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Wissen um die kranke Pflanze". Im Anschlul3 hieran 
werden die Hackfrtichte, die Getreidearfen und das Obst 
behandelt.  Die B~ume des Waldes und die Weinrebe" 
leiten dann fiber zum abschliel3enden Kapitel  ,,Der 
Pflanzenschutz".  Dieses Kapi te l  hg t te  man sich wohl 
etwas ausffihrlicher dargestellt  gewtinscht, da der Leser 
sich bier oft  nur mit  Andeutungen begniigen mul3 und 
manches vermissen wird. - -  t3ei dem Interesse, das 
dieses Buch Iinden wird, diirfte eine Neuauflage nur eine 
Frage der Zeit seth. Ffir diesen Fall  set auI einige kleine 
M~ngel hingewiesen, deren Abstellung zukfinftig jeden 
Ansatzpunkt  einer Kr i t ik  beheben wfirde. S. 3o - -  bet 
der Bekamp/ung der Rfibenblattwanze werden die Fang- 
strei/en nicht  fund um den Acker angelegt, sondern in 
den Ecken ausgespart (Merkblatt 14 der 13. Z. A.). S. 32 
- -  Leider t r i f i t  es nicht zu, dab bet uns die grol3en Rfissel- 
k~/er im Rfibenbau fehlen, es set all das Massenauftreten 
des RtibenderbrfiBlers in den vergangenen Jahren in 
~ i t t e ldeu t sch land  erinnert,  dem gegentiber die Tang- 
gr~ben zwar eine Mithilfe aber keine Lhsung der Be- 
k~Lmpfungsfrage darstellen. Ein Zerstampfen in den 
Gr~ben kommt praktisch nicht inFrage,  sondern die ~er- 
t ie f ten  Fanggruben werden mi t  Kontakt insekt iz iden 
ausgest~ubt. S. 32 - -  bet der Bekampfung der Blat t -  
l~use a'n Samenrfiben werden Nikotinseifenbrt~hen und 

h n 1 i c h e 1311ttlausvertilgungsmit,el genamat. Niko- 
tinseifenbrfihen kommen heute kaum noch zur Anwen- 
dung, handelsfert ige Pr~parate wie Bladan, Gesapon, 
Certoxan u. a. weisen jedoch keine ~hnl ichkei t  mit  dem 
ers tgenannten Mit tel  auf, - -  S. 67 s ta r t  Brioli mnB es 
Broili heigen. S. 72 - -  t3eim Kartoffelk~fer haben wit in 
Deutschland nieht  mi t  3 sondern nut  mit  2 Generationen 
yon Larven  im Jahre zu rechnen. Zu Verwechslungen 
geben der Kartoife lk~fer  und seine Larve mi t  dem 
M2arienkafer und seiner Puppe (nicht seiner Larve) Ver- 
anlassung. S. 74 - -  Die Kartoffelkafer-Forschungs-  
s ta t ion in Kruf t  ist kurz vor  13eendigung des Krieges 
nach 2r verlagert  worden und befindet 
sich auch heute noch dort. In den Westzonen ist eine 
gteiche Forschungsstat ion in Darmstad t  im Aufban. 
S. 81 s t a t t  physiologischen Abbanes ist der Begriff  5ko- 
logischer Abbau fiblich. S. lO3 - -  L. HILNZR hat  nicht  
eine Verbindnng yon Sublimat  und Formaldehyd zur 

Getreidebeize herangezogen, sondern jede dieser beiden 
cl~emiscken Verbindungen ttir sich benntzt .  S. lO 4 s tar t  
Staubbe{ze w~re besser Trockenbeize zu sagen. S. lO6 - -  
Der Ausdruck, dab die Pilzfgden den Fruchtknoten  ver- 
zehren, ware durcl~ einen geeignetereI1 zn ersetzen. 
S. 112 --  s ta r t  Puccini~ dispers ist t~uccinia dispersa zu 
setzen. S. 14o -- bet der Blattlausbek~mpfung waren neben 
Nikotin-ttandelspr~parateno die in der Ostzone z .B.  
i iberhaupt nich~ kauflich sind, auch andere neuartige 
Blat t lausbekfimpfungsmittel  zu nennen. S. 143 - -  Die 
Arbeit  yon STANLEY wurde im Jahre I935 (nicht 1933) 
ver6ffentlicht.  S. 143 - -  Die eigentlic~e 5Iosaikkrank-.  
heir der Kartoffel  (X-Virus) ist nicht blatt lausiibertrag- 
bar, dagegen ist bet anderen Vertretern der Mosaikgrupl~e 
(Y-Virus) Blat t lausi iber tragung mhglicb. S. 154 - -  
Obstbanmkarbolineum kann fiir die Winterspri tzung 
nicht als das allgemein L~blicl~e bezeichnet werden, da 
die Gelbspri tzmittel  immer starker in den VordergrUnd 
treten. - -  Bet der Aniffihrung der Insektizide mfissen 
auch DDT-, Hexa-  und E-Mit leI  genannt  werden, da 
gerade das Arsen weitgehend yon ihnen verdrangt  wor- 
den ist. S. 165 - -  s tar t  Xyloborus mnB es Xyleborus 
l~eil3en. S. I69 - -  bet der 3/~aika.ferbekampfung w~ren 
die neueren Erfahrungen mit  Hexami t te ln  zu beriick- 
sichtigen. S. i~8 s ta r t  Peronospora bzw. Plasmoparc~ 
vili~ieol~ mnB es vi-li~ola heigen. S. 21o - -  leider ist die 
Feststellung, dab die Amtliche 3~it• den 54[ittel- 
markt  fiberwacht noch ein Wunschtranm. S. 211 -- .  Das 
spezifisch Nene des DDT mfiBte hier klarer heransgestellt  
werden, ebenso vermiBt man die Hexa-  und E-Mitre! an 
dieser Stelle. S. 214 - -  wenn die Phytomedizin  hier als 
gleichberechtigtes Glied neben die Humanmedizin  und 
die Veterin~rmedizin gestellt wird, so sind wit  yon dieser 
Verwirklichung doch noch sehr*ceit ent~ernt. Man denke 
nur an den "vVert t ierischer und pflanzlicher Produktion 
lind vergleiche dann die )/[ittel, die ftir beide Disziplinen 
ausgeworfen werden, um das bestehende Mit3verhh.ltnis 
deutlich zu machen. - -  Die kleinen vorstehenden Be- 
anstandungen beriihren in keiner MZeise den praktischen 
Wert  der Schrift.  Zweifellos wird ihr die Anerkennung 
in weitesten Kreisen nicht  versagt  werden. 

KlinkowsM ( As~hersleben). 

REFERATE. 
Allgemeines. 

A. P. BUTOVSI(hJ, Die Effektivitlit der Anwendung von DDT- 
und Hexachloranpr~iparaten im Kampf gegen den Erbsenk~ifer. 
Selekcija i Semenovodstvo 195o, Nr. I, 58--67 [Rus- 
sisch]. 

Im  Gegensatz zu der Arbeit  y o n  BELJSKIJ (Selekc. 
i Semenov. 1948, Nr. 3) wird der Anwendung der DDT- 
und Hexachloranpraparate  im Kampf gegen den 
Erbsenkafer die hhchste B~deutung zugemessen. Verf. 
sieht die Mhglichkeit, die Erbsenknl tur  in knrzer Frist  
vom Erbsenkafer  (Bruchus pisorum L.) zu befreien. Als 
vollkommenste Anwendungsart  wird die Verst~ubung 
des Praparates vom Flugzeug aus angesehen, wobei die 
Normen ~t~r DDT bis auf 15 kg /ha  (bet 5% , ,Dunst")  
bet der ersten B?staubung, bzw. bis io kg /ha  bet der 
zweiten gesenkt werden k6nnen. Fttr Hexachloran 
(7% Dunst) genfigen IO kg /ha  je erste und zweite Be- 
st~ubung. Die Flugh6he des Flugzeuges bet den Ver- 
suchen (1947 und 1948) war 2--2,5 m: Bat den anderen 
B~st~ubungsverfahren miissen die Normen bis auf 
3o~35 kg /ha  I~r die erste und his auf 2o--25 kg /ha  
far die zweite B~staubung erhhht  werden. Entspre- 
chende Normen ffir Hexachloran:  2o bzw. lO--15 kg/ha.  
Die B~st~ubung malB spatestens 4- -5  Tage nach Bliite- 
beginn der Erbsen dnrchgeft~hrt werden, damit  die Ei'- 
ablage verhindert  wird. Die zweite Bestaubung erfolgt 
nach 8--1o Tagen. 13ei Saatgutgewinnung ist manchmal  
noch eine zusXtzliche B~st~ubung erwiinscht. Die An- 
wendung dieser Praparate  schliel3t die Durchf/ihrung 
der iiblichen agrotechnischen VorbeugungsmaBnahmen 
tticht aus. I. Grebe~g6ikov (Gc~ersleben). 

F. G. MARTYSEV, Die kombinierte Reis-Fischwirtschaft. Soy- 
jet. Agronomija 195o , l~r. 1, 29--32 [Russisch]. 

57och vor dem Kriege trieben einige Kolchosen in der 
Ukraine auf ihren l~eisfeldern Fischwirtschaft, was jetzt 
in verschiedenen sfidlichen Teilen der UdSSR erfolg- 
reich wiederholt wurde. IV[ehrere Kolchosen der Kasa- 
chischen SSR. belischten 1948 ihre Reisfelder mit jungen 
Spiegelkarpfen (Anfangsgewicht 25 g), die im Herbs t  
ein Gewicht yon 4oo--5oo g erreichten. ~bera l l  wurde 
ein Reismehrertrag yon 2- -8  dz /ha  beobachtet .  Durch- 
schnitt l ich wird mit  einer Fischprodukt ion yon 2oo his 
25okg /ha  ohne und 4oo--5o0 kg /ha  mit  zush.tzlicher 
Fi i t terung auf den Reisfeldern gerechnet. Die Erh6hung 
der Reisertrage erfolgt dadurch, dab die Karpfen bet 
der Nahrungssuche die biologische Kruste, die sich auf 
der Bodenoberflache der Reistelder unter  dem Wasser 
bildet und die Zufuhr des Sauerstoffes zu den Pflanzen- 
wurzeln verhindert ,  durchwt~hlen und zerbrechen. Auch 
vert i lgen die Karpfen die Reismttcke - -  einen der Haupt -  
schgdlinge der Reiskultur  - -  und fressen vieIe Unkraut-  
samen, die ins Wasser gelangen; die Fischexkremente  
wirken als zusatzliche Dt~ngung. AuBerdem vermindern 
die Karpfen die Zahl der 1Kalariamiicken auf 1/5--1/9. 
Spezielle Versuche yon KONONOVA und ~PZT (Priroda 
1948, Igr. 3) zeigten, dab die zur Vertilgung der A nopheles- 
Larven geniigenden normalen DDT-Dosen (2oo und 
mehr g/ha) ffir die jungen Karpfen wie Iiir die kleinen 
wirbellosen Tiere, die den Karpfen als Nahrung dienen, 
unsch~.dlich sind. Die Fische werden bet tier Entw~sse- 
rung der Felder bet der Wachsreife des Reises gefangen. 

I. Greben~ikov (G~terslebe~). 
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G e n e t i k .  

ARNE LUNDQV.i.ST, On self-sterility and inbreeding effect in 
t~traploid rye. Uber Selbststerilit~it und Inzucht)virkullg 
bet tetraploidem Roggen.) Hereditas (Lund) 33, 57 ~ 
bis 571 (1947). 

Diploide und tetraploide Linien yon Roggen (,, StMr&g" 
von MONTZZN~) unterscheiden sich i.m Hinblick auf die 
Selbstferti l i tat  nur  wenig. I~ie Inzuchtwirkung nach ein- 
maliger erzwungener Selbstung is• sowohl bei diploiden 
wie bei tetraploiden Linien deutlich ausgepr~gt. Die De.. 
pressio11 is• bet den  Tetraploiden geringer als bet den Di- 
ptoiden. A. Lein (Voldagsen i. Harm.) d o  

GOSTA OL$$ON und BRITA RUFELT, Spontaneous crossing 
between diploid and tetraploid Sinapis elba. (Spontane 
Kreuzung zwischen diploidem und tetraploidem Sinapis 
Mba.) Hereditas (Lund) 34t 351--365 (1948) . 

In  Anbauversuchen yon di- und tetraploidern Senf 
wurde geprfi:ft, wie wet• der Er t rag  des • 
Senfs durch die N~he des diploiden beeinfluBbar ist. Die 
4n-Pflanzen s• ans 1941 colchiziel-tem Material. 
Die Versuehe wurden folgendermagen aligelegt: im er- 
sten Versuchsjahr, 1946, je eine Parzelle rnit 2n- und 411- 
Sent zu je io 1Reihen, dazwischen eine Parzelle rnit ab- 
weehselnden Reihen voI1 211- nnd  411-Sent, insgesamt 
5 ~ Reihen. Bet der Wiederholung im 11~ehsten Jahr 
wurde die Parzellen- und Reihenzahl vergr6Bert in fol- 
gender Anordnung:  2n- und 4n-Ptlanzen je 2o t~eihen, 
2n -+4n-P I l anzen  abweehselnde Reihen, insgesamt 50, 
4 n- und 2n-Pflanzen wieder je 20 Reihen, diese ganze 
Anlage rnit eiller Wiederholung. Jede 1Reihe bedeck• eine 
FI~ehe yon 2 m 2. Die Reihen wurden einzeln geerntet 
und getrennt  verarbeite• I947 z. ]3. die Reihen I, 2, 5, 
io, 15, 20 ans der 4n-Parzelle und einzelne Reihen aus 
dem diploiden nnd  dern gemisehten ]3estand. AuBer- 
dem wurden Tetraploide in einem gr6Beren ]3estand di- 
ploider und in verschiedener Ent fernung yon diesem 
Feld angepflanzt. Der Er t rag der 4n-Pflanzen wird ganz 
wesentlich durch die N~he yon 2n-Pflanzen beeinf iuBt:  
in gemischtem ]3estand 95--96 g je Pflanze, reiner 4 n- 
]3estand 213--22+g. Is• die 4n-IReihe vo11 2n-Reihen 
v61Iig eingeschlossen, sink• der Ertrag auf 55,2 g (Ver- 
gleichsertrag der 2n-Pflanzen 428 und 358,6 g). Leichte 
Unterschiede zwischen den Ertr~gen der beiden Ver- 
suchsjahre sind auf AuBenbedingungen zurfickzuffihren. 
DaB diese Ertragssenkung hervorgerufen wird dutch die 
Bildung yon triploidem und anomalem Samen, kollnte 
dutch Samenuntersuchungen nachgewiesen werden. Die 
Gr6Benklassen, dutch Siebe getrennt,  s t immen iiberein 
mit  der Chromosomenzahl (ansgez~hlt an WurzelSpitzen 
keimender Samen), Gruppierung der Gr6Be nach:  4 n, 
2n, 3 n. Die schlecht entwickelten, geschrurnp!ten Samen 
sind auf 4n-Pflanzen durchweg triploid, ~viihrend sic auf 
2n-Pflanzen die gleiche Chromosomenzahl wie die Mutter  
aufweisen. Die Zahl triploider nnd  abortiver Samen 
n immt  mit  abnehmender Ent fernung der 4 n- vo11 2n- 
Pflanzen deutlich ab; z. ]3. bet o, 4 rn E11tfernung 16,7% 
3n-Samen, bet o,8 rn IO,7%, bet 2 m 3,3%, bet 4 m 
2,9%. Ohlendor/ (Voldagsen i. Harm.). d o  

P. DE $OMER, kes mutations des souches productrices de p@ni- 
cilline. (Die Mutationen bet Penicillin-produzierenden 
St~mmen.) ]3ull. Soc. Chim. biol. Paris 29, 364--366 
(1947). 

Durch Bes t r ahhng  rnit Ultraviolet• und R6ntgen- 
s trahlen wurden verschiedene StXmme yon _Pen@illium 
ohrysogenum rnit verschiedener Ausbeute all Penicillin 
gewonllen. In  dell rneisten F~llen war die Pellicillin- 
menge verringert;  bet welligen I11dividuen (Mycel aus 
isolierten Spore11) war jedoch eine verringerte Penicillin- 
p r o d u k • i o 11 festzustellen. Die durchschnittl iche 
Penicillillmenge des bes t rah l ten  Ausgangsmaterials war 
regelmXBig verringert.  Anhal tspunkte  • die ver~nderte 
Penieil l inproduktion war in gewissen Grenzen die Pig- 
me11~bildung als sichtbarer Ausdrnck eines ver~11derte11 
S• Nebe11 RSn• und UV-Strahlen wurde 
auch in ether geringen Zahl yon Versuchen Radium ver- 
wende• Dabei wurde11 besollders pellicillinreiche Stern- 
me gewonnen, die gegeniiber den dutch die anderen 
Strahlenar ten erzeugten etwa doppelte Ausbeuten er- 
gaben. Die Versuche werden fortgesetz• 

G. Piel~arski (Bonn). d o  

M.WESTERGAARD, The relation between chromosome consti- 
tution and sex in the offspring of triploid M e l a n d r i u m .  (Die 
]3ezi~hung zwischen Chromosomenkonsti tution und Ge- 
schlecht in der Nachkommenschait  yon triploidem Me- 
landrium.) Hereditas (Lund) 34, 257--279 (i948) �9 

i n  der Nachkommensehaft  yon triploidem Melandrium 
(Gesehwisterkreuzung, Kreuzung mit  211 und 4 n) t re ten 
alle Chromosomenzahlen zwischen 2n und 5 n ant. Es 
besteht die Telldenz, im Laufe mehrerer Generationen 
nach 4 n lain aufzuregulieren, im Gegensatz zu anderen 
Objekten, bet denen die Nachkomrnen yon Triploiden 
nach 211 tendieren. Neben rein 9- und c~-Pflanzen t re ten 
hierbei Zwiiter auf, entweder mit  echten Zwit• 
oder mit einem reduzierten, aber funktionsfithigen 
Fruchtknoten  1leben den Antheren. Die Intersexe haben  
immer mindestens ein u neben einer wech- 
selnden Anzahl yon X-Chromosomen und meist sehr 
vielen Autosomen. Pflanzen, die nebe11 den Autosomen 
nur X-Chromosomen enthalten,  sind immer 9. I)urch 
Selektion in zwei aufeinanderfolgellden Generationen 
gelang es, Pflanzen zu erhalten, die eine bessere Ausbil- 
dung des Fruch• zeigten als die erste Generation. 
Aus den Beobaehtungen, znsammen mit  frfiheren Befun- 
den, ergibt sich, dab das Y-Chromosom c~-bestimmend 
ist. In  euploiden Pilanzen en• sich Frnchtkl loten 
nur  in Abwesenheit vo11 Y. Das X-Chrornosom is• 9-be- 
st immend. U11ter den Autosomen silld sowohl 9- wie 
c~-bestimmende Chromosomen vorhanden. Das Auftre- 
fen der Intersexe h~ng* ab yon ether St6rung des Ver- 
h~ltnisses zwischen den 9- und c~-bestimmenden Auto- 
sornerr. Hierdureh kann,  zusamrnen mit  eiller entspre- 
ehenden Anzahl yon X-Chromosomen, der hernmende 
EinfluB yon Y zuriickgedr~ngt werden. Die  Gene • die 
Ausbildullg der Geschlechtsorgalle liegen in  den Auto- 
somen, die ausl6senden Faktoren in den Geschlechts- 
chromosornen. Die amerikanische Linie yon Melandrium 
nnterscheidet sich yon der europ~iischen durch eine stSr- 
kere ~?-Tendenz des X-Chrornosoms 11nd eine groBe zent- 
rische inversion im Y-Chrornosom. Im Anschlul3 an die 
]3efunde werden die bestehenden Theorien fiber die Ge- 
schlechtsbestimrnung nnd  flare Anwendung auf Melan- 
drium untersucht .  C. Harte (Freiburg/Br.). 

Cytologic. 
o 

ARTUR HAKANS$ON, Embryology of Poa alpina plants with 
accessory chromosomes. (Embryologie -con Poa-cdpina- 
P:[lanzen mit fiberz~hligen Chromosomen.) ~ereditas 
(Lmld) 34, 233--247 (1948). 

An Pflanzen yon Poa alpina ha• Mt~NTZlNO (Here- 
ditas 32, 127. 1946) zusgtzliehe Fragmentchromosornen 
festgestellt, und zwar ansschlieBlich in PMZ., w~hrend 
in den Wurzelspitzen derselben Pflallzen nur  norrnale 
Zellen rnit den Chromosomenzahlen 2n = 14 gefunden 
wurden. Das Gleiche ist durch andere Autoren ffir Sor- 
ghum purpureosericeum bekannt .  In  der vorliegenden 
Arbeit  versuch• Verf. die Verteilung u11d eventuelle Eli- 
minat ion der ]3-Chromosomen in der Embryoentwick- 
lung aufzukl~iren. Er untersucht  2n-, 3 n- u11d F~-Pflan- 
zen, tetztere aus Kreuzungen yon 2n-Pflanzen mit  ]3- 
Chromosomen mit  apogamen normalen 2n-Pflanze11. ]3ei 
diesel1 P~-Forme11 war aber die Chromosomenzahl zu 
hoch, als dab genaue Auswertunge11 gemach• werden 
konnten.  Zuniichs• wird die Meiosis in den EMZ. mi• 
besonderer 13eriicksichtigung der ]3-Chrornosomen be- 
schrieben. Im wesentlichen kein anderes Verhalten als in 
der PB~Z. : unregelmSBige Paarung der B-Chrornosomen, 
nngteiche Verteilung an die Pole, doch sehr selten Eli- 
minat ion in der Interkinese. Niemats wird eilae Paarung 
mit  A-Chromosomen beobach• Das gruppellweise Zu- 
sammenliegen der 13-Chromosomen in der Metaphase und 
auch eine gelegentlich st/irkere Anf~rbung wird als hete- 
rochrornatische Eigellschaf• gedeutet. 13el 11ngleieher 
Ver te ihng  erh~lt die chalazale Seite der EMZ, aus der 
spS• der Embryo e11tsteht, die gr6gere Zahl an Chro- 
mosomen, besonders bet den 3n-Pflanzen. Nach der Be- 
fruehtung is• im allgemeinen sehr selten El iminat ion der 
13-Chrornosomen festzustellen, die Untersuchnllg is• hier 
allerdings sehr erschwert durch die geringe Zahl an Tei- 
lungsstadien. ]3ei drei Pilanze11 waren in den Wurzel- 
anlagen des Embryos eine wechselllde Zahl yon Mikro- 
nuclei im Plasma zu beobachten, die wohl durch elimi- 
nierte Chromosornen ents tanden sein k611nen. Da die 
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fibrigen vier Pflanzen sich aber hierin ganz normal  ver- 
hielten und auch die Prim~rwurze!n keimender Samen 
keinerlei El iminat ion zeigen, kann  dieser ~Befund nicht  
verallgemeinert  werden. 

Ohlendor~ ( Voldagsen i. Harm.). oo 
A. LIMA-DE-FARIA, Disturbances in microspore cytology of 
. A n t h o ~ e a n t h u m .  (Stbrungen in der Cytologie der Mi- 
krosporen yon A~r Hereditas (Lurid) 33, 
539--551 (1947). 

Eine Wildform yon Anthoxa~r mit ]3-Chromoso- 
men (zus~tzliche11 Fragmentchromosomen) zeigi Ab- 
weichnngen in der E n t w i c k h n g  der Pollenkerne. Es 
wurde die Polleilmitose yon 7 Pflanzen mi• verschiedener 
Anzahl (1--4) B-Chromosomen nil tersucht nnd  die St6- 
rungen beschriebeii. Normalerweise Mild der vegetative 
und  generative Kern dutch Form, F/irbung und Lage im 
Zetlraum deutlich zn uilterscheiden, t-Iier dagege11 sind 
in vielen Polleiikbrnern die Kerne anomal gef~irb• oder 
falsch in der Zelle orieiitier• und in ihrer charakteristi-  
schen Art  nicht  mehr erkeniibar. Diese Polleiikbriier 
fallen dann  im Lauf der weiteren Eiltwickluiig aus. Fer- 
net  werden verschiedene Oberg~tiige yon Sf6ruugen in der 
Syncbroiiisation der Kerntei lungen beschrieben (nicht 
statistisch) und abgebildet. Entweder • fiberhaupt 
nur  ein Kern oder aber be• zugleich, doch in verschie- 
deneil Phaseil. Gelegentlich kommt es zu Verschmelzuilg 
der zwei Kerne, wobei dutch eine we•177 zus~Ltzliche 
Mitose Pollen mit  verdoppelter ChromosomenzaM ent- 
stehen. In  ether einzigen Pftailze mit  einem B-Cbromose- 
sore lagen im Pollenplasma auBerhalb der Kerne Chro- 
matintropfen,  die durch eliminierte A-Chromosomen 
enisfanden sein k6nnen, da ill den anderen Pflanzen mit  
mehr als einem B-Chromosom Iliemals dergleichen ge- 
sehen wurde. Als Ursache • alle diese Anomalie11 wer- 
den Umweltbedingungen und eine unausgeglichene gene- 
tische Kons t i tu t ion  verantwortl ich gemacht. 

OMendorf ( Voldc~gsen/Ha~n.). o o  

G. OSTERGREN, Heterochromatic B-chromosomes in A n -  
t h o x a n t h u m .  (Heterochromatische ]3-Chromosomen bet 
An/hoxc~nthum.) Hereditas  (Lund) 33,261--296 (1947). 

Die Pflanzen wurden aus Sarnen voil Anthozan/hum 
at• (n =5) gezoge11, welcher aus Portugal  und aus 
dem Botaiiischen Garten yon  Nancy stammte. ]3eide 
Lintel1 waren morphologisch stark verschieden, aber ohne 
St6rung kreuzbar. Die Mitosg-Chromosomen sind etwa 
6 # lang, median bzw. submediail  inseriert und 3 davon 
mit  sekund~ren Einschntiruilgen im k/jrzeren Schenkel. 
Die z. T. im Chromosomensatz vorhandene11 fiberz~hli- 
gen B-Chromosomen sind 4 r lang. Die Beschreibung 
t r i f i t  nur  Ifir das portugiesische Material zu. B-Chromo- 
somen • als , ,S tandard-Typ" ,  als ,,Iso-Chromoso- 
men"  (nur in der Meiosis an der Schenkelpaarung und 
an der Ring-Univalent -Bi ldung zu erkennen) und als 
Miniaturchromosomen auf, die nur  in der Meiosis als 
kleine runde K 1 5 13 e zu erkennen stud. Von 22 Pflan-  
zen aus Samen des portugiesisehen Staiidorts hat• IO 
I - -  4 t~-Chromosomen. Sie sind heterochromatisch, ihr 
~Ieterochromatin is• in einzelnen Pflanzen verschieden 
ausgepr~gt, und iniierbalb der Wurzelspi• trit• es in 
~Iteren Zellen deutlieher als in den jungen l~ervor. I)urch 
K~ltebehandlung kann  die auch normalerweise deutlich 
erkennbare Feinheit  und geringere F~rbekrai t  der B- 
Chromosomen im Sinne einer negativeil Heteropyknose 
gesteigert werden. Die Zahl des Standard-  und Iso-Typs 
der t~-Chromosomen is• innerhalb der einzelneii Pflanzen 
ziemlich konstant ,  ihre Passage durch die Mitose dal~er 
nur  seIteil gest6r• Im Gegensa• zu fiberz~hligen Chro- 
mosomen der 211+ I-Formen paaren sich B-Chromo- 
someil IIie mit  den Cromosomen des normalen Satzes, 
und diese univalenten  B's vollziehen in der Anaphase I 
der Meiosis keine Trennung  In  Tochterchromosomen. 
2 u11d mehr B-Chromosomen paaren in der Meiosis uiiter 
Chiasmlabildung, sofern sie nich• als Isochromosomen 
Ring-Univalente  bilden. I n  der Pollenmitose trenneii  
sich entsprechend den Verh~iltnisse11 bet SecMe die 
Tochterchromosomen der B-Chromosomen nicht  von- 
einander, sondern werden gemeinsam in eineil der Toch- 
terkerile eingeschl0ssen. Die Prfifung vo11 Nachkommen 
aus ~ Pflanzen mit  o - -  4 B's bet freier ]3est,,tubung er- 
gibt, dab eine non-disjunction,  wie sie im Pollen vorhan- 
den is• in der Eizellenentwicklung fehlt. - -  Steigende 

Zahl yon B's setzen die Pollenfertilitiit  und die Vitali t~t 
herab, 17aben aber keinen EinfluB auf die ]31fihzeit. Die 
Diskussion bescb/ifiigt sich ~.auptsiicblich mit der ~Be- 
deutung der B-Chromosomen ffir die Pflanzen; sie werden 
als ,,parasitische Chromosomeii" aufgefaB• ihre un- 
mittelbare Nfitzlichkeit ftir die Erhaltung und Vitalit~ii 
der Pflanze nur mit Vorbehalfen angenommen. 

Hans Marquardt (Freiburg/Br.). oo 

Physiologie. 
NILS FRIES, Mutant strains of O p h i o s t o m a  r n u l t i a n n u -  
l a f u m  requiring components of different nucleotides. (Mu- 
tierte St~rnrne yon Ophios/oma mul/iannuZa/um, welche 
verschiedener Nucleinstoff-Konaponenten bedfirfen.) 
Ark. Bot. A 33, H. 3, 7, 1--7 (1947). 

Durch R6ntgenbestrahlung yon Ascosporen oder Co- 
nidien yon Ophiostomc~ #~ul/iannulatum wurden 36 Stiim- 
me erhal• welcLe im Gegensatz zur Ausgangsform 
heterotroph • verschiedeiie Nucleinstoffe bzw. Teile 
derselben waren. Der strikte Nachweis daft• dab es 
sich hierbei um ech• Mu• handel• konnte nur  
ill wenigen F~llen erbrach• werden, doch is• die Wahr- 
scheinlichkei• ffir das Vorliegen yon Mutai ionen sehr 
groB. Die Grundn~hr16sung fiir alle VersucLe enthielt  
Glucose, Ammoniumtar t ra t ,  anorganiscLe Salze sowie 
VKamin t31 und 13 e Ffir die mutier ten Formen mu13te 
zur Erzielung gufen Wachstums noch je 25 cm 3 N~hr- 
16suiig o,ooi Mill• der im folgendeii genamlten Stoffe 
zugegeben werden: 13 St~imme reagierten auf Zusatz yon 
Uracil, Uridin, Cytidin oder Cytidyls~nre. Uracil war 
hierbei am wenigsten wirksam. Noch schlechteres Wachs- 
turn erm6glichfe Thymin,  ganz unwirksam war Cy:tosin. 
Eine gr6Bere Grnploe sprach ant  Hypoxanthin ,  Aden• 
Adenosin oder Adeiiyls~ure an, einige auI dieselben Stoffe 
auBer Hypoxanthin .  Hier war Adenin der am wenigsten 
wirksame Zusa• Eine Linie reagierte IIur auf Zusatz 
voii Guaiiin oder Guanosin. Einige Beobachtungen legen 
die Annahme nahe, dab Hypoxai i thin  eiil Zwischenpro- 
dnk• der biologischen Adeniilsyn• bet O. m. set. tIefe- 
nucleins,,ture ergab gutes Wachstum bet a 11 e n mutter- 
t en  Linien, ebenso eiii aus Pankreas isoliertes Tri-Poly- 
nucleolid. Zusatz yon Tabakmosaikvirus in weitgehend 
gereinigter L6suiig ergab kein Wachstum; dieses Molekfil 
war • s~im• Stfimme uiiangreifbar. Von interesse 
is• die Beobachtung, dab Zusatz yon Inosit  ( >  I y/cm ~) 
die Bildung zusalnmenb~tngeiider Mycelien verbinderte 
und hefeartiges Wachs tum ergab. 

H. v. Witsd~ (Weihenstepha~). oo 

J. R. FURR, W. C. GOOPER und P. (LREECE, An investigation 
of flower formation in adult and juvenile Citrus trees. (Eine 
Unfersuchung fiber die Blfiteiibildung in alteil und 
jungen Cilrus-Pfianzen.) Amer. J. t3o• 3 4 , 1 - 8  (~947.). 

Aus Samen gezogene Citrus-Pflaiizen blfihen im all- 
gemeinen ers• Jln Alter  voii 5 - - I o  Jahren. Ffir Zfich- 
tungsarbeifen is• das sehr Ilachteilig. Dafter wurde nach 
Methoden gesuch• die ein friiheres Bltihen erzwingen. 
V e r s u c t l e  m i t  a l •  B ~ u m e n :  Der Zeit- 
punk• der Anlage yon Blfiten kaiin durch zu verschie- 
denen Zeiten ausgefiihries Ringeln und Entbl~• an- 
n~thernd bes• werdeil, well so die Bildung neuer 
Blii tenanlagen verhiiidert wird. Alle nach diesem Ein- 
grit• noeh in Erscheinung t retenden Blfiten mfissen also 
vorlaer angelegt wordeii seth. Die Blfite erfolgie nie vor 
Februar,  die Anlage der Bli i ten im November his Dezem- 
her. Die Cilrus-Arfen scl~eineii tagneutra l  zu sein. 
V e r s u c h e  m i t  j u n g e n  P f l a n z e n :  U m g e -  
Iletisch einheitliches Material zu haben, wurden nur aus 
Nucel larembryonen aufgewachsene Sfimlinge benutzt .  
Pfropfung yon 1Reisern aus jungen (2j~ihrigeii) Pilaiizen 
auI Unter lagen yon 5,1teren B~umen ffihrte nicht  zur Be- 
schleuiligung des Bit• Nur Ringelung (Entfernung 
eines Rindenstreifens yon mindestens I Zoll [ ~ 2,5 cm] 
Hbl~e in der N~he der Stammbasis) konnte die Bliiten- 
bi ldung der jugendlichen Pflanzen beschlennigen. /~in- 
ge hng  im Juni  war am erfolgreichsteii. Waren die Pflan- 
zen abet  erst 2 Jahre alt, so blieb der Erfolg auch bet die- 
set Behandlung gering. Der Altersfaktor der Blfiteil- 
bi ldung • also nich• u11brechbar, und zwar is• er um so 
leichter zu tiberwinden, je ~tter die Pflanze schoil • 
S t e c k t i n g e  v o i i  ~ l t e r e i i  P f l a n z e i l  ver- 
hielten sich wie junge, d .h .  wareil ebenso schwer znr 
2Blfifenbildung zu bringen. E. Bi~mr ( Tf~bingen). oo 
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HERMANN V0N GUTTENBERG and EI.ISABETH LEHLE- 
JOERGES, 0her dos Vorkommen von Auxin und Heteroauxin in 
ruhenden and keimenden Samen. Planta (Berl.) 35, 281--296 
(1947). 

Auf Grund der Arbeiten yon DE:I:TWEIL:~R (Planta 33, 
258, 1942) und von GUTTENBERO U. BOCHSEL (Planta 34, 
49- i944) ist anzunehmen, dab kfinstlich zugefiihrte 
~-Indolylessigs~ure in der Pflanze zu erhdhter Auxin- 
produktion ffihrt und dadurch nur  indirekt  die verschie- 
denen Wachstums- und Entwicklungseffekte zur Folge 
hat.  E s  lassen sich bet geeigneter Versnchsanstellung 
auch erhebliche Unterschiede zwischen Auxin- und t tete-  
roauxinw~rkung feststellen. Ausgehend yon diesen Be- 
Iunden sollte untersucht  werden, ob sich auch normaler- 
weise in der Pflanze entsprechende Vorg~nge abspielen, 
woffir das Vorkommen yon Heteroauxin in der hdheren 
Pflanze eine erste Voraussetzung w~re. Bet den bisher 
fiber diese Frage vorliegenden Arbeiten, in denen der 
Heteroauxinnachweis durch Zerstdrung des Auxins mit  
Lauge durchgeffihrt wurde, hat te  man nicht berficksich- 
tigt,  dab das gefundene Heteroauxin erst durch die Lau- 
genbehandlung als Abbauprodukt  oder durch Stoffum- 
wandlungen bet bloBer Wasserzufuhr ents tanden sein 
kSnnte und die Befunde durum fiber das natfirliche Vor- 
kommen nichts aussagen. Aus diesen Grfinden sollte 
in der vorIiegenden Arbeit  der Heteroauxinnachweis 
nicht  wie bisher in ganzen Samen, sondern in geeigneten 
Ex t r ak t en  versucht werden. - -  Als Nachweismethode 
wurde der Arena-Test nach W~NT (1Rec. Tray. hot. N6erl. 
25, 1928), und zwar an Hochzucht-Siegeshafer, benutzt .  
Geprfift wurden mit  1Rficksicht au! die Arbeiten anderer 
Autoren die Samen yon Zea mays, Triticum sativum, 
Tropaeolum maius, Fagopyrum esculentum und gelegent- 
lich Arena sativa. Es kamen Ext rak te  aus luf t t rockenen 
K6rnern mit  peroxydfreiem fl~ther oder heiBem Wasser 
und Ext rak te  aus gequollenen oder angekeimten K6r- 
nern mit  Wasser zur Verwendung. Die Trennung yon 
Auxin und  Heteroauxin wurde dutch 3stfindiges Kochen 
mit  nHC1 (ZerstSrung yon Heteroauxin) bzw. n NaOH 
(Zerst6rung yon Auxin) durchgeIfihrt. Bezfiglich metho- 
discher Einzelheiten mul3 auf die Arbeit  selbst verwiesen 
werden. - -  Die Versuche ergaben, dab sowohl unter  Aus, 
schluB yon Wasser sowie in mit  Wasser hergestellten Ex- 
t r ak ten  trockener K6rner ein laugeniester, im Avena- 
Test wirksamer Stoff vorhanden ist, bet dem es sich wahr- 
scheinlich um ~-Indolylessigs/iure handelt .  - -  Ext rakte  
yon 24 h bzw. 48 h gequollenem Samen ergaben bet Zea 
Mays und Arena sativa, dab der GesamtwuchsstofI bet 
der Keinlung aus dem Endosperm fast ganz ab- und in 
den Keimling einwandert,  wo er im Scutellum und in den 
oberirdischen Teilen nachgewiesen wurde. Der laugen- 
feste Stoff dr ingt  nur  his in das MesokotyI ein, wghrend 
Auxin auch in der Koleoptile nachgewiesen werden 
konnte. - -  AnschlieBende Untersuchungen an ruhenden 
und durch ]3egasung mit  ~ ther  oder Erwgrmung ange- 
t r iebenen Winterknospen yon Syringa vulgaris ergaben 
im November keine Reaktion im A vena-Test. Ab De- 
zember t ra t  in den Versuchspflanzen zungchst Hetero- 
auxin auf. Erst  ab Februar  konnte an dessen Stelle oder 
daneben Auxin nachgewiesen werden. In  der Diskussion 
wird versucht, aus diesen Ergebnissen eine Vorstellung 
fiber die zugrunde liegenden Prozesse in der Pflanze zu 
gewinnen, vor allem fiber die Beziehung zwischen Hereto- 
auxin  und  Auxin. H. Claes ( Ti~bingen). o o  

TORSTEN HEMBERG, Waehstumshemmende und wachstums- 
fOrdernde $toffe bet der KartoffeL (Vorliiufige Mitteilung.) (Ark. 
But. 33 B, H. 2, 2, r - -3  (1947). 

Die frisch geerntet e reife Kartoffelknol le enth~lt in 
den ersten Wochen besonders in den Schalenpartien 
gr6Bere 1Vlengen eines nlit  ~ ther  extrahierbaren Hemm- 
stories, der sie am Auskeimen hindert .  Rohextrakte 
schon weniger mg Karto!felschalen in o,I cm ~ Agar ver- 
mochten an der Avena-Koleoptile eben noch megbare 
Krfimmungen dutch Indolylessigs~iure bereits vollst~tndig 
aufzuheben. Ext rak te  aus I Monat ~lteren Kartoffel- 
schalen wirkten dagegen selbst in 25ofach st~rkerer Do- 
sierung nicht  mehr hemmend auf die schwachen Indo- 
lylessigs~inrekrfimmungen. Es wurde Ierner gefunden, dab 
der natfirliche Wuchsstoff der Kar to i fe lknol le-nicht  
Auxin a oder b sein kann,  sondern h6chstwahrscheinlich 
}-Indolylessigs~ureist.  Der Wuchsstoff ist nlimlich be- 

st~kndig gegen Kochen mit  nNaOH, nicht  aber nHC1, 
kann  also weder Auxin a noch b seth. AuBerdem ergab 

�9 eine Molekulargewichtsbestimmung mit HiKe der Diffu- 
sionsmethode Werte, die gut mit  demMol.-Gewicht der 
~-Indolylessigs~ure i ibereinsti lnmten - -  Der bei Verwen- 
dung der Kartoffel gebildete saure Wuchsstoff dfirite 
wegen seiner gleichen Diflusionsgeschwindigkeit eben- 
falls identisch mit  dem normalen Wuchsstoff ~-Indol- 
ylessigsAure sein. 

Chr. Dettweilvr (Stuttgart-Hohenheim). o o  

Phytopathologie. 
$. B. ADAMS, Aphid Resistance in Potatoes. (Aphidenresistenz 
bet Kartoffeln).  American Potato Journal 2.3, I, 1--22. 
1946 . 

Wenngleich die Arbeit  in der Hauptsache die fiir 
deutsche Verh~iltnisse unwesentlichen Stich- und Saug- 
sch~idigungen behandelt ,  sind die Ergebnisse fiber unter-  
schiedliche Vermehrung yon Mycus pers@ae auf ver- 
schiedenen Kartoffelwildarten und -sorten doch yon 
allgemeinem l~nteresse. - -  Es wurden je zwei Stauden 
im Freiland mit  der gleichen Anzahl L~iuse besetzt  und 
in BaumwollMifigen gehalten. Die Versuche mit  den 
Soften erstreckten sich fiber 5 Jahre, mit  den Wildar ten  
fiber 3 Jahre. Je nach Seh~tdigung and  L~usezahlen 
(die meistens parallel gingen) wurde folgende Einte i lung 
getroffen : 

I. sehr ani~illig: Katahdin ,  King Edward und Par- 
nassia. 

2. anfitllig: Bliss  Triumph, Chippewa, Eigenheimer, 
Erstling, Flava, Irish Cobbler, Jubel, Majestic, Pontiac, 
Sebago und Sol. demissum 

3. tolerant,  Arran Victory, Deodora, Green Moun- 
tain,  President,  Triumph, Warba  und Sol. jamesii. 

4. resistent  : Ackersegen, Epicure, Fredericton - -  
S~imling 996-1-4, ( =  phytophthoraresis tenter  Bastard 
Sol. demissum • K a t a h d i n  • Ka tahd in  • Katahdin) ,  
Kouma, Noordeling, Ostragis, Shamrock, Up- to -Da te ,  
Sol. acaule, Sol. antipoviczii, Sol. ajuscoense, Sol. cal- 
dasii glabrescens ( ~  subtilius [Ref.]), Sol. commersonii 
und neoantipoviczii, 

5. i m m u n :  Sol. polyadenium. 
Die Summe der L~iusez~hlungen fiber 4 Jahre ergab 

bet Sol. polyadenium und Sequoia 0, Sol ]amesii 800, 
SoL r ilOO, Sol. Commersonii 13oo, Sol. de- 
missum 2000, IKouma 3000, President  45o0, Arran Vic- 
tory 5000, Up- to -Da te  IO ooo, Earlaine I i  ooo, Pontiac 
13 ooo, Ka tahd in  19 ooo, Green Mountain  20 ooo and  
Irish Cobbler 28 ooo. - -  Die Ursachen werden nur zum 
Teil in der s tarken Behaarung einiger resistenter Sorten, 
und  Wi ldar ten  gesehen. Aui  Sol. polyadenium auf 
welchem nach dreimaI wiederholtem Besatz mi t  30, 
3O--lOO L~usen die L~iuse nach kurzer Zeit abgestorb~n 
waren, wirkt vielleicht der Geruchstoff. 

Ross (Voldagsen). 

W. F. MAI, Virus X in the newer potato varieties and the trans- 
mission of the virus by the cutting knife. {X-Virus in 
neueren Kartoffelsorten nnd  die I~)bertragung des Virus 
durch da s Pfropfmesser.) Amer. Potato J. 24, 341--351 
(1947) 

Die "Identit/it des Virus, das in den welt verbrei teten 
amerikanischen Sorten Chippera, Katahdin  und Sebago 
h{osaik hervorrMt, wird mit  HiKe yon Einre ibungen auf 
den Testpflanzen Capsicum, Datura stramo~ium, Ly- 
copersicum escullentum u n d  Nicotiana tabacum fest- 
gestellt. Des weiteren dienten zum selben Zweck 
Pfropfungen-der  Mosaikstauden auf dem Klon 41 9~6, 
d e r n u r  in Gegenwart yon Virus Y und A Symptome 
zeigt und auf Arran Victory, welches ant  Virus B m i t  
Topnekrose reagiert, sowie serologische Pri i iungen mit  
an t i -X Serum. - -  55 Katahdin-,  18 Chippewa- und 
5 Sebagostauden mit  Mosaiksymptomen erwiesen sich 
ausschlieBlieh als mi tVi rusX infiziert, und zwar sowohl 
mit  schwachen mit t leren (in der Mehrzahl), s tarken nnd 
nekrotischen St~immen, welch letztere Capsicum- und 
z. T. auch Datura-Testpflanzen znm Absterben brachten.  
Auch einige symptomlose Stauden der drei Sorten waren 
mit  X infiziert. - -  Bet ~ber t ragung der gefundenen X- 
St~imme (bzw. deren natfirliche Gemische) mittels Blatt-  
einreibung auf Katahdin,  Sebago und Chippewa, was zu 
95 % gelang, entst-anden bet 40% auf den eingeriebenen 
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Bl~ttern schwarze nekrotische Flecke, gefolgt yon Mo- 
saik. Bei den restlichen ents tand nur ein I~Iosaik. Bei 
Pfropfungen der auf dem Feld gefundenen Mosaik- 
stauden auf Unterlagen yon gesunden Katahdin,  Chippe- 
wa und Sebago wurde ebenialls  Mosaik beobachtet,  
niemals Topnekrose. Nach Pfropfung mit  Green Moun- 
tain, welches auger X noch B enthielt ,  zeigten die Sor- 
ten Sebago, Sequoia, Pontiac, Seneca, Menominee, 
Norkota und Erie schwere Topnekrose und die Sorte 
Katahdin langsame Topnekrose. Diese Soften scheinen 
sonach feldresistent  gegen dos Virus B zu sein. In 
Chippewa-Unterlagen verbrei te ten sich nekrotische 
Flecke auI den ]/ingeren BI~ttern, bei Ontario, Cayuga 
und Empire  t ra ten  dagegen nur Mosaiksymptome auf, 
obwohl auch hierin sich das Virus B verbre i te t  hatte,  
wie Pf ropfungen mit  dem topnekrotisch reagierenden 
Arran Victory bewiesen. 

Bei Iniektionsversuchen beim Knollenschneiden wur- 
de mlt  e inem Messer, das unmit te lbar  vorher durch eine 
kranke KnoIle gefiihrt worden war, ein Scheibchen yon 
Knol lenvier te ln  abgeschnitfen, die vorher  mi t  e inem 
sterilen Messer hergestell t  waren. Mit Knollen, die einen 
schwachen X-S tamm trugen, gelangen die Infekt ionen in 
wenigen Prozent.  Aus Knol len mit  s tarkem X tiber- 
t rug das Messer zu  28,6%, sofern beim Schneiden der 
gesunden Knol lenvier te l  ein Keim ver le tz t  wurde. 
Wurde ein Keim nicht  verletzt ,  betrug der Prozentsatz 
6,9%. H. Ross (Vold~gsen). 

R. E. F. MATTHEW$, Studios on Potato Virus X. ! .  Types of 
change in po ta to  virus X infections. (Studien am 
Kartofiel-X-Virus).  (i. Probleme bei Infekt ionen mit  
dem I~artoifel-X-Virus). Annals of Applied Biology 36, 
448--459 (1949). 

W~thrend ein kiinstliches Gemisch eines schwachen und 
eines starkert X-Stammes  dutch Verimpiung auf Whi te  
Burley Tabak und Datum und nachherigem Abreiben 
von den chlorotischen und nekrotischen Lokall~sionen 
sowie Verdt~nnung der PreBs~.fte auf i : io ~ wieder ge- 
t rennt  werden konnte, gelang eine vollst~ndige Trennung 
natiirlicher Gemische aus Kartoffels tauden mi t  dieser 
Methode nicht  oder nicht  immer. Die auf diese Weise 
aus chlorotischen Lokall~sionen isolierten schwachen 
St~mme lieGen s te ts  ouch bei mehreren f3bertragungen 
neben chlorotischen noch nekrotische Lokall~.sionen ent-  
stehen. Da aber die schwachen St~mme ursprtinglich aus 
derselben Quelle s t ammen und ihre spezifische Eigenar t  
konstant beibehalten, glaubt  VerI., dab die nekrotischen 
LokallAsionen wenigstens zum Teil keine Beimischungen 
darstellen, sondern aus neu mut ie r ten  Part ikeln tfervor- 
gehen. B~i Verimpfung starker StAmme ents tanden  chlo- 
rotische Lokallg.sionen nur sehr selten, woraus auf eine 
schwache Mutat ionsrate  bei s tarken St~mmen geschlossen 
wird. Die schwachen StXmme T B R. X aus Tomate  und 
B a u s  Up-to-Date  lieBen w~hrend zweier Jahre niemals 
starke St~mme aus sich hervorgehen. - -  Das Aussehen 
der Lokall~sionen vari ier t  mi t  der Jahreszeit ,  und auch 
bei v611igem Fehlen yon Lokall~sionen kann ein S tamm 
in den Tabak eingedrungen sein. 

Nach Passage durch Cypho~c~dra betacea werden 
schwache Stgmme vers tgrkt ,  wahrscheinlich infolge Her- 
ausselektionieren der s tarken Komponenten.  

Bei ktinstlicher Infekt ion auf Kartoffelstauden auI min- 
destens einem Bla i r  mit tels  Carborund und Musselin gab 
es bei dell meisten X-Stgmmen keine Ioo%ige Infektion. 
Der o/o-Satz sank sehr ab, wenn die St~tmme mehrere Pas- 
sagen auf Tabak durchgemacht  hat ten ,  und zwar um so 
mehr, je gr6ger die Zahl der vorherigen Tabakpassagen 
gewesen war. - -  Die Stauden aus Knollen sicl~er X-kran- 
ker Pflanzen erwiesen sich am 9. Juli  nach Testung auf  
Tabak ] e n a c h  Sorte nnd Virus nur zu o - -37% krank, 
am 21. August  war die Zahl auf i3=-67% gestiegen, der 
Rest  war frei. I l ieraus wird auf eine relat iv  sp~te Ein- 
wanderung des X aus den Knollen in dos Laub ge- 
schlossen. Ob der Rest  der S tauden  wirklich X-frei 
war, 1Agt sich nach tier angew.andten Methodik (nut 
ein F iederb la t t  pro Staude geprfift) nach Ansicht  des 
ReI. nicht  entscheiden.  Aus dem Korrelationskoeffi-  
z ienten geht  hervor, dab das Virus um so 6fter im 
ersten Nachbau kranker Pilanzen wiedergefunden 
wurde, je le ichter  die Pflanze gem~B Sorte und Virus 
zu infizieren gewesen war. 

Durch Feldbeobachtung und Testung wurde bei meh- 
reren Sorten gefunden, dab be i ' Infekt ion  mit  schwachen 
X-S t~mmen  in den Nachbauten  s tarke St~mme auf- 
zufinden waren. Ob hier Selektion oder Muta t ion  vor- 
liegt, is t  unklar. Ross (Voldagse~). 

Ziichtur~g.  

I .N. GOLUBiNSKI u. E.P. SH!TKO, Hopfensorten vater- 
llindischer Selektion. Se lekc i ja  i s e m e n o w o d s t w o  z6, Nr. 7 
(I89), S. 64--68 (I949), 6 Abb. [Russisch.] 

Die in der U S S R  bekannten alten russischen Hopfen- 
sorten Sel-ebrianka, Skorosl~elka,Moskausche und Kostro- 
masche eignen sich n~cht ~iir die Ukrainische SSR. Die 
Selektionsabteilung der wissenschaftlichen Forschungs- 
station in Shitomir unternahm es daher, neue Hopfen- 
sorten zu ziichten. Als beste erwiesen sich die neu- 
geztichteten Sorten Klon 18, Klon 16 und Klon 34, 
deren Beschreibung gegeben wird. Gleichzeitig wurden 
die yon Prof. E. SALMSON geziichteten neuen englischen 
Sorten erproht, die aber den neugeziichteten russischen 
Sorten an Gehalt der Bit ters toffe  und an Er t rag  be- 
deutend nachstanden. C. Regel. 

G.W. KOPELK|EJEWSKIJ, Neue $orten des Buchweizens auf 
der Schatilowschen staatlichenSelektionsanstolt. Selekcija i 
semenowodstwo z6, Nr. 8 (I9O), S. 30--33 (I949)- [Rus- 
sisch.] 

Mit t-Iilfe der MITSCUURINschen Selektionsmethoden 
ztichtete die Schatilowsche Selektionsstation neue Sor- 
ten des l~uchweizens und verbesserte die schon frtiher 
geziichtete rayonnierte Sorte Bogatyr.  Am aussichts- 
reichsten erwiesen sich die neuen Sorten Orlowskaja 2 
und  Skorcsl;elaja 3, die sich beide durch Schnellreife 
(65 Tage), hohen Oehalt all EiweiB und Fet t  auszeichnen. 

C. Regel. 

W. K. MOROZOW, Freie Kreuzungen zwis�9 den Sorten bei 
der Selektion der Stmnenblume. Selekcijai  semenowodstwo 
16, Nr. 8 (I9I), S. 15--22 (I949). [Russisch.] 

Nach andauernden ergebnislosen Arbeiten zur 
Selektion der Sonnenblume mittels  der 5Iethode der 
Inzucht,  begann das Ins t i tu t  ftir Getreidewirtschaft  
des Sfidostens der UdSSR auf Rat  yon T. LYSSENKO, "corn 
Jahre 1938 an Ireie Kreuzung zwischen den Sorten 
durchzuftihren. Die Aufgabe bestand in der Ztichtung 
einer  gegen Trockenheit  widerstandsf~thigen Sorte, die 
an Er t rag  die Standardsorte 169 t ibertraf  nnd in den 
Samen einen um 3%---5% h6heren Gehalt an  O1 auf- 
wies. Mit Hilfe solcher Kreuzungen zwischen den Sorten 
wurde eine neue Sorte, Saratowski I I - Io  benannt,  geztich- 
tet, yon der  1948 schon 2o ooo Hektar  bepflanzt  waren. 
Der  AuIsatz entNil t  eine Beschreibung der Zfichtungsar- 
arbei t  und eine Analyse der neuen Sorte, deren Samen 
bis zu 44,7% O1 enthalten.  ]:)as Ergebnis der Versuche 
zeigt, dab die Ireie Kreuzbefruchtung zwischen Sonnen-  
b lumensor ten  bei der Selektion dieser Pflanze unerl~iB- 
lich ist und dab man bei freien Kreuzbefrtachtungen 
Soften xvS.hlen muB, die sich dutch Herkunf t  und die 
Methode der Aufzucht voneinander  unterscheiden. 

C. Regel. 

A. $. PALAMARTSGHUK, Ausnulzung der besonderen $truktur 
der Wurzelfr0�9 in der Selektion. Selekci]a i seme- 
nowodstwo z6, Nr. 7 (189), S. 46--52 (1949). 7 Abb. 
[Russisch.] 

Die Bildung yon Wurzelknollen ist nicht nnr bei den 
verschiedenen Knltnren ungleich, sondern auch bei den  
verschiedenen Sorten ein und derselben Kultur.  Verf. 
nntersncht  den t3au der Wurzelknollen bei einer Reihe 
Pflanzen, wie dem Rettich,  der Riibe, dem Radieschen, 
der Zuckerrtibe usw. und vergleicht  sie bei dell einfachen 
und bei den bastardisierten Formen. Daraufhin ergibt 
sich die M6glichkeit, nicht nur bewuBt die Stamm- 
pflanzen zur Kreuzung auszuw~hlen, sondern auch deren 
Entwicklnng nnd die Ents tehung neuer den Bediirfnissen 
der Praxis mehr entsprechenden Sorten zu lenken. 

C. Regel. 
R. SALZMANN, Aktuelio Fragen im schweizerischen Kartoffel- 
bau. Schweiz. Landwirtsch. Monatshefte 1--28 (1948). 

Versuche, in H6henlagen gesundes Saatgut zu er- 
zeugen, sind {ehlgeschlagen. Sowohl in Arosa (18oo m) 



32O Referate. 

Wie in Kiley-Oberberg (Berner Oberland, 19oo m) wurde 
Ende Jul i  bis Anfang August eine Invasion yon Blat t -  
lfi.usen (darunter auch Mycus persicae) festgestellt ,  die 
je nach Sorte and Jahr  2O--lOO L~use pro IOO Bla t t  
ausmachte.  - -  Eingehende Versuche fiber die Friih- 
ernte, die sich fiber mehrere Jabre and das gauze Land 
erstreckten, gaben weitere Beweise ffir diese in Holland 
bereits allgemein angewandte Methode, zu gestinderem 
Saatgut  zu gelangen. Sowohl bet Frfih- wie bet Sp~t- 
sorten l iegen die Blat trol lprozente bet F'rfihrodung be- 
deutend niedriger:  Bintje am 2.7. 18,7~ gege~ 28,7% 
am 1 5 . 8 ,  Bona am 12.7- 2,7O/o gegen I3~ am 3- 8. und 
Voran am 28 7.7,6~ gegen lO,1% am 15.8. In Betrachg 
gezogen werden mug hierbei abet, dab die Triebkraft  et- 
v/as abffillt and auch tier Er t rag  sinkt : bet Bintje bet den 
angegebenen Daten yon 211 kg/Are auI I78, bet Bona 
abet  nut  yon 285 auf 282. Da die Frfihrodetermine in 
die Zeit yon Arbeitsspitzen fallen, wird empfohlen, die 
Stengel zun~ichst aus der Erde zu ziehen nnd die Knollen 
sp~ter zu ernten. Abmiihen und Totspri tzen bie te t  da- 
gegen manche Nachteile.  ~ Eine W~rmetherapie  durch 
Temperaturbehandlung der Knollen war, wie schon oft, 
aueh bet den schweizerischen Versuchen ohne Erfo]g. 
15 ~finuten erhi tzen anf bis zu 52,5 ~ t6tete weder das 
A-Virus (T6tungstemp. im Reibsaft  ca. 5o ~ noch das 
Y-Virus (52 ~ ab. Schon bet 52,5 ~ t ra ten  starke Keim- 
schS,digungen ein und bet 55 ~ keimten nur noch vereinzel-  
te Knollen ans. - -  Zus~itzliche Stickstoffgaben zu 
Stallmistdfingung brachte keine gesicherte Zunahme an 
kranken Stauden, wohl aber  sank die Erkennbarkei t  
(i~Iaskierung), besonders bei der Blat trol tkrankheit .  
I tohe Stickstoffgaben erhShen gelegentlich den Phyto- 
phthora-Be/a.l.! an I(raut  und Knotlen, woftir aber die 
allgemeine Uppigkei t  d e r  Best~inde verantwort l ieh ge- 
macht  werden. Kein EinfluB wurde gefunden anf die 
I-Iohlherzigkeit und Eisenfleckigkeit.  - -  t.Iinsichtlich des 
Kartoffelkrebses wird gesagt, dab 129 allermeist alte 
Seuchenherde bestehen, die nach den beh6rdlichen Vor- 
schriften lO Jahre lang nicht  mi t  Kartoffeln bebaut  
werden dfirfen. - -  Der Kartoffelk~ifer gelangt fast j~ihr- 
lich dutch Winde yon Frankreich her in die Schweiz 
(1948 waren es 4I 3 Herde) und wird bekiimpft dutch 
Absammeln, DDT-MiLtel and Kalkarseniat,  gleichzeitig 
mit  der Phytophthorc~. - -  Abschliel3end werden Boni- 
t ierungen im Schwarzkochen bet i i  Soften nlitgeteilt .  

H. Ross (Voldagsen). 

L.A. SHDANOW, EinfluB der Art der Evziehung auf die Ent- 
wicklung der Sonnenblume. Selekcija i rastenijewodstwo 
16, Nr. 6 (I88). S. 32--39 (1949). [Russisch.] 

Die Grundlage der l%Iethodik der Selektion der Sonnen- 
b h m e  ist die biologische Gesetzm~iBigkeit in der Wahl 
der Umweltsbedingungen dutch die Pflanze in allen 
ihren Entwicklungsstadien, darunter  auch w~ihrend der 
Befruchtung. Datum ist es vor ahem notwendig, die ffir 
die Wahl-Befruchtung n6tigen BedingUngen zu schaffen. 
Bet der Selektion der Sonnenblume wurden ange- 
wandt:  Kreuzbefruchtung innerhalb der Sorte 2. Er- 
g~nzende kfinstliche Befruchtung 3. Schaffung opti- 
maler  Bedingungen ffir die Erziehung. Notwendig ist 
auch vegeta t ive  Bastardisierung. Dadureh ~ i rd  auch 
die Erbl ichkei t  ver~indert. Geschaffen wurden vor allem 
gegeh Befall  dutch Orobanche widerstandsf/ihigere Sor- 
t e n .  Untersucht  wurden Unterschiede der lV[erkmale und 
Eigenschaften der F~-Generation aus Samen von zen- 
t ralen und Seitenk6rbchen. Die Versuche wurden 1948 
durchgeffihrt. C. Regel. 

S. F. TSGHERNENKO, Nach der Methode yon Mitschurin. 
Selekciaj i rastenijewodstwo 16, Nr. 6 (I88), S. 18--23 
(~949)- [Russisch.] 

Beschrieben werden einige neue Apfelsorten, die vom 
Verf. nach der Methode 5II~SC~URINS gezfichtet und yon 
der staatlichen pomologischen Kommission ins Stan- 
dard-Sort imene ffir weitere Verbrei tung angenommen 
worden sind. Es sind fo!gende Soften: Juli, eine 14reu- 
zung aus dem Jahre 1928 yon Ants mit  Papirowka;  
Prewoschodnoje, rosa-Kreuzung (I93o) von Borowinka 
mi t  Papirowka;  Perwene~cz-Is yon Papirowka 
mit  5IITSCa~RINS Sorte 13ellefleur-I4itajka (193o); 
Orange-Kreuzung yon Borowinka mi t  Renet te  Simi- 
renko (1927); Suworowetz-Kreuzung yon Antonowka 
mit  Renet te  Simirenko (I927); t3archatnoje-Is 

von Litauischer Pepin mit  Ants (i928); Ants-Aport, aus 
der I(ombinat ion Aport  • Anis erhalten (193o); Fro- 
greB-Kreuzung yon Aport  und Parm~ine (I928). Der  
Artikel  enth~lt auch n~ihere Beschreibung dieser Soften. 

C. Regel. 
S. [. TS0rHERNOBR|WENKO, Methoden der Gewinnung und der 
Ausnutzung yon hybriden Samen des BuchweJzens. Selek- 
cija i semenowodstwo 16, Nr. 8 (I9O), S. 55--57 (1949)- 
[Russisch.] 

Vorl~ufige Mitteilung fiber die an dem Ukrainisc1~en 
wissenscha~tlichen Forschungsinsti tut  ffir Getreidewirt- 
schaft durchgeifihrten u fiber die Gewinnung yon 
hybriden Buchweizensor ten .  Bet Ireier Kreuzbestfiu- 
bung stieg die Menge der Samen and der Er t rag der 
Sorte S lawjanka- je  nach dem, yon welcher anderen 
Sorte sie best~iubt wurde. Daher ist es wichtig, auf den 
ifir die Gewinnung yon Samen bes t immten Parzellen 
zwei schon im voraus best immte und Iiir die betreffende 
Gegend geeignete Soften anzubauen. Wenn dutch den 
Anbau yon hybr idem Samen der  Er t rag  an 13uchweizen 
nur nm einen Zentner je t t ek ta r  steigt, so kSnnte man 
in der UdSSR ohne erg~inzenden Kapital-  oder Arbeits- 
aufwand einen Mehrertrag yon mehreren. Miltionen Pnd 
(I P u d =  ca. 16 kg) j~ihrlich erhalten. C. Regel. 

A.A. WOROPAJEW, Ertrag und Qualit~t der Roggensorten bei 
langandauernder Kreuzbestiiubung. Setekcija i semeno- 
wodstwo 16, Nr. 8 (I9O), S. I I - - I  5 (1949). [Russisch.] 

Die im Lanfe vori ifini Jahren am Sibirischen Ins t i tu t  
fiir Getreidewirtschaft  durchgeIfihrten Versnche zur 
Kreuzbestgubung zwischen verschiedenen Roggensorten 
ergaben, dab  ihre morphologischen Merkmale und die 
Eigenschaften des Kornes keine irgendwie ersichtlichen 
Vergnderungen anfwiesen. Dies bezieht  sich auch aui 
die ]3ackeigenschaiten des IZornes. Auf den Tabel len 
werden der  Ertrag,  das 14orngewicht, der Gehalt all 
Protein,  das Aufgehen des Brotes usx~z der verschiedenen 
untersnchten Sorten angegeben. Die selekt ionier ten 
Soften Omka und Wja tka  behiel ten bet ihrem Anbau in 
Sibirien inmi t ten  der 6rtlichen Roggensorten ihre Eigen- 
schaften bet, irn Gegensatz zur Theorie der Anh~inger 
yon WEIS~A~N, derzus diese zwei Sorten schon 
l~ngst in den einheimischen h~tten aufgehen and ihre 
Merkmale ver l ie ren  sollen. C. Regel. 

F. W. ZALESOW, Best~tubungder Hirse innerhalb der Sorten. 
Selekci ja  i semenowodstwo 16, Nr. 8 (I9O), S. 7I--72 
(1949). [Russisch.] 

Die Hirse wird yon vielen als Selbstbest~mber an- 
gesehen, yon anderen aber, wie z. B.,7on So~oLow in 
seinem Buche fiber die Hirse, als fakul ta t iver  Kreuz- 
bestfiuber, bet dem die Kreuzbestgubung vorwiegt.  Die 
PraMs des Samenbaus ergab, dab die Hirse stark zur 
Kreuzbestgubung innerhalb der  Sorte neigL Auf der Ka- 
malinschen staatl ichen Selektionsanstalt  warden seit 
1946 hybride Hirsen ifir Selektionszwecke ber~utzt, wo- 
bet als Grundlage die Sorte Kazanskoje 5o6 diente. Diese 
hybriden Soften sind er tragreicher  und schnellreifender 
als die Muttersorten and werden daher ffir ~'eitere 
Selekt ionsarbei t  benatz t .  C. Regel. 

A. S. ZWEZDKiNA, Gelenkte Erziehung der Schnellreife bei der 
Sommerwicke. Selekcija i semenowodstwo 16, Nr. 9 (191), 
S. 36--38 (1949). [Russisch.] 

Ffir die Gegend yon Irkutsk in Sibirien spielt  beim 
Aufbau einer  Fut terbasis  der Anbau yon Fnt terpf lanzen 
eine grol3e Rolle.  Doch wird die Wicke a.us Mangel an 
geeigneten schnellreifenden Soften nicht angebaut, ob- 
gleich die ersten Versuehe mi t  ihr in das Jahr  1914 zu- 
rtickreichen. Verfasserin ber ichte t  fiber die am Ir- 
kutsker  Landwirtschafts inst i tut  durchgeffihrten Ver- 
suche, eine ffir das Gebiet geeignete Wicke zu ziichten, 
deren Samen im Gebiete reifen. ]X'ach dreij~hriger At- 
bel t  gelang es, mit  I-Iilfe der Methode yon 2VhTSCH.RIN 
and LYSENKO, erh6hter  Ern~hrung der Pflanzen and Er- 
wiirmung des Bodens in den verschiedenen Entwicklungs- 
stadien und Kreuzbesti inbnng zur Erzielnng yon natiir- 
l icher Bastardisierung, die Erbl ichkei t  der Wickensorte 
1166 so abzu/tndern, dab dami t  ein ffir alas Gebiet yon 
Irkutsk schnell reifendes Pu t t e rk rau t  gewonnen wurde. 

C. Regel. 


