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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 
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JAMES MAO KEY, Neutron and X-ray experiments in barley. 
(Neutronen- und RSntgenstrahlen-Versuche mit Gerste. 
Hereditas (Lund) 37, 421 -464  (I95I). 

Trockene und 24h gequollene Bonus-Gersten-K6rner 
wurden mit steigenden Dosen yon 6,5-- 7 3/IeV-Neutronen 
(N) (zur Dosierung diente Prozel3 AW (n, a) Nai l  I y =  17 
Disintegrationen) und R6ntgenstrahlen (X) (165--17o KV, 
i mm A1) bestrahlt. Auf gleiehe Energieeinheiten (v, y) 
bezogen, w~r die Erzeugung yon Chromosomenbriicken 
in der I. Wurzelspitzenmitose dutch N iofach gegen X, 
die Dosiskurve bei N linear, bei X konkav. Die LS~nge 
des i. Blattes verhielt sich analog. Die ~3berlebenden- 
zahl war bei N sehr vieI h6her als bei X, die tibefleben- 
den N-Pflanzen sahen dagegen starker gesehXdigt aus. 
Die Erzeugung partiell steriler Pflanzen war bei N 
68fach gegen X. Die H~;ufigkeitsverteilung der verschieden- 
gradig sterilen Pflanzen war einseitig schief bei X far alle 
Dosen, dagegen gloekenXhnlich bei N. H6hereWirkung der 
N wurde auch ffir die FarbehimXren und gegabelten Ahren 
in F ~ gefunden. Die Dosiskurve der Chlorophyllmutatiollen 
war bei N und X aufangs linear und gab bei X eill S~ttigungs- 
niveau yon ca. 2o~o ab ca. 15--2o kr.), w~hrend N vie1 
sehw~ehere S~ittigung and st~rkere Wirkung zeigten. Dies 
wird dureh stXrkere ,,indirekte, physiologische" Sch/~digung 
durch X interpretiert. Die Mutationen waren am h~ufigsten 
i n~h ren  yon 70--90% Fertilit~t (Vergesellschaftung mit 
Chromosomengrol3umbauten ?) in X wie N, auch war die 
Typverteilung dutch beide Strahlungen gleieh. Untersehiede 
in der FertilitXt der Mutallteneltern der versehiedenenTypen 
wurden weder f fir X lloch N festgestellt. Die Quellung ver- 
st~rkte die SensibilitXt gegell alle Strahleneffekte etwa 
gleichartig. N silld f fir die Mutationsztichtung nieht grin- 
stiger als X. Die Unterschiede zwisehen X und N werden 
auf die differente Ionisationsdiehte zurfickgeftihrt. 

R. Kaplan. oo 

K. MATHER and A. VINES, Species crosses in Ant~rrh~um.  
I!. Gleistogamy in the derivatives of A.mo}us • A.g l~ inosum.  
(Artkreuzungen bei Antirrhinum II. Kleistogamie in der 
Nachkommenschaft yon A. m @ s  • A. glutinosum.) Here- 
dity (Lolld.) 5, 195--214 (195~). 

In der F~ yon Kreuzungen zwischen Inzuchtst~mmen yon 
A. m @ s  mit A. gluti~osum traten 0,43 % Pflanzen rail 
kleistogamen Blfitell auf. Neben Pflallzen mit v611ig kleisto- 
gamen Blfiten, die den Bienen jeglichen Zutritt  verwehren, 
wurden solche mit schw~eher kleistogamen bis zu ann~hernd 
normalen Bltiten gefunden, Der Auspr~gungsgrad der Klei- 
stogamie scheint zo T. dutch Modifikationsgene bestimmt zu 
seill, wird abet vet  allem durch die Au/3enbedingungen ent- 
seheidend beeinfluBt. Der Erbgang ist noch unklar, doch 
miissen mehrere Gene am Zastandekommen derKleistogamie 
beteiligt sein, abgesehen yon den Modifikationsgenen. 
Kleistogame Blaten setzen sowohl naeh kfinstlieher wie nach 
spontaner Befruehtung kaum Samen an: sie besitzen offen- 
bar die Selbst-Ullvertrgglichkeit yon A. glutinosum, das ein 
obligater Fremdbefruchter ist. An Hand des vofliegellden 
Beispiels wird die Elltstehung yon Selbstfruehtern aus For- 
men mit obligater Fremdbefruchtung er6rtert. 

R. Hesse (Marburg). o o  

P. M. POLJAKOV und P. %'. MI('HAJLOVA, Die Uberwindung der 
Nichtkreuzbarkeit verschiedener Arten yon Tabaken durch 
Pollengemische mit verschiedenem Yerhliltnis der Komponenten. 
~. ob~ .  Biol. 12, I92--21o (r95 I) [Russisch]. 

Die Anwendung der Mlrscllu~Ixschen Pollellgemiseh- 
(Mentor-) -Methode auf Artkreuzullgen in der Gattung 
Niaotia~a ermSgliehte die Kreuzung zwisehen sollst nieht- 
oder sehwerkreuzbaren Arten. Hierbei erlangte bei der Be- 
fruchtung in 90% der Versuehe der in g e r i n g e r e r  Dosis  
vorhandene Anteil des Gemisches das verhXRllism~Bige 
f3bergewieht, woffir die Verff. versehiedene stoffwechsel- 
physiologische Erkl~rungsversuche geben. 

M. Onno (Wien).oo 

M. M. RHOADES: Duplicate genes in maize. (I)up]izierte Gene 
beim 2r Amer. Natura l i s t  85, lO5--11o (I95I). 

Von den 14 bisher bekann teu  F~tlen yon  Genverdoppe- 
lungen beim Mais konnte  ill 3 F~Lllen der eine Par tner  
lokalisiert werden, einer in Chromosom io, die beiden 
allderen in Chromosom 9. I n  3 weiteren F~llell liegen 
beide Faktoren  im gleiehen Chromosom, und zwar in 

Chromosom 6, 7 bzw. 9. Daraus scheint hervorzugehen, 
dab in Chromosom 9 besonders zahlreiche Duplikat ionen 
Iiegen und  dab i n t r a chromosomaie Duplikat ionen 
hgufiger sind als i n t e r chromosomale. Die Analyse 
eines neuen Paares duplizierter Gene (pale green) ffihrt 
z u r  Lokalisation yon Pgn in Chroraosom 6 and  pgz= in 
Chromosom 9, und zwar liegen beide eng benachbar t  zu 
anderen deft  Iokalisierten duplizierten Genen. Danach 
scheinen Chromosom 6 und 9 Segment-Duplikat ionen 
zu besitzen, so dab an diesen Stellen m6glicherweise 
ganze Nester yon duplizierten Genell aMgefunden wet- 
den MSnnen. Auf Grand yon N2utationsversuchen gilt 
tier lange Arm yon Chromosom 9 als genarm. Diese Er- 
scheinung wird vielleicht durch das Vorhandensein einer 
Segmentduplikation in diesem Abschnit t  erklSrt. 

R. Hesse (Marburg). o o  

F.I. RIGHTER and J.W. D UFFIELD: Interspecies hybrids in pines. 
- -  A summary of interspecific cros ings in the genus P i m ,  s 
made at de Inst. of Forest Genetics. (Artbastarde bei 
Kiefern. Eine Zusammenstel lung yon Artkreuzungen 
in der Gattul lg Pinus, die vom , , Ins t i tu te  of Forest 
Genetics" durehgeffihrt warden.) J. I-tered. 42, 75--8o 
(195I). 

Es wird eine U"bersicht tiber die versuchten und die 
erfolgreiehen Kreuzungen innerhalb der Ga t tung  Pious 
gegeben, die yon dem genanll ten Ins t i tu t  durchgefiihrt 
wurden. Nreuzungen zwischen den Sektionen Haplo- 
xyloll und Diploxylon I~O~H~B gelangell bisher nicht.  
Die ~e thoden  zur friihzeitigen Erkennung  yon Bastar-  
den (IZeimungszeit, erstes Auftreten yon Kurztrieben) 
werden kurz gescNldert. R. Hesse (Hamburg).oo 

HERSOHEL ROMAN and ARNOLD J. ULLSTRUP: The use of 
A-B translocat ons to locate genes in maize. (Die Verwendung 
yon A-•-Translokationen zur Oenlokalisation beim 
lV[ais.) Agronomy J. 43, 45o--454 (1951) . 

lV~ais mi t  haploid io Chromosomen vom sog. A-Typ 
wurde mit  Pollen gekreuzt, die iiberz~hlige oder ~B-Typ- 
Chromosomen enthalten.  Diese Chromosomen haben 
keine genetische Wirkung  und  beeinflllssen die Lebens- 
fi~higkeit der Pflallzen in keiner Weise. Sie zeigen auch 
mit  Ausnahme des generativen Kerns im Pollenschlauch 
stets normale TeiIung. Im  Pollenkorn erh~Llt jeweils ein 
Spermakern beide B-Typ-Chromosomen and  der andere 
keines. Translokationell  zwischen den normalen A-Typ- 
Chromosomen llnd dell Chromosomell veto ~B-Typ (A-B- 
Translokatiollen), die defiziente Garneten ergeben, 
dienten zur Lokalisation eines Gens f~ir 1Resistenz gegen 
den Pilz Helmi~Xhosporium ~arbon~m. Dieses Gen liegt 
im distalen 7/8 des langen Schenkels yon Chromosom I. 
Diese lV[ethode erlaubt  die Lokalisation yon Genen in 
einer Generation. J. Deu/el (Karlsruhe). o o  

J. $GHWEMMLE, Gibt es eine selektive Befruchtung? I I .  Biol. 
Zbl. 7 ~ , 193--252 (I95i). 

Untersuchungsobjekt war die isogame Komplexhetero- 
zygote Oenothera Berteriana (Komplex B u n d  1) und Oe. 
odora[a (Komplex v und I). Zun~ehst konnten die 
frfiherell Befunde fiber die Entstehung der B. v. bestXtigt 
werden. Weiterhin lieB sich naehweisen, dab die 1-Samen- 
anlagen durch l-PollensehlXuehe nicht befruchtet werden, 
wohl aber die B-Samenanlagen durch B-Schl~uche. Bei 
der Selbstung yon Oe. Berteriana fehlen die Homozygoten 
B . B  und 1.1; dies ist dadureh bedingt, dab die raseher 
wachsenden 1-Sehl~uche nur die B-Samenanlagen be- 
fruchten, so dab die ausgesparten l-Samenanlagen her- 
naeh ffir die B-SehlXuche fibrigbleiben. Wird Oe. odorata 
geselbstet, dann fehlen wiederum die Homozygoten; dies 
wird erkl~rt durch Pollensehlauchkollkurrenz eillerseits 
und versehiedene Affinit~t der v- ulld I-Samenanlagen zu 
den I-und v-Sehl~uehell andererseits. Gallz allgemein ist 
die H~ufigkeit, mit der in t(reuzungen die mSgliehen 
Komplexheterozygoten bzw. Homozygoten auftreten, 
yon der genetischen Konstitution der Eizellen (Syner- 
giden ?) in den Samenanlagen and der der Pollenschl~uehe 
abh~ngig. DaB es eine selektive Befruehtung gibt, kann 
naeh Meinung des Verf. auf Grund seiner sehr zahlreichen 
Versuche sowie naeh den Befunden yon BLAKESL~ und 
SArI~cA (1949) all Datura-Arten nicht mehr bezweifelt 
werden. A. Reitberger (RosenhoD. o o  
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H. J. TEAS and E. G. ANDERSON, Accumulation of anthranilic 
acid by a mutant of maize. (Anreicherung von Anthranils~iure 
bei einer Mais-MutanLe.) Prec. Nat. Acad. Sci. USA. 37, 
645--649 (~951). 

Die untersaehte Mais-Mutante zeichnet sich dutch Blan- 
Fluorescenz der j ugendlichen BI~tter (Maximum im 4-Blatt- 
Stadium) und der Antheren im UV-Licht aus. Eindimen- 
sionale Papierchromatogramme der Aeeton-Extrakte aus 
jugendlichen Bl~ttern oder aus Antheren ergaben 3 blau- 
iluoreseierende Flecke, von denen einer als AnthranilsXure 
identifiziert werden konnte. Der Anthranils~iuregehalt c~ 
Rispen wurde im biol. Test mit La~toba~illus aeabinosus be- 
stimmt: er ergab 3,8y/g ftir die normale Pflanze, 365o 7/g 
Ifir die Mutante. Die Mutante ist monogen bedingt (wobei 
allerdings Abweiehungen in den Spaltungszahlen noch 
gekl~rt werden mClssen), in den Bl~ttern der jungen Pflanze 
reeessiv (Heterozygote Iiuoreseieren nicht), in den Antheren 
dominant. Der Anthranils~uregehalt in den c~ Rispe11 
heterozygoter Pflanzen ist etwa halb so groB wie in den 
Rispen homozygoter. R. Hesse (Marburg). Do 

M. F. TERNOVSKiJ und  A. I. TERENTJEVA, Die selektive Be- 
fruchtungsfiihigkeit bei den immuncn Tabaksorten. I )okl .  
Akad. Nauk SSSI~ N. S. 7 6, 9 o i - - 9 o  4 (1951) [lRussisch]. 

Schon friiher hat  einer der Verff. aus der Nach- 
kommenschaf t  der IZreuzung N. glutieosa • N.  taba- 
cure gegen TabakmosMkvirus ~lnd Me]altau resistente 
Forme11 gewonnen. Die Kl~rnng einer h{6gliehkeit der 
selektiven ]3efruchtnng ist zu11~chst praktisch wichtig, 
dami t  man  weig, wie gef~hrlicla ftir die Erha l tung  der 
SortenreinheiL der immlmen Sorrel1 die Nachbarsclaaft 
mit  anf~lligen werden k6nnte.  Die Erfassnllgsmethodik 
der Befruchtnngsergebnisse war auf Dominanz (Fa) 
der I m m n n i t g t  begriindet.  1V[it einem Pollengemisch 
( I : i )  der anfglligen und  immunen  Sorten wurden die 
kastr ier ten Bltiten der ani~lligen Sorten (recessiv) be- 
st~ubt.  Die Versuchsergebnisse waren folgende: Der 
Pellet1 der Niosaikimmunen sowie IZompleximmnnen 
besitzt  ill der Mehrzahl der F~lle eine erh6hte F~higkeit, 
die Eizellen der anf~lligen Soften zu befruchLe11. Die 
F~lle, we die Zahl der anf~lligen Pflanzen hSher als die 
der immnnen  ist, wurden seltenregistriert .  Die immune11 
Pflanzen (FvBastarde)  zeigten eine beschleunigte oder 
den an~ l l igen  Pflanzen gleiche Waehstumsgeschwindig- 
keit. Die Selektivitgt der Befruchtnng kann  sieh ill 
AbhXngigkeit yon den Versuchsbedingungen ~11dern. 
Unter  gewissen Kultur-  und Versuchsbedingungen kann  
man nach ]Vieinung der Verff. eine Verdr~Lngung der 
anfXlligen Soften erwarten. 

I. Grebe~c~ikov (Gatersleben). oo 

F. WElLiNG: Artkreuzungen beim Kiirbis. Naturwissen- 
schaften 38, 262 (1951). 

Bet Artkrenzungen zwischen C,teurbita maxima D vc~. 
C. pepo L. nnd  C. fief/olin ~3oucHg wnrden axis 396 Be- 
s t~nbungen 57 Friichte (and illsgesamt 3 FvPflanzen) 
erhalten. Die Bereclatigung, aus den Zahlenverh~ltnis- 
sen veraclaieden weir entwickelter Embryonen  in diesel1 
Friiclaten auf die Zahl der an der Embrszobildung be- 
teiligten Gent zu schlieBen, ist aus den vorliegenden An- 
gaben nicht  zu erkennen. Eine ausfiihrliche Mitteilung 
wird angekfindigt. R. Hesse. Do 

DARRELL G. WELLS, Inheritance and linkage relations of a 
crinkled variant in peas, (Vererbung und Koppelungsverh~lt- 
nisse einer ,,crinkled"-Mutallte bei Erbsen.) J. Genet. 5o, 
23o--234 (1951). 

Es wird eine neue Mutante beschrieben, die ill einer 
Versuehslinie aufgetreten ist. Das Merkmal zeigt sich an 
den S~mlillgen als gekrauste BlOtter (crinkled). Das 
Waehstum ist zun~chst verzSgert. Die Pflanzen gehen 
abet bald zur Bildung normaler BlOtter fiber u11d helen 
die Differenz gegeniiber den normalen wieder ein. Fertili- 
tgt und Ertrag werden nicht  beeinfluBt. Das Merkmal 
ist unifaktoriell bedingt. In  grSBeren Auizuchten zeigt 
sich jedoch eine gesicherte Abweichung yon der erwarteten 
MeI~delspaltung dutch zu geringe Anzahlen der cr-Pilanzen. 
Das Merkmal ist in der Ausprggung sehr variabel und 
temperaturabhgngig. Kopplungsuntersuchungen zeigLen 
seine ZugebSrigkeit zur Gruppe I (Testgen A rail 22,2% 
crossing-over). In  der Fa traten Famitien mit starker und 

sehr schwacher Auspr~gung des Merkmals auf. Den Ur- 
sachen hierfflr wurde nicht nachgegangen. 

Harte (Freiburg). Do 

WATKINW|LLIAtViS: Genetics of incompatibility in aisike clover, 
T ~ q f o l l u m  h y b r i d u m .  Genetik der Selbststerilit~t beim 
]~astardklee Trifolium hybr idum.  Heredi ty  (Lend.)5,  
51--73 (I951). 

Die Art Tri/otium hybridum zeigt Selbststerilit~t, die 
dxirch Reihen yon mult iplen Allelen bedingt  wird (Nico- 
t iana-Typ).  ]?;s kommt  in ausgedehntem Mage Pseudo- 
selbstfertilits vet, ebenso Psendokreuzungsfertilit~Lt 
zwisclaen gelletisch in bezug auf  die S:Allele gleicharLigen 
Pflanzen. Das Ausmaf3 des Samenansatzes nach Selb- 
s tung schwankt zwischen v611iger Sterilitfit und  fast vS1- 
liger Ferti l i tgt ,  sogar einzelne KSpfchen einer Pfiallze 
k6nnen sich hierbei sehr verschieden verhalten. Die in 
solchen F~llen iibliche SchluBfolgernng auf das Vorhan- 
densei11 vo11 3/[inorgenen mnB bier sehr vorsichtig ge- 
handlaabt werden. I n  den meiste11 Fgllen wird die Kreu- 
zungsfertilit~t, auch die Pseudofertili t~t direkt yon den 
verschiedenen S-Allelen best immt.  In  einigen F~llen 
konnte  jedoch ein beachtenswerter Emflug der weiteren 
im Griffel vorhandenen Allele auf die Pseudofertilit~t 
festgestellt werden, worans sich elgibt,  dab dic S-Allele 
nicht nur  isoliert wirken, sondern dab anch ihr Zusam- 
menwirken ffir den Yerlauf des Pollenschlauchwachs- 
rums and  da~n ftir die Pse~dofertilit~t yon Bedeutung 
ist. ~ ~krend des "versuches wurde eine wahrscheinlich 
mnta t ive  Nllder~ng des Verhaltens t ines S-AIleles be- 
obachtet.  Har~e (K~ln). Do 

A. R. ~'[EBRAK, Trihaploide Weizen-Roggcnhybriden. ] )oM.  
Akad. Nauk SSSR N. S. 78, 773--776 (I95I). [Russisch]. 

In  der Arbeit wird der trihaploide Bastard Triticum 
lurgidum X Tritiaum Timopheevi (2n = 56) X Sceale 
eereale (211= 14) beschrieben, der 1948 in RuBland er- 
hal ten wnrde. Der Amphidiploid T. tu~ idum • T. Ti- 
mopheevi l~I3t sich mit  Roggen ziemlich gut kreuzen 
(7,5 % Samenansatz).  Es wurden 17 Pi lanzen bei diesem 
Versuch erhalten. Die Chromosomenzahl dieser triha- 
ploiden Bastarde war 34--35. Es wird eine ganze 1Reihe 
yon Merkmalen dieser ]3astarde beschrieben, wit 
StengelhShe, Nhre111~nge, Nhrenbreite, Grannenl~nge, 
Xhrchenzahl u . a .  Die Pi lanzen ha t t en  sich gut ent- 
wickelt, manche ba t t en  bis zu 2o Halme, bei einer ttShe 
von I46 cm. Die L~Lnge der Grannen iibertrifft beim 
Bastard diejenige beider Eltern. Erwtinseht w~Lre 
Heterosis in bezug auf solclae Nierkmale, wie Winter-  
festigkeit, t(orllgewicht u . a .  Leider sind die Bastarde 
absolut steril, wenn auch kein Zweifel besteht, dab die 
Ferti l i t~t wieder herges• werden kann.  

V. Haynberg ( Voldagse~). 

Physiologie. 
A. i. ALEKSEENKO, Oie Lebensfiihigkeit yon Pollen und Narbe 
bei dec Lupine. Selekcija i Semellovodstvo I8, I-I. i i ,  
54--58 (t95 I) [Russisch]. 

Aus den Ui',tersuchungen des Verf. ergeben sich einige 
ftir die I~reuzungstechnik wichtige Erkenntnisse. Ffir 
Kreuzunge11 sind bei verschiedenen Lupinellarten auch 
verschieden alte Xnospen zu nehmen, und zwar bei 
weiBe11 Lupinen 14 mm lange mit blgulicher Bltitenfarbe, 
bei denen die BliitenblXtter den Kelch um 4--5 mm fiber~ 
rage11; bei blauen Lupinen IO mm lange Knospen mit 
hellblauen Bliitenbl~ttern, die den Kelch um z mm tiber- 
ragen; bei gelben Lupinen ebenso lange K11ospen mit 
gelbgrtinen Bltitellblgttern, die i - -1 ,5  mm l~nger als der 
Kelch sind. Als Pollentrgger verwende man Bltiten die 
sich am gleichen Tage oder einen Tag vorher ge6ffnet 
haben (fiir weil3e Lupinen) oder solche, die noeh ge- 
schlossen, aber schon vSllig ausgeformt sind (fiir blaue 
and gelbe Formen). Unter den Versuchsbedingullgen 
des Verf. war die Lebensdauer des Pollens und tier Narben 
bei gelben Lupine11 welt geringer als bei blauen und weiBen. 

Ri~diger (Niedermarsberg). Do 

O. BODE, Unteesuchungen zur Untcrbrechung der Keimruhe be| 
Karteffeln. Nachr.bl. dtsch. Pilanzenschutzdienst 2, 
183--186 (r95o). 

Die Prfifung yon Kartoffelsaatgut hinsichtlieh der In- 
fektion durch Viruskrankheiten ist besonders bei SpXt- 
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infektionen schwierig, da die Keimruhe normalerweise 
erst im Januar beendet ist und erst yon diesem Zeitpunkt 
an eine Augensteektingsprtifung durchgeffihrt werden 
kann. Dutch eine Behandhmg n i t  ~thvlenchlorhydrin 
oder n i t  einem Gemisch yon ]lthylenchlorhydrin + 
Atbylenehlorid + Tetrachlorkohlenstoff(Rindite-Gemiseh 
nach D~NIqls) kann die t(eimruhe abet soweit verkiirzt 
werden, dab schon in den i-Ierbstmonaten eine Prtffung 
auf Virusinfektionen vorgenommen werden kann. 

W. Bammeister  (M~ns t e f i .  West/ . ) .  oo 

W. H. FUCHS untl E. MUHLENDYrK, Uber den EinfluB der Aus- 
saatzeit und der Temperatur auf Oie Entwieklung yon Erbsen- 
soften. Z. Pflanzenzfichtung 3 o, 172--187 (1951). 

Die Beobaehtungen erstreckten sich fiber die gauze 
Vegetationsperiode und umsehlossen ouch besonders 
extreme friihe und sp~te Aussaaten. Es zeigte sieh, dab 
die Aufbltihzeit (Zeitpunkt des Aufganges der Pflanzen 
bis zum Erscheinen der ersten Bltite je Parzelle) vom 
Saattermin abh~ngig ist. Die Aufblfihzeit schwankt um 
einen sorteneigentfimliehen Mindestwert. Er ist yon den 
Scbwankungen der Jahreswitterung unabhgngig. Frfihe 
Soften antworteten auf extrem friihe Aussaat n i t  ether 
VerlSngerung der Aufblt~bzeit um 15, Spgtsorten um ~o d, 
Es wurden 4 Gruppen je naeh der Aufbliihzeit gefun~den, 
die ungefghr mit den Gruppen fibereinstimmen, die auf 
Grund der mitt leren Mindestwerte der Temperatur- 
summen zusammengestellt werden. Die Zeitstufen- 
versuche zeigten n~mlich, dab nicht nur  die durchsehnitt- 
fiche Tageslgnge die Anfbliihzeit beeinflugt, sondern dal3 
hierbei aueh die Temperatur eine wichtige RolIe spielt  
W~hrend sieh die Temperatursnmmen yon extremen 
Friih- und Sp~tsaaten ffir die Ermit t lung sorteneigentfim- 
licher Temperatursurnmen als ungeeignet erwiesen, 
n~hern sieh bet mittleren Aussaatzeiten die Mittelwerte 
mehrerer Jahre. Die mittlere Temperatursumme ist dem- 
uach ftir mittlere Aussaatzeiten (April bis Juli) t in  
charakteristisches SortenmerkmM. --  Die Ursache der 
Abh~ngigkeit der Aufblfihzeit veto Aussaattermin ist 
vorwiegend in den Einwirkungen yon Temperatur und 
Tagesl~nge zu suchen. Bei der Erbse handelt  es sich 
wahrseheinlieh um qualitative photoperiodisehe Einfltisse, 
die ihr Maximum bet einer best immten Tageslgnge 
(~4--I4,5 h tggliche Belichtung) erreiehen. Die Beob- 
aehtungen lassen darauf sehlieBen, dab Kurztag eine 
Hemmung, Langtag eine F6rderung der Bltitenbildung 
bewirkt. Diese Tatsaehe wird in Beziehung gebracht zu 
dem erh6hten Auxinspiegel bet Kurztag, wodurch die 
~Blfitenbildung gehemmt ist. In  den untersuchten Sorti- 
menten zeigten sieh nur  frtihreifende Soften (geringste 
Temperatursummen) gegen KurztagseinfIul3 unempfind- 
Itch. Die Beziehungen zwisehen h6herer Temperatur- 
summe und photoperiodischer Empfindliehkeit ist nicht 
geklgrt, obwoM die Versuehe zeigen, dab bet Temperatur- 
erh6hun~ in ~ewissen Grenzen dos Ausmal3 der photo- 
periodischen Reaktion zunimmt und lgn~er anhaltende 
Temperaturen um 2o~ den photo~eriodischen EinfluB 
nahezu kompensieren kSnnen. Eif~ig (Miinste~,). oo 

I. M. SANTA,: Der Einf~uB desAIters der Bitten auf die Ergebnisse 
nahverwandter und entfe~nterer Kreuzun~en bet Pfirsieh u~d Apfel. 
I)okl. Akad. Nauk SSSR N. S. 78, lO25--1o28 (1951) 
[Russisch]. 

ttei kfinstlichen Bestgnbungen,  die am i. ,  3., 5., 7. and  
9. Tag nach der Kastra t ion der ]31fiten dnrchgef~hrt  wnr- 
den, zeigte sich der beste Kreuzungserfoig (Ansatz and  
Keimf~ihigkeit) am 3. his 5. Tag. Es werden zweij~hrige 
Ergebnisse aus folgenden I ( reuzungskombinat ionen vor- 
gelegt: Pfirsich • Pfirsich, Pfirsich • \Vildpfirsich 
(t(ostozkowie = Steinfrncht  ?~ Aofel 
Apfel • Birne. Zu den Best~uioungen X Apfel und wurden jeweils 
Pollenmischungen verschiedener Soften verwendet.  

L e i n  ( Sch~ega).  oo 
RISTO SARVOS, Effect of light on the germination of forest tree 
seeds. (Der EinfluB des Lichtes auf die Keimung tier Samen 
yon Waldb~umen.) Oikos (Copenh.)2, 1o9--z i9  (195o). 

Der EinfluB des Liehtes auf die t<eimung der Samen 
bzw. Frtichte yon P i n u s  silvestris, Picec~ excelsa, Betula  
verrucosa und 1?. pubes~em wurde unter definierten 
Keimungsbedingungen {Keimapparat nach JACOBSEN 
n i t  BaumwolIe und FlieBpapier als Keimbett, Weehse!- 
temperatur 1 5 - 2 7  ~ untersucht. Ats LichtquelIe dienten 

Quecksilberdampf- Niederdruck- R6hrenlampen (Tages- 
l ieht-TL-Lampen der holl~ndischen Philips-Werke); die 
eine Beleuchtungsst~rke von 210o--240o Lux ergaben. 
Einige Versuche wurden mit  sehwachem TagesIicht 
(30--5 ~ Lux) durchgeffihrt. Die Samen yon P i o u s  sil- 
veslris erreiehten im Licllt erheblieh h6here I<eimprozente 
als die Dunkelkontrollen, w~hrend die Bieimung der 
fibrigen Arten dutch Lieht beschIeunigt, schlieBlich je- 
doch die gleiche Keimzahl erreicht wurde. Schwaches 
Licht bewirkte nur eine geringe Keimungsf6rderung. Die 
beobaehtete Hemmung der Keimung durch das Bedecken 
der Samen mit Sand ft~hrt Verf. - -  wenigstens z.T.  --  
auf die Erschwerung des Lichtzutri t ts  zuriick. 

Borriss  (Grei/swMd). o o 

M. T. TIMMOFEEVA-TJULINA: DieWinterhfirte yon Weizen- 
Quecke-Bastargen. Selekcija i Semenovodstvo 18, I-t. 7, 
12--2o (1951) [Rnssisch]. 

Die Prfifung der WinSerfestigkeit bei ~%~interkulturen 
yon Weizen-Quecke-Bastarden zeigte, daG keiner yon 
diesen in bezug auf das ~ber leben der Pflanzen wghrend 
der Winterperiode der Standardsorte l~{oskovskaja 2453 
fiberlegen war. Der Widers tand gegen die Frfihlings- 
fr6ste nach warmem Fr~ihjahrswetter war sehr versehie- 
den innerhalb der Bastarde und  im Vergleich n i t  der 
Standardsorte;  besonders aussichtsvoll waren die Ba- 
starde 254 and 7o2. Als Ursache des schwaehen Wider- 
standes gegen die Rfickkehr der FriihlingsfrSste sind die 
Wachstumsprozesse sowie der Verlauf der Lichtstadien 
zur Zeit des verfriihten Ant r i t t s  des warmen V~retters an- 
zusehen, wobei der Widers tand rasch s inkt  und die 
Pflanzen s tark  bet Temperaturen yon - -5  ~ his - - I 2  ~ 
leiden. Um das zu vermeiden, werden die Pflanzen in 
der Riehtung ausgelesen, dab s~e dos Lichts tadium erst 
bet h6heren Temperaturen durchmachen k6nnen,  wobei 
die Pflanzen, bet welchen dos Liehts tadium bei niedrigen 
Temperaturen verl~uft, el iminiert  werden mfissen. Um 
die Reakt ion der Pflanzen und die Sorteneigenschaften 
m~SgHehst vollkommen zu erfsssen, wird empfohlen, 
eine kfinstliche Erfr ierung der Pflanzen, die veto Felde 
im Februar,  lV[grz und AI~ril genommen sind, durchzu- 
fiihren, wobei nicht  nur  die nicht  abgestorbenen Pflan- 
zen, sondern auch die einzelnen Halme berficksichtigt 
werden sollen, I .  Grebeng~ikov (Gaters!eben). oo 

O. VAARTAJA, On factors affecting the initial gevelepment of 
pine. (Faktoren, welche die Anfangsentwicklung der tgiefer 
beeinflussen.) Oikos (Copenh.) 2, 89--1o8 (I95o). 

In der Heide yon Siikakangas (Nordfinnland) wurden 
zahlreiche Probeflgchen, die sieh hinsichtlieh ihrer mikro o 
klimadsehen VerhNtnisse und in ihrer Vegetation stark 
untersehieden, mit P i o u s  s i lves lr i s -Samen bestir and die 
Entwieklung der Keimpflanzen fiber mehrere Jahre ver- 
folgt. Auf einigen Stellen traten grebe Samenverluste 
dutch V6gel und Ameisen (Lasius spec.) ein. Eindeutige 
Beziehangen zwischen I<eimung bzw. Keimlingsentwick- 
lung und der Evaporation oder den Temperaturverh~ilt- 
nissen des Sta~dortes konnten nicht aufgefunden werden, 
obwohl besonders die Bodentemperatur, die in Abhgngig- 
keit yon der Bodenart, der Dicke der Humusschicht und 
der Bodenbedeekung stark variierte and an manchen 
Standorten im Juli tagesperiodische Schwankungen von 
+69 ~ bis --2 ~ outwits, yon erheblieher Bedeutung ist. 
Sehwache Keimlinge an ungfinstigen Standorten wurden 
b/iufig dutch die Frostlockerung des Bodens gesehgdigt. 
Wesentlich ffir die spgtere EntwJeklung war die Ein- 
sehwemmung der Samen in Bodensl~alten dutch starke 
Regenf~lle. Zusatzbewgsserung in Troekenperioden be- 
g~nstigte dis Keimpflafizenentwieklung. Die besten 
Aufwuchsresultate wurden auf Flgehen erzielt, die eine 
dfinne und Ifiekenhafte Vegetationsdeeke und eine ent- 
spreehende Humusseh{eht aufwiesen. Bet gesehlossener 
Vegetation und dicker Humussehieht war die Keimung 
spgrlich. Die Sfimlinge li t ten abet wenig unter der Ent- 
wurzelung dutch Bodenloekerung infolge Frosteinwirkung. 

Borriss  (Grei/swMd). 0o 
G.V. ZABLUDA, Uber die Stadien der Entw[cklung tier Fort- 
pflapzungsorgane bet Haler und Gerste. Dokl .  Akad.  Nauk  
SSSR. N. S. 76, 925--928 (1951) [Russisch]. 

]~ei H o r d e u m  verlguft  - -  ebenso wie bet T r i l i c u m  
uad Sewage - -  die Entwieklung der Khrchenanlagen in 
der Nhre and  der Blt t tenanlagen in den Ahrehen akro- 
petal. Bet Avenc~ werden die ~ste  1. Ordnung jedes 
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der 4 - -6  Wi r t e l  der  Rispe ebenfalls in ~kropetater  
Folge angelegt ;  die weitere En twick lung  der Rispe er- 
folgt aber  in bas ipeta ler  Folge. Dabei  s t reeken sich 
die Achsen der Khrehenanlagen i .  Ordnung;  an ihren 
Achsen erscheinen Anlagen yon Seiten~Lsten (Seiten- 
/~hrchen); an der t3asis ihrer  Achsen, aus dem Gewebe 
der I-tauptachse, die Anlagen der sekund~ren Wir te l -  
~Lste. ]3ei Hordeum bleiben gewhhnlieh die obersten 
~lhrehenanlagen in der Xhre unentwickel t ,  bei Avena 
Anlagen der sekund/s ~s te  und der Seiten~Lste irrt 
unteren Tell der  Rispe. Durch vers t~rkte  Wasser-  und 
Mineralversorgung k6nnen diese Anlagen zur Entwick-  
lung gebracht  werden;  aueh die Gesamtzahl  differen- 
zierter  Anlagen wird erhght .  ]3el Arena i iber t rafen  
soIche Rispen die Kontrol len  in der I~ornzahl um mehr 
als das  Dreifache.  A. La~cg (Pc~sa~ena, Cali].). oo 

T. JA. ZARUBAJLO und M.M. KISLJUK: Die Jarovisier~ng bei 
Temperaturen unter 0 Grad als Methode der Zfichtung aufWinter- 
h~irte. Selekcija i Semenovodstvo 18, H. 7, 19--26 (1951) 
[Russisch]. 

Um den Winterfest igkei tsgrad der sonst guten Weizen- 
soften zu steigern, empfehlen dieVerff, folgende Methode. 
Zuerst wird das keimende Saa tgut  jarovis ier t  bei o% wo- 
bei am Ende  des Prozesses Tempera turen  yon ~ 8  ~ 
(vielleicht auch niedriger) w~hrend IO~25 d angewendet  
werden. Auf diese Weise vorberei tetes  Saa tgut  wird im 
Fri ihl ing erst  dann  ausgesgt,  wenn das We t t e r  schon 
einigermaBen kons tan t -warmble ib t .  Derar t ig  behandelte  
Pflanzen sollenfShigerwerden,  das Ja rovisa t ionss tad ium 
bei niedrigen Tempera turen  durchzumachen.  Besonders 
f~hig dafi ir  sind die Pflanzen, die im Aussaat~ahr nicht  
schossen, f iberwintern nnd erst im n~Lchsten Jahre ge- 
erntet  werdem In  den weiteren Generationen solcher 
Pflanzen wird die Jarovisierung schon bei negat iven 
Tempera tu ren  angefangen (--1% ~4~  wobei am Ende 
des Prozesses wieder noch niedrigere Tempera turen  (bis 
- -8  ~ und niedriger) angewandt  werden. Dutch  diese Me- 
rhode kann  man nach der Meinung des Verf. sehr win- 
terfeste und frostresis tente  Winterweizensorten ziiehten, 
die in bezug auf ihre Resistenz den besten Winterrog-  
gen entsprechen werden. 

I. Grebeng~ikov (Gatersleben). oo 

Cytologie. 
JOSEF DEUFEL, Untersu�9 iiber den E~nfiuli yon Ghemi- 
kalien und RiJntgenstrahlen auf die Mitcse yon Vicia ~aba. Chro - 
mosoma (Heidelb.) 4, 239--272 (I95I).  

V@ia ]aba besi tz t  im haploiden Satz 5 kleine (m-) 
Chromosomen und I groBes (SAT- oder  M-) Chromo- 
sore. Es wurden Wurze lsp i tzen  mi t  verschiedenen 
Urethan-KC1-Gemischen verschieden lange behandert .  
Mit  zunehmender  Hyperchromas ie  verbunden ist  eine 
Vergrhberung der S t r u k t u r  nnd der Chromozentren 
des Ruhekerns,  ebenso eine for tschrei tende Verkfirzung 
und Verklebungstendenz der Chromosomen. Der Nu- 
cleolus erscheint  vergr6Bert  und 15st sich verz6gert  
auf;  die Zell- und KerngrhBe ist  verminder t .  Die 
TeilungshXufigkeit erh6ht  sich anfangs und s inkt  dann 
ab. Die Prophase  wird verki irzt ,  die Meta-  und Telo- 
phase verl~ngert ,  t l i inf ig  bi lden Mch Ruhekerne  aus 
der  Pro- und Metaphase .  Nach R6ntgenbes t rah lung  
(15or) jedoch wird die Prophase  verz{hgert, und es 
f inden sich f iberal ter te  Prophasen ein. Ein  Vorfi icken 
der Differenzierungszone in die Wurzelspi tze  wie naeh 
Best rahlung f indet  nach Ure thanbehandlung  nicht  s tar t .  
Nach dieser kommen  St6rungen der Spindel und des 
]?hragmoplasten vor ; ferner zeigen sich nach Centromer- 
schaden oder s t a rke r  Verklebung und F ragmen ta t i on  
St6rungen in der Chromosomenbewegung. Wei te rh in  
t r e t en  ehromosomale,  chromat ida le  und ha lbchroma-  
t ida le  F ragmen ta t i onen  und Res t i tu t ionen  ant.  Das 
iK-Chromosom wird vor den m-Chromosomen bevorzugt  
gebrochen, was auf eine erh6hte Bruchh~ufigkei t  des 
Sate l l i ten  zarfickgeffihrt  werden kann;  nach ]3e- 
s t rah lung  dagegen erfolgt  zufallsgem~Be ]3ruchver- 
te i lung zwischen den m- und M-Chromosomen.~ Nach 
Ure thane inwirkung  wie nach Bes t rahlung brechen die 
m-Chromosomen meis t  in der medianen Region. Auf 
demSAT-Chromosom sind inser t ionsnahe Stellen und die 
SAT-Zone besonders  bruchempfindl ich .  Ure than  wurde 
aueh mit  Neutra lsa lzen (LiC1, KC1, CaClz CsC1, A1CI~, 

KSCN, K~SO4) kombinJert .  Eine addi t ive  Wirkung  
der Agent ien erfolgt nicht .  Die Wi rkung  des Urethans  
auf die Chromosomen wird yon A1 fibertroffen, t3eide 
kombinier t  wirken antagonis t isch.  Der EinfluB mu- 
tagener  Stoffe offenbar t  sich nJcht nur an den Chromo- 
somen, vielmehr miissen bei  einer Beur te i lung ihrer 
Wi rkung  auch plasmat ische  5nderungen  und St~rungen 
berf icksicht igt  werden. - -  Alkohol-Eisessig;  Carmin- 
essigs~ure. Die s ta t i s t i sche  Auswertung mi t  HiKe des 
Homogenit~ttstests;  die Teilungsintensif~tt wurde mi t  
HiKe der Var ianzanalyse  dnrehgefi ihrt .  

A. Reitberger ( Rosenho]). oo 

S. L. EMSWEILER and R.N. STEWART: Cytological identification 
of an interspecific hybrid in L / / / u m .  (Cytologische Identiff- 
zierung einer Artkreuzung yon Lilium. Proc. Amer. Soe. 
Hortieult.  Sic. 57, 411--413 (I95r). 

Eine 1943 hergestellte t lybr ide  von L~lium auratum X L. 
henryi blfihte I949. Auf Grund der bekannten Chromo- 
somenmorphologie dieser Arten konnten die Genome beider 
Eltern in der F1-Pflanze nachgewiesen werden. 

E. Stein (Tiibingen). 

WERNER GOTTSGHALK, Der Vergleich yon rSnt~en- und che- 
misch induzierten Chromosomenmutaticnen im Pachytlin von 
S o l a n u m  l y c o p e r s i e u m .  Chromosom~ (Heidelb.) 4, 
342--358 (1951). 

I m  Pachyt i tn  der Meiosis zweier Handelssor ten  yon 
Solanum lycopersicum werden nach ~ thy lu re than /  
Kal iumehlorid-  bzw. A1C18 (1/5 o und 1/~00 Mol)-  Ein-  
wirkung die Ar t  der  Chromosomen-lViutationen und die 
Bruchlokal isat ion anf  den einzelnen ident iEzierbaren 
Bivalenten untersucht .  Die beiden Chemikalien 16sten 
dieselben Konf igura t ions typen  und dieselbe t3ruch- 
Iokalisat ion aus. Im Vergleich mi t  Rhntgenversuchen 
am selben Objekt  (vgl.Chromosoma 4, Heidelberg) ergibt.  
sich fiir t t / iuf igkei t  der  einzelnen Aber ra t ions typen  
sowie fffr die Bruchverte i lung auf zwei leieht identifizier- 
bare Bivalente  kein  Untersehied.  Die Verteilung der 
Brfiche is t  fiber die Chromosomen nicht  dem Zufall ent- 
sprechend, sondern die Centromerregion ist  in hoher~ 
MaBe bruchempfindlich.  Ein klarer  Unterschied der 
Bruchberei tschaf t  yon Eu- und Heteroehromat in  ha t  
sich nicht  fassen lassen, t3ei der  Versuchsanstellung mi t  
abgeschni t tenen Inflorescenzen ergab sich ein spontaner  
Mutat ionsprozentsatz  yon 5,2%. Sowohl durch das 
)~thylurethangemisch wie dutch die h6here A1C1,- 
Konzent ra t%n wurde eine wesentlieh h6here M~tat ions-  
rate  erzielt als mi t  einer 5o0 r-t~hntgenbestrahlung. 
Das ~ thy lure thangemisch  bewirk t  in sp~iteren meio- 
t ischen Stadien gelegentIich ex t rem Ianggestreckte  und 
gekr i immte  Spindeln mi t  gest6rter  Anaphasebewegung 
der Chromosomen, so dab I )yaden  s t a r t  Te t raden  ge- 
bildet  werden. In  der Diskussion werden die Befunde 
mit  der bisher vorl iegenden L i te ra tu r  verglichen. 

If. Mc~rquardt (Freiburg i. Br.). 

PAUL GRUN,Variations in the meiosis of alfalfa. (Variationen 
bei der  Meiose der Luzerne.) Amer.  J Bot.  38, 475 
his 482 (195I). 

Verf. versucht  auf cytologischem V~ege die Frage  
zu kliiren, ob Med@ago sat iw auto-  oder  a l lo te t raploid  
(wie yon genet ischer  Seite vermntet)  ist.  40% aller 
Diakinesen in den MispMZ zeigen QuadrivaIente,  1% 
vier Quadr ivalente  (das ~)berwiegen yon ]3ivalenten ist  
wahrscheinlich durch die geringe L{s der  Chromo- 
somen bedingt) ,  was Ifir Auto te t rap lo id ie  spricht .  Die 
zu 28 % vorkommenden  Univa len ten  lassen sich naeh 
dem eytologischen Bild dutch  verfrfihte Bivalent-  
t rennung erklXren. Die physiologisehe Ins taNl i t / i t  
zeigt sich auBer in den Un iva l en t en  auch in der Wan-  
derungsverz~hgerung einzelner Chromosomen (17% in 
Telophase I, 22% in Telophase II)  nnd in dem hohen 
Prozentsa tz  abor t ie r te r  Misp. (bei einzelnen PfIanzen 
3o--4oO/o). Die IustabiIit~it spricht  ffir eine erst  kttrzlich 
en ts tandene  AutopIoidie.  ~ Deutl iche l /n terschiede 
yon Pflanze zu Pflanze wurden bei der  H~ufigkei t  der 
Quadri-  und Univalente  und d e r  verz6ger ten Wan-  
derungsgeschwindigkei t  in der  Telophase I [  nnd bei 
dem l~rozentsatz der  abor t i e r t en  Misp. beobachte t .  
Eine t3eziehung zwisehen PolIenabort  nnd UnregeI- 
m~Bigkeiten im Meioseablauf lieB sich nicht  feststellen. 

K, Ste/fen (Marburg). oo 
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0. F. KONZAK, L. F. RANDOLPH and N. F. JENSEN: Embryo 
culture of barley species hybrids. Cytological studies of H o r d e u m  
s a t f v u m  X H o r d e u m  b u i b o s u m .  (Embryokultur beiArt-  
bastarden der Gersten. Cytologisehe Untersuehungen am 
Bastard Hordeum sativum X H. bulbosum.) J. Hered. 42, 
125--134 (1951). 

Embryonen aus Befruehtung der diploiden Saatgerste mit 
einer selbstfertilen tetraploiden Pflanze yon Hordeum bul- 
bosum abortieren nach 15 d Entwicklung. Durch Uberpflan- 
zung yon 183 Elnbryonen dieses Entwicklungsstadiums auf 
kansLlichen N~hrboden gelang es, i1 Bastardpflanzen auf- 
zuziehen. In  den Bastarden pr~valiert der Wildelter fast 
vollkommen. Da die Autoploidie des Wildelters best~tigt 
werden konnte, waren in den B~/starden maximal 7 II yon 
vornherein zu erwarten. TatsXchlich wurden jedoeh unter 
1186 analysierten Zellen in 788 Fallen ein oder mehrere Tri- 
valente und in 42 Zellen je ein Quadrivalent beobachtet. 
Die letzteren BindungsfXlle werden dureh eine reziproke 
Translokation in den Genomen yon H. bulb. erklXrt. Die 
relativ hohe Zahl der Trivalente weist jedoeh auf eine deut- 
fiche Homologie zwischen dem Genom der Kulturgerste und 
dem der Wildgerste hin, so dab eine Uberffihrung yon Erb- 
anlagen der einen Art in die andere m6glieh erscheint. Trotz 
einer Pollenfertilit~t yon 5--23% getangen jedoeh keine 
Riiekkreuzungen, wenn auch Aussicht besteht, dab aueh 
diese Schwierigkeiten durch Anwendung der Embryonen- 
kultur zu tiberwinden sein werden. 

A. Lein ( S&mga/Hann) .  o o 
ROBERT LAMM, Oytogenetical studies in translocations in 
P i s u m ,  (Cytogenetische S tnd ien  an Translokat ionen 
bei _Pisum.) Hereditas (Lund) 37, 356--372 (1951) �9 

Es wurde die Meiose der Pollenmutterzellen yon F~- 
Bastarden zwisehen Linien mit  reziproken Trans-  
lokat ionen s tudier t ;  es handelt  sich dabei nm die 
Linien A, B, C, D und  E. Der Bastard D • A zeigt im 
typischen Fall 5 Bivalente nnd  einen Vierer-lRing, der 
Bastard D • C 5 Bivalente und eine eigenttimliche 
Vierer-Konfiguration, die nieht  ringf6rmig ist, der 
Bastard D • B 4 Bivalente und  eine Seehser-Bionfi- 
guration,  sehlieBlich der Bastard  E • B h/iufig 2 Vierer- 
Konfigurat ionen,  die RSnge oder I~etten sein k6nnen. 
In  der Anaphase i u n d  II  wurden manehmal  Brficken 
mit  einem Fragment  beobachtet.  5 I - - 7  o% der d ~ nnd 

Gameten der Bastarde degenerieren. Eine Tabelle 
unterr ichtet  fiber genetisehe Studien an der Linie C. 
An deren Translokat ion sind offenbar die Chromo- 
somen mit  den Genen t~;, St und lZ beteiligt. Auf einem 
yon diesen Chromosomen, n/~mlich ant  Chromosom Nr. 3, 
ist der Aus tausehpunkt  etwas links yore Segment B - - S t ,  
auf dem andern  Chromosom, wahrscheinlieh Chromo- 
som Nr. I, zwischen Pa und R gelegen. Auf dem er- 
w~hnten Segment B - - S t  befindet  sich sehr wahrschein- 
lich der Spindelansatz ; derjenige yore Chromosom Nr. I 
ist dem Gen Gp offenbar benachbart .  Die Arlne des 
Chromosoms Nr. 3 sind beide vergleichsweise lang, 
w~hrend das Chromosom Nr. i einen kurzen und einen 
langen Arm besitzt. Das Chromosom Nr. 3 ist auBer 
an der C- auch an der 1)- und E-Translokat ion beteiligt. 
Ant  ibm wurde folgende Reihenfolge der Austausch- 
punkte  (= P. i.) und der Gene St und B aufgefunden: 
P . i .  (D) - - S t - - P . i .  ( E ) - - B - - P . i .  (C). Beim 
Typ B liegt der Austansehpunkt  zwischen den Genen Gp 
und A; Gp geh6rt zu dem Chromosom Nr. I des TypusA 
(Typus mit  normaler Struktur) ,  das Gen A zu Chro- 
mosom Nr. 2. A.  Reitberger (Rose,hot) .  oo 

JOHANNES PRINZ ZU LOWENSTEIN, Uber die Befruchtungs- 
verh~ltnisse zwischen diploidem und tetraploidem Roggen. Z. 
Pflanzenziicht. 31, 1o4--133 (195i). 

Beim fremdbefruehtenden Roggen ist die Frage naeh 
der gegenseitigen Befruehtung von di- und tetraploiden 
Rassen bei gemeinsamem Abblfihen yon besonderer 
praktiseher Bedeutung. Dutch Handkreuzungen wurde 
die bereits bekannte Tatsache bestgtigt, dab triploide 
Pflanzen sehr selten entstehen. Die betreffenden Embry- 
onen abortieren dutch Stgrungen der t~ndosperment- 
wieklung. Bei Misehbest/iubungen ist der haploide Pollen 
im Vorteil (4n-~ : 3O~o; 2n-9 : 70% keimfghige ~6rner). 
Damit lassen sich die Ergebnisse yon Fetdversuehen er- 
klXren, die mehr oder weniger starke Ertragsdepressionen 
dutch Sehartigkeit zeigten. 4n-Roggen wird stgrker 
und auf weitere Entfernungen beeintrgchtigt als 2n- 
Roggen. A. Lei~ (Schnega/Hann.), oo 

HANS MARQUARDT, Die Wirkung der Rfintgenstrahien auf die 
Ohiasmafrequenz in der Meiosis von Vieia  [aba. Chromosoma 
(Heidelb.) 4, 232--238 (1951). 

Es wurden Blfitenknospen einer reinen Linie mit  
RSntgenstrahlen (3oor;  2oo BIV; 6MA;  0, 5 Cu) be- 
handelt ,  und deren Wirkung auf die meiotische Chiasma- 
h~Lufigkeit wurde in Fixiernngen 2, 4 und 6 d nach der 
Bestrahlnng untersucht.  Es ergab sieh ein Absinken 
der durchschnit t l ichen Chiasmazahl je Zelle yon I8,17 
in der Kontrolle ant  17,65 bzw. I7,O 5 und 15,64. Dabei 
t r i t t  die Senkung bei dem groBen (N~-)Bivalent, im 
Oegensatz zu den fibrigen 5 kleineren (m-)Bivalenten, 
erst am 6. Tag naeh der Bestrahlung in Erscheinung. 
Die Herabsetzung der Chiasmah/~ufigkeit geht parallel 
mit  einer zunehmenden H~ufigkeit yon Chromosomen- 
mutat ionen.  Die Xnderung der Chiasmafrequenz wird 
durch die Bestrahlung des r u h e n d e n  I(erns oder im 
Obergang in die frfihe meiotische Prophase bewirkt, 
w/ihrend eine Bestrahlung der Prophasestadien der 
Meiose selbst die Chiasmah~tufigkeit weniger beeinflnBt. 
Der zunehmende 1Riickgang vom 4. znm 6. Tag beweist 
daritberhinaus noch die Wirkungssteigerung einer Be- 
s t rahlung bei steigendem Abstand yon der Einlei tung 
einer Mitose. Der Vorgang der Chiasmabildung ver- 
h~lt sich hiermit  genau so wie derjenige der Chromo- 
somenmutat ionen.  Die R6ntgenbest rahlung scheint 
sekund~re Veranderungen - -  vielleicht im Stoffwech- 
sel - -  herbeizuffihren, die bis zu ihrer vollen Ansbil- 
dung einen Zei t raum yon 2 - - 3 d  ben6tigen und dann  
die Prozesse einer Chiasmabildung beeinflussen. 

d.  t?eitberger ( Rose~ho/). oo 

AXEL NYGREN: Form and biotype formation in Calama-  
gros t i s  p u r p u r e a .  (Form: und Biotypbildung bei Cc~lc~ma- 
grostis purpurea.) Hereditas (Lund) 37, 519--532 (1951). 

Das nordeuropNsehe Calamegrostis purpurea vermehrt 
sich obligat, aber aueh fakultativ apomiktisch. Neben 
selbstreproduzierenden apomiktisehen Klonen entstehen 
dabei haploide Formen oder neuartige Biotypen durch 
Selbstbefruehtung unreduzierter oder reduzierter Embryo- 
s~cke wie auch dutch ,,Selbstspaltung" (Autosegregation). 
Ferner konnte naehgewiesen werden, dab fakultativ wle 
aueh obligat apomiktisehe Formen dutch amphimiktisehe 
Calamagrostis-Arten befruchtet werden k6nnen. Aus derar- 
tigen Bastarden bilden sieh dutch Spaltung in F2 wiederum 
kontinuierliehe Reihen yon Biotypen mit erh6hter morpho- 
logiseher Mannigfaltigkeit und allen MOgliehkeiten der 
sexuellen und apomiktischen Fortpflanzung. A. Lein. oo 

ELISABETH $CHIEMANN: Offene Fragen in der Gattung 
F,'agaria. Z. Pflanzenzfichtg. 3o, 464--472 (I95I), 

Im Zusammenhang mit anderenUntersuchungen fiber die 
Gattung Fragaria werden neue Chromosomenzahlen fest- 
gestellt: Fragaria mouplmmis  n -~ 14, Fr. nigerremis n -~ 7, 
Fr. spea. (Ostchina) n ---- 14, Ft.  pletypetala n = 28. Die 
Ausl~ufer von io der unkersuchten Arten sind sympodial 
gebaut und verzweigt, w~hrend 4 Arten monopodial aufge- 
baute unverzweigte AuslXufer besitzen (die diploiden/rr. 
viridis und Ft.  ~ipponiaa und die tetraploiden Fr. moupi- 
~e~csis und Ft.  spev. [Ostehina]). Ffir die diOzische fir. orie~.- 
tcdis wird wie ffir die fibrigen Arten Heterogamie im ~ Ge- 
sehlecht ermittelt. Ferner werden 5 versehiedene Modi der 
Entstehung yon Tetraploiden in der Gattung Fmgc~ria naeh- 
gewiesen. Als offene Probleme werden folgende bearbeitet: 
i. Das VerhXltnis des vesoa-Genoms zum viHdis-Genom. 
Beide verhalten sich in Nreuzung mit mosvhala gleiehartig, 
abet die Igreuzung mit viridis gelingt leichter als die mit 
vesta, und die Kreuzung vesoa X viridis ist nut  halbfertil_ 
2. Die Entstehung orie~talis-~hnlietler Typen aus Fr. mo- 
soh~lc~ X vesc~ stellt die Frage naeh der genomatisehen Be- 
sehaffenheit und Entstehung yon ;Yr. orie~talis. 3. Das Ver- 
h5ltnis der morphologiseh Sehr versehiedenen Diploiden 
Europas und Asiens soil aufgekl~rt werden. 

A. Th. C~c~a (Aad~e~). oo 

EEVA THERMAN, The effect of indole-3-acetic acid on resting 
plant nuclei. I . A l l i u m  eepa. (Die Wirkung yon fl-IndolyI- 
essigs/iure auf pflanzliche l~uhekerne. I. A l l i u ~  cepc~.) 
Ann. Aead. Sci. tenn.  Set. A. IV. Biol. 16, 1--4o(i951 ). 

All iumwurzeln yon 3 - - i  5 cm L~nge wurden mit  
o,ooo3%iger fl-IndolylessigsSurel6sung im Danerver- 
such, mi t  o, oo3%iger L6sung 4 nnd  8 h lang behandelt .  
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Die cytologische Untersuchung zeigte, dab bereits 
differenzierte Zellen des Pericykels uiid der Leitbfindel 
1Viitosen ausffihrte11, wihrelld die Teilungst~Ltigkeit des 
Wurzelspitzenmeristems naqhgelasseii hatte.  Bei 8stiin- 
diger 13ehandlullg mi t  o,oo3~ LSsung t ra ten  nach be- 
s t immter  Ruhezeit  besonders bei oktoploiden Kernen 
Eiidomitoseii auI. Verfn. ist der Meinung, dab der 
Wuchsstoff die Viscositiit des Plasmas erh6ht u11d die 
Aktivit~Lt der Spindelmechanismen beeinflussen kSnllte. 

Eschri~h (Bonn). oo 

H. E.WARMKE, Gytotaxonomic investigation of some varieties 
Of P a n i c u m  rna~cimum and of P.  p u r p u r a s c e n s  in Puerto 
Rico. (Cytotaxonomische Uiitersuchnng einiger Varie- 
t~teii yon Pani~um max imum und yon P. purpuras~ens 
in Puerto Rico.) Agronomy J. 43, I43~149  (1951). 

Es wurde festgestellt, dab 5 Varietgten yon Paniourn 
max imum mit  2n = 32 vermutl ich autotetraploide 
Formen sind. Eiiie der Variet/iten t ra t  gleichzeitig in 
einer morphoIogisch nicht  unterscheidbaren autohexa- 
pioiden J~orm (211 ~ 48 ) auf. Die verwaiidte Art 
P. purpuraseens ist mit  211 ---- 36 vermutlich alIotetra- 
ploid. Die Fertilit~it ist gering. Da die Nachkommen- 
schafteii sehr uniform siiid und keiiie Bastarde beob- 
achtet  wurden, wird die M6glichkeit er6rtert, dab sich 
diese Arten apomiktisch fortpflanzen. Lein (Sehnega). 

Z[ ichtung .  

L.A. GERSTE,IN: Die Vererbung der Quaiitiit des itherischen ~is 
bet einigen Eukalyptus-Bastarden. Dokl. Akad. Nauk SSSI~ 
N. S. 78, 937~94  o (1951) [Russisch]. 

Es wurdeii Bastarde mehrerer Eukalyptus-Ar ten  ge- 
priift, die entweder ~Lhnlich oder verschiedeii IIach der 
qual i ta t iven Zusammensetzung der ~therischen 01e 
waren. I~s finder sich eine intermedi~tre Vererbuiig sowie 
auch Dominanz jeiier oder a11derer Merkmale der ~ther. 
01e. F 1 yon den Kreuzungeii  mi t  E. viminalis zeigt ge- 
wisse Korrelationen zwischen morphologischen Merk- 
malen uiid dem Gehalt sowie den Kons tan ten  des i ther .  
01s bei den I31terii- und Bastardformen, obwohl eine voll- 
kommene I3bereinstimmung des Formbildungsprozesses 
einer Bastardpflanze mi t  dem Gehalt (uiid der Zusam- 
mensetzung) des 01s nicht  beobachtet werden koiinte. 
Dieser rein chemische ProzeB verl~uft nach dem Sche- 
ma jener Elternform, die kompliziertere Stoffe besitzt. 
Alle ]3astarde mit  E. viminalis sind besoiiders Ms frost- 
resistente und fiir nSrdliche Gegeiiden besser angepaBte 
Formeii wichtig. Die tabellarisch dargestellteii Yer- 
suchsergebnisse zeigtert u. a., dab die 131starde voii E. 
viminalis mit  E. deMba~a, E, smithii und E. mMdeni /tther. 
Ole mit  hohem Gehalt an  Ciiieol besitzen, welcher in dem 
Falle als dominierend erscheint. Mit der Steigernng des 
Cineolgehalts wird eine Senkuiig des spezifischen Ge- 
wichts (d:*~) und des Brechuiigskoeffizienten (ii~) im 
Vergleich mi t  den El ternformen beobachtet.  

I. Greben~'dikov (Gatersleben). oo 

ARNE HAGBERG and OLOF TEDIN: Inter- and intraciona| 
crosses and inbreeding in potatoes. ( In te r -und  intraklonale 
Kreuzungen sowie IIIzucht bei ~artoffelii.) Hereditas 
(Lund) 37, 28~ (I951) �9 

Als Untersuchuugsobjekt  dieiite die Kartoffelsorte 
,,Aite Rote Schwedische S 78" und der t( lon , ,H 132" 
(Andigenum-Typ).  Die Versuche galten weniger der 
Untersuchuiig des Inzuchteffektes, ats tier Prtiiung tier 
Darlegungeii LYsl~NKos und  seiiier Schule, dab Kreu- 
zungen zwischen den Pflanzen eines Klons eine kr~Lftigere 
Entwicklung zur Folge haben als bei Selbstung. ~ Die 
vorlguligeii inter- und intraklonalen Kreuzungen sowie 
Selbstuiigen gabeii eineii IIIzuchteffekt, SOWle einen 
bessereii Eifekt  bei iiitraMonaler Kreuznng als bei 
strenger Selbstung. Die weiteren, an einem gr6Bereii Ma- 
terial dnrchgefiihrten Versuche best~tigteii den Inzucht-  
efiekt und zeigteii Unterschiede zwischen reziproken 
Kreuzungen, gaben aber keiiien Eifekt  bei iiiterklonaler 
Kreuzung. Die in  den ]ahren  I946~47  durchgefiihrten 
Serienkreuzuiigen best~tigteii wieder den Inzuchtefiekt,  
jedoch war hier keiii Unterschied zwischen strenger 
Selbstung und  intraklonaler  Kreuzuiig vorhandeii.  
Die in den vorl~ufigen Versuchen erhaltenen IZesultate 
stellen Verfi. zur Diskussio11 und  fiigen hinzu, dab bei 

den weiteren Versuchen mi t  grSBerem NIaterial (bei 
genotypischer GleichfSrmigkeit des Kloiis) die intraMo- 
nale Kreuzung deiiselben Grad der Inzuchtdegeiieration 
gab wie bei Selbstung. Haynberg (Voldagsen). 0o 

K. $. KOO and E. R. AUSEMUS, Inheritance of reaction to stem 
rust in crosses of Timstein with Thatcher, Newthatch, and Mida. 
(Vererbuiig der Schwarzrostaiif~lligkeit bei Kreuzungen 
zwischeii der Weizensorte Timstein mit  den Sorten 
Thatcher, Newthatch und Mida.) AgronomyJ.  43, I94- 2o x 
(1951). 

Die Weizensorte Timstein,  die bei den vortiegenden 
Untersuchuiigen fiber den Erbgang der Resistenz gegen 
den Schwarzrost (Puooinia graminis lritioi E. u. g . )  als 
ein Elterntei l  benutz t  wurde, s t ammt  aus einer Kreu- 
zung yon Triticum timopheevi mit  einem vulgare-Weizen 
Steinwedel. Sie besitzt  sowohl Keimlingsresistenz ats 
auch Feldresistenz gegen eiiie Anzahl yon Schwarzrost- 
rassen. Thatcher, Newthatch lind Niida dagegeii be- 
sitzeii IIur mittelm~gige Feldresistenz. [Es wnrden nun 
umfangreiche Untersuchuiigen fiber den Erbgang der 
Feldresistenz gegeii eine Sammlung yon Schwarzrost- 
rassen in den Nachkommenschaften der IZrenzungen 
angestellt. Es zeigte sich, dab die l~'eldresistenz gegeii 
den Sehwarzrost bei den Nachkommen der IZreuzung 
Timstein • Thatcher yon zwei und bei Timsteiii  • 
Newthatch ebenso wie bei Timste in  • Mida yon eiiiem 
Faktorenpaar  abh~ngt. Ferner wurde festgestellt, dab 
Timstein  ein Faktorenpaar  enthglt,  das ffir die Wider- 
standsf/~higkei.t, gegen 2o Rassen des Pilzes verant-  
worflich ist. Xhnliche Resistenzfaktoren gegen einige 
Rassengruppen fanden sich bei den anderen Elternsorten. 

Gollmick (Naumburg a. d. SaMe). 

ALFRED LEIN, Bemerkungen zu neueren Arbeiten fiber Fragen 
des Feldversuches. Z. Pflanzenzfichtg. 30, 8 9 - - I z I  (1951). 

1-Iier wird an einigen ]3eispielen eindrficklich anf die 
groge Bedeutung hingewiesen, welche die moderiien 
angelsgchsischen Methodeii der Biostat is t ik  fiir die 
P lanung nnd  Auswertung voii landwir tschaf t l ichen 
Feldversuchen erlangt habeii. Als Auswertungs- 
methode steht  die yon R . A .  Fish, i< entwickelte 
Varianzanalyse (Streuungszerlegung) im Vordergrund. 
Aus Grtinden der in te rna t iona len  Yerst~indigung wird 
empfohlen, die ill der angels~kchsischen Li tera tur  all- 
gemein gebriiuchliehen statistischeii  Gruiidbegriffe und 
Symbole auch im deutschenSprachgebiet  aiizuerkennen, 
zum Tell unter  Verwendung yon Anglizismen, z. I3. 
Signifikanz, Randomisat ion.  Einige ausgew~hlte t3e- 
griffe werdeii besonders besprochen: Die alte Differenz- 
methode ist den Er~ordernisseii nicht  immer angepaBt. 
Sie ist als Spezialfall der Varianzanalyse aufzufassen. 
Als Signifikanztests wird auf t -Test  und F-Test und 
ihre Anwenduiigsbereiche kurz hingewiesen. Weitere 
Bemerkuiigen sind fiber Grenzwahrscheinlichkeit,  
Grenzdifferenz, Parameter,  Sch/~tzwerte und Symbole 
gemacht. Die Variaiizanalyse wird auf ihre Voraus- 
setzungen bin gepr/ift, und  all ]3eispielen zeigt Verf., 
wie ein l-IomogeiiitXtstest yon Strenungen durchgefiihrt 
wird uiid wie Versuche geeignet zusammengefal3t lind 
ausgewertet werden. Zum SchlnI3 werden einige 13e- 
t rach tungen  zur Orgaiiisatioii des  Sortenversuchswesens 
in Westdeutschlalld gemacht. S. Ro~in (Bern). oo 

G. MEDVEDEVA und V. BAZAVLUK, Zur Frage der SterilittR des 
verzweigten Weizens. Dok;. Akad. Nauk SSSR, N. S. 77, 
1o99--11o2 (I951) [Russisch]. 

Eine gut entwickelteAhre des verzweigten Weizens 
eiithiLlt ~ 3o0 Bliiten und k6nnte  unter  idealeii Be- 
dingungeii  3o0 t(6rner mit  einem Gewicht yon I 2 - - I 5  g 
geben. Prakt isch gewinnt man  aber nur  8o-- Ioo  
schlechtentwickelte N6rner/%-hre. 1Vforphologische 
Untersuchungen an Triffvum turgidum var. Plinian~m 
K6Rz~. ergaben, dab nur  ~-~ 5o% der Blii ten Staub- 
blot ter  und Stempel besaBeii. Unentwiekelte ]31iiten 
hgu~feii sich mit  zunehmender Ent fe rnung von der 
Hauptachse.  Die cytologischen Untersuchungen (KE- 
Methodik, Fixierung nach CARboY) ergabeii eiiie sehr 
groBe Niannigfaltigkeit yon meiotischen St6rullgen. 
Es wurden hanpts~tchlich PMZ untersucht .  Dabei 
wurde, wie angegeben wird ,  eine Wanderung  der Zell- 
kerne ans einer PMZ in die andere beobachtet.  Die 
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Verff. deuten  diese Erscheinnng als eine Reak t ion  aut  
nngt ins t igeTempera turbed ingungen .  Auch andere St6- 
rungen (hauptsgchlich in der Anaphase  der ers ten Tei- 
lung) werden ausft~hrlich beschrieben, die besonders 
h~ufig in den anBenstehenden ~Btiiten der  Seitenzweige 
waren. Ats kr i t i sche Zeit  ffir 131~itenanlage wird der 
~-~ 40. Tag naeh der Keimung angesehen. 

I. 6~,eben~ikov (gc~lersleben). co 

ARNE MONTZING, Oyto-genetic properties and practical vaiue of 
tettraploid rye. (Cytogenetische Eigenschai ten  und prak-  
t ischer Wef t  yon te t raplo idem tLoggen.) Heredi tas  
(Lund) 37, I7--84 (1951). 

Nach den bisherigen Erfahrnngen ist  te t raploider  
Roggen in der Praxis  anbauwfirdig,  well das ~ o r n  einen 
h6heren Prote ingehal t  ha t  als bei d iploidem tZoggen. 
Das 1V~ehl ergibt  beim Yerbaeken t in  gEBBeres Volumen 
des Brotes nnd ist  besonders ftir die Herstel lung yon 
Kn~ckebrot  geeignet. Vom landwirlTschMtlichen Stand- 
punk t  aus is t  der  4n-Roggen dem 2n-l~oggen gleich- 
wertig. Das Igorn ist  zwar nm 5o% gr/BBer, der Ft~tehen- 
e r t rag  is t  jedoch gleich, weil die ]3estandesdichte nm 
I2~ geringer ist. AuBerdem ist  die Zahl der Bliiten je 
Nhre geringer {Tendenz zur Steri l i t~t  der 13asal/~hrchen), 
und der Kornansa tz  betr~gL nur 620/0 gegeniiber 80% 
beim normalen 2n-IRoggen. Die Tr iebkraf t  der 4 n- 
K6rner  is t  h6her. In  der Winter fes t igkei t  s ind keine 
Unterschiede. Der geringere Kornansatz  des 4 n- 
tLoggens is t  anf  UnregelmgBigkeiten in der  ~v~eiosis 
zurtickznftihren (13% Hyperploide,  7,4% Hypoploide) .  
Die Unvertr~tglichkeit zwischen 2n- und 4n-IRoggen 
wirk t  sich imr bet kleinen nahe benaehbar ten  ]3estgnden 
ungfinstig auf den I<ornansatz aus (Ausfall t r iploider  
Zygoten).  Es is t  zu erwarten,  dab weitere Selektion 
auf der Grnndlage einer erweiter ten genetischen Mannig- 
fa l t igkei t  Erfolge bringt .  Lein (S~hnega).oo 

H. F. ROBINSON, R. E. (~OMSTOt~K an~ P. H. HARVEY, Geno- 
typic and phenotypic correlations in corn and their implications in 
selection. (Genotypische ~nd ph/inotypische ~orrela- 
t ionen bet 1Viais und deren l~tickwirkungen auf die 
Selektion.) Agronomy J. 43, 282--287 (I95~). 

Innerha lb  dreier  M~aispopulationen (F~ er t ragre icher  
Varietgten)  wurden Paarkreuzungen  dnrehgeftihrt ,  wo-  
bet ein m/~nnlicher E l te r  zur t~estgubung yon 3 - -4  weib- 
l ichen El te rn  verwendet  wurde. An den Paarkrenzungs-  
nachkommenschaf ten ,  in zweifacher Wiederholung ange- 
baut ,  wurden beobach te t :  Pflanzenh6he, Kolbenh6he, 
Lieschengr613e Lieschenbeschaffenhei t ,  Kolbenzahl  je 
Pflanze, Kolbenlgnge und -durchmesser  nnd IKornertrag 
je Pflanze. An t t a n d  der D a t e n w u r d e n V a r i a n z -  und 
Covar ianzanalysen ftir die Eigenschaf ten  durchgeftthrt .  
Die Versuchsplanung gestaetete  aul3erdem die Best im- 
mnng yon Varianz- ~nd Covar ianzkomponenten,  mi t  
deren t t i l fe  der  l?;influB der Umwelt  nnd der  genetischen 
Unterschiede zwischen den weiblichen nnd mXnnlichen 
Nrenzungspar tnern  erfaBt werden kann.  Mit t t i l fe  dieser 
Var ianzkomponenten  lieBen sieh weiterhin genotypische 
und ph/ inotypische Korre la t ionen zwischen den unter-  
suehten Eigenschaf ten  bes t immen.  Es zeigte sich z. B., 
dab zwischen s je Pflanze und E r t r ag  eine hohe 
posi t ive KorreIa t ion besteht ,  zwischen PfIanzenh6he nnd 
Kolbenh6he  und E r t r a g  eine mi t t le re  posi t ive Korrela-  
t ion, w/ihrend zwischen den sonstigen Eigenschaf ten  
und dem E r t r a g  keine oder  nur  geringe Korre la t ionen 
festzustel len waren. Durch Gleichungsgruppen ist  es nun 
m6glich, die genotypischen und phgnotypischen  Va- 
r ianzen und Covarianzen zu benutzen,  nm verschieden- 
ar t ige Selektionsindices zu best immen,  mit  deren l-Iilfe 
die Einzeleigenschaften ~iir die endgiil t ige Selektion be- 
wet ter  und , ,gewogen" werden k6nnen. Als Beispiel 
wird fttr Pflanzenl~tnge (X~), ~o lbenzahl  (X~) und Er-  
t r ag  (Xa) der SelektJonsindex 0,o2 �9 X~ + o,o8 �9 X~ + 
0,22 �9 X a berechnet.  Ernter Annahme t ines bes t immten  
Selekt ionsgrades lfiSt sich die Wi rksamke i t  verschie- 
dener Selektionsindices vergleichen. So ha t  der  obige 
Selekt ionsindex eine relat ive Effizienz yon 130 % gegen- 
~ber ether Selekt ion nnter  alleiniger Berficksichtigung 
des Ertrages .  Auch Selektion nach PflanzenI~tnge, 

t~olbenzahl, Kolbenlgnge nnd -durchmesser  ohne di- 
rekte  13eriicksichtigung des Er t rages  l~Ll3t eine relat ive 
Effizienz yon i 2 7 ~  o far  die Steigerung der genetischen 
Er t r agskomponen ten  e rwar ten  im Vergleich zu ether 
Selekt ion anf  E r t r a g  ohne Ber~dcksichtigung der son- 
s t igen Eigenschaf ten .  Lein (Svh~r c o  

F. $CHWANITZ, Die Zeilgr88e ale der entscheidende Faktor fiir 
die Entstehung der verschiedenen $ortengruppen beim Kulturlein 
(L inum usi~a[iss i 'mum L.). Naturwissenschai ten 38, 
44-745 (195I). 

Die Vergr6Berung des Zellvolumens is t  nach des Yerf. 
Untersuchungen eharakter i s t i sch  ftir den {}bergang yon 
der Wild-  zur !~ulturpflanze; u der 
Zellen kann  entweder  genisch oder du tch  l~olyploidie 
bedingt  sein. Ein s ta t is t iseher  Vergleich der Volumina 
der Pol lenk6rner  yon Linum angusti/oiium als vermut-  
liche Wildform nnserer ~nl tur le ine,  sowie yon den 
U.ntergruppen microspermc~e (Faserleine), mc~crospermae 
(Olleine), von Linum usitatissimum und Kombina t ions-  
typen  zwischen den letzteren ergab einerseits s ignif ikante 
lJnterschiede in der Zellgr~BBe zwischen den verschiedenen 
Formen und anderersei ts  eine posit ive I (orrela t ion 
zwischen ZellgrBBe und SamengrBBe. Da alle ~ulkur-  
formen und L. angusti]olium die gleiche Chromosomen- 
zahl besitzen, kann  sich der bet den Olleinen ausgeprgg- 
teste Gigascharakter  der t~nlturformen nut  auf geniseher 
Basis entwiekelt  haben. R. Maly  ( Ti~bin.gen), ~o 

G. F. 81ERK and L.M. WINTERS. A study on heterosis in swine. 
(Eine Stndie fiber I-Ieterosis beim Schwein.) J. Anita.  
Sci. zo, I o 4 - - I Z I  (i951). 

Ergebnisse yon Nreuzungen yon Inzucht l in ien des 
Schweines - -  nach einem anpassungsf~ihigen Inzueht-  
sys tem und scharfer  Auslese auf wir tschaft l ich bedeuL- 
same Eigenschaf ten  geztichtet - -  werden erBrtert.  Das 
Luxurieren der Bas ta rde  wurde dutch  Bewertung des 
Gebnrtsgewichtes,  der  Zunahmera te  und der Fu t te r -  
verwertung im Vergleich zu den g l te rn l in ien  abgesch~itzt. 
Die t le teros is  war  nnterschiedlich.  Dies wird als t in  
Beweis f/it die Bedeutung genetischer Unterschiede auf- 
gefaBt. Es wird angenommen,  dab bet der Inzucht  Gene 
angereichert  werden, die nach t ( reuzungen auf Allele 
stoBen, mit  denen sie ein biologisches Opt imum ergeben. 
Bet den El ternt ieren ist  eine soIche Al le lkombinat ion i.a. 
nicht  vorhanden.  Herre (Kid).  

KURT $iGLE, Das Kartoffeieiweig, seine Steigerung und Vet- 
wertung. Z.Acker-  nnd Pflanzenbau 93, 208--258 (I95X). 

Verf. ber ichtet  fiber Ergebnisse anderer  Autoren fiber 
Zusammensetzung,  Verteilung und Umsetzungen der 
Stickstoffsubstanzen der Kartoffelknolle,  tiber Abh/ingig- 
kei ten des Proteingehal tes  yore Standor t ,  yon der 
Dfingung, yon Krankhe i ten  und yon der Lagerung,  
fiber den ern~thrungsphysiologischen Wer t  des I~artoffel- 
eiweiges nnd fiber Yerluste wertvoller  St ickstoffsub-  
s tanzen bet der  Verarbei tung der I<nollen. - -  ~Eigene 
Yersuche (I947, I948) lassen den StickstoffgehalL als 
SorteneigentfimlichkeiL erscheinen, eine Korrelat ion 
zwisehen Knollengr6ge und Proteingehal t  wurde nicht 
gefunden; klimatische13edingungen beeinflussenTrocken- 
subs tanzer t rag  und I-t6he des tLohprotein- nnd Rein- 
eiweiBgehaltes, eine Zunahme yon EiweiBstickstoff mit  
zunehmender  , ,Retie" der  ICnoLlen erfolgt nicht;  virus- 
kranke  Knollen scheinen gegenfiber gesunden einen 
h6heren Rohprotein-  und ReineiweiBgehalt bet geringerer 
Trockensubstanz zu haben;  bet Lagerung verschiedener 
Sorten verhielt  sieh der ReineiweiBgehalt der  Friseh- 
substanz sortenverschieden, Trockensnbstanz-  und tLoh- 
proteingehal t  nahmen zu, dagegen nahm der Rein- 
eiweiggehalt  bezogen auf tLohprotein ab. Wesentl ich 
is t  nach Ansicht  des Verf., die Erh6hung des EiweiB- 
gehaltes bet der Z/ichtung anzustreben,  was anf Grlmd 
seiner Untersuchungen nnter  Anfrechterhal tung eines 
hohen Stgrkegehaltes erfolgversprechend erseheint auch 
ohne I~inkreuzung eiweigreicher Wildformen, wit  z. t3. 
Solarium phurefc~, denn verschiedene vorhandene Kul tur-  
soften kommen dem Znehtziel  bereits nahe, 

J.  Schs (Quedli~Burg). oo 
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PAUL G. SMITH and M.W. GARDNER, Resistance in tomato to 
the spotted-wilt virus. (Vererbung der ~ronzefleckenkrank- 
heir bei derTomate.)  Phytopathology4I ,  257--260 (I95I). 

Es wird fiber I2j~hr. Feldbeobachtungen yon natfir- 
licher Infek t ion  mi t  der Bronzefleckenkrankheit an To- 
maten  beriehtet.  Lyeopersicon pimpinelliJolium erwies 
sich in  s~mtliehen Jahren als hochresistent;  auch die 
deutsche Zuckertomate war ziemlich unanf/~Iligl Kren- 
zungen dieser beiden Formen mi t  mehreren Handels- 
sorten ergaben meist Typen  mitt lerer :Resistenz. Wichtig 
ffir den Zfichter scheint die Tatsache zu sein, dab bei 
diesen St~mmen der Friihbefall s tark  zurficktrit t  gegen- 
~iber dem Sp~tbefall an Friichten. IRfickkreuzui~gen 
mit  einem anf/illigen Elter  fi ihrten zu einem teilweisen 
Verlust der Resistenz. Einfache Mendelspaltung scheint 
nicht  vorznliegen. SOrgel (Ouedli~burg). oo 

H. REX THOMAS, W. J. ZAUMEYER and HANS JORGENSEN, 
Inheritance of resistance to lima-bean mosaic virus in the limabean. 
(Die Vererbung der 1Resistenz des Limabohnen-?C[osaik- 
virus bei der Limabohne.) Phytopathology 4x, 23t - -234 
(1951). 

An I~reuznngen yon widerstandsf/ih~gen (Fordhook 
and Peerless) und anf~lligen (Sieva nnd  Triumph) 
Limabohnensor ten wurde unter  Gew~chshaasbedingun- 
gen die Yererbung des Limabohnen-Mosaikvirus (Mc~r- 
mor ououmeris var. phaseoli H.) untersucht.  W~hrend 
a id  F~-Pflanzen widerstandsf~hig waren, l and  in der F~ 
eine Aufspaltung in 9 resistente und 7 widerstandsf/~hige 
stat t .  Auch die Ergebnisse in der /;3 sprechen daffir, 
dab die Widerstandsf~higkeit  auf 2 dominan ten  Erb- 
faktoren beruht.  Sdrgel (Quedlinburg). 

F.S.WARREN and H. K. HAYES: Oorrelation studies of yield 
and other characters in rye polycrosses. (Untersuchungen fiber 
Korrelationen yon Ertrag und  anderen Eigenschaften 
an Vielfachkreuzungen bei Roggen.) Scient. agricult. 30, 
12--29 (z95o). 

Das Ausgangsmaterial wurde in zwei separierten Kreu- 
zungsg/~rten angebaut:  I. 64 hellk6rnige Inzuehtlinien 
bis Ixg, meist ]edoeh nur Ix; 2. 23 gr~ink6rnige Inzucht- 
linien. Die Linien wurden mit je 3 ~ Pflanzennaehkom- 
menschaften in haufenf6rmigen Kleinparzellen in den 
Kreuzungsg~rten randomisiert. Fiir die weiteren Unter- 
suchungen wurden 30 hellk6rnige und 13 grfinkOrnige 
Linien gew~hlt, die zusammen mit drei Standardsorten 
im iolgenden Jahr aui Ertrag und sonstige Werteigen- 
schaften gepriift wurden. Die Herbstentwicklung und die 
Bestoekung der Kreuzungsnachkommensehaften ist fast 
ohne Ausnahme besser als bei den Standardsorten. 
Schol3termin, Halml~nge und ioo-Korngewicht weiehen 
nicht wesentlieh yon den Standards ab. Das bushel-Ge- 
wicht ist z. T. niedriger. Die Ansatzprozente schwanken 
sehr stark und sind relativ h~ufig wesentlich geringer als 
bei den Standards. Trotzdem ist von 43 Linien nu t  eine 
im Kornertrag unter den Standards, 20 liegen innerhalb 
der Fehiergrenzen, und 22 ergaben einen signifikant 
h6heren Ertrag. Aul3erdem wurden eytologische Unter- 
suchungen durchgeffihrt, um zu kl~ren, ob zwisehen dem 
Verlauf der Meiosis, der PoIlenfertilit/~t und dem Korn- 
ansatz Beziehungen bestehen. Zwischen den unter- 
suchten Eigensehaften wurden d ie  korrelativen Bezie- 
hungen fast vollstgndig analysiert (einfaehe, partielle und 
multiple Korrelationskoeffizienten). Die Dauer der vor- 
angegangenen Inzucht wie such der Grad der Selbst- 
fertilit~t der Ausgangslinien ist ohne EinfluB auI die Er- 
gebnisse der Vielfachkreuzungen. Unter Beriicksich- 
tigung des Ertrages, der Bestockung, der Ansatzprozente 
und des bushel-Gewichtes wurden verschiedene Gruppen 
von Inzuchtl inien zur Bildung synthetiseher Sorten aus- 
gew~hlt. Lein (Sohnega). oo 

THOMAS W. WHITAKER,  A species cross in Cucu,'bi?ta. (Eine 
Artkrenzung bei C~curbita.) J. Hered. 42, 65--69 
(r95I). 

C~surbita andreana N A ~ .  (aus Argent inien und 
Uruguay) - -  yon einigen Cncurbitologen als vermutliche 
Stammform des domestizierten C~curbita maxima D ~Jc~. 
angesehen ~ wurde mit  der C. maxima-Sorte Banana  
reziprok gekreuzt. Die Kreuznng erwies sich als voll- 
kommen ~ertil. Die auffal lendsten 1V~erkmale des 

, ,Wildtypus" C. andreana, der bit tere Geschmack des 
Frnchtfleisches and dig harte holzige Fruchtschale, 
vererbten sich dominant  (,,single gene mutat ions") .  
AuBer C. maximc~ konnte  C. andreana nu t  noch mit  
C. /ici/olia Boue~t~ (kaum fertil) gekreuzt werden. Es 
wird erwXhnt, dab der bittere Stoff, Colocynthin, nach 
neueren Untersnchungen eine Mischnng yon einem 
Alkaloid mit  dem krystall isierbaren Alkohol Citrullol 
sein dfirite. Verf. l~Bt zwei MSglichkeiten often: eat- 
weder ist C. maxima dutch Selektion aus C. andreana 
ents tanden,  oder letztere ist ein nnkrautar t iges  Neben- 
produkt  yon C. maxima. Es sei yore l~ef. bemerkt,  daf3 
hier eine weitgehende Parallelit~t zur nordamerikanischen 
Kfirbisgruppe (C. pepo L.) besteht, wobei er such land,  
daB sich die Bit terkei t  der primit iveren (dem ,?r 
typus"  ~hnliehen) kleinfri~chtigen Form als einfach 
dominante  3s verhglt. 

I. Grebend~ikov (Gatersleben). oo 

WATKIN WILLIAMS, The present position in the breeding of 
herbage legumes. (Die gegenw~rtige Lage auf dem Ge- 
biete der Zfiehtung yon Futterleguminosen.) Ann. Appl. 
Biol. 37, 3Io--313 (195~ �9 

Die Erfolge der Kleezfichtung beruhen vor allem auf 
der Selektion geeigneter 0kotypen aus natiirliehen Popu- 
lationen. Nach der Entdeekung yon Sterilit~tsfaktoren 
bei Tri]olium kniipfen sieh Hoffnungen an die Heterosis- 
zfiehtung. Colchieininduzierte Polyploidie wird bei T. hT- 
bridum verfolgt. Bereits erzielte teilweise Feldresistenz 
gegentiber Soleroti~io~ tri[olioru~ und Ditylenchus dipsaci 
gibt Grund zu der Annahme, dab die Resistenzztichtung 
vor allem beim Rotklee ztiehterisehe Zukunitsaussichte~ 
hat. Die Kreuzung zwischen Medieago #dcata und M. 
sativa soil Typen ftir humide Anbaugebiete geben. Ver- 
breitete, noeh nicht zu vollem Erfolg gediehene An- 
strengungen werden gemaeht zur Verbesserung des Samen- 
ansatzes, insbesondere dutch Zfiehtung yon Formen, 
welehe die blfitenbiologisehen Voraussetzungen flit aus- 
reiehende Insektenbest~ubung besitzen. Weitere ztiehte- 
rische Bemiihungen beziehen sieh auf die Beseitigung ge- 
sundheitsst6render Nebenwirkungen des Leguminosen- 
futters beim Vieh. H. Herbst. oo 

Phytopathologie. 
J. A. IBRAHIM, Effect of 2,4-D on stem-rust development in oats. 

(Die Wirkung yon 2,4-D aui die Entwicklung yon 
Stengelrost bei Haler.) Phytopathology 4 z, 951--953 
(I95I). 

Hafer-Variet~ten verschiedener Resistenz gegen den 
Stengelrost (Puacinia gra.~, avenae) wurden 4 bis i d vor 
und 2 his 7 d nach der Beimpfung der BlOtter mit Uredo- 
sporen des Pilzes mit 2,4-D i :  iooo bespriiht. Mit 2,4-D 
vor der Impfung bespriihte Blgtter wiesen i2 d danach 
nut  etwa 20% der Uredosporen gegentiber den Kontrollen 
auf, 2 d nach dem Impfen bespriihte sogar nur 5%, 
wghrend spgtere Spritztermine ungiinstig waren. Die 
Sporen yon rostbefallenen HMerblgttern, die 24 h in 
2,4-D i :  iooo getaueht worden waren, erwiesen sieh bei 
Auskeimversuchen in dest. Wasser als nu t  wenig ge- 
schgdigt (6o% Keimrate gegeniiber 7o% der Kontrolle), 
doeh wuchsen 3 ~ # lange Keimscht~uehe in Wasser ge- 
keimter Sporen naeh Verbringen in 2,4-D I :  2ooo nicht 
mehr welter. Chr. Dettweiler (Stuttgc~rt). oo 

HENRY H. P. SEVERIN, Symptoms of cucumber-mosaic and 
tobacco-ringspot viruses on celery. (Symptome des Gurken- 
mosaik- und des Tabakringflecken-Virus auf Sellerie.) 
Hilgardia (Berkeley-CMiI.) 20, 267--277 (x95o). 

Die Symptome der Virosen Sellerie-Calico, westliches 
Gurkenmosaik, gemeines Gurkenmosaik und Tabakring- 
flecken werden ftir Sellerie beschrieben. W~hrend Sellerie- 
Calico in Kalifornien allgemein vorkommt, das westliche 
Gurkenmosaik nur in den inneren Distrikten auftritt ,  
wurden Feldinfektionen mit dem gemeinen Gurken- 
mosaik- und Tabakringflecken-Virus nicht beobachtet. 
Die Symptome der einzelnen Krankheiten sind teilweise 
sehr ~hnlich, so dab eine Unterscheidung in bestimmten 
Stadien der Krankheiten nieht mSglich ist. 

O. Bode. oo 


