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heute anders erkl~trt werden, so hat doch 
APPEL das unbestrittene Verdienst; als erster 
in Deutschland auf sie und ihre Bedeutung 
hingewiesen zu haben. Die Bek~impfungsmal3- 
nahmen, die yon ibm seinerzeit aufgestellt wor- 
den waren, haben aueh heute noch trotz der ver- 
/inderten Anschauungen fiber das Wesen der 
Krankheit im wesentlichen Geltung. Aus den 
Studien fiber die Blattrollkrankheit erwuchsen 
dann die Arbeiten fiber die Fusarien als Krank- 
heitserreger, die in Gemeinschaff mit WOLLEN- 
WEBER begannen, und yon diesem sp~iter in 
grogem Rahmen ausgebaut wurden. Die Blatt- 
rollkrankheit und ihre durch APPEL immer wie- 
der betonte Bedeutung ffir den Kartoffelbau 
gaben Veranlassung zur Einfiihrung der Kar- 
toffelfeldanerkennung, an derem Ausbau APeEL 
wesentlich mitgearbeitet hat. Durch seine enge 
Ffihlung mit der DLG. und seine Ehrenmitglied- 
schaft in der Saatzuchtabteilung verschaffte er 
dem Pflanzenschutz seine gebfihrende Stellung 
im Rahmen der Saatenanerkennung iiberhaupt. 

Die Erkenntnis der Bedeutung der Pflanzen- 
krankheiten und ihrer Bek~impfung in der Zfich- 
tung, sei es dutch pilzt6tende Mittel, sei es durch 
Zfichtung immuner Sorten, ffihrten ihn frfih- 
zeitig mit der praktischen Zfichtung zusammen. 
Vor allem waren es auch die praktischen Aus- 
wirkungen der Arbeiten fiber die Brandarten des 
Getreides und ihre Bek~impfung, die ihn in enge 
Ffihlung mit den Getreidezfichtern brachte. Als 
Mitbegrfinder stand er an der Wiege der Gesell- 
schaft zur F6rderung deutscher Pflanzenzucht, 
an deren Arbeiten er wfihrend ihres ganzen Be- 
stehens an ffihrender Stelle beratenden und tgti- 
gen Anteil nahm. Seinen Bemfihungen ist die 
enge Verbindung der Zfichter mit der Biologi- 
schen Reichsanstalt vorwiegend zu danken. Sein 
fachm~nnisches Urteil, sein erfahrener Rat  trug 
wesentlich zu der Beruhigung in dem berfihmten, 
berfichtigten Streit fiber Original und Stauden- 
auslese bei. Im Weltkrieg sehen wir ihn an 
ffihrender Stelle irn Kampf gegen den Verderb 
der Kartoffeln. Die Grfindung des Forschungs- 
institutes ffir Kartoffelbau am Ende des Krieges, 
die auf seine Anregung zurfickzufiihren ist, hat, 
wenn auch das Insti tut  als solches in der In- 

flationszeit seine Pforten schlieBen muBte, dazu 
gefiihrt, dab die Kartoffel nach {)berffihrung 
der Abteilung in die Biologische Reiehsanstalt 
hier eine ihrer Bedeutung entsprechende Rolle 
spielt. Die Bedeutung der Sortenkunde ffir die 
Zfichtung, eigentlich eine Selbstverst/indlich- 
keit, verdankt ihre Entstehung ebeMalls den 
Anregungen APPEL~. Durch seinen umfassenden 
Uberblick fiber das Gesamtgebiet der Phyto- 
pathologie war er der berufene Mann zur Fort- 
fiihrung des Weltstandardwerkes yon SORAUERs 
,,Handbuch der Pflanzenkrankheiten", das nun- 
mehr in neuer Auflage unter seiner Ffihrung fast 
vollst~ndig vorliegt. Wie er sich in die prakti- 
schen Bedfirfnisse einffihlen kann, zeigt die lange 
Reihe der von ihm herausgegebenen und yon 
DRESSEL illustrieten Taschenatlanten, die eine 
weite Verbreitung im In- und Ausland gefunden 
haben. Es ist unm6glich, in diesem engen Rah- 
men die Verdienste APPELs als Forscher und 
Berater alle aufzuffihren. Sie haben im In- und 
Auslande durch zahlreiche Ehrungen ihre ge- 
bfihrende Anerkennung gefunden. Viele Reisen 
ins Ausland haben ihm Gelegenheit gegeben, den 
Pflanzenschutz in der Welt kennen zu lernen 
und zur Weltgeltung der deutschen Wissenschaft 
beizutragen. 

Es ist setbstverst~indlich, dab ein Ma~n wie 
API'EL einen wichtigen Teil seiner Lebensaufgabe 
in der Ffihrung und Beratung der Jugend sieht. So 
hat er in seiner Eigenschaft als Honorarprofessor 
der Universit~t Berlin eine Sehar yon Studenten 
ffir die Sache des Pflanzenschutzes begeistert. 
Eine Saat, die in der gegenw~irtigen Zeit viel- 
fiiltige Frucht tragen wird. 

Wenn Herr Geheimrat APPEL aueh seit mehre- 
ren Jahren nicht mehr ,,amtlich" t~tig ist, so 
wird man doch auf sein reifes, abgekl~irtes Urteil 
nicht verzichten k6nnen und keiner, der sich an 
ihn um Rat wendet, wird unbefriedigt yon ihm 
gehen. So hoffen wit, dab sich der Jubilar noch 
lange Jahre in alter Frische seiner ,,Lieblings- 
besch~ftigung" hingeben und welter zur Ver- 
breitung des Pflanzenschutzgedankens beitragen 
kann zum Wohle der deutschen Landwirtschaft 
und damit zum Segen unseres deutschen Volkes. 

OTTO SCHLUMBERGER. 

REFERATE. 
Spezielle Pflanzenzfichtung. Coll. of Washington., Pztllmann, Wash.) Phytopa- 

thology 26, 876 (1936). 
The susceptibility of certain wild grasses to Tilletia t~ine Reihe verschiedener Gr~tservon Agropyrum, 
tritici and Tilletia levis. (Die Empf~nglichkeit eini- Elymus, Hordeum, Aegilops und Secale wurden 
get Wildgrgser ffir Tilletm tritici und Tillefia levis.) au~ ihre Empfgnglichkeit ffir Tilletia tritici und 
Von G. W. FIschER. (De/). of Plant Path., State T. levis geprfift, und es wurde festgestellt, dab 
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aui3er A gropyrum cristatum und A. pauciflorum auch 
A. subsecundum ffir gewisse physiologische Formen 
beider Pilze, Hordeum nodosum nur ftir Tilletia 
lrilici empf~tnglich ist. - -  Ebenso zeigLen einige 
Arten von SecMe, Aegilops und Lolium eine ge- 
wisse Empf~nglichkeit ftir beide Pilze. 

Behrens (Hamburg). oo 
Is resistance to bacterial wilt in sweet corn heritable*. 
(Ist Resistenz gegen Bakterienwelke bet Zucker- 
mats erblich?) Von C. H. MAHONEY and J. t-I. 
MUNCIE. (31. ann. meet., Pittsburgh, Penn., 
27.--29. XII .  1934.) Proc. amer. Soc. horticult. 
Sci. 32, 458 (I935). 

Sfewarts Bakterienwelke-Krankheit hat  an den 
frfihen Aussaaten yon Zuckermais in Michigan 
gr613ere Sch/~den verursacht, l~ber die Erblichkeit 
der Resistenz gegen diese Welkekrankheit ist noch 
nichts bekannt.  In  umfangreichen Untersuchungen 
an frt~hreifen Zuckermaissorten und 13astardformen 
hubert Verff. die Resistenzfrage zu kl~ren versucht. 
Die Untersuchungen geben keine deutliche Aus- 
kunft  auf die gestellte Frage~ Sp~treife Formen 
scheinen im allgemeinen die Krankheit  besser zu 
fiberstehen als frtihreife Formen. Am gfinstigsten 
hat t in  13astard zwischen Evergreen Sweet Corn 
und Reid's yellow dent field corn mit  deutlicher 
Heterosis abgeschnitten. Verff. nehmen an, daf3 
die aResistenz ant die Heterosis zurfickzuffihren ist. 
Andere Forscher haben gewisse Beziehungen zwi- 
schen Zahl und Gr613e der GefN3bfindel bzw. zwi- 
schen Stengelgr6Be und Zahl der OberflXchen- 
wurzeln und der Resistenz gegen Bakterienwelke 
festgestellt. Danach w/~re die Resistenz weniger 
an genetische als an anatomische Faktoren ge- 
bunden. Im ganzen lXBt sich bis jetzt nur  sagen, 
dab 13astardsorten die 13akterienwelke besser fiber- 
stehen als andere. Dutch weitgehenden Austausch 
yon Inzuchtst~mmen zur Erzeugung yon Bastarden 
hoffen Verff. frtihe und gegen die Welke wider- 
standsf/~hige Formen zu finden, die sich auch den 
6rflichen Verh/iltnissen der Anbauregion anpassen. 

Ufer (Berlin). 
Corn-carworm resistance in maize varieties at Davis, 
California 1934. (Die WiderstandsfS~higkeit yon 
Maissorten gegen den Maiskolbenwurm in Davis, 
Kalifornien, im Jahre 1934.) Von CFI. F. POOLE. 
(3 I. ann. meet., Pittsburgh, Penn., 27.--29. XII.  
I934.) Proc. amer. Soc. horticult. Sci. 32, 453 
(i935). 

In  ether Anzahl vergleichender Versuche konnfe 
Verf. festsfellen, dab 6 ZuckermMstypen und die 
Sorten Mexican June, King Philipp 8o, Truckers 
Favorite und Snowflake sich anderen Sorten be- 
deutend iiberlegen zeigten und bet der Ziichtung 
yon ertragreichen Zuckermaissorten yon 13edeu- 
tung stud. Frfihe Aussaat verringert den Befall 
durch den Kolbenwurm, Heliothis obsoleta Fab. 
Kr~Lftige spS~treifende und langkolbige Sorten er- 
wiesen sich Ms weniger empf~nglich gegen den 
SchXdling. Die 13eziehung zwischen der Gr6Be der 
Hfillbl~ttter und der Widerstandsf~higkeit gegen 
Kolbenwurmbefall sind nicht eindeutig, wenn auch 
eine schwache Korrelation bei 39 Sorten festzu- 
stellen war. Ufer (Berlin). 
Studies in disease resistance in crop plants in the 
Madras presidency. I I .  Estimation of disease re- 
sistance in sugarcane mosaic. (Untersuchungen fiber 
die Widerstandsf~higkeit bet iKnlturpflanzen in der 
Prasidentschaft Madras. II. Die Sch/itzung der 

Widerstandsf/ihigkeit bet Zuckerrohrmosaik.) Von 
C. S. KRISHNASWAMI.  Proc. Indian Acad. Sci. 
3, Sect. B, 481 (1936). 

Verf. prtifte die Anf~lligkeit yon Zuckerrohr- 
sorten gegenfiber dem Mosaik durc1~ Anpflanzen 
der zu priifenden Sorten zwischen erkranktem 
Material. Einige Pflanzen jeder Sorte wurden auch 
kfinstlich infiziert. Nur Pflanzen, die jfinger als 
6 Monate sind, sind anf/~llig. Die Versuche wurden 
durchgeffihrt in den Jahren 1929--1935, sie er- 
gaben, dab sehr grol3e Unterschiede in der Wider- 
standsf/~higkeit der Soften bestehen. Es gibt an- 
f~tllige, tolorante nnd widerstandsf~hige Soften. 
Unter wechselnden Aul3enbedingungen verhielten 
sich die verschiedenen Sorten unterschiedlich. 

R. Schick (Neu-13uslar). ~ ~ 
A note on the breeding of sugarcane varieties re- 
sistant to mosaic. (Bemerkungen zur Zfichtung 
Mosaik widerstandsf~higer Zuckerrohrsorten.) 
Von N. L. DUTT, SYED ABBAS HUSSAINY and 
M. K. KRISHNASWAMI.  (Imp. Sugarcane 
Breed. Slat., Coimbatore.) Proc. Indian Acad. Sci. 3, 
Sect. t3, 425 (1936). 

Verff. konnten best~tigen, dab die Widerstands- 
fS, higkeit yon Zuckerrohrsorten gegentiber dem 
Mosaik in Beziehung steht zu dem Anteil des 
Saccharum spo~fc~neum an diesen Soften. Eine 
Beziehung zwischen der WiderstandsfS, higkeit und 
der Blattbehaarung konnte nicht sicher festgestellt 
werden. R. Schick (Neu-Buslar). ~ ~ 

Technik und Verschiedenes. 

Technische Analyse bastfaseriger Gespinslpflanzen. 
Von W. K. SERDJUKOW. Trudy prikl. 13ot. i 
pr. Suppl.-13d 74, 93 (1935) [Russischl. 

Die Arbeit enth~lt die Beschreibnng einer Reihe 
yon Methoden zur technischen Analyse der Faser- 
eigenschaften yon Flachs und Hanf. Ffir jede der- 
se lben  wird t in  13erechnungsverfahren gegebeli, 
das eine Sicherung des Ergebnisses gew~thrleisten 
soll. Eine Wiedergabe der einzelnen Methoden isL 
hier nicht m6g!ich, da die Schilderung in der Arbeit 
selbst bereits kurz gefaBt ist und sich auf die not- 
wendigen technischen Einzelheiten beschrS~nkt; es 
muB diesbeziiglich auf das OriginM verwiesen 
werden. Lang (Berlin). 
Neue Methode zur Bestimmung der $tandfestigkeit 
des Getreides. Von W. PECtL. (fnst. f. Pflanzenbau 
~. aPflanzenzi~cht., Univ. Halle a. S.) Z. ZfichtgA 21, 
46 (1936). 

Nach einer Schilderung der bisherigen Versuche, 
die Standfestigkeit des Getreides durch Messungen 
zu erfassen, entwickele Verf. seine Keimpflanzen- 
methode. In  einem Neubauergef~B werden 4 ~ vor- 
gekeimte K6rner ether Sorte in Quarzsand aus- 
gelegt und in gewfssem Abstand darfiber Glas- 
platten yon I cm geringerem Durchmesser als die 
Neubauergefgf3e angebracht. Ein iu der Mitte der 
Glasplatten angesctaraubter Ffihrungsstab zeigt 
gleichzeitig ant ether Millimeterskala die Hubh6he 
an. Es zeigte sich, dab die Hubh6hen bet Tempe- 
raturen yon 12--15 ~  weitgehend mit den Feld- 
beobachtungen fiber die Lagerfestigkeit der ge- 
prfiften Soften fibereinstimmen. Wintergerste 
wurde mit  60 g, Winterweizen mit  35 g belastet. 
Die verschiedenen Wachstumsfaktoren mfissen 
peinlich genau gleichgehalten werden, wenn ver- 
gleichbare Werte erzielt werden sollen. Es wurde 
mit 5 "vVdh. gearbeitet, deren Relativwerte, bezogen 
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auf eille VergIeichssorte, zur Beurteilung der ge- 
prtiften Sorten benutzt  wurden. Bisher ist die 
Methode nut ftir ~Vintergetreide anwendbar. Die 
Apparatur  stellt W. Warnicke, Kalle/Saale,  
Mauerstr. 5, her. v. Rosenstiel. 
Zur Methodik der Weizenkreuzung. V o n  A. W.  
P I S A R E W A .  Trndy prikl. Bot. i pr. I Plant 
Industry ill USSR.  Nr 14, 47 (1935) [Ruasisch]. 

Die Kreuzungell gelangen am besten, wenn der 
Pollen zwischen Io und 1i oder 15 und 16 Uhr ge- 
sammelt und gleich darauf verwendet wurde. Er  
dart nicht austrocknen und die Temperatur  nieht 
iiberm~Bighochseill. U m e t w a  io Uhr gesammelter 
und in Pergamentt i i ten aufbewahrter V~reizenpollen 
verliert seine Virulenz bereits zwischen 13 und 
14 Uhr. Der Po!len dart nicht austrocknen. Mit 
v611ig ausgereiften, leuchtend gelben Antheren 
ergab sich 81,7% Ansatz, gelbgriine Antheren 
lieferten dagegen 72,5 % und v611ig griine nut  13, 7 %. 
Der reiche Ansatz durch die ausgereiften Antheren 
ergab sich, wenn diese unmittelbar aus der ~_hre ill 
die kastrierte Bliite tibertragen wurden. Der 
reichste Ansatz ergab sich, wenn die Bltiten zwei 
Tage nach der Kastration best~iubt wurden. 

H. v. Rathlef (Sangerhausen). 

Der EintluB des Faktors ,,Saatzeit" auf Ertrag, 
Handelswert und Verarbeitungswert der neuen 
Weizen La Estanzuelas. Von A. B O E R G E R .  Arch. 
fitot~cn. Uruguay 1, 192 u. dtsch. Zusammen- 
fassung 2oi (1935) [Spanisch~. 

Fiir den Ackerbau Uruguays ise das Verhalten 
der Weizensorten bet verschiedenen Saatzeiten 
besonders wichtig, da sich die h~tufig regenreichen 
Winter  bet ill dieser Hinsicht wenig elastischen 
Weizen ullgtinstig auswirken miissen. Seitdem die 
Frage der ErbHchkeit der Mehlqualitftt grund- 
sfitzlich gekl~irt wurde, ist ffir den Ztichter die 
Frage nach dem Ausmai3 der Wirkung der Aul3en- 
eillfltisse yon einschneidender Bedeutung. Die 
Neuzuchten Centenario, Porvenir,  Renacimiento, 
Litoral und der Stamm BE2aaOi /2  zeigten eille 
groBe Breite der AnpassungsfXhigkeit an verschie- 
dene Saatzeiten. Die spAtesten Aussaaten hat ten 
aIlerdings die niedrigsten Ertr~ge; besonders stark 
und regelm~.gig fielen die Strohertr~Lge mit  sp~terer 
Aussaat ab. Handelswert  und iooo-Korngewicht 
waren am h6chsten fiir die 2. Aussaatzeit, das 
Hektoli tergewicht und der Miillereiwert wiesen nur 
gerillge Schwankungen auf. Die h6chste Back- 
qualit~.t wurde im Gesamtdurchschnitt  bet der 
3. Aussaatzeit (Juli) erzielt, v. Roserzstiel. 
Varietal composition of Canadian hard red spring 
wheat. (Die sortenm~tBige Zusammensetzung des 
Kanadischen roten Sommer-Hartweizens.) Voll 
J. G. C. F R A S E R  and A. G. O. W H I T E S I D E .  
(Cereal Div., Centr. Exp.  Farm, Ottawa, Canada.) 
Soc. Agricult. 16, 409 (1936). 

Die Untersuchullgen wurden yon I926--34 an 
Minimum-Standard und Export -Standardproben 
sowie yon 1928--34 an Proben yon Verschiffungen 
vorgenommen. Es wurden nur die Expor t typen 
Manitoba 1, 2 ulld 3 Northern berticksichtigt. Der 
Grad Manitoba I Northern setzt sich vorzugsweise 
aus Marquis (bis zu 84,6 %) oder ~.hnlich gut back- 
I~higen Weizen (Red Fife, Ruby, Renfrew, Su- 
preme, Early Triumph, Kitcheller, Ceres, Pioneer, 

Early RedFife. Type I C, RedBobs 222) zusammen. 
Von 193o--34 land sich Reward bis zu lO,9 %. Die 
schlechteren Qualit~ten wie Garnet nahmen seit 
1929 stark ab. Aueh im Grad Manitoba 2 Northern 
tiberwog Marquis bis 193 o. W~ihrend die Standard- 
Proben von i93o=-34 einen gr6Beren Anteil an 
Garnet aufwiesen, zeigten die ex-Atlantic-Ver- 
schiffungen groge Schwankungen im Marquis- 
Garnet-Verhgltnis, wenn such Marquis im allge- 
meinen iiberwog. In den ex-Pazific-Verschiffungen 
war Garnet die vorherrschende Sorte mit yon Jahr  
zu Jahr  fallenden Anteil yon Marquis und ghnlich 
guten Soften. Der Grad Manitoba 3 Northern 
zeigee ein ~Lhnliches Bild bis auf den geringeren 
Anteil an Garnet. Die schlechte ~lbereinstimmung 
zwischen den Stalldardproben und den Verschif- 
fungsproben wird darauf zuriickgeftihrt, dab die 
Standardproben frtihzeitig im Jahr  genommen 
werden, w~ihrend die Verschiffungsprobell die 
spS~ter aus dem Norden eintreffenden groBen 
Garnetmengen miterfassen. Gute Backsorten, die 
nach 1928 auftraten, sind Red Bobs und Auslesen 
daraus und Ceres. Von dem tats~chlichen Expor t  
werden durch Probenahme zwisehen 4 und 4 ~ % 
erfal3t. Ftir die Manitoba I Northern-Typen be- 
stand in bezug auf den Proteingehalt  nut  geringer 
Unterschied zwischen Pazifischen und Atlantischen 
H~fen, wXhrend ftir Manitoba 2 und 3 Northern die 
in den Pazifischen Httfen zur Verschiffung ge- 
langenden Weizen im Mittel einen geringeren Pro- 
teingehalt aufwiesen. Die Schwankungen im 
Proteingehalt waren hoch, besonders in den Atlan- 
tischen H~tfen. Ab 1935 wird Garnet vom Export-  
typ Manitoba 2 Northern ausgeschlossen, um dessen 
Qualitgt und Gleichm~Bigkeit zu heben. Dafiir 
wurden ftir Garnet 2 besondere Grade I CW Garnet 
und 2 CW Garnet geschaffen, v. t~osemtiel. 
Neue Wirtspflanzen van Heterodera schachtii 
Schmidt. IV. Beitrag zu Rassenstudien an Hetero- 
dera schachtii Schm. V o n  K. GOFFART.  (Diemt- 
stelle f. Nematodenforsch., Zweigstelle 2~2iel d. Biol. 
Reicl~sanst., Kiel-Kitzeberg.) Z. Pflanzenkrkh. 46, 
359 (I936). 

Auf einem h~iufig mit  Zuckerrtiben bestellten 
Acker wurde eine Heteroderenpopulation als 
Rtibennematodenrasse bestimmt, w/ihrend Hafer- 
und Kartoffelnematoden fehlten. Infektionen mit  
dieser Populatiola erstreckten sich auf pflanzen, die 
der gleichen Familie wie die eigentlichei1 Wirts- 
pflanzen angeh6rten, daneben wurden eine Reihe 
yon Pflanzen aus anderen Familien infiziert ulld 
befallen. Nematodenbesatz zeigten Vertreter aus 
den Familien der Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, 
Cruciferae, Legumillosae, Ranunculaceae, Reseda- 
ceae, Tropaeolaceae, Umbelliferae, Violaceae; kein 
Nematodenbesatz land sich bet den Balsaminaceae, 
Campanulaceae, Compositae, Gramineae, Liliaceae, 
Papaveraceae, Primulaceae, Scrophulariaceae und 
Solanaceae. Der untersuchte Stamm ist ein wei- 
teres Beispiel, dab der Riibennematode nicht auf 
Chenopodiaceen und Cruciferen beschrgnkt zu sein 
braucht. Es besteht die Ansicht, dab das Auftreten 
yon sog. Verlegenheitswirten (Pflanzen augerhalb 
des Wirtspflanzenkreises) als ein Riickschlag auf 
die Ursprungsform anzusehen ist, die an wild- 
wachsenden Pflanzen gelebt hat  und vielleicht anch 
heute noch lebt. Schaper (Miincheberg). 
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