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REFERATE. 
Spezielle Pflanzenziichtung, 

Pflanzenzfichtung. Von FR. REINOHL.  2., verm. 
u. verb. Aufl. (Schrift. d. Dtsch. Naturkundever.  
N. F. Fortsetzg. d. Sehrift. d. Dtsch. Lehrerver. f. 
Naturkunde e. V. Begr. v. K. G. LUTZ t, weiter- 
gef. v. J. BASS. Hrsg. v. G. WAGNER.  Bd. I.) 
4 Iarb. Taf. I25 Textabb. 2o0 S. 0hringen: Verl. 
Hohenlohesche Buchhandl. Ferd. Rau I939. 
Geb. RiM. 5.4 o. 

Wie die erste Auflage, so wendet sich auch die 
zweite Anflage in der Hauptsache an den Lehrer, 
der das Buch gut als Unterrichtsgrundlage ver- 
wenden kann. Verf. hat sein Werk in verschiedenen 
Teilen ether Erweiterung unterzogen, so werden 
z. ~3. die Grundlagen der Vererbungslehre in einem 
besonderen Abschnitt  bebandelt. Neu aufgenom- 
men wurde die Besprechung der Zaehtung ver- 
schiedener Kulturpflanzen, so z .B.  yore Mats, 
Gr~sern, Futterpflanzen, Salatpflanzen, Rett ieh 
usw. Die Anzahl der Abbildungen konnte betrXcht- 
lich vermehrt  werden, wenn diese aueh nicht 
immer allen Ansprtichen genfigen dfirften. Als eine 
wesentliche Verbesserung ist das Einftigen der 
Abbildungen in den Text  zu betrachten. F~s w~re 
vielleiebt wfinschenswert, wenn die einzelnen Pro- 
bleme straffer zusammengefal3t und die Zachtungs- 
erfolge prXgnanter herausgearbeitet wfirden. 

v. Ranch (Mfinehen). 
O Hanflbuch der Pflanzenzllchtung. Hrsg. yon 
TH. R O E M E R  u. W. RUDORF.  16. Liefg. i .Bd.  
]3ogen 24 u. 25/5. Bd. Bogen i 6 - - I8 .  28 Textabb. 
S. 369--4oo u. 241--288. RM. 6.5o. 

Lieferung 16 enth~lt Beitr~ge aus der Feder yon 
5 Antoren: Es wird abgeschlossen der Abschnitt  
fiber biologische Statistik yon O. TnDIN-SvM6f. 
Den Ausfahrungen fiber allgemeine Statistik schlie: 
Ben sieh hier an diejenigen fiber die Varianzanalyse 
und fiber spezielle Fragen der Genetik und Pflan- 
zenzfichtung. Zahlreiche Beispiele und Berech- 
nungen erl~utern den Text.  Im Sehrifttumsnach- 
weis h~tte vielleicht einige deutsche Fachliteratur 
zur Einffihrung ffir den weniger gut mit  der Materie 
Vertrauten angefiihrt werden k6nnen. Die ange- 
ffihrte diirfte den Praktikern weniger zug~nglich 
sein. Es folgen yon ROEMER-I-Ialle einftihrende 
Darlegungen fiber Methoden und Technik der Aus- 
lese wie ihre Art  und den Gegenstand. Sodann 
beschlieBt HAxow-Quedlinburg den Abschnitt  
fiber die Zfichtung der Zwiebel. Es werden be- 
handelt:  Vererbung der Werteigenschaften, die 
Zuchtmethoden, Inzucht und Heterosis. Auch 
werden die Zuchtaufgaben herausgestellt, unter 
denen Resistenz gegen Krankheit  sowie das Halt-  
barkeitsmoment wohl Hauptrollen spielen. An- 
ffihrung yon bisherigen Zuehterfolgen und der 
Merkmale ffir das Sortenregister beenden das 
Kapitel. Von NICOLAI NICOLAISEN-Halle folgt 
dann die ZfichLung des Spinats. Naeh Darlegung 
der Systematik wie der cytologisehen und Abstam- 
mungsverh~ltnisse wird an Hand recht guter Ab- 
bildungen der Formenreichtum beschrieben und bet 
Schilderung der Best~ubungs- wie Befruehtungs- 
verh~tItnisse die bet der di6zischenPflanze m6glichen 
Wege zur Verbesserung der Leistungen gezeigt. 
Den Schlub bilden wiederum Hinweise auf das 
bisher Erreichte und die ffir die Sortenanerkenmmg 
wichtigen Merkmale. Verf. zeigt auch Lficken auf, 

welche zfichterische Arbeit art der noch verh~ltnis-- 
m~f3ig wenig behandelten Pflanze zu fallen berufen 
ist. Aus der Feder H. LAMl~RECI~Ts-Landskrona 
(Schweden) endlieh s tammt die Abhandlung fiber 
Zfichtung der Phaseolusarten. Soweit sie Gemein- 
sames besitzen wie Ursprungsgebiet, Systemafik 
und Cytologie werden Ph. vulgaris und Pho mul- 
t'iflorus gemeinsam bebandelt. Die fibrigen Arten 
finden gesonderte Darstellung. Die Ftille der bisher 
schon ats Zuchtziel dienenden und erforschten 
Eigenschaften l~ti3t erkennen, inwieweit Ph. w@aris 
bereits seit langem mit  Erfolg ztichterischer Arbeit 
unterworfen worden ist. Sie ist j a auch wie selten 
ein anderes Objekt als Selbstbefruchter far Kreu- 
znngszweeke zur Erzengung fast jeder gewtinschten 
Kombination zu gebrauchen. Trotzdem bleibt 
noch immer eine Ffitle vort Zuchtzielen, namentlich 
hinsichtlich der Immunit~t  gegen Krankheiten, die 
den Bohnenanbau beeintr~chtigen, zu erstreben. 
Die zahlreichen wertbildenden Eigenschaften wer- 
den meist auch bildlich recht fiberzeugend dar- 
gestellt. Ausffihrungen fiber Ph. multiflorus ent- 
halten nut das f fir diese Art  Charakteristische. Den 
Schlug bilden einleitende Abs~tze fiber die Kreu- 
zung Ph. vulgaris X Ph. multiflorus, welche schon 
einst yon MENDEL ausgeffihrt wurde und manche 
Aussichten bietet, noch vorhandene Zuchtzielliicken 
zu fallen. Haben sich doch bet ihr wertvolle 
Transgressionen yon Eigenschaften eingestellt, die 
bisher bei Ph. vulgaris vergeblich angestrebt wur- 
den, wie z. t3. Resistenz, Frosth/~rte, Platzfestigkeit 
der Hfilsen u. a .m.  Sessous (GieBen). 
Selektion und Stammesentwicklung, Von W. 
LUDWIG.  Naturwiss. 1940, 689. 

Verf. bringt in diesem Artikel eine kritische 
~'berprfifung der Bedingungen und der Mechanis- 
men der Selektionswirkungen, um die relative 
Bedeutung der Selektion als Evolutionsfaktor ab- 
zugrenzen. Die Betrachtungen gehen ganz folge- 
richtig aus yon dem Hardyschen Satz der Konstanz 
der GenotypenMassen in groBen panmiktischen 
Populationen bet Fehlen yon Selektion und anderen 
das Gleichgewicht st6renden Faktoren. Die Ab- 
weichungen yon dem Satz yon der Konstanz der 
Genotypenklassen werden in 5 grol3e Gruppen 
eingeteilt: Zuf~lle, Individuenwanderungen. Mu- 
tationen, Selektion und Abweiehungen yon der 
Panmixie. Dann wird in sehr klarer Form der 
Begriff des Selektionswertes und der Eignung in 
Anlehnnng an die Arbeiten yon HALDANE, FISHER 
und des Verf. formuliert, und das Grundgesetz der 
Selektion yon FISHEa gegeben. Den Schlul3 dieses 
ersten Teiles des Aufsatzes bildet die Betrachtung 
der Frage nach der Selektionsgeschwindigkeit. 
Der zweite Tell der Arbeit ist der Mutabilit~t ge- 
widmet. Es wird kurz das Problem des Gens be- 
t rachtet  und die bekannten experimentellen 13e- 
funde bezfiglich der Art  nnd des biologischen 
~%rtes der Mutationen betrachtet;  dabei ist be- 
sondere Aufmerksamkeit  der Frage nach der H6he 
der Mutationsraten gewidmet. Zum SchluB dieses 
Teiles wird die Ungerichtetheit  der Mutabilit/it  
besprochen. Mit Reeht  sieht Verf. eine NE6glichkeit 
der Einsehr~nkung der Ungerichtetheit  der Muta- 
bilit~t dutch evtl. spezifische Beeinflussung der 
Raten best immter Mutationen durch best immte 
Faktoren, die zu einer ,,induzierten nichtkorre- 
lierten Mutabilit~t" ffihren k6nnten. Der letzte 
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Tell der Arbeit ist den Indizien ffir und wider den 
reinen Selektionismus gewidmet. Es werden zu- 
n~chst einige Versuehe und ]3eobachtungen er- 
w~hnt, in denen die Selektionswirkung Mar de- 
monstriert  werden konnte. Es werden dana einige 
Merkmale, Differenzierungs- und Anpassungsvor- 
g~knge erw~ihnt, die rein selektionistisch erkl~rt 
werden k6nnen. Die zwei letzten Kapitel dieses 
Teiles der Arbeit sind vorwiegend der Krit ik des 
Selektionismus als einzigen ErklS.rungsprinzips ffir 
den Evolutionsmechanismus gewidmet. Es muB 
dabei betont  werden, dab Verf. unter Selektionis- 
mus die Annahme der Erkl~rbarkeit yon I~volu- 
tionsvorg~ngen durch die Kombination des bisher 
bekannten genetisehen, popalationsdynamischen 
und Selektionsvorg~ngen versteht. Dieser letzte 
Tell der Arbeit ist insofern weniger befriedigend, 
als der Verf. hier, im Gegensatz zu den fr/iheren 
Abschnitten, in weniger strenger und klarer Form 
verf~hrt. Als Einw~nde gegen den Selektionismus 
und gegen die Ausdehnung der bekannten Mecha- 
nismen der IVfikroevolutioa auf Vorg/inge der 
Makroevolution, werden vorwiegend schon aus der 
evolutionistischen Literatur der letzken Zeit be- 
kannte, allgemeine S~tze vorgebracht, die bei 
n/iherer t3etrachtung eigentlieh nur  besagen, dab 
in vielen F~llen einzelne Evglutionsabl~ufe noch 
keiner strengen Analyse unterz0gen wurden, oder 
iiberhaupt zunXchst noch nich* analysiert werden 
kOnnen. In  Zusammellhang damit  mug auch be- 
tont  werden, dab Verf. den ,, Genetikern", vor allem 
DOBZI-IANSKu and dem ReL, einen yon ihm etwas 
zu extrem formulierten Standpuakt  zuschreibt; 
letztere wollen gar nicht dogmatisch um jeden Preis 
den,,  Selektionismas" im weiteren Sinne des Wortes 
als einzige Evolutionserkl~Lrung hinstellen, sondern 
stellen die ]3ehauptung auI, dab die bekannten 
und auf Grund experimenteller genetischer Arbeiten 
als sicher existierend anzunehmenden ~nderungs- 
und Differenzieruagsmechanismen yon Popula- 
t ionen dutch strenge Analyse i n  ihrer Anwendbar- 
keit ersch6pft werden mfissen, bevor man neue, 
zun~chst unbeweisbare Grundannahmen Ms Er- 
kl~trungsprinzipien heranziehen soil. 

N. W. Timof  deff - ldessov sk y (/3erlin-13uch). ~176 
The value in hybrid combinations of inbred lines of 
corn selected from single crosses by the pedigree 
method of breeding. (Der Wer t  yon Mais- Inzucht-  
linien, die aus Single crosses nach der Pedigree- 
Zuchtmethode ausgelesen sind, ftir Krellzungs- 
kombinationen.) Von I. J. JOHNSON and H. 
K. HAYES. (Div. of Agronomy a. Plant .  Genet., 
Univ. of Minnesota, St. ~aul.)  J. amer. Soc. 
Agronomy 32, 479 (194o). 

Es werden die Leistungen yon Inzuchtlinien in 
Top crosses und Single crosses miteiaander ver- 
glichen. Dies geschieht mit  einem umfangreichen 
Material, das im Rahmen eines gr6Beren Programms 
zur Zfichtung verbesserter Inzuchtlinien heran- 
gezogen worden war. Die Auswahl der Lillien ffir 
die 147 Single crosses erfolgte nach ihrer Leistung 
in den Top crosses. I l iernach wurden 4 Leistungs- 
gruppen aufgestellt (I, 2, 3, 4) nnd die Single 
crosses naeh deln Schema I •  1•  i •  I •  
2 • 2, 2 • 3 ... 4 • 4 angesetzt. Die relative Leistung 
der Gruppen 1 - -  4 im Vergleich mit  den besten 
Minnesota-Soften (Double crosses) betrugen 80--9o, 
91--99, IOO--lO9 and fiber Io9%. Erwartllngs- 
gem~tl3 ergaben Single crosses zwischen dell im 
Top cross-Versuch wenig leistungsf~thigen Inzucht- 

linien (i • I, i • 2) die gerillgsten Ernten. Dagegen 
waren zwischen niedrig •  (i X3, i X4, 2 • 
2•  nnd hoch • hoch (3 • 3•  4•  keine 
sicherea Unterschiede festzustellen, t i ler  war 
allein der Verwandtschaftsgrad der Inzuchtlinien 
fiir den Erfolg bestimmend. IKreuzullgen zwischen 
wenig verwandten Linien zeigten stets die h6chstea 
Leistungen. Hieraus werden Folgerungen ftir die 
Anlage der Double crosses gezogen, lVreisleben. ~ ~ 
Der Einflufl der $tickstoffdfingung auf EiweiS. 
bildung, Verdaulichkeit und biologisehe Wertigkeit 
des gebildeten Eiweifles bei verschiedenen Gersten- 
sorten. Von K. NEI.IRING u. W. SCHRAMM. 
(Landwirtschaftl. Vemuchsstat., Rostock.) t3odenkde 
u. Pflanzenern~hrg 20, 50 (194o). 

Eelddtingungsversuche mi t  sp~ten, zur Zeit der 
begillnenden Blfite gegebenen N-Gaben zeitigten 
bei dell 3 geprfiften Gerstensorten (Isaria, Hado- 
Streng and Abessinische Nacktgerste) eine Erh6- 
hung der Rohproteillgehaltes im Korn ohne Stei- 
gerung des Amidanteiles, w~thrend die im Stroh 
eingetretene Erh6hung des Rohproteingehaltes zum 
Tell auch auf dem Anstieg der Amide beruht. Die 
Verdaulichkeit and die nach SCttlFTAN an jungen 
Schweinen fur Erhaltung und Wachstum bestimm- 
te biologische Wertigkeit erwiesen sich als praktisch 
unabh~ngig vom Rohproteingehalt der K6rner als 
aueh yon der Gerstensorte, daher auch der yon den 
Verff. aufgestellte Verwertungskoeffizieat (=Ver -  
dauungskoeffizient • biologische Wertigkeit:Ioo).  
Das infolge sparer N-Dfingung im Gerstenkorll 
mehr eingelagerte EiweiB wird daher yon den 
Tieren in gleicher Weise verwertet wie das EiweiB 
der Gerste yon normalem Proteingehalt, so dab 
gegen die Anreieherung des EiweiBes im Korn 
durch Anwendung geteilter hoher N-Gabell keine 
Bedenken bestehen. K. Boresch (Tetschen). ~ ~ 
Die Ausl~sung yon polyploidem Pisum sativum. 
Von J. STRAUB. (Kaiser Wilhelm-Inst. f .  Biol., 
Berlin-Dahlem.) ]3er. dtsch, bot. Ges. 58, 43 ~ (194o). 

Die Tatsache, dab die Ausl6sung der Chromo- 
somenverd0ppelung bei den Leguminosen offenbar 
auf gr6Bere Schwierigkeiten st6Bt Ms bei Vertretern 
anderer Pflanzenfamilien, veranlaBten den Verf. 
zu weiteren Versuchen, durch Colehicinbehandlung 
tetraploide Erbsen za erzie!en. Frfihere Versuche 
voi1 MUENTZlNG and t~UNQUIST, durch Einqnellen 
der Samen in Colehicinl6sung zu lebensf~ihigen 
polyploiden Pflanzen zu kommen, waren ebenso 
erfolglos geblieben wie die Versuche yon WER~ER, 
mit  Hilfe des Tauch.verfahrens entwicklungsf~thige 
Polyploide zu erhalten. Aach die u des 
Verf., durch AuftrXufeln yon Colchicinl6sungen 
yon o,i % aaI die Spitzen etwa lO--15 cm langer 
Sprosse der ]3raunschweiger Folgererbse zllm 
Ziele zu kommen, scheiterten zunXchst. Auch die 
tIerabsetzung der Konzentration auf 0,o5 und 
o,o25 %, auf die die Pflanzen sehw/icher reagierten, 
blieben ohne Erfolg solange die Versuche an Ge- 
w~ichshauskulturen vorgenommen wurden. Erst  
bei Verlegung der Kultur  und ]3ehandlung ins freie 
Land wurden unter 8o Pflanzen 2 Individuen mit  
rein tetraploidem Gewebe erhalten, neben einer in 
den subepidermalen Schichten teilweise tetraploi- 
den Pflanze und 2 Individuen mit  tetraploider 
Epidermis. Die tetraploiden Erbsen zeigten die 
bekannte Vergr6gerung der Epidermiszellen, auf- 
fallende Vergr6gerung der ]31rite llnd eine Vergr6-  
Berullg und charakteristische Form~nderung des 
Pollens. Alls der Tatsache, dab ein offensichtlich 
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so schwieriges Objekt wie dei Erbse zur TetrapIoidie 
gebracht werden konnte - -  auch im Ins t i tu t  des 
Referenten sind im letzten Jahr rail der Tauch- 
methode nnd bet Gewgchshauskultur unter  einigen 
hundert Versuchspflanzen zwei tetraploide erhalten 
worden - - ,  glaubt Verf., die Skepsis Wt:RN~R~ 
gegenfiber der Anwendung der Colehicinmethoden 
dutch die breite zfichterische Praxis als unberech- 
tigt hinstellen zu dfirfen. Er hglt zwar auch wie 
WERN~ eine cytologische Kontrolle der Versuche 
f fir notwendig, macht sich abet von den M6glich- 
keiten der praktischen Zfichter offenbar zu opti- 
mistische Vorstellungen. Auch die Anwendung der 
einfachsten Schnell-Untersuchungsmethoden will 
gelernt sein and einstweilen verfiigt die Mehrzahl 
der ggrtnerischen Zfichter noch nicht fiber Hilfs- 
krgfte, die anch nut  mit  den einfaehsten cytologi- 
schen Methoden vertrant  wgren. Kappert. o o 
Phylogenetic taxonomy as a basis for genetic and 
breeding work. (Prelim. comm.) (Phylogenetische 
Taxonomie als Grundlage ftir genetische und 
zfichterische Arbeit, erlautert an Medicago. [Vorl. 
Mitt.]) Von E. N. SINSKAYA. (Dep. qf Forage 
Crops, Inst. of Plant Industry, Leningrad.) Z. 
indukt. Abstamm.lehre 75 399 (t94o). 

Rin gedr~ngter ]3ericht, aus dem Russisehen 
fibersetzt, fiber Untersuchungen an wilden und 
kultivierten Medi.cago-Arten, ihre geographische 
Verbreitung and Okologie, unter phylogenetischen 
und genetiscben Gesichtspunkten. Die Grundlagen 
sind geschaffen einerseits aus Expeditionsergeb- 
nissen, abet auch dureh Laboratoriumsuntersuchun- 
gen nnd  Freilandkultur. Diploide Medicago (~n 
= i6) lassen sich mit  tetraploiden kreuzen. Die 
wahrseheinlich gemachte Entwicklungsgeschiehte 
der wilden nnd kultivierten Medicago saliva-Formen 
wird an Hand yon Diagrammen er6rtert, einige 
Typen werden eingehend besprochen. Die saXiva- 
Wildtypen and  kultivierten Typen kontrastieren 
weitgehend. Vier Eigenschaftsgrnppen werden un- 
terschieden. I. Solche der allgemeinen Konstitu- 
lion (bspw. Langund Kurztagblfihen, Widerstands- 
f~higkeit), 2. Eigenschaften des Wnchses, 3. Gr6Be 
und Farbe der oberirdisehen Organe, 4-Eigen-  
schaften yon taxonomischer Bedeutung, die 
i.n geographischer Isolation entwickelt sind. N eue 
Okotypen, and yon hier aus neue Arten entstehen 
nach Verf., wenn Eigenschaften der Gruppe I sich 
~ndern. Von den phylogenetisehen Reihen der 
kultivierten M. sativa-Formen umfassen die Prae- 
sativae wilde, kaukasische nnd kultivierte, arme2 
nische Formen niederer Gebiete. Die Preeocissimae 
sind extrem kultivierte Typen des Mittelmeer- 
gebie• und Mesopotamiens. Die einzelnen For- 
men haben ihre Besonderheiten, abet ihre Gesamt- 
hell stellt eine natfirliche Art dar. Es sind an 
Diirre and Hitze angepaBte I<urztagpflanzen. Die 
ff, uropae sind sfid-, west- and osteurop&ische Typen. 
Sie sind gem~g3igt warmem Nlima angepagt and 
stehen den ~Vildtypen n~her. Ihr 6stitcher Zweig 
ist natfirlich mit  getbblfihendem ~V/. fc~c~tc~ ver- 
bastardiert. Unter  den asiatischen Formen ist die 
Euafghanicae-Reihe die natfirlichste, w~thrend die 
zentralasiatisehen I<ulturformen viele Intermedi~r- 
typen nrnsehlieBen. I3 t( l imatypen wurden zu 
Kreuzungen verwendet, die fiber die Ergebnisse 
gemachten Angaben And geeignet die Stammb~iume 
zu erg~inzen. Dominante Eigenschaften in der F~, 
und zwar vorwiegend solche der ,,Mlgemeinen 
I~onstitution" (s. oben), l inden sich hauptsXchlich 

bet den Typen tier C*ebirge, die als die phylogene- 
tisch gltesten angesehen werden, im Gegensatz zu 
jfingeren noch nicht stabilen Formen. Die Kennt-  
his der Phylogenie und der IClimatypen gibt wich- 
tige Hinweise ffir die praktische Zfichtung. Solche 
sind weiterhin zu ersehen aus Kreuzungen zwisehen 
Typen aus Armenien and Arabien oder aus Kreu- 
zungen zwischen phylogenetisch sehr un%erschied- 
lichen Formen, einerseits wilder, andererseits 
kultivierter Konstitution. Dem praktischen Zfich- 
ter wird die Selektion yon Typengruppen empfohlem 

E. Stein (Berlin-Dahlem). ~~ 
Ober die an der Kartof~el lebenden Blattlausarten 
und ihren Massenwechsel im Zusammenhang mit 
dem Auftreten yon Kartoffeivirosen. Von K. 
HEINZE and J. PROFFT.  (Dienslstdle f. Virus- 
forsch., Biol. Reichsanst., Berlin.) Mitt. biol. 
Reichsanst. Landw. H. 60, ~ (I94o). 

Vorliegende Arbeit bringt Ms erste nahere Unter- 
suchungen fiber die in Deutschland an der Kartoffel 
lebenden Blattl~use. Die regelm~gig vorkommen- 
den Arten werden ausftihrlich beschrieben und 
Merkmale angegeben, mit  deren Hilfe sich die ein- 
zelnen Arten m i t d e r  Lupe unterscheiden lassen. 
Als Virusiiber tr~ger kommt yon ihnen praktisch nur  
Myzodes persicae SuLz. in Frage, nu t  A~daeorthum 
pseudosolani THEOB. fibertr~gt gelegentlich noch 
das t31attrollvirus. Die Untersuchungen fiber den 
Massenwechsel der ~artoffelblattl~use warden in 
Dahlem als Abbaulage und in Dramburg/Ostpom- 
mern als Hochzuchtlage durchgeffihrt. Es wurde 
der EmfluB des Klimas, biologischer Faktoren, des 
Auftretens der einzelnen Blattlausarten, der ge- 
flfigelten t31attl~use und des Pflanzentermins ein- 
gehend geprfift. Niedrige Temperafuren, stark oder 
langanfMlende Regen vermindern den ]befall, 
w~hrend Sch6nwetterperioden, besonders in den 
Monaten April, Mat bis Mitre Juli, die Vermehrung 
der L~use begfi.nstigen. Starke Winde f6rdern den 
Zuflug aus Uberwinterungsgebieten, schwache, 
trockene Winde den Flag yon Staude zu Staude. 
Von den t31attlausfeinden sind es besonders Cocci- 
nelliden, Chrysopiden, Syrphiden nnd parasit~ire 
Hymenopteren, die den Befall stark herabmindern 
k6nnen, dazu kommen noch parasiigre Pilze. Da 
nicht alle auf Kartoffeln lebenden Blattlausarten 
Ms Obertr~ger der u angesehen 
werden k6nnen, ist der Anteil der einzelnen Arten 
am Gesamtbefall ffir die Beurteilung der zu erwar- 
tenden Infektion zu berficksichtigen. Frfihinfek- 
tionen werden dutch die geflfigelten Tiere yon 
Myzodes persicae S~LZ. hervorgerufen and fiihren 
zur Erkrankung der ganzen Staude. Sie traten in 
Hochzuchtlagen seltener auf als in Abbaugebieten, 
da bet ihnen der Zuflug und die Ausbreitung fiber 
das Feld sprier erfolgt. Ffir Sp~tinfektionen sind 
sowohl geilfigelte als auch nngeflfigelte L~iuse 
verantwortlieh. Im Zusammenhang mit dem 
Pflanztermin wurde die Feststellung gemaeht, 
dab sieh die normale Pflanzzeit ffir Hochzuchtlagen 
am gfinstigsten erweist. Die Sp~tpflanzung k~nn 
nur in Abbaulagen die St~rke des Befalls mindern. 
Zum Abschlul3 wird noch die Uberwinterung der 
Myzodes persicae SuLz. besprochen. Die gefor- 
derten Bek~mpfungsmaBnahmen sind wenigstens 
einmMige Winterspritzung der Pfirsich- und Apri- 
kosenb~iume, Verwendung yon hoehwertigem, ge- 
sundem Saatgu%, frfihzeitige t3eseitigung kranker 
Stauden, Anban wertvoller Zuchten in H6henlagen 
and Spritzen mit  Nicotinl6sung. Stelzner.~176 
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