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REFERATE. 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Keimversuche mit alten Samen. Von j .  SCHWEMM- 
I~E. Z. ~ot. 36, 225 (194o). 

1938--i94o durchgeftihrte Keinversnche mit  
den Samen yon Oenothera Berleeiana~ 
B und 1) aus dell Jahren I925--1939 ergaben, dab 
die Samen desto spXter und desto langsamer 
keimen, je ~lter sie sind. Zugleich sinken der 
Keimprozentsatz und die Lebensf~higkeit der 
I~eimpfl~nzchen erheblich ab. Je Xlter die Samen 
sind, desto n e h r  steigt die Anzahl bald abster- 
bender Kf inner l inge ,  bis schlieBlich bei den ~l- 
testen Samen nur  noch solche anftreten. Die Ver- 
mutung, dal3 diese Verz6gerung ihre Ursache in der 
Mlm~thlichen Anh~ufung sch~dlieher Stoffwechsel- 
produkte im alternden Samen hat, land ihre Best~- 
• durch Keimversuche auf Ext rakt  oder t3rei 
yon alten Samen, wobei dem Samenbrei eine we- 
sentlich st~rkere Hemmungswirkung zukommt als 
d e n  Extrakt.  Die Samen yon Oe. odorata (Kom- 
plexe v und I) verhalten sich im Prinzip genau so, 
nnr sind die Hemmungserscheinungen nicht so 
ausgepr~gt wie bei Oe. Berteriana. Ob diesen 
Unterschied zwischen den beiden Arten Plasma- 
verschiedenheiten zugrunde liegen, lieB sich wegen 
Mangels an geeigneten Samenmaterial noch nicht 
endgfiltig entscheiden. Dagegen ergaben die in 
diesem Znsamnenhang  mit den Samen der Bastarde 
zwischen den beiden Arten angestellten Versuche 
eindeutig, dab den einzelnen Komplexen ein ver- 
schieden starker Einflul3 auf die Keinungshem- 
mung zukommt. Entsprechend den friiheren Er- 
Iahrungen des Verf. fiber die Wirkung der einzelnen 
Komplexe in Bastardkombinationen ergab sich 
auch hier die st~rkste Wirkung ffir diejenigen Kom- 
binationen, die den Komplex 1 enthalten. Die Ver- 
suche sollen in einigen Jahren nach Bereitstellung 
eines gr6geren Samenmaterials yon verschiedenem 
Alter wieder aufgenommen und fortgesetzt werden. 

K. L. Noack (Berlin). ~ ~ 
Developmental studies with Brassica seedlings. 
(Studien fiber die Entwicklung yon Brassica- 
Keimlingen.) Von A.L.  HAVIS. Amer. J. Bot. 
27, 239 (194o). 

Die Untersuchungen bat ten das Ziel, die w~hrend 
des Wachstums im Hypokotyl yon Kohlrabikein-  
lingen auftretenden Ver~tnderungen yon Zellgr613e 
nnd -anzahl fesLzustellen und zu der ~vVachstums- 
geschwindigkeit in Beziehung zu setzen. Die Keim- 
linge wurden Jm Gew/~chshaus, zum Tell auch im 
Laboratorium aufgezogen, wo sie infolge der ge- 
ringen Lichtintensit~t Etiolementserscheinungen 
zeigten. Markierungsversuche ergaben, dab die 
Zone des st~rksten Wachstums im Verlauf der Ent-  
wicklung yon der Hypokotylbasis zur Spitze (An- 
satzstelle der I~otyledonen) vorrfickt. Die Zell- 
teilungen, die in dem allein untersuchten Epider- 
mis- und Rindengewebe quer zur Organachse er- 
folgen, erlSschen in den basalen Teilen schon 
frfihzeitig; im apikalen Abschnitt  teilen sich die 
Zellen noch relativ lange. Stets ist jedoch die Zell- 
teilung in der Zone der nax ima len  Wachstums- 
geschwindigkeit bereits beendet, so daL3 in dieser 
reines Streckungswachstum vorliegt. A n  h~ufig- 
sten teilen sich die Zellen der ~uBersten Rinden- 
schicht; hier bleibt die TeilungsfXhigkeit auch am 
t~ngsten erhalten. In  den inneren Rindenschichten 

wird die Teilungsrate geringer. A n  kleinsten ist 
die Zunahme der Zellenzahl bei der Epidermis. Die 
Zellen dieses Gewebes haben infolgedessen auch 
die gr6Bte L~nge, ihr Wachstum erfolgt, mit  Aus- 
n a h n e  der obersten tIypokoLylzone, bald nur  noch 
durch reine Zellstreckung. Ffir die Ze]len jedes 
Gewebes bzw. jeder Gewebeschicht ist die Zell~nge 
tiber das ganze Hypokotyl hin im ausgewachsenen 
Zustand ann/ihernd konstant. - -  Durch Entfernung 
eines Kotyledons wird, sofern die V e r s t f i n n e h n g  
gentigend frtih erfolgte, die Zellenzahl, d .h .  die 
Anzahl der Teilungen, stark herabgesetzt. Ent-  
fernt man das K e i nb l a t t  sp~tter, so l~13t sich eine 
geringe Verminderung der L~ngen der apikalen 
Zellen feststellen. Entfernung der IZeinwurzel hat  
ebenfalls eine deutliche Verringerung der Zell~nge 
und -anzahl zur Folge. Dagegen vermindert die 
Resektion des Epikotyls (der Plumula) bei io m n  
langen iKeimlingen das Hypokotylwachstum nicht, 
bewirkt indessen eine Vergr6Berung der l~otyle- 
donen. H. Borriss (Posen). ~ ~ 
Somatoplastic sterility as a cause of seed failure after 
interspecific hybridization, (SomaLoplastische Ste- 
rilit/~t als Ursache des Sanenaborts  nach ArLkreu- 
zung.) Von D. C. COOPER and R. A. BRINK.  
(Dep. of Genet., Agriculr Exp.  Stal., Univ. of 
Wisconsin, Madison.) Genetics 25, 593 (194o). 

Verff. nntersuchen die histologischen Vorg~nge 
beim Absterben yon Bastardembryonen nach Kreu- 
zung yon Nicotiana ruslica mit N. glulinosa, Petu- 
nia violacea und L ycopersicon esculentum und ver- 
gleichen die Befunde mit  der no rna len  Entwicklung 
yon N. rustica nach Selbstung. Bei allen drei Kreu- 
zungen sind die VerhXltnisse die gleichen. Die Be- 
fruchtung yon Eizelle und Endosperm finder statt, 
ist aber gegenfiber der Selbstung seltener und etwas 
verz6gert. Embryo- und Endospermentwicklung 
setzen nornM ein, doch ist die Teilungsrate des 
Endosperms geringer als bei normaler Entwicklung. 
W~hrend anfangs keine oder nur  geringfiigige Ab- 
weichungen gegen/iber der Entwicklung nach 
Selbstung zu beobachten sind, setzen nun  Vorg~nge 
ein, die in wenigen Tagen Endosperm und Bastard- 
embryo zum Erliegen bringen. In  der reifen Sanen-  
anlage reicht das Leitbfindel nur  halbwegs in den 
Funieulus hinein, wird abet naeh normaler Be- 
fruchtung in wenigen Stunden bis zur Chalaza zur 
ErnXhrung des Endosperns  durchgeftihrt. Nach 
den Art- und Gattungskreuzungen jedoch unter- 
bleibt dJese Verl~ngerung des Leitbfindels und 
gleichzeitig setzt in d e n  sonst einschichtig blei- 
benden Nucellus eine rege Teilungst~tigkeit ein. 
Sie beginnt nahe der Chalaza und setzt sich all- 
m~hlich mikropylenw~rts fort. Hierdurch wird der 
Nucellus mehrschichtig, dr~ingt das sich entwickeln- 
de Endosperm yon der Chalaza ah und engt es 
n e h r  und mehr ein. Das Endosperm wird so yon 
der ErnXhrung abgesehnitten und beginnt darauf- 
hin bald in der Chalazagegend zu degenerieren, ein 
Vorgang, der in Richtung des Embryos fort- 
schreitet lind sehlieBlich diesen selbst erfagt. Es 
handelt  sich son i t  bei dieser Degeneration um ein 
Verhungern. Die N~hrstoffe, die an sich normal 
vorhanden sind, s~auen sich in den ~uBeren Tei!en 
der Samenanlage und ffihren hier zu ungew6hn- 
licher Ablagerung yon St~rke im Integument  und 
dem m~chtig entwickelten Nucellus. Diese Form 
der zygotischen Sterilit~t, yon den Verff. somato- 
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plastische Sterilfcgt genannt, ist nicht auf Ar• nnd 
Gattungskreuzungen beschr~inkt, sie wurde viel- 
mehr frfiher schon yon den Verff. nach Selbstnng 
der selbststerilen Medieago sativa beobachtet. Die 
beschriebenen Vorg~inge zeigen erneut die enge 
Wechselwirkung zwischen Embryo, Endosperm und 
iViuttergewebe bet der Embryoentwicklung und die 
Bedeutung des Muttergewebes fiir eine normale 
Samenausbildung. K . L .  Noaek (Berlin). ~ o 
Antirrhinum majus, mut. filiforme, zugieich ein 
Beitrag zur Ghimiirenfrage. Von E. SCHIEMANN. 
(Botan. Museum, Berlin-Dahlem.) Z. indukt. Ab- 
stammgslehre 79, 50 (194o). 

Experimentell  genetische Arbeit, als solche 193 o 
abgeschlossen, erf~ihrt hier eine Erg~inzung in ana- 
tomischen Untersuchungen, und eine zusammen- 
h~ngend eingehende Darstellung. Die filiforme 
Mutante, bis ant ihre Blfiharmut der namens- 
gleiehen Tomate parallel entwickelL, tat kryptomer 
und wird nnr in homozygoten graminifolia (BAUR) 
Pflanzen manifest. Breitbl~ittrige Heterozygoten 
fiir beide Faktoren spalten daher im Verh~iItnis 
1 2 : 3 : I  auf (i ~f i i i forme) .  So war nach den 
angestellten Stammbaumuntersuehungen die Mu- 
tation bereits seit 9 Generationen vorhanden, bevor 
es durch eine graminifolia Einkreuzung zur eigent- 
lichen Manifestation kam/  Ihre Auswirkung ist 
pleiotrop: die Stengel sind gekrfimmt, die Sprosse 
vielfaeh verb~indert und zwangsgedreht. Die 
Bl~itter sind stielrunde, f~idige Gebilde, auch ana- 
tomisch stengelS~hnlich, ohne eigentliche Palisaden. 
Die stark mil?bildeten Blfiten zeigen ~ihnlieh tSAige 
Bildungen und sind nur schwach fertil. Von mehr- 
faeh aufgetretenen breitbl~ittrigen Rfickschlag~isten 
konnte ether in seinen Nachkommen genetisch als 
Monoektochim~ire definiert werden, mit  einer zu 
Gramgram mutierten Epidermis. Die (bekanntlieh 
aus der Subepidermis hervorgehenden) Nach- 
kommen waren einheitlich filiforme, demnach also 
aueh gram gram. Die heter6zisch mutierte Epider- 
mis hat  hier nicht nur ~iul3erlich einen stark be- 
stimmenden Einflug auf Habitus, Gr6Be und Ge- 
stalt yon Bliittern nnd Blfiten, sondern ihre Wir- 
kung ist sogar ausgedehnt auf den anatomischen 
B a u d e r  unterhalb liegenden Zellschichten in den 
Bl~ittern, ein EinfluB der Hautschicht auf das innere 
Gewebe, wie er bisher kaum beobachtet sein dfirfte. 
Die Gen-Auswirkung in Chim~ren, die Fragen der 
Kryptomerie, Pleiotropie, Dominanz werden ein- 
gehend besprochen, t~. Stein (Berlin-Dahlem).~176 
Die Keilschliffmethode, ein Weg zur Herstellung von 
Objektschichten mitweniger als 10 -3 mm Stirke fiir 
elektronenmikroskopische Zwecke. Von M. VON 
ARDENNE. Z. Mikrosk. 57, 29I (194o). 

Entsprechend seiner Keilschniitmethode hat 
Verf. nunmehr aueh eine Keilschliffmethode enk- 
wiekelt, welche es gestattes bet anorganischen 
Materialien, z. 13. Metallen, die Objektschichtdicke 
soweit herabzusetzen, dab sie ebenfalls der Unter- 
suehung nnd Erforschung ihres Feinbaues mit 
Hilfe des Elektronenmikroskopes zugXnglieh wet- 
den. Das zu nntersuehende Materialstfick wird 
zun~ehss durehsggt und die beiden S~tgefl~iehen 
optisch plan geschliffen. Dann werden die beiden 
Materialstiicke mit den Planfl~ehen aufeinander- 
gelegt nnd test miteinander versehraubt. Nun 
wird ein gegen die 1Dlanfl~ichen geneigter weiterer 
Schnitt und Schliff durchgeffihrt, wodurch ein 
Keil rail ~iui3erst scharfer Schneide entsteht. Die 
G-r6t3e des zu w~hlenden Keilwinkels hgngt yon den 

mechanischerl Eigenscha~ten des zu untersuchenden 
Materials ab. Die Keilschliffmethode ist abet  
keineswegs nut auf anorganische Materialien be- 
schr~tnkL sondern kann gegebenenfalls auch ffir die 
Herstellung elektronenmikroskopischer Pr~parate 
organischer Substanzen und selbst yon Geweben 
verwendet werden. Nut  mug in diesem Falle das 
Material dutch kfinstliche Kfihlung oder gleich- 
zeitige Vereisung eine entsprechende Verfestigung 
erfahren. Eine Vorrichtung ffir die Schliffanferti- 
gung unter diesen Umst~inden wird beschrieben. 

J.  Kisser (Wien). ~176 
Remarques sur la technique microchimique de Inca- 
lisation des alcaloi'des. Etude du cas particulier de 
I'hord~nine. (Bemerkungen fiber die mikrochemi- 
sche Technik der Lokalisierung der Alkaloide. 
Spezielle Studie fiber das Hordenin.) Von Y. 
RAOUL. Rev. Cytol. et  Cytophysiol. v~g6t. 4, 
92 (1939). 

Verf. gibt zungehst einen allgemeinen Uberblick 
fiber die zum lokalisierten histochernischen Nach- 
wets der Alkmoide in der Pflanze zur Verffigung 
stehenden Gruppenreaktionen und bespricht dann 
n~iher die zum Nachweis des Hordenin benutzte 
Methode. Das Alkaloid Hordenin fehlL im ruhenden 
Gerstenkorn, erscheint abet vom ersten Tage der 
Keimung an in den Wfirzelchen nnd verschwindet 
nach etwa einem Monat wieder (Kultur der Pfl~nz- 
chen bet I5 - - I6~  Ferner priift Verf., ob das 
Hordenin nur auf die Gattung Hordeum beschrgnkt 
ist oder sich auch bet anderen Gramineengattungen 
finder. Makro- und mikrochemisch wurde das 
Hordenin einwandfrei nachgewiesen bet Hordeum 
vulgare, H. murinum und Panicum miliaceum ; un- 
sicher war dagegen der mikrochemische Reaktions- 
ausfall (die makrochemische Prfifung war negativ) 
bei Elymus arenarius, bei Sorghum und be i , ,Oyat"  
(Arondineae). J.  Kisser (Wien). ~ ~ 
Chromosome aberrations in the endosperm of maize. 
(Chromosomenaberrationen im Maisendosperm.) 
Von F. J. CLARK and F. C. COPELAND. (Dep. 
of Genet., Connecticut Agricult. Exp.  Star., N e ~  
Haven a. Biol. Laborat., Harvard Univ., Cambridge.) 
Amer. J. Bot. 97, 247 (194o). 

Drei Maislinien zeigen in der Ausbildung ge- 
wisser Endospermfaktoren (die zugeh6rigen Gene 
sind die bekannten c, wx und pr bzw. C, Wx  und 
Pr) AnomaHen. Es treten fleckenartig die reeessi- 
yen Merkmale auf, wXhrend naeh der Art  der Kreu- 
zung nut die dominanten zur Wirkung kommen 
dfirften. Die Untersuchung der Endospermtei- 
lungen ergibt, dab einfache, zweifache und drei- 
faehe Bracken mit  und ohne Fragmente sowie 
Fragmente allein vorliegen. Danach lassen sich die 
genetischen Beobachtungen aus dem Abbrechen 
yon Chromosomen bzw. Chromatiden erkl~iren, dem 
ein Verschmelzen der Chromosomenh~lften folgt, 
und zwar derart, dab ein dizentrisches Chromosom 
und ein Fragment  entsteht. Dieser erste Vorgang 
kann in den folgenden Zellgenerationen zu weiteren 
Brfickenbildungen ffihren, und zwar mit  und ohne 
Fragmente. Die Aberrationen ergeben dutch das 
Ausschalten gewisser Chromosomenpartien ein 
Zutagetreten der recessiver~ Merkmale. Es tiegen 
also die gleichen Verh~iltnisse vor wie bet den cyto- 
genetischen Untersuchungen yon Me C l i n t o c k .  

J.  Straub (Berlin~Dahlem). ~ ~ 
Experiments on colchicine and acenaphthene treat- 
ment of the cucumber for the production of poly- 
ploids. (Experimente fiber die Colchicin- und Ace- 
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n a p h t h e n b e h a n d l u n g  v o m  Kfirbis  zu r  Aus l6sung  
yon  Polyplo iden . )  Von  S. G. G A B A E V .  (Dep. of 
Plant Breeding, Fruit a. Garden-Crops Inst., Lenin- 
grad.) C. 1R. Aead.  Sci. U R S S ,  N. s. 28, I64 (194o). 

Es  w e r d e n  einige besonde re  H a n d g r i f f e  zu r  Ver-  
be s se rung  de r  Colchicin- u n d  A c e n a p h t h e n b e h a n d -  
l ung  a n  H a n d  yon  V e r s u c h e n  a m  Kfirbis  mi tge te i l t .  
Die  A c e n a p h t h e n w i r k u n g  s ehe i n t  besonde r s  g u t  
zu sein bei  de r  A11wendung yon  D/~mpfen, die die 
j u n g e n  K e i m p f l a n z e n  t reffen.  Die  Colchic inkon-  
zentratione11 erweisen sich m i t  o ,o i  % a m  bes ten .  
Versch iedene  V a r i e t ~ t e n  yore  Ki i rb i s  werden  ge- 
prfift .  Sic s ind du rchweg  ganz  ve r sch ieden  empf ind -  
lich. J. Straub (Ber l in -Dahlem) .  ~ ~ 
Quantitative and qualitative Versehiedenheiten 
innerhalb von polyploiden Pflanzenreihen. Von 
J.  S T R A U B .  (Kaiser Wilhelm-Imt. f. Biol., Berlin- 
Dahlem.) Biol. Zbl. 60, 659 (194o). 

Die  A r b e i t  b r Jng t  eine Re ihe  yon  U n t e r s u c h u n g e n  
a n  Autopolyploide11. E i n  Ans te igen  de r  Zellgr6Be 
als Folge de r  z u n e h m e n d e n  Valenz  wurde  bei 
Antirrhinum re@us (Verh~ l tn i szah len  : n ~ o,32, 
2 n  = I, 3 n = 1,53, 4 n = 2 , 3 6  , 6 n  = 3 , 3  ~ , 8 n  
= 5,1, I 2 n  = 6,8), Torenia Fournieri (2n  = i ,  
3 n  ~ 1,34, 4 n ~ 2 , 3 2 ,  6 n  = 3 , 8 o ,  8 n  ~ 4 , 5 ) ,  
Impatiens Sultani (2n  = i, 4 n = 2,03) u n d  Lupi- 
nusluteus (2n  ~ I, 4 n ~ 2,1) b e o b a c h t e t .  Ffir  die 
Blfitengr613e wird bei  Antirrhinum majus bis zu 
4 n e i n e  Z u n a h m e  fes tges te l l t  (n = 1,93 qcm, 2 n  

3,98 qcln, 3 n ~ 4,94 qem, 4 n = 5,86 qcm),  bei  
de r  8 n - P f l a n z e  t r i l l  be re i t s  eine A b n a h m e  de r  
~l i i tengr6i3e (8n  = 4 , 2 8 q c m )  ein. Bei  Torenia 
Fournieri s t e ig t  die ]31fitengr6Be dagegen  his zu den  
8 n - P f l a n z e n  an  (2n  = 3,95, 3 n ~ 5,39, 4 n = 6,8, 
8 n  ~ 8,1). Die  F o r m  tier t31fiten wi rd  d u r c h  die 
Polyplo id ie  e rheb l i ch  ve r~nde r t ,  die BlfiLen werden  
11iedriger u n d  brei ter ,  die F o r m -  u n d  Gr613e11~nde- 
r u n g e n  der  e inze lnen  Blf i ten te i le  f f ihren zu e rheb-  
l icher  U m g e s t a l t u n g  tier ganzen  Blfite.  An  de r  
S te l lung  de r  S t a u b b l ~ t t e r  yon  Torenia Fournieri 
wird  zu zeigen ve r sueh t ,  dab  die Inorpholog ischen  
V e r ~ n d e r u n g e n  Mch auf  eine d u t c h  die ver~tnderte 
Zellgr6Be h e r v o r g e r u f e n e  Ver~Lnderung des E n t -  
w i c k l u n g s m e c h a n i s m u s  zurf ickff ihren lassen.  E i n  
Ans t e igen  des t31ii tengewichtes ra i l  s t e igender  
Valenz  wurde  ffir Antirrhinum end~us (n = 0,35, 
2 1 1 =  I, 3 n ~ 1, 3 , 4 1 1 ~  1, 7 , 8 n  = 2,2) und  To- 
renia Fournieri (n = I, 2 n  = 1, 4 , 4 n ~ 2,I, 
8 n  = 4,0) b e o b a c h t e t .  E i n  Ans t e igen  k o n n t e  auch  
ffir den  F a r b s t o f f g e h a l t  de r  B l t i t en  fes tges te l l t  
werden.  ]3ei Antirrhinum rod~US konnte11 folgende 
V e r h ~ l t n i s z a h l e n  ge funden  w e r den :  R o t e  F a r b -  
s toffe:  11 = o , 3 6 ,  2 n  = I, 3 n = 1,2, 4 n ~ 1,5, 
8 n  = 4 , 4 ;  ge lbe  F a r b s t o f f e :  n ~ o , 4 4 ,  2 n  = I, 
3 n = 1,8, 4 n = 2,5, 8 n  = 4,6. ]3ei Torenia Four- 
nieri l iegen die VerhXltnisse  en t sp reche l ld :  Blaue  
F a r b s t o f f e :  2 n  = I, 311 = I , I5 ,  411 = 1,27 , 811 

2,3; gelbe  F a r b s t o f f e :  2 n  ~ I, 311 = 1,2, 4 n 
= 1,26, 8 n  = 2,6. Verf.  r e c h n e t  d a n n  ffir den  
, ,ge lben F l e c k "  bei  Torenia Fournieri den  Caro t in-  
g e h a l t  de r  Einzelzel le  aus  und  k o m m t  dabe i  zu d e m  
Ergebn is ,  dal3 die oe toploide  Zelle 6 rea l  soviel  
Caro t in  enth~tl t  wie die d iploide  Zelle u n d  g laub t ,  
d a r a u s  Schlfisse au f  die groge  B e d e u t u n g  de r  Po ly-  
ploidie  ffir die P f l a n z e n z t i c h t u n g  z iehen  zu dfirfen. 
D e m  Ref.  s ehe in t  es a n g e b r a c h t ,  d a r a u I  h inzu-  
weisen,  dal3 es ffir die P r a x i s  v611ig be langlos  ist,  
wievie l  Caro t in  eine Einzelzel le  en th~ l t ,  d a b  es 
v i e l m e h r  au f  die S te ige rung  des C a r o t i ne r t r age s  
a n k o m m t  u n d  diese dfirfte,  d a  wie oben  gezeigt,  die 

Zellgr6Be ra i l  s t e igender  Valenz  s t a r k  z u n i m m t ,  
w e n n  f i b e r h a u p t  v o r h a n d e n ,  sehr  ger ing sein. F e r n e r  
df i r f ten  n a c h  den  b i sher igen  E r f a h r n n g e n  octoploide  
P f l a n z e n  in  ih re r  Vitali t~tt  be re i t s  so geschwXcht  
sein, dab  sic ftir die P r a x i s  k a u m  b r a u c h b a r  sind. 
SchlieBlich i s t  es unm6gl ich ,  yon  de r  V e r ~ n d e r u n g  
des V i t a m i n g e h a l t e s  der  Bl t i tenbl~t t ter  au f  d e n  
V i t a m i n g e h a l t  de r  w i r t s cha f t l i ch  e n t s c h e i d e n d e n  
P f l anzen te i l e  zu schl iegen.  N a c h  unve r6 f f en t -  
l i ch t en  Un te r suchunge r I  des Ref.  t r i l l  bei  e iner  
gr6Beren A n z a h l  yon  A r t e n  in den  BlOtter11 eine 
S te ige rung  des Caro t ingeha l t e s  infolge de r  Poly-  
ploidie  11icht ein. Schwanitz. ~ o 
Cultural and genetic studies on Ustilago zeae. 
(S tud ien  fiber K u l t u r  u n d  G e n e t i k  yon  Ustilago 
zeae.) Von C. O. S C H M I T T .  P h y t o p a t h o l o g y  30, 
381 (194o). 

Die  E i n s p o r i d i e n s t a m m k u l t u r e n  w u r d e n  auf  
Czapek-Agar  gezogen. Auf  n~Lhrstoffreicheren Me- 
d ien  wie Kar toffe l -Dextrose-Agar~ MMzagar  usw. 
i s t  die B i l dung  yon  Sektormutante11  h~ufig. D u t c h  
U V . - B e s t r a h l u n g  (2537 A), R 6 n t g e n s t r a h l e n  oder  
t t i t z e b e h a n d l u n g  w u r d e n  ke ine  Mutante11 erzielt .  
Es  wurde  a b e t  gefunden ,  daft zwischen IO u n d  34 ~ 
die 3/~utat ionsrate bei  25 ~ a m  g r 6 g t e n  ist,  wo auch  
das  W a c h s t u m s o p t i m u m  liegt. Kurze  A n g a b e n  fiber 
die K o n s t a n z  e iniger  morpho log i sche r  M e r k m a l e  
folgen. Versuche,  C h l a m y d o s p o r e n  auf  kf ins t l ichen  
NXhrboden  zu erzielen,  sch lugen  fehl. 

Zycha (Hann. -Mfinden) .  ~ ~ 
Zur Frage der Entstehnng r~ntgenstrahleninduzier- 
ter Mutationen beim Tabakmosaikvirusprotein. Vo~ 
G. A. K A U S C H E  u n d  H.  S T U B B E .  (Biol. Reichs- 
a~st., Dienststelle f. Virusforsch. u. Kaiser Wilhelm- 
I~st. f. Biol., Berlin-Dahlem.) Naturwiss .  1940, 824, 

Zu den  vo r l i egenden  Ver suchen  wurde  no rma les  
T a b a k m o s a i k v i r u s  ve rwende t ,  das  in  umfang -  
re ichen  V o r v e r s u c h e n  (Ver impfung  yon  Einzel-  
h e r d e n  a n  Nie. glutinosa u n d  Datura auf  Nic. tabu- 
cure SAMSUN) auf  seine E i n h e i t l i c h k e i t  geprf if t  
w o r d e n  war.  W e r d e n  gesunde  j u n g e  T a b a k p f l a n z e n  
m i t  R S n t g e n s t r a h l e n  ( I6ooo  r) b e h a n d e l t  (I23 kV, 
8 m A, I m m  A1) u n d  24 Stunde11 n a e h h e r  m i t  d e m  
au f  seine E i n h e i t l i c h k e i t  geprf i f ten  T a b a k m o s a i k -  
v i rus  be impf t ,  so e rh~ l t  m a n  bei  de r  sp~ te ren  Pr t i -  
Iung  fiber E inze lhe rde  n e b e n  n o r m a l e m  a u c h  
m u t i e r t e s  V i rusp ro t e in  (TM~, TMS~, TMs~ u n d  TM21 ) 
- -  j edoch  n u t  in  d e m  Fal l ,  d ab  w ~ h r e n d  der  Be-  
s t r a h l u n g  die Vege ta t ionskege l  a b g e s c h i r m t  w a r e n  
u11d das  S p i t z e n w a c h s t u m  we i t e rgehen  konn te .  I n  
den  n i c h t a b g e s c h i r m t e n  P f l anzen  t r i l l  v611ige 
H e m m u n g  des S p i t z e n w a c h s t u m s  ein, n e b e n  anor -  
m a l e n  W a c h s t u m s e r s c h e i n u n g e n  a n  den  B l a t t -  
spre i ten ,  u n d  es i s t  in  i h n e n  n u r  das  n o r m a l e  
T a b a k m o s a i k v i r u s  nachzuweisen .  Die  V i ru smu-  
t a n t e n  s ind also in B e s t ~ t i g u n g  frf iherer  E rgebn i s se  
n i c h t  das  E r g e b n i s  e iner  R6n tgens t r ah l e l l e inwi r -  
kung  auf  das  V i rusp ro t e in  selbst ,  s o n d e r n  ihre  
E n t s t e h u n g  h a t  eine Ver~Lnderung de r  l e b e n d e n  
Pf lanze ,  des S u b s t r a t s  zur  Vorausse tzung .  

H; Wenzl (Wien).  ~ ~ 
Genetic studies of heat and drought tolerance in 
maize. (Genetische Studien f iber I-Iitze- und T rok -  
kento le ra l lz  bei  2VIais.) Von  ]?;. G. H E Y N E  a n d  
A. M .  B R U N S O N .  (Div. of Cereal Crops a. Dis.; 
B~reau of Plant Industry, U. S. Dep. of Agricult. a. 
Kansas Agricult. Exp. Slat., Manhattan.) J.  diner.  
Soc. A g r o n o m y  32, 803 (194o). 

F r t ihe re  A r b e i t e n  aus  K a n s a s  b a t t e n  ergeben,  
d a b  die Df i r re res i s tenz  yon  Mai s so r t en  we i tgehend  
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mit der Resistenz gegen hohe Temperaturen fiber- 
einstimmt, die leicht an IZeimpflanzen in einem 
thermokonstanten IRaum bet 127--i39 ~ F wahrend 
5 Stunden experimentell ermittelt  werden kann.  
Auf diesem Selektionsverfahren bauen Verff. nun- 
mehr genetische Untersuchungen auf. Als resi- 
stente Eltern dienten mehre~e Inzuchtlinien aus 
IZansas, als anf/illige solche aus verschiedenen 
Sorten. Es zeigt sich meist intermedi~ire Vererbung. 
Die Heterosis bewirkte weder in single noch in 
double crosses eine Steigerung der Resistenz. Den 
Hauptteil  der Arbeit nehmen I<opplungsunter- 
suehungen ein, in die 8 der io Kopplungsgruppen 
einbezogen stud. Die IResistenz erwies sich als eng  
gekoppelt mit dem Gen Sulsu 1 (St~irke-Zucker- 
endosporen, Gruppe IV) und Pr~pr 1 (Endosperm- 
farbe, Gruppe V). Weiterhin zeigte aich eine enge 
13eziehung zu den Genen gl 2 (Gruppe II) und gl t 
(Gruppe VII), die beide stark gliinzende ]Blgtter 
(glossy) bewirken. Wahrscheinlieh besteht t in  
direkLer Zusammenhang zwischen der starken 
Reflexion dieser ]B1/itter und der Hitzeresistenz. 

Fmisleben (Halle/Saale). ~ ~ 

Kritische Bemerkungen zu Antirrhinum rhinanthoi- 
des Lotsy. Von  H. STUB]BE.  (Kaiser Wilhelm-Inst. 
f. Biol., Berlin-Dahlem.) ]Biol. Zbl. 60, 59o (194o). 

Antirrhinum rhinanthoides Lotsy, 1911 in einer 
Artkreuzung yon Antirrhinum molle (=  A. glulino- 
sum Lotsy) • A. mains aufgetreten (Ausgangs- 
material ERWlX ]BAUR) wurde damals dutch LoTsu 
und wird heute noch als ]Beispiel ftir eine Entstehung 
neuer Artmerkrnale durch K o m b i n a t i o n  yon  An- 
lagen gedeutet. Die in des Verf. Antirrhinum- 
Material aufgetretene Mutation .,fistula" ist dem 
rhinanthoides-Ph/~notyp weitgehend ghnlich. V~Tenn 
die erstere scharf ausgepr/igt ist,  der letztere dagegen 
{Jberg/inge zur Normalform zeigt, so ist diese 
Variabilit/~t mit der Verschiedenheit des genoty- 
pischen Milieus zu erkl/iren, die dutch polyhybride 
Aufspaltung aus der Artkreuzung (molle • majus) 
entstanden ist: Die grol3e Materialkenntnis des 
Verf., tbeoretische {Jberlegnngen, abet auch eine 
Nachprtifung des alten rhinanthoides-Stamm- 
baumes iiberzeugen ibn, dab der rhinanthoides-Typ 
einmalig mutat iv  entstanden sein mul3, und zwar 
lm Ausgangsmaterial yon LOTSY beterozygotisch 
bereits vorhanden war. Daftir spricht auch die 
Tatsache, dab in der F= vpn spgteren Kreuzungen 
zwischen A. real'us und molle die rhinanthoides- 
Form niemals wieder aufgetreten ist. So paBt sich 
diese Form, gegensgtzlich zur frfiheren Auffassung, 
in die ,,Mutationstheorie der Artentstehung" em 
und spricht mit anderen bislang wenig beachteten 
F~illen daffir, dab systematisch wichtige Merkmale 
nicht nu t  in den sog. ,, Kleinmutationen" entstehen, 
sondern dab die Evolution such mit der sprung- 
weisen Abgnderung deutlich sichtbarer Merkmale 
arbeitet, also auch in gr6geren Schritten vor sich 
gehen kann. E. Stein (]Berlin-Dahlem). ~176 

Plasmatic inheritance. (Plasmatische Vererbung.) 
V o n  M. J. SIRES.  (Genet. Inst., Univ., Groningen.) 
]Bot. Review 4, 113 (I938). 

Sammelreferat in ziemlich zwangloser Form. - -  
Ein Abschnitfi tiber Zoologisches bringt nur  Fglle 
genischer Naehwirknng (Schneckenschalensym- 
metric). Das pflanzliche Igapitel berichtet zungclast 
fiber verschiedene Objekte (Mathiola-Samenf~ir- 
bung, Oehothera-Plastiden, Moose, Epilobium). 
Weitere Fglle werden dann in keineswegs fiber- 

zeugender Gliederung unter folgenden {)ber- 
schriften zusammengestells ,,Eine ansche inend 
vSllig unabh~ingige Wirknng des Plasmas beim 
Zustandekommen der Nierkmale, ohne irgend- 
welchen Einflut3 seitens des Genotypus", ,,Ver- 
schiedene Wirkung verschiedener Plasmen auf 
denselben Genotypus" nnd , ,Elimination yon 
Zygoten oder Gameten bestimmter genotypischer 
IZonstitution, und andere t{ernunregelmiil3igkeiten 
unter dem EinfiuB des Plasmas". Zum SchluB 
wird kurz die Frage der Abgnderbarkeit des Plas- 
mas durch ein fremdes Genom besprochen und 
als noch nngel6st angesehen. H. DOling. ~ ~ 

Spez ie l l e  P f l a n z e n z i i c h t u n g .  

ODie Steigerung unserer Pflanzenertfiige. V o n  
EILH. A.  MITSCHE1RLICH. (Schr. K6nigsberg. 
getehrte Ges., Naturwiss. KI. Jg. r6, It. I.) I2 Tar. 
J2 S. Halle a. d. S. : Max Niemeyer 1939. RM. 2 . - -  

Diese Schrift enthalt  einen vor der K6nigs- 
berger Geletfrtengesellschaft gehaltenen Vortrag 
tiber die h6chstm6glichen Grenzen der pflanzlichen 
Ertragssteigerung. Verf. verweist auf die Arbeiten 
der amerikanischen Forscher TAYLOR und GZRICKE, 
die n f i t  Hilfe der Nghrl6sungskulturen grol3e Er- 
folge erzielten. Er er6rtert die yon ihm begrtindete 
Lehre yon der Bedeutung der Wachstumsfaktoren 
und legt klar, dab die LlemGsche Aufiassung y o n  
dem Minimumfaktor nicht mehr zu iRecht besteht. 
Die vom Verf. in frtiheren Jahren vertretene An- 
sicht tiber die Konstanz der "Wirkungsfaktoren 
wird insofern erweitert, als die K o n s t a n z  unter  
,,m6glichst gleichguten" Verhaltnissen geringen 
Schwankungen unterwor*en ist. Im fibrigen s ind 
die \~,rachstumsfaktoren nicht nnabhgngig von- 
einander. An einer gr613eren Anzahl sehr instruk- 
fiver Abbildungen werden die Ausftihrungen er- 
l~iutert. Rathsack (13erlin). ~ ~ 

Die Vererbung der Resistcnz gegen Puccinia glu- 
marum bet einigen Weizensorten, Von L. O L A H .  
Kis~rlet. I<6zlem 42, 203 u. dtsch. Zusammen- 
Iassung 231 (1939) -Ungarisch]. 

Der Aufsatz bringt im wesentlichen eine Wieder- 
holung der Versuchsergebnisse tiber die Vererbung 
der Gelbrostresistenz bet verschiedenen Weizen- 
sorten. Barns Gy6rffy (Tihany). ~176 
0bet die IVi~glichkeit der Verbesserung der Winter- 
festigkeit des B~nkuter Weizens, Von L. O L A H .  
Kis6rlet. K6zlem 42,235 u. dtsch. Zusammenfassung 
239 (1939) [Ungarisch~. 

Der ]Bgnkuter Weizen, diese bedeutende unga- 
rische Sorte, s tammt entweder aus der Kreuzung 
ether ungarischen WintersorLe und ether kanadi- 
schen Sommersorte oder aus der kanadischen Sorte 
,,Marquis". Seine Winterfestigkeit i s t  n ieht  befrie- 
digend, aul3erdem besitzt er such eine Neigung ohne 
K~iltereiz zu schieBen. Verf. n immt  auf Grund seiner 
eigenen Kreuzungsversuehe zwischen Somme> und 
Winterweizen an, dab das Schos~en und die 
Winterfestigkeit teilweise gekoppelt stud. Da einer 
der Ureltern von dem ]BSnkuter Weizen eine 
Sommersorte war und so als sicher homozygot 
nicht betrachtet werden kann, wird vorgeschlagen, 
durch eine Aussaat am Anfang August die noch 
Aufschosse zeigenden Sommereypen auszulesen und 
damit nu t  die winterfesten Soften zu bekommen. 

Barns GyOrffy (Tihany) ~ ~ 
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Ergebnisse eines sieben|~hrigen Maissortenversuchs 
in Szeged. Von A. SZUCS. Kis6rlet. K6zlem 42, 
i89 u. dtsch. Zusammenfassullg 2oi (1939) [Un- 
garisch]. 

Vergleichende Untersuchungen wurden mit  15 
verschiedenen ungarl~ndischen Ma~ssorten im 
Laufe yon 7 Jahren durchgeftihrt. 13erticksichtigt 
wurden Wuchsh6he, Vegetationsdauer, Kolbenzahl 
an einer Pflanze, Eintrocknung der Kolbellernte 
ulld besonders der l~ornertrag und Gr6ge der K6r- 
ner. Auch die Ertragssicherheit ffir die verschiede- 
hen Sorten ist angegebell. Ffir den Anbau in der 
Umgebung yon Szeged (GroBe ungarische Tief- 
ebene) hat sich als beste die Sorte ,,Fleisehmann" 
erwiesen. Zum Schlul3 folgt eine Ubersicht tiber die 
Eigellschaften der gepriiften Maissorten. 

Barna GyOrffy (Tihally). ~176 
Die Artgrenze zwischen Phaseolus vulgaris L. und 
multiflorus Lain. Von I-I. LAMPRECHT.  (Saat- 
zuchtanst. Weib~dlshom, Landskrona.) t-Iereditas 
(Lurid) 27, 51 (194I). 

In der Arbeit werden vom Verf. Ergebnisse aus 
ioj~Lhrigen Versuchen mit  Artkreuzungen zwischen 
2oh. wdgaris und mzdliflorus vorgelegt. Nach einer 
kurzen Charakterisi.erung der beiden Arten nnd 
einem historischen Uberblick wird die Kreuzungs- 
methodik, mit  deren Hilfe Verf. sehr guten Ansatz 
in der Mehrzahl der vielen Kreuzungen erhielt, 
genau dargestellt. Anschliel3end wird der t labi tus  
der/71-Pflanzen geschildert. HXufig ist die F~ einer 
Krenzullg nicht  einheitlich, sondern es treten neben 
groBen multiflorus~hnlichen Pflanzen (,,Riesen", 
Heterosis) auch noch ,;hohe Zwerge" auf, die zwar 
ein unbegrenztes SproBwachstum wie der Multi- 
florus-Elter zeigen, aber stets kleiner und steril sind. 
Die Ursache dtirfte in der t leterozygotie des allo- 
gamen 2oh. multiflorus liegen. Bemerkenswert ist, 
dab die F~ weitgehend steril ist, obwohl in der 
Meiosis eine normale l%arung zwischen den Vu]- 
garis- und den Multiflorus-Chromosomen erfolgt, 
so dab stets I I  Bivalente beobachtet werden 
k6nnen. Als Ursache ffir die Sterilit~t wird ange- 
nommen, daI3 ffir die Haplophase lebenswichtige 
Gene yon Muttiflorus im Plasma yon Vulgaris in 
ihrer Wirkungsweise gest6rt sind. Es l~ge bier also 
der interessante Fall vor, dab 2 Arten zwar in der 
StrukLur ihrer Chromosomen fibereinstimmen, im 
Plasma abet so verschieden voneinander sind, dab 
die Artgrenze zwischen ihnen nut  selten dutch 
lebensf~hige 13astardnachkommen tiberbrtickt wet- 
den kann. Der weiteren Analyse dieser Erscheinullg 
steht leider insofern eine gro/3e Schwierigkeit ent- 
gegen, als es bisher noch niemals gelungen ist, den 
reziproken l~astard Multiflorus • Vulgaris zu er- 
zeugell. Da infolge der stark herabgesetzten Ferti- 
l i ter in F~ stets nur wenige Individuen erhalten 
werden, und es unbekannt ist, welche Genkom- 
binationen ausgefallen sind, I~B* sich eine einwalld- 
freie Gellanalyse nicht durchftihren. Dutch Ver- 
folgullg zahlreicher Nachkommellschaften teilweise 
bis zur I i .  Generation war es jedoch m6glich, dell 
Vererbuugsmodus und die Zahl der an den wich- 
tigsten Eigenschaften beteiligtell Gene wenigstens 
ann~thernd zu bestimmen. Einzelheiten hiertiber 
mfissen im Original eingesehen werden. Erw~h- 
nenswert ist, dab i n / ~  die Eigenschaften des Vul- 
garis-Elters ste~s stark domillieren, w~Lhrend in F~ 
das Gegenteil zu beobachten ist. Dieser AusfM1 
der meisten Kombinationer2 mit  einem gr613eren 
Anteil an Multiflorus-Erbgut weist auf die Rich- 

tigkeit der Anschauung des Verf. hin, dab viele 
Multiflorus-Gene im Vulgaris-Plasma LetalitXt in 
der Haplopbase bewirken. Immerhin treten in F~ 
und den spgteren Generatiollen hill und wieder 
Individuen auf, die eine Kombination des Erbgutes 
beider/~ltern darstellen und diese konstant auf die 
Nachkommen vererbell. Solche Multigaris-Linien, 
die zum Teil ffir die Ztichtung XuBerst wertvoll sind, 
verhalten sich in Kreuzungen mit  Vulgaris sehr 
verschieden. Zum Teil sind sic yon einem der beiden 
Eltern durch die gleiche oder eine noch st~rkere 
Sterilit~ttsbarriere getrenllt als die Eltern unter 
sich. Auch unter den in der Mehrzahl heraus- 
spaltellden Vulgaris-Typen scheinen solche aufzu- 
treten, die nach Kreuzung mit  Vulgaris, wiederum 
:~ sterile Nachkommen ergeben. Diese hat  Verf. 
unter Ph. neovulgaris zusammengefal3t. AuBer 
diesen wichtigsten Ergebnissen fiber den inter- 
essanten Artbastard enth~tlt die Arbeit noch eine 
Ftille wertvoller Einzelheiten, wegell deter auf das 
Original verwiesen werden ran/3. Freisleben. ~ ~ 
Origin and evolution of the cultivated pear. (Ur- 
sprung und Entwicklullg der kultivierten Birne.) 
(Inst. of Pla~t Industry, Leningrad.) C, R. Acad. 
Sci. URSS,  N. s. 28, 35o (194o). 

Die Vorfahren der westeurop~Lischen Birnen sind 
wahrscheinlich wilde Formen yon P. communis 
gewesen. Unter  diesen linden sich z. B. im Kau- 
kasus und in Zentralasien auch solche mit  stigen 
ulld wohlschmeckenden Frfiehten. V~Tichtig ist aber, 
dab Variet~ten mit  vorztiglichell Eigenschaften 
auch illnerhalb der Arten 2 ~ salicifolia und 2O. 
elaeagrifolia vorhanden sind, die Verf. in Azer- 
baidzhan, der Krim und im Nordkaukasus gefunden 
hat. Es ist nicht anzunehmen, dab solche Formen 
-con den frtiheren Bewohnern ullbeachtet geblieben 
sind. Aus einer vergleichenden morphologisehen 
Analyse yon wilden ulld kultivierten Rassen bei 
P. communis ergab sich auch, dab die kultiviertell, 
besonders in der Blattgestalt, Eigensehaften auf- 
weisen, die unm6glich allein yon entsprechenden 
wilden abzuleiten sind. Es ist viehnehr wahrschein- 
lich, dab solche Eigenschaften yon Bastardierungen 
mit  anderen Arten, z. t3. P. salicifolia, syriaca und 
Korschimkyi, herstammell. Auch Xltere Autoren, 
wie de CANDOLLE, KOCI~ und FOCKE, ffihren ver- 
schiedene Arten als Vorfahren der I(ultursorten an. 
- -  Verf. fund die gr6gte Mannigfaltigkeit der wilden 
Birnen in den h6heren Regionen der Gebirge, w~,h- 
rend in den dichten Wkldern der tieferen Regionen 
ulld in der Ebene weitgehellde Einf6rmigkeit 
herrschte. Diese Feststellung wird mit  einer gr6- 
Beren Mutabilit~tt und mit  gegens~tzlichen Selek- 
tionsbedingungen im Hochgebirge erklSzt. Nach 
der heutigen Verbreitung der Variet/~ten wilder 
13irnen mtiBten die Vorfahren unserer kultivierten 
Art  in den Gebirgen des Kaukasus, I(leinasiens und 
Innerasiens gesucht werden. Auch heute lloch spielt 
sich der Llbergang yon der Wild- zur F2ulturform in 
manchen Regionen des I~aukasus ab,  indenl 
Pfropfreiser uud Samen yon wilden 13~umen aus; 
den WXldern entnommen oder auch junge B~ume" 
verpflanzt werden. So kommt es, dab in kleinen 
Arealen oft 28--3 o verschiedene Lokaltypen fest- 
gestellt werden k6llnen, yon denen die meisten 
zwar quali tat iv nicht befriedigen, einige sich abet 
doch manchmal bew~hren und dann dauernd kul-  
• werden. Auf diese Weise kommen gleitende 
1Jberg~nge yon den Wild 2 zu Kulturrassen zu- 
stande. Auch in Stidkirgisien und im gebirgigen 
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t3adakhschan ist es oft unmSglich, eine Grenze 
zwischen beiden zu ziehen. Nach der Meinung des 
Verf. komnlt  als phylogenetisch wichtiger Faktor 
hinzu, dab die Birne auf die Pflege in der Kultur  
mit  einer Erh6hung der Zahl yon t(nospenmuta- 
tionen ,,sports" antworten soll. \u werden 
der Ubergang yon der natfirlichen zur kfinstlichen 
Auslese sowie die t3astardierung zwischen Rassen 
und Soften verschiedenster Herkunft, die schon 
w~hrend der R6merzeit dutch Austausch auf 
Handels- nnd Wanderungswegen miteinander in 
Beriihrung kamen, ffir die Differenzierung verant-  
wortlich gemacht. So entstanden schon im Alter- 
tum Soften, die zum Teil wahrscheinlich den heu- 
tigen in der Qualit~t kaum nachstanden. Eine 
neue Entfaltungsperiode ist w~Lhrend des 18. und 
19. Jahrhunderts in Belgien und Frankreich fest- 
zustellen. W~hrend die Qualit~t dieser alten west- 
lichen Soften heute kaum mehr tibertroffen werden 
kann, steht jetzt, mit  der Ausbrei• des Obst- 
baues fiber alle L~nder der Erde, bei der Ztichtung 
neuer Sorten die Sicherheit des Ertrages in klima- 
tisch weniger begtinstigten Gebieten im Vorder- 
grund. Hier k6nnen nach Ansicht des Verf. be- 
sonders Artkreuzungen weiterftihren. Ffir Frfih- 
reife und Resistenz gegen Pilze und Bakterien haben 
die chinesischen Arten P. serotina und betulaefolie 
]3edeutung, fiir Winterh~Lrte P. ussuriensis (HAN- 
SEN, MITCttURIN), ffir Dfirreresistenz die kleinasia- 
tischen und transkaukasischen P. salicifolia, elaea- 
grifolia, syriaca, heterophylla und Korschinskyi. 

Freisleben (Halle a. S.) ~ ~ 
Ein Beitrag zur $ortenzUehtung bet der Europiier- 
rebe. Von F. I~OBEL. (Eidgen. Versuchsanst. f. 
Obst-, Wein- u. Gartenbau, Wddenswil.) Landw. Jb. 
Schweiz 54, 807 (194o). 

Verf. hat  den Versuch unternommen, durch 
Kreuzungen der in Deutschland unter dem Namen 
,,Mfiller-Thurgau" bekannten Riesling • Sylvaner- 
F~-Sorte als Mutter mit  den ebenfalls zur Spezias 
Vitis vinifera gehSrenden Variet~Lten Gutedel und 
R~uschling neue Rebensorten zu zfichten. Es 
standen ihm ffir diesen Versuch nut  geringe An- 
zahlen yon S~mlingen im tragfXhigen Alter zur 
Verffigung, n~Lmlich 83 yon der R~uschling- und 
lO6 yon der Gutedel-Kreuzung. Diese SXmlinge 
werden hinsichtlich der einzelnen wertbestimmen- 
den Eigenschaften nach Gruppen unter prozenti- 
scher Berechnung zusammengestellt. Ferner wird 
ein Teil yon ihnen in einer weiteren Zusammen- 
stellung unter Vergleich mit  der Muttersorte w~th- 
rend dreier Jahre nach einem Puuktschema hin- 
sichtlich Reifezeit, Ertrag, (Dchslegraden, S~ure und 
Befund der Zunge und der Nase bewertet. Hierbei 
zeigt sich, dab die Gutedelkreuzung hinsichtlich der 
Ertragsmellge, die R~uschlingkreuzulig hinsichtlich 
tier Ertragsgfite gute Ergebnisse brachte, wenn 
auch besoliders auffallend giinstige Kombinations- 
typen nicht zu verzeichnen waren. Eine weitere 
tfreuzung (Blauer Burgunder • Schwarzer Velt- 
liner) versagte. Scherz (Mfincheberg/Mark). 
Endergebnisse eines seehsj~ihr.!gen internationalen 
Luzerneversuehes. Von A. ZSUCS. Kis6rlet. KSz- 
lem 42, 177 u. dtsch. Zusammenfassung 186 (~939) 
EUngarisch]. 

Im Rahmen des internationalen Luzernever- 

suches wurden 8 SorLen des offiziellen Sortiments 
(und zwar 5 Soften aus Asia stammend: Khivian, 
Semiryechensk, Turkmen, Middle Turkestan und 
Asia Minor, i aus Amerika: Grimm und a euro- 
p~ische Soften: Provence, Bucsatelep) und 6 un- 
garl~ndische Sorten ffir Ertragsuntersuchungen 
angebaut. Starke Sprossung und gute Schnell- 
wiichsigkeit zeigen die Soften Bucsatelep, Turkmen 
und Provence. Ein klares Bild hat Verf. yon dem 
j~Lhrtichen Abbau der Pflanzenzahl noch nieht be- 
kommen, doch zeichnen sich die ungarl~ndischen 
Soften mit  ihrer guten Dfirreresistenz aus und ge- 
stat ten auch mehrmaligen Schnitt. Der Ertrag a n  
Grfinmasse war auch bet der Sorte Bucsatelep der 
hSchste. Die Sorten mit  asiatischer Herkunft  
blfihen nach der ungarl~ndischen Luzerne mit  
ether Versp~Ltung yon 5--6 Tagen. Die Samenreife 
tr i t t  bet den letzteren SorLen am frfihesten auf. In 
Hinsicht des Samenertrages ist die Sorte Semi- 
ryechensk die beste, auch die anderen asiatischen 
Sorten besitzen einen hohen Ertrag im Gegenteil 
zu den einheimischen Soften. Barna GyOrffy. ~ ~ 

The progeny test as a measure of the types of seed- 
development in Poa pratensis L. (Die Nachkommen- 
schaftsprfifung als ein Mal3stab f~ir den Typus der 
Samenentwicklung bet Poa pratensis L.) Von F. 
W. Tinney~ and O. S. AAMODT. (Dep. of Agro- 
nomy, Univ. of Wisconsin, Madison a. Div. of 
Forage Crops a. Dis., Bureau of Plant Industry, 
U. S. Dep. of Agricult., Washington.) J. Hered. 31, 
457 (194o) . 

In  den letzten Jahren ist, vor alien Dingen durch 
die Arbeiten schwedischer Forscher (MDNa:ZING, 
XKEaBERG, NILSSON), bekannt  geworden, dab sich 
Poa pratensis vorwiegend apomiktisch fortpflanzt. 
Verff. verschafften sich aus vielen verschiedenen 
LXndern (mehrere Staaten der USA., Skandina- 
vien, England, Indien, RuBland) Saatgut yon 
Einzelpflanzen und bauten deren Nachkommen in 
Wisconsin an. Aus der meist vorhandenen Ein- 
heitlichkeit innerhalb der Nachkommenschaften 
schlossen sie auf das Vorhandensein yon Apomixis, 
nachdem der eine der Verff. (TINNXu in noch un- 
ver6ffentlichten Untersuchungen in mehreren 
FXllen auch tats~chtich Aposporie nachgewiesen 
hatte. Von insgesamt lO2 Nachkommenschaften 
zeigten sich bet 48 keinerlei Abweichungen. Diese 
waren also wohl IOO%ig apomiktisch. ]gei den 
fibrigen traten einige abweichende Typen auf, die 
vielleicht durch t3efruchtung entstanden sind. Der 
Anteil der Abweicher betrug im Mittel nur  1,6 %. 
Lediglich in 2 Familien war der Prozentsatz vim 
h6her (12 bzw. 22%). Aus den ]3efunden wird ffir 
die Zfichtung tier Schlug gezogen, dab dauernd 
neues Saatgut yon ]?;inzelpflalizen aus natfirlichen 
Best~nden gesammeIt und deren Nachkommen- 
schaften geprfift werden mfissen. Auf Isolierung 
bralicht Inan tiberhaupt nicht bedacht zu sein. 
Lediglich solche Nachkommelischaften, die einen 
nennenswerten Anteil an abweichenden Typen 
aufweisen, sollen weiterhin zfichterisch bearbeitet 
werden, denn bet ihnen besteht die Aussicht, 
dab dutch Umkolnbination 6kologisch und 
ertragsm~Big wertvollere Typen entstehen n n d  
selektioniert werden k6nnen. Freisleben. o o 
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