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RE FE RATE. 
Allgemeines ,  Genetik, Cytologie, 

Physiologie.  

O The genetics of garden plants. (Die Genetik der 
Gartenpflanzen.) By lVl. B, CRANE and ~u J, C. 
LAWRENCE.  Wi th  a foreword b y  D. HALL.  
42 Taf., 53 Textabb.  XVI, 236 S. London: 
Macmillan a. Co., Ltd.  1934. lO/6. 

Verff. wollen in dem vorliegenden Buch eine 
Einffihrung in die haupts/~chlichsten Grundlagen 
der Genetik und Cytologie geben und die Ergeb- 
nisse dieser Forschuhgszweige in Beziehung zur 
g/~rtnerischen Pflanzenzfichtung bringen. Die theo- 
retischen Grundlagen sind so einfach, wie es der 

Vererbung der Doppelblfitigkeit bet Dahlia variabilis. Eltern und F 1. 

Stoff erlaubt, dargestell t  und mit  den typischen 
Beispielen aus der Obst-, Gemfise- und Blumen- 
ztichtung i l lustr iert  (Abb.). Zur Einffihrung 
werden die Grundbegriffe der Genetik und Cyto- 
logie im Hinblick auf die Gartenbauwissenschaft  
beschrieben, dann wird auf die Vererbung der di- 
ploiden Pflanzen eingegangen. AnschlieBend wird 
die Genetik und Cytologie der polyploiden Pflanzen 
er6rtert. Den Mutationen, Variationen, Modifika- 
tionen, Chim~ren und Pfropfbastarden ist ein groger 
Abschnit t  gewidmet, ebenso der Selbst- und Fremd-  
best~ubung und den damit zusammenh~ngenden 
fiir die Obstziichtung wichtigen Sterilit~tsfragen. 
Als Versuchsobjekte sind haupts~chtich g~rtneri- 
sche Kulturl)flanzen herangezogen, so dab das 
Buch ffir die Kreise, die sich mit  der g~rtnerischen 
Pflanzenzfichtung befassen, ~uBerst wertvoll ist, 
Das Werk  ist  dem bekannten Genetiker B a t e s o n  
gewidmet. Znm SchluB wird noch auf die Probleme 
der Mutationen, Artkreuzungen und Resistenz- 
zfichtungen eingegangen. Dieses Kapi te l  ist leider 
im Hinblick auf seine Bedeutung ffir die Zfichtung 
etwas knapp gehalten. Das Buch ist  jedem, der 
sich mit den wissenschaftlichen Fragen der gXrt- 
nerischen Pflanzenzfichtung besch~tftigt, zu emp- 
fehlen. Husfeld (Mfincheberg). 

Experimental data for a revision of the North 
American wild roses. (Experimentelle Hinweise ffir 
eine Revision des Speziesbegriffes bet den nord- 
amerikanischen wilden Rosen.) Von E. W. 
ERLANSON.  (Dep. of Botany, Univ. of Michigan, 
Ann Arbor.) ]3or, Gaz. 96, 197 (1934). 

Die systematischen Schwierigkeiten in tier Gut- 
tung Rosa beruhen auf den wenig stabilen, fluk- 
tuierenden Merkmalen, die zur Diagnose heran- 
gezogen werden k6nnen. Ausgedehnte Herbarium-,  
Feld- und Gartenstudien yon Rosen der Sektion 
Cinnamomeae haben zu der Erkenntnis geffihrt, 
dab vielfach nur kleine Variationen die Spezies 
voneinander unterscheiden. Diese Unterschiede 
kommen in jeder m6glichen Weise kombinier t  vor, 
oft innerhalb yon Pflanzen ether Ku!tur.  Man 
beobachtet  sie ferner bet jeder Spezies Ms Parallel- 
variation. Viele Systemat iker  haben diesen Unter- 
schieden Artwert  beigemessen u n d  dadurch Ver- 
wirrung in der Nomenklatur der Gattung gebracht.  
- -  Die amerikanlschen Spezies zerfallen zyt01ogisch 
in 3 Hauptgruppen:  Diploide 2n = 14, Tetraploide 
2 n = 28, Hexaploide 2 n = 42, und eine oktoploide 
Rasse 2n = 56 der hexaploiden Spezies R, acicu- 
laris. Die nordamerikanischen Rassen zerfallen in 
3 natfirliche Sektionen: die Synstylae (I Spezies), 
Minufifoliae (3 Spezies) und Cinnamomea (alle 
fibrigen Spezies). Als gute Unterscheidungsmerk- 
rome gelten folgende physiologische Eigenschaften: 
Bltitezeit; Verbreitung, Winterh~rte,  Wertvotle  
morphologische Unterscheidungsmerkmale stud: 
Wuchs, Bebl~tterung, Blfite, Sepalen, Petalen, 
Staubgef~ge, Ach~nen u . a .  Systematisch unwe- 
sentliche Merkmale sind: Stammh6he, ]3ewaffnung, 
Form und Richtung der Stacheln, Form der reifen 
Hagebut ten u . a .  Die Nachkommenschaft  einer 
isolierten diploiden Pflanze yon R. woodsii aus Utah  
zeigte eine ebenso groge Variabilit~tt und Pollen- 
sterilit~tt wie die Nachkommenschaften yon Pflan- 
zen der R. blanda aus dem n6rdlichen Michigan. Ba- 
stardierung scheint daher nicht die wichtigste Quelle 
der Variation in dieser Gat tung zu sein. Wegen der 
Unm6glichkeit einer Maren Abgrenzung wurden 
die Sektionen Ca rolinae und Gymnocarpae mit der 
Sektion Cinnamomeae verschmolzen und die bisher 
beschriebenen 113 Spezies in i6 Linn4schen Spezies 
zusammengefal3t. Diese sind relativ stabil und 
voneinander durch morphologische, cytologische 
und physiologische Merkmale Mar zu unterscheiden. 
io der 16 Spezies sind Kollekt ivarten mit  wetter 
Verbreitung. 6 andere Spezies werden ffir Okotypen 
der verschiedenen Kollektivarten gehalten. Bastar-  
dierung ist weir verbreitet. Ktinstlich hergestellte 
t3astarde glichen Rosen, die in der freien Natur  
vorkamen. Von den frtiher beschriebenen Spezies 
steI1ken sich mindestens 6 als Y1-Bastarde heraus. 
Die wiederholt beobachtete Sterilit~t ist auf Aus- 
tansch, Polyploidie und Bastardierung innerhalb 
polyploider Arten zurfickzuffihren. Die Ergebnisse 
an amerikanischen Rosen gleichen etwa denen, die 
Bozdenger mit  europXischen Rosen hatte. 

SXubbe (Mfincheberg). ~ ~ 
Triple hybrids between rye and two wheat Species. 
(Tripelbastarde zwischen Roggen und zwei Weizen- 
arten.) Von A. MUNTZING. I leredi tas  (Lund) 20, 
137 (1935). 

Die Best~ubung yon 1875 Blfiten verschiedener 
turgidum-Rassen mit  Roggen ergab neben zahl- 
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reichen geschrumpften 280 gute K6rner, von denen 
jedoch nut  7 keimten. In  der F 1, die morphologisch 
genau untersucht wurde, luxuriert die Spindel- 
l~nge, Secale dominiert in der 5~hrchenzahl, T. tur- 
gidum der Zahl der Bltiten je Nhrcben. Form und 
Bau der Spelzen sind intermedi~tr. Die Halmlgnge 
der turgidum • S.ecale-Bastarde ist h6her als die 
der turgidum-Eltern nnd der vulgare • Secale- 
Bastarde. Die F~ turgidum • Secale, die 2i Chro- 
mosomen besal3, war pollensteril. Rtickkreuzungen 
mit T. vulgare hatten Erfolg. 3967 bestgubte 
Bliiten brachten 7 K6rner. Die 5 daraus gewonne- 
nen Tripelbastarde waren vulgare~hnlicher als Fr, 
doch war der EinfluB aller drei Elternarten er- 
kennbar. Die meisten untersuchten Merkmale 
waren intermedi~r zwischen F 1 und T. vulgar& 
Drei Tripelbastarde besaBen 42, die andern 41 und 
4 ~ Chromosomen. Die fertilen Eizellen der F~ 
turgidum • Secale waren demnacb unreduziert 
oder ann~hernd Unreduziert. Die 42 chromosomi- 
gen Tripelbastarde blfihten mit zum Tell sicb 6ff- 
nenden Antheren und gaben bei Selbstung Ansatz, 
die 4 ~ und 41 ehromosomigen dagegen waren pollen- 
steril und setzten erst nach erneuter Rfiekkreuzung 
an, Die Zahl der guten Pollenk6rner betr~gt bei 
den 42chromosomigen Pflanzen 66,7%, bei den 
andern 53 nnd 22 %, die Eltern haben 95--zoo % 
guten Pollen. In  tier Reduktionsteilung tier TripeI- 
bastarde finden sich meist 14 Bivalente und 14 
Univalente. Daneben kommen auch Zellen mit  
einem Tri- oder Quadrivalenten vor. Aus den 
Paarungsverh~tltnissen der 42chromosomigen Tri- 
pelbastarde, die den ganzen Genombestand yon 
turgidum, vulgare und Secale enthalten, geht her- 
vor, dab das Secalegenom mit dem C-Genom yon 
vulgate nicht homolog ist. Ein Vergleich mit 
~hnlichen Weizenbastarden ergibt, dab nut  die 
Verbindungen diploider oder tetraploider Weizen 
mit hexaploiden zn hexaploiden Tripelbastarden 
fiihren. Aber nieht nur  diploider Weizen, sondern 
anch Roggen kann sich auf ~hnliche Weise mit 
tetraploiden und hexaploiden V~Mzen verbinden. 

Oehler (Mfincheberg). 
Untersuchungen zur Genetik der Gelbrostresistenz 
des Weizens. Von W. STRAIB. (Inst. f. Land- 
wirtschaftl, Botani]L Braunschweig-Gliesmarode.) 
Phytopath. Z. 7, 427 (1934). 

18 yon den 22 im Ins t i tu t  ftir landw. Botanik in 
Braunschweig in Kultur  befindlichen Gelbrost- 
rassen wurden in die vorliegenden Untersuehungen 
einbezogen. Die Priifung der Kreuzungsnach- 
kommensehaften der verschiedenen Weizensorten 
geschah im Gewgehshaus an Keimpflanzen unter 
ftir den Pilz optimalen Bedingungen. Es konnte 
festgestellt werden, dab absolute Immunit~t  dutch 
ein einfach dominantes Gen bedingt wird, des 
mit  allen Rostrassen und Infektionstvpen nach dem 
monofaktoriellen Schema spaItet. Bei Kreuzungen, 
an denen dieses Gen beteiligt ist, ist immer eine 
sichere Nlassifikation in immune und anfgllige 
Pflanzen m6glich. Wesentlich schwieriger sind die 
Auszghlungen bei Kreuzungen yon Weizen rail 
verschiedenen AnfSlligkeitsgraden gegert einzelne 
Getbrostrassen. Hier ist eine sichere Auszghlung 
in einzelnen Gruppen nicht m6gIich. Es kann des- 
halb nur  soviel gesagt werden, dab die absolute und 
relative Resistenz wahrscheinlich dureh eine in 
jeder Kreuzung wechselnde Zahl von Genen bedingt 
ist, deren Dominanzverhgltnisse auch schwanken. 
Als wesentliehe Erleichterung der Zfichtungsarbeit 

ist die Feststeliung anzusehen, daf3 gauze Gruppen 
von Gelbrostrassen yon denselben Genen beeinfiuBt 
werden, wodurch praktisch die Zahl der Biotypen 
stark verringert wird. Als weiteres gfinstiges Mo- 
ment t r i t t  die freie Kombinierbarkeit der Rost- 
resistenz-Gene mit  einer Reihe yon morphologi- 
schen und physiologischen Eigenschaften hinzu. 
Dadurch und dutch des Vorhandensein des Gens 
ffir absolute ImmunitXt gegen alle Rostrassen wird 
die Aussicht auf Zfichtungserfolge sehr erh6ht. 
In einem Falle wurde eine Transgression nach der 
Seite der h6heren AnfMiigkeit hin beobachtet. 

Hackbarth (• Mark). 
A cytological study of constant wheatrye hybrids. 
(Cytologische Untersuchung konstanter Weizen- 
Roggen-Bastarde.) Von B. A. VAKAR and E. G. 
KROT. (Cytol. Laborat., Siber. Inst. of Agricult., 
Omsk.) Cytologia (Tokyo) 5, 395 (1934). 

Verf. untersuchte die zytologischen Verh~iltnisse 
von zwei 4'2 chromosomigen Weizen-Roggen-Bastar- 
den in F14. Es wurde eine Reihe yon Unregel- 
m~tl3igkeiten bei der Reduktionsteilung festgestellt, 
die sich leezten Endes im Auftreten vieler schlechter 
Pollenk6rner gul3erten. Da abet die beiden Stfi,mme 
im Kornertrag reinen Weizensorten nicht nach- 
stehen, mfissen trotzdem immer noeh geniigend 
funktionsighige Gescblechtszellen vorhanden sein. 
Aus der MorphoIogie einiger Chromosomen nnd 
ihrer Konjugationsweise wird gefolgert, dab sie 
aus Weizen- und Roggenchromosomen durch 
Segmentaustausch entstanden sind. Hackbarth. 

Studies on the nature of rust resistance in wheat, 
VI. Effect of hydrogen ion concentration, phenolic 
compounds, and host extracts on the germination of 
urediniospores of Puecinia graminis tritici, Form 21. 
(Untersuchungen fiber die Natur  der Rostwider- 
standsfXhigkeit bei Weizen. VI. Wirkung der 
Wasserstoffionenkonzentration, yon Phenolverbin- 
dungen und Pflanzenextrakten auf die Keimung 
der Uredosporen yon Puccinia graminis tritici, 
Rasse 21.) Von J. A. ANDERSON. (Div. of Biol. 
a. Agricult., Nat. Research Laborat., O}tawa, a. Dep. 
of Field Crops, Univ. of Alberta, Edmonton.) Caned. 
J. Res. 11, 667 (1934). 

Die Keimung der Uredosporen yon Puccinia 
graminis tritici, Rasse 2i, wurde in verschiedenen 
Pufferl6sungen yore p , -Wer t  3--8 geprfift. Sie 
war am besten bei pK 5,8--6, 5. Des Maximum der 
Keimung liegt in der Nghe yon p~ 6,2. W~iter 
wurde der EinfluB verschiedener gepufferter und 
nicht gepufferter Phenolverbindungen auf die Kei- 
mung der Uredosporen untersueht. Die Keimungs- 
hemmung war gr613er bei nicht gepufferten L6- 
sungen, was dutch eine Wirkung der H-Ionenkon- 
zentration bedingt ist. Die Hemmungswirkungen 
der einzelnen Verbindungen gehen ihren bakteri- 
ciden Vr ungefXhr parallel. Die Hemmung 
der Sporenkeimung wie des Wachstum der t~2eim- 
schlguche wurde endiich bei Prel3sgften verschie- 
dener Konzentration aus Vernal, Khapii, Marquis 
und Little Club Weizen untersucht. Unterschiede 
konnten bei den einzelnen Weizen Iestgestellt 
werden. Vergnderung der Menge der Trocken- 
substanz und der H-Ionenkonzentration derPreB- 
sXfte haben keinen Einflug auf die Ergebnisse. 
Die Hemmungswirkung der PreBsXfte n immt in 
folgender Reihenfolge zu; Vernal, Marquis, Khapli, 
Little Club. Vernal und Khapli sind resistent, 
Marquis und Little Club anf~llig gegen Rasse 21. 
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Eine Beziehung zwischen der Wirkung der Preg- 
s~fte auf Sporenkeimung wie auf Wachstum der 
Keimsehl~tuche und Rostresistenz der Sorte konnte 
nieht festgestellt werden. Oehler (Mtincheberg). 

Spezielle Pflanzenziichtung.  
Art- und Gattungsbastarde bei Getreide. Von 
E. OEHLER. Naturwiss. 1934, 851. 

Eine kurze Ubersicht fiber die Kreuzungsarbeiten 
der letzten J ah re  mit  den Gattungen Tviticum, 
Aegilops, SecMe und Haynaldia mit knapper allge- 
meiner Charakteristik der morphologischen, cyto- 
logischen und Fertilit~tsverh~tltnisse der Bastarde. 
Von den verschiedenen Kombinationsm6glichkeiten 
der Gattungen tat nu t  die Verbindung yon Secale 
und Haynaldia bisher nicht herzustelIen gelungen. 
Jeweils wird der Versuch gemacht, die voraussicht- 
lichen M6glichkeiten einer Auswertung dieser 
Bastarde ftir praktisch ztichterische Zwecke zu be- 
urteilen. Trotz der vor allem in den cytologischen 
Erscheinungen begrtindeten genetischen Besonder- 
heiten werden diese Aussiehten optimistiseh beur- 
teilt; allerdings ist die Auffindung der gesuehten, 
seltenen Kombinationen in kurzer Zeit n u t  unter 
der Voraussetzung zn erwarten, dab die betreffen- 
den Arbeiten im gr6Bten MaBstab durchgeftihrt 
werden k6nnen, yon Berg (Wien). ~ ~ 

Die Bewertung der Sorten yon Kulturpflanzen nach 
ihrer Widerstandsf~ihigkeit gegen Krankheiten. 
Von K. SNELL. Nachr.bl. dtsch. Pflanzenschutz- 
dienst 15, 13 (I935). 

Verf. weist darauf lain, dal3 bisher nur  beim 
Kartoffelkrebs die Widerstandsf~thigkeit der Sorten 
gegen diese Krankheit  bet der Bewertung yon 
Kultursorten benutzt  wird. Er gibt dann eine 
ganze Reihe yon Beispielen, die zeigen sollen, dab 
auch bet anderen Krankheiten und anderen Kultur- 
pflanzen die Bewertung der Widerstandsf~higkeit 
heute schon m6glich ist. Er nennt  : Kartoffelschorf, 
K~ltewiderstandsf~thigkeit beim Weizen, Gelbrost 
beim Weizen, Schwarzrost beim Weizen, Getreide- 
Meltau bet Gerste, Flugbrand beim Getreide, Stein- 
brand beim ~,Veizen, ferner die Fettfleckenkrankheit  
bet Bohnen, Brennfleckenkrankheit bet Bohnen, 
Meltau bet Reben, Reblaus, Schildlaus bet Kpfeln. 
Verf. hofft, dab in absehbarer Zeit die Widerstands- 
f~thigkeit gegen diese Krankheiten bet der Bewer- 
tung der Sorten herangezogen werden wird. 

Schick (Mtincheberg). 
The inheritance of quality in Trumbull and Michikof 
varieties of winter wheat. (Die Vererbung der 
Qualii~tt bet den Winterweizensorten Trumbull  
und Michikof.) Von ;V. W. ~7ORZELLA. (t~urduc 
Univ. Agricult. Exp. Star., Lafayette.) J. agricult. 
Res. 49, 7o5 (1934). 

Die IJntersuchungen erstreckten sich in der 
Hauptsache auf die Prtifung der Kleberquatitgt 
nach der Schrotg~trmethode. Die Soften Michikof 
(sehr gute Kleberqualitgt) und Trumbull  (schlechte 
Qualitgt) sind, wie sich aus Voruntersuchungen 
ergab, homozygot ftir diese Eigenschaften. Etwa 
6o0o Nachkommen der Kreuzung dieser Sorten 
wurden einzelpflanzenweise geprtift. Die F~ war 
intermedi~ir, in der F= trat  eine Aufspaltung mit  
allen LJbergXngen der Klebergtite ein, jedoch wurde 
auch die Qualitgtsstufe der beiden Eltern in meh- 
reren Fgllen gefunden. Solche extrem guten oder 
schlechten Pflanzen behielten auch in F a die ihnen 
eigene Kleberqualitgt ohne Aufspaltung bet. Aus 

der H/iufigkeit des Auftretens der elterlichen Kom- 
binationen kann gesehlossen werden, dab die 
Unterschiede der beiden geprtiften Sorten ant der 
Wirkung yon 3 voneinander unabh~ngigen Genen 
bernhen. Hackbarth (Mfincheberg, Mark). 

Variations des caract~res de grains des esp~)ces 41~- 
mentaires d'Hordeum distichum L. (Variationen der 
Korneigenschaften yon Elementararten der Gerste, 
Hordeum distichum L.). Von t~. MIDGE. C.r. 
Acad. Sci. Paris 200, 87 (1935). 

Es wurden die verschiedenen Elementararten ~, 
fl, y und ~ yon Horde~m, distich~tm unter  verschie- 
denen Umweltbedingungen angebaut (kontinen- 
tales, littorales, trockenheiBes Klima; Marokko, 
Rabat, E1 Hajeb). Keine yon Europa eingeffihrte 
Linie blieb botaniseh rein. Die beobachteten Modi- 
fikationen beziehen sich auf die Begrannung nnd 
die Behaarung der Basalborste. Besonders variabe/ 
sind die Elementararten, die durch Fehlen der Be- 
grannung oder durch lange Haare an den Basal- 
borsten charakterisiert sind. c~ ergibt ~, selten 
und ~, ),- erzeugt meist V-, vereinzelt jedoch aueh 
&K6rner. fl- und d-Typen sind konstant.  Hitze 
und Trockenheit begtinstigt die begrannten, H6hen- 
Iage die unbegrannten Typen. Die Spaltung der 
Jordanone folgt dem Naudinsehen Gesetz. 

Riede (Bonn). ~ ~ 
The what and how of hybrid corn. (Entstehung und 
Vorztige von Kreuzungs-Mais.) Von F. D. RICHEY. 
U. S. Farmers '  Bull. Nr 1744, I (I935), 

Es handelt sich um eine allgemeinverst~Lndliche 
Darstellung der bekannten amerikanischen Inzucht- 
methoden beim Mats mi~ nachfolgender Kreuzung 
nnd Ausnutzung der Heterosiserscheinungen. Mit 
besonderem Nachdruck wird betont, dab nicht alle 
Kombinationen von Inzuchtst~Lmmen gute ErtrS, ge 
liefern, sondern nnr  wenige, die sorgfXltig ausge- 
sucht werden mtissen. Ausdrticklich zn warnen ist 
vor ether Winterverwendung yon _Fe-K6rnern zur 
Saat. Die Ernte yon guten Kreuzungskombinati-  
onen bringt im Durchschnitt  um I2, 5 % h61ier als 
bet Aussaaten yon frei abgebliihtem Material der- 
selben Sorten. Hackb~rth. (M~ncheToerg, Mark). 

Untersuchungen an Kartotfelproben /iber die Bezie- 
hungen zwischen Knollenpotential und Virusbefall. 
Von E. KOHLER und A. HEY. (Biol. Reichsac~sL, 
Berlin-Dc~hlem.) Zbl. Bakter. I I  9L 256 (1935). 

WARTENBERO und HEY hatten festgestellt, dab 
der Schabebrei abbaukranker Kartoffelknollen ein 
st~trkeres negatives Potential gegentiber derKalomel- 
elektrode aufweist als der Schabebrei gesunder 
Knollen. Zur KI~rung der allen Streitfrage; durch 
welche Faktoren denn der Abbau hervorgerufen 
werde, sollte nun  geprtift werden, ob hoher nega- 
river Weft  des Knollenpotentials parallel laufe: 
i. einem Befall der Pflanzen mit  Viruskrankheiten 
tiberhaupt, 2. einem Befall mit  best immten ,,abbauL 
bewirkenden" Virusarten, 3. mit  Abbaufaktoren, 
welche in keinerlei Beziehungen zu den Viruskrank- 
heiten stehen. - -  Die Untersuchungen, die sich auf 
die Kartoffelsorten Industrie, Magnum bonum, 
Klein Spiegeler Wohl tmann und Preugen er- 
streckten, wurden in der Weise durchgeffihrL, dab 
jede Knolle in 2 H~lften geteilt wurde, y o n  denen 
die eine zur Bestimmung der Potentialdifferenz, die 
andere zur Ermit t lung des Virusbefalles Verwen- 
dung fan& Es zeigte sich, dab die Verschiebung des 
Knollenpotentiales nieht mit  dem Anftreten Mler 
Virusarten verknfipft set, sondern besonders einer 
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Infektion der Knollen mit  Blattrollvirus oder mit 
der Kombination yon x- und y-Virus, also jedenfalls 
mit  solchen Virusarten, die starke Abbauwirkungen 
erzielen, parallel laufe. - -  Verff. glauben daher in 
dem Potentialwert einen Indicator ftir wirklichen 
, ,Abbau" geiunden zu haben. Der Wert  dieser 
Feststellung, ganz besonders ftir die Praxis, steht 
aul3er Zweifel, wenn such die Verff. selbst zugeben, 
dab Potentialverschiebungen geringeren Grades 
such ohne Beteiligung des Virusfaktors m6glich 
sind. - -  Ob such in diesen Fgllen die Potentialver- 
schiebung durch abbanwirkende Umst~tnde (den 
sog. ,,6kologischen Abbau") hervorgerufen wird, 
bleibt noch zu erweisen. Es w~tre nach Ansicht des 
Ref. sehr bemerkenswert, wenn der Stoffwechsel 
der Kartoffelknolle durch die so verschiedenartigen 
, ,Abbaufaktoren" in derart einheitlicher ~Veise 
verS~ndert werde. Silberschmidt (Miinchen). ~ o 

The cause of bolting in swede turnips (Brassica napus 
var. napobrassiea (L.) peterm.), (Die Ursache des 
,,Schiel3ens" bet Steckrttben [Brassica napus var. 
napobrassica (L.) peterm.~.) Von F. H. PETO. 
(Div. of Biol. a. Agricult., Nat. Research Laborat., 
Ottawa.) Canad. J. Res. 11, 733 (1934). 

Die Steckriibe ist eine zweij~hrige Pflanze, die 
im ersten Jahre normalerweise nu t  eine groBe, 
fleischige Wurzet mit  einem gedrungenen Schopf 
yon Bl~ttern ausbildet und erst im zweiten Jahre 
zu st~rkerem. Wachstum und zur Ausbildung yon 
Bititen~t~nden kommt. Vielfach kommen jedoch 
Pflanzen vor, die bereits im ersten Vegetationsjahr 
,,in Samen schiegen". Verf. studierte die Ursachen 
dieser Itir den Anbauer h6chst unerw~inschten 
Eigenschaft, und zwar wurde der EinfluI3 verschie- 
den hoher Temperaturen auf die verschiedenen 
Entwicklungsstadien yon im Gew~chshaus gezo- 
genen R/ibenpflanzen untersuch~c. Es wurde fest- 
gestellt, dab dutch 3o---5ot~gige Einwirkung ether 
Temperatur von etwa lO,6 ~ 71 Tage nach der Aus- 
saat ,,Schiel3en" eintrat, dessen Beginn sich in 
starker Zunahme des L~tngenwachstums der Inter- 
nodien in Verbindung mit ether Abnahme des 
Wurzelwachstums anzeigte. Der Eintr i t t  der Blfite 
an so behandelten Pflanzen wurde dutch Behand- 
lung mit Temperaturen unter 18 ~ weitgehend 
verhindert. Von den bet h6heren Temperaturen 
gezogenen Pflanzen kam keine einzige zum Schie- 
13en. Verf. schlieL3t aus den Versuchen, dal3 niedere 
Temperaturen die Einleitung der reproduktiven 
Phase bet Steckriiben begfinstigen. Schmidt. ~ ~ 

Eine Pisum-Form mit compuctum-Verzweigung 
und verklirzten Staubfiiden. Von H. LAMPRECHT. 
(Saalzuchtanst. Weib~dlsholm, Landskrona.) Here- 
ditas (Lurid) 20, 94 (1935). 

In der F 3 einer Erbsenkreuzung ,,Hamlet • 
Wunder yon Witham" wurde eine neue Mutante 
,,compactum" entdeckt. Diese Form entwickelt 
start der Infloreszenzen Seitentriebe mit  meist 
stark gestachelLen Internodien, und auch die 
Achseln dieser abnormen Seitentriebe k6nnen 
wiederum statt  der Bliiten solche Seitentriebe 
bilden. Die wenigen Blfiten sind stark steril, und 
zwar beruht die Sterilit~t zum Teil auf Verk~irzung 
der Filamente, die die Best~ubung erschwert, so 
dab die Pflanze auf Insektenbestaubung, ffir die 
besonders Thrips in Frage kommen, angewiesen ist. 
Die Abspaitung der Muta.nte aus heterozygotisehen 
Familien erfolgt im 3 : ~-Verh~Lltnis- Kappert. ~ ~ 

Alfalfa varieties in the United States, (Die Luzerne- 
Variet~iten der Vereinigten Staaten.) Von H. L. 
WESTOVER. U. S. Farmers'  Bull. Nr 1711, I 
(I934). 

Verf. gibt einen Uberblick fiber die in den Ver- 
einigten Staaten angebauten Luzerneherktinfte 
und -soften. Soweit bekannt,  werden Ursprung, 
Leistungen,~qderstandsf~higkeit gegen klimatische 
Bedingungen und Krankheiten kurz besprochen. 
Eine Einteilung in die Gruppen ,,common alfalfa" 
(Medicago sativa - -  Herkfinfte aus den Vereinigten 
Staaten, Argentinien, S~dafrika, Provence), ,,Tur- 
kistan" (Turkistan-, Hardistan- und Kaw-Luzerne, 
a l l e a u s  der Turkistan-Luzerne hervorgegangen), 
,,Variegated" (Bastard-Luzernen: Grimm, Cossack, 
Canadian Variegated, Ladak, Baltic (genannt nach 
dem Oft Baltic, S. Dak.), Hardigan, Sandluzerne), 
, ,Nonhardy" (Peru-Luzerne, Arabische Luzerne) 
und ,,Yellow-Flowered" (Medicago falcata-Her- 
ktinfte u. a. aus Orenburg un.d Semipalatinsk, ohne 
Bedeutung) erleichtert die Ubersicht. Wichtigere 
Herkfinfte wie Grimm, Cossack, Baltic, Ladak nnd  
Hardigan unterliegen der staatlichen Herkunits-  
kontrolle, w~hrend ausl~ndische Herkfinfte stets 
durch Farbung gekennzeichnet werden mtissen. 

Ufer (Berlin) 

Effects o~ inbreeding on variability in alfalfa. (Die 
\u  der Inzucht auf die Variationsbreite 
der Luzerne.) Von G. STEWART. (De]). of Agro- 
nomy, Utah Agricult. Exp. Stat., Logan.) J. agri- 
cult. Res. 49, 669 (1934). 

Durch die Forschungsarbeiten der letzten Jahre 
ist die Frage, ob die Luzerne vorwiegend Selbst- 
oder Fremdbefruchter ist, hinreichend gekl~trt 
worden. Es besteht heute kein Zweifel mehr, dab 
die SelbsLbefruchtung bet der Luzerne eine groBe 
Rolle spielt. Die Untersuchungen des Verf. fiber 
die Variationsbreite von Pflanzenh6he, Pflanzen- 
umfang,Wuchswinkel, Stengeldurchmesser, Fieder- 
lXnge und -breite, Blfiten- und Blattfarbe an In- 
zuchtnachkommenschaften yon Utah Common-, 
Grimm-, Saskatchewan 666-, Hardigan-, Dakota 
Common- und Ontario Variegated-Luzerne er- 
g~nzen friihere Arbeiten durch den Nachweis, dab 
in vielen F~llen schon in der F~ die Variations- 
breite der genannten Merkmale bedeutend ge- 
ringer wurde als bet den Eltern. Die meist gut 
statistisch gesicherten Ergebnisse zeigen deutlich, 
dab die Luzerne weir weniger heterozygotisch ist, 
als allgemein angenommen wird. Ufer (Berlin), 

Die wildwachsenden FutterpflanzenTranskaukasiens, 
Von N. A. TROITZKY. Trudy priM. Bot. i pr. 
Suppl.-Nr. 68, 5 u. engl. Zusammenfassung 52 
(I934) [Rnssisch]. 

In  Transkaukasien kommen 3oo Arten yon 
Gr~Lsern, 46 Kleearten, 2o verschiedene Luzernen, 
22 Esparsetten, 39 Wickenarten und auBerdern eine 
groBe Menge yon Kr~utern vor, die als Futter-  
pflanzen Bedeutung haben. Ein grof3er Tell dieser 
bildet Assoziationen der Steppe und Halbwtiste und 
ist xerophil. Die Leguminosen stellen einen sehr 
betr~chtlichen Anteil der Pflanzendecke. Beson- 
ders verbreitet sind die Luzernen, Astragalusarten 
und xerophilen Wicken, die Mannigfaltigkeit der 
Gramineen ist dagegen geringer. Unter diesen 
treten die Agropyrumarten in den Vordergrund, 
sowie die salzresistenten Stipaarten. Von Interesse 
sind auch Aelurofour, Cynodo2r dactylon und viele 
eilxj~hrige Pflanzen. Ungef~hr der gleiche Formen- 
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kreis besiedelt auch die steppenartigen Vorgebirgs- 
lagen, doch sind die Sorten bier weniger dfirre- 
resistent. Die subalpinen und alpinen Wiesen tragen 
dagegen eine eigenartige, schnellwachsende, bestens 
weidefghige nnd sehr k~lteresistente Flora, die sich 
durch grol3en Nahrstoffreichtum auszeichnet. Viele 
der kaukasischen Formen sind 5kologische Formen. 
Besonders dutch die dortigen Luzernen wird Be- 
reicherung des kUltivierten Sortiments erwartet. 
Die 0kologie einer groBen Zahl dortiger Arten und 
vielfach auch ihre chemische Analyse ist angegeben 
und ihr Futterwert  charakterisiert. Nach allem 
weist die transkaakasische Flora eine groBe Zahl 
wertvoller Fettpflanzen auf, deren eingehendes 
Studium niche n u r  6rt~,liche Bedeutung hat. Die 
Einzelheiten mtissen im Original nachgelesen 
werden. Literaturverzeichnis. v. Rathlef. ~ ~ 

Beitr$ige zur Zi ichtung reblaus- und meltaufester 
Reben. Von C. BORNER und F. A. SCHILDER. 
(Zweigstelle d. BiOl. Reichsanst., Naumburg, Saale.) 
Mitt. biol. Reichanst. Landw. H. 49, I (1934). 

Die mit  vorliegender Ver6ffentliehung beginnen- 
den Beitrage bringen zun~chst eine ,,Vorbemer- 
km?g" B6R~E~S. In  ihr wird auf die volkswirt- 
schaftliche Bedeutnng der Z~ichtung gegen Plasmo- 
para and Phylloxera widerstandsfghiger Reben als 
V6ranssetzung ffir jede weitere Z/ichtungsarbeit 
im Weinbau hingewiesei~. Sodann gibe B6RIqER 
unter Bezugnahme auf Erfahrungen und Unter- 
suchungen fiber die Biologie der I~eblaus einen 
Zuchtplan bekannt,  der sich im wesentlichen mit  
der  Reblausseite des Problems befal3t. Im zweiten 
yon beiden Autoren verfaBten Teil der Arbeit wird 
das Verhalten der Blattreblaus verschiedener spe- 
ziMisierter physiol. Rassen zu den Reben des Sor- 
t iments der Zweigstelle Naamburg, SaMe, der Biol, 
Reichsanstalt, eingehend beschrieben. Hierbei wird 
festgestellt, dab die amerikanische Species Vitis 
cinerea eine umfassende Widerstandsfghigkeit gegen 
die Fnndatr igenien acht verschiedener Reblaus- 
Biotypen besitzt. Verff. zeigen zum Schlul3, dab 
die Prtifung yon Rebensorten auf ihre Echtheit 
durch die Beachtung ihrer Anfglligkeit ffir die 
verschiedenen Reblans-Biotypen wesentlich er- 
leichtert werden kann. - -  Die Stellung der Autoren 
zu der auBerordentlich wiehtigen Frage, ob der 
Zfichter aus der Reaktion yon Reben auf Funda- 
trigenien-Befall einen sicheren Schlul3 auf ihre An- 
falligkeit fiir Fundatr icen ziehen kann, geht leider 
niche Mar hervor; teilweise zeigen sich Wider- 
sprtiche. Es wird gefordert, dab Rebenneuzfich- 
tungen zur Auslese auf Maigallenlaus-Festigkeit 
wahrend einer Priifungsdauer yon etwa io (l) 
Jahren in sog. ,,Fundatrix-Lagen" dem Spontan- 
befall ausgesetzt waren. Ferner sollen nach 
gmpfehlung B6RN~RS solche Fundatrix-Prfifggrten 
mit  mehreren Reblaus-Biotypen besetzt werden. 
Wenn in einer FnBnote anter  Sperrdruck erwghnt 
wird, E. BAUR habe im Jahre I9~4 bei vorgetra- 
genen Vorschl~tgen zur Rebenztichtung ,,die am 
meisten vordringliche Reblausfrage" niche bertick- 
sichtigt, so muB dem entgegengehalten werden, 
dab das lt. Vortragsthema auch gar niche beab- 
sichtigt war. H&tte man die Ratschl~tge des ge- 
nialen Forschers schon damals befolgt nnd niche 
erst fiber ein Jahrzehnt spater, so wiirde wahr- 
scheinlich der gesuchte pilz- und reblauswider- 
standsfahige neue ,,Direkttrgger", die ,,Idealrebe", 
bereits vorhanden sein. Scherz (Mtincheberg), 

New or little known West-American willows. 
(Neues yon schon bekannten westamerikanischen 
Weiden.) Von C.R.  BALL. Univ. California 
Publ. Bot. 17, 399 (1934). 

An Hand yon Herbarexemplaren aus io ameri- 
kanischen Inst i tuten und frisch gesammeltem Ma- 
terial warden die SMix aus Kalifornien nnd dem 
Alaska Jukon Territorium revidiere. Es zeigte sich 
eine grol3e Variabilitgt, so dab nur wenige siehere 
Bestimmungen erreicht werden konnten. Eine 
Spezies S. Farrae BALL wurde besonders beschrie- 
ben. Die weiteren beschriebenen Arten sind: Salix 
Parksia~a, S. Tracyi, S. Farrae microserrulata, 
S. Setchelliana, S. brachycarpa var. Mexiae, S. bra- 
chycarpa var. Sansoni, S. glauca var. Aliceae. 
Ache gute Abbildungen er lautern den Text. 

W. v. Wettstein (Mfincheberg). 

Technik und Verschiedenes. 

Die Methodik der Mahl-  und Backpriifung des 
Weizens. Von S. KAZARYAN. Trudy priM. Bot. 
i pr. Suppl.-Bd. 69, I (1934) [Russisch]. 

Beschrieben wird die Prfifungsmethodik ftir 
Weizen des Mahl- and Backlaboratoriums des A]l- 
russischen Inst i tnts  fidr Pflanzenbau. Sie zerf~llt in 
die physikalische Analyse des Kornes, die Mahl- 
prtifung und die Backpriifung. Die einzelnen gle- 
mente einer jeden Untersuchungsgruppe sind ein- 
gehend besprochen and die Auswirkung eines jeden 
Merkmales auf die wirtschaftlich wichtigen Eigen- 
schaften - -  insbesondere die Mehlausbeute und das 
Brotvolumen - -  ist an der Hand des vorhandenen 
groBen Institutsmateriales nachgewiesen. Es sei 
darauf hingewiesen, dab in jeder H[nsicht versucht 
ist, empirische, subjektive Merkmale durch objek- 
tiv bestimmbare zu ersetzen und ein ganz test 
umrissenes einheitliches Arbeitssystem auszubilden. 
Aus den vielen Einzelheiten sei erwghnt, dab stets 
ein Feuchtigkeitsgehalt yon I2,5 % zugrunde gelegt 
wird and alle Wasserzusgtze genau berechnet 
werden sollen. Zwischen Hektolitergewicht und 
Mehlausbeute wird eine direkte Korrelation fest- 
gestellt. GroBkSrnige Proben ergaben geringere 
Mehlausbeute als kleink6rnige. Die Wertigkeit des 
Kornes wird in hohem MaBe dutch den Standort, 
dessen Feuehtigkeitszustand and die Menge der 
Niederschlage beeinflul3t. Bei der Mehrzahl der 
Weizensorten ergeben die Proben yon Rieselfeldern 
und solchen mit  durch Schneesammlung erh6htem 
Feuchtigkeitszustand erh6hte Mehlausbeute. Be- 
ztiglich der Methode Pelshenke wird bemerkt, dab 
es zweckmal3ig erscheint, niche yon der Garzeit, 
sondern yon dem Teigvolnmen auszugehen, dab 
die Methode aber sehr wertvoll ware. - -  Als ,,Mehl" 
soll ein Produkt yon genau standardisiertem Aschen- 
gehalt unabh&ngig yon dem Grade der Ausmahlung 
bezeichnet werden, and dementsprechend muBten 
auch die Mehlmisehungen fttr den Backversuch zu- 
sammengestelle werden. Zum MaB der Ausmahlung 
wird dieMenge elektrische Energie vorgesehlagen, die 
zur vollst&ndigen Ausmahlung der j ewei!igen Probe 
erforderlich ist. Die Backprobe muB im Labora- 
torium bei drei G&rzeiten ausgefiihrt werden, denn 
die diesbezfiglichen Anforderungen jeder eihzelnen 
Herkunft  sind grundverschieden. Die Hartweizen 
verbacken sich durchweg schlechter als die Weich- 
weizen, bediirfen langerer G~rzeit und geben ge- 
ringeres Brotvolumen. Zur Bestimmung der Poro- 
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sitar wird vornehmlich auf die Methode JACOBI 
hingewiesen, die dutch Einffigung eines Koeffizien- 
ten aus den Ergebnissen der Bestimmungsweise 
yon Moos vervollkommnet werden miiBte. - -  Die 
Arbeit bietet eine groBe Menge Berechnungsformeln 
mi• Ableitungen und reichstes Zahlenmaterial aus 
groBen Reihen. Bedauerlich ist das Fehlen ether 
allgemeinverst~ndlichen fJbersetzung, die n6tig 
ist, am die Arbeit restlos auszuwerten. 

H. v. Rathlef (Halle a. d. S.) 

Die Bedeutung meehaniseher Sortengemische fllr 
die Weizenqualit~it. Von H. ENGELKE. (ImL f. 
Pflanzenbau,, Univ. GSttingen.) Pflanzenbau 11, 
24I (1935). 

Bet der Entwicklung der Methodik der Prfifung 
der Backgfite bet Weizen steht yon der zfichte- 
rischen Seite her zun~chst die Prfifung reiner 
Rassen und  Soften im Vordergrunde. BRABENDER 
berficksichtigt yon der Seite der Prfifung yon Mehl- 
arten in Miihlen und B~ckereien her auch die Frage 
der Mischungen yon Soften. 1929 konnte Referent 
in Argentinien auI die Bedeutung der Prfifung yon 
Weizenz~chtungen in Mischungen mit  europ~Lischen 
Sorten und Sortengemischen hinweisen, zu deren 
Aufmischung und Verbesserung die argentinischen 
Weizen ja auch nach Europa eingefiihrt werden. 
Die ersten Versuche dieser Art Itihrte auf seine 
Veranlassung ALBIZZATTI durch; sie sind seither 
in grogem Umfang durchgeffihrt worden und 
dienen zur Urteilsbildung ffir die Eignung zur Auf- 
mischung als ,,starke" Kleberweizen. Verf. be- 
trachte~ die Frage der Sortenmischung zur Gfite- 
verbesserung unter dem Gesichtspunkte, ob das 
,,Qualit~ttsaufmischoptimum" zweier aufeinander 
gut abgestimmter Soften gleichzeitig auch das 
,,Ertragsbeimischungsoptimum" fitr den Anbau yon 
Sortengemischen (wegen der Ertragssteigerung und 
Ertragssicherung) ist. Untersucht werden Mi- 
schungen der Sorte Carsten V (zu verbessernde 
Ertragssorte) mit  Rimpaus Ir. Bastard, Langs 
Tassilo, Lohmanns galizischem Kolben und Peragis. 
Die Auflnischung erfolgt zu o - - ioo% in Stufen 
von io %. Nach der yon EENGELKE abge~nderten 
Schrotg~rmethode P~LSHENKES werden untersucht:  
,, Gashaltung ", ,, Gasbildung", ,,H6chstg~trzeit" 
(gleich der Testzahl P~LSH~NKES) ,,Mindestg~r- 
zeit" (notwendig bis zur H6chstausbildung des 
Volumens der Schrotteigkugel) und die ,,Teig- 
festigkeit" (Unterschied zwischen H6chst- und 
MindestgXrzeit). Die erhaltenen Werte stimmen 
nicht mit  den errechneten fiberein, ergeben keine 
der Misehungsstufe entsprechende, ansteigende 
Gerade, sondern sortentypische Kurven. Die- 
j enigen ffir , ,Gashaltung" und ,, Gasbildung" liegen 
allgemein fiber den errechneten Werten, w~hrend 
die anderen ffir ,,H6chst"- und ,,Mindestg~trzeit" 
und ,,Teigfestigkeit" erst bet betr~chtlichen Auf- 
mischungsgraden fiber der errechneten Linie liegen. 
Die t iurve ffir die ,,MindestgSorzeit" liegt nu t  ein- 
mal bet Lohmanns galiz. Kolben bet 9o% Auf- 
mischung fiber der errechneten Geraden. Verf. 
glaubt, dab die PELSHENKEsche Testzahl (nach 
EN~ELKE die ,,H6chstg~rzeit") nicht geeignet ist, 
die Backgiiteverbesserung yon Sortenmischungen 
zum Ausdruck zu bringen, well in ihr die Yer- 
besserung der ,,Gasbildung" und ,,Gashaltung" 
nicht mit  erfaBt wird. Rr bleibt abet den Beweis 
schuldig, ob sich diese Art der Gfiteverbesserung 
im Backversuch nachweisen lgfit, und ob nicht 

der Umstand, dab erst betr~chtliche Beimischungen 
yon Rimpaus ft. Bastard, Langs Tassilo und Loh- 
ma.nns galiz. Kolben notwendig sind, um die 
,,HSchstg~rzeit" (P~LS~ENKES Testzahl) merklich 
zu verbessern, damit im Einklang steht, dab auch 
irn Baekversuch wohl nur ~hnliche Beimisehungs- 
verh~linisse wesentliche Verbesserungen in den 
Broteigenschaften bringen werden. Peragis bringt 
auch bet 8o--90 % Aufmischung nu t  eine geringe 
Verbesserung der ,H6chstg~rzeit" mit sich. In  
weiteren Versuchen sollte der Backversuch deshalb 
erg~nzend herangezogen werden; desgleichen ist 
die vergleichende Prfifung mit der BRABENDER- 
schen Apparatur sehr erwfinscht. Es scheint 
fernerhin notwendig aufzukl~ren, ob nicht ein 
Widerspruch zwischen den Werten f fir ,,Gas- 
bildung" und ,,Gashaltung" einerseits und der 
,,Mindestg~rzeit" anderseits besteht. Rudorf. 

O Das Problem des Anbau- oder Vermehrungs- 
vertrages der Pflanzenzllchter in geltendem deut- 
schen und fremden Recht, insbesondere seiner Be- 
ziehungen zum Substantialprinzip und zur Frage 
der gemischten Sozietiitsvertr~ige, Seine L6sung 
durch die Rechtserneuerung im Sinne des National- 
sozialismus. Von E. FOELSCHE. XII I ,  425 S. 
Dresden: Risse-Verlag 1934. RM. 6.--.  

Das Buch gibt in einer Einleitung zun~ehst eine 
Definition des Anbauvertrages, geht dann auf die 
Zfiehtung des Elitesaatguts, die Vermehrung der 
Elite und den Vertrieb des Originals in tats~chlicher 
Hinsicht kurz ein. Den Hauptteil  bildet der Ver- 
mehrungsvertrag in rechtlicher Beziehung, und 
zwar wird der Vermehrungsvertrag nach geltendem 
deutschen Recht in auBerordentlich ausffihrlicher 
Weise untersucht. Es folgt dann ein historischer 
Tell und, was das Buch besonders wertvoll maeht, 
ein rechtsvergleichender Tell, der i2 wichtige 
europ~ische Staaten umfagt. Aus der Betrachtung 
des Vermehrungsvertrages nach dem gettenden 
deutsehen Recht ergibt sich, daB eine befriedigende 
LSsung bisher noch nicht vorliegt. Folgerichtig 
schlieBt Verf. einen Abschnitt  mit  Vorsehl~tgen zur 
Weiterentwicklnng der Gesetzgebung ffir dieses 
Sondergebiet an. - -  Es ist daher sehr dankenswert, 
dab sich Verf. der grol3en Miihe unterzogen hat, 
die vielen auftauchenden Fragen grfindlieh und ein- 
gehend zu untersuehen. Verf. macht  beachtliche 
Vorschl~ge hinsichtlich einer EinschrXnkung der 
bisherigen strengen sachenrechtlichen Vorschriften 
des BGB. beziiglich des Saatgntes, u n d e r  hofft, 
dab hierdurch dem Zfichter der wohlverdiente 
Schutz fiir seine Arbeit besser gesichert werden 
kann, als dies nach den bisher geltenden Vor- 
schriften m6glich ist. - -  Ffir die praktische Be- 
nutzung des Buches besouders brauchbar ist die 
Beiffigung yon Originalvertr~tgen aus verschiedenen 
deutschen Gebieten und vor allem auch yon ent- 
sprechenden auslXndischen NormMvertr~gen. Der 
Zfichter ist bekanntlich sehr h~tufig gen6figt, Ver- 
mehrungsvertr~ge auch mit  ausl~ndischen An- 
bauern abzuschlieBen, oder er muB in der Lage 
seth, die Vermehrungsvertr~ge seiner auslgndisehen 
Verkaufsgesellschaften zu fiberwachen und nach- 
zuprtifen. - -  Das Studium des Buches kann jedem 
warm empfohlen werden, tier sich einen Uberblick 
fiber die Ffille der Probleme verschaffen will, die 
bet der Aufstelhmg yon Anbau- und Vermehrungs- 
vertrS~gen eine Rolle spielen. 

F. Herzfeld-Wuesthoff. 
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