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, ,Agrarmeteorologie und Pflalizenschutz" van A. MXDE 
werden auch meteorologische Arbei ten gestreift, die 
auBerhalb der pIlanzenpathologischen Belange liegen. 
Die Agrarmeteorologie baut  einmal aul  den groBklima- 
t ischen Elementen auf und setzt diese zum Pflanzen- 
leben in Beziehung. Eine zweite Arbeitsrichtulig be- 
t rachte t  erg~nzend dazu kleine und kleinste Klimargume. 
Die Agrarmeteorologie vermag mittel-  ulid unmit te lbar  
dem Schutz der Pflanzen zu dielien, woifir elite Reihe 
verschiedenartiger Beispiele aligeffihrt werden. Im Zu- 
sammenhang hiermit  wird der Begriff des ,,meteorolo- 
gischen Pflanzenschutzes" gepriigt. Eine der wichtig- 
sten Anfgaben der angewandten  Meteorologie ist die 
Auswertung agrarmeteorologischer Erkelintnisse nach 
der Seite des Pflanzenschutzes hin. - -  Der letzte Beitrag 
van W. FlSCHE~ behandel t  ,,Die neuere Entwicklung 
der Pflanzenschutz-Chemie". Nach einer kurzen histo- 
rischen Einleitulig kommen diejenigen Kon~aktinsekti-  
zide zur ausffihrlichen ErSrterulig, die heute der chemi- 
schen Bek~mpfung van Pflalizensch~dlingeli ihren S• 
pel aufgedrfickt haben. Vet- und Nachteile (bzw. Schw~- 
eheli) der DDT-, Hexa- und  E-Mittel  werdeli eingebend 
behalidelt, Pflanzenwuchsstoffe und IZeiml~emmuligs- 
mit tel  werden ebenfalls kurz erw~hnt. Dem gegenw~r- 
t igen Entwicktuligsabschnit t  hal ter  als maBgeblicher 
IV~angel an, dab die Grundlagenforschulig IIoch keine 
wirMichen Fundamente  ffir den systematischen Ausbau 
geliefert hat.  Ebenso ermangelt  eine um!asselide Theorie 
fiber die Zusammenh~nge zwischen chemischer ~ons t i -  
tu t ion  und insektizider oder mikrobizider Wirkulig. 

M. Klinkowski ( Aschersleben). 

S. STRUGGER, PrakUkum der Xel l -und Gewebephysiolagie 
der Fflanze. 2, Aufl. VII I ,  225 S. mit  148 Textabbfl-  
dungen. Pflanzeliphysiologische Prakt ika  13d. II.  Sprin- 
ger-Verlag. Preis 24,- -  DM, geb. 27,6o DM (1949). 

Im Jahre 1935 erschien die i. Auflage des Prakt ikums 
der Zell- und Pflanzenphysiologie. Es ha t . s ich  schon 
damals als Erg~nzung zu den vorhandenen pflalizeli- 
physiologischen Aiileituligen wahl an alleli deutscheli 
Hochschulen rasch eingeffihrt und durch seine geschickt 

ausgew~thlten und eilidrucksvolleli Versuche viel dazu 
beigetragen, der Zellphysiologie neue Freunde zu ge- 
winnen. Die jetzt  yam Springer-VerIag herausgebrachte 
zweite Auflage ist in Umfang und IIIhalt betr~chtlich 
erweitert warden und hat in der Anlage vor allem durch 
eingehende Behandlung der Vitalf~rbung und der Iluores- 
zenzmikroskopischen Methodeli eine weitgehende Um- 
gestaltung erfahren. Auch die Auswertung der Phasen- 
kontrastopt ik  ffir die zellphysiologische Methodik wird 
an mehreren Beispielen er6rtert,  t t ier kalin IIur elite 
oberfl~chliehe Llbersicht fiber den Aufbau des Buches 
gegeben werdeli, um einen Eindruck van der Vielfalt des 
Inhaltes zu geben. Nacll einleiteliden Bemerkuligen fiber 
Pri~paration und die optischen Verfahren werden in 35 
Versuchen die Grundlagen der Zytomorphologie und  der 
experimentellen Zytologie behandelt.  Dann Iolgen 15 
Versuche fiber den plasmolytischen Eingriff ulid seine 
methodische Auswertung. Es schlieBeli sich 39 Versuche 
2ur Problematik der StoIfaufnahme an, wobei besonders 
der Uiiterschied van Int rabi l i t~t  und Permeabilit~t her- 
ausgestellt wird. In  diesem Zusammenhang wird auch 
die Vitalf~trbung behalidelt ulid elite gute Anleitung zur 
t3eurteilulig der verschiedenen Reaktiolisbilder basischer, 
saurer und  elektroneutraler Vitalfarbstoffe ge~ebeli. 
Danli folgeli 2 Versuchsbeispiele zur Elektrohistologie 
ulid schlieBlich werden 9 eindrucksvolle Versuche zum 
fluoreszenzmikroskopischen Nachweis des Stofftralispor- 
tes in der Pflanze beschrieben. /3el der Auswahl der 
Versuche ist besonders daraul  l~ficksicht genommen, daB 
die experimentelleli M6glichkeiten 13otaliischer Ins t i tu te  
heute oft noch sel~r bescheiden sind, aber es ist dem Ver- 
Iasser gelungeli, diese Beschr~nkung kaum Itihlbar zu 
macheli. Die Versuchsanleituligen sind so Mar, die theo- 
retischen ]3emerkungen trotz  ihrer Kfirze doch so preg- 
nant ,  dab die Durcharbeitung des Prakt ikums stets Ge- 
winn bringen wird und eilien ansgezeichneten ~berbl ick 
fiber das experimentelle 1Rfistzeug der Zell- und Gewebe- 
physiologie verschafff. Die meisten Versuche sind noch 
durch gute Abbilduligeli belegt IIIId auch SOllSt hat  der 
Verlag sich die drucktechnische Ausgestaltulig angelegen 
sein lasseli. Metzner (Ga/ersleben). 

REFE 
G e n e t i k .  

G. BONNIER, B. RASMUSON und M. RASMUSON, ,,Gene divi- 
sibility", as studied by differences in Bar facet numbers in Dro-  
sophila melanogaster. ( Gen-Teilbarkeit, untersucht  auf 
Grund van Unterschieden in der Facet tenzahl  bei Bar- 
Mutaliten vonDrosophila melanogaster.) Hereditas (Lund) 
33, 348--366 (1947). 

Die Arbeit  schlieBt an frfihere Untersuchungen van 
]~ONNII~.It U. Mitarb. (Hereditas 29, 113. 1943) an. Ein 
geschleehtsgekoppelter, homozygot letal wirkender do- 
milianter l~'aktor , ,Exaggeration of Bar"  (Symbol Eb) 
liegt sehr nahe rechts yam Bar-Locus. Ein Eb-Chromo- 
sam (ohue Bar) enthXlt nur  e i n e n Abschni t t  der Bar- 
Duplikation. Eb/+ hat  runde Augen. B/Eb zeigt die 
gleiche reduzierte Facet tenzahl  wie BiB. Zudeln mani- 
festiert der Eb-Locus genau wie B einen Positionseffekt 
(B Eb/+ bildet  weniger Facet ten als B/Eb). --  Aus 
einem B Eb/+-Originalstamm ents tanden  unabh~iigig 
voneinander  durch Crossing-over verschiedene B/Eb- 
Weibchen. Aus diesen gingen dutch unabh~ngige Cros- 
sing-overs wiederum verschiedene B Eb/+-St/ imme her- 
vor. Best immt wurde - -  unter  identischeli Umweltbe- 
dingungen - -  die Facet tenzahl  dieser Crossovertypen. 
Sie zeigten statistisch gut gesicherte Uiiterschiede (sorg- 
f~Lltige Varianzanalyse). Da vorausgehend das X-Chro- 
mosom dutch Einfiihren recessiver Markierungsgene und 
die Autosomen durch konsequente Inzucht  m6glichst 
isozygot gemacht wurden, Ifihren die VerfL die ph~no- 
typischen Unterschiede IIicht auf ein differentes lViodi- 
fikatiolissystem zurfick, sondern nehmen an, dab der 
Eb-Locus durch verschiedene Crossing-over-Ereigliisse 
in Teilstficke van verschiedener L~nge aufgebrochen 
wird. Dabei w~ren die ulitersehiedlichen Facet• 
direkt bedingt  dutch die verschiedene L~iige der Ab- 
schnit te  des tei lbaren ,,Eb-Gens." 

E. Hadorn (Zi~rich). o o  

RATE. 
F. K. BUTTERS und R. M. TRYON, A fertile mutant of a W o o d -  
sia hybrid. (Eine fertile ]X{utante eines Woodsia-Ba- 
stards.) Amer. J. Bet. 35, I32 (19480 

Bei Woodsia Abbeae, einem normalerweise sterilen 
Bastard zwischen W. Cathcar[iana und W. ilvensis, wurde 
eilie Pflanze entdeckt, bei welcher e~n Blattwedet an der 
Basis sterile, an der Spitze abet fertile Sporangien trug. 
Die Sporen der letzten waren yell entwicklungsf~hig zu 
Prothall ien und Sporophyten. Die Zellen des fertilen 
Wedeltefles (Epidermis, Sporangium, Annulus) waren 
etwa ~ gr6Ber als die des sterilen Teiles (1,28 : I), die 
fertilen FiederblXttchen an sich jedoch weselitlich klei- 
net. Es wird angenommen, daB der beschriebelie Blatt-  
wedel chimer gebaut ist und aus einem diploiden, ste- 
rilen Basisteil und einem tetraploiden, fertilen Spitzen- 
tell besteht. Chromosomenz~hlungeli wurden nicht  ge- 
macht.  H.D.  Wul[[ (Kid). oo 

ROBERT LAMM, Studies on linkage relations of the Cy factors 
in Pisum.  (Untersuchungen fiber die Koppelungsver- 
h~ltnisse der Cy-Faktoren bei t~isum.) Hereditas (Lund) 
33, 4o5--419 (1947). 

Neben einem Haupt fak tor  flit die Internodienl~nge 
kommen bei Pisum die 2r Cyl--cy ~ nnd Cy 2 
--cy~ vor. Cy tist  mit dem Blat t faktor  St (st = re- 
duzierte Nebenbl~tter) eng gekoppelt (crossing over 
2,82 4- o,65% ). DerFaktor  Cy 2 ist eng mit  Wa (Waehs- 
bildung auf dem Blatt) gekoppelt (c.o. 1,99 4- I, I3%), 
nach anderen I(reuzungeli und anderen Autoren absolut 
gekoppelt. Wa seinerseits erwies sich in zwei Kreuzun- 
gen mit  Gp gekoppelt (c.o. 39,9 4- 5,92%). Diese Kop- 
pelung wfirde, falls sie in weiteren Kreuzungen best/itigt 
werden kann,  eili bedeutsamer Hinweis daffir sein, dab 
im Genera van  Pis~m Duplikat ionen vorhanden sind, da 
dann  eine Anzahl verschiedener polygener Faktorenpaare 
(Spaltung 15 : I oder 9 : 7) in ~hnliehen Koppelungs- 
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abschni t ten  zweier nicht  homologer Chromosomen liegen 
(Cy~-F bzw. Cy2-Fs). Nach ~lteren Untersuchungen ist  
F mi t  St und Fs mit  Gp gekoppelt .  

A. Lein (Voldagsen/Hann.) .  oo 

ROBERT LAMM, Link;ige values in an interchange complex in 
Pisum. (Koppelungswerte in einem Translokat ionskom- 
plex bet Pisum.) Hered i tas  (Lund) 34, 28o--288 (1948). 

Die Erbsenlinie i , E x t r a - R a p i d "  unterscheidet  sich yon 
der Normalform durch eine Translokation,  an der die 
Gp- nnd B-Chromosomen betefl igt  sind. Die Unter-  
suchung der Koppelungswerte zwischen der Transloka-  
t ion und den Loci Fs, S~ und B ergab, dab  die Trans- 
lokat ion nicht,  wie yon LAMpr~c~r (Agri Hor t ique  Gene- 
t ics ,  Landskrona  [Schweden] 4, 15. 1946) angenommen 
wurde, zwischen F s  and  A st des Gp-Chromosoms liegen 
kann,  sondern auBerhalb dieser Strecke. I m  B-Chromo- 
sore l iegt  der  Transiokat ionspunlr t  derar t ,  dab  die 
Strecke B-St zwischen diesen and  d e r  Inser t ion liegt. 
Die Koppelungswerte ~fir die Strecke B-St sind gegen- 
fiber der  Normalform yon 26% auf 12,8% herabgesetzt .  
Das Verhal ten  der Chiasmen im in ters t i t ie l len  Segment 
und die Verteilung der  Chromosomen in der Anaphase 
tier ersten meiotischen Teilung werden als Ursache tfir 
diese Verminderung des crossing-overs diskutier t .  

C. Harte (Freiburg). oo 

Cyto log ie .  
ENAR ANDERSSON, A case of asyndesis in P i c e a  A b i e s .  

(Ein Fa l l  yon Asyndesis bet Pioea Abies.) Heredi tas  
(Lund) 33, 3~ (I947). 

17 Exemplare  yon Picea Abies zeigten in der  Meiosis 
vSllig normales Verhalten. Die Chiasmata  sind inter- 
s t i t iel l  nnd • nicht  oder nu t  geringffigig. 
Die durchschni t t l iche Chiasmenzahl wird Iiir die z. Meta- 
phase mi t  2,7 pro Bivalent  angegeben. I m  Gegensatz 
zu den Angiospermen, bet denen der Nucleolus noch welt  
in die Diakinese erhal ten  bleibt ,  16st er sich bet der F ichte  
in der Regel schon zu Beginn des Diplot~ns auf. Ohne 
dab  eine besonders lange Dauer  der InterMnese festzu- 
stel len w~re, kommt  es zur Bildung der 4 haploiden 
Kerne, die meistens in einer Ebene angeordnet  liegen. 
Die Mikrosporenbildung erfolgt  nach dem s imul tanen 
Typ. Sehr umfangreiche Samenpriifungen fi ihrten zum 
Auffinden ether Fichte,  die sich durch grSBen- und ge- 
wichtsm~13ig abweichende Samen yon geringer Keim- 
k r a f t  auszeichnete. AIs Urs~che fiir die mangelhaf td  
Ausbildung der Samen wurde eine genisch hedingte  Asyn-  
itese festgestell t .  Die ersten Prophases tadien (Leptotgn,  
Zygot~n, friihes Pachyt~tn)ver laufen bet dieser asynde-  
t ischen F ich te  normal.  Ers t  im sp~ten Pachy t~n  und 
frfihen Diplot~tn roach• sich die mangelhaf te  Paarnng 
der Bivalenten infolge gestSrter  Chiasmenbildnng all- 
m~hlich bemerkbar ,  bis schliel31ich mi t  der  fortschrei ten-  
den Chromosomenkontrakt ion im sp~ten Diplot~n fast  
nur noch Univalente s ich tbar  sind. Bivalente kamen in 
der L Metaphase nur in 41% der Zellen vor, im H6chs t -  
fal l  wurden 8 pro Zelle gez~hlt, im Gesamtdurchschni t t  
11,77% der mSglichen Anzahl.  Ringbivalente  sind dabei  
selten ( o , 8 r % ) ;  ganz allgemein fiberwiegen terminale  
Chiasmen bet weitem. Die durchschni t t l iche Chiasmen- 
zahl  betr&gt hier nur 1,o 7 pro Bivalent .  In  sel tenen 
F&Iten wurden auch "Mu.Itivalente und ringfSrmige Uni- 
valente  beobachte t .  Die Chromosomenvertei lung is t  in 
beiden Anaphasen  sehr unregelm~Big, abe t  n icht  vgll ig 
zuf~llig, denn in der L Anaphase  fiberwogen die ext remen 
Gruppen 0:24, i :23, 2:22 usw. Res t i tu t ionskernbi ldung 
t r a t  in 8,76% der Zellen auf; die Anzahl  der  Kerne in der 
In terkinese  konnte  his zu I6 betragen; ~hnlich schwankte  
ihre Anzahl  in den , ,Tetraden" .  Die Nachkommenschaf t  
aus spontan  gebi ldeten Samen zeigte erhebliche Varia- 
t ion  in bezug auf GrSgenwachstum, Wuchsform und 
SpaltSffnungsgrSBe. Neben dem Fehlschlagen der Bi- 
va len tpaasung  zeigte diese asyndet isehe Fichte  gelegent- 
l ich such  Chromosomenverklebungen (stickiness), welche 
die anaphas ischen StSrungen noch vergr613erten und 
ebenfalls  bet 3 F ich ten  mi t  normaler  meio t i scher  Pan- 
rung aufgefunden wurden. Es i s t  m6glich, d a b  in den 
le tz teren F~llen s t a rke  Tempera~urunterschiede zwischen 
Nach t  and  Tag die Verklebung bedingten.  

H. D. Wu~ll (Kid). o. 
META S. BROWN, A case of spontaneous reduction of chromo- 
some number in somatic tissue of cotton. (Ein Pall spon- 

t ane r  Redukt ion  de /Chromosomenzahl  im somatischen 
Gewebe beim Baumwoilstrauch.)  Amer. J. of Bot. 34, 
384--388 (1947). 

Aus einer ]3est~ubung yon Gossypium hirsutum (Up-  
land-Baumwolle,  Variet~t,  Cooker zoo) mi t  Pollen yon 
Hibiscus esculentus (Gartenvariet~t)  wurde eine Pflanze 
erhalten, welche keine Hauptachse  entwickelte und deren 
Seitenachsen.h&ngend waren. Kurze, meist  I cm lange 
internodien,  kleine, dentl ich ge~derte, gewellte Bl~t ter  
mi t  klebriger OberflAche, Tendenz zu Ch!orose, die dutch 
s ta rk  eisenhalt ige N~hrlSsung kompensiert  werden 
konnte, allm~hlich grSBer werdende, wachstumsbegren- 
zende Sprfinge in den Achsen waren weitere Charakte-  
ristica. E r s t  nach zweij~hriger Kul tur  t r a t en  die ersten 
Bl~ten auf mi t  Mit3bitdangen fast  in allen Org~nteilen 
und vSlliger Steri l i t~t .  Die Chromosomenzahl betrug et- 
wa ioo, d . h .  annfihernd das Doppel te  der  Gossypium- 
Mutter ;  62,5% der (insgesamt r6) Zellen ha t t en  in der 
Meiosis 31--33 Bivalente bet durchschni t t l ich  3,z Tri- 
valenten, 3,2 Quadriv,alenten und 9,5 Univalenten pro 
Kern. Die , ,Tetraden enthiel ten 2 ~  7 Iferne nach Ab- 
schluB der  Meiosis. Eine nach Pfropfung en ts tandene  
Pf lanze  mi t  etwas geringeren m0rphologischen Abwei- 
chungen besaB die Chromosomenzahl 2n-I  yon Gossy- 
pinto. 59% der Kerne enthiel ten 2z--22 Bivalente;  Tri- 
valente  und Quadrivalente  waren selten. 5,3% Univa-  
lente t r a t en  durchschni t t l ich in den Kernen ant.  - -  In  
der Diskussion wird eine echte Bas t a rdna tu r  der  Pflanze 
abgelehn• es hande l t  sich vielmehr um eine nahezu auf 
Tetraploidie  aufregulierte,  nur Gossypium-Chromosomen 
entha l tende  P/lanze, wobei diese Auiregulierung sehr 
komplexer  Natur  sein muB. Auch die bet Pfropfung eines 
Zweiges der Pflanze auI ein normales Gossypi~tm ent- 
s tandene Pflanze mug auf komplexe Weise zum 2 n - - I -  
Zustand herabreguIiert  sein, da  allein aus dieser Chromo- 
somenzahl n icht  das ganze aberrante  VerhMten herge- 
le i te t  werden kann.  H. Marquardt (Freiburg). oo 

PhYsiologie. 
MARY L. AUSTIN, The killing action and rate of production of 
single particles of paramecin 51. (Abt6tende Wirknng and  
Produkt ionsra te  yon t~inzelpa~rtikeln yon Paramecia  51.) 
Physiologic.  Zool, z l ,  69--86 (I948). 

Wie SOIgNEBORlg en tdeck t  hat ,  g ibt  es bet .Paramecium 
aurdia bes t immte  Klone (,,killers"), ~velche ant  normate 
Klone (, ,sensitives") ab tS tend  wirken: Diese Wirkung 
beruht  auf dem Ausscheiden einer Substanz, Paramecin  
genannt.  Das kil ler-Merkmal wird plasmat isch vererbt ,  
ist  abe t  genkontroll iert .  In  der vorliegenden Arbei t  wird 
d e r  Wirkungsgrad  des Paramecins  in sorgf~ltigen Ver- 
suchen geprfift. Ansgangspuntc~ war die Tatsache,  d a b  
eine Verdoppelung der k i l ler - individuen eine doppelte  
Zahl abget6te ter  Sensit iver zur Folge hat .  Der absolute 
Wirkungsgrad  des ki l ler-Stammes 51 yon Yariet~t  4- auI 
verschiedene sensi t ive-St~mme war  in gleichen Zeitr~u- 
men verschieden. Die Ursachen hierffir s ind noch un- 
bekannt .  Ffir die Hauptversuche wurde der  Sensitiv- 
stature 31 verwendet,  rn  5 h produzier t  bet  26,5--27 ~ 
ein k i l le r - Indiv iduum soviel Paramecin,  um durch- 
schni t thch  ein sensitives 3 i - Ind iv iduum abzut6ten.  Das 
Paramecin  wird in l~orm yon Einheiten,  d. h. in Einzel- 
part ikeln,  ausgeschieden; denn in 5 h wird nichts oder 
gerade soviel ausgeschieden, um ein sensit ives Indivi -  
duum abzut6ten.  Wenn die Einzelpar t ikelannahme 
r icht ig  ist, lassen sich drei  Voraussagen machen:  I.  bet 
g,eichbleibender killer-Zahl, also gleichen Paramecin-  
konzentrat ionen,  mfissen die gleichen Mengen sensit iver 
Individuen abgetStet  werden, gleichgti!tig ob viel oder 
weniger zugesetzt  werden. 2. Unabh~ngig yon der I{on- 
zentra t ion der Sensit iven mug aul~erdem die absolute 
Zahl der  abget6 te ten  der absoluten killer-Zahl entspre- 
chert. 3. Verdoppelung der ki l ler-Individuen muB jeweils 
Verdoppelung der abgetSte ten  Sensitiven zur Folge ha- 
ben, wiederum unabh~tngig yon ihrer I{onzentration. 
Alle drei Voraussagen erwiesen sich als Zutrelfend. Das 
Paramecia  ha t  die Tendenz sich ~;m Grunde tier Kul tur -  
flfissigkeit anzureichern, s inkt  also nach dor t  ab. Dutch 
diese Versuche werden Iriihere, mi t  anderer  Methodik 
gemachte Erfahrungen yon S o N ~ o R ~  u. Mitarb;  be- 
s t~ t ig t  und erweitert .  

J. Hgmmerling (Wilhelmshaven). oo 


