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Daher geben Wurzel infekt ionen keinerlei AnlaB, der 
yon XxI~OWSXI ftir die Praxis  erl~obenen Forderung  
zuzust immen,  dab  in Pf lanzgutbes t~nden X-virus-  
verseuchte S tauden  einschlieBlich s~imtlicher in ihrem 
Umkreis befindlichen Pf lanzen eliminiert  werden. 
Seine Befiirchtungen,  un te r  opt imalen  Verh~iltnissen 
wfirden noch h6here Quoten als 43 % auftreten,  f inden 
in den bier mitgete i l ten  Versuchen keine Sttitze. 

mischte" und , ,gesunde" Reihen:  3% Knol len-  
infektion).  Die Uber t ragung des X-Virus auf unter-  
irdischem Wege ist also unerheblich. 

E in  verh~iltnism~13ig hoher Befall mit  Enger l ingen 
und  Drahtwfirmern hat te  keine I3bertragung des 
X-Virus yon Knolle zu Knolle durch diese zur Folge. 

Die Auswirkungen ftir die Praxis  werden diskutiert ,  

Zusammenfassung. 
Die M6glichkeit einer t3bertragung des X-Virus auf 

unter i rdischem Wege wurde in zweij~hrigen Feld- 
versuchen unter  Ausschal tung jeglichen Bla t tkon-  
taktes  an 7 Kartoffelsorten mit  2 verschiedenen Virus- 
popula t ionen geprfift. Die Infekt ionsquel len bestan-  
den aus X-v i ruskranken  Knollen,  die jeweils derselben 
Sorte, Anbaus tufe  und Herkunf t  angeh6rten wie die 
gesunden. Die Tes tungen  wurden mit  Hilfe der sero- 
logischen Bl~ittchenmethode durchgefiihrt .  

Der in beiden Versuchsjahren vorgenommene Laub-  
test ergab unter  rund  5oo S tauden  nur  2 teilweise 
verseuehte Pflanzen, wiihrend bei der Untersuchung 
der Tochterknol len sich die Nachkommenschaf t  yon 
12 Stauden bis zu einem gewissen Grade als infiziert 
erwies. Das X-Virus drang aIso nur  in wenigen Ffillen 
fiber die Wurzeln in das Blat twerk ein, so dab erst 
der Xnol lentes t  das genaue Ergebnis  brachte.  

Die durch den Knol lentes t  ermit tel te  Infekt ionsra te  
war je nach Sorte verschieden, sie bewegte sich aber 
in s e h r  n i e d r i g e n  Grenzen (Maximatwert far ,,ge- 
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wandte Pflanzensoziologie des Landes X~rnten. Heft VI. 
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EllWIN AICHINGER, Fichtenwilder und Fichtenforste als 
Waldentwi�9 Ein forstwirtschaftlieher Beitrag 
zur Beurteilung der Fiehtenwfi.lder und Fichtenforste. 
Angewandte Pflanzensoziologie. Ver6ffentlichungen des 
Inst i tuts  ftir Angewandte Pflanzensoziologie des Landes 
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vorschl~gt, Brosch. DM 12.--. 

In der Bespreehung der ersten vier Hefte obiger Ver- 
6ffentlichungsreihe in Bd. 22 (S. 341) dieser Zeitschrift 
wurden die Grundziige der Betrachtung der Waldgesell- 
sehaften sis Waldentwieklungstypela, wie sie AlCmNGER 
dargelegt. 

Ill drei neuen Ver6ffentlichungen tibernimmt es der 
Verfasser an Hand yon charakteristischen Beispielen, die 
er aus dell Rotbuchen-, Rotf6hren- und FichtenwXldern 
entnimmt,  seine Lehre zu demonstrieren. 

Die R o t b u c h e n  w ~ 1 d e r werden in bodenbasische, 
bodensaure und bodenfeuchte eingeteilt und zu jeder 
Gruppe eine Anzahl yon Waldentwicklungstypen gegeben, 
die in ihrer Vielfalt im Einzelnen hier nicht besprochen 
werden k6nnen. F ib  jedes Beispiel werden die jeweils 
gfinstigsten forstwirtsehaftliehen MaBnahmen aufgezeigt 
und die entsprechenden StandortsverhMtnisse dargestellt. 

Die R o t f 6 h r e n w ~ l d e r (Rotf6hre -~ Pinus silvestris) 
werden in bodenbasische, bodentrockene, bodensaure- 
bodentrockene, bodensaure-bodenfeuchte und Hochmoor- 
Rotf6hrenwglder eingeteilt. Genau wie bei den Rot- 
buchenwgldern werden die stand6rtlichen und forstwirt- 
schaftlichen Bedingungen er6rtert. 

Die F i c h t e n w g l d e r  werden in bodentrockene 
Fichtenw~lder eingeteilt, zu denen die bodenbasischen 
und bodensauren FichtenwMder gehOren, sowie boden- 
feuchte, zu denen die Fichtenwglder nghrstoffreieher 
B0den und HoehmoorfichtenwMder gerechnet werden. 
Ftir die Fiehtenforste, die aIs Kunstprodukte auf Stand- 
often verschiedenster Waldgesellsehaften vorkommen 
kSnnen, gibt der Verfasser eingehende Ratsehl~ge zu ihrer 
~berftihrung in naturnahe WirtsehaftswXlder. 

Wenn man die F~lle der in den drei Ver6ffentliehungen 
niedergelegten Beispiele sich vor Augen fiihrt, so fragt 
man sich, welche Gemeinsamkeiten, yon vegetations- 
kundliehem Standpunkt  gesehen, die Aufnahmen auf- 
weisen bzw. wo der trennende Moment bei ihnen ist. Nut 
die Fichtenw~lder werden mit entsprechenden, schon be- 
schrieb'enen Gesellschaften in Verg-leieh gebracht. Die 
d azu gegebenen Entwicklungsreihen, deren hypothetischer 
Weft nieht bestritten werden soll, werden als Tatsachen 
hingestellt, ohne dab in allen F~llen der Beweis ffir die 
oft sehr mannigfaltige Entwicklung erbracht wird. 

Man kann so die Darstellung der behandelten Wald- 
gesellsctlaften nicht als deren regionale Monographie auf- 
fassen, sondern als Sammlung yon Material zur KlXrung 
forstwirtschaftlicher Fragen im behandelten Gebiet, in 
dem sieh auch die Mannigfaltigkeit der dortigen Vege- 
tat ion widerspiegelt. Als solche wirkt sie sehr anregend 
und veranlaBt, die Problerae der natfirliehen oder dutch 
den Menschen verursachten Vegetationsentwicklung viel 
mehr bei den pflanzensoziologischen Arbeiten zu bertick- 
sichtigen, da aus dieser Betraehtungsweise ~uBerst wert- 
voile Ergebnisse ft~r die Praxis erwaehsen k6nnen. 

Sr 
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JOHANNES und MARGARETE BARTSCH, Der $chluchtwald 
und der Bach-Eschenwald. Angewandte Pflanzensoziologie. 
VerSffentlichungen des Instituts fiir Angewandte Pflanzen- 
soziologie des Landes 1,2/~rnten. Heft VIII .  With: 
Springer 1952. r io  S., 2 Abb., i t(arte. Brosch. DM 7,2o. 

Es ist das grebe Verdienst yon E. AlCma~zR, aus dem 
NachlaB der beiden, durch ihre Vegetationskunde des 
Sehwarzwaldes (]ena z94o ) bekannt gewordenen Autoren 
die vorliegende Sehrift herauszugeben. 

Das Ziel der Arbeit ist, den bisher verSffentliehten Stoff 
fiber die Waldgesellschaften des Sehluchtwaldes und des 
Baeh-Eschenwaldes zusammenzustellen und aufzuzeigen, 
welchen Weft die einzelnen VerSffentlichungen fiir den 
Fortsehritt der Erkenntnis besitzen, wobei gleichzeitig 
die geschiehtliehe Entwicklung wiedergegeben werden sell. 
Zugleich sollen diese ,,Ubersichten" eine Vorarbeit ffir 
eine sp~itere Vereinheitlichung der Assoziationsnamen 
sein und aueh die Verbreitung der einzelnen Assoziationen 
aufhellen. 

In  der vortiegenden Arbeit wird zuerst der Schlucht- 
watd (Acereto-Fraxinetum) behandelt. Nach Aufstellung 
der Assoziationsnamen und der Synonymen der ver- 
schiedenen Autoren werden aueh die deutschen Bezeieh- 
nungen zusammengestellt. Eine 13bersicht fiber den 
floristisch-soziotogisehen Aufbau schlieBt sich an, sowie 
eine kurze Betraehtnng fiber den Standort. Weiter wird 
die Verbreitung und die pflanzensoziologisel~e SteIlung 
behandelt und die Beziehung zu anderen Assoziationen 
dargestellt. 

Es folgen dann die Ausztige aus den vorliegenden Ar- 
beiten fiber den Sehluchtwald und eine Aufstellung fiber 
die mit dem Schluchtwald i. e. S. nieht identischen Ge- 
sellsehaften. AuBer einer Verbreitungskarte dieser Wald- 
gesellschaft wird noch t in  ausftihrliehes Literaturverzeich- 
nis gegeben. 

Nach denselben Prinzipien wird auch der Bach-Eschen- 
wald (Quereet0 remotae-Fraxinetum) behandelt. 

Die vorliegende Arbeit liefert einen ausgezeichneten 
*Jberblick fiber den bisherigen Stand unseres ~rissens 
fiber die beiden Waldgesellsehaften. Ftir jeden Pflanzen- 
soziologen wird diese Zusammenstellung eine sehr weft- 
voile Hilfe sein u n d e s  ist zu wfinschen, dab diese be- 
gonnene Ubersiehtsdarstellung fortgesetzt wird. 

Scamo~d. 

h. RIPPEL-BALDES, Grundrill der Mikrobiologie. Berlin-GSt- 
tingen-Heidelberg: Springer I952. 2. Aufl. VIII ,  404 S., 
I53 Abb. Ganzt. 36,--  DM. 

Die zweite Auflage des ,,Grundrisses" ist in Stoff- 
gliederung und Umfang im wesentliehen unver~ndert  
geblieben. Von den Hauptabschni t ten:  B a u d e r  Zelle, 
Baustoffweel~sel, Betriebsstoffweehsel, Abbau und Syn- 
these, Stellung der Mikroorganismen in der Natur sind 
besonders die physiologisch-ehemisehe Fragen behandeln- 
den Teile fiberarbeitet. DaB Bueh zeigt, wit sehwierig es 
ist, die Mikrobiologie als ,,dritten und jiingsten Zweig der 
Gesamtbiologie neben Botanik und Zoologie" abgrenzen 
zu wollen; es kann sich nur um eine aus praktischen 
Grfinden zweekm~iBige Unterteilung des Stoffes der all- 
gemeinen Biologie handeln. DaB die Grenzen dabei nu t  
subjektiv zu ziehen sind, zeigt z .B.  der im Absehnitt  
,,Bau der Zelle" gegebene systematisehe iJberblick. Den 
Bakterien im weitesten Sinne sind i f  Seiten mit  An- 
ffihrung rimer Artnamen gewidmet, w~ihrend die Pilze 
auf x2 Seiten zusammengefaBt erseheinen und die Algen 
fiberhaupt nieht aufgenommen wurden. Die als Archimy- 
cetes bezeichnete Gruppe ist in der gegebenen Um- 
grenzung kaum haltbar, denn sit  umfa/3t Vertreter der 
Chytridiales und dee Hypoehvtriaeeae. Wenn man die 
Berechtigungeiner eigenen KlasseArehimyeetes ~iberhaupt 
anerkennt,  dann nut  im Umfange der Myxochytridiales, 
ftir die abet bisber Chitin nieht gefunden wurde. Bei den 
phylogenet~schen Betrachtungen tiberzeugt es nieht ganz, 
wenn einerseits festgestellt wird: ,,es ist undenkbar,  dab 
sieh aus den unbewegliehen Cyanophyceen begeiBelte 
Bakterien entwickelt h~itten", wghrend es andererseits 
ftir ,,durchaus denkbar" gehalten wird, ,,dab bei Bakterien 
eine Einschmelzung des Kernapparates in den Mlgemeinen 
Stoffwechsel erfolgte infolge der ~berfltissigkeit des 
komplizierten Teilungsmechanismus der IZernsubstanz 
bei der bedeutungslos gewordenen Sexualitgt oder aueh 
infolge der UnmSglichkeit, diesen Mechanismus in den 

engen Raum der Zelle durchzuffihren". Abgesehen von 
der Tatsache, dab die Diskussion fiber den Mechanismus 
der Verteilung der Xerngquivatente bei Bakterien und 
Blaualgen noch keineswegs abgesehlossen ist, sind aueh 
unsere sonstigen Kenntnisse tiber die Stellung der 
Bakterien und Blaualgen im Stammbaum zu unsieher, 
um begrflndete phylogenetisehe Angaben machen zu 
kSnnen. Manehe 5m Flug befindlichen Probleme sind 
wohl bewuBt knapp gehalten, ihre stgrkere Berficksichti- 
gung wtirde abet die stfirmische Entwicklung des Ge- 
bietes in den letzten Jahren deutlieher erkennen lassen 
(z. B. Bakteriophagen). Die gute Illustrierung muB be- 
senders hervorgehoben werden. An einigen Stellen wgren 
jedoch gute Zeichnungen ffir ein Lehrbueh wahrsehein- 
lich geeigneter als Mikrophotographien (z. B. Abb. 2o). 

A. Rieth (Gatersleben). 

TH. ROEMER, J. SCHMIDT. E. WOERMANN. A. $CHEIBE, 
Handbuch der Landwirtschaft. Hier O. GASSNER, ,,Pflanzen- 
krankheiten". LJefg. 9, Bd. I, Bog. 29--35 und Bogen 
36--4 o, und Liefg. xr, Bd. I. S. 561--623. Titelbogen, 
Register. Berlin: P. Parey 1952. Je Lieferung Subskrip- 
tionspreis DM 9,--.  

Einleitend verweist der Verfasser auf die Schwierig- 
keit, eine einheitliehe Definition des Krankheitsbegriffes 
in derPhytopathologie zu geben, und warnt davor, hierbei 
einfach Begriffe der Human- oder Veteringrmedizin zu 
tibernehmen. Ursachen der Pflanzenkrankheiten kSnnen 
nichtparasitgrer und parasit~rer Natur sein, yon beson- 
deter Bedentung sind ferner die Viren. Der Nachweis des 
Erregers ist f/ir jede Bekgmpfung u Nicht- 
parasitV.re Pflanzenkrankheiten werden durch Faktoren 
des Klimas, des Bodens (direkt und indirekt), der Dfingung 
und durch Rauchsehgden bedingt, parasitgre Pflanzen- 
krankheiten dutch Bakterien und Pilze; sie werden wegen 
ihrer groBen Bedeutung besonders eingehend behandelt. 
Die Morphologie jeder der wichtigsten Erregergruppen in 
kurzer, prggnanter Form darstellend, werden die fiir die 
Phytopathologie bedentsamsten Gattungen der Bakterien 
Arehimyceten, Phycomyceten, Ascomyeeten, Basidiomy- 
ceten und Fungi imperfeeti angeffihrt. Bei den versehiede- 
nen Krankheitserregern stark untersehiedlieh, erfordert 
die Frage der Verbreitungs- und {3berwinterungsbiologie 
eine besondere Bespreehung der letzteren, insbesondere 
der zu den Basidiomyceten geh6renden Brand- und Rest- 
prize. Unter den tierischen Schgdlingen wird auf die fiir 
die Iandwirtschaftliche ]~rzeugung wichtigen Nematoden 
sowie die Mitben nut  kurz hingewiesen, eine ausfiihrliehe 
Darstetlung erfahren die Insekten sowie deren Yer- 
breitungs- und Uberwinterungsmodus. 

Der Bespreehung der Spezialisierung und Rassen- 
bildung, die bei den Getreidesorten besonders sorgfgltig 
und umfassend untersucht wurde, folgt ein Kapitel fiber 
Bedeutung und Wirkungsweise guBerer Faktoren. Hier 
steht das Klima an erster StelIe, andere Faktoren sind 
Feuchtigkeit, Temperatur, Lieht, CO2-Gehalt der Luft, 
Boden und D/ingung, Wind und LuftstrSmungen und 
der Pflanzenbau. Prophylaxe stellt im Pflanzenschutz 
etwas anderes dar als in der Humanmedizin, daher sind 
im Pflanzenschutz die MaBnahmen der Hygiene vim 
schwieriger durchzufiihren Ms in der Human- und Tier- 
medizin. Noeh wen~ger besteht bei den Pflanzenkrank- 
heiten die MOgliehkeit, diese zu heiIen. In  dem Kapitel 
,,~Tesen und Grenzen der Vorbeugungs- und Bek~mpfungs- 
m/Sgliehkeiten" ist der Verfasser bem~ht, die Begriffe 
Pflanzenhygiene und -therapie gegeneinander abzu- 
grenzen. Acker- und pflanzenbauliche Magnahmen sowie 
solche der Bodenentseuchung stehen Ms hygienische MaS- 
nahmen der biologisehen, mechanischen und chemisehen 
Bek~mpfung (Therapie) gegen{iber. Ffir Kr~nkheiten, 
deren Bekgmpfung weder auf die eine noeh anf die a~dere 
Weise mSglieh ist, stellen Resistenzz/ichtung und Anbau 
resistenter Sorten den einzigen Ausweg dar, obwohl er bM 
den tierischen Sehgdlingen nur in den seltensten F~llen 
gangbar ist. Deshalb befaBt sieh das Kapite] ,,Sorten- 
anfglligkeit und Resistenzzfiehtung" ausffihrlich mit den 
Fragen der Resistenz nnd Immunit~t ,  insbesondere mit 
den Zielen, Wegen und Aussichten der l~esistenzziiohtung. 
Eingehend werden im Abschnitt  ,,Beizung des Saat- und 
Pflanzgutes" die verschiedenen Beizverfahren besproehen. 

Die Virtu nehmen als ]grankheitserreger eine Sender. 
stellung ein, well ihre Zuordnung zur beIebten oder un- 
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belebten Welt nicht eindeutig geklgrt ist. Von ihnen 
werden besonders die IKartoffel- und Rtibenviren be- 
sprochen (Tabellen) und ihre Bestimmung, die 13ber- 
tr agungsverh~ltnisse sowie ihre praktischen Bek~tmpfung s- 
magnahmen. Den Schlug des Beitrages bildet die Dar- 
stellung der ,,Organisation des deutschen Pflanzenschutz- 
dienstes" (betriflt nur das Bundesgebiet): auszugs- 
weise Wiedergabe des ,,Gesetzes zum Schutze der Kultur- 
pflanzen" vom z6. August 1949- Mit dieser Liefernng 
schlieBt der z. Band des Handbuehes. 

E, Ho.t/ma~n (Halle). 
HANS STUBBE, (Jber einige theorefische und praktische Fragen 
der Mutationsforschung, Abhandlungen der Siichsisehen 
Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Math.-naturw. 
Klasse. Berlin: Akademie-Verlag r952. Bd. 47, H. i, 
23 S., i I  Bildtafeln, 17 Tabellen. Broschiert DM 4,5 o. 

Neben der Summierung yon Kleinmutationen, die die 
Ursaehe ffir die Formenmannigfaltigkeit in vielen Gat- 
tungen gewesen sein muB, kommen aueh • groBe Ver- 
gnderungen der BauplXne auf einigen odor wenigen Gen- 
unterschieden beruhend, fiir die Evolution bestimmter 
Spezies, Gattungen odor sogar Familien in Frage. Beim 
Gartenlgwenm~ulchen, A~tirrhinum mains, ist eine An- 
zahl yon Mutationen bekannt, die Merkmale hervor- 
bringen, die in benaehbarten Gattungen ffir die Syste- 
matik Weft  erhalten haben. Solche Mutationen, fiber die 
genauer berichtet wird, sind I. transcendens, die eine 
Reduktion der Staubblattzahl yon 4 auf 2 bewirkt, und 
2, hemiradialis, die eine Vermehrung der Staubblattzah] 
bedingt. Sowohl be ide r  Mutation transcendens als auch 
bei der Mutation neohemiradialis ist die Verminderung 
oder Vermehrung der Antheren nieht konstant, sondern 
innerhalb einer Infloreszenz verschieden, so daft 4, 3 und 
-_ antherige bzw. 4, 5 und 6 antherige Bltiten in zuf~lliger 
Verteilung vorkommen. Ffir eine Manifestation solcher 
labiler Formen im Laufe der Evolution sind verschiedene 
Wege denkbar : Der i. Mutationsschritt ist der Beginn der 
ver~tnderten Organisation, dem weitere Mutationsschritte 
anderer Loci zur Stabilisierung folgen mfissen, oder es 
mfissen weitere Mutationsschritte in derselben allelen 
Reihe erfolgen, die zu stabilen Formen ffihren. Diese 
M6glichkeiten wurden experimentell zu prfifen versueht. 

Der Prozentsatz der Blfiten mit 2 StaubgefgBen be- 

tr~igt bei transcendens im Durchschnitt  60 und lgBt sich 
dutch Selektion innerhalb der Sippe 5 ~ nicht vergndern. 
Es zeigt sich aber, dab nieht n~her analysierte Umwelts- 
Xnderungen einen bedeutenden EinfluB auf die Antheren- 
zahl haben. Die Frage, ob andere Gent eine Stabilitgt 
des Merkmales herbeiffihren k6nnen, wurde durch 
Anderung des genotypischen Milieus nach Kreuzung mit 
wilden A~eL ma]'us-Sippen und A~/.-Arten beantwortet.  
Nach solchen Kreuzungen war eine Selektion mfolgreich, 
die ohne Zweifel auf die ~nderung des genotypischen 
Milieus dutch Einffihrung Stabilisierend wirkender Neben- 
gent zurfickzufiihren ist. Die Mutante neohemiradialis 
ergab ein ganz ghnliches Bild. Die Selektion auf fiber- 
zXhlige Antheren wghrend 3 Jahren zeigte keinen Erfolg. 
Erst nach Einkreuzung wilder Formen aus Spanien hatte 
die Auslese Erfolg und ftihrte zu Nachkommenschaften 
mit 99,6 % mehrantherigen Blfiten. In diesen Modell- 
beispielen ist also der erste der beiden angedeuteten Wege 
realisiert. 

Im zweiten Tell der Abhandlung geht Verf. auf die Be- 
deutung der kfinstliehen MutationsauslOsung ftir die 
Ziichtung ein. In Gatersleben sind in den letzten Jahren 
an Somme> und Wintergersten 6oo -=-7oo vitale Mutanten 
erzeugt worden, die ein sehr anschauliches Bild fiber die 
MOglichkeiten der Formenbildung der Gerste in morpho- 
logischer und physiologischer Hinsicht geben. Ztichterisch 
wertvoll sind Mutanten, die die Frfihreife, Standfestig- 
keit, Ertragsf~higkeit und auch die Krankheitswider- 
standsfghigkeit betreffen. Besonders hervorgehoben 
werden Mehltauresistenz, nackte Formen und eiweiB- 
reiche Mutanten. Auch beim 2. Objekt, mit dem Mu- 
tationsversuche durchgefiihrt wurden, den Tomaten, 
kennte eine groBe FormenmannigfaItigkeit erzielt werden. 
Von besonderem wirtschaftlichem Weft  sind standfeste 
Feldtomaten und frtihreife Formen. Erste Leistungs- 
pr/ifungen zeigen, dab frfihreife Mutanten zu einer be- 
deutenden Ertragssteigerung bei der r. Ernte ffihren, 
ohne dab der Gesamtertrag niedriger liegt als der der 
Ausgangssorte. 

Die Arbeit ist mit ausgezeichneten photographischen 
Abbildungen versehen, die die Ergebnisse in glgnzender 
Weise unterstreichen. 

W. Ho//rnann (Hohenthurm b. Halle/&;. 

REFERATE. 
Genetik. 

HERBERT LAMPREOHT, Genanalytische Studien zur Art- 
berechtigung von P i s u m  humi le  BOlSS.et NOE. Agri hortique 
genet. (Landskrona) 9, Io7--134 (I951). 

Bei einem VergIeich der botanischen Merkmaie yon 
Pisum humile mit den entsprechenden von P. sativum 
erweisen sich nut zwei Merkmale als abweichend yon 
sativum: der halbprostate Wuchs und die blassere und 
mattere Blfitenfarbe. Auch die bisherigen cytologisehen 
und genanalytischen Studien ergeben keine Anhalts- 
punkte fiir die Artberechtigung yon P. humile. IZreu- 
zungen zwisehen vier sativum-Elternlinien mit unter- 
scbiedlicher Chromosomenstruktur und P. h~mile or- 
gabon in der F 1 bei zwei Kreuzungen roll  fertile Bastarde, 
die • humile-ghnlich waren. Die F 1 einer dritten Kreu- 
zung war semisteril (ca. 5o%) und die einer vierten zu 
etwa 37.5% steril. Diese Sterilitgtsverh~ltnisse ent- 
sprechen denen mehrerer Kreuzungen zwischen verschie- 
denen sativ~m-Linien. Die Spaltung der neun unter- 
suehten Gene verlief genau wie bei iKreuzungen zwischen 
sativum-Linien. Das trifft auch ftir die als artspezifiseh 
aufgefagten Merkmale yon P. humile zu. Daher kann 
P. humile nicht als besondere Art  sondern nur als Rasse 
von P. sativurn aufgefaBt werden. 

M. Zacharias (Gaterslebe~r oo 

G. F. NiI(tTENKO, Zur Frage tier Evolution u~td Systematik der 
kultivierten Gersten. Dokl. Akad. Nauk SSSR N. S. 8z, 
1147--II49 (I95 I) [IRussiseh]. 

Die vom Verf. angenommene Entwicklung der I~ultur- 
gerstenformen wird dutch folgendes Schema dargestellt : 

Hordeum spontc~neum 

H. vulgc~re__ Hord. d i s ~ i c h u m - - - - H ,  disti~hum 
J grex d~jicientes 

H. ~istidmm grex mutantes 

Der erste Schritt war demnach die kfinstliche Auslese von 
Formen tier wilden zweizeiligen Gerste (H. spontaneum), 
woraus dann die zweizeiligen Kulturgersten hervorgingen. 
Die weitere Entwicklung ging dann nach den angedeuteten 
3 Richtungen. Die Bestgtigung hierffir sieht Verf. darin, 
dab es einerseits Gerstenformen mit intermediXrem Ahren- 
typus gibt, andererseits in Gebieten mit primitiver Lancl- 
wirtschaft, wie in Abessinien und in der Tfirkei; noch 
heute Mischkulturen von zwei- und mehrzeiliger Gerste 
vorkommen. Max Onno (glen). oo 

HERTA ROTHE, Morphologisch-entwicklungsgeschichUiche und 
genetische Analyse einer sich variabel manifestierenden Mutation 
von A n t i r r h i n u m  m a j u s  L. Z. Vererbungslehre 84, 
74---I32 (r95I). 

Bei Antirrhi~urn magus t ra t  in Mutationsversuchen das 
Merkmal Syncotylie mehrmals auf. Eine dieser Mu- 
tanten, subconnata I, zeigte eine groBe Variabilit~it der 
Keimpflanzen in bezug auf die Ausprggung des Merk- 
males, die yon Pseudonormal fiber Hemisyncotyl und 
Monocotyl zu Unifacial geht. Einer ausffihrlichen Be- 
schreibung tier einzelnen Typen, der t in  Bestimmungs- 
schl/issel angeffigt ist, folgenAusffihrungen fiber die Mor- 
phologie tier Keimblgtter und der Embryonen. Die Ver- 
teilung der Nachkommen auf die einzelnen genannten 
Klassen ist unabhgngig vom Phiinotyp der Elternpflanze, 


