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OHandbuch der Biologie. Hrsg. yon  L. v. B E R -  
T A L A N F F Y .  Liefg. I ]3(1. i :  AIIgemeine Biologie. 
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H .  i :  E. K U S T E R :  Die Z e l l e . - - L i e f ~ . -  i :  3Tar . ,  
2 i  T e x t a b b .  S. 1--32.  L iefg.  2: z farb. Taf. ,  
35 Textabb. S. 1--32. Potsdam: Akad. Yerlags- 
ges. Athenaion 194 z. Pro Liefg. RM. 3.5 o. 

L. v. ]~ERTALANFFY, bekannt  dutch seine zahl- 
reichen Arbeiten zur philosophischen Grund- 
legung und Ausleuchtung biologischer Probleme, 
hat es unternommen, unsere heutigen Kenntnisse 
und Erkenntnisse auf dem C~esamtgebiet der Bio- 
logie einer breiteren Offentlichkeit in einem Hand- 
buch zu vermitteln. Far  dieses Vorhaben hat er 
die Mitarbeit einer groBen Zahl von Gelehrten der 
einzelnen biologischen Fachrichtungen gewonnen. 
Der 13otaniker KNOLL, Rektor der Universitat 
Wien, hat dem Gesamtwerk ein Vorwort voran- 
gestellt, in dem er die Ziele des Handbuches heraus- 
stellt, das in zusammenfassender und doch ge- 
nfigend ins einzelne gehender Darstellungsweise 
dazu beitragen soil, vielen Menschen die so dringend 
gerade in unserer dem lebensgesetzlichen 1)enken 
erschlossenen Zeit n6tige biologische Sehulung zu 
geben. Der Herausgeber betont  u. a. in seinen ein- 
leitenden Worten, dab das Handbuch vor allen1 
auch dazu dienen soll, dem 13iologen selbst und 
allen auf biologischen Grenzgebieten Arbeitenden 
ein praktischer Ratgeber auf diesem und jenem, 
seinem Spezialfach Ierner liegenden Gebiet der 
13iologie zu sein. - -  Die erste Lieferung beginnt 
mit den ersten zwei 13ogen des I. Bandes E~IL 
UNGERER stellt bier, eingekleidet in eine geschicht- 
liche Darstellung der biologischen Wissenschaft 
bis zur Zeit der Erfindung des Mikroskops, die 
Erkenntnisgrundlagen der Biologie in einer in 
jeder Weise fiber und in den Problemen stehenden 
Art dar. In  der z. Lieferung (Band IV, 1) beginnt 
ERNST KOSTER mit dem Kapitel fiber die Zellen 
und Gewebe der Pflanzen. In  gebotener Kiirze, 
aber straffer Gliederung und sehr pr~gnanter Dar- 
stellung wird dem Leser alles Wissenswerte fiber 
die pflanzliche Anatomie vermittelt. Beide t3ei- 
trXge sind yon zahlreichen, ausgezeichneten ein- 
und mehrfarbigen Abbildungen begleitet, wie fiber- 
haupt  das Werk sich einer sehr guten ~tuBeren Aus- 
s ta t tung erfreut-, S c h m i d t  (Mfincheberg/Mark). 
On the law of expansion and extinction of genie 
action. (~dber das Gesetz der Ausdehnung und 
Aufhebung der Genwirkung.) Von J. A. RAPO- 
PORT. C. R. Acad. Sci. URSS, N. s. 31,393 (1941)- 

Die ph~nogenetisch eng begrenzt erscheinende 
Wirkung eines Gens kann durch die rAumliche Be- 
schriinkung einer Genwirkung auf ein bestimmtes 
Teilsystem des Embryos verursacht sein oder durch 
die Abgestimmtheit zwischen Genwirkung und 
spezifischem Kubstrat, wobei die r~tulnliche Lage 
dieser spezifisch determinierten Systeme belanglos 
ist. Verf. versucht nun  die Frage zu entschei- 
den, ob alle Gene, die ein bestimmtes Organ 
beeinflussen, in ihrer Wirkung auf dieses Organ 
beschr~nkt sind, oder ob Beziehungen zwischen 
ihnen und solchen Genkomplexen bes• die ein 
anderes Organ spezifisch beeinflussen. - -  Das do- 
minante Gen Met (2. Chrom.) bewirkt (tie Urn- 

bildung des pr~sumptiven Flfigelmaterials in 
Thoraxmaterial. Bet Met-Tieren fehlen die Fliigel 
meist vollstAndig und das Mesonotum ist stark ver- 
gr6Bert. Die ~uBere Struktur des zus~itzlich ent- 
standenen Mesonotums unterscheidet sich in keiner 
Weise yon der des normalen. Extra  Makro- und 
MikrochXten bedecken seine OberflXche. - -  In einer 
Kombination zwischen Met und mehr als 2o domi- 
nanten und reeessiven Genen, die 2~nderungen in 
der Flfigelstruktur hervorrufen, manifestierte sich 
nur Met. Die Wirkung der ,,Flfigelgene" war auf- 
gehoben, In den Fgllen, in denen hier noch ,,Rest- 
fliigel" gebildet wurden, manifestierten sich die 
,,Fliigelgene" in ihrer spezifischen Weise in diesen 
,,Restflfigeln". - -  In  der Kombination zwischen 
Met und solchen Genen, die eine -~i;lderung der 
Thoraxborsten bedingten, dehnte sich die Wirkung 
dieser Gene auch auf das Material aus, das das zu- 
s~tzliche Mesonotum lieferte. - -  Verf. zieht hieraus 
folgende Schlfisse: I. Es finder eine Ausdehnung 
der Genwirkung fiber den normalen Komplex eines 
Teilsystems start;  2. die Genwirkung ist auf ein 
spezifisches Substrat abgestimmt, so dab auch ein 
um das Mehrfache vergr6~3ertes oder verkleinertes 
Organmaterial als Ganzes die Wirkung des spezi- 
fischen Genkomplexes zeigt. - -  Diese Tatsache, 
dab mit der Umformung von Organmaterial die 
Genwirkung radikal ausgedehnt oder aufgehoben 
wird, ist nach dem Verf. ein Beweis daftir, dab die 
im EvolutionsprozeB und im Experiment  auf- 
tretenden Unterschiede eine gemeinsame Ursache 
haben. Die sog. Makromutationen wiirden ein 
sekund~res Neu- oder Rtickbilden eines Organs sein, 
ein Vorgang vergleichbar mit  der /3ildung des 
Mesonotums oder der des ,,Restflfigels" in Met- 
individuen. Solche VorgXnge k6nnten durch we- 
nige Mutationsschritte verursacht werden. Und 
auch Organbildungen, die nicht in allen ihren 
Einzelheiten schon phylogenetisch vorhanden wa- 
ren, wfirden einen gemeinsamen spezifischen Gen- 
komplex besitzen, der sich allm~hlich durch Klein- 
mutat ionen gebildet hat. Dieser neuentstandene 
Genkomplex wfirde zun~tchst hypostatisch neben 
den anderen bestehen, um dann als Makromutation 
pl6tzlich in Erscheinung zu treten. - -  Nach dieser 
Auffassung des Verf. best~tnden also entsprechend 
dem ph~tnotypischen Erscheinungsmosaik be- 
stimmte E r b f a k t o r e n - , , M u s t e r " ,  die bestimmten 
Organkomplexen. zugeordnet sind. Die Polyph~nie 
emes Genes elnes solehen spezifischen Gen- 
komplexes wfirde demnach auf ein spezifisches Teil- 
system beschr~tnkt sein. G. Got tschewski .  ~ ~ 
La notion d'esp~ce et is g6n6tique. (Der Artbegriff 
und die Genetik.) Von E. RABAUD. Sciences 
(Paris) 67, 85 (194o). 

Die eindeutige Definition des Artbegriffes in der 
Biologie bereitet noch immer Schwierigkeiten. 
Stfitzt man sie auf morphologische Merkmale, so 
ist die Abgrenzung oft willkfirlich und die Auswahl 
der Gesichtspunkte subjektiv. Das physiologische 
Kriterium, bezogen auf die M6glichkeit yon Art- 
kreuzungen und die Fruchtbarkeit  der t3astarde, 
ffihrt vielfach auf Klassifikationen, die zu den 
morphologisch gewonnenen in Widerspruch stehen, 
und wird ferner dadurch erschwert, dab die Frucht- 
barkeit der Bastarde vielfach abgestuft ist. Auch 
die neuerliche Beziehung biometrischer Ergebnisse, 
die fiberdies nicht tiber die Morphotogie hinaus- 
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gehen, ha t  keine bcfriedigenden Resu l ta te  ge- 
bracht.  Hingegen  er6ffnet  die Genet ik  bei Berfick- 
s icht igung physikochemischer  Gesichtspunkte  einen 
neuen, f ruchtbaren  Weg zur Abgrenzung fester 
Typen  und somit  einer Pr~tzisierung des Art-  
begriffes. Wiewohl  (lie morphologischen Merkmale  
zur Klassif izierung sehr niitzlich sind, kann allein 
die biochemische S t rnk tu r  der Organismen Auf- 
schlul3 dar i iber  gebeu, worin der reale Unterschied 
zwischen verschiedenen ~tul3eren Merkmalen he- 
st(hr .  Ebenso is[  auch all(in eine biochemische 
Analyse imstamle,  die Bedingungen ffir fert i le und 
sterile Kreuzungen aufzuklgren.  Verschiedene Ver- 
suche an Pflanzen haben bereits gut (  Ergebnisse 
gezeit igt .  Boost (Halle a. d. S.). oo 
Reproductive versatility in Rubus. 1. Morphology 
and inheritance. (I)ie, Vielsei t igkeit  der  Fort-, 
pf lanzung bei R. I. Morphologie und Vererbung.) 
Von M. B C R A N E .  (,John I~znes Horiic~dt. lnsL,  
AIerlon.) J. Genet.  40, :[o9 (I94o). 

In  dieser und den anschliel3end refer ier ten Ar- 
beiten werden die umfangre ichen Zfichtungsarbe. ~- 
ten  mi t  Rubus.  die seit  mehr  als 15 Jahren  in 
Merton laufen, dargestell t .  Ein fS'berblick fiber das 
Vorkoinmen yon Anomal ien  der  For tp f lanzung  
zeigt, (lab dit)loide Var ie tgten (z n =- 14) h iervon 
am wenigsten t)etroffen sind. Alle hierzu geh6rigen 
untersuchten  Formen  waren normal  sexuetl. Auch  
Basra(de diploider Sorten, z. B. Rusticanu, s x lr~er- 
mis, waren ro l l  fertil  unc!. spal te ten  monohybr id ,  
allerdings stets mi t  einem UberschuB der  recessiven 
stachellosen Typen.  Die Bas ta rd(  Inermis :< Albets 
sind v6tlig selbststerit .  Auch in den1 diploiden 
R. idaez~s konnte  stets volle Sexual i tg t  beobachte t  
werden. Bei allen dipk)iden Fo rmen  scheinen da- 
gegen hgufig unreduzier te  Gameten  vorzukommen,  
denen wahrscheinl ich (lie zahlreichen autotr iploiden 
und au to te t rapIo iden  So(ten vo,~ Brombeere  und 
l l imbee re  ihrc En t s t ehung  verdanken  (z. B. 
Vei tehber ry  1~ n -~ 28j und Mahdiberry  12 n --: e l l  
aus Rustica,ee~s ~< Idaeus). Auto te t rap lo ide  H i m -  
heeren sind: Belle de l ;ontanay,  Merveil le Rouge, 
F.verbearing. Ha i l shamber ry  usw. Merkwiirdig isf, 
dal3 aus der l<reuzung R~,tslican~s ix ldae~s nie- 
reals dipk)ide Basra(de en ts tanden  sind. An- 
scheinend ist  die Polyploidie  einer der beiden 
Keimzel len Voraussetzung ffir das Gelingen der  
Nreuzung.  Von Polyploiden wurden vor a l lem die 
amerikanische Ar t  1?, vitifi)lius (2 n 56) und 
N. loganobaccets t e n  . . . .  42) gekreuzt .  Es  ent-  
s tanden auf normal (m,  sexuel lem Wege 49chromo - 
somige ]3astarde. Das gleiche w a r d e r  Fall in Nreu-  
zungen zwischen 17. rig@diets ;< R. ida(us (2 n = 14). 
l )agegen en t s t anden  aus R. vitifoli.us .:,: .tr idae'us 
(2 n = 28) auf3er normalen  Bas ta rden  auch Pflan- 
zen vom Mut te r typus  (2 n =:=56), also auf asexuel lem 
Wege. Auch aneuploide l ; ! -Pflanzen (2 n ...... 43. 
44, 5o) gehen aus dieser Verbindung,  anseheinend 
infolge Bef ruch tung  mi t  unbalancier ten  Idaeus-  
Gameten,  hervor.  Das Ergebnis  mi t  (lieser Art  
widerspr icht  de( Angabe yon GUSTAFSSON, wonach 
alle amer ikanischen Ar ten  des Subgenus Eubal~s 
sexuell  sein sollen. Es zeigt  sich viehnehr,  (lab bei 
Kreuzung  mi t  bes t immten  and( ten  tq te rn  (hier 
t e t rap lo idem R. idae~ts) Pseudogamie eintr i t t .  
\.Veiterhin wurde in Kreuzungen bzw, Selbstungen 
folgender  te t rap lo ider  Ar ten  de( An[ell  yon sexuell  
und asexuell  en ts tandenen N a c h k o m m e n  fest- 
gestcl l t :  R. thyrsi~er, t~. nilidie)ides, R. calvalus, 
R. pro(era[s, R. schh, chlenda[ii. {)berall kamen 

beide For tp f l anzungs typen  nebene inander  vor  
(Tabelle). Bei Sell)stung von R. pro(ethos ent-  
s tanden  pa r thenokarpe  Frfichte.  Verf. klassifiziert  
zum Schlu/3 (lie Vermehrungs typen  bei Rubus  
folgendermal3en: ~:. Sexuell  (vorwiegend in diploi- 
den Arten).  ~. Nich t redukt ion  in wciblichen ode( 
m~nnlichen odor in beiden Geschlechtern (R. r/ts//- 
(anus, R. idaeus). 3. Apomix is  nli t  Spaltung, wahr- 
scheinlich diploid(  Par thenogenesis  (R. e,it@)lilt.~ 
l?. thyrsig,,r). 4. Apomixis  ohne Spal tunv,  wahr- 
scheinlich Aposporie  (t?. calvat~ts). 5. tIaploi&. 
Par thenogenesis  ( R. borreri ). t,'*'eisleben. " 
Note on the inheritance of yellow hill colour in 
duckS. (Bemerkung 6her  die Vererlmng yon gelber  
Schnabelf/Zrbung bei Enten.)  Von J. M. R t'~ N l) 1'~ l ,. 
J. Genet.  40, 439 (rq4o) �9 

OewOhnlich ist  der  Schnabel  yon Ayelsbury-  
En ten  hell fleisehfarbeiL wenn auch der Schnabel 
des erwachsenen Erpels  gelber  is[ als derjcnigc des 
Weibchens. Vereinzelte  t~;nten haben aber  eilmn 
leuchtend orangegelben Schnabel.  l)iese Gclb- 
fXrbu,ng vere rb t  sich recessiv, in de( I;'e wnrde eine 
Spal tung von 2to lmrulal zu 66 gelb gefunden. 

l~ II.ert~c, ig (Berlin). : 
Study on the nature of changes caused hy structural 
chromosome mutations. (Untersuchungen fil)er die 
Natur  der  durch Chromosomenstruktur-Mutationc1~ 
verursachten  Ab~inderungen.) Von B. N. SII){)- 
ROV. C. R. Acad. Sci. U R S S ,  N.s .  31, 39o (I94J). 

Die Muta t ion  cubi tus  ra ter(up[us  (ci) bei l)roso- 
phila melanogaster (IV, Chronl.) ve ru r sach t  eine 
Unte rbrechung  de( 4. und 5. f;lfigell/ingsader. 
Augerdem is[ ein dominantes  Gen cubi tus  inter- 
(up[us (ciD} bekannt ,  das wahrscheinl ieh allcl zu 
ci ist  und Unterbr%'hungen tier 4- und 5. Flfigel- 
I~tngsader, zudenl  An(lerungen der Fliigelhaltun~4 
und der Formbi ldung  dec Ahfla verursacht .  Bei(h' 
Allele sind keine s ichtbaren ( ;h romosomenmuta t io -  
hen. - -  Durch  Chromosomenbr i iche  in der Nfihe (h's 
c i+-Locus und Transh)kat ion ties Bruchstfickes yon 
1V an ei~l anderes Chromosom kann du tch  cim'n 
l~ageeffekt die Wirkung des ci !- Allels (let des rv- 
cessiven ci-Allels angcglichen werden. --- Verf. ver- 
sucht  nun (lurch R6ntgenl)es t rahlung yon ci- c~ 2- 
Trans lokat ionen des c i - l .otus  zu erhal ten,  in de( 
Nachkommensehaf t  de(  l<reuzung: bcstrahlh,  
ci- ~ 3 ~ c i~-  '~ !i manifes t ier te  sich in o,e 5 % 
das Merkmal  ci 1). Genauer  wurtlen r8 I,'iille uuter  
sucht :  [n 5 waren keim~ ( 'hron~os(mlenaberrationcu 
festzustellen (Punk[muta t ion  yon ci zu cil~), in (lcn 
restl ichen t 3 war ein Bm~ch nahe des el-Ix)(us un(l 
eine Translokat ion des Bruchst i ickes in die euchro- 
mat ische Region eines anderen (qlromosoms ent  
s tandeu.  Durch  dies(the ChroInosomenst ruktur -  
verfinderung, dur (h  die nach ciner Translokat ion 
des c iq- l ,ocus  auf ( ; fund eines Lageeffektes eint' 
e i -Wirkung ents tand,  zeigte sich also bci einer 
Translokat ion tics ( i -Locus auf Grund eines Lag('- 
effektes eine ciD-Wirkung. - F inder  eine Trans- 
lokat ion des Bruchsti ickes des IX'. (Thromosoms. 
das den ci~--Locus enthiLlt, iu (:)tier last  in (lit, 
hc terochromat ische  Region eines antleren ( 'hromo- 
sores s t a t t  (Tr. [o49; Tr. 81), so ergibt  <lies rtichl 
den gew6hnlichen Typus  des Lageeffcktes yon ci. 
In den Compounds  zwischen (tern dominan ten  ( i l l  
tins (lurch einen Lagceffekt  ents tand,  [m(l den 
Translokat ionen Tr. m49  bzw. Tr. 8[ manifest ier t  
sich das ci-Merkmal  sel tener als in den Comt)omads 
zwischen ci D (ChromosomenstrukturverS.nderungl  
nn([ normaten ( ' l ]r()n]t)sot]lel l .  li] dieseu "l'rans- 
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lokationen Tr. lO49 und Tr. 81 ist also die Wirkung 
des ci+-Allels auf Grund eines Lageeffektes nach 
+ verschoben. - -  Stellt man fiir den ci-Locus tri- 
some Individuen her, so ergibt eine Anhgufung der 
ci-Punktmutat ionen eine Verstgrkung des ci- 
Merkmals, eine Anhgufung tier durch einen Lage- 
effekt entstandenen ci-Mutationen eine Verschie- 
bung nach + .  - -  Diese 3 Typen eines Lage- 
effektes des ci-Locus (I. recessive Wirkung bei 
einer Translokation des ci+-Locus in euchroma- 
tische Regionen eines anderen Chromosoms, 2. do- 
minante Wirkung bei einer Translokation des el- 
Locus in euchromatische Regionen, 3. Verstarkung 
der Dominanz des +-Allels bei einer Translokation 
des ci+-Locus in heterochromatische Regionen 
eines anderen Chromosoms) unterscheiden sich 
also yon den Punktmutat ionen insofern, als sie 
quant i ta t ive ~nderungen des ci-Gens darstellen. 
In MOLLERs Terminologie sind die ci- und ciD-Gene 
neomorphe, wlihrend die durch einen Lageeffekt 
entstandenen ~nderungen sich wie hypomorphe 
Gene verhalten. Ein solcher Unterschied spricht 
gegen die Annahme y o n  GOLDSCHMIDT, dab alle 
erblichen ~nderungen Chromosomenstrukturver- 
finderungen sind. G. Gottschewski. 
Uber den EinfluD hochkomprimierter Gase auf Xell- 
teilung (Meiosis) und Zellstreckung bei Zwiebel- 
gewiichsen. Von \V. E. DE MOL. Gartenbauwiss. 
16, 207 (1941). 

Zwiebeln von Hyazinthen, Tulpen nnd Narzissen 
wurden im tIerbst  um die Zeit der Meiosis in einem 
zu diesem Zweck besonders konstruierten Apparat  
in Stickstoff, Wasserstoff, Kohlens~iure oder Luft 
ffir 6o min, 7 ~ min oder - -  irt einem Fall - -  
I5~/2 Stunden einem Drilck yon 25--1ooo at aus- 
gesetzt. Ein Einflul3 auf das Wachstum war in- 
sofern zu erkennen, als Behandlung mit Kohlen- 
sS.ure bei jedem gew~.hlten Druck (25, 2oo, 6oo at) 
die Zwiebeln abt6tete, Behandlung mit  Luft  fiber 
2oo at starke Hemmungen bedingte; in den iibrigen 
F~tllen waren keine besonderen StSrungen des 
Streckungswachstums zu erkennen. M6glicher- 
welse wird die Zellteilung und Zelldifferenzierung 
beeinfluBt, sicher nachweisbar waren St6rungen 
der meiotischen VorgXnge, wie sie sich in den ver- 
schiedensten Degenerationserscheinungen der Pol- 
lenk6rner auspriigten. Doch sind die vorgenom- 
menen Untersuchungen, wie Verf. selbst betont. 
noch mehr oder weniger orientierenden Charakters 
und sollen als Grundlage Ifir weitere Versuche 
dienen. V~Tulff (Krakau). " 

Die Chrom0somenzahl yon Carpinus betulus L. Von 
H. JOHNSSON.  Hereditas (Gund) 28, 228 (1942). 

Von Carpinus betulus wurden 17 B~tume von 
7 verschiedenen schwedischen Standorten chromo- 
somal untersucht. Ubereinstinlmend batten alle 
n = 32 Chromosomen, welche Zahl sich auch bei 
eineln Baum des Kieler Botanischen Gartens fand. 
Bei wildwachsenden Carpinus betulus aus Schles- 
wig-Holstein hatte iibrigens SCHEERER IPlanta 30, 
716ff. (i94o)] ebenfalls bereits n = 32 Chromo- 
somen festgestellr was dem Verf. entgangen zu sein 
scheint. Wghrend die oktoploide Carpinus belulus 
im n6rdlichen Europa welt verbreitet  sein dtirfte, 
geht die Suche nach dem Wildvorkommen der 
diploiden Rasse (n = 8) weiter. Wulff(Krakau). o o 
gl(ihhormonleitung und Entstehung verlaubter 
Bl(itenst~inde (Untersuchungen an Kalanchoe bloB- 
feldiana). Von R. H A R D E R  und H. v. WITSCH. 

Nachr. Ges. Wiss. G6ttingen, Math.-Physik. K1. 
H. 2, 84 (I94I). 

Verff. unterwarfen ein einzelnes Blatr yon 
Kalanchoe bloflfeldiana durch Umhfillung mit  einem 
S~tekchen emer 9 Stunden-Kurztagbehandlung. 
Dies hat te  zur Folge, dab der aus der Achsel des 
Blattes hervorgehende Seitentrieb zum Blfihen 
gelangte. Auch die sich senkrecht oberhalb in der 
gleichen Btattzeile biidenden Seitentriebe wurden 
blfihfghig, wghrend die auf der entgegengesetzten 
Seite des Sprosses befindlichen Triebe fast immer 
ohne Bliitenbesatz blieben. Aus diesem Versuchs- 
befund wird gefolgert, dab das Blfihhormon ein- 
seitig-senkrecht im Stengel geleitet wird und in der 
Querrichtung nur sehr schwer vorzudringen ver- 
nlag. Auch beinl Endblfitenstand der Hauptachse 
kann die ~Virkung des Blfihhormons durch Kulz-  
tagbehandlung eines Blattes einseitig verst~irkt 
werden. Die dem behandelten Blat t  entgegen- 
gesetzte Seite weist viel weniger t31fiten und starke 
Verlaubungserscheinungen auf. Mit der Abnahme 
der Blfitenzahl, der Dichasiumsverzweigungen, den 
Verlaubungserscheinungen und der Ausbildung 
echter LaubblXtter zeigt sich fortschreitend die 
Abnahme der Hormonzuftihrung an. Schmidt. 

Spezielle Pflanzenziichtung. 

Varietal differences in barleys and malts. 8. Cor- 
relations between enzymatic activities and malt 
extract, malting loss, and steeping time. (Variet~ts- 
unterschiede bei Oersten und Malz. 8. Correlation 
zwischen enzymatischer AktivLtXt und Malzextrakt, 
Malzverlust und Einweichdauer.) Von H. R. 
SALLAUS and J. A. ANDERSON.  (Div. of Biol. 
a. Agricult., Nat. Res. Laborat., Ottawa.) Canad. J. 
Res. 18, Sect. C, 35 (194o). 

Ihren frfiheren Mitteilungen fiber VarietXts- 
nnterschiede von 12 Gerstenvariet~ten, (lie an 12 
welt voneinander getrennten Sta• in Canada 
angebaut waren, und deren Malz fiigen Verff. jetzt  
die Beziehungen zwischen Verzuckerungsaktivit~it, 
Verzuckerung, St~irkeaufl6sung, autolytischer Dia- 
stase und proteolytischer Aktivit l i t  des Malzes 
dieser 144 Proben einerseits und Malzextrakt, 
Malzverlust und Einweichdauer andererseits hinzu. 
Die Korrelationen wurden innerhalb der VarietXten 
for die verschiedenen Anbauorte und zwischen den 
Varietfi.ten ermittelt.  Einige Beziehungen scheinen 
f~ir OerstenvarietAten charakteristisch zu sein, je- 
doch haben die Umweltseinflfisse grol3e Wirkung. 

Hoffmann (M~ihrisch- Sch6nberg). 
Die Faktorenverteilung der Luteseens-SipPe yon 
Arena sativa auf die Elternsorten. Von A. AKER- 
MAN und K. F R O I E R .  (Schwed. Saatzuchtver., 
Svaldf.) Hereditas (Lund) 28, I71 (1942). 

Bereits im Jahre 1922 berichtete A ke rm an fiber 
das Auftreten einer chlorophylldefekten Lutescens- 
Sippe in Kreuzungen zwischen Abeds Novahafer 
und drei schwedischen Schwarzhafersorten. Aus 
den Aufspaltungsverh~tltnissen konnte auf das Vor- 
handensein yon drei homologen, polymeren Fak- 
toren geschlossen werden, ffir welche in einer 1941 
erschienenen Arbeit yon _~. und FROIER die Bezeich- 
nungen L~, L~ und L, eingeffihrt wurden. Die vor- 
liegende kurze Arbeit bringt zur Erg~tnzung einiges 
Zahlenmaterial aus Kreuzungsanalysen der Jahre 
1922--1923. Da die einfaktoriell heterozygoten 
Pflanzen in einem bestimmten Entwicklungssta- 
dium durch gelbliche Fleckung der Bl~Ltter erkannt 
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werden k6nnen, konnten  mi t  den El ternsor ten 
Novahafe r  und Glockenhafer  (Schwarzhafer) Test-  
kreuzungen durchgefi ihr t  werden, aus denen her- 
vorgeht,  dab die Schwarzhafer  einfaktorig sind mi t  
der Formel  L,L, lplpl,,l,, wXhrend (ler Novahafe r  
zweifaktorig 1,1,LvLpL,,]~,, sein muB. Zum SchluB 
w i r d  mitgetei l t ,  dab  Fr. diese Studien dutch  Kreu-  
zungen zwischen einfaktorigen Hete rozygoten  d e r  
Formel  L,l,l~,lvI~I,, und einer Anzaht phylogene-  
tisch in teressanter  Typen  (schwedisehe Landhafe r  
und Probste iersor ten verschiedener  Herknnf t ,  zu 
welchen Abeds  N o v a  geh6rt) fortsetzt ,  um evtl.  
Einbl ick  in unsichtbar  ver lautene Muta t ionschr i t te  
zu gewinnen. Lein (Halle a. d. S . ) .  ..... 
Photometrische Alkaloidbestimmung zur Unter- 
suchung yon Zuchtmaterial der weil]en und blauen 
Lupine. Von K. M E Y F R .  (Kaiser [T'ilkelm-Jnsl. f. 
Ziichturzg{[orsch., Erwin tr Miincheberg/ 
Mark.) Landw. l b .  91, 418 (194 l) u. Berlin- 
Char lo t tenburg :  Diss. ~q4L 

Durch  Nat ron lauge  wird das an organische 
Sguren gebundene Lupanin  in die Base tiber- 
geft ihrt  und diese mi t  einem Gemisch von Ather-  
Chloroform ausgeschti t tel t .  Dem Ather-Chloro-  
formgemisch wird das Alkaloid durch Ausschtitteln 
mi t  ~ %iger  Salzs/~ure entzogen und mi t  Kiesel- 
molybdgns'aure gefgllt. Die Fgl lung wird fil triert ,  
gewaschen, reduzier t  und als Molybd~tnblau im 
S tu fenpho tomete r  gemessen. Da  diese Methode 
auch bei kleinen Einwaagen to, i - o , 4 g )  hin- 
reichend genaue Ergebnisse l iefert  (max. Fehler  
a~ 5 % bis herab zu o.e mg Lupanin),  kann sie auch 

z u r  Untersuchung  yon Einzelpf lanzen und sogar 
einzelnen K6rnern m~d Kornte i len  herangezogen 
werden. Verf. stell te mi t  dieser Methode u. a. test. 
dal3 bei der weigen Lupine die Alkaloidgehal te  von 
Bl~ittern und K6rnern konform gehen und das 
durchschni t t l iche  Verh~tltnis ::k o,89 betr/Lgt. Hin-  
sichtl ich der  Vertei tung (les Atkah)ids ergab sich, 
(lab SproBspitzen, Bt{iter~ und lunge t{tilsen sowie 
reife KOrner reich an Lupanin sind. Blgtter,  
Stengel und Wurzel  besitzen einen niedrigeren 
Gehalt ,  und zwar n i m m t  er in (ler Pflanze yon 
oben nach unten und mi t  zunehmender  Reife ab 
und geht  im allgemeinen mi t  dem Rohpro te ingeha l t  
konform. Die Methode ist (lurch ihre im Vergleich 
zu anderen Verfahren hohe Leistungsf~thigkeit, (lie 
sich, wie angedeute t  wird, noch erheblich steigern 
KtBt, von grol3em Nutzen  ftir die Lupinenzi ichtung.  
dfirfte sich dari iber  hinaus aber  auch bei d e r  Unter -  
suchung physiologiseher t :ragen w)rtei lhaft  ver-  
wenden lassen. Schwarze (Mtincheberg/Mark).  
Miiglichkeiten der 8teigerung der EiweiGleistung bei 
Luzerne dutch Ziichtung auf hohen EiweiBgehalt. 
Von F.  P A N S E .  ([ust. f. Pflanzenbau u. Pflauze~- 
ziicht., U~eiv. Halle a. d. S.) Z. I)flanzenziichtg 29. 
229 (I94z). 

Nach  dem Wel tkr ieg  hat  sich die Erkenntnis ,  dab 
die Luzerne eine unserer wicht igsten eiweiBertrag- 
reichen Fu t t e rp f l anzen  ist, immer  st~trker durch- 
gesetzt.  Der  Luzernebau  hat  sieh infolgedessen in 
dieser Zeit auf Kosten  des Kleebaues fl~tchenm~iBig 
e twa verdoppel t .  Nachdem (lie Kl~rung der anbau-  
und ern te technischen  Kragen zu einer Steigerung 
d e r  EiweiBleistung im wesentl ichen abgesehlossen 
ist, b le ibt  es der Zfichtungsforschung noch vorbe~ 
halten, die erbliche S t ruk tur  der EiweiBleistung 
und die M6glichkeiten i hrer Verbesserung zu kl~iren. 
Als Material  diente eine seit mehr  als ~5 Jahren  

z u e r s t  ill Bromberg  und spS, ter  in Hal le  von 
RO>:M>:I~ zi ichterisch bearbei te te  Herkunf t  von 
fr~inkischer Bastardluzerne (Medicago media}. In 
drei Vegetat ionsjahren ( r937-- t939)  wurden rund 
53oo Einzelpflanzen auf RoheiweiB untersucht,  l )er  
ffir die Ser iemmtersuchungen benutzte  Mikro- 
des t i l la t ionsapparat  nach DIRKS wird beschrieben 
und abgebildet .  Vor tier t3esprechung tier eigenen 
grgebnisse  wird an Hand der  L i te ra tur  und lang- 
j~hriger Sortenpri i fungen die l,"rage nach der  M6g- 
l ichkeit  einer EiweiBertragssteigerung durch Her- 
kunf twahl  und Z/iehtung krit isch besprochen und 
im posi t iven Sinne beantworte t ,  l ) ie Analvsen-  
ergebnisse zeigten tiberaus grebe Schwankungen 
(1o.6--e4,8%) bei Einzelpflanzen, aber  auch bei 
St~tmmen (i3. 7 bis I9,9 %). Noch st~trker schwankt  
der EiweiBertrag je Pflanze (ee---~08 g bei Einzel- 
pflanzen und durchschni t t t ich  e4---87 g bei StOrm- 
men). Die Abh~tngigkeit der Variabilit&t in der 
Eiweil3leistung veto Alter  des Pf lanzenmater ia ls  
und yon der Schni t tze i t  werden eingehend unter-  
sucht. Am gtmstigsten fiir die Auslese ist der erste 
Schni t t  wm e--3j~ihrigen Bestgnden. DaB neben 
(lem dominierenden Ein/luB des Pf lanzener t rages  
auch tier re la t ive  EiweiBgehalt  itir die EiweiB- 
er t ragsleis tung eine Rolle spielt, wird in zwei Dia- 
g rammen  veranschaulicht .  Eine Korre la t ion zwi- 
schen diesen beiden Leis tungseigenschaf ten i s t  
nicht oder nur  ganz schwach (negativ) vorhanden.  
Vert. beur te i l t  deshalb (lie Kombina t ion  von hohem 
Pfla.nzenertrag mi t  hohem EiweiBgehal t  und auch. 
wie aus weiterem Zahlemnater ia l  ersichtl ich ist, 
mi t  hohem Samener t rag  optimist isch.  Weiterhin 
werden die Einzelfaktoren,  die ftir die H6he des 
Eiweil3gehaltes wesentl ich Mud, ge t renn t  unter~ 
sucht.  Hierzu werden die Variabi l i tM des Eiweil3- 
gehaltes in den Blat tern,  in den Stengeln und 
weiterhin die des Blat t -Stengel-Verhal tn isses  he- 
t r ach te t  und verglichen. Das Stengeleiweil3 scheint  
f/it die H6he tles Gesamtgehal tes  besonders wichtig 
zu sein. Zuin SchluB zieht  Verf. t ;o lgerungen fiir 
(lie Praxis  und stellt  die prakt lsche Durchff ihrung 
der Ztichtung auf h6heren EiweiBgehal t  an einem 
Beispiel dar. Ereisleben (Halle a. d. S.). ~'" 
Neue Wege der ZiJchtung nuf Frfihreife bei Tomaten. 
\ o n  FR.  v. F R I M M E L  un(l 1,2. L A U C H E .  (Mendel- 
lust., l'ersuchs- z,t. l:orsch.-Ansl, f. Gartenbau, Eis- 
grub.) Z. Pflanzenziichtg 24, 374 (194U. 

Verf. pri if t  die Frage, ob es dareh  Verbesserung 
der Methodik  und Einf i ihrung neuer  Auslese- 
momen te  m6glich sein kann, die Frtihreife tier To- 
ro t t en  noch welter  zu verbessern.  Bei einer Irfih- 
reifen Tomatensor te  k o m m t  es ctarauf an, daf3 zu 
einem m6glichst  frfihen Ze i tpunkt  m6glichst  viele 
reife Frfichte anfallen. In dieser Hins icht  konnte  
eine deut l iche Var iabi l i tg t  bei einer Reihe yon 
Sorten festgestel l t  werden. Zur Erre ichung dieses 
Zuchtzieles wird die E inkreuzung  yon Sorten mi t  
gete i l tem Blt t tenstand empfohlen.  Erfolge in dieser 
Hins icht  wurden bereits  erzielt. Schwierigkeiten 
berei te t  in der prakt ischen Zfichtung auch dim 
genaue Fests te l lung des Termins  , ,Frt ihreife".  Hie r  
kann man  sich die l,.'rgebnisse von SCtlLOSSI~;R zu- 
nutze machen,  nach denen die t"r~ihreife eng mi t  
tier H6he des Ansatzes des ersten Blt i tenstandes 
zusammenhgngt .  I)ie diesheztigliche Ausz/Lhlung 
kann auch bei engem Pf lanzenbes tand  erfolgen, so 
dal3 eine gr6Bere Zahl yon Pflanzeu vera rbe i te t  
werden kann. Itackbarth (Laukischken/Ostpr . )  
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