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REFERATE.  
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

Untersuchungen an dem Antirrhinum-Wildsippen- 
sortiment von E. Baur. I. Das Wildsippen-Sorti- 
ment und die von E. Baur durchgetUhrten Kreu- 
zungen. Von J. HACKBARTH,  P. MICHAELIS  
~. G. SCHELLER.  (Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Zi~ch- 
tungsforsch., Erwin Baur-Inst., Miincheberg/Mark.) 
Z. Abstamm.lehre 80, I (1942). 

Auch ,,im Drang der schlimmen Jahre",  der 
Sorge um den Ausbau und die Sicherung seines 
Mfincheberger Werkes hat ERWlN ]~AUR an der ge- 
netischen Erforschung der L6wenm~iulchen weiter- 
gearbeitet. Wie immer in seinen Aufgaben den 
groBenZielen undErkenntnissen zustrebend, bahnte 
er auf der Grundlage des frfiher auf dem Gebiete 
der Faktorenanalyse und Mutationsforschung Er- 
arbeiteten eine grol3zfigige Kl~trung der Frage der 
Artbildung in der Sektion Antirrhinastrum der 
Gattung Antirrhinum an, wobei ihn die Entstehung 
des Gartenl6wenmauls, Antirrhinum majus, beson- 
ders interessierte. Als Grundlage ffir diese Arbeiten 
diente ihm ein in jahrelanger Sammelarbeit  zu- 
sammengetragenes grotles Material von Wildsippen 
verschiedener Antirrhinum-Arten, fiber dessen ge- 
netischer Analyse, die er im Sinne der Fragestellung 
durch Artbastardierung erstrebte, ihn ein allzu- 
frtiher Tod aus reichem Schaffen riB, das auch der 
theoretischen C~enetik, zu deren Mitbegrfindern er 
geh6rte, noch Wertvolles geschenkt h~ttte. In vor- 
liegender Abhandlung geben die Verff., yon denen 
GERTRUD SCHELLER in jahrelanger hingebender 
Arbeit BAURS engste Mitarbeiterin war, auf Grund 
yon Messungen und Beobachtungen eine morpholo- 
gische und genetische Charakteristik der einzelnen 
Sippen, wobei die unver6ffentlichten Ergebnisse 
BAURS verwertet  wurden. Schmidt. 
Die Koppelungsgruppe G p - -  O p - -  F s - -  Ast von 
Pisum. Yon H. LAMPRECHT.  Hereditas (Lund) 
28, 143 (1942) . 

Verf. unterzog vier Merkmalspaare der Erbse 
einer n~iheren genetischen Untersuchung: gerade 
und gebogene Hfilse (Cp) ; grfine und gelbe Hfilsen- 
farbe (Gp); violette Punktierung und nieht punk- 
tierte Samenschale (Fs); gestreiffe und nicht ge- 
streifte Testa (Ast). In Klammern ist das Symbol 
ftir das dominante, zuerst angegebene Merkmal 
verzeichnet. Die vier Gene geh6ren in dieselbe 
Koppelungsgruppe. Die Verteilung der Gene im 
Chromosom ist G p - - C p - - F d - - A s t .  Gp und 
Cp liegen dem einen, Fs und Ast dem anderen Ende 
des Chromosoms benachbart. Das andere, mit dem 
gleichen Effekt auf Punktierung der Samenschale 
bet der Erbse hinwirkende Gen F geh6rt in eine 
andere Koppelungsgruppe. Schmidt. 
Linkage studies in Pisum sativum • P. abyssinicum. 
(Koppelungsstudien bet Pisum sativum ~'~ P. abys- 
sinicum.) Von G. v. ROSEN. Hereditas (Lund) 
2 8 ,  136 (I942). 

Pisum abyssinicum ist eine morphologisch und 
physiologisch stark abweichende Spezies. Kreu- 
zungen zwischen beiden Arten gelingen sehr schwer, 
und der Samenansatz ist ~tugerst gering. Die 
Pollenfertilittit in der F1 ist stark herabgesetzt. In 
der /v 2 treten viele chlorophylldefekte, oft nicht 
lebensfXhige Formen sowie v611ig sterile Typen auf. 
Neben dem Studium der SterilitXtsverh~ltnisse 
betrieb Verf. Koppelungsstudien an den Nach- 

kommenschaften aus der Kreuzung der beiden 
Arten. Trotz aller St6rungen konnte eine groBe 
Zahl monohybrider Spaltungen analysiert werden, 
die sich auf 3 ~ Gene erstreckten, beziiglich deren 
eine Genformel fiir P. abyssinicum aufgestellt 
werden konnte. Aus den Koppelungsuntersu- 
chungen, die sich auf Gene der Chromosomen I - - V I  
bezogen, kann gefolgert werden, dab die Gene der 
beiden Pisum-Arten im allgemeinen homolog sind. 
Die Artbastardierung scheint auf ein Herab- 
driicken der Koppelungswerte hinzuwirken. 

Schmidt (Miincheberg, Mark). 
Genstudium an Pisum sativum. Von H. LAMP- 
RECHT. Hereditas (Lund) 28, 157 (I942). 

Es wird ein neuer Typ der Punktierung der 
Samenschale bet der Erbse beschrieben und fiber 
die Untersuchung seiner genetischen Grundlage 
berichtet. Bet der neuen Form handelt es sich um 
eine besonders starke Violettpunktierung der Testa. 
Sie beruht auf einem bisher noch nicht bekannten 
Allel des Faktorenpaares F s - - I s  ffir punktierte 
Samenschale. Das neue Allel wurde als Fsex be- 
zeichnet (yon expandere). Damit  ist eine neue 
Serie multipler Allele bet der Erbse, Fsex - -  Fs - - f s ,  
bekannt geworden. Schmidt (Mfincheberg). 
Die genetische Grundlage der apomiktischen Fort- 
pflanzung bei Hieratium aurantiacum L. Von M. 
CHRISTOFF.  (Inst. f .  Landwirtschaftl. Botanik, 
Univ. Sofia.) Z. Abstamm.lehre 80, lO 3 (1942). 

Hieratium auricula (2 n = 18) ist homozygotisch 
und hat geschlechtliche Fortpflanzung, Hieratium 
aurantiacum (2 n = 36) ist eine apomiktische Art. 
Die Meiosis verl/iuft bet beiden normal. Kreuzungen 
dieser Arten ergaben in der F 1 neben Aufspaltungen 
~iul3erer Merkmale, besonders tier analysierten 
K6pfchenfarbe auch eine Aufspaltung der Fort-  
pflanzungsweise. Von 59 der Artbastarde waren 32 
steri] oder teilweise fertil, 27 waren Aponlikten. Die 
Anlage f/it Apomixie ist also genisch bedingt, und 
H. aurantiacum ist als Heterozygot f fir die domi- 
nante Apomixis-Anlage und ffir die fibrigen spal- 
tenden Eigenschaften anzusehen. Diese Anlagen, 
die durch Mutationen entstanden sein dfirften, 
werden zum Teil nur in der Artkreuzung manifest. 
Die sterilen und die aponliktischen F1-Bastarde 
enthalten 27 Chromosomen (2 n), Univalente wur- 
den in I M beobachtet. Der Embryosack von H. 
auricula hat die ffir amphimiktische Korbblfitler 
typische Entwicklung, bet H. aurantiacum wird 
sein Wachstum etwa im Zweikernstadium durch 
m~chtige Entwicklung yon Nucleuszellen zum 
Stillstand gebracht. Die gleichen Vorg~inge voll- 
ziehen sich in den apomiktischen F1-Pflanzen der 
Kreuzung. Bet den sterilen Bastarden fanden sich 
Degenerationserscheinungen, bedingt durch die fiir 
Arthybriden charakteristischen St6rungen der 
Meiosis. Nut  wenige der apomiktischen F1-Pflanzen 
spalteten in der Folgegeneration auf. Solche Pflan- 
zen hatten 2 n = 42, 43, 44 und 45 Chromosomen. 
Einige teils fertile F1-Pflanzen hatten Nachkommen 
mit  2 n = 28, 3 ~ und 36 Chromosomen. 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Polyploidy and mutations. Von C. L. HUSKINS.  
(Polyploidie und Mutationen). Amer. Naturalist  
75, 329 (I94I). 

Vornehmlich wird die Frage diskutiert, in wel- 
cher Hinsicht sich die Polyploiden yon den Diploi- 
den beztiglich der Mutabilit~t unterscheiden. Ist  
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schon be[ Diploiden die genaue Feststel lung,  ob 
echte Genmuta t ionen  vorliegen, schwierig, so wird 
sie be[ P.olyp[oiden unm6glich.  Fas t  alle phgnoty-  
pischen Anderungen haben sich hier als Chromo- 
somenaberra t ionen erwiesen. Wichtig is[ be[ Poly-  
ploiden ferner die Unterscheidung in der Hauf igke i t  
des Auft re tens  von Muta t ionen  und der Hguf igke i t  
ihrer  Manifest ierung.  Sehr oft werden Verluste  von 
Chromosomenstf icken oder ganzen Chromosomen 
(lurch , ,homeologe" Chromosomen aufgewogen, 
d. h. Chromosomen,  die in grol3en Teilen den ver-  
lorengegangenen homolog und in de[ I,age sind, 
(tie Funkt ion  der fehlenden Teile zu fibernehmen. 
DaB sich auch echte recessive Genmuta t ionen  in 
Polyploiden viel  schwerer manifestieren,  is[ seit den 
Untersuchungen  NILSSON-EHLEs hinreichend be- 
kannt .  Dominan te  Mutat ionen,  die sich such  in 
Polyploiden gut  manifes t ieren k6nnen, scheinen 
dagegen wieder vonehmlich  auf Dupl ikat ionen oder  
Deficiencies zu beruhen. Bedeutend sind such (tie 
l,~nterschiede zwischen ])iploiden und Polyploiden 
in der FS~higkeit der l e tz tgenannten  mi t  homozy-  
goten Deficiencies yon einem oder mehr  Chromo- 
somen zu iiberleben. Wei terhin  sind die Po[yploiden 
in der Lage, den Verlust  bes t immter  Chromosomen 
durch Dupl ika t ion  anderer  auszugleichen. Zahlreich 
sind die Bedingungen,  un te r  denen be[ Polyploiden 
Chromosomenaberra t ionen ents tehen.  DaB dabei  
auch gewisse kl imat ische Bedingungen yon Wich-  
t igkei t  werden k6nnen, beweist  ein vom Verf. be- 
obach te te r  Fall  bei Trillium erectum. Vielleicht die 
wichtigste  Ursache ffir die En t s t ehung  yon Chro- 
mosomenaber ra t ionen  be[ Polyploiden is[ die 
J3astardierung. ,,Haploide" Pflanzen von Poly-  
ploiden sind oft  nicht  oder nur wenig wfichsiger sis 
echte  Haploide yon diploiden Pflanzen ; ve rmut l i ch  
well der , ,haploide" Satz m einer polyploiden 
l~ im Laufe der  Zeit sehr viel  mehr  Defekte  
ansammeln  kmm als der  haploide Satz in einer 
diploiden Pflanze. Die Theorie der re[hen Linie ha t  
be[ Polyploiden nur  begrenzte  Bedeutung,  da schon 
kleine UnregelmAl3igkeiten in der  Meiose zur En t -  
s tehung von Aberra t ionen Anla[3 geben k6nnen. 
Die Rolle der Polyploiden in der Evolu t ion  kann 
nach den Ausffihrungen des Verf. fo lgenderma6en 
zusammengefaBt  werden:  Die Muta t ionen  der 
Polyploiden sind me[st  Chromosomenaberra t ionen,  
die zu neuen Kombina t ionen  und neuen Gleichge- 
wichten ffihren k6nnen, die aber  nicht  grundsgtzl ich 
neueEigenschaf ten  zue rzeugenve rm6gen .  Qual i ta-  
t iveAnderungen  be[ Po]yploiden m6gen gleich h~tufig 
sein wie in 1)iploiden; sie k6nnen sich in den 
ers tgenannten abe[- nicht  in der gleichen In ten-  
sitY[ manifest ieren und werden daher  weder dem 
posit[yen noch dem negat iven Selekt ionsdruck in 
gleichem MaBe wie be[ Diploiden ausgesetzt  sein. 

H. Stubbe (13erlin-Dahlem).~ 
Polyploidie und Geschlechtsbestimmung be[ zwei- 
biiusigen Bliitenpflanzen. Von E. K I T H N .  Natur-  
wiss. 1942, ~89. 

Das Mare, begrfil3enswerte Referat ,  in dem die 
P rob lemat ik  des Gebietes an H a n d  neuerer  aus- 
lgndischer Arbei ten  zusammenfassend be leuchte t  
wird, dfirfte die le tz te  Arbei t  des Verf. sein, der 
durch den t(r ieg allzufriih aus dem Leben schied. 
Die Ste l lungnahme in manchen Fragen  ful3t auf der 
in den eigenen Untersuchungen fiber Thai[el[urn 
und fl.lerc'urialis gewonnenen Erfahrung.  In dem 
Begriff der , ,geschlechtsbest immenden F l emen te"  
werden alle genetisch einheitl ichen, geschlechtsbe- 

s t immenden  Anteile ties I d io typus  zusam mengefaBt.  
Kri t isch wendet  sich Verf. gegen die weitverbreiLete 
Annahme einer Allgemeingt i l t igkei t  des ,,Droso- 
ph i la -Typus"  {I X ~- 2 X Mechanismus),  be[ den[ 
das X-Chromosom m~tnnlich-, (lie Autosomen weib- 
l i chbes t immend sind. Auch der aus dieser Verall- 
gemeinerung vorzeit ig gezogene Schlul3 besteht  zu 
Unrecht ,  der  in der Get renntgeschlecht igkei t  de[ 
Tiere (tie Ursache ffir die Sel tenhei t  ihrer Polv 
ploidisierung sieht  (MULLER). Ftir .,~lelandrium ist: 
erwiesen, dab das Y-Chromosom mgnnchenbes t im-  
mend[ s t  (V~ARMKE U. BLASKESLEE. ()no, Wester- 
gaard). Be[ A cnidia tamariscana hegen (lie das Ge- 
schlecht bes t immenden  Elemente  ebenfalls (, ,Melan- 
d r ium-Typus" )  in einem, aber  morphologisch nicht  
gekennzeichneten Chromosomenpaar  (MURRAY). 
Fi i r  ein solches schPagt Verf. die Bezeichnung des 

s.0 (in deutschen Buchstaben)  vor, der freilich dic 
sprachliche Unterscheidung vom X Y fehlt  (Ref.). 
In den dr i t t en  besprochenen , ,Bryon ia" -Typus  de[ 
klassischen Unte rsuchungen  yon C o r r e n s gliedern 
sich die durch den Verf. geklgrte Geschlechtsbe- 
s t immung  subdi6cischer Blfi tenpflanzen ein. Nach 
wie vor  gibt  hier die Annahme  eines geschlechts- 
bes t immenden  Genpaares die wahrscheinl ichste und 
wertvol ls te  Grundlage.  E. Stein (Berl in-Dahlem) 
Chromosome numbers and the relationship between 
satellites and nucleoli in cassia and certain other 
leguminosae. (Chromosomenzahlen und (tie Be- 
ziehungen zwischen Traban tenchromosomen  [Sa- 
telliten~ und Nukleolen bei Cassia ulld gewissen 
anderen Leguminosen.)  Von K. T. JA('Ot3. Ann. 
of Bot. ,  N. s. 4, 201 (1041). 

Gegenstand der [Tntersuchungen w a ~ n  sieben 
( 'assia-Arten und je eine Art  yon (Taesalpinia. 
Poinciana und Clitoria. Be[ Cassia aurtculata (2 n 
- 14) wurde eine Pflanze rail  einer Re(lupl ikat iou 

des kfirzesten Chromosomenpaares  GG gefunden. 
I)er  Verlust von zwei Satell i ten oder  zwei Nukle-  
olenbildnern wurde be[ Cassia tora, C. ]'avanica, 
('. grandis und C. f/orib~mda beobachte t ,  (:tie t e t ra -  
ploid mi t  2 n ....... 28 sind und nu t  zwei Nukleolen-  
( 'h romosomen haben. Prochromosomen wurden 
mi t  Ausnahme yon C. auriculata bei allen Cassia- 
Arten beobachte t .  Poinciana ~egta mit  2 n =: 28 
ha t  sieben Nukleolen m d e r  Telophase und Clitoris 
termala mi t  2 n ..... I() ha t  deren vier.  l)iese und 
andere Ergebnisse stfi tzen (tie Annahme,  da/3 dic 
Grundzahl  be[ den Leguminosen v ier  is[. Aus de[~ 
{}berlegungen fiber die I~ildung der Nukleolen  in den 
verschiedenen Arten und Gat tungen wird gefolgert,  
(lab die Nukleolarsubstanz,  [lie dutch Yeulgensches 
Reagenz nachgewiesen wurde, yon der Mat r ix  aller 
Chromosomen s t a m m t  und dann die Nukleolen  am 
Or[ der  Satel l i ten unter  dem F.influB des (lie Nu- 
kleolen bi ldenden K6rpers entstehen.  Die I,'ragen 
fiber (lie A1)an(lerungen der Chromosomcnsatze ,  
die bis dahin als Ar tun te rsche idung  gewer te t  sin(I, 
werden hergelei tet  aus den Ab~ndernngen L der 
( 'hromosomenlgnge,  2. de[ Chromosomenzat~l. 3. der 
( 'hromosonlenmorphotogie  tm([ 4 - ( l e t  S t ruktur -  
verfinderungen in tier[ ( 'hromosomen.  Abschliel3end 
wird Prof. R. GATES ttir seine Hilfe. Aufsicht mid 
Kr i t ik  be[ der  Arbe i t  gedankt .  H.- / .  "]roll. 
A meiotic peculiarity in rye, simulating a terminal 
centromere. (Eine meiot ische Ik 'sonderhei t  beim 
Roggen, die ein terminales  ( ' en t romer  vortguscht.)  
Von R. P R A K K F N a n d  A . M ( ! N T Z I N G .  (Inst,{,f  
Genet., Univ., Lurid.) Heredi tas  (Lund) 28, 44 [(1942). 

Bei mehreren  reinen IAnien des St~drfig-Rogg('ns 
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tXuscht ein Chromosomenpaar w~hrend der ~{eiosis 
ein terminales Centromer vor. Bei diesen sog. T- 
Chromosomen (,,terminalen" Chromosomen) liegt 
das wirkliehe Centromer submedian, doch werden 
die Enden ihrer kurzen Arme w~hrend der meioti- 
schen Meta- und Anaphase bei den verschiedenen 
Linien in verschieden starkem Mage von den Polen 
angezogen. In  einem Fall zeigte eine wechselnde 
Anzahl yon Chromosomen schwaches T-Ph~tnomen. 
Das Verhalten dieser Chromosomen ist in der Mitose 
v611ig normal. - -  F~-Bastarde zwischen den Linien 
mit  verschieden stark ausgepr~gtem T-Ph~inomen 
verhalten sieh hinsichtlich der St~rke dieser Er- 
scheinung durchweg intermedi~r; die F~ yon Kreu- 
zungen zwischen Linien mit  und ohne T-Ph~nomen 
zeigte nur  eine ganz schwache AusprXgung dieser 
Erscheinung, lediglich 2 der 4 Chromatiden besal3en 
in solchen FXllen , ,T-Enden".  - -  Im AnschluB an 
KATTERMANN wird als Arbeitshypothese ange- 
nommen, dab die Enden der kurzen Arme, welche 
das T-PhXnomen zeigen, Teilstficke von Centro- 
meren tragen. Wulff (Krakau). ~ ~ 
Vergleichende Untersuchung der Mikrosporogenese 
normalen und rSntgenisierten Weizens. Von A. S. 
AFANASSJEWA. (Lehrstuhl f. Genetik, Timir- 
]azev-Akad. f. Landwirtschaft, Moskau.) Bull. Acad. 
Sei. URSS, S6r. biol. Nr 2, 224 u. dtsch. Zusammen- 
fassung 242 (1941) [Russisch]. 

Es wird die Mikrosporenentwicklung beim VVei- 
zen (Triticum vulgare) v o n d e r  ruhenden Pollen- 
mutterzelle bis zum fertigen jungen Pollen unter- 
sucht. Der Verlauf ist in allen wesentlichen Zfigen 
normal. Im Querschnitt der jungen Antheren sind 
meist nur  4--6  PMZ zu sehen; vor Einsetzen der 
Reifeteilungen schliegen sie eng in Form yon Sek- 
toren eines Kreises zusammen, sp~tter weichen sie 
aber auseinander und nehmen eine ringf6rmige An- 
ordnung, mit  freier Mitte, an. Die Wandbildung 
erfolgt sukzedan. Nach Zerfall der Tetraden be- 
kommen die Wandungen der jungen Pollenk6rner 
Windungen, und die K6rner nehmen sogar ein 
,,am6boides" Aussehen an (Artefakt? ! Ref.); dann 
runden sie sich unter  Gr6Benzunahme zur endgfil- 
tigen Gestalt ab. - -  Bei Pflanzen, die aus mit 8000 r 
und mehr bestrahlten Samen hervorgingen, wurden 
verschiedene St6rungen der beiden Reifeteilungen 
beobachtet (ungleiche Verteilung der Chromosomen 
in der Anaphase, Zurfickbleiben einzelner Chromo- 
somen, Bildung yon Chromatinbrficken zwischen 
den auseinanderweichenden Tochterplatten, Mi- 
krokernbildung u. a.); sie dfirften die Ursache der 
partiellen Sterilit~tt solcher Pflanzen sein. Bei 
niedrigeren Bestrahlungsdosen (25 ~ bis 4ooor) 
wurden keine St6rungen in der Mikrosporogenese 
gefunden, mit  Ausnahme seltener F~lle von zurfick- 
bleibenden Chromosomen in der Anaphase der 
I. Reifeteilung bei Pflanzen aus mit  iooo bis 4ooo r 
bestrahlten Samen. - -  Irgendwelche neuen Gesichts- 
punkte bringt die Arbeit nicht. Lang (Berlin). 
An electron-microscopic study of chromosomes and 
cytoplasm in lilium. (Eine elektronenmikroskopi- 
sche Studie fiber Chromosomen und Cytoplasma 
bei Lilium.) Von J. ELVERS. Ark. Bot. 30, B 
Mr. 4, I (i942). 

Verf. studierte mit  einem von SIEGBAU~ (Stock- 
holm) konstruierten Elektronenmikroskop den 
Feinbau der Chromosomen und des Cytoplasmas yon 
Lilium. Die Schwierigkeiten der elektronenmikro- 
skopischen Beobachtungen werden aufgezeigt und 
die Pr~parationsmethoden beschrieben. Es ergaben 

sich unterschiedliche Feststellungen gegenfiber den 
durch gew6hnliche mikroskopische t3etrachtungen 
gewonnenen Anschauungen fiber den Bau der Chro- 
mosomen. So ist nach Ansicht des Verf. die Doppel- 
s truktur  der Chromosomen eine optische T~tu- 
schung. Die Chromosomen zeigen bei elektronen- 
mikroskopischer Betrachtung eine charakteristische 
L~mgsdifferenzierung und ihreR~nder weisen zottige 
UnregelmA[3igkeiten und fadenf6rmige Protuberan- 
zen auf. Das Cytoplasma macht den Eindruck einer 
por6sen Masse mit  dickeren und dfinneren, mehr 
oder weniger scharf abgesetzten Randpartien. 

Schmidt (Mfincheberg, Mark). 
0ber Beziehungen. zwischen polyploidisierenden, 
carcinogenen und phytohormonalen Substanzen. 
Ausllisung yon Gigas-Mutationen der Here durch 
pflanzliclle Wuchsstoffe. Von R. BAUCH.  (Landes- 
tierseuchenamt, Rostock.) Naturwiss. 1942. 420. 

Auger durch ausgesprochen polyploidisierend 
wirkende Substanzen (z. B. Acenaphthen) lassen 
sich bei der Here, wie der Verf. nachwies, Gigas- 
Mutationen auch durch carcinogene Stoffe aus der 
Gruppe der aromatischen Kohlenwasserstoffe her- 
vorrufen. Von anderer Seite sind enge Beziehungen 
zwischen dem Wachstum tumor~Lhnlicher Gebilde 
und der Bildung von fl-Indolylessigs~kure erwiesen 
sowie Nachweise ffir die Polyploidnatur yon Ge- 
webewucherungen, die reiehlich W'uchsstoffe pro- 
duzieren, erbracht worden. Es gelang nun  bei der 
Hefe, auch durch Einwirkung der beiden Wuchs- 
stoffe fl-Indolylessigs/iure und ~-Naphthalinessig- 
s/~ure Gigasformen zu erzielen, die ats konstant  an- 
gesehen werden k6nnen. Schmidt (Mfincheberg). 
Cytological studies of triploid progenies of Populus 
tremula. (Cytologische Studien an triploiden Nach- 
kommen von Populus tremula). Von H. JOHN- 
SON. (Inst. f. Breeding Forest Trees, Sval@) 
Hereditas (Lund) 28, 3o6 (1942). 

ErgXnzend zu der Mitteilung 194 ~ (Hereditas 26) 
wird fiber die Kreuzungen diploid • und 
triploid • triploid berichtet, lgei den ersteren ist die 
HAufigkeit yon aneuploiden Chromosomen erh6ht. 
Reziproke Kreuzungen unterscheiden sich nicht. 
Die Nachkommen aus triploid • triploid haben eine 
wesentliche H~ufigkeitsspitze bei 57 Chromosomen, 
aber auch diploide und tetraploide Pflanzen treten 
auf. Die Fertilit~tt ist gegenfiber diploiden Indivi- 
duen wesentIich herabgesetzt, ebenso ist die Vita- 
lit/i.t der aneuploiden gegenfiber den euploiden her- 
abgesetzt. In  der Diskussion werden Vergleiche 
mitA llium schoenoprasum und Pyrus malus gebracht 
und die sekund~tre Polyploidie nach Darlington 
auch ffir Populus termula angenommen. Die gr6- 
Bere VitalitXt der 38--57-chromosomigen Pflanzen 
gegenfiber den 57--76-chromosomigen wird als 
wichtige Ursache des seltenen Vorkommens poly- 
ploider Formen in der Gattung Populus ange- 
nommen. W. yon Wettstein (Mfincheberg). 
The physiology of the gene. (Die Physiologic des 
Gens.) Von S. WRIGHT.  Physiol. Rev. 21, 487 
(I94I). 

Eine ausgezeichnete kurze ~Tbersicht der physio- 
logisehen Genetik, die auf die Grundprobleme der 
Theorie des Gens abgestimmt ist. Der Inhalt  ist 
in Iolgende Abschnitte gegliedert: Das Gen als 
Vererbungseinheit; das Gen als physikalische Ein- 
helL; Reduplikation der Gene; cellularphysiologi- 
sche Kontrolle der Gene; nicht-mendelnde Verer- 
bung; die Genetik der individuellen und der art- 
eigenen SpezialitXt; Gene und Wachstum; Verer- 
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b u n g  und  Di f fe renz ie rung;  genische  Is  de r  
e n z y m a t i s c h e n  Un te r sch iede ;  genische Kont ro l l e  
der  K e t t e n r e a k t i o n e n  ; Theor ien  der  D o m i n a n z  und  
de r  K o m b i n a t i o n s w i r k u n g e n  von  Genen ;  Morpho-  
genese. Das  beigeffigte L i t e r a t u r v e r z e i c h n i s  en t -  
ll~lt 274 Zi ta te ,  die die wich t igs t en  A r b e i t e n  auf  
diesem Geb ie te  zum  Tell bis  1941 berf icks icht igen.  

N. W. Timofdeff-Ressovsky (Ber l in-Buch) .  ~ ~ 
Eine physiologische Wirkung der Bliitengr$1]e bei 
PJsum. Von G. v. ROSEN. Hereditas (Lund) 28, 
24 ~ (I942). 

Bei  e twa  30 u n t e r s u e h t e n  L in ien  yon  Pisu~tz 
salivum va r i i e r t  die Bre i t e  (ler F a h n e  als Mag de r  
Blfitengr613e e twa  zwischen 2,o~-2,4 cm, bei Pisum 
abyssinicum zwischen o ,8 - -1 ,  5 cm. Die gr6Bere 
Blfi te v o m  P.  sat. b l e i b t  3---4 Tage ge6ffnet ,  
schlief3t sich abe r  jeden A b e n d  bis z u m  Morgen.  
Die kle inere  Blfi te von  P. abyss, bl i ih t  n u r  1 - -2  
Tage,  sch l ieg t  sich a b e n d s  fr t ihzei t iger  als bei  P. sat. 
u n d  schlieBt sich auch  tags  fiber bei s tg rke re r  Be- 
w61kung. Die Blfitengr6f3e de r  F 1- und  F~-Pf lanzen  
aus  K r e u z u n g e n  be ider  A r t e n  is t  unge fgh r  in te r -  
medi~tr ( D u r c h s c h n i t t  2,0 cm), obwohl  die Var ia -  
t i onsb re i t e  viel  gr6Ber ist. Der  B l t ihve r l au f  der  
K r e u z u n g s n a c h k o m m e n  g le ich t  fas t  ganz  dem 
s a t i v u m - E l t e r .  In  e iner  K r e u z u n g  e n t s t a n d e n  da-  
yon  a b w e i c h e n d  N a c h k o m m e n  m i t  e iner  du rch -  
s chn i t t l i chen  Bltitengr613e von  3,2 cm (2 ,o- -3 ,5  cm). 
Bemerkenswer t e rwe i se  b l f ih ten  diese P f l anzen  3 bis 
5 Tage und  schlossen ihre  Bl t i ten  weder  bei  Bew61- 
kung  noch  nach t s .  Es  sche in t  zwischen tier gene- 
t i sch  b e d i n g t e n  B1/itengr613e und  de r  physiologi-  
schen  F i g e n s c h a f t ,  , 0 f fnen  u n d  Schliel3en" de r  Blf i te  
m i t  dem IAcht  ein Z u s a m m e n h a n g  zu bes tehen .  

Lein (Halle a. d. S.). ~ o 
BliJtenbiologische $tudien an der Zottelwieke. Von 
5I. v. S C H E L H O R N .  (Inst. f .  Acker- u. Pflanzen- 
ban, Techn. Hochsch., Miinchen.) P f l a n z e n b a u  18, 
311 (1942) . 

Es  werden  U n t e r s u c h u n g e n  fiber die Bef ruch-  
t ungsve rh~ l tn i s se  bei Vicia villosa beschr i eben .  Die 
P f l a n z e n  w u r d e n  m i t  KS, sten,  die m i t  we i tmasch ige r  
Gaze i iberzogen waren,  isoliert .  Von  22oo beob-  
a c h t e t e n  Bl t i ten  w u r d e n  n u r  78 Hfilsen, also 3,5 %, 
geern te t .  Z u m  Vergle ich w u r d e n  2 StSmlme von  
Vicia pannonica ebenso  isol ier t  und  e r gaben  r  
H t i l s enansa t z  yon  28 % bzw. 38 %. Zur  Un te r su -  
( h u n g  de r  u n t e r  na t t i r l i chen  Verh&ltnissen im Frei -  
l and  a u f t r e t e n d e n  F remdbes t~ iubung  w u r d e n  weiB- 
b l t ihende  P f l anzen  in e inem n o r m a l  r o t b l t i h e n d e n  
B e s t a n d  gee rn t e t  u n d  festgestel l t ,  d ab  9~ % ihre r  
N a e h k o m m e n  ro tb l f ihend  waren,  d a b  also in e inem 
sehr  h o h e n  AusmaBe  bei Vicia villosa F r e m d b e -  
f r u c h t u n g  e in t r i t t .  - - D i e s e  U n t e r s u c h u n g e n  sollen 
m i t  e iner  r o t b l t i h e n d e n  Pf lanze  m i t  abge~tndertenl  
]-31fitenstande - - d i e  Zahl  der  e inzelnen Bl t i ten  bei 
d iesem B l t i t e n s t a n d  is t  s t a r k  r eduz i e r t  und  auBer- 
d e m  t r~g t  jeder  B l t i t e n s t a n d  e n d s t k n d i g  zwei m e h r  
oder  weniger  ausgebi lde te  Laubblf i . t ter  - -  wieder-  
ho l t  werden.  - -  Bei der  U n t e r s u c h u n g  der  die Be- 
st~tubung bei Vicia villosa bewi rkenden  i n s e k t e n  
wurde  gefunden,  (tab (tie N r a i n e r  Biene  ra i l  l angem 
Rfissel im Gegensa tz  zn den  gewdhn l i chen  Honig-  
b i enen  und  den  H u m m e l n  die B e s t ~ u b u n g  wi rksam 
durchf f ih r t ,  wS&rend jene im a l lgemeinen n u t  als 
Honigr /~uber  auf t re ten ,  d. h. du rch  ein am G r u n d e  
de r  B l f i t enk ronen r6h re  gebissenes Loeb  den  Hon ig  
e n t n e h m e n .  0#o SchrOck (Mfincheberg /Mark) .  
Weitere Untersuehungen iJber die Veriinderung der 
photoperiodischen Reaktion yon Kalanchoe Blossfel- 

diana mit zunehmendem Altar der Pflanzen. Von 
R. H A R D E R  und  H,  v. W I T S C H .  (Botan. Anst.. 
Univ. GOttingen.) P l a n t a  (Bed.)  32, 547 (1942). 

In  e iner  f r t i he renArbe i t  ha t t enVer f f ,  fes tzus te l len  
geglaubt ,  d a b  die pho tope r iod i sehe  R e a k t i o n  yon 
If  alan(hoe Blossfeldiana sich m i t  z u n e h m e n d e m  
Al te r  de r  P f l anzen  "/indert. de ra r t ,  d ab  j t ingere 
P f l anzen  n u r  in  ausgesp rochenem I ( u r z t a g  (neun 
S t u n d e n  L ich t  t~glieh) bl-fihen, ~tltere h ingegen  auch  
im I 2 - S t u n d e n - T a g  und,  a l le rd ings  n u r  wenn  die 
V o r k u l t u r  in  j t ingerem Al te r  im i 2 - S t u n d e n - T a g  
erfolgte,  sogar  in Dauer l i eh t .  Verff. h a t t e n  ange-  
nommen ,  daft die P f l anzen  m i t  d e m  Al te r  ihre  
, , S t i m m u n g "  gegenfiber  p h o t o p e r i o d i s c h e r  E in -  
w i rkung  ~ndern ,  und  h a t t e n  die Ar t  als Ver t r e t e r  
eines n e u e n  pho tope r iod i schen  R e a k t i o n s t y p s ,  der  
, , t a g v a r i a b l e n "  Pf lanzen,  b e t r a c h t e t .  E ine  Nach-  
un te r suchung ,  die in vor l i egender  Mi t t e i lung  ge- 
sch i lder t  wird, f f ihr t  j edoch  zur  A u f g a b e  dieser 
Auffassung.  Es zeigt  sich, d a b  K a l a n c h o e  eine 
Tageslgnge yon  12 S t u n d e n  noch  als K u r z t a g  
empf inde t ,  d. h. Blf i ten  anlegt ,  l ) a  in den e ingangs  
erw~thnten t r t iheren  Versuchen  (lie Pf lanzen  sieh 
s te ts  eine gewisse Zeit,  e n t w e d e r  nach  oder  vor  der  
L a n g t a g -  (Dauer l icht- )  Kul tu r ,  im  12- S t u n d e n - T a g  
be fanden ,  i s t  die B l f i t enb i ldung  bei i hnen  m i t  die- 
sem U m s t a n d  in e in facher  Weise  erkl~trt. I )er  Be- 
griff , , t agva r i abe l "  wird auf  G r u n d  dieser  Fes ts te l -  
lungen  fal len gelassen.  E ine  A b h g n g i g k e i t  der  pho- 
toper iod i schen  Reak t ion  v o m  Alter,  und  zwar  einc 
auffgll ig s ta rke ,  l iegt  bei K a l a n c h o e  dagegen  inso- 
fe rn  vor, als die P f l anzen  e r s t  in  r e l a t i v  spg tem 
Al ter  ffir die K u r z t a g e e i n w i r k u n g  h ins ich t l i ch  der  
B l f i t enb i ldung  , , empf ind l i eh"  werden.  W e r d e n  die 
P f l anzen  v o m  Auflaufen an  einem t ) -S tunden-Tag  
ausgese tz t ,  so r e i ch t  se lbs t  eine sechsw6chige  Be- 
h a n d l u n g  n i c h t  arts, u m  (lie P f l anzen  bei nachfol-  
gender  L a n g t a g k u l t u r  (~6-S tunden-Tag)  zur  Blti- 
t e n b i l d u n g  zu ve ran l a s sen ;  bei 8 W o c h e n  al len,  im 
I 6 - S t u n d e n - T a g  w ) r k u l t i v i e r t e n  P f l a n z e n  s ind zwei 
Wochen  K u r z t a g  ebenfa l l s  noch  ungenf igend .  Im 
Al te r  von  12 W o c h e n  komnat  es n a c h  s ieben tgg iger  
K u r z t a g i n d u k t i o n  bei e inzelnen E x e m p l a r e n  zur  
B l t i t enb i ldung ;  im Al te r  von  J 7 W o c h e n  re ichen 
bere i t s  4 Kurz t age  zur  I n d u k t i o n  aus. F i n e  we[tere  
S te ige rung  der  R e a k t i o n s f a h i g k e i t  m i t  z u n e h m e n -  
dem Al te r  lieB sieh n i c h t  {eststel len.  Ung6ns t ige  
Au[3enbed ingungen  und  sch l ech t e r  Z u s t a n d  der  
Pf lanzen se tzen (tie E m p f i n d l i c h k e i t  auf  h :urz tage-  
e inwi rkung  h e r a b ;  so waren  z. B. im H e r b s t  vier  
Kurz tage  zur  l n d u k t i o n  filterer P f l anzen  n i c h t  m e h r  
ausre ichend.  I3ei kurz f r i s t ige r  i n d u k t i o n  (4 Kurz-  
rage, auch  7 Kurz t age  bei ungi ins t igen  AuBenbe-  
d ingungen)  s ind die ange leg ten  Bl f i t ens t / inde  a rm-  
blfitig, ihre  B r a k t e e n  weisen V e r l a u b u n g e n  auf  ....... 
Zeichen daffir, (tab sol (he  kurzf r i s t ige  I n d u k t i o n  
fiir no rma le  13lfi tenbildung ungen i igend  ist. 

Lang (Berl in-Dahlen~) .  ~ :' 
Zur Frage der Entwicklung der Pflanzen bei aus- 
schlieSlich kiJnstlicher Beleuchtung. 2. Mitteilung: 
Uber weitere Versuche mit Osram-Leuchtstofflam- 
pen, insbesondere bei hi~herer Beleuchtungsinten- 
sitiit. Von H. U L L R I C H .  (ls 1Vilh.elm-Inst. f. 
Ziichtung,fforsch., Erwin l:~a.z.~r-l~st., 3Iii~wheber), 
:'~-[ark.) Ber. d tsch ,  bot .  Ges. 60, ]5 z (1042). 

In  F o r s e t t z u n g  se iner  Versuche  t iber dic M6g- 
l ichkei t  der  P f l a n z e n k u l t u r  bei k i ins t l ichem L i c h t  
prfifte Verf. tlie \ V i r k s a m k e i t  de r  B e l e u c h t u n g  m i t  
( ) s r a m - H N R - L a m p e n  o,75 Amp. l)ieso erwiesen  
sich als ebenso  ,rot geeignct  \~ie <lie fri iher l ) cnu tz t en  Y> 
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HNR-ioo-Lampen.  Sie gestatten die Anwendung 
h6herer ]3eleuchtungsintensit~ten. Die Vr 
der kfinstlichen Beleuchtung wurde messend und 
wggend bestimmt, und die Versuchspflanzen wur- 
den mit  Pflanzen, die bei natfiflichem Licht im 
Gewgchshaus kult iviert  wurden, verglichen. Bei 
Getreide, Lupinen, Buschbohnen und Kartoffeln 
wurden gfinstige Wirkungen der kfinstlichen Be- 
leuchtung festgestellt. Die sonnenbedfirftige Soja- 
bohne jedoch befriedigte weniger. Die Ursache 
hierffir und ffir die bei den anderen Objekten er- 
kennbaren Reifeverz6gerungen dfirften auf man- 
gelnde WArmeeinstrahlung zurfickzuffihren sein. 
Auch Gametophyten yon Sphaerocarpus Donelli 
lieBen sich erfolgreich unter HNR-Lich t  kultivieren. 

Schmidt (Mfincheberg/Mark). 
(Jber unters�9 Vermehrungsgeschwindigkeit 
yon Stiimmen des KartoffeI-X-Virus. Von E. 
KOHLER.  (Biol. Reichsanstalt f .  Land- u. t:orst- 
wirtschaft, Berlin-Dahlem.) Zbl. Bakter. I I  104, 
4Ol (1942). 

Es wird gezeigt, dab sich 3 hochnekrotische 
StXmme (Varianten) des Kartoffel-X-Virus (Us, 
Cs 37, ]3f) mit  unterschiedlicher Geschwindigkeit 
in den B1Attern des Samsun-Tabaks vermehren, 
und zwar Us am schnellsten, Bf am langsamsten. 
Der an sich m6gliche Einwand, dab die Versuchs- 
ergebnisse nicht durch eine verschiedene Vermeh- 
rungsgeschwindigkeit der Viren, als vielmehr durch 
ihre unterschiedliche spezifische InfektiositXt ver- 
ursacht worden sind, wird in einem besonderen Ver- 
such entkr~ftet. E. Pfankuch (Berlin-Dahlem). ~ ~ 

Spezielle Pf lanzenzt ichtung 

{Jber die Lebensdauer von Kartoffelsamen. Von 
H. W. WOLLENWEI3ER.  (Mykol.  Laborat., Biol. 
Reichsanst. f .  Land- u. Forstwirtschaft, Berlin-Dah- 
lem.) Angew. Bot. 24, 259 (1942). 

Ffir den Zfichter ist yon Bedeutung zu wissen, 
wie lange Kartoffelsamen seine KeimfAhigkeit be- 
halt. Zu diesem Zwecke wurde Samen der Sorte 
Deodara aus freiem Abblfihen im September 1922 
geerntet und in braunen mit  uasgeschliffenen Glas- 
st6pseln verschlossenen Sammelgl~tsern in einem 
Schrank bei Zimmertemperatur aufbewahrt. Die 
Kartoffelsamen waren his zum MArz 1935 rol l  
keimf~hig, 5 Jahre spAter keimten sie zu 26 % und 
nach zwei weiteren noch zu 17 %. Die Keimf/~hig- 
keit war danach 13 Jahre lang voll erhalten geblie- 
ben, fiel dalln ab, war aber nach 20 Jahren zu 
einem mABigen Prozentsatz immerhin noeh erhalten 
geblieben. Stelzner (Mfincheberg/Mark). 
Der Stand tier Kartoffelkiiferfrage in Europa. 2. Der 
Kartoftelk-~ifer in Frankreich 1941 nach Beobach- 

tungen im Si/dwesten. Von J. FEYTAUD.  Nachr.bl. 
dtsch. Pflanzenschutzdienst 22, 38 (1942). 

Das Jahr  194 ~ hat te  in Frankreich infolge star- 
ken Auftretens des KartoffelkAfers und unzurei- 
chender Bekgmpfung erhebliche SchAden gebracht. 
Es war zu beffirchten, dab im darauffolgenden Jahr  
das Insekt ungew6hnlich zahlreich auftri t t  und 
noch schlimmere Ernteverluste hervorruft. Die 
Witterungsverhgltnisse Sfidfrankreichs waren 1941 
ffir die Entwicklung des Insektes wenig gfinstig. 
Das Frfihjahr und der Sommer waren im allge- 
meinen kfihl und feucht, so dab ein nur spArliches 
Auftreten des Schgdlings beobachtet wurde. In 
gewissen Gebieten Mittelfrankreichs, im Norden 
und Osten war hingegen der 13efall stark. Ffir die 

BekAmpfung hat sich das Kalkarseniat von Merck 
rail 25 % Arsengehalt als sehr wirksam erwiesen, 
wie auch das Absammeln der Insekten unter Zu- 
hilfenahme yon Schulkindern zu ausgezeichneten 
Erfolgen ffihrte. Stelzner (Mfincheberg/Mark). 
Zur Kenntnis des Kartoffelfettes. VonW. K R O N E R  
und W.VOLKSEN. (Forsch.-Inst. f .  Stdrkefabrikat., 
Berlin.) Naturwiss. 1942, 473- 

Bei einer Untersuchung fiber das Fe t t  tier Kar- 
toffelknolle fanden Verff. neben anderen Stoffen 
auch LinolsAure und LinolensAure, denen in neuerer 
Zeit vitaminghnliche Wirkungen zuerkannt werden. 
Die Linolsgure wurde als Tetrabromid yore Fp. 
113--114 ~ identifiziert, die Linolens~ture als He• 
bromid vom Fp. 179--18o ~ isoliert. Die vorhan- 
denen Mengen an beiden S~iuren sind gering, da das 
Rohfet t  nur etwa o,o6--o , i  % der Kartoffel aus- 
macht. Stelzner (Mfincheberg/Mark). 
SiiGlupinen und ~llupinen. Die Entstehungsge- 
schichte einiger neuer Kulturpflanzen. Von R. v. 
SENGBUSCH.  Landw. Jb. 91, 763 (1942). 

Verf. gibt zunAchst einen historischen Rfickblick 
auf seine Arbeit bei der Zfichtung alkaloidarmer 
und 61haltiger Lupinensorten. Zu diesem Zweck 
werden noch einmal die Probleme der Eiweil3- und 
Fettversorgung herausgestellt und die Eigenschaf- 
ten der einzelnen Arten bzw. Sorten dazu in Bezie- 
hung gesetzt. Die Auslese der alkaloidfreien Pflan- 
zen gelang dem Verf. in den Jahren 1927--i928 mit  
Hilfe der yon ibm entwickelten Einzelpflanzen- 
untersuchungsmethoden, in denen Jodquecksilber- 
jodkalium und Jodjodkalium Ms Reagenzien be- 
nutzt  werden. Auf diese Weise wurden alkaloid- 
arme bzw. -freie Pflanzen von L. luteus, L. angusti- 
folius, L. albus, L. mutabilis und L. perennis ge- 
funden. Die Vererbung der Alkaloidfreiheit nach 
HACKBARTH und v. SENGBUSCH ist bei L. luteus 
und L. angustilolius einfach recessiv, beruht bei den 
einzelnen StAmmen jedoch auf verschiedenen Ge- 
hen. In weiteren Kapiteln werden die chemische 
Zusammensetzung und die landwirtschaftlichen 
Eigenschaften der SfiBlupinen besprochen. Auch 
in bezug auf die Weichschaligkeit sowie besonders 
die Platzfestigkeit wurden die Zuehtziele erreicht. 
Das Ergebnis der letzten Versuche ist der platzfeste 
Stamm 3535 A v o n  L. luteus, der dann in die SfiB- 
lupinenst/~mme eingekreuzt wurde. Die morpho- 
logischen Ursachen der Platzfestigkeit wurden 
durch ZIMMERMANN klargelegt. Auch die Ver- 
erbung der Platzfestigkeit  ist nach den Unter- 
suchungen von HACKBARTH und des Verf. einfach 
recesslv bedingt. Von TROLL und dem Verf. wurden 
auch weiBsamige Formen gefunden. AnschlieBend 
werden die Probleme der weiteren zfichterischen 
Bearbeitung der Lupinenarten behandelt sowie 
verschiedene HilfsgerAte der Zfichtung beschrieben. 
In einem weiteren Abschnitt  werden die bisherigen 
Ergebnisse der Auslese von 61reichen StAmmen bei 
L. albus besprochen und die dazu n6tigen Methoden 
mitgeteilt.  Hackbarth (Laukischken/Ostpr.). 
Ziichterisch brauchbare Alkaloidbestimmungsme- 
thoden. Die Zi ichtung der SUSlupine und des nikotin- 
freien Tabaks. Von R. v. SENGBUSCH.  Landw. 
Jb. 91, 719 (1942). 

Verf. ver6ffentlicht nunmehr die ]3estimmungs- 
methoden mit  deren Hilfe er in den Jahren 1927 bis 
1929 die Stammpflanzen der heutigen Stil31upinen 
und nikotinfreier Tabaksorten aufgefunden hat. 
Die Ver6ffentlichung nluBte seinerzeit aus wirt- 
schaftlichen Grfinden unterbleiben, In dem vor- 
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l iegenden Refe ra t  k6nnen  nat f i r l ich  n u r  emige 
a l lgemeine A n g a b e n  g e m a c h t  werden,  bezfiglich tier 
E inze lhe i t en  m u B  a u f  d a s  Original  verwiesen wer- 
den.  Die E x t r a k t i o n  der  Impinen-Alka io ide  a u s  
den  unze rk l e ine r t en  Salnen gesch ieh t  m i t  Wasser.  
a u s  d e n  B l g t t e r n  m i t ~  5 % i g e r  SalzsNmre oder  
auch  SalpetersXure.  Be) den B1f t t e rn  yon L. an- 
gust@)li~fs k a n n  auch  Wasser  v e r w e n d e t  werden.  
Ais Reagenz ien  k o m m e n  vor al lem Jotij(?(Ikaliunl 
und  J o d q u e c k s i l b e r j o d k a l i u m  zur  Anwendmtg ,  die 
t ropfenweise  tier L6sung  zugesetz t  werden.  Aika-  
lo idhal t ige  1,6sungen erget)en Niederschi~ge.  a lka-  
loidfreie b l e iben  Mar. Be im T a b a k  werden  B ia t t -  
au s schn i t t e  m i t  1 -5%iger  Saizsfiure e x t r a h i e r t  
und  das  Alkaloid m i t  J o d j o d k a l i u m  gel(lilt. Ffir  (lie 
Hers te l lung  tier Reagenz ien  werden genaue  Rezep te  
gegeben.  Die Techn ik  (ic'r U n t e r s u c h u n g  biit let  
e inen wesen t l i chen  Tell tier Ver fa imm.  deren Ziel 
es is(. m0g i i chs t  viele [ l n t e r s u c h u n g e n  in einenl  
gegebenen  Z e i t r a u m  durchzuf i ih ren .  Hierzu s ind 
vielffdtige Hi i f smi t t e l  en twicke l t  wordcn,  die be- 
schr ieben  lind zum grOt3ten Tell auch  bi idl ich dar-  
geste l l t  werden.  Hackbarth ( L ~ m k i s c h k e n ,  Os tpr . )  
Plant breeding by induction ofp olyploidy and some 
results in clover. (Pf lanzenzf ichtung durch Erzen- 
gtlng yon Ptflypioidie und  einige Ergebn isse  beim 
[(lee.) Von A. L E V A N .  (CyA>Genet. Laborat., 
Nval@) Hered i t a s  (Lurid) 28, 245 (t94-'), 

Ffir  die Polyplo id iez / ich tung  erscheinen niedr ig-  
ch romosomige  F u t t e r p f l a n z e n  besonders  geeignet ,  
well be) Jhnen e inmal  infoige (.ler n iedr igen  Aus- 
gangsch romosomen zah l  eine U be r s ch r e i t ung  ties 
O p t i m n m s  der  ffir (lell G e n o t y p  e r t r a g b a r e n  Chro- 
m o s o m e n a n z a h l  kaum zu 1)effirchten is( und  ande-  
rersei ts  (lie m i t  dem Pt / lyplo idwerden in der  Regel 
auf t re ten( ie  fippige v e g e t a t i w  ~ l~ntwickiung sieh 
als wer tvol l  erweisen l(ann. Ais 1-}eispiel wertien 
l ! n t e r s u c h u n g e n  all Auro t e t r ap io iden  yon Tri[b- 
/i~m pratensc und  Tr. hybri(htm vorl~tufig mitgete~lt.  

~l)as Fr i sc i tgewicht  ties K r a u t e s  wa.r be) (len Tetra.- 
pie)den wesent l ich  ibis t o % )  gr613er als be) den 
l ) iploiden,  das  T ro ckengew i ch t  n u r  x~ enig n iedr iger  
( ( iurchschni t t i ich  2 , i % ) .  I)er ]:,iwei/3gehalt der  
B l a t t t r o c k e n s u b s t a n z  war  ebenfal ls  n u r  ganz gering- 
If)gig eri16ht oder  gesunken .  Wul f f  (Krakau) .  ~:~ 
The origin and properties of the European blackberry 
flora ( l ; r s p r u n g  und  l~igenscimften der  europtti-  
schen  BronHleerf lora.)  Von AtZK GI . 'STAb'SS()N.  
(f~st. of (tenet.. SvalN[.) Hcrcdi tas  (Imnti) ~8, 24~ 
(~942) .  

In  der  e ingeheu(len l)axstei lung,  clie sk 'h a.ttf 
fr i ihere und  neue tTn te r suchungen  des Verf. s tf i tzt ,  
im fibrigen das  G e s a m t g e b i e t  ap.omikt ischer  For t -  
p f l anzung  he ranz ieh t ,  wird die U b e r z e u g u n g  klar- 
gelegt,  (lab Pseudogamie  und  Apomix i s  tier Bio- 
t y p e n e n t w i c k l u n g  tier B r o m b e e r e n  neben  der  
e r h a l t e n  gel) l iebenen Keschlecht l ichen For tp f l an -  
zung auBeror( lent l ich  t r w e i t e r t e  M6gl ichke; ten  
geben,  un(i (lab Verl ) re i tung un(:[ Lebens-  
fNhigkeit tier e n t s t e h e n d e n  Typen  oft  zunehmen .  
St) wire) tier in st~tndiger N( u e n t s t e h u n g  begriffene 
I~ormenrei(:i~tum erkl{~rt. I)% Morifi'~,i (l-t,bati) vet* 
un(i (lie l?ztb~s coesi~ts v e r w a n d t e n  Corvlifolii  wer- 
den g e t r e n n t  beh;mdel t ,  Chro lnosomenzah len ,  l)aa 
rungsverhf i l tn isse  tier Meiosis und  (lit  S t r u k t u r  des 
] 'ol lens werden  un t e r such t ,  l;{ir (las Stud)urn der  
Meiosis yon 3 ~ Tagen s t and  in) Vorde rg rund  die 
I;rage, ob  Auto-  oder  Allopolyphfidie vori iegt .  Die 

Trip)olden sind au topolyplo id .  D u r c h w e g  war  alas 
V o r k o m m e n  m u l t i v a l e n t e r  Chromosomen  fiber- 
r a schend  da,  we gene t i sch  Allopolypioidie  zu er- 
wa.rten is ( .  So  z e i g e n  s i c h  M u i t i v a i e n t e  in dcr  Mei- 
osis von R. ca(siLts, und Verf. v e r m u t e t ,  (la[~ durch  
rez iproke T rans loka t i onen  die Al lo te t rap!o id ie  m 
teilweise AuLotet raploidie  v e r w a n d e i t  wird. \Vw 
be) den Moriferi  kommer l  be) den Corvlifolii  Mult i  
va l en t e  m ger inger  Zahl  vor. n u r  sintf bier  (lie tm 
gepaa r t en  Chromostmmn haufiger.  Se lbs t  be) den 
seilwer zu ana lvs ie renden  I )entaplo iden wurden  
i iberraschender~2eise Mul t iva l en te  gcfundcn,  l )er  
M e c h a n i s n m s  der  Pseudogamte  wi:d 1)esprocilen 
die zwischen Sexua l i t g t  und  a u t o n o m e r  Apolnixis  
eine Mi t t e l s t e lhmg  e i n n i m m t ,  in t lem du rch  die 
doppel  ee ]~ef ruchtnng nu r  (ler eine Ante)l ,  die F n d o  
s p e r m b i l d u n g  zus t ande  kc)nml t. l)ie ve rsch iedenen  
\ \ ' ege  werden  er l / iuter t ,  auf  ([enen aus sexuel len und  
pseudogamen  R u b u s - F o r n m n  die Neuhe i t  der  Hio- 
t y p e n  e n t s t e h e n  kann.  Man nimmt eit~e Re)he ~)ri, 
mtLrer Formen  mi t  gcschlechHichcr  t "or tpfhmzung 
;m, a b e t  die pr imitr  Dip)olden sind be) Rubus  h i ( h i  
m e h r  auffindt)ar .  Die Apomix i s  verh/il t  sich viel  
fach recess)v, so (lab die P o t e n z e n  zur  l-;ntwit:klun,,, 
neue r  Typen  in den Pf lanzen se lbs t  ]h,~t,n k6mwn, 
l'~s )st n i ch t  m6glich,  in engem R a h m e n  aul  alh, 
E inze lhe i ten  tier i n t e r e s san ten  AI)hant l lung einzu 
getten, t'.'. >'~i~t ( H e r l i n - l ) a h l e m ) .  

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

Beitrag zur Flugbrandbeklimpfung des Weizens. 
Untersuehungen zur Heillwasser-Kurzbeize. Von 
( .  HONNE.  An~ew. Bot.  23, 3o4 (1~)41). 

Ein ieJ tend wird festgestei l t .  (Ia f3 yon den be)den 
M6gl iehkei ten tier BekN, mpfung  von (sKla;~o trifici. 
d u t c h  zt lchter ische MaI3nahmen oder  ( lurch Beizung.  
die Res i s tenzzf ich tun~ (lurch das A u f t r e t e n  phy  
siologischcr Rassen  unti i n sbesondere  ( lurch di(. 
Hipolarit~it des Erregers  sehr  e r s chwer t  wird. Verf. 
l)eschfiftigt sich soda.Bn einget lend ntiL tier Fragv 
des Vorkommens ,  der  Verl ) re i tun~ m)d tier d u r c h  
den F ] u g b r a n d  e n t s t e h e n d e n  I ' r t ragsver luske .  ht 
(cress(  vc rd i en t  )tier t)est)ll(lers eine d u r c h  eine 
/ mfrage  zus tant le  g e k o m m e n e  (~i)ersicht i iber  (tie 
Ve rb re i t ung  ties tfilzes in den  eii~zelnen europfii-  
schen L a n d e r n  und  in den fibrigen l ' ;rdteiien. Verf. 
l )eol)achtete  ein ve r s t a rk t e s  Auf t r e t en  yon Ustilago 
[ritici im d e u t s c h e n  Re ichsgeb ie t  auf  F'eldern zur  
Krzeugung yon Hande l sware  iu den J a h r e n  [935 
Iris [94 o. T e m p e r a t u r - u n d  Feuch t igke i t sverhf i l t  
h i s s (  wghrend  einer  gr6geren  Anzattl yon J a h r e n  
werden u n t e r s u c h t  und  (lie diesbezi ixl ich fiir (lit, 
Ve rb re i tung  des l?aras i ten wesen t l i chen  M o m e n t (  
he rvorgehoben .  \:err. went le t  sich so t lann  seinent  
e igent l ichen  Ti~enta zu untl s te i l t  lest, da{3 die 
bisher  a n g e w a n d t e n  t-k?izverfahren l lach 2\PPEI_ 
un(l GASSNER un(l (lie \ \ :armt)enetzun.~sl)eize zwar 
(itlrcllaus wi rksam,  aber  n i ch t  koBtm uierl ich (lurcil 
f f ihrbar  u n d  mi t  i~6heren Kosten v e r b u n d e n  sin(l. 
a.ls es 1)el chemischen  \ : e r fah ren  der  l:all  )st. l )a-  
gegen wird die Hei/3wasserl)enetzt tn~sbeize un t e r  
V e r w e n d u n g  eines I , abo r -Vorbe re i t c r s  empfohlen .  
die eine wi rksame  kon t inu ie r l i che  Arbei t  un t e r  
Verwent lung  ger inger  \Vasscrnle[l.gen be) gleich 
zei t iger  T r o c k n u n g  ges t a t t e t .  1 )ie I~ b( , r t ragung der  
Vr fah rungen  veto l , abo r -Vorbe re i t e r  auf  einen \ ic l  
le i s tungsfghigeren  Mt ih ienvorbe re i t e r  is( weit- 
gehend  gehmgen .  Sckcre (Mtinchel)erg.Mark).  
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