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R E F E R A T E .  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Die stofflichen Grundlagen der Befruchtung und 
$exualit~it im Pflanzen- und Tierreich. 1. Die Be- 
fruchtungsstoffe (Gamone) der Seeigel. V0n M. 
HAIZTMANN. Naturwiss. 1940, 80 7. 

In d.em Heft, welches die ,  ,Naturwissenschaften" 
anlXl31ieh des IOO. Geburtstages yon Anton Dohrn 
herausgaben, berichtet Verf. fiber die bedeutsamen 
Untersuchungen, die er, Kuhn und ihre Mitarbeiter 
vorwiegend an der Zoologischen Station Neapel 
fiber die Gamone der Seeigel durchgeffihrt haben. 
Es wurden 2 Gynogamone und 2 Androgamone ge- 
funden und ihre versehiedenen Wirkungen und ihr 
interessantes Wechselspiel analysiert, das ffir die 
Ann~herung und Verschmelzung der m~nnlichen 
und weiblichen Gameten bedeutungsvoll ist. Durch 
KUHN und WALLENFELS [Ber, dtsch, chem: Ges. 
73, 458 (194o)] wurde die Chemie der Gamone er- 
folgreich in Angriff genommen. Da Gamone auBer 
bei den am besten untersuchten Seeigeln und Algen 
bei marinen Wfirmern, Mollusken, Seesternen 
bekannt sind, Gamonwirkungen bei Pilzen beob- 
achtet  wurden und endlich auch Anzeichen ffir ihr 
Vorkommen bei Wirbeltieren vorliegen, darf man 
mi t  Verf. wohl annehmen, ,,dab allgemein die Be- 
fruchtungsvorg~nge durch das Zusammenwirken 
yon Andro- und Gynogamonen gesteuert werden 
und dab das allgemeine Prinzip der Befruchtung 
darin zu suchen ist". Hans Ulrich (G6ttingen) ~176 
$tudien iiber spontane chlorina-Mutation in Avena 
sativa. Von ~. ~ K E R M A N  und K. FR(J lER .  
Hereditas (Lund) 27, 371 (1941). 

Verf. beriehten eingehend fiber das Auftreten und 
Verhalten einer neuen chlorophylldefekten, subte-  
talen, recessiven Mutation beim Hafer. AKERMAN 
fand im Jahre 1928 in der Nachkommenschaft  einer 
im Jahre 1926 ausgelesenen Elitepflanze yon 
Sval6fs Goldregenhafer I eine deutliehe Spaltung 
in der Blattfarbe im Verh~ltnis yon 3 normalgrfin 
zu i gelblichgrfin. Der Farbunterschied war be- 
sonders deutlieh im Keimpflanzenstadium zu beob- 
achten, je Xlter die Pflanzen wurden, desto rascher 
erfolgte das Ergrtinen, und die ursprfinglieh gelb- 
grfinen Pflanzen wurden ziemlich rasch rein grfin. 
Sich ~hnliehe verhaltende Sippen hatte NILSSON- 
EI:LE bei Gerste gefunden und mit  chlorina be- 
zeichnet, so dab die neue gelblichgrfine Hafersippe 
ebenfalls als forma chlorina bezeiehnet wurde. 
Chlorina-Pflanzen sind in ihrer Entwicklung den 
Normalgrfinen unterlegen. Die Entwieklungs- 
hemmung t r i t t  allm~thlich ein. Verf. stellten genaue 
Vergleiche der Pflanzengewichte in den verschie- 
denen Entwicklungsstadien an. Der Gewichts- 
untersehied beruht wahrscheinlich auf einer schw~- 
cheren Assimilationsintensit:~t der chlorina-Pflan- 
zen. Er  wird in den ~,lteren Stadien der Entwick- 
lung immer deutlieher. Altere chlorina-Pflanzen, 
die schon geschoBt haben, lassen sich in der Blatt- 
farbe yon normalen Pflanzen des Goldregenhafer 
nicht unterscheiden. Sie sind jedoch schw~Lcher 
entwickelt und niedriger. Besonders grol3 Mnd die 
Unterschiede in der Bestockungsf:~higkeit, chlorina- 
Pflanzen entwickeln h6chstens 2 3 Ilalme. Chlo- 
rina-Pflanzen reifen aus, sie k6nnen durch eigene 
Samen vererbt  werden. Genaue Untersuchungen 
zur Feststellung der Assimilations- und Respira- 
tionsintensit~t der chlorina-Pflanzen werden ein- 

gel eitet. Um die Vererbungsweise der chlorophyll- 
defekten Sippe n~iher zu untersuchen, wurden in 
dell Jahren 1929 194 ~ zahlreiehe Naehkommen- 
schaften yon grfinen und gelbliehgr!ine n Typen 
herangezogen. Letztere erweisen sich als konstant. 
Die Spaltungszahlen aus den Naehkommenschaften 
grfiner Mutterpflar~zen zeigten das erwartete  
Spaltungsverh~ltnis yon 3 grfin : I gelblichgrtin. 
Ein in gewissen Jahren aufgetretenes Defizit an 
chlorina-Recessiven konnte durch den st~irkeren 
Fritfliegenbefall der chlorfna-Pflanzen er!d~irt wer- 
den. Durch die Untersuehungen wurde sehr wahr- 
seheinlich gemacht  da~3 der Untersetiied zwi- 
sehen dem normalen, griinen Goldreger/hafer I u n d  
der aus ihr entstandenen ctllorina-Sippe nur auf 
einem mendelnden Faktor  beruht. Der Goldregen- 
hafer I besitzt demzufolge einen dominanten Fak- 
tor, der die gelblichgriine Farbe der ehlorina-Form 
in grtin ver/~ndert, dieser Faktor  wird mit  Chlor I 
bezeichnet. Um das Vorkommen dieses Faktors 
oder mit Lhm homomerer Faktoren bei anderen 
Hafersorten. festzustellen, wurden 5 verschiedene 
Kreuzungen durchgeffihrt (Siegeshafer. Abeds 
Novahafer, Glockenhafer II, Hedehafer. Linie 
OlOi). Auf Grund dieser Kreuzungen kSnnen Verf. 
den SchluB ziehen, dab beim Kulturhafer  3 poly- 
mere Faktoren vorkommen, die jeder ftir sich die 
chlorina-Konstitution in normale Konsti tution 
verwandeln. Auch in heterozygoter Form vermag 
jeder dieser Faktoren (Chlor i. Chlor 2 und Chlor3) 
eine Ilormale Chlorophyllentwicklung hervorrufen. 
Es liegt also volle Dominanz vor im Gegensatz zu 
den drei einfaktorigen Heterozygoten bei der 
lutescens-Sippe. 13el Goldregenhafer I, Linie OLOI, 
Abeds Novahafer kommt ein Chlor-Faktor vor, 
beim Siegeshafer 2 und beim Glockenhafer I I  und 
Hedehafer drei. Weitere Kreuzungen sind in Arbeit, 
um einen L:berblick fiber die Zahl der Chlor-Fak- 
toren bei den verschiedenen Kulturhafers0rten zu 
erhalten. Die chlorina-Form ist neben der lutescens- 
Sippe jetzt  der zweite bisher genauer genetisch 
nntersuchte Fall yon polymer bedingten Chloro- 
phylleigenschaften beim Haler. Zum SchluB wird 
noch das augerordentlich stark beschr~nkte spon- 
tane Vorkommen yon faktoriell mendelnden Chlo- 
rophyllver~nderungen beim Hafer  und Weizen 
besprochen. (Ehe die lutescens-und ehlorina-Sippen 
beim Hafer bekannt waren, kannte man nur die 
I~ornfarbenmutationen.)  Ferner wird fiber einen 
evtl. Zusammenhang zwischen homologen, poly- 
meren Faktoren und tetraploider bzw. hexaploider 
Konstitution diskutiert. Eingehende R6ntgen- 
behandlungen yon verschiedenen I-Iafersorten und 
-arten sollen, verbunden mit  cytogenetischen 
Untersuchungen der genomatischen Stabilit:Lt 
tetra- und hexaploider Hafertypen, im Vergleich 
zu der der diploiden Formen Licht in diese noeh 
sehr unklareI1 Verh~iltnisse bringen, v. Rauch. 
Die EiweiSverteilung in den Strukturen des Zell- 
kerns. Von T. CASPERSSON. (Chem. Abt., 
Karolin. Inst., Stockholm.) Chromosoma (]3erl.) 
1, 562 (I94OL 

Makrochemisehe Untersuchungen (MIEsCtlER, 
KOSSEL U. a .  t haben gezeigt, dab bei der Bildung 
des Spermienkopfes (Lachs) - -  der in reifem Zu- 
stand ilach FeLtextraktion zu 96% aus Nuclein- 
s~iure und dem basischen Prolamin besteht 
hShere EiweiBsubstanzen auf dem Wege fiber 
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Histo~r in niedrigere umgewande l t  werden, wobei  
die En twick lung  bei gewissen Fischen bis zu ein- 
fachsten P ro t aminen  geht, bei manchen  anderen 
Tieren im His tons l ad ium ha l tzumachen  scheine. 
In  andem~ .Kerne~r sind keine Pro tamine  nach-  
gewiesen, wohl aber  His tone ;  diese erscheinen dem- 
nach als nniversel l  verbre i te te  Kernbes tandte i le  
im Tierreich.  Verf. is t  dem EiweiBwandel im Kern  
durch  Pr t i fung der  Ultraviolettabsorption der  Skruk- 
turen  des Zellkernes nachgegangen.  Selehtive Ab- 
sorpt ion mi t  einer Bande  zwischen 26oo und 3ooo A 
besi tzen Eiweif3kSrper mi t  Gehal t  an Tyrosin und 
T r y p t o p h a n  (und Phenylalanin)  ; die tibrigen 
Aminos~uren haben keine oder nur  sehr schwache 
selekt ive Absorpt ion.  Das M a x i m u m  des Tryp to-  
phans l iegt  bei 275 ~ A und wird yon der  Wasser-  
s tof f ionenkonzent ra t ion  unerheblich beeinfluBt, das 
des Tyrosins abe t  in s ta rk  alkalischer L t s u n g  bei 
295 ~ A, in saurer  bei 275 ~ A. Aus der Ul t rav io le t t -  
absorp t ionskurve  eines EiweiBktrpers  l~fit sich 
nun  berechnen,  welche Mengen yon Tyrosin und  
T r y p t o p h a n  dar in  entha l ten  sind. Das bedeu te t  
Ifir die KerneiweiBe die M6glichkeit,  die an diesen 
Aminos~turen reichen His tone yon den daran a rmen  
Pro taminen  zu unterscheiden.  Die Absorpt ions-  
kurven  der Kernsubs tanzen  setzen sich wesentl ich 
aus folgenden Antei len zusammen:  I. Nuclein-  
s~uren mi t  Pyr imid inr ingbande  bei 26oo _K und 
einer  nnspezifischen Absorpt ion,  die mi t  fal lender 
Wellenl/~nge von einem Minimum bei 23oo A an- 
s teigt ;  2. Pro te ine  a mi t  der Tryptophan- ,  b mi~c 
der Tyros inbande  (s. o.); c tibrige Aminos~uren 
yon unspezif ischem Charakter ;  3. unspezifische 
Absorpt ion  infolge yon Lich ts t reuung im PrKparat.  
Es  wurde ein Verfahren ausgearbei tet ,  an der ge- 
wonnenen  K u r v e  der Gesamtabsorpt ion  die An- 
teile 1 - -3  zu analysieren. Die dpparat~r enth~l• 
als Lichtquel le  eine Queeksi lber-Superhoehdruck-  
lampe (KtI~LERS Anordnung  mi t  rot ierender  
Funkens t recke  wurde nu t  zu Messungen in den 
niedrigsten \Vellenl~ngen verwandt) ,  einen 1Vfono- 
chromator ,  als Opt ik  Quarzobjek t iv  und -okular. 
Das Bild wird durch ein Quarzglasprisma auI eine 
Photozel le  geworfen und der  Pho~ostrom du tch  
ein LUTz-EDELMANNsches Sa i tenga lvanometer  ge- 
messen. Dabei  wird zuerst  das Objek t  eingestellt ,  
dann ein ihm benachbar tes  freies Oebiet  im Pr~- 
pa ra t ;  j e t z t  wird em ro~ierender Sektor  vor  tier 
Megappara tu r  so eingestellt ,  dab derselbe Photo-  
srrom en t s teh t  wie vorher.  Die Durchl~issigkeit des 
Objektes  wird an der Oraduierung des Sektors ab- 
gelesen. Besondere Vorkehrungen sind getroffen. 
um dieselbe PrXparatstel le (yon einigen Zehntel /~ 
Durchmesser  !) wieder bis auf o, I ,u genau in die Mit te  
des Seh-feldes zu bringen, was ffir die Wiederho-  
lung der Messung und Messungen mi t  verschiedenen 
WellenlS.ngen n6tig ist. Bei der Untersuchung des 
Speicheldri~senchromosoms yon Drosophila - -  der  
Speicheldrt isenkern kann wahrscheinl ich als Re-  
pr~sentant  des I~zterphaserzker~s gelten - -  ergab 
sich iolgendes:  Die ~udei~s~iure~,eichen Sche4be~ 
entha l ten  EiweiB v o m  t t i s ton typ ,  wahrscheinl ich 
auch h6here EiweiBstoffe. die Zwischenscheiben Ei- 
weil3substanzen mi t  dem Absorpt ionscharakter  der  
h6heren Eiweil3ktrper,  die hete~ochroma~ische~ Re- 
gionen ebenso w~ie der Nucleolus groBe Mengen yon 
EiweiB v o m  t l i s ton typ .  Die Metaphasechromo- 
some~ yon Omocestus und Chorthippus entha l ten  
imVergleich zum EiweiB - -  His tontypus ,  mtgl icher -  
weise auch h6here Eiweil3ktrper  - -  groBe Mengen 

yon NucleinsXure. Der  Eizellker~ yon drenicola 
enth~l t  h the re  Eiweil3s• sowie groBe I~{engen 
solcher v o m  His tontypus ,  die besonders an die 
Nucleolarsubstanz  gebunden sind. Zur Erk lgrung  
wird angenommen,  dab die Metaphasechromosomen 
aus Nucleins~ure und His ton type iweig  in gleich- 
ar t iger  Konzen t ra t ion  bestehen (~thnlich wie der  
Spermienkopf) ; w~hrend der  Telophase produzieren 
die gent ragenden Chromosomenelemente  in den 
euchromatischen Teilen Prote ine  yon hi~herem Typus,  
in den heterochromatischen besonders yon Histo~r 
typus. Dabei  schwellen die Chromosomen an, und 
das P roduk t  des Hete rochromat ins  s ammel t  sich 
zum Tell im Nucleolus.  In  der JProphase werden 
die Eiweigstoffe  zwischen den gent ragenden Teilen 
abgebaut ,  wodurch  le tz te  e inander  gen~ihert wer- 
den. Die Nucleins~ure wird angereicher t  und 
schlieBlich ble ibt  ein l\{etaphasechrom'osom zu- 
riick, das sich wesentl ich aus Nucleins~ure und 
e infachem basischen EiweiB zusammensetz t .  

W. J. Sch~idt (GieBen). oo 
l)as Wachstum des Zellkerns in tierischen und 
pflanzlichen Geweben. Von L. GEITLER,  Erg. 
Biol. 18, I (I94Z). 

D e m  Problem des Kernwachs tums  sowohl der  
t ierischen wie der  pflanzlichen Zelle wurde bis vor  
nicht  langer  Zeit nur  oberflS, chliche Beach tung  
geschenkt.  Doch liegen heute  so zahlreiche Ar- 
bei ten auf  diesem Oebiete,  yon neuen Gesichts-  
punkten  geleitet,  vor, dab es als groBes Verdienst  
angesehen werden muB. wenn yon berufener  Seite 
e inmal  ein deskr ip t iver  Uberb l ick  gegeben, vor  
al lem aber  eine Analyse der  TeilvorgXnge und der  
kausalen Zusammenh~nge  durchgeft ihr t  wird.  Es 
k6nnen bier in Kiirze nu t  die wicht igs ten  Ergeb-  
nisse gebracht  und besonders interessante  Frage-  
s te l lungen und Tei lprobleme gestreif t  werden. 
Messungen der Volumina  verschieden al ter  Kerne  
e rbrach ten  die Tatsache,  dab alas Kernwachs tum 
rhy thmisch  unter  Einschal tung  yon l~ngeren Ruhe-  
und k~ifzeren Wachs tumsper ioden  verlXuft und 
dabei  jeweils in einer Verdopplung der  Substanz  
besteht .  Verf. ft ihrt  nun, auf Grund eigenen und 
f remden Beweismater ia ls  eine morphologische 
Analyse  der  Kerns t ruk tu r  bei diesen Wachs tums-  
vorg~ngen dutch.  Sehr  giinstiges Objek t  bi lden 
die bekannten  Riesenkerne in den Speicheldr/isen 
und einigen anderen Geweben der  Dipterenlarven.  
Auf verschiedenen ~regen konnte  gezeig~ werden, 
dab das Kernwachs tum bei den Dip te ren  auf einer 
inneren Polypl idis ierung besteht ,  d. h. durch wie- 
derholte Spal tungen und Vervielfachung der  Chro- 
mosomen im Kern  (Endomitose) wird dieser 
polyploid. So machen die gr6Bten Kerne "8 , ,innere 
Tei lungen"  dutch,  sind also 512-ploid. Der  gleiche 
Oruudvorgang  der Endomi tose  - -  Chromosomen-  
spal tung ohne Spindelmechanik  und K e r n t e i l u n g - -  
f inder sich genau analysier t  bei den YVanzen, wurde 
jedoch auch in anderen Insek tengruppen  und bei 
der Maus nachgewiesen. Die Untersuchung des 
Kernwachs tums  bei Blt i tenpflanzen stt l3t  im allge- 
meinen auf grOBere Schwierigkeiten,  da vor  al lem 
die Chromosomen im Ruhekern  nicht  - -  wie bei den 
Wanzen  - -  e rkennbar  sind und entsprechend die 
morphologisch scharfe Auspr~gung der Endomi-  
~osen fehlt.  Doch l~13t sich auch hier grunds~tzl iche 
Ubere ins t immung  imVorgang der Polyploidis ierung 
der  Kerne erkennen.  Wenn  auch Ausnahmen  und 
Abweichungen yon diesem Schema vorkommen,  
so ist  diese Ersche inung doch bei den verschie-  
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densten systematischen Gruppen nachgewiesen und 
stellt damit einen allgemeinen Vorgang dar. Dieses 
eehte Kernwachstum - -  im Gegensatz zum Kern- 
wachstum dutch Wasseraufnahme, also Kernsaft- 
bildung ohae Chromatinvermehrung wie bei den 
Eikernen vieler Tiere - -  kann nun auger auf Ver- 
vielfiiltigung der Chromosomenzahl auch auf Ver- 
gr6Berung des Chromosomenvolnmen beruhen. 
wobei beide Vorg~nge getrennt (bei Wanzen Ver- 
vielf~ltigung ohne Vergr6gerung) oder kombiniert 
auftreten k6nnen (bei 1Rhoeo teils nut  dutch Chro- 
mosomenvergr6gerung, teils durch Polyploidisie- 
rung). Es ist jedoch festzustellen, dab betr~tcht- 
liches Kernwaehstum nut  durch Polyploidisierung 
erzielt werden kana. Im allgemeinen Teil werden 
die ]3eziehungen zur Phylogenie (polyploidiever- 
~vandter Arten) ebenso zur Frage der Gewebe- 
differenzierung, die im gesetzm~tBigen Zusammen- 
hang steht, besprochen. Uber Verteilung polyploi- 
der Gewebe sowie Beziehuilg des I~ernes zn be- 
s t immten Funktionen ist heute noch wenig IKlar- 
heit. Auch erscheint die Kernplasmarelation unter 
neuen Gesichtspunkten und auch das Zellwaehs- 
• kann dutch morphologisehe Analyse der Kern- 
s truktur  n~ther erforscht werden. Es ziehen, wie 
Verf. abschliegend selbst sagt, neue Beantwor- 
tungen neue Fragestellungen nach sich. So liegt 
der Wert  dleser ausgezeichneten Darlegung neben 
der klaren Ordnung und Auswertung der vorlian- 
denen Ergebnisse vor allem in der Anregung zur 
weiteren Erforschung dieses diffizilen Problems. 

H. Lehmctnn (Mfincheberg/Mark). 
Temperaturbedingte Ausbildung von Spezialsegmen- 
ten an Ghromosomenenden. Von L. G E I T L E R .  
Chromosoma (Berl.) 1, 554 (194o) �9 

Verf. geht der yon DARLI~GTON und LA CouR 
beobachteten Erscheinung, wonach die End- 
segmente best immter Chromosomea best immter 
Pflanzen sieh f~grberisch anders verhalten als die 
mittleren Segmente, n~ther nach. 13ei Adox~ mo- 
schatellina t r i t t  dieselbe chromosomale L~ngsdiffe- 
reazierung auf, abet  nut, wenn die Pflanzen w~h- 
read oder kurz vor der Fixierungszeit bei r ider  
Temperatur,  um o ~ stehen. Die Endsegmente 
sind heller gef~rbt und besitzen geringeren Durch- 
messer als der fibrige Chromosomenk6rper, sie sind 
nucleal. Zum Tell sehen die gi lder  ~hnlich aus wie 
sotche yon Trabantenchromosomen, doch sol1 ein- 
real die Zahl der , ,Spezialsegmente" gegen die 
Identit~te beider Bildungen sprechen, and auch das 
Fehlen des Trabanten s t immt nicht mit  einem 
Trabantenbild tiberein. An der Ausbildung der 
Spezialsegmente ist zwar die Temperatur  als ~tugere 
Ursache schnld, es liegt ihr jedoch prim~tr eine 
untersehiedliche Reaktion der Endsegmente zu- 
grande. - -  Im Anhang wird der Aufbau des Ruhe- 
kerns yon Adoxa besprochen. Chromozentren 
liegen zwischen euchromatischen Chromosomen. 
Die polyploiden Tapetumzellen eatstehen dureh 
Anaphasehemmung, wobei Chromosomenbrfiche 
gesehen werden k6nnen. J. Straub (]3erlin-D.). ~ ~ 
Chromosomenverdoppelung mit Hilfe yon 0olchicin 
und Kreuzbarkeit yon Tetraploiden yon Arena brevis 
(Roth.). Von A. I~ FETISSOV.  C. 1~. Acad. Sci. 
URSS,  N. s. 27, 705 (I94o). 

Je 20 K6rner yon Hafer (A. bmvis tZoth.), Gerste 
(H. dist. L:) und Weizea (Tr. duri, m L.) wurden im 
Mhrz 1938 vom Verf. drei verschiedenen ]3ehand- 
!ungen mit  wi~sseriger Colchicinl6sung unterworfen. 
I. Trockene Samen wurden 3--15 Tage lang bei 
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Temperaturen yon 0--2  ~ i6- -~9  ~ und 3o~  mit  
o,2 und o, I% iger Colchicinl6sung behaadelt.  
2. Embryonen, die yon Endosperm losgel6st worden 
waren, wurden in eine o,i, o,o 5, o,o25 and o,oz25 
%ige Colchicinl6sung i, 3 und 5 Tage bei einer 

Temperatur  yon I 6 - - I 9 ~  gebracht. 3. In dem 
Stadium, in dem der Embryo die Integumente " 
durchbrach, wurde eine wXsserige Colchicinl6sung 
yon o,2, o,I, o,o 5 und o,o25% auf den Embryo 
aafgetropft. Durch die Methode 3 konnte in keinem 
Falle eine Chromosomenverdoppelung erzielt wet- 
den. I)as Wachstum war zwar merktich gehemmt 
u n d e s  zeigten sich die charakterfstischeil Schwel- 
lungen in der Basis der Pflanzen. Im 2. Versuch 
wirkten alle K0nzentrationen fiber o,o25 % letal. 
Von 24o behandelten Embryonen der drei Versuchs- 
objekte konnten nur 2 Gerstenpflanzen aufgezogen 
werden, sie erwiesen sich Ms v611ig sterfl. Die im 
Versuch I erzielten Vergnderungen sind bei Hafer, 
Gerste und Weizen im allgemeinen die gleicheil. Sie 
waren weder abhgngig yon der Temperatur  noch 
yon der Dauer der Einwirkung des Colehieins. Es 
sind die bekannten Colehicinvergnderungen, wie 
kugelige Schwellungen der Koleoptile, verkfirzte 
und verdickte Wurzeln, Wachstumsverz6gerungen 
usw. aufgetreten. Der Grad der Ver~nderungeil 
variierte und wurde in der Hauptsache durch die 
Konzentration der Colchicinl6sung bedingt. Die 
Keimkraft  sank bei einer Colchicinkonzentratioa 
yon o,i  his o,2% nahezu auf die H~tlfte. Die eyto- 
logischen Untersuchungen wurden an Wurzel- 
spitzen aagestellt. Von 93 ttaferpflanzeil hatten 43 
(46,3 %) ZelIen mit  doppeltem Chromosomensatz. 
25 yon ihnen hatten eine BehandIung mit  o, 2 % und 
18 eine solche mit  o, 1% iger Colchicinl6sung erfah- 
ren. Auger bei 3 Pflanzea, bei denen alle Meta- 
phasen einen verdoppelten Chromosomensatz zeig- 
ten, fanden sich die Zellen mit  verdoppelten Chro- 
mosomens~ttzen zwischen den normalen Zellen. 
)~hntiehe ~eobachtungen konnten in den Wurzel- 
spitzen der behandelten Gersten gemacht werden, 
jedoeh waren hier nur 9,1% mit  Tetraploidzellen. 
]3el 2 Pflanzen hatten alle Metaphasen verdoppelte 
Chromosomens~ttze. Bei Weizen zeigten 3 yon 62 
untersuchten Pflanzen Zellen mit  verdoppelten 
Chromosomens~Ltzen. Eine Erh6hung der Chromo- 
somenzahl fiber die Verdoppelung hinaus, eine 
Verdoppelung einzelner Chromosomen oder Frag- 
mentation wurde weder bei Hafer, Gerste oder 
Weizen beobachtet. Die t~6rner der im Fr i ih jahr  
ausges~ten, mit  Colchicin behandelten Pflanzen 
wurden wiederum cytologisch untersucht. Von 141 
waren I i, d. h. 7,8 % tetraploid. Eine Pflanze hatte 
zoo% tetraploide K6rner ergeben. Verf. schlieBt 
daraus, dab alle tibrigen Chim~tren waren. Die te- 
traploiden Haler  entwiekelten sich normal, ihre 
I416rner waren deutlich schwerer als die der Aus- 
gangsform und zeigten eine schw~tchere FXrbung, 
ihre Rispen zeigtefl sich 3 bis 5 Tage sparer als die 
der Kontrollen. ]3el Gerste wurden 225 I~6rner yon 
io Pflanzen untersucht. Tetraploide waren nicht 
dabei, auch die erwXhnten beiden Pflanzen, deren 
Metaphasen die verdoppelten Chromosomens~Ltze 
anfwiesen, batten keine tetraptoiden Nachkommen. 
]3ei Weizen wurden ebenfalls keine tetraploiden 
Pflanzen erzielt. Im Sommer 1939 wurden die er- 
zielten tetraploiden Haler  mit A.  sativa Moskorski 
Ao315 (2n = 4 2 ) .  A.  barbara (2n = 28) und A. 
brevis (2n = 14) (der Ausgangsform) gekreuzt. 
I(reuzungen yon A .  brevis (2n = 14) und A.  s a t i w  
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A o315, die gleichzeitig unter den gleichen Bedin~ 
gungen durchgeftihrt wurden, hatten keinen Erfolg, 
w~thrend Kreuzungen yon dutch Colchicinbehand- 
lung erzielten A. brevis (2 n -~ 28) n i t  42 ehromos0mi- 
gen Hafern erfolgreich waren. Der Prozentsatz ge- 
lungener Ffaferartbastarde konnte auf diese VCeise 
erh6ht werden. Auf Grund seiner ResuItate sieht 
Vert. in der Anwend~ng des Colchicins zur Erzeu- 
gung yon Formen mit verdoppelten Chromosomen 
die M6glichkeit, die Reihe der entfernten l(reu- 
zungen erhcbIich zu erweitern, wenn experimentelI 
erzeugte Tetraploidformen als Kreuzungspartner 
Verwendung linden, v. Rauel~ (~{finchen). 

The cytology of certain diploid, triploid and tetra- 
ploid A~ena hybrids. (Die Cytologic gewisser diploi- 
der, triploider und tetraploider Haferbastarde.) 
Von W. ELLISON. (Dep. of Agricwtt. Botany, 
Univ. Coll. of Wcdes, A berystwyth.) Genetica ('s- 
Gravenhage) 22, 409 (I94o). 

Es werden die Bastarde yon folgenden diploiden 
Haferarten: Avenc~ brevis, Avenc~ weistii, Avena 
hirtula, , ,x",  , ,y" und Cc 1795 (die drei ietzten sind 
systematisch noch ungeordnet) cytologisch in der 
Reduktionsteilung untersueht. Cc I795 ist ffir 
einen Segmentaustausch homozygot. Der triploide 
Bastard aus Arena longiglumis und A. Abyssinica 
und der tetraploide aus Ave'ha, longiglumis und 
Avena sc~tivc~ zeigen Univalente, Bi-, Tri- und Qua- 
drivalente in individuetI weehselnder Zahl, auch 
chromosomale St6rungen, wie Brfickenbildungen, 
treten auf. J.  Straub (Berlin-Dahlem). ~176 

Experimental modification of the chromosomes of a 
phyletically primitive type. (Experimente]le Um~Ln- 
derung der Chromosomen eines phyletisch pr in t -  
riven Typs.) Von P. J. SAVCHENKO. C. IZ. Acad. 
Sci. URSS, N. s. 21', lO24 (I94o). 

In  manchen F~llen lassen sich im Laufe der phy- 
letisehen Entwicklung chromosomale Ver~nde- 
rungen best immten Charakters wahrscheinlich 
machen, wie z. I3. eine Tendenz zur Verktirzung 
oder zur Steigerung der Asymmetrie der Chromo- 
somen. Die Natur  der Ver~tnderungen selbst wurde 
dabei in strukturellen Umlagerungen, Transloka- 
tionen, Inversionen usw. gesehen, oder auch auf 
kompliziertere Vorg~nge der Stammesentwicklung 
geschoben. Verf. macht einen Versuch, dieses 
Problem experimentell anzugreifen, der nach An- 
sieht des Ref. nnzul/~nglieh ist und deshalb nnr  
beschr~tnkte Aussagekraft haben kann. Als Material 
diente Vicic~ nc~rbonensis n = 7 als mutmaBliehe 
Stammart  ffir Vicia fc~ba n = 6. 13eide besitzen ein 
sekundgr eingeschnfirtes. V-f6rmiges Chromosom 
im Idiogramm, w~hrend die iibrigen Chromosomen 
bet V. ~zarbonensis (wenn auch bei verschiedenen 
Herkfinften in verschiedenem MaBe) weniger 
asymmetrisch als bet Vicia faba sind. Unter der 
- -  etwas gewagten (Ref.) - -  Voraussetznng, dab 
eine Tendenz zur Asymmetrie im 13auplan der 
Chromosomen "con V. nc~rbo~zensis gegeben und 
auBerdem dutch R6ntgenbestrahlung reproduzier- 
bar sei, werden italienische und transjordanisehe 
Herktinfte der Art entspreehender Behandlung 
unterworfen. Fixierungen bestrahlter Keimlinge 
nach 72, .96 und 12o Std. zeigen, dab erstens unter 
den gefundenen Chromosomen~tnderungen keine 
Neigung zur Steigerung der Asymmetrie der  Chro- 
mosomen hervortrit t  und dab zweitens bet der 
raschen Aussehattung der Zellen mit aberranten 
Chromosomensatz solche n i t  asymmeirischen Chro- 

mosomen keineswegs bevorteilt, sondern eher 
st~trker betroffen sind. v. Berg .#. 
On the transverse division of chromosomes as a 
result of colchicine treatment. (Llber die Querteilung 
y o n  Chromosomen als Folge der Colchicinbehand- 
lung.) Von G. D. Is (Laborat. of 
Gen, etics, lust. of Plc~nt Industry, Leningmd- 
Pushkin.) C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 29, 404 
(194o). 

An den Chromosomen des Roggen treten nach 
Colchicinbehandlung merkwfirdige Teilungsbilder 
der Chromosomen auf: Bet der Spindelunter- 
drfickung teilen sieh die Chromatiden teilweise an 
der InsertionssielIe quer. Zum Tell machen beide 
Chromatiden eines Chromosoms diesen ProzeB 
durch. Es entstehen dadurch Chromosomen mit 
endstgndigen Centromeren; sic solten Isochromo- 
somen ergeben, was unter 13ezugnahme auf die 
bekannten Vorstellungen DARLINGTONS erschlossen 
wird. Straub (Berlin-Dahlem) ; ~ ~ 

Action de la eolchicine et du chloral sur la racine 
de Vicia Faba. (Die ~u des Colchicins und 
des Chlorals auf die Wurzel yon Vicia Faba.) Von 
M. R. GARRIGUES.  Rev. Cytol. eL Cytophysiol. 
v6g6t. 4, 261 (194o). 

Diese zellphysiologische Untersuchung hal  die 
Unterschiede in der Wirkungsweise yon Colchicin 
und Chloral gegenfiber den Zellen und Meristemen 
yon Vicia Faba-Wurzeln zum Gegenstand. Im 
Gegensatz zum Chloral wirkt Colchicin nicht als 
Zellgift und ~tndert auch keine Zellstrukturen. 
Colchicin ergibt auch bei 1anger Einwirkungsdauer 
keine Letaleffekte. Beiden Stoffen ist die Spindel- 
st6rung gemeinsam. Wieder im Oegensatz zu 
Chloral vermag das Colchicin eine Kernhypertro- 
phie herbeizuffihren, u n d e s  scheint auch in man- 
chen F~llen die Zelldifferenzierung zu beschleuni- 
gen. h n  ~tuBeren Effekt zeigen demnach beide 

toffe dasselbe, n~trnlich die Polyploidisferung yon 
Gewebeteflen, in der Wirkungsweise gegentiber den 
Zellen sind sie im fibrigen v611ig verschieden. - -  
Farbige Bilder zeigen einzelne erl~uternde Stadien 
des ruhenden und sich teilenden Kernes nach der 
Einwirkung der beiden Stoffe. J.  Straub. o o 
Polyploids in cotton experimentally produced by 
colchicine treatment. (Dutch Colchicinbehandlung 
kfinstlfch erzeugte Polyploiden bet Baumwoile.) 
Von A. L. ZHURBIN, (Centr. Breeding Star., All- 
U~io~r Inst. of Seient. Research of Colton, Tashkent.) 
C. R. Acad. Sci URSS, N. s. 30, 524 (1941). 

Die sterilen Hybriden yon Gossypium arbomum 
var. mglectum W.  • G. Thurberi Tod. waren nach 
ether Sprol3behandlung n i t  o. 1% iger Colchicin- 
16sung (2mal 5--6 Stunden lang in einem Abstand 
yon 18 Stunden) wahrscheinlich als Amphidiploiden 
fertil geworden. Aus den keimenden Samen der 
13astarde G. hirsutum 36 M 2 • G. barbademe 35,I 
entstanden, infolge einer 48stfindigen Behandlung 
mit 0,25 %iger w~sserigen Colchicinl6sung, mixo- 
ploide Fflanzen n i t  52, 53 und 54 Chromosornen 
in den Wurzelspitzen. Die meisten Bltiten waren 
steril. Aus zwei Samen einer yon diesen mixo- 
ploiden Pflanzen entstanden Amphidiploiden n i t  
lO 4 Chromosomen, deren Bltiten nut  teilweise 
fertil waren. Bc~rna GyOrffy (Tihany). ~ ~ 
Die RSntgenpathologie dot Mitose. 3. Weitere Llnter- 
suchungen des Sekundiireffekts der R,ntgenstrahlen 
auf die haploide Mitose yon Beileva|ia romana. 
Yon H. MARQUARDT. (Botctn. Inst., Univ,. 
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Freiburg i. Br.) Z. Bot .  36, 273 (1941) u. Fre iburg  
i. Br. : Diss. 194 o. 

Die umfangre iche  Ver6ffent l ichung schliel3t sich 
an  die frt iheren Unte rsuchungen  des Verf. tiber die 
, ,R6ntgenpathologie  der  Mitose" unmi t t e lba r  an. 
Objek t :  Bellevalia romana mi t  haploid 4 Chromo- 
somen. Nach  Bes t rahlung des 1Ruhekerns wird in 
der  Pol lenmitose  am Sekund~reffekt  die Wirkung  
der  IR6ntgenstrahlen geprfift. Die  Beobach tung  
und Sta t i s t ik  der auf t re tenden  F ragmen ta t ionen  
und Res t i tu t ionen  ffihrt zu einer Hypo these  tiber 
das Zus tandekommen der beobach te ten  Chromo- 
somenver~nderungen  als Folge des primXren Vor- 
gangs der Energ ieabsorp t ion:  Die Oberfl~Lche des 
Chromosoms wird instabil .  Der  instabi le  Herd  
kann direkt  du tch  Ausheilen an der be t ref fenden 
Stelle ve r schwinden ,  b e i  Berfihrung rai l  e iuem 
anderen Chromosom dagegen kann eine Total-  
res t i tu t ion eintreten.  In  diesen beiden FXllen ver-  
b re i te t  sich der ins tabi le  Herd  naeh  auBen. Wi rk t  
der  en ts tandene  Herd  naeh innen, so kann es zur 
L6sung des ganzen Chromonemas,  zum richt igen 
Bruch, kommen,  der in der kommenden  Mitose als 
F r a g m e n t a t i o n  oder auch als Par t ia l -  bzw. Total -  
res t i tu t ion in Erscheinung t re ten  kann. Auf dieser 
Basis  wird erkl~rt,  weshalb z. B. Trans lokat ionen 
e inem einzigen Pr im~rvorgang  ihre En t s t ehung  
ve rdanken  k6nnen, und der Verf. lehnt  aus diesem 
Grunde die Allgemeingfi l t igkei t  der STADLERschen 
Hypo these  ab. J. Straub (Berlin-Dahlem). o o 
The cytological effect of different seed-treatments 
in X-rayed barley. (Der cyLologische Ef fekt  ver- 
schiedener  Samenbehandlungen  bei r6ntgenbe-  
s t r ah l t em Roggen.) Von O. E. V. G E L I N .  (Plant 
Breeding Inst. Weibulssholm, Landskrona.) Here-  
di tas  (Lund)27 ,  2o9 (1941). 

4 Versuchsserien mi t  ke imendem Roggen, der 
jeweils verschiedenen Wassergehal t  besitzt ,  werden 
mi t  IOOOO r bestrahl t .  Die  ges thr ten  MiLosen 
werderl ausgez~hlt.  D i e  St6rungseffekte  nehmen 
mi t  dem Wassergehal t  s ta rk  ab. Die Verte i lung 
ges t6r ter  Zelien ist  in der Wurze l  unspezifisch, in 
allen Gewebete i len  f inden sie sich gleich h~ufig. 
Das Verh~ltnis yon Zellen mi t  F r a g m e n t e n  und 
solchen mi t  Brficken ist  bei verschiedener  Gesamt-  
s t6rung  stets gleich. Die Sterilit~Ltsgrade der be- 
s t rah l ten  Pf lanzen  und die Muta t ionsra ten  in der 
/:2 gehen den in der Wurzelspi tze  beobachte ten  
Gesamts t6rungswer ten  volls t~ndig parallel.  Die  
Unte rsuchung  verschieden al ter  Wurze ln  beweist  
andererseits ,  dab die Aberra t ionen  in den ersten 
Tei lungen.  am h~ufigsten sind. ]. Slraub. o o 
Uber die Meiosis zweier Getreidearten. V o n  A . G .  
A R A R A T  JAN.  C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N. s. ~8, 
645 (194o). 

Verf. beschreibt  St6rungen geringen Umfangs,  
die in den Reife te i lungen des yon Tumanjan be- 
schriebenen Triticum UrarXu n = 7 aus der Gegend 
yon Erevan sowie Hordeum spontaneum n = 7 aus 
Azerbaidschan auftreten.  Es handel t  sich um 
Formver~nderungen ,  Nachhinken  oder  Voraus- 
ellen y o n  Chromosomen in der  meiot ischen Aria- 
phase, Auf t re teu  karyosomar t iger  K6rper  u. a. m. 

v. Berg ,~. 
Weitere Untersachungen fiber die pentaploiflen 
Triticum-Bastarde. 11. V o n  S. 2X~ATSUMURA. 
(Laborat. of Genet., Biol. Inst., Dep. of Agricult., 
Imp. Univ., Kyoto.) Jap.  J. of Bo t  <tl, 17 (194o). 

Frt iheren Mit te i lungen fiber die Beziehungen 
zwischen tier Chromosomenzahl  und der En twick-  

lung der Endospe rmen  sowie der Zei tdauer  bis zur  
Ke imung  der  K6rner  in den Rf ickkreuzungen der 
pentaplo iden Bas tarde  (Triticum polonicum X T. 
spelta und T. durum • T. vulgate) zu beiden El tern ,  
werden  die gleichen Unte r suchungen  an der  F~- 
Nachkommenscha f t  des Bas tards  T. persicum VAw~ 
var. stramineum ZI~OK (2n = 28) • T. compactum 
H o a s r .  var.  creticum MAzz. (2n ~ 42) angestell t .  Es 
wird in der 36--41 chromosomigen Gruppe nega t ive  
Korre la t ion  zwischen der Chromosomenzahl  und 
der  Anzahl  der  Tage bis zur Ke imung  t i e r / ~ - K 6 r n e r  
gefunden nnd auf }tie Ahnl ichke i t  in~der Nquat ions-  
krehzung F 1 9~ • T. vulgurum ~ (2n = 35- -42  ) 
hingewiesen. Die 29--34 chromosomige  Gruppe 
ohne merkl iche Beziehung zwischen Chromosomen-  
zahl und t ( e imdauer  e r inner t  an die Vertl~tltnisse 
bei der Zertat io.nskreuzung T. durum ~ • F1 c?. 
Verf. wiederhol t  Aquat ions-  und Zer ta t ionskreuzung 
des Bastards  T. polonicum • T. spelta mi t  gr6Beren 
]?;rfolgen als zuvor.  Im  groBen und ganzen s t immen  
die Ergebnisse  ini t  denen aus frt ihereu Mit te i lungen 
tiberein. Ansehaul iche Tabel len  geben die IZorre- 
la t ionen zwischen der Anzahl  der  Tage bis zur  
Ke imung  der I~6rner und der Chromosomenzahl  
wieder.  H. Pieper ( Quedtinburg). ~ ~ 
Weitere Untersuchungen fiber die pentaploiden 
Triticum-Bastarde. 12. Schlu6mitteilung. Von H.  
K I H A R A  mid S .  M A T S U M U R A .  (Laborat. of 
Genet., Biol. Inst., Dep. of Agricult., Imp. Univ., 
Kyoto.) Jap.  J. of Bot.  11, 27 (194o). 

Nachdem 11 Mit te i lungen fiber den Meehanismus 
und die Physiologie  der  Chromosomenzahlschwan-  
kungen pentaplo ider  Weizenbas tarde  ver6ffent t ich t  
wurden,  l iegt  hier als AbschluB der Arbe i ten  ein 
Gesamtt iberbl ick vor. Die pentaplo iden Tr i t i eum-  
Bas tarde  haben 2n = 35 Chromosomen,  yon denen 
21 dem DinkeI-  und 14 dem E m m e r e l t e r  angeh6ren.  
In  der F1-Reifete i lung sind I 4 - - 2 r c h r o m o s o m i g e  
Gonen m6glich, yon denen die 14- uud 2 i c h r o m o -  
somigen am meis ten  v o r k o m m e n  und die wicht igste  
Rolle spielen. Ferner  sind die h6herchromosomigen 
Pol len tf ichtiger als die minderchromosomigen,  was 
die Erzeugung yon re la t iv  mehr  hhherchromoso-  
migen Ind iv iduen  in ]72 zur Folge hat.  D u t c h  Uni-  
va len tene l imina t ion  ist  auch die Bi ldung re la t iv  
zahlreicher  minderchromosomiger  Gameten  des 
F~-t3astardes und folglich F~-Pflanzen bedingt.  In  
der F 2 t re ten  sterile und ferti le Chromosomen-  
kombina t ionen  auI, yon deneu die ferti le in wieder-  
um zwei Gruppen unterschieden wird, die Vermin-  
deruugsgruppe m i t  2n < 35, deren Chromosomen-  
zahl sieh al l j~hrl ich verminder t ,  his sie die koI1- 
s taute  Zahl einer  Tet rapto iden 2n = 28 erre icht  
und die h6her ferti le Vermehrungsgruppe  mi t  
2n > 35. Sie v e r m e h r t  al l j~hrlich ihre Chromo- 
somen, bis der kons tante  Endwer t  2n = 42 erre icht  
wird. Dieses Gesetz ha t  al lgemeine Gel tung ffir 
t r iploide und pel l taploide Bastarde.  

Hilde Pieper ( Quedlinburg). ~ ~ 
Untersuchungen iiber den Fotmwechsel der Chro- 
mosomen im generativen Kern des Pollens und 
Pollenschlauches von Allium und Lilium, Von H.  
M A t Z Q U A R D T .  ( Botan. Inst., Univ. Freiberg i. Br.) 
p l a n t a  (Berl.) 31, 670 (1941). 

Die Untersuchung,  welche die Pol lenkornmi tose  
yon All ium und den genera t iven  Kern  yon zwei 
L i l iumar ten  wh~hrend der Pol lenre i fung und der 
Pol ienschla~chmitose  zum Gegenstand hat ,  d ien t  
dem Zweck, du tch  B e o b a c h t u n g - b e i  wei tgehend 
monochromat i schem Licht  und un te r  e x t r e m e m  
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Ylachlegen der Kernbilder einen besseren Einblick 
in die Strukturverh~iltnisse yon Ruhekern nnd 
Chromosom der Teilung zu gevrinnen. I)as Meta- 
phasechromosom ist achtteilig; manchmal treten 
auch nur 2 Teile zntage. Besonders eingehend wird 
die Struktur des generativen Kerns analysiert, der 
im reifen Pollenkorn Spiremcharakter besitzt. Die 
Umwandlungen des generativen Kerns beweisen, 
dab die Umwandlung yon unsiehtbaren zu sieht- 
baren Chromosomen nicht an den Mitoseablauf 
geknfipft zu sein brauchi, es gentigen vielmehr 
sehon Ver~nderungen im Quellungszustand des 
Xerns. J. Straub (Berlin-Dahlem). ~176 
Untersuchungen zur Physiologie der Meiosis. 11. 
Reifeteilung und Kohlehydratspiegel der Pflanze, 
Von U. W I ~ B A L C K .  Z. Bot. 36, i 6 i  (i94 o) u. 
~reiburg i. Br. : I)iss. I94O. 

I)er vorliegende Beitrag behandelt die Rolle des 
14ohlehydratSpiegels ffir den Ablaut der Reife- 
teilung. Als Versuchsobjekte werden Campanula 
posicifolia, eine Form mit  terminalisierten Chias- 
men, und Lilium candidum, eine solche mit  inter- 
stitiellen Chiasmen, verwendet. Die Objekte werden 
in Glucosel6sungen verschiedener Konzentration 
gehalten, aus denen sie L6sungen aufnehmen. 
Gleichzeitige chemische Analysen des Zucker- 
gehaltes und Messungen des o~motischen \Vertes 
der PollenmutLerzellen sowie des Wassergehaltes 
der Blfiten siellen test, welche Zust~tnde in den re- 
duzierenden Zellen dutch die Behandlung ge- 
schaffen wurden. Die Verwendung yon langen und 
kurzen Inflorescenzen und schlieBlich die Applizie- 
rung best immter Temperaturbehandlungen ver- 
knfipfen die Feststellungen fiber die Rolle des 
IKohlehydratspiege!s mit  denen fiber die schon ana- 
Iysierte Temperaturwirkung. I)amit  erweitert sich 
also auch die M6glichkeit, das Ineinandergreifen 
der verschiedenen Faktoren zu erfassen. Es ist 
neben vielen interessanten Einzelheifen als wesent- 
liches Versuchsresultat hervorzuheben, dab der 
normale ~feiosisablauf yon einem bestimmten 
Verh~iltnis des Wassergehaltes und des I~ohle- 
hydratspiegels abh~ingig ist. Es scheint danach 
recht wahrseheinlich, dab der I~ohlehydratspiegel 
aIlein die Meiosis nieht zu beeinflnssen vermag; nut 
dann, wenn durch ihn auch eine Versehiebung des 
VerhSltnisses yon Wassergehalt und Nohlehydrat- 
menge zstandekommt, t r i t t  eine PaarungMinderung 
ein. Hinsichtlich der Art des Paarungsausfalls wird 
folgender Zusammenhang gefnnden: Mit erh6htem 
osmotischem Wert  ist gew6hnlich eine Asynapsis 
bet beschleunigtem Gesamtverlauf verbunden, mit  
gesenktem osmotischem Wert  Desynapsis.bei Ver- 
langsamung. Es scheint dabei im erseen Falle eine 
erh6hte, im zweiten dagegen eine geringere Chro- 
mosomenkontraktion einzutreten. I)amit  t r i t t  die 
cytologische Seite dieser Ver6ffentlichung in den 
Zusammenhang mit  den Anschauungen fiber das 
Zustandekommen der Chromosomenpaarung, wel- 
che an einen bestimmten Spiralisationsgrad ge- 
..knfipft ist. d r. Slraub (Berlin-Dahlem). ~176 
Uber die physiologische Bedeutung der Chlorophyll- 
komponenten a und b. Von A. SEYBOLI ) .  (Botan. 
Inst., Univ. Heidelberg.) Bot. Archiv 42, 254 (I94I). 

I)ie physiologische 13edeutung der beiden Chlo- 
rophyllkomponenten ist ebenso wie die ]3eteiligung 
der Pigmente an der Photosynthese nach wie vor 
trotz reichster Untersuchungsarbeit ein Problem 
geblieben. Mag man Chlorophyll b als Oxydations- 
oder als Abbauprodukt yon Chlorophyil a auf- 

fassen; es sLeht in beiden F~illen die auch yon dem 
Verf. best~itigte Tatsache hinderlich im V~ege, dab 
das VerhXllnis a/b ffir ein Blatt  w~hrend bestimm- 
• Zeitabsehnitte (Tage, Wochen) ann~hernd 
konstant bleibt. Diese Konstanz, gepaart mit  der 
individuellen Verschiedenheit, hatte den Verf. 
seinerzeit veranlaBt, die Beziehungen zu Umwelts- 
faktoren zu erforsnhen und in dem reicheren Gehalt 
am Grtinlicht absorbierenden Pigment b eine eine 
Anpassung yon Grfinschatten- und submerseil 
Pflanzen an die gegebenen Lichtverh~iknisse zu 
sehen. Die Untersuchungen an 1Keeres- uhd, wie 
oben berichtet, auch an Stil3wasseralgen zeigen 
jedoeh, dab dieser Zusammenhang oft nicht besteht, 
I)er Befund an Vaueheria - -  die Alge hat nur 
Chlorophyll a und bildet in den Plastiden niemals 
St~irke - -  war die erste Veranlassnng naeh weiteren 
F~illen dieser bisher niemand bekannten Beziehung 
zu snchen. Die eingehende Darstellung der Ergeb-  
nisse dieser auf alle chromatographisch geprfiften 
Algenformen ausgedehnten und die entsprechenden 
Literaturangaben berficksichtigenden Untersu- 
chung, bet der dem Entstehungsort  der St~irke, ob 
innerhalb oder auBerhalb der Plastide, alle Auf- 
merksamkeit  geschenkt und die Problematik be- 
st immter Inhaltsk6rper, wie das Paramylon der 
]Euglenen, des Laminarin der Phaeophyceen, der 
Florideenst~trke der Rhodophyceen, nieht auBer 
acht gela.ssen wurde, l~iBt im grogen und ganzen die 
]3ereehtigung des Satzes erkennen: Assimilations- 
st/irke wird nur yon Algen gebildet, die beide 
Chlorophyllkomponenten ffihren. I)arauf beruht 
an erster Stelle die neue Theorie des Verf. fiber die 
physiologische Bedeutung der beiden Kompo- 
nenten. Sie lautet:  Das Chlorophyll a bildet bet der 
Photosynthese Monosaecharide, deren Polimerisa- 
tion zu St~irke wird durch Chlorophyll b yollzogen. 
Die zweite Grundlage der Theorie wird durch die 
Untersuehung des Verh~iltnisses a/b (des Chloro- 
phyllquotienten) bet saccharophilen Samenpflanzen 
geboten. Dies Verh/iltnis ist nach den bisherigen 
Untersuchungen in tier Tat  auff~llig hoeh. Weitere 
Untersuchungen werden festzustellen haben, ob 
auch die absolute 5ienge yon Chlorophyll b bet den 
saccharophilen B15,ttern kleiner ist als bet den 
amylophilen, ferner ob nnd inwieweit das Verh~iltnis 
a/b dem Zucker-St~rkespiegel entspricht. Die Tat- 
saehe, dab saccharophile t31Xtter in den Plastiden 
bet Ffitterung mit Zucker zur St~rkebildung ge- 
bracht werden k6nnen, ein Vorgang, der auch im 
Dunkeln vor sich geht, ftihrt zur schttrferen Fassung 
der Theorie: I)ie Polymerisation der Monosaecha- 
ride zu Sttirke isL, insoweit es sich um Assimilations- 
st~irke handelt, ein photochemischer ProzeB. Dem- 
gegenfiber ist die Bildung yon StXrke aus zuge- 
ffihrten Zuckern eine reine Chemosynthese wie im 
Leukoplasien. l~ber die theoretisehen Erwttgungen, 
tiber die M6glichkeit des Umschlages des einen zum 
anderen Vorgang im gleichen Substrat, fiber die 
Beziehungen der Leistung der beiden Chlorophyll- 
komponenten mit  ihrem notwendig verschieden 
anzunehmenden protoplasmatischen Agens zur 
Auffassung des Chlorophylls als Assimilations- 
ferment kann hier in Kfirze nieht beriehtet werden. 
Trotz mancher Bedenken, die der ungekl~irten Lage 
der Leistungsfrage aller Plastidenpigmente ent- 
springen dfirftenl mul3 tier hier dargelegten und 
begrfindeten Auffassung der Leistung der beiden 
Chlorophyllkomponenten vielleieht noch nicht der 
Rang ether Theorie, wohl aber der Rang einer 
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fiherans anregenden Arbeitshypothese zugespro- 
chert werden. 5perlich (Innsbruck). ~176 

0her einen formbeeinflussenden Wirkstoff bei den 
Pflanzen, Von R. H A R D E R  und H.  v. W I T S C H .  
Nachr. Ges. Wiss. G6ttingen, Math./physik. IKI., 
N. F. 3, 255 (I94o). 

Die Crassulacee Kalanchoe Blogfeldiana ent- 
wickelt, unter Langtag gewaehsen, BlOtter, welche 
grog, dfinn, 16ffelf6rmig gekrfimmt, langges Lielt sind 
und etwa waagerecht stehen. Die Internodien sind 
lang. Unter  Kurztag gewachsen sind die BlOtter 
dagegen klein, dick, straff, ungestielt, schr~g nach 
oben gerichtet, da die Internodien sehr kurz bleiben. 
Der Sukkulenzgrad der BlOtter ist bei den Kurztag- 
pflanzen etwa dreimal so grog wie bei den Lang- 
tagern. Diese haben Ierner besser entwickeltes 
Wurzelsystem. Verff. vermuten, dab ffir die auf- 
gezS~hlten habituellen Unterschiede zwischen den 
Lang~ und Kurztagpflanzen ein Wirkstoff verant- 
wortlich zu machen ist. Zur Prfifung dieser Frage 
wurde im Sommer an Langtagpflanzen in der oberen 
Region des Stengels je ein Bla*t nnter kurzem 
(9stfindigem) Tag gehalten. Nach einigen Woctlen 
stellten sich VerXnderungen an diesen Pfianzen ein. 
I. Das iKurztagblatt wurde dicker, nach 3 lVfonaten 
wies es einen Sukkutenzunterschied yon 6o--7o % 
gegenfiber dem benachbarten Blat t  desselben 
Knotens auf. 2. Alle Blgtter, weIche genau fiber 
dem Kurztagblat t  standen, zeigten Fernbeein- 
flussung dutch dieses, w~hrend alle anderen unbe- 
einflugt blieben. Sie waren kleiner (Unterschiede 
gegen das nnbeeinflugte 95--243%) als die benaeh- 
barren und batten die gieiche Erh6hung der Sukku- 
lenz erfahren, wie das Kfirztagblatt. 3- Am dritten 
I~2noten fiber dem Kurztagblat t  wurden auch die 
seitlich orientierten BlXtter im gleiehen Sinn beein- 
flugt und 4. wurden die oberen Internodien ver- 
kfirzt. Verff. sind der Ansieht, dab das Kurztag- 
blatt  einen Vc'irkstoff (Hormon) in aufsteigender 
1Richtung abgibt, der umformend auf 331~tter und 
Internodien wirkt. Sie schlagen fiir diesen Stoff 
den Namen Metaplasin vor. A.  Th. Czaja. ~ ~ 

Untersuchungen iiber die BefruchtungsverMiltnisse 
yon Kern-und 8teinobstsorten,Von F . P A S S E C K E R .  
(Lehrkanzel f .  Obst- u. Gartenbau, Wien.)  C-arten- 
bauwiss. 15, 532 (1941). 

Es wurden eine Reihe yon Apfel- und Marillen- 
soften in Hinblick auf ihre Pollenkeimf~higkeit 
untersucht . .  Die iCeimf~higkeit des Pollens war 
bei den Marillen gering, was vermntlich eine Folge 
des vorangegangenen strengen Winters war. An 
verschiedenen Standorten wurden 13estSmbungs- 
versuche mix ~pfeln, Birnen, Marillen und Weich- 
seln ausgeffihrt. Festgestellt wurde, dag Apfel- 
nnd ]3irnensorten mit  gutkeimenden Pollen gute 
Befruchter ffir andere Soften sind, w~hrend Soften 
mit  geringerer Pollenkeimf~higkeit als Befruchter 
(Pollenspender) nngeeignet sind. Die gegenseitige 
]3efrucheungsnnfXhigkeit bei Npfeln nnd Birnerl 
wird im allgemeinen dutch PolIensterilit/~ hervor- 
gerufen, jedoch kommen auch F/~lle yon Unvertr~g- 
lichkeit (mangelnder sexueller AffinitXt) vor. So 
konnte vom Verf. ein neuer Fall yon Unvertr~glich- 
keit bei Apfelsorten festgestellt werden : die Winter- 
goldparm~ne ist trotz guter Pollenkeimf~thigkeit 
nicht imstande, den Geflammten Kardinal zu be- 
fruchten. ~ -  Unterschiede im Geschmack der 
Frfichte konnten je nach iKerngehalt derselben 
festgestellt werden. Garber (Hamburg). ~ o 

Keimung und Triebkraft bei Hafer und Weizen nach 
verschiedenen R~ntgendosen, Von K. F R O I E R .  
Hereditas (Lund) 27, 360 (I94I). 

Als Vorarbeit zu Mutationsversuchen wurde die 
13eeinflussung der Keimung und der Triebkraft der 
K6rner yon Avena saXiv~ (Sval6fs Siegeshafer), yon 
TriZicum vulgate (Sval6fs Kolbensommerweizen) 
und yon Sommerformen yon Tri t icum durum, 
dicoccum und monococcum dutch verschiedene 
RSntgendosen untersuchL. Bess wurden luft- 
trockene K6rner mit  harten R6ntgenstrahlen 
(176ooo KV; Intensit~t 28oo r/rain). Bei Sieges- 
hafer war erst yon 3oooo bis 35 ooo r an eine Herab- 
setzung der iKeimung und der Triebkraft festzu- 
stellen; erst bei 6oooo r war die Keimung auf o % 
gesunken. Bei Weizen ist nur mit Dosen bis 25 ooor 
bestrahlt worden; auch bier ist die Sch~digung bei 
diesen Dosen noch gering. Tf .  1~r scheint 
bei gleichen Dosen etwas st/irker gesch~digt zu 
werden als T r . . d u f ~ 4 .  Die Ergebnisse und die 
Auswertung machen einen nut vorl~ufigen Ein- 
druek. Es finden sich aueh einige kurze HimYeise 
auf ausgel6ste Mutationen. El Knapp .  
O Morphologie der Nutzpflanzen. Von W. RAUI-t. 
203 Textabb. VII,  2I 5 S. Leipzig: Quelle & 
Meyer 194 I. Geb. RM. I3.-- .  

Um die speziellen morphoiogischen Angaben 
verst/~ndlich zu maehen, wird eine allgemeine, sehr 
kurz und originell gefal3te Einffihrung in die Mor- 
phologie der h6heren Pflanzen fiberhaupt voraus- 
geschickt (S. 1--94). Diese n immt in ihren Aus- 
ffihrungen die Sachssche Idealpflanze zum Aus- 
gang und behalldelt dann den Samenbau zur 
I~ennzeichnnng der Endosperm- und Keimblatt-  
beteiligung an ]3eispielen. Ebenso wird bei der 
I~eimung verfahren. Die weiteren Darstellungen 
sind allgemeiner gehalten, d. h. vom Objekt mehr 
abstrahiert, bei Wurzel, Hypokotyl~ SproB, Blatt, 
Blfite und Frucht.  Vorzfiglich ausgewXhlte Abbil- 
dungen, die zum Teil Originale darstellen, erg~nzen 
hier den Text  in ganz ausgezeichneter VVeise. Im 
umfangreicheren, speziellen Teile werden die 
morphologischen, teils auch die anatomischen Ver- 
h~ttnisse der Nutzpflanzen, insbesondere die der 
genutzten Teile nach Organen geordnet, darge- 
boten. So sind auch die Einteihngsprinzipien bei 
den Wurzeln die Rfiben und I~nollen, ~hnlieh beim 
Hypokotyl  und beim Sprog, denen sich bier noch 
Rhizome und Zwiebeln sowie die ,,H61zer" zuge- 
sellen. Beim Blatt  wird die Gesamtnutzung yon 
der Blattstielnutzung, bei den Blfiten, deren Einzel- 
nutzung yon der gesamten Infloreszenznutzung 
unterschieden. Parallel wird bei den Frfichten 
verfahren, wobei - -  wohl aus Zweckm~gigkeits- 
grfinden - -  die Samen zun~chst miteinbezogen 
werden. In der weiteren Gliederung werden abet 
nur noch Einzelfrfichte, Sammelfrfichte und Frucht~ 
st/inde unterschieden. H/~ufig wird ein ttinweis auf 
die genntzten Vertreterarten, auf deren Anwen- 
dungsweise und manehmal auch auf deren wirk- 
samen Inhaltsstoff gegeben, was man auf Orund 
des Buchtitels gar nicht erwartet. Dabei 15.uft e in  
in einer Neuauflz;ge richtigzustellender I r r tum 
un• (S. 139 bei Rhabarber):  KohIensaurer Kalk 
macht  Oxalsgure unl6slich, besonders in doch 
heigem Brfihwasser. Sofern man sich bei der 
Gesamtbeurteilung auf den Blickpunkt des Titels 
beschr~tnkt, liegt eine gut brauchbare, kurz gehM~ 
tene Morphologie vor, die bei kritischer Benutzung 
des Anwendungsbeiwerkes allgemein recht begriffs- 
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kl/~rend und anregend auch auf den prakt ischen 
Ziichter  wirken muB. t-I. Ullrich (Mfincheberg). 
Die Befruchtungsstoffe, Gamone der Seeigel, Von 
M. HARTlVIANN. /Kaiser Wilhelm-rust.  f .  Biol., 
Berlin-Dahlem.) Forseh. u. Fortsehr.  17. I I 9 / I 9 4 I ) .  

Nachdem Exis tenz  Bedeu tung  und Wesen der 
Gamone zuerst  bet Chlamvdomonas  Margelegt  
wurden,  ist  j e tz t  auch eine wei tgehende AnaIyse der  
Oamone der Seeigel in ers~er Linie Arbacia pustu- 
losa) gelungen. Es wird zun~chst  zwischen den in 
den Eiern  bzw. im Eiwasser en tha l tenen  Gynoga- 
monen  und den yon dem Sperma gelieferten An- 
drogamonen  unterschieden. Die Gynogamone  be- 
wirken Chemotax i s  Akt iva t ion  nnd Agglut inat ion 
des Spermas. Es  konnten zwei verschiedene Kom- 
ponenten  unterschieden werden:  Gynogamon I -- 
Ectf inochrom A (toter Naphthochinonfarbstoff) ,  
das akt lv ierende  und chemotakt i sche  Wirkung be- 
sitzt,  und Oynogamon II .  das die Agglut ina t ion  des 
Spermas hervorruf t .  Das Ech inochrom ist im 
lebenden Ei  in bin~ren und tern~tren l i omp lexen  ge- 
bunden ; seine biologische \ u  kann es nur  
im terngren  Komplex  ent fa l ten:  du tch  L ich t  und 
Erh i tzen  wird seine Wirkung zerst6rt.  Es ha t  viel  
Wahrscheinl ichkei t  fiir sich. dab der Hilfstr~Lger des 
Eehinochroms mi t  dem Gynogamon I I  identisch 
ist. Ebenso konnten  im Spermal iquor  zwei Andro-  
gamone:  I und I I  festgestel l t  werden. Androgamon 
I bewirkt  L~thmung tier Spermien und neutrMisier t  
die Wirkung  des Gynogamons  I :  Androgamon I I  
16st die Eigal ler te  und heb t  die Wirkung  des Gyno- 
gamons I I  auf. Die Trennung beider  Androgamone  
erfolgt  durch Methanol.  Der  Bef ruchtungsvorgang  
stellt  also physiologisch gesehen das rein abge- 
s t immte  Wechselspiel zweier C-amonpaare dar. die 
mengenmggig  in einer ganz bes t immten  VVeise auf- 
e inander  abges t immt  seln mfissen, wenn eine nor- 
male  Bef ruch tung  zustande kommen  soll. 

G~bslaf de L~tt in (~Vfiincheberg IMark). 

Spezielle Pflanzenzi iehtung 
O Handbuch der Pflanzenziichtung. Hrsg. yon 
TH. R O E M E R  u W. R U D O R F .  Liefg. I8, Bd. I, 
Bogen 3 ~ 34. 7 Textabb.  S. 465 544. Berl in:  
P a u l  Pa rey  I94 o. 

Rudorf-Mfincheberg setzt  in der I8. Lieferung 
des Handbuches  ffir Pf lanzenzf ichtung das I~2apitel 
fiber l t r euzung  innerhalb der Ar t  for t  und behande l t  
im einzelnen die Abschni t te :  Bedeu iung  der Poly-  
ploidiestufen far  die Zfichtung;  Chromosomen-  
Aberrat ionen.  Sterilit~its- und Leta lgene;  Bedeu- 
tung  der Heterosis  ffir die Zfichtung; Methoden der 
Kreuzungszf ichtung;  I i r euzung  zur Ausnutzung  
der  Heterosis.  Die sehwierige Materie.  welche 
fraglos i m m e r  der C~efahr ausgesetzt  bleibt,  gerade 
du tch  die auf diesem Gebiete fort laufend in Neuland 
vordr ingende  Forschung  dauernd erg~nzungsbe- 
di irf t ig zu werden, f indet  du tch  den Verf. eine gut  
gegl iederte  und Mare Darstel lung.  Die Por t se tzung  
bi ldet  das I iap i te l  , ,Art-  und GaLtungsbasfiarde" 
aus: der l%der yon Erns t  Oehler-Mtineheberg. 
Es  werden yon ihm behande l t :  Kreuzbarke i t  und 
Ansatzverh~l tnisse;  Morphologie, Fer t i l i tg t  und 
Zytologie der F~-Generat ion;  die Nachkommen-  
schaft  der Bas tarde  und Ausnfi tzung yon Art-  und 
.Gattungsbastarden ffir die prakt isehe Zfichtung. 
Ubers icht l iche Zusammenste l lungen er lauben 
sehnelle Orient ierung fiber I i r euzbarke i t  zwischen 
Ar ten  und Gat tungen  der Kul turpf lanzen,  Chro- 

mosomenpaarung  und Chromosomenver te i lung bet 
Art-  und Oat tungsbas ta rden  sowie fiber die wich- 
t igsten Amphidiploiden.  AnI den le tz ten  Seiten 
der  Lfeferung beginnt  Edgar  l inapp-Mtineheberg  
den Absehni t t  fiber Zfichtung du tch  lVIutations- 
ausI6sung. Unvermeid l ich  hgufige Verwendung 
~r Fremdwor~en in den besprochenen I~2apiteln, 
wird bei vielen Lesern, denen der Stoff weniger 
gel~ufig ist, den Wunsch  nach einer rasehen, 
W6rterbuchm&Big leicht  auff indbaren Deu tung  
weeken. Ref. m/Schte daher, falls es yon den Her-  
ausgebern nicht  schon beabsicht igt  ist, empfehlen,  
am Sehlu13 des \Verkes eine Erkl~rung der Fach-  
ausdrticke, welehe in der L i t e ra tu r  aueh manchmaI  
noch Einhei t l ichkei t  vermissen lassen, in alphabe- 
t ischer Folge anzuschlieBen. Sesso~s (Giel3en). 
Ptrchenziichtung, unter Ausschaltung von Inzucht- 
schitden. Von R. v. SENGBUSCI-I .  Forsch.dienst  
10, 545 (I94o) - 

Verf. verweis t  zungchst  auf die Schwierigkeiten,  
die sich bet der Zfiehtung yon Fremdbef ruch te rn  
gegeniiber d e r  Zfichtung yon Selbs tbefruchtern  er- 
geben. Die heute  meist  angewandten  Methoden 
sind Massenanslese, Einzelauslese, Einzelauslese 
mi{ Regul ierung der F remdbef ruch tung  und mehr  
oder weniger  enge Inzueh t  durch Paa rk reuzungen  
oder erzwungene Selbstung. Bet jeder  Inzuch t  be- 
s teht  die Gefahr  yon Inznchtschgden.  U m  diese 
zu vermeiden,  schlggt Verf. vor, zah!reiche Paare  
zu bilden und dann die besten Nachkommen  aus 
versehiedenen Paaren  zn neuen Paaren zusammen-  
zustellen und dieses eine Reihe yon Jahren fort-  
zusetzen, bis man  zu einem in der  Leis tung einheit-  
l ichen Typ  gelangt.  Bet gentigend groBer Zahl d e r  
Paare  miii3ten sich nach Meinung des Verf. In-  
zuchtschgden vermeiden  Iassen, da  nur  selten 
ve rwand te  Pflanzen mi te inander  gekreuzt  wiirden. 
Bei Pflanzen, deren Wer t  erst  nach der Blfite er- 
kann t  werden kann, mfil3te man  ffir die Bi ldnng der 
neuen Paare  auf Res t saa tgu t  tier besten Paar-  
nachkommenschaf ten  zurfickgreifen. Verf. weis t  
dann noch auf die teehnischen Sehwierigkei ten bet 
der Arbe i t  mi t  Tausenden yon Paaren  bin und er- 
w~thnt einige Er fahrungen  aus seiner Arbe i t  mi t  
verschiedenen Fremdbefruchtern .  R. Schick. ~ ~ 
Ober die Eiweigbildung irn Getreide. Von R. 
X O B L E T .  (Eidgen. La~dwirtsct~aftl. Versuchsanst., 
Zi~rich-Oerliko~r Schweiz. landw. Mhh. 19, I22 
(I94I). 

An den Weizensorten Huron,  Marquis und Strick- 
hof wurden in e injghr igem Versuch verschiedene 
Untersuehungen  fiber die Einlagerung yon Eiweil3 
im Korn  ausgeffihrt.  Zu Beginn der  Kornentwick-  
Iung bis zur Milchreife ist  der Antei l  an 16slichen 
N-Verbindungen im Gesamt-N re la t iv  hoch, geht  
im Laufe der Entwiek lung  mehr  und mehr  zurtick, 
bis schliel31ich zur Zeit der Gelbreife und nament~ 
lich im S tad ium der Volireife prakt isch der ge- 
samte  N in F o r m  yon Eiweil3 vorliegt.  Der  abso lu te  
Oehal t  an EiweiB steigt  st~ndig yon der t(ornbiI-  
dung his zur Vollreife, dagegen bleibt  die Menge 
der 16sl. N-Verbindungen dauernd konstant ,  was 
darauf  hinweist,  dab die E inwanderung  der N- 
Verbindungen mi t  ihrer Verarbei tung in EiweiB 
Schr i t t  h/~It. Auswasehbarer  Kleber  konnte  erst  
gefunden werden, wenn das I(orn im Reifeprozel3 
auf e inem Trockensubs tanzgehal t  yon 55 % ange- 
langt  war  (etwa I Vv'oche vor  der Gelbreife). Es 
wird ein Versuch angeffigt fiber die Zusammen-  
hgng9 zwischen Aussaatzei t  und N-Gehal t .  Zur 
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kritischen Auswertung desselben fehlen Angaben 
fiber die ba=Ertr/ige. Ebenso l~il3t die Arbeit n~ihere 
Angaben fiber Versuchsanstellung and Fehler der 
Werte vermissen. Weickma*m (lWtincheberg). 
Seedling reactions of wheat varieties to stem rust and 
leaf rust and of oat varieties to stem rust and crown 
rust. (]Keimlingsreaktion yon Weizensorten gegen 
Schwarz- und Braulirost und yon tIafersorten gegen 
Schwarz- und Kronenrost.) Von M. NEWTON, 
T. JOHNSON and 13. PETURSON.  (Science Serv., 
Dep. of Agricult., O#awa.) Canad. J. Res. 18, 
Sect. C, 489 (i94o). 

Verff. bringen in tabellarischer Form die 13efunde 
aus Infektiolisversucheli mit  den 2o wichtigsten 
Weizensehwarzrost- und 8 13rannrostrassen Cana- 
das. 13el normMen Gew~ichshaustemperaturenvon 
13__27 o erwiesen sich Keimpflanzen yon McMura- 
chy- und Eureka-Weizen sowie mehrere St/tmme 
aus Kenya als immun gegen Schwarzrost. Diese 
Unanf~illigkeit kam abet bei h6heren Temperaturen 
(24--27 ~ weitgehend oder sogar v/511ig zum Ver- 
schwinden. Gemeinsame Resisteliz gegeli Schwarz- 
nnd Braunrost konnte bet den geprfiften vulgare- 
Sorten nicht gefunden werden. Unter  den unter- 
suchten Hafersorten zeichneten sich Nachkommen 
aus Hajira  • Joanette  sowie aus Victoria • (Ha- 
jira • 13anner Sel. 524)durch hohe Schwarzrost- 
resistenz aus; letztere augerdem durch gleichzeitig 
hohe Resistenz gegen I-~ronenrost. 

Hassebrauk (13erlin-Dahlem.) ~ ~ 
A comparison of the segregations of wild versus 
normal or cultivated base in the grain of diploid, 
tetraploid and hexaploid species of oats. (Ein Ver- 
gleich der Spaltmlg von wilder und normaler oder 
kultivierter Kornbasis an den K6rnern voli diploi- 
den, tetraploiden ulid hexaploiden Haferarten.) 
Von E . T .  JONES.  (Welsh Plant Breeding Stc~t., 
Aberyslwylh.) Genetica ('s-Gravenhage) 22, 419 
(194o). 

W~ihrend die Vererbung des Wildtypus bet Hafer 
bisher fast nur in der hexaploiden Reihe untersucht 
worden ist, analysiert Verf. Bastarde zwischen 
diploiden und zwischen tetraploiden Wild- nnd 
Kulturhafern. Beobachtet wurde die Spaltung in 
,,Wildbasis", d .h .  hufeisenf6rmige I4ornbasis, 
Haarkranz und behaartes Stielchen gegen ,,nor- 
male" Basis sowie in der Art  der Begrannung. 
Diploide (2n = 14) I~reuzungen waren: A. Wiestii 
(Wildbasis) • A.  brevis (normale Basis), A. Wiestii 
• A.  strigosa (norm. t3.), A.  hirtula (Wildbasis) 
• A.  brevis und eine ulibenannte Art  mit Wildbasis 
• A.  brevis. Im Gegensatz zu den IZreuzungen mit  

A. fat~c~ in der hexaploiden Reihe wird hier der 
WildLypus nicht als ein. Komplex gemeinsam ver- 
erbt, sondern es treten in F 2 Zwischentypen - -  vom 
Verf. mit  X und Y bezeichnet - -  auf, die als Neu- 
kombinationen yon Teileigenschaften der Wildbasis 
'fit solchen der normalen ]Basis zu deuten sind. 

,aer Wildkomplex kann demnach bet den diploiden 
ArLen in zwei unabh~ingig voneinalider nach dem 
dihybriden Schema (9 X Y : 3 X : 3 Y : i x y) spal- 
tenden Teilkomplexe aufgelbst werden. In der 
zwischen A. barbara (Wildbasis) ned A. abyssinica 
durchgeftihrten Krenzung tier tetraploiden Reihe 
(2n = 28) lagen die gleichen Verh/~ltnisse vor. Die 
Art  der 13egrannung is t  mit  jeder der in den Nach- 
kommenschaften gefundelien vier Typen der Korn- 
basis fret kombinierbax. Wichtig sind schlieBlich 
die DomilianzverhXltnisse in den Kreuzungeli zwi- 
schen dell verschiedenen Chromosomenreihen. In 

der Kreuzung 2n wild (A. longiglumis) mit 4 n nor- 
real (A. abyssinica) ist der Wildtypus dominant. 
In den Krenzungen 2n X 6n (A. sativa), 4 n (AI 
barbata) X 6n, 6n (fatua) • 6n dagegen stets der 
Normaltypus. VerglMcht man die gefundenen Ver- 
h~tltnisse mit  denen bet hexaploiden Bastarden, so 
ist znngchst wichtig, dab hierzu nur der sos. Typus 
A herangezogen werden kann, in dem allein klar 
mendelnde Unterschiede zu beobachten sind, w/~h- 
rend die bet Fatuoiden vorkommenden Typen ]3 
und C Unregelm~iNgkeiten zeigen, die mit  cytolo- 
gischen Anomalien verkniipft sind. Der Typus A 
in den hexaploiden Kreuzungen spaltet nun stets 
monohybrid, dagegen ist in den diploiden und te- 
traploiden dihybride Spaltung festzustellen. Der 
Verf. schliel3t hieraus und aus den efw/~hnten Do- 
minanzunterschieden-, dab  zwar die Wildbasisgene 
in alien drei Chromos0menreihen die gleichen sind, 
dab aber die normale Basis bet den hexaploiden 
Arten auf anderen Genen beruhe als bet den 
diploiden und tetraploiden. Bet erster-en soll ein 
Hemmungsgen vorhanden sein, das die Ausbildung 
des auf verschiedenen fret mendelnden Genen be- 
ruhenden Wildtypus unterdrtickt. Im Gegensatz 
zu der bisherigen Meinung bezweifelt also Verf. 
auch in der hexaploiden Reihe das Vorhandensein 
eines einheitlichen fatuoid-Komplexes. Da in dieser 
auch die Are der 13egrannung, die nach den Erfah- 
rungen an diploiden und tetraploiden Kreuzungen 
frei yon der Wildbasis spalte~, mit  dieser gemeinsam 
vererbt  wird, n immt er an, dab ein die Begrannung 
hemmender Faktor  egg mit  dem die Wildbasis 
unterdrfickenden gekoppelt ist. Freislebe~. ~ ~ 
Experimental production of Triticum polonicum • 
Triticum durum amphidiploid through colchicine 
treatment. (Experimentelle Herstellung des Triti- 
cure polonicum X Tr. durum-13astardes dutch 
Colchicinbehand!ung.) Von A. IR. ZHE13RAK. C. 
1R. Acad. Sci. URSS,  N. s. 29, 4oo (194o). 

Durch Kreuzung yon Triticum polonicum mit 
einem Hartweizen wird zun~ichst ein fertiler Bastard 
erhalten. Colchicinbehandlung der Samen (o, I proz., 
24 Stunden lang) ergibt eine Pflanze, in deren Nach- 
kommenschaft Amphidiploide mit  56 Chromosomen 
zu linden sind. Die Tetraploiden hinken in der Ent-  
wieklung nach. Ihre Fertilit~it ist mit  o,o 7 gegen- 
tiber 2,78 des diploiden Bastardes gesenkt. Man 
erkelint, dab die Amphidiploiden aus 13astarden 
geliomatisch nahestehender Formen keinen direkten 
ziichterischen Wert  besitzen. Dagegen 'verspr icht  
sich der Verf. vieles aus der M6glichkeit, die Amphi- 
diploiden mit  Triticum vulgam. Tr. Timopheevi ulid 
Tr. durum • Tr. Timopheevi rfickkrenzeli zu k6nnen. 

J .  Straub (Berlin-Dahlem). ~ o 
Die Erfolge der Zi ichtung phyt..ophthoraresistenter 
Kartoffelsorien. Von K. O. MULLER.  Nachr.bl. 
dtsch. Pflanzenschutzdiellst 21, 17 (1941). 

In der ,,Vorprtifung" des l~eichsn/ihrstandes 
waren mehrere I(artoffelneuzfichtungen enthalten, 
die als phytophthoraresistent A befunden wurden. 
Sie lagen mit  ihrem I~2nollen- nnd Stgrkeertrag 
durchweg fiber dem ]Vlittel und batten in den 
Sortengruppeli den ersten oder zweiten Platz inne, 
Drei dieser St~imme wurden in die 1Reichssortenliste 
uliter dem Namen Erika (Rafts), tgri~hnudel (Kneh- 
den) und Robustc~ (v. Pfetten) anfgenommen. Im 
Stammbaum dieser drei Soften treteli Formen alif,. 
die die Biologische Reichsanstalt vor Jahren zur 
weitereli zfichterischen Verwertulig nnd Erzielung 
yon krautf~tulefesten Soften abgegeben hatte. Die 
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Resistenz dieser Neuzfichtungen ers~creckt sich n u r  
auf die ]giotypengruppe A so dab es nicht ausge- 
schlossen ist dab beim si~rkeren Anbau dutch An- 
reicherung yon virulenteren Phy~ophthora-Rassen 
t3efall auftritt. Die Schaffung von Kultursorten 
die gegen/iber allen bisher bekannten biologischen 
Rassen des Krauff~uleerregers widerstandsf~hig 
stud. ist deshalb eine weiterhin intensiv zu bear- 
beiLende Aufgabe. Stelzner (M/ineheberg). 
Anomalies des inflorescences et des fleurs develop- 
p6es pr~matur~ment chez Solarium tuberosum. 
Anomalien der Blfitenst~nde und der vorzeitig 

entwickelten Blflten bet S. fiuberosum./ Von L. 
P I E T T R E .  Ann. des Sci natur. ]got. 1. 359 (194o). 

Junge Pflanzen der Sor~e Erstling, die m emem 
h.istologischen Laboratorium aufwuchsen, zeigren 
em eigenartiges Aussehen. Die Stengel waren stark 
verdickt, die BlXtter in Form und Anordnnng ab- 
gegndert und in den Blattachseln der kurzen hori- 
zontalen Zweige wurden Knospen gebildet, die 
fr/ihzeitig zum B1/ihen kamen. Diese Abanderungen 
in Form und Entwieklung der Pflanze waren an- 
scheinend dnrch die besonderen Umweltbedingun- 
gen des Laboratoriums verursacht worden. Es 
wurde versucht durch Variieren yon Temperatnr 
n n d  Feuehtigkeit  im Gewgchshaus solche Abgnde- 
rungen hervorzurufen wobei lediglich ein frfiheres 
]glfihen erzielt werden konnte. Die Arbeit beschrgnkt 
sich in der Hauptsaehe ant eine ausffihrliche, ver- 
gleichende ]3eschreibung der im Laboratorinm be- 
obachteten und im Gewgchshaus erzeugven ab- 
normen ]gl/itenstande. Stelzner (Mfincheberg). 
Probleme des Anbaues und der ZLichtung yon Raps 
und RUbsen, Von V~. NICOLAISEN.  Forsch.- 
dienst 11, 286 (I94~,. 

Im ersten Teil der Arbeit ffihrt Verf. die wich- 
ngsten Probleme des Anbaues yon Raps u n d  
R/ibsen an. um dann auf die Fragen der Zfichtnng 
einzugehen Am vordringlichsten ist die Schaffung 
winterfester Sorten und solcher mit n.iehtplatzenden 
Sehoten. Die zur Zeit vorhandenen Sortimente 
zeigen eine recht unterschiedliche ~u 
u n d  anch hinsiehtlich der Platzfestigkeit konnten 
schon Fortschritte erzielt werden. Von VVichtig- 
keit ist anch die Z/ichtung frfihreifer Soften, da sic 
nicht so unter den Sch~digungen des Rapsglanz- 
k~fers zu leiden hXtten und betriebswirtschaftliche 
Vorteile brmgen w/irden. Zur Minderung der dutch 
Rapsglanzk~fer hervorgerufenen Schgden wfirden 
Sorten mit guter RegenerationsfXhigkeit beitragen. 
Weitere Aufgaben ftir die Z/iehtung liegen m d e r  
Schaffung 61reieherer Sorten. und beim Raps yon 
Sorten. die sp~tere Aussaat vertragen. ]geim 
Sommerraps ist besonders eine Verbesserung der 
Ertr~ge anzustreben. SchrOck (Mfincheberg). 
(Jber eine neue Luzerneart aus Zentralasien. Von 
J. T, VASSILIZENKO.  ]got. Z. 26, 34 (I94Z) 
[t~ussisch]. 

Beschreibnng einer nenen Form der Luzerne ans 
tier Verwandtschaft von Medicago sativa und Med. 
coerulea, der Verf. den Rang einer selbstgndigen Art 
zuerkennt. Die als ,,Med. agropyretorum" bezeich- 
nete Pflanze unterscheidet sieh yon Med. coerulea 
dutch krgftigen Stengel, gr613ere ]glgttchen u n d  
verschiedenfarbige Blfiten ; auch Okologie und Ver- 
breitnng sind anders: die neue Art wgehst in 
Agropyretum-Steppen der Gebirge Zentralasiens, 
in H6hen yon  8oo--I5OO (2OOO) m. Lang. 
Inheritance of colours in Phaseolus vulgaris L. 1. 
(Vererbung von Farben bet Phaseolus vulgaris L. I.) 

Von R. PRAKTEN.  (Laborat. f. Genetics, Agricult. 
Univ. Coil,, Wageningen.) Genetica ('s-Gravenhage) 
22, 331 (I94o). 

Verf. beginnt mit der Arbeit eine Serie yon Unter- 
suehungen, in der, ausgehend yon den genetischen 
Grundlagen, auch die anatomische, chemische, 
physiologische und ph~nogenetische Seite des 
Problems der Samenf~rbung bet Bohnen behandelt 
werden s011. Znn~chst werden ]geitr~ge zur Ver- 
erbung der Vollf~rbung vorgelegt, und zwar n u t  
soweit sic sich in die ,,Serie" weiB-gelb-braun 
viloetfi-schwarz einordnet. Es werden 8 Igreuzungen 
anMysiert, in denen 6 Rassen enthalten sind. Dies( 
haben die Gene PP, bb nnd Vine Vlae gemeinsam u n d  
unterseheiden sich in Cc, Nim, Dd und Sh sh. Die 
allen gemeinsamen Genebewirken folgendes: Pp 
ist das , ,Fundamentalgen" ffir F~rbung, das, selbst 
keine F~rbung verursachend, als dominantes Allel 
(PP) die Voraussetzung ffir jede SamenfXrbung 
bietet. Seine Wirknng wurde schon yon mehreren 
Autoren beschrieben. Bb bewirkt recessiv eine Auf- 
hellung, z. B. yon braun zn gelbbraun, yon gelb- 
braun zu gelblich. Da alle 6 Rassen bb sind, ist die 
dunke!ste bet ihnen vorkommende Farbe gelbbraun. 
Vlae ist ein Glied der multiplen Serie V Vlae v u n d  
bewirkt blaBviolette Bliitenfarbe. Zu den unter- 
scheidenden Genen ist zun~chst zu bemerken, dab 
nach Ansieht des Verf. das Auftreten von ,,immer- 
spaltenden" heterozygoten gescheckten Samen bet 
Kreuzung yon hellen und dun!den Rassen am besten 
dutch eine sehr enge (oder absolute) Nopplung yon 
C m i t m  bzw. cmi t / r  erklgrt wird. PPCC bewirkt 
gelbgrfine, PPcc weiBe Samen. Der Bastard PPCc 
ist  gelbgrfin auf weil3 gesprenkelt. Diese Sprenke- 
lung soll dutch den m i t c  gekoppelten Faktor  M 
verursacht werden, der die Wirksamkeit  des domi- 
nanten Faktors C lokal unterdr/ickt. Es ist also 

cM bzw. Cm zu schreiben. LAI~llPREC~tT hat dieser 

Auffassung k~rzlich widersprochen. Das Gen Dd 
beeinflul3t fast nur die F~rbung der Hilumzone: 
PD-t?flanzen haben einen braunen Hilmnring. ~iit 
Sh sh bezeichnet Verf. ein Gen, das ebenfalls einen 
gefXrbten Hilumring verursacht, auBerdem aber 
noch einen Glanz der Samenschale (shiny) bewirkt. 
t3ei Anwesenheit yon Sh t r i t t  das gleichzeitige Vor- 
handensein yon D nicht in Erscheinung. Auf den 

kombinierten Einflug der drei Faktoren Cm cM, 

Dd und Sh sh k6nnen folgende F~rbungen zur/ick- 
gef•hrt werden: WeiB, matt-gr/ingelb ohne Hilum- 
ring, well3 mit I~ilumring, matt-gelb mit Hilumring, 
hell-ledergelb glXnzend mit Hilmnring. Der Faktor 
Cc schlieBlich vertieft gelb in gelbbraun. Die kom- 
binierte Wirkung yon O zusammen mit den oben 
erw~hnten beiden Faktoren B und V l~gt bet 5 der 
6 genannten Farben (auBer reinweig) je eine Serie 
yon 8 verschiedenen Genotypen. denen meist auct, 
bestimmte Farbt6nungen zugeordnet stud, ent 
stehen. Diese Interpretationen der leider meist n u t  
an sehr kleinem ZahlenmateriM gefnndenen Auf- 
spaltungen werden eingehend mit  den Ergebnissen 
von  ~OOIMAN, LAMPRECHT und  $IRKS vergli- 
chert. Eine nfitzliche Zusammenstellung der von io 
verschiedenen Autoren benutzten Symbole f/it die 
gleiehen Oene beschliel3t die Arbeit. Feeisleben. ~ o 
Die Stangenbohnensorten der 6chweiz. Von F. 
KOBEL, (Eidgen. Versuchsanst. f. Obst-, Wein- ~. 
Gartenbav~, Wddenswil.) Landw, Jb. Schweiz 55, 
133 (I94I). 

In dem Bericht hat  Verf. die Ergebnisse seiner 
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mi t  Hilfe yon zahlreichen Versuchsanstel lern im 
Anf t rag  der technischen Kommiss ion  de ;  Schweizer 
Oemtise-Union I938 - - I939  durchgef i ihr ten Unte r -  
suchungen zur Sichtung der Schweizer Stangen-  
bohnen niedergelegt.  Wie in den anderen L~indern 
gehen viele Sor ten unter  mehreren  Namen,  so dab 
einheit l iche Bezeichnungen zu einer zwingenden 
No• werden. Die Schweiz verf i igt  tiber 
einige anbanwfirdige Lokalsorten,  die aber  zumeis t  
noch der zfichterischen Verbesserung bedtirfen. 
Insgesamt  konnte  Verf. 63 mi t  Sicherhei t  unter -  
scheidbare Sof ten feststellen, die sich im schweize- 
rischen Anbau  befinden.  Von ihnen werden 
Sor tenbeschreibungen gegeben. Vielen Soften 
k o m m t  heute  kein Anbauwer t  mehr  zu. 

Slorck (Berl in-Dahlem).  ~ ~ 
Vierzigjiihrige Erfahrungen iiber frost-und schorf- 
resistente Apfelsorten im Altvatergebiet. Von L. 
A D A M E T Z .  Gartenbauwiss.  15, 487 (I94I).  

Der  inzwischen leider vers torbene  Verf .  schil- 
der t  seine j ahrzehnte langen Beobach tungen  fiber 
die Frost -  und Schorfresistenz yon Apfelsorten,  die 
er in GroPo-Ullersdorf (Ostsndetengau) angestel l t  
hat .  Das t ( l ima  dor t  im Teg ta l e  ist  rauh, die 
Win te r  sind kal t  und die Sommer  kurz und feucht.  
Es  war  daher  das ]3estreben des Verf., ffir den Anbau  
in seinem Gebiete Sof ten  zu erproben, die den kli- 
mat i schen Gegebenhei ten wei tes tgehend entspre-  
chen, die also auch bet geringen Wgrmeanspr i ichen  
Frf ichte  yon m6glichst  hoher  Qualit~it hervor-  
bringen, winterfes t  sind and  m6gliehst  hohe Schorf- 
resistenz besitzen. Neben  dem Anban auslgndi-  
discher Sorten, insbesondere 6stitcher Herkunf t ,  
w idmete  Verf. auch einheimischen Lokalsor ten  
besonderes Augenmerk .  Hinsicht l ich der Frost -  
resistenz werden die beobaehte ten  Sof ten  in vier 
Gruppen eingetei l t :  I. Apfelsorten,  die im Win te r  
1939/4 ~ im Tegta le  s tarke Fros tschgden erl i t ten 
ha t t en  oder  yon denen ein Tell der Bgume ganz 
erfroren war.  I I .  Apfelsorten,  die i m W i n t e r  I939/4 o 
im Tel3taIe mit te lschwere  Fros tschaden erli t ten. 
I I I .  Apfelsorten,  die 1939/4 ~ (und 1928/29) geringe 
Frostsch~iden aufwiesen. IV. Mitteleurop~iische 
Apfelsorten,  die 1939/4 ~ keine Fros tschgden er l i t ten 
haben nnd Apfelsorten russischer HerkunfL  die 
sich sowohl 1928/29 als auch 1939/4 ~ Ms vo l lkommen  
kgl teres is tent  erwiesen haben. Die Beobachtungs-  
ergebnisse an den Soften der  I. und I I .  Gruppe 
s t immen  im grol3en und ganzen mi t  den an vielen 
anderen Stellen des Altreiches gemachten  Erfah-  
rungen fiberein. Nich t  ganz der Fal l  ist  dies bet den 
Sorten der I I I .  und IV. Gruppe;  bet dieser, soweit  
es sich um mit te leurop~ische Sof ten  handel t .  Verf. 
bekennt  sich zu der Ansicht,  dab das unterschied- 
liche Verhal ten  der einzelnen Sorten gegen die 
Fros te inwirkung  genotypisch bedingt  ist. Fe rner  
wurde, wie auch anderw~irts, festgestellt ,  dag indi- 
viduelle Unterschiede  hinsichtl ich der Frostresis tenz 
innerhalb  einer Sorte v o r k o m m e n  und ferner, dab 
s tarker  E r t r ag  im Vorjahre  res is tenzmindernd 
wirkt .  Als m i t b e s i i m m e n d  ffir die 14~ilteresistenz 
der  russischen S o r t e n  sieht  Verf. deren fri ihen 
Laubfa l l  an, der einen frfihen E in t r i t t  in die Win te r -  
ruhe  erm6gticht .  - -  Als Apfe!sorten,  die eine weit-  
gehende Resis tenz gegen Fus ic lad ium besitzen (d. 
h. un ter  deri S tandor tbed ingungen  i r a .  TeBtal. 
Ref.) werden angegeben:  Fi l ippas Apfel, N6nigin 
Luise yon D~inemark, Oberr ieder  Glanzrt te . ,  Apfel  
arts Lunow~ Marmorapfel ,  Tobi~isler. A m  Schlug 
ber ich te t  Verf. fiber yon ibm beobachte te  Unte r -  

schiede des Verhal tens  verschiedener  ApfelsorLen 
gegen das yon der Raupe  yon Tortix pomomlla 
hervorgerufene , ,Wii rmigwerden"  der Fri ichte.  
Fi l ippas Apfel, K6nigin Luise yon D~inemark, 
Marmorapfel  und Tobi~isler sind dem W/irmig-  
werden re la t iv  wenig ausgesetzt.  M. Schmidt. 
,,Synthetic" zante currant grapes. Breeding investi- 
gations indicate possible origin, and point way to- 
ward production of neWr varieties. (Synthetisch 
erzeugte  Zante-Korinthen-Varie t~i t .  Ziichtungs-  
forschung deckt  m6glichen Ursprung  ant  und 
zeigt  einen Weg zur Erzie lung neuer  Variet~ten.)  
Von E. S N Y D E R  and F. N. H A R M O N .  (U. S. 
Dep. of Agricult., Fresno, Calif.) J. Hered.  31, 315 
(I94O). 

Die Zan te -Kor in then-Var ie t~ t  ist  pa r thenokarp  
und vSllig kernlos im Gegensatz zu ether anderen 
Kategorie  , ,kernloser" Reben,  die nach Bef ruchtung  
eine • s tarke Entwick lung  ihrer  weichble ibenden 
Samen zeigen. Diese Sorte ist  bereits  im Jahre  75 
v. Chr. erw~thnt worden, jedoch l iegt  ein Dunke l  
fiber ihrem Ursprung.  Bet den Rebenzi ichtungs-  
versuchen in Fresno, Kalifornien,  wurden neue 
samenlose F o r m e n  vom !4or in thentyp  entwickel t ,  
die der Zante-Korinthen-Variet~i t  sehr ~ihneln. Eine 
dieser Formen  en ts tand  du tch  somatische Muta t ion  
aus der  Sorte Muskat  yon Alexandrien,  eine Anzahl  
anderer  durch systemat ische Kreuzungen.  Die 
Mutan te  war  im ganzen robuster,  ihre In te rnodien  
waren  kiirzer (urn 29 %), ihre Bl~itter dicker  und 
gl~inzender als die des Ausgangstyps,  Die Bla t t -  
stiele waren  um 24 % kfirzer. Obgleich die Bla t t -  
spreitengr6Ben beider  Typen  nicht  wesentl ich von-  
e inander  abwichen, waren  die Mutantenbl~it ter  in- 
folge ihrer gr6Beren Dicke durchschni t t l ich  um 
14 % schwerer. Die Beeren der Muta~te  waren  vie! 
kleiner und zeigten eine andere F o r m  Ms die der 
Ausgangssorte.  Der  Muskatgeschmack wurde  un- 
ver~indert beibehalten.  Die cytologische Unte r -  
suchung yon Wurzelspi tzen  ergab, dab es sich bet 
der Mutan te  t ro tz  ihrer  auffXlligen habi tuel len 
Ver~nderungen um eine diploide F o r m  handelte.  
- -  Verff. besprechen sodann eine Reihe yon Fa- und 
F2-Kreuzungen,  aus denen wei tere  pa r thenokarpe  
kernlose Typen  herausspal teten.  V0n 15o fruch- 
tenden  F~-S~imlingen 5 verschiedener  Selbstungs- 
popula t ionen waren 16 pathenokarp .  Schem. 
Bericht iJber Kreuzungsversuche zwischen Trauben- 
und Stieleiche (Quercus sessiliflora Smith und 
Quercus pedunculata Ehrh. bzw. Robur L.) und 
zwischen europiiischer und japanischer L~irche 
(Larix europaea D. 0. bzw. decidua Miller und Larix 
leptolepis Murray bzw. Kiimpferi Sargent). Von 
A. D E N G L E R .  Mitt .  H e r m a n n  G6ring-Akad.  dtsch. 
Forstwiss.  1, 87 (1941). 

Die Var ia t ionsbre i ten  der  morphologisehen Merk- 
male  yon Stiel- und Traubeneiche  sind sehr grog 
und geben Veranlassung, eine wei tgehende gegen- 
seitige Best~tubung vorzunehmen.  Verf. ha t  nun-  
mehr  du tch  ktinstl iche Nreuzung  eine Nlars te l lung 
versucht .  Die Bli i tezei t  der beiden Ar ten  fiber- 
schneider  sich vielfach, da  es frfih- und sp~itblfi- 
hende E x e m p l a r e  gibt. Das Ergebnis  war, dab die 
I ( reuznng yon  reinen Arten,  St. Ei. • St. El.  29 
bis 6 i  %, T. El. • T. El. 4o- -48  % Ansatz  brachte,  
w~ihrend die Bas tarde  St. El. • T. El. 4% und 
T. E i  • SL Ei.  1% Ansaz t  zeigten. Von den 
Selbstbest~iubungen ha t t en  1 - -2  % Erfolg. Verf. 
sehl iegt  daraus, dab in der  Na tu r  seIten ]3astarde 
ents tehen  dtirf ten und einer Selbstung auch ffir 
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Zfichtungen keine Bedeutung zukommr.  Die 
mangelhaf te  Trennung unrer  den t3~umen der ge- 
wfinschten Ar ten  sei die Ursache des unerwfinschten 
Durcheinanders  in den Saatk~Lmpen Im 2. Teil  
best~ttigt Verf. die Heterosis  bei Bastar~ten yon 
europ~ischer mi t  japanischer  L~rche. Die leichte 
Kreuzbarke i t  erm6glieht  du tch  Anlage einer Misch- 
kul tur  beider  Arten eme wir tschaft l ich nurzbare  
Gewinnnng yon Bastardsamen.  Die [eichte Unter -  
scheidung der ]3astarde in der ersten Jugend er- 
le ichter t  die Arbe i t  wesentlich. Dieses Verfahren 
wird auch in D~inemark bereits angewendet .  

W. v. Wettstein (~'Ifincheberg/Mark). 
Ein Beitrag zur Systematik der westeurop~iischen 
Birken. V o n  W. R O T H M A L E R  und J. D E  
C A R V A L H O  E V A S C O N C E L L O S .  Bol. Soc. 
Bro te r iana  14. I39 ~I94O). 

Verf. beschreibt  eine ffir die iberische Halbinsel  
neue Birkenform. Er  f indet  Unterschiede in der 
Krone~bildung.  Rinde,  Fruchtschuppen  und FrnchL 
sind als intermedi~tr zwischen Betels pend~la und 
17. p~beseens anzusprechen. Der  anatomische Ban 
des Holzes zeigr deut l ich Unterschiede gegenfiber 
anderen Birkenar ten .  Die Cbromosomenzahi  ist 
n --  28. also gleich B. p~bescens. Bei den Standor t -  
ansprfichen wird besonders darauf  hingewxesen, dab 
die B. celtibe~'ica Rothm.  kalkempfindl ich  ist. Neben  
eingehenden anatomisehen Unte rsuchungen  wird 
die Vielseit igkeit  der Verwendung des Birkenholzes 
besprochen. Das Verbrei tungsgebiet  dieser F o r m  
sind die zen;ralen und nordwest l ichen Gebirgs- 
ke t t en  der Pyren~LenhalbinseI. W.v .  Wettstein. 

Techn ik  und  Verschiedenes .  

Uber die Verwendbarkeit der Selen- und Indigo- 
karminmethoden bei der Priifung yon Frost- und 
Fusarium-gesch~digtem Getreide. Von J~ GADD 
und A. ~ ( JAER.  ( Keim~gslaborat.,  Schzeed. Same~z- 
kontrollst~L, Stockholm.) 3{itt. in ternat .  Vereinig. 
Sarnenkontrol le  12, I4o (t94o). 

Nach ein]ei~cender Diskussion der beiden F~rbe-  
me thoden  zur Keimprf i fung yon Samen, der Selen- 
und Ind igokarminmethode ,  br ingen Verff. eine 
kombinier te  F&rbung znr Anwendung,  die neben- 
e inander  totes Gewebe blau und lebendes rot  f~rbt 
und dadurch  die den beiden ersten 2~fethoden an- 
haf tenden Fehlerquel len  wei tgehend ausschaltet .  
Bei der Unte rsuchung  yon Getreideproben,  die 
dutch  Fros t  und Fusa r ium s ta rk  gesch~tdigt waren 
und einen grol3en Prozentsa tz  anormaler  Ke im-  
iinge aufwiesen, legten sich Verff. die Frage vor, 
inwieweit  FXrbungsmethoden ftir solches Mater ial  
Wer t  haben.  Es  stell te sich dabei  heraus, dab in 
derar t  gesch&digten Proben  die F&rbungszahl vim 
zu hoch liegt. Der  Grund ist  dar in  zu sehen, dab 
in solchen Proben  ~ 6 r n e r  vorhanden  sind, deren 
E m b r y o n e n  zwar noch leben und sich ro t  f~rben, 
jedoch du tch  Fros t  so weft  gesch~digt Mud oder  
dutch  Fusa r ium erst in einem sp~teren S tad ium der  
En twick lnng  anges teckt  werden, dab sie erst  
w~thrend des Keimprozesses zugrunde  geben. Es 
geht  daraus hervor,  dab ffir solche Proben  nur  die 
eigentl iehe Keimf&higkeitsprfifung im GewXehshaus 
b rauehbar  ist  und den anormalen Keimlingen bei 
Fe ldsaa t  kein W e r t  zukommt.  H. Lehmann. 
Die Kleberweizen-Untersuchungen irn Zeitraum 
1935--1940. Von TH.  S C H A R N A G E L  und C-. 
A U F H A M M E R .  (Bayrisehe Landessaatzuehtanst., 

Weihenslephc~.n.) Prakt .  BI. P i l anzenbau  18, i i  3 
(194o). 

Von I 9 3 5 - - I 9 4  o wurden im C~ebiet des Getreide- 
Wir tschaf tsverbandes  Bayerrt  I36351 Weizen  (da- 
yon 125824 Winter -  und 1o527 Sommerweizen)  
nach dem IKleberweizenprfifungsverfahren (Feucht-  
klebergehalt ,  O~uellzahl, Testzahl) auf Qual i t2t  
untersucht .  Die den untersuchten  Proben  zu- 
grunde l iegende Getre idemenge bet rug 4 3~7 931 dz, 
wovon 3 54I 33 ~ dz anerkannt  wurden,  was 13 bis 
~4 % der gesamten  bayrischen Weizenern te  aus- 
macht .  Die gezahl ten Zuschlage fi ir  Kieberweizen 
beliefen sich in den 5 Jahren  auf 7~ 655 . - -  RL\I. 
Den  Haup tan te i l  des bayrischen F21eberweizens 
bi lden im Gegensatz zu Norddeutschland  die 
~Vinterweizen, besonders die Sorten Langs Tassilo, 
Ackermanns  Jube!  und H a u t e r  IL  Die wertvoI1- 
sten Sommerweizen sind Janetzkis  frfih, Wahr -  
berger, Nordgau und Lichtis  frfih. 

Weic#mann (~{iincheberg/Mark:). 
Die Standraumfrage beim K6rnermaisbau. V o n  
F. B E R I ( N E R .  (Inst. f .  P/lanzenbau u. Pflal~zen- 
zi2ch$., Univ. Breslau.) Pflanzenbau 17, 227 ( i94i) .  

U m  den Maisanbau noch wel ter  nord- und ost- 
w~trts vorzutreiben,  is t  es nicht  nu t  notwendig,  ge- 
eignete Sorten auszuw~Lhlen, sondern such die ihrer  
neuen Umgebung  angepal3te Anbau techn ik  heraus- 
zufinden. Hierbei  muB besonderer  W e f t  auf die 
r ichtige Wah l  des der Einzelpflanze zukommenden  
S tandraumes  gelegt werden. Umfangre iche  Ver- 
suche des Verf. m i t  Sof ten  verschiedener  tLeife- 
zeiten und physiologisch s tark  abweichenden Eigen- 
schaften bei var iab len  Standr~iumen lieBen ihn zu 
dem Schlu13 kommen,  dab bei einer Einte i lung der  
~,Iaise in frfih-, mi t te l -  und sp~treife Sof ten den 
sp~iten und bla t t re ichen oder nu t  Sprossenbildung 
neigenden Soften ein S tandraum yon mindestens  
~8oo cm 2 gegeben werden mug.  Ffir die frfih- 
reifendsten Sorten mag dagegen der bisher fibliche 
S tandraum yon I2oo cm 2 meis t  zu hoch bemessen 
sein. Verf. neigt  der Auffassung zu, dab  hier 90o cm 2 
ofL genfigen werden, ja, dab bei manchen  Soften 
sogar mi t  einem noch geringeren S tandraum aus- 
zukommen sein wird. Hinsicht l ich der Frage,  ob 
Einzel-  oder Horstpf lanzung,  wird IestgesetIlt ,  dab 
bei den engen Standwei ten  die  Einzelpf lanzung be- 
vorzug t  werden muB. Roegner-Aust. 
O Die Vermehrung and Kultur der Pappel. V o n  
\u  von VVETTSTEIN.  2., erw. Anti. 23 Tex tabb .  
48 S. F rank fu r t  a . M . :  J. D. Saueri~nder I94 r. 
RM. z. ro. 

Ein  verst~Lrkter Anbau  der Pappet ,  eines unserer  
wicht igsten V~%ichholzlieferanten, is t  eine natio- 
nMwirtschaft l iche NotwendigkeiL Das vorl iegnde 
B/ichlein, das dem F o r s t m a n n  und Landwi r t  ein 
Helfer  bei der Kul tu r  der Pappel  sein will, ha t  
groBen Anklang gefunden, so dab eine 2. Auflage 
notwend~g wurde. Dem T e x t  l iegen in s ta rkem 
MaBe eigene Unte rsuchungen  nnd ~ r fah rungen  des 
Verf. zugrunde. Zun~Lchst werden die wir tschaft-  
!ich wicht igen Populus-Ar ten  der Sektione~ Tre-  
pidae, Albidae und Aigeiros beschrieben. Es  folgt  
die Vermehrung  und Anzucht  der  Yappel auf ve- 
ge ta t ivem \&%ge und durch Samen ; danach  werden 
die Verfahren der Anpflanzung behandel t .  Wei tere  
Abschni t te  befassen sich u . a .  mi t  Baumpflege,  
Krankhe i t en  und Sch~Ldlingen sowie der ziichteri- 
sehen Bearbe i tung  der Populus-Arten.  

Sch~idt (~f incheberg/Mark) .  
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