodenbedeckung 
darf  n icht  st~trker als I cm sein. R . W .  B6hme. 
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