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KURZE MITTEI LUNGEN.  
Ertragssteigerung und Sicherung des Lagergutes 

d u r c h  Vorrats- und P f l a n z e n s c h u t z .  

Die Fragen  des Vorrats-  und Pftanzenschutzes  fiir 
GroB-BBerlin werden je tz t  im P f t a n z e n s c h u t z -  
a m t  u n d  I n s t i t , u t  f t i r  b i o l 0 g i s c h e  U n -  
t e r s u c h u n g e n" ,  in Berl in-Dahlem, Thielallee 69/73 
bearbei te t .  Dieses I n s t i t u t  s teht  nnter  ,Leitung yon 
Oberregierungsrat  a . D .  Dr. Z a c h e r ,  der  bis r933 
als Abteilungs-Vorsteher in der  ]3iologischen Reichsansta l t  
ftir Land-  nnd Fors twir t schaf t ,  seit 1945 im Ins t i t u t  ftir 
Ernghrung  und VerpflegungsWissenschait  tg t ig  gewesen 
ist. Das Ins t i t u t  e r te i l t  berei twil l igst  und kostenlos an 
jedermann Auskfinfte f i be r  Vorrats-  und Pf lanzenschgd-  
linge. Da die Steigerung des Er l l teer t rages  und die Ge- 

sunderha l tung  der Vorrgte fiir d i e  Ernghrungslage  yon 
gr6Bter Wicht igke i t  sind, solten Klein-  nnd Erwerbs-  
ggrtner,  Landwir tschaf t ,  Handel  und Industr ie  an t  diese 
M6glichkeit der BBeratung und Belehrung aufmerksam ge- 
mach t  werden. AnBerdem sind dem I n s t i t u t  noch die 
Samenkontrol le  und landwirtschaft l ich-chemische Un- 
tersuchungen (]3egutaehtung yon BBodenproben, Fu t t e r -  
nnd Dfingermittel) als weitere Aufgabengebiete  zngeteil t .  
Das P f i anzenschu tzamt  is t  werkt/iglich (auBe'r Sonr> 
abend) fiir das Pnb l ikum yon IO his 16 U h r  ge6ffnet;. 
Die Sprechstunde des Ins t i tu ts le i ters  Dr. Z a c h e r f inder 
wie bisher jeden Donnerstag yon I I  bis 13 Uhr start. 

Telefonanschlfisse ffir Vorrats-  und "Pflanzenschutz 
76 19 42 n n d 7 6  o5 26, ffir die anderen Aufgabengebiete  
84 78 54. 

REFE 
Allgemeines, Genetik, Cytologie, Physiologie. 

M. B. (;RARE and O. LEWIS, Genetical studies in pears. 
II. A classification of cultivated varieties. (Genetische 
Studien an Birnen. I I .  Eine Klassifizierun~ der Kul tur-  
soften.) J. Pomol. 15, 52--6o (194o). 

i m  Verfolg langjghriger  Erblichkeitsuntersuchungen 
haben die Verff. einige morphologische Merkmale der 
Blgtter  und Triebe analysier t  und festgestellt,  dab ein 
einfach mendelnder Erbgang vor l i eg t ,  'Es handel t  sich 
um folgende Merkmalspaare (das dominante Allel wird 
zuerst angegeben): i .  Der ]31attrand (]31gtter der Haupt -  
triebe), kann  gezghnt, gesggt (S) oder ganz (s) sein. 2. Die 
Mittelr ippe des Lanbblat tes  kann  drfisenlos (E) oder mit  
Drfisen besetzt sein (e). Die Zahl d e r  Drtisen bei den 
einzelnen Sorten schwankt,  jedoch ist  ffir jede Sorte eine 
mit t lere  Drfisenzaht typisch.  3- Die jungen Triebe k6nnen 
behaar t  (H), spgfl ich behaar t  0der g la t t  (h) sein. 4, Die 
Sommertriebe sind purpurro t  (IR) oder grtin (r), wobei in 
der Fgrbungsintensi tgt  Untersdhiede festzustellen sind. 
5- Die Laubfarbe  kann  grfin (G) ode r  bl~13griin (g) sein. 
Hinsichtl ich dieser Merkmale wurde atif Orund der morpho- 
logisehen Analyse der Sgmlingspopulationen die geno- 
typische Konst i tu t ion  Yon 15 d ip lo iden  Sorten'festgelegt.  
Die meisten sind in diesem oder jenem MerkmM hetero- 
zygotisch. Nur  die Sorte Fer t i l i ty  i s t : in  a l len  5 Genen 
homozygot:  R R  SS hh ee GG. I-Iomozygotisch-behaarte 
(HH) oder homozygotisch-drfisenlose (EE) befanden sich 

RATE. 
nicht unter den geprfiften Sorten. Ant der Grundlage der 
24 bei freier Rekombinat ion m6glichen Klassen wurde 
ein ]3estimmungsschlfissel nach den BBlatt- und Trieb- 
merkmalen aufgestellt .  Die 81 yon den Verff. untersnchten 
Birnensorten (darnnter 8 triploide) ver{eilen sich auf 16 
der 24 m6glichen Klassen. Schmidt. 

IRENA MODLIBOWEKA, Pollen tube growth and embryo-sac 
development in apples and pears. (Pollenschlauchwachstum 
und Embryosackentwicklung bei Apfeln und ]3irnen. ) 
J. Pomgl.  21, 5 7 " 8 9  (I945), 

Die .Verfasserin ffihrte Untersuchungen fiber das Pollen- 
schlauchwachstmm nnd die E~iabryosackentwicklung an 
selbst- und kreuzbestgubten diploiden und triploiden 
Apfel- und ]3irnensorten durc h, .Die ]31fiten, die yon Topf- 
bgumen in einem Kal thaus  s tammten,  wurden io bzw. 48 
Stunden bzw. IO oder 12 Tage ngch der ]3estgubung entnom- 
men. Das Material ffir die Pollenschlauchstudien wurde 
in einem Gemisch yon absolutem Alkohol  und Eisessig 
(3 : i), das ffir die Embryosackentwicklnng nach knrzer 
Vorbehandlung mi t  Carnoy in 2 13X (La: Cour) oder Nawa- 
schin fixiert  . Die  Griffel wurden lgngs halbiert  und ent- 
weder mit  einem Gemisch aus 2 ccm i t i g e r  wgsseriger 
Lichtgrfinl6snng, 2 ccm i%iger  w~tsseriger Sguref~chsin- 
16sung, io  ccm Glyzerin, 4o ecru Milchsgure und 46 ccm 
Aqua ctest . oder I o}/ogi er ]3aumwollbianl6sung. (in~ilchsgnre. . .  
Phenol, GlyzeriI1 nnd Wasser  zu glemhen Te!len) gefarbt.  
Zum Studium der Embryosackentwicklung wurden 16 bis 
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22 # dicke Schnitte der Fruchtknoten angefertigt und mit  
o, 5 t i g e r  Heidenhainscher Eisenhiimatoxylinl6sung gef ~rbt. 
Das Wachstum derPollenschl~uche wurde durch Messung 
bestimmt. Bei tkpfetn und Birnen lassen sieh drei gut ge- 
schiedene Gruppen des Pollenschlauchwachstnms unter- 
scheiden, i. Unvertragliche Pollenschliiuehe wachsell lang- 
sam und  werden Bet h6herer Temperatur auf friiherem 
Stadium abgestoppt als bet niedriger. 2. I-Ialbvertr~gliche 
Pollenschliiuche wachsen langsam, erreichen die Samen- 
aalage, gelangen aber selten zur Bafruchtung. 3. Vertr~g- 
liche Pollenschl~uche werden durch h/bhere Temperaturell 
i mWaehs tnm ge~6rdert; s~e erreichen die Samenanlagen 
eher als die halbvertr~iglichen und verm6gen gewbhnlich 
die Befruchtnng zu vollziehen. Bet selbstbestb~ubten diplo- 
iden Apfelsorten kommen unvertr~gliche und halbvertr~g- 
liehe, bet Birnen nur nnvertr~gliche Pollenschl/~uche vor. 
Sechs Tage nach Selbstbest~ubung wurden bet -~pfeln zu- 
weilen geschrumpfte Samenanlagen und verfallene Embryo- 
s~cke vorgefunden. Vorzeitiger Abfall der Frtichtchen ist 
die Folge. BM B' rnen  wurden derartige Erseheinungen 
nicht beobachtet. Bet selbstbest~ubten triploiden Apfel- 
und Birnensorten kommen sowohl unyertr~gliche als such 
ver~r/~gliche Pollenschl~iuche vor. Bet einigen Sorten wurde 
B~fruchtung und Endospelmbildung naeh Selbstung be- 
obachtet. Bet der selbstfertilen, tetraploiden Sprol3mn- 
tante der Birnensorte Ferti l i ty finder map unvertr~gliche 
und viele vertr/~gliche Pollenschl~uche. Bet vertr~glichen 
Kreuzbest~ubtlngen zwischen diptoi~ten Apfel- nnd  Birnen- 
sorten waehsen die SehlAuche schneller als bet Selbst- 
bestgubungen. 24 Stunden nach der Best~ubung erfolgt 
die Be~ruehtung. Nach seehs TageI1 sind Proembryonen 
festzustellen. Entsprechend den genetischen Vorausset- 
zungen sind bet manchen Sortenkombillationen neben ver- 
trggliehen aueh unvertr~gliche Pollenschl~uche festzu- 
stellen. Die unvertr~Lglichen Kombillationen verhalten 
sich wie die Selbstungen. Das Pollensehlanchwachstum 
bet BestAnbungen yon triploiden mit  diploiden Soften ver- 
l~uft ~hnlich wie bet Best~nbungen zwischen diploiden 
Sorten. Die PollenschlXuche Yon diploiden Birnensorten 
sind mit  dem Griffelgewebe der yon ihnen abstammenden 
tetraploiden Formen unvertr~tglich. Die geringe Fertilft~t 
bet der Best~ubung diploider mit  triploiden Soften beruht 
in  erster Linie auf der hohen Pollensterilitbt, die das Bild 
der gametisehen Unvertr~gliehkeit verwischt. Die Pollen- 
sehl~uche tier triploiden Sorten wachsen langsamer als die 
der diploiden. Atlnlich liegen die VerNiltnisse bei Best~iu- 
bungen zwischen triploiden Sorten. Schmidt. 

M. B. r and A. G. BROWN, The causal sequence of fruit 
development. (Die Kausalreihe der Fruchtentwicklung.)  
J. Genet. 44, 16o--168 (1942). 

Die Verff. nahmen an einem t3aum yon Prunus divari- 
csts wr.  Myrobslsna Red (2 n = I6 )  Selbstbest/~ubungen 
und gleichzMtig andemse lben  Baum Krenzbest~ubungen 
rail P. spinosa (2 n = 32) und der zu P. domestics (2 n = 48) 
gehbrenden Sorte Blue Rock vor. Die aus der Best~ubung 
m i t  Blue Rook hervorgegangenen Friichte reiften eher als 
die aus Selbstbest~ubung entstandenen. Die Frtiehte aus 
der Befruchtung mit  P. spinosa~ nahm.en hinsichtlich der 
Reifezeit eine intermediate Stellnng ein; sie reiften spgter 
als die Blue-Rock-Friichte, aber eher als die aus Selbst- 
besti tnbung hervorgegangenen. Die Frtichte aus der t~e- 
st~ubung mit der Domestica-Sorte gelangten llicht zur 
Samenbildung. Die Selbstbestgubungsfrfichte wiesen 
ioo%. die aus Bestgubung mit P. s~inosa entstandenen 
94% Frfichte mit  gut ausgebildeten Samen anf. Von den 
im ngehsten Jahre aus Selbstbestgubung erzielten Fr~ch- 
ten reiften 2 und yon den ans Kreuzbest~nbung mit Blue 
Ro~k entstandenen 65 Frtichten 54 in der Zeit yore 2. bis 
16.7., wghrend der Rest, lO3 Frtichte aus Selbstung und 
i i a n s  Kreuzbestgnbung, in der Zeit vom 2o.--24.7. reif 
wurde. 54 yon den 56 in dem ersten Zeitranm reifenden 
Friichten waren samenlos ; die restlichen 2 besaBen Samen, 
waren aber bis znm 16.7., dem letzten Tag de r  Periode, 
noch nicht  reii. Von den in tier 2. Periode reiienden 114 
Friichten ha t ten Mle lO 3 aus Selbstung und 8 der ~i a u s  
Kreuzbestgubung entstandenen Frtichte wohlausgebildete 
Samen. Die Feststellung, dab 96% der in der ersten Periode 
relier/den Frtichte samenlos waren, 97 % der in der zweiten 
Periode reiI werdenden Frtichte dagegen Samen besagen, 
zeigt eine enge Beziehung zwischen Embryoentwicklnng 
und Samellbitdung u~d der Reifezeit der Frfichte auf. 

Die samenlosen Frfichte waren ferller kleiller und leichter 
als die samenhaltigen. CRANE ulld L k W R E N C E  batten 
iriiher angenommen, dab bet den Artkreuzungen in der 
Gattung Prunus die Be fruchtung zur Ausl6sung tier 
Fruchtentwicklung gelliigt, dab aber in der Folge eine 
Unterbrechung des Embryonenwachstnms eintreten kann.  
Die wahrscheinlichste Ursache dafiir ist eine abnorme Ver- 
teilung der  elterlichen ChromosomeI1 auf Kern und Endo- 
sperm der Zygote oder eille ehromosomale Differenz zwi- 
schen Kern und Endosperm. Bet der Befruchtung der  
diploiden Myrobalane mit  der tetraploiden P. spinosa 
wird das Endosperm. tetraploid, bet der ]3efruchtung mit  
der hexaploiden Blue Rock pen• Diese Untersehiege 
in der Balanzierung der Chromosomens~tze der Embryonen 
und des Endosoerms bewirken Differenzen ill tier Embryo- 
entwicklung find Samenbildung, wobei das tetraploide- 
Endosperm wirksamer als das pentaploide ist. Die samen- . 
losen #rtichte (Embryonen tetraploid, Endosperm penta- 
ploid) reifen am' friihesten, es folgen die samenhaltigen 
Fr~ch~e mit  tetraploiden Embryonen und tetraploidem En- 
dosperm, und die samenhaltigen Frt~chte m i t  d ipioiden Em- 
bryonen und triploidem Endosperm ~eifen am sp~Ltesten. 
Im zweiten Tell der Arbeit diskutieren die Veri. die an ver- 
sehiedenen Objekten gewonnenen experimentellen Ergeb- 
nisse fiber die auf die Einwirkung des Pollens zurfickzu- 
ftihrenden Verschiedenheiten in der Fruchtausbildung 
(Xenienbiidung). Sie unterscheiden drei F~Llle der Polten- 
einwirknng: i. auf die sich entwiekelnbe Zygote, 2. anf alas 
Endosperm, 3. auI das miitterliche Gewebe. Fall  i nnd  2 
lassen sich auf rein genetischer Grundlage erkl~ren, als 
Wirkung der vAterlichen .Gene. .Fal l  3 beruht an f Dilfe- 
renzen in Konsti tution und Entwicklung yon Embryo, 
Same und Endosperm. Diese Differenzelf wirken auf die 
Entwicklung des miitterlichen Gewebes ein und k6nnen 
im Extremfall zur Parthenokarpie 0der zu ttbernormal 
grogen Samen fiihren. Schmidt 

W. G. KEYWORTN, VertieiUium wilt of the Hop (Numulus 
lupulm.) II. The selection of wilt resistant varieties. (Die 
Vertlcilli l lm-Welke des Hopfe l l s .  I ] .  Die Auslese welke- 
resistenter Sorten.) Journ. Pomol. and Hort. Sci, 23, 99 his 
lO8 (19~,7). 

Die dutch Vevticillium Mbo-ateum verursachte Welke- 
krankheit  des Hopfens wird in erster Linie dutch infizierte 
Pflanzenteile iibertragen und verbreitet. Es zeigte sich, 
dab noch so sorgf~ltige pflanzenhygienische Mal3nahmen 
nicht n d e r  Lage waren, die Ausbreitung der Krankhei t  
vbllig zn verhinde~n. Es erfolgte sowohl eine Zunahme 
innerhalb befallener Hopfeng;trten als such ein Llbergrei- 
fen auf benachbarte Anlagen. Deshalb wurde in East 
Mailing die Suche nach resistenten Sorten aufgenommen. 
Von aussichtsreich erscheinenden, aus Krenzungen her- 
vorgegangenen Einzelpflanzen wurden einjithrige, bewur- 
zelte Stecklinge im Infektionsversudh geprfift. Als Infek- 
tionsmaterial dienten welkekranke Hopfenranken, die in 
5 cm lange Stticke geschnitten nnd trocken iiberwintert 
wurden. Diese wurden auf einem bereits verseuchten 
Gelgnde im M~Lrz in etwa 2o cm tiefe .Gr~tben gebracht 
und mit  Erde bedeckt. Kurze Zeit danach wurden die zu 
prfifenden Steeklingspflanzen daranf ansgepIIanzt. Es 
zeigte sich, dab keine der geprtiften Soften immun war. 
Einige wenige Soften wiesen aber eine ganz b~achtliche 
Resistenz auf, obwohl der Welkeerreger verschiedentlich 
in  den ~nBerlich gesund erscheinenden Ranken nachge- 
wiesen werden konnte. Es mug noch abgewartet werden, 
ob diese Resistenz unter ver~Lnderten Umweltbedingungell 
in praktischen Anbauversuchen erhalten bleibt  oder ob 
physiotogische I~assen des Erregers die bisl~erigen Ergeb- 
nisse beeintr~chtigen. H. Richter, Berlill-Dahlem. 

r STAPP, Der bakterielle Pflanzenkrebs und seine Bedeu- 
tung im Lichte allgemeiner Krebsf0rschung. Die Natur- 
wissenschaften, 34, 81 ~ (1947). 

Eillleitend gibt Verf. eine kurze Beschreibung des 
Kra~tkheitsbildes m ~  des Erregers  Pseuclorno~as ~u~e- 

.]aaiens (Sm. et Tokvns.) Stev. An infizierten Pflanzen 
wird der Verlauf der Tumorenentwicklnng an Hand yon 
laufendei1 mikroskopischen Ulltersuchungen beschrieben. 
Nach 3--4 Tagen zeigen Kambium- und  Parenchymzellen 
an der Einstichstelle, wo die Infektion erfolgte, starke 
Vergr613erungen und umregelm/il3ige Teilung. Nach 
I o - - I 4 T a g e n  sind die Zellwucherungen auch m a k r o -  
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kopisch sichtbar. Nach neueren Untersuchungen (HILDE- 
BRAND) geniigt die Verletzung ether einzigen Epidermis- 
zelle und die Infektion mit  einem einzigen Bakterium zur 
Erzeugung eines normalen Tumors. Untersuchungen der 
Tumefaciens-Krebses und die Ergebnisse yon Unter- 
suchungen der Krebskrankheiten der Warmblfitler zeigen 
Beziehungen, die Beachtung verdienen. Biochemische 
Untersuchungen an Tumoren geben u. a. l~lbereinstimmung 
in ihrem ePn6hten Kalium- und erniedrigten Magnesium- 
gehalt gegeniiber gesundem Oewebe. Weitere Analogien 
finder mall in der Bildung yon Sekund/ir-Tumoren. An 
Hand yon Infektionsversuchen hat  A. C. BRAUN nach- 
gewiesen, dab die Bildung yon Sekund~r-Tumoren nicht 
mit  der Streckung unreifen Gewebes in Verbindung steht, 
sonderu dal3 sie yon dem Xylem der Leitbiindel ausgeht. 
Es gibt 2 Typen yon Sekmldgr-Tumoren, die sich durch 
Lage und innere Struktur  voneinander unterscheiden. 
Histologische Untersachungen zeigen, dab sich die Se- 
kundtir-Tumoren aus , ,Tumorstrangen", die mit  den 
Tracheen der Leitbiindel in Verbindung stehen, bilden. 
Es besteht zu den .Primgr-Tnmoren keine unmittelbare 
Verbindung. Die Versuche zur Reisolierung des ]~ak- 
~eriums aus den'Sekund~ir-Tumoren zeigen, dab diese als 
bakterienfrei anzusehen sind; wohl aber gelingt es durch 
Transplantat ion yon Sekundgr-Tumorengewebe wieder 
neue Tumoren zu erzeugen. Die bakterienfreien Tumoren 
lassen sich sogar in vitro in  Gewebekulturen unbegrenzt 
fortziichten, behalten ihre krebsauslbsenden Eigenschaften, 
ebenso wie ihre kulturellen und cytologischen Merkmale. 
Sie sind somit den menschlichen und tierischen Krebs- 
zellen vergleichbar. In  weiteren Untersuchungen yon 
BRAUN wird die Frage behandelt, welche Zeitspanne er- 
forderlich ist, um eine normale pilanzliche Zelle in eine 
Krebszelle umzuwandeln. Auf Grund experimenteller 
Untersuchungen an Vin~a ~,ose~ wurde festgestellt, dab 
eine 4 t~igige Einwirkung des Bakteriums geniigt, um die 
Umwandlung zu vollziehen. Die Krebszelle kann  sich dann 
autonom weiterentwickeln. Daraus kann  gefolgert werden, 
dab die Bakterien bet pflanzlichen Zellen die gleiche Rolle 
spieleu wie die carcinogenen Substanzen bet den tierischen 
und menschlichen Zellen. E. Miething (As~hersleben). 

M. A. BLAKE and L. J. EDGERTON, Experiences with Blight- 
resistant 0hestnuts in New Jersey. (Erfahrungen mit  pilz- 
resistenten Edelkastanien in New Jersey.) New Jersey 
Agr. Exp. Star. Rutgers University New Brunswick,  
New Jersey, Bul l  717, April 1945. 

Die Arbeit beiaBt sich mit  Herkfiniten der vier wirt- 
schaftlich wichtigsten, in Amerika angebauten Edel- 
kastanlenarten:  C. dentate (Amerika), C. sativa (Europa), 
C. mollissima (China) nnd  C. crebata (Japan) unter be- 
sonderer Berticksichtigung einer dutch einen ungenannten 
Pilz [vermutlich handelt  es sich um Diei)orthr parasiti~a 
Murr. ('= E~dothia pamsitica (Murr.) Anderson, -- E. 
eyros~ (Schwein.) Fuck.  vat.  parasitize (Mnrr.) Clintl] 
hervorgerufenen Krankheit.  Chinesische und japanische 
Herkfinfte erwiesen sich als resistent gegen/iBer dem Pilz- 
befall, der se i t  I904 in den Edelkastanienw/ildern Nord- 
amerikas, namenttich der 5stlichen Staaten, Werwiistungen 
angerichtet hat. Nach kurzer ~eschreibung der BlOtter, 
Bliiten und  Niisse der resistenten Formen werden Boden- 
und  Klimaansprfiche, ferner Fruchtbarkeit ,  K~ilte~ 
bestgndigkeit und Verwendbarkeit als Untertage ffir Ver- 
edlungen geschildert. Die prim~ire Ini~ktion erf01gt nac h 
vorliegenden :BeobachLungen an 5- his 6j~ihrigen :Biinmen. 
Eintriebig gezogene ]Niume sind dem Befall weniger aus- 
gesetzt als Buschformen. Das Entfernen der Stock- 
ausschEige nnd  bodennahen Seitentriebe wird daber als 
wirksame MaBnahme zur Verhiitung yon Infektionen 
empfohlen. Die beigeffigten Abbildungen zeigen das Auf- 
t reten gr6Berei~ krebsartiger Wunden am Rindenkbrper 
der basalen Stammabsehnitte Auf tierische ScNidlinge 
der Edelkastanie und Bek~impiungsmethoden wird kurz 
verwiesen. K. Stoll ( A schevsleben). 

R. F,MONES and W. K. SMITH, Segregation of Resistance to 
Bacterial Wilt  in Grosses Involving Grimm Alfalfa. (Ab- 
spaltung geger~ Bakterien-Welke resistenter Formen ans 
Luzernekreuzungen einschlieBlich der Grimm-I_uzerne.) 
Journ. Americ. Soc. Agron., 3,0, 423--425, 1947- 

Die Auffindung klappenschorf- und mehltau-(Perono- 
spora aeslivalis)-resistenter Luzernetypen im Jahre I942 

gab Veranlassung zu einer Reihe yon Selbstungs- und 
Kreuzungsversuchen zwischen resistenten und anf~lligen 
Pflanzen, die zu neuen, gegen Bakter~enwelke resistenten 
Formen fiihrten. Prfifungen der Ausgangsformen und 
Nachkommen ergaben in F 1 eine betr~ichtliche Streubreite 
des Resistenzverhaltens. In F~ t ra t  eine deutliche Korre- 
lation zu dem Verhalten in der F-C~eneration zu~age 

1 , ~ 

Damit erschien die Mbglichkeit gegeben, dutch Em- 
kreuzen zu neuen, welkeresistenten Formen zu gelangen. 

Krenzungen der anf/illigen Grimm-Luzerne mit  bak- 
terienWelke-resistenten t terki inften hat teu in F~ einen 
nur gerlngen Prozentsatz resistenter Naehkommen er- 
geben, wogegen Kreuzungen mit der gleichfalls anfiilligen 
Medicago falcata regelmM?ig zu resistentenFormen fiihrten. 
Im  AnschluB an noch unverbffentlichte ]3eobachtungen 
gelangten Verfasser nunmehr zu dem Ergebnis, dab auch 
Kreuzungen mit der Grimm-Luzerne erfolgreich sein 
kbnnen. Die bekanntgegebenen Kreuzungsergebmsse 
zeigen in  F 1 das Auftreten resistenter Typen bis zu 2 %, 
w/ihrend in der F2-Generation bis zu 62% der Pflanzen 
sich als welkeresistent erwiesen. Wiederholte tnfekti0ns- 
versuche bewiesen das Vorhandensein einer echten Resi- 
tenz. Die Infektionsinethode wird kurz gestreift. AuI die 
bisherigen Verbffentlichungen zur Klassifikation de r  :Be- 
fMlsst~irke wird verwiesen. K. Stoll (Ascheesleben). 

P. H. HEINZE, M.W. PARKER and H. A. BORTHWIGK, Floral 
initiation in Biloxi soybeans as influenced by grafting. 
(Einflu~ yon Pfropfung auf die Bltitenbildung bet Biloxi- 
Sojabohnen.) Bot. Gazette 10~, 517--53o (1942), 

Verff. sind der Ansicht, daft in den Versuchen yon 
K U I J P E R  u. ~ i ta rb . ,  die als ers~e .~Jbertragung des 
,,bliitenbildenden Impulses" bet So]a-Pfropfungen an- 
gegeben haben, die , ,Empfiinger"-Pflanzen bereits Bliiten- 
anlagen hatten;  die Entwicklung yon Blfitenanlagen zu 
sichtbaren Blfiten kann  dutch Aufpfropfung Kurztag- 
induzierter Exemplare gef6rdert werden. In  den eigenen 
Versuchen diente die in Langtag immer streng vegetative 
Sorte Biloxi als Empfiinger. Als ,,Spender" (bliihf/ihiger 
Partner~ wurden verwendet: i .  2 andere, in Langtag bliih- 
f~ihig e Soften (Agathe, Batorawka), mit  denen Anplatt-, 
Blatt-  nnd SproBkei!pfropf~ingen nnd Okulationen (Auf- 
pfropfung einzelner vegetativer, Knospen auf die Spender) 
hergestellt wurden 2. Biloxi selbst, vor oder nach der 
Pfropfung mit  4 oder 7 bzw. 8 oder I4 Kurztagen induziert 
(Blurt- und Anplattpfropfungen). 3 Mehrere in Langtag 
bltihfghige SortenvonPhaseolusvulgarisl DiePfropfungen 
unter i ffihrten zur Blfitenbildung am Empfiinger. Bet 
den Blatt, ,  SproB- u n d  Knospenpfropfungen war, wenn 
die Reiser anwuchsen, der Erfolg fast framer ioo~ Bet 
den Anplattpfropfungen kam nur ein Tell der Empf~nger 
zur Btiitenbildung, wobei eine positive I(orrelation mit  
der Giite der Verwachsung bestand. Dutch Entbt~itterung 
des Empfiingers wird der Erfolgsprozent heraufgesetzt, 
abet in h6herem: lKaBe, wenn die Entbl i i t terung nicht 
sofort nach der Pfropfuug, sondern einige Tage sparer vor- 
genommen wird. In  den Pfropfungen Gruppe 2 kamen 
die Empfiinger mit  ether einzigen Ausnahme nicht zur 
Btiitenanlage; die Ursache dieses MiBerfdges bleibt oifen. 
Auch in den Pfropfungen mit  Phaseolus blieben die 
Empfiinger vegetativ. Hier liegt die Ursache abet h6chst- 
wahrscheinlich darin, dab der Stoffaustausch zwischen 
deu Par tnern  auf Wasser und evt. Mineralsalze beschr~inkt 
bleibt und organische Stoffe die Pfropfstelle nicht paisieren 
kbnnen.  Die Reiser wucbsen zwar gut, abet nur, wenn sie 
eigene :Bl~itter hatten;  aufgepfropite Bohnenbl~itter teite- 
ten ihre St~irke nicht ab, ~nd ]3ohnenreiser bildeten fiber 
der Pfr0pfstelle oft Adventivwurzeln. 

A. Lung (Ti~bingen). 

RALPH E. LINCOLN, Mutation and adaptation of Phytomonas 
stewartii. (Mutation und Anpassm~g bet Phytomonas ste- 
wartii.) J. of ]3act. 54, 745 757 (1947). 

Untersucht wurden I. die Abh~ingigkeit der lViutations- 
rate - -  bestimmt nach dem Auftreten morphologisCh ab- 
weichend~r Formen im Verdiinnungsverfahren - -  bet 
2 verschiedenen St~immen yon P. s., emem "dunkel- und 
einem hellgelben-- yonder  Temperatur, 2.dleVer~inderung 
yon Bakterienpopulatione~ unter verschiedenen Aul3en- 
(Kultur-)bedingungen. Die ~utat i0nsrate  wird berechnet 
nach einer Formel yon DEMEREC und ]J~ANO (Genetics 
30, i19 136 [1945]), die eine Ab~nderung der zweiten 
Formel yon LURIA und DELBRUCK (s. Ztichter ~7/z8, 
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CaN 
457) darstellt:  r ----- kaNlgl0 0,693 ' worin r = Mittel- 

wert (,,likely average number") mutanter  Bakter ien je 
Kultur, C = Anzahl der Ku l tu ren ,  N ='durchschnit t -  
liche Anzahl Bakterien in C Kulturen,  a = Mutationsrate 
j e Teilungszyklus und k eine Konstant  e, die bei DEMEREC 
und F A N O N i t  1,6 angegeben ist, yon Verf. aber Ilach den 
Werten dieser Autoren selbst auf 3,32 korrigiert wird. 
Ferner wird eine Formel abgeleitet, nach der die Ver- 
~nderung einer Bakterienpopulation bereehnet werden 
kann  unter tier Annahme, dab Mutation alleiil daffir ver- 

antwortlich ist: t t ----- ~ I l n q l - - ,  worin t 1 Zahl der Gene- 
u q0 

rationen, u die Mutationsrate, q der Anteil mutanter  For- 
men ist; Rfickmutation, die den Weft  Stir t 1 herauSsetzen 
wfirde, ist dabei nicht  berficksiehtigt. 

Die Gesamtmutationsrate nahm mit steigender Tempe- 
ra tur  zu. Verwendetwurden 12, I8, 24, 30 und 36~ Die 
beiden untersuchten St~Lmme wiesen statistisch hoch- 
gradig gesicherte Unterschiede bei allen Temperaturen 
auf, u n d  zwar mutierte der hellgelbe seltener als der 
dunkelgelbe. Q10o wurde Stir diesen anS 5,o, ffir jenen 
auf 2,~ bestimmt. Die QualitXt der Mutationen war bei 
beiden Stgmmen gleich mit  Ausnahme h~ufigeren Mu- 
tierens zu Hellgelb beim dunkelgelben Stature als um- 
gekehrt uild h~ufigeren Auftretens weil3er Formen beim 
hellgelben. 

Die Rate der einzelilen Mutationen zeigte eine zilm Tell 
sehr versehiedelle TemperaturabhXngigkeit. W/ihrend sie 
sich bei einigen (Auftreten yon dunkel- aus hellgelben 
Formen) nicht/~nderte, ergab sich bei anderen eine VAN 
T'HOFF-Kurve,  nnd  bei drit ten (Auftreten hellgelber 
Formen aus dunkelgelben 7and weiger aus den gef~rbten, 
AuStreten bestimmter KolonieSormen) stieg sie in hohen 
Temperaturen (3o ~ und 36 ~ sehr  stark an, so dab diese 
Merkmale dann  hochgradig mutabel werden. Die Beob- 
achtungen fiber das Auftreten d u n k e l - u n d  hellgelber 
Formen auseinander und weil3er daraus sprecben ftir mul- 
tiple Allelie der verantwortlichen Erbfaktoren. Bei einer 
labilen dunkelgelben Mutante, die dauernd hellgelbe 
(stabile) Formen herausspMtete, wurde die LabilitSot 
durch hohe Temperatur (33~ verst/~rkt, durch tiefe (15 ~ 
herabgesetzt. Es dfirSte sich. nm ein labiles Gen handeln, 
dessen Mutabilit~t mit der Temperatur zunimmt. 

D ie  Bedeutung yon Mutation und. Selektion wurde in 
Versuchen mit mehreren mutanten St~immen nnd  dem 
Ausgangsstamm analysiert. Die Mutationsraten der ver- 
wendeten St~mme liegen zwischen 1,2 • lO -~ und 388 • IO -~. 
Diese Raten reichen bei weitem nicht ans, um die tat-  
s~Lchlich zu beobaehtenden Ver~nderungen (Zunahme rim- 
tauter Typen) in gewissen Massenkulturen zu erkl~tren. 
OfSenba.r spielt bei so, chert Ver/tnderungen die S e 1 e k - 
t i o n die entscheidende Rolle. Diese AuUassung wird 
gestfitzt dutch die Ergebnisse eines Kompetenzversilcb.es, 
in  dem verschiedene Typen in Mischangen bekannten Ver- 
h~ltnisses kultiviert  und die Ver~nderungen ihrer Anteile 
unter verschiedenen Kulturbedingungen (verschiedene 
Temperatur, verschiedene ZusRtze zum Grundmedinm) 
bei Sortschreitender Kulturdauer Sestg~stellt wurden. Es 
ergab sich, dab Mutanten~ die unter den einen Bedingungen 
deutlich unterlegen sind und  rasch  g~nzlich ausgemerzt 
werden, unter anderen den fibrigen fiberlegen sein und sie 
u. U. v611ig verdr~ngen k6nnen. De#" Selektionsdruck. 
macht sich in st/~rkerem MaBe erst nach Abschlng der 
logarithmischen Wachstumsphase, also beim Altern der 
t(ul turen,  geltend. 

Es ist nach diesen Ergebnissen wahrscheinlich, dab die 
Evolution in Bakterienpopulationen yon denselben Kr~Sten 
bestimmt wird wie die Evolution bei hSheren Organismeil, 
durch Selektion yon durch Mutation entstehenden neuen 
Forrnen. A. Lang ( T~bingen). 

ALICE P. WITHROW, R. B. WITHROW and J. P. BIEBEL, 
Inhibiting influence of the leaves on the photoperiodic 
response of Nobel spinach. (Hemmung der photoperiodi- 
schen Reaktion bei Nobel-Spinat durch die Bl/~tter.) 
Plant  Physiol. fS, 294--298 (1943). 

Die Aufnahme der TageslXngeneinwirkung erfol~t bei 
dieser Langtagpflanze durch die herangewachsenen 1315.tter 
und wird durch in Kurztag beSindliche Bl~ttter gehemmt. 
Die Versuche wurden mit  HilSe spezielter Verdunkehmgs- 
vorrichtungen aus sehwarzem Stoff ausgeffihrt. Wurde 

nur die SI~rol3spitze mit  den jungen BIXttern dauerbelich- 
tet, w/ibrend sich die fibrigen Bl/~tter i n Kurztag be- 
fanden, so trat,  im Gegensatz zu im ganzen dauerbelichte- 
ten Pflanzen, keine Blfitenbildung ein. Pfianzen, denen 
nur ein Blat t  belassen war, legten B1/iten Ilur dann an, 
Weiln dieses Blatt  Langtag (Danerlicht) erhielt. Wurden 
3 BlOtter belassen und die Pilanzen dailerbelichtet, so er- 
schienen die Knospen etwas schneller als bei Pflailzen mit  
I Blair, nnd die Entwiektung der Infloreszenz verlief 
rascher. Wurden dagegen an i n t a k t e n Pflailzen i 
oder 3 BlOtter dauerbelichtet, w~hreild die fibrigeil sich in 
Kurztag befanden, so blieben die Pflanzen - -  bei I Dauer- 
lichtblatt  - -  ganz vegetativ oder k a m e n - -  bei 3 Dauerlicht- 
bl~ttern - -  nur teilweise und versp~tet zur Anlage yon 
Blfiten. A . Lang ( T~bingen). 

ALIGE P. WITHROW and R. B. WITHROW, Translocation of 
the floral stimulus in Xanthium. (Leitung des blfiten- 
bildeilden Impulses bei Xanthinm.) ]3ot. Gazette 104, 4o9 
bis 416 (1943). 

i. Kurztag-induzierte Spender- und in Langtag ge- 
haltene Empf~tngerpflanzen yon Xan~hium pennsylvani- 
cure wurden im Anplattverfahren verbnnden. -Bei einem 
Tell der Ve.rbindungen wurden zwischen die Partner  
japanisches Seidenpapier, Zigarettenpapier 0der mit  Lano- 
lin getr~nktes Zigarettenpap~er eingelegt, bei einem 
anderen die Partner  Mle 4 oder 8 Tage getrennt und wieder 
verbunden, die ersteil 4 bzw. 2 Male nnter Erneuerung der 
Schnittfl~ichen. Zu eiiler Bltitenbildung am Empf~nger 
kam es nut, wenn eine feste Gewebeverwachsung - -  kein 
bloBes Haften - -  vorhanden war. Dies war, auBer bei den 
nicht  getrennten Kontrollen nnd in einigen F~tllen, in 
denen die Einlage, besonders das.japanische Seidenpapiers 
die Vei-wachsfing II~cht verhindert hatte, bei e inem Tell 
der alle 8 Tage getrenllten Pfropfungen der Fall. 2. Ab- 
t6tuilg eines ungefghr I cm langen Sttickes des Blatt-  
stieles eines Kurztag-behandelten 131aires (durch DampS) 
verhindert das Eintreten yon Blfitenbildnng an der Pflanze. 
3. Ebenso verhindert Ringelnng des Spenders wie des 
Empf~ngertriebes einer zweitriebig gezogenen Pf/anze 
- -  unterhMb der induzierten B1/itter bzw. I lnmi t te lbar  
oberhalb der Verzweigungsstelle - -  die Weitergabe des 
,,bliitenbildenden ImpulSes" an den EmpS~ngerast, nicht  
dagegen das Heransschneiden eines etwa 4 cm langen, 
die H~Llfte des Stengels nmfassenden Sektors. Der,,blfiten- 
bildende Impuls" wird demnach haupts~chlich in der 
Rinde, in Auf- wie Abwgrtsrichtung, geleitet. 

A. Lang (Ti~binge~). 

M. W. PARKER and H. A. BORTHWIOK, Influence of tempe- 
rature on photoperiodic reactions in leaf blades of Biloxi 
soybeans. (Einfluf3 der Temperatur auf die photoperiodi- 
schen Reaktionen in dell Blattspreiteil  der ]3iloxi-Soja- 
bohnen.) Bot. Gazette 104, 612--616 (1943). 

In  frfiheren Versuchen hatten die VerfS. gefunden, d a b  
die Temperatur besonders w~hrend der Dunkelphasen yon 
induktiven Zyk len  (Knrztagen) den Ansfall der photo- 
periodischen Reaktion erheblich beeinfluBt und dab dabei 
zwar die Verz6gerung der Ableitung des ,,bliitenbildenden 
Impulses,  durch den Blattstiel sowie der Ausbildung 
neuer Strukturen am Vegetationspunkt durch tiefe Tempe- 
raturen eine Rolle spieIen, dab diese Wirkungen abet zur 
Erkl~trung des gesamten Effektes der Temperatur nicht  
ausreichen.  In dieser Arbeit, die wieder an Biloxi-Soja- 
bohnen ausgefiihrt wurde, wird gezeigt, dab der Abla~t 
irgend eines in den Dunkelphasen stattfindenden Vor~ 
ganges oder irgend welcher solcher Vorg~nge in den Blatt- 
spreiten durch die Temperatur beeinflnBt wird, und aus 
der ~lbereinstimmung mit den Ergebnissen be i  Behand- 
lung ganzer Pflanzen geschlossen, da2 dies die Ha6pt- 
wirkung der Temperatur auf die photoperiodisehe Re'- 
aktion ist, E i n z e l n e  B 1 / i t t e r  wurden Kurztag- 
behandelt uild w/~hrend der Dunkelphasen der Einwirkung 
verschiedeiler Temperaturen ausgesetzt. Die  Ergebnisse 
(Prozent~atz yon Pflanzen mit  ]31titenanlagen) sind in 
der folgenden Tabelle zusammeilgefaflt: 

8~ 7 %  I z3,5 ~ 58% 19,5 ~ 75% 
lO,5 ~ 30% ] 16,50 78% ~ 22~ 97% 

27,5 ~ 99% 38,5 ~ 50% 
33 ~ 82% 41~ 6% 

A, Lang (Ti~bingen). 
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OLOV E. V. GELIN, Crambe abyssinica Hochstetter, en ny 
oljev~xt. (Crambe abyssinica Hochstetter, eine IIeue 01- 
pflanze). Agri Hortique Genetica, I I I ,  S. 38--43, (I945)- 
[Autorrefera;t.] 

Unter den mehr oder weiiiger wild wachseiiden Pflanzer,  
die in Weibullsholm hinsichtlich ihrer Eignung als 01- 
pftanzen in Schwedeii zum Versuchsanbau aufgegriffen 
worden sind, n immt Cramb,~ a~vssinica, den ers~en Platz 
ein. Diese einj~thrige Art reiff in unserem Klima Sehr 
leieht. Sie hat aber starke Neigung ihre Samen fallen 
zu lassen. Trotz dieser nachteiligen Eigeiischaft betrug 
der Samenertrag ungef~hr 2000 kg je ha. Lant  chemischer 
..Analyse enthalten die Samen etwa 52% Rohfett. Das 
Ol ist mit  dem Raps61 vergleichbar. Nach der Extraktion 
enthglt  das Yiehl 44,8% Rohprotein, weshalb aus dem- 
selben wahrscheinlich wertvolle Futterkuchen erhalten 
werden k6nnen. 

HERBERT LAMPRECHT, Ornsambandet-meUan fr~produktion 
och baljfiirg hos tr~ldgardsbonor, s~irskilt reed Minsyn 
till effekten av klorofyll och xantofyll. (tiber den Zu- 
sammenhang zwischen Samenertrag ulld Hfilsenfarbe bet 
Gartenbohiien, besonders in bezug auf die Wirkung yon 
Chlorophyll und Xaiithophyll). Agri Hortique Genetica. 
II ,  S. I 19 (1944). [Autorreferat.] 

1. Es wird die Beziehung zwischen Samenertrag und 
Hfilsenfarbe bet Phaseolus vulgaris in 6 Kreuzungen mit 
zusammen 49i6 Individueii untersucht. 

2. Die vier studierten Hfilselifarben sind : grfin, grfinlich- 
grau, gelb und weil3. Sie entsprechen in derselben Reiheii- 
folge der Anwesenheit von Chlorophyll 2_Xanthophyll,  
Genenformel Y Arg, Fehlen yon Chlorophyll, !" arg, 
Fehlen yon Xanthophyll ,  y Arg, und Pehlen von beider 
Farbsfoffe, y arg. 

3. Der S~menertrag wurde mit  einer IZlassenbreite yon 
3 Gramm festgestellt. Die tgreuzungen .wurden so aus- 
gefiihrt (u. a. zwei nach dem Schema Y arg • Y Arg), 
dab alle Fehlerquellen, d. h. sonstige Einflfisse ant  den in 
Frage stehenden Zusammenhang, wie durch verschiedene 
genotypisehe Konstifution bedingte Unterschiede in der 
Reifezeit, im t~rtrag, i n  der Resistenz gegen Krankheiten 
usw: sowie auch Koppelungseinflfisse ausgeschlossen 
werdefi koiinten. 

4. Die Kreuzungsergebnisse zeigen, dab wenn die Hfilsen 
d r  Gartenbohne ohne Chlorophyll' (gelb) bzw. ohiie 
XanthophyI1 (grfinliehgran) siiid, so sinkt  der Ertrag in 
beiden FAllen um deiiselben Betrag. Die Gr61ge dieser 
Ertragsabnahme, die imvorliegenden Material yon I 1 30% 
variiert, seheint in erster Linie bedingt  zu sein durch das 
Verh~Lltnis zwischen Oberfl~che der Htilsen nnd  der gesam- 
ten assimilierenden FI~che der Pflanze. Im al!gemeinen 
liegt dieses Verh~Lltnis bet 1 : 5 bis I : 6. Ferner wird die 
Ertragsabnahme dadurch vergr6gert, dab auch gewisse 
vegetative Te i le  der Pflaiize (Nerven, Stengel, Nodien) 
bet RezessivitAt in y bzw. arg ode r in diesen beiden Genen 
eine diesen entsprechende Farbe (gelblich, grfinlichgrau, 
weil31ich) annehmen sowie schlieBlich ' dadurch dab die 
assimilierende Tgtigkeit der Bl~Ltter einige Tage frfiher 
anfh6rt  als die der Hfitsen. 

5. Verfasser hebt hervor, dab bisher wohl. h~ufig jnnge, 
ganz chlorophyllfreie, aber xanthophyllhaltige Pflaiizen 
(xantha-Typus) angetroffen worden sind, die ~nfolge 
Fehlens der photischen Assimilation stets nach kurzem 
absterben; dagegen seien aber anscheinend noch keine 
Pflanzen (Mutationen) gefunden worden oder zur Unter- 
suchung gelaiigt, die wohl Chlorophyll, aber kein Xaiitho- 
phylI-eiithalten. Dieser Umstand berechtigt, die Frage zu 
stellen, ob das Chlorophyll allein imstande ist die pho~ische 
Assimilation zu besorgeii. Diese Wirkuiig des Chloro- 
phylls- k6nnte ebensogut ganz yon der g!eichzeitigeii An- 
wesenheit yon Xanthophyll  abh~ngig sere. Diese beideii 
St0ffe k6nnteI1 ein komplementAres chemisches System 
bilden. 

6. Die bier vorgelegten Kreuzungsergebnisse scheinen 
diese pflanzenphysiologisch grulidtegende Frage das erste 
Mal beantworten zu k6nnen.  Sie zeigen, dab Chlorophyll 
und  Xanthophyl l  deiiselben Anteil an der phot i schen  
Assimilation hab~n, da bet Abwesenheit yon sowohl Chloro- 
phyl l  wie Xanthophyll  in den Bohnenhfilsen diesetbe Ab- 
nahme des Ertrages Iestzustelleii ist. 

7- Von bes0nderem physiologischen Interesse i s t  ferner 
die Feststellung~ dat3 auch zwischeu einerseits grfinlich- 

grau- bzw. gelbhiilsigen und andererseits weilahfilsigen 
Pftanzen eine Ertragsabnahme vorhandeii ist, sowie dab 
diese etwa ~ �89 mal so gro/3 ist wie der Unterschied zwischen 
efnerseits grt~nlichgrau- bzw. gelbhfilsigen und anderer- 
seits grfinhfilsigen Pflanzen. Da das Fehlen yon entweder 
Chlorophyll oder Xanthophyll  die photische Assimilation 
ganz auszuschlieBen scheiiit, wfirde man hier keine weitere 
Abnahme der Produkt ion erwartet haben. In  zwei Kreu- 
zungen, die in allen v i e r  Farbeii spalteten, betrug der 
Unterschied zwisehen grfin und gelb bzw. grfin und 
grfinlichgrau efiwa 13%o, zwischen einerseits gelb bzw. 
grfinlichgrau uiid andererseits weft3 jedoch weitere 21%. 
Diese interessante Erscheinung ist wahrscheinlich so zu 
erklAren, da.13 yon den grfinen vegetativen Teilen der 
Pflaiize Assimilatzwischenprodukte in die Hfilseii wandern 
und dort bet Anwesenheit yon' nur  einem der beiden ffir 
die photische Assimilation erforderliehen-Stoffe, Chloro- 
phyll  oder Xaiithophyll, wetter verwertet werden.. Der 
Ertragsunterschied zwischen grfin- und weiBhfilsigen 
Pflanzen stimmte, wie erwartet, nahe fiberein mit  der 
Summe des Wertes flit die Differenz An- und Abwesenheit 
yon Chlorophyll oder Xanthophyll  und des Wertes ffir 
die Differenz Anwesenheit eines dieser Farbstoffe und 
keines. 

OLOV E.V. GELIN, Weibulls Klosteriirt, Ny f6r~idling, 
~Weibulls Klostererbse, eiiie Neuzfichtung.) Agri Horliq~e 
Gese~ica, III ,  S 33-737 (1945) [Autorreferat.] 

Die Klostererbse stammt aus ether Kreuzung zwischen 
den Weibullsehen Sorten Ackererbse Monopol und gelb- 
samige Kocherbse Ambrosia. Diese Letztgenannten sind 
Linienauslesen aus d~Lnischen Sorte,n. Die Monopolerbse 
stammt aus der Glaenoerbse und Ambrosia aus der Sne'- 
dingeerbse. 

Die Klostererbse ist mittelspAt uiid ihr Tausendkorn- 
gewicht betrAgt durchsehni~Iich 176, 5 g. Im Ertrag hat 
sie sowohl in den offiziellen Versuchen wie.in den eigeneii 
Versuchen der Saatzuchtanstalt  sAmtliche im HaEdel 
vorkommend~ii Sorten fibertroffen. Die Klostererbse 
kocht auBerordeiitlich schnell fertig und steht in dieser 
Hinsicht an der Spitze d e s  bisher durch Zfichtung er- 
reichten, 

NILS SCHWANBOM, Fyra ars erfarenheter riJrande v~ra 
vallv~ixters vinterh~rdighet. (Vier Jahre Erfahrungeii zur 
Winterfestigkeit unserer Weidenpflanzen.) Agri Hortique 
Genetica, V, S. I o 6 - - n  5 (1947) [Autorreferat]. 

Es wird fiber die Erfahrungen hinsichtlich der Winter- 
festigkeit unserer Weidenpilaiizen withrend der ungew6hn- 
lich strengen Wintern i939--194~ sowie I9.46 1947 be- 
richtet. 

Von Rotklee (Trifolium pratense) And vor allem die 
frfihen aber auch die mittelsp/tten in ziemlich groflem 
Umfang beschitdigt Wordeii. Neuzfichtungen zeigen je- 
doch, dab man durch strenge Auslese St~tmme mit  erheb- 
lich besserer Winterfestigkeit erhalten kann.  Beim 
WeiBklee (Tri[olium repens) sind die Unterschiede nicht 
so ~tusgeprAgt, aber in grol3em dieselbeii. Von blauer 
Luzerne (Medicago saliva) hat sich die IIordamerikaiiische 
Grimm-Luzeriie als winterfester herausgestellt als die 
fibrigeii am Markt befindlichen Soften. ~uch  die Weide- 
grAser haben in gewissen FAlIeii schwere Schitdeii erhalten. 
Am sehwersten waren diese ffir Kammgras (Cynosurus 
cris~atus) und Italienisches Raigras (Lolium multi/lorum), 
welehe Arteii 1946 1947 ganz auswinterten. Verschiedene 
St~mme yon Eng!ischem Raigras (Lolium perenne) zeigen 
grofle Untersehiede hinsichtlich Wiiiterfestigkeit. Die 
d~nischen StAmme besitzen keine so gute Winterfestig- 
keit wie die schwedischen Valinge und Viktoria. Es 
ist jedoch wfinschenswert, dutch Zfichtung StAmme mit 
noch besserer Winterfestigkeit zu erhalten. Auch in bezug 
auf das gemeiiie Knaulgras. (Dactylis glomerata) konnten 
in bezng a u i  Widerstandskraft  gegen I*2Alte grol?e Unter- 
schiede Iestgestellt werdeii. 

$. O. BERG, Kv~veg~dsling oct1 vetets bakningsf/Jrmaga. 
N~gra orienterande f6rs6k och unders6kningar. (Stickstoff- 
diingung und Backungsverm6gen des Weizens. Einige 
orientierende Versuche uiid Untersuchungen.) 'Agri Horti- 
queGeneticc~, II, S. 20--42, (1944) [Autorreferat]. 

Die Untersuctfufigen, deren Ergebnisse oben vorge!egt 
worden stud, bezweckten in erster Linie die Wirkung emer 
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reicheren sowie zum Teil in einem spSteren Entwicklungs- 
stadium als normal gegebenen Salpeter-Kopfdiingung 
auf die qualitativen Eigenschaften des Weizens zu be- 
leuchten. Die Ergebnisse kSnnen ' in  folgenden Punkten 
zusammengefagt werden. 

1. Kopfdiingung mi~ Salpeter zn Weizen bat  eine be- 
deutende Zunahme des K6rnerertrages mit  sich gebracht. 

2. Kopfdtingung mit Salpeter im Zeitpunkt des Schos- 
sens und  Bliihens hat eine deutliche Erh6hung des KSrner- 
ertrages zur Folge. 

3. Kopfdtingung mit Salpeter hat den Rohproteingehalt 
des ganzen Korns stark erh6ht. 

4. I n  den A- und B-Mehlqualit~tten, d. h. Mehl mit o--4o 
und 4o 6o%-Vermahlung, ist der Rohproteingeha!t dutch 
Kopfdfingung mit Salpeter verh~iltnism/~13ig st/irker er- 
h6ht worden als der Rohproteingehalt des ganzen Korns. 
Im C-Mehi mit  6o--7o% Vermahlung war der Roh- 
proteingehalt ziemlich derselbe wie im ganzen Korn. In  
der Kleie und im Futtermehl, 7 ~ lOO% Vermahlung ent- 
sprechend, bedingte die Kopfdtingung mit Salpeter eine 
geringere Zunahme des Rohproteingehaltes als im ganzen 
Korn nnd  eine noch geringere im Verh~tltnis zn den A- 
und B-Mehlqualit~tten. 

5. "Die ErhShung des 1Rohproteingehaltes durch Kopf- 
diingung mit Salpeter zugullsten des Mehles scheint im 
Versuchsglied b) ihr Maximum erreicht zu haben. Die- 
dritte Salpetergabe im Zeitpunkt der Blfite hat den Roh- 
proteingehalt sowohl im ganzen Korn wie im Meht erh6ht, 
abet alas VerNiltnis zwischen dem Rohproteingehalt des 
Mehtes nnd des ganzen- Korns ist unge~thr dasselbe ge- 
blieben wie im Versuchsglied b). 

6. Die Untersuchungen haben die yon_ Selke u .a .  ge- 
fundene Erscheinung best~tigt, dab mit  steigendem 
Rohproteingehalt eine verh~Lltnism~iBig st~trkere Zunahme 
des Klebergehaltes folgt. 

7. Als bemerkenswert verdient hervorgehoben zu werden, 
dab im Versuch mit  Standardweizen der Klebergehalt 
der .A- und C-Mehtqualit/iten in den betreffenden Ver- 
suchsgliedern genau gleich hohe absolute Wert zeigt, ob- 
gleieh das C-Mehl einen erheblich oder 1,84.--2,38% 
h6heren Rohproteingehalt hat als das A-Mehl. In die 
gleiehe Richtung zeigen auch die entsprechenden Zahlen 
des Versuehes mit  Diamantsommerweizen II.  

8. Der Einflug der Kopfdiingung mit Salperer auf die 
ViscositXt ist ungef~tbr derselbe gewesen wie der Xuf den 
KIebergehalt, d. h. die Viscosit/~t hat bedeutend schneHer 
zugellommen als der Rohproteingehalt. 

9. D e r  Aschengehalt des Mehles ist durch die Kopf- 
dlingung mit Salpeter nicht  beeinflugt worden. 

io. ]3ackversuche haben gezeigt, dab eine erh6hte Zu- 
fuhr yon Stickstoff in der Form yon Kopfdtingung mit 
Salpeter in der Regel eine Verbesserur~g der Backeigen- 
schaften des Weizens zur Folge hat, was tells in erh6htem 
Teiggewieht. teils und vor alIem in einem gr613eren Brot- 
volumen zu Ausdruck kommt. Im Versuch mit  Diamant- 
sommerweizell I I  1943 war die Verbesserung des Teig- 
gewichtes jedoch weniger deutlich. Wahrscheilllieh be- 
ruht  dies darauL dab das Teiggewicht in diesem Fall 
schon im Versuchsglied a), d .h .  mit der kleinsten-Stiek- 
stoffgabe, ullgew6hnlich hoeh lag. 

i1. Die Ergebnisse der Untersuchnllgen vel"schiedener 
qualitativer Eigellsehaften sowie die der Backversuctie 
dfirften zu dem SchluB berechtigen, dab die durch erli6hte 
Kopfdiingung mit  Salpeter bedingte Zunahme des Roh- 
proteingehaltes in ihren biologischen Eigenschaften yon 
vollwertiger Beschaffenheit gewesen ist. Dies gilt auch 
fiir die F~ille, in dellen die Kopfdiingung mit Salpeter in 
einem so sp/~ten Zeitpunkt wie beim Schossen bzw. Bliihen 
erfolgt ist. 

S. O. BERG, Weibulls Ergovete. Resultat from pr6vning 
officiella f6rs6k tillsammans med andra sorter 1930~1949. 
(Weibulls Ergoweizen. Ergebnisse der offiziellen Ver- 
suche yon 193o 1942.) Agri Hortique Genetica, II, 
S. 43 62 (1944) [Autorreferat.] 

V~eibulls Win*erweizell Ergo wurde .aus der Krenzung 
Ankar I • Jarl  a~fgezogen und im I-Ierbst 1934 der Land- 
wirtschaft z u r  Verftigung ges'tellt. Von 193o 1942 ist 
Ergo in den staatHchen wie in den Versuchen der Land- 
wirtschaftskammern einer sehr umfangreichell Priifung 
unterzogen worden. In  der vorstehenden Arbeit wird in 
verschiedenen Zusammenstellungen fiber die Durch- 

schnittsergebnisse hinsichtlich Ertr~g und Hektoliter- 
gewicht berichtet, die Ergo im Vergleich mit  ldonkurrieren- 
den ~lteren und neueren Sorten gezeigt hat. Diese offizielle 
Priifung hat insgesamt 455 Versuche umfaBt. Das vor- 
liegende Zahlenmaterial kann  demnach als eine sehr 
starke Grundlage fiir die Beurteilung des Anbauwertes 
des Ergoweizens im Vergleich mit  anderen Sorten be- 
trachtet  werden. 

Tabelle i, die eille Zusammenfassullg der Ergebnisse 
sfimtlicher Yersuche enth~tlt, in denell Ergo mit  kon- 
kurrierenden Sortei1 verglichen worden ist, zeigt, dab 
Ergo im Ertrag durchweg iiberlegen, gewesen ist. Mit 
einer einzigen Ausnahme ist diese Uberlegellheit auch 
statistisch sehr sicher. Die Ausnahme bildet der Vergleich 
von Ergo mit  P~rl, bei dem der Mehrertrag der ersteren 
Sorte nur  + 81 d=73 kg je ha betragen hat. Die diesem 
Unterschied zugrunde liegenden Versuche wurden gr/Sgten- 
teils im Regierungsbezirk V/irmland ausgeffihrt. 

Das Hektolitergewicht yon Ergo zeigt laut  Tabelle I eine 
statistisch sichere Uberlegenheit gegeniiber Thule II, 
Svea II, Sol I I I  und Sol IV, fibertroffen wird es dagegen 
yon Thule III ,  ]3ore II ,  Borg, Oyllen I I  nnd  ~r ing  II.  
Die entsprechenden Unterschiede beim" Yergleich roll 
Ergo mit  den S0rten Gluten, Jarl, P~irl, Ankar I I  und 
Skandia I I  sind mehr oder weniger unsicher. 

Um den Anbauwert yon Ergo in verschiedenen Ge- 
bieten zu beleuchten, sind in den Tab. 2--15 die Versnchs- 
ergebnisse der den einzelnen Landwirtscbaftskammern 
entspreehenden G-ebiete paar~veise zusammengestellt. 
Ein  n~heres Studium dieses Zahtenmaterials ergibt, dab 
der Ergoweizen, wo die Anzahl der Versuche znr Er- 
reiehung repr~tsentativer Resultate geniigend grog war, 
in der Regel des  h6chsten Ertrag gegeben hat. Dies gilt 
ffir ganz G6taland mit  Ausnahme yon Schonei1 und den 
angrenzenden.Kiistenprovinzell sowie fiir ganz Svealand 
mit  Ausnahme yon V~Lrmland, wo der P~Lrlweizen ein voll- 
wertiger Konkurrent  yon Ergo'ist. Auch so weir nSrdlich 
wie in d.en Regierungsbezirken Kopparberg nnd G~vle- 
borg kann  der Ergoweizen noch sehr sch/Sne Versuchs- 
ergebnisse aulweisen. 

Mit Recht kalln gesagt werden, dab der Ergoweizen 
seit einigen Jahren in SchWeden ill grSBerem Umfang a l s  
irgend ein anderer Winterweizen gebaut wird. DaB die 
Sorte diesen Erfolg wohl verdient, erseheint dutch die 
Ergebnisse der offiziellell Versnche nnd das gefestigte 
Ansehen in der Praxis begrfindet. Der Ergoweizen ist 
auch unter recht wechselnden ]3edingungen verh/iltnis- 
m~tBig anbausicher; er vereint gute Winterfestigkeit, gute 
Resistenz gegen Krankheiten, Standfestigkeit, hohen Er- 
rrag und erstk!assige Kornqualit~tt. Mit Hinblick auf die 
Versuchsergebnisse sollte der Ergoweizen in seinem ganzen 
Anbaugebiet iiberall dort zur Anwendung gelangen, wo 
die Verh/iltnisse in bezug auf Besehaffenheit, Ern~hrungs- 
zustand ulld Drainage des Bodens einigermagen gut sind. 
Wenig ertragreiehe Soften wie z. 13. Gluten, Thule I I I  
und auch Borg mit  9, io bzw. 6% niedrigerem Ertrag als 
Ergo wAren- anf B6den in kargeren Gegenden zu ver- 
weisen. 

YNGVE HORBERG, BakningS~duglighetens beroende av 
viskositet o�9 diastatiskt tillstand hos vetemj61. (Die Ab- 
h~ngigkeit der Backf~Lhigkeit yon Viskosit~Lt uffd dia- 
statischer Kraft  beim WeizellmehL) Agri Hovtique Ge- 
netics, III, s. 61--93 (1945) [Autorreferaf.] 

Der Verfasser konstantiert  einen erheblichen Unter- 
schied in der Zeit ffir den Beginn der Yerkleisterung der 
St~Lrke yon Winter- bzw. Sommerweizen. Die Verkleiste- 
rung der SommerweizenstiLrke beginnt  ill einem fr~heren 
Stadium Ms die der Winterweizenst~Lrke. Obg]eich die 
Verkleisterungsf~higkeit der St~rke nicht konstant  ist, 
SOlldern von Jahr zu Jahr variiert, bekommt mail doch 
den Eindruck, als ob die mit den verschiedenen Weizen- 
typen erhaltenen Resultate auf qualitative Unterschiede 
hinweisen wiirden. In  bezug auf die Temperaturen ffir dell 
Beginn der Verkleisterung wnrden fiir Winter- bzw. 
Sommerweizen desselben Jahres keine nennenswerten 
Unterschiede gefunden. Dagegen zeigten die Ernten der 

-beiden Untersuchungsjatire I94I und 1942 betr/tchtliche 
Differenzen. F e r n e r  hat sich herausgestellt, dab die 
Winterweizenst~irke eine h6here Viskosit~tt besitzt als die 
Sommerweizenst/irke. Dieses Ergebnis scheint die vom 
Verfasser gemach~e Annahme zu bestgtigen, dab es so- 
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wohl zwischell den verschiedenen "Weizelltypen wie zwi- 
schen verschiedenen Weizellsorten nicht llur quanti tat ive 
sondern auch qual i tat ive Ullterschiede in der St~rke 
geben muB. 

Der Beginll der Verkleisterung scheint yon variierender 
diastat ischer K r a f t  unabh~ngig zu seth. Dagegen wird die  
ViskositXt von eiller erh6hten diasiat ischen Kraf t  des 
~ehles  hoehgradig beeinflnBt. Es kollnte eine seh~ sichere 
Korrelat ion zwischen Viskosit~t und diastat ischer Kraf t  
festgestell t  werden.  Obgteich diese Korrelat i6n nicht  
geradtinig ist, ha l  doch eine s tark  negative Korrelatfon, 
- -  o,8 ffir Winterweizen and - -  o,5 ftir Sommerweizen, 
festgesLeltt werden k611nen. Fiir  beide XNeizentypen wird 
der Zusammenhang dutch eine Kurve mi t  deutl ich asymp- 
tot ischem Verlauf zu den Koordinatenachsen repr~sentiert.  
Der Umstand,  dab die Korrelat ion zwischen Viskosit~t 
and  diastatischer Kraf t  nicht  vollst~ndig ist, zeigt, dab 
die  Viskosit~Lt auch yon anderen Faktoren  abNingig sein 
mug. 

Ein bemerkenswerter Zusammenhang konnte  zwischen 
Viskosit~t and  Backf~higkeit  festgestellt  werden. Sinken- 
de ViSkosit~t wirkt  auf die Brotbildullg s tark stimnlierend, 
besonders bet normalem bis hohem Rohproteingehalt .  
Der Rohproteingehalt  ha t  indessen einen so dominierenden 
EinfluB auf die Backf~higkeit,  dab es in gewissen F~llen 
schwierig gewesen ist, den EinfluB der viskosit~tt zu 
isolieren. 

I l l  llaher 13bereinstimmung mit  dem stimulierenden 
Einflul3 yon abllehmellder Viskositgt auf die t3ackfNfig- 
kei t  konnte eine klare  Tendenz zu erh6htem Brotvolumen 
bet steigender diastat ischer Kra f t  bis zu 45 ME bet nor- 
malem nnd hohem RahproteingehMt gefunden werdell. 
Laut  u  sollte dies zum Gegellstalld eillgehenderer 
Ulltersuchullgen gemacht  werdell, da die J~ewertullg des 
Weizens in groger Ausdehnung auf Grund des diastatiscben 
Zustalldes erfolgt. 

13eim Studium der Abh~ngigkeit der Backf~Lhigkeit 
yon Viskosit~it nnd diastatischer Kra f t  hat  festgestellt  
werden k6nnen, dab diastatische Kra f t  and  t3,ackf/~higkeit 
beim Winterweizen s tarker  korrel iert  sind ala,Viskosit~t 
and  Backf~higkeit ,  Beim Sommerweizen ist  dagegen die 
letztere Korre la t ion starker .  

E in  Vergieich der mi t  den beiden Weizentypell  erhal- 
tenen Backergebnisse ha t  gezeigt, dab Sommerweizen in 
den niedrigeren Rohproteinklassen das gr613ere Brot-  
volumen gegeben hat:  In  den h6heren Rohproteinklassen 
ha t  dagegen tier Winterweizen seine Konkurrel lzkraf t  
erh6ht  und t in  gr6Beres Bro~voiumen gegeben. Dies 
dtirfte ganz dadurch zu erkl~ren seth, dab die diastatisehe 
K r a f t  des untersnchten Sommerweizenmaterials dutch,  
wegso niedrig gewesen ist, dab der hohe R0hproteingehalt  
bet der Brotbildtfng nicht gallz ausgenutzt werden kollnte; 

HERBERT LAMPRECHT, En-, tva- och treblommighetens 
praktiska betydelse rid f~r.;idlingsarbete meal ~rter. (Die 
prakt ische Bedeutung der Ein-, Zwei- und DreiblUtigkeit 
bet der  ZUchtullgsarbeit mi t  Erbsell.) Agri Horti~ue 
Genetica, IV, S. 79--98 (I947). [Autorreferat.] 

I .  Zweck der vorliegenden Arbei t  ist die Feststellung, 
mi t  welchem Infloreszenztypus (ein-, zwei- bzw. drei- 
bltitig) der gr6i~te Er t rag  zu erreicl~en ist. Die Kenntnis 
dieser Beziehungen ist yon wesentlicher Bede.utullg fur 
die  prakt ische ZUehtnngsarbeit mi t  Pisum. 

2. Voruntersuehungen zeigten, d a b  auch genetisch 
zweiblUtige Typen ,  die sich i. U. durch groBe Frtihzeitigkeit 
oder schwachell Wuchs auszeichnell, meistens haupt-  
s/ichlich eillbliitig silld. 

3. Die ill Frage stehenden Beziehungen wurden in einer 
Kreuzung zwischen zwei hinsichtlich Wuchs und Zeitigkeit 
(mittelsp~tt) Weitgehend Ubereinstimmenden Znckererbsen- 
linien studiert~ Die eille, L. 375, war dreiblUtig, die andere, 
L. 465, sicher erMich einblfitig. 

4- Die F~. spai te te  nach t5 ein-zweibtUtig: i dreiblfi~ig 
(4o3 : 23). Sgmtliche I P i l anzen-wurden  hillsichtlich In- 
floreszenztypus in, Ubereil lst immung mit  Fig. I sowie 
mi t  Hinbl ick  auf das prozentuelle Vorkommen dieser 
Typen je PfIanze klassifiziert  V011 jeder der so erhaltenen 
F~-Pflanzengruppen wurden die m i t  dem h~Schsten Er t rag  
{wenigstens I2, h/Schstens i9) ausgelesen ulld die Nach '  
kolnmen in F a ir~ gleicher Weise ulltersucht. Best immt 
wurde; Anzahi  HUlsen~ dnrchschnit.tliche Hfilsenl~nge 

(=:Gesamtli~nge Mler Hfilsen je Pflanze/Anzahl) llnd 
Samenertrag ill Gramm je Pflallze. Die Ergebnisse sind 
ill den Tabellen i ~  3 zusammengestellt .  (Die F2-Ergeb- 
llisse iassen wegen der geringen Anzahl dreiblUtiger (23) 
keille sicheren Schlugs~tze zu). 

5. ~be r  die Beziehungen zwischen BlUtellanzahl lllld 
Er t rag  l~Bt sieh folgendes aussagen. Rein oder haupt-  
s~cMich einblUtige Typen gebell durchschllit t l ich die ge~ 
ringste Ernte.  Dies gi l t  sowohl fur Hi~lsenanzahl, tttilsell- 
l~llge wi t  Samenernte in Gramm. Die Unterschiede f ind 
s te t s  s tat is t isch sehr sicher. 

6. Der Vergleich zwischen zwei- und dl~eibltitigen Typell  
gibt  e~n verschiedenes Resultat,  je nachdem es sich um 
HUlsehanzahl, HUlsenl/~nge oder Samenertrag handelt .  
Zweibltitige yore Typus  b + a und  b geben eine geringere 
Anzahl HUlsen ats dreiblfifige, w~Lhrelld die bestell zwei- 
blUtigen Typen,  b + c, c + b u n d  c, eine gleichgrol?e An- 
zahl Htilsen gebell wit  die dreiblUtigell Typell .  Ullter 
allen Umst~nden h a t  fiir die dreiblfitigen keine ~)ber- 
legellheit gefundell werden k6nllell. I l l  bezug auf die  
HUlsenlAnge kann dagegen festgestellt werden, dab die 
zweiblUtigen Typen den dreiblfitigen durchweg Mar tiber- 
legen sind. Die Untersch)ede mfissen als statistisch sehr  
sicher betrachtet  werden. Im allgemeinen habell die 
dreibltitigen Typen eine etwa lO% gerillgere HUlselll~tllge 
als die zweibltitigem Der  Vergieich in bezug auf die ge- 
erntete Samenmellge f~iIlt schlieBlich auch zugnnsten der 
rein zweibltitigen aus. Diese zeigen eine, wenn auch nicht 
auffallend grol3e; so d0ch ss ziemlich Sichere I3ber- 
legenheit fiber die dreiblUtigell Typen. 

7. Im ganzell zeigen die Resultate] dab  mall durch einell 
Ersatz  der z w e i - d u t c h  eine dreibliit ige Illfloreszellz, 
wenigstens bet unseren n6rdlichen Umweltverh~tltllissen, 
keinell gr613eren Er t rag  weder an Hfilsell noch ~n Samen 
erreichen kallll. Im Gegenteil l l immt der Er t rag  bet den 
dreiblUtigen Typen ziemlich deutl ieh ab. Gieichzeitig 
erh~lt  man eine bedeutend ger ingere  Hiilselllgllge. 

8. In  bezug auf dell Zusammenhang zwischell der ge- 
netisehen Grundlage f i i r /~in- ,  Zwei- bzw. Dreiblfitigkei~ 
und dem Er t rag  set folgendes angefUhrt. Das bet ver- 
schiedenen Biotypell  verschiedene, erblich bedingte Pro- 
duktionsverm~Sgen scheint bet den zweibliitigen Typen 
im allgemeinen erhebtich besser ausgellutzt werden zn 
k6nnell aIs bet den einblUtigen. Mit der Einfiihrung der 
rezessiven Gene In und [na foIgt DreiblUtigkeit. Da das 
l~rtragsverm/Sgen im Zusammenhang hiermit  nlcht  zu- 
sonderll im GegenteiI abllimmt, scheint dies zum SchluB 
zu berechtigen, dab das  Produktionsverm6gen schon bet 
den besten zweibltitigell B i o t y p e n  opt imal  ausgelllltzt 
ist. Eine weitere Best~tigung hierfUr l inden wit  in der 
Erscheilmng, dab auch erblich dreiblUtige, aber modikat iv  
in der Hanptsache zweiblUtige Typen einen gr/Sl?eren Er-  
t rag geben als rein dreibl t i t ige Typen. Die beidell Gene 
[n and  /na scheillen demllach abgesehen yon der dutch 
t31fi~ellstengel und I{e lch  der dr i t ten Blare bedillgte n 
Zunahme der assimilierenden Fl~iche, gar nicht zu e iner  
Erh6hullg des Pr0duktionsverm6gens der Pflanze im 
Ubrigen beizntragell.  

HERBERT LAMPRECHT, The inheritance of the Slender-Type 
of Phaseolus vulgaris and some other results. (Die Yer- 
e r b u n g  des Slendertyps yon Phaseolus vcdgaris and einige 
andere Ergebnisse.) Agri Hortique Genetica, V, S. 72--84 
(1947)- [Autorreferat.]  

I.  Einleitelld gibt  Verfasser eine l)bersicht  tiber die 
VererbungsverhAltnisse des Slendertyps bet Pisum sativum. 

2. Der Slender typ yon PhaseoIus vuIgaris spa!tete zu- 
erst  ill t i l ler Kreuzung zwischen zwei lliedrigen LinieI1, 
d .h .  mi t  begrenztem Stammwachstum (mit terminaler  
Infloreszenz), im Verh~ltllis 15 : i  aus. 

3. Die F~:Ergebnisse zeigtell, dab der Slendertyp gle ich-  
wie bei t~isum durch Rezessivitgt ill zwei C-ellell ffir das 
L~ngenwachstum der Internodien bedingt  wird: Die beiden 
in Frage stehellden Genei Cry ulld L~,. hemmen in do- 
minanter  Form ]e ffir sich d ie  starke Streckung der Illter- 
nodiell. 

4. Auch alas Verh~Itllis zwischen den nichtspaltenden 
und 3 : I -  bzw. I5 : I - spa l tenden  Fa:Fami!ien steht in 
i )bereinst immung mit  d e r  I i i r  d e a  Slendertyp ange- 
nommenen genischen Grundlage, 
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5. Es wurde auch eine Kreuzuilg studiert, die auger in 
den Genen Cry and La auch nach 3 2~/n : 1/in, (unbe- 
grenztes - -b , eg renz tes  Stammwaehstum) spaltete.  Es 
zeigte sich dab der Slendertyp bei okul/trer Beurteilung 
nur unter den  Pflanzen mit begrenztem Stammwachstum 
sicher erkannt werden konnte. Und biilnen dieser Gruppe 
(/in/in) land die Ausspaltung im Vgrhgltnis r5 niedfige 
: 1 Slendertyp start. 

6. Gleichzeitig mlt  der Spa]tung in Cry uild La (z. T. 
auch in.Fin) wurde noch die Spaltung in weitereil aeht 
Genen, Avg, Y ,  Ea, Fb, FG C, B u n d  Vine studiert. Zwi- 
schen dell  Genen Fb und Ea. koilnte eine siehere Koppelung 
festgestellt werden; Crossingover = I2 . 15 4- 2 . 4 6 % .  
Frfiher (Lamprecht i9321) wurden hierffir die Werte I4 �9 7 
bzw. lO,4 % erhalten. 

7. Es werden sechs bisher bekannte T/tile yon polymeren 
Genen bei Ph, vulgaris angefuhrt. Das Vorkommen yon 
polymeren Genen wird hier, gleiehwie ffir _Pisum sativum 
und im allgemeinen, als ]3eweJs da.ffir gedeutet, dab _Ph. 
vulgaris keine prim~ire Art  sein kann, sondern yon einem 
durch u des Chromosomenbestandes ent- 
standenen tetraploiden Ph. v~lgaris infolge Verlustes voil 
einem ode r  mehreren Chromosomen herstammt. 

HERBERT LAMFRECHT, Die Testaf.:irbung yon Pisum- 
Samen und ihre Vererbung. Ag~i Hortique Genetica, V, 
S. 85--IO5 (1947): [Autorreferat,] 

i. Verfasser gibt eine zusammenfasseilde Ubersicht fiber 
die 19 bisher bekannten Gene, die einen deutlichen Eiil- 
fluB aul die F/trbuilg der Testa bei .Pisum habeil. Mit Hin- 
blick ant ihre Wirkung kSnnen diese Gene, gleichwie bei 
Phaseolus vulgaris, in seehs natfirliche Gruppen eingeteilt 
werden. 

2. Es wird ein neues Gen ftir Teilfarbigkeit der Testa 
nachgewiesen (lob), das zusammen mit  deft verschieden,en 
Kombinationen der bisher bekannten Gene D e m u n d  Cal 
einen charakteristischen Einflul3 auf die Begrenzung der 
Testafarbe -con A z mp-Samen ausfibt. 

3. Yfir A z mp Dem C~l lob-Samen wurde ein dutch 
Heterozygotie in Cat bedingter, stark abweichender Typ 
yon Teilfarbigkeit Ilachgewiesen. Der entspreehende in 
ca/ rezessive Typ hat ungef/trbte Testa (a-Typ). 

4. ])as Genpaar Lob-lob hat keiilen sieher teststellbaren 
Einf lug auf A z Mp=Samen. 

5- Zwischen dem Gen Lob und den Genen Le, St, Bt, B, 
M und I konnte keine Koppelung nachgewiesen werdeil. 

6. Bei mehreren teilfarbigen Typen wnrde d/ts AuG 
treten eines medianen, farbigen Streifens festgestellt, der 
yon Carunculan/the auf der Rfickseite nach unten ver- 
1/tuft. Die Ausbildung dieses Streifens erwies sich als 
rezessiv bedingt. Es wnrde ant die M6glichkeit verwiesen, 
dab das in Frage stehende Gen mit  gri identiseh is% das 
auf a-Samen einen entsprechenden blaggrauen Streifen 
verursacht. 

7. Ein neuer, offenbar dutch Mutation in einem noch 
unbekannten Gen entstandener Typ yon Teilfarbigkeit 
wird kurz erw/thnt und abgebildet. 

8. Es wird ein neues Abzeichen auf der Testa gefgrbter 
Samen beschrieben, das eineil ockergelben Ring :urn den 
I-Iilumrand bildet. Dieses Merkmal wird durch Re- 
zessivit/tt in einem neuen Gen coy (yon corona, wie bei 
t~haseol~s vulgaris) bedingt. Es wird auf die M6glichkeit 
hingewiesen, dab dieses Gen ein drittes Allel des Gens Gl 
(Gleo) dar~tellen kSnnte. 

HERBERT LAMPRECHT, Intra- and interspecific genes. 
(Intra- und interspezifische Gene.) dgri Hortique Geneti~a, 
III, S. 45--6o (~945). [Autorreferat.~ 

1. Verfasser zeigt, dab die Gene in zwei wesensversehie- 
dene Oruppen einzuteilen sin'd, intra- und interspezifische. 

2. Intraspezifische Oeile sind solehe, deren Allele in 
verschiedeneil Kombinationen die EJgensehaften dnner- 
halb der fertilen Art  bedingeil. (Aueh hierher zn rechnen 
sind Gene ffir Letalit&t, Subletalit/tt, sowie mehr oder 
weniger schwache Vitalit/tt.) 

3..Interspezifische Gene sind solche, Yon denen stets 
nur je ein Allel in einer fertilen Art  vorkommeil kann. 
])as andere kann nut  in eiiler anderen Art  mit  Ferfilit/tt 
einhergehen. 

4- Ffir  jede Art  gibt es elne grSgere Anzahl inter- 
spezifischer Gene ffir sowohl den vegetativen wie den 
fioralen Tell. Diese sind aufeinander abgestimmt nnd 
bilden das v e g e t a t i v - f 1 o.r a 1 e Genensystem. 

5. Wenigstens ein interspezifisches Gen ffir de n vege- 
tat iven and eines ftir den ftoralen Tell sind je Art  als 
artspezifisch anzusprechen. Diese beiden sind aufeinander 
eingestetlt und gehSren dem vegetativfloralen Genen- 
system an. 

6. ]3ei Mutation eines interspezifischen Gens ffir den 
vegetmkiven Teil der Pflanze entsteht in diesem ein art- 
fremdes Merkmal, im floralen Teil emle Umbildung und 
Sterilit~tt: Bei Mutation eines.interspezifischeil Gens flit 
den floralen Teil der Pflailze entsteht nur in diesem eine 
Ver/tnderuilg uild Sterilit/tt. 

7. Die Rezessivmutation eines interspezifischen Geils 
ffir den vegetativen Teil manifestiert s ieh ph~tnotypisch 
demnach als Komplexmutation. 

8. Es wird die Wirkung yon zwei nenen interspezifisehen 
Genen besc hrieben. Das eine vergndert  in rezessiver 
Form ira vegetativen Tell yon Pisum das ovatus-B1/ttt- 
chen in ein obovatus-"Bl~tttchen, womit diminutiven 
Blfitenteile und Sterilit/tt einhergehen. Das andere be- 
dingt bei t~haseolus vulgaris M/tnnchen: und Weibchen- 
sterilitat, ist also nur im Iloralen Tell wi~ksam. 

9. Es wird das analoge Verhalten -con interspeziiischen 
Genen in einer Artkreuzung (Phaseolus vulgaris • cocci- 
neus) besprochen. 

Io. Die interspezifischen Gene bilden die Grundlage ffir 
die Selbst/tndigkeit der Arten. Im Zusammenhang hier- 
mit  wird ihre Bedeutung far die Systematik behandelt. 

II .  Mit Hinblick auf die nachgewiesenen Erscheinungen 
sind die Linneanischen Arten in solche yon verschiedener 
Valeur aufzuteilen. 

o 
S. 0. BERGs Weibulls Bronsvete. Ny varvetesort f~r G~Ita- 
lands slfittbygder. (~reibulls Brons, ein neuer Somme> 
weizen.) Agfi Horlique Genetica, I l i ,  S. I - - i  3 (i945) 
[Autorreferat.] 

Verfasser beriehtet fiber die Ergebilisse mit eiiler Ileuen 
Sommerweizensorte, "Weibulls Bronsweizen, die im Fliih- 
jahr 1945 auI den Markt gebracht worden ist. Der Broils- 
weizen wurde aus eiiler I{renzung Aurore • Extra  Kol- 
bell I I  erhalten. Die Sorte ist tells in Weibullsholm, 
teils in oftiziellen Versuchen in den verschiedeilen weizen- 
bauenden Gebieten Schwedens Gegeilstand einer sehr 
umfangreichen Prfifung gewesen. Dm letztere Prfifung 
erstreckt sich auf die Sechsjahresperiode 1939--i944 und 
hat in bezug ant KSrnerertrag folgende Resultate gegeben. 

Vergleichssor te 

Sval6fs Extra  Kolben I I  
Weibulls Atle . . . . .  
SvaI6fs Progrel3 . . . .  
SvalSfs Diamant I I  . . 
Sval6fs Fylgia . . . .  

Anzahl 
Versuche 

5o 

i50 
I49 

t3berMgenheit 
des Brollsweizeils 

kg je ha Prozent 

3o6~=35 lO,3 
123 4-25 4,4 
824-I8 3,1 

ILO4-14 4-3 
45 ~=I4 1,7 

Wie ersichtlich hat der Bronsweizen einen signifikativ 
h6heren K6rilerertrag als s/imtliehe Vergleichssorteil. 
Aueh inbezug auf das I-Iektolitergewicht hat sieh der 
t3ronsweizen allen koilkurrierenden Soften fiberlegen ge- 
zeigt. 

Der ]3ronsweizen zeichnet sich ferner dnrch entschieden 
hessere Standfestigkeit als Ex t ra  IKolben t t ,  Diamant l I  
Ilnd Fylgia aus, wird abet in dieser Hiilsicht yon Atle and 
ProgreB etwas fibertroffeil. 

Der Bronsweizen reift bedeutend friiher als Extra  Kol- 
ben II,  Atle and ProgreB, aber einen bis zwei Tage spXter 
als Diamant I I  und Fylgia. 

Die Backf~ihigkeit d e s  ]3ronsweizeils ist vollkommen 
gleichwertig mit  dem der einen Elternsorte, Ext ra  IKol- 
ben II, besser als von Fylgia, abet nicht ganz so gu t  wie 
-con Atle und Diamant  II .  

D e r  Bronsweizen wird bis auf weiteres zum Anbau in 
den Ebenen yon GStaland empfohlen. 
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HERBERT LAMPRECHT, En ny prydnadsvlixt ur korsningen 
mellan triigdirds och blomsterb~na, jiimte eft klarliggande 
av artbegreppet. (Eine neue Zierpf lanze aus der  Kreuzung  
zwisehen Garten-  und prunkbohne,  nebst  einer Klar-  
legung des Artbegriffs.)  Agri Hortique Genetica, I I I ,  s.  
14 32 (i945). [Autorrefera t . ]  

Nach Besprechung der Ansprfiche, die an  eine Zier- 
pf lanze  zu s te l len sind, werden die Gar tenbohne und die 
P runkbohne  in dieser Hins ich t  untersucht .  Die Garten-  
bohne,  Phaseolus vulgaris L. ,  bes i tz t  ke inen  W e f t  als 
Zierpflanze.  Bet Vererbungss tudien  haben  jedoch drei 
Gene fes tges te l l t  werden k6nnen,  die zusammen mi t  ge- 
eigneter  Blii tengr6Be a n d  -farbe groflen ZierWert be- 
si tzen wfirden. Diese sind ram und iter ftir e infach  und 
wiederhol t  verzweigte Bliitenst~,tnde sowie Sur fiir abw~trts 
ger ichtete  Bl/it ter.  Bet S~r-Pf lanzen  sind die Bl~ttter 
gleichsam an den Boden gedri ickt ,  wodureh  die Bli i ten-  
st / inde fret s ich tbar  werden.  Die Prunkbohne,  Ph. cocci- 
neus L., ha t  wegen ihrer bedeu tenden  Bliitengr613e und 
ihren lebhaf ten  Fa rben  schon als solche einen gewissen 
Zierwert.  

D u t c h  Kreuzen  der beiden Ar ten  gelang es T y p e n  her- 
zustel len,  die die wicht igs ten der ffir eine Zierpflanze wert-  
vol len Eigenschaf ten  vereinigen.  

Die ErgebniSse dieser Kreuzungen  haben  fiberdies ge- 
zeigt, d~g s/imtliche Gene yon _Ph. coc~ineus, mi t  Aus- 
nahme  yon zwei (fiir die unter i rdische Lage der  t (e im- 
b lo t te r  sowie ffir die Form der Narbe) mi t  jenen yon Ph. 
vulgaris in fer t i len  Nachkommen  kombinier t  werden 
kSnnen.  Die oberirdische Lage der  Keimbl~itter bet vul- 
Barfs und die unter irdische Lage derselben bet  cocc,neus 
wird durch  zwei Allelen ein und desselben Gens bedingt .  
Das eine Allel  ist artspezifisch Iiir vulgaris, das andere fiir 
coccineus. Ganz dasselbe gi l t  fiir die Narbenformen  der 
beiden Arten.  

Es  ha t  ferner  festgestel l t  werden kSnnen,  dab die 
Gene nicht  selbstreproduzierend stud, sondern dab fiir 
die Reprodukt ion  jedes Gens ill semer vorhandenen  
Al le le fo lm die Anwesenhei t  eines besonderen Stoffes, 
eines Progens,  erforder l ich ist. Die Progene selbst  werden  
nur  e inmal  je Generat ion reproduzier t ,  n~ml ich  bet der 
Redukt ionste i lung.  U n d  diese Reproduk t ion  un te rb le ib t  
Itir Allele,  die sich in a r t f r e m d e m  Plasma. bef inden,  was 
m i t  den beiden bier in Frage  s tehenden,  ar tspezif ischen 
Allele  yon coccineus im vulgaris-Plasma der  Fa l l  ist. Im 
Zusammenhang  hiermit  un terb le ib t  im Ar tbas t a rd  bet 
der  Redukt ions te i lung  die Erneuerung  der  beiden ar t -  
f remden  Allele zu al lergr6Btem Tell. Zellen, denen eines 
oder  diese beiden Allele fehlen, degenerieren.  ]:n den 
wenigen Fs wo die a r t f r emden  Allele noch in ger ingem 
Grad  repr0duzier t  werden,  en ts tehen  ganz oder  hoch- 
grad ig  sterile N a c h k o m m e n  Die Nachkommen  dieser 
mi t  denselben a r t f r emden  Allelen s terben naeh  sp~ttestens 
zwei wei teren Genera t ionen aus. Die tes tgeste l l ten genisch- 
p lasmat ischen Mechanismen bi lden die pr im~re Steri l i t~ts-  
barr i~re  zwisclaen den Arten .  SekundSr  kSnnen,  was 
h~ufig der  Fa l l  ist, aueh chromosomale  Unterschiede  eille 
Rol le  spielen. 

FAJER FAJERSSON, H6stvetemateria!ets 6vervintring pa 
Weibullsholm 1946--1947. (Die Winterfestigkeit yon Wef- 
zen in Weibul lsholm 1946-=-1947. ) . Agri  Hortique Gene- 
lica, V, S 116 133 , (1947). [Aut0rreferat . ]  

I. Zur s icheren Beur te i lung  der Winter fes t igke i t  ver-  
schiedener  Winterweizen sind viele und genaue Beobach-  
tungen  an verschiedenen Pl/itzen erforderl ieh.  Die Er-  
gebnisse der  Klassi f ikat ion sind in Beziehung zu bringen 
mit  den ErtrAgen,  und die le tz teren sind mi t  solehen yon 
Jah ren  zu vergleichen,  in denen  keine  Auswinterung 
s t a t tge funden  hat .  

2. Der  W i n t e r  1946--47 war  in Schonen wie auch in dell  
meis ten  Te i len  Schwedens sehr  s t reng.  

3. Die Untersuchungel l  in Weib~lllsholm, erg~nzt  durch  
Beobach tungen  yon s~mtl ichen WinterweizenversucheI1 
in Schonen,  zeigen, dab yon den  s i idschwedischen-Sorten 
~ring I I  und  Ero ica  1946--47 a m  besten ' i iberwintert  
haben.  Infolge  ihres hohen spezifischen Er t rages  ha t  
Eroica- die gr6Bte Errtte gegeben ,  t I ansa  und Skandia  I I I  
k o m m e n  hinsicht l ich Winter fes t igke i t  d e n  ers tgenannten  
Sof ten  a m  n~chsten.  S tandard  I u n d  S tandard  I I  waren  
in der Regel  viel  schwficher und  Skandia  I I  zeigte die 

sehlechteste Winterfest igkei t .  Der  al te Idunaweizen,  
der  fiir die~Zfichtungsarbeit  mi t  Winterweizen eine groBe 
Rol le  gespielt  hat ,  f iberwinterte in Weibul l sho lm fast  
gleich gut  wie Eroica.  

4. Von samt l ichen  Sor ten  ha t  Virtus,  eine n ich t  fiir 
Si idschweden empfohlene Sor t e ,  sowohl in Weibul lsholm 
wie andereuor ts  am besten t iberwintert .  Ergo war  in 
Weibul l sholm sicher winterfes ter  als Eroiea.  Dies  ist  an  
den fibrigen Versuehspl/~tzen des Landes  n ich t  framer der  
Fa l l  gewesen. 

5. Einige neue Soften aus der  Nreuzung  Ero ica  7, Vir- 
tus zeigten eine sehr gute  Winter fes t igke i t  und scheinen 
diesbeztiglich Vir tus  nahezustehen.  Die Nr . -Sor ten W s  
11656 und W' s  11746 waren  besonders v ie lverspfechend.  

6. Von einigen anderen Nr.-Sorten,  die du tch  Auslese 
aus Ero ica  e r h ~ t e n  worden sind, ha t  nament l i ch  W s  I 13 IO 
eine grSBere Winterfes t igkei t  gezeigt als die Mutzersorte. 

7. Die Bodena r t  scheint  die ~ b e r w i n t e r u n g  zu beein- 
flussen. Sand- und  Mo-untermengte  leiehte LehmbSden 
mi t  Neigung zu Krus tenb i ldung  scheinen in dieser Hin-  
sicht schlechter  zu sein als mi t te lschwere  und schwere 
Lehmb6den.  Sprite Saat  zeigte in e inem Fa l l  bessere 
i )berwin te rung  als friihe Saat.  ein Beispiel fiir eine E r -  
fahrung,  die mehrere  Landwir te  und Versuchslei ter  nach 
dem Winte r  1946--47 gemacht  zu haben  glaubren.  

. o . 

ARVID NILSSON, Tv~ nyf6r~idlingar t ettanga blomsterviixter 
vid Weibullsholm. Althaea hybrida semperflorens HOg- 
sommar W : s och Nemesia strumosa nana compacta F~tgel 
Bla W : s. (Zwei Neuzt ichtungen einj~Lhriger Zierpflanzen,  
A]thaea and  NemeMa. ) Agri Ho~tique Genelica, V, S. 65 71 
(1947). [Autorrefe la t . ]  

I. Verfasser  ber ichte t  fiber zwei Neuzfichtungen yon 
einjghr igen Zierpflanzefi,  nfimlich Allk~ea and  Nemesia. 

2. Althaea hybrida semper/lorens Hochsommer  W : s  
s tammt  yon einigen in einer kleineren Samenvermehrung  
der Sorte Ind ian  Spring 1943 beobachte ten  abweiehenden 
Pflanzen,  die wahrscheinl ich durch  spontane Krenzung 
mi t  der  zweij~Lhrigen, gewShnlichen Stockrose en ts tanden  
sind. Hochsolnmer  W : s weicht  yon den im Hande l  fxfiher 
vo rkommenden ,  einj~Lhrigen, doppelbl i i t igen Stockro'sen 
durch h6heren Wuchs,  fri ihere En twick lung  sowie du tch  
ihre gut  geftillten und geformten Bl~iten ill dell Fa rben  
well3, gelb, rosa, lachsrosa und  rot  ab. Bet no lmale r  Vor- 
kul t i l r  und Auspf lanzen beginnt  die Bli i te  ungef~ihr 
gleichzeit ig mi t  der Muttersorte ,  Ind ian  Spring, oder nur 
unbedeutend  spa re r .  

3. Nemesia stru~osa nana compacta Vogel Blau W : s  
s t a m m t  aus einer  im Jahre  1939 ausgefi ihrten Kreuzung  
zwischen der  d ich t  und k o m p a k t  verzweigten,  b lau-  
blfihenden Sorte Blue Cem, die t ier  kleinblti t igen Ar t  N.  
versicolor angehSrt  und der fast  reinweiBen, gleichfalls  
k o m p a k t  verzweigten abet  groBbliitigen N. strumosa- 
Sorte  Whi te  Queen. Das Ziel der  Kreuzung  war  die Ver- 
e iuigung der  sch6nen, im Formenkre i s  yon  N.  strumosa 
fehlenden,  h immel -  oder Verg igmeinnich tb lauen  Farbe  
yon Blue  Gem m i t  den  groBen Bli i ten der ku l t iv ie r ten  
Fo rmen  yon N. slrumosa. Dies ist  jedoch n ich t  ganz ge -  
lungen, denn die Bl i i ten der neuen Sorte Vogel Blau  sind 
in bezug auf  Gr6Be deut l ich  intermedi~r .  Die Bl i i tenfarbe  
s t immt  dagegen ganz m i t  der yon Blue Gem iiberein. Die 
Zahlen der  Tabel le  und andere Eigenschaf ten  zeigen 
fiberdies, dab  auch die ~ltere Sorte N. strumosa ~ana com- 
pacta Aurora m i t  groger  Wahrschei fd ichkei t  aus Kreu-  
zungen zwischen den bier in Frage  s tehenden 2;rten her- 
s t ammt .  N.  strumosa und versicolor sind e inander  sehr 
nahes tehende Arten und geben ganz fer t i le  Bas tarde  
Mit t t i nb l i ek  auf  den modernen  Ar tbegr i f f  sind sie wahr-  
seheinlich nieht  ar tbereeht igt .  Es  wurde  daher auch davon  
Abs tand  genommen,  dem H y b r i d p r o d u k t  (Vogel Blau) 
e inen  neuen , ,Ar tnamen"  z u  geben.  

S. O. BERG, Weibulls virtusvete. Ny, extremit vinterhiirdig 
h6stvetesort med tidig mognad och hOg klirnavkastning, 
(Weibulls Virtus,  ein n e u e r  Winterweizen.)  Agri Hortique 
Geneticc~, IV, S.43-~67,  (1946) [Autorrefera t . ]  

Die neue Winterweizensor te  VilLus wurde  im  Herbs t  
i945 auf  den  Mark t  gebracht .  Sie wurde  aus der  Kreu-  
zung Ergo • Svea  ! I  erhal ten,  Vielj~hrige und nmfang* 
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reiche Versuche haben gezeigt, dab Virtus fiif die klimatisch 
extremen Gebiete Schwedens, in denen Weizen fiberhaupt 
gebaut werden kann,  eitaen grol3en zfichterischen Tort- 
schritt bedeutet. W~hrend der extrem strengen Winter 
1939/4o , 194o/4i und I94I/4~ wurde festgestellt, dab 
Virtus den veredelten schwedischen Sorteli in Winter- 
festigkei~ erhe~lfch iiberlegen ist. Man vergleiche die 
Versuchsergebliisse in Tab. 2 mad 3- Diese hohe Willter- 
festigkeit ist mit  hohem spezifiseheli Ertrag vereint, was 
gleichfalls aus dell eigeneli in Tab. 2 rind 3' mitgeteilten 
Ergebliissen der staatlichen nnd .eigenen Versuche he~vor- 
geht. In  dell staatlichen Versuchen, die w~thrend den 
Jxhren 1942--I945 ausgeffihr t worden sind und die als 
am repr~tsentativsten zubezeichnen sind, wnrden fblgende 
Ertr~tge festgestellt. : 

Vergleichssorte 
Aazahl J f3berlegenheit des 

Versuche Virtusweizeas 
kg je ha [ ~Prozeni__ 

Gluten . . . .  I ,638 44[ 
Svalbfs Thule I I I  . . . . .  60 J 553~:37 21,2 
Svalbfs Svea I I  . . . . I8 ] 573• ~ 21,5 
Svalbfs P/~rl . . . . . . .  24 [ 732• 28,4 
Weibulls Erg~ . . . . . .  ! 98 12Ol-4-34 I 6.6 
Sammets . . . . . . .  IO ] 67o:~92 25~6 
Sval6fs Borg . \ . . . .  46 128I.~=44 9,3 

Sowohl dicke wie dfinhe Wurzeln gaben dasselbe Re- 
sultat, weshalb die diesbezfiglichen Zahlen llicht in die 
Tabellen aufgenommen woIden sind. Als Beispiel einer 
Art mit  schnetler SproBbildung sei Gc~illctrdia arista, ta ge- 
nann t ;  extrem sp~t sind Senecio-Arten. In  artreichen 
Gattlingen, z. t3. Eryngium, war die Vari~ttion grog. Auch 
innerhalb derselben Art bestehen zwischen versehiedenen 
Tormerl grol3e Unterschiede. So zeig~cell roll zwei unter- 
suchten Soften ~on Physostegic~ virgi~iana die var. alba 
einen hohen Zuwachsprozent, w~hrend die vat. Vivid 
fiberhaupt kein Verm6gen zur Bildung von Wurzelknospen 
zn besitzen sehien. 

Im gleichen Jahr wurde ein Versuch ausgeffihrt um 
festzustellen, ob nicht eine Behandlung mit Pflanzeli- 
hormonen zur schnellereli Entwicklung yon Knospen 
und Wurzeln an Wurzelstecklingen stimulieren k6nnte. 
Das Ergebnis war ilidessen negativ. 

Im systematichen Verzeichnis sin d die Artell nach 
Familiell geordnet. Hierdurch bekommt man einen 
besseren ~berbl ick fiber die Verbreitnng dieser Eigen- 
schaft in nahesteheliden Grnppeli yon Pflanzen. Aus 
dem gleichen Grulide sind auch Literaturangabeli fiber 
das Verm6gen zur Bildung yon Wurzelknospen bet Lig- 
nosell und  llicht kultiviertell Herbiden aufgenommen 
w0rdeli (s. d. Rubrik ,;()vriga tierbider och liglloser"). 
Dieses Verzeichnis jedoch kanli keinen Anspruch auI 
Vollstandigkeit erhebeli. 

Die Standfestigkeit von Virtus ist nicht ganz so gut wie 
die der Muttersorte Ergo. Virtus reift ein paar Tage friiher 
als Ergo. Das Hektolitergewicht ist deutlich niedriger als 
das yon Ergo. In  bezt!g auf die Backfthigkeit nimmt 
Virtus eine intermeditre Stellung zwischen den Eltern 
ein, sie isL also besser als die yon Ergo abet nicht so gut 
wie yon Svea II.  

Virtus wird als Erg~Lnzungssorte zu Ergo empfohlen; 
tells fiir die extremeren Teile yon Gbta- und Svealand !alid 
tells fiir die weizelibauenden Teile yon Norrlalid. Aas 
guterl Griindeli diirIte gesagt werden kbnllen, dab Virtus 
ffir diese in bezug auf Winterfestigkeit extremen Gebiete 
eillen sehr wertvollen Tortschritt bedeutet. 

ARVID NILSSON, Adventiv knoppbildning hos r6tter och 
denna egenskaps anv~indning rid f6r6kning av perenna 
viixter. (Die Bildung yon Adventivknospen an WurzeIn 
und die Verwelidung dieser Eigelischaft zur Vermehrung 
von perenneli Pflanzen.) Agri Hortique Genetica, I i i ,  
S. 95--118 (1945). [Autorreferat.] 

Verfasser berichtet i n  vorliegender Arbeit fiber eigene 
Versuche Ulld Erfahrungen in bezug auf die t3ildung voll 
Adventivknospen an Wurzeln und die Verwendung dieser 
Eigenschaft zur Vermehrung yon perellnen Zierpflanzeli 
durch Wurzelstecklinge. 

Als Wurzelstecklinge werden in geeignete L/~ngen zer- 
schnittene Wurzeln bezeichnet, die ill K~tsten gesteckt und 
wie gewbhnliche Steeklinge behandelt Werden. Diese 
entwickeln nach kfirzerer oder l~ngerer Zeit Sprosse, die 
verpflanzt und wie S~tmlinge behalidelt werden k6nnen. 
Diese Art der Vermehrung erfolgt gew6hnlich im Treib- 
haus oder in Mistbeetell wAhrend des Wiliterhalbjahres. 
In  t3aumschulen vermehrt man auch gewisse Herbiden 
lind Ligliosen in dieser.Weise. 

Welche Arteli und Formen das Verm6gen besitzen, yon 
den Wurzeln Adventivknospen zt~ entwickeln, ist indessen 
llicht geniigend klargelegt. Ver f. hat diesbezfiglich w~ih- 
rend vielen Jahren Erfahrungen [esammelt und Versuche 
angesiellt um das Vorkommen dieser Eigenschaft fest- 
zustellen. I-I[erbei ,konnte das Verrn'dgell Wnrzelknospen 
zu bilden bet manchen in der :Literatur nieht erw&hnten 
Arten festgestellt werden. Im systematischen Verzeich- 
nis sind,die'se vor dem Namen ~nit einem Stern gekenn- 
zeichnet. 

Im Winter 1939 wurde eill Versuch mit 48 Arten und 
Tormen yon perennell, Pflanzen, je dllreh 5o Wurzel- 
stecklinge repr~isentiert, ausgefiihrt. Hierbei sollte klar- 
gelegt werden: I. die Neigung versehiedener Arten an den 
Wurzelli Knospen zu entwickellii 2. der prozentlielle Zu- 
waehs, mit dem gerechllet werdeli kanll, 3. ob die Dicke 
der Wurzeln auf das Ergebnis einen EinfluB hat. 

.. o 
ARVID NILSSON, Vedartade vixters formaga att uthiirda 
striinga vintrar,, (Zur Willterfestigkeit -holzartiger Pf]an- 
zen.) Agri Hort~que Genetica, I, S. 99--136 (1943). [Autor- 
referat.] 

Die vorliegende Untersuchung beabsichtigt die Re- 
aktion der holzartigen Gew~ichse in Landskrona und Um- 
gebung wiihrend den drei strengen W i n t e r n  1939--1942 
zu beleuchten. Es silid sXmtliche Arten, soweit sie dem 
Verf. bekallza* gewesen sind, beriicksichtigt. Wildwachsen- 
de Individxlen wurden jedoch ausgeschlossem- 

Um vonder  Strenge der in Trage stehendell Winter eine 
Vorstellung zu bekommen, sind die wichtigstenTemperatur- 
aufzeichnungen ill Tab. I zusammengestellt. Da Normal- 
nlld Mitteltemperaturen ffir die einzelnen Monate ffir~ 
Lalldskrona nicht erh/iltlich sind, wurde der Vergleich mit  
dem klimatisch am n•chsten rfibereinstimmenden Platz, 
Malmb, angestellt. Die wXhrend der betreffenden Monate 
gemessenen niedrigsten Tempe[aturen sind zum Vergleich 
auch ffir Landskrona angegeben worden. Ira westlicheli 
and besonders im Iiordwestlichen Schonell bedingte der 
Winter ~941/42 die schwersten Seh~den, da w/~hrend der 
k~ltestell Periode in diesem Tell der Landschaft praktisch 
genommen jeder Schnee fehlte. Die trockenen Vor- 
sommer die  auf diese Win te r  folgten, trugeli natfirlich 
weiter zu einer Reduktion des frfiher geschw~tchten 
Pflanzenmaterials bet, 

Im Sommer 1942 war es schwierig, die SchAden voll- 
kommell zu beurteilen. Viele Arten schol3ten sehr si0/if. 
Einige die anfangs to* oder absterbend aussahen, 
erholten sicb sp~iter, w~ihrend andere anfangs ffast normal 
ergrtinten um spiiter ganz oder teilweise zu verwelken. 
So verhielt sich z.B. A esculus h@pocaslanum. Won 
Ffaxi~r Or~us waren im Somlner 1942 viele B~iume kahl, 
um erst im verflossenell Sommer schwache und ver- 
einzelte Sprosse am Stature und im unteren Tell der 
Kronen auszubilden. Mehrere Arten wie Ca~ya ovatc~, 
Bef,da pendMct, Lirioden&,on ~Mpi/era und Prunus sero~i~ca, 
an deneli 1942 keillerlei Sch/iden beobachtet werden 
kOllllten, zeigten im Sommer i943~ besch~digte Kronen, 
zweifellos eine Tolge schwerer Nachtfr6ste im November 
1942. 

Ill 'verschiedenell T/illen hat eine deutliclae Variation 
in der K/ilteresistenz beobachtet werden kbnnen, die 
nach allem zu urteilen erblich bedingt ist (.Carya ovata, 
Lonicera myrtillus). &hnliche Angaben liegen aneh ftir 
Berberis Ver~zae vor (H j e 1 m q v i s t 1942 ). Die k~lte- 
bedingte Variation bet _Prunus serrulata, alas einen Klon 
darstellt, mul3 dagegen auf den Grundstamm beruhen, der 
ill diesem Fall  Prunus avium gewesen ist. 

Im mitgeteilten Artenverzeichnis ist das Material in 
alphabetischer Tolge geordnet. Es sind auch Angaben 
yon den im Literaturverzeichliis aufgen0mmenen Arbeiten 
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beri icksichtigt .  Die vor  jeder Ar t  s tehendeil  r6mischeil  
Ziffern habei l  folgende Bedeu tung:  

I. Artei l  die n icht  oder  nur  k a u m  merkba r  besch~idigt 
wordei l  sind. 

II.  Arten  m i t  mehr  oder  weniger  schweren,  abe t  ba ld  
gehei l ten  SchXden. 

III .  Schwerer  besch~idigte Artei l .  
IV. Ar ten ,  die bis zum Boden  er f roren  sind. 
V. Abgestorbei le  Ar ten .  

O. E.V. GELIN uild N. SCHWANBOM, Om koke.genskapen hos 
~irter och dess natur,  ( l)ber die Kochba rke i t  voi l  E rbsen  
und  ihre Natur .)  Agri Hortique Genetica, I, S. 75 96 (1943)- 
[Autorreferat] .  

Die  hier  vorge leg ten  Untersuchungen  beabsicht igte i l  
ein S tud ium der  verschiedenen Kochbarke i t  yon Erbsen-  
sof ten sowie einen Versuch zur Kla r legung  der Ursache 
verschiedener  Kochbarke i t .  Zum Probekochen  wurde  
die yon  T o r s s e I 1 ausgearbei te te  Mett~ode benutz t .  
Die vorge i lommenen  Sortenpri i fungei l  bestfi• dab  
die Kochbarke i t  erbl ich  bedingt  ist. In  Tabel le  2 sind 
die Kochresu l ta te  m i t  den gew6hnl ichsten t ta i lde lssor ten  
sowie einigen wer tvo l len  Zfichtungslinien zusammen-  
gestel l t .  Das b e s t e  Kochresu l t a t  wurde mi t  72o 29 er- 
hMten,  worauf  m i t  abnehmeflder  Kochbarke i t  folgen:  
Ostg6ta  Gelberbse, Munk,  Gylleil ,  Ambros ia  I I  und Tors-  
dags II. 

U m  den Einf lu8  des Verwahrens auf  die Kochbarke i t  
zu studieren,  sind verschiedene Erbsei l sor ten  uil ter fol- 
genden  Verh~ltil isseil  ve rwahr t  worden:  

A. Bei Z immer t empera tu r  tungef~ihr wie Erbsei l  in 
e inem Hausha l t  ve rwahr t  werden);  

B. I n  e inem R a u m  mi t  recht  var i i render  Te mpera tu r  
und Luftfeuchtigkeit ; 

C. I n  e inemgr6Beren  Magazin m i t  z ieml ieh  konstai l ter ,  
n iedr iger  Tempera tu r  und verh~Lltnism~tBig hoher Luf t -  
feuchtigkei t .  

,Probekochen und B e s t i m m u n g  der  ~Vassergehalts wurde 
jeden d r i t t en  Moilat  vorgenommen.  Hierbei  wurde  fest- 
gestell t ,  dab  Verwahrung nach  C am vorte i lhaf tes te i l  
gewesen isu B ha t  durchvzeg das schlechteste  Ergebnis  
gezeigt.  Die Schwankungen  der  Kochba rke i t  Wghrend der  
Versuchszei t  siild den Fig.  3 6 zu en tnehmen.  In  den-  
selben F iguren  ist  auch der  jeweilige Wassergehal t  gra- 
phisch ei i lgetragen.  Die Verff .  g laub ten  festgestel l t  zu 
haben,  dab der Wassergehal t  als solcher keineil  Einflul3 
auf  die Kochbarke i t  gehabt  hat.  Fig. 7 zeigt, dab zwischeil 
dem Yerm6gen  der untersuchte i i  Sortei l  Wasser  abzugeben 
kein Ui l terschied bestai lden hat .  

Die Ui l tersuchungei l  fiber den  Einf luB kfii lst l icher 
Trocki lung  auf  die Kochbarke i t  zeigeil folgendes:  Die 
du tch  Troekneu  verschleehter te  Kochbarke i t  wird  du tch  
Zufuhr  voil  Wasser  w/~hrend kfirzerer Zeit (Quellzei t  bgim 
Wasserlegeil)  n icht  verbesser t ;  bei allm~Lhlicher Erh6htmg 
des Wassergehal tes  w~hrend  l~ngerer  Zeit wird die ur- 
sprfingliche K o c h b a r k e i t  dagegeil  im grol?en wieder  her- 
gestel l t .  

Die  Ergebnisse  dieser Untersuchul lgei l  zeigen, dab die 
Kochba rke i t  in ke inem d i rek ten  Zusammenhang  m i t  dem 
Wassergehal t  steht,  soildern dab m a n  die Erk lg Iu i lg  der 
beobachte ten  Schwai lkungen wahrscheinl ich  im kolloi-  
da l en  Zustai ld  in den  Zel len zu sucheil  hat .  

I m  Licht  der  Quarz lampe  fluoresziereil  Erbsen .  Hier-  
bei k6nnei l  wenigstei ls  drei Fa rben  unterschiedei l 'werdei l ,  
n~mlich  ,,Well3", , ,B lau"  und , ,Braun" .  Wie aus Tabel le  4 
hervorgeht ,  kochen  d i e ,  ,weil3en" Erbsen  a m  schlechtesten,  
die , , b raunen"  a m  besten. Die ,,weil3eil" zeigeil auch 
in s~Lmtlichen drei Fg l l en  das Il iedrigste iooo-Kori l -  
gewicht ,  was so zu deute i l  ist, dab  diese schlechter  aus- 
gebi lde t  s ind als di6 , ,b lauen"  und  , ,b raunen" .  Dies 
sol l te  demnach  bedeuten ,  dab besser ausgebi ldete  Sameii  
aueh besser kochen.  

AuI Grund  einiger beim Probekochen  gemachte r  Be- 
obach tungen  bes ta i ld  AnlaB zu ve rmuten ,  dab zwisehen 
der  Kochbarke i t  der  Erbsen  und der  d ias ta t i schen Kra f t  
ein gewisser Zusammenhang  besteheil  k6ilnte.  Eii le be- 
sondere Ui l tersuchung der  d ias ta t i schen K r a f t  Ilaeh der 

yon W i d e b / i  c k modif iz ier ten 3/i o 1 i n schen l~ethode 
ergab jedoch, dab diese gleich o war. U m  nun festzu- 
stellen,  ob zwischen der St~trke v~rschiedener  Erbsensor te i l  
h insicht l ich des diastat ischen Widers ta i ldsverm6gens  ein 
Unterschied vorhande i l  war, ~X~urde der dias ta t ische Zu- 
s tand untersucht ,  wobei die Suspension vo r  der  Autolyse  
nach  der M o 1 i n W i d e b ~t e k schen Niethode m i t  
Taka-Dias taseI6sung verse tz t  worden war.  Die Ergeb-  
nisse zeigen so groBe %rariationeil in M . E .  (Molin-Ein- 
heiten), dab  auf  Grund dieses Mater ia ls  n ich t  entschieden 
werden kanil ,  ob das  dias ta t ische Widers tandsverm6gen  
eine Sor teneigenschaf t  ist. Dieses sche in t  iildessen s tark  
v o m  Jah rgang  abh~tilgig zu sein, was aus Tabel le  7 hervor-  
geht,  in der  die Resu l ta te  yon 194o die yon 2941 erhebl ich  
fibertreffen.  Ein Zusammenhang  zwischen dem diasra-  
t ischeil  Wide r s t andsve im6gen  und der Kochbarke i t  
koilnte dagegen n ich t  festgestel l t  werden.  

SVoEN GREEN, Peronospora antirrhini Schroet., fSrsta 
gangen "p~t#iffad i Sverige. (Das ers tmal ig  beobachtete  
Auf t r e t en  yon Peronospora  ai l t i r rhi i l i  in Schweden.? 
Agri Hoftique Genetica, I,  S. 97 98 (1943). [Autorreferat . ]  

Verfasser ber ich te t  fiber alas ers tmal ig  beobachte te  
Auf t r e t en -von  t~eronospora a~tirrhini Schroet .  in Schwe- 
den.  Von Interesse ist, dab eine Nummersor re  ~74, sich 
als gegen dieseil Pilz res is tent  erwies. 

G. H. COONS, G; W. STEWART, G. W. DEMING, J. O. GAS- 
KILL, R. W. HENDERSON, J. G. LILL u n d  S. B. NUCKOLS, 
Report on tests in 1945 of U. S. 215 • 216 and other va- 
rieties from sugar beet leaf-spot-resistance breeding in- 
vestigations of the U. S. Department of Agriculture. (]3e ~- 
richt  fiber Versuche im Jah re  1945 m i t  U. S. 215 x 216 und  
anderen  Sof t en  aus Zf ichtui lgsversuchen fiber die B la t t -  
f leckeilresistei lz der  Zuckerrf ibe des U. S. D e p a r t m e i l t  of 
Agricul ture . )  Proc.  four th  general  mleeting americ ,  soc. 
sugar  bee t  t echnologis t s  206--209,  194fi, 

Die Versuche wurden  an 13 Anbaus te l len  in verschie~ 
denei l  S t aa t en  der  USA.  durchgeff ihr t .  I m  Ber ich t s jahr  
wurdei l  Ilur ger inge Sch~idigungen d u t c h  Ceecospora beN- 
cola festgestel t t .  Die  Unte rsuchungen  beschrgnken  sich 
daher  haupts~Lchlich auf  Merkmate ,  bei denen  die B I a t t -  
f leckenres is tenz  ohne Einf luB blieb Ei i le  resis tente  S o r t e  
muB jedoch  n ich t  nu r  in Befal ls jahre i l  i iberlegen seln, 
soi ldern auch  dann  im E r t r a g  befr iedigen,  weni l  kein 
Befa l l  erfolgt ,  E i n e  Yesisteilte Sorte,  die m e m e m  Jahre  
ohne Krankhe i t sbe fa l l  sich IIicht merk l i ch  voi l  anderen,  
anfg l l igen  Sof ten  unterscheidet ,  ve rd ien t  daher  unsere 
Beach tung .  I n  f r f iheren Vergle ichsversuchen ha t te  U.  S. 
215 • 216 sich U. S, 2oo • 215 fiberlegeil  geze ig t .  Die 
verbesser te  U. S. 215 • 216, j e tz t  als U.  S. 215 • 216 2 
bezeichnet ,  war ihren E l t e r i l f o lmen  fiberlegen. Un te r  
g i n b e z i e h u n g  einer  wei terei l  Auslese im J a h r  e ] 945 (U. S. 
215 • 216/3) s tel len diese drei  Fo rme i l  eine wer tvo l l e  
Bere icherung  der  amer ikan i schen  Zuckerr f ibensor ten  da r  
und besi tzen alle eine hohe Bla t t f leckenres i s tenz .  Die 
le tz tgena i ln te  F o r m  ist  in dieser Bez iehung  besonders  zu 
erwghi len  und ffir a l ie  Gebiete zu empfehlen ,  die mi t  
s t a rkem Bla t t f Ieekenbefa l l  zu rechi ien habeil .  Im  Ver- 
gle ich zu der  E l t e rnso r t e  ist  sie eml ausgesprochener  Zuk-  
ke r typ .  Uil ter  Berf icks icht igung der  Tatsache ,  dab  B l a t t -  
f l eckenbefa l l  den  prozentua len  Zuckerante i l  herabsetz t ,  
ist die F g h i g k e i t  dieser  F o r m  zu hoher  Zuckerp roduk t ion ,  
auch  bei Bla t t f l eckenbefa l l ,  Sehr wichtig.  U. S. 215 • 216/1 
und /2 werden  wahrsche in l ich  als vielsei t ige b la t t -  
I ieckenres is ten te  T y p e n  Verwendui lg  f inden;  hoch  im 
Wurze le r t r ag  und mgl3ig im Zucker .  Es  wird die No t -  
wendigke i t  be ton t  der Zi ichtung yon F o r m e n ,  die spezi- 
f isch angepag t  sind und  Krankhe i t s res i s tenz  besitzen,  
gr6flere Beach tung  zu schenken  und diese F a k t o r e n  mi* 
deil3enigen, die die Leis tungsfghigkei t  bedingen,  zu kom- 
binieren.  W e n n  solche Anpassungen  in Inzuch t l in i en  er- 
ha l te i i  werden,  d a n n  k a n n  es u n t e r  Benutzun,  g des m~Lnn- 
l ichen Sterilit~Ltsfaktors m6gl ich  sein, hoeherbragreiehe 
H y b r i d e n  zu erhal tei l ,  die die anderen  e iwf insch ten  E igen-  
s cha f t en  besitzen.  M. tflinkowsl~i ~A schevslebe~). 


