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Diploide  Gruppe n = 7, 2 n  = 14 
Tr.  monococcum . . . . . . . . .  

Tetraploide Gruppe  n -- 14, 2 n = 28 
Tr. dicoccum . . . . . . . . . .  
Tr.  d~,rum var. hordeiforme . . . .  
Tr.  turg idum var. spec ios i s s imum 

Hexaplo ide  Gruppe n = 21, 2 n -- 42 
Tr. Spelta var. album . . . . . . .  
Tr.  compactum var. ic ter inum . . . 
Tr.  wdgare var. e ry throspermum . . 

47.7 • 0,29 

55.6 -L 0,29 
54,3 i 0,37 
53.-' • 0,52 

6o.1 • 0,39 
62.0 -L 0,53 
63.3 • 0,37 

117 

IOO 

94 
69 

I 2 0  
68 

l O 6  

3 , 1 2 "  

2,96 
3,56 
4,36 

4,31 
4,36 
3,86 

6,5 

5,3 
6,6 
8,2 

7,2 
7,o 
6,1 

41,I7 • 0,33 

49,74 ~ 0,48 
47,4 ~ • 0,43 
46,63 • 0,59 

51,39 • 0,55 
56,50 J_ 0,49 
55,13 ~- 0,40 

3,28 

4,76 
4,15 
4,92 

6 , 0 0  

4,06 
4,13 

8,0 

9,6 
8,8 

I O , 5  

11,7 
7,2 
7,5 

ine inander .  In seiner Gruppe  ha t  z. B. "/r. di-  

coccum die gr6i3te Lgnge (55,6), aber  sie bleibt  
immerhin  h in te r  der  ger ingsten K~ingc des 
Tr .  spel ta in der  Gruppe  der  Hexap lo iden  be- 
deu tend  zurfiek (6o,I). Ziehen wir  die i ibliehe 
Fo rme l  heran,  nach  der  die Differenz (D) zwi- 

schen M 1 und M 2 n icht  kleiner  als 3 lnl~ + nl~ 
sein soll, so geben uns die Bereehnungen in allen 
Fa l len  Differenzen (D) zwischen bel iebigen zwei 
Mi t te lwer ten  aus  zwei verschiedenen Gruppen,  
welche die dreifache Quadra twurze l  aus nl~ ~- m~ 
(iberschrei ten.  

2. Sehr in te ressant  erscheint  die Tatsache ,  
dal3 mi t  s te igender  Polyplo id ie  die Gr613e der  
Pol lenk6rner  progress iv  s teigt .  So is t  die L~inge 
der  K6rnchen  bei  monococcum 47,7, bei den 
Te t r ap lo iden  im Durchschn i t t  54,4 und bei den 
Hexap lo iden  61,7; die Brei te  en t sprechend  41,2, 
47, 6, 54,3. Dies en t sp r i ch t  der  bekann ten  Er-  
scheinung,  dab  bei den polyplo iden  Formen  die 
Dimensionen der  0 rgane  sehr oft zunehmen.  
Dadureh  sind wir  im Besi tze einer neuen Ta t -  
saehe, die die Theorie  der  En t s t ehung  der  
Weizenar t en  auf po lyp lo idem Wege unters t i i tz t .  

3. Die Dimensionen der  Pol lenk6rner  k6nnen 
als gute  sys temat i sche  Merkmale  ffir die Ein-  
te i lung der  drei  he teroploiden Gruppen  dienen.  
Es mug  freil ich noch often bleiben,  ob die von 
uns fes tgeste l l ten Gr6Ben eine al lgemeine Giiltig~ 
kei t  haben.  Ers tens  umfassen unsere Messungen 
eine nur  geringe Zahl  yon Weizenformen,  ferner 
haben  wir  mi t  Ph~inotypen eines engeren En t -  
wicklungskreises  zu tun  gehabt .  Es seheint  uns 
aber,  dal3 weder  die Heranz iehung  neuer  Formen  
noch Formen ,  die sich un te r  anderen  Verh/ilt-  

mssen entwickel ten ,  die zahlenm/iBigen Rela-  
t ionen wesentl ich ver/ indern dfirften, da  bei den 
generat iven  Organen auch die quan t i t a t i veu  Merk- 
male grol3e Best / indigkei t  aufweisen. Jedenfal ls  
e rscheint  es uns angebrach t  folgende Tabel le  
vorzulegen : 

L~tnge der Breite der 
Gruppe Pollenk6rner Pollenk6rner 

Diploide . . . . . .  
Tetraploide . . . .  
Hexaploide . . . . .  

45--5o I 40--45 
50--60 45--5 ~ 
60--65 50--6o 

Ungeach te t  dessen, dal3 das  hier  behandel te  
Thema  nicht  einer gr i indl icheren Durcha rbe i tung  
unterzogen werden konnte ,  scheinen uns die er- 
ha l tenen Resu l t a te  doch unanfech tba r  zu sein 
und eine nennenswer te  Bedeu tung  bre i te ren  
s..ystematischen Umfangs  zu haben.  In  dieser 
Uberzeugung er laubten  wit  uns den vorl iegenden 
kleinen Aufsa tz  zu ver6ffentl ichen.  
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Die 3. Lieferung des , ,Handbuches der Biologie" 
bringt  zungchst einen Beitrag von ]52/JHNELT fiber 
die Prinzipien der Systematik.  Die Darstellung 
dieses Gebiets ist zwar kurz, aber aul3erordentlich 
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fesselnd und von  m o d e r n e r  W a r t e  aus  geschr ieben.  
Man bedaue r t ,  (lab die bo tan i sche  S v s t e m a t i k  ein 
bil3chen zu kurz  k o m m t ,  l m  zwe{ten Tell der  
L ie fe rung  beg inn t  Mmxxv:R m i t d e r  B e s p r e c h u n g  
der  Baup lgne  der  Tiere und  ihre  s t ammesgesch i ch t -  
l ichen Bez iehungen .  Z u n a c h s t  werden  die Grund-  
ziige der  Ontogen ie  der  Tiere in verg le ichender  
I ) a r s t e l lung  behande l t .  Beide Be i t rage  s ind wieder 
re ichl ich yon  gu ten  A b b i l d u n g e n  beglei te t .  

Schmidt (Mfincheberg/Mark) .  
A contribution to the theory of evolution by natural 
selection. (Zur Theor ie  der nat~r l ichen Auslese.) 
Von J. L. B A I L Y  jr. Amer.  N a t u r a l i s t  75. 213 
(~94~). 

Verf, b r i n g t  einige Beispiele zur  I l lus t ra t ion  des 
Gedankens ,  daf3 fiJr (lie n a t 0 r l i c h e  Auslese vor  
a l lem physiotogische  Eigenschafeen  der  Organ i smen  
yon B e d e u t u n g  sind. Ausf i ihr l icher  und  an  e igenem 
Mater ia l  wird n u r  die Korre la t ion  zwischen einein 
morpho log i schen  M e r k m a l  und  der  Fert i l i t&t bet 
der  Schnecke  Lymnaea  cuh,tmella angeff ihr t ;  im 
fibrigen h a n d e l t  es sich n u t  um ganz a l lgemeine 
Hinweise  auf  o t fens ich t l iche  Bedeutu.ng yon physio-  
logischen E igenscha f t en  ffir das  lTber leben der  
Ind iv iduen .  N. IV. Timofdeff-Ressovsky. '  
Mutations- und Isolationsversuche zur Beeintlussung 
des Geschlechtes yon Sordaria fimicola (Rob.). (Ein 
Beitrag zur Frage nach der $tabilit~t und Labilitiit 
der Sexualreaktionen bet Mon~zisten und Di/Jzisten. 
Von H. G R E I S .  Z. Bot.  37, [ (L94[). 

DieArbe i t  b r i n g t  eine so ungeheureFi i l le  von neuen 
T a t s a c h e n  und  aus  diesen sich e r g e b e n d e n  l)eu- 
t u n g e n  der  Sexua le r sche inungen  ande re r  Pilze, daf3 
bier  n u r  einige Ergebn i s se  re fer ie r t  werden  k6nnen .  
Z u n a c h s t  werden die ve rsch iedenen  Sexua l fo rmen  
von Sordaria macrospora,.fimicola, ~wicolu, Br(feldii 
und  s gra,zdis vergle ichend be t r ach t e t .  
Vor a l lem wird n g h e r  d i sku t ie r t ,  w a n n  bet Zwi t t r ig-  
kei t  die geschlecht l iche  Dif fe renz ierung  der  Kerne  
erfolgen kann .  Wir  l inden  alle Ubergange  von 
g e t r e n n t e r  Di f fe renz ie rung  im Ascogon und  funk-  
tionsf~thigen A n t h e r i d i e n  fiber p seudogame  Vor- 
ggnge zur  A u t o g a m i e  m i t  funk t ions losen  An the r i -  
dien. Die Kerne  der  Mvcel ien weisen d e m n a c h  eine 
sehr  labi le  geschlecht l iche  1)ffferenzierung anf, 
wobei die E r sche inung  der  r e l a t iven  Sexua l i tg t  eine 
Rolle zu spielen scheint .  Wegen der  Lab i l i tg t  er- 
schien es auss ichts re ich ,  d u r c h  3 [u t a t i onsve r suche  
erb l iche  A n d e r u n g e n  zu erzielen. I )urch die Ein-  
w i rkung  yon  R 6 n t g e n s t r a h l e n  (32oo 4ooo r) ent -  
s t a n d e n  folgende sexuel le  M u t a n t e n :  re ine  Weib-  
chen,  die n u r  noch Ascogone b ik le ten ,  reine Mttnn- 
chert, die nu r  noch  A n t he r i d i en  bi ldeten,  sowie 
M i k t o h a p l o n t e n  m i t  weibl ichen und  mann l i chen  
t ( e rnen .  Auf3erdem lieBen sich s t a rke  und  schwachc  
Weibchen  und  ebenso lche  Mfinnchen un te r sehe iden .  
Im ganzen  wurden  52 800 bes t r ah l t e  Sporen isoliert .  
yon denen  73 sexuel le  M u t a n t e n  gepri i f t  wurden.  
D u r c h  die Analyse  der  M i k t o h a p l o n t e n  wurde  
nachgewiesen,  (lab Ster i l i tgt tsfaktoren vo rhanden  
sind, welche (lie hTopulation tier An the r id ien  und  
Ascogone bet diesen St{tmmen verh indern ,  l,Ls 
gelang, (lie bei(len K o m p o n e n t e n  der  Mik tohap lon-  
ten zu t renne~ .  Die Minst l iehe Svn these  solcher 
M i k t o h a p t o n t e n  aus weibl ichen ui~(1 mgnn l i chen  
H y p h e n  war  wegen der  S t e r i l i t a t s f ak to ren  n ich t  
m6glieh.  Die T e t r a d e n a n a l v s e n  ergaben,  dab  die 
meis ten  T e t r a d e n  b ipo la r  sp-alten, eme T e t r ade  da-  
gegen war  t e t rapo la r .  Von den  4 Mthmchen  und 
4 \Veibchen kopul ieren n u r  2 M~innchen m i t  zwei 

\,Veibchen, n ich t  a b e t  ra i l  den  beiden ;mdereu 
Weibchen .  Werden  de ra r t ige  Mgnnchen  uml Weib-  
t h e n  m i t  anderen  no rma len  Mgmnchen und  Weib-  
chen kombin ie r t ,  d a n n  e n t s t e h e n  reichl ich F ruch I -  
k6rper,  l ) a raus  is t  zu schliel3en, d a b  die Te t r apo la -  
rit/*t du rch  S t e r i l i t g t s f ak to ren  und  n ieh t  (lurch ein 
zweites K o p u l a t i o n s - F a k t o r e n p a a r  bed ing t  is~. 
d . h .  (lie Te t rapo la r i t f i t  ist  eine Bipolari tf i t .  dic 
d u r c h  S te r i l i t a t s f ak to ren  ve rdeck t  ist und zu eiuer 
s che inba ren  I"e t rapolar i t / i t  wird. l) ie Sterilit 'ats- 
gene h a b e n  m i t  dem Gesclnlecht n ich t s  zu tun.  ~ie 
v e r h i n d e r n  die Aufl6sung der  W/*nde zwisehen den 
An the r id i en  und  Ascogonen.  tgei Homocygo ten  
werden keine F e r m e n t e  gebiMet ,  die ftir die Aul-  
16sung der  \ \ ' gnde  no twend ig  sind. Bet e ther  "l'c- 
triode, die ~tus (let  Kreuzung  eines \Veibchens  mit  
e inem Mgnnchen  hervorging,  wa.ren zwei Mycelie~ 
Zwi t t e r  m i t  Rea l i sa to ren .  2 Zwi t te r  ohne  Realis~- 
toren.  Es g ib t  also prim~ire und  s e k u n d t t r e Z w i t t e r  
I)ie Ausgangss t f imme waren  wahrsche in l ieh  pri- 
mare,  rea l i sa torenlose  Zwit ter .  l)iese beiden 
Z w i t t e r t y p e n  siml in der  l ' e t r a d e  d u t c h  Real isa-  
t o r e n a u s t a u s c h  (wie bet ( ' h l a m y d o m o n a s )  en t -  
s t anden .  W~ihrend die rea l i sa toren losen  Zwi t t e r  
sehr  labi le  Sexualabl t tufe  haben ,  sind die Zwit ter ,  
die Rea l i sa to ren  besi tzen,  sehr  s tabi l ,  sie weisen nu r  
A n t h e r i d i e n b e f r u e h t u n g  au f. Am SehluB der  Arbeit  
werden (lie Sexua l e r sche inungen  (ler Asco- tm<t 
l~as id iomyceten  e ingehend  besprochen  und die ;m 
Sor(taria ge fundenen  Ergelmisse  e n t s p r e c h e n d  aus- 
gewer t e t  (Tetrapolarit~i.t. D u r c h b r e c h u n g s k o p u l a -  
t ion,  Multipolari t~it .  geograph ische  Rassen.  He te -  
rohomotha I l i e . . qe lb s t s t e r i l i~ t t ) .  ( ; Ieichzei t ig wird 
noeh mi tge te i l t ,  d ab  auch SexualMoffversuche  lx,i 
den Pilzen im Gange  sin(l. [ )urch (lie Kcnatle AItLt- 
lyse der  Sexuah 'o rx t tnge  yon Sordar ia  i s t e s  dami l  
gelungen,  auch  in die sexuel le  Mannigfal t igkei l  
vieler  andere r  Pilze f,Harheit zu br ingen und  es 
schein t ,  (tab d a m i t  (tie wicht igs ten  T a t s a c h e n  
erkl t i r t  werden  k6nnen.  I~eson(lers wicht ig  lsl 
aul3erdem, (tab bei Sordar ia  (lie Rea l i sa to rengene  
n ieh t  Allele sind. so dal3 es zu Cross ing-over  kom- 
men kann,  wodurch  (lie bet ve r sch iedenen  Algen 
gef imdene  Nichtal lel ie  der  Rea l i sa toren  bes ta t ig t  
werden konnte ,  ]7. Moea'z~s (I-teidelberg). : :  
Zur Frage der physiologischen Spezialisierung des 
Gerstenflugbrandes Ustilago nuda (Jensen) Kellerm. 
et Sw. und der Entstehung neuer Gerstenbrand- 
Rassen. \ :on R. THRt , ;N.  (']t~st. f .  t)[hu~z~'nb(~u, , 
[)flar~ze~ziicht.. l:~zi',,. Itallc.) Phyt ( )pa th .  Z. 13. 
539 (1941). 

I) ie  U n t e r s u c h u n g e n  ([es Verf, bes t / i t igen die 
fr i iheren Fes t s t e l lungen  N a h m m a e h e r s, (lab bet 
tins Us/ilago m~da offent)ar  nur  in zwei Rassen 
unterschie( t l icher  ' \ - , r ess i v i t i i t  auf t r i t t ,  yon denen 
(lie eine auf  Sommerge r s t en  (S). die andere  auf  
\Vin te rge r s t en  (W) v o r k o m m t .  Die Rasse S i s t a u f  
Grund  ether  e rwe i t e r t en  l{efal ls l)eurtei lung als 
s t t i rker  aggressiv  zu bezeichnen.  Igtir die E n t s t e -  
htltlg (ler 1)el(ten Rassen sin(l v ie l le icht  die unter -  
sehiedl ichen l, Tmweltstw(tingungen wtihren(t der  
l s  (let .qommer- bzw. \Vin te rgers te  vel- 
an twor t l i ch  zu macherl.  Zur  ] ;rage uach  dcr  ]s 
s t e h u n g  neuer  Gerstetd)ran(lra.ssen brachte t l  (lic 
wei teren  [71ttersuclmngen des Verf. aufsehlul3- 
reiehe Fes t s t e l lungen .  [ !n te r  286 aus l )euts(-hland 
c ingesand ten  ( )ers t :enl ) randherkf inf ten  war  ( :sKlag,~ 
m~da 2z 3real, U. hordci 35real  ve r t r e t en ,  (ler Rest  
~er te i l te  sich auf U. mediates und Aufs tml tungen  
l)as Auf t re t en  in te rmedi t i re r  tgrancllyt)cn isi Iw- 
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merkenswer t  und ffir die Resis tenzz(ichtung w)n 
nicht  zu unterschXtzender Bedeutung.  Gersten- 
und Weizenf lugbrand sind nach den Fes ts te l lungen 
des Verf. t rotz  der Kopulationsf/~higkeit  ihrer 
Hap lon ten  in v i t ro  als ge t rennte  Arten zu be- 
t rachten .  Infekt ionsversuche  mi t  den Gerstenflug- 
brandrassen auf \Veizen bzw. mi t  "Weizenflugbrand- 
rassen auf Gerste bieben aul3erdem ebenso erfolglos 
wie Infekt ionsversuche  zur Bas ta rd ie rung  der bei- 
den Brandar ten .  Hassebrauh (t3erlin-Dahlem).~ 
Zur vergleichenden Charakterisierung einiger Mu- 
tanten des Tabakmosaikvirus. Von G. SCHRAMM 
und L. R E B E N S B U R G .  (Chem. Abt., Arbei/sst. f .  
Virusforsch., Kaiser Wilhelm-Inst. [. Biochem. ~t. 
Biol., Berlin-Dahlem.) Naturwiss.  1-942, 48, 

Die im vors tehenden  Refe ra t  genannten  Tabak-  
mosa ikv i russ tgmme werden charakter is ier t .  Hin-  
sichtl ich ihres e lekt rophore t i schen Verhal tens er- 
gibt  sich: der  isoelektrische Punk t  des vul- 
ga re -S tamms  l iegt  bei Pl~ 3,45, der des tenue~ 
S tamms bei 3,65, der des f l a v u m - S t a m m s  bci 3,8. 
Im Gebiet  yon Pit 6 - - 8  wander t  das tenue-Virus  
am schnellsten, dann folgt  dos vulgare-Virus und 
dann,  in gr6gerem Abstand,  am langsamsten das 
f lavum-Virus ,  alle anodisch. Der  Nucleinsaure-  
gehal t  der Mutanten ,  mi t  Hilfe der  UV-Absorp t ion  
bes t immt ,  verh/Llt sich gerade umgekehr t  als er- 
war te t :  der Gehal t  is t  beim f l a v u m - S t a m m  am 
h6chsten, beim t e n u e - S t a m m  am geringsten. Die 
Ergebnisse tier beiden Methoden weisen darauf  hin, 
dab bei der Muta t ion  des vulgare-Virus  zum fla- 
v u m - S t a m m  auch Ver/ tnderungen im Eiweil3anteil 
des Virus vor  sich gegangen sein mfissen. 

E. Pfan,~uch (Berl in-Dahlem).  : '-' 
Ober einige Mutationen des Tabakmosaikvirus und 
eine ,,Porallelmutation" des Tomatenmosaikvirus. 
Von G. M E L C H E R S .  (Arbeitsst. f .  l/ira.@wsch., 
Kaiser Wilhehn-Inst. [. Biochem. u. Biol.. Berlin.- 
Dahlem.) Naturwiss.  1942, 48, 

An einem normalen  S t a m m  des Tabakmosa ik-  
virus  (var. vulgate) wurde dos im Schr i f t tum 6fter 
erwXhnte Auf t re ten  von Spon tanmuta t i onen  be- 
obachtet .  Die  neu ents tandenen,  kons tant  blei- 
benden St / imme wurden  rein isoliert  und als var.  
f lavum,  tenue, necrot icum,  lu r idum und subspec. 
Dahlemense  bezeiehnet .  Die Symptombi lde r  dieser 
Mutat ionen,  die sich sowohl in R ich tung  einer Ab-  
schwachung wie einer Verst/~rkung bewegen, wer- 
den an H a n d  einiger Abbi ldungen beschrieben.  

E. Pfankuch (Berlin-Dahlenl) .  ~ ~ 
Somatic segregation. (Somatische Spaltung.) Von 
D. F. J O N E S .  (Connecticut Agricult. Exp. Stat., 
New Haven.) Bet.  Rev iew  7, 291 (194~). 

Un te r  der Bezeichnung , ,vegeta t ive  segregat ion"  
vers teh t  Verf. alle in den somat ischen Geweben 
vor  sich gehenden Abgnderungen  der Erbmasse.  
In  der vor l iegenden Arbe i t  wird ein {]Tberblick fiber 
die verschiedenen Erscheinungen dieser Ar t  ge- 
geben. Sie k6nnen beruhen auf a typischer  Be- 
f ruch tung;  Chromosomenel iminat ion ,  somatischer  
Mutat ion,  Delet ion,  posi t ion effect und anderen 
chromosoma!en  Aberra t ionen.  Schmidt. ~ o 
Studies on apospery in Pea pratensis L. (Studien 
fiber Aposporie  bei Pea  pratensis  L.) Von C. L. 
K I E L L A N D E R .  (Betas.  Inst., Univ. Stockholm.) 
Sv. bet ,  Tidskr.  35, 321 (1941). 

Bei e inem Bio typ  von Pea pralensis L. mit  
2 n = ~= 66 wurden vielfach aposporische F m b r y o -  
sgcke aus Nucelluszellen, durehschni t t l ich  2- -3  in 
jeder  Samenanlage,  gefunden. Die EMZ. pflegte 

zu degenerieren,  entwedeI ve t  der Meiose oder 
(h~tufiger) im Tr iadens tad ium,  das durch St6rung 
der zwei ten Tei lung zustande kam (typische 
Dyaden  und Te t raden  wurden  bei diesem Material  
nicht  gefunden),  Bei der ers ten Teilung der apo- 
sporischen Embryosgcke  wurde in einigen FMlen 
Wandb i ldung  beobachte t .  Im al lgemeinen er- 
re ichte  in jeder  Samenanlage  ein E m b r y o s a c k  dos 
8kernige und dami t  das Reifes tadium,  in dem der  
(tetraploide) Zentra lkern durch seine bedeutende  
Gr6Be auffiel. Offers wurden aber  auch 2 - -  3 E m -  
brvos~cke in einem Nucellus gefunden. Die HXnfig- 
kelt  der Po lyembryonie  und Zwill ingsbildung s teh t  
mi t  der Aposporie  in Zusammenhang.  (Unter  den 
geke imten  Samen ergaben I 1% Zwi!linge und 2 % 
Drillinge). Onno (Wien). ~ ~ 
Cytogenetic studies in Pea pratensis and its hybrid 
with Pea alpina. (C y to g e n e t i s c h e U n te r su c h u n g e n  an 
Pea  pratensis  und seinem Bastard  mi t  Pea  alpina.) 
Von E. A K b ; R B E R G .  Heredl tas  (Lund) 28, I 
(~942). 

Bei der Ar t  Pea pralensis herrscht  in der Na tu r  
apomict ische Samenbi ldung vet .  Es wurden zw61f 
Stgmme,  darun te r  IO, die sich apomict isch fort-  
pflanzten,  untersucht ,  Die Chromosomenzahlen  der 
St i tmme schwankten zwischen en  ~- 5 ~ und 9o bis 
95. Verf. g laubt  zwischen der Zahl der  Chromo- 
semen und dem Auf t re ten  der  Apomixis  keine Be- 
ziehung feststellen zu k6nnen. Die Tabel le  2 zeigt 
aber, dab die im T e x t  als haupts/Lchlich geschlecht- 
lich sich for tpf lanzend bezeichneten St/Lmme 7o9 
und 813 die h6chsten Chromosomenzahlen  auf- 
weisen. Die apomict ischen St~tmme zeigen durch-  
schni t t l ich  gute  Pollenausbildung,  wghrend die 
sexuellen S tgmme hgufig verr inger te  Pol lenfer t i l i tgt  
aufweisen. Auch in der Eizel lenbi ldung unter-  
schieden sich die beiden Gruppen.  W~thrend bei 
dem sexuel len S t amm 7o9 keine aposporen Eizellen- 
mut te rze l len  gefunden wurden,  t r a ten  sie bei den 
apomict ischen S tgmmen  746 und 703 sehr hgufig 
auf. Kreuzungsversuche  an IO S t~mmen  ergaben,  
dab Pollen von Pea pralensis und Pea alpina gleich 
wirksam war, wghrend nach Bes tgubung  mi t  
palustr{s- und nemoralis-Pollen keine Samen aus- 
gebi ldet  wurden.  Auch die Bas ta rd ie rung  mi t  Pea 
glauca und P. compressa gelang. Bemerkenswer t  an 
diesen Ergebnissen ist, dab sie trotz der bes tehenden 
grogen Unterschiede  der  Chromosomenzahlen  zwi- 
schen den einzelnen Ar ten  erhal ten  wurden.  Ffir 
die einzelnen Ar ten  wurden folgende Chromosomen-  
zahlen gefunden:  Pea alpina 2n = 31, bzdbosa 28, 
45, trivialis 14 und einmal  15, compressa 3.5, 42, 49, 
nemoralis 28, 42 und glauca 65. Bei der Kreuzung 
Pea pratensis X Pea alpina wurden 16 Bas ta rde  
erhal ten,  yon deneI1 12 aus reduzier ten  und 4 aus 
nieht  reduzier ten  Eizel len en ts tanden  waren. Die 
einzelnen Bas tarde  wiesen deutl iche Unterschiede  
auf und ihre F~-Nachkommenschaf ten  waren in der 
Zahl der Chromosomen sehr verschieden.  Bezfiglich 
weiterer  Einzelhei ten  sei auf die Originalarbei t  
verwiesen. SchrOck (Mtineheberg/Mark). 
Chromosome nombers in the Malvaceae. 2. (Chro- 
m o s o m e n z a h l e n  der  Malvaceen.  2.) Von A. SKOV-  
STED.  C. r. Trav.  Labor.  Carlsberg, Sdr. physiol.  
23, 195 (1941). 

Verf. tei l t  eine gr613ere Anzahl  von Chromosomen-  
zahlen von Malvaceen neu rnit und n i m m t  Stel lung 
zur Sys temat ik  der Famil ie .  Besonders eingehende 
Behandlung  finder die Tribus Hibisceae,  ffir die 
einige Ab/tnderungen vorgeschlagen werden. - -  Als 

I8"  
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Beispiele tiir in t raspez i f i sche  Polyploidie  werden  
Urena lobata L. (2 n = 28 und  56), Hibiscus Sabda- 
riffa (2 n ...... 36 und  72) und  H. "l'ria~um (2 n = 28 
und  56) besonders  gewiirdigt .  Die k l ima t i sche  An-  
pas sungsbre i t e  is t  bet der  t e t r ap lo iden  U. lobata 
ger inger  als bet der  d ip loiden Rasse, bet H, Trionum 
sind die be iden  Chromosomenras sen  morpholog isch  
n i c h t  un t e r s che idba r .  I Verf. r eg t  an, die A r t e n  
Hibiscus schizopetalus Hook.  J. u n d  H. ribesifolius 
Guill zu s t re ichen,  da  die ers te  als M u t a n t e  yon 
H. Rosa sinensis L., die zweite als \Vuchs fo rm yon 
H. physaloides Guill. e* .Peer aufzufassen  ist. 

Wul f f  (Krakau). ~ ' 
Cytological investigations on the genus Cicer. 
( ( 'y tologische U n t e r s u c h u n g e n  fiber (lie G a t t u n g  
Citer.)  Von N. K. I Y E N G A R .  (lJolany De/)., 
Univ. of IJmdou, Kings (;o11., London.) Ann.  of 
Bot. ,  N. s. 3, 27I (~939)- 

Diese A ) h a n d h m g  b r i n g t  uns  (tie I i e n n t n i s  von 
den cytologischen Verh~l tn i s sen  in der  G a t t u n g  
Citer .  Die Ar t  A r i e t i n u m  h a t  diploid I6, Soonga-  
r i cum 14 Chromosomen .  E r s t e r e  en t h~ l t  Pro-  
chromosomen,  le tz tere  nicht ,  Die somat i sche  Mi- 
lose wrid we i t gehends t  auf  alle E inze lhe i t en  un te r -  
sucht ,  ohne  neues  zn br ingen.  Die Pa tho log ien  dcr  
Mitosis werden  ebenso  ausff ihrl ich beschr ieben .  
Aus ve r sch iedenen  Beobach t ungen ,  ngml ich  der  
Zahl  der  S a t e l l i t e n c h r o m o s o m e n  und de r  Gr613e 
ih re r  T r a b a n t e n  sowie der  P a a r u n g  in de r  Meiosis, 
geh t  hervor ,  dab  beide  Cicer -Ar ten  a l lopolyploide 
sind, bet A r i e t i n u m  h a t  dazu  auch  s t ruk tu re l l e  
Ver / tnderung phy logene t i sch  eine Rolle gespielt .  - - 
I n s g e s a m t  b i e t e t  diese A r b e i t  n i ch t s  Neues. 
I m m e r h i n  is t  erfreulich,  da[3 die Befunde  im Lich te  
der  neueren  L i t e r a t u r  sachl ich  besp rochen  werden.  

.]. Straub (Ber l in -Dahlem) .  ~ 
Weitere Beobachtungen (Jber den Einflua yon lang- 
weliiger und mittelwelligerUV.-Strahlung auf h6here 
Pflanzen, besonders polyploide und hochalpine 
Formen (8tellaria, Epilobium, Arenaria, Silene). 
\'on K. P I R S C H L E .  (Kaiser Wilhelm-Inst. ,f. Biol., 
Berlin-Dahlem.) Biol. Zbl. 61, 45 ?. (:194~). 

U n t e r s u c h t  ~ u r d e n  verg le ichend A r t e n  aus dem 
Tier- bzw. Hoch land ,  zum Tell S ippen  der  gleichen 
A r t  aus ve r sch iedenen  Meeresh6hen.  Zusatz i iches  
!angwelliges U l t r a v i o l e t t  h a t t e  zwar  du rchweg  eine 
mat3ige Verk t i rzung  der  Sprof3tgnge zur  Folge, 
w a h r e n d  sons t  (Fr ischgewicht ,  Trockengewich t ,  
Ges ta l tung ,  Blf ihwil l igkeit ,  chemische  Z u s a m m e n -  
setzung) keine  ges icher ten  Unte r sch iede  festzu- 
s te l ten  waren.  M6glicherweise b e r u h t  sogar  die 
b e o b a c h t e t e  S t a u c h u n g  auf  e inem ger ingen G e h a l t  
der  ange~, a n d t e n  S t r a h l u n g  an mi t lehvell igem Ul t ra -  
violet t ,  so dab  dem langwel l igen Tell k a u m  ein 
E in f lug  zuznschre iben  w~tre, i m  mi t te lwel l igen  
tTl t raviole t t  (Dornobere ich  28o bis 32o m #) waren  
alle P f l anzen  i m W a c h s t u m  s ta rk  g e h e m m t ,  wurden  
sogal  znm Tell rasch zum A b s t e r b e n  gebrach t .  In-  
t e ressan te rweise  b l ieben  hocha lp ine  Ar t en  bzw. 
S lppen am Leben  und  waren  jedenfalIs  wel t  weniger  
g e h e m m t .  AuffaI lend w a r  der  hohe  G e h a l t  der  
P f l anzen  an  N und  P u n t e r  dem Einflul3 mi t t e l -  
well igen U l t r a v i o l e t t s  Zwischen Diplo iden  und  
Te t r ap lo iden  konn ten  I rn te rseh iede  merk l i che r  Ar t  
n i ch t  fes tges te l l t  werden.  5ch~,~rucker. 
L'impiego della colchicina in biologia. (Die Be- 
d e u t u n g  des Colchicins in der  Biologic.) Von 
t{. C I F E R R 1 .  Saggia tore  2, 26.[ (~94~). 

In  diesem kurzen  Sammel r e f e r a t  wird die wesent -  
l i the  L i t e r a t u r  ~K)er die A n w e n d u n g  yon ( 'olchicin 

zmn Zwecke tier G e w i n n u n g  polyploider  Kormeu 
bis [94 o gebrach t .  Nach  Besp rechung  der  5amen-  
und  S p r o B b e h a n d l u n g  sowie der  a n z u w e n d e n d e n  
K o n z e n t r a t i o n e n  werden  eine grol3e Reihe  yon 
Ku l tu rp f l anzen  aufgezXhlt,  (lie polyplo id  gewordc~ 
sind. A u c h  die Vortei le  dieser  Methode  ffir gem> 
t ische U n t e r s u c h u n g e n  werden  kurz  gestreif t .  

W. v. H;ettstein (Mfincheberg/Mark) .  
(Jber die Wirkung einer 8aatguthormonisierung auf 
den Ertrag der ZuckerriJbe. Von H. U. A M L O N ( ;  
(GauJorschungsaust. f. t'f/anzenphysi~,/.. Po.~m~ J 
Angew. Bot.  23. _,8() (~94i).  

In  Fo r t f i i h rnng  der  f r i iher  mi tge t e i l t en  Er t rags-  
s t e ige rungen  nach  B e h a n d h m g  des Saa tgu t s  rail 
W u c h s h o r m o n e n  bet der  Zucker r t ibe  wird fest- 
gestell t ,  (lag die B e h a n d h m g  mi t  o ,ol  proz. L6sung  
yon ,x -naphthy less igsaurem Kal iunl  &uf 24 S tundeu  
m i t  3 L i t e rn  l~6sung je I kg %aatgut  dieses rol l  
ausqui l l t .  Doch lfiuft cs d a n n  sch lech t  d u t c h  die 
l ) r i l lmasch ine .  I )aher  wurde an je 5 kg Saa tgu t  
(lie gleiche Menge yon J,_,5 g des P r / ipa ra t s  e inmal  
in IO, dann  in 5, ferner  in - ' 5  nnd  schlieBlich in 
~ I . i t e r  Wasse r  gel6st. Nach dem S c h a c h b r e t t -  
oder  Mi t s che r l i ch -Schema  ( lurch~ef t ihr len  A n b a u  
versuche  nach  dieser  B e h a n d l u n g  bet vier-  bis 
sechsfaeher  \Viederholung  a.n verschie(h ,nen ( ) r ten  
e rg ib t  s ich:  I)ie W a s s e r m e n g c  kann  bis auf  em 
Zehnte t  der  ursprf ingl ichen v e r m i n d e r t  werden.  
ohne  (lab die E r t r a g s s t e i g e r u n g  a u f ~ e h o b e n  wird. 
Jedoch  d a f t  das  S a a t g u t  d a n n  kemesfaIIs  Ignger aIs 
-'4 S tunden  liegen. Bet e inem Vier te l  de r  Wasser  
menge  t r e t en  auch  nach  48 S t u n d e n  noch keme 
Sch&digungen ein. Bet der  m o d e r n s t e n  Drill- 
masch ine  lief das  so b e h a n d e l t e  5 a a t g u t  d a n n  sehr  
gu t  (lurch, U//rich (Mfincheberg/Mark) .  
oDynamisehe Botanik. Eine Physiologie unserer 
Pflanzen for Biologen, ~rzte, Apotheker, Chemiker, 
G~trtner, Land- und Forstwirte. Von VR. BOA,% 
2., n e u b e a r b ,  u. wes. verm.  Aufl. 80 Texiabl~. 
224 S. Mfinchen u. Ber l in :  J. F. I . e h n m n n  I,,q_'. 
Geh. RM. 7.60, get). RM. 9. ' ,  

W e n n  m a n  den  Begriff  , ,Phys io logie"  in fiblicher 
Weise fagt ,  d a n n  s t e h t  der  gesamte  U n t e r t i t e l  n i eh t  
im r i ch t igen  Verh/~ltnis zum B u e h i n h a l t .  \:err. 
v e r s t e h t  u n t e r  , , dvnamische r  B o t a n i k "  die Erfor-  
s chung  auch  de rP f f anzenwi rkungen  auI  ihre  gesamt  e 
U m w e l t  und  n i c h t  e twa  n u r  das  Ziel, die Pf lanze  
als U n t e r s u c h u n g s o b j e k t  zu behande ln ,  also e t w a  
, ,nur"  zu j ede r  Fo rm ihre  chemische  Wi rkungs -  
g rund lage  zu f inden,  l)ieses hochges t eck te  Ziel 
wird im ~. A b s e h n i t t  abge le i t e t  und  u m s c h r i e b e n .  
sowie (lie N o t w e n d i g k e i t  des S t rebens  zum Errei-  
t h e n  desse lben  aufgezeigt .  Ebenso  werden  a b e t  yon 
vo rnhe re in  auch  die derze i t  gegebenen  Grenzen 
er6r te r t ,  die e ther  vollst~indigen l ) a r s t e l lung  der  
, , dynamischen  B o t a n i k "  se lbs t  als ,,l..cbens- und  
V o l k s r a u m - g e b m l d e n e r  Wis senschaW'  gezogen stud 
und  die in ers ter  Linie in der  Fes t s t e l lung  gipfetn 
d a b  eben  eine dazu  aus re i cbende  wi rkungsmgBige  
t ~ f t a n z e n b e s t a n d s a u f n a h m e  noch nicht b e s t e h t  und 
auch  n i c h t  so rasch du rchge f f ih r t  werden  kann.  
D a h e r  s ind die folgenden Kapi te l  m e h r  odor  weniger 
Ausbl ieke,  die ties Verf, \Vollen kennze i chnen  mi t  
seiner  eigenen, auf  S. 2o gegebenen  i :o rmt  l ier tm~: 
,, l)ie E r k e n n u n g  und  ve rkn f ip fende  D a r s t e l h m g  dev 
ine inande r  ve r sch lungenen  \Virkungskreisl~tufe isl 
Ziel und  [ n h a l t  der  dwaamischen  B o t a n i k " .  Sir ist 
begriff l ich u m s c h r i e b e n ,  ,als exper imen te l l e  Biologic' 
und  Physiologie  die l . ehre  von  den um (lie Pf lanze 
sich g rupp ie r enden  \Virkungskreis lSalfen".  l Ie rar  
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tige Ausblicke sind nun:  Wandelbarkeit  des Stoff- 
wechsels. - -  Dynamische Botanik als Wertlehre. - -  
Statische und dynamische B i o c h e m i e . -  Arbeits- 
weisen einer dynamiscllen Botanik. - -  Hahnenful3- 
wirkungen. Hemmungs-, F6rderungs- und Wuchs- 
stoffe in Pflanzen. - -  Die Herbstzeitlose und ihre 
~Virkungen. - -  Schwerkraftempfinden. Umkehrung 
des Sinnesempfindens der Pflanze. - -  Diirre- 
erscheinungen. Bors~ure und Zink als Hochlei- 
s . . tungselemente . -  Lichtwirkung, Wirkstoffe und 
Anderung des Entwicklungsablaufs unter dem Ein- 
fluB des Lichtes. - -  Die Pflanze und ihre Leistungen 
unter  dem Einflug yon Salzen. - -  Kartoffel und 
Salzwirkung. - -  Deutung der Sulfatwirkung. - -  
Saponinpflanzen. Saponinwirkungen. - -  G~irungs- 
proben mit P f l a n z e n . -  Dynamische Botanik im 
grtinen Land. - -  Pflanzliche Leistung und geogra- 
phische Breite. Der VorLeil der erweiterten Dar- 
stellung in dieser 2. Aufl. liegt zweifellos in der 
Tatsache, dab weiterhin zahlreiche biologische 
Fragen sehr eingehend behandelt werden, von denen 
man ,,in den bekannten Lehrbiichern" nichts er- 
f~hrt. DaB und warum nicht alle Ausfiihrungen yon 
den Fachgenossen des Verf. widerspruchslos hinge- 
nommen werden k6nnen, kann in einem Kurz- 
referat nicht er6rtert werden. Es wird ja immer 
das Los neuartiger, mehr oder weniger revolutio- 
n~rer Darstellungen in der Wissenschaft sein, sich 
mit ihrem guten Kern Iangsam durchsetzen zu 
mtissen. Weitere Ktirzungen, Zusammenziehungen 
und AusdruckserklXrungen diirften diesen Vorgang 
zukiinftig erleichtern helfen. 

H. Ullrich (Mtincheberg/Mark). 

Spezielle Pflanzenziichtung. 
O Handbuch der PflanzenzUchtung. Hrsg. v. TH. 
ROEMER und W. 1RUDORF. 5 Bde. 20. Liefg. 
5. Bd. S. X, 545--61o. Berlin: Paul Parey 194 o. 
RM. 6.5o. 

Lieferung 2o beschliel3t die ,,Grundlagen der 
Pflanzenztichtung" und damit den ersten Band des 
Handbuches. Beendet wird eingangs das Kapitel 
vorl KNAPP ,,Ziichtung durch Mutationsausl6- 
sung". Die bisher fiir den Ztichter allein in Frage 
kommenden, praktisch empfehlenswerten 3 Mittel, 
um Mutationen auszul6sen, nAmlich Temperatur- 
einwirkung, Colchicin und Regeneration werden in 
ihrer Wirkung und Anwendung beschrieben. Nach 
Schilderung der Erzeugung polyploider, haploider 
und aneuploider Mutationen, sowie der Beschrei- 
bung der Zfichtung durch Ausl6sung von Muta- 
tionen innerhalb der Chromosomen, kommen die 
bisherigen Ergebnisse der experimentellen Aus- 
16sung ,,eigentlicher Mutationen" an Kulturpflan- 
zen zur D.arstellung. So zeigen die angeffihrten 
Beispiele die M6glichkeiten, auf diesem Wege zu 
neuen, braucbbaren Formen zu gelangen, aber auch 
die bisherigen Grenzen, d .h .  dab bisher nur  ein 
Teil mehr als wissenschaftliches Interesse erregt, 
also noch verhMtnism/~13ig wenig ktinstlich erzeugte 
Mutationen schon praktischen Wert besitzen. Die 
,, Grundlagen der Pflanzenzfichtung" erfahren dann 
mit dem sehr wichtigen, die praktische Zfichter- 
arbeit besonders angehenden Kapitel von ISEN- 
BEcK-Halle ,,Die Prfifung des Zuchterfolges" ihren 
Abschlul3. Es ist dies eine sehr gediegene Schilde- 
rung aller das exakte Feldversuchswesen angehen- 
den Fragen, wobei die biologische Statistik, die 
Methoden der Verrechnung zur Erfassung von 
Fehlergr6/3en an Hand zahlreicher Beispiele klar 

auseinandergesetzt werden und dem Ratsuchenden 
Auskunft und Anleitung gew~hrt wird. Titelbogen, 
Vorwort des Herausgebers und Inhaltsverzeichnis 
fiir den ganzen Band sind der Lieferung beigeftigt. 

Sesso~s (Giel3en). 

0 Handbuch der PflanzenziJchtung. Hrsg. v. TH.  
ROEMER und W. RUDORF. 5 Bde. 2i. Liefg. 
3. Bd. 27 Textabb. S. 161--24o. Berlin: Paul 
Parey 1942. RM. 6.50. 

In  der 21. Lieferung finder von RODOLF-Mtinche- 
berg die Fortsetzung der ztichterischen Behandlung 
aller iibrigen Trifoliumarten, wie Schweden-, In- 
karnat-, Alexandriner- und Perserklee start, wobei 
allein fiber Trifolium incarnatum, der schon seit 
einiger Zeit in ztichterische Behandhmg genommen 
wurde, etwas mehr zu sagen ist. Dagegen n immt  
die Bearbeitung der Luzerne, wie begreiflich, einen 
breiten Raum ein. Sind doch bei ihr, der K6nigin 
der Futterpflanzen, die zticherischen Erfolge auf 
Grund l~.ngerer BeschMtigung bereits recht beach- 
tenswert. Die nunmehr wohl feststehende Syste- 
matik, die Aufzeigung der cytologischen Verh8lt- 
nisse, Schilderung der Ursprungsgebiete und die 
Sortenbeschreibung er6ffnen den Reigen. Bltih- 
und Befruchtungsverh~tltnisse, Beurteilung der 
Werteigenschaften, morphologische Merkmale, ins- 
besondere auch des Wurzelsystems, Stengel-Blatt- 
verhXltnisse, Gehalt, Nachwuchsbef~higung, Aus- 
dauer, Winterh~rte, insbesondere Verfahren, ihren 
Grad experimentell zu prtifen, und schlieBlich 
Zuchtziele und Erfolge, soweit sie bisher erforscht 
bzw. zu fibersehen sind, heiBen die Uberschriften 
der inhaltsreichen Abs~Ltze. Zahlreiche, recht ein- 
drucksvolle Abbildungen ergSnzen den Text 
vorteilhaft. Sessous (GieBen). 

Studien iiber die BackfJhigkeit von Roggensorten. 
Von P. PELSHENKE.  Z. Pf]anzenziichtg 24, I 
(I94~). 

In sehr eingehenden Untersuchungen stellt Verf. 
die backtechnischen Eigenschaften der deutschen 
Roggensorten im Vergleich zu einigen ausl~indisehen 
Roggenproben systematisch lest. Zur Priifung ge- 
langten insgesamt i74 Proben, wobei die deutschen 
Herkfin/te yon 3 ~ verschiedenen Versuchsfeldern 
stammten. Zwecks Gegentiberstellung der back- 
teehnischen Eigenschaften yon Roggen und Weizen 
wurden ferner 93 Weizenproben gepriift. Die ein- 
zelnen Untersuchungen ergaben folgende Fest- 
stellungen. Der Eiweil3gehalt der deutschen Roggen- 
soften unterliegt etwa den gleichen Schwankungen 
wie der des Weizens, nur  ist er beim Roggeu um 
durchschnittlich 2, 5 % geringer. Die Eiweil3menge 
ist stark an die Sorte gebunden. So sind als eiweiB- 
reich die Sorten Hel3dorfer Johannisroggen, 
Meul3elsdorfer Fichtelgebirgs und Jaegers nord- 
deutscher Champagner zu bezeichnen als eiweil3arm 
Petkuser Kurzstroh und D6hlauer. Hinsichtlich des 
Zuckergehaltes konnte festgestellt werden, dab die 
in Roggenmehlsuspensionen nach einstfindiger 
Digestion ermittelte Zuckermenge ein sehr ver- 
schiedenes VerhXltnis von Glucose und Maltose bei 
den einzelnen Sorten erkennen 1/~13t. Der Glucose- 
gehalt z .B.  ist besonders hoch beim ]?robsteier. 
W/~hrend der Glueosegehalt beim Weizen kaum 
feststellbar ist, spielt er beim RoggerL mengenmXl3ig 
eine erhebliehe Rolle. Im Gegensatz zum Glucose- 
gehalt ist der Maltosegehalt starken Umweltein- 
fltissen unterlegen. Besondere Schwankungen zeigt 
er mit  dem Getaalt an Auswuchs, doch bestehen 
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daneben auch deutliche Sortenunterschiede. l)ie 
Sortenmittel liegen zwischen 0,6 3 und 1,2 4 %. Der 
Rohmaltosegehalt liegt beim Roggen im Durch- 
schnitt etwa 3 o % h6her als beim Weizen. Ein Roh- 
mattosegehalt yon -',5 3 . o %  erscheint aus back- 
technischen Griinden erstrebenswert. Die Unter- 
suchungen fiber (lie Verkleisterungscharakteristik 
der verschiedenen Roggensorten iieBen als mittlere 
Temperatur ffir den Beginn der Verkleisterung 55 
und als durchsclmittliehe Amylogrammh6he 4oo 
Amylogrammeinheiten erkennen. Die untersuchten 
tfirkischen, polnischen und Plata-Roggen lieferten 
gleiche Durchschnittswerte wie die deutschen Her- 
kiinfte. Aus der Bewertung der I'inzelfaktoren 
der Roggenbaekfghigkeit stellt Verf. folgende 
Richtlinien f/ir die QualitS~tsziichtung beim Roggen 
auf. Da L die EiweiBmenge in positiver Korrelation 
zur Ausl)eute an "feig un(1 Brot steht, mug eine 
Steigerung der t';iweigmenge verlangt werden, l)a 
-. die einzelnen Zucl<era.rten bet der Beurteilung 
der Roggenbaekfghigkeit wichtig sind. mug eine 
l{erticksichtigung des Verhgltnisses yon Glucose 
und Maltose sowie des Gehalts an diesen beiden 
Zuckerarten stattfinden, l)a 3. die Beschaffenheit 
und Verkleisterungsffthigkeit der Stgrke von enk- 
scheidendem EinfluB fiir die l,ockerungsfghigkeit 
der Roggenteige ist, muB eine Ber{icksichtigung der 
St~irkeeigenschaften besonders hinsichtlich 1,6slich- 
keit und Verhalten bet der X:erkleisterung start- 
linden. 1)a 4. die Roggenbackiahigkeit ganz 
auBerordentlich stark dutch Auswuchs geschgt- 
digt wird. mug als besonders wichtiges Zuchtziel 
(lie Steigerung der Auswuchsfestigkeit verlangt 
werden. Roegner-A 7*st (Berlin). 

Eine spontane, fertile Artkreuzung. Von A. Z W O -  
B O I ) A .  Z. t~fla,nzenzfichtg 24, 330 (z941). 

In einem selbstgeziichteten fertilen Weizen- 
Roggen-Hestan(l-also eigentlieh einem Weizen- 
Roggen (-Weizen)-Bestand mit weizen/~hnlichem 
Aussehenl] entdeckte Vert. im Jahre z938 eine 
Pflanze, (lie sich von den fibrigen (tadurch unter- 
schied, dab sie (tie typischen Merkmale der F1-Gene- 
ration eines sponla)zen Weizen-Roggen-Bastardes 
zeigte. Hier rouble also eine spontane Kreuzung 
zwischen einem bereits fertilen Weizen-Roggen- 
(-\Veizen)-Bastard und einem Roggen stattge- 
funden haben. In einer der .:{hren dieser Pflanze, 
(lie fret abblfihte, konnten nach der Ernte zwei 
K6rner fesLgestellt werden, die typische Roggen- 
form, doch Weizenfarbe besaBen, also intermedigr 
waren. Aus dem einen cler K6rner entwickelte sich 
eine lebensfghige Pflanze, (lie beim Fteranwachsen 
typische Roggencharaktere in Aufbau unr Ablauf 
der Vegetation zeigte. Demnaeh rouble es sieh hier 
um eine spontane Riickkreuzung und nicht viel- 
leicht um eine Parthenogenese handeln, naehdem 
der miitterliche Elternteil eine reine \,Veizenform 
aufgewiesen hatte. Die herangewachsene Pflanze ist 
somit als /:~-Generation der spontan erfolgten 
Riickkreuzung des spontan aufgetretenen \~:eizen- 
Roggen-Bastardes anzusprechen: F~ L J<l WR WB 
< (Steinitzer Roggen) , Steinitzer Roggenl. Diese 

Pflanze, die in einem Roggenfeld abblfihte, war 
roll Iert i l 'und ergab in ihrer b' 2 sehr gut ausgebil- 
dete 1Roggenpflanzen, die sich augerdem noch als 
besonders winterfest erwiescn. 

leoeg~zer-_4 ~st (Berlin), 
Beitrag zur Vererbung der 8pindelbriichigkeit bet 
einigen Nacktgersten. Von A. "[ 'AVCAR, (I;~s/. f. 

J~ilan~enzi~chl.. I~;~D ,. Za#reb.) Z. l~flanzenzficht~, 
24, 333  (I94T) , 

hn  Gerstensortiment yon Zagreb befinden sich 
eine Anzahl von Nacktgersten mit brfiehiger Spin- 
del, die zu Kreuznngen mit Gersten mit fester 
Spindel benutzt  wurden, um den \:ererbungsmo(lus 
der BrtichigkeJt festzustellen. Die Gersten mit 
tester Spindel wurden so gew~hlt, dab weiterhiu 
(lie Kopplung der Brfichigkeitsgene mit einem be- 
tells lokalisierten Gen untersucht werden konnt:e, 
Aus den Untersuchungen geht hervor, dab die 
Spindelbriichigkeit der Nacktgerste durch zwe{ 
komplement/~re Gene Bt~ Bt 2 und Bt 2 l{t 2 bedingt 
wird. Da nach Kreuzung einiger nicht brfichiger 
bespelzter Gersten briichige Formen im Verhgltnis 
9 br t ichig:7 lest und bet Kreuzungen mit den 
brtichigen Nacktgersten dagegen meist 3 briichig 
: ~ /est abspalten, muB die genetische lr 
dieser Eltern Bt~ Bt 1 bt~bt 2 und bt 1 bt 1 Bt 2 BI e 
sein. In einem Falle wurcle ein Hemmungsfaktor x 
ftir Brttchigkeit festgestellt, der je nach der Kon- 
stiLution der Eltern eine bifaktorielle Spaltung im 
Verh/~ltnis IO brtichig : 6 lest oder eine trifakto- 
rielle Spaltung 28 brtichig: 36 lest (bzw. 7:0) her- 
vorruft. Die Gene fiir Brtichigkeit vererben sich 
unabh/*ngig von den Faktoren fiir Zeilenzahl 
(Vv 1. Chromosm), ftir bespelztes-nacktes I<orn 
(Nn ~ IH. Chromosom) und far Aleuronfgtrbun~ 
BlbI : - I V .  Chromosom). Eines der beiden tkrii- 
chigkeitsgene liegt im 1[. Chromosom, da es mit 
dem Gen fiir Spelzenfarbe Blbl gekoppelt ist nnd 
26478 % Austausch zeigt, tlq[fmann. 

33 4ahre Maiszilchtung. Von R. lgIA:,IS('HMANN 
Z. Pflanzenziichtg 24, 363 (194x). 

[n der vorliegencten Arbeit gibt \.'err. einen {" bur- 
beck tiber seine Z/ichtungsversuche mit Mats aut 
der staatlichen Zuchtstatte Kompolt in [Jngaru. 
AIs Ausgangsmaterial der gesamten Zfichtung dien 
te ein einziger guter Elterkolben des einheimischen 
gelben I~ferdezahnmaises, aus dessen Nachkommen 
im Laufe der Zeit ein begrenzter l{reis yon Formen 
isoliert wurde. Gr6gter Wert wird aut Erzielung 
einer gleichmgBigen. (lem lokalen I<lima angepal,/- 
ten, Reife gelegt. Nach Feststelhmg tier klimati- 
schen Verhgltnisse (Niederschlagsmenge, Tempe- 
ratur) begannen die eigentlichen, sehr genauen Aus- 
lesearbeiten, die sich tiber das ganze Leben der 
Pflanze erstreckten, also: Keimungsphysiologie, 
Bliihverlaut (Intensitat der Pollenanlieferung wfih- 
rend der verschiedenen Tageszeiten - -  als beslu 
Befruchtungszeit wurde der Vormittag festgestellt, 
Aufbau der mgnnlichen Bltitenrispen). Mit dcr 
Bltite im Zusammenhang wurde die Frage der sor- 
tenreinen Vermehrung behandelt (Reichweite des 
Pollens, V~Tindrichtung wXhrend tier Blfitezeit, An{- 
ban des Maiskolbens, Kornreihenzahl, Kornform, 
Kolbenansatz, Zahl der Nodien, Kolbenzahl Lt.im- 
kolbigkeit erwtinscht]). Ferner wurde an der Her- 
stellung eines Heterosismaises gearbeitet, es wurden 
Kreuzungen zwischen Euctdaenct me:ricana , Mats 
durch entsprechende l(urztagdosierung und schliel3- 
lich Inzuchtversuche vor allem zur Erzielung yon 
maisbrandresistenten Formen durchgeffihrt. Auch 
der Frage der Saatgutbereitung (Saatguttrock- 
nung, Feuchtigkeitsgehalt) wurde gr6Bte Beachtung 
entgegengebracht, l~oegner-A z.tst (Berlin). 

Die Feststellung der Rostresistenz beim Getreide 
und Lein.  V o n  \\:. S T R A I B .  (Z~'ci,.,st. d. t?~,,/. 
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Reichsanst., Braunschweig-Gliesmarode.) Forsch.- 
dienst 13, 24 (1942). 

Infolge der starken Spezialisierung der auf Ge- 
treide und Lein vorkommenden Rostpilze hielt 
man friiher die Zttchtung rostresistenter Sorten f fir 
sehr problematisch. Die neueren Untersuchungen 
haben jedoch gezeigt, dab die Ztichtungsm6glich- 
keit solcher Sorten auf alle FXUe positiv beant- 
wortet  werden mug. Als man zunXchst der Re- 
sistenzpriifung an Keimpflanzen im Gew~ichshaus 
allein Bedeutung beigemessen hatte, zeigte es sich 
bald, dab auf diese Weise nur schwer zum Erfolg 
zu kommen ist. Wohl gibt es bei den Oetreidearten 
einige Variet~iten, die gegentiber allen bzw. den 
europ~tischen Braun- und Gelbrostrassen eine all- 
gemeine Resistenz zeigen, doch ist die (Jber- 
ftihrung der Resistenz in andere Arten schwierig. 
Auch durch Kombination yon teilresistenten Sor- 
ten lassen sich theoretisch umfassend resistente 
$orten erzielen. Sofern sieh soIche Teilresistenz 
auf zwei verschiedene Sorten verteiIt, ist die Kom- 
bination, wie z .B.  bei ,,Carsten V" und .,Heines 
Kolben"-Weizen in bezug auf Gelbrost und 
, ,Glabrota" und , ,Bond"-Hafer in bezug auf 
Kronenrost, mit gr6Berer Wahrscheinlichkeit durch- 
ftihrbar, als in solchen F~tllen, da sich die Teil- 
resistenz auf drei oder gar vier Sorten erstreckt. 
~hnlich liegen die Dinge beim Lein, nur sind hier 
in gr6Berem Umfange Sorten bekannt, die gegen 
alle Rostrassen resistent sind. Gegentiber dieser 
Ztichtungsarbeit durch Prfifung der Keimpflanzen 
in1 Gew~chshaus, die eine dauernde Kontrolle der 
Pilzrassen im Freiland voraussetzt, hat  sich die 
Priifung auf Feldresistenz an ~lteren Pflanzcn als 
gtinstigere Zfichtungsmethode bewXhrt. Sorten, 
die im Gew~chshaus starken Keimlingsbefalt zei- 
gen, k6nnen im Freiland bei Infektion mit  derselben 
Pilzrasse betrgchtliche Befallsunterschiede zeigen, 
die erblich bedingt sind. Da die Hauptschadigung 
immer an den ~lteren Pflanzen auftritt,  kommt der 
Jugendinfektion keine zu groBe Bedeutung zu. 
15oo Weizensorten wurden in aufeinanderfolgenden 
Jahren mit ffinf Gelbrostrassen im Freiland auf 
Resistenz im Sommer geprfift. Die Ergebnisse zei- 
gen deutlich, dab es zahlreiche keimpflanzen- 
anfS~llige Sorten gibt, die eine starke sommerliche 
Resistenzsteigerung der ~lteren Pflanzen zeigen, 
und zwar ohne Rticksicht auf die infizierende 
Rostrasse. Solche Sommerresistenz zeigen z .B.  
,,Criewener io4" , Heine I I" , , ,  Stocken", ,  ,Rimpaus 
Bastard" und besonders ,, Sval6fs Kronen"-Weizen. 
Dutch Pr/ifung der Zuchtst&mme unter verschie- 
denen Bedingungen an verschiedenen Stellen lal3t 
sich der Ausleseerfolg erh6hen. Als neues Prfifungs- 
verfahren wird die gleichzeitige Keimlings- und 
Freilandinfektion vorgeschlagen, um diejenigen 
Linien, die keimlings- und freilandanf~llig sind, zu 
erkennen. ~hnlich wie beim Getreide gibt es auch 
beim Lein blattanfgllige Sorten, die eine hohe 
Stengelresistenz zeigen, die bei Faserleinen von 
besonderer Bedeutung ist. Hoffmann. 
A case of increased vitality in sibpollinated later 
generations of self-fertilised Dactylis glomerata 
strains. (Ein Fall erh6hter Vitali tat  geschwister- 
befruchteter Folgegenerationen geselbsteter Dac- 
tylis glomerata-StS.mme.) Von G. NILSSON- 
L E I S S N E R .  Hereditas (Lund) ilk 222 (I942). 

Die erste Inzuchtgeneration (I1) vegetativ ver- 
mehrter und rgumlich isolierter Einzelpflanzen von 
Dactylis glomerata weist immer kleine Fehlstellen 

und Pflanzen mit nlehr oder weniger grogen Ab- 
normalitXten auf. Auch die Wachstunlsrate scheint 
herabgesetzt zu sein. Die Ernte der r/tumlich iso- 
lierten, aber freiabblfihenden I x, welche also aus 
Geschwisterbefruchtung hervorgeht, wird un- 
mittelbar daneben ausges/it, desgleichen die fol- 
gende Generation. Auf diese Weise werden die 
Nachkommenschaften von Einzelpflanzen zur 
Saatguterzeugung vermehrt.  Die Parzetlen aus 
diesem Saatgut zeigen vollen Bestand ohne die 
Inzuchtwirkungen der 11. In mehrjXhrigen Lei- 
stungsprfifungen wurde festgestellt, dab die Grfin- 
nlassenertr~ge der 11 sehr signifikant unter denen 
der sog. I2--I  4 liegen. Zu diesen Untersuchungen 
wurden 2 in den Handel gekommene Dactylis- 
Stiimme Skandia II  und Brage verwendet. In ~hn- 
lichen Untersuchungen nlit anderen GrS.sern 
konnten solche Unterschiede nicht festgestellt 
werden. Es wird angenommen, dab sich bei 
Dactylis dnrch die einmalige Inzucht eine nattir- 
liche Auslese der schwachen Pflanzen auswirkt, 
welche im Bestand unterdrfickt werden. 

Lein (Halle a. d. S.). ~ ~ 
[Jber eine Zwerg-compactum-Mutation bei Festuca 
pratensis L. Von ~V. RUDORF.  (Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Zi~chtungsforsch. Mi~ncheberg/Mark.) Ber. 
Dtsch. bot. Ges. 60, 132 (1942). 

Es wird eine bei Festuca pratensis aufgetretene 
Zwerg-compactum-Mutante beschrieben, deren ge- 
netische Untersuchung ergab, dab der Zwergwuchs 
dominant vererbt wird, und dab die aufgefundene 
Mutante in diesem Faktor heterozygot war. CC- 
Pflanzen sind extrem zwergig, wlihrend die nor- 
malen Pflanzen recessiv homozygot (cc) sind. In 
der Nachkommenschaft  der heterozygoten Aus- 
gangspflanze wurde mehrfach erneutes Auftreten 
der Mutante festgestellt, so dab das G e n c  sehr 
labil zu sein scheint. Das Gen C beeeinfluBt so- 
wohl die Rispendichte wie auch die Halml~nge, 
die aul3erdern durch weitere modifizierende Gene 
L 1, L 2 . . . .  deren Anzahl nicht best immt werden 
konnte, in ihrer Ausbildung gesteuert werden. 

Schr6ck (Mfincheberg/Mark). 
Studies in the inheritance of physiological charac- 
ters. 5. Hybrid vigour in the tomato, Pt. 3. A critical 
examination of the relation of embryo development 
to the manifestation of hybrid vigour. (Studien fiber 
die Vererbung physiologischer Eigenschaften. 5. 
Bastardwtiehsigkeit der Tomate. Pt. 3. Eine kri- 
tische Untersuchung der Beziehungen zudschen der 
Embryoentwicklung und der Ausprfigung der 
Bastardwtichsigkeit.) Von E. S. J. HATCHER.  
(Dep. of Botany, Univ., Bristol.) Ann. of Bot., 
N. s. 4, 735 (194o). 

Die Arbeit knfipft an frtihere Ergebnisse von 
ASHBY (193 o, 1932, 1937) und LUCKWlLL (1937) 
an, welche die Bastardwfichsigkeit als Folge eines 
erh6hten Embryogewichtes, nicht einer h6heren 
W'achstumsrate in der sp~tteren Entwicklung er- 
klXrten. In einer spS~teren Arbeit stellte LUBKWILL 
(1939) jedoch bereits fest, dab sich die Heterosis in 
verschiedenen Bastardkombinationen in verschie- 
denen Teilphasen des Wachstums auswirken kann, 
so dab nicht allein das Embryogewicht  hierftir ent- 
scheidend ist. Die vorliegende Untersuchung sttitzt 
sich auf 2 reine Linien von Lycopersicz*m escMentum 
und die reziproken Bastarde dieser Linien. Verf. 
untersuchte zunXchst an einer reinen Linie die 
Variabilit~it der Faktoren, welche das Embryo- 
gewicht bzw., da hohe Korrelation zwischen Em- 
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b r y o - u n d  Samengewich t  bes teh t ,  d a s S a m e n g e w i c h t  
b e s t i m m e n .  Bei A us s cha l t ung  des l,;influsses ties 
Samengewich te s  (S) s te l l tc  er enge Kor re la t ion  
zwischen S a m e n z a h l  je F r u c h t  (N) und  F r u c h t g e -  
w ich t  (F) fest  ( r N F .  S :~ + o,843 ). E b e n s o  fand 
er enge Kor r e l a t i on  zwischen Samen-  und  F r u c h t -  
gewich t  u n t e r  Au s s cha l t ung  tics Einflusses tier 
S a m e n z a h l  r F S  �9 N : 7 0,589), dagegen  hohe 
n e g a t i v e  Kor re l a t ion  zwisehen Samenz~h l  und  
S a m e n g e w i c h t  u n t e r  A us s cha l t ung  des F ruch tge -  
wichtes  ( r N F . t :  ....... o,638 ). So h a b e n  Samen  
aus F r 6 c h t e n  mi t  ger inger  S a m e n z a h l  ein h6heres  
mi t t l e res  Gewicht ,  was besonders  bei ki lns( l ichen 
B e s t a u b u n g e n  zu ber t icks ich t igen  is(, d a  diese 
i m m e r  weniger  Samen  e rgeben  als freic Selbs tung.  
A u g e r d e m  n i l n m t  das  S a m e n g e w i c h t  m i t d e r  ln -  
se r t ionsh6he  der  F r u c h t  im F r u c h t s t a n d  und  mi t  
der  I n s e r t i o n s h 6 h e  ties F r u c h t s t a n d e s  in der  Pfla nze 
ab. Der  E in f l ug  des Geno typs  des E m br yos  bei 
K r e u z b e s t a u b u n g e n  wird (lurch diese Fak to ren  
s t a r k  t iber lager t ,  i n sbesonde re  durch  den ger ingen 
S a m e n a n s a t z  bei k t ins t l icher  BestiLubung, welcher  
das  S a m e n g e w i c h t  t iberh6ht .  Bei o f fenbar  ein- 
xvandfreier Ver suchsdurch f f ih rung  gelang es jedoch 
dem Verf., die E m b r y o -  und  S a m e n e n t w i c k l u n g  
nach  k i ins t l icher  Se lbs tung  und  k i ins t l icher  rezi- 
p r o k e r  Bes t t t ubung  zweier re iner  IAmen zu stu-  
dieren.  Die Var iab i l i tg t  tier Flgche des Umrisses  
(ler F m b r v o n e n  als Mal3 ih re r  Gr613e is( in den 
j~ingeren .qtadien tier Kn twick lung  hoch, ( l a d e r  
Z e i t p u n k t  ftir B e f r u c h t u n g  und  P;egmn der  E n t -  
wicklung n i c h t  gleichmgl3ig ist. Mit  z u n e h m e n d e m  
Alter  n i m m t  (tie Va r i ab i l i t g t  ab. Sic is t  bemerkens -  
wer terweise  bei Kreuzbes t /~ubung  s te ts  ger inger  als 
bei  k i ins t l icher  Se lbs tung.  eo Tage i lach der  Be- 
s t g u b u n g  is( kein Unte r seh ied  zwischen Kreuz-  
bzw. S e l b s t b e s t g u b u n g  in der  En twic ldungsschne l -  
l igkeit  fes tzuste l len.  5 ~ Tag (  nach  tier B e s t g u b u n g  
is t  die E n t w i c k l u n g  im wesen t l i chen  ahgeschlossen.  
In d iesem S tad ium,  wie bei der  Reife. is(  die Em-  
bryo-  bzw. Samengr6Be d u r c h  die mi i t t e r l i che  
U m g e b u n g  b e s t i m m t ,  so d a b  die aus Kreuzbe-  
s t / iubung  he rvo rgegangenen  Ein b r yonen  (lie gleiehe 
Gr6ge h a b e n  wie die aus  Se lbs tung  ties m/ i t t e r -  
l ichen El te rs  e n t s t a n d e n e n .  Die l n t e r t e i l u n g  tier 
]~ntwicklung i n  2 Phasen ,  20 - -35  u~tl 3 5 - - 5  o TaRe 
n a c h  der  Bes tgubung ,  roach(  j edoch  deut l ich,  dab  
(lie aus  Kreuzbes tgn lbung  he rvo rgegangenen  Fm -  
b r v o n e n  in der  e rs te ren  Phase,  in welcher die An- 
legung der  Coty ledonen  s t a t t f i nde t ,  eme schnel lere  
E n t w i c k l u n g  haben ,  tlal3 also zu dieser  Zeit  eine 
He te ros i swi rkung  sie.htbar wird. Sic v e r s c h w m d e t  
bei der  S a m e n r u h e  u n t e r  dem F.influl3 der  mi l l ( ( r -  
l ichen Umgebung ,  um abe r  nach  der  K e i n u n g  bei 
t ier W e i t e r e n t w i c k l u n g  (ler Co ty ledonen  wieder  
deu t l i ch  zu werden,  In tier we i te ren  v e g e t a t i v e n  
E n t w i c k h m g  bis zum Beginn  tier Bli i te  glichen im 
vor l iegenden  Beispiel  (lie F1-Bas ta rde  dem s ta rk-  
wiichsigeren Elter ,  ohne ihn zu t iber t reffen.  1)a- 
n a c h  bis zur  vollen Reife waren  jedoch die Bas t a rde  
be iden  E l t e rn  e indeut ig  / iberlegen un te r  an(leren~ 
in P f l anzenh6he ,  I n t e r nod i enzah I  und  -lgmge, im 
Gesan l tg r t ingewich t ,  l . ange  und  Gewich t  der  
Se i t en t r i ebe  und  besonders  auch  iln Gesamt -  
gewich t  der  Fr t ichte ,  welches den e inen El ter  
u m  das  l )oppel te ,  den  ande ren  fas t  um das  
Vierfache t iber t raf .  ] )abe l  zeigten die reziproke*i 
B a s t a r d ( ,  welche sich an fangs (lurch das  S a m ( n -  

gewieht  sehr  s t a r k  un te r sch ieden ,  keine wesent  
l ichen 1Jnterschiede.  DaB das  Samengewich t  n i c h t  
en t s che idend  ist, k o n n t e  auch  an  der  En twick lun  g 
yon P f l anzen  be ider  E t t e rn l in ien  gezeigt  werden.  
welche aus g rogen  und  kleinen Samen aulgezo~ei~ 
worden waren.  I)% Heterosis  wird als die \Vi rkung  
e iner  g t ins t igen K o m b i n a t i o n  e rb l icher  Vaktoren 
b e t r a c h t e t ,  obwohl  es noch  n ich t  m6gl ich is(, <It'll 
C h a r a k t e r  dieser  F a k t o r e n  im e inzelnen zu an;d\- 
sieren.  Es sei bemerk t ,  dab  sich die beiden Eltt,ri:- 
l inien in i h r e m  ganzen  E n t w i c k l m n g s r h y t h m u s  in 
sofern nn te r sch ieden ,  als der  zunfichst  als s t a rk -  
w/ichsig beze ichne te  E l te r  berei ts  nach  dem 7. his 
8. B l a t t e  den  ers ten  l , ' ruch ts tand  anse tz t e  und  als 
fr t ihrei i  beze ichne t  werden muB, w/ ihrend dci- 
ande re  E l t e r  ers t  nach dem 9. his [o. B la t t e  bli ihtc,  
sich im ganzen  vege t a t i v  viel  st~trker entx~ickeltc. 
so d a b  am E n d e  tier Vege ta t ion  seilqe H6he  nn~l 
Gr t inmasse  deu t l i ch  grOBer w~r als die des ers tereu .  
i)iese Linie  war  also ausgesprochen  sp~itreif, was 
besonders  im Verh~tltnis der  reifen zu den  gr i inen 
Frf ichten von o,~ (gegeniiber  J,53 !) zum Ausdruck  
k o m m t ,  l.e:i~ (Hal le /Saale) .  ' 

Der Einflu8 der Temperatur auf die Reaktion von 
anfiilligen und resistenten Kartoffelsorten..gegen- 
iiber Phytophthora infestans. Von K. (). M1/I,],KI~: 
un(l R. GRI t~SIN(H: .R .  Angew. 13ot. 2 4  13~J 
(i942).  

F r / ihe re  U n t c r s u c h u n g e n  h a b e n  den Nachweis  
e rb r aeh t ,  dab  der  P h y t o p h t h o r a p i l z  bei der  "Wirts-- 
zelle eine Nekrose he rvor ru f t ,  (lie' je n a c h  dem 
geno typ i sch  b e s t i m m t e n  Res is tenzgrad  des Wir tes  
ve rseh ieden  schnel l  vor  sich geht .  1)ie vor l iegen-  
den  Versuche wurden  m i t  zwel laub-  nnd  knollen-- 
r es i s t en ten  Neuz i ich tungen  ( , ,BRA 5 3 1 "  (ln(t 
, ,BRA 9/3 t ' ' )  und  m i t  tier gegen t~hy toph thora  an 
f~lligen Sor t (  , ,E rdgo ld"  durchgef / ih r t .  Es el 'gab 
sich, (lafl das  T e m p e r a t u r m i n i m u m  ftir (lie Enl-  
wicklung des P h y t o p h t h o r a p i l z e s  ~ms der  Kar  
toffelknol le  d i c h t  u n t e r  ~ 5 ;. das  O p t i m u m  im i~e- 
reich yon I9 eo =:: und  das  M a x i m m n  zwischen "5 
und  ~0'" liegt, l) ie Abwehrnek rose  f~illt um so 
in t ens ive r  aus, je n iedr iger  (lie T e m p e r a t u r  is1. 
Eine A b w e h r r e a k t i o n  konn te  auch  bei der  an.- 
fti, lligen Sorte  nachgewiesen  werden,  l ) ieselbe  ve t  
lfiuft abe r  zu l angsan l  und  ver lnag  (len Paras i tcn  
n i ch t  zum vorzei t igen A b s t e r b e n  zu br ingen,  l)ie 
auf  der  Infekt ionsf l t tche  zu b e o b a c h t e n d e  Uppig-  
ke i t  des Pi lzrasens  sche in t  eJile Resu l t i e r ende  ~lus 
tier Vital i t&t ties Pa ra s i t en  ttlld tier Sehnel l igkci l  
zu sein, ra i l  der  (lie Knolle auf  den  An~riff  (lt,s 
Pilzes reagiert .  Neimmtth ( R o s t o c k ) . '  

Beitrag zur photographischen Darstellung, Farb- 
bestimmung und Bedeutung der 61haltigen Samen 
yon in Deutschland wachsenden Pflanzen. Von 
A. P[F .TS( 'H.  (lJ~.~l. j .  [!flcm.:~:mba~ l,~mi ,. Gie/~e~.) 
1.andw. Jb ,  91, 36() (B~4I). 

In der  vor l iegenden Arbe i t  wirtl einc Beschrei- 
bung  der  61halt igen Samen und li 'rtichte von in 
l l e u t s c h l a n d  ku l t iv i e r t en  und wi ldwachsenden  
Pf lanzen gegeben.  Die Beschre ibung  bez ieh t  sich 
auf  Form,  Gr6Be, Farbe .  Gewicht  und  (51gehall 
der  Samen,  und  es wertlen A n g a b e n  (it)er (lie wir t  
schaf t l iche  Bedeu tung ,  Volksnamen ,  A b s t a m m u n g  
und S y s t e m a t i k  usw. gemach t ,  i n  Oo Abt~ildungcn 
werden  die Samen  t)zw. F r t i ch te  pho tog raph i s ch  
wiedergegeben.  .%'chnzidt (M t incheberg '.Mark). 
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