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O. B. Combs, The vegetable garden. (Der Gemtisegarten.) 
Wisconsin agric, exp. star. Circ. 372 (1947). 

Das vorliegende Heft  will in erster Linie mit allen Fra- 
gen ver t raut  machen, die mit  dem Gemfisebau im Garten 
in Zusammenhang stehen. Eine Reihe guter Abbildungen 
und schematischer Zeichnungen unterstfitzen diese Ab- 
sicht. Hier interessiert nut  der Abschnitt  fiber die zum 
Anbau empfohlenen krankheitsresistenten Gemfisesorten, 
die sicherste und zweckentsprechendste Art, Krankheits- 
verluste zu vermeiden bzw. Krankheiten zu bek~mpfen. 
In der Aufstellung werden genannt: resistent gegen Spar- 
gelrost - -  Mary Washington; resistent gegen Fusarium 
oonglutinans die Kohlsorten Jersey Queen, Resistant De- 
troit,  Racine Market, Marion Market, Globe, Wisconsin 
Allhead Select, Wisconsin All Seasons, Wisconsin ]3all- 
head, Bugner und Red Hollander. Die Kopfsalatsorte 
Great Lakes ist resistent gegen Blattbrand. Die Iroquois 
Melone ist gegen die Fusariumwelke resistent, die Kar- 
toffelsorten Cheppewa nnd Sabago sind mosaikresistent, 
letztgenannte Sorte ist auch verhgltnism~Big krautf~ule- 
widerstandsf/ihig. Gegen Fus~rium lycopersici sind die 
Tomatensorten Pritchard, Rutgers, Pan America und 
Marglobe widerstandsf~thig. Daneben gibt es noeh nicht 
im Handel  befindliche Sorten, die Resistenz gegen Macro- 
sporium solani und _Phytophthora in/estans besitzen. An 
fusarium-welkeresistenten Wassermelonen werden ab- 
schlieBend genannt: ]31ue Ribbon Klondike, Kleekteys 
Sweet Nr. 6, Leesburg und I-Iawksbury. 

M. Klinkowski (A schersleben). 

W. M. STANLEY, Chemical studies on viruses. (Chemische 
Virusstudien.) Rockelel ler  inst i tute  Ior medical  rese- 
arch, Princeton. Chem. and engineering news americ. 
chem. soc. 95, 3786--3791 (1947). 

Die Virusarten nnterscheiden sich yon den meisten 
]3akterien dadurch, dab sie kleiner sind und dab es bisher 
unmSglich ist, sie auf synthetischen N~hrbSden zu kulti- 
vieren. Darfiber hinaus sind die meisten Virusarten hoch 
spezifisch und vermehren sich nut in bes t immten Arten 
yon lebenden Zellen. ]~in anderes wichtiges  und hervor- 
ragendes Merknlal ist, dab sie w~hrend ihres Wachsfums 
oder ihrer Vermehrung sich gelegentlich ~tndern oder mu- 
t ieren nnd hierbei neue St/~mme entstehen,  die Krank- 
hei ten verursachen, die yon den bisher bekannten unter- 
schieden sind. Sie haben daher die F~higkeit,  sich neuen 
t3edingungen oder Umgebungen anzupassen. Das ge- 
sehieht z. ]3., wenn innerhalb best immter  lebender Zellen 

das Virus sich nicht nut vermehrt ,  sondern auch mutiert .  
Es gibt eine Reihe yon Problemen, die mit  der Niutation 
der Virusarten in Zusammenhang stehen. Wenn ein 
Virus dieser pl6tzlich diskontinuierlichen VerXnderung, 
die wit Mutation nennen, unterliegt,  so kann es st~trker 
oder schw~cher virulent  werden. I935 wurde das Tabak- 
mosaikvirus in der Form eines Nukleoproteins yon un- 
gew6hnlich hohem Molekulargewicht isoliert, das man  
in der Form 1anger nadel~hnlicher Kristalle erhielt. /~s 
wurde damit  erstmalig m6glich, die Virusaktivit~t  mit  
einer best immten physikalischen Einheit  in Beziehung 
zu bringen. Dieses kristalline Nukleoprotein, zuerst 
durch indirekte Methoden, sp~tter durch alas Elektronen- 
mikroskop nachgewiesen, besteht  aus Par t ikeln yon 15 
bis 280/*/*. Diese Part ikel  oder Molekfile haben ein Ge- 
wicht, das etwa dem vierzignlillionenfachen des Wasser- 
stoffatoms entspricht.  Der Isolierung des Tabakmosaik- 
virus folgte die Darstellung hochgereinigter und in eini- 
gen F~llen kristalliner Formen yon ~aaehr als e inem 
Dutzend verschiedener Virusarten, die Pilanzen,  Tiere 
oder den Menschen befallen. Die Virusarten haben die 
Lficke geschlossen, die bisher zwischen den IVlolekfilen des 
Chemikers und den Organismen der ]3iologen bestand;  
die Frage ihrer wahren Natur  bleibt immer noch ein 
Gegenstand unterschiedlicher Auffassung. In den letz- 
ten  Jahren haben die Pflanzenpathologen mehr als 50 
verschiedene St~Llmne des Tabakmosaikvirus erhalten. 
Diese St~mme besitzen zwar nahe verwandte,  jedoch 
leicht unterschiedliche Nukleoproteine. Das Tabak- 
mosaikvirus setzt  sich aus fund 940/o Protein und 6 ~  
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Nuklems~ure znsammen. L o r in  g fand, dal3 die Nukle- 
insXure identisch mit  der der Hefe ist. Der Verf. konnte 
in Zusammenarbei t  rnit C o h e n nachweisen, dab die 
Virusnukleins~nre in der Form asymmetriseher  Par- 
t ikeln mi t  einem Moleknlargewicht yon 30o ooo vorliegt.  
I~ n i g h t und R o s s wiesen nach, dab das Virus aus 
16 verschiedenen Aminos~turen znsammengesetzt  ist. 
Eingehende Untersuchungen haben gezeigt, dab das 
Tabakmosaikvirus yon verschiedenen Wir ten  und vom 
gleichen Wirt  zu verschiedenen Zeiten des jat ires  in 
seiner Zusammensetzung konstant  ist. ]~eim Vergleich 
verschiedener St~mme ergab sich, dab der Stature J 14 
D 1, der die Tabakpflanze abt6tet ,  sich yore normalen 
Stamm dutch seinen Gehalt  an GtutalninsStnre und Lysin 

.unterscheidet. Es besteht  Grund z~ der Annahme, dab 
dieser Stature sich aus dem normalen Stature dnrch zwei 
aufeinander folgende Mutationen entwickelte.  Der Hl% 
Stamm, entfernt  verwand• mi% dem gew6hnliehen Ta- 
bakmosaikvirus, unterscheidet  sich in wenigstens 13 
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Komponenten.  Von groBer Bedeutung ist die Tatsache, 
dab ale~er ~r nzsziam unct lvle~:hionin enth~lt ,  
zwel Ammosauren, ale lm gewOimllcl~en "labakmosaik- 
virus nlcitt vor~,anaen sine. ~)les zelgt, aal3 ale l~xuta%ion 
e ines  Virus aucn zur P21nItinrung neuer Amlnosauren in 
die V iru~s~ru~ur  tttnren kann.  ~21ne anaere  wichtige 
Feststellung wurae an a e m  bzamm Cu 3 und CV 4 er- 
z ie l t .  D~ebe bzamme enznalzen kern Cysun, elne Amino- 
s~ure, ale in al ien  anaeren  bzammen vorl ,anaen ist. Es 
kann  aaner  a u c n  als 9olge elner • eme Amino- 
s~ure aus cter VirusszruK~ur e l i~ ln le r ;  weraen, ks  ist 
yon Inzeresse, oral3 ctlebe 0e iaen  u Schweiel 
zu enznaizen scl~emen, abet  nlct~t in  aer 9 o r m  einer be- 
kannzen scilweIeli, a lugen Amlnoskure. ~lrotz cter erheb- 
lichen Unzerschleae in lI~rer Zusammense~zung haben  
die verscnieaenen Szamme aes "labakmosalkvirus in 
ihren  Parzikeln eme Gestalt  unct Gr6Be, ale sich under dent 
Elekzronenmlkroskop nicnt  unzerscr~elaen IM3z. Die  tSe- 
deu~ung ctleser dv'esz~zellung erstreckt sich auch aui  ctie 
Geneuk, ctenn es beszettt e m e  w e l t g e h e n a e  Annlichke~t 
zwischen d e n  E i g e n s c a a l t e n  tier u una  aenje-  
nigen,  die  cten Genen  z u g e s c h n e b e n  weraen .  Virusarzen 
und Gene kOnnen als groBe 2~ukleoprozeme bezrachtet 
wercten, ale  ale  ~'atngkel"c 1ruben, sica zu vermehren und 
zwar innernalb beszlmmter Zellen. Beicte kOnnen einer 
pldvzlicl~en Ner~ncterung unzerliegen, scl~einbar entweaer  
sponzan oder ~turch Umwelz,akvoren beaingt  und diese 
Veranderungen  w e r d e n  a a n n  aul  ctie nachtolgencten Ge- 
nerat ionen fibertragen. Die hen~ige Auitassung geht 
danin,  dab  in bekten Fallen diese Yergncterungen oder 
Mutat ionen nut  in  tier t~eprodukt ionsphase  in  f e n  leben- 
den Zellen zustande kommen. J~ e act 1 e und  32 a t u m 
haben gezeigt, dab best immte biochemische Prozesse 
genkontroll iert  stud. Es besteht  kein Anlal3, daran zu 
zweifetn, dab eine Mutation, die d e n  Gewinn  otter Vet- 
lust der F a n i g k e i t  e iner g e g e b e n e n  I~eak~ion bedingt, 
mit  s t rukturel len Ver~naerungen im Gen gekoppelt ist, 
in  der Art,  wie  es ffir die b~gmme ctes Tabakmobaikvirus 
gezeigt wurde. Es ist wahrscheinlich, dab cter gauze 
EvolutionsprozeB, mit  dessen Hilfe alle Lebewesen auf 
dieser Erde ihren  augenbl i cMichen  Entwicktungszustand 
erreicht  haben, durch grundlegende chemisclae Knde- 
rungen der soeben beschriebenen Art  charakterisiert  ist. 
Es bestehen betrgchtliche Schwierigkeiten, gleiche Un- 
tersuchungen an e i n z e l n e n  Genen  aurchzuffihren. Aus 
diesem Grunde k 6 n n e n  die Virusarten als die beste ex- 
perimentelle M6gl ichke i t  angesehen  w e r d e n  fiir die IKI~- 
rung der a l l g e m e i n e n  Frage der Genmutat ion .  Die  Un- 
tersuchungen fiber die Aminosgurezusammensetzung 
versch iedener  V i r u s s t g m m e  l ie fern d e n  schlfissigen 13e- 
wets, dab gewisse durch die Mutat ion bedingte Knde- 
rungen zu e i n e m  g r u n d l e g e n d e n  W a n d e l  in der Struktur  
der Viruspartikelchen ffihren. Es wird a n g e n o m m e n ,  
dab die strukturelle Ver~nderung mit  einer Abgnderung 
des synthet ischen Prozesses in Zusammenhang steht,  
mit  dessert Hilfe sich ein Virus vermehrt ,  t3isher ist 
nichts fiber die  Art  der Virusvermehrung bekannt .  Man 
weig lediglich, dab eine Neigung zur Bildung neuer  
St~mme besteht  oder dab diese dominant  werden,  w e n n  
e in  Virus sich in e i n e m  unnatf ir l ichen Wirt  befindet. Es 
sche int  m6glich, dab die vergnderte  U m g e b u n g  e ines  
unnatf ir l ichen Wirtes leicht veranderte ,,t3austeine" und  
Quantenenerg ien  liefert, so dab andere als die sonst fib- 
l ichen Aminosguren zum Aufbau v e r w e n d e t  werden.  
Trotz der Untersch iede  in der Fe ins truktur  sehe inen  die 
ver sch i edenen  S t g m m e  in ihrer Gesamts truktur  nach  
Gr6Be und Form gleich zu sein. Die Ver~nderung yon 
e i n e m  , ,milden" zu einem , ,ab t6 tenden"  Typ eines Virus 
ist daher nicht  mehr so geheimnisvoll wie bisher. Es 
erscheint  je tz t  augenscheinlich, dab best immte und meB- 
bare Vergnderungen  in der c h e m i s c h e n  Struktur  eines 
Virus ffir die ver~inderte biologische Wirksamkeit  verant -  
wort l i ch  sind. Wei terhin  ist vermutl ich eine direkte Ab- 
hgngigkeit der biologischen Aktivi tgt  yon der chemischen 
Struktur  gegeben. M. Klinkowski ( As~herslebe~r 

J. ~OHNSON, Water-congestion in plants in relation to di- 
sease. (Die Wasserstauung in den  l~f lanzen in ihrer ]Tezie- 
hung zur Krankheit.) Wisconsin agric, exp. star. Res. 
Bull. 16o (1947). 

Es ist eine allgemein angenommene Tatsache, dab das 
Wasser e inen der wesent l i chs ten  Faktoren  ffir die Infek- 

t ion der Pfl~nze durch I~rankheitserreger darstellt. Die  
a n g e n o m m e n e  ]3eziehung ist im allgemeinen begrenzt wor- 
den auf  den EinfluB des Wassers auf die Yarasiten. ~Venig 
t3edeutnng hat m a n  der ]?rage des m~Sglichen Wasserein- 
f lusses auf die Predisposition des Wirtes fiir die Krankheit  
geschenkt, obwohl einige Anhaltspunkte fiber Sukkulenz 
der Wirtsgewebe und KrankheitsbefM1 bestanden, Von 
Untersnchungen  bet bakterie l len Tabakkrankhe i ten  aus- 
gehend, wurde festgestellt, dab eine fiberm~Bige Vgasser- 
stauung unter gfinstigen Verh~ltnissen h~ulig ill den Inter- 
zellularr~umen der ]31attgewebe entsteht nnd  dab solche 
Gewebe schnell obne zus~tzliche Verwundung infiziert  
werden.  Das Wasser k a n n  in  so k le inen Mengen vorhan- 
den seth, dab es nicht Ieicht nachzuweisen ist ode1 kleinere 
oder grSBere lokale Fl~chen erffillen, so dab es klar sicht- 
bar und meBbar ist. Die natfirl iche Wasserstauung,  fiber 
die in dieser Arbeit berichtet wird, st~mmt von Wasser- 
quellen (Ze!lwasser u. a.), die im Innern der Pf lanze  l iegen 
und, erblich fixiert, durch physiologische nnd  Umwelt- 
faktoren beeinfluBt werden k~Snnen, Die t~edentung an- 
derer Wasserformen (Atmosphgre, Pflanzenoberfl~che) 
auf Parasiten ist weitgehend eriorscht worden, w~hrend 
die Wirkung des Wassers auf die Prfidisposition des Wir- 
tes und seiner Anffiltigkeit tfir eine IKrankheit verh/iltnis- 
m~Big wenig Aufmerksamkeit gefunden hat. Es wird ge- 
zeigt, dab die Wasserstauung die Pflanze Ifir den  Befall 
dm ch gewisse ~Bakterien und Pilzparasiten pradisponiert, 
ohne dab Wunden vorhanden sind. N~ther untersucht 
wurden ]3akterienkrankheiten des Tabaks, die ]3renn- 
f l eckenkrankhe i t  der/3ohne, die Krautf~ule der Kartoffel 
und Tomate und Rostkrankheiten bet Haler, Weizen, ~ ais 
und Sonnenblume. Die Versuche wurden haupts~tchlich 
im Gew~chshaus durchgeffihrt, wo der Wirt  seine maxi- 
malen Abwehrkr/ i f te  gegen Wasserstauung und Infektion 
zu entwickeln scheint. Es besteht Grund zur Annahme, 
dab einige AuBenfaktoren, so z. ]3. warme und trockene  
Witterungsperioden, weitgebend diesen Gew~chshausbe- 
dingungen im Hinblick auf den Abwehrmechanismns ent- 
sprechen. Das Verbringen von GewXchshauspflanzen ins  
Frei land im Frfihjahr oder Herbst vergr6f~erte sebr stark 
die Pr~tdisposition dieser Pflanzen ffir Wasserstaunng und 
Infektion. Beim Tabakwildfeuer stieg die Infektion yon I 
auf lOO%, wenn der Wirt  5 Tage vor der Impfung ins 
Frei land gebracht wurde. Viele andere Faktoren tragen 
direkt oder indirekt  zur Wasserstanung bet. Hierher ge- 
h6ren: Der IKaligehalt des Bodens und der Pflanze, physi- 
kalische BodeneigenschMten, die re lat iven  Boden- und 
Lufttemperaturen,  die Fenchtigkeit des ]3odens, der At- 
mosphere und der Pflanzenoberfl~che und die genetisch 
bedingte Empfipdlichkeit der Pilanzenspezies, der Sorte 
oder des Stammes. Das AusmaB der Wasserstauung k a n n  
sehr stark variieren und kann  auf verschiedenen Wegen 
gesch~ttzt oder gemessen werden. AuBerlich nicht  sicht- 
bare Mengen k 6 n n e n  durch Ein legen  in Farbl6snngen 
bestimmt werden. Beim Vergleich des Frischgewichtes 
entsprechender Gewebe k a n n  die Wasserstauung mehr 
als 80% im Vergleich zu einer Normalpflanze betragen. 
Beim Tabak wurde die Wasserstauung erst bet ether Stei- 
gerung yon mehr als 8 % sichtbar. AuI d~s Blattrocken- 
gewicht bezogen, betrug die Steigerung des Gesamtwas- 
sergehaltes bis zu 13%. Das Wasser bildet 85--95 % des 
Pflanzengewebes und ist z .T.  in ether leichtbeweglichen 
Form in der Pflanze nnd in  dieser dem EinfluB der Um- 
weltiaktoren avsgesetzt. Obgleich Mle Wasserformenm 
der Pflanze und um die Pflanze zur Entwieklung der 
Wasserstannng beitragen kt~nnen, scheint das Stauungs- 
wasser spezifisch anf die Wirtspfl~nzenpradisposition und 
die relat ive Krankheitsanfiilligkeit einzuwirken. 

M. Kli~ckowshi (Aschersleben). 

D. STEWART, J. O. GASKILL and G. H. COONS, Heterosis in 
sugar beet single crosses. ( l-eterosis  bei  Zuckerr~ben- 
Einzelkreuzungen.) Proc. four th  general meeting amel-ic. 
soc. sugar beet technologists 210--222 (1946). 

]?fir die Untersuchung wurden Hybriden aus verschie- 
denen Inzuchtl inien verwendet. Die bekannte  Vererbung 
der Hypocotylfiirbung wurde dazu benutzt,  urn die Hy- 
briden in dell  N a c h k o m m e n s c b a f t e n  verschiedener Kreu- 
zungen identifizieren zu k6nnen.  E i n  einzelner dominan- 
ter Faktor (R) bedingt die f le ischfarbene Hypocotyl- 
f~Lrbung der S~mlinge wie die gleiche F~rbung der Wnrzel- 
spitzen bet ausgewachsenen Zuckerrfibenwurzeln. Wird) 
eine ffir diesen Farbfaktor  doppelt rezessive Pi lanze  (rr 
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mit Pollen ether Pflanze bestgubt, die den dominanteli  
Faktor besitzt (RR oder Rr), so identifiziert die genalinte 
F/irbung in der Nachkommenschaft die F1, Die hier be- 
sprochelien Ergebnisse bezieheli sich ausschliel31ich ant 
Hybriden versehiedener Kreuznngen, die ant  diese Art 
identifiziert wurdeli. Ceraospom t ra t  in den Versuehen 
nicht ant, so dab weder die Ertragsleistung anf~tlliger Sor- 
ten herabgesetzt noch resistente Sorten relativ bessere 
Ertr~ge ergaben. 35 Hybriden,  die durch Kreuznng yon 
i i  Inzuchtst~mmen und einer fret bestgubten Sorte mi t  
U. S. 215, U. S. 216 und  Synthetic Check erzielt wurden, 
wurden an t  C, esamtzuckermenge, prozentualen Zncker- 
gehalt und Wurzelertrag untersucht.  U .S .  215 ist eine 
Inzuchtlinie mi t  hohen Wurzelertrggen und mitt lerem 
prozentualem Zuckergehalt. Der Wurzelertrag kompen- 
siert jedoch den mgl3igen Zuckergehalt, so dab die Ge- 
samtzuckerausbeute gr6Ber als bet der Mehrzahl der Hali- 
delssorten ist. Sie ist mgBig Cercospora-resistent. U.S .  
216 repr~sentiert den Zuckertyp. Hier gleicht der hohe 
Zuckergehalt den im Vergleich zu Handelssorten gerin- 
geren Wnrzelertrag aus. Diese Inzuchtlinie ist sehr hoch 
Cercospora-resistent. Beide Formen sind die I~ompo- 
nenten yon U. S. 215 • 216, der im Handel befindlichen 
Cercospom-resistenten Sorte, wobei die Samen nach Ver- 
misehung der beiden Ausgangsformen gewonnen werden. 
U. S. 215 • 216 besteht aus Hybriden beider Inzucht-  
!inien und  den beideli Linien selbst. Die Sorte Syntheliv 
Check letter sich yon europ/tischen Sorten ab und eat- 
spricht in ihrer Leistung den besten europgischen Formen. 
Bet Iehlendem Cercospora-Befall ist sie hoch ertragreich 
und liefert bet mitt lerem Zuckergehalt einen recht hohen 
Zuckerertrag pro Fl~tchelieinheit. Als Vergleichsform ist 
sie daher sehr geeignet. Aus den Versuchen geht hervor, 
dab als Folge einer Heterosiswirkung das Wurzelgewicht 
steigt, die Zuckerprozente h6her werden und damit  auch 
die Zuckermenge gr6Ber als bet den beiden Elternformen 
ist. Auch in der Wfichsigkeit ergibt sich eine Uberlegen- 
heft. M. Klinkowski (Aschersleben). 

F. A. ABEGG, O. STEWART und G. H. COONS, Further stu- 
dies on sugar-beet autotetraploids. (Weitere Studien fiber 
autotetraploide Zuckerruben.) Proc. fourth general mee- 
t ing americ, soc. sugar beet technologists 223-229  I1946}. 

Tetraploide Formen yon Zuckerrfibelisorten nnd  yon 
best immten Inzuchtl inien wurden mit  den entspreeheliden 
diploiden Sorten oder Linien verglichen. Der Vergleich 
erstreckte sich auf wirtschaftliche Merkmale (prozelitnaler 
und Gesamtzuckergehalt, Wurzelertrag), Schosserneigung 
nnd die Samenzahl pro Kn/iuel. Bet der Handelssorte 
stellen die tetraploiden Formen einen begrenzten Aus- 
schliitt aus dem ganzen Genkomplex der Sorte dar, w~th- 
rend die tetraploiden Inzuchtformen in ihrer genetischen 
Zusammensetzung wahrscheinlich starker ihren diploiden 
Ausgangsformen gleichen. In  allen F~Lllen war die Ge- 
samtzuckermenge bet den tetraploiden Formen geringer 
als bet den diploiden. Da die Wurzelgewichte der tetra- 
ploiden Formen in keinem Fall  wesentlich gr6Ber waren, 
so wurden die Auswirkungen der erliiedrigten Zucker- 
prozente nicht ausgeglichen. Es zeigte sich, dab die K~Llte- 
resistenz der 4 n-Typen geriliger als bet den 2 n-Typen ist. 
Im Gew/ichshaus wurden im Januar  vergleichende Ver- 
suche fiber die Schosserneigung angesetzt, im April wur- 
den die Pflanzen ins Freiland gepflanzt. In  13 Vergleichen 
zeigten die Tetraploiden in 9 F~lleli eine geringere Schos- 
serneigung und nu t  dreimal ergaben sie h6here Werte. 
Bezfiglich der Tendenz der Samenkn~uel zur Einsamig- 
keit zeigten in allen F/illen die 4 n-Typen eine bemerkens- 
werte Verringerulig lebensf~higer Samen pro Samen- 
kn~uel im Vergleich zu diploiden Pflanzen, w~ihrend die 
Blfitenzahl ann~hernd gleich war. Die Samenkn~tnel der 
tetraploiden Pflanzen waren gr6Ber. - -  Die Verdopplung 
des Chromosomensatzes hat als Ganzes betrachtet,  nicht 
zu einer gesteigerten Ertragsleistung geffihrt und ergab 
vegetative, sp~Ltreife Formen ulid damit  eine sp~Ltere 
Ernte. Andererseits kann  infolge der geringen N~Llte- 
widerstandsf~thigkeit die Erntezeit kaum nennenswert hin- 
ausgez6gert werden. Die praktische Anwendungsm6glich- 
keit tetraploider Zuckerrfiben bediligt die Zfichtung hoch 
ertragreieher St~Lmme. Geliligt es, diese zu finden, so 
k6nnen sie durch verminderte Sehosserneigung lind durch 
verst/~rkte Tendenz zur Einsamigkeit  der Samenkn~tuel 
sich yon Vorteil erweisen. 

M. Klinkowski (A schersleben). 

A. STRINGER, A note of resistance of 6olanum polyadenium 
to aphids. (Notiz fiber die Blattlansresistenz yon Sola- 
~um polyadenium.) The ann. rep. agric, and horticult .  
res. stat .  Long Ashtcn 1946, S. 88--89. 

Unter den sfidamerikaliischeli Solanumarten ist Solarium 
polyadenium daifir bekaliiit, dab es IIicht unter Blattlaus- 
befall leidet. Dieses Freibleiben yon einem Befall ist ent- 
weder auf eine abtr~tgliche Wirkung der Pflanze zurfick- 
zuffihren oder steht m6glicherweise mit  ether direkten 
insektiziden Wirkung in Zusammenhangi Diese ]etztere 
M6glichkeit wurde n~Lher untersucht. Kfinstlich mit  
Blattt~tusen besiedelte Pflanzen waren nach 6 oder 7 Tagen 
wieder blattlausfrei. In  keinem Falle wurde ein Saugen 
der Blattt~Luse beobachtet und keine Laus liel3 erkennen, 
dab sie mit  irgendeilier Substaliz toxischer Art in t~e- 
rfihrung gekommen war. Es liegt daher nahe anzunehmen, 
dab das Insekt un~Lhig ist, an der Pflanze zu saugen. 
Es wurde beobachtet, dab die auf die Pflalizen gebrachten 
Blattl~Luse an ihren t3eilien grol3e Mengen eines Stories 
hatten, der sie in ihrer Bewegung hinderte. Es halidelte 
sich hierbei  nm eme schwarze, klebrige Snbstanz eines 
gummiartigen Materials. Es ist m6glich, dab dieser Stoff 
einen mechanischen Schutz gegen das Saugen der Blatt- 
l~tuse gew~Lhrt. Die Epidermis yon S: polyadenium be- 
sitzt zahlreiche Drfisenhaare ulid Untersuchungen mit  
Sudan I I I  zeigten das Vorhandensein einer freien, 61igen 
Substanz auf der Blattoberflgche. Ant den Stololien ist 
ein Blattlausbefall m6glich, da diese vermutlich die ge- 
nannte  Substanz nicht aniweisen und so liegt es nahe 
anzunehmen, dab dieses 01 a ls Schntz wirkt. So ist die 
Immunitgt  ansgewachsener Bl~itter yon S. polyadenium 
einmal auf den freien 01gehalt ant der Pflanzenoberflfiche 
und auI die dadurch bedingte mechanische ~rirkung auf 
die Blattlguse zurfickzuifihren. Beide Faktoren ffihren 
zu delia Ergebliis, dab die Blattl~Luse ulifghig stud, an der 
Pflanze zu saugen. M. Klinkowski ( Aschersleben). 

J.H. McLAUGHLIN, Victoria blight of oats: a dangerous 
new plant disease. (Die u des Hafers, eine 
gef~hrliche neue Pflanzenkrankheit). Oklahoma Agrlc. 
Exp. star. Circ. C-!27, 1948. 

Bet der Vict0riakrankheit des Haters halidelt es sich 
um eine Wurzelffiule, die erstmalig 1945 in Iowa beobach- 
tel  wurde. Seit dieser Zeit kennt  man sie aus fast allen 
Haferanbaugebieten der Vereinigten Staaten. Die dutch 
diese Krankheit  verursachten Yerlnste werden aui 
5--3o% beziffert. Der Erreger dieser Nrankheit ist 
Helminthosporium victoriae. Der Ha~er steltt die einzige 
wichtige Pflalize dar, die befallen wird. Besonders stazk 
leiden alle Sorten, bet denen Victoria als elite der Eltern 
heteiligt ist. Bereits beim AuflauI kaliii diese Krankheit  
dadurch kenntlich werden, dab viele Samen schon im 
Boden verfaulen nnd der Bestand lfickig wird. I~2ranke 
Pflanzen bleiben im Waehstum zurfick und lassen auf 
ihren BI~ttern orangefarbene oder orange bis bzann ge- 
f~Lrbte Streifen, vorlietmalich l~tngs den Blattadeln,  er- 
kennen. Bet  Pilz kann  im Bodeli auf alter Haferstoppel 
fiberwilitern. Auch mit  dem Saatgut ist die I~rankheit 
fibertragbar. Die Pilzsporen sitzen auf den Spelzen und 
Samenschaleli des Korns. Dutch sorgfXltige Saatgut- 
reinigung kal in ein Tell der erkrankten Samen ent iernt  
werden. Ebenso wirkt Saatgutbeizung gfinstig, gibt je- 
doch bet Aussaat auf eiliem iliiizierten Boden nu t  einen 
Teilerfolg. Die Saatgutbeizung soll weliigstens zwei Tage 
und hihchstens 2 Monate vor der Aussaat erfolgen. Als 
resistent gegen die t~ralikheit haben sich bisher erwiesen: 
Forkedeer, Fulton, Fulwin, ~anota ,  Red Rustproof 
(Texas Red), Tennex und Wintok. Weiterhin werden 
genannt:  Benton, Bolida, Clinton, Eaton und Mindo. 

M. K linkowski (Aschersleben). 

ROSS C. THOMPSON, Inheritance of seed color in Lactuca 
sativa. (Vererbung der Samenfarbe bet Lacluca sativa.) 
Journ. agric, res. 66, 441--446 (1943). 

Die Farbe der reifen SaIatfrucht wird dutch das PeA- 
karl? bestimmt. Die farbbestimmenden Pigmente scheineli 
in den Perikarpgeweben lokalisiert zu sein. Die Art der 
Samelifarbenvererbung ist yon IInmittelbarer praktischer 
Bedeutung ftir die Salatzfich• im Hinblick auf Krank- 
heitsresisteliz, ldimatische Anpassung und andere er- 
wfinschte Handelseigenschalten. Die Kultursorten des 
Salates k6nnen auf Grund ihrer Ach~iienf~rbung grob in 



Z8o Referate. Der Ztichter 

3 Gruppen eingeteilt  werden: weiB, schwarz und gelb. Die 
meisten Soften geh6ren in die weiBsamige Gruppe, nur 
wenige wichtige l-Iandelssorten sind sehwarzsamig, in der 
letzten Gruppefehlen die Kultursortenganz.  I n d e r e r s t e n  
Gruppe ist die Fgrbung konstant,  abgesehen yon Ver~r~de- 
rungen dutch bestimmte Umweltfaktoren. In  der schwarz- 
samigen Gruppe ttmfassen die Achgnen den Farbbereich 
yon r6tl iehbraun iiber dunkelbraun bis schwarz und auch 
in der gelben Gruppe t re ten  Farbschatt ierungen auf. fiber 
die Vererbung weiBer und schwarzer Samen lagen bereits 
Untersnchungen vor, fiir gelbe Samen werden sie erstmalig 
gegeben. Schwarz ist ein monogener Faktor und dominant  
/iber WeiB. Die Symbole Iiir die verschiedenen Genotypen 
und ihr ph~notypischer Ausdruck sind WWYY - -  schwarz, 
wwYY - -  gelb, WWyy - -  weiB und wwyy weiB. Alle vier 
dieser homozygoten Typen sind isoliert worden und wurden 
im Kreuzungsexperiment gepriift. B3i den doppeltrezes- 
s i ren weiBsamigen Formen gibt die F~ in Kreuzungen 
mit  einer schwarzsamigen Sorte eine Aufspaltung yon 
9 schwarzsamig : 3 gelbsamig :4  weil3samig. Der doppelt- 
rezessive Typ kommt jedoch nur se l ten  vor. Eine homo- 
zygote Linie dieses Genotyps wurde nur  bet der Spaltung 
weil3samiger Typen aus Kreuzungen gelb • weiB erhalten, 
in denen der weiBsamige Elter yore WWyy-Genotyp war. 
Die Nachkommenschaft einer Kreuzung zwischen ether 
weigsamigen (WWyy) und ether gelbsamigen Form spaltete 
in der F 2 im Verh~tltnis 9 schwarz : 3 gelb - 4 well3. 

M. Klinkowski (A s6hersleben). 

H. BREMER, Ankara step ikliminde odunlu bitkiler iizerinde 
miisaheler, (B~obachtungen an Holzpflanzen im Steppen- 
khma yon Ankara.) Rev. facult6 des sci. Univ. Is tanbul  
s6r. 13, 12, 9--32 (1947). 

DieArbeit  ist das Ergebnis mehrjghriger Beobachtungen 
in der ir~ der Steppe en t s tandenen  Grol3stadt Ankara. Zur 
Diskussion s teht  die Frage: Wie antworten die Holz- 
gew~tchse auf ihre kiinstliche Verpflanzung in die Steppe ? 
Es handelt  sich hierbei um ein Problem, das eine GroB- 
s tadt  mit  ihren Gs und Parks im SteppenMima stellt. 
Die Wasserarmut ist der eigentliche Grund :[fir die 13anm- 
ieindtichkeit der Steppe. Im Verlaui des trockenen und 
heil3en Summers wirer in den oberen Bodenschichten die 
yon den Regen- und Sehneefgllert des W'inters s tammende 
Feuchtigkeit restlos yon den PIlanzen verbraucht. Unter 
dieser Austrocknungsschicht liegt eine stgndig trockene 
Schicht, bis zu tier die Winter~euchtigkeit in der Steppe 
nicht gelangt. Erst  dann  folgt die dem Grundwasser be- 
nachbarte,  stgndig Ieuchte S2hicht. Diesen Verhgltnissen 
k6nnen sich yon mehrjghrigen Pflanzen nur solche an- 
passen, deren Wurzelwerk die stgndig feuchte Bodenzone 
erreicht oder die mit  Ruheorganen fiir die Dauer der 
Trockenperiode ausger/istet sind. Dem ersten Erlordernis 
entsprecnen die Bgume und daher k6nnen bestimmte Arten 
in der Steppe leben. Ihre nattirliche. Vermehrung ist da- 
gegen dort so gut wie unm6glich, well die jungen PIlanzen, 
bevor ihre Wurzeln die dauernd feuchte Schicht erreichen, 
vertr0cknen. Eine gewisse Vermehrung ist nur  bet den 
Arten mSglich , denen es gelingt, in der dauernd feuchten 
Bodenschicht Fug zu fassen. Die in der Steppe um Ankara 
wild vorkommenden Geh61zarten haben die Tendenz zur 
,,Ringporigkeit", d. h. sie bilden relativ wenige, weite Ge- 
fgBe, besonders im Frtihjahrsholz. Die Bedeutung der 
durch die Ringporigkeit bzdingten schnellen Wasserleitung. 
erhellt daraus, dab die meisten Steppengeh61ze an Som- 
mertagen ihre Spalt6ffnungen hauptsXchlich nur in den 
friihen Vormittagsstunden ge6ffnet naben, also offensicht- 
lich eine zeitlich stark eingeschrgnkte Transpiration be- 
sitzen. Aueh die auf dem kult ivierten Steppenboden bet 
Ankara ohne stgndige 13ewgsserung angebauten Geh61ze 
sind. iiberwiegend ringporig. D a s  17berwiegen der ,Ring- 
pongen m der Steppe zeigt, dab bei den meisten Holz- 
pflanzen in diesem Klima die Neigung besteht, das Wasser 
mSglichst schnell yon der Wurzel nach der Krone zu leiten. 
Beim Obst ist die Aprikose die diirreresistenteste Art, sie 
zeichnet sich im Gegensatz zum zerstreutporigen Prunus- 
Typ durch eine Abweichung zur Ringporigkeit aus. Nun 
stirbt gerade ira kont inentalen Klima diese diirrefeste 
Obstart jung so hgufig ab, dab yon einem ,,Aprikosen- 
sterben" gesprochen wird. Nach Ansicht des Verf. ist dies 
so zu erklgren, dab gerade der Aprikose wegen ihrer be- 
kannten  D/irreresistenz zuviel  zugemutet  wird. Das Apri- 

kosensterben stellt  demnach eine Uberbeanspruchung der 
Diirreresistenz dieser Obstart durch den Mensehen dar. - -  
Bgume, die nur bet Bewgsserung anf Steppenb6den gebaut 
werden k6nnen, sind iiberwiegend zerstreutporig. Infolge 
der besseren V~rasserversorgung sind die Spalt6ffnungen 
im Summer hier lgnger geStfnet als bet den Ringporigen. 
Eine Chlorose ist als typische pathologische ]~rscheinung 
bet diesen Geh61zen oft zu beobachten. Als kausale Fak- 
toren werden die Bodenreaktion, die Menge des Boden- 
wassers, die St~irke der Transpiration und die Lichtst~rke 
diskutiert. In  T~ilern, die stark beschat tet  und yon Wasser 
durchflossen sind, iiberwiegen zerstreutporige Geh61ze. 
Dtirre und Chlorose spielen hier keine Rolle. 

M. Klinkowski (Aschersleben). 

W. T. EMERY, Temporary immunity in alfalfa ordinarily 
susceptible to attack by the pea aphid. (Zeitweise Immunit~it 
bet Luzerne, die fiir gewShnlich fiir die Erbsenblat t lans 
anfXllig ist.) Jonrn. agric, res. 18, 33--43 (1946). 

5Iehrj~hrige Beobachtungen haben ergeben, dab Einzel- 
pilanzen, die hochanf~llig waren, bet e inem sp~teren Auf- 
wuchs ether Blattlauspopulation nicht  zusagten. Blatt-  
lXuse, die aui derartige Pflanzen gebracht wurden, die im 
November ins Gews kamen, vermochten nicht  auf 
den im Freiland gebildeten Stengeln zu leben. Nach er- 
folgtem Schnitt  wurden sie stark befallen und starben bald 
ab. Diese intermitt ierende Resistenz der Luzerne Itir die 
Erbsenblatt laus (Mavrosiphum pisi) wird als zeitweise Im- 
munit~t  bezeichnet. Die zeitweise Immunitgt  gegeniiber 
der Erbsenblatt lans steht  in Beziehung zu den Azidit~ts- 
verh~ttnissen der Pflanze. Letztere steht  in enger Wechsel- 
beziehung zu Wasser- und LichtmangeI, zu Temperaturen, 
die fiir ein rasches Wachstum der Luzerne zu niedrig sind 
und zu Temperaturen, die ausreichend genug stud, uIn die 
Ligninbildung zu erm6glichen. Zellsaftuntersuchungen 
haben gezeigt, dab die Blattl~tuse vorzugsweise an den sich 
streckenden Internodien saugen, d. h. dort, wo das Wachs- 
turn schnell erfolgt und reichlich Zucker vorhanden ist. 
Da die EiweiBsynthese yon einem Kohlehydrat-Stickstoff- 
verh~tltnis abh~ngig ist, wird angenommen, dab die t31att- 
lausresistenz in erster Linie mit  der Azidit~t und dem Man- 
gel bzw. Fehlen yon Zucker korreliert ist, w~ihrend ein Ei- 
weiBmangel der Pflanze wohl nich• in 13etracht kommt. 

M. Klinkowski (A schersleben). 

J. C. WALKER, H. A. JONES und A. E. CLARKE, Smut resi- 
stance in an allium species hybrid. (Brandresistenz bei 
einer Alliumspezieskreuzung.) Journ. agric, res. 69, 1--8 
(1944). 

Der Zwiebelbrand (Urocyslis cepulae Frost) ist in den 
n6rdlichen Zwiebelanbangebieten der USA. welt verbreitet 
und wirtschaftlich bedeutungsvoll. Nur im Keimlingssta- 
dium ist der Wirt ftir die Krankheit  anfgllig, da die In- 
fektion durch das Keimbtatt  erlolgt bet Bodentempera- 
turen yon IO his 27 ~ C. Die Krankhei t  selbst entwlckelt 
sich am besten bet ]3oden- und Lufttemperaturen yon 15 
bis 2o ~ C. Das Temperatnroptimum fiir die Keimung der 
Chlamydosporen liegt zwischen 13 und 15 ~ C, wghrend das 
Myzel am besten bet 18 ~ C wuchs. Im feldmgBigen Zwie- 
belanbau erfolgt die Vorbeuge dutch das Formalindrill- 
verfahren. Trotzdem wtirde die Ziichtung resistenter Sof- 
ten  wertvoll  seth, da sic Arbeit nnd Kosten erspart. Nach 
den bisherigen Untersuchungen sind alle Handelssorten 
v0n Alli~m cepa anf~tllig. Von 39 anderen All inmarten 
haben sich 8 als immnn erwiesen. So sind S~mlinge yore 
Nebukatyp yon Allium /istulosum hoch resistent  im Ge- 
gensatz zu Allium cepa. Die F 1 beider Spezies zeigt  eine 
betrgchtlich h6here Resistenz als der anfgllige, jedoch eine 
geringere als der resistente Elter. Diese Hybriden sind 
selbststeril, so dab keine F~-Popnlationen erhalten wurden. 
Bet Rtickkrenzungen mit  Allium cepc~ erwiesen sich die 
Rtickkreuzungspopulationen als hoch anfgllig; iiberlebende 
Sgmlinge sullen fiir weitere ziichterische Arbeit Verwen- 
dung linden. }gin fertiler amphidiploidert3astard, der durch 
Kreuzung der beiden genannten Arten erzielt wurde, hat  
sich dutch eine bemerkenswerte Widerstandslghigkeit aus- 
gezeichnet. Diese Form ist mit  Allium cepa, A. [istulosum 
und dem diploiden Bastard beider Arten rtickgekreuzt wor- 
den. 13eidiesen triploiden 13astarden steht  die Priifung auf 
13randresistenz noch arts. M. Klinkowski ( A schersleben.) 


