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s t immtes  tiber die Wahrscheinl ichkei t  yon Er-  
folgen vorausgesagt werden kann ,  so scheinen 
andererseits  doeh betr/ichtliehe M6glichkeiten 
vorzuliegen, z. B. die der Schaffung einer neuen 
Kul turpf lanze ,  die einen mehr  oder minder  
groBen Antei l  an der EiweiBversorgung haben  
k6nnte.  

Z u s a m n l e n f a s s u n g .  

An niedrigen Feuerbohnen  wurden einfache 
oder verzweigte, knollenf6rmige Verdickungen 
der Wurzeln von bis zu 6 cm Dicke angetroffen. 

Der H6chstbetrag an Knollen je Pflanze betrug 
325 g. Eine ehemische Analyse ergab 4,2% 
Rohprote in  und  31,3% Trockensubstanz.  Der 
Geschmack er inner t  an den der Kartoffeln.  
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Allgemeines, Genet[k, Cytologie, Physiologie. 

[Jber die Bedeutung von Klein- und Gronmutatio- 
nen in der Evolution. Von H.  S T U B B E  und 
F. VONWETTSTEIN.  (Kaiser Wilhelm-Inst. [. 
Biol., Berlin-Dahlem.) Biol. Zbl. 61, 265 (194(). 

Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse der 
Mutationsforschung in der Gattung Antirrhinum 
und unter Verwertung der einschl~gigen Literatur 
behandeln Verff. die Frage nach der Bedeutung 
des Mutationsgeschehens ffir die Artbildung. Da- 
bei werden nur die Mutationen berticksichtigt, die 
nieht auf Abweiehungen in der Chromosomenzahl 
oder gr6beren strukturellen ~nderungen der Chro- 
mosomen beruhen. Man darf heute die Frage be- 
jahen, ob die Hgufigkeit der Mutationen groB 
genug ist, um deren evolutionistische Bedeutung 
zu rechtfertigen. Hier und da ist freilich die Mu- 
tationsrate bei manchen Arten etwas zu hoch ge- 
schgtzt worden. Die Ausdriicke GroB- und Klein- 
mutat ion sind praktisch und verst~tndlich, wenn 
such eine sachlich und logisch v611ig eindeutige 
Scheidung beider Begriffe nicht m6glich ist. Sehr 
bedeutsam ist die Frage, ob nicht nur  die Sippen- 
und Rassendifferenzen innerhalb einer Art, son- 
dern auch die grogen Art-, Gattungs- und Familien- 
unterschiede durch Anhgufung vieler kleiner Mu- 
tationsschritte entstanden sind. Die bisher auf 
dem Wege der Analyse yon Art- und Gattungs- 
kreuzungen gewonnenen Ergebnisse sprechen da- 
ffir. Die Kleinmutationen verantassen die poly- 

ene Grundlage der IVierkmalsbildung. Daneben 
hren die groBen Mutationsschritte zu rassen- 

und artdifferenten Genunterschieden. Es bleibt 
die Frage, ob die Kleinmutat ionen und deren 
Summierung das Primgre sind und nut  ab und zu 
ein groBer Mutationsschritt eingesehoben wird, 
oder ob dieser das Primgre ist und die Klein- 
mutat ionen sekund~r die Polygenie hervorrufen. 
Interessant und ffir die Beurteilung der Phylo- 
genie artbestimmter Merkmale ist die Tatsache, 
dab bei Antirrhinum majus Mutanten mit Merk- 
malen aufgetreten sind, die wesensbestimnlend in 
paralleler Ausbildung bei anderen Vertretern der 
Familie Scrophulariaceae vorkommen. Daffir wer- 
den yon den Verff. einige Beispiele angefiihrt. Eine 
der rout. fistulata ~hnliche ,,rhinanthoides"-Form 
besitzt Blfiten, deren Gestalt sehr stark an die ftir 
Melampyrum typischen Blfiten erinnert. Die mehr 
oder weniger radii~re Blfite von Verbascum findet 

ihr Gegenstfick in hemiradialis-Formen der Cy- 
cloidea-Serie bei Antirrhinum. Im Hinblick auf 
Verbascum ist auch das Vorkomlnen hemiradi~trer 
Formen mit 5 Staubblgttern bemerkenswert. Die 
dominante rout. Hirzina besitzt einen Sporn an 
den Blfiten. Auch dies ist ein in der Familie der 
Raehenbliitler vorkommendes Merkmal. Die drei- 
gliederige allele Serie transzendent ist charakteri- 
siert durch eine I-Ierabsetzung der Antherenzahl, 
allerdings innerhalb einer Infloreszenz schwan- 
kend von 4--2. Bekanntlich sind Vermehrung und 
Reduktion der Antherenzahl. wichtige systemati- 
sche Charakteristik bei den Scrophulariaceen. Die 
Mutante iistulata ist am wenigsten von Bedeutung, 
well starke Reduktion der Petalenzipfel nicht nur  
bei den Rhinantheae, sondern such den Antirrhi- 
noideae vorkommt. Radialis ist deshalb yon be- 
sonderem Interesse, well ffir die einfachsten Grup- 
pen der Familie, die Pseudosolaneae und Ver- 
basceae, fast radigre Blfiten und 5 Antheren typisch 
sind. Mutative Spornbildung wie bei der L6wen- 
maul-Mutante Hirzina wurde auch bei Digitalis 
ambigua beobachtet. Fast in allen Gruppen der 
Familie findet man Reduktion der Antherenzahl 
auf zwei wie bei transcendens. Bei dieser Mutante 
kann die Reduktion entweder durch v611iges Ver- 
schwinden eines Staubblaktes oder Verwachsung 
zweier Antheren bedingt sein. Bei den Wild- 
formen konnte bisher nut  der erste Fall nach- 
gewiesen werden. Von Bedeutung ist, dag bei 
Antirrhinum dureh einfache Mutationsschritte re- 
lativ einfache Organisationsmerkmale (z. B. ra- 
di~trer Blfitenbau) und abgeleitete Merkmale (z. B. 
Spornbildung) entstehen k6nnen. Die von den 
Verf. mitgeteilten Versuchsergebnisse und theore- 
tischen Folgerungen ergeben die Grundlage ftir die 
weitere experimentelle Bearbeitung einer der wich- 
tigsten Kernfragen der Biologie, des Problems der 
Ursachen und Richtung der Evolution. 

Schmidt (Miincheberg/Mark). 
Genetic analysis of albinism mutations induced in 
barley by X-radiation. (Genetische Analyse der 
bei Gerste durch X-Bestrahlung induzierten 
Albina-Mutanten.) Von J. N. SHALYGIN. C.R. 
Acad. Sci. URSS, N. s. 25, 6o (1939). 

Zu den Versuchen wurden 6 Familien, die naeh 
X-Bestrahlung Albinamutanten abspalteten, aus 
den Versuehen LUTKOVs benutzt. Alle Mutanten 
waren gegenfiber normalgrfin recessiv und zeigten 
eine z:3-Spaltung. Alle 15 Kreuzungsm6glichkei- 
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t en  w u r d e n  m i t  ftir den  A l b i no f ak t o r  he t e rozygo ten  
P f l anzen  ausgef t ihr t .  Die F l war  in al len F~tllen 
n o r m a l  grfin. In  der  / ; . , -Genera t ion  waren  88 Fa -  
mi l ien  homozygot ,  772 f ;ami l ien  spa l t e t en  im Ver- 
h~l tn is  3: i und  75 F a m i l i e n  im Verh/~ltnis 
(~:3. l m  allgemeinen war  die Zahl  der  Alb ino-  
m u t a n t e n  e twas  ger inger  als e rwar te t ,  da  sie 
schwS~cher lebensf~ihig sind. Die A u f s p a l t u n g e n  
zeigen, dab  die 6 Fami l i en  sechs ve rsch iedene  Gene 
fiir A l b i n o f o r m e n  e n t h a l t e n .  Zur  Ausb i ldung  des 
n o r m a l e n  Chlorophyl l s  mfissen eine groge Anzah l  
yon Genen  z u s a m m e n w i r k e n ;  wird eines dieser  
Gene abge~tndert ,  so is t  im h o m o z y g o t e n  Z u s t a n d  
keine A u s b i M u n g  des Grfins m e h r  m6glich.  

]toffmann (Mfincheberg /Mark) .  
Weiterer Beitrag zur Frage der $pezialisierung yon 
Puccinia glumarum ($chm.) Erikss. et Henn. Von 
\\: .  S T R A I B .  Arb.  biol. Re ichsans t .  Land-  u. 
Fors tw.  22, 571 (I939). 

In  vor l i egender  A r b e i t  wird zum e r s t e n m a l  n e b e n  
dem i n f e k t i o n s v e r h a l t e n  des Gelbros tes  anf  den 
S t a n d a r d s o r t e n  das  b2eimverhal ten  der  Uredo-  
sporen  auf  kf ins t l ichem S u b s t r a t  (2 %iger  Agar-  
Agar)  als d i f ferenzierendes  M e r k m a l  berf ieksich- 
t igt .  ( W a c h s t u m s b i l d  der  Ke imsch lguche ,  Keim-  
geschwindigkei t ,  T e m p e r a t u r o p t i m u m  und  -max i -  
1num.) Mi t  Hilfe dieser  Me thode  k o n n t e n  bei 
Weizen  und  Gers te  einige Ge lb ros t r a s sen  noch  
wei ter  aufge te i l t  werden,  was bei der  Tes t so r t en -  
m e t h o d e  info]ge zu ger inger  Befa l l sun te r sch iede  
n i c h t  in6glich war. - -  F e r n e r  wird das In fek t ions -  
v e r h a l t e n  yon  zwei neuen  \Veizen-Gelbros t rassen  
aus dem Alpen land  Nr. 43 und  44 gegenf iber  dem 
T e s t s o r t i m e n t  beschr ieben .  ]n  den  vor l iegenden  
B e f u n d e n  f inde t  Verf. eine wei tere  Bes t g t i gung  
seiner  Hypo these ,  dab  bei der  N e u e n t s t e h u n g  von  
Gelbros t rassen  progress ive  M u t a t i o n  von  wesent -  
l icher  B e d e u t u n g  ist. Weickmann. 
Two extreme X-ray mutations of morphological 
interest. (Zwei e x t r e m e  X - S t r a h l e n m u t a t i o n e n  von  
morpho log i schem I nteresse.)  Von z~.GU STAIRS SON 
and  E. A B E R G .  (Ins/. of Genetics, Sva[6f, a. 
inst. of Plant Husbandry, UppsaIa, S~veden.) Here- 
d i tas  (Lund)  26, 257 (194o). 

Nach  st~trkster B e h a n d h m g  m i t  X - S t r a h l e n  der  
re inen I, inie , , G u l l k o r n "  (lie I ( e imuug  der  be- 
hande l t en  S a m e n  be t rug  n u r  noch  31 bzw. 22 % --- 
t r a t e n  2 M u t a n t e n  auf, die b i sher  u n b e k a n n t e  
M e r k m a l  9 zeigen. Bei  der  e r s ten  M u t a n t e  t r e t e n  
bei den A h r c h e n  der  Mi t te l re ihe  2 Blf i tchen inner -  
ha lb  jeder  Prim~trspelze auf, die je eine G r a n n e  an  
der  L e m m a  und  Pa l ea  t ragen.  Die M u t a n t e  i s t  
s ter i l  und  recessiv. Die zweite  Mutant :e  is t  da-  
gegen ro l l  fert i l  n nd  b i lde t  ungew6hn l i ch  groge 
S a m e n  aus. Die G lumae  sind wie die Hti l lspelzen 
ges t a l t e t  und  t ragen  eine lange  Granne .  Die 
Se i t en~hrchen  s ind s t u m p f  oder  spitz,  m i t  oder  
ohne  kurze r  Granne .  Die zf ichter ische und  phylo-  
Renetische B e d e u t u n g  des A u f t r e t e n s  solcher  Mu- 
t a n t e n  wird besprochen .  Hoffmann. 
Cytogenetic studies on Triticale. 1. A method for 
determining the effects of individual secale chromo- 
somes on Triticum. (Cytogenet ische  S tud ien  t iber  
Trit icah, .  I. Eine  Me thode  zur  B e s t i m l n u n g  der  
\Vi rkung  in( l iv iduel ler  Seca lechro lnosomen  auf  
Tr i t icum.)  Von J. G. O 'MARA.  (U. S. Dep. of 
,.tgriezdt., Cc)lmnbia.) Genet ics  25 4Ol (I94o). 

Um den Einf luB einzelner,  gegenf iber  einer  nor-  
malen  diploiden \Ve i zench romoso inenga rn i t u r  fiber- 
z~thliger Roggenchron loson len  stuclier(m und da-  

du rch  Schlfisse au:f de ren  Besi tz  an  b e s t i m m t e n  
R o g g e n m e r k i n a l e n  z iehen  zu k6nnen ,  wurde  von  
e inem amph id ip lo iden  Sek to r  eines B a s t a r d s  zwi- 
schen  S o m m e r r o g g e n  und  Chines ischen  Sommer -  
weizen ausgegangen.  Aus 7 ~ durch  Se lbs tung  en t -  
s t a n d e n e n  N a c h k o m m e n  des Rf ickkreuzungspro -  
d u k t e s  m i t  dem mi i t t e r l i chen  \Veizen, welches den 
vollst/~ndigen hap lo iden  Roggensa tz  n e b e n  dem 
dip lo iden  B e s t a n d  an  W e i z e n c h r o m o s o m e n  besaB, 
w u r d e n  29 ausgelesen,  die n e b e n  _,~ n o r m a l e n  
W e i z e n b i v a l e n t e n  zust i tz l ich I - - 2  Roggenun iva -  
l en te  en th ie l t eu .  Aus de ren  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  
wurde  je eine Pf lanze  als Merkmals t r ; i ge r  ausge-  
w~hlt, i n s g e s a m t  ..t8, und  zwar  9 m i t  b e h a a r t e m  
H a l m  u n t e r  de r  Ahre ,  2 m i t  ve r l~nger te r .  7 lni t  
b e g r a n n t e r  2~hre. In  den  N a c h k o m m e n s c h a f t e n  der  
b e h a a r f h a l m i g e n  P f l anzen  t r a t  das  fiberz~thlige 
R o g g e n c h r o m o s o m  inono-  und  d isom auf. l m  letz-  
te ren  Fal l  b ik le t  es meis t ,  a b e t  n i c h t  ausnahmslos .  
ein B iva len t ,  dessen a n a p h a s i s c h e  T r e n n u n g  hguf ig  
gegent iber  j ene r  der  W e i z e n b i v a l e n t e  ve rz6ger t  war.  
Auge r  der  H a l m b e h a a r u n g  wiesen diese P f l anzen  
noch  wei tere  cha rak t e r i s t i s che  Ver / inde rungen  auf, 
und  zwar  eine H a l m v e r k f i r z u n g  und  brei tere ,  ge- 
drungenere ){hrchen.  Disome  P f l a n z e n  zeigten 
diese Merkma le  im Vergle ich  zu Monosomen  noch  
vers t / i rk t .  I n t e r e s s a n t  is t  f e rner  ein Vergleich der  
B e h a a r u n g  m i t  j ene r  der  amph id ip lo iden  Pf lanzen .  
insofern  de ren  i n t e n s i t ~ t  t r o t z  ebenfa l l s  d i somer  
A n w e s e n h e i t  des be t r e f f enden  Chromosoms  ger inger  
ist. --- Das  zweite  s t u d i e r t e  C h r o m o s o m  v e r u r s a c h t e  
eine , , ve r lgnge r t e "  -~,hre, d. h. eine ]r ohne  die 
be im n o r m a l e n  Weizen  cha rak t e r i s t i s che  Verdich-  
t u n g  gegen die Spitze,  auBerdem eine Ver lgngerung  
der  Ha lme ,  die bei l ) i somen  g r6ger  als bei Mono- 
so inen  ist. In  D i somen  t r i t t  das  fiberz~ihlige Chro- 
mosom se l t ener  als B i v a l e n t  auf, als das  Chromo-  
sore ffir b e h a a r t e n  Ha lm.  --- Dagegen  zeigte das  
d r i t t e  u n t e r s u c h t e  Chromosom als B i v a l e n t  em 
ziemlich regelmSd3iges Verha l t en .  A u e h  dieses 
C h r o m o s o m  h e b t  die V e r d i c h t u n g  der  )~hre an  der  
Spitze auf  und  v e r u r s a c h t  auf3erdem eine H a l m -  
verkf i rzung,  (lie junge  Pf lanze  h a t  viele schmale ,  
dunke lg r t ine  Bl~ttter und  ne ig t  spXter  zu sperr igem 
Wuchs ,  k e n n z e i c h n e n d  is t  abe r  besonders  das  un-  
regehn/ igige A u f t r e t e n  yon Grannen ,  besonders  
gegen die Ahrensp i t ze ,  (lie e twa  ~,,'5 tier Orannen -  
]/~nge des Roggene l te r s  er re ichen.  A u c h  diese Merk-  
male  s ind bei Disomen  gegenfiber  Monosomen  ver-  
s t f i rk t  en twicke l t .  An diese B e o b a c h t u n g e n  werden  
noeh  einige B e t r a c h t u n g e n  geknfipf t ,  welche tells 
(lie a n g e w a n d t e  Methode  und  ihre  Ergebnisse ,  tells 
a l lgemeinere  G e s i c h t s p u n k t e  zum Gegens t ande  
haben ,  v. Berg (Mfincheberg/Mark) .  o ~ 
Kuryological studies in Saccharomyces cerevisiae. 
(Karyologische  S tud ien  a n  Saccha romvces  cere- 
visiae.) \ ' o n  Y. S I N O T 6  and  A. Y U A S A .  (Div, (!f 
Plant-3lorDhol. (~. of GeneL, Botan. Inst.. Imp. Univ.. 
Tokyo.) Cytologia  (Tokyo) I L  464 (194~). 

Nach  ve r sch i edenen  F ix ie r -  und  F~t rbemethoden  
werden  H u n g e r f o r m e n  yon S'aecharomyces cerevisiac 
h ins i ch t l i ch  de r  S t r u k t u r  des Kernes ,  Zahl  der  
C h r o m o s o m e  und  Ar t  der  K e r n t e i l u n g  einer  einge- 
h e n d e n  Pr f i fung  un te rzogen .  Zum ] !n t f e rnen  der  
zah l re ichen  Grana ,  die den Zel lk6rper  unf ibers ich t -  
l ich machen ,  wird  das  Mate r ia l  in des t i l l i e r tem 
Wasse r  k u l t i v i e r t  oder  for  2 - - 2 6  S tunden  in eine 
r proz. Suspens ion  yon  T a k a d i a s t a s e  und  Peps in  
oder  T ryps in  geb rach t ,  ansch l i egend  in Nawasch in -  
1,6sung f ix ie r t  und  mi t  H e i d e n h a i n s  HSmmtoxyl in  
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gefArbt. Daneben kamen trockene Schrnierpr~tpa- 
rate zur Verwendung, die ebenfatls rnit der Sus- 
pension behandelt wurden, in der die drei genannten 
Ferrnente irn VerNiltnis I : I : i gernischt waren. In 
den auf diese W~eise behandelten Zellen zeigt der 
Kern ein zentral gelegenes, intensiv gef~irbtes, 
groBes Karyosorn, das yon einer schmalen hyalinen 
Zone urngeben ist, die nach auBen durch eine Wand 
abgegrenzt wird. Das Karyosorn ist im allgerneinen 
sph~trisch, gelegentlich zeigt es auch unregelrn~Bige 
Formen und bei ]3ehandlung mit  Fermenten (Ta- 
kadiastase) weist es oftrnals Oranastruktur auf. 
Der Kern und die ihn rneist umgebenden Grana 
zeigen positive Feulgen-Reaktion. Die rnitotische 
Teilung des Kernes vollzieht sich unter Ausbildung 
von 4 Chromosornen und Spindelbildung. Nach der 
Teilung wandert  einer der beiden Tochterkerne 
unter Annahme von hantelf6rmiger Gestalt durch 
den Isthmus in das anh~ingende Spro/3glied, w~ih- 
rend der andere Tochterkern in der Mutterzelle 
verbleibt. Zur Gewinnung polyploider Zellen wurde 
das Material ftir 24---96 Stunden in o ,ooi - -o ,  I proz. 
w~Lsserige Colchicinl6sung gebracht, der etwas 
Rohrzucker zugesetzt war. Die 24--48stiindige Be- 
handlung rnit Colchicin bewirkte keine Anomalien. 
Zellen, die 96 Stunden beeinfluBt und nach Verlauf 
eines Tages w~hrend 48 Stunden mit 1Rtibenextrakt 
behandelt waren, zeigten oftrnals abnorme Kerne. 
In einigen F~illen blieben die Tochterkerne durch 
diinne F~tden miteinander verbunden, in anderen 
kam es zur Ausbildung eines Grof3- und Kleinkernes. 
HAufig waren Zellen rnit einem abnorm grol3en Kern 
yon hantelf6rmiger Gestalt, der l~ings vor dem 
Isthmus lag. Eine Gr6Benzunahrne der Zellen oder 
der anh~ngenden SproBzellen hatte die abnorme 
Vergr613erung des Kernes nicht zur Folge. 

Heidt (GieBen). ~ ~ 
iJber den Einflu6 der Tagesliinge auf den Habitus, be- 
sonders die Blattsukkulenz, und den Wasserhaushalt 
yon Kalancho~ Blossfeldiana. Von R. HARDER 
und H. v. WITSCH. Jb. wiss. Bot. 89, 354 (194o) . 

Die Crassulacee Kalancho~ Blossfeldiana zeigt im 
Gegensatz zu allen bisherigen Objekten photo- 
periodischer Untersuchungen nach ihrer Kultur in 
vom ihr zusagenden Kurztag-Milieu abweichenden 
Tagestgmgen derartig weitgehende Unterschiede, 
,,dal3 sie kaum wiedererkennbar wird". Mit dieser 
morphologischen Modifikation geht eine weit- 
gehende Umstellung dieser Art  in ihrem physio- 
logischen Verhalten, insbesondere in ihrem Wasser- 
haushalt, einher. Irn natfirlichen Langtag auf- 
gezogene Individuen werden bis fiber 3 ~ cm hoch, 
zeigen starke Verzweigung, BeblXtterung sowie 
Faserwurzelbildung und blfihen bei Winteraussaat 
erst im folgenden Winter. Die im neunsttindigen 
Kurztag gewachsenen Pflanzen dagegen bleiben 
unverzweigt und sehr klein - -  besonders infolge 
Fehlens der Internodienstreckung - - ,  ihre Blfiten 
erscheinen schon bei einer Pflanzenh6he von nur 
einem bis wenigen ZenLimetern, ihre Wurzeln sind 
kurz und knollig angeschwollen, sie bilden nut 
3--4  Blattpaare aus, und vor allem weichen ihre 
]31~ttter yon den Langtagbl~tttern morphologisch 
g~inzlich ab: sie sind stiellos, klein, straff, schr~tg 
nach oben stehend, rosettenf6rmig angeordnet und 
stark succulent, wXhrend die der Langtagph~tno- 
typen lange Stiele, eine 16ffelartig konkave t~latt- 
spreitenausbildung yon bis zu t3fach erh6hter Ge- 
samtfl~ichengr6Be, eine -L- horizontale Stellung und 
nur eine schwache Succulenz aufweisen. Verff. 

untersuchen im ersten Abschnitt  eingehend die 
]31attgestalt, die Succulenz - -  Succulenzwerte yon 
Einzelbl/ittern und ihrer Gesamtheit - - ,  die Blatt- 
dicke und die Wurzeln. Ferner werden Versuche 
im 6--24st i indigen Tag und rnit Lichtabschw~i- 
chung besprochen. Der zweite Abschnitt  be- 
fagt  sich rnit Untersuchungen, bei denen die 
Tagesl~inge w~hrend der Versuchsdauer ver~tndert 
wurde, sei es durch die Hand des Experi-  
rnentators, oder sei es dureh die Ausnutzung des 
natiirlichen jahreszeitlichen Tagesl~ngenwechsels. 
Zwei weitere Abschnitte stellen Yersuche mit  
K/iltebehandlung der Sarnen und Untersuchungen 
tiber die Mesophyllstruktur der Langtag- und 
Kurztagbl~tter dar. Irn ffinften Abschnitt  be- 
richten Verff. eingehend iiber ihre Versuche hin- 
sichtlich des Wasserhaushalts, der Kurz- und 
Langtag-Ph~notypen. Ein kurzer Abschnitt  tiber 
die Beziehungen zwischen Blfitenbildung und 
Blattsucculenz schlieBt sieh an. - -  Aus der Fiille 
der Versuchsergebnisse sei hervorgehoben, ,,dab - -  
analog dern Bltihhorrnon - -  auch ein ,succulenz- 
erzeugender Stoff' in der Pflanze durch den Kurz- 
tag entsteht, der sich auch noch nachtra, glich unter 
Langtagsbedingungen his zu gewissern Grade aus- 
wirken kann". Derartige Nachwirkungen sind aber 
hinsichtlich der vegetativen Organe nur yon kurzer 
Dauer; denn das Versuchsobjekt bildet bereits 
bald nach einern schroffen Tagesl~tngenwechsel 
milieutypische B1/itter aus. Ferner ist bernerkens- 
wert, dab Lichtabschw~ichung im entgegengesetz- 
ten Sinne wie TagesverMirzung wirkt. - -  In Aus- 
trocknungsversuchen haben abgetrennte Langtag- 
bl~ttter bereits nach 2, Kurztagbl~tter dagegen 
noch nicht nach 2I Tagen 50% ihres Wasser- 
gehaltes verloren. Scherz. 
Ontersuchungen iJber Keimruhe und Auswuchs- 
neigung yon Getreidesorten (Triticum sativum und 
Hordeum sativum Jess. Von J. VOSS. (Dienststelle 

f .  Sortenresistenzpri~f~ng, Biol. Reichsanst. f .  Land- 
st. Forstwirtschafl, Berlin-Dahlem.) Landw. Jb. 89, 
202 (1939) . 

Da in allen Jahren in rnehr oder weniger grof3en 
Gebieten Deutschlands Auswuchssch~tden ein- 
treten, hat die Ziichtung yon Sorten mit  geringer 
Auswuchsneigung groBe wirtschaftliche Bedeu- 
tung. Ausgedehnte Keirnversuche kurz nach der 
Ernte zeigen, dab deutliche Beziehungen zwischen 
dern Keirnverlauf und dern an ~hren irn Labora- 
toriurn festgestellten Auswuchsgrad bestehen, in- 
dern Soften rnit schwacher Auswuchsneigung auch 
eine verz6gerte Keimung zeigen. Wenn auch die 
Keirnruhe bei den einzelnen Sorten nach Jahren 
verschieden ist, so bleibt das sorteneigentiirnliche 
Verhalten stets erkennbar. Durch Keirnung nicht- 
keimreifer Sorten bei 3o~ wird der Keimverlauf 
gegenfiber bei 2o~  verz6gert, so dab hierdurch 
sorteneigenttimliche Unterschiede starker hervor- 
treten. Umgekehrt  wirkt die Ternperatur bei 
Lagerung yon J~hrenproben. Hier bewirken niedere 
Ternperaturen eine Erhaltung des Keimverzuges, 
w~hrend bei h6heren Ternperaturen der Keirn- 
verzug in ktirzerer Zeit aufgehoben wird. Dutch 
entsprechende Lagerung kann also die Prtifung 
auf Auswuchsneigung auch auf einen l~ingeren 
Zeitraurn nach der Ernte ausgedehnt werden .  Be- 
ziehungen zwischen der Kornfarbe (weiBrot) und 
der Auswuchsneigung konnten nicht festgestellt 
werden; auch die J~hrenform hat keinen EinfluB 
auf die Auswuchsneigung, Kuckuck. 
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Verstiirkte (verdoppelte) Erniihrung des Embryo 
der $ommerweizen mit Endosperm und ihr Einflul] 
aut die erste Generation. Von t', 1. GRI~;I,~OV. 
('. R. Acad. Sci. U R S S ,  N. s. 27, 834 (t94o). 

Zu den Versuchen wurden  verschieden schnell 
reifende Sommerweizen benutzt .  Das N_orn mi t  
ILmbryo einer Sorte wurde mi t  einenl l{orn ohne 
l :mbryo  der gleiehen oder einer anderen friihreiferen 
oder spgtreiferen Sorte verbunden.  Als !Bindungs- 
mi t te l  diente im heigen Wasser gel6stes Mehl. I)ie 
Saat  aus verdoppe l tem Samen derselben Sorte lief 
frfiher auf, als die Saat  aus ve rdoppe l t em Samen 
verschiedener Sorten. Diese liefen e twa zur gleichen 
Zeit auf als die Kontrol len.  Die Gesamtentwicklung 
der Pflanzen,  die eine vers tgrkte  ErnMlrung dm:ch 
Endosperm der gleichen Sorte erhielten, war deut-  
lich schneller als bei den Kontrol len.  Der Einflul3 
der verst~trkten Ern/ ihrung des E m b r y o  mi t  F.ndo- 
spernl einer anderen, frfihreiferen oder sp~treiferen 
Sorte zeigte sich in der Mehrzahl der verwendetvn 
Sorten erst  vom Beginn der 2~.hrenbildung an, und 
zwar zeigte sich bei Verwendung einer frfiher 
reifenden eine Beschleunigung und bei Verwendung 
einer spgter  reifenden eine Ver langsamung der 
I'.'ntwicklung. In allen Fal len ergaben die Pflanzen 
aus Samen mi t  ve rdoppe l tem Endosperm eine t';r- 
h6hung des Samenert rages  und der vegeta t iven  
Masse. Die Er t ragserh6hung lag bei den verschic- 
denen Kombina t ionen  zwischen 5- 7 ~ %. l) ie 
Nachkommen  tier im Vorjahr  aus Samen mi t  ver- 
doppe l t emEndospe rm erwachsenen Pfianzen roach- 
ten alle Entwieklungsphasen  fr/iher durch als die 
Pf lanzen aus gew6hnlichem Samen. Sie erreichten 
die Vollreife frfiher, der l{ornertrag lag bei den 
verschiedenen Sorten um i i --126~ h/Sher. Auch 
(lie vege ta t ive  Fmtwicklung is( s tarker  und das 
IOOO-Korngewicht wesentl ich erh6ht.  Auffallend 
bei diesen Versuchen is(, dab der b'influB des 
verdoppel ten  Endosperms  in der  F v G e n e r a t i o n  
gr613er is( als bei den direkt  behandel ten  Pflanzen.  

R. Schick ( N e u - B u s l a r ) . '  

Spezielle Pf lanzenzf ichtung.  

Entwicklungslinien der ZiJchtungsmethodcn. Von 
TH.  R O E M E R .  Kiihn-Arch.  54, 267 (I94O). 

Verf. bespr icht  in seinem \ :o r t rag  die unter-  
schiedlichen Einze lmethoden der Pflanzenzfichtung 
und ihre jeweilige Anwendung.  Der Haup tun te r -  
schied wird zunFmhst zwischen Selbstbefruchtern 
und Fremdbef ruch te rn  gemacht ,  da ffir beide weit- 
gehend verschiedene Methoden in Anwendung ge- 
bracht  werden mtissen. Bei den Selbs tbefruchtern  
s tehen sich Auslese- und Kreuzungszf ichtung ge- 
genfiber, wobei le tz tere  im allg. erfolgversprechen- 
der sein dtirfte, da  sich ihr weitere M6glichkeiten 
bieten, und die Auslese vielfach gerade bei hoch- 
wert igsten Formen,  ngmlich soweit  sie reine Linien 
darstelten, versagt .  [nnerhalb  der Kreuzungs- 
zfichtung werden  ein~ache Kombinat ionsz t ich tung.  
wiederhol te  Kombinat ionszf ichtung,  Transgres- 
sionsztichtung (bei polyfakt .  Vererbung), Ver- 
drt tngungszfichtung (bei Einkreuzen elnes er- 
wtinschten Merkmals  in eine sonst  hochwert ige 
Sorte) und Heterosiszf ichtung unterschieden.  I3ei 
den eigentl ichen Fremdbef ruch te rn  (d. h. Formen.  
bei denen erzwungene Selbs tbef ruchtung Schaden 
hervorruf t  und Getrenntgeschlecht ler)  sind die 
Zt ichtungsmethoden welt  zahlreicher und zum Tell 
auch komplizier ter  als bei den Selbstbefruchtern.  

~ie k6nnen ill die folgenden, vom Verf. ziisaDllllell- 
gcstel l ten Haup tg ruppen  zusammcngefaBt  werden:  
freie Bestaubung,  dutch Anbau techn ik  gelenkte  
Bestgubung. durch Isolat ion gelenkte Best~iubung. 
gesteuerte  Bes tandeskreuzung und l{onvergenz- 
kreuzung ( : s te ter  \Vechsel zwischen erzwungener  
Selbs tbefruchtung und gelenkter  ]"remdbestfiu- 
bung). Die Zf ichtungsmethodik  bei den Fremdt)e- 
f ruchtern erweist  sich also als bedeutend  unsicherer 
und schwerer  durchff ihrbar  als bei den Selbstbe- 
fruchtern,  zumal  bier viel weniger mi t  [ndividual  
kreuzungen gearbei te t  wird. AbschlieBend wird 
kurz auf die noch wenig ausgebauten  Methoden der 
Zi ichtung auf Grund exper imente l i  erzeugter  Mu- 
ta t ionen und der l~olyploidiezfichtung hingewiesen. 

Gz,tstaf de Latlilz (Mfincheberg/Mark). 
Selection after elemental characters in plant breeding. 
(Selektion nach F; lementarmerkmalen  in der  Pflan- 
zenzfichtung.) \rOll z'k. N. I I )ATIV\  ". (Chair q[ 
Breeding*,, f. Garde~ Crops, Niro~, Agric~dt. lnsL, 
Omsh,) C. R. Aead. Sci. Ut{SS, N. s. 31, 171 (~94I). 

Auf der Grundlage lamarckis t i scher  Gedanken-  
gFmge entwickel t  Verf. an dem Beispiel der Zfich- 
tung yon Tomatel l  auf l :Hihreife und Ert rag elm, 
besondere Methodik d<r Selektion nach Is 
merkmalen {elemental characters),  (lie nichts an 
deres ist als eine Aufgl iederung in (lie Er t rag  un(L 
lrrfit~reife bedingenden Einzelmerl~male. Der  b;rtr ~ 
wird bedingt  dutch  i. Zahl der Blf i ten t rauben jc 
Pflanze, 2.Zahl der l :rfichte je Fruchts tand,3.  Gr6Be, 
4. Gewicht  der t;rucht,  5. Entwieklungsdauer  der 
Bl i i ten t rauben usw,, Frtihreife durch i. Anlage des 
ersten Bl~tenstandes ,  2. F;ntfernung der Blfiten- 
s tgnde am SproB, 3. Entwicklungsdauer  der Blfiten- 
stande, l .  l )auer der Reif tmgsstadien der trrfichte. 

Schmid! (Mfincheberg/Mark). ' 
Uber die Auswuchsneigung des Reggens. Von 
A. POP()I : t ; .  ( l~st. f. 5pe:. Pflanze;,bau u. l ' f l , , -  
._:enziickt.. ('~zi~,. Sofia.) Z. l~flanzenzfichtg 23, 535 
( r94 [). 

Da (lie Auswuchsneigung der Get re idear ten  ein 
Sor tenmerkmal  ist, besteht  die M6glichkeit,  aus- 
wuchsfeste Sorten zu zfichten, l ;n tersuchungen 
mit  Weizen. ( ;erste und Haler  haben bereits zu 
posit iven t:rgebnissen geftihrt. Versuche mi t  Rog- 
gen sind jedoch bisher auf grol3e Schwierigkei ten 
gestogen, und zwar haupts/ichlich wegen des 
Mangels an geeignetem :\usgangsn~aterial.  l )a  der 
bulgarische I ,androggen in tier l h a x i s  nut  selten 
auswachst, zieht \:erf. diesen zu seinen Versuchen 
heran nnd stell t  in einem Vergleichsversuch mi t  
drei auslttndischen Xultursortcn (Petkuser,  Se- 
lecta 1i und Nalgov l ' rag ) und einigen aus dem 
Landroggen gezfichteten .~tammen fest, dal3 die 
Auswuchsneigung sowohl beim Landroggen wie 
auch besonders bei einigen der S tgmme  viel ge- 
ringer ist  als bei den westeuropXischen Kul tur -  
sorten. I)ieser 1,androggen k6nnte mi th in  als Aus- 
gangsmater ia l  ffir Versuehe auf Auswuchsresistenz 
be t rach te t  werden, auch wenn er selber keineswegs 
als auswuchsfest  bezeichnet  werden darf. Ggnzlich 
auswuchsfest  waren jedoch vercinzel te  Pflanzen 
hauptsgchlich der Sorte Nr. 59, eines aus dem 
I ,androggen gezfichteten Stammes.  Keimversuche 
mi t  den l (6rnern der nicht  ausgewachsenen ~:4~hren 
zeigten, dab die N6rner fast restlos keimten,  w e n n  

aueh mi t  verschiedener  hieimungsgeschwindigkcit .  
Auf Grund tier Schwankungn,  (lie hinsichtl ich dcr 
Auswuchsneigung innerhalb  der einzelnen Sorten 
und Pflanzen beobachte t  werden konnten,  ist an- 
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zunehmen, dab auch beim Roggen, ebenso wie bei 
den anderen Getreidearten, auswuchsfeste Sor- 
ten geztichtet werden k6nnen. Roegner-A ust. 
(Jber die Genzentrentheorie und den Ursprung der 
Weizen. Von M. G~KGOL. Z. Pflanzenzilchtg 23, 
562 (194I). 

Die Rolle der tfirkischen V~Teizen in der Gen- 
zentrenfrage wird auf Grund neuer ausgedehnter 
Sammlungen er6rtert. Verf. kommt zu dem Ergeb- 
nis, dab der Genreichtum insbesondere an domi- 
nanten Genen sowie das Vorkommen der Wild- 
formen ftir Anatolien als Ursprungsgebiet aller 
Weizengruppen, sowohl der diploiden, tetraploiden 
als auch der hexaploiden spricht. Das gibe v611ig 
neue Gesichtspunkte gegenilber den bisher fast 
allgemein anerkannten Theorien yon VAVILOV. 
Die Genzentren von VAVlLOV, n~mlich Abessinien 
ftir tetraploide und Sildwestasien filr hexaploide, 
dilrften nach Verf. sekundAre Fornlenbildungs- 
zentren sein. Verf. ftihrt eine Anzahl yon ihm in der 
Tilrkei neu gefundenen Weizentypen an: 113 vul- 
gare, 5 ~ compactum, 46 durum, 19 turgidum, 
6 polonicum, I persicum und I aegilopoides. 

Weickmann (Milncheberg/Mark). 
Uber die Beziehungen zwischen K~rnerertrag, Roh- 
proteingehalt und Rohproteinertrag verschiedcner 
Weizensorten sowie ihre ziichterische Bedeutung. 
Von S.O. BERG.  (Saatzuchtanst. WeibMlsholm, 
Landskrona.) Z. Ptlanzenzilchtg 23, 542 (1941). 

Die Untersuchung an 17o Winter- und 7 ~ Som- 
merweizen bezweckte die Feststellung des Zu- 
samnlenhangs zwischen K6rnerertrag und Roh- 
proteingehalt sowie zwischen K6rnerertrag und 
Rohproteinertrag versehiedener ertragreicher 
schwedischer Weizentypen unter schwedischen Ver- 
h~Itnissen. Filr das Verh/iltnis K6rnerertrag : Roh- 
proteingehalt wurde ein Korrelationskoeffizient filr 
den Winterweizen v o n -  0.578 2k 0.054 mit einer 
Regression yon - -0 .0007  und einer Standardab- 
weichung yon ~2 0.300, filr den Sommerweizen ein 
solcher yon - -  0.607 ~ 0.080 mit  einer Regression 
yon o.ooI 3 und einer Standardabweichung yon 
~-o.51 festgestellt. Diese Werte best~ttigen die 
Arbeiten anderer Verf., dab zwischen K6rnerererag 
und Rohproteingehalt  eine negative Korrelation 
besteht. Filr das VerhAltnis KSrnere r t rag :Roh-  
proteinertrag wurde ein Korrelationskoeffizient filr 
den Winterweizen von + o.737 :~ 4.o35 nlit einer 
Regression yon -/o.o56 und einer Standardabwei- 
chung yon ~ 15.73, filr den Sommerweizen ein 
solcher v o n +  o.731 ~ 0.o59 mit  einer Regression 
von o.o72 und einer Standardabweichung yon 
:j:_ 2o. i5 festgestellt. Aus diesen VVerten geht hervor, 
dal3 zwischen K6rnerertrag und Rohproteinertrag 
eine positive Korrelation besteht. Verf. er6rtert am 
Beispiel einiger St~mme die M6glichkeit, durch 
Zilchtung hohen K6rnerertrag mit  erhOhtem Roh- 
proteingehalt zu kombinieren, halt jedoch Fort- 
schritte in dieser Richtung filr ziemlich begrenzt. 
Dagegen dilrfte es eine bedeutsame Aufgabe sein, 
die ZusammenhAnge zwischen N-Vorrat des Bodens, 
Rohproteingehalt und Kornertrag nXher zu erfor- 
schen. Weickmann (Milncheberg/Mark). 
Production of a T. Timopheevi • T. durum V. 
Hordeiforme 010 amphidiploid by colchicine treat- 
ment. (Die Erzeugung Amphidiploider von T. Ti- 
mopheevi • T. durum V. Hordeiforme oto durch 
Colchicinbehandlung.) Von A . R .  ZHEBRAN.  C. 
R. Acad. Sei. URSS,  N. s. 29, 604 (194o). 

Nachdenl Methoden zur experimentellen l~rzeu- 

gung amphidiploider Weizen (lurch Colchicin- 
behandlung ausgearbeitet waren, versuchte Verf. 
mit  Erfolg amphidiploide Hybriden yon T. Tinlo- 
pheevi mit allen harten Weizenvariet~tten der 
UdSSR zu erzeugen. Die Kreuzbarkeit von T. 
Timopheevi und T. durum war verhgltnismABig gut. 
Die Bastardsamen wurden mit Colchicin behandelt 
(verschiedene Dauer, verschiedene Konzentration). 
Eine Anzahl Amphidiploider wurde gewonnen, von 
denen viele verschiedene Grade yon Chimgren- 
struktur zeigten. Die ChimAren waren teilweise 
steril. Hilde Pieper ( Quedlinburg). ~ ~ 
Production of T. persicum • T. Timopheevi amphidi- 
ploids. (Erzeugung yon Amphidiploiden zwischen 
T. persicum und T. Timopheevi.) Von A. R. 
ZHEBRAK.  (Dep. of  Genet., Timiriasev Agricult. 
Acad., Moscow.) C. R. Acad. Sci. URSS,  N. s. 311 
485 (1941).  

Zwei StAmme yon Trilicum persicum wurden mit  
1". Timopheevi gekreuzt und die ache erhaltenen 
Bastardk6rner im Keimlingsstadium 44 Stunden 
lang mit  Colchicinl6sung behandelt. Es wurden so 
von jeder Kreuzung 2 Pflanzen erhalten, die amphi- 
diploide ~hren zu besitzen schienen. Zwei der F 1 
y-Pflanzen der Kreuzung T. Timopheevi X T. per- 
sicum var. rubiginosum wurden cytologisch unter- 
sucht und zeigten 46 Chromosomen im somatisehen 
Gewebe. Die amphidiploiden Bastarde T. persic*tm 
var. stramineum • T. Timopheevi waren an Hahn, 
B1Attern und ~hren stark behaart, die ~'~hre war 
well3 gef~trbt. Die Bastarde T. Timopheevi • T. 

ersicum var. rubiginosum besaBen r6tlich gefArbte 
hren, die etwas geschrumpften K6rner waren rot, 

hart und fast so lang wie die yon T. Timopheevi. 
Das Tausendkorngewicht betrug 42,4 g. Die amphi- 
diploiden Bastarde zeichneten sich gegeniiber den 
amphihaploiden durch dickere und straffere BlOtter 
von intensiverer FArbung aus. Verf. bezeichnet die 
neue aus der Kreuzung T. persicum • T. Timo- 
pheevi erhaltene 56chromosomige Weizenform als 
neue VarietAt der von ihm neu aufgestellten Art  
7". sov]elicum, die zuerst aus der Kreuzung T. 
durum • T. Timopheevi erhalten wurde. Als 
gtinstige Eigenschaft der neu gewonnenen amphi- 
diploiden Pflanze kann ihre Immunit/~t gegen 
~Jeltau angesehen werden. Schwanitz (Rosenhof). ~ ~ 
Uber die Rolle des Ustilago bei dor Formbildung 
der Weizen und seine Bedeutung fiir die Selektion. 
Von M. G. TUMANIAN. C. R. Acad. Sci. URSS,  
N. s 30, 172 (1941). 

Verf. land in Material von Triticum durum, das 
stark mit Ustilago befallen war, Typen, die wie 
vulgare aussahen, und die sich auch bei der V~eiter - 
zucht als erblich verschieden yon der Ausgangs- 
form erwiesen. Selbst VerAnderung der Chromo- 
somenzahl durch Ustilago wurde beobachtet, so 
dab angenommen wird, dab die Hartweizen mit  
28 Chromosomen die Ausgangsformen filr die Bil- 
dung des entsprechenden Typs von weichem V~:eizen 
mit 42 Chromosomen darstellen, so dab z. B. aus 
Durum leuc~rum Vulgare erythrospermum ent- 
stehen wilrde. Andere Deutungsm6glichkeiten fill" 
diese eigenartige Erscheinung werden leider niche 
er6rtert. Weickmann (Mtincheberg/Mark). 
Reinoculation of resistant varieties of wheat with 
purified physiologic races of Tilletia tritici and 
T. levis. (V~iederbeimpfung resistenter W~eizen - 
sorten mit reinen physiologischen Rassen yon 
Tilletia tritici und T. levis.) Von W'. M. BEVER.  
(Div. of Cereal Crops a. Dis., Burea~ of Plant In-  
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dustry, U. S. Dep. of Agricult. a. Idaho Agricult. 
Exp. Slat., Moscow.) Phytopathology 29,863 (1939). 

Die Untersuchungen galten der Nachprfifung der 
bisher fast ausschliel31ich verzeiehneten Angabe, 
dab die Virulenz yon Tilletia tritici und T. levis bei 
wiederholter Beimpfung der gleichen resistenten 
Weizensorte mit  dem gleichen Ausgangsmaterial 
zunehme. Verf. konnte diese Angabe bei Verwen- 
dung reiner physiologischer Rassen nieht bestSM- 
gem Nut  eine Hybride zeigtc yon Jahr  zu Jahr eine 
gesteigerte Infektion auf Turkey, was mit  einer 
Auslese des st~trker aggressiven Infektionsmaterials 
erklfirt wird. Hassebra**k (Berlin-Dahlem). ~ o 
Die Gersten der Deuts�9 Hindukusch-Expedition 
1935. Von R. F R E I S L E B E N .  Kiihn-Arch. 54, 
295 (I94o). 

Die Deutsche t l indukusch-Expedit ion brachte 
538 Gerstenproben mit, die in svstematiseher, 
morphologischer und ztichterischer Beziehung ge- 
sichtet wurden. Da das Expeditionsgebiet zwi- 
schen den beiden Genzentren der Gerste liegt, ist 
der Formenreichtum der Proben nicht sehr groB. 
Es konnten auBer den Gersten aus der indischen 
Zuchtstation Lyallpur 17 verschiedene Typen 
unterschieden wer,'len, deren Eigenschaften und 
Verteilung auf die verschiedenen Expeditions- 
gebiete beschrieben werden. Unter  diesen Gersten 
befinden sich bespelzte und hackle, dichte und 
lockere, r a n h - u n d  glattgrannige, 5 o m m e r - u n d  
\~rinterformen. Auch gegen Krankheiten erwiesen 
sich einige Formen resistent; andere zeichneten 
sich durch hohen EiweiBgehalt, Korngr6Be, Stand- 
festigkeit und Frtihreife aus, so dab eine Kom- 
binationszfichtung mit ihnen anssichtsreich er- 
scheint. Beim Studium tier Verteilung der Grenzen 
der zweizeiligen und mehrzeiligen Gerste ergibt 
sich die aufffillige Tatsache, dab zweizeilige Kultur- 
gersten nur innerhatb des nattirtichen Verbreitungs- 
gebietes von Horde~m spontaneum, der zweizeiligen 
\Vildgerste, gesammelt worden sind; 6stlich des 
Hindukuschgebietes sind nur mehrzeilige Gersten 
ursprfinglich. Der Fund einer heterozygoten 
Pflanze fiir Zeihgkeit und Spindelbrtichigkeit in 
GieBen, aus Material, das eine erste Absaat des in 
Halle angebauten Originalsaatgntes darstellte, be- 
st~irkt die Hypothese, dab die zweizeilige Kultur- 
gerste aus Bastardierungen verschiedenei Formen 
von Hordeum spontaneum mit den aus dem Osten 
vordringenden mehrzeiligen Kulturgersten, die sich 
aus der vierzeiligen Wildgerste Hordeum agriocri- 
thum im 6stlichen Innerasien entwiekelt haben, 
entstanden sind. Als weitere Etappen der Kultur- 
gerste gibt Verf. folgendes an: lnfolge der Bastar- 
dierungen tr i t t  in u in bezug auf Farbe, 
Glattgrannigkeit und Dichte eine grol3e Mannig- 
faltigkeit auch bei den mehrzeiligen Gersten ein. 
]3ei der westlichen Ausbreitung entsteht in Abessi- 
nien und ErythrAa als Folge besonderer gfinstiger 
6kologischen Bedingungen eine weitere Formen- 
mannigfaltigkeit. Der Darstellung haftet noch viel 
Hypothetisehes an, doch wird sie sieh sicher ffir 
weitere Arbeiten als fruchtbar erweisen. 

Hoffmann (Mfincheberg/Mark). 
Anschauungen fiber die Abslammung der Kultur- 
gersten aul Grund des Materials der deutschen 
Hindukus�9 1935. Von R. F R E [ S  
LEBEN.  Forsch. u. Fortschr. 1941, 14o. 

Die Deutsche Hindukusch-Expedition entfaltete 
ihre HauptsammeltS.tigkeit im Grenzgebiet dcr 
Verbreitung der zweizeiligen Kulturgerste (Hor- 

deum distichum) und der zweizeiligen Wildgerste 
(Hordeum spontaneum). Die Grenzen der Verbrei- 
tung der zweizeiligen Kulturgerste und Wildgerste 
st immen weitgehend fiberein. Das Vorkommen 
zweizeiliger Kulturgerste ostw~rts beruht ans- 
nahmslos auf jfingerer Einftihrung, hier sind aus- 
sehliel31ich mehrzeilige Gersten (Horde~tm vulgan 9 
urspriinglich, in Material aus Osttibet wurde in 
j tingster Zeit eine mehrzeilige Wildgerste gefunden, 
die eine 6stliche Entstehung der Vulgare-Typen 
wahrscheinlich macht. Bei dem Vordringen nach 
Westen stiegen die mehrzeiligen Gersten mit Hor- 
deum sponta~eztm zusammen, und aus natiirlichen 
Kreuzungen beider Typen entstanden die zwei- 
zeiligen Kulturgersten, die sich numnehr zusammen 
mit den mehrzeiligen Gersten in Vorderasien, 
Europa und Nordafrika ausbreiteten. Die Ansicht 
des Verf. wird (lurch den Fund eines Bastardes. 
wahrscheinlich zwischen H. vzdgare und H. spon- 
tanez,~n, unterstrichen. I)iese Beobaehtungen slim- 
men nicht mit der Genzentrentheorie VAVlLOWs 
fiberein. Die Gebiete groBer Formenmannigfaltig- 
keit mfissen nicht die Entstehungsorte der Kultur- 
pflanzen sein. Diese Tatsache wird ffir die Gerste 
besonders im Falle des abessinischen Genzentrums 
dargelegt. Die Bearbeitung des Expeditions- 
materials in zfichterischer Hinsicht ffihrte zur Fest- 
stellung wichtiger Kreuzungseltern [iir die Weiter- 
entwicklung der deutschen Zuchtsorten. 

Hoffman~ (,Xifincheberg/Mark). 
Chimeras in barley (Chim~ren bei Oerste.) Von 
S . J .  K R A J E V O J .  C. R. Acad. Sci. URSS,  
N.s .  30, 448 (1941). 

In einer heterozygoten Familie der Ira-Genera- 
tion der Kreuzung Hordeum sativum var. nutans 
mit var. compactum trat eine Pflanze mit  i i ~'X, hren 
auf; IO dieser :~hren zeigten den .nutans-Charakter, 
w~thrend die elfte morphologisch dem compactum- 
Typ glich. Chim~tren in bezug auf Streifungen der 
Bl~ttter und Stengel wurden bei mehreren Kreu- 
zungen mit einer mehrzeiligen algerischen Gerste 
und japanischen Gersten beobachtet. Die Er- 
klXrung wird analog zu den bei Weizen gefundenen 
Chim~tren durch Mutation bzw. durch Fntmischung 
im Vegetationspunkt gegeben. Hoffmam~. 
Standweiten- und Sortenfrage im K~rnermaisbau. 
Von \V. SILLER.  (Inst. f. Boden- u.. Pflanzenbau- 
lehre, Bomz.) Pflanzenbau 17, 321 u. 353 (I941) - 

Von der ztichterischen Seite t~er ist das Problem 
eines verst~trkten Maisanbaues in I)eutschland durch 
Bereitstellung geeigneter Sorten gesichert. Un- 
sicherheiten bestehen ledigtich noch bei der Anbau- 
technik und Sortenwahl. Beide Fragen mfissen ftir 
jeden Anbaubezirk eine gesonderte L6sung er- 
fahren. Ffir die Gebiete der K61ner Bucht ergab 
ein dreijghriger Standraumversuch m it Mahndorfer 
Is hinsichtlich der Anbautechnik, daf.~ 
beim Verziehen auf eine Pflanze ein Standraum 
yon 60 • cm und beim Verziehen auf zwei 
Pflanzen ein Standraum von 6o >: 4 ~ cm das beste 
Ernteergebnis brachte. Die gr6gte Ertragstreue 
w~thrend des gesamten dreijXhrigen Versuches 
zeigte sich beim Standraum yon 6o • 25 cm, da 
hier die Ertr~ge in allen drei J ahren fiber dem 
Versuehsmittel blieben. - -  Hinsichtlich der Sorten- 
wahl ftir diese Gebiete konnte auf Grund ftinf- 
jgLhriger Versuchsergebnisse mit den sechs gleich- 
bteibenden Sorten: Chiemgauer, Mahndorfer. 
Dr. Delilles, Pommernmais, Gelber Badischer und 
Janetzkis Mais festgestellt werden, daB. abgesehen 
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v o n d e r  Reifeverschiedenheit dieser Sorten, Ja- 
netzkis K6rnermais im absoluten Ertrag an der 
Spitze blieb, Ihm folgten in nur geringem Abstand 
Pommernmais und Mahndorfer. Die Standweite bei 
diesen Versuchen betrug 6o • 4 ~ cm ffir Janetzkis 
Mais in Doppelpflanzung und 6o • 25 cm ffir die 
beiden anderen Maise bei Einzelpflanzung. 

Roegner-Aust (Berlin). 

Production of tetraploids in Lolium by treating ger- 
minating seeds with colchicine. (Herstellung yon 
Tetraploiden durch Colchicinbehandlung keimender 
Samen bei Lolium.) Von I. N. SHALYGIN.  (La- 
borat, qf Plant Genetics, Biol. Inst., Leningrad 
Univ., Peterhof.) C. R. Acad. Sci. URSS,  N. s. 30, 
527 (1941). 

In der vorliegenden Arbeit handelt es sich um 
eine kurze Mitteilung, da[3 durch Colchicinbehand- 
lung keimender Samen yon Lolium perenne und 
Lolium multiflorum einige wenige Polyploide er- 
zeugt wurden. Die meisten jedoch waren Chim~tren, 
die sowohl Gewebe mit 211 = 14 als auch solche mit 
2n -- 28 aufwiesen. Einige Eigenschaften der po- 
silly behandelten Pflanzen, wie groge St(,rilit~Lt, 
dunkle Blatt- und Stengelf~Lrbung, sp~tteres Keimen 
und Schossen konnten bisher festgestellt werden. 
Uber die wirtsehaftlich wichtigen I~2igenschaften 
jedoch, die man wfinscht durch das Polyploidwerden 
zu erreichen, wie z. B. wachsende H~trte ungfinsti- 
gen Bedingungen gegenfiber, erh6hte Frostresistenz, 
Anwaehsen der vegetat iven Masse, Erh6hung des 
Zuckergehaltes, konnte wegen der beschrXnkten 
Pflanzenzahl bisher nichts angegeben werden. 

Hilde Pieper (Quedlinburg). ~ 

0bet die Herkunft der in Deutschland angebauten 
Futterleguminosen. Von A. F ISCHER.  (Erwin 
Baur-Inst., Kaiser Wilhelm-Inst. f. Zi~chtungs- 
forsch., Miincheberg/Mark.) Forsch. u. Fortschr. 
15, 271 (1939). 

Verf. gibt eine Zusammenstellung der Heimat- 
gebiete unserer wichtigsLen Futterlegulninosen. yon 
denen ein groBer Tell in den Mittelmeerl~ndern und 
den angrenzenden Gebieten, aber auch in Nord- 
europa und Eurasien beheimatet  ist. Aus dem 
Mittelmeergebiet stammen Trifolium incarnatum, 
Lupinus luteus und Lupinus albus sowie die La- 
thyrus-Arten. Haupts~chlich aus den Mittelmeer- 
lXndern stammen die versehiedenen Vicia-Arten. 
Vicia sativa ist aul3erdem noch in W'estasien be- 
heimatet. Vicia villosa s tammt  aus \Vestasien 
und den 6stlichen Mittelmeerl~ndern und Vicia 
Ervilia aus Kleinasien und den 6stlichen Mittel- 
meergebieten. Vicia pannonica dagegen s tammt 
aus den unteren Donaul/~ndern. Von Vicia Faba 
stammen die grol3samigen Formen aus :Athiopien 
und den MittelmeerlXndern, wXhrend das sfidwest- 
liche Asien das Heimatgebiet  der kleinsamigen 
Formen ist. Onobrychis s tammt aus Vorderasien. 
Die n6rdlichen Teile Portugals und die nordwest- 
lichen Gebiete Spaniens sind die Heimatgebiete der 
Seradella. In Eurasien bzw. dem n6rdlichen 
Europa sind Trifolium repens, Medicago faIcata 
und Trifolium pratense beheimatet,  von denen 
letzterer wild auch in Nordafrika vorkommt. Die 
beiden Steinkleearten, Melilotus albus und 3dell- 
lotus officinalis, sind im westlichen Asien und den 
sfidlichen und mittleren Oebieten Europas ver- 
breitet. Medicago sativa s tammt  aus Mittelasien, 
dem Iran und Turan und soll auBerdem noch in 
Algerien beheimatet  sein. SchrOck. 

Zur Kenntnis der z(ichterischen Bedeutung iberi- 
scher Wildformen yon Lup. luteus L. und Lup. an- 
gustifolius L. V o n  M. K L I N K O W S K I  und 
J. HACKBARTH.  (Biol. Reichsanst. f. Land-'u. 
tTorstwirtschafl, Berlin-Dahlem u. Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Ziichtungsforsch., Erwin Baur-Inst., Mi2n- 
cheberg, Mark.) Z. Pflanzenzfiehtg 23, 579 (1941). 

Das auf der Sammelreise in das iberisch-nordafri- 
kanische Heimatgebiet  der Lupinen yon KLIN- 
KOVr zusammengetragene Material wurde nach 
dem Anbau in Mfincheberg, Berlin-Dahlem und 
GroBbeeren auf die Variabilit~t eines Teiles seiner 
morphologischen und sonstigen Eigensebaften hin 
untersucht. Die Untersuchungen erstreckten sieh 
insbesondere auf folgende Eigenschaften : Pflanzen- 
h6he, L~nge des Blfitenstandes (nur bei Lup. ang.), 
Zahl der Triebe, Gesamtzahl der Hfilsen, Zahl der 
Htilsen am Haupttrieb,  L~nge, Breite und Dieke 
der Hfilsen, Zahl der K6rner je Hfilse, Zahl der 
K6rner je Pflanze, Korngr6Be, Samenfarbe bzw. 
Zeichnung, Entwicklungsrhythmus, Reifezeit, Al- 
kaloid- und Eiweil3gehalt. Ferner wurden bei ein- 
zelnen Herkfinften hervorstechende Eigenschaften, 
wie besonders lange Seitentriebe, Meltauresistenz, 
Blattreiehtum, Schmal-, Breit- und Groi3bl~Lttrig- 
keit und besonders leichtes Platzen der Hfilsen, 
allerdings ohne Mal3angaben vermerkt.  Eine Ta- 
belle mit  der Kennzeichnung zfichteriseh positiv 
verwertbarer Merkmale erm6glicht einen schnellen 
(~'berblick fiber den VVert der einzelnen Herkfinfte, 
die auch naeh Fundorten noch einer gesonderten 
Betrachtung unterzogen sind. Die Variabilit~t der 
einzelnen Eigensehaften ist in vielen F~llen so groB, 
daI3 erfolgverspreehendes Ausgangsmaterial ffir 
Kreuzungszwecke mit speziellen Zielen auf Grund 
dieser Arbeit schnell herausgesucht werden kann. 

H.-J. Troll (Mfincheberg/Mark). 
Kreuzbefruchtung (PiirchenziJchtung) bei Rotklee 
in ihrer Bedeutung fUr die praktische ZiJchtung. 
\Ton Gg. BAUR. Z. Pflanzenzfichtg 23,611 (I94I). 

Auf Grund seiner 6j~hrigen Beobachtungen h~lt 
Verf. die kfinstliehe Kreuzungszfichtung (PArchen- 
zfichtung) ffir die praktische Ztichtungsarbeit beim 
Rotklee ffir brauchbar. Die FertilitS, t zeigt bei den 
verschiedenen Kreuzungen zum Tell bedeutende 
Unterschiede, die aber bei dem von ihm bearbei- 
teten Material rein modifikativ bedingt sein sollen. 
DaB diese Ansicht abet sicher keine allgemeine 
Gfiltigkeit besitzt, zeigen die Irfiheren Befunde yon 
Nijdam und Williams fiber das Vorhandensein 
mehrerer Sterilit/itsallele. Die vom Verf. angege- 
benen B.e.obachtungen lassen jedoch neben modifi- 
kativer Anderung auch auf genetische Bedingtheit  
der Unterschiede schliegen. Der Samenertrag ist 
aber im allgemeinen so hoch, dab ffir die praktische 
Zfichtung genfigende Pflanzenzahlen erzielt werden. 
Eine Inzuchtdepression der FertilitXt wurde nicht 
beobachtet, dagegen macht  sich ein deutliches 
Absinken der Wfichsigkeit nach Inzucht bemerk- 
bar, das am st~trksten in der 3. Inzuchtgeneration 
war. Es konnte aber ein Stamm mit deutlich ge- 
ringerer Wuchsdepression aufgefunden werden. 
Merkwfirdigerweise zeigte bereits die F z ein weit- 
gehend einheitliches Bild, das aber bereits nach 
einmaligem freien Abblfihen durch eine starke 
Vielf6rmigkeit abgel6st wurde. In L'bereinstim- 
mung mit anderen Autoren wurde f fir verschiedene 
Eigenschaften wie Blfitenfarbe, \u Blatt- 
farbe und Blattzeichnung erbliche Bedingtheit 
festgestellt. Schr6ck (Mfincheberg/Mark). 
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Ein weiterer Beitragzur Kenntnis dessogenannten 
Gummihanfes. VonFR,  T()ICLFR. Ber. dtseh, bot. 
(;es. 59, 40 (194I). 

]nfolge m a n g e l n d e r  L i g n i n b i k l u n g  t r e t en  beim 
t l an f ,  der  auf  gewissen Moorb6den  gewachsen  ist, 
weiche Stengel  auf, (lie zu der  Beze i chnung  G u m m i -  
h a n f  geffihrt  haben .  Bet der  m a n g e l n d e n  Aus- 
b i ldung  (let Zel lwand im Holzk6rper  hande l t  es 
sich u m  ein re ichl icheres  V o r k o m m e n  von Pekt in  
an Stelle yon Lignin. lm Holzk6rpe r  treten an 
Jah res r inge  e r inne rnde  Zonen von groBlumigen 
und  k le in lumigen  Zellen auf. l) iese Zonen t re ten  
in schwt tcherem Mage allch in nor lna len  Hant -  
s tengeln  auf, abe r  n u t  se l tener  mit  schwache r  Holz 
1)ildung. Die Faser  war  l)eim G u m m i h a n f  schlech-  
{er ausgebil( let .  F, ine der  Ursachen  zur  l{il(lung 
(lea G u m m i h a n f e s  wird im W a s s e r h a u s h a l t  gesucht .  
] )er  ausgesproehene  G u m n f i h a n f  t)esi tzt  weniger  
un(1 kle inere  Spal tOff lmngen als der  normal  ge- 
1)aute. Die R6ste  verl ief  l)eim G u n m f i h a n f s c h n e l l e r  
als be im normalen .  Fes t igke i t spr f i fungen  ergal)en 
noch  kein e indeut iges  Resul ta t .  Hoffmann. 
Cytological analysis of hybrids between diploid and 
tetraploid species of potatoes. (Cy~ologische Unter- 
suchung yon Bastar ( len  zwisehen diploi(len nnd  
t e t r ap lo iden  Kar tof fe lar ten . )  Von K. V. IVA- 
N O V S K A Y A .  (Abt. f .  lqmdle~tfrtichtc, h~st. f. 
])flaneenba~t. Le,ingrad.) Bull. Acad. Set. ITRS~;, 
C1. Sci. Sdr. l)iol. Nr. 1. 2~ 32 u. engl. Z u s a m m e n -  
fassung 32 (~94~) Russisch . 

Bei  Kreuzung  der  l~eiden s f idamer ikan i schen  
Ku l tu rka r t o f f e l a r t en  s  Rybi,~ii und SoL 
phure]a (2n 24) mi t  den t e t r ap lo iden  (2n 48) 
europa i schen  Ku l t u r ka r t o f f e l n  (Sol. htberosum) 
t r e t e n  u n t e r  den B a s t a r d e n  beider  R ich tungen  
n e b e n  den zu erwar ten( len  t r ip lo iden  I nd iv iduen  
(2n 36) t e t r ap lo ide  (2n 48) auf  (in 22 VOI] 
3 ~ u n t e r s u c h t e n  Vttllen). Es h a n d e l t  s ich (label. 
wie aus den morphologiscEen trod den  cytologischen 
Verh/t l tnissen mi t  S icherhe i t  he rvorgeh t ,  um ecklc 
]~asgarde, n i c b t  um ( l ip lo id -par thenogene t i sch  oder  
(in der  K o m b i n a t i o n  dit)loid 9 t e t rap lo id  ~) 
d ip lo id -androgene t i s ch  e n t s t a n d e n e  t~'ormen, lhre  
E n t s t e h u n g  v e r d a n k e n  sic o f fenbar  unreduz ie r t en  
G a m e t e n  (fk) l lenk6rnern wie auch  Eizellen) der  
t e t r ap lo iden  F o r m e n ;  in de r  T a t  k o n n t e  bet diesen 
l :o rmen  (lie B i ldung  solcher Po l l enk6 r ne r  zu e inem 
}'rozentsatz von e twa  0, 5 b e o b a c h t e t  werden,  l )er  
hohe Ante i l  der  Te t r ap lo iden  u n t e r  den B a s t a r d e n  
einerseits ,  der  geringe ] ' r ozen t s a t z  un reduz i e r t e r  
G a m e t e n  bet den  te t raI) loiden E l t e r n f o r m e n  ande-  
rersei ts  m a c h t  se lek t ive  ]~ef ruchtung in den Kom-  
b ina t ionen  m i t  d ip lo iden Ar ten  wahrsche in l ich .  
Auch  bet Kreuzung  der  be iden  diploiden Wildartc*~ 
,%l, gibberu.losum un(t Sol. catarthum mit  t e t r a -  
ploiden Ku l tu rka r to f f e l so r t en  w u r d e n  te t rapk) ide  
l :~-Pflanzen gefunden.  ]h r  Ante i l  sche in t  yon den 
\ e r w e n d e t e n  K r e u z u n g s p a r t n e r n  abzuhS, ngen.  
Die R T  bet den  triI)loi(len B a s t a r d e n  zeigt  gewisse, 
wenn auch  nich* sehr  umfangre iche  S t 6 r u n g e n :  
(lie Zahl  (ler ( ' h r o m o s o m e n e i n h e i t e n  in Me taphase  1 
betr/~gt meis t  2o. Bet m a n c h e n  ])f lanzen wurde  
massenha f t e s  Auf t r e t en  yon Me taphasen  m i t  der  
soma t i s chen  Chro m os om enzah l  und  Bi ldung  yon 
Po l l endvaden  beobach te t .  Die Meiosis tier Letra- 
p l o i d e n ' B a s t a r d e  ist  nahezu  regelm~gig,  gelege~}t- 
lich k o m m e n  Tr iva len te ,  Q u a d r i v a h m t e  sowm, 
anteilm/ifi ig am hgufigs ten,  1Jnivalente  vor. In der  
Nac lakommenschaf t  e iner  ( la raufhin  u n t e r s u c h t e n  
[ ( omb ina t i on  wuMe Aufspa l tun~  ilcr e l ler l ichen 

Merkmale  b e o b a c h t e t ;  die ( ' lwon losomenb ind tm k 
muB also Mlosyndet i sch  seth. Lang  ( l )ah lem) .  ~ 
Varying cytological behaviour in reciprocal Solanum 
crosses. (Abweichendes  cytologisches Verha l t en  1)(,i 
r ez ip roken  S o l a n u m - t ( r e u z u n ~ e n . )  \ '(m R. I~AMM. 
t]ere(I i tas  (Lund)  27, 202 (JU41). 

Hei S o l a n u m - A r t e n  lieBen sich verhiiltnismlil3i~ 
le icht  K r e u z u n g e n  durclfff ihren zwisehen t)enta 
t)loidem S. cz~rtilobmJz (zn 6o) und  t e t r ap lo idem 
5,. lttberos~tm (2n 48), wot)ei f r u c h t b a r e  Hvbr i l l en  
mi t  in te rmedi f i ren  ( ' h r o m o s o m e n z a h l e n  ents) ;anden.  
l)ie rez iproke  K r e u z u n g  is t  schwier ig  durchzuf i ih  
ren, gelingt j edoeh  bet P f rop fung  der  Mut te rp f lanzv  
N. lubcrosmn auf  Tomate .  Die H v b r i d e n  mi t  el)en 
falls in te rmedi / i r en  ( 'hromosome{azahlen sind rol l  
s tgndig  steril .  Die Meiosen der  Po l l emnu t t e r ze l l en  
der  H v b r i d e n  yon N. cltrll/rlblttlz N. tttbcrosztm 
vollzielien sich normal ,  d ie jenigen der  Hybr iden  
H. lzd)erosnm >, N. cm'{ilobm,) (lagegen zeigen zahl-  
reiche S t6 rungsb i lde r  d u t c h  das  Auf t re t en  yon 
l n i v a l e n t e n  un(l f~;ntstehung yon l)va(len u. a. m. 
In den  E m b r v o s a c k m u t t e r z e l l e n  z~qgen Meiosen 
no rma le  Stadien.  Heidt ( (; ie 13en ). 
Seedling progeny of diploid species of potato. (Samen-  
n a e h k o m m e n s c h a f t  d ip lo ider  l<artoflelspezies.) Von 
R. L. I~ERL()VA.  (Inst. qf l>la~# l~ch~.~'try, l.r~zi,- 
,qrad.) C. R. Acad. Sci. U R S S .  N. s. 29. 33 ~ (194oL 

Sechs diploide Kartoffelst)ezies.  zu 3 Gruppen  
geh6rig,  werden  morpholog i sch  beschr ieben ,  l".s 
hande l t  sich sowohl um wilde als um ku l t iv i e r t c  
%pezies aus  Argen t in ien ,  J)eru un(1 lgcua(lor, (lit, 
m i t  A u s n a h m e  ether  ,h'olamm~ ~ibber,/()s,m in den 
Kbenen um Len ingrad  s ter i l  x~aren. In den H6hen  
des P a m i r  (2320 m) anget)aut ,  sin(1 sic alle mehr  
,)der weniger  fertil ,  was n i c h t  auf  ~hromosonmle  
Vergnderungen ,  e twa ChrolllOSOlllenver(l(q)pehHL~ 
(alle Spezies sind (liploi(I m i t  2 n 24), s (mdern 
auf  Aufspa. l tungen der  he t e rozygo ten  lCormen in 
der  S a m e n n a c h k o m m e n s c h a f t  zur i ickzuf( ihren ist. 

Hilde t)ieper ( Que(llinlmrg). 
Untersuchungen iJber den Stickstoffhaushalt der 
Kartoffelknolle bet der Phytophthora-Fiule. Von 
K. H A  G EN GUT H und R. G R  l 1,2 S 1 N (;  1,21 r ( D ie ,s l -  
,~'hlle f .  (7,hem. z~. Bodenkundr f. I'crerbn~,.~'/ekrr *l. 
hnmt~nitdtsziichlmz~,, l~i,l. Ne):chsansl. f .  l.as~d- u. 
F(,rstwirtsch<(fl, l~er/i~-I)ahk'm. ) l>hyt<>palll. Z. 13. 
517 (i941). 

In H i n s i c h t  au l  die Resis tenz der  l<artoffel 
gegen Phylophthora i~@'sta*~s wurde  ve r such t ,  i tn(le- 
rungen  der  wich t igs ten  S t i c k s t o f f v e r b i n d u n g e n  der  
l (a r tof fe lknol le  d u t c h  (lie l,~inwirkung des Pilz- 
mycels  zu erfassen,  t';ine Anzah l  l<nollen e ther  an 
ftilligen Sorte und  eines res i s ten ten  Z u c h t s t a m m e s  
wurde  gete i l t  und  l (nol lenht i l f ten ,  -seheiben und 
streifen sechs Tage nach  de r  l n fek t ion  im Ver- 

gleich zu den  gesunden  ana lvs ie r t ,  l )er  gcsamte  
%tickstoffgehal t  wurde  n ich t  e rmi t t e l t ,  son(lern n u t  
t ier 16sliche, der e twa  90% a u s m a c h l e ,  und  als 
l>rotein -, Polypet ) t id-  und Res t s t i cks to f f  (Nicht-  
eiweiBstickstoff)  1)est immt x~ur(le, l )as  befal lene 
l (no l lengewebe  war  re icher  an  \Vasser  als (Ias ge- 
sunde.  Der  Res t s t i cks to f f  war  bet k r a n k e n  l (nol len 
e rhebl ich  ver lnin( ler t ,  der  l ' ; iweigst ickstoff  erhOht, 
l )er  Pilz deck t  d a n a c h  seinen N-Be( lar f  haupts / t ch-  
Itch aus dem v o r h a n d e n e n  NiehteiweiBstickstoff.  
In r e s i s t en ten  .l,2nollen wurde  (ter Geha l t  an Rest- 
s t ieks tof f  k a u m  v e r m i n d e r t ,  l)a der  Pilz l(il" sein 
kVaehstum haup t s~ch l i ch  dic nichtci~xeil3al-ti~en 
N-Verb in (hmgen  l)enOtigt, kOlmtc elm' ]),eziehun~4 
t)<,ste]lell zwisehel/ ileII/ ( ;ehal l  ;llI (li('>cu IIn~l (lcm 
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ResistenzverhAltnis  der t(nolle.  An der Selbstungs- 
nachkommenscha f t  eines widers tandsfghigen Zucht-  
s t ammes  lieg sich eine solche aber  nicht  nach- 
weisen. Stelzner (Mfincheberg/Mark).  
Versuche iiber Beziehungen zwischen Phytophthora- 
befall und Nachbaugrad bei einigen Kartoffelsorten. 
Von H. N E U M A N N .  (Biol. Reichsanst. f .  tarot- u. 
Forstwirtschaft, Zweigstelle Wien.) Z. Pf lanzenkrkh.  
51, 37 ~ (1941). 

In  mehr jghr igen  Versuchen wurde geprfift, ob 
im Nachbau  eine Verschiebung in dem Verhal ten 
der Sorten gegen Krau t -  und KnollenfAule eintr i t t .  
In  den zu diesem Zwecke angelegten Fe ldversuchen  
wurde die Kraut res i s tenz  durch Boni tu r  im J uni. 
Jul i ,  August ,  die Knol lenresis tenz durch Fcst- 
stel lung der Anzahl  befal lener  Knollen in ~oo kg 
F, rn tegu t  erfal3t. Weder  in der Krau t -  noch in der 
Knol lenresis tenz konnte  mi t  for t schre i tendem 
Nachbau  eine Ver~tnderung festgestel l t  werden. 

Stelzner (Mfincheberg/Mark). 
Eine iibersehene Kartoffelvirose. \'on E. KOH I~ER. 
(Biol. Reichsanst., Berlin-Dahlem.) Naturwiss.  
1941, 39 ~ . 

In  einzelnen Kar tof fe lproben  wurde aul3er den1 
Blat t ro l lv i rus  zuweilen in be t rgcht l icher  Hguf igke i t  
noch ein anderes Virus angetroffen,  das nicht  mi t  
dem Saft, wohl aber  durch die Bla t t laus  Mvcus 
persicae und durch Transp lan ta t ion  t iber t ragbar  
1st. 1)as Virus ist bei der Kar toffe l  prakt isch  latent ,  
tu f t  aber  in Mischinfekt ion mi t  anderen Viren 
schweres Krguseln hervor.  Von der  Bla t t ro l lkrank-  
heir, der es an Gewgchshauspf lanzen lnanchmal  
fihnelt, un terscheide t  sich das Nrankhei tsb i ld  durch 
Fehlen  der Gelbchlorose und dadurch,  dal3 (lie 
B1Atter welch und biegsam bleiben. Verf. schlAgt 
als Bezeichnung K-Virus (KrAuselvirus) vet ,  das 
offenbar  mi t  dem Rol lmosa ik  ident isch ist. 

Stelzner (Mtincheberg/Mark).  
Tomatenziichtung. Frostwiderstandsf~ihigkeit, La- 
gerf[ihigkeit, Hochglanz der Fruchtschale und 
Zwergformen. Von R. v. S E N G B U S C H .  Pflanzen- 
bau 17, 143 (194o). 

Verf. beschreibt  zunXchst die yon ihm durch- 
.geftihrten Frostprf i fungen im Freiland,  und zwar 
m einem h~tngigen Gelgnde. Die Sorten wurden 
in je einer langen Reihe angepflanzt ,  so dab ver-  
schiedene Fros tgrade  zur E inwirkung  kamen. 
l rgendwie  frostresis tente Sorten wurden dabei  
n icht  gefunden. Die Zfichtung auf , ,Lagerfahig- 
ke i t "  bestand in der  Auslese von Pflanzen,  deren 
Frf ichte  lange an der Pf lanze hgngen blieben ohne 
zu pla tzen und abzufallen.  Es wird ve rmute t ,  (lab 
(Iiese besonders ]agerfAhig sind. I m  Glanz der  
Fr t ichte  wurden  individuel le  Unterschiede  fest- 
gestellt .  Hackbarth (Laukirschken).  
Die Aufgaben der Rebenziichtung in Baden. \'on 
Z ] M M E R M A N N .  Forsch.d iens t  11, 631 ([941). 

Verf. ber ich te t  tiber (tie Aufgaben und Arbei ten  
der 1Rebenztichtung in ]Baden. Durch  Klonauslese 
auf Er t ragss icherhei t  nnd Widers tandsfahigkei t  
gegen Win te r -  und Spgtfr6ste  soil hochwert iges 
Pf lanzgut  geschaffen werden. Diese Arbei ten  wer- 
den vornehml ich  an den Sorten Sp~tburgunder ,  
Rul~nder,  Gutedel  und Tramine r  ausgefiihrt.  Durch  
Kombina t ionsz t ich tung  sollen \u  
kei t  gegen Peronospora  und Reblaus  mi t  guten Er-  
trags-  und Geschmackseigenschaf ten vereinigt  
werden. Infolge der  s tarken Bodenunterschiede  in 
den \Veinbaugebie ten  Badens k o m m t  dot Bo(len- 

ver t rggl ichkei t  eine besondere Bedeu tung  zu. Es 
wird versucht ,  eine Methode auszuarbei ten,  die es 
ges ta t te t ,  schon an den einj~khrigen SAnllingen diese 
Prfifung vorzunehmen,  so dab die verschiedenen 
SXmlinge ihren Eigenschaf ten  entsprechend auf die 
verschiedenen Bodenprfifg~trten ver te i l t  werden 
k6nnen. Schrdch (Mfincheberg/Mark).  
A contribution to the question of genome relations 
in some species of Fragaria. (Ein Bei t rag zur Frage 
der Genomverwandtschaf ten  bei einigen Erdbeer -  
arten.) \Ton N. A. D O G A D K I N A .  (Sect. of Small 
Fruits, All-Union Inst. of Plant Industry, Moscow.) 
C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N . s .  30, 166 (1941). 

Die erste der zur Untersuchung s tehenden Kreu-  
zungen, Fragaria vesca (2n -- 14) • F. grandiflora 
(2n --56), gelang nur  nl i t  der Vesca-Form als 
weiblichen Par tner .  Das Ke improzen t  der Samen 
war  sehr gering und nur  4 Pf lanzen kamen  zum 
Bttihen. In  der I. Reifete i lung zeigten sich meist  
14 Bivalente  und 7 Univalente .  Quadr iva lente  
Bindungen  werden zweimal, eine t r iva len te  e inmal  
festgestell t .  In  der  Metaphase der 2. Teilung er- 
gaben sich meis t  15--22 Chromosomen,  einige FAlle 
yon Nich t t r ennung  wurden beobachte t .  Normale r  
Pollen war  kaum vorhanden,  in einigen Antheren  
10--2o %. Aus dem cytologischen t tefund wird auf 
Homologie  des Vesca-Genoms mi t  einem der  Gran- 
d i f lora-Genome geschlossen sowie auf das Vor- 
k o m m e n  yon Autosyndese  zwischen 2 anderen 
Genomen der oktoploiden Form.  Die Autopoly-  
ploidie yon F. grandiflora wird als wahrscheinl ich 
angenommen.  Die zweite der untersuchten  Kreu-  
zungen, F. oriengalis (2n = 28) X F. elatior (2n 
- 42) gelang in beiden Richtungen.  Beide Ar ten  
sind e inander  morphologisch sehr gthnlich, wobei  
in den ~as t a rden  die Merkmale  yon ~.  orientalis 
weitgehend dominieren.  Es wurden  sowohl weib- 
liche wie zwit t r ige Pf lanzen beobachte t .  Von 
25 Pf lanzen war nur  eine vollferti l ,  io  waren teil- 
weise ferti l  und i i v611ig steril. Ein  Zusammenhang  
zwischen dem Geschlechtsausdruck und dem Grad 
der Fe r t i l i t a t  bzw. Ster i l i ta t  war  n icht  festzustellen.  
Die somatische Chromosomenzahl  der  ]3astarde 
war  durchwegs 35. Die cytologische Unte rsuchung  
der Meiosis bestAtigte die nahe Verwandtschaf t  
beider  Arten.  Tri-  und quadr iva len te  Bindungen 
wurden einwandfrei  beobachte t .  Die Metaphase  
der 2. Reifete i lung wies 14--21 Chromosomen auf. 
Die Zahl der normalen  Pol lenk6rner  schwankte  
aul3erordentlich stark,  und zwar nicht  nur  yon 
Pflanze zu Pflanze, sondern auch zwischen den 
Antheren  ein- und derselben Pflanze. Anscheinend 
spielen hier neben genet ischen Verschiedenhei ten 
auch AuBenfaktoren  eine Rolle. Es wird ange- 
nommen,  dab die 2 Genome yon F. orientalis mi t  
2 Genomen yon F. elatior zund dab die 3 Genome 
der le tz teren  untere inander  homolog sind. Verf. 
schliel3t aus den vor l iegenden Untersuchungen,  in 
Anlehnung an die Ergebnisse anderer  Forseher,  
dab die polyploiden Fraga r i aa r t en  aus sehr ghn- 
lichen Genomen bestehen.  Wahrschein l ich  sind 
sie aus sehr nahe ve rwand ten  diploiden Ar ten  ent-  
s tanden.  Ffir eine Reihe  yon Genom-Homologien ,  
die an H a n d  I remder  Untersuehungsergebnisse  
d iskut ie r t  werden,  ha l t  Verf. noch wei tere  Ver- 
suchsanstel lungen zur tgestgtigung ffir notwendig.  

Gruber (Mfincheberg/Mark/.  o o 
Genetical observations with the tea-plant. (Gene- 
t ische Beobach tungen  bei der  Teepflanze.)  Von 
S . J . \ V E L L E N S I E K .  (Inst. v. Plantenveredel.. 



56 Referate .  Der Z{ichter 

Wageningen.) Genetica ( 's-Gravenhage) ilk 435 
(194o). 

Der  Teest ranch ist, da die Generat ionenfolge 
re la t iv  lang ist und F remdbef ruch tung  vorherrscht ,  
kein gtinstiges Objek t  ftir genet ische Unter -  
suchungen.  Von den Methoden der vege ta t iven  
Vermehrung ha t  sich, besonders ffir genetische 
Versuche, Forker t s  Okula t ionsmethode  bewXhrt. 
Verfahren der  ktinstl ichen Selbst-  und Kreuz-  
bes taubung sind bereits bekannt .  Die Wuchs-  
kraf t  der Unte t lage  beeinfluBt das Wachs tum des 
]~:delreises. Genotypisch er t ragsschwache Fo rmen  
reagieren s tgrker  auf Umwel tver ; inderungen als 
genotypisch ertragreiche.  Die Verf. wies die erb- 
l i the Na tu r  verschiedener  Merkmale  nach. Wahr-  
scheinlich sind die Bla t tges ta l t  und verschiedene 
andere Merkmale yon Thea sine.J~sis bohea dominan t  
fiber die yon Th. sb~,e~zsis assamica. Auch in der 
Wuchss tgrke  im Jugends tad ium kommen genetisch 
bedingte  Unterschiede zum Aus(truck. Geringer 
B la t t e r t r ag  im spgteren Lebensal te r  braucht  nieht  
genotypisch,  sondern kalm auch modi f ika t iv  be- 
d ingt  sein. Schmidt (Mtincheberg/Mark). 
Ein Versuch iiber (lolchir yon Reis. 
Von C. VAN I ) I IALEWIJN.  (Laborat. v. Trop. 
.Plantengeelt, lVageninge~z.) I ,andbouwk.  Tijdsehr. 
53, Nr. 652 (~94~) [ttoll~ndischil. 

Zur Unte rsuchung  der ICrage, ob die Colchicin- 
einwirkung, (tie bet vielen Pflanzen zur Verdoppc- 
lung tier ( 'hromosomenzahl  ftihrt, bet Gramineen 
durch die umhii l lenden Organe gehemmt  wird, 
werden yon Reisk6rnern,  nachdem sic erst geke imt  
haben, die Koleopt i le  und ersten Bl~itter abge- 
schni t ten,  Die Sgmlinge werden dann wghrend 
48 Stunden der E inwirkung  ether o,l: %igen Col- 
chicinl/3sung ausgesetzt,  i )erar t ig  behandel te  
Pflanzen ergeben anormal  grol3e und rauhbehaar te  
Samen, w~thrend auch (lie Grannen stgrker  ent-  
wickel t  stud. P .  van Veea* (Mfincheberg/Mark). 
Inheritance of resistance to Cereospora cryzae in rice. 
(Vererbung der Resistenz gegen Cercospora crvzae 
bet Reis.) Von T. C. R Y K I : R  an(1 N. F. JODON.  
Phy topa tho logy  a0, Io4I 094I) .  

Verff. s tudier ten den Erbgang der  Widers tands-  
f/~higkeit gegen {lie Cercospora-Blat t f leckenkrank-  
heir an / ;2 -Nachkommenschaf t en  yon 6 Kreuzungeu 
zwischen resistenten und aufalligen Reissorten. Die 
Pr/ ifung erfolgte sowohl dutch  k~nstl iche Infektiotl  
als auch an spontan befal lenem Material.  Die 
Widerstandsf~thigkeit  wird unifaktoriel l  dominan t  
vererbt .  Schmidt (Mtincheberg/Mark). 
Production of tetraploid rubber-yielding plant, Ta- 
raxacum Kok-Saghyz Rodin, and its practical im- 
portance. (Erzeugung yon Tet raploiden bet (let 
kautschukhal t igen Pflanze T a r a x a c u m  Kok-Sagys  
Rodin  un(l deren prakt ische Bedeutung.)  Vol~ 
M. S. N A R A S H J N u n d  H. GtERASSIMOVA. C. R. 
Acad. Soc. U R S S  N. s. 3i, 43 (194t) �9 

Die in Ruf31and wegen ihrer voraussicht l ichen 
wir tschaft l ichen Bedeu tung  als Vv'ildpflanze in 
Grol3anbau genommene,  vor  lO Jahren  en tdeckte  
kautschukhal t ige  Pflanze 7". Kok-Sagys RODIN ha t  
neben Vorziigen (wie vorh.  hoher Kautschukgehal t ,  
Gfite des Kautschuks,  geringer Harzgehal t ,  fr/ihe 
technische Reife, Verwer tung der AbfXlle zur 
Alkoholberei tung) noch viele un l i e b s a m e  E i g e n -  
s ch  a f t  e n : geringe Gr613e (ler Wurzel,  daher  hohe 
Erntever lus te ,  niedriger Kau tschuker t rag  je Fl~t- 

cheneinheit ,  geringe Samengr613e, lange Fruchtungs-  
zeit, i. a. lange Samenruhe,  unregelmgtBige Ke im-  
fghigkeit,  langsame Jugenden twic ldung  u . a . m .  
Besonders die hier genannten Eigenschaf ten schei- 
hen nach bisherigen Untersuchungen  bet ktiustlich 
erzeugten  Tet raploiden wei tgehend verbesser t  zu 
sein. Das V e r f a h r e n  f{ir M a s s e n e r z e u g u n g  
te t raplo ider  Kok-Sagys  bes teht  nach einer frfiheren 
Ver6ffent l ichung der Verff. FC. R. Acad. Set. 
U R S S  194 ~ , z6 (7)1 in Behan(l lung der \~urzeln 
mi t  Colchizin und anschlieBender vege ta t ive r  Vel7 ~ 
mehrung  der neugebi ldeten Wurzeln.  Mit diesem 
Verfahren wurden tiber [oo te t raplo ider  Ausgangs- 
pflanzen erzeugt,  die dank  ihrer hohentqTuchtbarkeit  
bis I94 o fiber Iooooo,  I94~ 2- 3 Millionen te t raploidc 
geschlechtl iche Nachkommen  hat ten.  Die E i g e n -  
s c h a f t e n  d e r  T e t r a p l o i d e n  stud: ungew6hn- 
licit robuste  En twickhmg,  grol3e Organe, rundliche,  
breite lind fleischige Bl/ttter, groBe Infloreszenzen 
mi t  ve rmehr te r  AnzahI I~inzelbltiten. Gesamt-  
anzahl  der Acheneu je Pflanze bis ,ooo, Gewicbt  
der Achene o, 7 -x lng (bet diploiden nu t  o, 3 his 
o, 5 rag), grOl3ere Wurzehl  mi t  gr6[3erem I)ureh-  
messer der Milchgeftti3e, einem Anzeichen f/it 
h6heren tKautschukgehalt .  ( ~ y t o l o g i s c h e  lTn 
t e r s u c h u n g e n  an mehr  als Iooo S;imlingen tetra- 
ploider Mutterpflanzel~ crgaben n u t  1 3 , 7  "b C h r o m o -  
somenaberrante l l  (4 n ~ - 2), (tie tei lweise steril 
waren. Die F ruch tba rke i t  der vorhandenen  kon- 
s lan t  erblichen Tetraploiden ist ve rgr6ger t :  2o-- 
mehr  als 90 keimf/ihige Achenen je Blf i tenstand 
gegentiber bis zu 8o bei l ) iploiden.  Die hohe 
Eruch tba rke i t  der Tetraploidel l  wird dami t  cr- 
klgrt,  dab Kok-Sagys  f re lndfruchtbar  ist. Z ie l  
d e r A r  be t  t e  u ist  daher  z/ iehterische l~Iehandhm~ 
yon Tetraploiden.  R. IV. /~Ohme. 
Fortgesetzte Untersuchungen betreffs somatiScher 
Tulpenmutationen, welche sich durch frfihe Blfite 
unterscheiden, nebst einer Betrachtung iiber die 
Ursachen ihrer Entstehung. Von W. ]:.. l)t:. M()I~. 
Gartenbauwiss.  16, 7 ~ (194 t). 

Aus den Tulpensor ten Murillo, Tr iumphator ,  
()ranje Nassau, F;lectra und Bart igon sind sechs 
Mutat ionen hervorgegangen.  (lie fri iher t)l{ihen als 
ihre Ausgangsvariet t t t ,  Tr imnphator ,  Klectra  und 
()ranje Nassau sin(l (lurch Muta t ion  aus Murillo 
en t s tandem Verf. schildert  Trei l lversuche rail  dent 
bisher yon den friihbliiheIltleu Fo rmen  vorhandenen 
Material. Die fr/ihe Bar t igon zeigt in der Zwiebel 
tlereits fr/iheren Ansatz  uud fri ihere Streckung.  
\:ert. s tel l t  dann {"berlegungen an tiber ein etwaiges 
Zusammenwirken  der  verschiedenell  Phy toho rmo-  
he, das in diesen physiologischen Muta t ionen  zum 
Ausdruck kommen soil. E. Stei~z (Berl in-Dahlem).  ~ 
Beachtenswertes bei der l i i ch tung  yon Gyclamen 
persicum. Von J. 1%1 B O W I T Z K Y .  (A bl. Garle*zba~t, 
['ersuchs- zt. t:orsch.-AnsL f.  II'ei~z- zt. Obsgba~, IVir~z- 
.[s Gartenbauwiss.  16, ,4 (I94I).  

Die Beobachtungen  und Messungen beziehen sich 
im wesentl ichen auf den 13au der  t3lfite und die Ent -  
wicklung clues gentigend krttftigen Bl~tenstieles.  
An H a n d  yon AbbiMungen  weist  Verf. (lie Ztichter 
darauf  hin. dab bet der Selekt ion auf gute Propor-  
tionen, vor  allem auf ein bes t immtes  Ltingen- 
[greitenverhgltnis  der Pe ta len  welt: mehr  zu achten 
ist, Die erblichen Aulagen f/Jr das Lfiatgen-Breiten- 
verhgltnis  sollten var ia t ionssta t is t iseh untersucht  
werden. E. Stei,l (Berl in-l)ahlem).  ~ ~ 
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