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Die  Dt~rchf i ihrung und  B e a r b e i t u n g  de r  z a h l r e i c h e n  
B e o b a c h t u n g s s e r i e n  wiire ohne  die gewissenhaf t e  H i l f e  
me ine r  M i t a r b e i t e r i n n e n  F r a u l e i n  E.  SIX*O~, M. STRaU~ 
B. W~CI~SMUWH und F r a u  G. v .  WaxoEI~I~ n ich t  m f g l i c h  
gewesen.  Es  set ihnen  de sha lb  aueh  an d ieser  Ste l le  
herz l ich  gedank t .  
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BUCHBESPRECHUNGEN. 
GP.UMANN, E., und O. RENNER, Fortschritte der Botanik, 
Band 13. Bericht ~ber die Jahre 1949--1950. B e r l i n -  
Gft t ingen-Heide lberg :  Springer-Verlag 195 L IV u. 387 S. 
mit 53 Abb. 42 , - -  DM. 

In  dem neuen B a n d  der ,,Fortschritte" behandel t  zu- 
ngehst  L. GSITI.ER die Morphologie und Entwieklungs-  
gesehiehte der Zelle. Besonders  he rvorzuheben  sind die 
Ausff ihrungen fiber die SAT-Chromosomen der Spiro- 
gyren, der Ber ieht  fiber Cr.EVELA~CnS Beobach tungen  fiber 
die Meiose in einem Teilungsschritt bet parasi t ischen 
Flagel la ten  und die Zusammenste l lung der t iberraschen- 
den karyologischen Befunde an Luzul~ purports.  Mor- 
phologie und Ana tomic  werden yon W. TROLI~ und 
H. WEB~I~ gemeinsam dargestell t .  Hier  set nur  auf die 
Bet raeh tungen  fiber das Er s t a rkungswachs tum der Di- 
ko ty len  und fiber die histologischen Verhgltnisse an virus- 
bedingten  Wurze l tumoren  und Wurzelkn611chen yon 
Leguminosen hingewies~n. O. JAAa ber ich te t  in dem 
Kapi te l  , ,Entwicklungsgesehiehte  und For tp f l anzung"  
u . a .  fiber die Verbreitung der Endomitose ,  fiber die 
For t sehr i t t e  unserer Kenntnis der Sexualstoffe und fiber 
die phylogenet ischen Beziehungen zwisehen Bakter ien  
und Blaualgen.  Die Sys temat ik  der Pilze behande l t  
H. K ~ N ,  eine Ubers ieht  fiber die Arbei ten  zur Syste-  
mat ik  der S p e r m a t o p h y t e n  gibt  J. MATTF1~LD. H. WaL- 
TEI~ stell t  die Beobach tungen  zur 6kologischen Pf lanzen-  
geographie zusammen,  w~hrend T~I. SCH~UCKER einen 
Ber ieh t  iiber die 6kologische Forschung  der Jahre  1942 
bis 1949 gibt. Besonderes  Interesse  verd ienen dabei  die 
Arbei ten  fiber Symbiosen  sowie fiber die Okologie der 
Mikroben.  Zur Physiologic  des Stoffwechsels bringt 
It .  J. BOGEN zun~chst  eine Zusamrnenste l lung zell- 
physiologischer Unte r suehungen  der Jah re  1941--1949. 
Der  Sehwerpunk t  der Ausf i ihrungen l iegt  bet der Be- 
sprecbung der osmot ischen Verhgl tnisse  und der Per-  
meabi l i tg t  ffir Wasser  und Ane lek t ro ly te  sowie ffir Farb-  
stoffe. Wasse rumsa tz  und Stof fbewegungen  werden aus- 
ffihrlich von  B. HuB~x  behandel t ,  wobei die Transpiration 
einen besonders bre i ten  R a u m  e inn immt .  Uber  Unter- 
suchungen zum Minerals toffweehsel  refer ier t  H.  BuR- 
sr~6~a, soweit  die Arbe i ten  al lgemeineres theoret isches 
Interesse beanspruchen  k fnnen .  Es hande l t  sich dabei 
vor  a l lem um den Mechanismus der Ionenaufnahme  und 
Angaben  fiber V o r k o m m e n  und F u n k t i o n  einzelner 
Elemen te  mi t  e inem besonderen Hinweis  auf die Be- 
deutung  der Verwendung  rad ioak t ive r  Isotope. If. PAEeI~ 

bespric?c,t die Rrgebnisse der Arbe i ten  tiber Kohlehydra t -  
und Sgurestoffwechsel, tiber Atmung ,  Garung,  Stickstoff-  
umsatz  und sekundgre  Pf tanzenstoffe ;  kurz  wird auch 
auf  Wuehs-  und Wirkstoffe eingegangen. Eine besonders 
e ingehende Dars te l lung erfghrt  dankenswerterweise  die 
Bakte r ien-Gene t ik  durch I-I. MARQLIARDT, der an  t-Iand 
yon I86 Li te ra turnachweisen  die Ergebnisse derMutat ions-  
forsehung, das Trans format ionsprob lem und die Kreu- 
zungsanalyse behandel t .  SchlieBlich wird von H. WEII~=I~ 
als Uberse tzung  ether I95o in Pasadena  erschienenen Zu- 
sammenste l lung  ein IReferat tiber die Bakter iophagen-  
L i te ra tu r  wiedergegeben.  Es  werden die Methoden sowie 
die wesent l ichen Ergebnisse der Phagenforschung  flber- 
sichtl ich und ziemlich e ingehend dargestell t ,  so dab wir 
hier eine wertvol le  Einffihrung in den ganzen dami t  ver- 
bundenen  Problemkreis  vor  uns haben.  

P. Melz*zer (Oaterslebe~z.) 

LUDWIG LEGHNER~ Kartofielsorten- Grasers naturwissen- 
schaftliche und laedwirtschaftliche Tafei Nr. 19. EBlingen a m  
Neckar  ul)d Mfinchen 27. GraserVer lag  Schreiber &Co~ 
28 Abb.,  Tafeln. Broseh. 3,6o DM. 

Die Tafel  enthfilt  farbige Abbi ldungen je einer t<nolle 
yon 28 Sorten. Zu jeder Sorte ist eine kurze Beschreibung 
gegeben, die den Verwendungszweek, die Bla t t fo rm,  die 
Bltieen- und I<nollenmerkmale in St ichworten  enthS.lL. 
Auf vier  Seiten T e x t  werden einige grundsgtzl iche Aus- 
fOhrungen fiber die Bedeu tung  der Sorkenwahl, die 
Saatgutfrage,  den Saatgutweehsel ,  den IKartoffelabbau 
und die Anbaume thoden  gemacht.  

Dem Referenten  erscheint  es zweifelhaft,  dab man  an 
H a n d  dieser einen abgebi ldeten Knolle  sich eine Vor- 
s te l lung fiber die ] (nol len typ  der Kartoffelsor te  maehen 
kann.  SchiJa (G~ofi-f.~ise~,itz.) 

TH. ROEMER, J. $CHMIDT, E. WOERMANN, A. SGHEIBIE, 
Handbuch der Landwirtschait. Liefg. 9, Band I, Bogen 29 
bis 35- I-Iier: $CHEFFEL, F.: Ern~hrung und Diingung tier 
Pflanzen. S.353--462- - -  TIEMANN, A.: Griindiingung, S.463 
bis 489 und $0HULZE, W.: Saat- und Pflanzgut, S. 490-548. 
Berlin: P. Pa rey  1952. Je Lieferung Subskript ionspreis  
9 , - -  DM. 

Dutch  SCHE~FE~S Bei t rag fiber , ,Ernghrung und 
Dfingung der P f l anzen"  wird sein im gIeichen Band  
sehon vorl iegender  Abschni t t  fiber Boden abgerundee.  
Er ist in die Hauptabschnitte Ern~thrung und Dtingung 
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gegliedert. Die gedrgngte Pflanzenernihrungslehre bringt 
alle wesentlichen physiologisch-chemischen Grundlagen 
in kurzer Beschreibung der Wachstumsfaktoren, der 
Mineralstoff- und Wirkstoffernihrung, sowie die Nihr-  
stoffaufnahme und die heute gebriuchliehsten Methoden 
zur Bestimmung des Nghrstoffbedarfs. In  den Ab- 
sehnitten fiber die Transpirationsvorggnge und den Nihr-  
stoiibedarf vermiBt man die Stellungnahme zu den 
ARI.A~Dschen Methoden. Auf die Abbildung der ,,Mini- 
mumtonne",  die der Verfasser selbst als fiberholte Auf- 
Iassung yon der Wirkung des im Minimum befindlichen 
Wachstumsfaktors auf den Ertragsverlauf behandelt, 
h i t t e  man gem verzichtet, zumal inzwischen allseitig 
anerkannt  wird, dab das Ertragsgesetz nicht nur ein 
biologisches, sondern ein allgemeines 6konomisches Ge- 
setz der optimalen Komplementari tgt  der Produktions- 
faktoren ist. Die Behandlung der organisehen Diinge- 
mittel ist entsprechend der bekannten Auiiassung des 
Verfassers fiber das Humusproblem besonders eingehend. 
Leider ist ein Teil der darin wiedergegebenen Tabellen 
fiber Versuehsergebnisse zur Frage der Stallmist- und 
Strohdfingung ohne genauere Versuchs- oder Quellen- 
angabe geblieben (S. 406, 422). Die alte aber immer 
noch offene Frage naeh der unterschiedlichen Wirkung 
yon Stallmist und Stroh bei der organischen Dfingung 
bedarf bei d e n  gegenw~rtiger~ Stand der wissensehaft- 
lichen Untersuchung noch der Klgrung. Auf KZRTSCH~RS 
stark angefoehtene Stallmistvererdungsmethode wird 
(ohne Quetienangabe) hingewiesen. Der Verfasser steht 
ihr nicht ablehnend gegeniiber, well er ja such bei der 
normalen Stallmistrotte die Zurfickdringung des C-lJber- 
schusses zwecks u des CN-Verh~ltnisses Ms 
vornehmliehe Aufgabe ansieht. Die Behandlung der 
Mineralstotfdfingung bringt alles fiir ein Sammelwerk 
Wesentliche in fibersichtlieher Darstellung. Wfinschens- 
weft wire eine gr6Bere Genauigkeit der bibliographischen 

Quellennachweise (Verfasserangaben im Text ohne 
Quellenangabe und ohne Anffihrung im Literaturnaeh- 
web). 

Sehr zu begrflBen ist, dab im Handbuch die ,,Grfin- 
dfingung" dureh Tt*MAXN speziell behandelt wird, wobei 
der gegenwirtige Stand des Wissens hierfiber n i t  Hilfe 
zahlreicher Versuchsauswertungen wiedergegeben ist. In  
den V()rdergrund gestellt ist die Wirkung der Gr findfingung 
auf die Gare und AufsehlieBung des Bodens und auf den 
Ertrag der Nachirfichte, Sehr fibersichtlich sind die 
Angaben aller geeigneten Pflanzenarten and die Dar- 
stellung der wiehtigsten anbautechnisehen Einzelheiten. 

Der Absehnitt  fiber ,,Seat- und Pflanzgut" fat yon 
SeHvLZE und seinen V61kenroder Mitarbeitern verfaBt. 
Die morphol0gisehen und besonders die physiologisch 
wichtigen Grundlagen der Saatguterzeugung und Be- 
handlung sind wohl in dieser Weise noch kaum dar- 
gestell.t. Eine Fiille neuer grkenntnisse aus der wissen- 
schaftlichen Arbeit der letzten Jahre dienen d e n  Ver- 
stttndnis der praktischen MaBnahmen in der Saatgut- 
erzeugung und -beurteilung. Die eigentliche Pflanzen- 
zfichtung ist kurz behandelt und nut  soweit sic ffir die 
Vermehrer yon Bedeutung ist, wihrend bewul3t die for 
die Ziichter wichtigen Einzelheiten aus der Darstellung 
in diesem Handbuch der Landwirtschaft weggelassen 
sind. Die wertbestimmenden Eigenschaften des Seat- 
guts und die Grundprinzipien der Aufbereitung werden 
erginzt  dutch Angaben yon Besonderheiten ffir die ein- 
zelnen Kulturpflanzen. Der Sortenschutz wi, d n i t  den 
wichtigsten Bestimmungen dargestellt. Der Beitrag 
zeigt eine wissenschaffliche Verwertung umfangreicher 
praktischer Erfahrungen im Saatgutwesen. ttier ist der 
Literaturnachweis besonders umfangreieh und bildet 
eine sehr wertvolle Zusammenstellung such der neuesten 
Arbeiten auf diesem Spezialgebiet. 

E. Ho//mann (Halle). 

REFERATE.  
G e n e t i k .  

FRANGESGO D'AMATO, Mutazioni clorofilliane nell'orzo indotte 
da derivati acridinci. (Durch Acridinderivate induzierte C.hlo- 
rophyllmutationen bei der Gerste.) Caryologia3, 2 i I - -22o  
(r95~). 

Acridinorange, Acridinflavin und 9-Aminoacridin wur- 
den zur Behandlung yon Gerstensamen verwendet. Bei 
den Pflanzen aus den behandelten Semen waren Waehs- 
tuna, Anzahl der Mfihfihigen Pflanzen und-Fer t i l i t~ t  
deutlich herabgesetzt. In  der 2. Generation erwiesen sich 
die genannten Stoffe dutch des Auftreten yon Chloro- 
phyllmutanten als mutagen. Harte (Freiburg). oo 

ft. P. FRET~;, The heredity of the dimensions and the weight of 
the seeds of P h a s e o l u s  v u i g a r i s .  V 3. The seedgenerations, F~ 
and Fs. V 4. The seedgeneration F4-1935. (Die Vererbung yon 
GrOBe und Gewicht tier Semen yon Phaseolus vul-garis. 

- /7  r V 3- Die Samengeneratlonen .N~ und 'a. xv 4. Die Samen- 
generationF4-i935. ) Genetics (s'Gravenhage)25, 338=356 
(.95I). 

Es wird versucht, an den Semen der/71 einer Bohnen- 
kreuzung ( ~  F~-Samengeneration) die Spaltung ftir die 
Gr6Benmerkmale gemig einem Tetraplontenschema nach- 
zuweisen. Unter der vereinfaehenden Annahme, dab 
Linge, Breite und Dicke der Semen dutch je 2 polymere 
Faktoren bedingt seien und vSllige Dominanz herrsehe, 
gelingt des nut  sehr unvollkommen. In  der F~ und /Ta 
( =  F 3- und Fa-Samengeneration) werden die Spaltungen 
v61tig undurehsichtig. Die starke Modifikabilit~t der 
Gr6BenmerkmMe ersehwert die Auswertung betr~chtlich. 

R. Hesse (Marburg.) oo 

O. H. PEARSON, RI(;HARO HOPP a n d  G.W. BOHN, Notes on 
species crosses in Cucuvbifa. (Mitteilungen fiber Artkreu- 
zungen bei Cu~urbita.) Proc. Amer, Soe. Horticult. Sci. 
57, 3I~ ( 195I)' 

Sippen von C. maxima wurden n i t  solchen von 
C. mosdmta gekreuzt, um die Insektenresistenz yon 
C. mosr n i t  dem Aroma und anderen Fruchteigen- 
sehaiten yon C. maxima zu kombinieren. Dieses Zneht- 

ziel konnte in der F t zwar erreicht werden, doeh waren 
die Pl-Pflanzen fast v611ig selbststeril und in Rfick- 
kreuzungen mit C. maxima nur beschrinkt  fertil. Die 
Steril i t i t  beruhte vor a l len  auf mangelhaffer Ausbildung 
des Pollens (gestSrte Meiosis der PMZ; I - -7  Microsporen, 
meist 5--6). Dutch Colehicinbehandlung yon Ft-Sttm- 
Iingen konnten fertile Amphidiploide hergestellt werden. 
Sowohl die diploiden Fi-Bastarde als such die Amphidi- 
ploiden waren deutlieh protogyn. Die Amphidiploiden 
waren daher anch in der Fruehtreife den diploiden Eltern- 
pflanzen etwas voraus. R. Hesse (Marburg.) oo 

CHARLES M. RIGK a n d  JEANETTE ROBINSON, Inherited de- 
fects of floral structure affecting fruitfulness in LyceperMcon 
e s c u l e n ~ u m .  (Erbliche Blixtenanomalien n i t  EinfluB auf 
die Fruehtbarkeit  bei Ly~,opersicon eseu/,enlum.) Amer. 
J. Bot. 38, 639--652 (I95I). 

Es werden 6 Gene beschrieben, die in verschiedener 
Weise die Blfitenstruktur vergndern und die Fruchtbar- 
keit hera~bsetzen. I. vegetative (vg), recessiv. Alle Bltiten- 
organe bis auf den Keleh sind stark reduziert. Kfinstliehe 
Selbstbefruchtung erm6glicht geringen Samenansatz bei 
Blfiten n i t  einigermagen normalen Organen. 2. pistillate 
(pi), recessiv. Staubbli t ter  fehlen, Kelch- und Kron- 
bl i t ter  racist riemenf6rmig. Vereinzelt Samenansatz bei 
Best iubung n i t  normalem Pollen. 3- apetalous (ap), 
reeessiv. Starke Reduktion der Corolle, Unregelmigig- 
keiten in Gestalt und Anordnung der Staubbli t ter .  
Pollen nieht funktionsftihig, geringer Samenansatz bei 
Best~ubung n i t  normMem Pollen. 4. Cleistogamous (CI~), 
dominant. Die Corolle bleibt stets vSllig gesehlossen. 
Pollen und Gynaeeeum iunktionsfihig. Vorzeitiger 
Bliitenabfall verhindert Bestgubung. Es wild aui eine 
hormonate St6iung gesehlossen. 5. ehleistogamous (el~), 
recessiv. Nut geringe 0ffnung der Corolle, deren Segmente 
kiirzer bleiben als normal. Pollen und Gynaecemn normal 
funktionsfihig. Die Unf~uchtbarkeit ist auf eine StOrung 
des Antheren6ffnungsmechanismus zurfickzufiihren. 6. ex- 
serted (ex), recessiv. Der Griffel ragt I - - 5  mm aus der 
Antherenr6hre heraus, wodureh Selbstbest iubung nleist 
verhindert wird, Polleniertilitgt normal, Samenfertil i t i t  


