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rosabliitige Pflanzen oder solche mit  Zwischen- 
farbt6nen auf. Alle anderen denkbaren M6glich- 
keiten, wie z. B. Pflanzen mit  weil3er Bltitenfarbe 
innerhalb des rotbliihenden Bestandes u. a. sind 
nie realisiert worden. Rosabliihende Pflanzen 
traten immer nur vereinzelt in den sonst rein- 
farbigen Best~inden auf. Andererseits verhielten 
sich alle normal rosabltihenden Herkiinffe voll- 
kommen einheitlich und zeigten iiberhaupt keine 
andersfarbigen Pflanzen. Besonders beachtens- 
wert sind in diesem Zusammenhang noch die 
gesondert angebauten Nachkommensehaften der 
aus der roten und weiBen Farbvariante  ausge- 
lesenen rosabltihenden Pflanzen. Unter diesen 
238 bzw. 4oo als F2-Generation anzusehenden 
Individuen w/iren doch wenigstens einige zu er- 
warten gewesen, die die Farbe der Pollenpflanze 
zeigten. Es ist allerdings unbestrit ten, dab ver- 
schiedene Farbtr/iger als Vaterpflanzen in Be- 
tracht  kommen diirften, wie es etwa der zuf/illige 
Flugweg der Insekten mit  sich brachte, und 
ferner k6nnte eine nochmalige Fremdbefruch- 
tung im Jahre  194o stattgefunden haben. Die 
Ausz~ihlung (siehe Tabelle i) ergab s tat t  dessen 
wieder einen ziemlich hohen Prozentsatz rosa- 
bliihender, also bastardgleicher Pflanzen und der 
Rest verteilte sich auf intermedifir bzw. rein 
mfitterlich gef/irbte Pflanzen. Die naheliegende 
Annahme, dab der oder die Rosa-Farbfaktoren 
dominant sind und in erster Linie derartiger 
Pollen die Fremdbest~iubung herbeifiihrte, reicht 
nicht zur Erkl~irung dieser VerhSltnisse aus, da 
dann keine intermedi/irfarbigen Individuen auf- 
treten diirften. Wie schon betont,  lassen sich alle 
diese Fragen nur mit  Hilfe exakter  Kreuzungs- 
experimente bearbeiten und 16sen, was zun~ichst 
nicht im Rahmen der Fragestellung lag. 

Z u s a m m e n f a s s u n g .  

Die Serradetla wird in der Li teratur  als aus- 

schlieglicher Selbstbefruchter angesehen. Zur 
Nachprtifung dieser Frage wurden Rassen ver- 
schiedener Bliitenfarbe mehrere Jahre benach- 
bart  angebaut und beobachtet.  Bei 3 Farb- 
varianten traten in den Nachkommenschaften 
in jedem Jahr  vereinzelt Individuen anderer 
Bliitenfarbe auf. Diese Pflanzen spalteten bei 
isoliertem Nachbau auf, stellten also sicher 
Heterozygoten dar. Die Tatsache, dab bei der 
Serradella wohl stets mit  einem gewissen Pro- 
zentsatz mit  Fremdbefruchtung zu rechnen ist, 
kann demnach als erwiesen gelten. 

Ein naheliegender Einwand bleibt aber noch 
zu bespreehen. Man kSnnte noch annehmen, dab 
die in andersfarbigen Best~inden auftretenden 
Rosabliitigen iiberhaupt nicht aus Fremdbe- 
st~iubungen stammen, sondern durch Genmuta- 
tionen entstehen. Diese Annahme kann aber aus 
folgenden Griinden nicht zutreffen. Wenn die 
rosabliitigen Einzelpflanzen homozygote Re- 
cessivmutanten darstellen, diirften sie hinsicht- 
lich der Bliitenfarbe nicht weiter aufspalten, 
w/iren es abet  heterozygote Dominantmutanten,  
dann dtirften in der Selbstungsnachkommen- 
schaft nur zwei Farbauspr~igungen erscheinen, 
n/imlich die muta t iv  entstandene (rosa) und die 
ursprfingliche (rot, weil3, gelb oder cremefarben 
je nach der Variet~it), dargestellt durch die her- 
ausgespaltenen doppelt Reeessiven. Das bereits 
besprochene Ergebnis der Naehkommensehafts-  
prtifung l/il3t aber weder die eine noch die andere 
Annahme als zutreffend erscheinen, jedenfalls 
wenn man monogene Bedingtheit der Bl/iten- 
farben bei Serradella voraussetzt. 
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In Fortsetzung seiner Ausfiihrungen tiber die 
Erkenntnisgrundlagen der Biologie behandelt Verf. 
die weitere geschichtliche Entwicklung der bio- 
logischen Wissenschaft yore Beginn der mikro- 
skopischen Forschung tiber Kant, C.F. Wolff, 

Goethe zur Biologie des 19. Jahrhunderts, die mit 
der Zellen-, Abstammungs- und Vererbungslehre 
sowie der ,,Experimentalbiologie" (Entwicklungs- 
mechanik usw.) zu den Grundlagen der heutigen 
biologischen Forschung ffihrt. Der n~tchste Haupt- 
abschnitt ist der Wissenschaftslehre der Biologie 
gewidmet. Zun~Lchst werden Aufbau und Gliede- 
rung der biologischen "~Vissenschaften nach deren 
Grundfragen dargestellt. Darauf setzt sich Verf. 
mit der Frage der Kennzeichnung des organischen 
Lebens auseinander, in deren Rahmen die Ganz- 
heiterhaltung bei den Lebewesen behandelt wird. 
Ein weiterer Abschnitt ist einer kritischen Dar- 
stellung des Problems Mechanismus-Vitalismus ge- 
widmet. Ein umfangreiches Schriftenverzeichnis 
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bildet  den Abschluf3 des Beitrags, der rail  zahl- 
reichen guten Abbi ldungen,  vor  al lem zur Ge- 
schichte der Biologie, ausges ta t te t  ist. - -  in der 
5. Lieferung beginnt  L e h n a r t z  mi t  einer Dar-  
stel lnng der chemischen Grundlagen der Lebens-  
erscheinungen. Schmidt (Mfincheberg/Mark). 
ODie Befruchtungsbiologie der Obstgewiichse und 
ihre Anwendung in der Praxis. Von C. F. RU1)- 
L O F F  und H. S C H A N I ) E R L .  (Grundlagen u. 
Fortschr .  im Garten-  u. Weinbau.  Hrsg.  v. 
C. F. R U D L O F F .  H. 64. ) 4 ~ Tex tabb .  ]36 S. 
S tu t tga r t :  Eugen  U lmer  I941. RM. 3.4 o. 

Die Ergebnisse der neueren Forsehung fiber die 
Befruchtungsverh~tltnisse bei den Obstgewgchsen 
sind bisher in der Prax is  viel  zu wenig berfick- 
s icht igt  und beach te t  worden. Mit tier vorl iegenden 
Schrift ,  die eine wesentl ieh erwei ter te  Neuauflage 
der frfiher erschienenen Arbe i t  der Verff. darstell t ,  
wird dem Obs tanbauer  kurz und klar alles Wissens- 
werte  fiber die Biologie der Bef ruehtung  und alle 
dami t  zusammenhgngenden  Fragen dargestell t .  
J3esonders wertvol l  sind (tie Listen fiber erprobte  
Pol lenspender  /fir die wicht igs ten Sorten bei den- 
jenigen Obstar ten,  die ganz oder  teihveise selbst- 
unfruchtbare  Fo rmen  aufweisen, nnd bei denen 
In ters te r i l i tg t sgruppen auf t re ten ,  dann die Zu- 
sammenste l lungen  fiber Sorten mi t  guter  und 
schlechter  PollenkeimfS.higkeit und die Aufstel-  
lungen fiber die Hauptblf ihzei ten.  Mit HiKe dieser 
Listen ist es jedenl  Anbauer  m6glich, die Auswahl  
seiner Sorten so zu treffen, dal3 er keine Schwierig- 
keiten dutch Unver t rgg l ichke i ten  hat.  - -  ~Vghrend 
bei den Zusammenste l lungen fiber (tie Pol lenkeim- 
fahigkei t  und fiber die erprobten Pollenspender 
Verff. neben eigenen Versuchsergebnissen ihr Ma- 
terial  wei tgehend aus dem Schr i f t tmn gesammel t  
haben, stfi tzen sich die phgnometr i schen Mes- 
sungen fiber die Hauptbl f ihzei ten  auf Geisen- 
heimer  Beobachtungen,  die sich zum Tell fiber 
7 und 9 Jahre  erstrecken.  Diese exak ten  Be- 
obachtungen ffihren bei den ~kpfeln (leider wurden 
nur 09 Sorten verwertet)  zu der Einte i lung von 
4 Gruppen:  frfih-, mittelfrfih-,  mi t te lspgt -  und 
spgtblf ihende Sorten. Bei den Birnen sind auf 
Grund der phSmometrischen Beobach tungen  die 
Abweichungen der  Hauptb l f ihze i ten  so gering, dab 
sich nur  e Gruppen unterscheiden lassen. Bei den 
Pf laumen dagegen sind wieder 3 Gruppcn zu unter-  
scheiden. - -  Neben dem Kern- und Ste inobs t  wird 
in der Schrif t  auch die Befruchtungsbiologie  von 
Sehalen- und Beerenobst  eingehend behandel t .  
Wenn auch beim Beerenobst  wegen der  fast  ali- 
gemein vorhandenen  Selbstfertil i t&t Befruchtungs-  
schwier igkei ten selten sind, so gibt  es doch Sorten, 
(tie in reinem Satz keine oder n.ur geringe Ern te  
bringen. Verff. weisen ferner mi t  Rech t  auf die 
grol3e Bedeu tung  hin die die ]~ienenhaltung 
fiir den Obs tbau  hat.  Zwar ha,ben Versuche ge- 
zeigt, dab vor  allem beim Steinobst: in gtinstigen 
Fgllen der Wind  bei der Ausbre i tung  des Pollens 
betei l igt  sein kann, d o t e  ist  die Honigbiene  eine 
der wer tvol ls ten  Gehilfen des Obstanbauers .  Die 
Beispiele aus der Praxis,  (lie zum SchluB der 
Schrif t  gegeben werden,  sind so eindringlich, daI.~ 
jedem, der  mi t  dem Anbau von Obstbfiumen zu 
tun hat,  das Nachlesen empfohlen werden kann. 

Gollmick (Naumburg  a. d. S.). 
Cytogenetik. V o n  J. S T R A U B .  Fortschr .  B o t .  
10, 246 (1941). 

Der  Ber icht  befai3t sich zunS~chst mi t  den letzten 

Untersuchungen zur Erforschung der  Polyploidie-  
erscheinungen. Auf diesem C~biete ist  wetter  eifrig 
gearbei te t  worden, und einige beachtenswer te  l';r- 
gebnisse wurden erzielt.  Das Prob lem des Gegen- 
satzes in den Leis tungen exper imente l l  hergestell ter  
Autopolyploider  gegenfiber denen natfir l icher Poly- 
ploidformen und dami t  die b'rage nach dem t)t)s> 
t i~en Selekt ionswert  der Genomvermehrung  hat 
wieder im Vordergrund der Frageste l lungen ge- 
s tanden.  Auch dem Studium Haploider  watch 
weitere Untersuchungen  an verschiedenen Objekten 
gewidmet .  F.in zweiter  grol3er t , ' ragenkomplex,  der 
die Cytologen beschSftigte, waren die Beziehun~en 
zwischen Chromosom und Gen. Eine Reihe yon 
Unflersuchungen befaf3te sich mi t  cytologischen 
l~ntersuchungen tiber (lie \u  Cter R6ntgen-  
strablen,  mi t  der  Analyse chromosomaler  Um- 
bauten und der Chiasmal)i ldung sowie dem Wesen 
und der Beeinflul3b~trkeit des Cross-over. Auch dir 
Frage nach der Natur  des Gens ha t  wieder  zur 
l)iskussion auf Grund ext)erimentel ler  Befunde 
angeregt.  Schmidt (Mfincheberg/Mark). 
The relation of mitotic disturbances to X-ray dosage 
and polyploidy. (1)ie Beziehung yon K(,rnteilungs- 
s t6rungen zur ROntgendosis und l:~oh:ploidie. \ o n  
K. F R O I E R ,  A. G{TSTAFSS()N and (). TEIYIN 
Heredi tas  (I,und) 28, 165 (i!)42). 

Die Ergebnisse tier Arbei t  fiber den Scha(ligung,~- 
grad yon Kernte i lungen bei TriHcztm monococcum 
(2 n), 71"riticunz dicoccum, J'riHcum durum. (je 4 n). 
terner Triticmn "cMgare. Hyena sativa (je 6 n) nach 
R6ntgenbes t rah lung  der Samen mi t  5ooo, i o o o o  
und t 5 o o o r  ( F r 6 i e r ,  G e ] i n  un(I G u s t a . f s s o n ,  
194 I) werden einer s ta t is t ischen Analvse_ unter-  
zogen. Um ftir die Z2-Methode vergleichbare 
b;inzelwerte zu erhalten,  wird die Zahl der al> 
normen Teilungen nnter  den jeweils ersten ~ 2oo 
analysier ten Zellen gewfi, hlt  (die Anzahl  aus- 
gezghlter  Ze]len ist s tark  verschieden nnd zum 
Tell bedeutend  h6her). Geteste t  wird gegen einen 
der Dosis di rekt  proport ionalen,  l inearen Anstieg 
tier Sch~tdigung. Fs  e.r.gibt sich allein ffir (tie 
hexaploiden Ar ten  eine Ube re in s t immung  mi t  der 
Erwar tung,  wghrend fiir die l)iplo- und Tetra-  
ploiden eine gesicherte l) ifferenz vorl iegt  (meist 
S-f6rmiger Kurventyp) .  l ' e rner  lgf3t sich den 
x~-Werten entneiunen,  dal3 (tie ])iploiden, Tet ra-  
und Hexaplo iden  untere inander  eine gleichfalls 
s ta t is t isch bedeutsame Versehiedenhei t  der  Sch{4- 
( t igungskurven besi tzen;  die "['etraploiden stehcn 
dabei  in der Mit te  zwischen den Verhgltnissen bci 
den Diplo- und Hexaploiden.  {'Tber (lie Treffer-  
zahlen, (tie aus den Kurven t!olgen, wer(len kein(, 
def in i t iven Aussagen gemaeht .  

H. Mafquardt~ (I:reiburg i. Br . ) . :  ~' 
Frequency of induced chlorophyll mutation in di- 
ploid and tetraploid barley. (Die HXufigkeit  indu- 
ziexfier Chlorophv]]mutationen bei (til~loider un(i 
te t raploMer  Gerste.) Von A R N E M ( ) N T Z I N G  
(Inst.  of Genet., U;;i~'., l_;t;;d.) Heredi tas  (Lund) 
t*8, 2[ 7 (I942). 

Nach Samenbes t rah lung  mi t  5ooo, ioooo un([ 
:1:5ooo r (Tetrapioide noch mi t  200oo und 250oo r/ 
ergab sich, daB in (h'r daraus tlurch Selbstung g('- 
wonnenen Generat ion unter  den ])iploiden bei (lt,n 
genannten l)osen O,8, 19, e und ( ~ [ 3 ,  :) o } ~ ' t t l n i l i e n  mit  
( 'h lorophyl lmuta t ionen vorhanden  watch, wghrend 
s ich  unter  den Tet raploiden keine einzige ]~latt- 
p igmen tmuta t i on  befand.  Die dort  nachgewiesene 
A b w e i e h u n g ( e t w a o .  5 r ,7%) -ge lb l icheFleckun-  
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g e n d e r  Bl~Ltter ohne scharfe Begrenzung - -  t r i t t  
in gleicher H~ufigkeit bei den tetraploiden Kon- 
trollpflanzen auf. Die Albina-Form war unter den 
5 Typen induzierter Chlorophyllmutationen die 
hXufigste, im tibrigen st immten die Ergebnisse bei 
den verschiedenen Dosen mit  GUSTAFSSONS Be- 
funden am gleichen Objekt tiberein. Hinsichtlich 
der Fertilit~it unterscheiden sich die einzelnen Mu- 
tationstypen nicht. Es ist interessant, daf3 bei 
dieser Versuchsanstellung keine klare Dosis- 
proportionalit~t gefunden werden kann. da nach 
Uberschreiten einer bestimmtenDosis (hierd5 ooor) 
der Mutationsprozentsatz absinkt; in Uberein- 
st immung mit  anderen schwedischen Autoren be- 
steht dabei eine Korrelation zwischen chromo- 
somalen St6rungert und Fertilit~tt in der aus den 
bestrahlten Samen aufgezogenen Pflanzen und der 
Mutationsrate der Folgegeneration. 

H. 2~Iarquardt (Freiburg i. t3r.). ~ 

Note on the acetocarmine method. (.Bemerkung zur 
Essigs~urecarmin-Methode.) Von G .OSTERGREN.  
(Inst. qf GeneL, Univ., Lurid.) Hereditas (Lund) 28, 
239 (1942). 

Beschrieben werden Erfahrungen an Antheren 
yon Anthoxanthum, einer Gralninee. Neben der 
bekannten Vorfixierung naeh Mc CLINTOCK mit 
einem Alkohol/Eisessiggemisch (3:1) vor dem Aus- 
quetschen der Antheren hat sich eine fiber wenige 
Tage erstreekende Fixierung unmittelbar in Essig- 
s~urecarmin bew~hrt. Eine Pr~iparation ohne vor- 
heriges Kochen in Essigs~urecarmin wir(l dabei 
empfohlen. Zur besseren Festlegung der Zellen 
auf dem Objekttr~Lger wird, wie bekannt, vor seiner 
Verwendung Eiweil3 aufgetragen und fiber der 
Flamme getrocknet. Ein Versuch, in Carmin ge- 
I~Lrbte Antheren in Xylol hochzuffihren nnd in Bal- 
sam erst zu schmieren, miBlang infolge der dabei 
eingetretenen H/irtung des Gewebes. 

H. Marquardt (Freiburg i. Br.). ~" ~ 

Entwicklungsphysiologie. Von ANTON LANG und 
F R I T Z  v. VCETTSTEIN. Fortschr. Bot. 10, 278 
(I94I). 

Der gr6Bte Teil des Berichtes ist den neueren 
Arbeiten fiber das Determinationsproblem im wei- 
testen Sinne gewidmet. Nach wie vor hat die Frage 
der Het'erosiswirkung Anlal3 zu weiteren Unter- 
suchungen an verschiedenen Objekten gegeben, 
und auch die Frage nach der Art  des Zusammen- 
wirkens yon Genom und Plasmon ist, vor allem 
an dem klassischen Objekt Epilobium sowie an 
Streptocarpus, weiter bearbeitet  worden. Eine 
groBe Zahl yon Arbeiten hat die Keimung und 
Samenruhe bei ]31fitenpflanzen zum Oegenstand. 
"Wichtige Untersuchungen sind wieder fiber die 
stoffliche Grundlage der Organbildung durch- 
geffihrt worden. Die Probleme der Auxinwirkung, 
der Vernalisation, des Photoperiodismus und der 
,,bliitenbildenden Stoffe" standen hier im Mittel- 
punkt  der Forschung und Diskussion. In der Frage 
nach der spezifischen Formgestaltung der Organe 
wurde der \u  ~uBerer und innerer Fak- 
toren, auch den Korrelationen, weitere experimen- 
telle Bearbeitung bei verschiedenen Objekten zuteil. 
Die beiden letzten Abschnitte des Berichtes be- 
handeln Altern und Regeneration sowie die Ent-  
wicklungsphysiologie der Fortpflanzung (sexuelle 
Differenzierung, Selbststerilit~it, Pollenphysiologie, 
Apomixis und Physiologie der Befruchtung). 

Schmidt (Mfincheberg/Mark). ~ ~ 

Neuore Beobachtungen iiber den Photoperiodismus. 
Von VC R U D O R F  und O. SCHROCK. (Kaiser 
Wilhelm-Inst. f . Zi~chtz~ngsforsch., Erwin Ba~r-Inst., 
Mi~ncheberg, Mark.) Z. Pflanzenzfichtg 24, lO8 
(1941). 

In zweij~ihrigen Beobachtungen fiber die an der 
13eschleunigung des 131fihbeginns zu ermittelnde 
St~irke der photoperiodischen Reaktion verschie- 
dener Herkfinfte der Sojabohne wurde festgestellt. 
daf3 hierbei die TemperaturverhXltnisse w~hrend 
der Einwirkung unterschiedlicher Tagesl~ngen 
groBen Einflnl3 ausfiben. Diese im Freiland ge- 
machten Beobachtungen wurden in Gew~ichshaus- 
versuchen mit  kontroltierten Temperaturbedingun- 
gen bestXtigt und nXher ergrfindet. Erh6hte Tem- 
peratur im Jugendstadium ffihrt zu starker Be- 
schleunigung des Bltihbeginns. Die Temperatur  
wiihrend der Behandlungszeit ist ausschlaggebend; 
unabh~ingig v o n d e r  Temperatur  und den photo- 
periodischen Verh~iltnissen nach der Behandlung 
wird der Bltihbeginn mit  steigender Temperatur 
beschleunigt. Bei niedrigeren Temperaturen wird 
durch die photoperiodische Behandlung ein Blfih- 
hormon produziert, das erst bei Einwirkung h6herer 
Temperaturen wirksam wird. Die Reaktionsst~rke 
der einzelnen Sojaherkiinfte bei niedrigeren Tempe- 
raturen ist verschieden. Bei w~irmeanspruchslosen 
Formen ist sie starker als bei anspruchsvollen. Bei 
h6heren Temperaturen regibt sich die umgekehrte 
Beziehung. Die photoperiodisch behandelten Pflan- 
zen weisen morphologische und physiologische Ver- 
~nderungen auf. So ist der Wuchs gedrungener, die 
Bl~itter sind kleiner, dicker und dunkler. Bei Kurz- 
tag ist die Verzweigung st~irker und frfiher be- 
ginnend als bei Langtag. Der Chlorophyllgehalt ist 
h6her, der Rohproteingehalt geringer. Die Zahl der 
Blfiten ist erh6ht, und so fiihrt die Kurztagbehand- 
lung auch zu h6heren Kornertr~gen. Bemerkens- 
wert ist, dab unter dem in die Versuche ein- 
bezogenen Material mandschurischer Landsorten 
StXmme ausgelesen werden konnten, die an die bei 
uns herrschenden LangtagsverhXltnisse hinsicht- 
lich wichtiger Eigenschaften gut angepagt sind. 

Schmidt (Mfineheberg/Mark). ~ ~ 
Uber den Wuchsstoffhaushalt abbaukranker Kar- 
toffeln. Von HANS SODING. Angew. Bot. 24, 
114 (I942). 

Es wurde festgestellt, dab abbaukranke Kar- 
toffeln in Kraut  und Knollen weniger VCuchsstoff 
enthalten als gesunde. Dabei kann der Wuchsstoff- 
gehalt der kranken Pflanzen auf weniger als die 
I-I~ilfte des Normalwertes zurfickgehen. Bei I31att- 
spindelversuchen ergab sich, dab die kranken 
Pflanzen auBerdenl auf die gleichen Heteroauxin- 
konzentrationen deutlich schwXcher ansprachen als 
die gesunden. Da zur Einzeldiagnose reifer kranker 
Knollen der gew6hnliche Hafertest  als V~:uchssto~f- 
bestimmungsmethode nicht ausreichte, wurde 
nach neuen Methoden gesucht: Es gelang die Aus- 
arbeitung des sog. Koleoptilentestes, einer Modi- 
fikation des Hafertestes, der nicht nur empfind- 
licher als dieser ist, sondern darfiber hinaus auch 
noch einen zweiten, in der Kartoffel vorhandenen 
W'uchsstoff nachzuweisen gestattet,  auf den tier 
gew6hnliche Hafertest  gar nicht anspricht. Nach 
den bisherigen Erfahrungen verr~tt sich besonders 
deutlich durch herabgesetzten Wuchsstoffgehalt 
der Knollen das Blattrollvirus, doch sind auch 
kr~tuselmosaik- und rollkrXuselkranke Knollen gut 
als krank zu erkennen. Reinmuth (Rostock). ~ ~ 
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Keimungsstudien an Getreide. 1. Keimungstempe- 
ratur und Reifezustand. Von "W. H. FUCHS.  
(Abt. f .  l~flanzenkrankh., Univ. Halle a. d, S.) Z. 
Pf lanzenz t i ch tg  24, 166 (1941), 

Die K e i m b e r e i t s c h a f t  der  Sor ten  der  H a u p t -  
ge t r e idea r t en  v e r ~ n d e r t  sich in e iner  d u r e h  das  
E r b g u t  der  Sorte  b e d i n g t e n  ~Veise w~thrend des 
Rei fevorganges ,  so dag  n ich t  n u r  jeder  Sorte,  
sonde rn  auch  ih ren  e inze lnen  E n t w i c k l u n g s s t a d i e n  
ein b e s t i m m t e s  K e i m v e r h a l t e n  zugeordne t  werden  
kann .  Die K e i m b e r e i t s c h a f t  s te ig t  n ich t ,  wie auf  
G r u n d  ~l terer  A n g a b e n  v e r m u t e t  werden  konnte ,  
im Laufe  de r  Rei fe  und  Nachre i fe  al lmXhtich an, 
sonde rn  zeigt  e inen  wel lenf6rmigen  Verlauf.  WOoh- 
r e n d  der  Aus re i fung  liegen wahrsche in l i ch  r eeh t  
verwicke l te  Z u s a m m e n h ~ n g e  vor,  de ren  n~there 
Analyse  noch  auss teh t .  Die K e i m b e r e i t s c h a f t  des 
Get re idekornes ,  (lessen E m b r y o  bere i t s  io  bis 
14 Tage n a c h  der  B e f r u c h t u n g  keimfi ihig ist, s te ig t  
m i t  z u n e h m e n d e r  Ausre i fung  des Kornes  an. Im 
Laufe  de r  K o r n a u s b i M u n g  k 6 n n e n  Widerst~tnde 
gegen die K e i m u n g  e ingescha l t e t  werden,  so dab  
(lie K e i m b e r e i t s c h a f t  s inkt ,  h n  Laufe  der  Nach-  
reifevorg~inge werden  diese \'Viderst~tnde a b g e b a u t ,  
so dab  die K e i m b e r e i t s e h a f t  endgfi l t ig  ans te igen  
kann .  Garber (Hamburg ) .  ~' ~ 

Spezie l le  P f lanzenz i i ch tung .  

Die Resistenz von Roggensorten gegen Anguillulina 
(Ditylenehus) dipsaci ( KiJ hn). Von P. K O T T H O F F  
(Pflanzenschutzamt, Aliinsler i. IV.) Angew. Bot .  
24, 79 (I942) . 

Auf  e inem m i t  Anguilhdi.na dipsaci (K~hn)  ver-  
s euch t en  Boden  w u r d e n  A n b a u v e r s u c h e  m i t  e iner  
grgBeren A n z a h l  V~in te r roggensor ten  sowie einigen 
H a l e r -  und  Som m er r oggen  du rchge f~hr t .  I m  
ers te ren  l?alle zeigte es sich, (tag n u r  der  n ieder-  
rhe in i sehe  u n d  de r  Puh te r roggen  eine yon  den  
BodenverhXl tn i ssen ,  Fruch t fo lge ,  Saa tze i t  und  an-  
de ren  / iugeren F a k t o r e n  k a u m  beeinf lugte ,  e rheb-  
liche W i d e r s t a n d s k r a f t  gegen den  Befal l  d u r c h  das  
Roggen~Ichen  bes i tzen.  T ro t z  seiner  e rheb l i chen  
Res is tenz  h a t  j edoch  der  n iede r rhe in i sche  Land-  
roggen im westfXlischen Befa l l sgebie t  ke ine-grggere  
V e r b r e i t u n g  gefunden,  da  bei  ger ingerer  Ver- 
s euchung  der  P e t k u s e r  Win te r roggen  i b m  fiber- 
legen b le ib t .  ]3elm Pu lde r roggen  h a n d e l t  es sich 
u m  einen holl~indischen Landroggen ,  der  auf  ge- 
s u n d e n  B 6 d e n  gegenf iber  den1 P e t k u s e r  ..Roggen 
gleichfalls  gewisse Nach te i l e  besi tz t ,  l )er  Alchen-  
befa l l  der  gepr t i f ten  t i a f e r s o r t e n  s c h w a n k t e  yon  
9 - - 6 3  %. Die ger ings t  befa t lene  Sorte war  K i ppen -  
hans  Odenw~lder  S t r augha fe r .  Reinmuth. ~ 
Die Bedeutung der Eiwei61eistunfi der Kartoffel. Von 
R. v. S E N G B U S C H .  Forsch .d iens t  12, 5z 7 (I()41). 

Die E iweiBle i s tung  der  Kar tof fe l  i s t  ffir die 
D e c k u n g  des E iwe igbeda r fe s  D e u t s c h l a n d s  ein 
wesen t l i cher  Fak to r .  Verhttl tnism~tgig ger inge Er-  
h g h u n g  des F iwe iggeha l t e s  wfirde bei dem s t a r k e n  
N a r t o f f e l a n b a u  eine e rheb l iche  Mehre rzeugung  zur  
t ;olge h a b e n  und  zur  l ,gsung  des E iwe igp rob l ems  
wesen t l i ch  be i t r agen .  Ffir  den er folgre ichen E insa tz  
de r  Z t ich tung  sei notwendig ,  (lie E igenscha f t  Eiweig-  
e r t r a g  h g h e r  zu b e w e r t e n  als bisher .  Verf. h a t  an  
H a n d  zweij~thriger E rgebn i s se  der  Pr t i fung von 
58 Ka r to f f e l so r t en  an 9 ve rsch iedenen  Of ten  den 
St~trkeertrag,  den  Roheiwei l3er t rag u n d  das  Ver~ 
hXltnis yon  RoheiweiB zu .~tttrke in P r o z e n t e n  er- 
rechne t .  Fi i r  diese und ftir (lie aus (ler Pr i i fung 

d i r e k t  f i b e r n o m m e n e n  W e r t e  werden  die durch-  
s chn i t t l i chen  Mindest - ,  Mi t te l -  und  H 6 c h s t w e r t e  
ftir e inzelne S o r t e n g r u p p e n  z u s a m m e n g e s t e l l t  und  
ve r sch iedene  Bez i ehungen  abgele i te t .  Es e rg ib t  
sich, d a b  der  Roheiwei[3ertrag in den  be iden  h6ch-  
s ten  St~t rkeer t ragsklassen sowohl den n iedr igs ten  
als auch  den  h6chs ten  \Ver t  aufweist ,  wol)ei sehr 
groBe I ; n t e r s ch i ede  im Verh/ i l tnis  yon St t i rkeer t rag  
zu Rohe iwe ige r t r ag  bes tehen .  In  e iner  Reihe wei- 
t e re r  Tabe l l en  s ind (tie Sorten einer  Kor re la t ions -  
n n t e r s u c h u n g  un te r zogen  worden.  Als wicht igs tes  
E rgebn i s  sei erwS.hnt, (tag zwischen S t t t rkeer t rag  
und  Rohe iweiger t rag  eitle ger inge pos i t ive  Korre-  
l a t ion  bes teh t ,  w o n a c h  es mggl ich erscheint ,  atlf 
z i i ch te r i schem Wege hohen  St~irkeertrag m i t  hohem 
Rohe iwe ige r t r ag  zu vereinigen.  Die Ergebn i s se  
ruben  auf  den D u r c h s c h n i t t s w e r t e n .  die ftir (lie 
e inze lnen  Sor ten  aus  18 Pr t i fungsergebnissen  er- 
r e c h n e t  wurden .  Der Zf iehter  ve rmiBt  in  diesem 
Z u s a m m e n h a n g e  nt ihere  A n g a b e n  fiber den  Grad  
de r  Modi f i z i e rba rke i t  t ier Vaktoren  Roheiweig-  
geha l t  und  Rohe iweiger t rag ,  u m  sich d a r a u s  ein 
Bi ld  f iber (tie Mggl ichkei t  der  E r fa s sung  e rb l i cher  
Un te r s ch i ede  m a c h e n  zu k6nnen .  Ntelzner. 
Neuere Forschungen iiber die Erzeugung polyploider 
Formen yon Sojabohnen. Von CL. SONNEN-  
S C H E I N .  (Inst.  f .  Pflanzenbau u. f)flanzr~iicM. 
Univ. Gieflen.) Forsch . ( l iens t  13, 532 (t942).  

Es wurde  ve r such t ,  d u r c h  B e h a n d l u n g  yon Samen  
und  Ke iml ingen  m i t  ve r sch i edenen  Alka lo iden  und  
Alka lo idgemischen  polyploide  Pf lanzen  zu erzeugen.  
Atropin ,  S t r y c h n i n n i t r a t  und  Niko t in  zeigten keine  
Wirkung ,  fas t  alle Po l l enmut t e r ze l l en  waren  diploid.  
N a c h  E i n w i r k u n g  yon Alka lo idgemischen  (Vera t r in  

~-Colchicin, A t r o p i n ' C o l c h i c i n ,  A t rop in  ~ Vera- 
t r in ,  A t r o p i n + N i k o t i n ,  N iko t in  ! ( 'o lch ic in ,  Col- 
c h i t i n  und  S u b l i m a t - F N a t r i u m s u l f a t }  wurden  dic 
h g c h s t e n  Chron losomenzah len  (bis zu 96 u n d  152 ) 
gefunden .  AuGer der  E r h 6 h u n g  de r  Ch romosomen-  
zahl  wurde  n a c h  B e h a n d l u n g  m i t  A t r o p i n  einc 
V e r m e h r u n g  der  Blf i ten  je Blf i tenstan( l  (29- -3  o 
gegenf iber  n o r m a l  6---8) beobach t e t .  I)ie Htilsen 
de r  ra i l  Colchicin }-Nikotin behan( t e l t en  Pf lanzen  
waren fleischig, au[3erdem e n t h i e l t e n  (tie Hfilsen 
sehr  of t  3 oder  4 Samen.  An H a n d  (let  de r  Arbe i t  
beigef i ig ten P h o t o g r a p h i e n  und Ze i chnungen  is t  
n i c h t  m i t  S icherhe i t  zu en t sche iden ,  ob  es sich bei 
den  als Chromoson len  beze i chne t en  S t r u k t u r e n  
wirk l ich  u m  solche hande l t .  SchrOck. 
,,Rafanobrassiea" (Raphanus sat. "~< Brassica oler.) 
Aicune prove di adattamento. ( . ,Rafanobrassica '~. 
l ' ;iniges f iber die Eignung. )  Votl F . ( ' R E S C I N I .  
(tstit.  di Agronomia Ge,. e (:o[tiva:io~i Erbace,'r 
[Zniv., Tori~w.) I t a l i a  agricola  79, 253 (1942). 

U n t e r  den von  NARPECItENKO 1922 e rha l t enen  
H y b r i d e n  von  Raphanus saH~,us ::~ l~rassica oleract'a 
waren  b e k a n n t l i c h  t e t r ap lo ide  I n d i v i d u e n  auf- 
ge t re ten ,  die schon im H a b i t u s  d u r c h  ihre Grgl3c 
auffielen.  Verf. m a c h t e  1937 --it)41 Versuche fiber 
dim wi r t schaf t l i che  f{ rauchbarke i t  dieser  ( ) l f rucht .  
| ) i e  Aussaa t  erfolgt  am bes ten  Aug. . - -Sept .  l) ic 
Blfite und  Samenre i fe  vo l lz ieh t  sich alhntihl ich.  
Die E r n t e  soil n i ch t  vor  Mitre  Ju l i  erfolgen. Die 
H a u p t a c h s e  wird t iber  2 m, und  es bi lden sich vieh. 
Nebenachsen .  I )urch Selbsts ter i l i t f i t  ist  auch  der  
S a m e n a n s a t z  hoch. l )e r  (}lgehalt  is t  jedoch ger ing 
Ini t  27 28%. Vor te i lha f t  e r sche in t  abe t  (lie Ro- 
s e t t e n b i l d u n g  vor  (let b 'n twick lung  tier l{ltitcn- 
t r iebe,  (tie fiber den W i n t e r  bis 1 : (" ve r t r agcn  
u n d g r o g e F u t t e r m a s s c n l i e f e r n .  If" i'. ll'c/[sgeil~. 
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Sortenpriifung bei Erdbeeren unter besonderer 
BeriJcksichtigung der BefruchtungsverMiltnisse. 
Von G. HEROLD. (Inst. f. Obstbau, Landwirt- 
schaftl. Fak., Univ. Berlin.) Gartenbauwiss. 16, 216 
(1941). 

W~hrend bei den Obstgeh61zen die 13efruchtungs- 
verhAltnisse in den letzten Jahren sehr eingehend 
untersucht worden sind, liegen bei Frdbeeren 
bisher nur  ganz wenige Angaben vor. Im Rahmen 
umfangreicher Sortenprfifungen hat Verf. bei 
76 Sorten die Geschlechtsverh~ltnisse einer grfind- 
lichen Beobachtung unterzogen. Es wurden zwei- 
jAhrige Beobachtungen der morphologischen Ge- 
schlechtsverh~iltnisse, der Pollenkeimung (in 15 
bis 2o% Rohrzucker), der morphologisch erkenn- 
baren Pollendegeneration und der Selbstfertilit/it 
angestellt. Unter den 76 Sorten befinden sich 12 
rein weibliche, yon denen 9 bereits bekannt  waren 
(KEMMER und HEROLD, 1939). Bei Isolierungen 
setzten diese niemals an, Apomixis und Partheno- 
karpie kommen also nicht vor. Alle anderen Sorten 
waren morphologisch zwittrig. Die Sorte ,,Louis 
Gauthier" und zwei weitere Typen hatten in einem 
Jahr neben zwittrigen auch weibliche Blfiten (,, Ge- 
schlechtswandeltypen"). Die Pollenkeimprfi fungen 
ergaben durchweg viel niedrigere Zahlen als bei den 
Obstgeh61zen (nicht tiber 66 %, meist urn 3 ~ % und 
darunter;  Oktoploidie!). Die Keimungsbedingun- 
gen werden genau geschildert und die Ergebaisse 
in Diagrammen und Tabellen dargestellt. Die nlor- 
phologisch erkennbare Pollendegeneration zeigte 
zu giinstige W'erte, die jedoch mit  den Keimbe- 
dingungen parallel laufen. Zur Prtifung yon Selbst- 
sterilit~t wurden Bltitenstinde in Pergamintiiten 
eingehtillt. Von 45 zwittrigen Sorten waren 44 
selbstfertil (17--95% Ansatz). Die l)bereinstim- 
mung in beiden Jahren war nur bei einigen Sorten 
gut. Eine Sorte (,,Loreley") war in einjAhriger 
Prtifung praktisch selbststeril. Merkwfirdigerweise 
bestehen zwischen Pollenkeimung und Pollen- 
degeneration einerseits und Ansatz nach Isolierung 
andererseits keine nachweisbarenBeziehungen. 0ber  
den Fruchtansatz nach Selbstungen schafft also 
nur  die Bltitenisolierung restlose Klarheit. Die rein 
weiblichen Soften ben6tigen Pollenspender. Die 
Wahl der Vatersorte hatte in den Versuchen des 
Verf. nur wenig Einflul3 auf den Ansatz (anders bei 
S w a r b r i c k ,  z936). Dagegen ist der Ansatz bei 
den verschiedenen weiblichen Sorten sehr unter- 
schiedlich. Auch bei einigen zwittrigen Sorten 
(Oberschlesien, Aprikose) wurde der Einflul3 der 
Fremdbest~tubung untersucht. Beide haben bei 
Selbstungen schlechten Ansatz und viel geringere 
Ertrfige als bei Fremdbefruchtung. Beide sind 
auBergew6hnlich schlechte Pollenspender. Da also 
wenigstens bei einigen Kultursorten die Fremd- 
best~iubung f6rdernd auf den Ansa~z wirkt, wird 
die Art der Pollenfibertragung kurz er6rtert, h n  
Gegensatz zu einigen anderen Autoren mil3t Verf. 
dem Bienenbesuch eine gr6Bere Bedeutung bei als 
dem Wind. Zum Schluf3 werden noch (tie Sor- 
t imentsbeobachtungen fiber Anfilligkeit gegen 
Blattfleckenkrankheit (3lycosphaerella fragariae) 
und rote Spinne (Tetranychus althaeae) sowie tiber 
das AusmaB von Sp~itfrostsehiden wiedergegeben. 
Die rail einem reichen Zahlen- und Bildermaterial 
ausgestattete Arbeit wird sowohl in anbautech- 
nischer als auch in zfichterischer Hinsicht ffir die 
weitere Forschung an Erdbeeren grundlegend sein. 

Freisteben (Halle a. d. S.). ~'~ 

0 Koloniale Nutzpflanzen. Ein Lehr- und Nachschla- 
gebuch. Von FR. TOBLER und H. ULBRICHT. 
61 Textabb. 24o S. Leipzig: S. Hirze11942. RM.6.8o. 

Wer auf dem Gebiet der kolonialen Nutzpflanzen 
die neuere Literatur tiberblickt, wird den Verfassern 
beistimmen, dab es an einem kleinen, handlichen, 
zusammenfassenden Werk darfiber Iehlt. Diese 
Lficke wird nun in trefflicher Vc'eise ausgeffillt. Da- 
bei sind nicht nur die streng kolonialen Nutzpflan- 
zen, sondern vielfach auch die des weiteren Aus- 
landes berticksichtigt worden. Ihre Besprechung 
erfolgt nach ihren Hauptnutzungszwecken. So be- 
handelt die I. Gruppe die typischen NAhrmittel- 
lieferanten, wie Hirse, Reis, Mais, Zuckerrohr. 
Sojabohne, Hfilsenfrtichte, versehiedene andere 
Kolonialg.e.wAchse und Gemfise. Ein 2. Abschnitt  
ist den O1- und Fettlieferanten der Pflanzenwelt 
kolonialer LAnder gewidmet, ein 3. denen yon 
Frfichten, die als Obst tells nur  im Ausland, tells 
auch bei uns als Importware Bedeutung haben. Die 
GenuBmittel- und Gewiirzlieferanten folgen. Statt- 
lich ist die Zahl der besprochenen Faserstoff- 
lieferanten, geringer die der Kautschuk- und 
Gummilieferanten. Und nun folgen in kurzer Dar- 
stellung die Pflanzenvertreter, welche Harze, Fir- 
nisse, \u Farben und Gerbstoffe abgeben, 
ferner die Arznei- und insektiziden Pflanzen und 
zum SchluB die Holzlieferanten. Ein sorgfiltig 
ausgearbeitetes Schlagwortverzeichnis erm6glicht 
ein rasches Auffinden der aufgenommenen Begriffe 
im Text. Dieser selbst berficksichtigt jeweils mehr 
oder weniger ausffihrlich Abstammung und Her- 
kunft, Kultur  und Ernte, Aufarbeitung, Verwen- 
dung und Transport des pflanzlichen Materials und 
gibt so ein meist zwar knappes, aber ftir die rasche 
Orientierung prAgnantes Informationsmittel ab. 
In  der Einleitung werden die Gesichtspunkte dar- 
gestellt, unter  denen die kolonialen Produkte 
pflanzlieher Abstammung kolonialwirtschaftlich. 
geschichtlich sowie kulturmAl3ig Bedeutung be- 
sitzen. So ist das Buch ftir den Ztichter zur Orien- 
tiernng ebenso geeignet, wie ffir die anderen Inter- 
essenten, an die die Verf. selbst denken, zumal 
zfichterische Belange gelegentlich sogar angeschnit- 
ten werden. Dem Buch ist eine gute Ausstattung 
eigen mit  einer grogen Anzahl von Originalphotos, 
die aus den Tropenreisen F. Toblers stammen. Es 
ware in der nAchsten, bald zu erwartenden Auflage 
zu begrfiBen, wenn deren Zahl noch vermehrt 
werden k6nnte. Ullrich (Berlin-Dahlem). 

Technik und Verschiedenes. 

Einige Anwendungsgebiete der Fluorescenzmikro- 
skopie. Von F. BUKATSCH. (Botan. Staatsanst., 
Mi~nchen.) Z. ges. Naturwiss. 7. 288 (1941). 

Verf. prtifte verschiedene Fluorochromeauf ihre 
Anwendbarkeit  bei der fluorescenz nlikroskopischer 
Untersuchung lebender Pflanzenzellen (Versuchs- 
objekt Altium cepa). Neben dem yon STRUGGER 
bereits empfohlenen Acridinorange erwiesen sich 
Coriphosphin O und HK, Chelidoniumwurzelauszug 
und Sanguinariawurzelextrakt zur Kerndarstellung 
besonders geeignet. Ein Vergleich der Chromato- 
gramme der \Vurzelauszfige von Chelidonium und 
Sanguinaria ergab, daf3 beiden Pflanzen Sangui- 
narin als wirksamstes Fluorochrorn zukommt. - -  
Berberinsulfat ist als Fluorochrom nur an toten 
Geweben wirksam. Wenig geeignet sind Uranin, 
Fluorescein-Kalium, Acridingelb und Rhodamin 
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3 GO. - -  AIs Beispiele  for  die Anwendungsmgg l i ch -  
kei t  der  Fluorescenzf~irbung auf  b o t a n i s c h e m  Ge- 
b ier  n e n n t  Verf. die Dar s t e l lung  der  in Zellen ge- 
wisser  R u b i a c e e n  (Psychotria bacteriophylla) l eben-  
den  s t i cks to f fb indenden  B a k t e r i e n  sowie der  in den  
Wurzel  yon x\reollia hide.is avis l ebenden  Pi lzhyphei i .  
Es wird fe rner  auf  die noch im A u s b a u  bef indl iche  
T h i o c h r o m r e a k t i o n  hingewiesen,  die n e b e n  dem 
q u a n t i t a t i v e n  Nachweis  yon A neu r i n  auf  fluo- 
r e scenzmikroskop i schem \Vege den  mikrochei i f i -  
schen Nachweis  tics V i t a m i n  B 1 f i be rhaup t  er- 
m6gl ichen  soil. La,zz (GieBen). ..... 
NeuereArbeiten am UniversaI-Elektronenmikroskop. 
Von lVl. B a r o n  yon  A R D E N N E .  Forsch.  u. Fo r t -  
schr.  18, 32 (1942). 

A u c h  in den le tz ten  J a h r e n  h a t  die A r b e i t  ant 
wei te ren  A u s b a u  de r  E I e k t r o n e n m i k r o s k o p i e  groBe 
F o r t s c h r i t t e  gemach t .  Es wurde  ein l !n ive rsa l -  
I - l e k t r o n e n m i k r o s k o p  en twicke l t ,  das  heu t e  an 
Stelle des / i l t e r en  Ger/~ts in G e b r a u e h  ist. Man  kann  
d a m i t  Hellfeld-,  Dunkel feM- und  S t e r e o a u f n a h m e n  
machen .  Es  bes i t z t  eine O b j e k t a b s c h a t t u n g s v o r -  
r i ch tung ,  die den H a u p t t e i l  des Gesichtsfe ldes  n u r  
w/~hrend de r  E l e k t r o n e n s t r a h l u n g  freilggt.  Verf., 
b e k a n n t l i c h  e iner  der  Pioniere  de r  171tramikrosko- 
pie, g ib t  einige Beispiele ftir Arbe i t en  mi t  (lent 
Un ive r sa l -E l ek t ron  enmikroskop ,  U n t e r s u c h u n g e n  
m i t  O b j e k t e r h i t z u n g  e r l auben  die B e o b a c h t u n g  yon 
Vergnde rungen  und  Bewegungen  der  im Gesichts-  
reid be f ind l i chen  Subs tanz .  Ih re  Wiedergabe  er- 
folgt a m  bes ten  mi l re i s  e iner  im V a k u u m r a u m  des 
Mikroskops  e ingebaute i i  Killn kamera .  Als Beispiele 
werdeii  angef f ih r t  und  l )eschr ieben der  Umkr is ta l l i -  
s a t i onsvo rgang  e iner  Alumin iumoxydfo l i e ,  die che- 
mischen  Vorggnge bet der  E r h i t z u n g  von Bak te r i en -  
sporen,  der  K e i m u n g s v o r g a n g  bet Bak te r i ensporen ,  
l ; n t e r s u c h u n g e n  fiber (lie Mize l l a r s t ruk tu r  des My- 
osins, Versuche zur  Abt ) i ldung  des Virus  der  Maiil- 
und  K l a u e n s e u c h e  und  des Lepra -Er rege r s  u . a .  

Sca,,~idt (Mfincheberg,  Mark).  
Neue Stiirkewaagen zur Schnellbestimmung yon 
Kartoffeln for ziichterische Zwecke. Von R. v. 
S E N G B U S C H ,  Fo r sch .d i ens t  13, 19 ([942). 

Die B e s t i m n m i i g  des St/~rkegehaltes wird m i t  
HiKe ve r sch iedene r  im H a n d e l  bef indl icher  Kar -  
toffels tgtrkewaagen durchgeff ihr t ,  Bet diesen \Vaa-  
gen wird eine b e s t i m m t e  Menge Kar to f fe ln  0ber  
Wasser  gewogen und  a.nsehlief3end m i t d e r  se lben  
Waage  das  Un te rwasse rgewich t  fes tgestel l t .  Dieses 
Sys tem d c r . . S t g r k e b e s t i m m u n g  ha t  den  Nachte i l ,  
(lab die U l )e rwasse rgewich t sbes t immung  lange 
d a u e r t  und  (tie Wf igungen  auf  e iner  Waage  g e m a c h t  
werden,  wodurch  die FlieL}arbeit verhinderL wird. 
Verf. b r i n g t  in Vorschlag,  (lie S t~ i rkebes t immung  
yon Kar tof fe ln  be l iebigen Gewichts  auf  zwei l)/~m- 
t)..fungswaagen durchzuf f ih ren ,  die ers te  ffir (lie 
l~,ber-, (tie zweite, empf indl ichere ,  f a r  die Unte r -  
wasserwggung.  Der  S tg rkegeha l t  e rg ib t  s ich aus 
dem Uber -  und  U n t e r w a s s e r g e w i c h t  und  wird aus  
Tabe l l en  abgelesen,  die. ffir bel iebige E inwaagen  
zwischen 5oo bis 5oo0 g er reehi ie t  sind. ])ieses zeit-  
r a u b e n d e  f a b e l l e n l e s e n  is t  zu vermeiden ,  wen]l m a n  
sich auf  b e s t i m m t e  Einwaages|)ielr/i .unle, z. B. 50o 
his 600 g, 4000 his 5000 g t)eschr~inkt. I ) ann  is t  es 
m6g]ich,  eine Wtigeskala  zu kons t ru i e ren ,  au t  der  
J'iir die Io n o t w e n d i g e n  Gewichtsk lassen  die dazu 
geh6rigen S t / t rkegeha l te  e ingetragei i  sind. Von  t ier 
F i r m a  Polikei t .  Halle,  is t  cine solche S tg rkewaage  
:ffir die Gewich t sbe re iche  5oo bis 60o g und  looo 
l)is ~2oo g en twicke l t  uor( len .  5"lelznct. 

OVersuchs- und Forschungsanstslt fiJr Gartenbau 
und H0here Gartenbauschule zu Berl in-Dahlem. 
Wissenschaftlicher Jahresbericht 1939/41. ~3 T e x l -  
abb.  48 S. Ber l in :  Se lbs tver l .  1942 . 

In  dem B e r i c h t  der  Versuchs-  und  l i 'orschungs - 
a n s t a l t  ffir G a r t e n b a u  in Be r l i n -Dah len l  i iber <lit, 
"!~/~tigkeit in den  Kr i egs j ah ren  i939/4r  wird eiu 
Ube rb l i ck  fiber die A r b e i t  in  den wissenscha~il- 
l ichen l n s t i t u t e n  der  A n s t a l t  gegeben.  Das  In s t i t u t  
ffir B o d e n k u n d e  und  P f l anzene rn f ih rung  war  
we i t e rh in  m i t  de r  U n t e r s u c h u n g  der  B 6 d e n  des 
n e u e n  AnstMtsgelf indes  in M a r q u a r d t  besch~ft igt .  
h n  B o t a n i s c h e n  l n s t i t u t  w u r d e n  Zf ichtungs-  
a r b e i t e n  an  Obs tgeh6 lzen  uiid S t a u d e n  und  U n t e r -  
s u c h u n g e u  fiber die B i l dung  des Nicot ins  in  der  
T a b a k p f l a n z e  v o r g e n o m m e n ,  l ) a n e b e n  wurden  
x\uskfinf te  fiber P f l anzenschu t z f r agen  gegeben  und  
Gemi i seku l tu ren  im R a h m e n  der  Kr iegswir t scha l t  
be t r i eben ,  i m  I n s t i t u t  t/Jr gf i r tner ischen Pf lanzen-  
I)~tu, das  sich m i t  B l u m e n -  und  Z i e r p f h m z e n b a u  so* 
wie Baumsc tmlwesen  befaBt,  wurden  Nelken,  Mai- 
b lumen ,  l ) r imula  obconica, Sommeras t e rn ,  Gloxi-  
n ien  und  Cyc lamen  z0ch te r i sch  bea rbe i t e t .  \Vei ter  
w u r d e n  p f fanzenbau l i che  Arbe i t en  ve r sch iedene r  
Art,  u. a. f iber Geh61ztreiberei ,  Ma ib lumen t r e ibe re i .  
] ) f ingung und  N/~t~rstoffaufnahme usw., durch-  
geffihrt .  Auf  dem Gebie te  des B a u m s c h u l w e s e n s  
w u r d e n  die langj ; thr igen Arbe i t en  fiber (lie Selek- 
l ion  und  Prf i fung yon K l o n u n t e r l a g e n  w)n Obs t -  
geh61zen for tgesc tz t ,  Sehr  vielsei t ig und erfolg- 
reich war  (lie Forschungs t f i t igke i t  des l n s t / t u t s  fiir 
Gemfisebau  in Grof3beeren. Sor tenreg i s te rversuche ,  
Ih~ te rsuchungen  i iber  den  E i n t l u g  von Boden  und 
K l i m a  auf  den  Gemfiseer t rag,  t iber die H a l t b a r -  
ke i t  von  \Vintergemfise  bet ve r seh iedena r t ige r  Kin- 
mie tung ,  ein t . . ' rn/ ihrungsgroBversuch,  l ) i ingungs-  
versuche  und  17ntersuchungen fiber den  l,;rtrag an 
biologisch wer tvo l len  Stoffen bet ~e rsch iedenen  
Gemf isea r ten  w u r d e n  anges te l l t ,  l )as  I n s t i t u t  fiir 
Obs t -  und  Gemf i seve rwer tung  b e r i c h t e t  t iber  dic 
Ergebnisse  der  F o r s c h u n g s a r b e i t e n  i iber  Apfel-  
t r e s t e r v e r w e r t u n g ,  (lie He r s t e lhmg  und ] .agerung 
yon O b s t h a l b f a b r i k a t e n ,  Arbe i t en  auf  dem Gebie te  
(ler l )ek t inforschung,  Ver fah ren  zur  Hers te l lung 
yon Marmeladen  aus  T rockenpu lpen  u . a .  ( ~ b e  
(lie A b t e i l u n g  O b s t b a u  wird an  ande ren  Stel len im 
R a h m e n  de r  Ver / i f fent l ichungen des l n s t i t u t s  fth- 
( ) b s t b a u  de r  l ; n i v e r s i t a t  Berl in be r i ch te t .  

,s'chmidg (Mfmcheber</MarlQ.  

Nazareno Strampelli e le sue creazioni. (Nazarem~ 
S t rampe l l i  und  sein Schaffen.)  \ :on (k VAN- 
NUCC, INI .  I t a l i a  agricola  79  I 2 t  (I~42). 

In  e inem N a c h r u f  zunl  Tode S:rRA~IP~CLLIS, der  
am 23. Jan .  1942 s t a rb ,  werden die wich t igs t en  Ar-  
t)eiten aufgezXhlt.  Besondere  Verd iens t e  e rwarb  
sich dieser  V0rk /hnp fe r  in der  Ge t r e ide sch l ach t  
l ta l iens  d u r c h  eine Reihe  yon  \Veizenzf iehtungen.  
Die \Veizensor ten  Balbo,  Now{ro, Handi, IAttorio,  
Tevere  und  Auson ia  s ind die besten Zf ichtungen.  
Schon I9o 4 bas t a rd i e r t e  STRANIPELL[ Riet iweizen 
mi t  Secale und  bes t / iub te  (lie s ter i le  l:z erfolgreich 
ra i l  Rieti .  Die bes ten  Auslesen s t a m m e n  :ILLS 
Kreuzungen  YOU RieXi > 7r i t i c t . n  villosmJ~. ~gfq 
kam .'~TI.'AMPELI.I in das Na t iona le  l n s t i t u t  fiir (;-c- 
ne t i k  in Rom,  \ o u  wo ~tUS er auch  cille ffihren(l(. 
Stelluiig in der  (~e t re idewir t schaf t  e i lmahm.  In 
tier l e tz ten  Zeit  besch/Kt igte  er  sich am:h mi t  l o -  
m a t e n z / i c h t u n g  und  b r a c h t e  zwei S()I7{(,I? t:ul3d~- 
nia  und  Varro i ie -  - heraus.  I1 ". ;. II "~//x/~ i~z 
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