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und WELLENSIEK 1942, AASE I946 und STRAUB 1950 ) 
wegen der sehwer zug~inglichen Plumu]a fast nur auf 
Samenbehandlung angewiesen war. Aber die Colchi- 
c inbehandlung nach der E in tauchmethode  ist auch 
gfinstiger als die anderen Arten der Sprol3spitzen- 
behandlung, wie eigene Versuche mit der Wat te-  
bauschmethode (Sprol3spitzenbehandlung mit einem 
mit Colehicin getrfinkten Wattebauseh,  nach GY61~I~FY 
1938 ) ergaben. Buehweizenkeimlingen wurde vor der 
Ent fa l tung  der Prim~irbl~tter das Alkaloid in o,1%iger 
L6sung in einem Zei t raum yon 2 und 4 Tagen tiiglich 
je einmal appliziert. Die zweimal behandelten Pflanzen 
waren fast alle diploid. Die Pflanzen der zweiten Ver- 
suchsreihe, die viermal behandelt  wurden, gingen zu 
80 % ein. Der Rest war zum Tell mixoploid und blfihte 
erst 7 ~ Tage nach der Aussaat,  w~hrend die nach der 
Ein tauchmethode  behandelten Pflanzen einen Letali- 
fiitsgrad yon 15% (6% bei den unbehandel ten Kon- 
tro]len) aufwiesen, normales Aussehen zeigten und als 
meist tetraploide Pflanzen schon nach 30 Tagen 
blfihten (Tab. I). Die Verwendung der Eintauch-  

Tabelle i. Letalitgit und Bli~hbeginn bei diploidern Buch- 
weizen und bei Buchweizen naah Colchicinbehandlung. 

diploide 
Kontrollen 

Sprogspitzenbehandlung 
nlit Colchicin 

Wattebausch- Eintauch- 
methode methode 

Letalit~t in % 5,5 8o,2 I5,I  

26 --27 
Blfihbeginn nach 

der Aussaat 
(in Tagen). 

67 --73 30 --32 

methode an Stelle der Wat tebauschmethode  ist anzu- 
raten, weil bei dem schnellen Waehs tum des Keim- 
lings eine relativ kurze aber nicht fraktionierte Ein- 
wirkung des Mitosehemmstoffes keine diploiden Sek- 
toren fibrig l~Bt, und die Letalifiit kleiner ist als bei 
einer l~ngeren Behandlung. Aul?erdem wird durch das 
Ein tauchen  des gesamten Sprosses das Austreiben yon 
diploiden Seitensprossen meist unterdrfiekt. Die ge- 
ringe Zahl der diploiden Seitentriebe bedeutet  gleich- 
falls einenVorteil  gegenfiber der , , immersion-method" 
von BLAKESLEE und AVERY (1937). Diese Autoren 
bogen Sprosse yon ausgewachsenen Pflanzen um und 
steckten die Sprol?spitzen in mit Colchicin geffillte 

Glasr6hrchen. Pflanzen, die in dieser Weise behandelt  
werden, bilden in ihren Unbehandelten Teilen reichlich 
diploide Seitensprosse, deren Ent fe rnung  viel NiChe 
bereitet. T~IOMPSON und KOSAR (I938) beschrieben 
eine weitere Eintauchmethode.  Sic lieBen Lactuca- 
Samen auf Filtrierpapier keimen, bis die Wurzeln test 
im Fliel3papier verankert  waren. Dann wurden die 
Sprol3spitzen umgekehrt  in die Colchicinl6sung ge- 
taucht .  Die Wurzeln mit dem Filtrierpapier, die nicht 
mit der L6sung in Berikhrung kamen, mugten  w~hrend 
der mehrt~igigen Behandlung dauernd feucht gehalten 
werden. Nach Beendigung der Alkaloideinwirkung 
erfolgte eine Nachbehandlung mit Wuchsstoff,  um das 
Wurzelwachs tum anzuregen. Nach unserer Methode 
wird das Wurzelwachs tum der Pflanzen nicht un t e r -  
brochen. 

3. Zusammenfassung. 
Es wird eine Ein tauchmethode  zur Colchicinbehand- 

lung der Sprol3spitzen yon  dicotylen I(eimlingen be- 
schrieben. Sie l~13t sich auch bei Gramineen anwen- 
den. Die Vorteile der technisch einfachen Methode 
bestehen darin, dab bei den colchicinierten Pflanzen 
eine ScMidigung der Wurzeln durch das Alkaloid ver- 
mieden und ein Austreiben von diploiden Seiten- 
sprossen weitgehend verhindert  wird. 

Meinem verehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. J. S~BA~T~, 
danke ich ffir das f6rdernde Interesse, das er fiir die Aus- 
arbeitung der Methode gezeigt hat. 
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BUCHBESPRECHUNGEN. 
J. T. BONNER, Morphogenesis. An Essay on Develop- 

ment. Princeton/New Jersey, Princeton University Press 
1952 . 296 Seiten mit 9 ~ Abb. 9 T a t  Preis: Gebund. 
(Ganzleinen) 5,--  $- 

Der dutch seine griindlichen Studien tiber den Schleim- 
pilz Dir discoideum bekannt gewordene Ver- 
fasser unternimmt hier den Versuch, einige Haupt- 
probleme biologischer Gestaltungsvorg~nge zusammen- 
fassend darzustellen. Dabei wird auf eine ersch6pfende 
Behandlung des vorliegenden Tatsachenmaterials ebenso 
verzichtet wie ant eine Berflcksichtigung des Gesamt- 
umfanges entwicklungsp.hysiologischer Problematik. Es 
kommt dem Verfasser lm wesentlichen darauf an, an 
Hand gut ausgew~hlter Beispiele sowohl aus dem 
Pflanzen-, als auch aus dem Tierreich zu zeigen, wie sich 
die Vielgestaltigkeit der Entwicklungsprozesse unter 
wenJge Hauptprinzipien unterordnen l~Bt. Die Auswahl 
der Beispiele erfolgt nicht gleichm~Big aus alien Bereichen 
der belebten Natur. 1qecht eingehend sind die niederen 

Pflanzen, besonders die Algen und Myxomyceten beriick- 
sichtigt, w~hrend aus dem Tierreich eine gleichm~LBigere 
Auswahl der Beispiele getroffen wurde. In den einzelnen 
Kapiteln des Buches werden iolgende Eragen behandelt: 
K6rpergr6Be und ihre Grenzen --  Chemic und Physik 
bei der Entwicktung --  Wachstumserseheinungen -- 
Morphogenetische Bewegungen (Materialumlagerung im 
Verlauf der Ontogenese) --  Polari t i t  und Symmetric --  
Differenzierungsprozesse. Man wird es erfreulichempfin- 
den, dab der Verfasser bestrebt ist, an die behandelten 
Fragen yon einem strengen Kausalit~tsstandpunkt her- 
anzugehen trotz unserer noch allzu diirftigen Kenntnisse 
iiber die physikalisch-chemischen Grundlagen der Ent- 
wicklungsvorg~inge. [nteressant, wenngleich nicht ganz 
unbedenklich ist der Versuch, Gesetzmgl3igkeiten der 
Kristallisation unbelebter Stoffe in den Gesichtskreis 
biologischer Entwicklungsforschung zu riicken. In einem 
kurzen SehIuBkapitel werden Ans~Ltze ffir eine ,,Analyse 
der Entwicklung" gemacht; der Verfasser will den Ent- 
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wieklungsprozeB als Nraftteld zwischen Wachstum, mor- 
phogenetiseher Bewegung und Differenzierung begreifen. 
Es wird hier besonders deutlich, wie weir wir auf diesem 
Gebiet noch yon eiaem generalisierenden kausalen Ver- 
st~indnis entfernt silld. Das Buch wendet sich an einen 
breiteren Leserkreis, wird aber gerade wegen seiner 
prinzipiellen Problemstellung aueh ftir den Faehmann 
aicht ohne Interesse sein. Mi~ller-Stoll (Polsda~@ 

MAXIMILIAN KLINKOWSKI, B~uerlicher Pflanzenschutz. 
i. Ifartoffel. Gruadlagen u. Fortschritte neuzeitlicher 
Landwirtschaft. Verlag: Nail  P. Hofmana-Zella/RhSn u. 
Htiafeld/HIessen, 1949. 

In  tabelliseher Ubersieht sind die versehiedensten 
I(rankheiten und Sch~dlinge der IZartoffel zusammen- 
gestellt. Das kleine Heftehell enth~It zun~chst einen Be- 
stimmungssehliissel der wichtigsten Krankheiten uad 
Sch~idlinge und dann eine sehr kurze, gedr~ngte Besehrei~ 
bung derselben und Hinweise ffir ihre Bek~mpfung ge- 
ordnet naeh Blatt- und Nnollenkrallkheiten. 

Sctdck (Grol3-Li~sewilz). 

WALDIEMAR KRONER anti WILH. V~LKSEN, Die Kartoffel-- 
Die wichtigsten Eigenscha|ten tier Knolle als Lebensmittel und 
Rohstoff. 2. Aufl. Die Ern~ihrung-Abhandlungen aus 
dem gesamten Gebiet der Ernghrungswiss. Heft 9. 
Leipzig: Joh. Ambrosius Barth 195 ~ . 172 S. Gebd. 
6,20 DM. 

Die 2. Auflage dieser erstmalig t942 erschienenen Zu- 
sammenstelluag wurde yon V6Lxssx bearbeitet. Trotz 
aller zeitbedingten Sehwierigkeiten ist es gelungen, die 
einschlggige Literatur weitgehelld zu erfassen. Das 
Literaturverzeichnis enth~ilt 1359 Nummern, die der Ver- 
fasser kritisch durchgearbeitet hat. Die wichtigsten 
Eigenschaften der Kartoffel als Kulturpflaaze und Roh- 
stoff und die Zusammensetzung der Kartoffel und ihre 
chemischen Eigensehaften, werdea im einzelnen eingehend 
an Hand der vorliegenden Literatur, gelegentlich durch 
eigeneUntersuehungen desVerfassers erg~inzt, besproehen. 
AnsehlieBend werden ern~ihrullgstechnisehe and er- 
nghrungsphysiologische Fragell behandelt. Das umfang- 
reiche Sachverzeichnis maeht dies Bueh zu einem wert- 
vollen Nachschlagewerk ffir alle, die sich mit der Ver- 
wertung der Kartoffel beschgftigen, aber auch der Land- 
wirt und Pflanzenziichter finder manc~erlei interessante 
Hinweise. S~hi~k (Gro[X-L~sewit~). 

TH. ROEMER, J. SCHM|DT, E. W{~ERMANN, A. SCHEIBE. 
Handbuch der Landwirtscha|t. Hier: RADI[MACHER, B.: 
,,Unkrautbek~impfung". Handbuch der Landwirtschaft, 
Liefg. 8, Bd. I, Bogen 22--28, S. 31o--52. Berlin: Paul 
Parey I952. Je Lieferung Subskriptionspreis: 9 , - -  DM. 

Der gegentiber der erstell Auflage v611ig lieu bearbeitete 
Absehnitt  zeichllet sieh durch die sorgf~iltige systema- 
tische Ordnung des Stoffes aus. Diese erm/Sglicht es, 
auf engem Raum alles Wesentliche fiber die biologisehen 
Grundlagen und die "Leehnischen MaBnahmen der Un- 
krautbek~impfung so zu bringen, dab trotz der groBea 
Mannigfaltigkeit der Lebensbedillgungen dieser pflanzen- 
soziologisehen Begleitflora unserer I4ulturpflanzen alle 
diesen Eigenarten &nzupassenden Malgnahmen nach ihren 
Voraussetzungen verst~iadlich gemaeht werden. Die 
Unkr~uter sind nach ihrer Vermehrungsbiologie, ihrem 
Verhalten gegenfiber Klima und Boden und ihrem Zeiger- 
wert fiir die Standortverh~iltnisse (naeh pflanzellsozio- 
logischem Gesiehtspunkt) abgehandelt und geordnet. 

Bei der Bek~impfullg auf dem Acker und dem Griinland 
stehen die I{ulturmaBnahmen im Vordergrund. Die Ab- 
schnitte fiber ~tzdiinger und Herbiziden bringen den 
neuestell Stand der Forsehung, insbesondere fiber die 
Wirkungsweise der selektiven Hormonmitteh Ein Register 
der deutsehen uad lateinisehen Unkrautnamen uud der 
reiehhaltige Literaturaachweis bieten eine wertvolle Er- 
g~inzung. Bei dem Nameuregister h~itte ein Seitennaeh- 
weis das Naehsehlageu der biologisehen Angaben uad 
Beki~mpfungsmal3nahmen erleiehtern k6nnen. 

Der den gr6Beren Teil der Lieferung ausffillende Ab- 
sehnitt  yon SCt~EFFER fiber , ,Ern~hrung und Diiagung 
der Pflanzen" kann erst referiert werden, wean er mit 
der n~ehsten Lieferung vollst~indig vorliegt. 

E. Ho/[men~ (Halle). 

HANS SbDING, Die Wuchsstofflehre. Ergebnisse and 
Probleme der Wuchsstofforschung. XII .  Georg Thieme 
(Stuttgart) 1952. 3o5 S., 76 Abb. Geb. 33 , - -  DM. 

Verf., der selbst schon seit langer Zeit experimentell 
auf dem Gebiete der Wuchsstoffphysiologie gearbeitet 
hat, nn t e rn immt  dell recht schwierigen Versuch, diesen 
an Beobachtungen ttberreichen, theoretisch abet  sehr 
mangelhaft  durchleuchtete n Gegenstand monographisch 
darzustellen and  schafft in  verdienstvolIer Weise ein 
deutschsprachiges Werk, das moderner als die b'estehen- 
den ellglischell Monographien ist ulld dutch eine tiberans 
sachliche AbwS~gung der verschiedensten Meinungen sich 
auszeichnet, ohne dab der Verf. dadurch auf eine farb- 
lose I4ompilation verfallen wfirde. Vielmehr spiirt man  
an vielen Stellen die durch eigelle praktische Erfahrungen 
gelguterte Neigung zu bes t immter  Entscheidung,  wie 
auch zur bevorzugten Darstel lung einzelner Probleme. 
Das Werk beginnt  mi t  methodischen Fragen des Wuchs- 
stoffnachweises and der I-Ierstellung natfirlicher nnd 
kfinstlicher Wuchsstoffpr/iparate. Die Darstellung ist 
so gehalten, dab sie als Arbeitsallweisung dienell kann.  
Darauf folgt die ErSrterung der Verteilung, der Bildung 
und  der Lei tung des Wuchsstofies ill der Pflanze. Das 
IZapitel Chemie der Wuchs- and  Hemmstoffe fiihrt ill 
die schwierige moderne Problematik ein, die yon Ab- 
schnit t  zu Abschni t t  deutlicher wird lind durch die nr- 
s~ichliche Verschiedenheit ~iuBerlich /ihnlicher Ph~ino- 
mene und  durch das komplizierte Zusammenspiel  yon 
Hormonen und  All t ihormonen bedingt  ist. So werden 
die Beziehungen der Wuehsstoffe zu den Tropismen, zur 
Zellteilung, zur Wurzelbildung, zur Regeneration, zum 
Knospentreiben und Keimen behandelt ,  wobei auch 
praktischen Fragell ein gewisser Raum einger/iumt wird, 
etwa der Stecklingsbewurzelung. Die Bedeutung yon 
korrelativen t t emmungen  wird in einem eigenen IZapitel 
besonders unterstr ichen.  Nach der Darstellung dieser 
komplexen Erscheinungen folgt ein Abschll i t t  fiber die 
unmit te lbare  Wirkullg des Wuchsstoffes, eille sehr 
schwierige lind keineswegs to klare AngelegenheiL, wie 
das Wort  ,,unmittelbar" bezeichnen kSnnte. 

Das Werk schlieBt mi t  einer ErSrterung der Stellung 
des Wuchsstoffes im Gesamtsystem der Wirkstoffe ulld 
deren Zusammenspiel .  Hier zerflieBt die Disposition 
etwas. Es diirfte auch kaum m6glich sein, dieses viel- 
seitige und noch verworren erscheillende Gebiet in IZitrze 
so darzustellen, dab tiber einige Allgemeinpl~itze hinaus- 
weisende Wege der weitere.n Forschung deutlich wiirden. 
Insbesondere hat der Verf. Miihe, sich mit  widerspruchs- 
vollen, weil sicher nicht  immer exakten Versuchen ans- 
einanderzusetzen, tch verweise nut  auf das Kapitel  iiber 
die Wirkstoffbehalldlullg der Samen and ihre Bedentung 
fiir dell Ertrag.  Hier/iuBert sich am st~irksten das durch 
das ganze Werk spfirbare Bemfihen einer sachlichen uud 
gerechten Wtirdigullg der Literatur,  ohne Verzicht, diese 
zu sichten und unnStigen Ballast beiseite zu riiumen. 
Was das bedeutet,  wird jeder ermessen, der das riesea- 
haite  Allschwellen der Heteroauxinl i teratur  als FoIge 
der Synthetisierbarkeit  and  relativen Billigkeit dieses 
Stoffes mit  Sorge verfolgt hat. tf. Mothes. 

OTTO STOOKER, Grundrin der Botanik. Springer-Verlag: 
Berlin/G6ttingen/Heidelberg 1952. VIII ,  264 S. mit  
3o3 Abb. Ganzl. D1V[ 16,8o. 

Der ,,GrundriB der ]3otanik" ist ffir alle diejenigen 
Studierenden bestimmt, die Botanik nu t  als Nebenfacb 
betreiben nnd soll ihnen das ftir ihre Fachrichtungen 
Wesentliche in einem Gesamtiiberblick fiber die Haupt -  
disziplinen dieses Gebietes vermitteln.  In  der Stoff- 
anordnung ist der Verfasser gegeniiber der tradit ionellen 
Anordnung neue Wege gegallgen. Die Systematik  ist Ms 
geschichtlicher und psyehologischer Ausgangspuakt  der 
BeschMtigung mit  Pflanzen all den Anfang gestellt. 
Ausfiihrlich werden jedoch nut die Tha!lophyten nnd 
Archegoniaten behandelt,  wiihrend die Spermatophyten 
nut ganz summarisch charakterisiert sind. Dann  folgt 
die innere and ~iuBere Morphologie. Anatomie and  Mor- 
phologie werden dabei nicht getrennt  behandelt  sondern 
eng miteinander verkntipft.  (Es sei nur  kurz angemerkt,  
dab das auf S. 35 gegebene Schema den Ausschnit t  einer 
Polypeptidkette nnd nicht  eines Aminos~inremolekiils 
darstellt. Traditionsgem/iB wird auch noch von ,, Spiral- 
gef~il3en" ans ta t t  yon SchraubengeEiBen gesprochen.) Bei 
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der Darstellung der Physiologie werden zungchst allge- 
mein die zellphysiologischen Grundlagen (Fermentwir- 
kung, pH-EinfluB, Redoxpotential  nnd  Energieitber- 
tragung) erSrtert. Die dann  folgende Diskussion der 
plasmatischen Zustandsgr6Ben ist erfrenlich klar (der 
]3egriff der , ,Saugkraft"  wird allerdings auch hier be- 
nutzt ,  obwohl seine physikalische Inkorrekthei t  ange- 
merkt  wird.) In  der Stoffwechselphysiologie sind nur  
die wesentlichsten Tatsachen unter  Vermeidung weiter- 
gehend6r Ansprfiche an chemische Vorkenntnisse der 
Leser aufgeffihrt, der Wasserhaushalt  dagegen etwas 
ausffihrlicher behandelt.  (Die ]3eteiligung der Karo- 
t inoide - -  speziell bei den Braun-  und I~ieselalgen - sowie 
des Phykoerythrins  an der Assimilation ist doch wohl 
sicherer als es hier dargestellt wird.) Die Besprechung 
des ]3ewegungsphysiologie beginnt  mi t  einer Analyse 
des Reizvorganges, an die sofort die Reizbewegnngen 
angeschlossen werden (Hier sei nur  bemerkt,  dab die 
Abbildung des Klinostaten mit  einfacher ~ber t ragung 
yore Motor her ~ besonders in der Gegenfiberstellnng 
mit  der Zentrifuge ~ zn falschen Vorstellungen fiber die 
Geschwindigkeit der IKlinostatendrehung fffihren muB, 
zumal keine Zahlenangaben fiber die Rotationsgeschwin- 
digkeit gemacht werden.) In  dem darauf folgenden 

Kapitel, der Entwicklungsphysiologie, wird zun~chst 
die Vererbungslehre mit  einem besonderen Abschnit t  
fiber die Ents tehung neuer Arten abgehandelt,  dann  erst 
folgt die Wachstumsphysiologie sowie die ]3etrachtung 
der Differenzierungsvorginge. An Umfang der Physio- 
logie etwa gleichwertig ist dann  die Okologie behandelt, 
die in den meisten Lehrbiichern nicht  als selbstXndiger 
Abschni t t  auftr i t t ,  t i ler  sind die Anpass~ngen an be- 
sondere Standortsbedingnngen und an besondere Le- 
bensweise in iibersichtlicher und anschaulicher Form 
zusammengestellt ;  das ]3uch erhglt hierdurch seine be- 
sondere Note. Im AnscMul3 daran findet sich ein kurzer 
AbriB der Pflanzengeographie und schlieBlich ein kurzer 
Abschnit t ,  der fiber das Wesen der Quantenbiologie 
orientiert.  Je knapper die Fassnng, desto schwieriger 
ist die Auswahl des Stories, wenn die Tatsachen - -  be- 
sonders der physiologischen u ~ nicht  allzusehr 
vergrSbert werden sollen. I-Iier scheint das rechte ~{aB 
gefunden zu sein, und das auch bildm~igig nnd  druck- 
technisch vorzfiglich ausgestattete Werk kann  auch den 
j ungen Biologen als Vorbereitnng zum Studium umfang- 
reicherer Lehr- und I-tandbiicher empfohlen werden. 

P.  Metzner (Gatersleben). 

REFERATE. 
Genet ik .  

JA. 8. AJZEN~STAT, Der Eintlul] der Fremdbest~iubung auf die 
Fruchtbarkeit und die Eigensehatten der hybr[den Frfichte. Dokl. 
Akad. Nauk SSSR, N. S. 77, 1~176 (1951 ) 
[Russisch]. 

Begrenzte Pollendosierung, wie sic zur Beeinilussung der 
Dominanz in miitterlicher Richtung verwendet wird, ver- 
minderte bei Erbsen und Tomaten die Fruchtbarkeit und 
bei letzteren auch das Gewicht der Frfichte. Dieser ungfin- 
stige EinfluB l~iBt sich durch Zusatz von artfremdem Pollen 
als,,Mentor" ganz oder teilweise aufheben. 

M. Onno (Wien). oo 

FRANCESCO D'AMATO, Mutazioni cromosomiche spontanee in 
plantule di P i s u m  s a t i v u m  t ,  (Spontane Chromosomen- 
mutationen in Keimlingen yon P i s u m  sativum L.) Caryo- 
logia (Pisa) 3, 285--293 (1951) �9 

In Petrischalen wurde Samen einer bestimmten Sorte 
keimen gelassen, und zwar einmal alter Samen der Ernte 
I946 und zum andern Samen yon 195 o. Ersterer keimte 
zu 75, letzterer zu 98%. In den Wurzelmeristemen der 
Keimlinge nun  fanden sich in Anaphasen, nicht aber in 
Pro- und Metaphasen, Chromosomenfragmente, wie sie 
auch von LEVAN und LorFY (x95 o) entsprechend bei 
Vicia /aba beobachtet wurden. Die H~ufigkeit der 
Chromosomenaberrationen war bei den Pflanzen aus 
altem Samen deutlich gr6Ber als bei denen aus Samen 
von 195 o. In Wurzelspitzen von 7--1o mm L~nge ist sic 
niedrig (die Mitoset~tigkeit beginnt bei 6--8 ram), er- 
reicht bei I4--18 mm ihr Maximum, um dann bei 
2o--3o mm gleieh Null zu werden. Wahrscheinlich findet 
die Fragmentierung im ruhenden Samen start. Sic wird 
vermutlich durch mutagene Substanzen des Stoffwechsels 
des Samens verursacht. A. Reitberger (Rosenho/). oo 

W. HERTZSCH, Beobachtungen an polyploider Vic ia  v i l losa .  
Z. Pflanzenzfichtung 30, 21o--217 (1951). 

Durch Colchicinbehandlung konnten bei Viola villosa 
Pflanzen verschiedener Valenz erhalten werden (4n--Ion). 
Die 4n-Pflanzen fibertreffen die diploiden in der Produktion 
an Grfinmasse, hOhereValenzstufen sind den diploiden unter- 
legen. Die Polyploiden sollen sich yon den Diploiden weder 
in der Gr613e der Spalt6ffnungen noch in der PollengrOBe 
unterscheiden, obwohl sonst das Zellvolumen bei den Poly- 
ploiden vergr61~ert ist. Bei den Polyploiden finder ein Her- 
abregulieren der Chromosomenzahl sowohl im somatischen 
Gewebe wie bei der Geschlechtszellenbildung start. Die 
herabregulierten Pflanzen besitzen gegenriber den diploiden 

vergr6Bertes Zellvolumen. Dieser Gigascharakter der Zellen 
und der Gigashabitus der Pflanzen bleibt mehrere Genera- 
tionen nach dem Herabregulieren erhalten. 

F. Schwanilz. oo 

SHIRLEY KELLENBARGER, V. $1LVEIRA, R. M. Mc0READY, 
H. $.OWEN8 a~d J. L. CHAPMAN, Inheritance of starch content 
and amylose content of the starch in peas ( P i s u m  sativum). 
(Die Vererbung des St~irkegehaltes und des Amylosegehaltes 
der Stirke bei Erbsen [Pisum sativum].) Agronomy J. 43, 
337--34 o (1951). 

Glattsamige Erbsen (Rollerbsen) besitzen bei hohem 
St~rkegehalt (etwa 46%; Mittelwert aus den yon Verff. 
untersuchten Sorten) weniger Amylose (380/o der Gesamt- 
stirke) als Erbsen mit runzeligen Samen (Markerbsen), die, 
bei einem GesamtstXrkegehalt von 34%, 69 % Amylose ent- 
halten. Aus Kreuzungen zwischen Kultursorten yon Mark- 
und Rollerbsen geht hervor, dab das Genpaar Rr, das die 
Samengestalt bestimmt, auch ffir St~irkegehalt und Amy- 
loseanteil mal3gebend ist. Hoher St~irkegehalt und niedriger 
Amyloseanteil sind dominant fiber niedrigen St~rkegehalt 
und hohen Amyloseanteil. Die M6glichkeit, dab der Amy- 
iosegehalt von einem Gen bestimmt wird, das sehr eng mit 
Rr gekoppelt ist, lieB sich nicht ausschlieBen, wird aber fib 
unwahrscheinlich gehalten. R. Hesse (Marburg). oo 

HERBERT LAMPREOHT, JJber partielle und Semisterilit~t, ins- 
besondere bei P i s u m  s a t i v u m .  Z. Pflanzenziichtung 30, 
422--433 (1951). 

Verf. untersucht die inneren und iuBeren Ursachen der 
Sterilit~t bei P i s u m  sativum innerhalb der Stadien yon 
der Bildung der Gameten his zu den fertilen Fort- 
pfianzungsorganen. Die Erscheinung der nachlassenden 
Fertilit~t bei alternden Pfianzen wurde besonders bei 
frfihreifen Rassen und Soften festgestellt. Die Ssp. 
abyssinicum enthielt in den h6her sitzenden Knospen etwa 
5OO/o, die Sorte Extra Rapid 33% sterilen Pollen. Bei 
Pisum sind keine F~lle plasmatisch bedingter Sterilit~t 
bekannt. Als Beispiele chromosomal bedingter Sterilit~t 
werden statistisch gesicherte semi- und partiell sterile 
Pisum-I4reuzungen angefrihrt, deren Fertilit~t bei 25, 
37,5, 5o, 62,5 und 75% liegt. Die Grfinde der unter- 
schiedlichen Fertilit~t sind Interchange verschiedener 
H~iuiigkeit und Lage yon homologen Stricken in nieht- 
homologen Chromosomen oder Translokationen (bei 
75prozentiger Ferti!it~t). Direkt genbedingte Sterilit~t 
wird durch das Itomozygotwerden rezessiver Erbanlagen 
hervorgerufen. Bei Piswm haben brevbrev-Individuen 
stark verkiirzte Staubfiiden, so dab eigene Selbstung 
unterbleibt. M. Zecharias (Gatersleben). o o 


