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

Beitriige zur Kenntnis yon mitteleurop~iis�9 Nutz- 
pflanzen. 2. Von C. REGEL. Angew. BoL 23, 
I37 (194I). 

Verf. g ibt  einen {)berblick tiber in Mit te leuropa 
angebaute  und wild wachsende Olpflanzen, Faser-  
und Kautschukpi lanzen .  Die zfichterische Be- 
arbei tung wild wachsender  01pflanzen ist  sehr aus- 
sichtsreich, well man  unter  ihnen eine sehr grol3e 
6kologische Mannigfal t igkei t  antriff t .  Ein ztichte- 
risch zu 16sendes Froblem i s t e s ,  den Anbau von 
Rosen61iieferanten in Mimatisch rauhe Gebiete vor- 
zutragen.  Als Ausgangsform Mime die TripeI- 
hybr ide  Pa r fum d ' H a v  in Frage,  an der Rosa ru- 
gosa, R. da;nascena und die Remontan t rose  General 
J aquomino t  betei l igt  sind. Ftir die Zfichtung yon (}l- 
ktirbissen wfirden in SowjetruBland vorhandene  
Formen  zur Auslese auf hohen Samengehal t  und 
geringen Fleischantei l  yon \Vert  sein. In  dem Ab- 
schnitL tiber Faserpf lanzen gibt  Verf. zunXchst 
eme yon MEmVF.DEW aufgestell te Klassif ikat ion 
(ter Faserpf lanzen wieder, bei der die Ein te i lung  
nach der En t s t ehung  der Faser, nach der NuLzung, 
nach den Ku l tu rme thoden  und nach den An- 
sprfichen an die Umwel tbed ingungen  erfolgt, tn 
Sibirien und im Fernen Osten werden Marten, 
Hiite,  Sfiricke usw. aus den Fasern yon Carex- 
Arten hergestellt .  Viel leieht  gelingt  es, aus einigen 
Carices Kul turpf lanzen ffir die Fasergewinnung zu 
machen.  Der  Abschni t t  fiber Kautschukpf lanzen  
enth~ilt vorwiegend Bemerkungen  fiber Unkraut -  
und Saa tgutverunrc in igungen bei T a r a x a c u m  Kok- 
saghyz. Zum SchluB wird auf die Bedeu tung  des 
Anbaues dieser t (autsehukpf lanze  auf Niederung~- 
mooren hingewiesen. Schmidl. 
The heredity of a brownish-black spot on the seed- 
coat of Trifolium pratense L., caused by melanine. 
(1)ie Erbl ichkei t  eines t)raunschwarzen Fleckes auf 
der Samenschale yon Tri fol ium pratense,  ver-  
ursacht  dutch Melanin.) Von F. E. N I J D A M ,  
Genet ica ( 's-Gravenhage) 22, I23 (T94o). 

In  manchen St t immen aus den Kul turen  des 
Verf. t ra ten  Samen mi t  einem dunklen Fleck auf 
der Samenschale auf, tier im Gegensatz zu den 
tibrigen, durch Flavonol-  oder Anthocwmfarbstoffl~ 
hervorgerufenen un(l allein in der 5t{13ersten Zell- 
schicht  lokalisierten F~Lrbungen durch Melanin be- 
d ingt  ist  und auch (lic tieferen Zellagen ergreift .  
Die Untersuchung zeigte, dab die M.qaninbiMung 
auf einem recessiven Fak to r  beruht,  der mi t  einem 
zweiten ffir bl/iuliche B1/itenf~trbung gekoppel t  iM. 
Die Unte rsuchung  wird dadurch  erschwert,  dal3 m 
s tark  an thocyanhal t igen  Samen die Melanin- 
fttrbung nichL erkennbar  ist. v. IVi~sch. 
The origin of new forms in Rubus. 2. The logan- 
berry, Rubus loganobaccus Bailey. (I)ie Ent-  
stehung neuer i :ormen bei Rubus.  e. Die Logan- 
beere, ]C 1. B.) Von M. B. C R A N E .  (John [n~zes 
Hortic~.dt. Inst., ).Ierhm.) J. Genet. 40. t2O (~04o). 

Die I .oganbeere wurde x88z en tdeekt  und als 
Bastard  zwischen Broml)eere und Himbeere  an- 
gesehen. Da aber  auch (lie Meinung geaul3ert 
wurde, dal3 es sich um einen direkten Abk6mmling 
der wil(len kalifornischen Brombeere  ]e. vit@)lius 
handeln k6nne, stellte Verf. Kreuzungen zwischen 
R. vitifoHus, R. idaeus und anderen Arten an. Aus 
17. vilifolius (8 x) :,: ]?. idaeus (4 x) erhiel t  er einen 

Bastard,  (ler morphologisch,  cytologisch, in der  
Geschlechtsver te i lung und in der  Fertilit~it weit- 
gehend der Loganbeere  5.hnelte. Auch die weiteren 
Kreuzungen von R. viti_foli,us mit  diploiden Him-  
beeren (2 1 l - - t 4 )  und tier Loganbeere  stf i tzten 
durchaus  die Ansicht,  da es sich bei le tz terer  um 
einen natf ir l ichen Bas tard  handle. WahrscheinEch 
ist  bei der Fn t s t ehung  der Loganbeere  eine Eizellc 
yon R. vig@)liz~s yon einer unreduzier ten  m~inn- 
lichen Keimzel le  einer diploiden t t imbee re  befrucl> 
l e t  worden. Aus den Versuchen geht  ferner herw~r. 
daf3 bei dem difcischen R. vitifolius die well)lichen 
Pf lanzen die He te rozygo ten  sind. Freisleben.< 
Reproductive versatility in Rubus. 2. The chromo- 
somes and development. (Die Vielseitigkeit ([cr 
For tpf lanzung bei Rubus.  2. Die Chronnosolnen 
und Entwicklung.) Von I ' .T .  T f IOMAS.  (.]oh~t 
Innes Horlicull. Inst., 3IertoJt.) J. Genet.  40, I J~  
(~94o). 

EinJge der in der  Arbei t  von CRANE angef/ ihr ten 
Arten werden cytologisch und embryoIogisch ge- 
nauer  untersucht .  Ffir R. nitidioid~s {2 n - 2S) 
ergibt  sich in den Samemmlagen  starke Anomal ic  
der  Meiosis und vorherrschend En t s t ehung  apospo- 
rer Embrvos/~cke. 1?. vig@dius (a n : 56 ) ha t  da 
gegen auf-fXllig norInale Meiosis im ~eibl ichen (~ ,  
schlecht.  (Hin und wieder konnteu  aber  2 Eizeih,tl 
in einem Embrvosack  beobachte t  werden.) 1)iv 
Fes ts te lhmg CI<;.Ni<.% (lag bei Ietzterer  Ar t  t rotz-  
dem Apomixis  lnit  gleichzeitiger Mendelscher Spal- 
tung (vgl. oben, Typ  -i) v o r k o m m e n  kann. wird em- 
gehend diskutiert .  Verf. wii[ (lie Spal tung dami t  er- 
klgren, dab entweder  gleich nach der Meiosis oder  
sp/iter im E m b r v o s a c k  zwei haploide l<erne mit-  
e inander  verschmelzen und hieraus diploide ]{m 
bryonen entstehe11. Im zweiten Falle k6nnten aller- 
dings nur  homozygote  ind iv iduen  herausspalten.  
]3eides wird a[s . ,Automixis"  noch zur Amphimix i s  
gerechnet ,  da WINKLFR ats Apomix is  eine t :ort  
pf lanzung ohne Kemver schmelzungen  definier t  hal.  
Wei te rh in  werden (lie ZusammenhXnge zwischen 
Apomixis  nnd Polyploidie er6rtert .  Ausgepr 'agt 
apomikt isch sind vor  allem auto te t rap lo ide  Arten 
wie R. thyrsiger und t?. 7~itidioides. Allopolyploide 
wie .R. loganobaccus stud dagegen sexuell wie (lie 
diploiden Arten.  ]s Mittelskellung n imml  
R. vitifolius ein, der als verdoppel t  au to te t rapio id .  
also allooktoploid a.ngesehen werden mul3. ]hi An- 
schlul3 an Gedanken yon I.IDFOIr ([9~4), dcr 
durch Kreuzung pseudogamer  Arten vollfertih, 
Bastardc erhielt,  hfilt Verf. die Autopolyploidj.e ftir 
(lie direkte IJrsaehe dcr  Apomixis ,  die (lurch I71)er- 
o-qn~, zu Allopolyph)idie nach [(reuzung aufgelmbcn 
wird: A A A A  (steril und ])seudogam ) ]3BBtg (steril 
un(l t)seudogam) . . . .  ,\A1313 (i!ertil und sexuel]}. 

l:reislebLn ' (Halle a. d. S.). ~ 
The origin of new forms in Rubus. 3. The chromo- 
some constitution of Rubus Ioganobaccus Baile?,, 
its parents and derivatives. (Die Entstehung neucL- 
1;orn]en t)ci Rubus.  3- l) ic chromoson]ale lKon- 
sLitution yon R. 1. B., seine l:l tern u| ld Vcr- 
wandten.)  Von tL T. T |  t()M:XS. (./ohu /n~, ,; 
Horticlt, II. Inst. ,  Mefto...) J. Genet.  40, I41 (i9~o). 

Die Arbe i t  stell t  (lie eytologische Erg~tnzung zu 
der Beweisffihrung ~iir einc hvl:)ride l , :ntstehung 
yon R. loganobaccus (lar. Bci -h ' .  VitifOle'~*S (8 X) 
wird in der  I~ollenmeiose eine wechselnde Anzatd 
! )uadr iwdenter  (5 71 oet)ildet. Unregelmfil3ig- 
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kei ten (Brficken und Fragmente) ,  die auf He te ro-  
zygot ie  ftir Invers ionen  hinweisen, kommen  vor, 
s ind jedoch selten, so dab in der  I I .  Metaphase  
meis t  2 8 C h r o m o s o m e n  zu zXhlen sind. \ ' o n  
t~. idaeus wurden  2 x-, 3 x-  und 4 x -Rassen  unter-  
sucht .  Die 2 x - R a s s e n  bilden regelm~Big 7 Bi- 
valente ,  die 3 x - R a s s e n  neben  Tr iva len ten  eine 
wechselnde Zahl Bi- und Univalenter ,  die 4 x-  
Rassen im Mit te l  3, iIV, o,6III, 6,Oll und I.TL h n  
J~l-Bastard vilifolius (8 x) x idaeus (2 x) fanden 
sich oft  28 Chromosomen zu Bivalenter l  zusammen,  
wXhrend 7 (oder e twas weniger) ungepaar t  blieben. 
En tsprechend  waren bei R. vitifolius (8 x) :,: idaeus 
(4 x) meis t  2111 festzustellen. Die gleichen Bindungen 
weist  die Meiose von R. loganobaccus (6 x) auf. Die 
Bas ta rde  zwischen R. loganobaccus und R. vitifolius 
land R. idaeus (2 x) zeigen die Bindungsverhfi l tnisse,  
die man  erwar ten  mug,  wenn die yon CRAXl-~ beffir- 
wor te te  Bas ta rdhypothese  zutrifft .  Aus diesen Er-  
gebnissen wird geschlossen, dab die te t raplo iden 
Himbee ren  autopolyploid  sind, wghrend 1r viti- 
folius nach seinem Verhal ten im Bas ta rd  mi t  
.R. idaeus (2 x) eine verdoppe l te  al lotetraploide Ar t  
nach der  Formel  v t v~ v I v~ v~ v~ v,, v 2 sein mul3. 
In  dem Bas ta rd  mfissen also die rest l ichea Uni-  
va len ten  von R. idaeus s tammen,  was auch durch 
den Bas ta rd  R. vitifolius • R. idaez4s (4 x) be- 
wiesen wird, in dem 2 I i i  und keine Univa len ten  
auftreten.  Diese beiden haben deshalb (tie Gen- 
formel  v t v t v~ v~ i, bzw. v 1 v 1 ve v 2 i i. Die le tz tere  
isfi auch ffir R. loganobaccus zutreffend.  ])a in dem 
Bas ta rd  v 1 v~ v 2 v2 i sehr h&ufig weniger  als 71 auf- 
t re ten,  wird geschlossen, da6 zwischen den i- und 
den v-SXtzen eine gewisse Verwandtschaf t  besteht .  
Tats~tchlich s tehen auch die Ar ten  der Gruppe 
Vitifolii  den H imbee ren  morphologisch n~ther als 
die Frut icosi .  DaB die beiden Genome v I u n d  v 2 
klar, wenn auch nieht  vollstXndig, vone inander  
d i f ferenzier t  sind, konnte  an R. loganobaccus 
• t?. idaeus (2 x) (v 1 v 2 i i) gezeigt  werden, denn 

bier t ra ten  neben einigen Tr iva len ten  regelmfigig 
6 - -9 I  auf. Freisleben (Halle a. d. S.). ~176 
Uber die Struktur des generativen Kerns im zwei- 
kernigen Angiospermenpollen. Von L. ( ~ E I T L I ~ R .  
(Botan. Inst., Univ'. Wien.) Plan t a  (Berl.) 32, 187 
(19411. 

Im  Oegensatz  zu 5{ARQUARDT wird in l ' b e r -  
e ins t immung  mi t  gl teren Angaben  festgestell t ,  dab 
sich der  genera t ive  t~ern im zweikernigen Angio- 
spermenpo] lenkorn  sehr wohl in einer echten, du tch  
die Wasse ra rmu t  des Milieus abges topptcn  Pro- 
phase oder  P rometaphase  befinden kann und nicht  
a ls ~Ruhekern aufzufassen ist, der  nu t  durch En t -  
quel lung bedingte  prophase~hnliche S t ruk turen  
zeigt. Wulff  (Kiel) ~ ~ 
Untersuchungen iiber die cytologische Grundlafie 
der Komplexheterozygotie. Von J. S T R A V B .  
(Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biol., Berhn-Dahlem.) 
Chromosoma (Berl.) 2, 64 (I94I).  

I m  Pachyt&n der  Meiosis yon Rhoeo discolor 
paaren sich die fast  ausschliel31ich euchromat i schen  
Chromosomen nur  an den Endsegmenten ,  die e twa 
ein Dr i t t e l  der gesamten  Chromosomen ausmachen.  
Die sich paarenden  Segmente  liegen meis t  an einer 
Seite des Kern raumes  im Innern  des Chromosomen-  
kn~tuels nahe beieinander,  so dab sie sich leicht  
, , f inden" k6nnen. Die Untersuchung einer Rhoeo-  
I"orm, die eine kleine Invers ion am Ende  des 
Chromosomenschenkels  b besitzt,  zeigt, (Ia[3 (lie 
Chiasmah~ufigkei t  sehr grog ist. Dadurch  ist, nach 

erfolgter  Terminal is ierung der Chiasmen, die Meta-  
phaseb indung  in ~Form eines Ringes und die Tren-  
nung der  K o m p l e x e  gesichert.  Die sich nicht  
paarenden  mi t t l e ren  Chromosomensegmente  ent-  
sprechen den Dif ferent ia lsegmenten DARLING- 
TONS, eine ,,LTbergangszone" Init  geringerer  Chias- 
mah&ufigkeit  wird dem interst i t ie l len Seg.i.nent 
nach  DARLINGTON gleichgesetzt .  Aus dem Uber-  
wiegen yon Euchroma t in  in den Chromosomen yon 
Rhoeo ergibt  sich die Tatsache,  dab he te rochroma-  
tische Mit te l segmente  in den Chromosomen (Oeno- 
thera) ffir das Zus t andekommen  der  Komplex-  
bi ldung nicht  unbedingt  erforderl ich sind. sondern 
diese wohl  nur  erleichtern.  Wulff  (Kiel). ~ ~ 

Experimentell erzeufite Polyploidreihen bei der 
Here. Von R. BAUCH.  (Botan. Inst., Univ. 
Roslock.) Naturwiss .  1941. 687. 

Durch  Behandlung  mi t  Campherd&mpfen wurde 
bei Bierhefe Riesenwuchs erzielt.  Die cytologische 
Analyse  s teht  noch aus. Eine Mutan te  M 12o wird 
als te t raploid  angesehen. Aus ihr wurde  durch  er- 
neute  Behandlung  m i t  Carnpher eine Rasse m i t  
noch gr6geren Zellen erhal ten,  (tie als oktoploid  
anzusprechen wXre. Die Zel lvolumina des Aus- 
gangss tamms und der  beiden polyploiden Rassen 
stehen im VerhXltnis i ; 2 : 4. Die Unte rsuehung  der  
g~trungsphysiologisehen Leis tung der neuen StXmme 
ist  e ingelei te t  worden. Schmidt. 
Experimentelle Mutationsl6sung bei Here und an- 
deren Pilzen durch Behandlung mit Camoher, Ace- 
naphthen und Colchicin. Von R. BAUCH (Botan. 
Inst., Univ. Rostock.) Naturwiss.  1941, 5o3 . 

Brauere ihefen und andere Pilze wurden mi t  
Colchicin, Acenaphthen  und Campher  behandel t .  
Colchicin blieb wirkungslos, Acenaphthen  zeigte 
geringe \Virksamkei t ,  durch Campherdampf  be- 
s t immte r  Dosierung wurden Waehs tumsanomal ien  
erzielt,  die zum Tell zur En t s t ehung  yon ver-  
sehiedenar t igen Formabweichungen  ffihrten. ~ o n  
Stfimmen, die gegeniiber  dem Ausgangsklon in tier 
Gr6f3e verschieden sind. n i m m t  \ ' e f t .  an, da6 es 
sich hier um Polyploide handele.  Diese St&mme 
sind zum TeiI ebenso wfichsig und schneller  und 
in tens iver  g~rffihig als der Ausgangsklon.  

F. Schwanit: (Rosenhof). ~ ~ 

Ergebnisse und Probleme der Polyploidieforschung. 
\ ' o n  J. S T R A U B .  Forsch.d iens t  12, 318 (19411. 

Der  vorl iegende Aufsatz  stel l t  in kurzer  F o r m  
den derzei t igen Stand unserer  Kenntnisse  fiber 
kfinstl ich hergestel l te  und natfirl iehe poJyploide 
Pflanzen dar. E in  Uberbl ick  fiber das, was wir  yon 
den Merkmalen  der  Dolyploiden wissen, zeigt, dab  
wi t  fiber ihre physiologischen Eigeuschaf ten  noch 
nicht  genfigend un te r r i ch te t  sind. Da  noch immer  
der  bekannte  Gegensatz zwischen den natfirlichen, 
, ,a l ten" Polyploiden und den neu hergestel l ten be- 
steht,  ist die Aufklgrung dieser Verhal tnisse im 
Sinne der  yon F. v. WI';TTSTEIN bei B r y n m  durch-  
geffihrten Unte rsuchungen  nicht  nur  ffir das Artbi l -  
dungsproblem,  sondern auch ffir die Zfichtung yon 
gro6er  Bedeutung.  Der  Zfichter mu~3 auch weiter-  
h i n d e r  Bastardpolyploidie  besondere Beach tung  
widmen.  Verf. weist  auf eine weitere, noch fast  
unbeach te te  Arbe i t s r ich tung  bin, die in einer Ver- 
knfipfung der Heterosis-  mi t  der Polyploid iewirkung 
besteht .  I )urch  Polyploidis ierung diploider He-  
terosisformen kann man  die ftir das Luxur ie ren  
veran twor t l ichen  Gene beie inander  hal ten und vor  
al lem Ferti l i t~ttssteigerungen erzielen. Schmidt. 
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Uber die Bedeutung yon Licht und Dunkelheit in 
der photoperiodischen Reaktion yon Langtag- 
pflanzen. (Vori. Mitt.) Von A. LANG. (Arbeils- 
statler. Virusforsch., t3oL Abt., Kaiser Wilhelm-Inst. 
f .  Bioche~rn u. Biol., Berli~z-DaMem.) Biol. Zbl. 61, 
427 (z04I).  

Nach  LANe, und  ~{ELCHERS (I941) werden  bei 
der  zwei jghr igen  Rasse  der  L a n g t a g p f l a n z e  Hyos- 
cyamus roger n a c h  K g l t e i n d u k t i o n  in e n t b l g t t e r t e m  
Z u s t a n d  aueh  u n t e r  K u r z t a g b e d i n g u n g e n  und  sogar  
u n t e r  v6l l iger  D u n k e l h e i t  Blf i ten am Vegeta t ions-  
p u n k t  angelegt .  Bebl~i t ter te  P f l anzen  dagegen  
blf ihen n u r  u n t e r  l angem Tag. Nach  diesen und  
a n d e r e n  Fes t s t e l l ungen  sche in t  (tie B l t i t enb i l dung  
bei H y o s c y a m u s  v on  den  p h o t o p e r i o d i s c h e n  Ver- 
h / i l tn issen und  v o m  L ich t  i i b e r h a u p t  u n a b h g n g i g  
zu sein und  die T ages l gngen r eak t i on  au f  e iner  in 
den  ]31gttern lokalisierte.n, an  D u n k e l h e i t  ge- 
b u n d e n e n  H e m m u n g  s e k u n d a r e r  N a t u r  zu be-  
ruhen .  Es  wa r  n u n  zu prtifen. L wie sich die ein- 
j~thrige 1Rasse u n t e r  den  gle ichen B e d i n g u n g e n  ver-  
h~l t ,  u m  den  F a k t o r  Zwei jghr igke i t  auszuschl iegen,  
u n d  2. zu ve r suchen ,  A ngr i f f s punk t e  zur  Ana lyse  
de r  H e m m u n g s w i r k u n g  tier Bl t i t t e r  in K u r z t a g -  
b e d i n g u n g e n  zu {inden. - -  I. P f lanzen  de r  ein- 
jghr igen  Rasse  yon  Hyoscyamus ~iger u n t e r  Kurz-  
t a g e b e d i n g u n g e n  herangezogen,  w u r d e n  e n t b l g t t e r t  
und  tells u n t e r  L a n g t a g  (na t i i r l ichem Tag),  tells 
u n t e r  K u r z t a g  (Be l ich tung  yon  7 - -17  Uhr) und  
tel ls  in  v611iger D u n k e l h e i t  geha l t en .  Das  \ :er -  
ha l t en  des V e g e t a t i o n s p u n k t e s  wurde  u n t e r  st~tn- 
d iger  E n t f e r n u n g  der  sich en tw icke tnden  B l g t t e r  
mik roskop i sch  gepriif t .  AuBerdem wurden  be- 
b l ~ t t e r t e  P f l anzen  u n t e r  den gleichen Versuchs-  
b e d i n g u n g e n  geha l t en  und  un t e r s ueh t .  Alle e n b  
b l g t t e r t e n  P f l anzen  zeigten Bl f i t enan lagen ,  wgh-  
r end  die bebl~Kter ten n u r  u n t e r  l angem Tag birth- 
ten.  Die f r t iher  an  kg l t e induz ie r t en  2 jghr igen  
H y o s c y a m u s p f l a n z e n  g e w o n n e n e n  Ergebn i s se  gel- 
t en  auch  ftir die i j f ihr igen Pf lanzen .  E ine  evt l .  
Gegen ind ika t i on  d u t c h  lang e i nw i r kenden  K u r z t a g  
h a t t e  n i c h t  s t a t t g e f u n d e n .  - -  2. I )a  K u r z t a g -  
p f lanzen  de r  e in jghr igen  Hyoscyamus roger, ~e lche  
w~hrend  des \ \ : in te rs  bet  n iederer  T e m p e r a t u r  ge- 
ha l t en  wurden ,  im F r i i h j a h r  auch  u n t e r  ku rzem 
Tag blf ihten,  wurde  u n t e r s u c h t ,  ob  die H e m m u n g s -  
wi rkung  tier B lg t t e r  du rch  t iefe  T e m p e r a t u r  auf- 
gehoben  wird. 50 P f l anzen  wurden  ve r sch i eden  l ane  
(2o- -26  Tage) bet -4-5 ~ geha l t en  und  bet K u r z t a g  
wel ter  ku l t iv ie r t .  Sgmt l i che  P f l anzen  leg ten  B1/iten 
an, wfihrend die I (on t ro l lp f l anzen  ohne  Bl t i ten  
b l ieben.  Die R e a k t i o n  auf  die K M t e w i r k u n g  er- 
folgte sehr  rasch,  wahrsche in l i ch  werden  die zur  
B l f i t enb i ldung  n o t w e n d i g e n  Prozesse schon w~th- 
r end  de r  Kf i l t ewirkung  eingelei te t .  Tiefe T e m p e r a -  
t u r e n  h e b e n  also die H e m m u n g s w i r k u n g  der  
B l g t t e r  auf. A. Th. Czaja (Aachen).  ~ ~ 
Wuchsstoffuntersuchungen an Selaginella Martensii 
Spring. Von W. SEIDL. Jb. Bot. 89, 832 (194 z) 
u. F r a n k f u r t  a. M.: Diss. 1941. 

E ine  morpho log i sche  B e s o n d e r h e i t  der  he te ro-  
sporen  BSMappgew~tchse s ind die . .Wurzeltr~tger" 
(Rhizophoren) ,  (lie an  den  Verzweigungss te l len  des 
Sprosses  au f t r e t en ,  dem  Boden  zuwachsen  n n d  
d o r t  W u r z e l n  bi lden.  Verf. wies in Sprossen u n d  
\Vurzel t r f igern  yon  Selaginella marle~sii \Vuchs-  
s toff  nach .  F e r n e r  wurde  festgestel l t ,  d a b  He te ro -  
a u x i n  bet  den  Sprossen w a c h s t u m s i 6 r d e r n d  wirkt ,  
das  W a c h s t u m  der  R h i z o p h o r e n  j e d o c h  in Kon-  
z e n t r a t i o n e n  o b e r h a l b  io  ~5 h e m m t ,  in  noch  s tgr-  

keren  Verdf innungen  e twas  f6rder t .  \.Verden bci 
au f r ech t  s t e h e n d e n  P f l anzen  (tie Gabelf is te  an -  
geschn i t t en ,  so e n t s t e h e n  u n t e r  den Vergabe lungs-  
s te l len  bei As t s t / impfen  Iris zu T, 5 mm I .gnge 
2 Sprosse;  s ind die S t t impfe  3 m m  lang, so werden 
I \Vurzel t r t tger  und  ~ SproB, s ind sie ~5 m m  lang, 
2 Wurze l t r gge r  gebi ldet .  I )u rch  B e h a n d h m g  mi t  
Wuchss to f f  k a n n  m a n  die Anlage  yon \Vurzel- 
t r / igern  an  Stelle von  Sprossen he rvor ru fen .  [fie 
B i ldung  der  Wurze l t rSge r  wird  d u r c h  \ ' e r d u n k e -  
lung  vor  oder  n a c h  der  \ V u c h s s t o f f b e h a n d l u n g  be- 
g{instigt. In  der  lmf t  b i lden die Wurze l t t f ige r  n u r  
bet zooproz. L u f t f e u c h t i g k e i t  Wurze ln .  I ) u r c h  Be- 
h a n d l u n g  m i t  H e t e r o a u x i n  k a n n  man  diese f:r-  
s che inung  a b e t  auch  in t r o c k e n e r  L u f t  he rvo r -  
rufen.  D~B die Wurze l t rgge r  u m g e b i l d e t e  Sprosse 
sind, I/e13 sich a n  ausgewachsenen  W u r z e l t r g g e r n  
expe r imen te l l  nachweisen .  W u r d e n  kleine Sprol3- 
s t t icke m i t  e inem Wurzel t r f iger  von  e twa  6 cm 
L~tnge so auf  feuch te  F.rde gelegt,  d ab  der  Wurze l -  
tr~tger s e n k r e c h t  nach  oben  s tand ,  so b i lde te  s ich 
n a c h  8 - - I 2 \ V o c h e n  an der  Spi tze  em Sprol3- 
v e g e t a t i o n s p u n k t  m i t  deu t l ich  e r k e n n b a r e n  BlUrt- 
tern .  Schmidt (Mtincheberg/Mark. )  ....... 
l u r  Kenntnis der Fettbildung in Pflanzensamen. 
Von K. SCHMAI.I~USS.  (Inst. f..Pf/an.=e~erndh- 
rungslehre .u. Bodenbiol. d. U~r l~erliu, Berlin- 
Dahlem.) B o d e n k d e  u. l~IlanzenernS.hrg 24, 3"I 
( I94I) .  

W~thrend der  Re i fung  yon  Sojasam.e.n (zwischen 
dem 21. V I I I .  und  3. X.) n i m m t  de r  Olgehal t ,  der  
be re i t s  in j ugend l i chem E n h v i e k l u n g s s t a d i u m  r e c h t  
hoch ist.  rasch  zu und e r r e i ch t  seinen h 6 c h s t e n  
\Ver t  (e twa 2o,5 % vom Trockengewieh t )  langst .  
ehe die a l lgemeine  Samenre i fe  abgeschlossen ist. 
Der  Ante i l  a.n u n g e s g t t i g t e n  l "e t t sguren  n i m m t ,  
wie das  Ans te igen  der  Jodzah l  zeigt, m i t  fort-  
s ch re i t ende r  Re i t ung  noeh  e twas  zu. - -  Auf Grund  
yon Gef&gdt ingungsversuchen  m i t  Lein, (lie zmn 
Tell t in Gew~ichshaus bet h6he ren  T e m p e r a t u r m l .  
zum Tell  im Fre ien  m i t  n iedr igeren  D u r c h s c h n i t t s -  
t e m p e r a t u r e n  geha l t en  wurcten, k o n n t e  gezeigt  
werden,  dab  (tie J o d z a h l  des 01es n i c h t  v o n d e r  
Reifedauer ,  sondern  yon  der  wghrend  der  Reifezei t  
he r r s chenden  T e m p e r a t u r  a b h a n g e n  mul3. I)ie 
T e m p e r a t u r  kann  sich auch  m i t t e l b a r  f iber emc 
Ver sch lech te rung  des W a s s e r h a u s h a l t e s  b e m e r k b a r  
machen .  Ebenfa l l s  i iber den  W a s s e r h a u s h a l t  
sche inen  ve r sch iedene  Nghrsa lze  ih ren  t-;intlug auf  
die Jodzah l  des 01es auszuf iben.  Die J o d z a h l  des 
(}les tier N-Mange l re ihen  lag s te t s  und in al len 
Fgl len  h6he r  als bet den mi t  S t icks tof f  ged / ing ten  
Pf lanzen .  Die  H6he  der  Jodzah l  des Samen61es is t  
bemerkenswer t e rwe i s e  aueh  in h o h e m  5Iage  als ein 
sor tene igenes  Merkmal  anzusehen ,  wt thrend  sich 
die H e r k u n f t  des Saa tgu tes .  wen igs tens  in den  
u n t e r s u c h t e n  Proben ,  so gu t  wie n i c h t  au f  die Jod-  
zahl  auswirk te .  --.- Aus den  V e r s u c h s r e s u l t a t e n  wird 
eine A r b e i t s h y p o t h e s e  i iber  den  kausa l en  Zu- 
s a m m e n h a n g  yon Aul3enfaktoren n n d  Beschaf fen-  
heir  des Samen61es en twicke l t .  Karl t~aech. ~ :" 
The relation between frost resistance and the phy- 
sical state of protoplasm. 9. The protoplasmic sur- 
face. (Die Bez iehungen  zwischen Frosthg~rte und  
phys ikMischem Z u s t a n d  des P ro top la smas .  2. l ) ie  
P ro top lasmaober f l~che . )  Von I). S I M I N ( ) V I T C H  
and  J.  L E V I T T .  (Dep. ({f .I3otany, McGill Univ., 
]lontreal.) Canad.  J. Res.,  Sect. C 19, 9 ( [94U- 

i m  Anschlu[3 an  eine fr i ihere Ver6f fen t l i chung  
werden  (lie \ : e r ~ n d e r u n g e n  der  P l a smaobe r f l~chc  
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bei verschiedener H/~rtung besprochen. Nach 
Plasmolyse bei 200 Arm. platzten enth~rtete Proto- 
plasten der Rindenzellen yon Catalpa und Cornus 
aueh bei vorsiehtiger Deplasmolyse. gehXrtete da- 
gegen nicht. Durch Einbringen in Zuckerl6sungen 
yon 2oo--3oo Atm. wurden Zellen ohne Plasmo- 
lvse entw/~ssert; Rfickfibertragung in Wasser sch~- 
digt geh/~rtete Zellen nicht, enthArtete zu einem 
hohen Prozentsatz. Da die Gefahr von Deplasmo- 
lysesch/~den mit  der Plasmolysedauer zunimmt;  
kann die 15.ngsvertragene Plasmolysedauer als Mag 
der 1Resistenz herangezogen werden; als Ursache 
dieser Sch~tdigung wird die Verfestigung (.,stiff- 
ness") der Oberfl/~che des plasmolysierten Proto- 
plasten angesehen. Diese tr i t t  in geh/~rteten Zellen 
erst bei stS.rkerer Dehydratation auf als bei ent- 
h/irteten, bei letzteren t r i t t  auch leiehter Systrophe 
der Plastiden pp. auf. Das AusmaB der Deplasnm- 
lyseschXden ist bedingt dutch den Dehydratations- 
grad, die Oberfl~tchenversteifung, die Oberfl~chen- 
spannung w~hrend der Deplasmolyse und xveniger 
durch die Oberfl~chenzunahme des Protoplasten 
im Verlauf der Deplasmolyse. Dies wird auch durch 
Beobachtungen an 4 Luzernesorten unterbaut.  Die 
bei der Plasmolyse entstehenden Plasmaf~den 
werden durch steigende Dehydratation und da- 
durch gesteigerte Refraktion sch/irfer sichtbar; 
dieser Effekt t r i t t  bei enth~rteten Zellen bei ge- 
ringerer Konzentrationserh6hung des Plasmolyti- 
cums auf als bei abgeh/irteten. Die hierdurch hier 
gekennzeichneten 1Konsistenzunterschiede zeigen 
an, dab das Ektoplasma enthXrteter Zellen leichter 
entw~ssert werden kann als das abgeh~rteter Zellen. 
Ferner haben Verff. durch eine Mikropipette ein- 
zelne Tropfen yon Mineral61 (Nujol; Oberfl~tchen- 
spannung 35--4 ~ dyn) oder Oliven61 oder ()ls~ure 
(5 - - Iodyn )  in plasmolysierte Zellen injiziert: Es 
bildeten sich an der Innenseite der Plaslnaober- 
flXche 01tropfen; ihre Form h~ngt weitgehend von 
der zugegebenen 0lmenge ab; das 01 drlngt um so 
schwerer ein, je st~irker der Protoplast plasmoly- 
siert ist. ~Vird in einem schw/icheren Plasmolyti- 
cum injiziert und dann in ein stXrkeres tibertragen, 
zeigen sich Unterschiede zwischen abgeh~irteten 
und enth/irteten Zellen. Beim Zusammenziehen der 
Protoplasten nehmen die t31tropfen sphXrische oder 
linsenf6rmige Gestalt an: Bei partieller Deplasnm- 
lyse verflacht der 01tropfen um so starker, je ge- 
ringer der Abh~rtungsgrad der Zelle ist ; bei gut ab- 
geh~rteten Zellen t r i t t  diese Erscheinung/iberhaupt 
nicht  ein, sondern es wird die vor der st~rkeren 
Plasmolyse vorhandene Form ann/~hernd wieder 
hergestellt. Dieser Streckungsvorgang ist in der 
Plasmagrenzschicht lokalisiert. Verff. bestfitigen, 
dab I. im Gleichgewicht mit einer bestimmten 
Dehydrationskraft  das Plasma enth/trteter Zellen 
konsistenter als das abgeh/irteter ist und 2. das 
Ektoplasma geh~trteter Zellen sich nicht so leicht 
verfestigt wie das enth~trteter und erkl~ren dies 
durch die gesteigerte Hydratat ion vor allem des 
Ektoplasmas im abgeh~irteten Zustand. F~r ~ ~ 
Untersuchungen (iber den osmotischen Wert poly- 
pioider Pflanzen. Von B. GYORFFY. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f .  Biol., Berlin-Dahlem.) I ' lanta 
(Berl.) 32, 15 (I941). 

Die sehr umfangreichen Arbeiten des Verf. an 
polyploiden Formen yon Pelunic~ nyctagimftom, 
Lycopersicum esculentum, Epilobium alpinum und 
E. collinum, Hyoscyamus albus nnd H. niger, 
Antirrhinum ma]us und E. Capsicz~m a~numn 

haben einen tieferen Finblick in die osmotischen 
Verh/~ltnisse polyploider Pflanzen vermittelt, als 
die bisher zu diesem Problem vorliegenden Unter- 
suchungen. Kurz zusammengefagt sind die Er- 
gebnisse folgende: In  der Mehrzahl der unter- 
suchten F~tlle (tiber iooo Einzelmessungen) war 
der osmotische Wert der Tetraploiden niedriger als 
der der Diploiden. Die Unterschiede sind im all- 
gemeinen gering Junge 4 n-Pflanzen hatten niedri- 
gere Werte als gleich alte 2 n-Pflanzen. Alte 4 n- 
Pflanzen und 4 n-Pflanzen aus extremen I(ultur- 
bedingungen haben vielfach h6here osmotische 
\Yerte als gleich alte und gleich behandelte 2 n- 
Pflanzen. Aus den Ergebnissen des Verf. liel3 sich 
die Hypothese entwickeln, dab der niedrigere osmo- 
tische VVert der Tetraploiden der ,,Normalzustand" 
ist, dab abet die Polyploiden auch beziiglich ihrer 
Osmotik variabler als die Diploiden und somit zu 
st~trkerer Modifikation ihrer osmotischen Werte 
unter dem EinfluB von Auf3enbedingungen be- 
I~thigt sind. In Trockenkultur und in Pfropfungen 
wurde an den Tetraploiden eine unter den ge- 
gebenen VerhXltnissen zweckm~13ige Erh6hung der 
osmotischen Werte tiber das 2 n-Niveau hinaus 
beobachtet. Oegen Trockenklima waren die unter- 
suchten Tetraploiden im Vergleich mit  den Di- 
ploiden resistenter. Artspezifische Eigentiimlich- 
keiten konnten nicht festgestellt werden. 

H. Sl~bbe (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Spezielle Pflanzenzi ichtung.  

Variation and genetics of the awn in Triticum. 
(Variation und C~enetik der ]3egrannung in der 
Gattung Triticum.) Von A. E. \ u  and 
S. ELLERTON. (School of dgric~ll., Cambridge.) 
J. Genet. 40, 243 (i94o). 

Verff. weisen darauf hin, dab die Genetik des 
ftir Systematik und Ztichtung so bedeutsamen 
Merkmals der Begrannung in der Gattung Triticum 
nur  ungentigend bearbeitet ist. und dab im Gegen- 
teil zum Teil widersprechende Ergebnisse vor- 
liegen. In  der Systematik wurden bisher (nach 
VAVlLOV) folgende Unterschiede getroffen: arista- 
tum, muticum, breviaristatum und inflatum. 
Letztere Gruppe wurde dutch HosoNo in aristo- 
inflatum und mutinf latum geteilt. Von geneti- 
schem Einfluf3 sind folgende Faktoren: I. Chromo- 
somenzahl, 2. Modifikationsgene, 3. Nebenwirkung 
yon Genen, deren t tauptwirkung in der Beeinflus- 
sung anderer Merkmale besteht, 4. eigentliche 
Hauptgene der Begrannung. Die Weizen der tetra- 
ploiden Gruppe sind meist lgnger begrannt als die 
der hexaploiden. Es sind jedoch auch grannen- 
spitzige, halbbegrannte und l<apuzenformen be- 
kannt.  Ftir die Begrannung der hexaploiden 
\Veizen treffen Verff. folgende Gliederung : 
I. Tipped i. Grannenspitzig. Grannen im oberen 
Tell der Nhre 1/inger als im unteren (bis I cm). 
2. Tipped 2. G..rannenspitzig. Grannen im mitt-  
leren Teil der Ahre am lgngsten, im allgemeinen 
ktirzer als bei I. 3. Beardless. Unbegrannt.  
Grannen nur wenig lfinger als der Htillspelzen- 
zahn ( I - -2  mm). 4- ttalfawned, t ta lbbegrannt .  
Diese Gruppe enth/~lt zwei verschiedene Typen, 
die sich aber schwer t rennen lassen, a) Im oberen 
Teil der Ahre 1/~nger begrannt, b) Grannen prak- 
tisch auf der ganzen LXnge der )~hre gleichm~13ig 
verktirzt. 5- Hooded bearded. ]3egrannte Kapuze 
= aristoinflatum Hosono. Granne verktirzt wie 
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in 4-, aber  s tark gebogen  und deform|err,  an der 
Bas i s  me | s t  s tark e ingewinkel t .  Hf iuf ig  | s t  die 
/~asis der Granne auch s~ark verbrei tert  und nl i t  
h~tutigen Anll/~ngseln ve r sehen  i ihnIich wie be |  den  
t s  Die  A u s p r g g u n g  des Merkma l s  
s c h w a n k t  vor  al lem zwischen den H a u p t -  und 
N e b e n h a l m e n  e iner  Pf lanze.  6. Hooded  beardless .  
U n b e g r a n n t e  K a p u z e  , n lu t in f la tum Hosono .  
S tarke  R e d u k t i o n  der Granne auf  kurze H a k e n  
m e | s t  mi t  hgut igen  se i t l i chen Auswi ichsen .  7.. .Be- 
arded. 13egrannt,  gleichm~tgig auf  (lie ganze  Ahre  
ver te i l t .  G r a n n e n l a n g e  d u r c h  N e b e n g e n e  oder  
Gene m i t  N e b e n w i r k u n g  modif iz ier t .  Velff. h a b e n  
m i t  2o Variet~tten, V e r t r e t e r n  aus a l len Bt> 
g r a n n m l g s t y p e n ,  eo K r e u z u n g e n  ana lys ie r t .  Die 
B e g r a n n u n g  wird als das  ursprf ingl iche  unit  p r imi-  
t ive  Merkn la l  tlei T r i t i c u m  b e t r a c h t e t .  I) ie  13e- 
g r a n n u n g  is t  je(locll gegenfiber  allen sons t igen  
t : ak to r en  recessiv.  Die F a k t o r e n  fiir die R e d u k -  
t ion  (ler G r a n n e  mfissen d a n a c h  d u r c h  eine Set|e. 
unvo l lkon l tnen  d o m i n a n t e r  M u t a t i o n e n  ents t~mden 
scin oder  arts e iner  der  d ip loiden F o r l n e n  s t a m m e n .  
aus  dcqlen die po lyplo iden  \Veizen a u f g e b a u t  sind. 
Aus den  Ergebn i s sen  der  K r e u z u n g s a n a l y s e n  wird  
auf  5 H a t t p t f a k t o r e n  der  13egrannung gesehlossen:  
B 1 t ippet l  ~, b~ ha l f -awned  (a l le lomorph m i t  B 1 
und b,), 132 t i pped  2, A ha l fawned  (viel leicht  allelo- 
m o r p h  mi t  13~ und  b z -: b~), H d  hooded.  Die An-  
nahnle ,  (lab A nl i t  B 2 und  I) 2 a l l e lomorph  |s t ,  nml3 
ers t  d u t c h  weitere  K r e u z u n g e n  bes t a t i g t  wer(lelu 
H a l b b e g r a m l t e  Igormen m i t  gleichm.{tl3ig kurzer  
J3egrannung t iber  (tie ganze Lttnge der  \ h ~ e  wurden  
n i c h t  u n t e r s u c h t .  Den ve r sch iedenen  13egrannungs-  
tYt)en k o m m e n  d a n a c h  folgentle Genforme!n  zu: 
13egrannt  b~ b~ l)~ b, 2 ht[ lad; G r a n n e n s p i t z i g  I. 
B~ B ,  11~ b z hd hd ;  G r anne~s p i t z i g  2. 1 h l0 t t:;~ i1~ 
h([ h(l ; H a l b b e g r a n n t  l h l) 1 t) a b a h(1 hd oder l)~ b~ b e l) 2 
lad hd;  U n l ) e g r a n n t  ]=I t 13~ b~ t) 2 lid htl oder  13~ 13~ 
b a b~ hd  hd oiler b~ b~ ~ B s B., hd hd :  begr.  t ( apuze  
b t l h 13 e 112 H(I H d ;  unbegr ,  l,Tapuze z. 13. 1 h b 1 
]3= I32 Hi1 Hd  oder  H(1 m i t  11{' 11~ ~ oder  13 t. l ) e r  
K a p u z e n f a k t o r  eincr  abess in i schen  tu rg idun l -Var i e -  
tS t  | s t  m6gl icherweise  m i t  dem x u lga re -Fak to r  Hd  
ident i sch .  ].ein (Halle a. d. S.) .... 
Uber die Aus.~ichten der ziichtung yon ,,k~ifer- 
festen" Kartoffe~sorten. Von K, O. M I T L L E R  und 
l ( .  SELLt~F..  ( B l o t  l~cichsa,~st., l~erl.i~>l)ahS'm.) 
Mitt .  biol. Reichsans t .  l , andw.  H. 64, Io (194I). 

Der  Vor t r ag  b e r i c h t e t  t iber  Ergebnisse ,  die in der  
Z i ich tung  k~tferfester Kar tof fe l sor ten  b isher  an der  
]~iologischen R e i c h s a n s t a l t  und  in (lcren Kar toffeI-  
h t b o r a t o r i u m  A h u n  ( i , rankre ich)  sei t  dem  Jahr( :  
1936 erziel t  worden  sind. Als r e s i s t en te r  E l t e r  
k o l n m t  fas t  al lein Sola~utm de~iss~tm in l ;rage, (la 
s ich an(lere res i s ten te  Wi lda r t en  n tch t  oder  n u r  
schwer  mi t  5". Dtberos~tm kreuzen lassen. Aln An- 
fang  s t a n d  (lie Suche nach  einer  gee igne ten  ]:)r/i 
fungsmeth tx le .  Zwangs f t i t t e rungsve r suche  m i t  
L~mb, das  in D a h l e m e r  I n s e k t e n s c h a l e n  den  fr iseh- 
geschl i ipf ten oiler im ,%tatliunt n a c h  t:ler ers ten  
]- l~utung bef indl ichen I.arven vorgelegt  wurde,  er- 
wmsen sich als b r a u c h b a r .  Fes tges te l l t  wurde  die 
S t e rb l i chke i t  (ler L a r v e n  in P rozen t ,  die mi t  (tcr 
Fragst~irke in enger  Kt)r re la t ion s t e h t  und  auch  
m i t  den  FraBbesch~tdigungen im Fe ldve r such  m e | s t  
be f r i ed igend  t i be re in s t immt ,  lmn~erh in  verur -  
sachen  e inzelne  P f l anzen  im Scha l enve r such  eine 
hohe  S te rb l i chke i t  und. wurden  doch im Kelde s t a r k  
geschadig t .  N a c h  (liesen ntetho(t is t ;hen Vorver -  
suchen  wur( len im Scha lenversuch  /:,=Pflanz(m 

yon  demissum , luberosum geprfift .  Es  e r g a b  sich 
eine s t a rke  Var i a t i onsb reKe  yon  5---95 % Ste rb l ich-  
ke i t  ( M = 7 o , 9 % ) .  H i e r n a c h  war  in F,,. eJne 
J"Ierausspalt..ung k o n s t a n t  r e s i s t en te r  Pf lanzen zu 
erhoffen.  Ube r r a schende rwe i se  wa,r dies jet ioch 
n i c h t  der  Fall ,  sondern  hier  va r i i e r t e  tlie S te rb l i eh-  
ke i t  zwischen 5 und  75 % (M =- 27,2 % gegent iber  
16, 9 % be |  luberosum und  05 % be |  demissmu). ] }~ 
(tie R t i ckk reuzung  t:~ < tuberosum keine schlech-  
t e r en  Ergebn i s se  als dle l:,a l iefer te  (M ~- 2%0 %/, 
muB geschlossen werden ,  dab in de r  K r e u z u n g  die 
Res i s tenzgene  niche d u r e h  den  Pollen, sontlern 
ausschliel31ich d u t c h  die Eizel len f iber t ragen  wer- 
den.  Die E r k l g r u n g  hierf t i r  b i e t en  tlie cytologi-  
schen  Verh t i l tn i sse :  de~,Kssum (n 36) �9 tuber,- 
sum (n : : -241-Bas ta rde  regul ieren h n  lmu% yon 
wenigen Genera t io , len  ihre  Chromt ) somenzah l  auf  
_,n : - 4 8  h e r a b  und n e h m e n  <label we i tgehend  
t~tberosum-ghnlichen H a b i t u s  an. ts werden  also 
demissm,>Chromosomen und  d a m i t  wahrschc in l i eh  
auch  zum grof3en "feil die Res i s tenzgcne  e l iminier t .  
5 l i t  dieser  Fes t s t e I lung  soil abe r  m c h t  gesag t  ein. 
dab  der  e ingeschlagene  \Vcg als auss ichls los  auf- 
zugeben  |s t .  In se i tenen  FS, llen wird die gesuch tc  
b~onlbination wohl doch auf t r e t en .  [ t icrzu | s t  dw 
A u s a r b e i t u n g  e iner  !eisttmgsfi~higen Masscnseh, k- 
t i ons ine thode  Vorausse tzung .  l m  .]ahre ~93 ~) wur- 
den  desha lb  die .l"ra[Ibeschfidi<ungen ml den jungen  
S~tmlingen der  E l t e r n  in M i s t b e e t e n  boni t i e r t .  Man 
b e n u t z t e  also die l . a r v e n  zu e iner  Vorse lek t ion  aI~ 
grof3em Mater ia l .  l ) ie  l~rtifung an K r e u z u n g s n a c h -  
k o m m e n  s t e h t  noch aus. Zum SchluB wird d a r a u [  
hingewiesen,  dal3 man  vie l le icht  aueh  innerhal l~ 
N. tuberosum d u t c h  Auslese auf  R e g e n e m t i o n s -  
fShigkei t  F o r t s c h r i t t e  erziclen kann.  1 )ureh ] ].,\t!v t 
is t  gezeigfi worden,  (ta13 sich die ls m 
dieser  E igenscha f t  e rheb l ich  untersc lmiden .  

]:reislebeul (Halle a. d. ,%.) 
Uber die Ziichtung heuschrecken-resistenter Pflan- 
zen. \:on G. 13RI,~I)I~;.~]ANN. (1~.~/. f. ~t;~gew. Bo- 
ta.m:k 'u. Kolonial,!u l~f/cuz:c2~Sau, tiambltrg.) Z 
Pf l anzenkrkh .  51, 337 (1~)4~). 

T ro t z  (let W i r k s a m k e i t  de r  mo(lernen 13e- 
k t tn lp fungsver fahren  | s t  eine endgfi l t ige  13eseiti- 
gung de r  H e u s c h r e c k e n p l a g e n  nt l r  du rch  eine 13c- 
se i t igung der  B r u t s t t t t t e n  zu erre ichen.  In  sehr  
vielen F~tllen | s t  abe r  eine Bese i t igung  (let 13rut- 
s t g t t en  zur  Z(:it noch n i ch t  m6glich.  Zur  Ver- 
r i nge rung  der  St:h&den k6nn te  in soh 'hen LSndern  
auch  der  A n b a u  yon  heuschreckenrcs i s t cn ten  l,hfl- 
t u rp f l anzen  be i t ragen .  An (!era 13eispi(d ties .,M:~ix 
a m a r g o "  komtte, vcrf .  zeigtm. (IM3 dicser  Mais 
wahrsche in l i ch  mfoIge seiner  s tSrkercn  13ehaarung 
nu r  sehr  unge rne  \-ott den  H e u s e h r e t k e n  gefressen 
wird. \Vefter  | s t  bckann t ,  dab  die t l euschrecken  
hn  a l lgemeinen  b e s t i n u n t e  [ ' f lanzen  vc r schonen  
und  sich ill ihren  ve rsch icdenen  En twick lungs -  
s t ad i en  verschieden~,n ] ' fhmzen  ~egeni iber  ver-  
schieden ve rha l t en ,  l Iiese T u t s a ( h e  \ a n n  u n t e r  
[Tmstfinden d u t c h  Auswahl  geei<neter  Saa tze i t en  
tier K u l t u r p f l a n z e n  auch  ztt emer  Ver r ingerung  (ter 
.Heuschreckenplage  a u s g e n u t z t  wer(len. Verf. t'an(l 
be |  se inen e ingehenden  U n t e r s u c h u n g e n  fiber dell 
, ,Maiz an l a rgo"  (.'inell S t a lnn l  ties Evcr<reen-Swee t -  
Maises, der  tihnlic]l s t a r k  b e h a a r t  yon den t t e u -  
s ch recken  auch  n u r  ungern  gefressen wurde.  1-> 
bes t t inde  also (tie M6glichkei t ,  in den heusehreckcn-  
gef t thrde ten  Gcb ie teu  ~m St('Ile des sehr  wenig er- 
t r ag re ichen  .,Maiz a m a r g o "  den e r t r ag r e i che ren  
Kvergreen-Swcet  Mais allZllballelt. ]_):/ es b i shc r  
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nur  in den allerwenigsten FXllen gelungen ist, zu 
ermitteln, warum die t-Ieuschrecken die eine oder 
andere Pflanzenart nicht fressen, muB diese Frage 
von Fall zu Fall untersucht werden, Nach Ansicht 
des Verf. besteht aber durchaus gtinstige Aussicht 
ffir' die Ziichtung heuschreckenwiderstandsfS.higer 
Kulturpflanzen. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

Ausgangsmaterial fur die Resistenzziichtung bei Ge- 
treide. Ergebnisse 20jihriger Arbeit der Pflanzen- 
zuchtstation Halle a.S. Von TH. ROEMI-R. Z. 
Pflanzenz/ichtg 24, 304 (I94I). 

Das Ziel der Resistenzzfichtung besteht in einer 
Sicherung der Ertr~tge durch Verminderung der 
Ertragsschwankungen. Entscheidend ffir den Er- 
folg dieser Arbeiten ist neben geeigneten Zucht- 
methoden und ihrer Anwendung in gr6Btm6glichem 
Umfang das Vorhandensein eines Ausgangsmate- 
rials mit  entsprechenden Resistenzeigenschaften 
unter Beachtung der physiologischen Spezialisie- 
rung der pilzlichen Krankheitserreger. In 2oj/~h- 
tiger Arbeit sind in der Pflanzenzuchtstation Halle 
an Hand umfangreicher Sortimente grebe Erfah- 
rungen gesammelt worden fiber die Resistenz- 
eigenschaften yon W'eizen, Gerste und Haler gegen 
alle ffir unser Gebiet in Frage kommenden pilz- 
lichen Krankheiten. Verf. betont, dab die un- 
geztichteten Landsorten im allgemeinen keines- 
wegs ,,gesfinder und robuster" seien als die Hoch- 
zuchtsorten. St~ndige t3eobachtung erfordern die 
ausl~ndischen Ztichtungsfortschritte. \Venn die 
Zuchtsorten des Auslandes auch h~Lufig Extensiv- 
soften darstellen, kSnnen sie doch wertvolle 
t(reuzungselter sein, wenn sich ihre Resistenz- 
eigenschaften auch unter den heimischen Be- 
dingungen best/~tigen. Primitive Formen aus 
Sammlungsmaterial z. 13. der Deutschen Hindu- 
kusch-Expedition 1935 bieten der Ztichtung zu- 
n~Lchst grol3e Schwierigkeiten, selbst wenn sie wie 
einige indische Gersten Totalresistenz gegen meh- 
rere Krankheiten in sichvereinigen. Artkreuzungen, 
durch welche besonders in Amerika h~tufiger I~r- 
folge erzielt werden konnten, sind ftir bestimmte 
Aufgaben trotz erhShter Schwierigkeiten zweck- 
nl~kBig oder unumg/~nglich. Im allgemeinen ist das 
gestellte Ziel nicht sofort in einem Schritt zu er- 
reichen. Die wissenschaftlichen Insti tute sehen 
ihre Aufgabe besonders in der Erzeugung und t3e- 
reitstellung resistenter Neukombinationen der 
ersten Stufe ftir die Privatzfichter, so dab diese 
nicht gezwungen sind, selbst auf die t~inkreuzung 
primitiver Formen oder anderer Arten zuriick- 
greifen zu mfissen. In  diesem Sinne n16gen die 
zahlreichen Einzelangaben und die tabellarische 
Ubersicht der Res~stenz- und Leistungseigenschaf- 
ten der erw~hnten V~Teizensorten eine Anregung ftir 
die praktische Zfichtung darstellen. Lein. 

Chlorophyll-deficient seedlings in timothy (Phleum 
pratense L.) (ChlorophylMefekte Sfim]inge in 
Lieschgras [Phleunl pratense L.].) \ 'on  H. WEX- 
ELSEN. ]. Hered. 32, 227 (1941). 

Nach kfinstlicher Isolierung von hexaploidem 
Phleum ])rat. wurden folgende Typen von Chloro- 
phylldefekten festgestellt: albina, xantha,  geblich- 
wei/3 mit grtinen Streifen; gelbgrtin und hellgrfin. 
\:on Familien mit hoher Selbstfertilit/~t und aus- 
reichender Zahl yon Nachkommen wurden die 
Spaltungsverh/iltnisse berechnet. Normale Chloro- 
phyllausbildung ist v611ig dominant.  .Xlit Aus- 
nahme des gelblich-weiBen Typs werden ftir alle 

Chlorophylldefekte drei homomere, unabh~tngig 
spaltende Faktoren angenommen. Anormale Spal- 
tung in einer Familie weist darauf bin, dab Paa- 
rungen zwischen den Genomen stattfinden, ent- 
sprechend der Annahme von NORDENSKIIDLD und 
MONTZING und PRAKKEN, ffir Homologie zweier 
der drei Phleumgenome. Die H~iufigkeit yon 
Albinos in einer nicht ingezfichteten Population 
betrug o,ooo8 %. Dieser Satz entsprieht nach den 
Feststellungen fiber die Zahl der Heterozygoten 
und der Annahme freier Kreuzung zwischen allen 
Typen der Population ann~hernd der Erwartung. 
]n freiabgeblfihten Nachkommenschaften von 
heterozygoten Pflanzen wurde nach der H~tufig- 
keit der Albinos die H/iufigkeit der ,,Selbstung" 
zu 18,o 3 % berechnet. Dieser Satz ist aber sicher 
zu hoch, da die geprtiften Pflanzen yon Geschwister- 
pflanzen umgeben waren. Lein (Halle a.d.S.) ~ o 

Inheritance in the cucumber. (Vererbung bei der 
Gurke.) \ ' on  A. E. HUTCHINS. (Mim~esota Hgri- 
c~dl. Exp.  Slat., St. Paz.d.) J. agricult. Res. 60, 
II7 (194o). 

An F 1- und t:2-Nachkommenschaffen aus der 
.Kreuzung zweier reiner Linien der Gurke, die sich 
in einer Reihe von Eigenschaften unterschieden, 
wurde der Erbgang folgender Merkmale analysiert: 
\u Wuchsfornl. Farbe, Gr6Be und H~u- 
figkeit der Stacheln, Fruchtfarbe, Netzstruktur der 
reifen Frucht. Ferner x~urden die Beziehungen 
dieser und anderer Merkmale zu Wachstum. Blfite 
und Ertrag studiert. Unifaktoriell-dominant wet- 
den vererbt (in Klammern das von dem recessiven 
Allel bedingte Merkmal): ausgepr/~gter Wuchstyp 
(nicht ausgeprfigter), schwarze Stacheln (weiBe), 
grebe Stachetn (feine), geringe Bestachelung 
(starke), Netzstruktur der reifen Frueht  (gering 
ausgepr~kgt oder fehlend). Hochwfichsigkeit (Kurz- 
oder Zwergwuchs). Der eine Elter hatte rote, der 
andere weil31iche Frtichte. Die Auspr~gung dieser 
Merkmale ist durch zwei unabh~ngig spaltende 
Gene bedingt. Die F 2 spaltet in 9 rot:3 orange: 
3 gelb: i weiBlich. Folgende Allelenpaare sind ent- 
weder miteinander absolut gekoppelt oder werden 
yon ein und demselben Gen bedingt: grebe 
Stacheln mit  wenig Stacheln und feine mit  zahl- 
reichen Stacheln; schwarze Stacheln mit toter oder 
orange Fruchtfarbe und weiBe Staeheln mit  gelber 
oder weiBlicher Fruchtfarbe; schwarze Stacheln 
mit  ausgepr/igter Netzstruktur der Frucht  und 
weige Stacheln mit  fehlender Netzstruktur; Netz- 
struktur mit  roter oder orange Frucht  und fehlende 
Netzstruktur mit  gelber oder weigticher Frucht- 
farbe. Aueh der Wuchstyp scheint m i t d e r  Aus- 
pr/igung bestimnlter anderer Merk~ale in iKor- 
relation zu stehen, ebenso das Fruchtgewicht. An 
der -b'~ wurde eine Reihe weiterer, meist positiver 
Korrelationen zwischen verschiedenen Merkmalen 
Iestgestellt. Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~ o 

Die I~lrauke (Eruca saliva Lain,I, eine fiir Deutsch- 
land neue 81pflanze. (Ergebnisse der deutschen 
Hindukusch-Expedition. 5.) \"on A S('t-H~IB~. 
(I~st. f .  Pflanzenbau u. Pfkenze~ziicht., Umv, 
Gief3en.) Landw. Jb. 91, 199 (1941). 

Die deutsche Hindukusch-Expedition 1935 
brachte aus Afghanistan und Nordwestindien 
Samen von Eruca saliva, der OI- oder Saatrauke 
mit, die dort als Beimengungen in Lein oder auch 
in Reinkultur  angebaut wird. Aus der Zusammen- 
stellung der bisher fiber die Rauke bekannt  ge- 
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wordenen Angaben ergibt  sich. da~3 die Pf lanze 
frtiher in Europa  als Salat- und Gewfirzkraut  an- 
gebau t  wurde, iu  dent Sammelgebie t  konnten  
wertvol le  Einbl icke  in den \u  dieser 
Pflanze vom ursprfinglichen Le inunkrau t  zur  selb- 
s tgndigen Kul turpf!anze  gewonnen werden. Das 
Verbre i tungsgebie t  der Rauke  ers t reckt  sich fiber 
das westl iche Mittelmeer,  Sfideuropa, Kleinasien, 
\ o r d e r i n d i e n  his nach ( 'hina.  Zur selbst~tndigen 
Kul turpf lanze  fiir 01gewinnung dfirfte sieh die  
Pflanze wahrscheinl ich ausschlieglich in den Ge- 
birgsgegenden yon Usbekis tan,  Tadschikis tan  und 
Afghanisch-Turkes tan  en twickel t  haben. F/Jr 
Deutschland bes teht  die M6glichkeit,  die 01rauke 
als SommerfruchL anzubauen ;  (tie \\:interfesLig- 
kei t  ist  I fir unsere Gebiete  nicht  ausreichend. Be- 
sonders (tie deutschen Mit te lgebirge und Vor- 
gebirgslagen kommen  ffir einen Anbau in Frage.  
Die Versuche zur Anbau techn ik  der neuen Kul tur -  
pflanze zeigen, dab Dri l lsaat  mi t  2o--25 cm 
Reihenabs tand  und einer Aussaatmenge yon xo 
his 2o kg /ha  bei m6glichst  fri iher Aussaat  am 
g6nst igsten ist. Die besten Kornertr t ige lagen bei 
I6 dz/ha. Der  Rohfe t tgeha l t  der Samen be(rug 
.3.2--33 %, der  Rohpro te ingeha l t  27--28 %. Das 
O1 is( als Speise61 und nach Behandtung ftir tech- 
nische Zwecke brauchbar .  Die Rficksftinde stellen 
ein werLvotles F u t t e r m i t t e l  dar.  AuBerdem eigne~. 
sich die 01rauke infolge ihrer Schnellwtichsigkeit  
als Fut terpf lanze ,  besonders atxch zur ()Xrfutter- 
bereitung. Ziichterische Arbe i ten  an der Pflanze 
scheinen erfolgversprechend zu sein; es ergaben 
sich viele Hinweise,  dal3 die Wer te igenschaf ten  
verbesser t  werden k6nnen. In  bezug auf das 
photoperiodische Verhal ten konnten  in dem E x -  
pedi t ionsmater ia l  Langtag-  und tagneut ra le  Pflan- 
zen e rmi t t e l t  werden.  Die afghanischen t terkf inf te  
erwiesen sich als Langtao-l~flanzen.  (tie indischen 
als tagneutrale .  Hqffmam~. 

T e c h n i k  u n d  V e r s c h i e d e n e s .  

8treuungszerlegung, ein Hilfsmittel der modernen 
Statistik zur Beurteilung von Sortenanbauver- 
suchen. Von H. W A N N E R .  (lnst. f..,qllg. Bofa,~vik, 
Univ. Zi&ich.) Landw. Jb. Schweiz 55, 773 (I941). 

An Hand  von Beispielen wird die M6glichkeit  
dargelegt ,  die Auswer tung yon Sor tenanbau-  
versuchen (lurch Untersuchung des Einflusses der  
Soften-,  S tandor t -  und Jahresunterschiede auf die 
Variabil i t t t t  einzelner Eigenschaf ten,  wie Er t r ag  
oder  qua l i t a t ive  Merkmale  mit tels  der Varianz- 
analyse (Streuungszerlegung) zu erweitern. Be- 
zfigl{ch der Einzelhei ten  der I)urehffihrung der 
Berechnung muB aui  die Originalarbei t  verwiesen 
werden. Schrdch (Mtincheberg/Mark}. 

OHandbuch der landwirtschafUichen Versuchs- 
und Untersuchungsmethodik (Methodenbuch).Hrsg. 
v. Verb. Dtsch.  landwirtschaft l .  Untersuchungs-  
anst.  Bearb.  v. R. H E R R M A N N .  Bd. 5: Unter-  
s - t h u n g  yon 8aatgut .  5 tells farb. Taf .  X I I ,  ~o8 S. 
N e u d a m m  u. Berl in:  J. Neumann t04[.  (~eb, 
RM. to.---. 

Nach dreizehnjtthriger Pause haben der Verband 

I)eutscher  landwirtschaft l .  17ntersuchungs;mst. und 
der Forschungsdiens t  Band 5 des Methodenbuches  
(bisher bekann t  unter  dem Name~ , ,Technische 
Vorsehr i f ten"  ftir die Prfifung von Saatgut)  unter  
dem Titel  , ,Untersuchung yon Saa tgu t"  nach 
grfindlicher k lmarbei tung und Ergtinzung endli(h 
neu erscheinen lassen. . ,Endl ich"  nicht in vor 
wurfsvollem, sondern in begrtil3enswertem %inne 
I)enn die Fer t igs te l lung der Neuauflage is( em er- 
Ireuliches Zeichen yore Frgebnis  einer umfanR- 
reielien gemeinsamen Arbeit.  Gait  es doeh, nicht 
nur  (tie seit dem letzten Erscheinen (~ q_,8} auf dem 
Gebiete der Saa tgutbeur te i lung  gewonnenen t:or- 
schungen und Erfahrungen der l ' m a r b e i t u n g  zu- 
grunde zu legen, sondern auch den mit  dem t m -  
bruch einsetzenden emschneidenden mmen Vor 
schriften fiir die Saa tenanerkennung  und -unter-  
suchung gerecht  zu w e r d e n  trod s ie  einzubauen.  
Die alte bew~hrte  Einte i lung tier eigentl ichen 
Untersuchungsmethoden  ist im wesent l ichen ge- 
blieben, ihr sind selbstverst t indlich verschtedene 
neue Kapi te l  eingegliet lert  oder angefii~t worden. 
Es wfirde zu wel t  ffihren, s/hntliche Vervol lkonm/-  
uungen aufzuzS~hlen, nur einige Beispiele seien er- 
w/ihnt. Sie interessieren vor  allem aueh den prak-  
( is(hen Zfichter dem die , .Vorsehrif ten" dadurcll  
besonders wi l lkommen sein werden. - So fmdeu 
sich eine a lphabet isch ungeordnete  ()bersicht ge 
brfiuehlicher deutseher  Bezeichnungen aller zur 
l~ntersuchung gelangender  Kul turpf lanzei l  sowie 
eine Aufz~ihlung f remder  Kul tur -  und haupts~ieh- 
l ichster Unkrau t samen  in \ l e e -  und G-rassaaten 
sowie sonstiger .Futterpflanzen nebst  ihre[1 bota- 
nischen Namen.  Es stud ferner auszugsweise tiber- 
nommen  ctie Wertzahlen  ffir Reinhei t ,  Keimftthit4- 
keit, Tr iebkraf t ,  Trockensubs tanzbes t inmmng und 
Sort ierung aus den betreffenden Verordnungen zur 
Anerkennung yon landwir tschaf t l ichen Saaten,  f6r 
(lie Zulassung yon Handelssaatgut ,  zur An- 
e rkennung yon (kmKisestmtereien und Regehntg 
des t ;ors tsamenmarktes ,  in  den Sondermethoden  
und Vorschriften sind u. a. en tha l ten  Richtl inien 
ffir die Beur te i lung des Saatgutes  von Timothe .  
eine Vorschrif t  zur I)urchffihrung des Selenverfah-  
rens und eingehende Ausff ihrungsbest imnulngen 
fiir (lie Untersuchung yon Bruugerste.  Auger  dent 
Nachweis zahlen- oder gewichtsmtkBiger I{estim- 
mung von Brand- oder anderen lfilzen naeh 
]r{RI,2DI~;MANN sind die Verfahren yon :\PPI~tL tln~l 
(;eNTNER aufgefiihrt.  Auch wertlen die heute be- 
s tehenden Samenuntersuchungsans ta l ten  an- 
gegeben und is( die Gebfihrenordnung abgedruckt .  
Nieht  unerwXhnt seien schlicglich auch (lie bci 
gegebenen zum TeLl farbigen Bildtafeln,  welche die 
versehiedenen Auswuchsgrade beim Getreide so- 
wie die unterschiedlichen F;irbungen yon weiBen 
oder [)unt:et~ Rf ibenkeiml ingen vortreff l ich ver- 
ansehaulichen.  Der verantwor t l iche  Bearbei te i  
Hi~;RRMANN (Augustenberg) hat sich mi t  der 
Sichtung und J?assung der umfangreichen Vor- 
schltLge der Herausgabe ,  ebenso wie der Verleger 
durch (lie Aussta t tung,  welche dauernde  Ergfin- 
zungen gesta t te t ,  zweifellos den Dank uller er- 
worben, denen (:fie teehnisehen Vorschriften trig-- 
liches Handwerkszeug sind. Se'sxous ((Ee[Jen). 
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