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hXngenden no twendigen  Erkl~rungen und Hinweise  auf  
die wissenschaft l iehen Erkenntn isse  und prakt i sehen  
Auswirkungen auf diesem Gebiet.  Dern F r a g e n k o m p l e x  
der Auswer tungen  yon Leis tungsprf i fungen (Erbwert-  
ermit t lungen)  wird besondere Beach tung  geschenkt.  In  
abschlieBenden Kapi te ln  werden dann in sehr knapper  
Form Fragen  d e r H a l t u n g  und Ff i t t e rung  behandel t ,  so- 
wie Hinweise  auf die s taat l iehen MaBnahmen zur F6rde-  
rung der Tierzucht  gegeben. 

Demnach  erfShrt  das gesamte Gebiet  al tgemeiner und 
spezieller landwir tsehaf t l ieher  Tierzueht  in diesem Hef t  
eine Wiedergabe.  Dem R a h m e n  der Sammlung  gemXB 
ist eine gedrXngte Fassung erforderl ich und k6nnen nut 
umfassende Grunds~ttze behandel t  werden. Diese sehwie- 
rige Aufgabens te l lung kann in wei tgehendem MaBe als 
gel6st gelten, wobei die E ina rbe i tung  neuer, wissen- 
sehaft l ieher  Erkenntnisse  eines besonderen Hinweises 
bedarf.  Als Einff ihrung ix die Fragen  und Problem-  
steIlung der landwir tschaf t l ichen Tierzucht  wird die 
Arbe i t  dem jungen Tierzfiehter  dienen, wie dem Nicht- 
landwir f  eine wertvol le  Ubers icht  geben. Comberg. 

WALTHER, RUDOLF, Gattungsnamen unserer Gem0searten und 
Gewiirzkr~iuter. Einfiihrung for den g~irtnerischen und landwirt- 
schaftlichen Lehrling. Fachschr i f tenreihe  der Saatgut-  
Wir tschaf t ,  Hef t  2. Verlag St~hle u. FriedeI. S tu t tga r t  
~952. 48 Seiten. Preis DM 2.80. 

Das unumg~ngl ich notwendige  Er lernen  der wissen- 
schaft l ichen P f l anzennamen  und ihrer korrekten Ver- 
wendung bie te t  dem landwir tschaf t l ichen und gXrt- 
nerischen Lehrl ing zweifellos besondere Sehwierigkeiten.  
Hi l fsmi t te l  zu deren Tdberwindung sind daher  sehr zu be- 
gral3en. Das vorl~egende Hef t  enthXlt eine alphabet ische 
Tabelle  der deutsehen Namen  mit  zugeh6rigen lateinischen 
Art-  und Fami l i ennamen  (alle in besonderen Rubriken,  

auch die Auto rennamen! ) ;  weiter  eine alphabet ische 
Tabelle  der Fami l i ennamen  mi t  den zugeh0rigen Ar ten  
(mit deutsehen und lateinisehen Namen),  schlieBlich ein 
alphabetisches Verzeichnis der lateinisehen Namen mit  
Namenserklgrungen und ein Verzeichnis der Abki i rzungen 
der Autorennamen.  Diese Anordnung  ist aber sehr um- 
stgndlich und platzraubend.  Eine Vorffihrung der wissen- 
schaft l iehen Namen  in systemat ischer  Reihenfolge, unfer  
unmit te lbarer  Beiffigung wicht iger  Synonyme,  der deut-  
schen Namen und des Verwendungszweckes der Pflanzen,  
dazu ein ausftihrliches alphabetisches Namenregis ter  
wgre viel einfacher, wfirde eine bequemere  i]bersicht  
geben und kOnnte bei e twa gleiehem Umfang alle tand- 
wir tschaft l ich und ggrtneriseh gebauten Nutzpf lanzen 
umfassen. 

Im einzelnen w~re, abgesehen yon einigen Druek- 
fehlern, manches zu verbessern.  Die Einle i tung ist zu 
dfirftig, es m~iBte mindestens noeh erkl~rt  werden, wie 
Synonyme ents tanden sin& Auch ein Hinweis  auf die 
Nomenk!aturregeln  fehlt. Man kann fibrigens nieht  
L I ~ - ~  als , ,Vater der Ga t tungsnamen"  beze i chnen .  Die 
lateinischen Namen  sind leider niehr immer  die inter- 
nat ional  gfiltigen. Mans/eld (Gatersleben), 

MAIER-BODE, F.W., Der praktische Pflanzenarzt. Bd. I: 
Fe ldbau ,  Wiesen und Weiden,  Sonderku l tu ren ,  Vorrats-  
schutz  und hygienische Seh~idlinge. 24o S., 7 ~ Abb. ,  
3 Farb ta fe ln .  - -  Bd. I I :  Gemfisebau  und Gemfisegarten,  
Obs tan lagen  und Obstg/ i r ten,  Beerenku l tu ren ,  Wein-  
bau,  Vogelfral3 und Vogelsehutz .  264 S., 68 Abb. ,  
5 Farb ta fe ln .  F r a n k f u r t  a . M . :  Verlag K o m m e n t a t o r  
G. m. b. H. 195 I. 

In  der Besp rechung  dieses Werkes  in H e f t  9 des 
22. Bandes  (z952) ist  der Preis  i r r t i iml ich  m i t  DM. i3,5o 
angegeben,  er betrXgt nur  DM. i2,4o far  jeden Band.  

REFERATE.  
G e n e t i k .  

d. P. (lOOPER and H.W.  HOWARD, The chromosome numbers 
of seedlings from the cross S o l a n u m  d e m i s s u m  "X t u b e r o s u m  
backcrossed by S. t u b e r o s u m .  (Die Chromosomenzahlen der 
S~mlinge aus der Kreuzung Solanum de,r X tubero- 
sum, r iJckgekreuzt  mi t  S. tuberosum.) J. Genet.  5o, 
5 r z - - 5 2 I  (I952). 

Mit  dem Ziel, Phytophthora-resistente Kul tursor ten  zu 
ziichten, wurde die resistente Wildkar toffe l  S. demissum 
(2n = 72) mi t  S. tuberosum (2n = 48) gekreuzt.  Hie rvon  
ausgehend wurden  bis zu 5 Rf ickkreuzungsgenera t ionen 
mi t  S. tuberosum gezogen (die Fak to ren  f fir Phytophthora- 
Resistenz sind dominant ) .  Die meisten SXmlinge der 
Rflekkreuzungsgenerat ionen besaBen Chromosomenzahlen 
yon 2n = 49--54.  Auf Grund meiotiseher Untersuchungen 
konnte  als Erkl~rung fflr diese var i ierenden aneuploiden 
Zahlen bei dem Bastard  S. demissum X t~berosum 
(2n = 60) eine wechselnde Anzahl  yon normalerweise 
z - - 7  Univa len ten  (nieht 12) festgestel l t  werden;  da auch 
bei S. tuberosum gelegentl ieh Univa len te  auftreten,  
kann - -  wie bei einer der un te r sueh ten  Rf ickkreuzungs-  
, ,Fami l ien"  - -  der ungew6hnl iehe  Tall e in t re ten,  dab 
die Nachkommensehaf t  z. T. h6here Chromosomenzahlen 
(2n ~ 51 und 52) auiweiat  als di~ El te rn  (2n = 49 bzw. 
48). - -  In  dem z. Vfg. s tehenden Mater ia l  fanden sich 
zwei verschiedene Resis tenz-Gene : das eine ffir Resis tenz 
gegen den An- und C-Typ des Pilzes, das andere gegen 
den A- und B-Typ.  Die Lage des le tz teren  wird wegen der 
inkons tan ten  Spal tungsverh~l tnisse  in e inem der uni- 
va len t  ble ibenden Chromosomen des , ,demissum"-Kom- 
plexes vermute t .  G. Reese (IKied). o o 

A. KOOPMAN8, Cytogenetic studies on S o l a n u m  t u b e r o s u m  L. 
and some of its relatives. (Cytogenetische Untersuehungen 
an Solarium t~berosum L. und einigen seiner Verwandten.)  
Genet ica (s 'Gravenhage) 25, 193--337 (195I). 

Es wird fiber die Kombina t ion  folgender wilder und 
kul t iv ier ter  Solanum-Arten beriehtet  : Solarium rybinii X 
S. chavoense, S. c~Z&zsii, S. ~ommersonii, S. pkure/c~ X S. 
avaule, S. tuberosum (Voran) X S. rybinii, S. c~ntipoviczii 

X S. chaooense, S. phure/a, S. rybinii, S. commersonii. 
Die Besehreibung der Ar t  S. oornmersonii wird korrigiert ,  
2n Zahl s t a t t  2n = 36 je tz t  2n -~ 24. Die ausffihrliche 
genetische (F i und F 2) und cytologische (F I) Analyse 
bestXtigt die Annahme  der Grundzahl  6 Ifir die Solanum- 
arten. Es wird vermute t ,  dab innerhalf) einer Ar t  mehrere 
homoIo.ge Genome vorhanden  sein mfissen, deren Chromo- 
somen m den F i -Bas ta rden  autosyndet isch paaren mad 
sieh dureh die AufspaItungsverh~l tnisse  in F 2 zu er- 
kennen geben: Die hypothe t i schen  Genomformeln  wXren 
far  2n = AA, 4n == A1A1 BB und 6n = A2A~CCCC, wobei 
innerhalb  der Reihen leiehte Differenzen zwisehen den 
Genomen der einzelnen Ar ten  angenommen werden  - -  
Die Colchicinierung einiger F~-Bastarde war mi t  Sehwierig- 
kei ten verbunden.  Die polyploidisier ten Pf lanzen waren 
z. T. wenig lebensfXhig oder regulier ten die hohen Chro- 
mosomenzahlen  in wenigen Generat ionen wieder zu nor- 
mal zurfiek. Doch sind drei auf diese Weise hergestel l te  
Amphid ip lo ide  genannt :  Solanum antipophure/c~ (2n = 
72), S. antipo~hacoense (2n = 72) und S. dem.issorosum 
(2n = z2o). - -  Die Arbei t  enth~lt  eine umfassende 
L i te ra tu rzusammens te l lung  der karyologischen Unter-  
suehungen an Solarium. In  bezug auf Einzelhei ten  muB 
auf die Ver6ffent l ichung selbst hingewiesen werden. 

OMendor/ (Voldagsen). oo 

F.A. LILIENFELD, H. KIHARA:  Genome-analysis in T r i t i c u m  
and A e g i l o p s .  X. Goncludingreview. ( H  Kihara: Genom- 
Ana lyse .be i  Triticum und Aegilops. X. AbschlieBender 
121berblick.) Cytologia  (Tokyo) 16, I o i - - 1 2 3  (195I). 

Drei Jahrzehn te  h indurch ha t  H. 14I~A~A mit  zahl- 
reichen Mitarb.  mi t  einer bewundernswer ten  Zielstrebig- 
keit  und Kons tanz  an der Kl~rung der cykogenetisehen 
Verh~ltnisse im Verwandtsehaf tskre is  Triticu~n-Aegilops 
gearbeitet .  Als einer der ~ltesten Mitarb. gibt LILI~N- 
~ZLD einen umfassenden Uberbl iek fiber die Vielfal t  der 
Untersuehungen und ihre Ergebnisse,  der deshalb be- 
senders wer tvol l  ist, weil die Originalarbei ten meist  
schwer zug~inglich sin& Die Konzept ion dos Genoms als 
eines genetisch-physiotogischen Systems in Verbindung 
mi t  der eytologischen Beobachtung  der Paarungsverh~It -  
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nisse in der Meiose von Bastarden fiihrte I(IHARA zur 
Methode der Genom-Analyse. Unter den diploiden 
Aegilopsarten kOnnen neun als Analysatoren verwendet 
werden: Ae. ~audalc* (C), umbdtulc~c~ (Cu), comosc~ (M), 
uniarista/a (Mu), mutica (Mr), squc~rrosa (D), speltoides (S), 
longissima (SI) und bioornis (Sb). Die Analyse polyploider 
Arten wird bei Ae. cylindrioa, Tr. vulgare, Aegilotrioum 
ovata-durum yon TSCHE~MA~ und den pentaploiden 
Triti~um-Bastarden erl~utert. Die Ergebnisse ftihrten zu 
einem neuen, eytogenetisch begrtindeten System der 
Gattung Aegifops. Ftir die Aufspaltungsstatistik Left- 
homotoger Bastarde konnten gewisse Regeln aufgestellt 
werden. Die Befunde von SEARS tiber die Herkunft des 
D-Genoms der Saatweizen konnten fast gleichzeitig be- 
st~tigt werden. Zu erwghnen sind aueh gewisse allge- 
meinere Erkenntnisse tiber die strukturelle Differen- 
zierung der Genome und die Erseheinung der Polyploidie 
(Auto- und Alloploidie), Neuerdings riehtet sich das 
Interesse auf die Beziehungen zwischen Genom und 
Plasmon. Einige Ergebnisse yon ,,Restaurations- und 
Substitutionsserien" (wiederholte Rtickkreuzungen yon 
Artbastarden mit dem mfltterlichen bzw. v~terlichen 
Elter) werden bereits mitgeteilt, weitere angektindigt. 
Bemerkenswert ist der Fall eines alloplasmatischen 
Weizens (Tr. wlgare im Plasma yon Ae. ~audat N, dessen 
Fertilitgt v o n d e r  Anwesenheit eines Genes odor Gen- 
komplexes fiir Schwarzfgrbung der ~hre aus Ae..~udc*ta 
abhXngig ist. Pollen ohne diesen Genkomplex sind nicht 
lebensfghig. Al#ed Loin (Sahnega/Hann.). oo 

JOHN S. ROGERS and JOHN R. EDWARDSON, The utilization 
of cytoplasmic male-sterile inbreds in the production of corn by- 
brids. (Die Verwendung yon Inzuchtlinien mit cytoplas- 
matisch bedingter Pollensterilitgt ftir die Erzeugung 
von Maishybriden.) Agronomy J. 44, 8 - ~ 3  (I952). 

In Inzuehten aus der Sorte Golden June wurde I944 
eine mannliche sterile Pflanze gefunden. Die Pollen- 
sterilitgt ist auf das Fehlen ether St~rkeeinlagerung im 
Pollenkorn zurtickzuftihren, bedingt dutch St6rungen im 
Zusammenwirken zwischen Zellplasma und bestimm- 
ten Kerngenen. Dutch stgndige Rtickkreuzung der Ms- 
Pfianze m i t d e r  Inzuchtlinie Tx2o 3 wurde eine genetisch 
gleiehwertige Inzuchtlinie Tx2o3Ms hergestdlt.  Diese 
Ms-Linie wurde mit zaMreichen normalen Inzuchtlinien 
verschiedener I-Ierkunft getestet. Die Mehrzahl lieferte 
weiterhin mgnnliche sterile Nachkommenschaften. Einige 
Linien ergaben spaltende Nachkommenschaften mit nut  
partieller Sterilitgt oder v611iger Fertilitgt, vermutlich 
durch ungentigende ttomozygotie der Testlinie bedingt. 
Drei I-Linien dagegen mfissen Allele homozygot enthalten, 
die die ptasmatisch bedingte Sterilitgt breehen, denn sie 
ergeben voll fertile Naehkommensehaften. Mit Tx2o3Ms 
und I-Linien der ersten Gruppe kOnnen also mgnnlich 
sterile Einfachkreuzungen hergestellt werden. Diese 
wurden weiterhin mit fertilen Einfachkreuzungen zu 
Doppelkreuzungen gepaart, wobei wenigstens ein Partner 
der fertilen Einfachkreuzung der dri t ten Gruppe mit 
Sterilitgt brechenden Alfelen angeh.6rte. Dadurch wurde 
ausreichende bzw. vOllige Ferti l i tgt  in der Nachkommen- 
schaft der Doppelkreuzung sichergestellt. Die gleichen 
Doppelkreuzungen wurden auch aui normale Weise mit 
der normalen Ausgangslinie Tx2o3 durchgeffihrt. Ertrags- 
versuche zeigten, dab der Sterilit~t verursaehendePlasma- 
faktor die Kornleistungen nicht beeinfluBt. Es ist im 
Gegenteil eine Tendenz zu erh6htem Kornertrag fest- 
zustellen. A. Lein. o o  

Physiologie.  

G.I. ABOLINA, Uber das Vernalisationsstadium verzweigter 
Weizen, Selekcija i Semenovodstvo z8, I-I. I I ,  11--I9  
(I95 I) [I~ussiseh]. 

Zwei Weizensorten mit verzweigten Nhren, welche in 
Zentral-Kasaehstan ertraglieh zu sein versprechen, wurden 
dutch 7- bis I5tggige Vernalisation bei 6--12 ~ in ihrer 
Entwieklung beschleunigt ; gleichzeitig waren das Wachs- 
tuna und damit  die ErtragsfShigkeit ertl6ht. Tiefere 
Temperaturen (2--4 ~ bat ten keine nennenswerte Wir- 
kung; lXngere Vernalisationszeiten waren ungtinstig. 
Vernalisation in o,oi-m KH~PO~-L6sung oder in i % P~O5 
(als Superphosphat) war gtinstiger als in Wasser. 

A. Lang (P~sadena, Calif.). o~ 

J. HACKBARTH, Beobachtungen iiber den Entwicklungsrhythmus 
bet L u p i n u s  l u t e u s .  Z. Pflanzenzfichtung 30, 198--2o9 
(195z). 

Die Beeinflussung der Entwicklung yon Lupinus 
luteus dureh die Einzelfaktoren Tageslgnge, Wasser- 
haushalt  und Temperatur wghrend der Keimung und 
ersten. Entwicklung ist durch zahlreiche Beobachtungen 
erwiesen. Daneben wurden aber aueh erhebliche Unter- 
schiede in dem Material der ,,v. Sengbuschs Mtinche- 
berger Gelben Grtinfuttersfil31upine" festgestellt. Aus 
Kreuzungen wurde i~gmlich der Stature 7844 entwiekelt. 
Dieser zeichnet sich gegentiber normMwfichsigen Lupinen 
durch sehnellere Jugendentwieklung, frtiheren Bltibeginn 
( ~ - - I  d frtiher) und zeitigere Retie (3--4 d friiher) aus. 
Obwohl die Bltitenstgnde bet den Pflanzen des Stammes 
7844 weniger zahlreich sind als bet den normalwtichsigen, 
liegen die Kornzahlen jener hgher (bessere Ausbildung 
aller Htilsen). W~hrend die normalwtiehsigen Pflanzen 
sieh an der Basis bestocken (,,Bestockungstyp"), erfotgt 
die Bildung yon Nebentrieben bet dem frohwtiehsigen 
Stamm 7844 erst im oberen Drittel (,,Verzweigungstyp"). - 
1946 wurden im Kreuzungsmaterial Pflanzen gefunden, 
die eine noeh schnellere Jugendentwieklung zeigten. Die 
Pflanzen dieses neuen Zuehtstammes 1686 sind aueh bet 
AbsehluB der Entwicklung deutlich h6her als die normal- 
wtichsigen und die des Stammes 7844 . Bltihbegiun und 
Reilezeit liegen noch frtiher {Reifezeit i95o im Vergleic1~ 
zu normMwtiehsigen um 8 d frfiher). Die Frohwtichsigkeit 
des Stammes 7844 wird dutch das rezessive Gen eeler 
(eel) bedingt. Diesem gegentiber seheint sich die neue 
Eigenschaft der Hochwtichsigkeit (Gen altus), welche die 
Frohwfichsigkeit einschliel3t, rezessiv zu verhalten. --  
Die bet Lupinus luleus festgestellten Beobachtungen 
werden im Vergleich zu anderen A r t e n d e r  Gat tung ge- 
setzt (L. a~r L. albus), wobei sich ParMlelen 
zwisehen L. luteus und L. angusti/olius hinsichtlich der 
Frohwflehsigkeit und derWildformen {ausgepr~gte Schol3- 
hemmung) ergeben. El# i s  (M12nster.) o o  

V. P. LUPPOVA, Die Verfinderung der Fiirbung der Kartoffei bet 
verschiedenen Pfropfveriahren. Selekcija i Semenovodstvo zS, 
H. IZ, 64--66 (I95 r) [Russisch]. 

Bet Pfropfungen yon Kartoffeln kann sich die F~rbung 
der Knollen auf ein und derselben Pflanze versehieden 
verhalten: i. wie das Reis, 2. wiedie  Unterlage, 3. inter- 
med~r, 4. gescheckt. Dies rtihrt yon verschiedenen Ver- 
teilungsweisen des Anthocyanpigmentes der roten Kar- 
toffeln in den Zellen unter der Korkschieht her. An der 
Knollenbildung bet Pfropfungen nehmen Pfropfreis und 
Unterlage tell, und die Fgrbung neigt sich nach jener 
Komponente, deren plastische Stoffe in stgrkerem Mal3e 
an der Knollenbildung beteiligt stud. --  Bet Spalt- 
pfropfung ist tiberdies der EinfluB des Reises stgrker, 
beim Oculieren jener der Unterlage. --  Wenn man bet 
Spaltpfropfung eine stgrkere Beeinflussung der Nach- 
kommenschaft der Unterlage wiinseht, so wird empiohlen, 
die Unterlage jtinger als das Reis zu nehmen und bet ]enen 
vor der Pfropfung Mutterkrrolle und Blgtter zu ent- 
fernen. Beim Oeulieren ist zur Erzielung der gleichen 
Wirkung notwendig, st~rkere Knollen zu verwenden und 
diese im Laufe der ganzen Vegetationszeit nicht zu ent- 
fernen. Zur Besehleunigung der Vergnderung der Erb- 
eigenschaften wird empfohlen, bet Spaltpfropfung die 
sparer gebildeten, beim Oeulieren die frtiher gebildeten 
Knollen zur Vermehrung zu w~hlen. 

2N. 0 ~ o  (Wie~-Mcbriabrunn). oo 

O.N. PURVIS and F.G. GREGORY, Studies in vernalisation. 
XII .  The reversibility by high temperature of the vernalised con- 
dition in Petkus winter rye. (Untersuchungen tiber die Ver- 
nalisation. XII .  Die Reversibilit~t des Vernalisations- 
zustandes bet Petkus-Winterroggen dutch hohe Tem- 
peraturen.) Ann. of Bot. N. S. z6, I - - 2 I  (I952). 

Die Arbeit bringt wichtige Beitrgge zur Kenntnis  der 
Kinetik der Devernalisation und damit auch der Ver- 
nMisation. Die Versuche wurden wie frtiher mit ange- 
keimten K6rnern yon Petkus-Winterroggen ausgeftihrt, 
welehe bet + i - - 2  ~ vernalisiert wurden. In den meisten 
Versuchen wurde das Wachstum der Keimlinge w~hrend 
der K~ilte- wie der W~rmebehandlung dutch Beschrgn- 
kung der Wasserversorgung auf 5o% des absoluten 
Troekengewichtes der K6rner weitgehend unterdrtiekt. 
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Hierbei erwies sich die ,,russische Methode" als besonders 
geeignet, be[ der sich die eingequollenen K6rner in mit 
Schraubdeckeln versehlossenen Glasdosen auf angefeuch- 
tetem Filtrierpapier befinden und zur Aufrechterhaltung 
der Feuchtigkeit  in regelmgBigen Abstgnden steriles 
Wasser du tch  ein dutch den Deckel eingeftihrtes Glasrohr 
zugeset'zt werden kann. Das Phgnomen der Devernali- 
sat[on, d. h. der Reversibilitgt der die Bltitenbildnng be- 
schleunigenden Wirkung tiefer Temperaturen durch 
h6here, wird eindeutig best~tigt. Die Devernatisations- 
wirkung nimmt mit der Einwirkungsdauer sowie der H6he 
der Temperatur (bis 4 o~ zu. Schon Temperaturen yon 
2o ~ und sogar 15 ~ k6nnen devernalisierend wirken. Wird 
die Wgrmebehandlung nicht nach Ende der Kgltebehand- 
lung gegeben, sondern wird diese dutch Perioden h6herer 
Temperatur unterbrochen, so sind - -  be[ gleicher Gesamt- 
dauer der Wgrmebehandlung --  viele kurze Wgrme- 
perioden wirksamer als wen[go lgngere. Dies und z. T. 
schon frtiher beschriebene Versuche (GREGORY U. PURVIS, 
Nature 16o, 113 u. 589, (I948), in denen die gleiche 
W~rmebehaiidlung nach verschieden langen Perioden 
yon Kgltebehandlung gegeben wurde, zeigen, dab die 
Reversibilitgt des Vernalisationszustandes mit zunehmen- 
der Dauer der Vernalisation abnimmt. Nach i2 Wochen 
Kglte [st keine Devernalisatioil mehr m6glich. Die Re- 
versibilitgt des Vernalisationszustandes nimmt auch ab, 
wenn zwischen I{~lte- und Wgrmebehandlung einige Tage 
gem~13igter Temperatur ( i7--2o ~ eingeschoben werden. 
Solche Stabilisierung des Vernalisationszustandes war 
auch yon LAI'TG und M~cHE~s be[ Hyos~yamus alger 
beobachtet worden. Wgrmedevernalisierte KSrper k6n- 
lien dutch K~lte vollstgndig revernalisiert werden. Dies, 
sowie die Tatsache, dab die W~trmebehandlung be[ Winter- 
roggen zu einer Erh6hung der Blattzahl fiihrt und dab 
die Entwicklung yon Sommerroggen durch gleiche 
Wgrmebehandlung der K6rner kaum beeinfluBt wird, 
zeigen, dab es sich be[ der Devernalisation nicht um eine 
allgemeine Schgdigung der Pflanzen handelt, Solldern um 
eine spezifische Umkehr der Vernal[sat[on. Auf Grund 
ihrer Ergebnisse modifizieren Verff. ihr 1937 aufgestelltes 
Schema der stufenweisen Entstehung eines blfiteilbilden- 
den Stoffes. In diesem Schema war die dutch Kglte kon- 
trollierte Stufe als einfache irreversible Reaktion (A~B)  
angenommen worden. Jetzt  wird postutiert, dab die 
Vernal[sat[on fiber eine Zwischenstufe (A') verlguft und 
dab die Reaktion A ~ A '  reversibel [st und be[ h6heren 
Temperaturen yon rechts nach links verlguft, wghre~d 
die Reaktion A ' ~ B  irreversibel [st. Interessant, wenn 
aueh kausal noch unerklgrt, [st noeh der Befund, dab die 
Fixierung des Vernalisationszustandes irgeildwie mit dem 
Wachstum zusammenhgngt. Wird den Keimlingen 
w~hrend der Kgltebehandlung durch uneingeschr~Lnkte 
Wasserversorgung Wachstum erm6glicht, so [st hath-  
her[go WRrmebehandlung viel weniger wirksam. 

T. La~zg (Pasadena, Calif.) oo 

M. SLAATS und J. STRYOKERS, Empfindliche Stadien yon Ge- 
treidepflanzen bei Behandlung mit synthetischen Wuchsmitteln. 
Meded. Landbouwhogeschool Gent. Deel 16, 218--231 
(1951) [Fl~misch]. 

Die in den letzten 5 bis io Jahren stark propagierten 
synthetischen Wuchsstoffe zur Unkrautbekgmpfung in 
der Landwirtschaft mfissen die Unkr~uter nachhaltig 
unterdrficken und dfirfen die Kulturpflanzeil nicht oder 
nicht merklich sch~digen. Wghrend die herbicide Wir- 
kung befriedigend [st, sind in zahlreichen Fgllen schwere 
Schgden an den Nutzpflanzen aufgetreten. Verff. haben 
daher in den Jahren 1948 --195o ftir verschiedene Getreide- 
arten (Winterweizen, Roggen, Wintergerste, Sommer- 
gerste und Haler) untersucht, welche Entwicklungs- 
stadien der Getreidepflailzen yore Auflaufen his zum 
2~hrentreiben unempfindlich gegen Bespritzen mit Wuchs- 
stoffl6sungen sind. Angewendet wurden MCPA Natrium- 
salz i kg/ha und 2,4-D 2~thylester o,85 kg/ha jeweils in 
iooo 1 Wasser je ha. --  Es zeigte sich, dab die Getreide- 
pflanzen v o r u n d  wghrend der Bestockung sehr empfind- 
lich sind gegenfiber den Wuchsstoifeil. Vom Ende der 
Begtockung dagegen bis zum Erscheinen der ]~hren 
k6nnen sie mit  den LSsungen bespritzt werden, ohne 
Schaden zu nehmen. Diese Per[ode der Unempfindlich- 
keit [st beim Wintergetreide relativ lang, w~hrend sie 
beim Sommergetreide nut kurze Zeit dauert. Die einzel- 

non Getreidearten reagieren unterschiedtich auf die 
seh~idigende Wirkung der Wuchsstoffe w~hrend ihrer 
Empfindlichkeitsperiode. A. Th. Cze/~ (Aa~he~z.) oo 

Cytologic.  

DONALD W. BARTON, Localized chiasmata in the differentiated 
chromosomes of the tomato. (Lokalisierte Chiasmen in den 
differenzierten Chromosomen der Tomato.) Genetics 36, 
374--381 (1951). 

Die 12 Paar Chromosomen der Tomato sind im Pachy- 
t~n differenziert, und zwar (ira allgemeinen) in dicht 
f~rbbare, chrom~tische, proximal an be[den So[ten des 
Spindelansatzes gelegene Regionen, sowie in sich schwach 
anf~irbende, achromatische, distale Abschnitte. Vor- 
liegende Arbeit zeigt nun, dab Chiasmen in den achro- 
matischen, nicht aber (odor fast nicht) in den chro- 
matischen Abschnitten vorkommen. Das wird bewiesen 
durch das Stud[urn einer reziproken Translokation 
zwischen Chromosom 2 und 12, sowie durch die Analyse 
des Chromosoms I u n d  eines durch Kreuzung hergestellten 
heteromorphen Chromosomenpaares im Pachytgnkern. 
Infolge der totalen Kopplung innerhalb der chromatischen 
Abschnitte, die etwa 3o% der Gesamtl~nge der Chromo- 
somen ausmachen, wird eine Menge Vererbungsmaterial 
yon Generation zu Generation ohne Rekombination 
weitergegeben. A. Reitbevger (Rose~,ho[.) oo 

MIGHHELINE DEYSSON, Fragmentation d'un des chromosomes 
de P A l l i u m  c e p a  L. sous ['influence de I'uracile. (Fragmen- 
tation eines der Chromosomen yon All[urn cepa L. nach 
Uraeil-Einwirkung.) C. r. Aead. Sci. (Paris) 234,650--652 
(1952). 

o,25--o,8~oige L6sungen von Uracil bewirken nach 
8 Tagen odor nach 6 Tagen uild IRficksetzung in normale 
Knop-L6sung (48 h naeh Rfieksetzung fix[eft) in einer 
groBen Zahl von I{ernen ein einzelnes Fragment, welches 
eine normale LXngsteilung durchl~uft und in der Ana- 
phase me[st liegen bleibt, um i - - 2  Mikronuclei zu bildeil. 
Verfn. h~lt es ffir auffXllig, dab in einer diploiden Zelle 
[miner nut ein einziges der homologen Chromosomeii 
fragmentiert [st und nicht be[de (Ref. wundert sich 
darfiber weniger). H. Marquardt (Freibufg i. Be.). oo 

SHAMS-UL-ISLAM KHAN, Pollen sterility in So~anum tube-  
T o s u m  (Pollensterilit~t be[ SoZa~um r L.) Cyto- 
logia (Tokyo) 16, 124-- i3  o (1951). 

Als m6gliche Ursache ffir die Pollensterilit~t zweier 
I<artoffelsorten mit nut 11,6 bzw. 5,2~o normalem Pollen 
werden vor allem meiotisehe UnregelmgBigkeiten, wie 
Bildung yon Univalenten und Mikrokernen, ,,non-dis- 
junction", multipolare Spindeln usw., angesehen. Da- 
neben d(irften ~uBere Einfltisse, wie z .B.  Virus-Befall 
und zu friihes Auspflanzen der Knollen, den Prozent- 
satz anomaler Meioseil noch steigern. Die Sterilit~ts- 
ursachen scheinen sehr komplexer Natur zu sein und auf 
dem Zusammeiispiel chromosomaier, genetischer, physio- 
logischer und auch umweltsbedingter Einflt~sse zu be- 
ruben. G. Reese (Kid). oo 

A. MUNTZING and A. LIMA-DE-FARIA, Pachytene analysis of 
a deficient accessory chromosome in rye. (Pachyt~Ln-Analyse 
eines dutch Defizienz entstandenen B-Chromosoms beim 
Roggen.) ttereditas (Luild) 38, 1--1o (1952). 

Unter Roggenkulturen mit normalen B-Chromosomen 
(--= Standard-Fragmente) fanden sieh vereinzelt als neue 
Typen yon zusgtz!ichen Chromosomen ein langes, sog. 
Iso-Fragment und ein kurzes. W'ie schon frfiher (1949) 
yon den Verff. gezeigt werden konnte, entstanden diese 
be[den neuen Typen dureh ,,misdivision" des Standard- 
Fragments. Die Ietzterem zukommende Befghigung 
zur ,,non-disjunction" in der i. Teilung im Pollenkorn 
und Embryosack bleibt nut be[ dem langen Iso-Fragment 
erhalten, wghrend das kurze sich normal verh~lt. - -  Ein 
dritter abweichender Typ von B-Chromosomen, bestehend 
aus dem kurzen uild dem nut etwa halben langeii Arm des 
Standard-Fragments, hat ebenfalls die Fghigkeit zur 
,,noii-disjuilction" verloren. Er wurde zungchst als 
,,deleted-fragment" bezeichnet; seine Analyse im Pachy- 
tgia ergab jedoeh die Uilrichtigkeit dieser ursprfinglichen 
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Bezeiehnung. Es lieB sieh durch Gegenfiberstellung und 
Vergleich der Chromomeren zwischen Standard- uiid 
, .deleted"-Fragment naehweisen, dab nieht dutch De- 
letion eines mittleren Chromosomensegments aus dem 
langen Arm des Standard-Fragments der um die H~lfte 
kfirzere des neuen Typs entstanden war, sondern dutch 
Verlust des Endabschnittes, also Defizieiiz. Es wird vet- 
mulet, dab dieser Tell des langen Armes ffir die ,,non- 
disjunction" verantwortlich ist. Fehlt  er --  wie im Falle 
des nunmehr als ,,deficiency-fragment" zu bezeichnenden 
Typs und des kurzen Iso-Fragments --  so erfolgt die 
Trennung der Chromatiden normal. G. Reese (Kiel). oo 

S. C. SALMON, Analysis of variance and Iongtime variety tests of 
wheat. (Die Varianzanalyse in Anwendung auf langj~hrige 
Sortenversuche bei Weizen.) Agronomy J. 43, 5 6 2 - 5 7  ~ 
(I95I), 

Bei der zusammenfassenden Auswertuiig ausgew~hlter 
Daten aus langjXhrigen Weizensorteiiversuchen in den 
Great Plains (9 Versuchsserieii mit 3--8 Soften fiber 
lO--26 Jahre) zeigt sich, dab die Wechselwirkung (WW) 
Soften - -  Jahre in allen F~llen signifikant ist (F-Test 
gegen die allgemeine Fehlervariaiiz: P 1%). Bei einer 
Aufspaltuiig der Analyse in alle m6glichen paarweisen 
Sortenvergleiche innerhalb der Versuchsserien ergab sich 
jedoch, dab die einzelneii WW Soften - -  Jahre IIicht 
homogeii siiid (HomogenitXtstest IIach 13aRTL~TT). In 
den Sortimenteii waren also sowohl Sortenpaare enthalten, 
die sich sehr gleichartig in den einzelnen Jahren verhielten, 
als auch Sortenpaare mit sehr unterschiedlichem Ver- 
halten. Bei einer Aufspaltung der Versuchsfehler wurde 
die nicht unerwartete Tatsache festgestellt, dab nicht in 
allen langj~hrigen Versuchsserien (die zwar am gleiehen 
Oft, nicht abet auf dem gleichen Feldstack durchgefiihrt 
wurdeii) mit einer Homogenit~t des Versuchsfehlers zu 
rechnen ist. Die Schwierigkeiten,die sich aus derartigen 
Heterogenit~Lten ergeben, sind von seiten der Statistik 
noch nicht befriedigend gel6st. --  Von der WW-Varianz 
Soften --  Jahre ist die Fehlerkomponente yon der Zahl 
der Wiederholuiigen und yon der Zahl der Jahre abh~ngig, 
die Varianzkomponente Sorteii --  Jahre dagegen nut 
yon der Zahl der Jahre. Die Zahl der Wiederholungeii im 
Eiiizelversuch hat also erwartungsgemXB nut einen ge- 
ringeii Einflul3 auf den Sch~tzwert Ifir die Wechsel- 
wirkung. Dies wird erl~utert, iiidem an Hand der ex- 
perimentellen Daten die 5 %-Grenzdifferenzen (least signi- 
ficant differences) fi~r ioj~hrige Versuchsserien nnter Ab- 
wandlung der Teilstfickzahl im Einzelversuch berechnet 
werdeii, bzw. indem die Zahl der Jahre bestimmt wird, 
die IIotwendig sein wfirde, um die Signifikanz einer be- 
stimmteii Differenz nachzuweisen. Es zeigt sich, dab der 
Informatioiisgewinn durch eine Erh6hung der Teilstack- 
zahl yon 2 auf 3 IIur gering ist und bei weiterer Erh6hung 
abnimmt. A. Lei~r (Sohnegc~/Hc~nnover). oo 

JACK SCHULTZ, The effect of ultra-violet radiation on a ring 
chromosome in Zea mays. (Die Wi rkung  von Ultraviolett- 
Strahlen auf eiii Ringchromosom yon Mais.) Proc. Nat. 
Acad. Sci. 37, 59o--6oo (195I). 

Pollen von Pflanzen mit der ringf6rmigen Duplikation 
Dp 3 a, enthMtend das Anthocyan-Gen A b, uiid mit der 
Difizienz a-X3, die ffir Let~lit~t aller Pollen ohne Ring 
sorgt, wurden mit UV 297 oder z54 m/~ sowie mit 
R6iitgeiistrahlen ohne oder mit anschlieBend UV 297 
bestrahlt. Nach Befruchtung yon 2 des Typs a B Pl, 
a p r  su oder a-XI,2, 4 wurden die gescheckten (intakter 
Ring im Endosperm), bezirksweise (-----fractionals) uiid 
total farblosen (Verlust des Rings) K6rner sowie die F~- 
Pflanzen untersucht. Beide UV-Strahleii erh6hten die 
beiden Mutantenklassen etwa gleich stark. Der Dosis- 
anstieg der Effekte bei den h6hereii UV-Dosen war 
relativ geringer als bei niederen. Die R6ntgenstrahlen 
vermehrten die total farblosen wenig, gar nicht die 
fractionals. R6 + UV gab die gleiche Wirkung wie UV 
allein. Die auf den ~ mit den Defizienzen a-Xi ,  a-X2 
oder a-X4 auftretenden fraktioiialen Eiidosperm-De- 
generationen verhielten sich analog, sic zeigen, dab die 
Farblosigkeit (~bergang Ab-~a} nicht nut durch Verlust 
des Ab-Gens allein, sondern gr6Berer GenbI6cke entsteht. 
Vollst~ndiger Ringverlust und also homozygote a-XI,2, 4- 
Defizienzen ~Lul3erten sich in vermehrten nicht keimenden 
K6rnern. Die F~.Pflanzen waren entweder gestreift 

(normaler Ring) oder anthocyan-freigrfin (Ring-Ausfall), 
IIie aber homogen braun gefgrbt (Ab), es findet also kein 
Umbau des Rings in ein stabiles Stabchromosom durch 
die Briiche statt. Die graiien Pflanzen waren in den UV- 
Versuchen etwa ebenso stark vermehrt  wie die total- 
farblosen K6rner, anders als frfiher bei den Stabchromo- 
somen. Das Verhgltnis yon A- zu Su-Phgnausfglleii war 
h6her im Ring-a l s  im Stabehromosom. Die Befunde 
werden auf Grund yon Schwesterstrangrestitutioii nach 
Einzelbrachen gedeutet, die zu bizenLrischen oder ein- 
gehgngten Ringen ffihrt. Diese gehen entweder bei der 
Mitose verloren und geben so totale Ausfglle oder ge- 
langen in nur eine der Tochterzellen und geben so frac- 
tionals. Wghrend bei Rgntgenstrahlen hgufig Umbau 
erfolgt, bleibt bei UV dutch die Rekornbination die Gen- 
reihenfolge unver~ndert. R.  Kaplan. oo 

Z f i ch tung .  

AHMEO AFIFI,  Production of rust-resistant vulgate wheats by 
backcrossing. (I-Ierstellung rostresistenter Saatweizen durch 
R/ickkreuzung.) Nature (Lond.) z69, 2oo--2oi  (i952). 

Die ggyptischeii Weizensorten Mokhtar und Giza I39 
erwiesen sich unter gtinstigen Infektionsbedingungen im 
Rostgarten und im Keimlingsstadium (Gewgchshaus) 
nichL als schwarzrostresistent. Die F 1 beider Sorten 
wurde 1947 mit dem Elter Giza 139 rfickgekreuzt. 
Drei weitere Generationen wurden geselbstet (Symbol: 
B~Sa). Eine der Familien erwies sich nunmehr fiber- 
raschenderweise als resistent im Feld. Im Gewgchshaus 
wurden die Keimpflanzen gegen die Rassen 9, I4, 17 mit o 
und gegen die Rassen 19, 21, 24, 42, 53 mit z bonitiert. 

Al/red Lein (Schnega/Hann.). oo 

WILLIAM BLACK, Inheritance of resistance to blight (Phytoph- 
thora infesfans) in potatoes: inter-relationships of genes and 
strains. (Die Vererbung der Resisteiiz ge~enfiber der Kraut- 
und Knollenf~ule der Kartoffel [Phyfophfhora in/estans]: 
Beziehungen zwischen Genen und St~mmen.) Proc. Roy. 
Soc. Edinburgh, Sect. B. 64, 3x2--352 (I952). 

An 4 verschiedenen Sgmlingsnachkommenschaften aus 
Kreuzungen zwischeii Solanum luberosum mit S. demissum 
lieB sich die Resistenz gegenfiber 7 Stgmmen yon Phy-  
tophthora in/estans auf 4 Hauptgene zurfickfiihren (R1, 
R~, R s und R4). Die Vererbung dieser Resistenz erfolgt 
unabhgngig voiieinander nach einem einfachen Mendel- 
schema. Weitere Gene, die abet auBerdem morpholo- 
gische und physiologische Eigenschaften der I(artoffel- 
pflanze bedingen, greifeii modifizierend ein und be- 
stimmen so die unterschiedliche Stgrke der Widerstands- 
fghigkeit. Der gew6hnliche oder A-Stamm wird als 
Populatioiisgemisch betrachtet. Mutationen kommen 
hgufig vor, jedoch bleiben sie IIur bei Vorhaiidensein yon 
geeigneten aiifglligen Typen erhalten. Dabei ist es wahr- 
scheinlich, dab der A-Stamm den Ausgangspunkt der 
anderen untersuchten Stgmme darstellt. 

G. S~rgel (Ouedlinburg). oo 

iGOR BOLSUNOV, L'obtention de vari6t6s uitra-productives 
comme but actuel de la s~lection moderne des tabacs. (Die E r  
zielung ttberproduktiver Variet~Lten als gegenwgrtiges 
Ziel der modernen Tabak-Setektion.) Tabakzachtungs- 
station der 13sterreichischen Tabakregie. "Congr~s Mondial 
du Tabac. Amsterdam 1951. ,,Essais Libres" II. S. 39 --55. 

Die betrgchtliche Vergr6Berung des Ertrages der Tabak- 
felder, ohne dadurch die Gate herabzusetzen, ist eins der 
interessantesten und schwierigsten Probleme, die yon 
der modernen Tabakzfichtung zu 16sen sind. In wirt- 
schaftlicher t l insicht wgre es besonders wichtig, neue 
ertragreiche Sorten zu schaffen, die die f fir den besten 
orientalisehen Tabak, Virginia uiid die zur Zigarren- 
herstellung bestimmten Varietgteii charakteristischen 
Blatteigenschaften besitzen. Leider ist dieses Problem 
bis jetzt  nicht gelOst worden. 

Die reiche Skala der Nicot iana labacum-Sorten erlaubt 
es, darunter Formen zu finden, die yon spontanen Gigas- 
mutationen stammen, wetche dank ihrer Blattgr613e und 
besonders der groBen Zahl der Blgtter, die sich auf diesen 
Pflanzen befinden, auBerordentlich groge Ertrage er- 
geben. Abet auf Grund der schlechten Qualitgt ihrer 
Blgtter,  der sp~ten Reife und des schwachen Wind 
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widerstandes usw. haben diese Gigasformen nur eii~e fiir 
die Praxis sehr beschrgnkte Bedeutung. Versuche, eineil 
neuen Weg zu finden, der zu der Ertragserh/Shung durch 
k~nstliche Polyploidie ftihrt, haben negative Ergebnisse 
gezeitigt, denn die AutopoIyploiden yon ~Vicotic~c~ ta- 
bc~cum und yon &r. eustica sind Organismen, die De- 
pressionsanzeiehen aufweisen, wghrend die Allopoly- 
ploiden keine guten Blatteigenschaften besitzen. Die 
Anwendung des Heterosiseffektes hat in der Tabak- 
zfichtung bisher fast keine praktische Realisation yon 
irgend einer Bedeutung erzielt und zwar  infolge der 
Schwierigkeiten, die sich den Versuchen entgegenstellen, 
in der ersten Hybridengeneration die giinstigen Eigen- 
schaften der Ettern --  gleichzeitig mit der Kraft der 
Hybride - -  zu vereinen, und endlich wegen der kost- 
spieligen Art, Samen zu erzeugen. 

Dagegen bildet die auf die positive Transgression der 
Produktivi tgt  zielende Selektion eine Methode, die bessere 
Aussichten hat, neue Soften mit grol3eln, praktisch be- 
deutsamen Ertrag zu erlangen. Leider sind die Methoden, 
die auf der Transgression beruhen, ebenso wie die Fragen 
der Vererbung des Ertrages in der 2Vicotia~c~-Gruppe 
noeh immer sehr wenig untersucht. 

In unserer wissenschaftlichen Arbeit yon 22 Jahren 
haben wit danach gestrebt, solche Methoden zu linden 
und zu entwickeln, die eine relativ leichte Selektion weft- 
roller Hybriden mit positiver Transgression der Ernte 
zulassen. Es handelt sich um folgende Methoden: 

1. Hybridisierung der geographisch voneinander ent- 
fernten Spezies und Subspezies. 

2. Wiederhotte Rfiekkreuzungen wirtsehaftlich vorteil- 
hafter Soften mit gegen Krankheiten usw. widerstands- 
f ghigen Formen. 

3. Fixierung des Heterosiseffektes. 
4. Hybridisierung zwischen den F~ yon Heterosen. 
5. Wahl der Kreuzungspartner nach der Art und dem 

Rhythmus der Entwicklung und des Wachstums. 
6. Kreuzungen und wiederholte Ri~ckkreuzungen ftir 

die Praxis interessanter Sorten mit Gigasformen. 
7. Sich steigernde Kreuzungen (croisements aceumula- 

tifs). 
8. Wahl yon Kreuzungspartnern nach der strukturellen 

Ertragsanalyse. 
Indeln wit uns der oben angefiihrten Kreuzungs- 

methoden bedienten, ist es uns gelungen, neue Var ie t i ten  
mit iibergrol3em Ertrag zu erzielen. Einige yon diesen 
Rieseiltabaken geben im Vergleieh mit den bekannten 
Sorten eine doppelte Ernte, wobei sie gleichzeitig eine 
gute BlattqualitXt aufweisen : sie sind daher fiir die Praxis 
aussichtsreich. Als besonders interessant mt~ssen die 
Gigashybriden der Typen Burley, Virginia und der 
Zigarrentabake betraehtet  werden. Bei den neuen 
Varie t i ten ist der je F.rnte-Gewichtseinheit erforderliehe 
Arbeitsaufwand vie! geringer als bei den normalen Sorten. 
Das hat  folgende Ursachen: 

i. Gr6Bere Abstgnde beim Pikieren der Pflgnzchen, 
wodurch eine Ersparnis der BeetflXche, der Arbeit beim 
Pikieren und bei der Ernte sowie eine leichtere Meehani- 
sierung der Arbeit auf den Feldern erreicht wird. 

2. Eine verringerte Neigung zur Knospenbildung. 
(Wenn z. B. die bekannten Soften 2 bis 4 Handhabungen 
beim Geizen im Sommer erfordern, benOtigen unsere 
neuen Riesenformen dabM nut eine einzige.) 

Ffir die europ~tischen Bedingungen haben wit Tabake 
mit besonders groBem Ertrag mit einer kiirzeren Vege- 
tationsdauer und erh6htem Windwiderstand ausgew~hlt. 

W~rde man die neuen Riesensorten in groBem Ausmag 
in die Praxis einffihren, wXre es unter Umstgnden m6g- 
lieh, das sehwierige Problem zu 16sen, das darin besteht, 
ein weiteres Anwachsen der Anbaufl~tche f(ir die Tabak- 
kultur zu verhindern und dabei eine Senkung des Preises 
ftir das Rohmaterial  der Tabakindustrie zu erzielen. 
(Zusammenfassung, aus dem Franz6sischen ~bersetzt yon 

M. Slrube, Galersleben): 

IGOR BOLSUNOV, Versuchsanbau und Zfichtung nikotin- 
reicher Tabake in ~sterreich und deren Aussichten auf Nikot[n- 
gewinnung. Fachliche Mitteilungen der Osterreiehisehen 
Tabakregie, Heft 2, Seite 3, 1952. 

Der Autor hat in 4jXhrigen Versuchen den Nikotin- 
gehalt und den Ertrag einer t~eihe yon Tabaksorten, die 
durch hohen Nikotinertrag bekannt sind, zusammen mit 

eigenen Ztichtungen geprfift. Er stellte dabei sehr starke 
Schwankungen im Nikotingehalt in den verschiedenen 
Jahren bei der gleichen Sorte, wie auch bei den verschiede- 
nen Sorten im gleichen Jahre lest. 

Genetiseh ist in der Regel hoher Nikotingehalt mit 
niedrigem Ertrag und Frfihreife gekoppelt. Ein be- 
sonders hoher Nikotingehalt wurde bei einer tetraploiden 
Form festgestellt (14,o2 %). Diese hat te  abet einen so 
niedrigen Ertrag, dab aus diesem Grunde ihr Anbau un- 
wirtschaftlich ist. Von den eigenen Zuchtst~mmen be- 
friedigen jedoch einige sowohl im Ertrag, als aueh ira.  
Nikotingehalt, so dab diese im Nikotin-Ertrag (bis zu 
195 kg/ha) unter den dortigen Standortbedingungen alle 
bekannten nikotinreichen Sol:ten tibertreffen. 

Nach einer Schilderung der Versuche des Tabakanbaues 
zur Nikotingewinnung in Mner Reihe yon europ~ischen 
L~indern uild Nordafrika, yon denen vor allem diejenigen 
im atlantischen Klimabezirk wenig befriedigende Ergeb- 
nisse brachten, kommt der Verfasser zu dem Sehlul3, daft 
beim Anbau yon geeigneten Sorten, auf geeignetem 
Staildort (trocken und sonnig) und geeigneter Agro- 
technik (besonders sorgf~ltiges K6pfen und Geizen) der 
Anbau yon Tabak zur Nikotingewinnung durehaus wirt- 
schaftlich ist, zumal noch die M6glichkeit besteht, die 
Ausbeute auf andere Stoffe wie Citronensfiure, Pektin und 
Apfelsgure auszudehnen. E~demc~nn (Wohlsdor/). 

NEAL F. JENSEN, Intra-varietal diversification in oat breeding. 
(Mannigfaltigkeit innerhMb der Sorten in der Hafer- 
Zficht'ung.) Agronomy J. 44, 3o--34 (1952). 

Der verbreitete Gebrauch von einigen wenigen Hafer- 
sorten, die mehr oder weniger reine Linien darstetlen, hal  
zu einer Ausbreitung verschiedener Pilzkrankheiten, iils- 
besondere yon Rost-Krankheiten, gefiihrt. Als Gegen- 
maBnahme ist eine gr613ere Anwendung versehiedener 
Sorten innerhalb der Anbaugebiete ~blicb. Es wird die 
Schaffung yon Soften vorgeschlagen, die sieh aus mehre- 
ren Linien zusammensetzen. Das Prinzip der Einheitlich- 
keit der Sorte muB dabei gewXhrt bleiben. Die ,,multi- 
l ine"-Sorte hat den Vorteil der gr613eren Anpassungs- 
m6glichkeit an die Umwelt und des gr6Beren Sehutzes 
gegen Pilzkrankheiten, da sie dutch ihre genetische Ver- 
schiedenheit dem Befall eines speziMisierten Erregers 
weniger ausgesetzt ist als die genetisch einheitliche Sorte. 
Dutch Ver~nderung der Zusammensetzung dieser Misch- 
Sorte kann dies noeh untersttitzt werdem Zur Zusammen- 
stellung der einzelnen Linieil zur Miseh-Sorte ist es not- 
wendig, vorher die Leistung dieser Linien im Einzelanbau 
und im Gemischtanbau zu kennen. Der Ertrag der Misch- 
Sorte darf nieht geringer sein als der durchschnittliche 
Ertrag der einzelnen Linien. Wegen der zu erwartenden 
~nderungen in der Zusammensetzung mfissen periodisch 
neu zusammengestellte Mischungen angebaut werden. 
Mit der Anwendung des Prinzips der ,,muttiline"-Sorte 
erheben sich die Fragen nach der Bestimmungsmethode 
fur die geeignetste Anzahl der einzelnen Linien und dem 
MischungsverhXltnis, nach der M6glichkeit der Er- 
haltung der Einheitlichkeit innerhalb der Misch-Sorten 
und nach dem Einflul3 des Anbaus solcher Soften auf die 
Spezialisierung der Erreger. B6hme (Gc~tersleben). oo 

T . A .  KIESSELBAOH: A half-century of corn research. (Ein 
Halbjahrhundert  Maisforschung.) Amer. Scientist 39, 
629--655 (I95I). 

Der Verf. resfimiert das Wissen fiber die Anatomie und 
Physiologie der Maispflanze und die ~uBeren ertrags- 
beeinflussenden Wachstumsfaktoren mit zahlreichen in- 
teressanten Einzeldaten. Nach einem Uberbliek fiber die 
Entwicklung der Maiszfichtung wird der gegenw~trtige 
Stand der Hybridenmaisz/ichtung umrissen. Eine Anzahl 
recht demonstrativer Abbildungen ist beachtenswert. 

Al/red Lein (Schnegc~). oo 

WOLFGANG LANGNER, Kreuzungsversuche mit L a r i x  e u -  
r o p a e a  D.G. und L a v i x  l e p t o l e p i s  GORD. Z. Fors tgenet ik  I, 
2--18 u. 40--56 (195I). 

Nattirliche und auch k~nstliche Bastarde zwischen 
Larix europaea D. C. und Larix leptolepis GORD. zeichnen 
sich durch starke Wfichsigkeit aus. Der Vergleich der aus 
den 1936 durchgefiihrten Kreuzungen stammenden 
Bastarde mit den reinen Arten zeigt eine ~ -  bis i ~fache 
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Massenleistung (HChe X Kreisfl~che des Mittelstammes 
bei 1,3 m) der Bastarde, die auf schleehtem Staildort 
wesentlieh stXrker ausgepr~gt wird als auf besserern. Der 
Wuchstyp, die Stammform und die Stellung der Schuppen 
an den Zapfen ist bei den Bastarden intermediSor, wobei 
zwischeil den einzelnei1 Hybrideil in der AusprXgung der 
Merkmale Unterschiede vorkommen. Die Widerstailds- 
f~higkeit gegeiliiber Umweltseinfliissen ist bei den Bastar- 
den grSBer. Die durchschnittliche Wuchsleistung der 
Kreuzungsilachkommen ist um so grCBer, je wiiehsiger die 
Eltern waren. Als Erkl~rungsmCglichkeit wird die Wir- 
kung voil Leistungsgenen nach der Heterozygotie-Hy- 
pothese nach JoNEs angenommen. Zur praktischen Aus- 
nutzung des Heterosiseffektes werdeil MaBnahmeil zur 
Anlage von Samenplantagen aus Pfropflingen und zur 
Herstellung des Bastardsaatgutes vorgeschlageil. 

Bdhrae (Ga/ersleben). do 

ASKELL LOVE, Preparatory studies for breeding Icelandic Poa 
irrigata (Vorbereitende Untersuehungen fiir die Ztich- 
tur*g des isFAildischen Pocb irrigate.) Hereditas (Lund) 38, 
I1--32 (I952). 

Die in Island beheimateten Formen der Wiesenrispe, 
die zu Pod pratensis L. ssp. ivrigata (LINDM.) LINDB. ~'IL. 
und zu ssp. cdpigena (FR.) HnT zu stelleil sind, haben sich 
den ftir landwirtschaftliehe Zwecke importierten Forraen 
yon Pod pratemis auf die Dauer iiberlegen erwiesen. Pod 
irrigata wurde deshalb an zahlreichen Orteil Islands ge- 
sammelt. An 70o Pilanzen wurden die somatischen 
Chromosomenzahlen bestirarnt. Sic haben einen weiten 
Spielraum yon 2n = 87 bis 147, mit  Gipfeln der Ver- 
teilung bei den euploiden Zahlen 2ii = 84, 9I, 98, lO5, 
112, 119,126, 133, 14o. Nut 20 Pflanzeil waren aneuploid. 
In SOld-Island ist der Spielraum 2n = 82 bis 133, in Nord- 
Island gagegen 2n = 95 bis 147. Eine entsprechende 
Tendenz - -  h6here Chromosomenzahleil in den Gebirgs- 
herkiiniten --  deutet sich auch fiir Eignungsuntersehiede 
in bezug auf die HChenlage an. Allerdings konnten auch 
auf engerem Raum sehr unterschiedliche Chromosomen- 
zahlen festgestellt werdeil trotz der erheblichen vege- 
tat iven Ausbreitung durch Stoloneil. Der Samenansatz 
war allgemein hoch. An 19 Nachkommenschaften wurde 
die Variabilit~t der Chromosomenzahlen gepriift. Infolge 
der apomiktischen Vermehrungsweise bleibt die Chro- 
mosomenzahl der Mutterpflanzen im allgemeinen er- 
halten. Einige F~lle deuten auf eine semiapomiktische 
Samenbildung, doch fehlen Fglle einer deutlichen Re- 
duktion der Chromosornenzahl, die yon POd pratensis 
bekannt sind. Polleniertilitgt, Kornansatz und -keimung 
sind unabh~ngig yon der Polyploidiestufe, dagegen deutet 
sich eine positive Korrelation ftir PollengrSBe, Schlieg- 
zellenlgnge, Korilgewicht, Gr~ngewicht und Halml~nge 
an. Alfred Loin. do 

K. O. MULLER: 0her die flerkun|t der W-Sorten, ihre Entwick- 
lungsgeschichte und ihre bisherigeNutzung in der praktischen Kar- 
toffelziichtung. Z. Pflanzenziichtg. 29, 366--387 (1951). 

In der Kartoffelz/ichtung erwies es sich als unmCglich, 
Init den Genen der Kultursorten allein Phytophthora- 
Resistenz zu erhMten. Aus diesem Grunde habeil die 
W Sorten (wilde knolleiltrageilde Solanum-Arten) eine 
praktisch hohe Bedeutung. In einem yon eigenen jahr- 
zehntelailgeil Erfahrungen reich gewfirzten 13berblick 
schildert der verdiente Kartoffelztichter K. O. MOI.LEe 
die ersten erfolgreichen Arbeiten mit der Einkreuzung des 
Genes R, das eine gewisse Resistenz gegen Phytophthora 
bis zum Jahr 1932 sicherte, und das aus einer siidameri- 
kanischen Wildkartoffel ,,edinense fraglich", erhalten 
wurde. --  Ob es unter Verwendung der W-St~mme jemals 
gelingen wird, eine absolut krautfXulefeste Kulturkartof- 
tel zu schaifen, l~Bt der Autor orion. Die Geiahr, dab 
fortgesetzt bei Phytophthom infestans neue I~leinrassen 
auftreten uild damit die Ziichtungserfolge erneut illuso- 
risch werden, ist in Analogie zu Puccinia sehr groB. 

Enrique H. Bri~eher (Tu~umdn). o o 

P h y t o p a t h o l o g i e .  

FRED A. BLANCHARD, Aureomycin chemotherapy of crown gai 
in tomatoes. (Die Aureoli lycintherapie yon Wurzelkropf- 
erkrankungen bei Tomaten.) Phytopathology 41, 954 
bis 958 (I95I). 

Aus frtiheren Arbeiten geht zwar hervor, dab die 
Empfindlichkeit der Pilailzen gegen bakterielle Krank-  
heitserreger Ilicht in jedem Fall dureh die Aureomycin- 
behandlung ver~ndert werden kann und sich z .B.  
aureomycinbehandelte und unbehandelte Limabohnen 
in gleieher Weiss ani~llig gegen Xanthomonas phaseoli 
verhielten; der Wurzelkropferreger Agrobc~cterium tume- 
/c~eie~cs war indesseil bereits als aureomycinempfiildlich 
bekannt. Wurdeil Tomatenpflailzeil in miileralischer 
N~hrlSsung gezogen, der eine Aureomycinchloridl6sung 
zugesetzt wordeil war, so eiltwickelten sich nach einer 
vorgenommeilen Nadelbeimpfung mit A. /uvnefc~ciens an 
ihneil Ilicht nut weiliger, sonderil such kleinere Krebs- 
gallon als an den in gleicher Weise in~izierten Kontroll- 
pflanzen ohne Aureomycinzusatz. Bei einer I(onzentration 
yon 2o y/cm a N~hrlCsuilg trat  vSllige Befallsverhiitung 
eiil, w~hreild geringere Aufwandmeilgen des Antibioticums 
Ilicht ausreichten uild 5 ~ y/cm 8 bereits phytotoxisch wirk- 
ten. Rei~cnr (Rostock). oo 

HWEI CHUNG FAAN and JAMES JOHNSON, The overwintering 
of the cucumber mosaic virus. (Die 13berwinterung des Gur- 
kenmosaik-Virus ) Phytopathology 41, i ooz - - i ozo  (I951). 

Infektionen des Gurkenmosaikvirus treteil im Staate 
Wisconsin all Freilandkulturen auBerordentlich h~ufig 
auf. Zur Feststellung yon Winterwirteil wurden in den 
Jahren 1948 und 1949 yon 16o Pflailzenspecies insgesamt 
2153 Proben auI Virusinfektionen getestet, yon" denen sich 
36o Proben als infiziert erwieseil (15 annuelle und 15 pe- 
renilierende Species). tt~ufigstes Auftreteil wurde iiir 
5 Unkr,,tuter (Leo~rus  cardiacs, Asclepias syric~ca, 
Euphorbia corMla/e, Lyehnis glba und ,,catnip") und 
verschiedeile Zierpflanzen, vor alleln Phlox, beobachtet. 
Das Auftreten der I(railkheit in Feldkulturen zeigte keine 
Korrelation zum Vorkommen der Unkr~tuter in den Be- 
st~nden, da diese allgemein verbreitet sind. Eine Be- 
k~mpfung der Krankheit  dureh Vernichtung der Winter- 
wirte dtirfte wegeil der groflen Verbreitung Ilicht mCglich 

ein. O. Bode (CoNe). do 

LESTER SGHAIBLE, ORSON S. CANNON and VICTOR WAD- 
DOUPS, inheritance of resistance to Ver t ie i l l iumwi l t  in a tomato 
cross. (Vererbung der Resistenz gegen Verticilliumwelke 
bei einer Tomatenkreuzung.) Phytopathology 41 , 986--990 
(~95I). 

Ein grol3friichtiger welkeresistenter Tomatenstamm 
(W 6) und eine anfgllige Handelssorte (Moskau) dienten 
als Kreuzuilgseltern zur Aufkl~rung des Erbganges der 
Resistenz gegeniiber Verticillium albo-a/rum R~I~K~ 
et BERTHOLD, der wichtigsten pilzlichen Erkrankung an 
Tomaten in gewissen Gebieten der Vereinigten Staaten. 
Bevor die Keimlinge ihr erstes Folgeblattpaar ausgebildet 
hatteil (ira Gew~chshaus in keimfreiem Boden heran- 
gezogen), wurden sic mit den Wilrzeln in eiile Mycet- 
aufschwemmung (zerkleinerte auf Kartoffeldextroseagar 
herangezogeile Kultureil) getaucht. Als anf~llig galten 
solche PflanzeI1, deren Kothyledonen bei 20--25 ~ Boden- 
temperatur eine Woche nach der Behandlung welkten und 
abstarbeil, wobei die Pfl~nzchen entweder kiimmerteil 
odor eingingen (bei Temperaturen unter 2o ~ trat  kein 
Welken, wohl aber Kiimmerwuehs auf). Die Infektionen 
an zahlreichen F 1- und F~-Pflailzen, an Fs-Familien sowie 
an Rtickkreuzungeil ergaben, dab die Resistenz auf eiilen 
einzigeil mendelnden Erbfaktor (Ve) mit seinem recessiven 
Allel (re) zuriiekzuftihren ist. G. Sdrgel(Quedlinburg). oo 


