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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  
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stark vermindert. Die Bedeutung der einzelnen Mutanten 
f fir die Zfichtungsarbeit wird diskutiert. 

Brabec (Hamburg.) oo 

DARRELL G. WELLS, Inheritance and linkage relations of some 
f~liage colonr mutants in peas. (Vererbung und t~oppelungs- 
verh~ltnisse yon einigen Chlorophyllmutanten bei Erbsen.) 
J. Genet. 50, 2z5--22o (r95z). 

Es werden die Spaltungen und I~oppelungsbeziehungen 
von zwei neu aufgetretenen Chtorophyllmutanten der 
Erbse untersucht, cl~ geh6rt zur Gruppe IV (Testgene Le 
mit 34,6% und V mit 44,70/o crossing-over). AIIi Grund 
dieser I~oppelungsbeziehungen konnte auch die Lage am 
Ende der Gruppe, distal yon Le bestimmt werden, cl~ ge- 
h6rt zur Gruppe II  (Testgene S mit 30,9%, B1 mit 38,5% 
und t~ mit 48,8 % crossing-over). Die genaue Lags inner- 
halb der Koppelungsgruppe konnte fi~r diesen Locus 
nieht ermittelt werden. Harte (Freiburg). oo 

P h y s i o l o g i e ,  

G. K. BONDARENKO: Der Einflul] der Jarowisation und derAn- 
zuchtbedingungen auf die Fruchtbarkeit yon Bastarden ~vischen 
Tr .  vulgate und Tr. durum. Dokl. Akad. Nauk SSSR, N. 
S- 79, I57- - I59  (1951) (Russisch), 

Die Sommerform yon Tr. durum Narodnaja  wurde znr 
YIest/iubung der Winterform yon Tr. vulgate Ukrainka 
246 verwendet, wobei die Mutterpflanzen einmal im 
Herbst,  zum andern nach Jarowisation im Frtihjahr aus- 
ges/tt worden waren. Pollen dieser verschieden heran- 
gezogenen ~Arinterweizen wurde ferner zur 13estgubung 
der Sommerform yon Tr. dr IVfe!anopus 37 verwen- 
det. Zur Erg~nzung werden noch drei weitere 14ombi- 
na t ionen mit  und ohne Jarowisatioii  der Win te r form 
mitgeteilt.  Die Daten zeigen, dab die I4ombinationen 
mit  der jarowisierten Winterform besseren Ansatz  bei 
der Krenzung und bessere l~eimf~higkeit der ]3astard- 
k6rner haben. Aul3erdem sind die Fertilitfitsverh~Lltnisse 
sowohl in  der F~, wie auch in den Folgegenerationen 
gtinstiger. Die Ergebiiisse werden im Sinne der Agro- 
biologie als , ,Assimilation yon Umweltbedingungeii" 
gedeutet. N~here methodische Angaben fehlen. (Die 
Heterogenit~it der Daten tiber Ansatz lind I4eimung 
ist fehlerkritisch (z2-Test) nicht  gesichert, t~ef.) 2 Li- 
teraturangaben: LYSSENKO, ~r 

Lein  (Sch~ega). oo 

B. I. CHMELEV, Der EinfluB der Unterlage auf das Pfropfreis bet 
der Transplantation yon Keimen der Gr~iser. Agrobiologija x95 I 
H. 5, I23- - I33  [Russisch]. 

A u f  Grund zahlreicher Versuche und ausffihrlicher 
interessanter Beobachtungen fiber Keimtransplantation 
bei Weizen und Hater (wobei sich die Transplantations- 
methodik ;nit angequollenen Samen als die wesentlich 
bessere erwies) kommt Verf. zum wichtigen Schlul3, dab 
der EinfluB der Unterlage auf die Vererbung beina Pfropf- 
reis sich nur dann ~uBert, wenn in den ersteii Tagen nach 
der Pfropfung eine fippige Entwicklung der Unterlage 
gew~thrleistet wird. Eine schwache Entwicklung der veg. 
Bastarde in den ersten Tagen zeigt, dat3 der Embryo die 
NXhrstoffe sch]echt ausiiutzt, und dab hier die M6glich- 
keit eines gerichteten Einflusses der Unterlage auf das 
Reis kaum wahrscheintich ist. Hier k6nnen sictl nut 
einzelne _A_nderungen zeigen, die dutch Isolierung des 
I(eimes bedingt sind. I. Grebengdikov (Galersleben). oo 

O. HEINISCH, Beitrag zur Kenntnis der Bl(ih- und Befruchtungs- 
verh~ltnisse bet Beta vulgaris L. Z. Pfianzenzhchtg. 30, 405 
his 413 (1951)- 

Nach Darstetlung der Blfitenbiologie von Beta wl/garis, 
in welcher .darauf hingewiesen wird, dab die Tepalen ent- 
gegen zur bisherigen Meinung nicht gleichgestaltig sind, 
geht Verf. zur Beschreibung eigener Versuche fiber, die 
der Prfifung der BestXubung mit sortenfremdem Pollen 
galten. Fremdbefruchtung kann betr~chtlich sein. Als 
bester Indicator erwies sieh die Sorte Veni Vidi Vici; die 
Sorte Rex war weniger geeignet. 

V. Haynberg (Voldagsen). oo 

Cytologie 

EARLENE ATCHISON, Studies in the Leguminosae. VI. Chromo- 
some numbers among tropical woody species. (Untersuchungen 
an Leguminosen. VI. Chromosomenzahlen yon tropischen 
holzigen Arten.) Amer. J. Bet. 38, 538--546 (I951). 

Ffir iz 4 tropisehe holzige Arten aus 55 Gattungen der 
Leguminosen werden die Chromosomenzahlen mitgeteilt. 
Sie deuteh darauf hin, dab holzige Leguminosen phylo- 
genetiseh ~lter sind als krautige, ermOglichen abet eine 
direkte Ableitun~ der einen Wuebsform aus der anderen 
nicht. Die hohe Stabiiit~t der Chromosomenzahlen tro- 
pischer Arten wird mit Chromosomenmutationen unter 
Temperatureinwirkung und Kreuzungsbarrieren infolge 
Kleistogamie (Papilionatae) erkl~rt. Die Chromosomen- 
zahlen sind yon relativ geringem systematischen Weft, 
abgesehen von einigen F~llen (Erythrina u. a.), we eine 
Art oder Gattung Abweichungen gegent~ber der Norm 
zeigt. Ftir die Galegeae und Dalbergieae ergibt sich slier- 
dings der Wunsch nach einer Revision der systematischen 
Einteilung, da cytotogische und morphologische Charak- 
tere daffir sprechen, dab mindestens Teile dieser beiden 
Triben, die sich hauptsXchlieh durch die geographische 
Verbreitung unterscheiden, zusammengefaBt werden 
k6nnten. Wul / /  (Kiel). oo 

A. J, BATEMAN and K. MATHER, The progress of inbreeding in 
barley. (Die Wirkung fortschreitender Inzucht bei Gerste.) 
Heredity 5,. 321--348 (1951). 

Die Arbeit bringt ein Beispiel far die Anwendung der 
biometriseh-genetischen Analyse der kontinuiertichen 
Variabilit~t, die MaTHXR in seinem Buch ,,Biometrical 
Genetics" (Methuen, London, 1949) dargestellt hat. Sic 
knfipft such an das deft gebrachte Beispiel yon M A T I ~  
und PmLIP an, in dem die Internodienl~ngen der Gersten- 
Xhre in der Kreuzung Spratt N Goldthorpe untersucht 
wurden. Unter den Kautelen einer zufallsgem~Ben Aus- 
wahl wurden mehrere ,, Inzuchtlinien" (Selbst befrucht ung !) 
bis 779 verfolgt. Der erbliche Antei] an der mittleren 
Streuung der Familien nimmt in den ersten Generationen 
starker ab, als bei Fehlen yon Selektion und Koppelung 
erwartet wird. Auch die YVerte ffir D (Varianzkomponen- 
te auf Grund yon Domiiianzwirkungen) und ffir H 
(Varianzkomponente auf Grund yon Heterozygotie- 
wirkungen), die aus den mittleren Streuungen, den 
Streuungen der Mittelwerte und den Covarianzen (Eltern- 
Nachkommen) bestimmt werden k6nnen, sind in den 
frfiheren Generationen h6her als spXter. Die Ergebnisse 
sprechen entweder ffir Selektion zugunsten Homozygoter 
oder far einen I42oppelungsfall. Letzteres ist wahrschein- 
lieher. Die Interpretation wird dutch gewisse M~nget in 
der Versuchsdurchifihrung und such in der Planung er- 
schwert. Die theoretischen Grundgedanken sind in Er- 
g~nzung des oben zitierten Buches ausffihrlich er6rtert. 

Aljred Lein  (Schnega/Hann.). o o  

WERNER GOTTSCHALK, Untersuchungen am Pachyt~in nor- 
maler und r~ntgenbestrahlter Pollenmutterzellen von S o / a n u m  
lycopericum. Chromosoma (Heidelberg) 4, 298--341 
(I95I). 

Die Untersuchung des Pachyt/ins in PMZ der Tomate 
Handelssorte Sieger) ergab, dab die Chromosomen mor- 
phologisch unterscheidbar sind. Wichtige Merkmale sind 
u. a. : relative L~nge der Chromosomen in bezug auf das 
Gesamtgenom. Anzah] der Makrochromomeren im 
Heterochromatin, Lage der Insertionsstelle im Hetero- 
ehromatin. Alle Merkmale, besonders die L/~nge der 
euchromatischen Enden, sind sehr variabel, so daft ein 
Chromosom fast nut  im Zusammenhang mit mehreren 
anderen des gleichen Kernes identifiziert werden kann, mit 
Ausnahme des immer erkennbaren Nucleolen-Chromo- 
sores. Auf Grund struktureller 1Dbereinstimmung zwischen 
4 Chromosomenpaaren ist es m6glich, dab Solanum 
ly~opersicum eine tetraploide Form rail der Grundzahl 6 
ist. Nach R6ntgen-Bestrahtung des prgmeiotischen 
Ruhekerns sowie des frfihen Pachytgns treten die gleiehen 
Aberrationen auf. Es bestehen nur quantitative Unter- 
schiede in der Wirkung der R6ntgenstrahlen auf die 
beiden Stadien. IDle Bruchverteilung fiber die Chromo- 
semen ist nicht gleichmXBig, die Insertionsstelle ist dabei 
stark bevorzugt, eine gr613ere Bruchh/iufigkeit im 
Heterochromatin gegenfiber dem Euchromatin wahr- 
seheinlich. Harte (Kdln). oo 
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DONALD H, SCOTT: Cytological studies on polyploids derived from 
tetrapioid F r a g a r i a  v e s t a  and cultivated strawberries. (Cyto- 
logische Untersuchungen an Polyploiden, die aus Frc~- 
garia ve~ca und kult ivierten Erdbeeren erhalten sind.) Gene- 
tics 36, 311--331 (1951) . 

Die Bastardisierung von Fmgaria vesca (2n = 14) mit der 
kultivierten Erdbeere (2n = 56) zu dem Zweck, die Aroma- 
Eigenschaften in die Kulturform zu iibertragen, gelang bis- 
her nieht wegen der ungfinstigen pentaploiden Chr.omoso- 
menverh~iltnisse der F I. - -  Die vorliegende Arbeit beriehtet 
fiber Kreuzungserfolge, wenn statt  der di~loiden eine tetra- 
ploid gemachte Fragarig ves~a verwendet wird. Die F r ent- 
h~lt dann 2n = 42 Chromosomen aus 14 + 28, und nach 
Rackkreuzung mit Soften (2n = 56) entstehen gr6Btenteils 
Pflanzenvon 2n = 70. Dieselassen sich auf Grund der eyto- 
logischen Analyse und der Fertilit~tsuntersuchungen als 
Amphidiploide aus der diploidentVragm,ia ves~a und der Kul- 
tursorte darstellen, die aus unreduzierten Gameten der F r 
entstanden sein mfissen. Die Chromosomenpaarung in der 
Meiosis ist normal. Eine Bastardierung mit Kultursorten 
ergibt sterile 63-chromosomige Pflanzen, w~thrend die Kom- 
bination der Amphidiploiden untereinander wohl gelingt. 
Es wird auf die Becleutung dieser Addit ionsbastarde 
fiir die Ztichtung von Erdbeeren mit Aromaqualit~ten der 
Walderdbeere hingewiesen. 

.Ohle~dor[ ( Voldagsen). o o 

Ziichtung. 
DEANE C. ARNY: Inheritance of resistance to spot blotch in barley 
seedlings, (Die Vererbung der Resistenz von Gersten-Keim- 
pflanzen gegen Helminthosporium sa.tivum). Phytopatho-  
logy 41, 691--698 (1951). 

Conidien yon Helminthosporium sativum, das auf Wei" 
zenk6rnern kultiviert  wird, Iassen sich zu Infektionen yon 
Gerstenkeimpflanzen verwenden (Feuchtkammer fiir 
48 h bei 2o--25 ~ C, B0nitierung nach 2--3 Tagen). Die 
Sorten Lion und Wisconsin Barbless (u. a.) erwiesen sich 
als anf~illig, die Sorten Oderbrucker, Peatland, Colsess IV, 
Jet, OAC 2x, Persicum und Brachytic als resistent. Kreu- 
zangen zwischen resistenten Soften ergaben keine Auf- 
spaltungen. Kreuzungen zwischen anf~illigen Und resi- 
stenten Soften ergaben in allen F~Ilen eine klare mono- 
hybride Spaltung (Anf~illigkeit dominant). Eine Einord- 
nung des Faktors in die 7 Koppelungsgruppen war all 
Hand der durehgeffihrten Kreuzungen nicht m6glich, ob- 
wohl Testtoci far alle Gruppen ,Jorhanden waren. 

L e i s  (Schnega). o o 
K, S. DOODS and F. W. COPE: Field experiments with clonal 
cacao. (Feldversuehe rail Kakao-Klonen.) J. Horticult.  
Sci. 26, 249--26o (195I). 

Die Verif. beriehten fiber 3 Feldversuche mit Kakao- 
Klonen, die nach der Splitt-Plott-lVfethode in den Jahren 
1937 und 194 ~ auf der Station Rivers Estate. Trinidad, 
B.W.I. angelegt wurden. Variiert war i. das Pflanzen- 
material (,,fan-" und ,,chupon-Materiai"), 2. die Art  der 
Vermehrung (Stecklinge und Veredlungen) und 3. die 
Dfingung (ungedtingt, Kunstdiinger und Griindiingung 
mit Kunstdiinger). In jedem der 3 Versuche waren je 
6 Klone einbezogen. Die Ergebnisse beziehen sieh aus- 
schliel31ich auf die Ertr~ige an Roh-Kakao. Sie wurden 
varianzanalytisch verrechnet, In allen 3 Versuchen ver- 
teilten sich die Klone auf je 2 Ertragsgruppen, gute und 
schlechte Tr~iger. Die Differenzen waren in der Regel 
signifikant. Es stellte sich heraus, dab yon 7 guten 
Tr~igern 5 selbstfertil waren, yon 9 schlechten Tr~gern 
7 selbststeril. Die Verff. konnten aber keine verbindliche 
Aussage darfiber machen, dab hoher Ertrag und Selbst- 
fertilit~it einerseits und niedriger Ertrag und Selbststeri- 
lit~it andererseits miteinander integrieren. Unter Hinweis 
auf CoP~ (1939) neigen die Verff. dazu, genetischen Fak- 
toren eine Bedeutung ffir die Ertragsbildung zuzu- 
sprechen. Die Ergebnisse deuten weiter am, dab ,,fan"- 
und ,,chupon-MateriaI" mit einer gewissen Ausnahme 
keine verschiedenen Ertragspotentiale haben, und dab 
2. ein Klon, der durch Stecklinge vermehrt  wurde, besser 
fruchtet, als wenn er durchVeredlung auf ein S~imlings- 
gemisch zu stehen kommt. Im Verlauf der 6 beobachte- 

ten Ertragsjahre scheinen sich die Ertragsdifierenzen je 
Steckhotz und Veredlungsmaterial abet zu verengen. 
Verff. diskutieren die m6glichen Ursachen. 

M. Zwi~r (Voldagsen). o o 

FRANZ FRIMMEL: Die Remontierflihigkeit der Buschbohnen. 
Z. Pflanzenztiehtg. 3 o, 387--393 (1951). 

Entfernt  man bei Buschbohnen jugendliche reproduk- 
rive Organe, so antwortet  die Pflanze mit einem regene- 
rativen Ersatz dieser Organe, sic remontiert. Das normale 
Pfliicken der Bohnen fibt einen solchen Remontierungs- 
reiz aus. Soften, die auf den Pflfickreiz kaum reagieren, 
sind Extensiv-Sorten,  wie z. B. sans rival, solche, die auf 
das Pflticken mit st~ndiger Neuentwicklung yon Blt'tten 
reagieren, sind Intensiv-Sorten, wie z .B.  Flageolet 
Wachs. Entfernt  man sehon bei Blfihbeginn alle Blfiten, 
so remontiert auch die Extensivrasse reichlich und unter- 
scheidet sich nicht yon der Intensivrasse. Werden die 
pfliickreifen Hfilsen entfernt, ist die Remontierfiihigkeit 
der Extensivrasse schon abgeklungen, sie remontiert  
nicht mehr. Der Remontierungsreiz ist bei der Extensiv- 
rasse auch dana wirkungslos, wenn nut die ~ilteste Bliite 
belassen wird. Der Unterschied der beiden Rassen be- 
steht darin, dab die heranwachsende Frucht  bei der 
Extensivrasse die Neuausbildung yon Blfiten st~irker 
hemmt als bei der Intensivrasse. Es wird angenommen, 
dab v o n d e r  befruchtenden Eizelle eine Reizwirkung aus- 
geht, die den Bltihhormonen entgegengesetzt wirkt. 

H. BShme (Gc~tersleben). oo 

N. HESS and G. MRKOS: Beobachtungen fiber Stand~estigkeit bet 
Winterweizen. Z. Pflanzenztichtg. 30, 414--42I (I95I). 

Bei Resistenzprfifungen im Gew~ichshaus wurde beob- 
Aehtet, dab ,,die Haltung der Keimpftanzen bzw. deren 
Neigen oder Umfallen bis zum Schiebell des 2. Blattes" 
in Parallele zu setzen ist mit  der Stan~dfestigkeit der er- 
wachsenen Pflanze, die aus Feldversuchen bekannt ist. 
Spezielle Versuche best~itigten diese Beobachtung, wenn 
auch nicht ohne Ausnahmen. Die optimalen Bedingungen 
ffir derartige Versuche, die als ztichterische Auslese- 
methode dienen k6nnten, mfissen noeh ermittelt  werden. 
Da die Verff. keine Literatur heranziehen, sei hier auf 2 
einschl~gige Arbeiten hingewiesen: P~c~, W., Z. f. Pflan- 
zenziichtg. 21, 46 (I937) und IqlGGEMANN, W., Kiihn- 
Archly 44, 55 (I937). Al#ed  Lein (Svhnega). oo 

F. GRAF MENGERSEN: DieWirkung der Inzucht aufversehiedene 
Merkmale beim Roggen (Secale cereale L.). Z, Pflanzenzfichtg. 
3 ~ , 218--249 (I95I). 

Um theoretische Grundlagen fttr die praktische Durck- 
fiihrnng einer Heterosisziichtnng beim Roggen, i ihnlich 
wie bei Mais zu schaffen, wurde die Wirkung der In- 
zucht auf die Eerti l i tgt ,  *hren-  nnd Pflanzenliinge an 
jungen (I I - - 3  ans Petknser Roggen) and alten Inzucht-  
l inien (I 15--2o) untersncht.  Das Verhaiten der Fertil i-  
ta t  wird dutch die strenge Anslese auf hoct/selbstfertile 
Formen iiberdeckt, sie betrug bei I I, ! 2, I 3 and I 15 bis 
2o = 14,2 ; 33, I I ; 4 I, 7 und 47, i %. t{ochselbst fertile Typen 
t re ten fader  i I mit  1,4% auf,jedoclawird der Kornansatz 
der Ansgangslinien auctx bei den alten I-Linien nicht  er- 
reicht. Selbststerile Formen t re ten  in I I zu 25%, in I 2 
nnd I 3 zu'7 bzw. 6% auf. InDoppelkreuzungen (Do) und 
Do X I wird die hohe bzw. niedrige FertilitS.t tier Eltern- 
typen konstant  vererbt .  Die Nhrenlxnge wird dutch In- 
zucht in den ext remen Typen gespalten, sie unterl iegt 
einer Inzuchtdepression, bleibt jedoch selbst bei den 
al len Inzuchtt inien (im Oegensatz zur Bltitchenzahl) 
gr6ger als bei der Ausgangspopulation. Die NhrenlSnge 
wird kons tant  vererbt .  Die ]Ptanzenl~inge n immt  wSh- 
rend zahlreicher Generationen his zum Inzuch tmin imum 
ab. Giinstigen I leterosiseffekt  ergeben die Linien mit  
geringer Depression nnd verschiedener Abstammnng.  
Ffir die Heterosisziichtung ist wesentlich, dab aus dem 
sehr umfangreichen Inznchtmater iaI  13 Linien ausge- 
lesen werden konnten, die in. mehreren ~erkmale l l  die 
Ausgangsp.gpulation ann~ihernd erreichen nnd dab zwi- 
schen der Ahren- und Pflanzenl~inge eine enge, zwisclnen 
Khrenl~inge and Fertilit~it offensichtlich eine schwache 
Bezieh~ng besteht.  Torm~r162 ( Mi~ncheberg). o o  


